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A. Allgemeiiie und pbysikalische Chemie.
Kolos Ferencz Mayer, V on dem Stein der Weisen. Vf. fand in  der bischófliehen 

Bibliothek in Erlau ein Buch des N ic o l a u s  F l a m e l l u s  in einer Kopie des 17. Jahr- 
hunderts, sowie eine Handschrift von 1757 von einem unbekannten Autor, ferner in 
der Bibliothek in  Kalocsa ein Manuskript m it einer Selbstbiographie von Sa l o m o n  
T r is m o s in . Alle 3 stehen in enger Beziehung zum Stein der Weisen, so gibt Vf. bei 
dieser Gelegenheit viele interessante Angaben ii ber die Suche naeh diesem, seinc an- 
geblichen Eigg., Benennungen, Horst. u. Geschichte. (Magyar gyćgyszerćsztudom&nyi 
Tarsas&g Ertesitoje ([Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 05—80.) B e r l i t z e r .

E. Rutherford, Berlram B. Boltwood. Naeliruf auf den am 27.7. 1870 geborenen, 
am 14.8. 1927 gestorbenen Prof. der Radioehemie an der Yale-Univ. (Naturę 121. 
64—65.) E. J o s e p h y .

Edgar F. fmilh, Robert Hare: ein friiher amerikanischer Chemiker. Kurzer t)ber- 
blick iiber die Anlunge der Chemie in den Vereinigten Staaten u. Wiirdigung der Ver- 
dienste von R o b e r t  B a b e  (1781—1858). (Chem. News 136. 65—67.) E. J o s e p h y .

Angel Sabatini, Vereinbarung iiber die Schreibiceise und Benennung der anor- 
(janischen Verbindungen. Zu der anliiBlich der 4. intem ationalen Zusammenkunft der 
Chemiker in Cambridge im Juni 1923 erórterten Frage der Unstimmigkeit zwischen 
Aussprache u. Schreibweise der chem. Verbb. in  den roman. Landern, m acht Vf. eine 
Reihe von Vorschlagen. Es sollen z. B. dio Formeln der Sauren, Basen u. Salze, ent- 
sprechend der Aussprache im Spanischen, folgendermaflen geschrieben werden: C1H, 
C0 3 H 2, OHNa, (OH)3 Fe, N 0 3 K, P 0 4NH 4Mg, im Gegensatz zur Nomenklatur in den 
angelsachs. Landern, wo daB elektropositive Radikal vor dem elektronegativen genannt 
u. geschrieben wird usw. (Revista Centro Estudiantes Farmacia Bioąuimica 16 [1927]. 
449—52.) B e n c k i s e r .

A. Sommerfeldj Ober die Theorie des periodischen Systems und die Entmcklung  
der Wellenmechanik. AnlaBlich eincs Vortrages vor dem wissenschaftlichen Stabe der 
I. G. Farbenindustrie entwickelt Vf. die Theorie des period. Systems vom Standpunkt 
der Wellenmechanik. Insbesondero geht Vf. auf den Ubergang des Punktelektrons in 
eine ,,verschmierte“ Ladungsverteilung u. auf die Erfolge der Wellenmechanik bei der 
Behandlung der Abstoflungskiafte zwischen Krystallionen ein. (Ztschr. angew. Chem. 41.
1— 6 . Miinchen.) L e s z y n s k i .

P. Vinassa, Die Synimetrie bei den Elektronem. (Vgl. C. 1927. I. 2816.) Alle be- 
bekannten naturliclien oder kiinstlichen, organ, oder anorgan. Stoffe haben in der Regel 
eine gerade „Molekelnummer“ . Vf. bezeichnet das infolge der Ggw. einer groBeren' oder 
kleineren Zahl von Elektronen, ais der Kernladung entsprieht, akt. Atom ais „Elek- 
tronyl“ (der Begriff deckt sieh teilweise m it dem des Ions) u. schreibt sic z. B. folgender- 
maJBen: K 1  =  Elektronyl des K ; n O =  Elektronyl des O. Durch Addition eines links 
stehenden Exponenten zu der Ordnungszahl bzw. durch Subtraktion eines rechts 
stehenden von der Ordnungszahl, erb iii t  man die Elektronenzahl. Bei Einordnung aller 
bekannten Elemente m it AusschluC der seltenen Erden in  eine Tabelle zeigen sieh 
gewiese GesetzmaCigkeiten, die Vf. auf eine symmetr. Anordnung der Elektronen 
zuruckfiihrt. Hieraus erklaren sieh weiter verschiedene Tatsachen bezuglich der Valenz, 
z. B. die Nichtexistenz von Valenzen, die einer asymmetr. Gruppierung (5 oder 7) 
der Elektronen entsprechen, u. die Erscheinung, daB in den Perioden m it 8  Gliedern 
die Valenz nie groBer ais 7 sein kann. (Atti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 6  

[1927]. 454—58.) K r u g e r .
M. V. Stackelberg, Das Verhullnis der klassischen Stereochemie zu den neueren 

Arbeiten K . Weifienbergs. Yortiag. (ZtEchr. angew. Chem. 40 [1927]. 1023—27. 
Bonn.) R . K . Mu l l e r .
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Robert Frederick Corran, Die Zersetzung des Triathylsulfoniumbromids in  ge- 
gemischlen Losungsmitteln. Vf. bestimmt die Beaktionsgeschwindigkeit der R k .: 
(CsH6)sS B r (C2Hb),S  +  CJI^Br bei 80 u. 90° in  Benzylalkohol -f- Toluol bzw. 
Benzylalkohol -j- Olycerin. Toluol bewirkt einen Anstieg, Glycerin einen Abfall der 
Zersetzungsgeschwindigkeit. Toluol u. Glycerin bowirken beido eine Abnahme des 
aus den Temp.-Koeffizienten bereehneten krit. Inkrements der Aktivierung. Im  Falie 
des Glycerins ist dies iiberraschend, da sowolil das lcrit. Inkrem ent ais auch die Reaktions- 
geschwindigkeit abnimmt. Vf. bestimmt die Absorplionssyeklren in den untersuchten 
Losungsmittelgemischen u. findet Ubereinstimmung zwischen den aus den Spektren u. 
den aus den Temp.-Koeffizienten errechneten Werten des krit. Inkrements im Falie 
des Toluol, wahrend im Pallo des Glycerin die naeh dem Verb. der Reaktionsgescliwindig- 
keit zu erwartondc Zunahme des Inkrementwertes bei Glyeerinzusatz gefunden wird. 
Vf. schliefit, dafi die wab ren Werto des krit. Inkrements die naeb den Bandenspektren 
bereehneten sind. Die Unters. der Zers. des (C»H5)3SBr in  Propylalkobol in  staubfreier 
Lsg. u. staubfreier Atmospbare orgibt, dafi die Ggw. yon Staub auf die Reaktions- 
gescliwindigkeit olinc Einflufi ist. (Trans. Faraday Soe. 23 [1927]. 605—14. M uspratt 
Lab., Univ. of Liverpool.) L e s z y n s k i .

Lennart Smith, Gunnar Wodę und Tore Widhe, Kinetik der Wasseraddiiion 
^ein iger Oxidoverbindungen. Eine. neue Wassersloffionenkalalyse. Vff. haben die Wasser- 

" addition von Oxidoverbb. unter dem Einflufi von Siiuren vorfolgt u. gefunden, dafi 
diese Rk. von Wassorstoffionen katalysiert -wird. Die Rk. wurdo stud iert an Epi- 
chlorhydrin, Ałhylenoxyd u. Trimethylenozyd, wobei Glycerinmoiiochlorhydrin bzw. 
Alhylengłykol bzw. Trimdhylenglyl-ol gebildet wird. Der Untersehied in  dem katalyt. 
Verh. der untersuchten Drei- u. Vierringe zu dem der einfachen alipliat. /?-Lactone, 
die nach JOHANSSON (Diss. Lund 1916) W. oline H-Ionenkatalyse addieren, kommt 
nur dureh die CO-Gruppe der Lactone zustande, denn es ist anzunehmen, dafi auch Uei 
grofieren Ringen echter Oxidoverbb. die W.-Addition katalysiert wird. Diese Ver- 
schiedenheit bedeutet, dafi die (}-Lactone mehr bestrebt sein miissen, negative Ladungen 
anzuziehen ais die Oxidovcrbb., dementsprechend is t auch, wie S k e a b a l  bestatigt 
hat, bei der Hydrolyse von Verbb. die reine Ather sind u. dieselbe ausgepragte Affinitat 
zu Sauren besitzen wie die Oxidoverbb., die H-Ionenkatalyse vorherrschend. — Mit 
HC1 is t die R k. des Epichlorhydrins von 3. Ordnung. — Darst.des Trimethylenoxyds: 
Trimcthylenglykol wurde bei 100° m it HC1 in Ggw. von Bernsteinsaure gesiitt., das 
gewonnene Cblorhydrin wurde m it Acetylcblorid u. Pyridin in das Chloracetat u. dieses 
mit K ali in  das Oxyd iibergefuhrt. Die Bestimmungsmethode des bei der Wasseraddition 
gebildeten Trimetliylenglykols berubt auf dessen Oxydation m it K 2Cr2 0 , u. H 2 S04.
— In neutraler Lsg. addiert Trimethylenoxyd W. sehr langsam, auch in  der Siede- 
liitze, denn Trimetliylenoxyd kann aus einer wss. Lsg. dureli Ausblasen in der Siede- 
bitze bis auf 2—3%  entfernt werden. (Ztschr. physikal. Chem. 1 3 0  [1927]. 154—66. 
Lund, Univ.) E . JoSEPHY.

A. I. Escolme und W. C. M. Lewis, Die Hydrolyse der P&ptid (—CO—N U —)- 
Bindung. Yff. untersuehen die Hydrolyse des Acetylglycins dureh HC1 in rein wss. Lsgg. 
u. bei Ggw. von Olycerin, Propylalkohol oder KOI, sowie die Hydrolyse des Benzoyl- 
glycins in rein wss. Lsgg. u. bei Ggw. von Propylalkohol. In  allen Fiillen werden be- 
friedigende monomolekulare Geschwindigkeitskonsianlen erlialten. Der Mechanismus 
der Hydrolyse ist noch nicht gekliirt, es seheint aber m it Ausnahme der Hydrolyse in 
Gg\v. von KC1 stets die H -Ionenaktivitat des W. in  die Gleicliungcn einzugehen. Bei 
Ggw. von KC1 versagt die Aktivitatstheorie. Das krit. Inkrem ent beider Aminosauren 
ergibt sieh unter allen Bedingungen stets zu 22 000 cal. Die Loslichkeit des Acetyl
glycins in  W. wird dureh Glycerin herabgesetzt, die des Benzoylglycins erhóht. (Trans. 
Faraday Soc. 23 [1927]. 651—60. M uspratt Lab., Univ. of Liverpool.) L e s z y n s k i .

Charles Moureu und Charles Dufraisse, Auloxydation und antioxygene Wirhung: 
t)ber die Theorie der antioxygenen Wirkung. (Vgl. C. 1 9 2 6 . I I .  818.) Unter Hinwcis 
auf einige Beispiele, die die Móglichkeit einer Anderung des chem. Gleichgewichts 
dureh katalyt. Einww. anzudeuten scheinen, untersuehen Vff. die energet. Anderungen, 
die in einem Medium dureh Einfiihrung einer endlich kleinen Menge eines fremden 
Stoffes, z. B- des Katalysators, heryorgerafen werden konnen. Die Theorien der Ketten- 
aktiyierung von Ch r i s t ia n s e n  u . von P e r r i n  stofien bei der Erklarung der 
Autoxydatiońserseheinungen auf Schwierigkeiten. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  
[1927]. 1545—48.) . R. K. M u l l e r .
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Stefan Goldschmidt, Paul Askenasy und Spiros Pierros, Ober den Mechanistnws 
der Oxydalionsreaktionen des Wasserstoffsuperozyds le i Gegenwart von Ferroeisen: Die 
Ozydalion der Glykolsaure. Es wird untersuclit, ob es móglicli ist, Glykolsaure durcli 
H 2 0 2  bei Ggw. yon Fe(II) ausschlieBlicli zu Glyoxylsdure zu oxydieren. — Es erscheint 
unzweifelhaft, daB die erste Stufe der Rk. in der l)berfiihrung der Glykolsaure in Gly- 
oxylsaure (A) besteht. Dagegen kann die Glyoxylsaure duroh weitere Oxydation 
Ozalsdure (B) wie Ameisensaure u. C0 2  (C) liefern:

Fe”  (B) _ (COOII)j

CHS(OH)-COOH - - ' I -  (A) OC(H)-COOH— lis0:: !D
H20, Fe11 (C) .

“ 5^ ; ^ h . c o o h + co 2
Die Bldg. der yerscliiedenen Rk.-Prodd. muB sicb auf unabhangigen Wegen (B u. C) 

yollziehen. — Das Ergebnis der Verss. kann dahin zusammengefaBt werden, daB H 20  
in  einer Mischung yon FeS0 4  m it Glykol- oder Glyoxylsaure eine innerhalb weniger 
Sek. yerlaufende Oxydationsrk. auszulosen ycrmag, dereń Umfang bestimmt ist durcli 
Konz. (Molekularyerbaltnis) yon Fe(II) u. Substrat; sie kann nur durch Eerrosalzo 
bewirlct werden u. findet offenbar ih r Ende, wenn sicb der tlbergang yon Fe(IJ) in  
F e(III) yollig yollzogen bat. Der Ggw. von Ee(III) entspriclit nur ein sebr langsamer 
Verbrauch yon H ,0 2. — N ur die schnelle Prim arrk. ist fair die Erklarung der spezif. 
Wrkg. von Ee(II) u. H 2 0 2 von Bedeutung. Setzt man einem Rk.-Gemiscb allmahlich 
stcigende Mengen H 2 0 2  zu, so steben zunachst die Mengen des zugefiihrten H 2 0 2  u. 
der gebildeten Glyoxylsaure in  aąuiyalentem Verhaltnis. Die Hochstmcnge "H20 2, 
die pro Mol. angewandter Glykolsaure zur ausscbliefilichen Bldg. von Glyoxylsaure 
yerwendet werden kann,' is t von der Konz. von Substrat u. F e"  abbangig; diese Menge 
niihert sich um so mebr der gesamten, in  der Prim arrk. yerbrauchbaren, je geringer 
die Konz. an F e"  ist. Erst, wenn die Konz. an gebildeter Glyoxylsaure erheblicher 
geworden ist, wird aucli dicse vom Oxydationsmittel ergriffen untcr Bldg. von Oxal- 
saure. — Glyoxylsaure u. Oxalsaure sind also die einzigcn Rk.-Prodd. der Einw. von 
Fe(II) u. H 2 0 2 auf Glykolsaure. — Bei Ggw. von F e(III) dagegen wird Glyoxylsa,ure 
wie ohne F e(III) fast ausscblicBlich in  C02 u. Ameisensaure ubergefiibrt. — Glykol
saure wird durcli H 2 0 2 allein nicht merklich, bei Ggw. von Fe(III) in langsamer Rk. 
un ter Bldg. von Ameisensaure u. C0 2  angegriffen. —  DaB dio Menge I i 2 0 2, die bei 
gegebener Substratkonz. in der Prim arrk. yerbraucht wird, m it steigendem Ferro- 
gehalt der Lsg. zunimmt, m acht unwabrsehcinlicb, daB eine katalyt. Rk. yorliogt, 
u. yerweist die Oxydationsbescbleunigung des H 2 0 2  durcli Fe(II) zu den induzierten 
Rkk. —  Der induzierendc Faktor beruht anscheincnd nicbt auf Bldg. von scbwer 
oxydablem, komplexem Ferroglykolat, F e[0 -0C -C H 2(0H )]2; dies wurde erlialten 
aus Glykolsaure in  W. +  Ba(OH ) 2 -f- FeS 04; in Ggw. von O entstebt ein Salz glciclier 
Zus., in dem das Fe zum Teil ais Fe(II), zum Teil ais Fe(III) yorliegt; empfindlich 
gcgen O; seine D arst. gelingt nur bei AusschluB yon Luft; ist nacb dem Troeknen gcgen
O ziemlich bestandig. — Wahrscheinliclier ais ein komplexes Ferroglykolat ist ais 
Zwischenstufe ein Prim aroxyd (I). Dieses Superoxyd, das sich ohne Wertigkeits- 
anderung des Fe bildet, wird zu einem sebr betrachtlichen Teil m it dem Substrat 
(Glykolsaure oder Glyoxylsaure) unter Oxydation u. Riickbldg. von F e” -Ionen sich 
umsetzen (II). — Ein anderer Teil des_Superoxyds wird noch nicht yerbrauchte oder 
sich zuriickbildendc Fe"-Ionen in F e‘"-Ionen iiberfiihren. In  diesem Wechselspiel 
von Rkk. I—H I werden Fe(II), Substrat u. H 2 0 2 yon neuem zum Umsatz kommen; 
ein Ende derselben wird eintreten, wenn die sich standig yerringemde Fe(IX)-Menge 
unendlich klein geworden ist. Die insgesamt yerbrauchte Menge H 2 0 2  wird bei viel- 
facher Wiederkelir der R k k .I—III im allgemeinen yiel gróBer sein, ais der Peroxyd- 
bldg. aus einem Mol. Fe(II) u. x  Moll. H 2 0 2  entspricht.

I Fe(II) -(- x  H 2 0 2  — y  Fe(II)-Peroxyd.
IT Fe(II)-Peroxyd -(- x  Glykolsaure — ->- x  Glyoxylsaure +  F e" .

m  Fe(II)-Peroxyd + 2 x  F e"  +  2 x  H„0 — >- 2 a: F e " ' +  F e"  +  2 a: H '.
Die Folgerungen aus diesen Anschauungen werden durch das entwickelte Versuchs- 

material bestatigt: Mit steigender Konz. von Fcrroionen wird die nach I  gebildete 
Menge Ferroperoxyd zunebmen, diese wird dann nach I I  u. III yerbraucht. In  Lsgg. 
gleicher Substratkonz. wird also m it steigendem Gehalt an Fe(II) der Gesamtumsatz 
<an H 2 0 2  steigen. —  W ird unter gleiclien Bedingungen die Zahl der durch ein Mol. 
Fe(II) aktivierten Moll. H 2 0 2  betracht«t, ergibt sich folgendes Bild: in Lsgg. gleicher

99*
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Glykolsiiurekonz. wird dio Geschwindigkeit der Rk. III oinmal abhangen von der 
Konz. des zuerst gebildeten Peroxyds, die sich wie oben verandert, dann von der 
2  o:-ten Potenz der F e” -Ionen; denn jedes Ferroperoxyd kann 2 x  Moll. Fe"-Ionen 
in F e” ’-Ionen iiberfuhren. Die Geschwindigkeit der Rk. II wird nur von der Konz. 
des gebildeten Peroxyds beeinfluBt. Mit steigendem Gehalt der Substratlsg. an Fe(II) 
wird daher die Geschwindigkeit des tJbergangs Fo" •—->-Fe'” (III) starker zunehmen 
ais dio der Glykolsa,ureoxydation (II). Es wird sich also das Verhaltnis der durch dio 
Rkk. II u. I II  verbrauchten H 2 0 2-Mengen zugunsten von III versehieben. Da der tJber-
gang F e” ----y  Fe ” aber einseitig veilauft, miissen m it fallender Konz. des Kataly-
sators Fe(II) die dttroh ein Mol. Fe(II) ak tm erten  Moll. H 2 0 2 zunehmen (vgl. Kurven 
im Original). Aucli die Einw. wechselnder Glykolsaurekonz. bei gleiehem Fe(II)- 
Gelialt fiigt sich in dio Vorstellungen. — Die am Beispiel der Glykolsaure gewonnenen 
Anschauungen lassen sich anschcinend fur alle Oxydationsrkk. m it H 2 0 2  bei Ggw. 
von Fo(II) veraligemeinern. — Im  Versuehsteil -wird die Ausfiihrung der Umsatzrkk., 
der EinfluB wechselnder Mengen Ferrosulfat auf die Bldg. von Glyoxylsaure (bei raseher 
H 2 0 2 -Zugabe), der EinfluB wechselnder Mengen von H 2 0 2 u. Ferrooisen auf die Bldg. 
von Glyoxylsiiure (bei allmahlicher H 2 0 2 -Zugabe), EinfluC des MoIekularverhaltnisses 
FeS04: Glykolsaure auf den schnellen Verbrauch von H 2 0 2 u. die dabei gebildeten 
Rk.-Prodd., EinfluB der H-Ionenkonz. auf die Ausbeute an Glyoxylsaure, Oxydation 
von Glykolsaure bei Ggw. von Ferriionen die Oxydation von Glyoxylsaure in Ggw. 
von FeSO.,, ohne Ggw. von Fe, bei Ggw. von F e(III) u. die O-Bilanz bei Ggw. von 
FeSO.i beschrieben. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 223—33. Karlsruhe i. B., Techn. 
Hochsoh.) B u sch .

Otto Oldenberg. Die Isotopen. Vf. beriehtet zusammenfassend von den Unterss. 
ASTONS. (Ztschr. physikal. chem. Untorr. 41. 27—29. Góttingcn.) L e s z y n s ic i .

F. Wratschko, Volumsłudien. III . Grenzwerlbercchmmgen. (II. vgl. C. 1927.
I. 2792.) Vf. bereehnet don Hoehstwert fiir D . ° 4 cines n. aliphat. KW-stoffes von den 
jetzt bekannten Typen zu 0,8750. Fiir „pseudohomologo" Reihen (d. h. solche, dereń 
Glieder sich wohl um CH2  unterscheidon, aber strukturell yerschieden sind wie Tri-, 
Tetra-, Pentamethylen usw.) ist der Hoehstwert 1,03 704. In  der „heterologen“ Reihe 
CH2 :C H 2, CH2 :CH-CH:GH.,, CH2: CH-CH: CH-CH: CH, usw., deron Glieder sich 
um CH-CH unterscheiden, kann D . ° 4  nicht hoher ais 1,0541 kommen; in der Reihe 
CmH2Tn_8n (CjH,, C„H6, CI0Hs, C1 4 H 1 0  usw.) nicht hóher ais 1,5626; in der Reihe HC-CH, 
H C l C - C - C H ,  HC ■ C-C ! C-C ■ CH usw. nicht iiber 1,3846. Voraussetzung fiir diese 
Worte ist die Annahme, dafi dio Homologencharakteristik auch fiir die hochsten Glieder 
der Horizontalreihen der Verwandtsehaftstafel konstant bleibt u. fiir die Yertikalreihen 
linear im selben Verhaltnis zunimmt wie dies bisher festgestellt wurde (je 10 Einheiten 
pro Doppelbindung). Wahrscheinlieh stel len aber die Homologencharakteristiken 
in den hóheren Gliedern Kurven hóherer Ordnung dar. — N a c h t r a g .  Die so- 
genannten dreifachen Bindungen sind voluruehem. ais Kombination einer Doppel
bindung m it einem RingschluB aufzufassen. U nter dieser Annahme ist der Grenzwert 
fiir die Reihe CH ; CH, CH ; C-C ; CH usw. in D . ° 4 1,6179 zu andern. Dieser W ert 
ist bereehnet fiir eine Mol.-GroBe von 100 000 Atomen. (Pharmaz. Presse 32 [1927]. 
435—38.) H a r m s .

Amedeo Nobile, Ober die Verlangerungen vou Metalldrdhten bei Torsion. Wird 
Cu-Draht einer Reihe von Torsionszyklen zwischen gleiehen Torsionswinkeln m it 
entgegengesetztem Vorzeiehen unterworfen, so ist in der 1. Phase der Torsion, wo 
annahernd das HoOKsclie Gesetz gilt, dio Kurve Liingenanderung gegen Torsions- 
winkel a der a-Achse parallel, dann folgt ein gegen die a-Achse konvexes Stiick; 
derselbo Verlauf wiederholt sich bei Detorsion u. in allen folgonden Zyklon, so daB 
eine fortschreitende Yerlangerung des Drahtes stattfindet, derart, daB der Langen- 
unterschied zwischen 2 extremen W erten des Torsionswinkels immer kleiner wird. 
Ein iihnliches Verh. zeigt Fe. Wird die Deformation in gleiehem Sinne bis zu hohen 
Torsionswinkeln fortgesetzt, so schlieBt sich bei Cu, N i u. einer Legierung von Fe 
m it 49% Ni an das 1., der a-Achse parallele u. das 2., gegen die a-Achso konvexe 
K urrenstiick ein 3., geradliniges Stiick an; bei A l fehlt der 1. u. 2. A bsehnitt fast 
ganz, bei SlaM  der 3. — Dio Verlangerungen liangen offenbar eng m it dcnselben 
Ursachen zusammen, die die elast. Hysterese hervorrufen. (Rend. Accad. Scienze 
fisiche, m at., Napoli [3] 34 [1927]. 99—105. Neapol, Univ.) K r u g e r .

H. C. Ramsperger und Eugene H. Melvin, Die Darstellung groper Einlcrystalle. 
Vff. beschreiben eine A pparatur zur Darst. grofier Einkrystalle. Das Arbeitsverf. ist
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bekannt: Die Salzschmelze wird von einem tiefsten P unkt aus gokiililt; an diesem 
sotzt die Krystallisation ein u. schreitet von hier aus langsam nach oben fort. Yf. 
haben Anordnungen getroffen, die eine genaue Temperaturkontrolle ermóglichen u. die 
Abkiihlungsgescliwindigkeit regeln. Nach dieser Methode wurden groBe Krystalle von 
LiF, NaCl, N aN 03 u. HgBr2 hergestellt, dereń FF. ja von 232—870“ yariieren. (Journ. 
opt. Soo. America 15 [1927]. 359—63. Berkeley [Cal.], Univ.) S c h h a u s e r .

Jitendra Nath Rakshit, Beziehungen zwischen Wasser und Salzen in  festen tcasser- 
haltigen Krystallen und in Lósungen. Die Mol.-Kontraktionen einiger fester hydratisierter 
Salze (z. T . im AnschluB an Daten von T h o r p e  u . W a t t ,  Trans. Chem. Soc.106 [1880];
C. 1880. 81) u. diejenigen derselben Salze (Cu-, Mg-, Zn-, Ni-, Co-, Fe“ -, Mnn-Sulfato 
u. Na-Acetat) in  konz. Lsgg. bei 15° wcrden m it einem Dilatometer untersuclit. Die 
Mol.-Kontraktionen in den festen hydratisierten Krystallen nelimen bei der H ydratation 
langsamer zu ais die H ydrataticn selbst, in einzelnen Fallen ganz kontinuierlieb bis 
liin zu den Lsgg.-— Der EinfluB der Temp. auf die Mol.-Kontraktion in verschiedenen 
Phasen der H ydratation wurde dilatometr. untersuclit am Na2 SOd, Na2C0 3  u. Na- 
Acetat. Dabei ergab sieli in Bestatigung der Ergebnisse von OSTWALD (Ztschr. physikal. 
Chem. 42 [1902]. 505), sowie von M a r i e  u . M a r q u i s  (C. 1903. I. 949), daB in Lsg. 
kein Obergangspunkt wie im Falle der festen H ydrate nachzuwcisen ist, d. h. die Be
ziehungen zwischen Salz u. W. sind in festen Krystallen u. in Lsg. nicht die gleiehen. 
(Ztschr. Elektrochem. 33 [1927]. 578—81. Ghazipur, N. P., Indien.) S ta m m .

Maurice Nicloux und L. Scotti-Foglieni, Absorptions- und Lóslichkeitskoeffizient 
von Chlorofprmdampf in  Wasser, Blut, Serum oder Plasrna und Milch. Fur die Tension 
des CHC13-Dampfes bei 10 mm Hg (8 g CHC13  in 1001 Luft) sind absorbierte Mengen 
CHC13  proportionell dem Partialdruck, also gemaB dem H EN R Y schen Gesetz. Die 
Loslichkeit des CHC13-Dampfes in H ,0  steigt nicht gleichmaBig m it der Temp. Dieso 
Anomalie ist vergleichbar m it der aucli ungesetzmaBigen Loslichkeit des fl. CHC13  in 
H 2 0 . Im  Gesamtblut ist der Loslichkeitskoeffizient gróBer ais im Serum (oder Plasma) 
u. gróBer fiir Serum (Plasma) ais fiir H 2 0 . E r ist ferner gróBer fiir das B lut vom Schwein 
ais beim Mensehen- oder Rinderblut. Letztere beide sind fast idcnt. Das Serum der 
verschiedenen Tierarten zeigt keine wesentlichen Unterschiede. Bei der Milch ist der 
Koeffizient 3—4-maI gróBer ais beim Blut. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 
1720—24. StraBburg, Chem.-biol. Inst. d. med. Facultat.) R e w a l d .

Francesco Giordani, Die Beweglichkeit der Wassersloff■ und Ilydroxylionen in  
wa-sserigen Lósungen. Vf. betrachtet im AnschluB an die Hypothesen von D a n n e e l  
u. L o r e n t z  die „scheinbare Beweglichkeit" A ' des H ’- oder OH'-Ions ais Summę der 
„wahren Beweglichkeit“ / t  u. einer von ZusammenstoBen m it Lósungsmm. herriihrenden 
,,fiktiven Bewegliclikeit“ F  u. berechnet A 'u , Au_ u. r h  u . A '011, A o n  u. F o h  aus den 
Daten von N o y es  fiir HC1, HNO :1 u. NaOH nach der Gleicliung (I.) F  — A ^  —
o. A ’ 3 . /  (1 — a). F iir A ji  u .A o s  ergeben sieli n. Werte (122 bzw. 72 bei 18°), u. we 1 ter 
nach der STOKEschen Formel fiir die Radien gon =  1,03 X 10- 8  u. oh  =  0,61 X 10_s. 
Die Anderung von A  m it der Temp. liiBt sich durch eine Gleicliung A  =  k <p‘" {<p — 
F lu id itat von W., m —  ~ 0 ,8 )  darstellen. Auf Grund molekulartlieoret. Beliandlung 
der „fiktiyen Beweglichkeit" findet Vf. r n / A s  —  1,094, r o k /A o j i  =  1,49, u. zwar 
nahezu unabhiingig von der Temp., wiihrcnd die nach (I.) erreclineten Werte zwischen 
18° u. 100° fiir H  von 1,57 auf 0,96, fiir OH von 1,38 auf 1,32 fallen. (Rend. Accad. 
Scienze fisiche, mat., Napoli [3] 3 3  [1927], 24— 31. Neapel, R. Scuola d'Ingegneria.) K r u .

Robert Franklin Mehl und Beveridge James Mair, Cliemische A ffinitdt in  
metallischen Legierungen, insbesondere festen Lósungen. Untersuchung iiber die Kom- 
jrressibilitał. Die Legierungen miissen sieli von den reinen Metallen dadurch aus- 
zeiclmen, daB einzelne Elektroncn fester gebunden sind, wie sich dies unter andorem 
aus der verminderten Leitfahigkeit ergibt; dies braucht durehaus nicht stoehiometr. 
zu erfolgen; man muB bei festen Lsgg. mehr m it adsorptions- ais m it salzahnlichen 
Verhaltnissen rechnen. Da nach W. B i l t z  (C. 1925.1. 475) die Bildungswdrmen inter- 
metall. Verbb. denen der Salze yergleichbar sind, schien es móglich, durch calorimetr. 
Messungen eine der A ffinitat entsprechende GroBe zu gewinnen. Verss. an Al/M g- u. 
-4Z/2n-Legierungen ergaben jedoch, daB die Losungswarmen der Metallgemische gleich 
der der Legierungen waren, nennenswerte Bildungswarmen also nicht auftraten. Ge- 
messen wurde im RiCHARDSschen adiabat. Calorimeter; Losungsm. HC1-20,05H20. 
Fur Mg ergab sich die Losungswarme ais Nebenergebnis: bei 20° ergaben 0,7481 g Mg 
2594,7 cal. (941,4 g HC1-20 H 2 0 ;  3 Bestst.). — Gunstiger schien die Messung der Korn- 
‘pressibilitaten. W ahrend bei der H artę Gleiteffekte u. chem. Affinitaten gemeinsam
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auftreten, erstere meist yorherrschend, wird bei der Kompressibilitiit nur die letztere 
gemessen, die Vff. anschaulich ais ,,ohem.“ H artę bezeichnet im Gegensatz zu der 
„pliysikal.“  H artę, die m it dem Glcitwiderstand zusammenhangt. Im  allgemeinen 
wird sich zwisehen H artę u. Kompressibilitiit Parallelismus zeigcn. Aber wahrend 
erstere stark  von der Vorbehandlung abliangig ist, zeigte sicb die letztere unabhangig 
davon, ob z. B. gotemperter oder abgesehreekter Stahl gemessen wurde. — Unter- 
sueht wurden 16 Legierungen, die in ihrem Typus sehr yerschieden waren. Die Messungen 
erfolgten in  einer der RlCHARDSschen entspreehenden Apparatur. Zur Kontrolle, 
ob Lunker yorhanden waren, wurden Dichtebestst. gemaeht. Zeigten diese unwahr- 
seheinliche Werte, dann wurde mittels Rontgenstrahlen auf Lunker untersucht. Die
D.D. waren im allgemeinen kleiner ais der Mischungsregel entspricht. Man darf aber 
daraus nur m it Vorsicht auf starkę K rafte schlieBen, da die Verschiedenheit der Atom- 
groCen zu beriicksichtigen ist. Die Kompressibilitaten erwiesen sich dureliweg kleiner, 
ais der Mischungsregel entspricht, so z. B. fur ein a-Messing (35,6 Gew.-% Zn) um 29% . 
Die Abweichung ist im allgemeinen um so groBer, je yerschiedener der chem. Typus 
der Metallc ist. Besonders heryorgehoben sei, daB getemperter u. abgesehreekter S tahl 
gleiehe Kompressibilitaten zeigte; das ,,H arten“ fiihrt also n ieht zu einem Anwachsen 
der Kohasionskrafte. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 55—73. H a r v a r d  Univ.) K l e m m .

Robert Franklin Mehl, Innere Drucke in  mctallischen festen Losungen. (Vgl. 
vorst. Ref.) In  Fortsetzung der Betrachtungen iiber ,,chem.“ K rafte in  metali, festen 
Lsgg. wird der innere Druck aus den Ausdehnungskoeffizienten gemafi den yon 
R ic h a r d s  (C. 1927. I. 1655) gegebenen Gleichungen berechnet. Vorzugsweise benutzt 
werden die von JOHA-NSSON (C. 1925. I I . 446) gemsssenen Ausdehnungskoeffizienten. 
Es ergibt sich durehweg, daB die inneren Drueke der Legierungen gro per sind, ais sich 
nach der Mischungsregel aus den Komponenten berechnet; im Maximum betragt die 
Abweichung 16% (Ag, Pd). Das MaG der Abweichung bei den verschiedenen Systemen 
zoigt keinen erltennbaren Zusammenhang m it den Differenzen in  den G itterabstanden 
der beiden Komponenten. — Die so gewonnenen W erte werden verglichen m it den 
Harten nach K u r n a k o w  u . Z e m c z u z n y  (C. 1908. II . 1990). Auch bei diesen zeigten 
sich bei den Legierungen yiel gróBere Werte, ais sich nach der Mischungsregel aus den 
Komponenten berechnsn, docli sind die Unterschiede bei den inneren Drucken sehr 
viel groBer. So betragt der Hactezuwachs im System A g /A u  104%, die Zunahme des 
inneren Druekes 2%- In  derselben GroBenordnung diirfte das Verhaltnis von ,,cbem.“  
zu ,,physikal.“ H artę sein, die chem. H artę t r i t t  also sehr stark  zuriick. Eine Tabelle 
zeigt schliefilich fiir a-Messing den Parallelismus zwisehen Vol.-Kontraktion, Abnahme 
der Kompressibilitiit u. Zunahme des inneren Druekes gegenuber den gemaB der Mi
schungsregel berechneten Werten. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 73— 81. H a r v a r d  
Univ.) K l e m m .

Herbert S. Harned und J. Erskine Hawkins, Die Kałalyse von Athyłformial 
durch Monochloressigsaure und von Athylacetat durch Dichloressigsaure in  Neutralsalz- 
losungen. Die Hydrolysengeschwindigkeit von Athylacetat, katalysiert durch GHGL ■ 
COOH, wird bei Ggw. yerschiedener Salze in  der ublichen Weise [Titration m it NaOH 
bzw. Ba(OH),-Lsg.] bestimmt; die Rk. geht —- wenigstens zunachst — nach der 1 . Ord- 
nung; im  weiteren Verlauf tr i t t  geringe Autokatalyse ein. In  ahnlicher Weise bestimmen 
Vff. die Hydrolysengeschwindigkeit von Athylformiat bei Ggw. von CH„Gl-COOII. 
Aus den kinet. Daten werden naeh einer ausfuhrUch dargelegten Methode die Aktivitats- 
koeffizienten der katalysierenden Sauren berechnet. Der W ert /h^Ac/^HAo =  
wird gegen /t'h aufgetragen (/i —  Ionenstarke). Mit steigender //'/t fallt -/A zunachst, 
geht durch ein Minimum u. steigt dann wieder. Vollig analog verhalt sich der W ert 
'/H yoH/"HoO Ggw- derselben Salze (vgl. H a r n e d  u . J a m e s , C. 1927. I. 228). — 
Eine besondere Behandlung yerlangen die W erte in Sulfatlsgg. W ahrend sonst die 
Geschwindigkeiten bei steigenden Salzkonzz. zunachst ansteigen u. dann konstant 
werden bzw. ein wenig abfaOen, fallen sie bei Ggw. von Sulfaten zunachst, um  dann 
ziemlich stark  anzusteigen. Dieses abweichende Verh. ist auf die Bldg. von H S 0 4' 
zuruckzufiihren. Der EinfluB der H S 0 4 '-Bldg. wird angenahert reehner. gegeben. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 85— 93. Philadelphia, Pennsylvania, Univ.) K l e m m .

C. N. Hinshelwoo’1, Reaktionskinefcik gasformiger Systeme. tJbers. u. erw. von Erich Pietsch 
u. Gertrud Wilcke, nobst e. von d. tTbers. zsgest. Literaturverz. f. d. wichtigsten ga3 - 
form. reaktionsldnetisch untersuchten Systeme. Leipzig: Akadem. Yerlagsgesellsehaft 
1928. (X II, 246 S.) gr. 8 °. M. 15.—, geb. M. 16.—.
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Aj. Atom struktur. Radiochem ie. Photochemie.

J. Franek, Einige wichlige experimenłelle Grundlagen der Bohrschen Atomłheorie. 
Vf. geht kurz auf experimcntelle Bestatigungen dor BoHRschen Theorie durch Elek- 
tronenstoB-, Fluorescenz- u. photochcm. Verss. ein. (Ztschr. physikal. chem. Unterr. 
41. 18—27. Góttingen.) L e s z y n s k i .

Hawksworth Collins, Dic Struktur cines Stickstoffaioms. VI. (V. vgl. C. 1928. 
1142.) Vf. gibt Zahlenmaterial fiir die 5. Form des N-Atoms. (Chem. News 136. 
49—51.) E. J o s e p h y .

Arthur Haas, Das Atom ais Energieąuelle. Zusammenfassender t)berblick iiber 
die beim radioakt. Zerfall freiwerdende Energie. (Scient. Monthly 1928. 140—46. 
Wien, Univ.) E. JOSEPHY.

Raymond T.Birge, Das Wassersloffmolekiil. Vf. unterzieht dio fur das H 2 -MoJ.
gegebenen W erte fiir das lonisationspotential u. das Tragheitsmoment .einer krit. 
Priifung. (Naturę 121. 134. Berkeley [Cal.], Univ.) E . J o s e p h Y.

H. Beuthe, Ober das Verhalten von langsamen Elektronen im  Quecksilberdampf. 
Mit einer A pparatur nach R a m s a u e r  untersucht Yf. den Wirkungsquerschnill von 
Hg-Dampf gegeniiber langsamen Elektronen, urn zu priifen, ob die einatomigen Metall- 
dampfo sieh gleich den Edelgasen verhalten u. ob ein Zusammenhang m it der Supra- 
leitfahigkeit besteht. Mit Rticksicht auf die Wrkgg. des Hg wurde das MeBkastchen 
aus Mo hergestellt u. ein Gliihdraht zur Auslósung der Elektronen benutzt, um An- 
regung des Hg zu vermeiden. Die Messungen an Ar stimmen m it denen R a m s a u e r s  
uberein. Hg (untersucht bci 30°) zeigt, im Gegensatz zu den Edelgasen, dcutlieh
2 Maxima, ein steileres bei 3 V u. ein schwacheres bei 4,9 V ; dieses wird bei lióheren 
Drucken ( >  0,008 mm), jenes bei niedrigeren begiinstigt. Schon M in k o w s k i  
(C. 1924. I. 1626) hatte  festgestellt, daB Hg-Dampf fiir Elektronen von einer Ge- 
schwindigkeit von 4,9 V die geringste Durchliissigkeit besitzt.- Da das Maximum 
bei 4,9 V zusammenfallt m it der Anregungsspannung des Hg-Dampfes, stcllt Vf. 
die Vermutung auf, daB nur das Maximum bei 3 V  einem wirkliehen Maximum des 
Wrkg.- Querschnitts entsprieht, wahrend das bei 4,9 V wenigstens zum Teil mit’ be- 
dingt ist durch den Geschwindigkeitsverlust der Elektronen infolge der Anregung. 
Wichtig ist, besonders fiir Folgcrungen bzgl. der Supraleitfiihigkeit, daB dic ICurve 
des Wrkg.- Querschnitts fiir dio kleinsten Elcktronengesehwindigkeiten vom Maximum 
herab zu sehr kleinen Werten abfallt, analog wie bei den Edelgasen. (Ann. Physik 
[4] 84 [1927]. 949— 75. Greifswald, Univ., Physik. Inst.) R. K . M u l l e r .

K. W. Meissner und W. Graffunder, U ber die Meśsung der Lebensdauer an- 
geregter Aiomzustdnde. (Vgl. C. 1925. I. 1385. 1926. I. 2773.) Zur Messung der 
Lebensdauer angeregter Atomzustande verwenden Vff. eine Wechselstrommethode 
unter Benutzung zweier gekoppelter Generatoren gleicher Periodenzahl m it variabler 
Phasenverschiebung, wobei vor allem auf zuvor)assige Ziindung der Róhren u. móglichst 
exakte Best. der ,,Schonzeit“ W ert gelegt wird. Dio Absorption bei einer bestimmten 
Sehonzeit wird photograph. bestimmt. Es ergibt sieh ais groBte Halbwertszeit fiii- 
den <S'6-Zustand bei Ne 7 -10- 4  sec, bei Ar 3-10_3 see. In  Abliangigkeit vom Druck 
wird fiir Ne ein Maximum der Lebensdauer bei 1,5—2 mm festgestellt. Bei Ver- 
wendung verschiedener Linien gleichen Endterms ist auch die Halbwertszeit des 
Absorptionsyermogens verschieden groB. Bei seitlicher Einstrahlung in  die Ab- 
sórptionsróhre wird eine kleinere Lebensdauer beobachtet ais ohne Zustrahlung. 
(Ann. Physik [4] 84 [1927]. 1009—46. Frankfurt, Univ., Phys. Inst.) R. K. Mii.

Leonard B. Loeb, Ionisation durch positive Ionen. K rit. Literaturzusammen- 
fassung. (Science 6 6  [1927]. 627—29. Physic. Lab., Univ. of California.) L e s z y n s k i .

George Glockler, Aktimerung von Wassersloff durch eleklrische Entladung. Die 
Aktivierung des Wasserstoffs wird im allgemeinen so bestimmt, daB der akt. Wasser- 
stoff iiber S gcleitet wird. Vf. schlagt einen Mechanismus der Aktivierung vor, der von 
einer hypothet. W asserstoffart wie H 3  keinen Gebrauch macht, sondern nur die Bldg. 
von Ionen u. Elektronen einschlieBt. Der aus dem Entladungsrohr kommende Gas- 
strom enthalt H 2+, H+ u. Elektronen, letztere vereinigen sieh m it den S-Atomen zu 
S~, die in it H+ dann H 2S bilden. (Naturę 121. 93. Minneapolis [Minn.], Univ.) E. Jos.

Seishi Kikuchi, Untersuchung des Zerfalls von Radium D, E  und F. A h n lich  w ic 
in der Arbeit von K in o s h i t a , K i k u c h i  u . H a g im o t o  (C. 1927. I. 19) bringt Yf. 
in  eine W lLSO N sche Nebelkammer einen m it R a D, E  u. F  aktivierten Seidcnfaden
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u. beobachtet durch stereoskop. Aufnalimen die vom Praparat ausgesandto Strahlung. 
Da sieh das P raparat im radioakt. Gleichgewicht befand, war die Zahl der pro Sek. 
Kerfallenden Atome fiir alle 3 Prodd. gleieh, also durch die Zahl der auftretenden 
y.-Strahien gegeben. Die Nebolbahnen der geschwinden /J-Strahlen des B a E  (lang 
u. diinn) sind deutlich von denen der langsamen /?-Strahlen des R a D  (kurz u. diek) 
zu unterscheiden. Die Auswertung der beobaehteten Strahlen hatte  folgende Er- 
gebnisse: 1. Es wurden keine paarweisen Bahnspuren gefunden, die ais zum zer- 
fallenden Atom geliorig angesehen werden konnten. 2. Beim Zerfall eines B a E-Atoms 
ontsteht ein u. nur ein /3-Teilchen. 3. Es werden also nieht von den primaren ^-Strahlen 
aus der Elektronenhiille sekundiire ^-Strahlen lierausgeworfen, ein Vorgang, der von 
M e i tk e r  zur Erklarung der Inhomogenitat der primaren /?-Strahlen des R a E  an- 
genommen wird, sondern es mii 13te die Kern-/9-Strahlung selbst schon inhomogen 
sein ( E l l is ) .  4. Die bei Ra D beobaehteten /J-Teilchen sind samtlieh sekundaren 
Ursprungs. Es wird gezeigt, dafi die Energie der primaren /3-Teilchen fiir ihre Beobacht- 
barkeit n ieht ausreicht. 5. RaD sendet auCer der bekannten homogenen y-Strahlung 
m it der Wellenlange A =  0,246 A noeh eine y-Strahlung von etwa X =  0,4 A aus, die 
entweder liomogen ist oder an dieser Stelle ein Intensitatsm axim um  hat. 6 . Die Walir- 
seheinlichkeit der inneren Absosption der y-Strahlen des RaD betragt a  =  0,96. Ein 
Vergleich der a-W erte beim Ra, RaB u. RaC zeigt, daB zwischen den Gesetzen fiir die 
gewóhnliehe u. die innere Absorption gewisse Ahnlichkeit besteht. (Japan. Journ. 
Physics 4 [1927]. 143—58. Phys. Inst. Univ. Tokyo.) P h i l i p p .

Aristid V. Grosse, Das Element 91; seine Eigenscliaflen und seine Gewinnung. 
Ausfiihrliche Widergabe der kurzeń Mitteilung in Naturwiss. (vgl. C. 1927. I I . 2272). 
Mit Hilfe des „Spiral-Verf.“ , das in  einer mehrmaligen Wiederholung der 3 Trennungs- 
prozesse: 1. Zirkonphosphatfallung, 2. Alkalicarbonatsehmelze, 3. fraktionierte Krystal- 
lisation der Oxychloride besteht, gelingt es, das Pa von einer Konz. von 1: 25000 auf 
eine Konz. von ca. 1: 10 zu bringen. Das P a wurde aus 27,40 mg Zr-Oxydon, die un- 
gefahr 6 %  Pa2 0 6 enthielten, naeh 2 Verff. isoliert. 1. Durch Zusatz von ThOa zu dem 
konz. Pa-Źr-Praparat u. einer darauf folgenden Fallung des Th ais Oxalat, wobei 70 
bis 90% des Pa niit dem Th-Oxalat gefallt u. auf diese Weise von Zr(IIf) abgeschieden 
werden. Das Pa kann dann leiclit quantitativ  von Th mittels EluBsaure abgetrennt 
werden. 2. kann das P a aus hochprozentigen Praparaten auch ohne Zusatz von Th 
von Zr(Hf) mittels Oxalsfi.ureiiberschuB in der W annę in  sehwach salzsaurer Lsg. ge- 
trenn t werden. Zur Best. des Pa-Gehaltes der konz. Praparate wurde die charakterist. 
^-Strahlung verwendet. Die so erhaltenen Protactiniumoxydpraparate m it einer Mg- 
A ktivitat (bezogen auf 1 mg) von 622000 a-Einheiten stellen ein prakt. chem. reines 
Pa-Oxyd, wahrscheinlich P a 2 0 5  dar. Das reine Oxyd ist ein vollkommen weiBes, schwer 
schmelzbares Pulver, 11. in  konz. HE, eine Liehtemission ist prakt. nieht bemerkbar. 
Eiir 1 mg Pa-Metall wird die A ktivitat zu 745500 a-E. berechnet, d. h. Pa ist 272500-mal 
aktiyer ais die gleiehe Gewichtsmenge U!. Die Halbwertzeit des Pa ergibt sieh zu rund 
20000 Jahren. Auf Grund dieses W ertes ergibt sieh fiir die Mengen Pa, die sieh im 
radioakt. Gleichgewicht m it U befinden, daB jedcm g U im Gleichgewicht 1,29 X 10- 7  g 
P a entsprechen, oder 1 g Ra entsprechen 0,4 g Pa. Mit Hilfe der neuen Halbwertzeit 
des Pa berechnet sieh die Menge seines ersten Zerfallsprod., des Ac (89), die sieh in
3 Jahren aus lg  Pa nachbildet, zu 0,098 mg Ac, in 200 Jahren zu 0,976 mg Ac. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 61. 233—45. Berlin-Dahlem, Kaiser Willielm-Inst. f. Ch.) E . Jo s .

Thomas H. Johnson, Ober den Mechanismus der Orientierung von Atomen in  
magmtischen und elektrischen Feldem. Da es nieht moglicli ist, die Orientierung von 
Atomen in magnet, u. elektr. Eeldern ohne die Annahme von StoBprozessen zu deuten, 
nim m t Vf. an, daB bei Atomstrahhnversa., bei denen eine Orientierung beobachtet wurde, 
in der Ofenkammer trotz der magnet. Abscliirmung ein Restfeld vorhanden war, so 
daB die Atome nocli vor dem Verlassen der Ofenkammer unter Mitwrkg. ron  StoB
prozessen gerichtet wurden. Aus den Verss. m it Resonanzstrahlung folgt, daB bei 
Mitwrkg. von StoBprozessen geringe Eelder (von der GróBenordnung einiger GauB) 
zur vollkommenen Orientierung ausreiclien. (Science 67. 37—38. Bartol Res. Foun
dation, Franklin Inst.) LeSZYNSKI.

Salomon Rosenblum, Uber die Verzdgerung der ct-Strahlen durch die Materie. 
(Vgl. C. 1927. I I .  2961.) Die Verzógerung der a-Strahlen von ThC  u. ThG^ beim Durch- 
gang durch einen Schirm wird recht genau durch die Formel wiedergegeben;

X =  K  (« — m2 /102 +  35,5 w>/106);
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X  — Gewicht des Absorbens in mg/qcm, u  =  [(F 0 — 7 )/F „ ]-100, V =  Geschwindigkeit 
der a-Strahlen nach Durchgang, Vn =  Anfangsgeschwintligkeit dor a-Strahlen von 
ThCj =  2,06-109 cm/see. Die K-W erte werden angegeben fiir Schirme aus A u  =  0,98; 
Pt =  0,99; Pb =  0,985; Sra =  0,729; ^ =  0,703; Od =  0,711; Pd = 0 ,7 1 1 ; Gu =
0,545; N i =  0,525 (?); Fe =  0,505 (?); ^ =  0,393; L i  =  0,277 (?). In  dem Ge- 
schwindigkeitsbereich yon u =  0 bis u  =  40 yerhaltsn sich die a-Strahlen so, ais wiirden 
sie dureh ein Kraftfeld verzogcrt, dessen Intensitiit umgokehrt wie V wiichst, u. es 
gilt — d Ejd i =  const. =  f  (N), wo N  =  Ordnungszahl des absorbierenden Metalls. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 851—53.) W a j z e r .

J. E. Maisin, Ober die Bildung von Schwefelsdureanhydrid unter der Einwirkung 
von a-TeilcJien. Vf. verfolgt manometr, die Bldg. von S 0 3 bei der Einw. von a.-Strahlen 
auf iSOo-Oo-Gemisclic. Nach der Bestrahlung lieB sich in den Rk.-Prodd, S 0 3  naeh- 
weisen. Bei langer Dauer der Verss. wurden Krystalle beobachtet, dic Vf. fiir S 0 3  

halt. Unter der Annahme, daC sich nur S 0 3  bildet, ergibt sich, dać einem Mol. SO;, 
rund ein durch die a-Strahlen erzeugtes Ionenpaar entsprieht. (Ann. Soc. scient. 
Bruxelles. Serie B. 47 [1927]. Nr. 4. 172—77.) L e s z y n s k i .

E. J. Williams, Baumliche Verleilung der von Rontgenstrahlen erzeugten Photo- 
dehtronen. Die raumliche Vertcilung der durch Rontgenstrahlen erzeugten Photo- 
elektronen wird am besten durch das „cos2  0“ -Gcsotz wiedergegeben. (Naturo 121. 
134—35. Cambridge.) E. J o s e p h y .

P. Villard, Ober das Absorptionsgesetz der Rontgenstrahlen durch die Materie. Die 
Absorption von Rontgenstrahlen sollte, soweit man von dem ziemlich konstantem E in
fluC der Streuung absieht, theoret. proportional A3  sein. Die Verss. zeigen, daC weder 3, 
noch ein anderer Exponent die Verhaltnisse richtig wiedergibt. Vf. nimm t daher an, 
daC die Proportionalitatskonstante G eine Funktion von A ist, u. bereehnet, unter der 
Voraussetzung des theoret. Exponenten 3 fiir A, dio C-Werto fiir yerschiedene Wellen- 
langen gemaB den Mcssungen yon A l l e n  (C. 1926. I. 3519); er findet einen Verlauf, 
der darauf schlieCen laCt, daC m it dem Atom — yermutlich dem Kern — Resonanr, 
erfolgt. U nter der Annahme, daB die Dampfung proportional der Freąuenz ist, lassen 
sich die Werte fiir G — wie fiir Zn gezeigt ist — befriedigend nach der klass. Resonanz- 
formel berechnen. Man h a t dabei den Vorteil, daB der theoret. E rponent 3 beibehalten 
werden kann, u. daC die Veranderlichkeit von C einen physikal. Sinn hat. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 185 [1927], 1415—19.) Klemm.

A. Dauvillier, Ober ein Róntgenstrahlenrohr fiir  effektive Wdlenldngen von 
8 Angstrómeinheiten. Die Absorption der Glaswand macht es selbst bei LlNDEMANN- 
sehem Glase unmóglich, Strahlen von einer Wellenlange >■ 2,5 A zu erzeugen. Vf. 
benutzt eine sehr diinne Cellophanhaut von 0,02 mm Dicko u. 20 qcm Oberflache u . 
iśT-Strahlung yon Mg, Al, Si. Die Absorption in Luft, Celloplian usw. wird untersucht. 
Die neue Róhre liefert fiir therapeut. Zwecke intensive lang\vellige Rontgenstrahlen 
zum Vergleieh m it den ultrayioletten Strahlen u. den durchdringenden Rontgenstrahlen. 
(■Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1460—62.) K lem m .

O. Fuchs und K. L. Wolf. Reststraldfreąuenzen, Eigenfreąuenzen und Dispersion 
im  Ultraroten. Vff. berechnen auf Grund einer neuen Dispersionsformel die ultra- 
roten Eigenfreąuenzen von KC1 u. NaCl in guter Obereinstimmung m it der Beob- 
achtung. Die DE. ergibt sich fiir KCl zu 4,79, fiir NaCl zu 5,87, die Eigenwellenlange 
fiir KCl zu ?.'i  =  70,23, fiir NaCl zu —  61,67. Die W erte werden m it den friiheren 
krit. yergliclien. (Ztschr. Physik 46. 506— 18.) R. K. M u l l e r .

O. Fuchs. Die Dispersion der Kohlensaure vom UUramoletten bis ins Ultrarote. 
Dio nach einer neuen Dispersionsformel fiir Wellenlangen zwischen 1800 u. 130 000 A 
berechneten Brechungsexponenten der C0 2 zeigen befriedigende Uboreinstimmung 
m it der Beobachtung. Fiir die DE. ergibt sich aus der Formel 1,000975. (Ztsehr. 
Physik 46. 519—25. Potsdam, Lab. d. Einsteinstiftung.) R. K. M u l l e r .

H. Fesefeldt, Messungen von Sauerstoffbanden im  rioletten und idtravióletten 
Spelctralgebiet. Vf. gibt die MeBresultato von etwa 14000 Linien der von RuN G E u. 
G r o t r i a n  (Physikal. Ztschr. 15. 545 [1914]) entdeckten u. aufgenommenen Sauerstoff
banden im  Bereich von ). 3140 bis l  4450 A. Die Wellenlangen im Yakuum sind auf 
die zweite Dezimale in A beschrankt, wahrend bei den in cm - 1  gemessenen Sehwingungs- 
zahlen die den Tausendstcl A entsprechenden H undertstel v noch m it angegeben sind. 
(Ztsehr. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochem. 25 [1927]. 33—60. Gottingen,
I I .  Physikal. Inst.) LESZYNSKI.
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Georges Dejardin, Spektren des Phosphors fiir  verschiedene Ionisationsgradc. 
Nachdem die Fundamentallinien der yerschiedenen Spektren des P  ( P I  bis P  V) sicher 
erkannt sind (vgl. unter anderem S a l t m a r s h ,  C. 1925. II. 889; B o w e n ,  C. 1927. I I .  
1125), konnte das von L. u. E . B l o c h  angegebene Verf. der Analyse der elektroden- 
losen Entladung einer Priifung unterworfen werden. Fiir das Bogen- u. die ver- 
sohiedenen Funkenspektren sind die Beobachtungen im Einklang m it den Schemen 
von S a l t m a r s h  ( PI )  u. M i l l i k a n  u . B o w e n  (P I I  bis P  V). Dabei wurden zahlreicho 
noue Linien gefunden. Nach Messungen von G e u t e r  werden die intensiysten fur 
P I I  u. P  I I I  tabellar. angegeben. Dio Zuteilung einiger Linien zu P  I I I  durch SALT
MARSH is t n icht richtig. Besonders im auBersten U ltrayiolett unter 2700 A, is t das 
Spektrum noch unyollkommen bekannt. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 
1453—54.) K le m m .

J. Barton Hoag, Wellenl&ngen von Kohlenstoff, Sauerstoff und Sticksioff, im  
dufiersten Ultraviolcłt m it einem Konlcavgitter bei streifender Inzidenz aufgenommen. 
Yf. beschreibt einen Vakuumspektrographen m it groBem Einfalhvinkel zur Messung 
im auBersten Ultraviolett, besonders in  der Gegend sehr kurzer Wellenlangen. Dio 
dam it gemessenen Wellenlangen von C, N 2  u. 0 2  stimmen m it den Standards be- 
friedigend iiberein. (Astropbysical Journ. 6 6  [1927]. 225— 32. Chicago, Univ.) R. K. Mii.

E. C. Kemble, R. S. Mulliken und F. H. Crawford, Der Zeemaneffekt in den 
Angstrom-CO-Banden. Die Behandlung des Zeemaneffekts fiir Bandenlinien von starren 
zweiatomigen Moll. nach der alten Quantenthcorie u. nacli der Quantenmechanik ergibt 
qualitativ eine yóllige Ubereinstimmung u. auch quantitativ  nur gerińgfiigige Unter- 
schiede . Messungen an den CO-Banden V. 5610, 5198 u. 4835 bestatigen die Zuordnung 
zu 1S — >- 1 P-t)bergangen m it o '=  0 u. o" =  1. (Physical Rev. [2] 30. 438—57. 
H arvard Univ.) L e s z y n s k i .

P. Lasareff und V. Lazarey, Ober die Absorptionsspektren von m it ICupfersalzen 
gefarblen Boraxglu.sern. Boraxglascr wurden durch Schmelzen von Borax m it kleinen 
Zusatzcn von Cu-Salz im Platintiegel hergestellt. Die Absorptionskoeffizienten der 
geharteten u. gegliihten Glaser ■wnrden m it dem Spektropliotometer gemessen u. m it 
denen einer CuŚ04 -Lsg. yergliclien; sie sind durclrweg bober; die H artung macht inner- 
halb der Beobachtungsfebler nicbts aus. Die Farbung der Glaser stam m t demnach 
nicht von Cu-Ioncn her, sondern wahrscheinlich von komplcxen Verbb. zwischen Cu 
u. Borax. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 855—56.) W a j z e r .

Gerhard Herzberg, Untersuchungen uber die Erscheinungen bei der elektroden- 
losen Ringentladung in  Wasserstoff. (Zum Teil nach gemeinsamcn Versuchen m it M. Blu- 
menthal.) (Vgl. C. 1928. I .  644.) Es wird die elektrodenlose Ringentladung in / i .  bei 
yerschiedenen Drucken u. Funkenlangen untersucht. Vf. beschreibt die Vers.-Anordnung, 
die yerschiedenen Entladungsformen u. die beobachteten Nebenerscheinungen, ins- 
besondere das Auftreten einer lichtstarken Fluorescenz der benutzten Quarzrohre, 
die zu der Ggw. von W.-Dampf u. zu dem Auftreten von Si-Linien in Beziehung gesetzt 
wird. Es wird ferner iiber das Auftreten axialer Kathoden- u. Kanahtrahlen beriehtet. 
(Ann. Physik [4] 84 [1927]. 553—64. Darm stadt, T. H., Physik. Inst.) L e s z y n s k i .

Gerhard Herzberg, Ober die Spektren des Wasserstoffs. Nach Versuchen mit 
der elektrodenlosen Ringentladung. (Zum Teil nach gemeinsamen Vcrsuchen m it 
M. Blumenthal.) Es werden dio spektroskop. Ergebnisse der vorst. referierten 
Verss. mitgeteilt. Von besonderer Bedeutung fiir Feinstrukturunterss. ist, daB bei der 
elektrodenlosen Ringentladung dio Balmerserie sehr rein u. bis zu hoher Gliederzahl 
erhalten werden kann. Es werden 23 Linien erhalten, u. es kann erreieht werden, daB 
erst m it der 18. Linie das Viellinienspektrum auftritt. Es wird (zum erstenmal im 
Laboratorium) das Grenzkontinuum der Balmerserie in  Emission erhalten. Intensitats- 
anom alien(Ha ; Hp: Hy: Hg: H £=  1,00: 0,95: 0,40: 0,14: 0,05) sprechen dafiir, daB das 
beobachteto blaue Leuehten des innersten der drei auftretenden Ringe das Wieder- 
yereinigungsleuchten von Protonen u. Elektronen ist. Die Diskussion des kontinuier- 
lichen Spektrums fiihrt zwangslaufig zu der Annahme, daB die Emission des Kontinuums 
m it dem Zerfall des H 2+ zusammenhangt. Die Beobachtungen am VieUinienspektrum 
sprechen fiir die Annahme, daB die sogenannten Fulcherbanden u. einige weitere Linien 
dem H 3  angehóren. (Ann. Physik [4] 84 [1927]. 565—604. D arm stadt, T. H., Physik. 
Inst.) L e s z y n s k i .

M. Hanot, Beitrag zum Studium der Breite von Linien der Balmerserie. (Vgl. 
C. 1927. I. 1659.) Eine systemat. Unters. der Yerbreiterung von Balmerlinien ergibt,
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daB der auf dio Ionen zuriickzufiikrende SlarJceffekt vorwiegend fur die Verbreiterung 
bestimmend ist, daB also dio Eigenabsorption u. das Quadruplettfeld nur eine unter- 
geordnete Rolle spielen. (Ann. Physiąue [10] 8 [1927]. 555— 625. Lille.) L e s z y n s k i .

K. F. Kruger, O. Reinkober und E. Koch-Holm, Reststrahlen von Misch
krystallen. Es werden die Reststralilenspektren von Mischkrystallen von NaCl +  
KCl, KC1 -j- ItbCl u. KC1 -f- TlCl im langwelligen U ltraro t bestimmt. F iir die Rest- 
strahlenwellenlungo der reinen Komponento ergab sich: NaCl 51,3 jj,, KCl 60,8 fi, 
RbCl 73,8 fi. Bei den Mischkrystallen treten nicht die Reststrahlenwellenlangen 
der Komponenten auf, sondern es is t eine einheitlicho Schwingung vorhanden, dereń 
Wellenlange sich m it zunehmender Konz. der langwelligeren Komponento innerhalb 
der Frecjuenzcn der reinen Komponenten nach langeren Wcllen verschiebt. Die 
Verschiebung der Eigenfreąuenz des Mischkrystalls m it der Konzentrationsanderung 
erfolgt linear; dio etwas groBeren Abweichungen vom linearen Verlauf bei TlCl +  KCl 
hangen vielleicht m it der hoheren Zerfallsgeschwindigkeit dieser Mischkrystalle 
zusammen. Bei Zcrfall der Mischkrystalle verschwindet allmahlich die Wcllenliinge 
des Mischkrystalls, u. es erscheinen diejenigen der reinen Komponenten. E in ahnliches 
Spektrum wie der zerfallene KCl-NaCl-Mischkrystall gibt auch ein mechan. Gemcnge 
von KCl u. NaCI. (Ann. Physik [4] 85. 110—28. Greifswald, Univ.) K r u g e r .

Fritz Ephraim und Rudolf Bloch, Ober Spektralverschiebung bei Verbindungs- 
bildung (beobachtet an, Praseodymverbindungen). Es werden Belege dafiir erbracht, 
daB die friihere Annahme (C. 1927. I. 1259) m it den Beobachtungen im Einklang steht, 
u. Folgerungen iiber den Bau der Verbb. an dio Messung einer groBeren Reihe von 
Spektren gekniipft. Ais Beobachtungsmaterial wurden Praseodynisalze gewahlt, weil 
dereń Spektrum relativ einfach u. ubersichtlich ist. — Die bei der Bldg. von Halogen- 
salzen erfolgende prozentuale K ontraktion nim m t vom Fluorid zum Jodid ab. — Die 
beim tFbergang von einem Halogenid zu dem anderen herrorgerufenen Spektral- 
verschiebungen lassen sich im Roflexionsspektrum des P r gut beobachtcn u. betragen 
mehrere m/a. — Dio Lago der 3 Hauptlinien der Pr-Halogenide sind: P rJ3: 456,5; 
482,1; 495,9 m/i. — PrBr3: 453,2; 478,8; 493,0 m/z. — PrCl3: 450,3; 475,5; 489,8 m/ł.
— PrF3: 442,5; 468,0; 480,3 m/i. — Diese Spektralbeobachtungen wurden an den 
festen, W.-freien Salzen angestellt. — In  Lsg. konnen sich alle Affinitiiten unter Solyat- 
bldg. vollig betatigen; is t diese Affinitatsbetatigung m it Kontraktion verbunden, so 
muB diese in Lsg. besonders groB, das Spektrum also besonders weit nach dem kurz- 
welligen Ende verschoben sein. Mit der theoret. Oberlegung iibereinstimmend, gaben 
alle Halogensalze des P r in  7 w-n. Lsg. Spektren, die innerhalb der Messungsfehler 
nahezu ident. waren; ebenso diirften alle 1. Salze dieses Metalls in genugender Ver- 
diinnung ident. Spektren geben. Die friihcr beobachtete Verschiebung der Spektren 
von Salzen seltener Erden bei Verdunnungen erkliirt sich aus dem m it Verdunnung 
allmahlich zunelimenden Gchalt der Solvate an W. bzw. aus der allmahlichen Bldg. 
von Solvaten iiberhaupt. In  den festen H ydraten bestimmten W.-Gehaltes t r i t t  die 
spezif. Wrkg. des Halogens zuriick. Die Kontraktion bei der W.-Anlagerung wird 
um so bedeutender, je weitraumiger die W.-freie Verb. war, u. zwar nicht nur bei der 
vollstandigen Absattigung der Affinitat des Pr-Atoms m it W. (co H 2 0), sendern auch 
schon fiir den Vergleich der bei Zimmertemp. stabilen H ydrate m it den W.-freien 
Salzen. Man ersieht dies aus nachstehenden Werten. Das bei Zimmertemp. bestiindige, 
also den Energieverhaltnissen nach m it den Hydraten des Bromids u. Chlorids ver- 
gleichbare Jodidhydrat, is t das Nonahydrat. Die W erte der W.-freien Halogenide 
vgl. oben. —  P rJ3, 6 H20-. 448,4; 473,7; 485,5 m/t. — P rJ3, 9 11 J J : 445,2; 470,8;
484.5 m/x. —  P rJ3, co IhO: 443,9; 468,9; 482,0 m /i. — PrBr3,G I I20 : 446,2; 471,8;
484.5 m /i. — PrBr3, co H 20  : 444,1; 469,0; 482,3 m /i. — PrCl3,7  H„0: 446,2; 472,7;
482,8 m/i. —  PrCl3, co H20:  444,7 ; 469,0; 482,4 mu. — Die Affinitatsbeanspruchung
des Pr-Atoms laBt sich aus der Lago seiner Spektrallinien ablesen; je naher dieselben 
dem kurzwelligen Ende des Spektrums sind, um so hóher ist die Beanspruchung; es 
is t nun yerstandlich, daB das Jodid ein hóheres H ydrat zu bilden vermag ais das 
Chlorid, u. warum das Fluorid unl. sein muB. Auch die Ammoniakatbldg. ha t eine 
Kompression des Pr-Atoms zur Folgę: PrCl3,S N H 3: 449,1; 474,4; 488,0 m /i. — 
PrBr3, 9 N H a: 449,8; 475; 488,5 m/i. — Das Spektrum des Pr-Fluorids ist noch kurz- 
welliger ais das der verdiinntesten Lsgg.; es h a t ganz andere Eigg. wie die iibrigen 
Halogensalze. Die Spektrallinien zeugen fiir eine ungewohnlich starkę Kontraktion 
des P r im Fluorid, die noch iiber diejenige in  den gesatt. Solvaten hinausgeht. DaB 
es trotzdem W.-haltig ausfiillt u. dies W. relativ schwierig verliert, erklart sich daraus,
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daB das W. liier m it dem Pr-Atom sehr wenig z u tun  ha t u. eine A rt Packungswasser 
ist, das, wie in einem Gel, vorhandene Zwischenriiume ausfiillt u. der Capillaritilt seinc 
Bindung yerdankt. Dementspreehend unterecheidet sich das Spektrum des W.-kaltigen 
u. des W.-freien Fluorids in der Lage der Absorptionsmaxima nicht merklich.

V e r s u e h e .  Vóllig W.-freies Praseodynibromid entsteht durch Erhitzen im 
HBr-Strom bei Ggw. von NH4Br bis zu dessen Yerfliichtigung. — Analog wurde das 
Jodid P rJ 3  mittels NH4J  u. H  erhalten, wenn aueh nicht ganz frei von bas. Salz; aus 
wss. Lsg. wurde das Nonahydrat erhalten, das boi 100° das H exahydrat gibt. — Eine 
wss. Lsg. von P rJ j  gibt m it gefalltem H gJ 2  ein Doppelsalz PrOJ, 2 HgJ2, 9 U  JO ( ?); 
gibt beim Erhitzen im H2-Strom die bas. Verb. PrOJ, 2 H„0, weiB, unl. in W. (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 61. 65—72.) B u s c h .

Fritz Ephraira und Rudolf Bloch, Das Spektrum von Praseodymsalzen saiierstoff- 
halliger Sauren. Im  Gegensatz zu den Halogensalzen (vgl. vorst. Ref.) sind die Spektra 
bei den O-baltigen Salzen des Pr zwar n icht Yollig ident., aber sie haben sich einander 
sehr stark  angeglichen: Carbonat, gefallt: 444,5; 472; 484 m /i. — Phospliat. gefallt: 
444,5; 472,9; 483,8 u. 485,8 m /i. — Plicsphat, gegliiht: 444,5 ; 472,9; 483,8 u. 485,8 m/u.
— Omlat, 9 IL O : 445,5; 470; 484,1 u. 486,2. — Omlat, entwassert: 444,5; 471,5; 
484 m /i. — Svlfał, entwassert: 444; 470; 482 m/z. — Selenat, entwassert: — ; 470,8; 
483 m/i. — Die Ursache hierfiir ist wohl darin zu erblicken, daB in allen Salzen O-haltiger 
Sauren das Pr-Atom direkt m it O yerbunden ist. Durch die O-Wrkg. erklart sich auch 
dio groBe Kompression, in der sich das Pr-Atom in den Salzen O-haltiger Sauren be- 
findet, wie aus der Lage der Spektrallinien ersichtlieh ist. — Das Spektrum des Pr(OH ) 3  

ist dagegen ein wenig langwelliger: 446; 474,9; 484,9 u. 488,2 m/z. — In  allen diesen 
Fallen ist auch die Ggw. von ELrystallwasser nur yon geringem EinfluB auf die Spektral- 
lage. — Beim Nitral erwies sich die Kontraktion ais hochst bedeutend, selbst gróBer 
ais diejenige beim Fluorid; das bei Zimmertemp. bestandige H ydrat des N itrats schlieBt 
sich in der Linienlage noch den Salzen der mehrbas. O-haltigen Sauren an; Pr(N 03)3, 
6 H20: 444,5; 470,5; 484,1 m /i. — Pr{N03)3, 2 HJO-. 441; — ; 480,2 u. 482,9 m/z. — 
Pr(N 03)3: 440,5; — ; 480,0 u. 482,9 m /i. — Aber desssn Entwasserungsprodd. erleiden, 
wie die Halogensalze, aber geringer, eine Verscbiebung nach dem kurzwelligen Ende.
— Die Doppelniłrate des P r lassen eine ganz auBerordentliche Kontraktion erkennen: 
(N H J ^ P r lN O ^ ] , 4 HtO: 439; 464; 481 m/ł. Die Lsg. dieses Doppelnitrats in  W. 
(Yso-n.) zeigt infolge Zerfall des Komplexes ein Spektrum, das dem der anderen Solvate 
ahnelt: 444 ; 469; 482,5 m /i. — Eine weitere Gruppe von Pr-Verbb., die interessantes 
Vergleichsmaterial bildet, findet sich in Alkalidoppelsulfaten. In  folgenden Angabcn 
sind die Intensitatsm axim a der 3 charakterist. Spektralbanden wiedergegeben; dabei 
ist jeweils die 2. u. 3. Zahl fur den Vergleieli die wertvollste; die 1. entstam m t einer 
etwas breiteren Bandę, dereń Intensitatsmaximum nicht immer sehr scharf erkennbar 
ist. — H ^ P r iS O ^ ] :  445; 470,5; 483 m /i. — Z [P r(S 0 4)„], 2 H„0: 446; 471,5; 484,2 m /i.
— K ^ P r iS O ^ y .  443,5; 470; 482 m /i. — C s[P r(504)„],V //„O: 445,8; 470,5; 483,5 m /i.
— P Ą P Ą S O ^ l  S H„0 : 444,3 ; 470,4; 482,4 m /i. — 'Pr[Pr(S04)3]: 444; 470; 482 m /i.
— Pr[Pr(SeOt )3], S H.,0: 446,8; 471,5; 483,4 m/z. —  Pr[Pr{SeO,)3]: — ; 470,8; 483 m /i.
•—• /ć[Pr(*S'0,j),] (Lsg.): 443,8; 468,8; 482,3 m/i. — In  dem zuletzt angegebenen Spek
trum  einer verd. Lsg. sieht man den kontrahierenden EinfluB der Solyatation. — In
2 Tabellen werden die Spektra wiedergegeben u. miteinander yergliehen.

V e r s u c h e .  Einige der benutzten Doppelsulfate wurden neu dargestellt, auch 
einige Doppelchromate. Pr-Verbb. von intensiver Eigenfarbe konnten fiir die Best. 
des Reflexionsspcktrums des Pr-Atoms nicht verwertct werden. — Casiumprascodym- 
sidfat, CsPr(S04)2, 4 H ,0 ; aus den ber. Komponenten in 30 Tin. W.; Blattclien u. 
Prismen von auffiilliger Zwllingsschattierung. — Kaliumpraseodymsulfale,
I. K Pr(S04)2, 2 H 2 0 ;  I I .  K 3 Pr(S04)3, H 2 0 ;  letzteres ident. m it dem von V. S c h e e l e  
(Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 18. 352 [1898]) besehriebenen Salz, das aber nur l/,. Mol. 
H 20  enthalten sollte. — Praseodymehromat, P r 2(Cr04)3, 6  H 2 0 , gelbbraune Prismen, 
Stieh ins Griinlichc, u. Mk. im durchfallenden Licht gelb; entwassert: rein braun; 
yerliert W. vdllig unterhalb 200°. — Kaliumpraseodymchromate, I . K Pr(Cr04)2, H 2 0 ;  
kleinkrystallin. Pulver, swl. in W., farb t dasselbe intensiv gelb; Farbę: leuchtend gelb; 
wird in der Hitze leuchtend rotbraun, nimm t beim Erkalten die urspriingliche Farbung 
wieder an; das W. entweieht yollstandig bei 150°. Der Abbau scheint zeolith. zu er- 
folgen. —  I I .  K 3 Pr(Cr04)3, H 2 0 , ident. m it dem von v . Sc h e e l e  (1. c.) erhaltenen. —  
Praseodymoxalat, P r 2(C2 0 4)3, 9 H 2 0 , yerliert bei 105° 9 Moll. H 2 0 . — Praseodymnilrat, 
P r(N 03)3, 6  H 2 0 ,  laBt sich unzers. entwassern; gibt bei 90° 4, bei 165— 170° die beiden



1928. I .  A j. A t o s is t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1501

restlichen Moll. W. ab; zers. sich nicht bis oberlialb 200°. — Reflexionsspektra ygl. 
Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61.' 72—80.) Bu sch .°

F ritz  E p h ra im , tlber das lieflezionsspektrum des Proseodyms in  lcovalenten Ver- 
bindungen. Das Oxyd des Pr, P r 2 0 3, gchort wahrscheinlicb zu einem anderen Verb.- 
Typus wie dio in den vorst. Reff. behandelten Salze des Pr. Es ist nicht elektroyalent, 
sondern homóopolar, oder (nach L ew iS -L angm uir) koyalent. — In  ihm  wird das P r 
von mehr Elcktronen umhiillt, ais im Clilorid, wo es seines Valenzelektronenmantels 
beraubt ist. Das Yol. des Atoms im Oxyd mufi also groBcr sein, weil die elektrostat. 
Anziehung des Kerns mehr elektronegative Zielpunkto yorfindet. — Diese grófiere 
Dehnung muB sich darin bemerkbar machen, daB das Spektrum zum langwelligen 
Ende yerschoben ist: Oxyd 550°: 458,5; 485; 496 m/i. — Oxyd 900° 479; 494,8; 512 m/i.
— Wenn diese Linien den friiher fiir das Chlorid mitgeteilten entsprechen wurden, 
waren sie im Oxyd 550° um etwa 8  m/t, im Oxyd 900° um 20—30 m/i yerschoben. — 
Dio Verschiedenheit der Spektren, besonders wenn man auch das der Verb. PrSO  
daneben betrachtet, is t sehr groB; Re£lexions- oder die ihnen entsprechenden Ab- 
sorptionsspektra miissen also m it groBer Vorsicht ais Kriterien neu aufgefundener 
Element® der Erdgruppo yerwendet werden. — Beim Behandeln von Pr6 On  m it H 2 

bei 900° entstelit eine durchaus andere Verb., -wie wenn man bei 550° reduziert. Die 
erstere ist naeli G o l d s c h m id t , L u n d e  u. B a r t h  die Modifikation Bv  die zweite 
wurde bisher n icht beobachtet; sio diirfte JS2 oder sogar C sein; Spektren u. D. beider 
Oxyde sind giinzlich yerschieden. — E in Hinweis auf die Existenz nocli anderer Moii- 
fikationcn findet sich in der yersehiedenartigen Oxydierbarkeit der Oxyde an der L u ft.
— Die Verb. PrSO gibt ein yollkommen anderes Spektrum, das im langwelligsten
Teil, oberlialb 600 m /i, besonders scharfc Linien gibt. — Dio Form U, von Pr2 0 3  ist 
mehr griinlicbgelb, die andere mehr weiBlichgelb. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 80—83. 
Bern, Univ.) BuSCH.

Harold D. Babcock, Sekundare Wellenlangenstandards, Interferometermessungen 
■cm Eisen- und Neonlinien. Auf Grund des Cd-Standards A 6438,4696 A h at Vf. 
neue Standardmessungen an Fe- u. Ne-Linien ausgefiihrt u. gibt eine Tabelle von 
286 Fe-Linien zwischen 3407 u. 6677 A u. 1 1  Ne-Linien zwischen 5852 u. 6506 A. 
Wiihrend die Ne-Wellenlangen m it den konventionellcn sehr gut ubereinstimmen, 
liegen die Fe-Linien durchwcg niedriger wie auch von anderen Seiten schon fest- 
gestellt wurde. Es wird eino Korrektur des konyentionellen Systems vorgeschlagen. 
Noch weitere Wellenlangen u. 63 unter etwas anderen Vers.-Bedingungen aufgenommene 
Fe-Linien zwischen 6213 u. 7586 A werden tabellar. dargestellt. (Astrophysical Journ.
6 6  [1927]. 256—82. Mt. Wilson Obserwatorium.) R . K. Mu l l e r .

W. de Groot, Die ultraviołelte Banie des Cd bei 2100 A . Vf. hat in einer positiven 
Saulo in Ar, dem Cd-Dampf zugemischt war, eine Emissionsbande bei etwa 2124 A 
gefunden, die m it der von J a b ł o ń s k i  (C. 1928. I. 1261) beobachteten Bandę ident. 
zu sein sclieint. (Naturwiss. 1 6 . 1 0 1 .Eindlioven, P h i l i p ’s Gloeilampenfabrieken.) E. Jo s .

Henry Norris Russell, Serien und Ionisationspolentiale der Elemente der Eisen- 
gruppe. (Vgl. C. 1928. I. 1261.) Fiir die in den Spektren der ,,Fe-Gruppe“  (Bogen- 
spektren K-Zn, Funkenspektren Ca+-Zn+) gefundenen Serien werden nach einer 
empir. korrigierten RYDBERG-Formel naherungsweise dio Seriengrenzen u. daraus 
weiter die ersten Ionisationspotentiale aller dieser Elemente u. die zweiten von allen 
auBer V, Cr, Fe u. Co berechnet; fiir letztere Elemente werden sie nach dem M o s e l e y - 
schen Gesetz geschatzt. Dio Ionisationspotentiale der ersten Stufe sind fiir K  4,32 V, 
Ca 6.09 V, Sc 6,57 V, Ti 6,80 V, V 6,76 V, Cr 6,74 V, M n 7,40 V, Fe 7,83 V, Co 7,81 V, 
Ni 7,64 V, Cu 7,69 V, Zn 9,36 V; die der zweiten Ionisationsstufe fiir Ca+ 11,82 V, 
Se+ 12,80 V, Ti+ 13,60 V, V+ (14,7 V), Cr+ (16,6 V), M n+ 15,70 V, Fe+ (16,5 V), 
Co+ (17,2 V), Ni+ 18,2 V, Cu+ 20,34 V, Zn+ 17,89 V. Von V, M n, Co u. M n+ werden 
neuc hóliere Terms m it 5 3 -Elcktronen gegeben. (Astrophysical Journ. 6 6  [1927], 
233—55. M t. Wilson Observ. u. Princeton.) R . K. M u l l e r .

Henry Norris Russell, Die Bogen- und Funlcenspelctren von Titan. I. Das Funken- 
spelclrum, T i I I .  U nter Verwendung yieles unveroffentlicliten Materials gibt Vf. 
eine eingehende D arst. des Funkenspektrums Ti I I . Dieses enthalt Dubletts u. 
Q uartetts, von denen 3 3  bzw. 17 identifiziert werden konnten. Ihre Kombinationen 
ergeben 164 M ultipletts; 529 Linien wurden beobachtet. Dio Terms, die klassi- 
fizierten u. einigo noch nicht klassifizierte Linien sind tabellar. dargestellt. Die Be- 
ziehung zwischen der Temp.-Klasse u. dem Ursprungsniyeau ist fiir die yerstarkten 
Linien ebenso deutlich wie fiir die Bogenlinien. Der Zeemaneffekt stimmt gut mit
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der Theorie von LANDK libercin, wio eine tabellar. Zusammenstellung der bcobacliteten 
u. errechneten Aufspaltungen zeigt. Die die verschiedenen Terms verursaehenden 
Elektronenkonfigurationen im Atom wurden m it Hilfe der Theorie von H u n d  iden- 
tifiziert unter volliger 'Oberoinstimmung zwischen Theorie u. Beobaehtung. Die 
Kornplexitat des Spektrums wird dureh einige mogliche raumliclie Orientierungen 
der Schalen der drei spektroskop, akt. Elektronen erkliirt. Es wurden 3 Serien m it 
je 2 Gliedern erm ittelt, sie lassen auf ein Ionisationspotentinl von 13,58 V schliefien. 
Ein Vergloioh der Spektren von Ti I I  u. Sc I  bestiitigt dereń tlicoret. Deutung u. zeigt, 
daC dem Gesetz von M o s e l e y  Geniige gesehieht. (Astrophysical Journ. 6 6  [1927]. 
283—328. Mt. Wilson Observatorium.) R. K. M u l l e r .

C. T. Elvey, Die zur Erzeugung des Nebdspeklrums notige Dichle. "Ober die D. der 
Gasnebel, die zur Entstehung des Nebelspektrums erforderlich ist, geben nach Ansicht 
des Vfs. am besten die neu entstehenden Storno AufschluB. Aus den Daten iiber Nova 
Aąuilao 3 orgibt sich, daC zur Zeit des Auftretens des Nebelspektrums dieD. 
ca. 10- 1 7  g/cem betrug. (Naturo 121. 12. Evanston [111.], Dearborn Óbser-
yatory.) E . JoSEPH Y .

S. R. Pike, Das Nebelspeklrum in  neuen Sternen. Vf. erliebt Einwiinde gegen dio 
Betraehtungswoise von E l v e y  (vgl. vorst. Ref.). (Naturę 121. 136— 37. Leeds, 
Univ.) E . JOSEPHY.

James Barnes und W. H. Fulweiler, Das nalie infrarote Absorplionsspeklrum 
von fliissigem Benzol und Toluol. Vff. benutzon fiir ihre Unterss. im wesentlichen die 
in einer friihcrcn Yeroffentlichung (C. 1927. II . 1789) beschriebene Spektrometer- 
anordnung. Gemesseń wurde das Absorptionsband von Benzol (/. des Zentrums =  
8744 A) u. Toluol (). des Zentrums 8767 A); die Lange der Absorptionszellen betrug 
in beiden Fallcn 30 cm. Mittels Absorptionszellen von 80 cm Lange wurden die Ab- 
sorptionsbanden von Bzl. m it dem Zentrum bei 7133 A u. von Toluol m it dem Zentrum 
bei 7142 A gemessen. (Journ. opt. Soc. America 15 [1927]. 331—36. Bryn Mawr 
[Pa.], Philadelpliia [Pa.].) SCHMAUSER.

P. E. Verkade und J. Coops jr., Lichtbrechung von normalen gesdtligten ein-
basischen alipJiatiscfien Sauren. Die Angabe von W a t e r m a n  u . B e r t r a m  (C. 1928.
I. 160), dafi die Inkremente der Mol.-Refr. bei den aliphat. Sauren Oszillations-
erschcinungen (analog den FE.) zeigen, orweist sich bei naherer Naehpriifung ais 
unrichtig; die Sehwankungen fallen nach Ansicht der Vff. in  die Felilergi-enzen der 
Vcrss., wenn die I\Tol.-Refr. fiir andere Linien ais D  zur Bereehnung herangezogen 
werden. (Vgl. folgendes Ref.) (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 45—51. Rotterdam , 
Hnndelshochsch.) OSTERTAG.

H. I. Waterman und S. H. Bertram, Das Lichtbrechungs- und Zerslreuungs- 
rermogen von normalen einbasischen alipliatischen Sauren. Die Einwiindo von V e r - 
KADE u. Co o p s  (vorst. Ref.) gegen die Berechnungen der Vff. sind verfehlt, weil die 
Mol.-Refr. fiir D  wegen der grofieren Gcnauigkeit dieser Messungen don Berechnungen 
zugrunde gelegt wurde. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 47. 52—54. Delft u. R otter
dam.) OSTERTAG.

Rudolf Tomaschek und Henriette Tomaschek. Ober die Emission der PJwspliore.
II. Uinwandlung der Teilbanden im  Samariunmilfidspektrum. (I. vgl. C. 1928. I . 161.) 
Vff. untersuehen Mischphosphore aus versehiedenen Mengen CaS u. SrS m it Żusatz 
von Sm. Bei Zimmertcmp. wird fcstgestellt, dafi Phosphore m it n icht ganz geniigender 
Miscliung der Grundstoffe 2 verschiedene Zentrenarten ausbilden, dereń eine von 
CaS, die andere von SrS ausgeht, sie werden auf Anlagerung des Schwermetallsulfids 
an die eine oder andere A tom art zuriickgefiihrt. Verss. bei der Temp. der fl. Luft 
liefien infolge der grofieren Scharfe der Linien die Verteilung der yerschiedenen Arten 
von Mischzcntron noeh besser erkennen. Das Bild is t hier wesentlieh komplizierter, 
da auch die einzelnen Unterbanden verfolgt werden konnen, wobei jedoch die Regel- 
mafiigkeit der Yerschiebungen geringer zu sein sclieint. Es w ird eine Zuordnung 
der Linien zu den verscliiedenen Grundmaterialien versucht; es entspreehen den 
Linien von CaS 6058,0, 6007,3, 5697,7 u. 5656,6 in  derselben Reilienfolge bei SrS 
0034,6, 5993,2 (5999,4), 5679,0 u. 5642,8. F ur die Emission mafigebend ist nach 
Vcrss. m it versehiedenen anderen Miscliphosphoren diejenige Sehwermetallverb., 
dio unter den Bedingungen der Herst. die stabilste ist; auf die Zus. des Grundmatcrials 
kommt es erst in zweiter Linie an. Diese is t jedoch wichtig fiir den Aufspeicherungs- 
prozefi in  erster Ordnung. Tlieoret. Oberlegungen fiiliren dazu, die Erdalkalipliosphore 
ais Adsorptionsverbb. von Schwermetallsalzen an grofie Molekiilkomplexe aufzufassen.
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Es werden die Bedingungen fiir das Auftreten der bei tiefer Temp. beobaehteten 
Typen. („A, B u. C“ ) crortert. (Ann. Physik [4] 84 [1927]. 1047— 73. Mar
burg-) R. K. M u l l e r .

H. Lorenz, Zur Temperaturabhdngigke.it der Absorptionsbanden in  Alkali-IIalo- 
genid-Phosplioren. Vf. untersucht die Tcmp.-Abhiingigkcit der yon H il s c h  (C. 1927.
XI. 2648) beseliriebenen ultravioletten Absorptionsbanden von Alkali-Halogenid- 
Phosphoren u. ihrc Abhiingigkeit von meohan. Gitterfelilern. Bei den Phosphoren 
KC1 -(- Tl, ICBr -j- Tl u. KOI -j- Pb wird m it sinkender Temp. Vcrminderung der 
Halbwertsbreite festgestellt, Abkuhlung auf — 193° verschiebt die langwellige Ab- 
sorptionsbando um 3—4 m/i, die kurzwelligen weniger. Boi dem Miselipliosphor 
(KC1 -f- K Br 1 :1 )-)-  Pb t r i t t  aueh bei Abkiihlung auf —193° keino Auflóaung der 
langwelligen Absorptionsbande ein, was ais Beweis fiir eine gleichfórmigc Vertcilung 
der Komponenten im Gitter gedeutet wird. Die Schmallieit der Absorptionsbanden 
bei Zimmertemp. schoint m it der Vollkommenlieit des Krystallgitters parallel zu. 
gehen. (Ztschr. Physik 46. 558—61. Góttingen, Univ., I. Physik. Inst.) R. K. Mii.

Max Bodenstein und Tadashi Onoda, Die photocJiemisclte Bildung von Phosgen.
I I I .  (II. vgl. S c h u m a c h e r ,  0 . 1928. I. 2.) Bei Tempp. zwischen 200 u. 400° wird die 
Einw. der Belichtung auf Geschwindigkeit u. Gleichgeiuiclit des Systems Ch-CO-On unter
sucht. Zur Vereinigung der giinstigen Lage des Gleichgewichts m it mafiiger Dunkcl- 
geschwindigkeit w ar bei lióheren Tempp. der t)bergang zu kleinen Drucken erforderlich. 
Die C0 2 -Bldg., die bei Zimmertemp. die H auptrk. ist, t r i t t  bei steigender Temp. melir 
u. melir zugunsten der Bldg. yon Phosgen zuriick, um bei 300° yollstandig zu ver- 
schwinden. Boi 300° yollzieht sieh die COCU-Bldg. m it aller Schiirfe naeh dem Gesetz: 
-\-d [COCl2 ] / d /  =  k- Jabsorbiert"[Cl2 ]-[CO]. Eine Hemmung durch O, findet nieht 
s ta tt. Bei Tempp. yon 270—300“ wurden im  Laufe eines Yors. stets fallende Kon- 
stanten gefunden. Bei diesen Verss. wurde dio Rk. auf ctwa 1/i dadurch yerzógert, 
dafi durch Hydrolyse des gebildeten Pliosgens dio letzten W.-Spuren beseitigt wurden: 
E rst nacli dereń Beseitigung erreiehen die Konstanten ihren Endwert. Bei tieferen 
Tempp. (unterlialb 260°) ist die Trocknung zu langsam, um neben der Phosgenbldg. 
bemerkbar zu werdon. Oborhalb 330° yerlauft dio Trocknung so sehnell, dafi hochstens 
bei den erston Messungen zu hohe Werto fiir dio Konstanten erhalten werden. Bei 400° 
kann die photoehem. Rk. nebon der Dunkelrk. gemessen werden. Hierbei wird eine 
Zers. des Phosgens festgestellt, die ebenfalls durch das yom Chlor absorbierto Liclit 
beschleunigt wird. Bei dieser Temp. gilt fiir die photoehem. Rk. das Gesetz der 
Dunkelrlc.: +  d [COCl2]/<ż t =  [Cl2 ]'A• (*6• [Cl2] • [CO] — k? [COCl2]), das m it um-
gekelirten Vorzeichen auch fiir den Phosgenzerfall gilt. Die Wrkg. des Łichts besteht 
einfach in  oiner Vermehrung der Cl-Atome. Das Gleichgewicht wird durch Belichtung 
nieht yersclioben, weil die Vermehrung der Cl-Atome beide Rkk. in gleicber Wcise 
fórdert. Eine geringo Verschiobung zugunsten der Phosgenbldg. kann darauf zuriiok- 
gcfiihrt werden, dafi die boi 300° vor sieli gehende photoehem. Rk. noch ein wenig 
auch bei 400° zu bemerken ist. (Ztschr. physikal. Chem. 131. 153—74. Berlin, Physikal.- 
chem. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Hira Lal Anand und Shanti Swarupa Bhatnagar, Untersuchungen iiber photo- 
chemische Reaktionen. Der Einflu/3 polarisierter Strahlung auf die zwischen Natrium- 
und Kaliumamalganien und Wasser stattjindende Reaklion. Unters. der photoehem. 
Rk. zwischen Na-Amalgam  bzw. K-Amalgam  u. W. ergab folgende Reiho fallendcr 
W irksamkeit: Senkrecht zur Einfallsebene polarisiertes Licht, naturliches Licht, 
parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht. Diese Selektivitat bestiitigt die Auf- 
fassung, dafi der 1. Schritt bei einer photoehem. Rk. in der Emission yon Elektronen 
besteht. (Ztschr. physikal. Chem. 131. 134— 42. Lahore [Indien], Univ. deś
Panjab.) K r u g e r .

A. J. Allmand und W. W. Webb, Die Phoiolyse von Natriumhypochloritlosungen. 
(Vgl. A l l m a n d , Cu n c l if f e  u. Ma d d is o n , C. 1927- I. 3055.) D e r  Extinktions- 
koeffizient k  von NaClO-Lsgg. wird bei 365, 405 u. 436 /i/i gemessen. B ei 365 n/i gilt 
das B E ER sche Gesetz, u. k i s t  yon d e r  Ggw. von NaCl u. NaC103 unabhangig. Im  Gelb 
u. Griin i s t  d ie  Absorption unmerklich, be i Wellenlangen < 3 1 3  nn  in  2 cm  dieker 
Schicht d e r yerdiinntesten Lsgg. yollstandig. — Es wird d ie  Photolyse yon NaOCl- 
Lsgg. yerschiedener Konz. u. A lkalitat, zum Teil m it Zusatz von NaCl bzw . N a 2 S0 4 

untersucht. Es entsteht weder Cl2 noch C104'. D ie Ausbeute an C103' i s t  innerhalb 
gewisser Grenzen yon d e r Liclitintensitat unabhangig, steigt m it  abnehmender Wellen- 
lange des absorbierten Lichtes, andert sieh in einem erheblichen Konzentrationsbereich
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nicht, fallt aber in den yerdunntesten NaClO-Lsgg. erheblich. Andcrung der Konz. 
des freien Alkali, Zusatz von NaCl u. Na2 S04, sowie Schiitteln wahrend der Bestrahlung 
lia t nur geringen EinfluB. Die (Juantenwirksamkeit y  wird durch Ggw. von NaCl 
crhóht; zwischen 365 u. 313 /j/i wachst y in n. Weise m it der Freąuenz, beim t)bergang 
zu der Liniengruppe uin 254 n/i jedoch sehr stark. Die Ergebnisse bei 254 (y =  4,7) 
entsprechen nicht dem friiher fiir die Photolyse von HCIO aufgestellten Scliema, nach 
dem y maximal 3 betragen kann. Vff. nehmen an, daB dio endotherme Abspaltung 
von atomarem O aus C10'-Ionen nicht nur durch Absorption eines Lichtquantums 
hinreichender GróBe sondern auch durch ZusammenstoB zwischen einem C10'-Ion 
u. einer aktivierten O-Mol. m it geniigend hohem Energieinhalt erfolgen kann, u. formu- 
lieren die Rk. folgendermaBen: 1, CIO' -|- h v —->- Cl' +  O; 2. O +  CIO' ■—-> Cl' +  0 2;
3. 0 2  +  CIO' — >- Cl' +  O +  0 2; 4. O +  CIO '---- > Cl' +  O.; 6 . bzw. 6 . 0 2  +  CIO' — >-
C103' bzw. 0 2. Nur bei Wellenlangen 265 ///i is t die nach 2. gebildete Oa-Mol. noch 
geniigend aktiviert, um Rk. 3 zu yeranlassen, worauf O wie vorher esotherm  m it einem 
weiteren C10'-Ion reagiert, wahrend die bei dieser u. den yorangehenden Rkk. ent- 
standenen, n icht hinreichend aktivierten 0 2 -Moll. wie im urspriinglichen Scliema m it 
C10'-Ionen C103' oder 0 2  bildon. AuBer in  den yerdunntesten Lsgg. is t der zur C103'- 
Bldg. fiihrende ZusammenstoB zwischen 0 2-Moll. u. C10'-Ionen wahrscheinlich auch 
die Hauptursache der Deaktivierung der 0 2 -Moll., wobei dic relatiye Wahrscheinlieh- 
keit beider Rkk. im wesentlichen durch einen ster. Faktor bestimmt wird. Die Koeffi- 
zienten a sind erheblich kleiner ais die bei der Photolyse yon HCIO u. Chlorwasser 
erhaltenen; sie wachsen bei Zusatz von NaCl, m it abnelimender Wellenlange u. an- 
tcheinend etwas bei steigender Konz. (Ztschr. physikal. Chem. 131. 189— 204. London, 
K ing’s Coli.) K r u g e r .

T. Vacek, Ober die Pholooxydation des Adrenalins. S trahlen kurzer Wellen- 
Jiingen yergroBern die Oxydationsfahigkeit des Adrenalins. Reines Adrenalin, in HC1 
aufgelost, zeigt die grofite S tabilitat, in alkal. Lsg. t r i t t  die Zcrs. schneller ein. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1739—41.) R e w a l d .

Herbert E. Ives und A. L. Johnsurd, Optische Messung der Dicka von sponian 
niedergesMageiien pholoelektrisch icirk&amen Rubidiumhautchen. Dio Messung der 
Dicke der diinnen Sb-Schicht auf einer Glas- bzw. P t-P la tte  geschah in der Weise, 
dafl man linear polarisiertes Licht auf die P latte fallen lieB u. den reflektierten polari- 
sierten Strahl auf Phasendifferenz untersuchte. Die MeBanordnung bestand aus einem 
Spektrometer, iiber dessen Tischchen die photoelektr. Zellen angebracht waren. Im  
Kollimatorrohr befand sieh das polarisierendo Nikol, im Fernrohr ein BABlNETseher 
Kompensator u. das analysierende Nikol. Ais Lichtąuelle diente monochromat. griines 
Licht (/. =  5461 A). Aus Messungen der photoelektr. W irksam keit sowie den esperi- 
mentell gefundenen W ertcn der Phasenyerschiebung eines an blankem Glas, blankem 
Rb, sowie an einem 14 Tage alten Rb-Film reflektierten Lichtstrahls, sowie den er- 
rechneten W erten fiir yersehiedene Schichtdicken des Bb-Films geht hervor: Die 
Dicke eines photoelektr. wirksamen, freiwillig entstehenden Rb-Films ist der GroBen- 
ordnung nach etwa 6 -10“ 8 cm, d . h. d ie  Rb-Schicht ist 1-atomig. LieB man den polari- 
sierten L ichtstrahl an einer P t-P la tte  m it Rb-t)berzug reflektieren, so konnte keine 
meBbare Veranderung der opt. Eigg. festgestellt werden. Es kann im AnschluB an 
friihere Arbeiten (C. 1925. 1. 822; 1926. I. 3302) ais sicher angesehen werden, daB 
eine Rb-Schicht, die so dunn ist, daB sie nur durch die empfindlichsten opt. Metboden 
naohgewiesen werden kann, bereits die volle photoelektr. Emission yeranlaBt. (Journ. 
opt. Soc. America 15 [1927]. 374—81. New York, Bell Telephone Lab.) S c h m a u s e r .

C. C. Paterson, Rotempfindliche photoelektrische Zellen. Die General Electric Co. 
h a t photoelektr. Zellen vom ELster- Geitel -Typus hergestellt, die gegen das aufierste 
R o t empfindlieh sind u. eine Farbempfindlichkeit besitzen, die der des Auges naher 
kommt ais die der ge\vóhnlichen Zellen. Die Empfindliehkeitsgrenze der neuen Zellen 
liegt bei 700 mju, die Empfindlichkeit bei 650 m/i ist gut. Die inihere Beschreibung 
der Zellen steb t noch aus. (Naturę 121. 58. Wembley. General Electric Co.) E . Jo s .

Chr. Winther, Ober den Becąuereleffekt. I. Der Ausdruck „Bccqućreleffekt“ 
Bollto nur fiir den eigentlichen photogalyan. Elektrodeneffekt u. nicht fiir den „photo- 
ly t. Volumeneffekt“ bei U-Salzlsgg. etc. gebraucht werden. Die ais Becąuerelelektroden 
wirksamen Schichten bestehen aus ungeordneten, pulyerfórmigen Massen oder un- 
Tollstandigen G ittern m it besonders groBer Oberflache u. entsprechend hoher Ad- 
sorptionsfahigkeit. Becąuereleffekt u. Leitfahigkeitserhóhung bei Bestrahlung miissen 
bei denselben Stoffen yorhanden sein, doeh ist zu beriicksichtigen, daB ersterer eine
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Oherflachenerscheinung, letztere ein Volumoneffekt ist, u. daB sieli die LeitfaWkj*rt&- 
anderung nur bei einer relativ geringen Absorption erwarten laBt, weil das LicBkjntt A  ̂
dann in  das elektr. Feld einigermaBen eindringen kann. Das iihnliche Verh. der Stromi" 
starkę-Spannungs- u. Stromstarkewiderstandskunren verschiedener Becąuerelelek- 
troden, die gleiche GroBenordnung des Becąuereleffekts (von den Metallen abgesehen), 
die oft mómentane Potentialanderung durch Bestrahlung bei Stoffen schr geringer 
Lichtempfindlichkeit (z. B. CuO) weisen darauf hin, daB der Becąuereleffekt rein 
physikal. N atur (Ionisierung u. nachfolgende Anderung des Adsorptionsgleichgewichtes) 
ist, u. die haufig auftretenden chem. Umwandlungen der Elektroden sekundare Neben- 
rkit. darstellen. Der Einwand von VAN D lJC K  (C. 1927. II . 1440) gegen die lichtelektr. 
Theorie des Becąuereleffekts von G o l d m a n n  wird widerlegt. (Ztschr; physikal. Cheru. 
131. 205—-13. Kopenhagen, Techn. Hochschule.) KRUGER.

Aa. E le k tro c h e m ie . T h e rm o  ch em ie .
Vasilesco Karpen, t)ber die Ketlen m it unangreifbaren Elektroden. (Vgl. auch 

C. 1928. I. 300.) Die Energie eines galvan. Elements wird im allgemeinen durch chem. 
Rkk. zwischen FI. u. Metali geliefert, auBerdem t r i t t  Warmeaustauscli m it der Um- 
gebung ein. Wenn aber die Elektroden unangreifbar sind (Pt, Au) u. die Zus. sich bei 
der Stromlieferung nicht andert, muB die Energie aus der Umgebung stammen. Vf. 
erw ahnt zunachst Saulen aus 2 Fil. — z. B. 2 Schichten (amylalkoh. u. wss. Na2 C03- 
Lsg.) — in die Pt-Elcktroden tauehen; EK . ca. 1 / 2 Volt. Dann werden Elemente aus 
e i n e r  FI. m it verschiedenen Elektroden behandelt (z. B. poliertes P t, platiniertes P t,
Au, Graphit usw.). Man kann die verschiedenen Elektroden in  eine A rt Spannungs- 
reihe bringen, diese ist aber fiir verschiedene Fil. Terschieden. Dio Einstellung der 
Potentiale dauert oft Tage; Schiitteln erniedrigt das Potential einer Kette. Wenn 
m an die K etten s ta tt in Luft unter 0 2  miBt, andert sich nichts; im Vakuum u. unter
H , dagegen wird die EK. sehr klein. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 942 
bis 944.) K l e m m .

G. Grube und W. Brause, Das elektromotorische Verhalten der kompletem Cyanide 
des Mangans und das Kalium-mangan(I)-cyanid. Im  AnschluB an die Unters. des elektro- 
motor. Verh. der Ni- u. Co-Cyanide (C. 1927. I. 1416) werden die Cyanide des Mn dar- 
gestellt u. gepriift. Kalium-mangan(II)-cyanid: aus MnC03-Suspension u. KCN-Lsg. 
bei 70° in  H 2 -Atmospharc, m it A. gewaschen u. getrocknet, blaue K rystalle: K,Mn(CN)6-
3 H 2 0 . Bcim Durehleiten von Luft durch die Lsg. entsteht Kalium-mangan(III)- 
cyanid, K 3 Mn(CN)6, rotbraune Nadeln. K 4Mn(CN)e ist in wss. Lsg. nur in  Ggw. eines 
KCN-Uberschusses bestandig, es wird durch K 3 Fe(CN ) 6 quantitativ  zu K 3 Mn(CN) 6 

oxydiert u. kann so potentiometr. (Potentialsprung 0,6 V) bestimmt werden. Das n. 
Potential des Vorgangs Mn(CN)6" "  -)- ®  ^  Mn(CN)6" '  ist von der KCN-Konz. der 
Lsg. unabhangig, eh —  0,224 ±  0,004 V. Durch kathod. Red. an P t  in H 2-Atmosphare 
entsteht aus K 1 Mn(CN) 0 ais weiBer, feinkórniger Nd. Kalium-mangan(I)-cyanid, 
K 3Mn(CN)4, wl. in W., das unter Zers. des W., Aufnahme von KCN u. Entw. von H 2 

auch bei niedriger Temp. langsam wieder freiwillig in K 4Mn(CN)6 iibergeht nach:
2 K,Mn(CN).t +  2 H 20  +  4 KCN =  2 K.,Mn(CN)1J +  2 KOH +  H 2; 

das Potential des Vorgangs Mn(CN)4" '  -4- 2 CN' -f- 0  =  Mn(CN)6" "  wurde zu eh =
0,725 — 0,739 V bestimmt. Bei der K ette P t | H 2 1 1,5-n. KCN | 1,5-n. KCN gesatt. 
an K 3 Mn(CN) 4 I P t ist die H 2-Elektrode der positive Pol. E K  ca. 0,09 V. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 60 [1927]. 2273^-78. S tu ttgart, T. H.) R. K. M u l l e r .

O. M. Corhino, Die Elektronentheorie der roltaischen Zelle. (Philos. Magazine 
[7] 4 [1927]. 436—46. — C. 1927. II . 789.) L e s z y n s k i .

Ralph F. Nielsen und Denton J. Brown, Die Kupfer(l)-CIdorid-Elektroden. 
(Vgl. C .1928.1.164.) Gemessen wurden die Zellen: Cu (2 Phasen-Amalgam), CuCl (fest), 
HC1, H 2 bei 25° u. CuCl (fest), CuCl2  (wss. Lsg.), Cl2 (gasf., bei niedrigen Drucken). Um 
den Cl2-Partialdruck bestimmen zu kónnen, wurde auch das Potential der gleichen 
Lsg. gegen die H2-Elektrode gemessen. Bei den Messungen wurde 0 2  ausgeschlossen, 
vor jeder Messung lieB man die Elektroden 5 S tdn. rotieren, wobei sich das Gerat im 
Thermostaten (25°) befand. Bei der Auswertung der ersten K ette war auf Komplex- 
bldg. [Cu(I)Cl,]~, sowie auf die Rk.: 2 CuCl =  Cu++ -f- 2 Cl" +  Cu zu achten u. das 
Fl.-Potential zu beriicksichtigen. Ais Standardpotential der Rk.: Cu (2 Phasen-Amal
gam) +  Cl-  =  CuCl (fest) +  E~  ergaben sich —0,1298 V (A F„9S° =  2995 cal.) mit 
einer Unsicherheit von 2— 3 Zehntel Millivolt. N o y e s  u . Ch o w  (C. 1918. II . 793) 
liatten —0,1200 V gefunden. — Fiir die Rk. CuCl (fest) =  Cl-  +  Cu++ -j- E~  ergab sich

X. 1. 100
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E° — —0,5758 V (A F ^ °  =  13,285 Cal.). Die A ktiv itat von CuCl2  zeigt dabei einen 
merklichen Gang (yCuCIa bei 0,01 m: ~0 ,700, 0,2 0,365, 5,82 0,55). — Weiterliin be- 
reclinen sich die A F ^ - W e r te  fiir folgende R kk .: CuCl (fest) -j- ł/* CI2 (gasf.) =  
CuCl2  (wss. Lsg., y =  i) :  — 18,080 Cal. Cu (2 Pliasen-Amalgam) -}- 1/2 Cl2  (gasf.) =  
CuCl (fest): —28,370 Cal. Cu (2 Phasen-Amalgam) -|- Cl2  (gasf.) =  CuCl2 (wss. Lsg., 
y — 1): —46,450 Cal. Cu (2 Phasen-Amalgam) -f- Cl2  (gasf.) -(- 2 H 20  (fl.) =  CuCl2- 
2  H 20  (fest): —44,100 Cal. 2 CuCl (fest) =  CuCl2  (aq.) Cu (2 Phasen-Amalgam)
10,290 Cal. (Journ. Amer. chem. Soe. 50. 9—19. Lincoln, Nebraska, Univ.) K le m m .

Wolf 3 . Muller und K. Konopicky, Zur Theorie der Passiwtatsersclieinungen.
I. Eine Theorie der Polarisalion bei anodischer Bedeckung und Passivierung von Melallen. 
I n  Anlehnung an fruhere Unterss. am F e , Ni u . Cr (vgl. z. B. C. 1927. II . 789.2649) 
nach welchen die je nach der N atur von Metali u. Elektrolyten zur wirkiichen Passi- 
vierung oder zur Bedeckungspolarisation (Abdeckung der Elektrode durch eine nicht 
leitende Deckschicht) fiihrende Polarisation nur eine scheinbare ist u. auf Wideretands- 
effekten beruht, wurde u n te r  Zugrundelegung des OHM schen u . FARADAYschen Ge- 
setzes eine Gleichung — Einzelheiten im O rig inal — fiir das Absinken der Stromstarke 
m it der Zeit abgeleitet:

l =  c  +  A
O

(i0 u. ir Strom starken zu Beginn der Abscheidung u. des Reststrom es, G '= In te -  
grationskonstante, A  =  Summenkonstante). Die K onstantę C bedeutet die Zeit, bei 
welcher der Ausdruck in  der Klammer Nuli wird. Fiir die K onstantę A , die beim Cu 
u. Ni in sehwefelsaurer, beim Fe in saurer Ferri-Ferrolsg. erm ittelt wurde, ergab sich 
in weitem Bereich deutliche Konstanz. Beim Cr hingegen, wo es sich n icht um eine 
einfache Schichtbldg. durch ausgeschiedenes Crn -Salz liandelt, wurde ein deutlicher 
Gang der K onstanten festgestellt. Der W ert fiir die Leitfahigkeit in  den Poren der 
Schichten stim m te unter Annahme der Zus. der Schichte aus n. H ydraten bei chem. 
reinem Fe (mit Bedeckungspassmtat) u. chem. reinem Cu (mit Bedeckungspassm tat 
im Sinne F o r s t e r s ) jnit den Zahlen uberein, welche L a n d o l t -B óRNSTEIN fiir die 
bzgl. gesiitt. Lsgg. angeben. Daraus geht m it Sicherheit hervor, daB das Potential 
wahrend der Bedeckung lceine Andcrung erfahrt, die scheinbar auftretenden Potential- 
anderungen lediglich auf Widerstandsanderungen zuriickzufiihren sind, welche durch 
Ausbreitung der Deckschicht vcranlaBt werden, u. daB bei Auflsg. eines Metalles nur 
Konzentrationspolarisation in Frage kommt. Die Annahme, daB die Passivierung 
lediglich aus einem Vorgang im Metali herriihrt, hervorgerufen durch dio bei der Be
deckung auftretende hobe Stromdichte, wird erharte t aus der Analogie des Verlaufes 
der Zeit-Stromkurve (Original) beim Cu, das keine Passivierung erfahrt, u. beim Fe, 
das passiv wird. Vorlaufige Messungen der ,,effektiven passivierenden Strom dichte" 
ergaben W erte zwischen 50—70 Amp. pro qcm. (Monatsh. Chem. 48 [1927]. 711—25. 
Wien, Teehn. Hochsch.) HERZOG.

U. R. Evans, W. J. Mullers Arbeiten und Ansichten uber PassiviUit. Zusammen- 
fassender Bericht. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. 1219—22.) R. K. M u l l e r .

Friedrich Muller (Nach Verss. m it H. Schwab), Beitrag zur anodischen Ozydation 
freier Propionsdure. Entgegen allen bisherigen L iteraturangaben wird die Projńonsaure 
nicht nur in  Form  ihrer Salze, sondem auch ais freie Saure in  wss.-schwefelsaurer Lsg., 
also prakt. undissoziiert, anod. oxydiert. Die Oxydation w achst m it steigender Konz. 
der Propionsaure u. erreicht an glattem  Platin, bei 10-fach molarer Propionsaure u. 
Stromdichten von 0,09 A/qcm W erte von etwa 98% der gesamten Stromarbeit. Das 
an der Anodę entwickelte Gas enthalt auBer 0 2  in  iiberwiegendem MaBe C02, daneben 
geringe Mengen von Athylen u. CO. In  der l ig .  wurden ais Osydationsprodd. nach- 
gewiesen Propionsaureathylesler u. Brenzłraubensaure, letztere in  geringer Menge. Danach 
scheint sich die Oxydation der Propionsaure in  zwei Hauptriehtungen zu vo!lziehen:
1. d irekt zu C JIjO H  u. C 02, wobei der gebildete A. sich alsbald m it Propionsaure ver- 
estert, 2. iiber Milchsdure u. Brenztraubensaure zu C02. Die Annahme des zweiten 
Weges stiitz t sich auf folgende Tatsachen: Vf. fand, daB auch Milchsaure u. Brenz
traubensaure ais freie Sauren an glattem P t anod. oxydiert werden, letztere fast ąuanti- 
ta tiv  zu C02, erstere m it 60—70% Gesamtoxydation, wovon 30—50% auf C0 2  ent- 
fallen. Zur "Óxydation von Milchsaure is t ein um 0,3 V, zur Oxydation von Brenz- 
traubensiiure ein um 0,2 V unedleres Anodenpotential erforderlich ais zur Oxydation 
der Propionsaure. Bei Beginn der Propionsaure-Elektrolyse zeigt sich ein langsamer
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Potentialabfall, u. bei manchen Yerss. erfolgt ein zeitliches Ansteigen der Oxydation 
zu C02; beides deutet darauf liin, daB im Verlauf der Elektrolyse Brenztraubensaure 
entsteht. Fiir die Annahme von Milchsaure ais Zwisehenprod. spricht, daB SCHREINER 
(Dipl.-Arbeit, Dresden 1926) bei der elektrolyt. Oxydation yon Essigsaure die der 
Milchsaure entsprechende Glykolsaure fand. (Ztschr. Elektrochem. 33 [1927]. 568—71. 
Dresden, Inst. f. Elektroehem. u. physikal. Chem.) Sta m m :.

Thadee Peczalski, Verteilung w n  Metallen in  festen Salzen unter dem EinflujS des 
elektrischen Stroms. Beim Durchleiten eines elektr. Stromes dureh ein festes Salz 
bei holierer Temp., wobei das auBere Fe-Rohr den einen, ein in  der Mitte eingefiibrter 
Cu- oder Al-Stab den anderen Pol darstellt, wird festgestellt, daB die Leitfahigkeit 
des Salzes (KCl, BaCl2, SrCl2) raseh ansteigt, besonders wenn der Stab den positiven 
Pol darstellt. Von Cu ais positiyem Pol (nicht aber von Al) geht dabei Metali in  Lsg. 
Vf. nim m t Emission von Metallionen an. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 
1588—91.) R. K. Mu l l e r .

P. Fischer, Ober die elektriselie Leitfahigkeit von festen Sulfidgemischen. Im  An- 
schluB an seine Arbeit iiber die elektr. Leitfahigkeit von festen Oxydgemischen (C. 1927.
I . 702) untersucht Vf. die Leitfahigkeit folgender Sulfidgemische fiir Gleichstrom u. 
Wechselstrom: Agt8  +  PbS, Ag2S +  FeS, FeS - f  PbS, GuS PbS, B aS +  CdS, 
Z n S  -f- Ag2 S, ferner yon BaS, ZnS, Ag2 S, CdS u. FeS m it je 10% CuS. Es zeigt sich, 
daB die A rt der Leitfahigkeit dieser Gemische keine additive Eig. ist. Gemische von 
BaS u. CdS sowie von ZnS u. Ag2S zeigen bei 100° ein Maximum der spezif. Leitfahigkeit. 
Die beobachteten Erscheinungen werden aus der Storung des Gitterbaues u. der Elek- 
tronenbahnen durch das Pressen der Gemische erklart. (Ztschr. Elektroehem. 33 [1927]. 
571—77. Kiew, Polyteehn. Inst.) Sta m m . w

N. K urnakow  und W . Nemilow, Hartę, Kleingefiige und elektrische Leitfahigkeit 
der Platin-Silberlegiertmgen. (Vgl. D o e r i n c k e l , C. 1907. II . 785.) Es wurden 
Legierungen aus reinem Ag u. P t m it hochstens 0,3% Verunreinigungen untersucht. 
Das Diagramm zeigt, daB die H a r t ę  ih r Maximum bei etwa 70 Atom-%  P t erreicht, 
wobei die Kurye vom reinen P t aus viel steiler zum Maximum ansteigt, ais von der Seite 
des reinen Ag. Die H artę der silbcrreichen, bei 950“ angelassenen Legierungen wiichst 
m it zunehmendem Pt-Geh. ganz langsam, Legierungen m it 10, 20 u. 30 Gew.-% P t 
sind in  ihrer H artę  kaum verschieden. — Die Kurye der temporaren Z e r r e i B -  
f e s t i g k e i t  h a t dieselbe Gestalt wie diejenige fiir die H artę; in  den Legierungen 
m it 27—40 Atom-% (40—55 Gcw.-%) P t stim m t die ZerreiBfestigkeit genau m it 
der H artę  iiberein, im iibrigen Gebiet is t sie kleiner ais diese. — K l e i n g e f i i g e .  
Die gegossenen, m it verd. Kónigswasser geatzten Schliffe der Legierungen m it einem 
Pt-Geh. bis 23,38 Atom-%  enthalten feste Lsgg.; bei weiterer Erhohung erscheinen 
weiBe Einschliisse, dereń Menge dauernd steigt; bei 77,52 Atom-% P t  nehmen diese 
Einschliisse fast das gesamte Gesichtsfeld ein; gegossene Legierungen, die noch mehr 
P t  enthalten, bilden wieder feste Lsgg. m it unausgeglichener Konz. der Yerschiedenen 
Sehichten. — Nach dem Anlassen bei etwa 650° sind Legierungen m it einem Pt-Geh. 
bis 23,38 Atom-%  P t  homogen geworden, die iibrigen hatten  sich nur wenig ver- 
andert. Nach einem zweiten Anlassen bei 950° (Legierungen bis 27,04 Atom-% Pt) 
bzw. boi 1050° (Pt-reichere Legierungen) zeigten sich bedeutendere Veranderungen 
der M ikrostruktur. Die Schliffe, die bis 23,38 Atom-%  P t  enthielten, zeigten voll- 
standig ausgeglichene feste Lsgg. von P t  in  Ag (a-Lsg.). In  der Legierung mit 
27,04 Atom-% P t  erscheinen schon helle Einschliisse der festen Lsg. von Ag in  P t 
(/S-Lsg.). Mit zunehmendem Pt-Geh. wachst die Menge dieser Einschliisse, so daB 
bei 77,52 Atom-% P t nur sehr geringe Mengen der a-Lsg. iibrig bleiben. Die noch 
Pt-reicheren Legierungen sind ganz homogen u. bestehen nur aus der /j-Phase. — 
E l e k t r .  L e i t f a h i g k e i t .  Die Leitfahigkeitskurven sowie der Gang des Temp.- 
Koeffizienten geben ebensowenig AnlaB zur Annahme irgendeiner chem. Verb., wie 
die Daten iiber die H artę. — Das binare System Pt-Ag gehórt nach alledem zum 
H aupttypus U l  der Zweistoffsysteme (K u r n a k o w  u. S c h e m t s c h u s h n y , C. 1908.
H . 1990). Im  linken Teil des Diagramms liegt eine feste Lsg. yon P t in Ag, im rechten 
Teil eine solche yon Ag in  P t vor u. in der Mitte, im Diskontinuitatsgebiet (36 bis 
70 Atom-% P t), ein mechan. Gemisch der beiden Lsgg. untereinander. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 168. 339—48. Leningrad-Petersburg, Chem. Lab. d. Berg- 
instituts.) B l o c h .

Helmut Neumann, Leitfahigkeit und dielektrische Hysteresis einiger Isolatoren und 
ihre Beeinflussung durch Bontgen- und y-Strahlen. Von S , Bernstein u. Paraffin werden

100*
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die Leitfahigkeit u. dielektr. Hysteresis im sta t. elektr. Eelde in  einer Vakuumanordnung 
untersucht u. dabei die Influenzladung durch einen yerlustfreien Vakuumkondensator 
kompensicrt. Selir kleine Nachwirkungs- u. Riickstandserscheinungen gelingt es so 
m it empfindlieher elektrometr. Anordnung zu untersuchen. Die W iderstande von S 
liegen bei Raumtemp. zwischen 2-10 1 8  u. 2,1019  O  ■ cm, bei einer Paraffinprobe bei 
3-10 1 8  f i  ■ cm u. bei Bernstein oberlialb 1 • 102 0  fi-cm . Dio durch elektr. Hysteresis 
bedingten Ladungen betragen nach einer Ladungsdaucr yon 5 Stdn. etwa 1 / 10 0 0  der 
Influenzladung. Durch Bestrahlung m it Róntgen- u. y-Strahlen wird bei S eine Er- 
hohung der Leitfahigkeit bewirkt, die Nachwirluingserscheinungen werden fast gar 
nicht beeinfluBt. Bei Bernstein u. Paraffin konnte eine Erhohung der Leitfahigkeit 
mittels R a nicht festgcstellt werden. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 717—48. Kónigs- 
berg, Univ.) W i l k e .

Cordonnier und G uinchant, Induklionskraft im  gasformigen Zustand. Vff. 
messcn die DE. einer Reihe von Gasen bezogen auf Luft u. findcn fur Gasgemische 
yollkommene A dditiyitat gemaB P  (K  — 1) =  2  Pn (Kn — 1) m it derselben Genauig- 
keit wie fur die A dditiyitat der Partialdrucke nach dem DALTONschen Gesetz, wahrend 
fur FI.-Gemische bekanntlich A dditiyitat n icht gilt. Die W erte fur (K  — 1)* 10*, urn- 
gerechnet auf 15° u. 760 mm [fur L uft (K  — 1) =  5,86-10-4] sind fur eine groBe Zahl 
von Gasen angegeben. — Vergleicht man die gefundenen DE. m it der — fur die Gase 
additiy  berechneten — Mol.-Refr., so sollte L /R  =  1 sein \L  — ( K — 1 )/(K -{-2 )-  
M /d ; R = ( n 2 — l)/(?t2 +  2)■ M /d], Dies gilt angenahert fiir GS„, C02, Gyan. In  
den meisten anderen Moll. ist L j 1, besonders dann, wenn ein durch Metali ersetz- 
bares II  yorhanden ist, z. B. GH3OH 10, IIC N  27. Nach D e b y e  u. J . J . T h o m s e n  
hatten diese Substanzen ein hohes elektr. Moment; das Verhaltnis L jR  ist dabei im 
Gaszustande viel groBer ais in der PI. Die Induktionskraft steigt in  homologen Reihen, 
besonders stark  dann, wenn das Molekuł ein elektronegatives Radikal (Cl, S, Ketone usw.) 
entha.lt. Bei Isomeren lia t dasjenigo, welches enol. oder durch Metali ersetzbaren H 
hat, die gróBte DE. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1448—51.) K l e m m .

G.-P. Aroay und M. Fallot, Bemerkung iiber die Bestimmung des Susceptibilitats- 
koeffizienten einiger Fliissigkeiten. Zur Best. des Susceptibilitatskocffizientcn von FU. 
wurde die Senkung des Meniskus in kommunizierenden Gefafien, dereń eines einem 
Magnetfeld yon bestimmtcr In tensitat u. das andere einem Feld der In tensitat 0 unter- 
worfen war, an der GroBe des hydrostat. Drueks gemessen, der zur Kompensation der 
Senkung nótig war. Die Niveausenkung erfolgte prom pt u. erreichte sofort den end- 
giiltigen Stand bei Kollodiumlsg., Glycerin, H«SOit Bzl., Kautschuklsg. in Bzl., Vaselin-, 
Ricinus-, Olivendl. Andere Fil. erreichen den definitiven Stand erst nach Stdn. u. 
zeigen unter Umstanden einen sekundaren Abfall, so Lsgg. von Gelatine (0,1 %  u- 0,4%), 
Gummi arabicum (0,2%), Albumin  (0,1% ), Gelose (0,02%), Casein (0,01%), Kiesel- 
sauregel. Diese zeigen das SCHWEDOPFsche Phanomen. wahrend Kollodiumlsg. u. die 
Ole sich wie n. Fil. yerhalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 849 
bis 851.) W a j z e r .

W. F. Giauque und R. Wiebe. Die Entropie von Chlorwasserstojf. . Warme- 
kapazitat von 160 absol. bis zum Kochpunkt. Verdampjungswarme. Dampfdrucke des 
festen Stoffes muł der Fliissigkeit. Ziel der Unters. ist Bestatigung des 3. Hauptsatzes 
u. Vergleich der thermodynam. crmittelten Entropie m it den spektroskop. Ergebnissen. 
Die Ergebnisse stehen im Widerspruch m it den Werten yon E uC K E N  u . K a r w a t  
(C. 1924. II . 2738). Besondere Sorgfalt wurde der Darst. reinen HCl-Gases yerwendet, 
yon dem fiir eine Operation 10 Mole dargestellt werden muBten. Es wurden die yer- 
schiedensten Wege zur Darst. u. Trocknung benutzt. U nter gewissen Bedingungen 
(Abschrecken m it fl. Luft bei sehr kleinen Drucken) ■wurde eine b l a B r o s a  Form 
des festen HC1 beobachtet, die bisher unbekannt war. Da diese Form unabhangig 
von der Darst.- u. Trocknungsmethode immer wieder beobachtet wurde, kann sie 
nicht auf Verunreinigungen zuruckzufiihren sein. Sie ist vermutlich eine unstabile 
Form des festen HC1, so daB insgesamt 3 Formen des festen HC1 bekannt waren (2 stabile, 
farblose, t)bergangspunkt 98,36° absol.). Es ist moglicli, daB auch bei den Rontgen- 
messungen von S im o n  u . S im s o n  (C. 1924. 1. 2667) die blaBrosa Form gemessen worden 
ist. — Bei der Trocknung yon HC1 m it P ,0 5 bei Zimmertemp. bildet sich etwas POCl3. 
Die Trocknung erfolgte daher durch 1-wóchiges Stehen iiber P 2 0 5 bei —78°. — Die gć- 
messenen Dampfdrucke des festen HC1 lassen sich durch die Formel log P  (cm Hg) =  
—1 1 1 4 /7 — 1,285 log T  — 0,000 9467 T  11,005 00 darstellen. Die L iteraturwerte 
werden hierm it yerglichen. Fiir f l .  HC1 gilt gemaB H e n n i n g  u . S t o c k  (C. 1921. I II .
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8 6 ) log P  {mm Hg) =  —905,53/ T  +  1,75 log T  — 0,005 077 T  +  4,657 39; diese Glei- 
chung wurde vollkommen bestatigt. Beim Tripelpunkt 158,91° absol. is t p  =  10,371 cm.
— Die cdlorime.tr. Messungen wurden in einem Goldcalorimeter durcbgefuhrt, das aus- 
fiilirlicli besehrieben ist. Die tabellar. u. graph. gegebenen W armeinhalte sind nur boi 
den Tempp. des fi. Wasserstoffs u. der fl. Luft in Ubereinstimmung m it den von EuCKEN 
u. ICAEWAT gcfundenen; die Verwendung zu geringer Substanzmengen (0,17 Mol.; 
Vff. benutzten 3,57—3,72 Moll.) u. von Glasgefafien diirfte der Grund fiir die ab- 
weichenden W erte sein. — Der tlbergangspunki wurde zu 98,36° absol. ±  0,05°, der 
Schmelzpunkt zu 158,91° absol. ±  0,05° ermittclt. Die Ubergangswarme ergab sich zu
284,3 Cal., die Schmelzjotrwe zu 476,0 Cal. (nach E. u. K .: 293,8 bezw, 504,5). — Dio
V erdampfungsicarme wurde nach 2 Methoden gemessen; man fand 3860 ±  4 Cal. bei 
188,07° (Kp.). Die Literaturwerte liegen zwischen 3540 u. 4040 Cal. Nach der Gleiehung 
von B e e t h e l o t  boreehnet sich aus den Dampfdrucken 3881 Cal. fiir 188,07°; die Um- 
rechnung des calorimetr. gcfundenen W ertes fur 156° absol. gibt 4580 Cal.; E u c k e n  
u. D o n a t h  (C. 1927. I .  864) fanden 4594 i  7 Cal. — Dio Entropie berechnet sich

/ T
Cp d ln T  -f- den Entropieanderungen bei jeder Zustandsanderung fiir

den Kp. zu 41,2. — Die Entropie sctzt sich aus 2 Anteilen zusammen: Der eino ergibt 
sich aus dem Vol. u. der Translationsbewegung, der 2. aus den anderen Freiheitsgraden. 
Der erste ist aus der SACKURschen Gleiehung zu erhalten, wobei fiir die Kon
stantę S 0 2 Bereebnungsmóglichkeiten vorliegen. Der zweite ergibt sich aus den Banden- 
spektren; die Berechnung wird erórtert. Aus den beiden Anteilen ergibt sich fiir dio 
Entropie bei 188,07° absol. 41,45—41,13 Cal./Grad bzw. 44,32—44,64 fiir 298,1°. Ge
funden sind (korr. fiir ideales Gas) 41,3 bzw. 44,5. Aus don Angaben von E. u. K . be
rechnet sich fiir 298,1° der zu hoho W ert 45,4 ±  0,2. — Die Messungen der Vff. be- 
deuten eine vollkommene Bestatigung des 3. Hauptsatzes. Es werden durchgerechnet 
die Rkk.: 1 . V- +  V- Cl2 =  HC1 (aq.); HC1 (aq.) =  HC1 (gasf.); */* H 2  +  V» Cl2  =  
HC1 (gasf.) u. i .  V' 2  +  I-lgCl =  Hg +  HC1 (0,1 Mol.); HC1 (0,1 MoL) =  H d (g a sf .) ;
V2  H , +  HgCl =  Hg +  HC1 (gasf.). Aus 1. ergibt sich fiir <S'HCI 44,5, aus 2. 43,5.
1. stim m t vollkommen, 2. innerhalb der Fehlergrenzen m it dem gefundenen W ert 
iiberein. (Journ. Amer. chem . Soc. 50. 101—22. Berkeley, California, Univ.) K l e m m .

Hanns Biickert, T)iffusionskoeffizienten von Flammengasionen in  Abliangigkeit 
von der Temperatur. Nach der Durchstrómungsmethode von TownSEKD (Philos. 
Trans. Roy. Soe. London 193. 129 [1899]) unter Benutzung einer H-, CO- oder 
Leuchtgasil&Tnme ais Ionisationsąuelle wird der Diffusionskoeffizient D  der Flammen- 
gasionen in  Abhangigkeit von der Temp., von der Siebkondensatorspannung u. vom 
Alter der Ionen gemessen. Die bei Zimmertemp. gefundenen niedrigen i)-Worto 
lassen auf das Vorliegen groBer Tonenkomplcxe m it sehr kleiner Beweglichkeit schliefien. 
Bei 50—55° wachst fiir die H- u. die Leuchtgasflamme D  plótzlieh schnell (mit steigender 
Temp. fortschreitender Zerfall der Komplexe); bei der CO-Flamme ist das Anwachsen 
von D  m it der Temp. viel geringer. Bei 100° sind bei H  u. Leuchtgas eine gewisse 
Menge kleinerer, leicht beweglicher Ionen vorhanden. Mit steigendem Alter der 
Ionen nim m t D  ab. (Ann. Physik [4] 85. 63—80. F rankfurt a. M., Pliysikal. Inst.) K ru .

ArrigO Mazzucchelli, Bemerkung zum Thema des „ebullioskopischen Paradoxons“. 
In  seinem Buch „Elementi di chimica fisiea“ (Turin 1923), S. 227, h a t Vf. bereits 
eine ganz ahnliche Erklarung des „ebullioskop. Paradoxons“ gegeben wie B ee- 
THOUD, B r i n e e  u. S c ii id l o f  (C. 1927. I I . 2650); d o r t  ist auch eine Formel fur 
die allgemeine Bezieliung zwischen der Erhohung des Kp. u. dem osmot. Druck ab- 
geleitet. (Gazz. chim. Ital. 57 [1927]. 856—58. Pisa, Univ.) K r u g e r .

J. N. Bronsted, Vber die thermischen Daten des Zinns und angebliche. Verzogerungs- 
erscheinungen bei der allotropen Zinnumwandlung. Antwort an E. C o h e n .  C o h e n  u . 
M o e s v e l d  h atten  (C. 1925. I. 332) die vom Vf. gefundenen Daten fiir die spezif. 
Wdrmen von iceifiem und grauem Z inn  (C. 1914. H . 1384) ais Zufallswerte hingestellt; 
diese stimmen aber fast genau m it den von COHEN u. D e k k e e  (C. 1927. II . 1423) neu 
gefundenen iiberein, wahrend die von F. L a n g e  (C. 1924. I I . 1897) angegebenen 
namentlich beim grauen Zinn erheblich anders sind. Vf. weist C o h e n - M o e s v e ld s  
K ritik zuriiek: er h a t reines graues Sn untcrsueht. Ferner is t es hóchst unwahrscheinlich, 
daB eine spontan einsetzende allotrope Umwandlung bei Tempp., die weit iiber dem 
Umwandlungspunkte liegen, mwollstandig sein soli. Die zu klein gefundenc D . des weiBcn 
Sn kann ebensogut dureh Auftreten von Hohkaumen erklart werden wie dureh un-
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yollstandige Umwandlung. Dam it diirfte auch dic vom Vf. friihcr bestimmte Umwand- 
lungswarme richtig sein. (Ztschr. physikal. Chem. 131. 366—70. Kopenhagen.) W. A. R.

Adolf Parts, Ober die Verbrennungswdrme von einigen sehundaren und tertiaren 
Amiden. Verbrennung in einer emaillierten Bombę m it Quarzsehalchen; Eichung 
Diacetamid '. . . 518,9 kcal pro Mol. Dibenzamid . . . 1634,8 kcal pro Mol.
Dipropionamid . . 809,2 „ „ „ Tribenzamid . . . 2425,5 „ „ „
Acełylbenzamid. . 1065,1 „ „ „
m it Benzoesaure-V ERK ADE, Unsicherheit k le in e r ais 0,15%. D io W erte stimmen, 
auBer beim Diacetamid, gut m it R o t h s  Rechenregel: molekulare Verbr.-Warme =  
52,2 X Anzahl O-Atome, die zur Verbrennung notig sind. Die Rkk. 2 R -N H 2 =  
R 2NH NH 3  bzw. R -N H 2 -f- R 2-NH =  R 3N -(- NH 3  sind samtlich stark  exo- 
therm. (Ztschr. physikal. Chem. 131. 405— 08. (Tartu), Dorpat, Phys.-chem. Lab. 
U n iv .) W. A. R o t h .

S. M. Naude, Ober die Verdiinnungswarme schwach konzenlrierter Losungen. 
(Vgl. N e r n s t , C. 1 9 2 8 . I. 14.) Messungen der Verdunnungswarmen von NaCl, KCl, 
N aN 03 u. K N 0 3 zeigen eine liberzeugende Obereinstimmung m it den nach der Theorie 
von N e r n s t  errechneten W erten, insbesondere gibt die Theorie genau die Umkehrungs- 
punkte, wo die negative Yerdunnungswarme in eine positiye umschlagt. (Ztschr. Elektro- 
chem. 33 [1927]. 532—34. Berlin, Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

W. H. Keesom u n d  M. Wolfke, Zwei verschiedene fliissige Zusłande des Heliums. 
Bei d e r  M essung d e r D E . v o n  fl. H e  ze ig te  es sieh , daB s ieh  d ie  D E . bei derse lb en  T em p . 
sp ru n g h a f t a n d e r t ,  bei d e r K a m e r l in g h  O n n e s  e in  D ic h te m ax im u m  g e fu n d en  h a t te .  
B ei d iesem  P u n k t  g e h t fl. H o  in  e in e  g leichfalls fl. neue  P h a se  iiber. H e  I  (bei h ó h e ren  
T em p p .) h a t  e in e  h ó h ere  D E . ais H e  I I  (bei tie fen  T em p p .). —  E in e  R e ih e  fr iih e re r  
B e o b aeh tu n g en  sp rech en  f iir  d iese Z u s ta n d sa n d e ru n g : a) D ie  D ieh tem essu n g en  yon  
K a m e r l in g h  On n e s  u . B o k s  (C. 1 9 2 4 .1. 2573) v e rtra g e n  sieh  m in d esten s  eb en so g u t 
m it  e inem  S p ru n g  boi 38 m m  D a m p fd ru e k , w ie  m it  e inem  M axim um . H e  I  w a re  d a n n  
u m  0 ,l ° / 0 d ic h te r  a is H e  II . b) A us d en  M essungen d e r  spezif. W arm en  y o n  D a n a  
u . K a m e r l in g h  O n n e s  (C. 1 9 2 6 . I. 2441) l&Bt sieh  d ie  U m w and lungsw iirm e (p ro  g) 
zu  0,13 cal. be rech n en . c) E b en d asse lb e  e rg ib t sieh  au s  d e n  M essungen d e r V er- 
d am p fu n g sw arm e  v o n  D a n a  u . K a m e r l in g h  On n e s . d ) D ie  M essungen d e r  O ber- 
fla c h en sp an n u n g  y o n  v a n  U r k , K e e s o m  u . K a m e r l in g h  O n n e s  (C. 1 9 2 6 . 1. 1755) 
zeigen ebenfa lls  e in en  S p ru n g  a n ;  d ie  W erte  fiir  H e  I  s in d  u n g e fah r 3%  groB er a is d ie  
yon H e  II . —  B ei regelm iiB igem  A n stieg  o d er E a llen  d e r T em p . b lieb  zw isch en  33 u . 
39 m m  D ru c k  d a s  M an o m eter e in en  A ug en b lick  s te h e n . A u d i  in  d em  W id e rs ta n d  
e ines zum  R iih re n  e in g e fiih rten  K o n s ta n ta n d ra h te s  d r iic k te  sieh  d e r D b e rg an g sp u n k t 
au s . —  D e r U m w a n d lu n g sp u n k t lieg t be i 2,3° ab so l., e n tsp ree h en d  e inem  D a m p fd ru e k  
y o n  e tw a  38 m m . (C om pt. re n d . A ead . Sciences 1 8 5  [1927]. 1465— 67.) K l e m m .

J. N. Longinescu, Neue additive Eigenscliajt der Flussigkeiten. Vf. entwiekelt 
eine Reihe von Eormeln iiber den Zusammcnhang zwischen der Konstanten a der 
v a n  DER W AALSschen Gleichung u. krit. GróBen. Die K onstanten c*, c2 usw. der 
Gleiohung a'Akrit.- P ’/«krit. =  const. 3”Ain-it. 7 5/3krit. =  +  c2  -f- • • • • sind charakte-
rist. fiir jede A tom art, z. B. fur G -)- 50, 100 u. 150 bei ein-, zwei- u. dreifacher Bindung, 
u. gestatten den W e rt e in e r V erb . additiy zu berech n en . Die Eormel gilt auch fiir 
assoziierte Eli. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1472—74. Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 1204—08.) K l e m m .

George S. Parks und Bernard Barton, Dampfdruckdaien fiir  Isopropylalkohol 
und tert.-Butylalkohol. Die Dampfdruche werden sowohl m it dem Isoteniskop [SMITH 
u. M e n z ie s  (C. 1 9 1 1 . I. 617)], wie auch nach einer zuerst von JOHNSTON (C. 1 9 0 8 . 
H . 17) benutzten Methode gemessen. Kauflicher Isopropylalkohol (1) wurde 4-mal 
iiber K alk dest. u. 2-mai fraktioniert; die m ittleren 50% ergaben d 254 == 0,780 91 ent- 
spreehend 99,97%. Tert.-Butylalkohol (2) wurde 10-mal fraktioniert krystallisiert, 
zuerst m it Kalk, dann m it sehr wenig Na dest., dann nochmals 15-mal krystallisiert.
E. 25,50°. Die Drueke sind fiir (1) auf 0,2 mm bei niedrigen Drucken, auf 0,8 bei den 
hóchsten genau, bei (2) sind die Fehler etwas gro Ber. Genannt seien folgende Drueke: 
20,00°: (1) 32,4, (2) 30,6 mm; 60,00°: 288,5 bzw. 285,2 mm; 90,80° 1020,7 bzw. 996,2 mm. 
K p.: (1) 82,28°; (2) 82,86°. Die Berechnung der Verdampfungsivarme erfolgte nach 
Cl a u s i u s -Cl a p e y r o n ; fiir die Abweiehung yom idealen Gase wurden die Werte 
bei 50° um 1%, die beim Kp. um 4%  yermindert. Es ergab sieh bei 25°, 50° u. beim 
Kp. fur (1): 10,620; 10,490; 9,600 Cal., fur (2): 10,890; 10,680; 9,480 Cal. Die molare 
Yerdampfungsentropie betragt fiir (1) 33,8 Cal./Grad bei 38,7°; fiir (2) 34,4 (bei 39,4°),
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gegeniiber dem Normalwert von 27,4 Cal./Grad. Danach sind die beiden Alkohole 
ais „polare“  Fil. aufzufassen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 24—26. St a n f o r d  T7niv., 
California.) K l e m m .

A s. K o llo id c h e tn ie . C a p il la rc h e m ie .
H. Gaunt und Francis L. Usher, Solmtation der dispersen Phase in  GaUerten. 

Vff. bestimmen die durch gelatinierende S i0 2 hervorgerufene Anderung der Konz. 
eines indifferenten gel. Stoffes (H N 03, ELSO*, Cl', C2 0 4" ; As2 0 3  wird stark  adsorbiert) 
u. berechnen daraus die molekulare H ydratation 7i =  H 2 Ó : S i0 2 =  1,04. Ahnlicho 
Verss. wurden m it gefallter S i0 2  (h =  1,5), gefalltem Fe(OH)3 ( h =  3,0) u. gefalltem 
Al(OH)3 (h — 6,1) angestellt. Dem W ert h =  1 bei S i02-Gel kommt wahrsoheinlich 
keine chem. Bedeutung zu. Wenn die Gelatinierung m it der Bldg. langer K etten 
(OH)sSi—O—Si(OH ) 2 . . . Si(OH ) 3  zusammenhinge, so sollten auch die bei Ersatz 
von O durch S erhaltenen Verbb. hydrophobo Eigg. besitzen. Werden jedoch Gele 
von Zinnsaure, GuO bzw. Gele der Acetonverb. von HgO durch Einw. von H 2S in Sulfide 
iibergefuhrt, so wird die Gelstruktur dabei zerstórt. Auch durch Mischen der Lsgg. 
von gefalltem SnS2 bzw. As2 0 3  in wenig Alkali m it Methyloxalatlsg. lieBen sieh keine 
Sulfidgele gewinnen. (Trans. Faraday Soc. 24. 32—36. Leeds, Univ.) K r u g e r .

T. R. Bolam, Bemerbmg iiber den Einflufi hydrolysierter Gelatine auf die Fdllumj 
von Silberchromat. (Vgl. B o l a m  u. M a c  K e n z i e , C. 1927. II . 1677.) Hydrolyse von 
GelatineIsg. durch Erhitzen auf dem Wasserbad setzt ihre Fahigkeit, die Abscheidung 
von AgfirO i aus Mischungen von AgN03  u. K 2Cr04  zu verz6 gern, betrachtlich herab 
u. erhóht den Dispersitatsgrad des Nd. Die Zeit bis zum E in tritt der Fallung scheint 
in einem gewissen Stadium der Hydrolyse ein Maximum zu durchlaufen. (Trans. 
Faraday Soc. 24. 50—52. Univ. of Edinburgh.) K r u g e r .

H. Freundlich und H. A. Abramson, Ober die 'l'hixotrapie von Gelatineldsungen. 
(Vgl. C. 1927. I I .  1801.) Gelatinegele lassen sieh durch Schiitteln verfliissigen, wenn 
man den richtigen, wesentlich von der Konz. abhangigen Zeitpunkt yor zu atarker 
Verfestigung des Gels abpaBt; je verdiinnter das Gel ist, desto langer is t die Zeit, nach 
der man es noch thixotrop yerflussigen kann. Auch die Beobachtung, daB sehr zahe, 
konz. Sole beim FlieBen durch Capillaren fliissiger werden, is t ais thisotroper Vorgang 
anzusehen. W ird die relative AusfluBzeit rf gealterter Sole von Gelatine, Benzopurpurin 
bzw. Dibenzoylcystin mohrmals hintereinander im Viscosimeter von H e ss  in Abhangig- 
keit vom Druck p  bestimmt, so nahert sieh die ?/-p-Kurve derjenigen der frischen 
Sole. Bei hohen Drucken scheint unabhangig vom Alter derselbe Grenzwert der Vis- 
cositat angestrebt zu werden. LaBt man ein Gelatinegel geeigneter Konz., in  dem 
Teilchen von Quarz oder Zn-Staub suspendiert sind, eine bestimmte Zeit erstarren u. 
unterw irft es dann der Kataphorese, so sinkt die Geschwindigkeit der Teilchen von 
einem hóheren Anfangswert auf einen konstanten niedrigeren Endwert, d. h. das Gel 
wird durch die Bewegung bei der Kataphorese reicher. (Ztschr. physikal. Chem. 131. 
278—84. Berlin-Dahlem, KaiserW ilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) K r u .

K. Jablczyński, Die Liesegangschen Binge. (Vgl. C. 1926. I I . 2540.) Die 
Tom  Vf. angegebene Beziehung zwischen der Bildungsgeschwindigkeit der LlESEGANG- 
schen Ringe u. der Diffusionsgeschwindigkeit wird an der Diffusion von AgN03  in 
K a liu m b ich ro m a t-Gelatine experimentell bestatigt. Es wird abgeleitet, daB die AgN03- 
Konzz. an den Entstehungsstellen der Ringe unveranderlich bleiben. (Roczniki Chemji 7 
[1927]. 150—55. Warschau, Univ.) W a j z e r .

E. Wedekind und G. Garre, Ober das Sorpłionsvermógen des Lignins. Vff. unter- 
suchen an H and des Sorptionsvermogens die kolloide N atur des Lignins u. der Lignin- 
saure. Ais Substrate dienten W iLLSTATTER-Lignin aus Buchen- u. Eichenholz u. 
das Lignin aus einer japan. Wurzel (Dioscorea Tokoro Makino). Die nach W lLL- 
STATTER u. ZECHMEISTER gewonnenen Ligninę wurden wegen ihres Cl-Geh. mehr- 
mals m it W . ausgekocht u. so lange m it sd. W. gewaschen, bis die Waschwasser nicht 
mehr m it AgN0 3  reagierten. Das Materiał wurde ais Pastę aufbewahrt n. so spater 
zur Rk. gebracht. W echselnde  Mengen Substrat wurden in  einer Flasche 2 Min. m it 
bestimmten Mengen des Adsorbendums geschiittelt. Nach dem Filtrieren wurde 
im F iltra t titrim etr. der Geh. am Adsorbendum bestimmt (unter Beriicksichtigung 
des W.-Gch. der Pastę).

V e r s u c h e .  1. Mit Lignin aus Buchenholz u. Salzsdure. Die verbrauchte 
Menge 1 / 1 0 -n. HC1 ist gering u. steigt m it zunehmender Konz. der zugesetzten leg ., 
jedoch is t durch Erhohung der Zeitdauer (von 2 Min. auf 16 Stdn.) keine Vermehrung 
der aufgenommenen HC1 zu erreichen. — Bei Yerss. m it gleicher Menge Substrat,
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gleicher Konz., glcicher Zeitdauer, aber verschiedenem Fl.-Vol. muB m an aus dem 
linearen Verlauf der Kurve nicht auf Sorption im gewóhnlichen Sinne, sondern auf 
feste Lsg. schlieBen. E in  Teil der HC1 is t fest gebunden, jedoch laBt sich iiber die 
A rt der Bindung nichts aussagen. — 2. Mit WiLLSTATTER-Lignin u. Kalilauge bzw . 
Ammoniak ergibt sich bei starkerer Wrkg. auch ein linearer Verlauf. Die fast yóllige 
Irreversibilitat weist bei beiden Adsorbenden auf weitgehende chem. Bindung hin. —
з. Lignin u. VlO -n. schiceflige Saure. Auch hier linearer Yerlauf. Die an das Lignin
gebundene schweflige Saure laBt sich nach dem Auflosen in  w. konz. H N 0 3  durch 
Verdiinnen u. Ausfallen der gebildeten H 2 SOj m it BaCL-Lsg. nach weisen. Ligninę 
verschiedener Herktm ft verhielten sich gleich. Kaliumbisułfit wird auch stark  sorbiert.
— 4. Mit Lignin u. Jodlosung. Auch hier bei Verwendung von Jod  in  Jodkaliumlsg. 
besteht eine Abhangigkeit der sorbierten Menge von der Konz. des Sorbendums, 
der Menge des Substrates u. der Vers.-Dauer. N ur ein Teil des Jods laBt sich aus 
dem Substrat m it Thiosulfat wieder entfemen, auch bei langer Vers.-Dauer zeigt die 
FI. keine saure Rk. — 5. Sorption von Farbsloffen an Lignin. Von Neutralrot, Nil- 
blau, Fuchsin u. BriUantgrun wurde dieses am schwachsten aufgenommen. Durch 
bas. Farbstoffe wird also Lignin ahnlich angefarbt wie die negativen Gele, im Gegen- 
satz zur Cellulose, an der weder saure noch bas. Farbstoffe waschecht fisie rt werden. — 
Das W iLLSTATTER-Lignin ist also ein negativ geladenes Gel, das bas. Stoffe mehr 
oder weniger stark  irreversibel sorbiert; wobei dieser Zustand das Ergebnis einer der 
n . Sorption folgenden sek. Rk. ist, die zu stabilen Sorptionsverbb. bzw. Mol.-Verbb. 
zwischen Substrat u. Sorbendum fuhrt. Wegen ihres linearen Verlaufs deutet die 
Sorption saurer Stoffe auf feste Lsgg. (Ztschr. angew. Chem. 41. 107—12. Hann.- 
Munden, Forstl. Hochsch.) M i c h e e l .

F. G. Tryhom und W. F. Wyatt, Adsorption. IV. Adsorplion aus binaren Ge- 
mischen gesatligter Dampfe durch Cocosnuftkohle. Die Systeme Mełhylalkohol-Benzol, 
Athylalkohol-Benzol, n-Propylalkohol- und n-Butylalkohol-Benzol. (III. vgl. C. 1926.
II . 1518.) Vff. bestimmen die Adsorption aus Gemischen der gesatt. Dampfe von 
Meihylalkohol-Bd., n-PropylaUx>hol-~Bz\. u. n-Butylalkohol-Bzl. durch Cocosnuftkohle 
in der fruher besehriebenen Weise. W ird die Zus. des Adsorbats gegen die Gesamtmenge 
adsorbierter Phase aufgetragen, so ist der 1. u. 3. Abschnitt der Kurven geradlinig,
и. die Eigentiimlichkeiten der Adsorption einer gegebenen Mischung kommen speziell 
im 2. Abschnitt zum Ausdruck. Der 1. A bschnitt is t hauptsachlich ein Diffusionsvorgang. 
Die Abweichungen zwischen der beobachteten u. der nach der LANGMUlRsehen Glei- 
chung (C .1 9 2 1 .in . 1454) —  unter der Annahme, daB derPartialdruck jederKomponente 
ihrem Molbruch proportional is t — berechneten Zus. der adsorbierten Phase sind bei 
Methylalkohol-Bzl. u. A.-Bzl. gering, bei Propylalkohol- bzw. Benzylalkohol-Bzl. 
gróBer, u. kehren in jedem Fali bei der Zus. der betreffenden Mischung m it minimalem 
Kp. das Vorzeichen um. Die zur Beendigung des 1. Abschnittes erforderliehe Zeit 
steigt in der Reihenfolge Methylalkohol <  A. <  Butylalkohol. Das Gesamtvol. des 
Adsorbats im 1. Knickpunkt der Adsorptionskurve is t in den 4 Systemen annahem d 
konstant =  ~ 0 ,1 6  ccm/g Kohle. In  den binaren Systemen scheint die Neigung jeder 
Komponent®, sich zu kondensieren, durch die Grgw. der anderen Komponente herab- 
gesetzt zu sein. Scharfe u. Ausdehnung des 2. Abschnittes sind fiir die einzelnen Ge- 
mische verschieden. Bei Methylalkohol u. A. is t er sehr deutlich; es findet ein Ersatz 
von Alkoholmoll. durch Bzl.-Moll. s ta tt, im allgemeinen, ohne daB sich das Vol. oder 
die (Jesamtzahl der adsorbierten Moll. wesentlich andert. In  der Propylalkohol-Bzl.- 
Reihe is t der 2. A bschnitt unkenntlich, in der Butylalkohol-Bzl.-Reihe nim m t er m it 
steigendem Greh. an Butylalkohol an Scharfe. u. Ausdehnung zu, wobei in  den Butyl- 
alkohol-reichen Mischungen Bzl.-Moll. durch Butylalkoholmoll. ersetzt werden. Die 
Anderung der Zus. wahrend des 2. Abschnitts beruht auf der Tendenz des Adsorbats, 
sich m it der Hauptmenge der FI. ins Gleichgewieht zu setzen. Am 2. K nickpunkt der 
Adsorptionskurre ist jedoch Gleichheit der Zus. nicht erreicht; wahrscheinlich verandem 
also die selektiven Eigg. der Kohle Gesamtdruck u. Partialdruck adsorbierter Substanzen. 
Die selektive Adsorption nimm t bei Annaherung an die Gemische m it minimalem Kp. 
ab. Fiir Gemische m it hóherem Alkoholgeh., ais dem minimalen Kp. entspricht, ist die 
Zus. der adsorbierten Phase fast eine lineare Funktion der Zus. des Dampfes im Gleich- 
gewicht. Die relativen Anderungen der Partialdrueke durch die Kohle ruhren yielleicht 
von dem EinfluB der in  den Kobleporen vorhandenen Kraftfelder auf die zwischen 
den Adsorbatmoll. bestehenden Kraftfelder ber, wobei der t)bergang eines Energie- 
quantums (in der Nahe der C-Bandę 3,5 /j) von der Kohleoberflache zu den Adsorbaf-
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moll. die Energiequelle fur die Energieanderungen zwischen verschiedenen molekularen 
Phasen des Adsorbats ist. F ur diese ilóglichkeit spricht die Beobachtung, daB CClA 
u. Tetraehlorathan die in  den Kohleporen eingescnlossene Luft viel langsamer ver- 
drangen ais n-Pentan, Athylendibromid u. viele andere Stoffe m it der charakterist 
Bandę bei 3,5 fi. — Der 3. Abschnitt der Adsorptionskurve entspricht einer Capillar- 
kondensation in  die Komzwischenraume der Kohle. (Trans. Faraday Soc. 24. 36— 47. 
Sheffield, Univ.) ' KbuGER.

B. Anorganische Chemie,
Ernst Weitz und Fritz Achterberg, U be r hóhere Polythionsauren. 1. Mitt. 

Die Hezathionsdure. Vff. fanden, daB beim Ansauem einer wss. Lsg. von Alkalithio- 
sulfat u. -nitrit, Hezathionsaure neben Tetrathionsdure gebildet wird, Pentathionsaure 
wurde n icht gefunden. F iir die Bldg. der Tetrathionsaure wird folgendes Schema 
gegeben:

f ł. HOjS-SH +  H N O .— >-H 0 3 S -S -N 0  +  H .0
2. 2 H O jS• S-NO — > H O jS-S■S -S 03H +  2 NÓ 

AuBerdem wird in  der Lsg. noch schweflige Saure u. IŁSO., nachgewiesen, letztere 
bildet sich erst allmahlich. Die in Gestalt ihres K-Salzes recht bestandige Hexathion- 
saure ist eine starkę zweibas. Saure. Sie gibt dieselben Rkk. wie die Pentathionsaure: 
m it Alkali S-Ausseheidung, m it H gN 0 3  einen gelben Nd., m it HgCL eine gelblichweiBe 
Fallung, m it CuS04  keine Rk., m it ammoniakal. AgXÓ3 -Lsg. zuńachst eine Braun- 
farbung, dann einen Nd. von Schwarzem Sulfid, ein gradueller Unterschied zur Penta
thionsaure liegt im Verh. gegen NH3: H exathionat scheidet durch NH4OH schneller
S aus ais Pentathionat, dabei entsteht al3  1 . faBbares Prod. Tetrathionat. Ahnlich ver- 
halt sich H esathionat gegen Sodalsg. Alkalisulfit baut Hexathionat zu Trithionat u. 
Thiosulfat ab. Hexamminkobalti- u. -chromichlorid bzw. -nitrat sowie trans-Dichloro- 
diathylendiaminkobaltichlorid geben mit K : ScOt krystallin. Fallungen. Benzidin bildet 
ein gut krystallisiertes, wl. Hexathionat, entsprechende Salze bilden die niederen Poly
thionsauren. Diese Benzidinsalze lassen sich wie das Sulfat direkt alkalimetr. titrieren. 
Fem er fanden Vff. bei der Darst, der Pentathionsaure eine betrachtliche Menge hdherer 
Polythionsauren m it z. T. erheblich mehr ais 6  S-Atomen auf 6  O-Atome, u. schlieBen, 
daB die Reihe der Polythionsauren auf jeden Fali riel weiter geht ais man bisher gedacht 
hat.

V e r s u c h e .  F iir die Gewinnung von krystallisiertem K ,S tOf ist wesentlich, 
daB es aus ziemlich stark  mineralsaurer Lsg. gefallt wird. Zu einer auf —10 bis —15° 
abgekiihlten Leg. von 200 ccm konz. HC1, 100 ccm W. u. 50 g Eis gibt man eine Leg. 
von 80 g kryst. K .S 2 0 3  u. 12 g 98%ig. KNO. in 80 ccm W. u. schuttelt. Die zuerst 
braune Leg., die unter starkem Schaumen groBe Mengen NO entwickelt, wird nach 
einigen Sek. grun u. dann im Laufe von 2—3 Min. gelb. Bis zu diesem Punkt muB so 
umgeschuttelt werden, daB die gesamte innere Kolbenwand dauem d von der Lsg. neu 
benetzt wird. Durch einen Luftstrom werden die Stickoxyde ausgetrieben, dann KC1 
abgesaugt u. bei 50—60° im Yakuum der Wasserstrahlpumpe eingedampft. Dabei 
scheidet sich zuerst KC1 ab, dann folgt K jSeOs in weiBen krystallin. Krusten. Durch 
Zugabe von ca. 100 ccm EUO von Zimmertemp. bringt man das ausgeschiedene KCI 
moglichst Tollstandig in  Lsg., das H esathionat bleibt dabei gróBtenteils ungel., es 
wird m it A- u. A. getrocknet. Ausbeute 13— 15 g. AuBerdem wurden noch 7 g K .SO, 
u. 8  g KjS.Ou aus den Mutterlaugen dra H esathionats erhalten. —  KjS6 0 s, Blattchen, 
doppelbrechend. Das feste Salz is t sehr bestandig, die wss. Lsg. leicht zersetzlich, 
die Lsgg. -werden nach Zusatz von etwas Saure haltbarer. Krystallisiertes Na^gO* zu 
erhalten, gelang nicht. — Die Benzidinsalze der H em -, Penia-, Tetra- u. Trithicmsaure 
werden durch doppelte Umsetzung schwach salzsaurer lsgg . der Kaliumpolythionate 
m it der ws3 . Lsg. von reinstem BenzidinhydrocHorid ais farblose Nadeln (aus h. W.) 
erhalten. Ih re  Loslichkeit ist ziemlich gering u. scheint Tom Trithionat zum Hexa- 
th ionat kontinuierlich abzunehmen. Die Salze besitzen keinen F ., sie zers. sich beim 
Erhitzen. Analysiert wnrden C ^H ^N ,, IŁ,S60 6, C ^H ^N j, HjSjOg, HjS.Os u.
C1 2 H I2Nj, H jS 3 Ó6. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 399— 408. Halle, Univ.) E . JoSEPHT.

Walter C. Blasdale und Homer L. Robson. Dos System: Wasser und die Sul- 
fate von Nalrium und Magnesium. Da3  System N a^SO JM gSO JH .O  wird zur Auf- 
klarung von Widerspruchen nachgepruft u. die Unters. bis 210° erweitert. Die dazu 
Yerwendete Druckbombe m it AusfluBventil im Deckel ahnelt der fruher (C. 1928- I .
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6 6 6 ) beschriebenen. Zur Unters. der Bodenkorper dienten vorzugsweise opt. Unterss.; 
die opt. Eigg. der in  Frage kommenden Salze: MgSO^-6 H„0, Kieserit, Thenardit, 
Vanthoffit, Astrakanit u. Lotueit werden zusammengestellt. Der invariante P unkt, 
Loweit-Hexahydrat-Astrakanitlsg. wurde dilatometr. zu 59,5° bestimmt. Die Angabe 
von J a n e c k e  (Kali 11. 12 [1917]), daB zwisehen 120 u. 130° ein Umwandlungspunkt 
bei ziemlieh starker Ausdehnung besteht, konnte dilatometr. n icht bestatigt werden. 
Unterss. der Bodenkorper nach Gleichgewiehtseinstellungen in der Druckbombe (1 bis 
2 Tage unter Riihren) zeigten, daB der invariante P unkt Lóweit-Kieserit-Vanthoffit- 
lsg. zwisehen 180 u. 210° liegt. Die Unstimmigkeiten friiherer Unterss. diirften darauf 
zuriickzufuhren sein, daB die Gleichgewichte n icht erreicht waren, zum Teil dauerte 
die Einstellung Woehen. Die Einzelergebnisse sind, zusammen m it denen anderer 
Autoren, in Tabellen u. Diagrammen zusammengestellt. (Journ. Amer. chem. Soc. 
50. 35—46. Berkeley, California, Univ.) K le m m .

Bernard Lewis, Die Natur des akliven Stiekstoffs: Die Synthese von Ammoniak 
aus den Elementem. Vf. setzt die zur Zeit giiltigen Anschauungen iiber die N atur des 
akt. Stickstoffs auseinander u. betont, daB die wichtige Erage, ob das akt. Gas Atome 
enthalt oder nicht, durch das Verh. gegen H 2  entschieden werden kann. Sowohl fur 
die Rk. zwisehen atomarem N  u. H 2, sowie zwisehen N 2  u. H  sind mindestens 4 Rkk. 
notig, wahrend gem aB N +  H  =  N H ; NH -f- H 2  =  NH 3  in 2 Stufen NH 3  entstehen 
kann, wenn beide Gase atomar sind. Vf. stellte in  derselben Apparatur getrennt akt. N  
u. H  dar u. pum pte dauem d die gebildeten akt. Gase durch eine gemeinsame Leitung 
ab ; in  einer m it fl. L uft gekuhlten Vorlage kondensierte sich das gebildete NH3, das 
m it N ESSLEKschem  Reagens nachgewiesen wurde (N2H 4 konnte dabei n icht auf- 
gefunden werden). Die Bldg. von NH 3  tra t  — gem aB den Erwartungen — nur dann 
auf, wenn beide Gase aktiviert waren; Aktivierung von N 2  oder H 2 allein geniigte nicht. 
Vf. vergleicht sein Ergebnis m it bisherigen Unterss.; es ist das erste Mai, daB beide 
Gase getrennt aktiviert sind. Im  iibrigen ergaben sich keine Widerspriiche m it friiheren 
Ergebnissen. Die sehr wahrscheinlich gemaehte Anwesenheit von atomarem N  ist 
eine Stiitze fiir die herrschende Interpretation der spektroskop. Daten. Leuehtender 
akt. Stiekstoff diirfte ein inhomogenes Gemisch von Atomen u. angeregten Molekulen 
sein. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 27—35. Minneapolis, Minnesota, Univ.) K le m m .

Pierre Jolibois und Henri Lefebvre, Uber eine neue Reaktion des akiiven Stick
stoffs. Vff. beobachteten in einem Gasraum von CO bei ca. 4 mm Druck geringfiigige 
Dissoziation des CO durch Eunkenentladung im Sinne der Gleichung 2 CO =  C 0 2 +  C. 
Die Dissoziation stieg, an der Sattigung von Kalkwasser gemessen, auf das 7-fache, 
wenn s ta tt des CO-Gases ein Gemisch von 1  Vol. CO u. 6  Vol. Stiekstoff verwendet 
wurde. Die Verschiebung des Gleichgewichts wird auf Einw. von akt. Stiekstoff zuriick- 
gefiihrt, dessen Ggw. am Nachleuchten gezeigt werden konnte. Die glciche kataly t. 
Einw. nehmen Vff. fiir die Bldg. von NH 3  bei Funkenentladung u. fiir die Umwandlung 
von NO in N 0 2  in Anspruch. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 853 
bis 855.) W a j z e r .

L. Coniglio und V. Caglioti, Isomorphiebeziehungen zwisehen den Jodiden des 
Pliosphoniums und Ammoniums. N H ĄJ  erscheint unter dem Mkr. in  tetragonalen, 
opt. einachsigen, positiven Prismen, ohne opt. Anomalien. Durch Eindunsten einer 
wss. Lsg. gleicher Teile von N H tJ  u. PH .,J entstanden groBe kub., einfachbrechende 
K rystalle m it wenig ausgesprochenen opt. Anomalien, die maximal 1 ,92%  PH 4J  
enthielten; D . 1 8  2,525. D . 1 8  von NH4J  2 ,515; D . 1 8  von PH 4J  2,818. — Es besteht 
somit Isopolymorphie zwisehen NH4J  u. PH4J. (Rend. Accad. Scienze fisiche, mat., 
Napoli [3] 34 [1927]. 154— 55. Neapel, Univ.) K r u g e r .

Al. de Hemptinne, tTber den durch stille Entladungen ahtiińerten Wasserstoff. 
Vf. untersucht bei stillen Entladungen durch I I2 die Einw. des Wasserstoffs auf Metall- 
oxyde, die dieElektroden bedecken. Es wird das V erhaltnis der Zahl der verschwundenen
H.2-Moll. zur Zahl der entstandenen Ionen bestimmt. Die Ergebnisse lassen den SchluB 
zu, daB zwisehen verschiedenen Formen akthderten Wasserstoffs zu unterscheiden ist. 
Niehtionisierter Wasserstoff kommt je nach den Entladungsbeclingungen ais H, H 3  

oder angeregter H 2 vor. Vorwiegend an der K athode kommen H 2+-Ionen zur Wrkg. 
Die Wrkg. des akt. Wasserstoffs wird durch Ionen- u. ElektronenstóBe verstarkt. 
(Ann. Soc. scient. Bruxelles Serie B. 47 [1927]. Nr. 4. 143—49.) L e s z y n s k i .

Camille Matignon und Germaine Marchal, Die Einuńrkung von Calcium, 
Magnesium und A lum inium  au f Berylliumoxyd. Gegliihtes Berylliumoxyd wurde m it 
einem tJberschuB von Ca, Mg bzw. A l durch Erhitzen im Vakuum u. Schmelzen im
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Tiegel zu Be reduziert. Die Analyse erfolgte auf Grand der Erfahrung, daB geniigend 
ausgegluhtes BeO nicht in  die salzsaure Lsg. geht. Bei Einw. des A l  war die Ausbeute 
entsprechend der negativen Warmetonung der Rk. nur ca. 0,8%. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 185 [1927]. 812—14.) W a j z e r .

O. Hónigschmid und H. Frh. Auer von Welsbach, Revision des Atomgeuńchts 
des Yttriums. Analyse des Yttriumclilorids. Zu dem Referat in C. 1 9 2 8 .1. 6 6 6  is t nach- 
zutragen, daB nicht die Vff., sondern W. P r a n d t l  die schwierige Reinigung des yon 
ihm  zur At.-Gew.-Best. zur Verfiigung gestellten Praparates ausgefiihrt hat. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 165 [1927]. 284—88.) E. J o s e p h y .

Luca Coniglio, Ober die Maleinate des Lanthans, des dreiwertigen Cers, des Praseo- 
dyms, Neodyms und Samariums. Durch Zusatz einer Maleinsaurelag. zu einer Lsg. 
der Acetate von Ce, La, Pr, Nd, Sm u. Eindunsten iiber H 2 S 0 4 im Vakuum werden 
trikline Krystalle der Maleinate [C2H 2(COO),]3 R 2-10 H 2 0 , "die bei 110° wasserfrei 
werden, erhalten. Die Lóslichkeitsunterschiede ermóglichen eine rasche Anreicherung 
des Sa in Gemischen von La, Ce, Pr, Nd u. Sm. — La-Maleinal: Kleine farblose K ry
stalle; Loslichkeit (25°) des D ekahydrats 4,19%. Ce-Maleinat: Kleine farblose K ry
stalle; Loslichkeit (25°) 8,05% anhydr. Salz. Pr-Maleinat: Kleine blaBgrune K ry
stalle; Loslichkeit (25°) 6,05% anhydr. Salz. Nd-Maleinal: Violettrote K rystalle; 
Loslichkeit (25°) 5,64% anhydr. Salz. Sm-MaUinat: WeiBliche K rystalle; Loslich
keit (25°) 1,45% anhydr. Salz. (Rend. Accad. Scienze fisiche, m at., Napoli [3] 33 
[1927], 80— 82. Neapel, Univ.) K r u g e r .

Willi M. Cohn, Ober Ausdehnungskoeffizienten von Zirkonoxyd. Die Dehnung 
yon Staben aus yerschieden hoch gebranntem Z r0 2  m it 1—3%  Fremdoxyden wurde von 
20—200° durch Vergleich m it der Dehnung eines Kieselglasstabes gemessen. Der Aus- 
dehnungskoeffizient /J • 10~ 6 betragt bei 2100° Vorbrenntemp. bis 40° 8,0 u. steigt bis 
200° auf 8,7. Bei 1250° Vorbrenntemp. betragt er 3,85 u. steigt bis 3,9. Die Werte 
sind bei hoch gebrannten Massen groBer ais bisher angenommen wurde. (Ber. Dtsch. 
keram. Ges. 9. 16— 18. Berlin-Dahlem, K . W .-Inst. f. Silikatforsch.) SALMANG.

Rudolf Schenck und Th. Dingmann, Oleichgeuńchtsuntersuchungen iiber die 
Reduktions-, Oxydations- und Kohlungsvorgangebeim Eisen. I II . J. Bokmann, W. Ebert 
W. Kesting, G. Lepetit, Joh. Muller und W. Pratje, 4. Systemalische Unter- 
suchungen iiber die Reduktions- und O zy dali crnsbeziehungen zwischen den Eisenoxyden, 
Eisen, Kóhlenmonoxyd und Kolilendiozyd. (II. vgl. C. 1927. II . 2627.) Zunachst sind 
2 Fragenkomplexe bearbeitet worden: 1. die Erm ittlung der Gleicbgewichtskonstst. 
der beiden Systeme Fe3 0 4  +  CO ^  3 FeO 4* C02  u. FeO +  CO =?* Fe 4  C0 2 fiir ein 
groBas Temp.-Gebiet unter AusschluB der Zementierungsmoglichkeiten. 2. Unterss. 
iiber die N atur der an den beobachteten Gleichgewichtseinstellungen beteiligten festen 
Phasen zur Feststellung, ob man es dabei m it reinem Eisenoxyoxydul, reinem Eisen- 
oxydul u. unlegiertem Metali zu tun  hat, oder m it festen Lsgg. E in groBes Tatsaehen- 
material, das in Tabellen u. Kuryen wiedergegeben ist, gibt AufschluB iiber diese Ver- 
haltnisse. Der Nonvarianzpunkt, bei dem Eisenoxydoxydul, Eisenoxydul u. die metali. 
Phase miteinander u. m it der Gasphase bestandig sind, wurde bei 560° gefunden. tJber 
die N atur der Phase, die zwischen den beiden Linienziigen (die sich im Nonvarienz- 
punkt schneiden) unter der CO-CO„-Atmosphare bestandig ist, geben nur die Bilder 
der reduktiyen Abbauverss. Auskunft, die bei allen Tempp. den gleichen Charakter 
tragen. W ir unterseheiden in  ihnen 2 horizontalc Stiicke. Bei der 2. bei niedrigeren 
C0 2-Konzz. yerlaufende Horizontale beteiligen sich folgende Phasen 1. feste Lsgg. 
einer kleinen Fe 3 0 4-Menge in FeO u. 2. kleine FeO-Mengen in Fe-Metall. Die 2. Phase 
trag t metali. Charakter u. ist von Vff. m it dem Namen „Oxoferrit“ belegt worden, 
in Anlehnung an den metallograph. Gefiigenamen ,,F errit“ des reinen Fe-Metalles. 
Die m it Fe3 0 4 einerseits u. m it Oxoferrit andererseits im Gleiehgewicht befindlichen, 
yerschieden zusammengesetzten, festen Lsgg. von Fe3 0_, u. FeO bilden die Grenzen 
einer fortlaufenden Reihe yon Misclikrystallen der beiden Oxyde des Fe, die langs des 
die beiden Horizontalen yerbindenden Kuryenzweiges m it der Gasatmosphare im 
Gleiehgewicht stehen. Dieser Misclikrystallphase ist der Name ,,W uslit‘’ beigelegt 
worden. Es werden dann noeh 2 Themen behandelt, auf die nur hingewiesen werden 
kann: das Zustandsdiagramm des Systems F e-0  u. die Beeinflussung der Oxydations- 
Red.-Gleichgewichte durch ,,Zuschlage“ insbesondere durch MgO. (Ztsehr. anorgan. 
allg. Chem. 166 [1927]. 113—54. Munster i. W., Univ.) W ilk e .

Rudolf Schenck, Gleichgewichtsuntersuchungen iiber die Reduktions-, Oxydations- 
urul Kohlungsvorgdnge beim Eisen. IV. 5. Eisencarbid, Eisenoxyde und Metali unter einer
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Kdblenmonoxyd-K6hlendioxyd-Altnosphiire. M itbearbeitet von A. Dahm, F. Farr,
G. Finek, W. Hempelmann, N. Juschkewitsch, H. Nippert, F. Traumann, 
J. Bokmann, Th. Dingmann, R. Fricke, W, Kesting, W. Pratje und A. Savelsberg. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Es werden folgende Themen u. a. behandelt: Beeinflussung der 
Gleichgewiehtseinstellungen dureh kleine Mengen Hg. N atur der C-haltigen Phase 
in den univarianten Hauptgleiehgewiehten, Unterss. iiber univariante Gleichgewichte, 
Ablauf der Rk. zwischen Eisenoxyd u. Eisencarbid, System Cementit-Oxoaustenit-Gas 
u. Beteiligung des elementaren C an den Eisengleichgcwiehten. Naherer Einzelheiten 
wegen muB auf die ausfiihrliehe Arbeit hingewiesen werden. (Ztsohr. anorgan. alig. 
Chom. 167 [1927], 254—314. Breslau u. Munster.) W i l k e .

Rudolf Schenck, Gleichgewichtsunlersuchwigen iiber die Reduktions-, Oxydalions- 
und Kohlungsvorgange beim Eisen. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) 6 . Das Gesamtsyslem Eisen- 
Kohlenstoff-Sauerstoff. Aus den Unterss. des Vfs. ergibt sich, daB die folgenden 6  festen 
Phasen: Fe3 0 4, Wiistit, Oxoferrit, Fe 3 C, Oxoaustenit u. elementarer C an den Gleich- 
gewichtseinstellungen neben dem aus CO u. C0 2  besteliendem Gase in  dem Temperatur- 
gebiet von 500—11000 beteiligt sind. Drei Variable, die Temp., die Gasdrucke u. die 
C0-C02-Verhaltnisse treten  auf. Es werden dann die Gesamtheit der bei Atmospharen- 
druek beobachtbaren Gleichgewichte besprochen u. Abb. isothermer Profile von 542, 
600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 u. 1000° gegebeń. Das Raummodell gibt keine Aus- 
kunft iiber die Zus. der festen Losungsphasen, der Oxoferrite u. der Oxoaustenite, 
bei gegebenen Gasdrucken u. Gaszuss. Es wird auch auf denEinfluB des MgO hingewiesen, 
das m it Eisenoxydul feste Lsgg. zu bilden vermag u. auch sicherlich die anderen Phasen 
beeinfluBt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 167 [1927]. 315—28. Munster i. W.) W i l k e .

Ad. Leber, Ober das System Aluminium-Thorium. Zur Herst. der Logierungen 
wurde Thorium-Kaliumfluorid bei etwa 1000° in geschmolzenes Al eingetragen. Die 
Rk. verlauft augenblicklich, aber ruhig u. ohne wesentliehe Steigerung der Temp. AuBer 
der Verb. Al3Th  besteht noch eine Th-reichere Phase. Die Verschiedenheit der ge
fundenen Th-Gehalto deutet auf eine bereits teilweise u. in  verschiedenem MaBe ein- 
getretene Umwandlung der primaren Th-reicheren Krystalle hin. Ob diese Krystalle 
eine Verb. (etwa AITh) oder einen Mischkrystall darstellen, konnte nieht entschieden 
werden. Die Erstarrungskurven der Legierungen m it einem Th-Geh. bis zu 25,6% 
zeigen 2 Knicke, welche der Ausscheidung reinen Al u. eines Eutektikum s entsprechen. 
Das Zustandsdiagramm zeigt von etwa 45 Gew.-% Th ab die obenerwahnte Th-reiche 
K rystallart, die bei 880° sich umwandelt. Das Eutektikum  (Al -f- Al3Th) bildet sich 
bei 636°. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 166 [1927]. 16—26. Mtinehen, Teehn. 
Hoehsch.) WlLKE.

L. Cambi und Ada Clerici, Die Einwirkung des Stickoxyds auf die Thiosulfate 
der Metalle der 8. Gruppe. I . Die von Ma n c h o t  (C. 1 9 2 7 .1. 873) angenommene Mono- 
valenz des Co u. Ni in  ihren Nitrosothiosulfaten entspricht weder dem chem. Verh. 
noch den Herstellungsbedingungen der Verbb. Nach der Methode von Ma n c h o t  
gewonnenes Ni-Nitrosothiosulfat, K 3[NO■ Xri{S20 3)2] • 2 H„0, zeigt folgende R k lt.:  Mit 
geldsten Cu(n)-Salzen wird quantitativ  NO entwickelt; m it J  entsteht in  saurer Lsg. 
NO, in  neutraler Lsg. hauptsachlich NO u. je naeh den Versuehsbedingungen ver- 
schiedene Mengen N itrit, m it UberschuB von Vlo -n. J-Lsg. ist in angesauerter Lsg. u. 
indifferenter Atmosphare N i: NO: absorbiertem Jod  = 1 : 1 : 3 ;  m it Fe 2(S0 4 )3 -Ag2 S 0 4 

bildet sich ebenfalls NO, m it Ag2 S 0 4 allein hauptsachlich N 2 0 ;  m it kaust. Alkalien 
quantitative Entw. von N 2 0 ;  die wss.-alkoh. Lsgg. von K 2 S2 0 3  u. Ni-Acetat in  den 
zu r H e rs t .  b e n u tz te n  Konzz. u. V e rh a ltn isse n , sow ie die w ss. Lsgg. beliebiger Konz. 
m it bis 4 K 2 S2 0 3  auf 1 Ni absorbieren NO in einem Verhiiltnis, das nie gróBer ist ais 
l N i :  IN O . Die Spaltungen m it J , CuSO.,, Fe2 (S0 4 ) 3  +  Ag2 SÓ4 sind denjenigen der 
ROTJSSINschen Salze ganz analog. Bei der Synthese bildet sich  interm ediar T etrathionat 
nach dem Schema: 2 [Ni(S2 0 3)3]" "  +  2 NO — > 2 [ON-Ni(S 2 0 3)3]" "  — y  2 [ON •
Ni(S2 0 3)2]" ' +  1 S4 0 6" ; wiihrend der Absorption von NO dureh wss. Lsgg. yon Ni- 
A cetat K 2 S2 0 3  scheidet sich stets S ab, entstanden dureh Zers. des S.,06". Ni-Nitro- 
sothiosulfat wird auch dureh Ansauern einer Lsg. von Ni-Acetat K 2 S2 0 3  +  ICNO» 
erhalten. —  Vff. schlieBen, daB Ni-Nitrosothiosulfat U n te rsa lp e tr ig sa u re re s te  (NO)',

NO
wahrseheinlich naeh dem Schema ^>Ni1 I<^^T̂ ^>NiII<̂ ’ enthalt. (Atti R . Accad. Lineei

[Roma], Rend. [6 ] 6  [1927]. 448—53. Mailand, Univ.) K r u g e r .
B. Bogitch, Ober einige Eigenschaften des Elektrolytnickels. Es werden eine
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lieihe von elektrolyt. hergestelltcn Ni-Proben untersucht. Die H artę sehwankt bei 
den yerschiedenen Quellen entstammenden Prodd. wie 1 : 3, bleibt abor bei Stiieken 
aus derselben Fabrikation konstant. Zug- u. Schlagfestigkeit sind selbst bei Stiieken 
aus der gleichen Quello verschieden. Die Dichten schwanken zwischen 8,92 u. 8,45; 
die Auflosungsgeschwindigkeit u. dio Angreifbarkeit durch die L uft is t um so groBer, 
jo kleiner die Dichte ist. Die Werto sind m it den Analysendaten tabellar. gegeben. — 
Beim Erhitzen wird Gas abgegeben; dies beginnt bei 340°; im Dilatometer zeigte sieh 
bis 450— 550° n. Ausdehnung, dann starkes Aufblalien, nach 30 Min. langem Erhitzen 
auf 800° fand man eine Langenausdehnung von 8 % ; die Gesamtdichteanderung war 
etwas kleiner, 21%- Die Auflosungsgeschwindigkeit war dabei auf das 30-fache ge- 
stiegen. Die Viscositat iindert sieli beim Gliihen stark. Sclion unter dem geringen 
Druck des Dilatometers (30 g pro qmm) hatte  sieh ein Stab von 30 mm Lange u. 6  qmm 
Durchsehnitt verbogen. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1467—69.) K l e m m .

Stefan Jajte, t)ber das basische Mercuronilrat 3 Iig.fi, AT2 0 5. Vf. bemerkte in 
einer Lsg. von H gN 0 3  u. AgN0 3  (40 g H gN 0 3  +  10 g AgN03  pro Liter H ,0 , m it 100 ccm 
H N 0 3, D. 1,47, angesauert) nach einjahrigem Stehen Abseheidung eines griinliehgelben, 
in  flaehen Saulen krystallisierenden Salzes, dessen Zus. zu 3 Hg.,0- N f i 6 gefunden 
wurde. D . 2 0 4  6,386; Zers. oberhalb 120°, swl. in h. W . Die Krystalle gehóren wahr- 
sclieinlich dem rhomb. System an u. zeigen starkę Doppelbrechung. (Roczniki Chemji 7 
[1927]. 156— 58. Posen, Univ.) W a j z e r .

Priyadaranjan Ray und Bijoy Kali Goswami, Verbindungen von Hydrazin mil 
Metallsulfiten uiid -nitriten. Zur Herst. von Verbb. des Hydrazins m it Sulfiten zwei- 
wertiger Metalle kam en vier Verff. in Anwendung: 1. Eine Lsg. des Metallsulfites 
in  ubersohiissiger sehwefliger Saure wurde m it verd. Hydrazinhydratlsg. gerade 
neutralisiert. 2. Eine Lsg. des Sulfites in ubersohiissiger sehwefliger Saure wurde 
zu einem UberschuB von yerd. u. 3. von sehr konz. Hydrazinhydratlsg. zugesetzt.
4. Die nach einem dieser drei Verff. erhaltenen Verbb. m it freiem, an das Metall- 
sulfit gebundenen H ydrazin [d. h. also Verbb. vom Typus (MS03)n • x N 2H4, wo 
M =  Co, Ni, Zn, Mn, Cd u. x u. n ganze Zahlen bedeuten] wurden in Ggw. von W. 
mit S 0 2 behandelt u. die so erhaltene Lsg. auf dem Wasserbade eingedampft, bis 
sieh Krystalle ausschieden. Die unter ahnlichen Bedingungen hergestellten Verbb. 
yersehiedener Metalle haben nicht dieselbo Zus. — Die meisten dieser Verbb. sind 
entweder unl. oder nur wenig 1. in  W., sie 1. sieli abor in  verd. Mineralsauren unter 
Abgabe yon S 02. Ans allen Verbb. werden durch NaOH die Hydroxyde der Metalle 
gefallt, bei der Żn-Verb. erhalt man eine klaro Lsg., indem das Zn offenbar ais Z inkat 
in  Lsg. geht. — Ni- u. Co-Verbb. besitzen charakterist. Farbungen. Beim Erhitzen 
der troekenen Verbb. entsteht unter S 02-Geruch ein weiBes Sublimat von Ammonium- 
sulfat u. es hinterbleiben die Sulfide der Metalle. — Erhalten wurden die Verbb.: 
M n-Salz: M nS03• N 2 H ,• H 2 S 03; Co-Salze: 1. 5 CoS03-9 N 2H 4 - 6  H 2 0, lichtrotliches 
krystallin. Pulver; 2. CoS03- 2 N 2H 4 -H ,0 , róthches Pulver; 3. 2C oS0 3 -N2H 4 -3 H 2 0 , 
branne Krystalle; 4. CoS03 -(N 2H 4 )2H 2 S 03-2 H 2 0 , schwaeh rótliche Krystalle;
5. CoS(V N 2 H 4 H 2 S 0 3 -ł/ 2 H 2 0 , roto Krystalle; Ni-Salze: 1. N iS 03• 3 N 2 H4• 5 H 2 0,
rosafarbiges Pulver; 2. N iS 03• 2 N 2H4• 2 H 2 0, himmelblaues Pulver; 3. 4 N iS 0 3- 
3 N 2H 4 -7 H 2 0, griine Krystalle; Zn-Salze: 1 . ZnS0 3 -2N 2 H 4 - l 1 / 2  H 2 0 ; 2 . ZnS03- 
N 2H 4 -H 2 S 03; Cd-Salze: 1. CdS0 3 -N?H4; 2. CdS0:!-N2H 4 -H 2 S 03. Aus Bisulfiten 
von Ba, Sr u. Ca wurden nur die Sulfite gefallt. Bei Einw. von Hydrazinhydrat auf 
Uranylsulfit wird wahrscheinlich eine Verb. 5 U 0 2 S0 3  • 4 N2 H , • x H ,0  gebildet, die 
sieh aber leicht durch W. zersetzt. — Bei Einw. von sehr verd. Hydrazinhydrat auf 
gut gekuhlte Gemisehe von Co-, Ni-, Cd-, Zn- u. Mn-Acetat m it N aN 0 2 wurden be- 
stim m te Co-, Ni- u. Cd-Verbb. erhalten, was dio starkere Neigung dieser Metalle zur 
Bldg. von Komplexsalzen beweist. Bei Zn ontstand ein durch das Hvdroxyd ver- 
unreinigtes Prod., bei Mn nur das Hydroxyd. Diese neuen Verbb. von einander sehr 
iihnlichen Eigg. zers. sieh beim Erhitzen unter Detonation, explcdieren m it konz. 
Schwefel- oder Salpetersaure, entwiekeln m it verd. Sauren N 2  u. N.O, reagieren 
alkal. gegen Lackmus u. zers. sieh beim Kochen m it W. unter Ausfallung des Hydr- 
oxyds (auBer bei Ni) u. Bldg. einer Hydrazinnitritlsg. im F iltrat. 2 Co(N02)2-3 N 2H4, 
m attrotes K rystallpulver; N i(N02)2-2 N 2H4, b!auviolett; Cd(N02)2-2 N2H 4, weiBes 
Krystallpulver. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168. 329—38. K alkutta, Univ. Coli. 
of Science.) B l o c h .

Don M. Yost und Robert J. White, Die saurebildenden Eigenschaften ■eon 
Osmiumtetrozyd. Zur Klarung der Frage, ob 0&0i  Saureanhydrid ist oider nieht, wird
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der Vcrteilungsquotient zwisclien CCI4  u. H 20  bzw. NaOH-Lsg bzw. KC103 -Lsg. be- 
stimmt. W ahrend der Quotient fiir CC14 /H 20  12,3 betragt, ist er gegeniiber 0,0587-n. 
Na OH 2,16, fiir 0,0277-n. NaOH 3,84. Daraus ergibt sieh, daB tatsaclilich eine Saure 
H 2OsO& besteht; ihre Dissoziationskonstante berechnet sieh aus den Verteilungsverss. 
zu 8,0* 10~13. Ais Benennung fur H 2 0 s0 5  wird , ,Perperosmiumsaure“ yorgeschlagen. 
Auch m it KC103  muB 0 s0 4 einen, wenn auch wenig bestandigen Komplex bilden. 
( Journ. Amer. chem. Soc. 50. 81—84. Pasadena, California, Inst. of Techn.) K lem m .

Gr. Denigśs, Zwei neue Molybdanverbindungen: Phosphor- und Arsen-Corideo- 
Molybdate. (Vgl. C. 1927- I. 3062.) Nachtrage zu obiger Arbeit: mkr. Abb. der 
Krystalle. Die Strukturform el ist wahrscheinlich:

H . Gall und G. Lehmann, Vber zweiwertiges Rutlienium. Die Angaben yon 
R em y u . W a g n e r  (C. 1927. I .  1666), die im Gegensatz zu den friiheren der Vff. 
(C. 1927.1. 1138) stehen, wurden nieht bestatigt. — Bei der Red. von Ruthenium (III)- 
chlarid, das aus dem Hydroxyd durch Abrauchen m it HC1 dargestellt war, in  50 ecm 
W. -f- 10 ccm konz. HC1 m it Na-Amalgam blieb die Farbę der rotbraunen Lsg. zuerst 
fast unyerandcrt, nahm  dann einen griinen Ton an, ging weiter in  intensiyes Griin u. 
dann in  ein reines BIau iiber. — Es wurde gefunden, daB ein Grammatom Ru ein 
Atom H  yerbraueht hat, was einem tłbergang des 3-wertigen R u in  das zweiwertige 
entspricht. —  Die Anwendung der yon R em y yorgeschlagenen quant. Amalgamred. 
ist sehr beschrankt u. kann leicht zu Fehlschliissen fuhren. — W ahrend nach R em y 
in sta rk  salzsaurer Lsg. das zweiwert. Ru m it rein griiner Farbę erhalten werden soli, 
konnte nieht annahernd der von jenen gefundene H-Verbrauch von 11,2 1 pro Atom 
Ru erhalten werden, sondern nur Bruchteile eines Aquivalents. — Vff. sehreiben der 
griinen Lsg. keine eigene W ertigkeitsstufe zu. — Bei einem weiteren Vers. wurde ein 
H-Verbraueh von 8,81 pro Atom R u gemessen, obwohl die Farbę der Lsg. bereits rein 
blau war. — Die griine Zwischenfarbe t r i t t  stets dann auf, wenn die Red. sehr langsam 
durchgefiihrt wird. — U nter den angewandten Bedingungen t r i t t  also nur die 2-wert. 
Stufe neben Metali auf, wahrend das einwert. Ru dabei n ieht esistenzfahig ist, ohne 
daB dam it die Moglichkeit der Existenz yon einwert. R u von der H and zu weisen ist. 
Die griine Farbę is t ais Misclifarbe zwischen braun u. blau zu deuten. — Weiter wird 
die Existenz einer Rutheniumchlorwasserstoffsaure erortert; beim Erhitzen von Ru- 
thenium(II)-chlorid in C 0 2 bei 15 mm, 200° u. yorgeschaltetem AgN0 3  wurde keine 
Abscheidung yon Halogensilber beobachtet; eine Formel HRuCl2  kann danach nieht 
in  Frage kommen. —  Die Behauptung, daB das Ru in der blauen Lsg. zweiwertig ist, 
s tiitz t sieh auf folgende Tatsachen: 1. Die Analyse des isolierten Red.-Prod. ergibt 
einen W ert yon R u : Cl =  1: 2. 2. Ru(III)-chlorid yerbraueht sowohl bei der katalyt. 
Red., ais auch bei der Red. m it Amalgam 1 Aquivalent H  unter tJbergang in  die blaue 
Lsg. 3. Es wurde der umgekehrte Vorgang, die Oxydation des zweiwertigen Ru, quanti- 
ta tiy  yerfolgt; bei der alkal. Perm anganatosydation nach R u f f  u. V lD IC  (C. 1924.
H . 1073) zum R uthenat werden 4 Aquiyalente O yerbraueht, entsprcchend dem Uber- 
gang der zweiwertigen in  die sechswertige Stufe. Das gleiche Ergebnis wurde bei 
der Osydation m it Manganat erhalten. (Ber. D tsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2491—96. 
Mtinchen, Techn. Hoehseh.) B uscu .

H . Remy und Th. Wagner, Bemerkungen zu der Arbeit von H. Oall und G. Lehmann: 
iiber zweiwertiges Rulheniuin. Der Unterschied zwischen den von den Vff. u. G a l l  
u. L e h m a n n  (vgl. yorst. Ref.) erhaltenen Vers.-Ergebnissen ist begriindet in  der 
yerschiedenen N atur der der IJnters. unterzogenen Ru-Verbb. — Ih re Amalgam- 
titrationsm ethode is t zuverlassig. Fraglieh. is t allein, ob das Ru in der yon den Vff. 
der Red. unterworfenen Verb. 3- oder 4-wertig yorliegt (vgl. C. 1928. I. 670). (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 61. 151—53. Hamburg, Univ.) B u s c h .

W. Fraenkel und A. Stern, t)ber Gold-Palladium-Nickćllegierungen. Beim 
System A u-N i wurde das Gebiet der Mischungsliicke im festen Zustande etwas genauer 
untersucht. Durch Schiitteln der Schmelzen bei Abkiihlen der PcZ-A7i-Legierungen 
wurden Unterkiihlungen, die nach Literaturangaben bis 145° betragen, fast yollkommen

Die 4 Moll. Krystallwasser sind wohl symm. rechts u. links an MoO„ gebunden: 
MoO(OH)2. (Buli. Soc. Pharm ac., Bordeaux 65 [1927]. 107— 18.) H a r m s .
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beseitigfc. Die Lage des tiefsten Temperaturpunktcs des neu bearbeiteten Zustands- 
diagramms war bei 60 Gew.-% Pd. Da die 2 binaren Systemen Au-Ni u. Ni-Pd Minima 
in  den MisehkrystaUen zeigen, so wurde das System Au-Pd-N i daraufhin untersucht, 
ob diese Minima zusammenlaufen, also eine tiefe Furche bilden, die sicb durch das 
ganze System hindurchzieht, was der Fali ist. In  dieser Hinsicht zeigen die beiden 
terniiren Diagramme Fe-Ni-Mn u. Cu-Ni-Mn eine ausgesproohene Ahnlichkeit m it dem 
Au-Pd-Ni-Diagramm. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 166 [1927]. 161—69. Frank
fu rt a. M., Uniy.) W il ic e .

D. Organische Chemie.
George A. Dawson, Eine neue Apparatur zur Darstellung von Aluminiumcldorid. 

Die A pparatur dient zur Darst. yon A1C13  fiir d ie  FRIEDEL-CRAFTSsche Rk. Das Rk.- 
Rohr aus Pyresglas paBt in einen Verbrennungsofen. Das herausragende Ende, das 
elektr. geheizt wird, ist rechtwinklig nach unten gebogen u. erweitert sich zu einem 
Trichter, dessen Rand ais Flanschschliff auf ein VorlagegefaB m it seitlichem Ableitungs- 
rohr paBt. Das Al wird in  AlundumgefaBen eingebracht, Rk.-Temp. dunkle Rotglut. 
Der Apparat liefert in  der angegebenen GroBc in einem Arbeitsgang 120 g A1C1,. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 133—34. Worcester, Massachusetts, Univ.) K l e m m .

Henry Gilman, J. Merriam Peterson und Ferdinand Schulze, E in  verbessertes 
aktiviertes Magnesium fiir die Darstellung von Grignards Reagens und eine wrgleichende 
Untersuchung verschiedener Katalysatoren. Die Aktiyierung des Mg nach B a e y f .R 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 38. 2759 [1905]) versagt in  manchen Fallen. Vorversuchc 
iiber dio Bldg. von RMgX aus p-Bromstyrol u. Mg in Ggw. verscliiedener Katalysatoren 
(Natrium, Halogenide von Schwermetallen, /?-Bromathylather, CH.J,, Essigester, 
p-Chlorjodbenzol) fuhrten zur Unterss. des Yerh. yon Mg-Legierungcn in Ggw. yon Br 
oder J , wobei sich Br wiederum ais weniger wirksam erwies. Die besten Resultatc 
(m it /J-Bromstyrol u. Bulylchlorid) gab eine Mg-Cu-Legierung m it 12%% Cu, aus 
der nach folgendem Verf. ein sehr wirksamer Katalysator erhalten w urde: 5 g  der 
gepulyerten Legierung u. 1 g J  werden gemiseht u. in  einem langhalsigen, unter 45° 
lose aufgehangten Pyrexkolben (200 cem) nach gutem Evakuieren unter Sehutteln 
m it niclitleuchtender Flamme auf 300° bis zum Verschwinden des Jodes erhitzt; in 
den Kolbenhals dest. Jod  wird durch gelindes Erwarmen vertrieben. Erhitzen u. 
Schiitteln sind so zu regeln, daB die M. nicht schm. Mań laBt die M. nach dem Ab- 
kiihlen an der Luft zerfallen. Zur Ausfuhnmg einer Rk. erh itzt man in  einem Reagens- 
glas 0,25—0,5 g, bis keine Dampfe mehr entweichcn, laBt abkiihlen u. fiigt zu der 
noch etwas warmcn M. die 15— 25%ig. ath . Lsg. von einem Teil des Halogenalkalys; 
nach dem Aufhoren der ersten heftigen Rk. gieBt man den Inhalt des Reagensglases 
in das GfefaB, worin sich die Mg-Spane u. der Rest des Halogenalkyls befinden. — 
Die erforderliche Legierung is t in Barren von der A m e r i c a n  M a g n c s iu m  C o r 
p o r a t io n ,  Niagara Falls [N. Y.], in  der notigen Feinheit gepulyert yon der E a s t 
m a n  K o d a k  Co., Rochester [N. Y.], zu beziehen. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 47. 
19—27. Ames [Jowa], Jowa State Coli.) Os t e r t a g .

Stephan Gambarjan, Die Reaktion zwischen Aluminium und Bromoform. Eine 
Suspension yon Al-Spanen in Chlf. gibt (nach einer Privatm itt. von A. P r e t t n e r ,  
Bayer. Aluminiumfabrik, Tóging a. I.) m it Br unter heftiger Rk. einen schwarzen, 
yoluminósen, unl.,,Al-freien, aber halogenhaltigen Korper. — Erstc Stufe der Rk.: 
Bldg. von Bromoform aus Chlf. +  AlBr3. — CHBr3  reagiert m it Al erst, wenn man das 
Al m it wenig Br anatzt, unter Bldg. eines offenbar m it dem PRETTNERschen ident. 
Korpers. — Die Verzógerung der Rk. yon Al -f- B r ist durch eine schiitzende Hiille 
von Al-Oxyd zu erklaren; zur Demonstration derselben k ratz t man Al-Blech in  CHBr3  

m it einem Glasscherben, wodureh die Rk. zur Auslosung kommt. — Zur Darst. des 
PRETTNERschen Korpers wird eine friscb abgeschabte Al-Stange konzentr. in  einen 
Glaszylinder m it CHBr3  gestellt u. unter der FI. angekratzt; die an dieser Stelle be- 
ginnende Rk. breitet sich auf die ganze Al-Oberflache aus u. yerlauft unter Warme- 
entw .; die schwarze K ruste wachst yon innen heraus u. sieht der Baumrinde tausehend 
ahnlich. — Anscheinend bildet sich aus CHBr3 -f- Al zunachst Acetylen-, in  der 2. Stufe 
wird dieses yon gleiehzeitig entstandenem AlBr3  zu einem schwarzen Korper fixiert; 
ein ahnliches Verh. gegen Al zeigen unter anderem Acetylentetrabromid, Athylenbromid, 
Methylenbromid. — Der entstehende Korper ist feinfaserig, gibt im Vakuum bei 200° 
viel AIBr3  ab, wird m it W. behandelt aschefrei, aber O-haltig. — Yon organ. Losungsmm.
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fiir AlBr3  gibt CS2  einen Kórper m it 7,25% Al, Pyridin u. Acetophenon Prodd. m it 
2,5%  Al, Aceton nahezu aschefreie Substanz m it 3,8% O. Verhaltnis C : H  anscheinend 
1 :1 . —  Verb. u. Mk. von P. GAMBARJAN. Unters. m it Róntgenstrahlen naeli D e b y e  
u. SCHERRER von Ma u GIN: Keine Anzeichen fiir krystallin. S truktur. (Ber. Dtscli. 
chem. Ges. 61. 177—79. Miinelien, Akad. d. Wiss.) B u s c h .

A. R. Olson und Charles H. Meyers, Die Wasserstoff-Athylen- Reaktion in  Oegeu- 
u:art von angereglen Quecksilberatcmien. (Vgl. C. 1926. I. 2435.) Vff. untersuehen die 
bei der Rk. von CM^ u. H2 in  Ggw. von Hg-Dampf unter Bestrahlung m it der Hg- 
Lampo entstehenden Prodd. m it Hilfe des positiven Strahlenapp. (vgl. H o g n e s s  
u. L u n n  (C. 1925. II . 1412). Die positive Strahlenanalyse ergibt, daB ais Rk.-Prodd. 
Methan, Alhan, Propan u. Butan auftreten. Prim ar sind die Prozesse 1. H 2 -j- Hg* =  
2 H  -j- Hg, 2. die Abgabe von Wasserstoff aus dem Athylen u. 3. die Spaltung der Athylen-
bindung C2H 4 ---->■ 2 CH2. Unter den Ausgangsprodd. u. den Rk.-Prodd. dieser pri-
maren Rkk. finden die folgenden Rkk. s ta tt, die die Bldg. der gefundenen Prodd. er- 
klaren: 4. C2 H 4  +  2 H  =  C2H6; 5. CH2 + 2 H  =  CH4; 6 . CH, +  C2 H , +  2  H  =  
C3 H 8 u. 7. C2 H 4 +  C2H*x -f-y  H  =  C4Hi„, worin C2 H*X ein durch W asserstoffverlust 
aktiviertes Mol. darstellt. Zum Bruch der C-H-Bindung u. der C—C-Bindung im Athylen 
sind weniger ais 4,9 V erfordorlich. (Journ. Amer. ehem. Soe. 49 [1927]. 3131—34. 
Berkeley [Cal.], Univ.) E. J o s e p h y .

William Ogilvy Kermack und Robert Henry Slater, Die Darsłdlung vou 
Taurin in  gróperen Mengen. Tauroglykockolat wird m it %  konz. HC1 10 Stdn. 
hydrolysiert, heiB vom ungelosten abfiltriert, eingedampft im Vakuum, heiB vom 
abgeschiedenen NaCl abfiltriert, weiter eingedampft u. zu 1 /6-n. HC1 aufgefiillt, m it 
der 9-fachen Menge A. versetzt. Aus diesem seheidet sich NaCl u. fast reines Taurin 
aus. Umkrystallisieren u. Entfernung des NaCl. Aus 5 kg Tauroglykocholat wurden 
173 g Taurin erhalten. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 1065— 67. Edinburgh, Res. 
Labor. of the Roy. Coli. of Physicians.) M e i e r .

Karl Frendenberg und Laura Markert, Die Konfiguration der a-Brompropion- 
sdure. V III. M itt. iiber sterische Reihen. (VII. vgl. C. 1926. I. 1963.) Fleischmilch- 
saure u. natiirliches Alanin entspreehen ster. einander. — Vff. glauben, m it groBer 
W ahrscheinlichkeit m ittels des opt. Vergleichs dargetan zu haben, daB den oben ge- 
nannten Osy- u. Aminosauren der 1-Reihe die linksdrehende Brompropionsiiure zu- 
gehórt. — Zum Vergleich kamen a-Brompropionsaure u. Milchsaure, von ersterer die 
Ester, das Saureehlorid u. substituierte Amidę, von letzterer die entsprechenden D eriw . 
ihrer Methyl-, Acetyl-, Benzoyl- u. Toluolsulfonylverb. — Wenn einerseits in dem 
opt. Verh. dieser d-ililehsaurederiw . von zum Teil extremen opt. Eigg. tlberein- 
stimmungen gefunden werden, u. wenn sieh andererseits eine der beiden Brompropion- 
sauren, die rechts- oder linksdrehende, in den Rahmen der d-M ilchsaurederiw. ein- 
fiigt, so darf dieser Brompropionsaure (es is t die rechtsdrehende) m it einiger W ahr
scheinlichkeit die d-Konfiguration zugesprochen werden. In  nachstehender Tabelle 
sind die molekularen Drehungen bei gelbem Hg-Licht angefiihrt. Losungsmm. wurden 
n icht verwendet.

Toluol-
sulfonyl-d-
miichsaure

Mełhyl-
d-milch-

saure

Acetyl-
d-milch-

saure
Benzoyl-d-
milchsaure

+  Brom
propion

saure

Diathylamid  . . . . \- 15 (<=40°) —94 - 1 2

Dbnethylamid . . . . -  51^=30°) - 84 -28 —82 (j5=135°) -28
C h lo r id ........................... -145 (ć=35°) - 1 1 2 -49 — 1 2 1 -46
M ełhylester..................... - 1 1 2 -74 — 35 (-92
A łh y le s te r ..................... +129 - 1 2 2 -76 — 49 -73
Propi/lester..................... 1-125 |-79 [-58

W eiterhin geben Vff. opt. Drehungswerte, teilweise bei verscbiedenen Tempp., 
fiir (—)-a-Brompropionsaure K p . 2  80—81°; Brompropionylchlorid K p . 3 6 _ 3 7  47—49°; 
Brompropionsauremethylester, K p . 3 2  61—63°; Brompropionsaureathylester, Kp.3S 75—77°; 
Brompropionsaurepropylesler, K p . 3 8  92—93°; Brompropionsauredimethylamid, K p., 44 
bis 45°; rieeht unangenehm; Brompropionsauredialhylamid, C-H1 4 ONBr, K p . 2  8 6 — 8 8 °; 
d-(-\-)-o.-Methoxypropzonsaure, K p . 3 0 _ ; , 2  113—115°; d-(Ą-)-a.-Metlwxypropionsaurechlorid, 
C4H ,0 2 C1 K p . 4 1  38— 39°; d-(Ą-)-c/.-Melhoxypropionsavremelhylester, K p . 2 3  36— 40°;
d(-\-)-a.-Methoxypropions(iurepropylester, Ivp . 2 5  70—71°; d(-\-)-a.-Methoxypropionsdure-
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amid (geschm.), F . 81°; d(-\-)-a.-Methoxypivpionsduredimethylamid, C6H 1 3 0 2N, K p . 1 8 _ 19  

90—91°; d(-\-)-Acetylmilchsdurecldorid, Kp.n  51—53°; d(-\-)-Acetylmilchsduremethylester, 
K p . 1 0  63—65°; d(-\-)-Acetylmilchsduredthylester, K p . n _ 1 2  73—74°; d(-\-)-Acetylmilćh- 
saurepropylester, K p . 1 3  85—86°; d(Ą-)-Acetylmilclisaureamid (geschm.), C5H 90 3 N, I ’. 67°; 
inakt. Amid, F. 57°, K p . 2  104^105°; d(-\-)-AcetylmilcJisduredimethylamid, CjHjjOsN, 
K p . 0 , 5 76—78°; Krystalle, aus A., F. 57—58°; die d,l-Verb. h a t K p . 3  105°, F . 48°; 
d{— )-Benzoylmilchsaurechlorid, K p . 1 2  135—137°; Nadeln, F . 24°; d(—)-Benzoylmilch- 
sduremetliylester; d(— )-Be,nzoylnnkhsaurediinzthylamid, CI2H 1 5 0 3 N, Krystalle, aus A., 
F. 128°; das inakt. Prod.: F. 106°; d(—)-Benzoylmilćhsdure.dialhylamid, CX4 H]0 O3 N, 
K p . 2  157—160°; ćlas inakt. Prod. ebenso; d(-j-)-Tolvolsulfonylmilcksdurechlorid, aus 
PAe., F. 42—43°; das inakt. Prod.: F. ; d{-\-)-Toluolsulfonylmilchsaureamid (geschm.); 
d(-\-)-Toluolsulfonylmilchsduredimelhylamid, C1 2 H 1 7 0 4NS; akt. u. inakt. Prod.: F . 80°; 
d(-\-)-Toluólsulfonylmilchsauredidthylamid, CI4H 2 1 0 4NS; akt. u. inakt. Prod.: F . 62 
bis 63°. Die Tabelle 1 u. eine Figur, in  der nur die W erte fiir die Dimethylamide, Chloride 
u. Athylester der in  der Tabelle 1 verzeichneten Substanzen verwertet sind, werden 
eingehend diskutiert. — Der Betrachtung liegt die Annahme zugrunde, daB analoge 
Yerbb. gleicher Konfiguration, gleichen Verandcrungcn unterworfen, eine entsprechende 
Verschiebung der Drehung erleiden. Die strenge Gultigkeit der Methodik vorausgesetzt, 
gegen die aber Einwande moglich sind, ware die Frage nach der Konfiguration der 
Brompropionsaure beantwort-et. — Es fiihren zur Umkehrung: die Einw. von NH 3  

auf Brompropionsaure u. ihre Ester, von PBr5  auf Milchsdure u. ihre Ester, von KOH 
auf Brompropionsaure u. von Nitrosylbromid auf Alaninesler; ohne Umkehrung ver- 
laufen die Einw. der H N 0 2  auf Alanin u. des Ag20  auf Brompropionsaure, sowie des 
Nitrosylbromids auf das Alanin.

V e r  s u e h e. (—)-a-Brompropionsaure-, die opt. einheitliche h a t fiir die -D-Linie 
eine spezif. Drehung von —29,0°; die Saure ist also in  bezug auf die Linkskomponente 
78%ig. Alle Drehwerte der Saure u. ihrer D eriw . sind deslialb in naclifolgender 
Tabelle m it dem Faktor 1,28 multipliziert (Nr. 1— 17). — Am id der (— )-a-Brom
propionsaure, aus A., F . 125—126°; [a [ 2 0 678 (in A. 10%, 15%) =  —24,2°, —20,3°; 
hier is t der Faktor 1,28 nicht zur Anwendung gekommen; die wirklichen Werte sind 
also etwa —31° (—24°). — In  der Tabelle sind bei allen D eriw . der Methoxypropion- 
saure (18—31) um etwa 4%  zu niedrige Werte angefuhrt, da das P raparat bzgl. der
1-Komponente 96%ig. ist. — d(~)-a-Methoxypropionsdaredthylester, K p .^ ^ j  57—59°.
— d(-\-)-Acełyhnilchsaure, K p . ł 0  125—127°. — Die opt. Werto von Nr. 32—62 sind 
um ca. 10% zu niedrig. — d(—)-Benzoylmiłchsdurepropylester, K p . u _ 1 2  157—159°. 
(Ber. D tsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2447—58. Heidelberg, Univ.) B u s c h .

William Kiister, Ober das f}-Oxydthyl-methylmaleinsdureanhydrid und iiber Ver- 
seifungen von a.-Oxynitrilen durcli Schwefelsaure. 3. M itt. Nach Verss. von K. May, 
R. Wolf, A. Eberle und Gr. Mandry. (2. vgl. C. 1925. II. 1518.) Das fruher (1. c.) 
beschriebene Oxynitril des Acetylcyclopropancarbonsaureesters (I) liefert bei der 
Spaltung m it H J  (D. 1,7) boi 150° neben der fumaroiden Form  der Ałhylmełhyl- 
bemsteinsaure unreines /1-Jodathylmeihylmaleinsdureanhydrid, C7H 7 0 3 J . Mit B aryt 
entsteht daraus C7H 80 5 Ba, wahrscheinlich ein Salz einer Itaconsdure. Bei Einw. von 
konz. H 2 S 0 4  auf I  entsteht unter Entw. von S 0 2  ein m it W.-Dampf fluchtiges Ol, 
wahrscheinlich f}-Oxydthylmei]tylmahinsdureanhydrid, C7H 8 0 , (II), das sich m it h. 
10%ig. NaOH in eine 2-bas. Saure C7 H 1 0 0 5 umwandclt. Neben II bildet sich noch 
eine 1-bas. Estersaure C3 H 1 5 0 6N m it einer leicht verseifbaren Saureamidgruppe (IH).

CH3 c h 3
NC—Ó-OH H2N O C -Ć -O H

1 Ó—COOE 111 HĆ—COOR
IL C ^— CHj CH2-CO O H

OH OH
H3C—C -C O N H , , r H3C -C -C O N H „

TY i V i
H3C - C - C - C 0 0 R  R O O C -C -C -C -C O O E

h 2 h  h 2  h 2  h
In  analoger Weise erfolgt aus dem Oxynitril des Athylaeetessigesters die Bldg. von
Methyldłhyldpfelsdureesłeramid, C9H 1 7 0 4N (IV), in  35% Ausbeute u. aus dem Oxy-
nitril des Acetylglutarsaureesters das Am id eines Methylcarbozathyldthyldpfelsdure-

X. 1. * 101
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esters, C1 2 H 2 1 O0N (Y), in  etwa 31°/0ig. Ausbeute. Bei der Einw. von H 2 S0 4  auf Cyan- 
methylbernstcinsaureester entsteht ein N-haltiger Stoff, der beim Kochen kein NH 3  

entwickelt. Bei der Verseifung des y-Cyanpentan-f},y-e-tricarbomdureeslers wird die 
CN- in  die CONH2-Gruppe iiberfiihrt, worauf unter Abspaltung von A. ein neutrales 
Prod., walirscheinlich das (i,y-Imid eines y-e-Pentendicarbonsdureesters entstelit. — 
Thiosemicarbazon des Acetylcyclopropancarbonsdureesters, C0H 1 6 O2N3 S, groBe Nadeln 
aus A. F. 160°. Beim Trooknen erfolgt Abspaltung von A. unter Gelb bis Braun 
farbung u. Bldg. yon C7HsON3 S. — p-Bromplienylhydrazon, C1 4 H 1 7 0 2N2 Br, hellgelbe 
Nadeln aus A. F. 131°. — fi-Jodathylmethylrnaleinsdiire, C7 H 7 0 3 J . Das durch Spaltung 
m it H J  aus dem Oxynitril I  bei 140—180° m it A. isolierte Ol wird durch CuS04 -f- S 0 2  

von iiberschussigem J  befreit. Beim Kochen m it B aryt entsteht C,HsOjBa, gelblich 
weiBer Nd. aus W. +  A. Ag- Sa l z ,  weiBer Nd. zers. Cu- Sa l z ,  C7H 8 0 5Cu. Griine 
Prismen. Ca - S a 1 z , C-H80 5 Ca, Krystalldrusen. Dic freie Saure konnte n icht 
krystallisiert erhalten werden. Naeh Red. m it Zn -j- Eg. bildet sie ein gesiitt. Prod., 
das in drusigen Nadeln krystallisiert. — Estersdure, C9H 1 5 0 GN (Ul). Nadeln aus dem 
A.-Extrakt des Einw.-Prod. der H 2 S0 4 auf I. F . 127°, 11. in  A., A. u. W., unl. in Chlf. 
u. Bzl. A g - S a l z ,  C„Hu O0NAg, wl. in W. — (S-Oxydthylmetliylmaleinsdureester, 
C7HsO.„ Ol, Bldg. neben III. Reinigung durch W.-Dampfdest. Juchtenlcderartiger 
Geruch. Cu - S a 1 z , C7H 80 5 Cu, Prismen aus h. W. — Itaconsdure, C;H I0 O5, Nadeln 
aus Essigester, B lattchen aus li. W. Sublimation bei 200°. — Am id des Methylathyl- 
dpfelsdureesters, C9H I7 0 4N (IV). Die Verseifung des Oxynitrils des Athylaeetessig- 
esters erfolgt durch 70°/pig. H 2 S 04. Das Amid wird der m it W. verd. Rk.-Fl. m it A. 
entzogen. Nadeln aus A. oder W. L. in  A., Aceton, Chlf., Essigester, h. Bzl., Xylol. 
F. 121—122°. Bei der Verseifung m it 40°/oig. NaOH entsteht Metliylatliylmalcin- 
saureanhydrid. Saureamid, Ci2H 2 1 Ó6N (V). Bldg. aus dem Oxynitril des Acetylglutar- 
saureesters bei der Einw. von 70%ig. H 2 S 0 4 bei 20°. Farblose Nadeln aus A., 
Chlf. oder W. F. 101°. Nach der Yerseifung m it 40%ig. NaOH entsteht Hamatin- 
saure in miiBiger Ausbeute. Nebcn dem Saureamid entstehen saure Stoffe, worunter 
eine Oxyestersaure, wahrscheinlich das Saureamid einer MethylcarboxyathylapJelsaure, 
C1 0 H 1 7 O6N, prismat. Krystalle, 1. in li. W. F . 186°. Zers. oberlialb 200°. — Cyan- 
melhylbemsleinsaureesler liefert bei der Einw. von 85%ig. H 2 S 0 4 bei 40—50° ein Ol, 
aus dem sich beim Verd. m it W. ein Prod. C,0H 1 7 O5N abscheidet, das aus A. u. A. in 
nadelfórmigen Aggregaten krystallisiert. F. 146—147°. Ausbeute 33%. Die Sub- 
stanz reagiert sauer u. bindet gegen Phenolplithalein titr ie r t ein Mol. Alkali. Am- 
moniakal. Ag-Lsg. wird n icht reduziert. Aus NESSLERs_Reagens erfolgt Abscheidung 
von Hg. 10—20%ig- NaOH spaltet kein NH 3  ab. — f),y-Imid von y,e-PenUmdicarbon- 
sdureester, C1 3 H 1 9 0 6N. Bldg. bei der Verseifung des y-Cyanpentan-^,7 ,£-tricarbon- 
saureesters m it 85%ig- H 2 S0 4 neben oligen Stoffen saurer N atur. Ausbeute 20%- 
Rk. neutral, 1. in A. K p . 3 5  120—125°. Nadelfórmige Krystalle. F. 136—137°. 
Beim Erliitzen m it Laugen Abspaltung von N H3. (Ztschr. pliysiol. Chem. 172 [1927]. 
230—43. S tu ttgart, Techn. Hoehsch.) G u g g e n h e im .

F. Wrede und o .  Hettche, Ober Thiocellobiose und Thiocellobioside. Aeetobrom- 
cellobiose reagiert in  alkoh. Lsg. m it K 2 S2  unter Abscheidung des Dicellobiosyldisulfid- 
acetats, [C1 2 H 1 .,O1 0 (CH3 CO),]2 S2, woraus m it methylalkoh. NH 3  das freie Disulfid ent- 
steht.. Bei der Red. des Acetats m it Zn in (CH3 C0)20  bildet sich tiber das Mercaptan, 
C1 2 Hj,,0 1 4 (CH3 C0)7 -SH, die Ocłaacetylthiocellobiose, C1 2 H j4 O1 0 S(CH3 CO)s. Reduziert 
man in  Phenol bei Ggw. von W. u. etwas Essigsaure m it Al-Amalgam, so entsteht 
Heptaacetylłhiocellobiose, die sich an der Luft leicht zu Disulfid zuriick oxydiert. Die 
Oetaacetylthiocellobiose verseift sich m it methylalkoh. N H 3  zur freien Thiocellobiose. 
Dereń Ag-Salz yerwandelt sich m it JC H 3  oder JC 2II 5  in  die entspreclienden Methyl- 
u. Athylcellobioside, welche iiber die Acetate isoliert werden. Das Methylthiocello- 
biosidaceiat, CJ2H 1 4 O1 0 (CH3 CO)7 SCH3, entsteht auch aus der Heptaacetylthioeello- 
biose m it Diazomethan. Die aus den Acetaten gewonnenen Methyl- u. Athylcello
bioside krystallisieren. Emulsin spaltet Dieellobiosyldisulfid unter Freiwerden von 
Glucose in  Diglycosyldisulfid, das Methylthiocellobiosid in Methylthioglucosid, die 
ais Acetate isoliert wurden. — Dicellobiosyldisidfidacetat, C5 2H 7 0O3 4 S2. WeiBes Pulver 
aus Chlf. CH3 OH. U. M. radiar gestreifte Kugeln. [a]n 1 8  in Chlf. =  —78,7° u. 
—79,2°. Fast unl. in  A., PAe., k. A. u. W., 11. in  Clilf. F . 271—273°. Dicellóbiosyl- 
disidfid, C2 4H.,.,02 0 S2, weiBes zerflicBliches Pulver aus CH3OH +  A. [< x]d20 in wss. 
Lsg. =  —90,9°. Geselimack kaum siiB, Aufschaumen bei 165—170°, 11. in  W., wl. 
in organ. Losungsnim. F eh lin g sc Iic  Lsg. wird in der Hitze gelbgriin gefarbt, soda-
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alkal. Indigocarminlsg. wird beim Kochen langsam entfarbt. ELMn04  entfarbt sieli 
in der K alte allmiihlich, sehnell beim Erhitzen. — OclaacetyUhiocellobiose, C^H-jgOjgiS, 
scheidet sieh aus dem Acetylierungsgemiscli beim Verdiinnen m it W. krystallin. ab. 
Krystalle aus A. [oc]d 20 in Chlf. =  — 12,9° bis — 13,0°. Lange, weiBe Nadeln. F . 205°,
11. in  Chlf. u. h. A., \vl. in  k. A. u. W. — Heptaacelylthiocellobiose, C20H 3 0 O„S. Zur 
Isolierung wurde die Red.-Fl. verdam pft u. aus CH3OH krystallisiert. [a]D2 0  in 
Chlf. =  — 12,4° bis —12,8°. Rosettenfórmig angeordnete Plattehen u. Nadeln. 
F. 197°, triibe Sehmelze, vollstandig klar bei 220°. LI. in  Chlf. u. h. A., wl. in  k. A., 
fast unl. in  W. — Thiocellobiose, C1 2 H 2 2 O1 0 S. In  Chlf. [a]p2 0  nach 1 / 2 Stele. =  —33,3°. 
Die Drehung geht im Verlaufc von 3 Tagen auf 0 zuriiek, um positiv zu werden. 
[<x]d20 nach 6 Tagen =  +14,8°. WeiBes zerflieBliches Pulver, siiB-bitter m it S 02- 
ahnlichem Nacligeschmack, sin tert bei 110°, 11. in  W., wl. in  A., fast unl. in  andercn 
organ. Losungsmm. Mit h. 20%ig. HC1 Bldg. von H 2 S. Ag - Ś a  1 z , C1 2 H 2 łOl0 SAg. 
WeiBes, amorphes Pulver. F . 155° (Zers.). LI. in  W., wl. in  organ. Solventien. — 
Methylthiocellobiosid-Heptaaceiat, C^H^O^S, Nadeln aus h. A. [<x]d2 0  in Chlf. =  
—20,4°. LI. in  Chlf. u. h. A., wl. in  k. A., swl. in  W. F. 200°. — Methylthiocello- 
biosid, C1 3 H 2 4O1 0 S, Krystalle aus A. -j- A. [a]p2 0  in  W. =  —30,5° bis —31,4°. Feinc 
Nadeln, rosettenartig gruppiert. LI. in  W., maBig 1. in  h. A., fast unl. in A. F . 220°, 
siiBlich bitter. FEH LiN G sche Lsg. wird erst nach Kochen m it HC1 reduziert. — 
Athyllliiocellobiosid-Heptaacetat, O^H^O^S. [<x]d2 0  in  Chlf. =  —26,9°, feine weiBe 
Nadeln. F. 139°. — Athylthiocellobiosid, C1 4 H 2 6O,0 S. [a]D2 0  in W. =  —37,9°, Nadeln. 
F . 219°. (Ztschr. physiol. Chem. 172 [1927]. 169—78. Greifswald, Univ.) Gu.

Harry Le B. Gray und Cyril J. Staud, Die neuesten Forłschritle der Cellułose- 
und StarkecJiemie. Nach einem histor. Dberblick tiber die Entw. der Cellulosechemie 
geben Yff. kurze Referate der meisten in  den letzten Jahren  erschienencn Arbeiten 
iiber die Cellulose u. Starkę. (Chem. Revicws 4 [1927], 355—73. Rochester, Eastman 
Kodak Co.) M i c h e e l .

Peter Klason, Vber die Konslitution des a-Lignins aus Fichtenholz. (Svensk Kem.
. Tidskr. 40. 3—8. — C. 1928. I . 1280.) W . W o l f f .

T. Beacall, Die Schmelzpunkte von Benzolderivaten. Vf. stellt die aus der L iteratur 
bekannten FF. von Halogenderiw. des Benzols in absol. Grad umgerechnet in  Tabellen 
zusammen. Es lassen sieh zwei bestimmte Wrkgg. des E in tritts  von Halogen fest- 
stellen: 1. eine Erhóhung des F. durch den E in tritt von 2 Halogenatomen in p-Stellung,
2. eine F.-Erniedrigung durch Einfiihrung eines einzelnen Atoms in  eine symm. sub- 
stituierte Verb. Die F.-Erhóhung durcli p-Substitution ist wahrscheinlich auf den 
EinfluB von nur durch Halogenatome vermittelten Bindungen von Molekuł zu Molekuł 
im Krystallgitter der p-Dihalogenbenzole zuriiekzufuhren, wahrend die F.-Erniedrigung 
durch weitere Substitution symm. Verbb. wahrseheinhch durch vermehrte Ausbildung 
von H-Halogenbindungen zwischen den Moll. zu erkliiren ist. (Rec. Trav. ehim. 
Pays-Bas 47. 37—44. London.) OSTERTAG.

J. Supniewski, Einwirkung von Vanadiumsalzen au f die Grignardschen Reagenzien. 
Bei Einw. von Vanadiumsalzen auf Verbb. RMgX wurde Bldg. von KW-stoffen der 
Form R -R  beobachtet, keine Organovanadiumverbb. Aus CeHsM gBr u. VCli entstand 
bei —8 ° in trockeneni A. Diphenyl, analog aus VC14 u. p-CH3Gl.iHiM gBr das p-Ditohjl. 
Aus GH?M gJ u. VC14 bildet sieh unter stiirm. Rk. in der Kalte Athylen. (Roczniki 
Chemji 7  [1927]. 172—75. Illinois, Univ.) W a j z e r .

Herbert Henry Hodgson und Arnold Kershaw, Sludien iiber benaclibarte Sub
stitution. I . Einige Reaktionen des 3-CMor-2-aminoanisols. Die Verss. bestatigen 
die Ansicht, daB einige Besonderheiten der Rkk. von 3-Halogen-2-nitrophenoIen 
(vgl. z. B. H o d g so n , C. 1927. I I .  808) auf die Nachbarstellung der Substituenten 
zuriiekzufuhren sind. Die Diazoniumsalze sind gegen sd. HC1 oder H 2 S 0 4 sehr be- 
standig; die Diazogruppe ha t sieh bis je tzt noch nieht durch OH, wolil aber durch 
Halogene u. CN, ersetzen lassen. 3-Chlor-2-cyananisol is t n ieht zu Saure hydrolysierbar.
— Dio Farbstoffe aus diazotiertem 2-Chlor-3-aminoanisol m it SCHAFFERscher, R- 
u. N.W.-Sauro zeigen in  ihren rothch orangen Wollfarbungen (gegen Scharlaeh der 
entsprechenden A nilinderiw .) die starkę hypsochrom. Wrkg. des o-standigen Chlors, 
welehe gegeniiber den entsprechenden o - Anisidinderiw . die bathoehrom. Wrkg. 
der o-OCH3-Gruppe iiberwiegt.

3-Chlor-2-aminoanisol, C,HaONCI. Aus 3-Chlor-2-nitroanisol m it Eisenpulver 
u. 50%ig. Essigsaure. Farbloses Ol, Kp. 246° (sehwache Zers.), m it Dampf fliiehtig, 
riecht angenehm. F ast unl. in W. Gibt mit Chlorkalk eine braune Farbung, m it

101 *
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Bromwasser einen dunkelbraunen Nd. C,H8ONCl +  HC1. Nadeln aus W. F. 211°. 
C-HsONCl +  HBr. Nadeln. Sublimiert bei 250°. C-H8ON +  IIN 0 3. Nadeln. 
F. 137°. LI. Monoacetyhcrb., C9 H 1 0 O,NCl. Prismen aus 60%ig. A. F. 123°. Di- 
acetijlverb., CUH 1 2 0 3 NC1. Tafeln aus Essigsaure. F . 145,5°. Be.nzoylve.rb., C1 1 H i„0 2NC]. 
Nadeln aus A. F. 135°. — 2,3-Dichloranisol. Tafeln aus A. F. 33°. —  3-Chlor-2- 
bromanisol, Tafeln. F . 50°. — 3-Clihr-2-jodanisol. Krystalle. F. 53,5°. — 3-Chlor- 
2-cyananisol, C8H,,ONCl. Nadeln. F . 114,5°, m it Dampf langsam fliiehtig. — 3-Clilor- 
2-rhodananisol, C8 H 0 ONC1S. Nadeln. F. 43°. Mit Dampf fluchtig. — 3-Chloranisol-
2-diazoperbromid. Aus dom Diazoniumsulfat m it Br in wss. KBr. Heli orango mkr. 
Nadeln. F . 115—116° (Zers.). Gibt mit sd. Eg. 3-Chlor-2,6-dibromanisol (Nadeln 
aus Essigsaure oder A., F. 92°; entsteht auch aus m-Chlorphenol-p-sulfonsaure dureh 
Bromierung, Desulfonierung u. Methyliorung). — 3-Chloranisol-2-diazoimid, C jH ^N jC l. 
Aus dem Diazoperbromid u. NH3. Sehwach gelbe Prismen aus PAe. F . 35°. —
3-Cldoranisyl-2-hydrazin. Hydroehlorid, C7H gON2Cl -f- HC1, aus dem Diazonium-
chlorid m it SnCl2 -f- HC1. Nadeln aus W. Daraus Hydrazone m it Benzaldehyd 
(C1 4 H 1 3 0N„C1, blafigelbo Prismen, F . 92°), o-Nitrobenzaldehyd (C^H^OjN-jCl, tief 
karminrote Rhomben F. 131°; m it alkoh. KOH griin), m-Nitrobenzaidehyd (gelbe, 
mkr. Krystalle, F . 131°, m it alkoh. KOH braun, beim Erwarmen goldbraun) u. 
p-Nilrobenzaldehyd (zinnoberrote, mkr. Prismen, F. 105°, m it alkoh. KOH olivgriin, 
beim Stehen blau, beim Erwarmen blauscliwarz). (Journ. chem. Soc., London 1928. 
191—93. Huddersfield, Techn. Coli.) OSTERTAG.

Thomas Anderson Henry und Humphrey Paget, Einwirkung non Bechnanns 
Chrornsuuremischung auf einige monocyclische Terpene. (Vgl. C. 1922. I. 685. 1923.
I I I .  1552. 1925. II . 2212.) Limonen wird dureh BECKMANNsche Mischung nur lang
sam angegriffen u. liefert l,2,8-1'rioxyterpan (I) u. ein Ketolacton (II), welches zuerst 
von W a l la c h  (L ieb ig s Ann. 275. 153 [1893]) aus a-Terpineol erhalten Avurdo; 
cc-Terpineol is t wahrscheinlich das erste Oxydationsprod. des Limonens. l-cc-Phel- 
landren (Herkunft unbekannt, wohl meist aus Eucalyptus) liefert Thymochinon, 
Thymohydrocliinon, l-Isopropylbemsteinsaure u. zwei Ketolactone, CioH1 6 0 3  (HI) u. 
C0H i4 O3  (IV), welche sich iiber ihre Semicarbazone m it groBer Scliwierigkeit trennen 
lassen. III  gibt m it NaOBr eine zweibas. Saure, C9H 1 4 0 4, welcho dureh KMnO.j leicht 
weiter zu l-Isopropyłbernsteinsaure osydiert -wird u. daher entweder fj-Isopropyl- 
arf-dihydronweonmure, H 0 2C-CH 2 -CH[CH(CH3 )2 ] - C H : CH-C02H (V) (nach Mol.- 
Refr.), oder ein entsprechend konstituiertes Cyclopropanderiv. (Va) (nach dem Verh. 
gegen Br) darstellt. Eine genaue Unters. der Isopropylbemsteinsaure ergab Wider- 
spriiehe m it Literaturangaben, die wahrscheinlich dureh gelegentliche Verweehslungen 
m it a -Isopropylglutarsaure zu erklaren sind. — Unangegriffen bleiben Beimengungen 
des a-Phellandrens, die aus Cineol u. p-Cymol (17% des Ausgangsmaterials; Nachweis 
dureh Entfernung des Phellandrens ais N itrosit u. des Cineols ais Resorcinverb.) be- 
stehen. — Die Oxydation der Terpene beginnt wahrscheinlich m it der Anlagerung 
von Hj.0 an die Doppclbindungen.

'  CH3 -C-OH CH 3 .CO -CH 2 .C H 2 .CH-C(CH 3 )2 -CH 2

h2c ^ c h .o h  n  6------------ co
H 2c l  / C H 2 CH2  • CO • CHj • CH----- CH • CH(CH 3 ) 2

CH.C(OH)(CH3 ) 3 n l  ^ .c o - C H j

CH3 -CO-CH-----CH2  (CH3)2 C H -C H -C H -C H 2 -C02H Is-C H -----CH .CO jH
IV  Ó .CO-CH-CH(CH 3 ) 2 Ya '^ C H -C O JI  CO- O- CH,  Y I
V e r  s u e li e. Zur Oxydation schiittelt man das Terpen m it 20 Teilen B eck- 

MANNseher Mischung u. behandelt etwa unverandert wiedergewonnenes Ol noch 
einmal in  gleicher Weise. Isolierung der Oxydationsprodd. dureh Extraktion mit 
A. u. Behandlung des A .-Extrakts m it Na2C0 3  zur Trennung von neutralen u. sauren 
Anteilen. — Limonen w ird hierbei zweckmiiBig m it der gleichen Menge Eg. yerdiinnt 
u. liefert das Ketolacton, C1 0 H I6O3  (H) [F. 58—60°, [<x]d1 8  in W. ( c =  1,552) =  —2,12°, 
in Bzl. (c= 2 ,0 0 S ) =  —7,87°; Semicarbazon, CnHjgOgN-,, Nadeln aus A., F . 210°; 
[oc]d1 8  =  +1,28° in Essigsaure ( c =  1,486)] u. l,2,S-Trioxyterpan, C1 0 H 2 0 O3  (I) 
(Krystalle, F . 121°, unl. in A.). — O x y d a t i o n  v o n  a - P h e l l a n d r e n .  Handels- 
praparate zeigten D . 1 6 j|, 0,8525, 0,8519, 0.8S28, D.202l) 0,8531 u. [a]o 1 6  =  —98,5°, 
—67,7°, —56,1° u. [cc]n2 0  =  —75,0°. Aus 1 1 Terpen wurden durehschnittlich 110 g
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•neutrale, 102 g saure Oxydationsprodd., 28 g durch Konz. der Cliromsaurelsg. er- 
haltliche saure u. neutrale Oxydationsprodd. u. 590 g unyerandertes Materiał ge- 
wonnen. — Ketolacton, C9H 1 4 0 3  (IV). F. 48—50°. [<x]d2 0  =  +37,1° (in W., c — 1,67), 
—43,13° (in Bzl., c =  1,46). Die wss. Lsgg. reagieren neutral, binden aber Alkali. 
Semicarbazon, C1 0 H 1 7 O3N3. F. 187° (korr.) (aus A.). [<x] d 2°  =  +28,9° (in A., c =  0,26, 
oder in Eg. c =  1,96), +11,27° (in alkoh. NaOC2Hs, c =  1,61), +  4,13° (in wss. NaOH, 
c — 1,6). L. in A. boi 15° zu ca. 0,2%. — IV liefert bei Oxydation m it KM n04 l-Iso- 
propylbemsleinsdure (F. 93—95°), m it NaOBr Bromoform u. die Lactonsdure, C8H 1 2 0.,
(VI) (F. 58—60°, Ag2 C8H 1 2 0 6, PbC8H 1 2 0 5), welche m it KM n0 4 weiter zu 1-Isopropyl- 
bernsteinsaure oxydiert wird. — Ketolacton, C,0H 1 6 O3  (ID). Krystallisiert nicht. 
Kp. 155—160°, [a ] D 2 0  =  +73,67° (in W., c =  1,775), +54,79° (in Bzl., c =  1,566). 
Semicarbazon, Cu H 1 9 0 3N3. Ńadeln aus A. F. 183°. [< x ]d 21 =  +55,47° (in Essig
saure, c =  2,08). L. in A. bei 15° zu ca. 0,2% . — III  liefert m it NaOBr Bromoform 
u. die Saure G0HJiOi (V oder Va). K rystalle aus Bzl. F . 138°. [a]n 1 0  =  +15,99°
(in wss. NaOH, c =  4,196). LI. in A., ii., wl. in W. Ag2C9H 1 2 0 4. Didthylester, CI3 H 2 „04. 
Kp.j, 168—170°. D . 1 8 1 9  1,0046. [a ] D 1 8  =  +18,05° (iń A., c =  7,26). nD2° =  1,4530.
Mol.-Refr. gef. 65,15, ber. fiir V 64,84, fiir Va 63,81. — l-Isopropylbemsteinsaurc,
C,H 1 2 0 4. Tafeln aus W. F . 95°. [cc] D 1 8  =  —22,64° (in W., c =  8,80). Sil. in W.
Das Anhydrid (Kp . 1 5  140—150°) gibt m it Anilin in Bzl. eine Anilsdure, Cj3 H 1 7 0 3N, 
Blattchen aus Bzl., F. 129°. — Die d,l-Sauro schm. bei 117°, ihro Anilsdure bei 144°. 
Spaltung gelang iiber Strychnin- u. Brucinsalze. Strychninsalz (Nadeln aus A.) gibt 
beim Umkrystallisieren zuerst freies Strychnin, dann das Strychninsalz der d-Saure. 
d-Sdure, F. 94°, [a]n2° =  +22,99° (in W., c = 5 , 6 4 ) .  Anilsdure, F . 129°. Aus der 
Mutterlauge wird das Brucinsalz der l-Sdure [Krystalle aus Aceton, F. 144° (Zers.), 
[oc]u2 0  =  — 15,9° in Chlf.] erhalten. I-Saure, F . 94°, [a ] D 2 0  = , —23,46° (in W., c =  
12,866). — Das im  Oxydationsprod. enthaltene Thyrnochinon gibt m it Semicarbazid 
■l-Oxy-2- (im Original 3-) -imthyl-5-isopropylbenzolazoformamid, C1 1 H 1 5 0 2N 3  (rote 
Krystalle m it 2C 2 H 4 0 2  aus Essigsaure, verw ittert leicht u. wird gelb, F. 204°) u. 
TJtymochinondisemicarbazon, C1 2 H 1 8 0 2N6 [stabile gelbe u. labile weiCe Form, F. beidcr 
Formen 237°; aus reinem Thyrnochinon erhalt man nur die gelbe Form; die weiBe 
geht ebenso wie eine aus der Phellandrenoxydation aufiordem erhaltene Substanz 
vom F. 257° beim Umkrystallisieren aus Essigsaure in die gelbo iiber]. — Thymo- 
liydrochinon, C1 0 H 1 4 O2. F. 142°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 70—81. Well
come Chem. Res. Lab.) O s t e r t a g .

Alois Z inkę, K. Funke und H. Ipavic, Untersućhungen uber Perylen und seine 
Derivate. XVI. M itt. (XV. vgl. P o n g ra tz ,  C. 1928. I. 704.) Vff. beschreiben die 
D arst. hoher chlorierter D eriw . des Perylens (I). Die Einw. von Cl auf I, 3,9-Dichlor-, 
bzw. 3,9-Dibromperylen in CC14 bei tiefen Tempp. ergab die Verbb. C20H n Cl9, C20H 9Cl7 

bzw. C2 0H 9Cl5 Br2. Die Chlorierung bei hóherer Temp. in Nitrobenzol fiihrte nur bis 
zum Hezacklorperylen; weitere Einw. veranlaBt Ringsprengung. Dagegen erhalt man 
hóher chlorierte Perylene beim Arbeiten in h. Nitrobenzol in Ggw. von K ontaktm itteln 
(A1C13, SbCl6), so z. B. das Dehaćhlorletrahydroperylen (II) (Analyse nicht einwandfrei), 
welches m it rauchender H 2 S 0 4 bei hóherer Temp. unter Entbindung von HC1 eine 
intensiv gefarbte Verb. C2 0H 8O4Cl8 (IV) ergab, dereń Konst. auf folgendem Wege sicher- 
gestellt wurde. Die Zn-Staubdest. (in Ggw. von etwas ZnCl2) lieferte I (F. 268°), die 
Behandlung der Kiipe von IV  m it Benzoyl- bzw. p-Brcnńbenzoylchlorid (reduzierende 
Acylierung) ergab unter Abspaltung yon 4 Moll. HC1 eine Tełraacylverb. C„0H,1 O.jCl.1  ■
4 COAr, woraus die Anwesenheit von 4 Carbonylen folgt. Die Abspaltung von HCl 
aus IV lediglieh bei der Verkiipung ergab unter Eliminierung von bloC 3 Moll. HCl 
eine Verb. Cy,H50 4 Gl6 ( ?). Die oxydative Verseifung vorst. Benzoylverb. m it konz. 
H 2 S 0 4  fiihrte zum TetrachlorperylendicMnon (V), die Behandlung von IV m it sd. Anilin 
unter Abspaltung von 4 Atomen Cl (argentometr. ermittelt) zu einem Trianilidotetra- 
chlorperylendichinon. Der Mehrgeh. von 2 Atomen H  von IV gegeniiber I I  wird durch 
intermediare Bldg. des Dichinons III erklart, das den bei Behandlung von II  mit 
rauchender H 2 S 0 4 abgespaltenen HCl zum Teil unter Bldg. von IV wieder bindet; 
dieses ist somit ais Oktachloroktahydroperylendichinon aufzufassen. Die Behandlung 
von IV in Eg. m it Zn-Amalgam fiihrte unter Abspaltung von HCl u. vermutlich inter- 
mediarer Bldg. des leicht oxydablen Hydrochinons von V zu V. — Die Stellung der 
Halogene in den Formulierungen ist willkiirlich.

V e r s u c h e .  Chlorierung in CC14  unter Eiskuhlung: 1. von Perylen. Die Lsg. 
wird nach 2% -std. Einleiten von Cl durch Einblasen von Luft konzentriert. Krystalli-
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sation der Ausscheidung aus Chlf. C2 0H UC]9. WeiBe Nadeln, Sinterung bei 198—200°, 
F. 235° (unkorr.). Unl. in k. konz., I. in h. H 2 S 0 4  m it graublauer, spater rotvioletter 
Farbę; 2. von 3,9-DićhlorperyUn. Das m it CC14 gewaschene, dann getroekneto Roh- 
prod., dessen Lsgg. gelbe Fiirbung m it gruner Fluoreseenz zeigen, wird abwechsekid 
aus Toluol u. Aceton krystallisiert. C2 0H 9C1; . WeiBe Nadeln, F . 260° (Zera.). Oleum 
(25°/0 S 0 3) lóst m it blauer Farbę; 3. von 3,9-Dibromperylen. Nach 3 1 /2 -std. Cl-Ein- 
leitung wird das Rohprod. aus Nitrobenzol -f- Eg. krystallisiert. C20H 9Cl0Br2. WeiBe

X
o o  0  9

c i f ^ S r ^ S n c i  c i H f ^ S ^ S i - i c i
.^ J l IC l  H \ / \ / HCl C l H l ^ J - ^ ^ H C l

I II1 II111II llIVll
C l ^ ^ ^ N H C l  CIiI ^ N ^ N h CI c ih ^ ^ - ^ N h c i

h L ^ L  ^ J lfC l J h CI c ih ! I L ^ J h c i

C1 01 6 b T  6
Nadeln, F . 240° (Zcrs.). Farbę der Lsg. in Oleum u. organ. Solyenzien wie bei yorst. 
Verb. — Hexachlorperylen, Ci0II 6Cl0. Einleiten von Cl in  eine Lsg. von I  in Nitrobenzol 
bei 130—140°, bis die mkr. Unters. der ausgeschiedenen Verb. haarartige Nadeln ergibt. 
Wiederholte Krystallisation aus Nitrobenzol u. Anilin. — Dekachlortelrahydroperylen, 
C2 0H 6C11 0  (II), 4-std. Chlorierung von I  -f- A1C13  in Nitrobenzol bei 130— 140°. Die mit 
h. HCl-haltigem W. gewaschene u. getrocknete Ausscheidung wird durch weitere
4 Stdn. chloriert. Waschen m it A. u. wiederholte K rystallisation aus Nitrobenzol, 
welclies m it gelber Farbę u. gruner Fluoreseenz lóst. Braune, lanzettfórmige Krystalle, 
F. iiber 400°. HeiBe konz. H 2 S 0 4  lost m it yioletter, k. Oleum (25% S 03) m it gruner 
Farbę, die bei 150° nach U ltram arin gelit. — Oktachloroklahydroperyhndichinon, 
C2 0H 8O4 Cl8  (IV) (C, H-Best. durch Vcrbrennung in Mischung m it Pyramidon). Er- 
hitzen von II  in iiberschiissigem Oleum (25% SOs) auf 150—160°. Entweichen von 
HC1 u. S 0 2. Wiederholte Krystallisation der Eisfallung aus Nitrobenzol. Pleochroit. 
Blattchen m it grunem Oberflachenglanz. F . iiber 400°. — 3,4,9,10-Telrabenzoyltetra- 
oxytetrachlorperylen, C4 BH 2 1 0 8C14. 3 /4 -std. Verkiipung von IV in 10%ig. NaOH m it 
Hydrosulfit auf dem W .-Bad u. tropfenweiser Zusatz von C6H 5C0C1 zur filtrierten u. 
unter H 2  erkalteten Kiipe. Waschen der Ausscheidung m it kiipensalzhaltiger verd. 
NaOH, dann m it W. u. K rystallisation aus Bzl. (3-mal), das m it gelber Farbę u. gruner 
Fluoreseenz lóst. Gelbe Prismen, F . 322,5° (unkorr., Zers.). Lsg. in  k. I I 2 S 0 4  wein-, 
in h. yiolettrot. — 3,4,9,10-Tetra-p-brombenzoyltełraoxytełrachlorperylen, C48H 2 0Cl4 Br4 Og. 
Krystallisation des Rohprod. aus Bzl., dann 3-mal aus Nitrobenzol. Gelbe Krystalle, 
F . 375° (unkorr., Zers.); lóst sich in li. H 2 S 0 4  m it Yiolettroter Farbo. — Tetrachlor- 
peryhn-3,4,9,10-dichinon, C2 0H 4 O4 Cl4  (V). D arst. 1. 1 /4 -std. Erwarm en vorst. Benzoyl- 
verb. m it konz. H 2 S 0 4 am W .-Bad (S 0 2 -Entw.) u. K rystallisation der dunkelbraunen 
W .-Fallung (griiner Oberflachenglanz) nach Waschen m it W. u. A. aus Nitrobenzol, 
das in diinner Seliicht griin, in dieker ro t gefarbt wird. 2. 3-std. E rhitzen yon IV in 
Eg. m it konz. HC1 u. amalgamiertem Zn unter stundlickem Zusatz von HC1 u. Fallung 
der h. filtrierten Lsg. m it W. Das feuclit in Lauge 1. Prod. (Hydrochinon von V) wird 
beim Trocknen unter fast vólligem Verlust dieser Lóslichkeit oxydiert. Wiederholte 
Reinigung aus Nitrobenzol. Die Benzoylierung der orangeroten Kiipe fiih rt wieder 
zu obigem Tetrabenzoyltełraoxytelrachlorperylen. — Umkupung des Oktachloroktahydro- 
perylen-3,4,9,10-dichinons (IV). 3/i-std. Erhitzen m it 10%ig. Lauge u. H ydrosulfit am 
W.-Bad. Ausblasen der filtrierten u. im H -Strom  erkalteten Kiipe m it Luft. Die 
griingefarbte (chinhydronartiges Zwisclienprod.), eine rote Kiipe gebende Ausfallung 
wurde aus der yioletten Lsg. in H 2 S 0 4  m it W. gefallt. Braunscliwarze Nadeln aus 
Bzl. (3-mal). Die in  arom at. Solyenzien m it griiner Farbę u. roter Fluoreseenz 1. Verb. 
C2 0H 5 O4Cl5  ist nun unl. in Lauge u. farb t Baumwolle aus der orangeroten Kiipe dunkel- 
braim. —  Trianilidotetrachlorperylendićhinon, C211H -0 4 C1,, • 3 NHC0 H 5. 2-std. Behandlung 
von IV  m it uberschiissigem sd. Anilin. Blaue K rystalle aus Bzl. (wiederholt). F . 305 
bis 307° (unkorr., Zers.). LI. in arom at. Solyenzien m it blauer Farbę. Farbo der Kiipe 
blutrot, der Lsg. in  H 2 S 0 4 braun, beim Erwiirmen graugriin. (Monatsh. Chem. 48 
[1927]. 741—54. Graz, Univ. u. Teehn. Hochsch.) H e r z o g .
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James Wilfred Cook, E in  cyclisches Semipinacolin. Dio bei der Einw. von 
feuchtem Silboroxyd auf Benzulanthrondibromid entstehende, nicht m it 9-Benzoyl- 
anthron ident. Verb. C'2 1 / / 1 4 0 2  (ygl. C. 1926. IT. 2805) erwies sich bei naherer Unters. 
ais I, bei dessen Bldg. infolge einer Semipinakolinumlagerung der mittlere Ring das 
Anthracens zu einem siebengliedrigon erweitert worden ist. Diese Konst. folgt aus 
der Osydation zu einer einbas. Saure, welche 2-Benzoylbenzophenon-2'-carbonsaurc 
H 0 2 C• C6H , • CO'CaH 4 -CO-0 , 5 1 1 5  (II), sein muB, weil sie durch W.-Abspaltung in  ein 
spiroeyel. Lacton III iibergeht. III entsteht syntliet. aus Athylbenzoat u. o-CH3- 
CfJI.i • MgBr; ferner gelit es durch Rod. in 9-o-Carboxyphcnylanthron u. 9-o-Carboxy- 
phenylanthracen ubor. Die zu I  fiihrende Semipinakolinumlagerung ist um kehrbar; 
dies gelit aus der Bldg. von 9-Benzyl-9,10-dihydroanthracen bei der Red. von I  m it 
H J  hervor; die Red. mit Zinkstaub u. NH 3  liefert das Ozyenol IV. — Dio milden 
Bedingungen, unter denen die Umlagerung von Benzalanthrondibromid zu I  verliiuft, 
legen die Annahme nahe, daB zuerst 1  B r durch OH ersetzt wird; das entstandene 
Bromhydrin spaltet dann unter Ringerweiterung HBr ab. — I  gibt Monoxim, Mono- 
aeetat u. roto Alkalisalzo u. ist daher walirscheinlich ein o-cliinoides Monocnol. — 
Verss., den Siebenring in  I u. IV durch alkoh. KOH aufzuspalten, waren erfolglos.

Semipinacolin I. Darst. vgl. 1. c. Monoxim, CjjH^OoN. Nadeln aus wss. A., 
F . 191—193°. — Dihydroverb. (Oxyenol), C2 lH 1 6 0 2  (IV). Aus I m it Zinkstaub u. N H 3. 
Krystallpulver aus Bzl.-PAe. F. 186— 188°; Sintern bei 178°. L. in sd. wss. NaOH. 
Diacetat, C^H^O.]. Tafeln aus A. F. 154— 156°. IV bleibt beim Erhitzen m it alkoh. 
KOH oder m it salzsaurem Hydroxylamin u. Na-Acetat unverandert. Red. m it Na 
u. sd. Amylalkohol liefert ein Harz u. geringe Mengen einer Saure, Oxydation m it 
C r0 3  in  Eg. liefert 2-Benzoylbenzophenon-2'-carbonsaure. — 2-Benzoylbenzophenon- 
2'-carbonsdure, C2 1H J4 0 4 (II). Aus I m it Cr0 3  in Eg. Nadeln aus Xylol. F . 228°. 
Kalischmelzo liefert Benzoesaure. Das Oxim konnte n icht gereinigt werden. Methyl- 
esler, C2 2H 1 6 0 4. Nadeln aus Methanol. F . 165°. — W ahrend der Mcthylester beim 
Kochen m it Acetanhydrid u. Pyridin unverandert bleibt, liefert I  liierbei o-Benzoyl- 
pihenylacetoxyphthalid, C2 3H lc0 5  (Acetat von V). Nadeln aus A. F. 171—173°. —- 
Saure 0 n HK0 3. Aus 11* m it Zinkstaub u. sd. Eg. Gclbliclie, mkr. Nadeln. F . 213 
bis 214°." Red. von II m it Zinkstaub u. NaOH lieferte ein amorphes Prod. — Spiro- 
cycl. Lacton des 9-o-Carboxyphenyl-9-oxyanthrons, C2 1H 1 2 0 3  (III). Aus H m it konz. 
H„SO.j bei 160°. Nadeln aus Bzl.-PAe. F. 238—239°. Das Roliprod. enthalt wahr- 
scłicinlich Spuren 1-Benzoylanthrachinon. — 9-o-Carboxyphenylanthron, C2 1H mO;,. 
Aus III in Essigsaure m it Sn u. konz. HC1. Nadeln aus Bzl. F . 226— 227°. Gibt 
m it w. konz. H 2 S0 4  eine blaulicligrunc Farbung, m it Sodalsg. eine orangegelbe Lsg. — 
9-o-Carboxyphenylanthracen, C2 1 H 1 4 0 2. Aus HI m it Zinkstaub u. NH3. Nadeln 
aus A. F. 250—251°. Die Alkalisalzo sind m it violetter Fluorescenz wl. — Lacton- 
saure der Triphenylcarbinol-2,2'-dicarbonsaure, CajH^Oj- Man oxydiert den aus 
Athylbenzoat u. o-CH3 -CcH4-MgBr erhaltenen rolien Phenyldi-o-tolylcarbinol, in wss. 
KOH suspendiert, m it KM n04. Nadeln aus Essigsaure. F. 225—227°. Der sil. 
Methylester neigt zur Verharzung. — Die Saure geht m it konz. H 2 S 0 4 boi 160° in 
III iiber. (Journ. chem. Soe., London 1928. 58—65. London E. C. 3, Sir John Cass 
Techn. Inst.) Os t e r t a g .

Julius v. Braun, Otto Bayer und Lebereclit Cassel, Die relative Bildungs- 
leichtiglceit von Ringen. I . Mitt. Wio die Feststellung der Richtung, in  der eine Verb. 
R  O  N(Hlg) < >  R ' bei dem HoFMANNschen Abbau bzw'. bei der Einw. von NH 3  

odor von organ. Basen gesprengt wird, einen MaBstab fiir die relatiye Festigkeit der 
zwei im Spirangebilde vereinigten Ringe gibt, so muB umgekehrt die Feststellung, 
ob in einer Verb., in  der 2 gleichartige Ringschliisse an sich móglich sind, der eine oder 
der andere ein tritt, bzw. libcrwiegt, eine geeignete Grundlage fiir einen Vergleich der 
relativen Bildungsleichtigkeit der beiden Ringgcbilde geben. — Die fiir den Ring- 
schluB in Betracht kommenden Atomgruppen miissen vollkommen gleichartig sein. — 
Vff. priifen in yorliegender Arbeit 1. die Frage, m it welcher relatiyen Leiehtjgkeit 
an den Bzl.-Kern eine 4- u. eine 5-gliedrige C-Kette ringformig angegliedert wird u.

I  CaH ,<
.CO • CII • C6H rj 
CO • C6H.,

IV C0II4<
.C(OH) : C • C0H 5 

CH(OH).Ó6H 4
V
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Norkodein u, 1 Mol. Cyclopentenylchlorid in Toluol bei 90°; farbloses Pulver, aus A. -f- 
PA©., F . 113°. — Chlorhydrat, C2 2H 260 3 NC1, aus A.-A., sintert bei ca. 180°, F. 188°. — 
Cydope?itenyl-5-isopropyl-5-barbiiursaure, C1 2 H 1 0 O3 N2  (IX), aus 1 Mol. Isopropyl-5- 
barbitursaure -j- 1 Mol. NaOCH3  in  CH3OH -j- 1 Mol. Cyclopentenylchlorid (in Toluol); 
F. 171—172°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927], 2551—57.) B u s c h .

Julius v. Braun und Martin Kiihn, Friedel-Craftssche. Reaktion mit niclit aro- 
matisch gebunde.ne.rn Wasserstoff. Der von v. B r a u n  u . D e u t s c h  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 45. 1267 [1912]) aus e-Phenyl-n-amylchlorid -f- A1C13  erhaltene, m it dem von 
B o r s c h e  u. M e n z  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 41- 190 [1908]) aus Phenacylacetessig- 
ester nieht yollstiindig iibereinstimmende, aber groBe Ahnlichkeit aufweisende, fiir 
Phenylcyclopentan gehaltene KW-stoff, dereń Konst. wegen der D . u. Lichtbrccliung, 
die sieli nur wenig von dem H-iirmercn Plienylcyclopenten unterschied, noch nieht 
vóllig gcklart war, wird aus dem in vorst. Arbeit beschriebenen Phenylcyclopenten 
dargestellt; danach cnthalt das Prod. aus Phenylamylchlorid im wesentlichen Phenyl
cyclopentan. — Der Rk.-Verlauf V — >- VI — >• VTa — ->- VII yerliert durch das 
Verh. der Homologen des e-Phenylamylchlorids VIII, X u. X II an Wahrscheinliclikeit.
— Es erscheint einfacher, daB das aliphat. Cl in  bestimmten Fiillen der nieht ganz 
leicliten Angliederung des Siebenerringes dadurch aus dem Wege geht, daB es m it einem 
zum aromat. Ring a-standigen, locker gebundenen H-Atom unter HCl-Austritt reagiert.
— Auf keinen Fali findet die aliphat. FRlEDEL-CRA FTSsche Rk. etwa in  der Weise 
s ta tt, daB erst unter dem EinfluB des A1C13  die Bldg. des am Ende ungesatt. KW-stoffs 
erfolgt, der sieh dann unter 5-Ring-Bldg. isomerisiert, denn das e-Phenyl-a-amylen 
C0H S- [CH2 ]3 -CH: C H , andert sieh unter dem EinfluB von A1C13  lediglich so, daB ein, 
u. zwar sehr betraehtliclier Teil der Polymerisation anheimfallt.

TV , ^  /{CHjJj-Cl . C l
I V  1 1 — > -

CO
mT

C H <[C H 2L
V Ia  | I rC H J, — >

CH.,—OH.

CH[CH3](

— >•
CH3 X I I I  CII3 X IV  CH3 XV 

Abhandlung besehriebene Phenylcyclopenten ist 
HBr-Eg. bei 100° (wiederholt) Phenyl-l-brom-2- 

cyclopentan, CnH 1 3 Br, farblose Fl., riecht angenehm, siiBlich, K p . J 3  138— 140°. — 
Das Bromid gibt (naeh Verss. von E . R a th ) m it Mg u. C02 in  Alkali unl. KW-stoffe 
u. Phenyl-2-cyclopentancarbotisdure-l, Cł2H 140 2, K p . 1 3  190—192°. — Sdurechlorid,

ĆH3 

Y o r s u c h c .  
schwer reduzierbar.

CH3

Das in vorst, 
Gibt m it w.

K p . ] 2  150—153°. —  Saureanilid, CisHiflON, F. 93— 95°. — Das Saurechlorid gibt
in  CS2 m it A1C13  das Keton C12/ / 120  (IV), gelblich, rieclit schwach, K p . 3 4  135—140°. ■ 
Semicarbazon, C1 3 H 1 5 ON3, aus CH3 OH, F . 170°. — Bei der G rignard -R Ic . entsteht 
auBer Phenylcyclopentan das Bisphenylcyclopentyl, C2 2H 36. — Phenylcyclopentan
(VII), entsteht besser aus dem Bromid m it Zn-Staub u. Eg. bei Siedetemp.; farblos; 
entfarbt langsam Permanganat, _riecht angenehm, siiBlich; Kp. 215°; D . 2 3 4 0,9553; 
nn2 3  =  1,5330; Mol.-Refr. CUH 14[~ ber. 47,35; gef. 47,50; stim m t yollstiindig iiberein
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m it den Daten von BORSCHE u. M enz (1. c.). — Ebenso zeigte deutliche tlberein- 
stimmung m it den friilieren Angaben der Vff. (D . 2 ° 4  0,9385, n D 2 0  =  1,51 57) das aus 
e-Phenyl-n-amylchlorid nach der friiheren Vorsehrift gewonnene Prod.; der geringe 
Unterschied is t anscheinend dadureh bedingt, daB das reine Phenyleyclopentan durch 
AlClj deutlich yerandert wird; bei der Behandlung m it 0,2 Mol. A1C13  in PAe. bei 60° 
zeigt der KW-stoff eine Beimengung von lioher sd. Ol u. die um 215° sd. Fraktion 
besaB eine dem Prod. aus Phenylamylchlorid sich naherndc D . 2 5 4 0,9402 u. nD 2 3  =
1,5240. — Phenyleyclopentan - f  C„H5 COCl, gelbes Ol, Kp.x 190—200°. — Phenyl- 
cyclopentan +  Anissaurechlorid, gelbes Ol, K p.j 200—210°. — Mit C2H 6C0-C1 entsteht 
bei 12-std. Stehen m it A1C13  in CS2  das vermutlich p-substituierte Cyclopentylaceto- 
phenon, C,3 H 1 6 0 , schwach gelbes Ol. — Semicarbazon, aus CH3 OH, F. 212—215°. — 
Dasselbe Keton entsteht auch aus dem Plienylamylchloridprod. — e-Phenyl-a.-amylen, 
Kp. 198°, aus e-Phenyl-n-amyltrimethylammoniumliydroxyd; D . 1 9 4 0,8796, nj>1 9  =
I,5040. — Gibt m it A1C13  in PAe. bei 40° ein diekes Ol, D . 1 9 4 0,9150, keine Oberein-
stimmung m it Phenyleyclopentan, gegen KM n04  ungesiitt. — Hethyl-l-plienyl-3- 
cyclopentan, C1 2 H I6 (IX), aus YD3 m it A1C13  in PAe.; 01, rieeht angenehm; K p . 1 2  93 
bis 94°; D .i? 4 0‘,9173; n n 1 7  =  1,5136; Mol.-Refr. ber. fiir C1 2 H lc[ f  51,85; gef. 52,56; gibt 
m it KM n04  auf dem W.-Bade Benzoesaure. — ^-Methyl-e-phenyl-n-amylalkoliol gibt 
m it rauchender HC1 bei 125° u. Einw. von PC15  das Chlorid C12H„Cl (VIII), ICp. 1 2  128 
bis 130°; farblos, rieeht siiBlich. — (Nach Verss. von W . Miinch.) N-s-Chloramylbenz- 
arnid gibt in Toluol m it A1C13  Verb. G19H„3O N ; K p . 1 0  265—270°. — Gibt m it konz. HC1 
boi 120—130° Benzoesaure u. e-p-Tolylamylamin, C1 2 H ]9N, farblos, fluoresciert schwach, 
K p.ji 143°. — Die Benzoylverb. gibt m it PC15 bei der Dest. im Vakuum Benzonitril u. 
e-p-Tolyl-n-amylchlorid, C1 2  H j7C1 (X), Kp.j] 136— 138°; rieeht schwach. — Gibt m it 
K-Acetat u. sd. Eg. den Essigsdureester, K p.n  154—156°, dieser beim Verseifen den 
e-p-Tolyl-n-amylalkohol, C1 2 H 1 8 0 , Kp.], 158—159°. — Bei der Umsetzung von X m it 
A1C13  entstehen p-Tólylcycbpenlan (Xb) u. Metliyl-2-benzosuberan (Xa), letzteres ais 
H auptbestandteil. Das Rk.-Prod., C1 2 HJ(!, sd. bei 108—115° (11 mm); D .13, 0,9268; 
n 0 18=  1,5286; Mol.-Refr. ber. fiir C1 2 H ] 0 51,82, gef. 53,25. Gibt bei der Oxydation
Terephłhalsdure u. Trimellitsaure, C9H 6 Oc, F. 216°. — Benzoyherb. des e-p-Xylyl-n- 
amylamins, C^H^ON, aus p-Xylol u. Chloramylbenzamid, Kp.] 235—238°. — e-p- 
Xylyl-n-amylamin, C1 3 H 2 1N, K p . 1 2  146—148°. — Pikrat, F. 155°. — e-p-Xylyl-n-amyl- 
chlorid, C]3 H ,0C1 (XI), K p.j2 143—-145°. — Essigester, K p . ] 2 162—164°. — e-p-Xylyl- 
n-amylalkohol, C1 3 H 2 0 O, K p.H 153—155°. — Verb. X I gibt m it A1C13  fast ausselilieBIieh 
Diniethyl-l,4-benzosubaran, _C1 3 HJS (XII), K p . 1 3  121—125°; D . 2 1 4 0,9373; nn2 1  =  1,5330; 
Mol.-Refr. ber. fiir C]3 H ] 8 |— 56,43, gef. 57,67. Gibt m it KM n04 Prelmitsaure, C]0H 6 Oe, 
sin tert bei 237°, F. 250°. — Brom-p-xylol gibt m it Mg u. Cyclopentenylchlorid neben 
p-Xylol, Dicyclopentadien u. Di-p-xylyl das p-Xylyl-3-cyclopanten, C]3 H ] 6 (XIII), K p . J 4  

125—127°; D . 2 3 4 0,9613; n D 2 3  =  1,5380; Mol.-Refr.'ber. fiir C1 3 H J 6  | f  56,15, gef. 56,05.
— Gibt m it BrH-Eg. Verb. C13Hn Br (XIV), K p . ] 3  163—165°; dieses gibt m it Zn-Staub 
xi. Eg. Xylylcyclopentan,_C13R jS( W ) ,  K p . 1 3  122°; D . 2 0 ,5 4  0,9621; nu2 0 5  =  1,5344; 
Mol.-Refr. ber. fiir C]3 H ]S |~  56,43, gef. 56,33. Auch hier wird durch Auftreten einer 
Doppelbindung im Fiinfring D. u. Lichtbrechung kaum beeinfluBt. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 60 [1927]. 2557—66. F rankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

Ernest Vere Bell und George Macdonald Bennett, Slereoisomerie von Disulf- 
oxyde.n und verivandten Verbinduv/gen. II. Derivate des 1,4-Diihians. (I. vgl. C. 1927.
II. 1811.) Die 1. c. beschriebenen stereoisomeren Dithiandioxyde. wurden weiter 
untersucht. Die Unters. des Systems W.-a-Ditliiandioxyd-Br beśtatigt die aus tlieoret. 
Griinden zu erwartende Existenz eines Tetrabromids u. eines Hexabromids. — Ais 
m it den beiden Dioxyden isomeres Dithianmonosidfon sind zwei yersehiedene Sub- 
stanzen angesproehen worden. Die von HELFRICH u . R e i d  (C. 1920. III. 742) aus 
Alkalisulfid u. /9,/9'-Dichlordiathylsulfon erhaltene amorphe Yerb. erwies sich ais 
polymer; wahrend die durch Red. von D ithiantrioxyd erhaltene Verb. von FROMM 
u. U n g a r  (C. 1924. I. 197) (F . 200°) sich ais ident. erwies m it einem unter milderen 
ais den von H e l f r i c h  u . R e i d  angewandten Bedingungen aus Alkalisulfid u. Di- 
ehlordiathylsulfon erlialtenen Dithianmonosulfon. — Das bisher unbekannte Di- 
thianmonoxyd (I) wurde aus K 2S u. /?,/3'-Dichlordiatliylsu!foxyd dargestellt u. vervolI- 
standigt die Listo der móglichen Oxydationsprodd. des D ithians. — Die Gruppen

+ — + — + —
> S— O, > S —R[X u. > S —N -S 0 2 -C;H- (Sulfoxyde, Sulfoniumsalze u. Sulfonylimine) 
sind stereochem. analog; deshalb ist bei allen D ith ianderiw ., die zwei (gleiehe oder
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verschiedene) dieser Gruppen enthalten, cis-trans-Isomerie zu er war ten. Dement- 
sprechend wurden isomere Dithianmonoxydmethylsulfoniumpikrate u. -chloroplati- 
nate u. isomere Ditliianmonoxydsulfylimine isoliert. Au Gerdom erwies sieli das Dithian- 
bissulfylimin von Ma n n  u. POPE (C. 1922. I II . 603) ais Gemiseh von 2 Isomeren.

a- u. f}-Dithiandioxyd geben m it HC1 oder H B r in Eg. wl. Hydrohalogenide 
[a-Monohydroehlorid, C4 H 80 2 S2  -|- HC1]; die weifien Hydrobromide yerfarben sieli 
raseli unter Bldg. von Br. HgCl2  liefert krystallin. Verbb. C4 H 80 2 S2  +  2 HgCL 
(a-Verb., Tafeln aus W., /3-Verb., leichter 1. ais die oc-Verb.). — Dithianmonosulfon. 
Aus /?,/J'-Diehlordiathylsulfon u. K ,S  in A. bei gewohnlieher Temp. Is t dimorph, 
scheidet sieli aus Eg. in gerade auslósehenden Nadeln aus, die sich langsam wieder 
auflósen, wahrend sich kompaktere, orthorhomb., taflige Krystalle (a :b : c =  0,854: 
i : 0,696) ausscheiden. F . 203°. H 2 0 2  oxydiert zu D ithiantrioxyd, P . 279°. — Di- 

PF-T . p t t  thianmonoxyd, ”C4H 8OS2 (I). Aus /S,/9'-Dichlordiathylsulfoxyd
I  S < C p r ’ p i t 2̂ >SO u. K 2S in A. bei gewohnlieher Temp., besser aus D ithian 

*’ 2 m it H 2 0 2  in sehr viel Eg. Krystalle aus Dibutylather, gut
ausgebildet (monoklin) aus W. oder M ethylformiat beim Verdunsten. F. 125°. LI. 
in W. u. organ. Mitteln. (C4H 8OS2 )2PtCl4, scliwach gelbes Pulver. C4H 8OS2 -AuC13, 
tief oranges Pulvcr. —  a.-Dithianmonoxydimihylsidfoniumjodid, C6H u OS2J  =  C4H 8 OS2- 
CHSJ. Aus Dithianmonoxyd u. CH3J  in sd. A. Strahlig angeordnete Nadeln oder 
monokline Prismen aus 75°/nig. A. Zers. sich beim Erhitzen ohne zu sclim. LI. in 
W., sonst wl. N a-Pikrat fiihrt in das Pikrat, C5H 1 1 0 S 2 -C6H 2 0 ;N:) (gelbe, monokline 
Prismen aus W., F. 187°) iiber; das Chloroplatinat, (C5 Hu OS2 )2 PtCl0, bildet orange, 
wl. Tafeln aus W. — Neben dem a-Jodid entsteht das leichter 1. fi-Jodid, welches 
nicht rein erhalten wurde; das entsprechende Pikrat (gelbe, monokline Tafeln oder 
Prismen aus W.) schm. bei 137° u. ist in  W. 3-mal so 1. ais die oc-Verb.; das Chloro
platinat ist ein scliwach lederfarbiger, in W. 1. Nd. — Bei der Einw. von Chloramin-T 
auf a.-Dilhianmonoxyd in k. W. entstehen in ungefahr gleichen Mengen a-Dithian- 
inonoxyd-S-p-toluolsulfonyli?nin, Cu H 1 5 0 3NS 3  [Nadeln aus W., F. 230—234° (Zers.)] 
u. fi-Dilhianmonoxyd-S-p-tohwlsulfoJiylimin, Cn H 1 5 0 3 NS 3 [Tafeln aus W. oder 80°/oig. 
A., F . 166— 167° (Zers.), ca. 5-mal leichter 1. in h. W. ais das Isomere]. Beide Iso- 
meren geben m it Zinkstaub u. verd. Sauren D ithian. — Chloramin T liefert m it D i
thian in sd. verd. A. eine m it der Beschreibung von M a n n  u .  P o p e  (1. c.) liberein- 
stimmende Substanz, die durch Auskochen m it Cyclohexanol in  das wl. a-Dithian- 
bis-p-toluolsulfonylimin, C1 8 H 2 2 0 4N 2 S4 (Tafeln aus m-Kresol -f- Cyolohexanol, Zers. 
bei 250—255°, 11. in  m-Kresol) u. das 11. fi-Ditliianhis-p-loluolsulfonylimin (biattrige 
Tafeln aus Cyclohexanol, Zers. bei 200—210°) zerlegt wird. (Journ. chem. Soc., 
London 1928- 86— 92. Sheffield, Univ.) O s t e r t a g .

Julius Weber, TJntersuchum/en iiber die Bindung von Sauren und Basen an EiwcifS- 
kórpem. Bei Quellung yon Fibrin  in  HC1 is t eine elektrolyt. Spaltung der entstehenden 
EiweiBchloride n icht nachzuweisen. Die H  -Bindung durch Fibrin erreicht einen 
wohldefinierten Endpunkt, iiber den hinaus die Saurebindung durch weiteren Saure- 
zusatz n icht mehr gesteigert werden kann. E in  negativer Temp.-Koeffizient fiir die 
Saurebindung durcli unl. EiweiB wurde n icht beobachtet. Die Titrationskurven 
fiir unl. EiweiB zeigen keinerlei Abweichungen von denen fiir 1. EiweiB. Der iso- 
elektr. P unkt fiir Fibrin liegt bei pn =  4,7—4,8. Zwischen der H ’-Bindung bei der 
Spaltung von EiweiBkórpern u. den Veranderungen im opt., yiscosimetr. u. stalagmo- 
metr. Verli. wurden zeitliche Zusammenliange n icht festgestellt. Bei der EiweiB- 
spaltung durch Verdauung sind die H ‘-Bindung u. das Auftreten freier Aminogruppen 
zwei zeitlich getrennte Vorgange. Die Bindung der H ’ yerlauft annahernd gleich- 
sinnig m it der Yermehrung der freien Carboxylgruppen. (Ztsehr. physiol. Chem. 
172 [1927]. 1—37. Munster, Westfal. Wilhelms-Univ.) G u g g e n h e im .

Suguru Miyake, Die isoelektrischen Punkte der Protaminę. Verschiedene Frak- 
tionen des Clupeins hatten  bei ungefahr gleichem Arginingeh. auch den gleichen iso- 
elektr. Punkt, 1. Teil 12,16, mittcl-1. Teil 12,13, ein Teil von Clupein, der ais Ol aus- 
geschieden war, 12,14. Salmin yerhalt sich ahnlich: U. Teil 12,09, swl. Teil 11,98. 
Bei der Unters. yerschiedener Protam inę zeigten sich die isoelektr. Punkte abhangig 
vom Arginingeh. Es wurde gefunden fiir Scombrin 12, Salmin  12,09, 11,98, Clupein 
12,16, 12,13, 12,14, Sahelin  12,09, Esocin 12,07, Coregonin 12,12, Thynnin  12,04, 
Oyclopterin 10, Percin 12,40, Śturin  11,71, Alalongin 12,42, Cyprinin  9,73. Das 
Fallungsoptimum von Clupein durch A. liegt ungefahr bei dem isoelektr. P unkt. 
Der isoelektr. P unk t des Totalliydrolysates von Clupein is t 9,37. Die isoelektr.
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Punkte von Protaminen sind hóher ais die der einzelnen Bausteine u. ais der des 
vollstandig hydrolysierten Clupeins. (Ztschr. physiol. Chem. 172 [1927]. 226—29. 
Heidelberg, Univ.) ___  GuGGENHEIM.

Julius B. Cohen, Organie ehemistry. Rev. ed. London: Nelson 1928. (126 S.) 12°. 1 s. 
6d. net.

L. Ruzicka, tlber die Konstitution und Zusammenhange in der Sesquiterpcnreihe. Berlin: 
Gebruder Borntraeger 1928. (III, 57 S.) 4°. =  Fortschritte d. Chemie, Pliysik u. 
physikal. Chemie. Serie A. Bd. 19, H. 5. nn. M. 4,80.

E. Biochemie.
Ar.thur L. Meyer, Die W irbmg von Kóhlenoxyd und Sauersloff bei holiem Druck 

auf die Fiihigkeit tierischen Oewebes, Guajac zu oxydieren. Bei Ggw. von CO im Blut 
wird mehr H 2 0 2 benótigt, um die Guajacblauung dureh tier. Gewebo heryorzurufen. 
Bis 10% CO is t ohno EinfluB auf die Fiihigkeit von Muskelgewebe, in dieser Rk. zu 
wirken. — 4 Atmospharen 0 2  yerlangsamen die Rk. m it Gohirnsubstanz. (Amor. 
Journ. Physiol. 82. 370—375. Johns Hopkins Univ. Hygien. and Public Health 
Dept.) F. Mu l l e r .

M ichael R esn itsch en k o , t)ber die Mehrphasenwirkung des KON auf die 
lebende Zelle. Vorl. Mitt. Es wird der EinfluB von KON  auf die Atmung dor befruchteten 
Eier von Ascaris megalocephala naher untersucht. Nach ZAWADOWSKY wird die Atmung 
von Ascariseiern crst durcli 2-m. KCN-Lsg. wesentlioh beeinfluBt u. zwar wegen einer 
halbdurehlassigen Membran der Eier von Lipoidnatur, die auch gestattet, dafi sieh 
die Eier in konz. HgCl2 -Lsg., in 2% KOH u. 2%  HC1 vollkommen n. entwickeln kónnen. 
Der EinfluB des KCN beschrankt sich also auf die selir geringen dureh die Membran 
diffundierenden Mengen. — Der 0 2-Verbraueh wurde in 0,4-n. NaOH ohne u. m it 
Zusatz von 0,01—3,2-m. KCN manometr, bestimmt. 0,01-n. KCN iibt nur eine schwache 
Wrkg. aus, 3,2-m. hem mt noch nieht yollstandig. Boi den hóheren KCN-Konzz. ver- 
lauft die Rk. des Protoplasmas in mehreren Phasen: Im  Anfang steigt der 0 2-Verbrauch 
stark an, fallt in  den nachfolgenden Stdn. langsam ab u. bleibt schlieBlieli mehrere 
Tago yóllig konstant. E r betriigt dann in 3,2-m. KCN noeh etwa 25%, in  1,6- m. 40% 
der n. Atmung. Dabei ist die GróBe der Erhóhung in den ersten Stdn. der Konz. yon 
KCN direkt proportional u. dio Hóhe des minimalen 0 2-Verbrauchs umgekehrt pro- 
portional. Der zuerst erfolgende Anstieg des 0 2 -Verbrauehs, die „paradoso Phase“ , 
wird ais eine Rk. des Protoplasmas auf die sehr kleinen Mengen von Cyanid angesehen, 
die in  der ersten Versuohszeit dureh die Membran einzudringen yermogen, der dann 
bei eingetretenem Gleiehgewicht zwischen den KCN-Konzz. im  Ei u. im Medium die 
Hemmung folgt. Eine ahnlicho Atmungssteigerung dureh minimale KCN-Konzz. ist 
schon bei Planarion beschrieben. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 345—54. Lab. f. exp. 
Biol. des Moskauer Zooparks.) L o h m a n n .

Handbuch der biologischen Arbeilsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 4, Tl. 7,
H. 7. Abt. 4, Tl. 8, H. 8. Abt. 5, Tl. 5 B. H. 5. =  Lfg. 251—253. Berlin. Wien: 
Urban & Schwarzenberg 1928. 4°.

Abt. 4. Angewandte chem. u. physikal. Mcthoden. Tl. 7. Pliarmakologic, Toxikologte, 
rharm azie , H. 7. Ferdlnand Flury u. Franz Zernik: Zusammenstellung der toxiacben und Ietalen 
Doscn fur die gcbrauchllchsten Gitte und Versuchstlere. (S. 1289— 1422.) =  Lfg. 251. M. 7.—.

Abt. 4. Angewandte chem. u . physikal. Methoden. Tl. 8. TJntersuchg. d. Nahrungs- u. 
GenuCmlttel. H . 8. Heinrich Kionka: Untersuchung u. W ertbestimmung von Mineralwassem u. 
Mlneraląuellen. (S. 1927—2142.) = Lfg. 252. M. 11.— .

Abt. 5. Methoden zum Studium d. Funktionen d. einzelnen Organe d. tier. Organismus. 
Tl. 5 Ii. H. 5. =  Lfg. 253. M. 10.—.

John Pryde, Reoent advances in bioehomistry. London: Churchill 1928. (389 S.) 4°.
12 s. 6 d. net.

E 2. P flan zen ch em ie .

Ottó Willmann, Der Mangangehalt offizinelle Drogen liefemder Pflanzen. Nach 
Besprechung der physiolog. Wrkgg. des Mn auf die Pflanze (insbesondere Reizwrkg.), 
der Aufnahme des Mn aus dem Boden u. der Rolle des Mn in der Pharmakologie, fiihrt 
Vf. die bisher ublichen ąualitatiyen u. quantitativen Best.-Methoden an u. gibt ein 
eigenes Verf., beruhend auf der KM n04 -Best. im Hellige-Komparator. Nach diesem 
Verf. wird der Mn-Geh. einer groBen Anzahl yon in  der Pharm. Hung. III . offizinellen 
Drogen, yon ais Arzneien benutzten Harzen, Milehsaftcn u. anderen Pflanzensaften
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bestimmt. Die Wasserpflanzen sind Mn-reicher ais die auf trockenem Boden wachsenden, 
dio Pflanzenteile iiber dem Boden reieher ais die unterird., ferner die jiingcren reicher 
ais die iii teren. Die Hauptmenge des Mn befindet sich im Zellplasma, laBt sich aber 
auch in  der Zellwandung nachweisen. Der ath . Olgeh. laBt einen hohen Mn-Geh. ver- 
muten. (Magyar gyógyszerćsztudom&nyi Tarsasag Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. 
Ges.] 3 [1927]. 29— 53. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

Thomas Gilbert Henry Jones und Frank Berry Smith, Campnospermonol, 
ein Ketophenol aus Campnospemum brevipetiolatum. Der im Sepikgebiet (Neuguinea) 
vorkommende Baum Campnospermum brevipetiolatum (Anacardiaceae) liefert beim 
Anzapfen ein óliges Exsudat von den auBcrlichen Eigg. eines fetten Ols (dunkle, etwas 
zahe FI. von fettartigem  Geruch, D . 1 5 , 5  0,9604, np2 0  =  1,489; A.-Z. 125, S.-Z. 17), 
welelies den Eingeborenen ais Ersatz fiir Cocosol dient. Das E xsudat 1. sich yollig 
in verd. NaOH, woraus durch A. 3%  harziges Materiał cxtrahiert wird. Der Rest 
wird durch C 0 2 in Freiheit gesetzt u. bestelit aus Campnospermonol, C2 ;H 1 n02  oder 
C2 8H „ 0 2, fur welches die Konst.-Formeln m-HO • C6H 4 • C(: CH„) • CH 2  ■ CO" [CH„ ] 7 • 
C H : CH[CH2 ] 7 • CH 3  oder m-HO • CeH 4 • CH 2 • C(: CH2) • CH 2  • CO • [CH2 ] 7 • C H : [CH,], ■ ĆH 3  

(/?-m-Oxyplienyl- oder m-Oxybenzyl-zla./‘-heneicasadicii-ó'-on) in Frage kommen. 
Die Verb. ist wegen der Verkniipfung des Oleylrests m it einer arom at. Gruppe u. wegen 
ihrcr naheliegenden Beziehung zu den fetten Olen interessant. Bernsteingelbe, ólige 
FI. Gibt keine definierte FeCl3 -Rk. Kp.c 260° m it einiger Zers. D . 1 6 -5  0,9454
nD2° =  1,4925. Acełał, Kp.s 255—260°. D . 1 5 -5  0,9550. nD2° =  1,489. Oxim, K p . 5  240° 
(etwas Zers.). D . 1 5 , 5  0,9195. rio2 0  =  1,489. — Methylather, C2 8H M0 2  oder C2 9H 4 6 0 2. 
Bldg. m it Dimethylsulfat u. NaOH. Schwach gelbes Ol. K p.E 240°. D.15,s 0,9342. 
nD2° =  1,4960. Jodzahl 131. Oxim, C^H^OoN oder C2 9 H „ 0 2N. Kp.., 215°. i) .15,5, 
0,9010. nD 2 0  =  1,478. — Oxydation des M ethylathers m it KMnO., in  Aceton liefert 
ca. l/ s Nonylsaure (Athylester, K p.;oo 222°; K p . 1 0  96—98°; D . 15 ,0  0,8700; no2 0  =  1,420; 
Ag- u. Ba-Salz, Amid, F . 99,5°), Ameisensdure, m-Methoxybenzoesdure (F. 106,5°, 
Ag-Salz, Athylester, K p . 5  110°, K p . ;6 0  255°, D 16 ' 5 1,082, ni>2° == 1,491) u. Azelainsaure 
(F. 106,5° aus W., Ag-Salz, Athylester, Kp.s 130—-132°, Kp.:oo 290°). Bei der Ozon- 
spaltung des M ethylathers entsteht auBer Nonylsaure u. Nonylaldehyd ein kom- 
pliziertes Gemisch, in  dem sich entsprechend den obigen Formeln kein einfacher 
aromat. Aldehyd (oder die cntsprechende Saure) nachweisen laBt. — Sekundarer A l
kohol, C^H^jOj oder C2 5H,1S0 2. Aus dem M ethylather durch 3-malige Behandlung 
m it Na u. A.; die Doppelbindungen werden hierbei nicht angegriffen. K p . 5  250°.
D . 1 5 , 5  0,9191. — Hydrocampnospermonylmethyldther, 0 2 ^ , 3 0 2  oder C2 9 H 5 0 O2. Aus 
Campnospermonylmethylather m it H  u. P t0 2  in  wasserfreiem A. Tafeln aus A. 
F . 54°. Oxim, C2 8H 19 (C2 9H 5 1 )0 2N. F. 43°. — Analog Hydrocampnospermomylacetat, 
wachsartig, F . 61°, wl. in k. A., daraus durch Yerseifung Hydrocampnospermonol, 
F. 70°. — Ungesałt. Me.thoxyve.rb., C2SH,10O oder C2„H4 80 . Aus Campnospermonyl- 
inethylather m it amalgamiertem Zink u. konz. HC1 u. Eg. in  mehreren Tagen bei 100°. 
Athylenbindungen blciben unberiihrt. K p . 5  226°. D . 1 5 ,5  0,9093. nn2 0  =  1,49 50.
Daraus m it H  u. P t die gesatt. Methoxyverb., CnSH M0  oder C2 9H 5 2 0 , F. 45°, bestandig 
gegen KM n04. — Hydrocampnospervionylmethyldther liefert bei der Oxydation m it 
KM n0 4 in  Aceton Margarinsaure, C1 7 H 3 4 0 2  (F. 61,5°, Ag-Salz, Athylester, F . 28°, 
K p . 5  185°), m-Mełhoxybenzoesdure u. Óxalsaure; bei Einw. von NaOC2H 5  u. Amyl- 
n itrit u. Behandlung der (wohl nicht einheitlichen) Oximinoverb. m it PC15  in  Chlf. 
Slearinsaure (F. 69°, Athylester, F. 33°). (Journ. cliem. Soc., London 1928. 65—70. 
Brisbane, Univ. of CJueensland.) OSTERTAG.

Bela Gaal, Beitrag zur Kenntnis des im  Rhizom des Polygonatum officinale AU. 
vorkommenden Sclileimes. Mit Hilfe der Phenylhydrazinprobe wurden im Schleim 
Arabinose, Glykose u. d-Fructose nachgewiesen. Der Schleim wurde in reiner Form 
dargestellt u. gab bei der Oxydation nach T o l l e n s  keine Schleimsaure, das Rhizom 
bildet solche, die von Pektinmembranen herriihren dijrfte. Der Schleim diirfte zu 81,7% 
aus d-Fructose bestehen, wie durch Vergarung m it PreBlicfc festgestellt wurde. (Magyar 
gyógyszerćsztudomdnyi Tarsasńg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 
133—39. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

Pal Liptak, Uber die Lokalisation des Alkaloids in  den Samen von Golchicum 
autumnale L. Wegen der Unstimmigkeit friiherer Literaturangaben sucht Vf. die Loka
lisation des Alkaloids durch Bldg. eines Nd. m it den bekannten Alkaloidreagenzien 
festzustellen, doch wirkten Aleuronkorner storend. Verschiedene Farbenrkk. scheincn 
zu beweisen, daB das Alkaloid im Endospermium u. der 3. Schicht der Samensehalc
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enthalten ist. (Magyar gyógyszeresztudom&nyi Tarsas&g Ertesitóje [Ber. Ungar. plia- 
maz. Ges.] 3 [1927]. 346—51. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

F. Eiger, Ober das Vorkomme.ii von Harmin in  einer sudamerikanischen Lianę 
(Yaje). (Vgl. V il l a l b a , C. 1925. I I . 1176, u . P e r r o t  u . R a y m o n d -H a m e t , C. 1927.
II. 581.) Vf. h a t aus Yajedrogo (Stengelstiicke einer Lianę) mittels MAYERschen 
Reagenses die alkaloidhaltigcn Stueke ausgelesen. Die Rinde enthielt 2,2%, das Holz
1,06% Gesamtalkaloide. Dio gemahlene Drogę 'wurde m it Ca(OH ) 2  u. 5%ig. NaOH 
vermischt u. m it A. extraliiert, die ohne weiteres ausfallenden Krystalle aus A. um- 
krystallisiert. Farblose Nadelchen, F. 263—264°. Es ist aber in den Mutterlaugen 
wenigstens noch ein zweites Alkaloid vorhanden, welches ein leuehtend gelbes N itra t 
bildet. Das Hauptalkaloid besitzt Formel C1 3 H 1 2 ON2, wl. in A., Chlf., gibt m it Sauren 
farblose Salze, welche in verd. Lsg. blauviolett fluoreseieren. II„SOr Lsg. gelb, 
leuehtend griin fluorescierend, daraus nach einiger Zeit m it W. eine wl. Saure. Nach 
diesen Eigg. liegt Harmin (nach der L iteratur F. 257—259°) vor, u. eine von Prof. Ro
binson ausgefuhrte vergleichende Unters. ha t die Identitilt bestatigt u. zugleich er- 
geben, daB das vom Vf. isolierte Alkaloid viel reiner ais die bisher erhaltenen Praparate 
ist, welche immer etwas Harmalin enthielten. Von den 1. c. beschriebenen Alkaloiden 
ist das Telepathin von P e r r o t  u . R a y m o n d -H a m e t  sicher ident. m it dcm Alkaloid 
des Vfs. Ob dies auch bei dem Yajein von ViLLALBA, welchcs viel tiefer schm. soli, 
zutrifft, ist yorlaufig nicht zu sagen; jedenfalls is t die von V il l a l b a  angegebene Formel 
C1 4 H 8ON, unrichtig. (Helv. chim. Acta 11. 162—66. Basel, Lab. von H o f f m a n n - 
L a  R o c h e  & Co.) L in d e n b a u m .

Br. Bloch und P. Karrer, Cliemisclw und biologisclie Untersuchungen iiber die 
Primelidiosynkrasie. Aus dem ather. E xtrak t der griinen Blatter von Primula obconica 
lieB sieh in geringer Menge (0,10 g aus 2000 Primeln) eine Substanz, Primin, die das 
tox. Prinzip der Primeln darstellt, in Krystallform isolieren. Goldgelbe Nadelchen aus 
A. oder PAe.; schiefe Rhomben bei yorsichtigem Sublimieren. F. 62—63°. Mit Wasser- 
dampf vollstandig fluchtig. Unl. in  W., sil. in  A., A., Chlf., 1. in  h. PAe. Analyse u. 
Mol.-Gew.-Best. weisen auf die Zus. Cł4HI80 3  oder CYiH2 0O3  hin. E in O-Atom ist ais 
Hydroxylgruppe (nach ZEREWITINOW) vorhanden, die beiden anderen sclieinen, da 
Prim in z war neutral reagiert, sieh aber in  starker NaOH langsam u. vollstandig Iost, 
ais Lactongruppc vorzuliegen. Prim in is t stark  ungesatt., entfarbt KMnO,, in Eg. 
momentan, reduziert ammoniak. AgN0 3 -Lsg. schon bei Zimmertemp., selir rasch in 
der Warme, auBerordentlich stark. — Prim in erzeugt selbst in  sehr geringer Quantitat 
bei Primelidiosynkrasikern sehr heftigc ekzematose Dermatitis, klin. ident. m it der 
spontanen Prim elderm atitis; auf die H au t von Normalen w irkt es nicht oder in ge- 
ringerem Grade, machmal aber auch kriiftig; in  letzterem Falle wird gleichzeitig die 
H au t fiir die Beriihrung m it Prim elblattern sensibilisiert. (Yicrteljahrsschr. naturforscli. 
Ges. Ziirich 72 [1927]. Beibl. Nr. 13. 1—26.) R a d t .

E. P. Clark, Studien iiber Gossypol. Die Darstellung, Rcinigung und einige Eigen- 
scliaften des Gossypols, des toxischen Prinzips der Bamnwottsamen. Gossypol wurde 
zuerst isoliert von MARCHLEWSKI (Journ. prakt. Chem. 60. 84 [1899]) u. crst von 
CARRUTH (C. 1918. II. 373) wieder einer Unters. unterzogen, ohne daB jedoch eine 
vóllige Klarstellung der Zus. dieser Verb. erfolgt ist. Die Schwierigkeit, eine einheitliche 
Substanz zu erhalten, ist einerseits begrundet in der Ggw. zahe anhaftender rótlich 
brauner Verunreinigungen, andererseits in  dem Bestreben des Gossypols, die zum Um- 
losen verwendeten Losungsmm. auBerordentlich fest zu halten. Die Zus. des reinen 
Gossypols ist C3 0 H 3 0 O8. Das sogenannte „Acetat des Gossypols“ ist lediglich eine Mol.- 
Verb. der beiden Komponenten im aąuimolckularen Verhaltnis. Bei seinem F. verliert 
es 2 H 20  unter Bldg. von Anhydrogossypol, das noch die gleichen Farbenrkk. gibt wie 
das Ausgangsmaterial. 2 der O-Atome des Gossypols liegen in Form von CO-Gruppcn 
vor. Es gibt daher ein farbloses Dioxim u. ein tief orangefarbiges Kondensationsprod. 
mit 2 Moll. Anilin. Wahrscheinlich liegt ein Chinonderiv. vor. Die ubrigen 6  O-Atome 
sind ais OH-Gruppen vorhanden, was aus der Bldg. eines Hexacetylderiv. hervorgeht.
2 von ihnen miissen sieh jedoch in bevorzugter Stcllung befinden, da sie ais Saure- 
gruppen titrie rt werden kónnen. Ferner sind 2 Acetjdgruppen des Hexacetats sehr 
schwer yerseifbar. — Die toxikolog. Unterss. wurden an weiBen R atten  ausgefuhrt, 
denen das P raparat im Baumwollsamenol gelóst intraperitoneal injiziert wurde. Doscn 
von 20 mg pro kg u. mehr fuhrten innerhalb 20 Stdn. bis 3 Tagen den Tod herbei infolge 
akuter Yergiftung. Bei Dosen von 15 mg pro kg erfolgt Tod durch chroń. Vergiftung. 
Bei Yerabfolgung von Dosen von 10—20 mg pro kg uberlebten 50% der Tierc die Yer-
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giftung. Zwischen der Toxizitat des rohen „Gossypolacetats" (Mol.-Verb.) u. der des 
analyt. reinen Gossypols besteht kein inerklieher Unterschied. Sektionsbefund bei 
akuter Vergiftung: Óltropfen im Peritoneum, Hamorrhagio der Lungen u. aller Ein- 
geweide, Herzerweiterung; bei chroń. Vergiftung: Darmverhartung, wahrscheinlieli 
hervorgerufen durch Lahmung des sympath. Nervensystems.

V e r  s u c h e. Darst. des Gossypols. Mit PAe. entfettetc Baumwollsamen (3 kg) 
werden m it A. extrahiert u. dio ath. Lsgg. auf 400 ccm eingedampft, zuletzt im Vakuum. 
Auf Zusatz von 300 ccm Essigsaure krystallisiert in 2 Stdn. dassogen. „Gossypolacetat“ 
in  P latten  vom F. 184— 187°. Aus 80 kg Samen wurden 385 g Acetat erhalten. Zur Ent- 
fernung der Essigsaure werden 50 g in 400 ccm A. suspendiert u. nach Zusatz von 1,61 W. 
so lange geriihrt, bis alles in A. gel. ist. Beim Abdampfen des A. scheidetsich das Gossypol 
ais poróse M. aus, wahrend dio Essigsaure in  W. bleibt. Aus A. -j- PAe. kanarien- 
gelbe Krystalle, dann aus A. m it W. P latten  vom F. 199° unter Zers. Brechungsindices: 
a =  1,605, fi =  1,740, -/ =  ca. 1,83. Aus A. -)- CH3OH F. 214° (Zers.). Das Gossypol 
ist opt. inakt. Mol.-Gew.-Best. nach R a b t  liefert auf die Formel C3 0 H 3 0 O8 stimmende 
Werte. Gossypol ist 1. in  A., Aceton, sonst swl., unl. in  W., aber 11. in verd. NH,OH, 
verd. N a 2C0 3 -Lsg. u. in  fixen Alkalien; bei UberschuB von Alkali farb t sieh die Lsg. 
braun, dann allmahlich purpurrot. Tiefscharlachrot 1. in konz. H 2 S 04; fallt aus dieser 
Lsg. m it W. unverandert wieder aus. L. in  gesatt. methylalkoh. HC1, erst braun, dann 
griin, schlieBlich intensiv blau. — Sogenanntes „Oossypolacetat“, C3 0 H 3 OO?’CH3 COOH, 
aus gereinigtem Gossypol bereitet, gelbe, scliief rhomb. P latten vom F. 189—190° 
(Zers.); Brechungsindices a  =  1,550, fi —  1,750, /  ca. 1,84. — Anhydrogossypol, C3 0 H 2 0O0, 
aus A. orangefarbige Stabchen von scliief pyramidalem Habitus. Brechungsindices 
a =  1,560, fi u. y hóher ais 1,75. Charakterist. sind die Rot- u. Grunfiirbungen zwischen 
gekreuzten Nikols. Die Substanz schm. teilweise bei 229—230°, dann vollstandig 
zu einer schwarzen Fl. bei 268°. — Gossypoldianilid, C,1 2 H 4 ()0 6N2, aus Bzl. gelbe Stabchen 
T o m  F. 302—303° (Zers.). Samtliche Brechungsindices sind gróBer ais 1,75. Zwischen 
gekreuzten Nikols parallele Ausloschung u. anormale blaue u. griine Farbungen. — 
Gossypoldioxim, C3 0 H3 2O8N2, aus A. m it W. dicke rhomb. P latten, die bis 315° nieht 
schmelzen. •— Hexacetylgossypol, C4 2H 4 20 14, am besten durch Acetylierung in sd. Pyridin 
m it einem UbersehuB yon Acetanhydrid. Aus Essigester -)- CH3OH dunne, fast recht- 
eckige P latten  yom F. 276—277° (Zers.). Brechungsindices, a =  1,515, fi =  1,580, 
y =  1,645. (Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 725— 39. W ashington, United States, 
Dep. of Agric.) O h le .

Angelos D.Maranis, Untersuchung der Samenkorner der Pinie (P inus Pinea L.). 
Die chem. Unters. der Samenkorner von Pinus Pinea L. ergab einen Geh. an: W. 4,88%, 
Asche 1,20%, Ol (Extraktion durch CS2) 51,50%, N-Substanzen 37,45%, Kohlen- 
hydrate 4,80%. — Das 01 war ockergelb, entliielt 95%  fl. Fettsauren u. 5°/n feste Fett- 
sauren (Olsaure bzw. Stearinsaure) u. hatte  folgende K onstanten: D . 1 6  0,921 34, E . —21°, 
Sauregrad 4,19, KÓTTSTOKFEEsche VZ. 192,22, HuBLsche JZ . 119,0, HEHNEU-Zahl 
96,0, REICHERT-MEISZL-Zahl 0,22, POLENSKE-Zahl 0,35, EZ. 188,03, Refraktometer- 
grade bei 40° 61,0. Der Nahrwert ist ziemlich groB, dio Ausbeute jedoch sehr beschrankt, 
infolgedessen sind die Piniensamen ein sehr seltenes Nahrungsmittel. (Arch. Pharmaz. 
u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 121— 22. Athen, Nat.-Univ.) L. JOSEPHY.

Fritz Zetzsche, Chana Cholatnikow und Kurth Scherz, Untersucliungen 
iiber den Kork. I I .  (I. vgl. C. 1927. I I . 268.) Um zu erfahren, ob die Cellulose ein be- 
stimmender Anteil oder ein nieht abzutrennender Begleiter des Suberins ist, wurde 
Reinkork in eine Lsg. von J  (halbes Gewicht des Korks) in trockenem Chlf. eingetragen 
u. bei Raumtemp. stehen gelassen. Der Abbau benótigt ca. 8  Wochen. Aufarbeitung 
vgl. Original. Es ha t sieh ergeben, daB der nieht abgebaute Anteil ungefiihr gleich 
dem unverseifbaren Anteil des entsprechenden Korkmusters ist, daB also Verseifung 
u. Jodabbau nur das Suberin yerandern. Der n ieht abgebaute Anteil ist J-frei, wahrend 
der aus der Chlf.-Lsg. gewonnene abgebaute Anteil ca. 45%  J  enthalt. Rohkork laBt 
sieh ebenso gla tt abbauen, aber der Suberingeh. laBt sieh so n ieht bestimmen, da die 
extrahierbaren Substanzen auch in Chlf. 1. sind. — Lage nun die Cellulose m it den 
Korkfettsauren yerestert vor, so miiBten diese Ester in  der Chlf.-Lsg. vorhanden sein. 
Verseifung des abgebauten Anteils ergab jedoch keine Spur Cellulose, sondern nur 
Fettsauren. Auch unvollstandig acylicrto u. daher in Chlf. unl. Cellulose liegt nieht 
vor, da der nieht abgebaute Anteil bei der Verseifung keine Fettsauren liefert. Ebenso 
is t die Móglichkeit, daB prim ar yorhandene Celluloseester durch das J  gespalten werden, 
auszuschlieBen, denn vergleichende Verss. zeigten, daB Triaeetylcellulose von J  in
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Chlf. nicht angegriffcn wird. Man darf daher schliefien, dafi Cellulose kein Bestandteil 
des Suberins ist u. lctztcres nur aus Fettsauren besteht. — Der Jodabbau des Suberins 
ist wahrscheinlich eine Depolymerisierung unter Bldg. jodierter Verbb. Dem eni- 
sprechend werden Oxydkorlc u. Pliosphorsaurekork dureh J  viel weniger (zu ca. 20%) 
abgebaut. (Helv. chim. Acta 11. 272—76. Bern, Univ.) L in d e n b a u m .

E rik  Hagglund, Holzchemie. Lcipzig: Akadem. Vcrlag8gesellschaft 1928. (VIII, 275 S.)
gr. 8°. M. 18.—; gcb. M. 20.—.

E s. P fla n z e n p h y s io lo g ie . B a k te r io lo g ie .
M. A. Bargues, Untersuchungen iiber die Bildung der Starkę in  den Nadeln der 

Slrandkiefer. Es wird festgestellt, daC in den Nadeln der Strandkiefer die Starko in 
den Zellen aller Gewebe m it Ausnahme der Epidermis u. der innersten Gcwebe auf- 
tr i t t .  — W ahrend im Jalirc ihrer Entstohung der Stiirkegeh. der Nadeln nur ganz 
minimal ist, findet in  don folgenden Jahren betrachtliehe Starkebldg. s ta tt; sie beginnt 
im Marz, erreicht das 1. Maximum im Mai, nim m t bis zum Ende des Friihlings wieder 
ab u. steigt bis zum Ende des September (2. Maximum); an den ersten k. Tagen des 
Oktober erfolgt plotzliclio Resorption. — Die taglichen Sehwankungen des Starkegeh. 
beriihren nur die peripharen Teile des griinen Gewebes; dort verschwindet dio Starkę 
des Naehts. Aueh zufallige Sehwankungen unter dem EinfluB vcn Gcwittern u. dgl. 
werden beobachtet. — Verss., auf kiinstlichem Wege im W inter das Auftreten von 
Sturke zu erreichen, haben nur in  Ausnahmefallon Erfolg gehabt. — Im  Sommer zeigt 
sich eine bemerkenswerte Bestandigkeit der Starko beim Aufbewahren der Nadeln in 
der Dunkelheit. Durcli Erhóhung der Temp. auf 30° kann die Starkę in  kurzer Zeit 
zum Verschwinden gebracht werden. Zweige, dereń Starkegeh. dureh langeres Ver- 
weilen in  der Dunkelheit stark  reduziert war, bilden rasoh bei Ernahrung m it einer 
5%ig. Glucoselsg. groBo Mengen Starkę zuruek. (Buli. Inst. P in 1 9 2 8 . 1— 3.) W. W.

Janos Kabay, Die Veranderung der chemischen Zusammenselzung von liadix 
AUhaeae. Zwischen April u. Oktober wurden in  den geschalten u. getrockneten Pflanzen 
Asche, Zucker, Starkę, Galaktose u. Schleim nach genau beschriebenen Verff. bestimmt. 
Der Schleimgeh. ist am niedrigsten im Juni, am hóchsten im Winter, der Starkegeh. 
h a t ein Minimum zur Blutezeit, bald darauf ein Maximum. Der Saccharosegeh. ist 
am hóchsten, wenn der Starkegeh. am niedrigsten ist, die Glucose ist von der Blutezeit 
bis zur nachstjalirigen Vegetation zu finden. Die ais Galaktose berechnete kolloidale 
Substanz wechselt wenig. Dio im Spatherbst gesammelte Wurzel ist dio wertvollste. 
(Magyar gyógyszerćsztudomanyi Tarsasdg Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4 
19—23. Budapest, Heilmittelversuehsstation.) B e r l it z e r .

Maria Arena, Ober die Wirkung der Elemente der seltenen Erden auf die Pflanzen. 
Verss. iiber die Stimulationswrkg. von VOCl3, Be(N 03)2, Z r(N O ^v Ce(N03)3, f/0 2 (AT0 3)2, 
lib-Alaun, Na-Vanadat, Na-Wolframat, N a - u. NH^M olybdat u. Uranylacetat auf die 
Wurzelbldg. von Stengeln von Alternanthera spathulata in PPEFFE R schen Nahrlsgg. 
ergaben bei U, Be, Zr (besonders in  verd. Lsg.), Ce, W (in verd. Lsg.), Rb mehr oder 
minder ausgesprocliene Stimulation. Wenig Wrkg. hatto  Mo; V war stets giftig. (Rend. 
Accad. Scienzo fisiehe, mat., Napoli [3] 3 3  [1927]. 37—39. Neapel, Univ.) K r u g e r .

Juda Hirsch Quastel und Walter Reginald Wooldridge, Untersuchungen an 
Bakterien in  Beziehung zur Fermentwirkung. Es wird die Wrkg. zahlreicher Stoffe, ober- 
flaclienaktive, Salze, J 2, Br2, Aldehyde auf solche Rkk. des Bacteriums coli untersucht, 
die einer Aktivierung dureh die Zelle bediirfen, besondors Dehydrierungsrk., wobei ver- 
sehiedene Stoffe oxydiert werden, organ. Sauren, z. B. Milchsaure, Essigsaure, Bern- 
steinsaure, Glutaminsaure, Zucker, Glycerin u. zahlreiche andere. Es zeigt sich, dafi 
die gepriiften Rkk. dureh eine Zahl von Stoffen in  derselben Reihenfolge m it der 
steigenden Konz. ausgeschaltet werden, daB aber bei anderen Stoffen eine voll- 
kommen versehiedenartige Reihenfolge der Aufhebung ein tritt. Die meisten dieser 
Hemmungswrkgg. sind irreversibel, doch lassen sich auch einzelne vollkommen riick- 
gangig machen, z. B. die Wrkg. von Ca“ dureh H 2 S. Der Angriffspunkt dieser Wrkgg. 
\rird diskutiert u. aus den Ergebnissen gesclilossen, daB die Wrkg.-Aufhebung eines 
„ak t. Zentrums" dureh verschiedene Faktoren moglicli is t: Veranderung der Ober- 
flaelie, Veranderung der S truktur der die A ktivitat bedingenden Gruppen, Ver- 
anderung der die S tabilita t der W irksamkeit bedingenden Faktoren der Umgebung. 
Daraus wird weiter gefolgert, daB die A ktm erung einer Fermontrk. nicht nur dureh 
Oberflachenadsorption eines an sich unwirltsamen stabilen Komplexes geschieht,

X. 1. 102
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sondern daB Oberflaehenadsorption u. chem. Konfiguration einer Reihe von Stoffen 
diese erst zu einem „akt. Zentrum“ m it spezif. Rk.-Moglichkeiten maclien. Dies 
diirfte fiir alle nicht von der Zełle trennbaren Aktivatoren zutreffen. (Biochemical 
Journ. 21 [1927]. 1224—51. Cambridge, Biochem. Labor.) M e i e r .

Richard Falek, Zwei natiirliche Prozesse des Cellulose- und des Ligninabbaues der 
verhólzten Membran durch Bakterien. A u f Orund eines grofieren Dungermrrotlungs- 
versuchs. AuBcr dem natiirlichen Cellulose- u. Ligninabbau des Holzes durch Faden- 
pilze (vgl. F a l c k  u . H a a G, C. 1927. I .  1172) spielen die hei/ie Iłotłe (I) u. die salpeter- 
saure oder dissimilierende Humifikalion (II), die nicht durch Fadenpilze verursaclit 
werden, eine bedeutende Rolle. Vf. stellte GroByerss. (60 Ztr.) m it uringetriinktem 
Stroh- (Blatratzen-) Pfordcdunger an, der zuerst I u. dann im dunklen Keller II 
unterlag.

V e r s u c h e .  1. Bei der heiBen Rotte nim m t der Cellulosegeh. rapid ab, walirend 
der Ligningeh. m w erandert bleibt. —  Bei II t r i t t  der Lignin- u. Celluloseabbau gleicli- 
zeitig ein, darin  gleicht dieser ProzeB dem korrosiven Abbau des Holzes durch Faden
pilze. — 2. Die Pentosane vermindern sich bei I u. II schneller ais die Cellulose. Die 
bakterielle Rotte des Strolies ist also ein Pentosan-Celluloseabbau, wahrend die Holz- 
destruktion durch Fadenpilze ein fast reiner Celluloseabbau ist. — 3. Die natron- 
lósliche Substanz nim m t bei I u. II ab, wie bei der Fadenpilzkorrosion, im Gegensatz 
zur Fadenpilzdestruktion. — 4. Die wasserlóslichen Extraktivstoffe vermehren sich 
bei I  zunachst noch etwas, bei H is t keine Veranderung zu sehen. — 5. Der W.-Geh., 
der boi den hohen Garungstempp. sclmell entweicht, muB immer erganzt werden u. 
ungefahr 60% betragen. — 6 . Bei der Analyse der grofien Gasmengen, die sich bei
I entwickeln, findet man C0 2  u. etwas Ammoniak. — 7. Der Ascliengeh. steigt bei
II infolge der Abnahme der organ. Substanzen. — 8 . Im  Verlaufe von II, die von
einer Abnahme des C-Geh. u. C0 2 -Entw. begleitet ist, bildet sich freie Salpetersaure. 
Eine Beziehung zwischen NH 3 -Bldg. u. nachfolgender Nitrifikation konnte nicht 
beobachtet werden. (Cellulosechemie 9. 1—6 . Beilage zu Papierfabrikant 26. Hann.- 
Miinden, Mykolog. Inst. d. Forstl. Hochsch.) M iciIE E L .

B. P. B. Naidu und Jemadar Shamsher Jang, Erzeugimg von Alkalinitat durch 
Pesthacillen in  Bouillon und die Wirkung dieser Alkalinitat au f die Giftigkeit und, die 
Starkę der Prophylaxe. Die Alkalibldg. in Pest-Bouillonkulturen wachst bis zur 5. 
bis 7. Woche. Noch nach 176 Tagen ist der Bacillus lebensfahig u. uberimpfbar. 
Die Giftigkeit leidet nicht. (Indian Journ. med. Res. 15 [1927]. 335—41. Bombay, 
Haffkine Inst.) F. Mu l l e r .

J. F. Caius, S. A. Kamat und B. P. B. Naidu, Die baktericide Wirkung einiger 
organischer Quecksilberverbindungen au f den Pestbacillus. p- u. o-Chlormercuriphenol; 
o--p-Dichloromercuriphenol u. o-p-Diacetomercuriphenol, alle 1. in NaOH, wirkten in 
Verdd. von etwa 1: 320000 in 15 Min., von 1: 640000 (das letzte) bis 1: 5,1 Millionen 
innerhalb 24 Stdn. in vitro auf Pestbacillen abtótcnd gegen 1 : 600 bei Phenol u. 1 :2  
bzw. 10000 bei Trichlorphenol. — Mercuriertes Trypanblau, Trypanrot u. Sdurefuclisin 
haben auch viel starkere bactericide Wrkg. ais ohne Hg. (Indian Journ. med. Res. 15 
[1927]. 327—33. Bombay, Haffkine Inst.) F . M u l l e r .

W. Borchardt, Die Blausaureresistenz des d' Herelleschen Bakteriophagen. Mit 
10°/oig. Essigsaure oder 10%ig. HC1 neutralisierte KCN-Lsg., die den Nahrbóden in 
Konzz. von 2,5—3,3° / 0 zugesetzt wurde, fuhr t  in 72 Stdn. zur Abtotung aerober u. 
anaerober Bakterien, sowie des Vaccinevirus. Bakteriophagen (gegen Shiga- u. Y-Ba- 
zillen) werden ebenso wrie Trypsin, Pepsin, Papain selbst durch 20% KCN nicht be- 
cinfluBt. Vf. faBt daher das Łysin ais ein Ferm ent auf. (Ztsohr. Immunitatsforsch. 
exp. Therapie 54. 403—08. Hamburg, Inst. f. Tropenkrankh.) S c i in i t z e r .

Alfred Pettersson, t)ber das Verhalten der f}-Lysine zu den Lósungsmitteln fiir  
Lipoide. Der durch hóhere Thermoresistenz ausgezeiebnete baktericide Bestandteil 
des Serums, den Vf. ais fi-Łysin bezeichnet, biiBte durch Behandlung m it A., Chloro
form u. PAe. seine W irksamkeit gegeniiber den hauptsiichlich angewandten Test- 
bakterien (Subtilis, Putrifieus, CoH) nicht ein. Das /?-Łysin unterscheidet sich dadurch 
grundsatzlich vom thermolabilen Serumalezin, das durch eine derartige Extraktion 
zerstort wird. Eine Ausnahme bildet das Aceton, das m it Serum einen nicht bakteri- 
ciden Nd. gibt. Die Sera wurden zur Extraktion 2 Stdn. geschiittelt, danaoh vom Lo- 
sungsm. wieder getrennt u. z. T. nach Verd. m it W. im Vakuuni bei 40° dest. Auch 
getrocknete Sera kónnen ohne Verlust an /?-Lysin es trah iert werden. (Ztschr. Im m uni
tatsforsch. exp. Therapie 54. 292—302. Stockholm, Karolin. Inst.) S c h n i t z e r .
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W. Silberstein, Unter suchungen zur Cliemozeptorentheorie. VII. Mitt. Biolo- 
gisches Verhallen der Trypanosomen im  Interferenzmrsuch. U nter kombinierter Be
handlung m it Natriumthioglykołat ais hemmender u. Brecliweinstein ais gehemmter 
Substanz t r i t t  boi der expcrimentellen Trypanosomeninfektion der Maus eino Anderung 
des Infektionsverlaufes auf, der einen mehr chroń. Charakter zeigt. In  diesen Fiillen 
nehmen die Trypanosomen den immunbiolog. Charakter des Rezidivstammes an, auch 
in  solchen Fallen, in  denen ein vólliges Verschwinden dor Trypanosomen gar nicht zu 
beobachten war. (Ztschr. Immunitatsforscli. exp. Therapie 54. 324—34. Berlin, Inst. 
R . K o c h .) S c h n it z e r .

Viktor Bermann, Die Pufferung ais biologisches Prinzip. Uberblick iiber die 
der Puffermig in der Garungschemie u. Agrikulturchemie zukommende Bedeutung. 
(Ztschr. angew. Chem. 41.153—57. Wchschr. B rauerei45. 21—24. Olmiitz.) SlEBERT.

Carl Neuberg und Maria Kobei, Vermeintliche Abfangung von Methylglyoxal 
bei der alkoholischen Giirung. Bei der desmolyt. Zuckcrspaltung setzt nach NEUBERG 
die Dismutationsrk. am H ydrat des Metliylglyoxals ein. Verss., die intermediar ge- 
bildeten Prodd. abzufangen, hatten  m it Semicarbazid nur das Abfangen von Acet- 
aldehyd ergcben, wahrend nach KoSTYTSCHEW u. S o l d a t e n k o w  (C. 1927. I I . 1972) 
m it Semicarbazid Methylglyoxal abgefangen wird. Diese Angabe ist jedoch unzutreffend, 
da unter den gewahlten Bedingungen nicht das Disemicarbazon des Methylglyoxals 
(C5H J()0 2 N6) (I), sondern ein Zers.-Prod. des Semicarbazids, das Hydrazodicarbon- 
amid (CaHjOoN.,) (H) erhalten wird. Diese Zers. ,verlauft in wss. Lsg. nach der Formel
2 NH 2 -ĆO-ŃH-NH 2  =  N 2H 4 -f- N H ,-CO -N H  — NH-CO-NH2. H  wird beim Auf- 
arbeiten eines Versuchsansatzes ohne Hefe in noch groBerer Menge erhalten ais mit 
Hefe, da hier ein gróficrer Teil des Semicarbazids an den Zucker der Garlsg. u. an den 
intermediar entstehenden Acetaldehyd gebunden wird u. so der spontanen Zers. ent- 
geht. — Vergleich der Eigg. der beiden Verbb.: I  F. 257—258° (unter star ker Braun- 
farbung), I I  257° (ohne Zers.). Lósliehkeit in  siedendem W., I  0,21 g in 100 ccm, II
0,76 g. Lósliehkeit in  siedender 50%ig- Ameisensaure, I  6,3 g in 100 ccm, I I  0,76 g,
I  lost sieh in 30%ig. wss. NaOH oder KOH m it tief citronengelber Farbę, I I  bleibt 
farblos. I  scheidet bei der Oxydation m it Biehromat -f- H 2 S0 4 keinen gefarbton Korper 
aus, II  bildet dabei das charakterist. organgefarbene Azodicarbonamid. I  gibt durch 
doppelte Umsetzung m it essigsauren p-Nitrophenylhydrazin quantitativ  das tief- 
rote Methylglyoxal-p-nitrophenylosazon, n  kein rotes Osazon. I  entsteht im Hefevers. 
auch nicht in geringeren Mengen, da m it der Laugenrk. noch 1 Teil I  neben 10 Teilcn II  
nachgewiesen werden kann u. die Bldg. des p-Nitrophenylosazons aus I  noch m it 0,2 mg 
von I  gelingt. (Biochcm. Ztschr. 191 [1927], 472—77. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.- 
Inst. f. Biochemie.) LOHMANN.

E 6. T ie rp h y s io lo g ie .

W. J. German und J. s. Barr, Eleklrische Variationen ais Index von Pankreas- 
aktivilat. Katzen wurden in  Amytalnarkose m it Novocainlokalanasthesie ohne jede 
Erregung operiert, eine Glaskanule in  den Pankreasgang eingefiihrt u. der Darm ver- 
naht. Abgeleitet wurde vom Pankreas u. zum Teil gleichzeitig von anderen Organen. — 
Auf intravenóse Traubenzuckerinjektionen erfolgte nach verschieden langer Latenz 
eine konstantę elektr. Sehwankung im Pankreas. (Amer. Journ. Physiol. 82 [1927]. 
733—41. H arvard Med. School.) F . M u l l e r .

Margaret E. Mac Kay, Histamin und Speichelsekreticm. Bei Katzen u. Hunden 
in A., CHC13  u . Chloralosenarkose bewirkt Histamin in der Halfte der Falle leichte 
spontane Speichelsekretion, starkere ohne Narkose. — Fehlt der Reiz zur Speichel- 
absonderung, so w irkt Histamin nicht speicheltreibend. Ging Pilocarpin oder Atropin 
voraus, w irkt Histamin hemmend. — Nach Chordareizung w irkt es stark  speichel
treibend. — Vf. yermutet, daB Histamin sekretor. bei vorheriger Neryenreizung, ferner 
mechan. durch K ontraktion der kontraktilen Driisenelemente -wirkt. (Amer. Journ. 
PhysioL_82 [1927]. 546— 56. Halifax, Dalhousie Univ. Physiol. Inst.) F . M u l l e r .

Nathaniel Kleitman, Der Einjlufl des Hungers auf die Speicheldbsonderung nach 
Pilocarpin und seine Beziehung zu bedingter (,,conditioned“) Speichelabscmderung. Bei 
Speichelfistelhunden wurde der ,,unbedingte“ Reiz durch Morphin, der bedingte Reiz 
durch taktile u. visuelle Erregungen hervorgebracht. — Durch wiederholte Pilocarpin- 
injektionen wird kein bedingter Reflex heryorgerufen. Bei Hunger wird die Pilocarpin- 
speichelabsonderung geringer ais n ., teils infolge zu geringer W.-Aufnahme, teils 
infolge Atropliie der Driisenzellen. — DaB bei Hunger bedingter jMorpftirc-Speichel-
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ref!ox fchlt, ist wahrscheinlich dio Folgo des Versagens des Centralneryensystems. — 
Pilocarpin subcutan injieiert wird im Hungerstadium langsamer resorbiert u. aus- 
geschieden ais boi n. Erniihrung. (Amor. Journ. Physiol. 82 [1927]. 686—92. Cbicago, 
Physiol. Univ. Lab.) F . M u l l e r .

Th. von Fellenberg nndHans Pacher, Der Jodgelia.lt der Schilddriisen verscliiedener 
Rinderrassen und seinc Beziehungen zur Bescliaffenlieit dieser Driisen. (Biochem. Ztschr. 
188 [1927]. 339—64. —  C. 1927. I I . 2075.) G r o s z f e l d .

Casimir Funk, Ober eine. neue Reihe. von Reagenzien zur cliemischen Fraktionierung 
von biologisch wirksamem. Ausgangsmaterial. A nsta tt Pikrinsaure zu yerwenden, 
•wird der Yers. gomacht, die Metallsalze der Pikrinsaure, Pikrolonsaure u. des Naphthol- 
gelbs ais mehr spezif. Fallungsmittel fiir die Trennung biolog, wirksamer Stoffe zu 
benutzen. In  einigen Fallen (Insulin, Hypophysin u. anderen) is t dies gelungen. 
(Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 181—85. Warscliau, Staatl. Hygieneschule.) Me i e r .

John R. Murlin und Estelle E. Hawley, Resorpiion von Insulin  aus dem Darm- 
kanal pankreasloser Hunde, wenn es durch Blutserum geschiitzt ist. Pankreasfreie Hunde 
wurden m it Pankreatin (30 g pro Tag )viele Monate am Leben gehalten. In  Blutserum 
gegebenes Insulin wird nicht von den proteolyt. Fermonten angegriffen u. in  grofierem 
Umfange resorbiert. Der respirator. Quotient kann wio bei subeutaner Injektion 
steigen. Der H arn war tro tz fleischhaltiger ausreichender K ost oft ganz zuckerfrei. — 
Auf den Blutzuckerstand w irkte durch den Magendarmkanal eingofiihrtes Insulin nicht. 
so intensiy u. so schnell wie subcutan injiziertes. Die Leber scheint den Korper gegen 
Shock zu schiitzen. Hypoglykamischer Shok wurde nie beobachtet. — Die am langsten 
lebenden Hunde lebten 41, 81, 91 u. 125 Tage ohne Pankreas bei yoller Kost, der letzte
67 Tage nach Wurf von Jungcn. (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927]. 147—61. Rochester, 
Univ. V ital Economics Dept.) F . Mu l l e r .

David L. Drabkin und H. Shilkret, Insulinanhydramie. Bedeulung der Wasser- 
reserve bei einer physiologi-schen Krisis. Infolge Diirstens wasserarme Hunde zeigen 
viel schwerere Formen von Wassermangel nach Insulin  ais n . wasserhaltige Tiere. Die 
ersten starben spatestens nach 4 Tagen. (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927], 141—46.
New Hayen, Yale Univ., Physiol. chem. Lab.) F . M u l l e r .

F. Depisch und R. Hasenohrl, Experimentelle Untersuchungen iiber die Insulin- 
resistenz beim Diabetes mellitus. Serum eines gegen Insulin  refraktaren Patienten 
schwachte, Kaninchen intravenós oder subcutan zugefuhrt, die Wrkg. des Insulina 
ab. Patient hatte  einen paranephrit. AbszeB. Der E iter zerstórte in  kleinster Menge 
schon Insulin, auch nach 2-std. E rhitzen auf 80° oder in  Ggw. von Phenol. — Drei 
andere insulinrefraktare Falle zeigten diese Serumveranderung nicht. — Die Insulin- 
Blutzuckerkurve wird n icht beeinfluBt, wenn Gynergen oder HefepreBsaft m it In 
sulin zusammen injiziert werden. (Ztschr. ges. exp. Medizin 58 [1927]. 110— 16.
Wien, I. med. Klinik.) F . Mu l l e r .

Alexander Hynd, Die Wirlaing gewisser Zuckerderivate auf mit Insulin behandelle 
Mause. Die Insulinwrkg. wird durch dio gepriiften Substanzen: d-Glukosimin, 
d-Glukosureid, d-Glukosaminliydrochlorid, Chitose in keiner Weise verhindert. 
(Biochem. Journ. 21 [1927]. 1091—93. Univ. of St. Andrews, Physiol. Dep.) Me i e r .

H. M. Hines, C. E. Leese und H. R. Jacobs, Die Wirkung von P ituitrin au f die 
Verteilung von Injektionslosungen. (Vgl. Amer. Journ. Physiol. 81. 27; C. 1927. II. 
1167.) Wenn man Pituitrin  n ieht narkotisierten Hunden in  Ringerlsg. intravenos 
kontinuierlich einfloBt, bleibt die Harnmenge 2 Stdn. unveriindert. Das Blut wird 
verd. u. die FI. strom t aus den Geweben langsamer ais n. zuriick. In  den folgenden
3 Stdn. erfolgt der Ausgleich: Ausfuhr der E strafl., keine Diurese. — In  Athernarkose 
ist die Verd. des Blutes nur gering; die Harnmenge wird ein wenig gróBer ais n. Die 
Gewebe nehmen aus Ringerlsg. oder Ringerlsg. m it Pituitrin  mehr FI. auf ais ohne 
Narkose. (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927]. 269—74. Iowa City, S tate Univ.) F . Mii.

E. J. Lesser, Zur Genese der diabetische.il Hyperglykdmie. Vf. y e rtritt die Ansielit, 
daB die Sehnelligkeit der Zuckerentstehung in  der Leber in  erster Linie davon ab- 
hangt, daB Glykogen u. Diastase reversibel raumlieh getrennt u. genahert werden 
konnen. Vf. bestreitet die Anschauungen O. L oew is, daB es in  der Leber „struktur- 
fixierten“  Zucker gabe, daB durch ein Leberhormon , ,Glykamin“ die Strukturfixation 
des Zuckers aufgelioben werden konne. Bei Leberdurchstrómungen fand Vf. am 
Froscli keine Bestatigung dafiir. — Die Sehnelligkeit der Glykogenolyse in  der iso- 
liertcn Frosehlcber hangt n icht von der Holie des Zuckergeh. ab. — Die Verteilung 
des Zuckers zwischen Leber u. Durchstrómungsfl. wird allein nach den Diffusions-
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gesetzen ausreichend erklart. — Dio Prodd. der Glykogenolyse hemmen sie bei ge- 
niigend hoher Konz. Eine Ausspiilung dieser Prodd. steigert allein noeli nicht den 
Zuckerspiegel in  der Leberzelle. Dazu mu 13 Ferment u. Substrat einander genahert 
sein. Es ist leicht vcrstandlich, daB ein an der Leber zuckertreibcnd wirkender Stoff 
Traubenzucker, der an den Erythrocyten adsorbiert ist, verdrangt. (Klin. Wclischr. 
7 . 25— 26. Mannheim, S tadt. Krankenanstalten.) F . M u l l e r .

G. H. Whipple und F. S. Robscheifc-Robbins, Blutregeneralion bei schwerer 
Anamie. X . Assimilalion und Konservierung von Gallenfarbsloff, Bluthamoglobin und 
Muskelhdmoglobin. (IX. vgl. Amer. Journ. Physiol. 79. 260.) Bei Hunden m it %  des 
n. Hamoglobins (Hb), die bei Ernahrung m it bestimmtem vitaminhaltigen, Fe-armen 
Brot in 1  Woche nur 1—3 g Hb bilden, sich aber sonst ganz wohl befinden u. guten 
A ppetit haben, wurden 80—90% intraperitoneal oder intravenós zugefiihrtes H b zum 
Aufbau junger Erythrocyten yerwertet. Getrocknetes Blut per os gegeben, wird nur 
zu 6 — 20%, m it Pankreasferment verdautes Blut zu 40% umgearbeitet. — Muskelhb. 
ist intravenós schadlich fiir die Nieren; doeh wird ein Teil zum Bau von neuem Hb 
verwendet. — Frisehe Hundegalle wurde nicht zur Bldg. von Erythrocyten aus- 
genutzt. (Amer. Journ. Phvsiol. 83 [1927]. 60—75. Rochester School of Med. F. Mu.

F. S. Robscheit-Robbins und Gr. H. Whipple, Blutregeneralion bei schwerer 
Anamie. X I. Eisenwirkung durch die Nahrung, getrennt von Organwirkung. (X. vgl. 
vorst. Ref.) Pflanzenfresser kónnen aus Chlorophyll vielleicht H b bei Anamie aufbauen, 
Hunde nicht. Bei Fe-armer Ernahrung kónnen kleine Mengen Fe die Hb-Bldg. be- 
einflussen. Es hiingt vom yorhandenen Korper-Fe-Depot ab. — Zusammen m it Leber- 
oder Nierensubstanzen erfolgt Fe-Assimilation. Es ist Summation der Wrkg. zu kon- 
statieren. (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927]. 76—83. Rochester, School of
Med.) i F. M u l l e r .

W. Denis und Lucille Reed, Beitrag zur Wirkung der Ernahrung auf die Konzen- 
tration des Nicht-Eiweifi-Schwefels des Blules. (Vgl. C. 1927. II. 588. 1045.) Es scheint 
keine Beziehung zu bestehen zwisehen anorgan., Neutral-S, Atlierschwefelsauren im 
Blut u. Hohc der S-Ausscheidung, S-Konz. im H arn oder S- u. N- Gehalt in der Nahrung.
— Die Hohe des anorgan. S im Blut steht in Beziehung zu der Harnmenge. (Amer. 
Journ. Physiol. 83 T1927]. 47—51. New Orleans, Tulane Univ. Biochcm. Lab.) F . Mu.

Jesse L. Bollman, Charles Sheard und Frank C. Mann, Das Blutbilirubin nach 
Chlorophyllinjektionen. (Vgl. C. 1927. H . 1164.) Spektrophotometr. bestimmt steh t 
der Bilirubingeh. des Blutes einige Zeit nach Ligatur des Ductus choledochus u. Ent- 
fernung der Gallenblase auf konstantem Niveau. Intravenose Injektion von Chloro- 
phyll Yeriinderte die Bldg. von Bilirubin nicht, darauf folgende Injektion von lack- 
farbenem Blut steigerto sie sofort. — Bilirubin entsteht also nicht aus Chlorophyll 
unter fiir seine Entstehung giinstigen Umstanden. — Auch Pflanzenfresser, die Chole- 
hamatin in  Zeiten ehlorophyllarmer Kost in der Galie ausscheiden, bilden nicht aus 
Chlorophyll Bilirubin u. daraus Hamoglobin. (Amer. Journ. Physiol. 82 [1927]. 239 
bis 240. Rochester, M ayo Found.) F . M u l l e r .

M artin  F . Cashin und V ladim ir M oravek, Die physiologische W irkung von Chole- 
sterin. Intravenóse Injektion von Leeithin-Cholesterinemulsionen bewirkte bei Katzen 
in Mengen von 6  cem (0,3% Lecithin +  3%  Cholesterin) sofortigen Tod. Je  weniger 
Lecithin, um so giftiger war Cholesterin. — Auch bei kleineren Cholesterindosen fiel 
der Blutcholcsteringeh. um 20—60%. Der Cholesteringeh. der Lunge nahm stark zu 
ohne Embolien, es fand sich in dem Alveolarendothel. Der Blutzucker blieb unbeein- 
fluBt. (Amer. Journ. Physiol. 82 [1927]. 294— 98. Montreal, Roy. Viet. Hosp.) F . Mu.

F. Hogler und K. Ueberrack, Studien iiber die Befraktionsdifferenz. I. Mitt. 
Refraktionsdifferenz bedeutet die Differenz des Refraktionswertes von Plasma oder 
Serum gegenuber dem ais EiweiB berechneten Werte. Sie sinkt bei langer dauemdem 
Hungem u. Dursten, durch Aderlasse, steigt bei schwerer Arbeit oder durch Stauung 
in den Yenen oder Arterien bei der Blutentnahme. — Sie ist im Haut- u. Arterien- 
blut ziemlich gleich. — Es besteht keine Parallelitat zwisehen Refraktion u. Fibrinogen- 
geh. Das refraktometr. Verf. ist fiir Plasma zu ungenau, fiir Serum unbrauchbar, 
da die Gerinnung die Verhaltnisse ganz unvorhersehbar andert. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 58 [1927]. 22—39. Wien, I. med. Abt. Kais.-Elisabeth-Spital.) F. Mu l l e r .

F. Hogler und K. Ueberrack, Studien iiber die Refraktionsdifferenz. II . Mitt. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Die Refraktionsdifferenz kann durch Stauung sogar negativ 
werden, wahrend im Plasma der Fibrinogengeh. unyerandert bleiben kann. Fibrinogen
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reiBt bei der Gerinnung unter Stauung mehr W. an sich ais ungestaut. (Ztsclir. ges. 
exp. Med. 58 [1927], 40—50. Wien, I. med. Klinik.) F. Mu l l e r .

F. Hogler und K. Ueberrack, Sludien iiber die Refraktionsdifferenz. I II . Mitt. 
EinflufS von Elektrolyten und Anełektrolyten. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei Gesunden sinkt 
die Refraktionsdifferenz ivalircnd der W.-Probe m it Diurese. Bei NaCl-, W.- oder 
NaHC03-Zufulir stieg die Refraktionsdifferenz wahrend Diuresehemmung. — Nach 
K  u. Ca erfolgt Sinken bei Eindickung, nach HC1 Sinken bei Diurese u. Verd. des 
Blutes. Das Fibrinogen zeigt niomals erhebliche Veranderungen. — Boi Nepliritis 
u. Nephrose bowirkt NaCl-Einnalime im Zustand der Ódembereitsehaft Anstieg, 
Salzentziehung, K  u. Ca Absinken. — Bei im W .-Hauslialt abnormen Fiillen von 
Myxódem oder Basedow fand sich bei Zunahme der Diurese Abnahme, bei Diurese
hemmung Steigerung der Refraktionsdifferenz. (Ztsclir. ges. exp. Medizin 58 [1927]. 
51—75. Wien, I. med. Klinik.) F. M u l l e r .

F. Hogler und K. Ueberrack, Sludien iiber die Refraktionsdifferenz. IV. Mitt. 
Einflu/3 des Schwitzens. (III. vgl. vorst. Ref.) Nach gróBeren ScliweiBverlusten 
infolge Arbeit oder durch Pilocarpin erfolgt Abnahme der Refraktionsdifferenz. — 
Sie wird durch Schwankungcn im (Juellungsdruck der Plasmakolloide becinfluBt.
(Ztsclir. ges. cxp. Medizin 58 [1927]. 76—80. Wien, I. med. Klinik.) F. M u l l e r .

L. Reiner, Zur Kenntnis des Serumglóbidins. Nach Extraktion m it A. u. A. 
bei —20° u. Extraktion m it A. erweist sich das Serumglobulin bei Elektrodialyse 
u. Ammonsulfatfallung ais unvcrandert, das Euglobulin kann also nicht ais eine Lipoid- 
EiweiByerb. angesehen werden. Das Globulin, das bei Dialyse ausfallt, scheint aus 
einem grófitenteils in  W. u. Salzlsgg. unl. Stoff zu bestehen, der nur durch Schutz- 
kolloid im Serum gel. gehalten wird. Das Globulin h a t eine breite isoelektr. Zone. 
Die Dissoziation der ionogenen Gruppen liegt bei pn =  4,6—4,1 u. bei ph =  5,9. 
(Biocheni. Ztsehr. 191 [1927]. 158—74. Pecs, Hygien. Inst. K . ung. Elisabeth.
Univ.) M e i e r .

K. Samson, Die Fibrinogenmenge wid ihr Verhdltnis zur Labilitat in  Plasma. 
Es bestclit meist ein Parallelismus zwischen Blutsenkungsrk. u. Fibrinogengeh. des 
Serums. Die bei Zusatz von 26% NaCl-Lsg. auftretende Flockung im  Serum geht 
ebenso m it dem Fibrinogengeh. parallel. (Biochem. Ztsehr. 191 [1927]. 220—33. 
Hamburg-Friedrichsberg, S taatskrankcnanstalt.) MEIER.

George B. Ray, Die Oxydation von milćhsaurem Natrium durch Erylhrocyten. 
Ausgewachsene E rythrocyten bilden C0 2 u. verbrauchen 0 2. Bei LuftabschluB ent
steht Acetaldeliyd. Bei Ggw. von 0 2  scheint dann Acetylperoxyd u. daraus Metliamo- 
globin zu entstehen. (Amer. Journ. Physiol. 82 [1927]. 405—14. Cleveland, Western 
Res. Univ. School of Med.) F. M u l l e r .

Thomas Richard Parsons und Winifred Parsons, Beobaclitungen uber einige 
Oxydaticmsvorgange im  Blutserum. In  Ggw. von Oxydationsmitteln K 3Fe(Ca)0, 
KMnO.,, K 2Cr2 0 7 findet im Serum eine konstanto Oxydation sta tt, die auch bei Zu
satz von Eisensalzon bei alkal. Rk. stattfindet. A .-Extraktion yermindert, Aus- 
fiillung der EiwoiBkórper liebt diese Oxydation auf. Bei Zusatz der in  N-Atmo- 
sphare cxtrahierten Stoffe t r i t t  die Oxydation wieder in geringem MaBe ein. (Bio- 
chemical Journ. 21 [1927]. 1194—1205. Montreal, Canada, Mc G illUniv. Klin.) Me i e r .

John Marrack und Leslie Frank Hewitt, Der E influp  der Wasserstoffionen- 
hnizeniration und Eiwei/3konzentration au f den osmotischen Dnick der Serumeiweifi- 
korper. Das Serum w ini unter sterilen Bcdingungen in  Kollodiumliiilsen gegen eine 
Salzlsg. in  osmot. Gleiehgewicht gebracht u. EiweiBgeh., C0 2 -Spannung, Cl-Konz.. 
[H ] u. EiweiBkonz. innen u. auBen bestimmt u. [H+] variiert. Der osmot. Druok 
steigt m it zunehmendem pn, doch nicht linear m it der EiweiBkonz. Die Verb. Base- 
EiweiB is t also nicht quantitativ  dissoziiert, auBerdem is t der Aktivitatskoeffizient 
der Ionen geringer in der EiweiBlsg. ais der wss. Lsg. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 
1129— 40. London, Hospital E  1. Hale Clinic Labor.) M e i e r .

Kurt Meyer und Hans Loewenthal, Untersitchungen iiber Antikorperbildung in  
Gewebskulturen. Vff. explantierten Gewebe (Milz, Lympliknoten u. ,,Milchflecken“  des 
Netzes) von Kaninchen, die gegen Typhusbacillen scliwach immunisiert waren nach 
den Methoden der Gewebezuchtung u. fanden, daB sehon 72 Stdn. nacli der Explanta- 
tion, in der 2. Generation eine Steigerung des Agglutinintitcrs um das 4-faehe ein- 
getreten war. Auch wenn man gleich nach einer intravenósen Injektion von Typhus- 
bacillen die isolierten Gewebe zuchtet, bilden diese Antikórper in  vitro. Nach 72 Stdn. 
ist der hochste T iter erreicht, der spater wieder absinkt. Es wird der Beweis erbracht,
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daB die reticulo-endothelialen Zellen Antikorpcr bilden. MnCL befórdert die Anti- 
kórperbldg. nieht, hemmt aber das Gcwcbswachstum noch in der Konz. 1 : 1  Million. 
(Ztschr. Immunitatsforscli. exp. Therapio 54 . 409—19. Berlin, Virchow-Kranken- 
haus.) S c h n it z e r .

Helen Bounjuin, Sludien iiber Diabetes insipidus. I I .  Die diuretische Substanz. 
Vorl. M itt. (I. vgl. Amer. Journ. Physiol. 79. 362.) Aus Gcliirn von Hunden konnte ein 
diuret. wirkendes Prod. extrahiert werden. Es ist reichlicher in der ,,Mammilarregion“ 
von an experimentcllen Diabetes insipidus leidenden Hunden ais von n. vorhanden, 
wird durcli Phosphorwolframsaure nieht gcfallt. — Auch aus Blut konnte bei Diabetes 
insipidus-Hundcn, nieht bei n., eine diuret. wirkende Substanz gewonncn werden, 
die durch Kochen in  alkal. Lsg. zerstort, in neutraler Lsg. u. trocken stabiler ist u. auch 
nieht durch Phosphorwolframsaure gefiillt wird. — Bcide Prodd. bewirken die gleichc 
Diureseform m it D urst u. leiehtere Ansprechbarkeit der Niere durch Diuretica ais 
unter n. Umstiinden. — Aus H arn wurde ein ahnliches Prod. niclit isoliert. (Amer. 
Journ. Physiol. 8 3  [1927]. 125—33. Univ. of South Dakota.) E. Mu l l e r .

Gulbrand Lunde, Ober die Jodausscheidung durch den Harn eon Bewohnern eines 
noncegisćhen Kropfgebieles. (Verhandl. Schweizer. Naturforschenden Ges. 19 2 7 . I I .
2 Seiten Sep. — C. 1 9 2 8 . I. 1298.) W . W o l f f .

Alexander Palladin und Elene Ssawron, Beilrag zur Frage der kindlichen 
Krealinurie und ilirer Abhdngigkeit von der Scliilddru.se. Die Kreatinurie junger Hunde 
u. Kaninchen wird durch Schilddriisenexstirpation kaum beeinflufit. (Biochem. 
Ztschr. 1 9 1  [1927]. 1—12. Charków, Ukrain, biolog. Inst.) Me i e r .

Leslie Frank Hewitt, Identitdt des Hameiweifles. Das HarneiweiB bei ver- 
schiedenen Nierenerkrankungen u. bei Scliwangerschaftsalbuminurie h a t dieselbe 
spezif. Drehung wio das Serumalbumin. (Biochemical Journ. 2 1  [1927]. 1109—11. 
London, Hospital, Hale and Dunn Clin. Labor.) Me i e r .

E. S. Gurdjian, Wirhung von cfiemischen und Warmertizen auf das freigelegte
verłdngerte Mark des Hundes. Lokale Einw. von Milchsaure u. CO, auf die freigelegte 
Dorsalflache der Medulla des Hundes verandert den Atmungsrhythmus nieht. — 
Bestimmte Gebiete der Medulla reagieren auf Hitzereiz. — Starko Salzlsgg. u. NaCN 
steigerten den ^lfmMw/srhythmus. (Amer. Journ. Physiol. 82 [1927]. 261—68. Anat. 
Dopt. Univ. of Michigan.) F. MULLER.

Alrick B. Hertzman und Robert Gesell, Die Regulierung der Almung. X H . Die 
VagusreflexkwUrolle der respiralorischen Bewegungen beim isolierten Kopf. Peripherisclie 
rnechanische und chemische Falctoren. Bei gekreuzter Durchblutung nach HEYMANS 
u. Freilassung der Vagi wurde der Kopf unblutig bei dem einen Tier durch eine Klammer 
vom iibrigen Kórper abgetrennt. — Beim intakten Tier sind dio Kehlkopf- u. Atem- 
bcwegungen synchron. Am isolierten Kopf wurden sie durch Dyspnoe (Aufhebung 
der kunstlięhen Atmung, C02, 0 2 -Mangel, NaCN) lebhafter ais zuvor. Das gleiche
sah man beim Blutspender. (Amer. Journ. Physiol. 8 2  [1927]. 608—20. Ann Arbor,
Dcpt. of Physiol.) F. M u l l e r .

F. A. Hitchcock, Der Gesamlenergiebedarf der Albinoraile fiir  Wachstum und Be- 
wegung. Auf Grund des Nahrungsbedarfs wurde festgestellt: Jungę R atten  verbrauchen 
in den ersten 30 Tagen 11,5 kal. pro g Gewichtszunahmc, Fleischfiitterung steigert 
das W achstum bei geringerem Verbrauch (10,6 kal. pro g). Kontrolltiere brauchten
4,3 bzw. 4,2 kal. zur Verdoppelung des Geburtsgewichts. — Vom 30. bis 90. Tag ist 
der Kal.-Bedarf pro g Gewichtszunahmc umgekehrt proportional der Quadratwurzel 
der prozentualen Zunalime. — Erwaehsene Tiere haben fiir freic Bewegung einen Be- 
darf proportional der Kubikwurzel der in m ausgedriickten Kórperarbeitsleistung. 
(Amer. Journ. Physiol. 83  [1927]. 28—36. Ohio S tate Univ. Physiol. Lab.) F . Mu.

Beulali D. Westerman und William C. Rose, Die Verwertbarkeit von Disulfid- 
sduren ais Ersatzstoffe bei cystinfreier Erndhrung. Synthet. Dithiodiglykolsdure u. fi-Di- 
thiodipropionsaure vermógen das Cystin in  der N ahrung (bei Ratten) n ieht zu ersetzen. 
Dithiodiglykolsaure w irkt auch bei gleichzeitiger F iitterung m it Cystin sehadlich, 
wahrend die ^-Dithiodipropionsaure dann kaum einen EinfluB auf das Wachstum aus- 
iibt. (Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 533—41. Urbana, Lab. of Physiol. Chem., 
Univ. of Illinois.) LOHMANN.

E. C. van Leersum, Prophylaktisclie Yerwendung von Lebertran. Durch Fiitterung 
von M uttcrratten m it Lebertran waren Nachkommen so immun gegen Rachitis geworden, 
daB es auch durch einseitiges Raehitisfutter nieht gelang, die K rankheit bei diesen
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hervorzurufen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 72. I. 680—85. Amsterdam, 
Univ.) G r o s z f e l d .

Edward Hoyle und Sylvester Solomon Zilva, Die antiskorbutische Fraktion 
des Orangensafles. (Vgl. Biochcmioal Journ. 21. 354; C. 1927. I I .  1157.) Bei der 
Darst. aktiver Fraktionen des Orangensaftes nach der Methode von ZlLVA werden in 
der konz. wirksamen Eraktion Spuren von Eisen, P  u. S gefunden, die in gleicher 
Weise wie das wirksamc Prinzip dialysieren. Ob eine Beziehung der anorgan. Stoffe 
zu diesem besteht, ist unsicher. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 1121—27. London, 
Lister Inst.) M e i e r .

A. Segitz, Lichttherapie der Rachitis und MilćKbestraMung. Zusammenfassende 
Betrachtung zum Zwecke, dem gebildeten Laien einen objektiven Uberblick iiber diese 
Fragen an H and des Schrifttums zu geben. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 56 [1927], 259 
bis 264.) R u h l e .

O. W. Barlow, Studien iiber Andmie bei der Reiskrankheit. Die Wirkungen infolge 
Beigabe von Beiainchlorid, Lactose, Vitamin A  und O, Magnesiumsulfat oder Mineralól 
zu poliertem Reis auf Tauben. (Vgl. Amer. Journ. Physiol. 81. 189; C. 1927. II . 947.) 
Lockcr in Form von Betainchlorid gebildetes HC1, Butler, Apfelsinensaft verhindern 
nicht den Abfall des Kórpergewichts, der Temp., der Blutkórperzahl bei Reisernahrung 
von Tauben m it poliertem Reis. — Milchzucker, Mineralól oder MgSOt  scheinen dureh 
Wrkg. auf dio Bakterien des Darmes die Bakteriamie zu hindern u. vielleickt auch 
dureh Peristaltikfórderung u. Abfiihren die Krankheitssymptome der Reiskrankheit 
zu bessern. (Amor. Journ. Physiol. 83 [1927]. 237—44. Western Res. Univ., CIeveland, 
Univ. of Chicago, Physiol. Dept.) F . M u l l e r .

R. S. Allen uud A. J. Carlson, Eine Untersuchung iiber die Cellulosewanderung 
bei der mlden Ralte. Aus ,,Celotex“ , dem Riickstand des Zuckerrohrs bei der Rohrzucker- 
herst. gewonnene Cellulose enthalt reduzierende Zucker u. Aminosauren. In  vitro wird 
die Cellulose dureh Verdampfungsfermente n icht angegriffen. — B-aerogenes u. Ilefe 
zusammen m it Cellulosemehl bebriitet liefert Gas, Bact. coli nicht. — Bei sterilem 
Arbeiten wird ein Organismus entfernt, der bei der Rk. zwischen Cellulose u. Hefe 
eine wichtige Rolle spielt. — Niihrwert h a t die untersuchte Cellulose fiir die R atte  
nicht. Sie yerursacht sogar in  grofieren Mengen Darmentziindung. (Amer. Journ. 
Physiol. 82 [1927]. 583—90. Chicago, Physiol. Univ.-Lab.) F . M u l l e r .

W. Blair Bell, L. Cunningliam, M. Jowett, H. Millet und J. Brooks, Der Stoff- 
wechsel und die Sauerung vonfolalen Geweben und Fliissiglceiten. Es wurde angenommen, 
dafi das Chorionepithel der Plazenta ein bósartiges Gewebe ist. Die Messung der 
[H’] der Fótusgewebe, die Best. des Glucosegeh. des Fotusbluts u. der amniot. FI., 
die des Milchsauregeh. yon fótalem u. mutterlichem Blut, die der [H ’] von umbili- 
calem u. mutterlichem Blut, die des Milchsauregeh. u. der [H ‘] von amniot. FI., die 
der Alkalireserre u. des 0 2 -Gteh. von Fótusblut prgaben folgendes: Dio pn-Werte des 
Chorionepithels sind saurer ais die n. Gewebe u. am sauersten in den friiheren Perioden 
der Schwangerschaft; das Chorionepithel glykolysiert auch aerob unter Bldg. von 
Milehsaure; im  Fótusblut ist der Geh. an Milchsaure hoch, an Glucose niedrig, zusammen 
m it einem niedrigen pn-W ert u. einer Verringerung der Alkalireserve; einige gepriifte 
Fótusgewebe zeigten entsprechend einen niedrigen pn-W ert; aueli die amniot. FI. 
zeigt einen niedrigen pn-W ert, der jedoch nicht ganz auf den Milchsauregeh. bezogen 
werden kann; im Fótus besteht kein 0 2-Mangel. (Brit. med. Journ. 1928. I. 126—31. 
Liverpool, Med. Res. Organization.) L o h m a n n .

T. A. Hughes und D. L. Shrivastava, Kohlenhydraitoleranz in  zicei Fiillen von 
muskuldrer DystropMe. In  2 Fiillen von E R B scher juveniler Lluskelatrophie fand sich 
hoher Niichternblutzucker u. Mangel an Glucosespeicherung. Die Toleranz besserte 
sich dureb N itrit- u. Phosphatgaben. — Die Ursache der Stórung diirfte in ungeniigender 
Blutversorgung der ąuergestreiften M uskulatur liegen. — Die Zuckerausscheidungs- 
schwelle lag hoch. Die Lavulosevenvertung war unternormal u. wurde dureh N itrite 
oder Phosphate n icht gebessert. (Indian Journ . med. Res. 15 [1927]. 437—43. Lahore, 
King Eduard Med. Coli. and Mayo Hosp.) F . Mu l l e r .

Richard Truszkowski, Untersuchungen uber den Purinsloffieech-sel. IH . Grund- 
umsatz und Puringehalt. (II. vgl. C. 1926. I I . 257.) Der Puringeh. verschiedener 
Tiere w ird in  Muskel u. Leber bestimm t: mg-%  des Trockengewichts: R atte  288,6, 
Kaninchen 471,3, H und 264, Pferd 358,8, R ind 302,3 im Muskel; Kaninchen 536, 
H und 356, Pferd 508, R ind 478 in der Leber. Das Verhaltnis des Purins zum Gesamt-N 
lafit sich in keine konstantę Beziehung zur Grundumsatzgrófie dieser Tiere bringen.
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(Biocliemical Journ. 21 [1927]. 1040—53. Warsaw, Univ. Pac. of Verter. Med. Biochem. 
Labor.) M e i e r .

Richard Truszkowski, Unter suchungen iiber den Purinstoffwechsel. IV. Das Ver- 
haltnis Kern zu Plasina bei Hunden m it KoMeliydrat- und Eiioeififuttcr und im  Hunger. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Das Verhaltnis des Purin-N zum Gesamt-N wird in Muskel 
u. Leber durch Futterung von Fleisch oder K ohlehydrat nicht gcandert, trotzdem 
der Gesamt-N-Gch. beim Fleisch um 35—47 bzw. 43—47% hólier ist ais beim Kohle- 
hydratfutter. Im  Hunger ist das Verhaltnis P urin-N : Gesamt-N im Muskel unveriindert, 
in der Leber 10% lióher ais n., was fiir das Vorhandenscin eines besonderen Reserre- 
eiweifistoffes in der Leber spricht. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 1047—53.) Me i e r .

Tateyoshi Honda, Fortgesetzte Untersuchungen iiber den Einfluf! von Fleisch- 
aufnahme auf den respiratorisćhen Stoffwechsel nach verschiedener Vorbehandhing von 
Ratten m it Riicksicht auf die Leberfunktion. (Vgl. C. 1927. II. 1369.) Nach voraus- 
gehender Futterung m it Pepton u. Fleisch, mehr noch, wenn auBerdem Phlor- 
rhizin gegeben wird, t r i t t  bei R atten eine ausgesprochene spezif.-dynam. Wrkg. einer 
groBen Fleischmengc ein. (Biochem. Ztschr. 191 [1927], 13—33. Bern, Physiol. 
Inst.) _ Me i e r .

Tateyoshi Honda, Fortgesetzle Untersuchungen iiber den Einflufi von Fleisch- 
aufnahme. je nach dem mrausgegangenen Ernahrungszustand. Bei Vorfiitterung mit 
Milch u. Brot oder auBerdem noch Rohrzucker t r i t t  eine deutliche spezif.-dynam. 
Wrkg. des Fleisches auf. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 34—60.) Me i e r .

Mildred R. Ziegler und Lafayette B. Mendel, Der Transport und die Aus- 
scheidung organischer Farbstoffe durch den tierischen Organismus. Die Membranen 
des Warmbluterorganismus haben verschieden hohen Grad von Permeabilitat. Die 
Unterschiede sind weder chem. noch pysikal. erklarbar. — Bas. fettl. Farben werden 
in H arn u. Galie, saure nur in  der Galie ausgeschieden. Móglicherweise findet Paarung 
m it irgendeinem Kórperbestandteil s ta tt. — Selbst nach elektr. Reizung oder Pilo
carpin fehlen die Farbstoffe im Speicliel. Die Cerebrospinalfl. ist gleichfalls immer 
farbstofffrei. (Amer. Journ. Physiol. 82. 299—317. Yale Univ. Physiol. chem. 
Lab.) F . Mu l l e r .

J. A. Haldi, H. P. Ward und Leo Woo, Differentialstoffwechsel im  Gehirngewebe, 
angezeigt durch Milchsaurebestimmungen. In  der Gehirnsubstanz herrscht saure Rk. 
U nter anaeroben Bedingungen ist der Milchsauregehalt yerschieden in  yerschiedenen 
Abschnitten: ansteigend von GroBhirnrindc zu Kleinhirn, M ittelhirn, Medulla. In 
dieser ist die Milchsaurebldg. pro g doppelt so groB wie im GroBhirn. (Amer. Journ. 
Physiol. 83 [1927]. 250—53. Cathol. Univ.) , F. M u l l e r .

F. Lipmann, Kann Milchsdure anaerob aus der Muskulatur verschuńnden‘! Von 
E m bden , sowio B e a t t i e  u . M i l r o y  war ein Versclnvinden von Milchsaure in Muskel- 
brei in Ggw. von Fluorid beobachtet. Dieso Befundo worden auf Analysenfehler in 
der Best. der Milchsaure zuriickgefuhrt, da der scheinbare Seliwund der Milchsaure, 
z. T. durch Adsorption des Lactats an frisch gefalltes CaF2  (bei der Entzuckerung 
nach VAN SLYKE-CLAUSEN), z. T. durch Ubcrgang von Fluorid in den Dest.-Kolben 
gesehieht. Der Fluoridfchler kann im allgemeinen yóllig yerhindert werden, wenn 
die m it CuS04  u. Ca(OH ) 2 versetzte FI. 24 Stdn. stehen bleibt. —Eine anaerobe Resyn- 
these der Milchsaure zu Kohlenhydrat kann auch aus dem Grunde nicht stattfinden, 
da Fluorid die in atmendem Muskelgewebe stattfindende Resynthese vollstandig Yer
hindert. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 442—49. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. 
f. Biol.) Lohm ann.

• Jacob Rabinovitch, Faktorem, die die Resorplion von Wasser und Chloriden aus 
dem Darni beeinflussen. Bei Hunden m it Colonfistel wurde von eingefuhrter Cl-haltiger 
Salzlsg. nur 0,5-—0,6% Cl aus Colon u. 0,6—0,7% aus Diinndarm wiedergewonnen. — 
Je  lióher dio Salzkonz. bis zu 0,8%, um so gróBer war die W.- u. Cl-Resorption, bis 
bei 2,7% Abnalime erfolgte. — Bei Konzz. iiber 1,2% gehen die Salze schneller aus 
dem Darm ais W. — Is t eine Spur K  vorhanden, so nimm t die W.- u. Cl-Resorption 
noch zu, ebenso nach Atropin. (Amer. Journ. Physiol. 82. 279—89. St. Louis, Physiol. 
Dept. W ashington Univ.) F . Mu l l e r .

H. Bertha, Zur Abhdngigkeit des klonischen Krampfes von der Himrinde. GroB- 
hirnlose Tiere zeigen dio gleiche A rt ton. Krampfe u. Laufbewegungen nach Cardiazol 
u. Hezeton wie n. — Campher erzeugt dagegen eehte klon. Krampfe. Am groBhirn- 
losen Tier is t Campher ohne Wrkg. — Pikrotoxin erzeugt am n. u. groBhimlosen 
Kaninchen vorwiegend ton. Streekkrampfe. — Cocain erzeugt bei der n. Katze rein
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klon. Krampfe. Bei halbseitiger Ausschaltung der zugecrdneten Rindenregion ver- 
schwinden sie, der vermehrte Muskeltonus bleibt. — Die klon. Erscheinungćn sind 
kortikalen Ursprungs. Ton. Zuckungen sind prinzipiell anderer Natur. (Ztsclir. ges. 
exp. Medizin 58 [1927], 187—95. Tiibingen, Physiol. Inst.) F . M u l l e r .

Benjamin Kramer, David H. Shelling und Elsa R. Orent, Untersuchungen 
uber Calcifikation in  nitro. I I .  Ober die hemmende Wirkung des Magnesiumitms. 
(V gl. C. 1928. I. 542.) M g" heinmt in  der Ringerlsg., in  der Osteoidschnitte yerkalkcn, 
in  selir kleinen Konzz., die auch im Organismus vorkommen kónnen, die Yerkalkung 
vollkommen. Diese Wrkg. kann durch Zusatz von anorg. Phosphat aufgelioben 
werden. (Buli. Johns Hopkins Hospital 41 [1927]. 426— 31. New York, The Jewesh 
Hospital of Brooklyn.) M e i e r .

George Albert Williams, Eine Studie uber die abfiihrende Wirkung von Weizenkleie. 
Bei Hundcn wurde 8  Tage lang die Zahl der Stuhlgange u. das Gewicht der Eaeces 
festgestellt. Beigabe von 0,5—10% Weizenkleie zur Standardkost wirktc abfiihrend, 
ebenso reine Cellulose aus Papier in  den entsprechenden Mengen. — Die rohe Cellulose- 
faser der Weizenkleie w irkt abfiihrend. Sonst tu t  dies Kleie nicht. (Amer. Journ. 
Physiol. 83 [1927]. 1—14. New Haven, Yale Univ. Physiol. chem. Lab.; Philadelphia, 
Jefferson Med. Coli.) F. M u l l e r .

R. Labes, Ober den Wirkungsmeclianismus des Arsens und verwandter Elemente.
I. Mitt. Die Bedeutung des Sauerstoffs fiir  die Arsenwassersloffhamolyse. Wahrschein- 
lich ist fur das Zustandekommen der AsH3-Hamolyse ein Vorgang notig, der an die 
Ggw. von 0 2  gekniipft ist, u. zwar diirften die erforderlichen 0 2-Mengen von den roten 
Blutkorperchen zur Verfugung gestellt werden, da die anderen Gewebe durch standige 
Reduktionsprozesse den 0 2  verbrauchen. Nach 0„-Entfernung aus den Blutkorperchen- 
aufschwemmungen bleibt die AsH3-Hamolyse aus; dabei ist es gleichgiiltig, ob die
0 2-Entfernung durch meehan. Austreibung m it N 2  bzw. H 2  oder durch gleichzcitige 
physikal. u. chem. Austreibung durcli C0 2 oder durch Red. m it Na2 S 0 3  bewirkt wird. 
Auch durch die biolog. Red.-Wrkg. einer zugesetzten Zellaufschwemmung (Paramacien- 
kultur) kann die Hamolyse vermieden werden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 127. 
125—47. Bonn, Pharmakol. Inst.) P. W o l f f .

W. F. von Oettingen, T. Wingate Todd und Torald Sollmann, Die Aus- 
breitung und die Iłesorption verschiedener Arten von intramuskuldr injizierten Wismut- 
prdparatan. Wss. Lsgg. von W ismut-Na-Citrat u. T artra t breiten sich weiter im 
Gewebe aus u. werden schneller resorbiert ais Suspensionen von Bi(OH ) 3  u. Ólemulsion. 
Die ersten rufen keine Einkapselungen des injizierten Stoffes hervor. (Journ. Phar- 
macol. exp. Tlicrapeucics 32 [1927]. 67—79. CIeveland, W estern Reserve Univ., 
Dep. of Pharmac.) M e i e r .

Walter R. Pendleton, Die Eemmung des Sdurereizes durch Zucker. Rohrzucker 
verringert die Rcizung, die organ, oder anorgan. Sauren auf der H au t des Riickenmark- 
frosches ausiiben. Es ist keine Herabsetzung der Sensibilitat, sondern eine „Schutz- 
wrkg.“ — Je  siiCer, um so intensiver schiitzen die yersehiedenen Zucker. —  Dio ph 
wird nicht verandert. — Auf der Mundschleimhaut des Menschen setzt Rohrzucker 
fiir alle Sauren die Reizung herunter, auch den sauren Geschmack. —  Starkę Schutz- 
wrkg. durch Rohrzucker zeigen: Citronen-, Wein-, Oxal-, Milch-, Salpeter- u. Schwefel- 
saure. Keine oder wenig Schutzwrkg. zeigen: HC1, C2H 4 0 2. — Zahnsubstanz oder Fe 
werden durch Citronensaure u. HC1 bei Ggw. von 25—40%  Rohrzucker viellangsamer ais 
n. gel. (Amer. Journ. Physiol. 82 [1927]. 358—69. Chicago, Hull physiol. Labb.) F . Mii.

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, Versućhe uber den E in flup  des Ge- 
schlechts a u f die Alkoholwirkimg. (Vgl. C. 1927. II. 111.) Von 50 mannlichen Mausen 
starben nach subcutaner Zufuhr yon taglich 0,1—0,2 ccm 30%ig. A. innerhalb von 
14 Tagen 42, von 50 weibliclien Mausen nur 15. — Abfall der Kórpertemp. ist nicht 
entseheidend. — K astrierte weibliche Tiere behielten die erhóhte Widerstandsfahigkeit 
gegen A. — Boi akuter Vergiftung fand sich der Unterschied des Gteschlechts nicht. 
(Biochem. Ztsclir. 186 [1927]. 252—54. Halle, Physiol. Inst.) F. Mu l l e r .

Pasąuale Nappi, Das Natriumcitrat in  der modernen Therapie. N atrium citrat 
wird ais M odepraparat bezeichnet, das bei unzahligen Affektionen der verschiedensten 
A rt angewendet wird. Die Verss. des Vf. ergaben eine ham ostypt. u. koagulierende 
Wrkg. (Rassegha Clin., Terap. Scienze aff. 26 [1927]. 405— 15.) O tt .

G. van Houtum, Caprokol. Das Caprokol (n-Hexylresorcin) wird nach innerlichor 
Darrcichung reichlieh im Urin ausgesehieden u. kann aus diesem nach Erhitzung m it 
H N 0 3  m it A. oder Chlf. ausgeschiittelt werden. Nachweis bis zu einer Yerd. von
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1: 100000. Wahrend nach Angabe von Y e a d e r  L e o n a r d  der Urin von Menschen 
u. Kaninchen stark baktericid werden soli, w irkt H undeharn nach Caprokolfiitterung 
nicht gegen Celibacillen. Beim Menschen ist die Bakterizidie naehweisbar. Klin. leistet 
das P reparat nieht mehr ais dio Urotropinverbb. (Mededeel. R ijks-Inst. Pharmaco- 
Therapeut. Onderzoek. 1927. No. 14. 202—07.) S c h n it z e r .

J. Kapfhammer und c. Bischoff, l-Oxyprolin und l-Prolin ais Zuckerbildner. 
Stoffwechselversuche am Phlorrhizinhund. Der phlorrhizindiabet. H und vermag ebenso 
wie l-Prolin l-Oxyprolin in  Zucker zu yerwandeln. 15 g l-Oxyprolin lieferten 10,48 g 
Extrazucker, 15 g l-Prolin bildeten 12,08 g. (Ztschr. physiol. Chem. 172 [1927]. 
251—54. Leipzig, Univ.) G u g g e n h e im .

A. Binz und C. Rath, Chemotherapeutica aus der Pyridinreihe. E in kurzer Bericht 
iiber ehemotherapeut. Heilmittel aus der Gruppo der Arsenikalien, die sich von den 
Salvarsanen dadurch unterscheidcn, daB die wirksamen Seitenketten an einem hetero- 
cycl. Ringsystem eingefiihrt sind u. zwar am Pyridin. Arsenoverbb. dieser A rt sollen. 
besser sein ais Salvarsan. Eerner wird ein Jodoxypyridin yon der Eormel C5H ,N O J 
erwahnt (Seleetan), das der Behandlung tier. Infektionen m it pathogenen Kokken 
dienen soli. (Tierarztl. Rundschau 1928. Nr. 48. 3—7. Berlin, Chem. Inst. Landw. 
Hoehsch. Sep.) S c h n it z e r .

J. A. Sinton, W. Bird und Surgeon S. N. Eate, Studien iiber Malaria mit be- 
sonderer Beriicksichtigung der Behandlung. VI. Die Behandlung benigner Tertiana mit 
Peracrina 303. Peracrina 303 is t ein TrypaflamnpT&pa.T&t (10%) m it ,,spezifischen“ 
EiweiBstoffen (!), von der Haco Co. Ltd. in Bern. Es wird in  Pillenform gegeben. 
Das Ergebnis war bei chroń. Malaria durchaus ungiinstig. (Indian Journ. med. 
Res. 15 [1927]. 277—86. Kasanli. Mai. Treatm ent Centre.) F . Mu l l e r .

J. A. Sinton, Studien -iiber Malaria m it besonderer Beriicksichtigung der Behandlung. 
V II. Die intravendse Injektion von Stovarsólnatrium bei benigner Tertiana. (VI. vgl. 
vorst. Ref.) 25 Falle. Bis zu 4 g Stcmarsol innerhalb von 5 Tagen intrayenós heilten 
nur yereinzelt. — l g  Stovarsól intrayenós bewirkt Schwinden des Plasmodium vivax 
aus dem peripher. Blut. Die Milz wird nicht kleiner, wie nach Chinaalkaloidbehandlung.
— Die erste Stovarsolinjeklion kann provokator. wirken u. so Fieber erzeugen. Bis-
weilen stellen sich Vergiftungserseheinungen ein. (Indian Journ. med. Res. 15 [1927]. 
287—99. Kasanli.) F . M u l l e r .

Robert A. Hatcher und Soma Weiss, Der Sitz der Erbrechen erregenden Wirkung 
der Digitaliskorper. Digitaliskórper rufen niemals bei direkter Applikation am Brech- 
zentrum oder bei Durchstrómung des Gehirns Erbrechen hervor. Ihre Wrkg. muB 
also auf einen peripheren Angriffspunkt zuruckgefiihrt werden, dieser ist wahrseheinlieh 
nicht der Darni, sondern das Herz. (Journ. Pharmaeol. exp. Therapeuties 32 [1927]. 
37—53. New York, Cornell Univ. Dep. of Pharmaeol.) Me i e r .

E. C. Hodgson, A. C. Vardon und Zorawar Singh, Studien iiber die Wirkung 
von Antimonsalzen. I. Die Wirkung von Antimonsalzen auf Konzeption und Schwanger- 
schaft bei Tieren. 1925—26 wurden wegen Kala-Azar in Assam 60 000, in Bengalen 
100 000 Patienten m it Sb-Salzen behandelt, mcist m it Brechweinstein. An einigen 
Kaninchen, meist an weiBen Mausen wurde gefunden, daB Injcktionen von Brech
weinstein oder organ. Sb-Praparaten bei weibliclien Tieren die Konzeption storen, 
Abort u. Schadigung der Foeten bewirken, daB die Schadigung nach Aussetzen der 
Mittel sofort aufhórt. Bei den Mśinnchen wurde Sterilitiit nicht gefunden. (Indian 
Journ. med. Res. 15 [1927]. 491—95. Pasteur Inst. Indien.) F . M u l l e r .

R. N. Cliopra und J. c. David, Die pharmakologische Wirkung von Chinamin. 
Chinamin von H e s s e  (rechtsdrehend) findet sich in der Rinde von Cinchona sueeirubra 
u. ledgeriana. Auf Bakterien u. Protozoen Verdauungsfermente, w irkt es wenig, reizt 
aber clie Peristaltik u. verm ehrt den Tonus. Intrayenós bewirkt es Anschwellung 
der Milz u. an ih r Kontraktionen. — Auf die Zirkulation w irkt es etwas schwacher 
ais die anderen Cinchonaalkaloide. GróBe der Herzkontraktionen u. Freąuenz sinkcn.
— Die Atmung wird langsamer, die Bronchien enveitern sich ein wenig. — 1: 500 000
macht noch Uteruskontraktion am isolierten Organ (Katze, Mcerschweinclien). Nach
2—5 mg intrayenós sieht man dasselbe in yivo. — Auf Cornea u. Nerven w irkt es ebenso 
stark  wie Cocain. (Indian Journ. med. Res. 15 [1927], 343—48. Caleutta, School of 
Tropieal Hyg.) F . M u l l e r .

A. J. Clark, Die lieaktion zwisehen Acetylcholin und Muskdzellen. II. (I. vgl. 
Journ. Physiol. 61. 530; C. 1926. I I . 1881.) Die Zerstórung von Acetylcholin bei Wrkg.
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auf das Froschherz ahnelt einer Fermentrk. Bezeichnet x  die in  der Zeiteinheit von der 
Gewichtseinlieit Herzmuskel zerstórto Menge, c die Konz. zwischen 10- 3  bis 10~ 8 mol., 
so is t Z - c ' / n =  x. Es ist K  =  7 -10~ 8 u. n  —  1,2. — Bindung u. Auswaschung ver- 
laufen in  wcnigen Sekunden in gleicher Sehnelligkeit. — Die wirksame Menge diirfte 
viel kleiner sein ais die vorstehend berechnete maxiniale. — Die individuelle Empfind- 
lichkeit der Froschherzen ist sehr yerscliieden. -— Anderung im Ionengeh. der Ringer
lsg. beeinfluBt die Wrkg. des Acetylcholin am Froschherzen sehr stark : Zunalime bei 
weniger K -; Abnahme bei mehr Ca, mehr K-Ionen oder hóherer Alkalesccnz. (Journ. 
Physiol. 64 [1927]. 123—43. Edinburgh, Pharm ak. Dept.) F . M u l l e r .

H . G uggenheim er und Irv in  L. F isher, Die. W irhing des Jods auf Herz uiul Gefa/J- 
system. I I .  M itt. Erweiterung der peripheren Gcfufie durch kleine Joddosen. (I. vgl.
C. 1927. I. 1981.) Bei Durchstrómung vom Katzenbein w irkt J  in Verd. 1: 100 000 
gefaBerweiternd. Auch am lebenden Tier wurde nach GANTERs Methode in Urethan- 
narkose durch 1: 2,5 u. 5 Millionen eine Zunalime der GefaBweite gefunden. 1: 12,5 Mil- 
lionen waren ohno Wrkg. — Bei 1: 25 000 setzt die Gefafirk. erst nach 3 Min. ein. — 
Auch Jodisan w irkt peripher gefafierweiternd, doch geht es schneller zuriick. — 
Niedrige Konzz. von J  riefen beim Kaninchen, u. zwar starker ohne Narkose, Blut- 
drucksenkung hervor. (Ztschr. ges. exp. Medizin 58 [1927]. 196— 204. Berlin,
I II . med. K linik u. Inst. f. Arbeitsphysiol.) F . Mu l l e r .

Tinsley Randolpli Harrison, Cobb Pilcher und Charles P. Wilson, Die 
Wirkung des Calciums, Bariums und Kaliums auf das Schlagwlumen des Herzens 
nommlcr Hunde. Ca" h a t in  Dosen von 10—40 mg per kg Gewicht keinen EinfluB 
auf das Minutenvol., 80 mg erniedrigen die Pulszahl u. das Minutenvol., Ba" er- 
niedrigt in  Dosen von 1, 2 u. 5 mg Pulszahl u. Minutenvol., K ’ h a t in  Mengen von
2, 5 u. 10 mg keinen EinfluC. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32 [1927]. 
55— 6 6 . Vanderbilt Univ., Dep. of Med.) M e i e r .

E. Muir, Die Jod-Antimonbehandlung der Lepra. Jodbehandlung bewirkt 
Schwellung, Rótung der H au t u. Fieber bei Lepra. Es darf 2 Tage anhalten. Zur 
Linderung der Hautschmerzen wird 1: 10 000 Adrenalin intram uskular gegeben. — 
Diagnost. is t K J  sehr brauchbar, ferner in Ergiinzung der Sb-Behandlung, da J  nicht 
spezif. w irkt. (Indian Journ. med. Res. 15 [1927]. 507— 10. Calcutta, School of Trop. 
Med. and Hyg.) F . M u l l e r .

E. Muir, Natriumhydnocarpat bei Lepra, Yerbesserung der Anwendungsart. Bei 
intravenosen Injektionen von Cliaulmugraol s to rt die Endothelschadigung u. Thrombo- 
sierung der Venen. Die Na-Salze einer bestimmten F raktion von Hydnocarpus wigh- 
tiana, arthelmintica oder alpina tuen es weniger, zumal bei vorheriger Mischung 
in  der Spritze m it dem angesaugten Venenblut. — Abwechselnd diese u. subcutane 
Injektionen von Chaulmugradl m it Creosot werden empfolilen. (Indian Journ. med. 
Res. 15 [1927]. 501—05. Calcutta, School of Trop. Med. and Hyg.) F . M u l l e r .

E. Larson und Leo A. Elkourie, Die Rólle von „Toxinen“ bei Parathyreoidtetanie.
I. E in  Versućh, die Tełanie durch orale Zufuhr von Kaolin zu beeinflussen. Kaolin be- 
einfluBt die Tetanie nach Entfernung der Nebenschilddriisen nicht. Es adsorbiert 
Guanidin weder in  saurer noch alkal. Lsg. — Guanidin wird im Yerlauf einer Stde. 
n icht nennenswert vom Ileum  oder Colon aus resorbiert. (Hunde.) (Amer. Journ. 
Physiol. 8 3  [1927]. 231— 36. Alabama-Univ.) F . M u l l e r .

John Burdon Sanderson Haldane, Koldenoxyd ais Zellgift. Kohlenoxyd ver- 
giftet in ahnlicher Weise Motten, R atten  u. keimende Samen bei ausreichendcr Ver- 
sorgung m it 0 2. Der Angriffspunkt diirfte eine Osydase oder mehrere Oxydasen 
darstellen, die A ffinitat fiir 0 2  u. CO besitzen. Die Affinitat fiir 0 2  is t bei den ge- 
priiften Objekten fiir die Oxydasen verschieden. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 
1068—75. Cambridge, Biochem. Labor.) Me i e r .

Eberhard Kayser, Uber Natriumazid. Vf. beobachtete gelegentlich einer 
Geschmackspriifung von Natriumazid beim Versclilucken einer Tablette von 0,005 bis
0,01 g Gewicht eine starkę, dem Strychnin ahnliche Giftwrkg., die sich zunachst durch 
starkę Herztiitigkeit u. Klopfen im Hinterkopfe auBerte. Hierauf erlosch die Sehkraft 
u. es tr a t  tiefe Óhnmacht ein, die etwa 10 Min. dauerte; dann erfolgte ein rasclies Nach- 
lassen der Wrkg. u. Erholung. (Ztschr. angew. Chem. 41. 49. Berka.) SlEBERT.

Emil Pribyl, Der Sticksioffstoffwechsel in  experimenteller, subakuter Arsenik- 
und Antimonyergiftung. Bei Kaninchen t r i t t  nach leichter Vergiftung m it arseniger 
Saure u. A ntim on-K alium tartrat eine Erhohung des NichteiweiB-N u. des Harnstoffs
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im Blut u. Harn auf. (Journ. biol. Cliemistry 74. 775—81. Boston, Biochem. Lab. 
of Harvard Med. Sehool.) M e i e r .

W. Kroner, Die Gefahrlichkeił des Quecksilberdampfea. Dic von St o c k  be- 
hauptete Giftigkeit des Queeksilberdampfes findet allmahUch immer mehr Bestatigung. 
Vf. referiert iiber diesbeziiglichc neuere Arbeiten, wonach Zweifel an den Ausfiibrungcn 
von STOCK gegenstandslos geworden sind. N icht nur in  Hg verarbeitenden Betrieben 
t r i t t  die Giftigkeit der Hg-Diimpfe zutage, sondern auch, wenn „nur so nebenbei“ 
Hg benutzt wird. Undichtigkeiten an Quecksilberlampen, Manometern etc., Verschutten 
von Hg konnen zu Hg-Vergiftungen fiihren. (Chcm.-Ztg. 5 2 . 121—22. Halle.) O t t .

Alexander Hynd, Der Aniagonisnms von Glucoson und Cyaniden in  vivo. Die 
Giftwrkg. von Cyanid (injiz.: K.CN, HCN-Gas, Acetonitril) wird durch GZacoseinjektion 
in  keiner Weise beeinfluBt, Glucoson h a t yielleicht oine geringe scliiitzende Wrkg. 
(Biochemical Journ. 21 [1927]. 1094—1101. Univ. of St. Andrews, Physiol. Dep.) M e i e r .

J. C. Mottram, Beobaclitungen uber die vereinigle Wirkung von lcólloidalem Blei 
und Bestrahlung a u f Tumoren. An Mausen m it Tumor T/63 brachte die m it Ra-Bestrah- 
lung vereinigte Injektion von kolloidalem Pb schon bei solchen Konzz. den Tumor zum 
Verschwinden, wo jedes einzeln nur eine zeitweiligc Verzógerung des Tumorwaclistums 
hervorrief. Diese Wrkg. is t wahrscheinlich auf die charaktcrist. Sekundarstrahłung 
des Pb zuruckzufiihren. (Brit. med. Journ. 1928. I. 132—33. London, The Radium 
Inst.) L o h m a n n .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Walter Obst, Zur Gesćhićhte der Carbolsaure. Vf. bem uht sich, die Yerdienste 

von F r i e d l i e b  F e r d i n a n d  R u n g e  (geb. 8. Februar 1794) um die Entdeckung der 
Karbolsaure u. der ersten Anilinfarbstoffe, sowie seine engen Beziehungen zur Des- 
infektionsforschung ins rechte Licht zu setzen. (Ztsehr. Desinfektions-, Gesundheits- 
wesen 20. Beilage „Der praktische Desinfektor“  21—23. Altona-Bahrenfeld.) S p l i t t g .

Desso Zalay, Einlmtliclie Rezeptbereilung. Manche Rezepte werden nicht in 
allen Apotlieken auf gleiche Weise verfertigt, was bei Wiederholungen Kranke mifi- 
trauisch macht. An mehreren Beispielen wird insbesondere die richtige Zubereitung 
der Salben unter Berueksiclitigung der Materialeigg. u. des Venvendungszweckes dar- 
gelegt, fiir einzelne Praparate das beste Lósungsm. u. Lósungsverhaltnis u. sonstige 
prakt. Winkę zur Herst. gegeben. (Magyarogy&gyszerćsztudom&nyi Tarsasńg Ertesitoje 
Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 238—44. Vortrag.) B e r l i t z e r .

Zoltan Schnmaclier, Ober das Konsermeren der Sirupe. Zur Verbesserung anderer 
Verff. werden Sirupe heiB in  groBe m it A.-A. gespulte Arzneiflaschen gefullt, diese mit 
dunnem in lauer Sodalsg. gewaschencm u. in 4°/0ig. Borwasser eingeweichtem Rinds- 
darm bedeekt, der nach dem Eintrocknen einen sicheren VerschluB gegen Verderben 
ergibt. Geóffnete Flaschen werden durch wochentlich 1—2-maliges Auftropfen von 
Formalin auf die Papiereinlage des SirupgefaBcs geschiitzt. (Magyar gyógyszerćsztudo- 
mńnyi Tarsasdg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4 . 30— 31.) BERLITZER.

Fr. Graf, Freie Salicylsaure und Aspirin-Ersatztabletten. Vf. stellte fest, daB aus 
Acetylsalicylsaure durch Behandeln m it HCl-haltigem W. Salicylsaure frei wird, u. 
daB dies somit auch im Magen geschieht. E r halt es infolgedessen fiir zwecklos, bei 
Acetylsalicylsauretabletten W ert auf Abwesenheit von freier Salicylsaure zu legen. 
(Pharmaz. Ztg. 73. 126.) L. J o s e p i i y .

József Ernyey, Pharmako-botanische Skizzen iiber Konvergenz der Agrimonia 
Eupatoria und Eupalorium cannabinum Tourn. Vf. legt in einer eingehenden bis auf 
das Altertum  zuriickgehenden histor. Unters. dar, daB der Name Agrimonia Eupatoria 
der ethymolog. gedeutet wird, zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Pflanzen zu- 
geordnet wurde. Diese, deutsek Odermennig genannto Pflanze, sowie einige andere 
dienen ais Bindeglieder zur Eupatórium cannabinum. Der riehtige Name fiir erstere 
warc Hepatica Ilepatorium . (Magyar gyógyszerćsztudom&nyi Tarsasdg Ertesitoje 
[Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 332—45.) B e r l it z e r .

F. Niedenzu, Ober die Stamtnpflanze des Tajeins. Ais Stammpflanzen des 
Y a j e i n s  kommen in Frage: 1. Mascagnia psilophylla (Juss.) Griseb. var. fi anti- 
febrilis, 2. Banisteria ąuitensis, 3. Banisteria Caapi Spruce. Genaue Beschreibung 
der drei Arten m it besonderer Beriicksiclitigung der Unterscheidungsmerkmale. 
(Pharmaz. Ztg. 73. 141—42.) ' ' L. J o s e p h y .
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D. Brimzema, Die Entwicklung der Calciumoxalatzellen m it besonderer Beriick- 
sichtigung der offizinellen Pflanzen. Unterss. iiber die Entw . von Calciumoxalatzellen 
an versehiedenen Pflanzen, u. zwar an solohen, die Einzelkrystalle, Drusen, Krystall- 
sand u. Raphiden besitzen. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 86—103. 
Borlin-Dahlem, Botan. Garten u. Museum.) L. J o s e p h y .

Janos Kuntz, Alkaloidgehalt einer ungewohnt gropen Datura -Stramonium. Auf 
einem Komposthaufen wuchs eine D atura stramonium-Pflanze m it einer Hóhe von 
180 em, Durchmesser von 220 cm u. einem Trockengewieht von 1290 g. Gewicht, 
Feuehtigkeits- u. Alkaloidgeh. der einzelnen Teile wird festgestellt, sowie die Tatsache, 
daB bei glciehem Platzbedarf mehrere kleine Pflanzen melir Alkaloid geliefert hatten. 
(Magyar gyógyszerósztudom&nyi Tarsasdg Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2
[1926]. 20—22. Budapest, Kgl. Arzneipflanzenversuehsstation.) B e r l i t z e r .

Janos Kuntz, Beitrage zum Alkaloidgehalt einiger Daturaarten. Es wurden an
6  Arten von D atura Alkaloidbestst. vorgenommen, hierbei Wurzeln, Stengel, B latter 
u. unreife Friichte getrennt untersucht u. ih r Alkaloidgehalt sowie ih r Gewichtsanteil 
an der ganzen Pflanze in  Prozenten angegeben. Das Ausselien von D atura inermis 
wieli etwas von der botan. Beschreibung ab. (Magyar gyógyszerósztudomdnyi Tarsasdg 
Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 96— 103. Budapest, Kgl. Heilpflanzen- 
Yersuchsstation.) B e r l i t z e r .

Gyula Schulek, Mikrochemische Untersućhung der Herniariaarten. Es wurden 
untersucht: H erniaria glabra L., H . hirsuta L., H . incana Lam. u. H . argea Boiss. u. 
gefunden, daB die in  warmeren Gegenden heim. Arten an wirksamen Verbb. reieher 
sind. Mit einer Mischung von 96%ig. A. u. konz. H 2 SO., wurde die Menge des saponin- 
artigen Glykosids in  den verschiedenen Pflanzenteilen geschiitzt. Die Pflanze muB 
in der Bliitezeit gesammelt werden, da sie dann die meisten wirksamen Stoffe enthalt. 
(Magyar gyógyszerósztudomdnyi Tarsasdg Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2
[1926]. 173—78. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

Gusztav Fritz, Ober die Wirkungsstdrke verschiedener Digitalisarten. E s wurden
5 Digitalisarten, namlich D. ambigua, D. lanata, D. ferruginea gigantea, D. gloxiniflora
u. D. monstruosa in  ihrer Wrkg. im Tiervers. durch Feststellung der Dosis letalis minima
u. durch am isolierten Herzen des Frosches aufgenommenen Grafika untersucht u. er- 
kannt, daB m it Ausnahme der 1. alle Arten die D. purpurea weit iibertreffen. Die 
Wrkg. ist auf das in allen Arten durch die Farbrk. m it FeCla feststellbare u. aus D. lanata 
isolierte Digitoxin zuriiekzufuhren. (Magyar gyógyszerósztudomdnyi Tarsasdg E rte
sitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 158—62. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

Bertalan Zboray, Herstellung von Extrakten aus anthraglykosidhaltigen Drogen und 
der Gehalt derselben an wirlcsamen Substanzen. Vf. bereitete aus Frangula, Cascara sagrada, 
Rheum, Aloe u. Senna nach den Vorschriften der Arzneibiicher verschiedener Liinder 
troekene u. fl. E x trak te u. zwar m it l% ig . NaOH, in W. oder 50°/oig. A., das Gewicht 
der E xtrak te u. ih r Geh. an wirksamen Substanzen -wurde durch eine Benzollosungs- 
raethode gravim etr. bestimmt. Die nach den verschiedcnen Verff. erhaltenen Ergeb- 
nisse werden in einer Tabelle zusammengefaBt. (Magyar gyógyszerósztudomdnyi Tarsa- 
sd g  Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2  [1926]. 247—65. Budapest, Univ.) B e r l .

C. Beguin-Golovine, Biochemisclie Untersuchungen der stabilisierten Exlrakte von
II. Golaz und K . Siegfried. ( J o u rn .  pliysical Chem. [8 ] 6  [1927]. 545—61. — C. 1928.
I .  222.) L . J o s e p h y .

Ludwig Kroeber, Pharmakochemische Ergebnisse der Untersućhung heimischer 
Arzneipflanzen. Zusammenfassendes iiber die chem. Inhaltsstoffe u. therapeut. Ver- 
wendung von Agrimonia eupatoria, Fum aria officinalis, Hypericum perforatum, 
Juglans regia, L inaria vulgaris, Potentilla anserina, Pulmonaria officinalis, Taraxacum 
officinale u. U rtica dioica. (Pharmaz. Ztg. 73. 123—25. Miinchen-Schwabing.) L. Jo s .

Sandor Tukats, Verfalschung von Fructus cubebae. Eine Anzahl Proben von 
Handelsware von Cubeben war verfalseht, was sieh einerseits im verschiedenen Aufbau 
der Kerne, andererseits im Fehlen der Rkk. nach G lu ic s m a n n  u . nach C a s s o l a  auBerte. 
Der Piperingeli. konnte mikro- u. makrochem. nachgewicsen werden, es durfte sieh 
um eine Verfalschung m it Piper guinense handeln. (Magyar gyógyszerestzudomanyi 
Ta,rsasdg Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 22—28. Szegedin, 
Univ.) B e r l i t z e r .

Adam Boros, Einige Eigenschaften, Verwechslungen w id Verfdlschungen der hei- 
mischen Drogen. Vf. fiihrt die zum E rsatz fremder Drogen geeigneten heim. Pflanzen
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an, dann interessantere Falie von Falscliungen u. schadlichen Verwechslungen im 
heim. Drogenhandel, endlich charakterist. Vorkommen yon fremden Materialien 
in heim. Arzneipflanzen. (Magyar gyógyszeresztudom&nyi Tarsas&g Ertesitóje [Ber. 
Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 22—26. Budapest, Kgl. Arzneipflanzenversuclis- 
station.) B e r l i t z e r .

Ismael Astrada, Depside. Die von F is c h e r  u . F r e n d e r b e r g e r  m it dem 
Namen Depside bezeichneten Substanzen sind Tanninverbb., von denen einige eine 
Pyrogallolgruppe enthalten, andere eng m it den Diprotocatecliusauren u. den Di- 
resorcinsauren verkniipft sind. Vf. beschreibt eine Reihe von Drogen, die Depside 
enthalten wic Flores Rosae Iiubrae, gleichbedeutend m it „roten Rosen“ , Rosen von 
Provins (Gegend von Fontaineblau, in der im Mittelalter groBe Rosenkulturen waren). 
Gallae Ilalepensis, gleichbedeutend m it Gallapfel von Aleppo, Gallapfelnufi, Gall- 
apfel der Steineiche. Cortex et Folium Hammarndidis, Rinde u. B latt von Hammandis, 
Hexen-, Wahrsagerpflanze, Zauberhaselstaude. Folium Juglandis, NuBbaum, WalnuB, 
WelsehnuB, NuBblatter u. ihre Verwendung. (Reyista Centro Estudiantes Farmacia 
Bioąuimica 16 [1927]. 437—46.) B e n c k is e r .

Bela Gaal, Prufung eines unechten Safrans. Es wurde eine m it Sachkenntnis 
verfalschte Safranprobe untersucht. Sie bestand aus Bltiten vonCarthamus tinctoriusL., 
die m it F e tt u. Gips beschwert u. m it einem Farbstoff (wahrscheinlich Echt-, Bordeauxrot 
oder Ponceau RR) gefarbt waren. SchlieBlich wurde die gefalschte Probe m it echter 
Safranessenz parfumiert. (Magyar gyógyszerćsztudomdnyi Tarsasdg Ertesitóje [Ber. 
Ungar. pharmaz. Ges.] 2  [1926]. 111— 14. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

A. Wollersheim, Fortschritle der Chemolherapie auf dem Gebiele der Veterindr- 
medizin. Fortschrittsbericht. (Ztschr. angew. Chem. 41. 145— 47. Berlin.) SlEBERT.

Willy Wobbe, Spezialitaten und Gelieimmittel. Mineral-Tabletten „ Schering“ I I  
( C h e m .  F  a  b r. a u f  A c t  i e n (v o r  m. E. S c h e r in g ), Berlin N  39), (vgl. C. 1926.
II. 1548): Tabletten A u. B enthalten getrennt die Salze des Marienbader ICreuzbrunnens.
— Orthoprotin ( P h a r m a z e u t ik o n  A k tie n g e s .  f. c h e m .-p h a rm . P ro d d .,  Berlin
NW 6 ), friiher Orthosan genannt: zu injizierende FI., die im ccm 0,01 g Milchproteine 
(auBer Casein) enthiilt. Bei sept. u. infektióscn Erkrankungen, Entziindungen, Grippe, 
Rheuma, Gonnorrhóe. Zur Behandlung von Augenkrankheiten: Orthoprotin A  u. B. 
A  enthiilt in der 5 ccm Ampulle 0,0005 Strychnin, B : 0,003 u. 0,03 organ, gebundenes 
As neben 0,05 Orthoprotein (d. h. Milchprotein). Intraglutaal zu injizieren. —  Paraffylax 
( F i d e l i t a s - L a b o r a t o r i u m  G. m. b. H., Karlsruhe i. B.) Stuhlgleitmittel. 
Hellrosenrot gefarbte honigdicke Masse, die Paraffinól fein verteilt enthalt. — Phera- 
kalk ( , ,B e ro “ , F a b r i k a t i o n  p lia rm . E rz e u g n is s e  G. m. b. H ., Darmstadt): 
vitaminreicher Nahrhefeextrakt m it 11. Kalksalzcn, Fe, Mn u. Si. Bei Osteomalacie, 
Rachitis usw. — Pheralax (Herst. ders.): Abfiihrpillen m it E xtr. Aloes comp. fort. 
Tuber. Jalapae, Podophyllin., E xtr. Frangulae ammon. u. p-Amidobenzoesaureathyl- 
ester. Friiher Bero-Abfiihrpillen genannt. — Pherapept liąuid (Herst. ders.): salzsaure 
Ausziige von Condurango, Ingwer u. Kriiutern in Verb. m it Phera-Extrakt. Magen- 
mittel bei Appetitlosigkeit u. Subaciditat. — Siderosplen, hier fiir Sideroplen (C. 1927 .1. 
2104). — Solfumin (Chem. Fabr. Dr. LABOSCniN A. G., Berlin NW 21): Lsg. von 0,5% 
Na-Rliodanid, 1% Kreosotphenol u. 7% CaCl2. Zur intrayenósen Injektion gegen 
sept. Infektionen. — Tussamag (A l b e r t  M e n d e l  A. G., Chem. Fabr. Berlin-Sehóne- 
berg): Pcrkolate aus Fcldkiimmelkraut u. Edelkastanienblattern. Gegen Husten u. 
Keuehhusten. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 265 [1927]. 723 
bis 734.) H a r m s .

P. S., Neue Arzneimiltel, Spezialitaten und Vorschriften. Colsil (Chem. Fabr. 
Griinau, LandSIIOFF u . M e y e r  A. G., Berlin-Griinau): Tabletten aus Cholesterin 
m it wenig Lecithinzusatz. Gegen „R óntgenkater", der dureh Absinken des Blut- 
cholesterinspiegels bedingt ist. — Decorpa (S c h e iu n g -K aiilb au m  A. G., Berlin N  39): 
Trockener Pflanzenschleim, der dureh Quellung im Magendarmkanal Sattigungsgefiihl 
hervorrufen soli. Indirektes Entfettungsmittel. — Plantafluid, liier fiir Pantafluid 
(C. 1927. II . 2616). Propyr-Salbe (S achs. S e r u m w e r k e  A. G., Dresden A.): enthalt 
1,09% Ag u. 0,3% HgCl2  neben Adstringentien. Prophylaktikum zu Penis-Einreibungen.
— Tukisit, hier fiir Tukisil (C. 1927. H . 130). — Typhus- u. Paratyphus-Diagnostikum 
(Dr. LABOSCHIN A. G., Berlin NW 21): nach HODER: sehr schonend hergestellte Auf- 
schwemmung abgetóteter Bakterien aus gut agglutinablen Stammen. Voraussiclitlich
1 Jah r lang haltbar. E rsatz fiir lebende Kulturen. — Videofel (SlMONs Chem. Fabrik, 
Berlin C 2): Kombination von Tetrajodphenolphtlialein u. Cholsaure in Tablettenform.
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K ontrastm ittel bei der Róntgenologie der Gallenblase. (Pharmaz. Zentralhalle 6 8  

[1927]. 798—800.) H a r m s .
E. Dorzbach, Ober ein Verfahren zur Herstellung von feinslverteiltem Zinkozyd  

fu r  Salben. Die Methode zur Herst. von ganz fein verteiltem ZnO berulit auf der elektr. 
Zerstaubung in Gasen. In  einem Gasgemiseh gleieber Voll. N  u. O wurde ein Licht- 
bogen zwischen diinnen Stabchen von reinstem Zn hergestellt durch Verwendung 
hochfrcąuenter Strórue. Dio Stromdichte darf nicht mehr ais 2 Amp. betragen, um 
ein Schmelzen der Elektroden zu verhindern. Der durch die oszillator. Entladungen 
entstandene Zn-Staub wird durch das Gasgemiseh zu ZnO oxydiert, durch eine Spiral- 
rohre getrieben, wo sieh die groBeren Teilchen absotzen, u. gelangt ais ganz feiner 
S taub in  eine fl. Salbenmasse. Es wurde bei einem Druck von 1000 mm Barometer- 
stand gearboitet. Das Mikrophotogramm einer so bereiteten Salbe zeigto bei 20-facher 
VergróBerung oino auBerst feine u. gleichmaBige Verteilung des ZnO. — Abbildung 
der Apparatur. (Pharmaz. Ztg. 73. 93—94. HSehst a. M., I . G. Farbenindustrie 
Akt.-Ges.) L. J o s e p h y .

Joachimoglu, Is t die Verwendung von verzinnłen Bleiluben fiir Zalmpa-sten vom 
arztlichen Stajuipunkt aus zuldssig ? Es wurde festgestellt, daB Leitungswasser m it 
einem Gehalt von 0,3—1 mg Pb pro 1 unscliadlich ist. Im  Vergleich zu diesen Zahlen 
sind die Mengen Pb, die bei Verwondung von Zahnpasta in verzinnten Tuben auf- 
genommon werden, so gering, daB Vergiftung nicht eintreten kann. (Pharmaz. Ztg. 
73. 142—43. Berlin.) ____________ _____  L. JO SE P H Y .

Gche & Co. A kt.-G es., Dresden-N., iibort. von: G ustav E rdm ann , Radebeul- 
Dresden, Darstellung eines von Ballasłstoffen freien Basengemisches aus Mutterkorn. 
Man es trah iert die ólhaltige Drogę m it einem organ. Losungsm., behandolt den nach 
Entfernen des Losungsm. vcrbleibenden Riickstand m it organ.-saurem A. u. setzt aus 
den so ausgefallten organ. Salzen die Base durch Behandeln m it alkal. wirkenden Stoffen 
in  Freihoit. —  Es gelingt so, die wirksamen Bestandteile des Mutterkorns unter gróBt- 
moglicher Schonung, frei von Ballaststoffen, zu gewinnen. Z. B. wird fein gemahlenes 
Mutterkorn erschopfend m it A. extrahiert, u. der vom A. befreite klare óligo Riickstand 
m it Citronensdure gesiitt. A. unter stiindigem Umruhren versetzt. Der abgeschiedene 
gelbliche, flockigo Nd. wird abgesaugt, gut nachgewaschen u. uber CaO getrocknet. 
Dann lost man ihn unter Anreiben m it 10%ig. CH3 C 0 2H, schiittelt m it A. die Ballast- 
stoffe mehrmals aus, filtriort die saure Lsg. u. fallt unter standigem Umriiliren das 
Alkaloidgemisch m it NH 3  aus. Dor abgesaugte Nd. wird erneut iiber CaO getrocknet 
u. das trockene, grauweiBe Pulver in das Oemisch der Tartrate, weiBliches, in W. gut 
1. Pulver ubergefiihrt. Dor Na-Geh. des Basengemisches betragt durclischnittlich 
9,5— 10,5%. Eino in 1%  Fe,(SO.j)3 -Lsg. 1: 100 enthaltendem Eg. gel. Probe g ibt beim 

‘lientf ’ -------  ‘ ................................  “  - — -tjberschichten m it konz. H 2 Ś0 4  sofort eine kornblumenblaue Zono an der Beriihrungs- 
flache. — Man kann auch den m it organ.-saurem A. erhaltenen u. iiber CaO getrockneten 
Nd. m it sohwaehen Alkalien oder Alkalicarbonaten verroiben, die in Freiheit gesetzten 
Basen in Chlf. losen u. diese m it PAe. oder N aphtha fallen, worauf man sie in die Gitrate. 
oder Tartrate. iiberfuhrt, oder die Salze unm ittelbar aus der Chlf.-Lsg. m it saurem A. 
ausfallen. (A. P. 1645 096 vom 28/5. 1926, ausg; 11/10. 1927. D. Prior. 16/3. 1925. 
Seliwz. P. 121 927 vom 10/5. 1926, ausg. 1/8. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Bernhard, 
Griesheim a. M.), Erhałtung des Vitamingehalte8 und Erzielung einer Geschmacksver- 
besserung bei der Entfdrbimg von Leberlranen, dad. gek., daB bei der an sieh bekannten 
Entfarbung durch innige Vermischung mit aktiver Kohle bei mafiig erhohter Temp. 
u. unter Ausschaltung jedes oxydierenden Einflusses ais aktivo Kohle das Erzeugnis 
verwendet wird, das aus C-haltigen Stoffen oder Kohle jeder Art, gegebenenfalls nach 
Quellung oder nach Impragnierung m it Oxydon, Hydroxyden u. Salzen, im Drehofen 
erhalten wird, wenn sie der Einw. brennender Gase mit AusschluB von O, vorteilhaft 
m it reduzierender Flamme, ausgesetzt werden, wobei eine Beimischung fremder Gase 
stattfinden karni, oder wenn an Stelle der in den Ofen eintretenden Flamme die Be- 
heizung durch flammende Verbrennung erfolgt. (D. R. P. 452 646 KI. 53h vom 23/6.
1925, ausg. 15/11. 1927.) R o h m e r .

J. C. & J. Field Ltd. und Edmond Polan, London, Toiletie-Creme. Zur Herst. 
des Cremes, besonders eines Rasiercrems, werden eine hóhere Fettsaure, z. B. Stearin- 
saure, ein fettes Ol, z. B. Ołivenól oder F e tt u. Glycerin unter Zusatz von wenig W. 
zusammengeschmolzen, worauf wss. Ammoniaklsg. (jedoch nicht mehr ais der freien
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Fettsaure aquivalent ist) untor standigem Umruhren langsam zugesetzt wird. (E. P. 
281 425 T o m  24/9. 1926, ausg. 29/12. 1927.) S c h u t z .

Andreas Geisberger und Peter Spreuer, Deutschland, Deainfektionsmittd, be- 
stehend aus einer Mischung von Essigsaure, Lysol, CaC2  (!d. Ref.) u. Nikotin, vorzugs- 
weiso 3 Teilc Essigsaure (Konz. ? d. Ref.), 3 Teile Lysol, 2 Teile CaC2 u. 2 Teile einer
3—4,5%ig. Nikotinlsg. (F. P. 628 931 vom 13/1. 1927, ausg. 31/10. 1927. D. P rior. 
14/1. 1926.) K u h l i n g .

F. Bęnecke, Berlin, Desinfehtionsmittd. Holzteer, dem zweckmaBig etwas ver- 
seifbares Ol oder F e tt beigemiseht wird, wird m it Alkali- oder Erdalkalisalz, wio NaCl, 
Na2 SO.„ CaCL o. dgl. gemiselit. Nach mehrstd. Stehen gibt man MgCl2  u. W. hinzu, 
mischt innig u. trenn t dio FI. vom Ungel. Beide Teile werden zu Desmfektionszwecken 
venvendet. (Schwed. P. 60 276 vom 30/6. 1922, ausg. 23/2. 1926. D. Prior. 5/8. 
1921) K u h l in g .

Percy George Morgan und George Robert Plowman, Abergavenny, England, 
Waschmitld zur Behandlung der FufSraude bei Schąfen. Das Mittel besteht aus H N 0 3  

Yom spezif. Gew. 1,4, CuS04, Seife, 4°/0ig. Essigsaure, N aN 0 3  u. W. (E. P. 280 312 
vom 1/9. 1926, ausg. 8/12. 1927.) “ S c h u t z .

Hantlbuch der praktischen und wisscnschaftlichen Pharmazie. Hrsg. von Hermann Tlioms.
Lfg. 23. Bd. 6. (S. 1201—1440.) Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1928. 4°.
M. 10.—.

G. Analyse. Laboratorinm.
Heinrich Biltz, Zur Geschiclite des Bunsenbrenners. Der Vorsehlag, eine Leueht- 

gasflamme durch Beimengung von Luft im Brenner von der RuBabscheidung zu be- 
freien, stam m t schon von FARADAY. B uN SEN  fiihrte die jetzt iibliche Ausfiihrungs- 
form ein, wahrend, w’ie F e l d h a u s  (vgl. C. 1928. I .  379) festgestellt hat, der Gas- 
ingenieur E l s n e r , der etwa gleiehzeitig u. unabhangig von B uN SEN  den Gasbrenner 
crfand, keine niihere Ausfuhrung beschrieben hat. (Ztschr. angew. Chem. 41. 112. 
Breslau.) MlCHEEL.

W. A. Sexton, E in  einfaches IłeaklionsgefaP zum Arbeilen mit Tcleinen Substanz- 
mengen. Zur Ausfuhrung von Rkk. m it geringen Mengen fl. oder geschmolzenen Materials 
verwendet Vf. ein Glasrohr, das an einem Ende zugeschmolzen ist u. in dereń oberes 
Ende unter Queeksilberdichtung im Riihrdraht eingefuhrt wird. In  der Mitte des Rohres 
zweigt ein angeschmolzenes Rohr ab, das m it einem Kiihler verselien ist, durch das die 
Rk.-Fl. eingefiihrt werden kann. (Journ. Soe. chem. Ind. 47. 62. Liverpool, Univ.) SiEB.

— , Heizbarer Trichłer aus Porzdlan. Beschreibung eines PorzeUantrichiers der 
R o s e n t h a l  u . Co., A.-G., Marktredwitz, dessen Kegelmantel holil ausgefiihrt ist 
u. der mittels zweier gegeniiberliegender Tiillen die Durchleitung von Dampf u. Heiz- 
oder Kiihlfll. gestattet. (Chem.-Ztg. 52. 103.) S i e b e r t .

E. Rupp, Zur Siedepunlctsbestimmurtfj nach D .A .B .6 . Beschreibung eines App. 
zur Kp.-Best., der handlicher is t ais der vom D.A.B. 6  besehriebene, da ohne L iebics- 
schen Kiihler gearbeitet werden kann. (Apoth.-Ztg. 4 3 . 117. Breslau.) L . JoSEPH Y .

Greeff, Neuer Exlraktionsapparat. (Vgl. K a t t w in k e l , C. 1927. II- 2769.) Bo- 
sch re ib u n g  eines d em  KATTW iNKELschen A pp . iih n lich en  Eztraklions&pp. (Chem .- 
Z tg . 52. 94. A ussig.) S i e b e r t .

Kattwinkel, Neuer Extraktionsapparat. Entgegnung auf vorst. Ref. (Chem.- 
Z tg . 52 . 94.) S i e b e r t .

O. Liesche, Zur Frage der Abscliajfung der BaumŁ-Spindel. In  Erorterung der 
Frage der Abschaffung der BAUM E-Spindel schlagt Yf. die Einfuhrung der Dichte- 
Skala vor, bei der allerdings auf den Vorteil der gleichteiligen Skala verziehtet werden 
muB. (Chem. Fabrik 1928. 67—68. Seelze.) S i e b e r t .

Thomas H. Johnson, Eine Quecksilberdampffalle von geringem Widerstand. Aus- 
gehend vom KNUDSENsclien Gesetz wird abgeleitet, daB die Quecksilberdampffallen 
der iiblichen Form, wenn sie nicht von extrem groBem Durchmesser sind, die Evaku- 
ierungsgeschmndigkeit erheblieh herabsetzen miissen. Es wird eine neue Form einer 
Falle angegeben, die fiir dio strómcnden Gase nur einen geringen Widerstand hat. (Journ 
Franklin Inst. 205. 99—101. Bartol Res. Foundat.) LeSZYNSKI.

Brano Schulz, E in  neuer Zdhigkeiłs-Oberflachenspannungsmesser. Vf. beschreibt 
das ,,Viskoskop“ von K. L u d w ig , ein SchnellmeBgerat fiir Fabriken u. Verbraucher 
d er 01-, Farben- u. Leimindustrie. Der App. besteht aus einer Metallplatte m it ver-

X. 1. 103
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scliieden groBen Offnungen. Tauchfc man die P latte  bis zur Eintauchtiefe in  eine FI., 
z. B. Farbę, u. zieht sofort wieder heraus, so sind die kleineren Offnungen m it FI. an- 
gefiillt, die groBeren m it Fl.-Hautehen iiberspannt u. die gróBten offengeblieben. 
Bei senkreehter oder schragor Lage der P latte lauft die FI. in  u. an der diinnen Schicht 
der iiberspańnenden Hautchen scbnell oder langsam berab u. zeigt in  der Durchsicht 
don Grad ibrer Zus. Man erkennt die Feinlieit der Verteilung von Farbkórpern oder 
meeban. Zusatzen in  ibren Losungsmm. sowie die Zahigkeit der FI. (Chem. A pparatur 
15. 15.) SlEBERT.

William Rieman III, Der Wert des Hagenbach-Faktors bei der Bestimmung der 
Viscositdt durch die Ausflufhnethode. Bei d e r Messung der Viscositat von Fil. m u 6  
bei kohen DurchfhiBgesehwindigkeiten zu der Gleichung r\ — n-g -P- R ' l -t/8 V l ein 
Glied —m . Q V / 8 n L t  hinzugofiigt werden, die HAGENBACHsche Korrektur. Der 
Faktor m  in diesem Zusatzglied is t n icht sichergestellt. K n i b b  (Journ. Proc. Boy. 
Soc. N. S. Wales 29. 77 [1895]) gibt oine auch v om  Vf. benutzte Methode zu seiner 
Berechnung aus experimentellen Daten an, ohne jedoch selbst geniigende genaue Verss. 
benutzen zu kónnen. E rst B i e n i a s  u . S a u e r w a l d  (C. 1927. I. 3133) versuehen eine 
Neubest., u. glauben w  =  1 setzen zu miissen. Die Fehlergrenze ihrer Methode ist 
jedoch  zu groB; ihre W erte sind auch m it m — 1,12 yertraglich. Vf. m acht neue Bestst. 
an W. u. Methylalkohol zwischen 22 u. 36°. Die verwendete Apparatur ist der bei 
B in g h a m , „F lu id ity  u. P lastieity“ , New York 1922. S. 65 u. 295— 311 beschriebenen 
sehr ahnlich. Mittels eines festsitzenden Gummistopfens konnten Kapillaren ver- 
schiedener Weite eingesetzt werden. Auswertung nach K n i b b  ( s . o.) ergibt m  =  1,124 ±  
0,006; tbeoret. bereehnet is t 1,12 (B0USINESQ, C om pt. rend. Acad. Sciences 113. 49  
[1891]). Eine C O U ET T E-K orrektur fiir die Lange der Kapillare is t n icht benutzt. — 
Fiir Methylalkohol ergibt sich bei 25° ij =  0,005 508 gegeniiber 0,005 521 (korr. m it 
w  = 1 ,1 2 )  von T h o r p e  u . R o d g e r  (Trans. Roy. Soc. London 185 A. 397 [1894]). 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 46— 55. New Brunswick, New Jersey, Univ.) K le m m .

G. N. Antonoff, Experimentelle Messung der Oberflachenspannung fester Korper. 
Vf. h a t inzwischen gefunden, daB seine friiher yorgeschlagene Methode zur Messung 
der Oberflachenspannung fester Korper (vgl. C. 1926. II . 1888. 1928. I. 1305) passend 
modifiziert weiterer Anwendung insbesondere auf Metalle fahig ist. Sie kann zur Best. 
der Oberflachenspannung von Sb, Bi, Pb, Sn, Al, Cd u Zn dienen. (Naturę 121. 93. 
Croissy s/Seine.) E . J o s e p i i y .

J. C. W. Frazer und W. A. Patrick, Vorldufige Mitteilung iiber eine neue Methode 
zur Messung osmotischer Drucke. Das Prinzip der neuen Methode zur Messung osmot. 
Drucke besteht darin, daB das Losungsm. einem negativen Druck ausgesetzt wird, bis 
sein Dampfdruck gleich dem der Lsg. ist, m it der es im therm . Gleichgewicht war. App. 
u. Arbeitsweise sind kurz beschrieben. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 691— 98. 
Baltimore [Md.], Johns Hopkins Univ.) E . J o s e p h y .

L. J. P. Byrne, Eine neue Methode zur Messung von Dberspannungen. Vf. gibt 
eine Anordnung zur gleiclizeitigen Best. der Potentialdifferenz E, der Stromstarke J  
u. des Widerstandes R  einer Zelle, wodureh unm ittelbar der wahre W ert der t)berspan- 
nung ( =  E  — J  R) erlialten wird. Die Methode is t iiber einen weiten Bereieli von 
Stromdichten anwendbar. (Trans. Faraday Soc. 23 [1927]. 661— 67.) L e s z y n s k i .

Richard M. Badger, Zwei Vorrichtungen, die die Spektrometrie im  fernen Infrarot 
erleichtem. Vf. h a t das Absorptionsspektrum von IICl zwischen 70 u. 100 jx unter- 
sucht. Die in diesem MeBbereich auftretenden Schwierigkeiten — auBerst geringe 
Energie der lang»velligsten ultraroten Strahlen u. verhaltnismaBig groBe In tensitat 
der benachbarten kiirzenvelligen — wurden durch Anwendung eines „kompensierten 
Thermoelementes“ sowie eines besonders wirksamen Slufengitters behoben. (Journ. opt. 
Soc. America 15 [1927]. 370—73. Pasadena [Cal.], Inst. d. Technologie.) ScHMAUSER.

Gustav Kogel, t)ber eine neue Vorrichtung zur Photographie von Luminescenz- 
erscheinungen. Es wird eine Vorr. beschrieben, die sowohl zur makroskop., ais auch 
zur mkr. Betrachtung u. Photographie von Luminescenzerscheinungen geeignet ist. 
(Pliotogr. Korrespondenz 64. 12— 15. Karlsruhe.) L e s z y n s k i .

du Bois, Rimtgenrohren fiir  Werkstoffpriifungen. Besehreibung der fur rontgeno- 
graph. Werkstoffpriifungen gebrauchliehen Rontgenróhren u. -App. (Chem.-Ztg. 52. 
102— 103.) SlEBERT.

A. H. Taylor, Heterochromatische Photometrie. Vf. berichtet iiber Messungen von
14 yerschicdenen Farben, die am Flicker-Photometer von 9 Beobacbtcrn ausgefiihrt
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•wurden. Die Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung zu den nach spektralen 
Daten berechneten Werten. (Journ. Eranklin Inst. 205. 131—32. General Electric 
Co.) L e s z y n s k i .

Renś Toussaint, Das T.B.C.-Pholocolorimeter. (Vgl. J. P i n t e , Rev. gen. Tein- 
ture, Impression, Blanchiment, Appret 5. 955; C. 1927. II. 2328.) (Paper Ind . 9. 1702 
bis 1703.) Su v e r n .

Bogdan Kamieński, Ober die Anwendung neuer analylischer Methoden in  
Industrielaboratorien. I. Ubersieht iiber die Verwendung der elektrometr. MaBanalyse, 
besonders der Metalle, in  der Technik. Vf. empfiehlt ais Normalelektrodo die Cu- 
Elektrode in ges. CuSOj-Lsg. u. Carborundelektroden s ta tt Gold- u. Platinelektroden. 
(Przemyśl Chemiczny 11 [1927]. 769—77. Krakau, Univ.) W a j z e r .

P. S. Roller, Theorie des Endpunktes bei der eleklromelrisclien Tilration. Vf. 
leitet matliemat. ab, bis zu welchen Dissoziationskonstanten herab sehwache Sauren 
iiberhaupt noeh elektrometr. titr ie r t werden kónnen u. findet, da (3 eine Titration m it 
starken Basen móglich ist, solange c K t >  27 K w ist. Dabei bedeuten K s =  Disso- 
ziationskonstante der Saure, K w die des W., c ist die folgendermaBen definierte Konz.: 
l /c  =  l /a  +  1 /b, wobei a die Anfangskonz. der Saure, b die der Base in der Titrationsfl. 
ist. Fiir eine 1-n. Siiure ergibt dies, daB K s 3-10 - 1 3  sein mufi, wahrend E a s t m a n  
(C. 1925. I. 2099) K s S  10- 1 2  angegeben hatte. Jedoch ist bei derartig schwachen 
Sauren der TJmsehlagpunkt nicht mehr ident. m it dem Endpunkt, ersterer liegt stets 
friiher. Dio Differenz betragt z. B. fiir c K s —  10~ 1 2  3,0%. fiir 10- 1 1  0,3% , fiir 10~ 1 0

0,03%, fiir noch starkere Sauren ist die Differenz zu vernachlassigen. Voraussetzung 
ist dabei, daB der Umschlagspunkt iiberhaupt festzulegen ist. Denn je gróBer die Yer- 
diinnung u. je schwaeher die Saure ist, um so mehr nahert sich die Titrationskurve 
(pn aufgetragen gegen ra/me, das Molarverhaltnis von Saure u. Base) einer Geraden, wio 
reehner. u. durch Kurven belegt wird. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1— 8 . Columbia 
Univ., New York.) K l e m m .

Luis Guglialmelli, Die Beziehung der organischen Chemie zur arwrganischen 
Analyse. (Vgl. C. 1926. II . 21.) Vf. bespricht die wichtige Rolle der Indicatoren in 
der anorgan. Chemie u. gibt eine Ubersicht iiber die Auffindung u. erstmalige Anwendung 
der verschiedenen organ. Reagenzien. (Revista Centro Estudiantes Earmacia Bio- 
ąuimica 16 [1927]. 360—66.) B e n c k i s e r .

Brutzkus, Ober die Berechnung von Gasanalysen. Es wird eine Methodo angegeben, 
dio quantitativen Veranderungen der Zus. eines Gasgemisehcs im Yerlauf einer Rk. 
durch Bezugnahme auf ein wahrend der Rk. inaktiyes Gas, z. B. Stiekstoff, zu berechnen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 861—63.) W a j z e r .

W. Funk, Ober Pyrometerrohre und Oasentnahmerohre fiir  gasanalytische Unłer- 
suchungen. Feuerfeste liohre aus keram. Materiał fiir pyrometr. oder gasanalyt. Zwecke 
miissen gasdicht, móglichst unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel, geniigend 
formbestandig bei dauernder hoher Erhitzung, widerstandsfahig gegen die Einw. von 
staub- u. dampffórmigen Verbb. u. unempfindlich gegen mechan. Beanspruehungen 
sein. Fiir die Wrkgg. zwisehen der Rohrmasse u. den zerfressenden staub- oder 
dampffórmigen Stoffen sind dereń chem. u. physikal. Beschaffenheit von Bedeutung. 
Die Zus. solcher Rohre richtct sich nach dem Verwendungszweek. Besondere Vorteilo 
bieten die selbsttiitigen Rauchgasuntersuchungsapp. fiir die laufende Kontrolle der 
industriellen Feuerungen, wenn man durch Vorsehaltung keram. Rauehfilter das 
VerruBen der Gaszuleitungsrohre verhindert. (Feuerfest 4. 1— 3.) SiEBERT.

E le m e n te  u n d  a n o rg a n isc h e  V e rb in d u n g e n .
Johann Ciochina, Eine neue Schnellbestimmung des Schwefels in  Boheisen wid  

Stahl. (Vgl. C. 1928. I . 966.) 1 g Roheisen oder 2 g Stahl werden in  einem elektr. 
Marsofen bei 1240— 1320° m it einem trockenen IL-Strom  behandelt. Der S wird quan- 
tita tiy  ais H„S ausgetrieben u. in einer Na-Cd-Zn-Acetatvorlage aufgefangen u. cłarin 
m it J  u. Thiosulfat bestimmt. Die Dauer der Best. betragt fiir Roheisen 40 Min. u. 
fiir Stahl 12 Min. Es is t empfehlenswert, den Ofen vor u. nach dem Durchleiten von
H , m it CO, auszuspiilen. G r a FF beurteilt diese Methode giinstig. (Ztschr. analyt. 
Chem. 72 [1927]. 301—03.) W ilk e .

GyulaMikó, Idenłifizierung und Nachweis von Jodiden und Bromidennebeneinander. 
S ta tt des Chloramina T empfiehlt Vf. zum Nachweis von Bromiden u. Jodiden 3%ig.
H ,0 2 +  5-n. HC1 oder Vio"n- KM n04 +  5-n. HC1. Jodide kónnen m it beiden Reagenzien,

103*
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Bromide in  verd. Lsgg. nur m it dom 2. nachgewiesen werden, m it dem 1. auch Ver- 
nnreinigung der Bromide m it Jodid. Die Rkk. sind sehr empfindlich. (Magyar gyó- 
gyszeresztudom&nyi Tarsasńg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 115 
bis 126. Debrezin, Univ.) B e r l i t z e r .

Jorge Stiepovicll und Adolfo Sa, Die Indophenolreaktion in  der anorganisch-en 
Chemie. Vff. beobachten, daB bei der Indophenolrk. im Ealle der Priifung auf Chlor 
ein Zusatz von Na OH oder KOH zwecks Bldg. von Hypochlorit erforderlich ist. Die 
hydrolyt. A lkalitat der Carbonate is t ausreichend, um das zur Bldg. von Indophenolblau 
erforderliche Hypochlorit zu liefern, dic der Bicarbonate nicht. Zur Unterscheidung 
der Carbonate von den Bicarbonaten werden phcnolhaltiges Anilinwasser (nach D e n ig e s )  
u. Chlorwasser angewandt, indem einigen ccm der zu untersuchenden Lsg. 5— 6  Tropfen 
ersteren, sodann 2 Tropfen letzteren Reagenzes zugesetzt werden. Deutlicher Nach- 
weis von Carbonat durch intensive Blaufarbung noch in  Verdiinnungen von 1: 5000. — 
Nach analogom Verf. kónnen die primaren, sekundaren u. tertiaren Phosphate von- 
oinander unterschicdcn werden. Die tertiaren Phosphate, Me3 P 0 4, geben in der K alte 
augenblicklich Indophenolblau. Die sekundaren Phosphate, Me2HPO.,, reagieren in 
der K alte sehr langsam, rasch beim Erwiirmen. Die primaren Phosphate, MeH2P 0 4, 
geben die Rk. weder in der Kalte, noch beim Erwarmen. (Revista Centro Estudiantes 
Farmacia Bioquimica 16 [1927]. 384—85.) B e n c i c i s e r .

Istvan Mikó, Nachweis von Verunreinigungen der Alkalioromide m it Jodiden. 
Magyar gyógyszerśztudom&nyi T&rsas&g Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 

[1927], 431—34. — C. 1928. I. 552. Debrezin, Univ.) B e r l i t z e r .
Bureau Of Standards, Zusammenarbeit mit fremden Laboratories iiber Methoden 

zur Bestimmung von Gasen in  Melallen. Zum Vergleich Yerschiedener Analysenmethoden 
wird der Gasgeh. derselben i^e-Probe (0,04% C, 0,03% Mn, 0,02% S, 0,006% Si) im 
B u r e a u  of S t a n d a r d s ,  im I n s t i t u t  f i i r  E i s e n h i i t t e n k u n d e ,  A a c h e n  u.  in der 
U n i v e r s i t a t  v o n  S h e f f i e l d  bestimmt. Die Ergebnisse sind: B u r e a u  of S t a n d a r d s  
(gravimetr. Vakuumschmelzmethode): 0,058% 0 2, 0,0006% / / 2; A a c h e n  (yolumetr. 
Vakuumschmelzmethode): 0,059% 0 2, 0,0008% H 2; S h e f f i e l d  (Red. m it H 2  im 
festen Zustand unter Zusatz einer Sb-Sn-Legierung): 0,051% 0 2. (Journ. Eranklin 
Inst. 205. 123—25.) '  L e s z y n s k i._

Binay Chandra Mukerjee, Bestimmung von Mangan in  Skthl mit der lieaktion 
von Proctor-Smith in  Gegenwart von Phosphorsaure. Vf. h a t kurz die hierfur unter 
Verwendung von H 3 P 0 4  von verschiedenen Untersuchern benutzten Verff. nachgepriift 
u. die giinstigste Konz. fiir die H 3 P 0 4  gesueht. Es zeigt sich, daB entgegen M a t h e v e t s  
Beobaclitung (C. 1923. IV. 632) H N 0 3  allein keine hoheren W erte gibt, ais wenn ein 
Gemisch von H N 0 3  u. H 2 S 0 4 zum Lósen des Stahls verwendet wird. Die giinstigste 
Bedingung fiir die Titration des Sin in  Ggw. von H 3 P 0 4  is t gegeben, wenn die Konz. 
der H 3 P 0 4  sich auf 0,047 g in  1 ccm der Lsg. der H 3 P 0 4  belśiuft. Hóhere Konzz. geben 
leicht hóhere W erte, bei niederen is t der E ndpunkt n icht so scharf zu erkennen. (Analyst 
52 [1927]. 689—92.) R u h l e .

E. Dittler, Zur analytisćhen Untersuchung des Chromeisensteins. (Mitbearbeitet 
von H. Hueber.) Die Mangel der bisherigen Methoden des Aufschlusses u. der Analyse 
des Chromeisensteins y e ran laB te n  Vff. zur Ausarbeitung nachstehender Analysen- 
methode: 0,3—0,5 g des feinst Y erriebenen  Minerals w e rd en  m it der 10-fachen Menge 
Na-Superoxyd im Ag-Tiegel aufgesehlossen. Die in  W. gelóstc Schmelze wird nach 
dcm Ansauern m it HC1 vom abgeschiedenen Ag u. AgCl befreit. Das F iltra t wird zur 
Best. der Kieselsaure m it einigen Tropfen H 2 0 2  eingedampft. Die Kieselsiiure wird 
durch Abrauchen m it H F  gereinigt. Den Ruckśtand schlieBt m an m it N a 2C 0 3  u.KNO;! 
auf, fallt nach Red. m it H 2 0 2  die Reste der Oxyde u. vereint m it dem F iltrate . Nach 
Zerstórung des H 2 0 2 fallt man im F iltra t die Summę der Oxyde A1,03, Fe 2 0 3  u. Cr2 0 3. 
Im  F iltra t wird Ca, Mg u. das verbliebene Mn bestimmt. Die Sesquioxyde werden nach 
dem Veraschen, Gliihen u. Wagen im Achatmórser pulyerisiert u. m it der 1 0 -fachen 
Menge Na-Superoxyd im Ag-Tiegel erneut aufgesehlossen. Fe bleibt zuriick u. kann 
maBanalyt. bestim m t werden. Vor der T itration des Cr wird das Mn mittels H 2 0 2 

entfernt; das Cr geht ais Na-Chromat in  Lsg. u. kann jodometr. oder oxydimetr. bestimmt 
werden. Al bestimm t man aus der Differenz, die dem vorhandenen Chromoxyd en t
sprechende Fe-Menge wird ais FeO, der Rest ais Fe 2 0 3  verrechnet. Es empfiehlt sich, 
den Cr-Geh. in einer Sonderprobe von 0,2—0,5 g zu kontrolliercn. (Ztsehr. angew. 
Chem. 41. 132—33. Wien, Univ.) ~ S i e b e r t .
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O rg an isch e  S u b s ta n z e n .
Th. von Fellenberg, Beslimmung organischer Sloffe durch Chro»isaureoxydation. 

(Biochem. Ztschr. 188 [1927]. 365—71. — C. 1927. I I .  2086.) G r o s z f e l d .
D. Holde und w. Bleyberg, Zur Interpretation der Acetylzahl und zur Frage der 

Umesterung von Glyceriden mit Essigsaureanhydrid. II. (I. vgl. C. 1926. II. 2520.) 
Zur weiteren Klarung der Frage wurden Verss. m it Tristearin von M e r c k ,  auch m it 
selbst hergestelltem reinen, mono- u. diglyceridfreiem Tristearin u. Tripalmitin, sowio 
m it Stearinsaureathylester ausgefuhrt. — Dio Triglyceridc, Tristearin u. Tripalmitin, 
wurden durch ca. 6 -std. Erhitzen von Glycerin Fettsaure auf 180—240° (30—40 mm) 
m it ca. 96°/0 Ausbeuto erhalten; die Rk.-Prodd. zeigten noch einen kleinen, aber be- 
achtlichen Gehalt an Di- bzw. Monoglyceriden, die durch Umkrystallisieren aus Aceton 
(bis zu 20 Malen) entfernt wurden. — So gereinigtes Tristearin u. Tripalmitin zeigten 
nach mehrstd. Kochen m it Acetanhydrid keine Acetylzahl mehr; sio enthiclten weder 
ein Saureanhydrid, noch esterartig gebundene Essigsaure, noch freie Fettsaure, die 
aus etwa gemafi der Gleichung: C3H 6(O■ CO• CJ7H 3 ,-)3  -f- (CH3■ C0)20  =  C3Hs( 0 • CO• 
CH3)i (0 - C0- C 1 7 H 3 5 ) 2 -f- CH3  • CO • O • CO ■ C1 7 H 3 5  gebildetem Saureanhydrid beim Auf - 
arbeiten des Acetylprod. durch Hydrolyse entstanden sein konnte. — Bei Stearinsaure
athylester wurde ein entsprechendes Ergebnis festgestellt. — Durch mehrstd. Erhitzen 
mit Eg. im Druckrohr auf 200° konnten Tristearin u. Stearinsaureathylester zu ca. 1 4 %  
bzw. 7%  umgeestert werden, wahrend Essigsaureanhydrid unter den gleichen Um- 
stiinden keine Spur einer Umesterung bewirkte u. bei Atmospharendruck auch Eg. 
auf Tristearin kaum umesternd einwirkte. — Umesterungsverss. unter Zusatz von 
konz. H 2 SO., ergaben bei der Acetylierung von Tristearin m it Essigsaureanhydrid 
etwas andero Resultate. Das Rk.-Prod. zeigte 3—5 %  freie Fettsaure, d. h. 3 bzw. 5 %  
Umesterung. — Acetylierung der Neutralfette durch sd. Essigsaureanhydrid u. H 2 SO., 
kann dcmnach zu Fehlern fiihren. — Nach den Ergebnissen der Arbeit scheidet also 
die Umesterung beim Kochen der Neutralfette m it Essigsaureanhydrid allein ais Fehler- 
ąuelle bei der Best. der Acetylzahl nach LEWKOWITSCH aus. — Die Fehlerąuelle des 
Verf. von L e w k o w i t s c h ,  daB bei der Entfernung des Essigsaureanhydrids durch 
allzu langes Auskochen des Rk.-Prod. m it W. etwa gebildete Acetylverbb. zum Teil 
wrieder gespalten werden, wahrend andererseits bei ungeniigendem Auswaschen zu 
hohe Acetylzahlen gefunden werden, spielt auch bei anderen Verff. eine Rolle u. wird 
vermieden, wenn ais Arbeitsweise Auswaschen des in Bzn. gcl. Acetylprod. m it verd. 
Essigsaure benutzt wird.

V e r  s u c h e .  Tristearin (K a h l b a u m ), C5 7H n 0 O0; F. 69—70°, letzte Triibung 
verschwindet bei 73°; nach Wiedererstarren bei 55— 60° triibe Schmelze, die bei 62° 
wieder fester wird, bei 64—69° endgultig klar schm.; SZ. 0,6; VZ. ber. 188,9, gef. 184,2; 
183,5. — Das Acetylierungsprod. liat SZ. 1,1; VZ. 216,6; 216,3; AZ. nach der Dest.- 
Methode direkt bestimmt 34,3; 35,5; aus der Differenz der mittleren VZ. ber. 37,8. — 
Wird die AZ. auf Distearin bezogen, so ergibt sieh ein Gehalt von 42—43% Distearin.
— Tristearin (Me r c k ); F. 67,5—69°; nach W iedererstarren bei 53—57° triibe Schmelze, 
die bei 60° wieder fester wńrd, bei 63—67° klar schm.; SZ. 0,3; EZ. ber. 188,9, gef. 189,8; 
AZ. bei wechselndem Verhaltnis von Essigsaureanhydrid zu Tristearin schwankend 
von 30,2 bis 36,0. Die geringen Schwankungen der VZZ. (kein Anstieg bei Vermehrung 
des Essigsaureanhydridzusatzes) zeigen, daB dio AZ. nieht auf eine Umesterung, sondern 
auf einen Gehalt an OH-Verbb., am wahrscheinlichsten Distearin (36—37%), zuruek- 
zufiihren war. Die Hóhe der EZ. des „Tristearins“ erklart sieh durch Unters. der aus 
dem Tristearin abgeschiedenen Fettsauren; die Stearinsiiure enthielt offenbar ca. 16% 
Palmitinsaure. — Zur Herst. der Triglyceride wurdo verwendet: Stearinsiiure (K a h l 
b a u m ), C1 8 H 3 0 O2; F. 67—68,4°; Palviitinsaure (K a h l b a u m ), C16 H 3 2 0 2, F. 61—62,2°; 
Glycerin, K p . ?T _ 2 0  179—182°; D . 2 1  1,259; entsprechend mindestens 99% Glycerin. — 

l Tristearin (rein), C.;H 1 1 0 Oe, weiBes Krystallpulver, F. 71—72°, nach Wiedererstarren 
55—56° u. 71—71,5°; vollkommen neutral. — Tripalmitin (rein), C3 1 Hg80 8; F. 64,8 bis 
65,6°, nach W iedererstarren 46— 47° u. 64,8—65,6°. —  Uber die Umesterungsverss. 
m it den reinen Triglyceriden vgl. die Einleitung u. das Original. — Stearinsduredthyl- 
ester, C2 0H I0 0 2, aus Stearinsiiure in 95%ig. A. -j- H ,SO t (D. 1,84); F. 33,0—33,5°; 
EZ. ber. 179,7, gef. 179,8; 179,5. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2497—2507. Berlin, 
Techn. Hoehsch.) BUSCH.

Laszló Ekkert, Ein Beitrag zur Farbenreaktion einiger Phenóle mit Nitroprussid* 
natrium. (Magyar gyógyszeresztudomdnyi Tń.rsasdg Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. 
Ges.] 2 [1926]. 153—54. — C. 1926. I I .  2207.) B e r l it z e r .
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John Buxton und Howard J. Lucas, Die Analyse bromierter Kresole. Es 
ergab sieh, daB bei der Bromid-Bromat-Titration naeh FRANCIS u. HlLL (C. 1925.
I. 414) nach dem Ansauern eine Rk. zwischen der Standardlsg. u. dem ais Losungsm. 
dienenden A . ein tritt, wodurch der Verbrauch an Thiosulfat bei der R iicktitration 
verringert wird. Die Methode wird daher besser in  W.-Eg.-Lsg. durehgefiihrt. 0,1 bis
0,15 g Phenol werden in  25 ccm Eg. gelóst u. m it 50 ccm W. verd. 0,1-n. Bromid- 
Bromat-Lsg. wird langsam zugesetzt, bis ein UberschuB von 2—4 ccm zugegen ist. Die 
Lsg. wird geschiittelt, eine Minutę stehen gelassen, ca. 0,5 g K J  zugefiigt u. das in Frci- 
heit gesetzte Jod  m it Thiosulfat zuriicktitriert. — Bei der Halogenbest. nach B o b e r t s o n  
(Journ. chem. Soc., London 107 [1912]. 902) is t der E ndpunkt der T itration infolge 
der Ggw. von H 2 0 2 in  der Lsg. schwer zu erkennen, da dieser m it dem Thiocyanat 
reagiert. Zur Entfernung des H 2 0 2  wird die Lsg., solange sio noch alkal. ist, m it etwas 
Fe-Salz gekocht, welches ja  sowieso zur Erkennung des Endpunktes der T itration 
benótigt wird. W ird mehr ais 1 ccm 1 -n. Eisennitratlsg. vor dem Kochen zugesetzt, 
so lóst sieh das Fe(OH ) 3  nach dem Ansauern sehr langsam. Der App. von B o b e r t s o n  
wurde auBerdem abgeandert. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 249—52. Pasadena [Calif.], 
Inst. of Techn.) _ KlNDSCHER.

N. Ssemiganowski, Uber die Bestimmung der Aminogruppe in  Nitroarylaminen. 
(Vgl. C. 1928. I. 1211.) Dio Best. von Aminon durch Messung des m it Alkalilauge 
abgespaltenen NH 3  kann auch auf Nitrotoluidine u. ihre Aeetylderiw ., sowie auf 
N itronaphthylamino u. ihre A eetylderiw . Bedingung ist, daB dio N 0 2-Gruppe in o- oder 
p-Stellung zur -NH3-Gruppo sieh befindet u. daB das entstehendo Nitroplienol bei 
der Zers. durch Lauge kein N H 3  liefert. Aus dem letzten Grunde laBt sieh 1,2-Dinitro- 
4-acetanilid n icht bestimmen: 3,4-Dinilrophenol wird durch 25°/0ig. NaOH z. T. bis 
zum NH 3  reduziert. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyachlen- 
nosti.] 4  [1927]. 842—43.) B ik e r m a n .

W. Minajew, K. Swetljaków und S.Frolow, Colorimetrische Bestimmungs- 
methode fiir Ideine Mengen Anilin. Man siiuert die anilinhaltige Lsg. m it H 2 S 0 4 an, 
diazotiert u. kuppelt m it l-Aminonaphthol-(8)-disulfosdure-(3,6). Die Menge. des ent- 
stehenden Farbstoffs (Saurefwhsin Echt) wird colorimetr. bestimmt. Die geringsto 
noch bestimmbare Konz. von Anilin  ist 0,02 mg in  100 ccm; genauer lassen sieh 0,05 mg 
in 100 ccm bestimmen. Die Methode soli verwendet werden zur Best. von Anilindampf 
in  der Luft  von Fabrikraumen. (Journ. chem. Ind . [russ.: Shurnal Chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 4  [1927]. 840—42.) BlKERMAN.

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Farbenreaktionen des Phenacetins. 0,01 g Phen- 
aeetin, ebensoviel Besorcin u. 2 ccm konz. H 2 S 0 4 g ibt beim Erwarmen eine Beiho 
vom Vf. beschriebener Farbtóne. Beim Verdiinnen der abgekiihlten FI. m it 3 ccm 
W. sowie je einer H alfte m it 10°/oig. N H 3  u. 2-n. NaOH, u. darauffolgendem Ausschiitteln 
m it A thylacetat andert sieh die Farbo dauem d. Andorę Farben treten auf, wenn man 
m ehr Phenacetin u. Besorcin auf 2 ccm H 2 S 0 4 nimmt. Die beiden festen Substanzen 
getrennt geben viel schwachere Farbungen m it H 2 S 04. (Magyar gyógyszeresztudo- 
m&nyi Tarsasdg Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4 . 63— 65. Budapest, Univ.) B e r .

A. Kircher und F. V. Ruppert, Cliemiscłte Beurteilung und Wertbestimmung 
der Arsenobenzole. Vff. stellen fest, daB ihre Methode zur Best. des As-Geh. der Salvar- 
sane (C. 1925. I. 1352), dereń E sak th e it J. Thom ann anzweifelte, zu einwandfreien 
Ergebnissen fulirt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 161. Hóchst a. M., I. G. Farbenindustrie 
Akt.-Ges.) SlEBERT.

G. Deniges, Sehr rasehe Bestimmung kleiner Mengen Phenol in  Glyeerinlósung. 
Dio Methode des Vf. zur raschen Best. kleiner Mengen Phenol in  Glycerin besteht darin,
1 ccm der zu priifenden Lsg. m it 2 ccm M il l o n s  Reagens u. 0,2 ccm Essigsaure 5 Min. 
im sd. W.-Bade zu erhitzen u. die Rotfarbung m it den m it verd. Lsgg. m it bekanntem 
Phenolgeh. erlialtenen colorimetr. zu vergleichen. Die Methode is t auch auf andere 
Losungsmm. brauchbar, dio sieh m it Milion,s Reagens n icht farben. Letzteres bestand 
aus 100 ccm 2%ig. N aN 0 2 -Lsg. +  10 ccm handelsiiblichen fl. H g(N 0 3 ) 2  (D. 60° Be.). 
Die von M il l o n  angegebene Darst. ist auch brauchbar. (Buli. Soc. Pharm ac., Bordeaus 
65 [1927]. 118—20.) H a r m s .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Farbenreaktionen einiger Phenole m it Aldehyden. 
(Magyar gyógyszeresztudomńnyi Tarsasig Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 
[1927]. 327— 31. — C. 1927. I I .  2696.) B e r l i t z e r .

P. N. van Eck, Quantitative Bestimmungen aroniatischer Aldehyde durch Titration 
m it Benzidinlosung. Es zeigte sieh, daB die bekannte Blaufarbung m it B lut +  H 2 0 2
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ais Indicator bei der T itration von aromat. Aklehydeji m it Bcnzidin geeignet ist, aber 
.nur, wenn m an das H 20 2  nicht dureh Zusatz (Schaumbldg.!), sondom mittels Tupfeln 
auf m it H 2 0 2  getriinktem Papier verwendet. Man lóst das Aldehyd, z. B. Zimtaldehyd, 
Vanillin, Heliotropin in Eg., sotzt Blut zu u. titrie rt m it Bonzidinlsg. (9,2 g
Benzidin in 3-n. Essigsaure zum Lósen), bis beim Tupfeln auf H 2 0 2-Papior Blaufarbung 
cintritt. Bei Benzaldehyd wegen Entstehung einer griinen Verb. ungeeignet. (Pharmac. 
Weekbl. 65. 82—84. U trecht Centraal Lab.) G r o s z f e l d .

Laszló Ekkert, E in  Beitrag zu den Farbenreaktionen des Saccharins. Vf. bietet 
■eine tjbcrsieht iiber die bisher bekannten Farbrkk. des Saccharins. Ais neue kommt 
hinzu: Man schuttelt einige cgr. Saccharin m it 1— 2  ccm W., gibt 3— 6  Tropfen H 2 0 2 

(30°/0), dann 0,01—0,04 g N aN 0 2  hinzu. Beim Sehiitteln wird die El. gelb, m it NHa 
oder NaOH braun. Plienole oder Morphin geben die Braunfarbung ohne H 2 0 2. (Magyar 
gyógyszeresztudom&nyi Tarsas&g Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 
210—11. Budapest, Univ.) B e r l it z e r .

B e s ta n d te ile  v o n  P fla n z e n  u n d  T ie ren .
Jan Zahradni&ek, Ober die Fallung des Magnesiumions dureh Tropaolin 0 0  

und die Anwendung dieser Reaktion zu seiner cólorimetrischen Bestimmung. Nach 
Verasehen des organ. Materials unter Zusatz von H 2 S 0 4 wird m it W. aufgenommen 
u. eine bestimmte Menge Tropaolin-00-Lsg. zugegeben, das das vorhandene Mg aus- 
fallt; der UberschuB wird colorimetr. bestimmt. Genaue Angabe der Fehlermóglich- 
keiten, Stórungen dureh Salze, organ. Lósungsmm. usw. (Biochem. Ztschr. 191 
[1927]. 61—73. Briinn, Chem. Inst. tierarztl. Hochsch.) MEIER.

Pal Liptak, Ober eine Schleimfarbung. Es wurden verschiedene Pflanzenschleime 
m it Phosphormolybdansaurelsg., dann m it Jod-Zinkchlorid gefarbt, die hierbei in den 
verschiedenen Zellen auftretenden Earbungen werden beschrieben. (Magyar gyógy- 
szeresztudomdnyi Tarsas4g Ertesitójo [Bor. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 17—18. Buda
pest, Univ.) B e r l it z e r .

Marcel Mascre, Wirkung einiger Fixalionsmittel auf den Kern der Pflanzenzelle. 
Vcrgleichende Studien iiber das Bild des sich teilenden u. des ruhenden Zellkemes 
junger Getreidepflanzen, Bohnen u. Elodea eanad. nach Fixierung m it 3°/oig- Lsgg. 
von Monochloressigsćiure, Cyanessigsiiure u. Trichloressigsaure. AuCerdem wurden dio 
glciehen Lsgg. m it 20% 'g- Formo!zusatz untersucht. Der Formolzusatz verandert dio 
S truk tur des ruhenden Kernes. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1505 
bis 1507.) S c h n it z e r .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Farbenreaktionen des Clwlesterins. G ibt man zu
2 ccm einer 0,125%ig. Lsg. von Cholesterin in  A. 4 Tropfen einer l% ig- Lsg. von 
Furfurol, Saccharose, Benzaldehyd, Anisaldehyd, Salicylaldehyd, Yanillin, Zimt- 
aldehyd, oder Piperonal in  A., u. unterschichtet m it 2 ccm konz. I I 2 S 04, so entstehen 
an der Beruhrungszone lebhafto Fiirbimgen bei Anwesenheit yon nur 0,1 g Cholesterin. 
(Magyar gyógyszeresztudom&nyi Tdrsasdg Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 
66— 68.) B e r l it z e r .

Laszló Ekkert, Ober Farbenreaktionen des Lecithins. Mit einer 0,25%ig. Leeithin- 
lsg. in  A. werden auf die im vorigen Ref. geschilderten Weise ebenfalls Farbungen 
erbalten, wobei dieselben Aldehyde verwendet werden. (Magyar gyógyszeresztudomdnyi 
Tarsas4g Ertesitójo [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 69—71. Budapest, Univ.) B e r l .

Laszló Ekkert, Ober die Reaktion des Furfurols m it Alkaloiden. Zuruckgohond 
auf W a l t e r in g  (Ztschr. anal. Chem. 36  [1897]. 410) wurden die Farbrkk. zwischen 
Alkaloiden u. einem Gemisch von 1 Gewichtsteil l% ig . wss. Furfurollsg. m it lOGe- 
wichtsteilen H 2 SOa untersucht. Bei schwachem Erwarmen in  der Porzellansehale 
zeigten sich Farbrkk. m it Veratrin, Atropin, Noyatropin, Skopolamin, Hyoscin, Col- 
chicin, Morphin, Codein, Athylmorphin, Apomorphin u. Antipyrin, auch bei einzelnen 
pharmazeutischen Praparaten aus diesen. Dieses Reagens gestattet die Auffindung 
von weniger ais 0,1 mg Atropin u. sehr kleinen Mengen von Skopolamin u. Hyoscin. 
(Magyar gyógyszeresztudom4nyi T&rsas&g Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 
[1926], 5— 7. Budapest, Univ.') B e r l it z e r .

Gyula Mikó, Ober die Thalleiochinreaktion der Chininsalze. Um die bisher an- 
gewendeten Methoden der Rk., die auf eine Oxydation des Chinins zuriickgehon, billiger 
u. beąuemer zu gestalten, empfiehlt Vf. folgendes Verf. Man gibt in  ein Reagenzglas
0,5—1 eg Chininsalz, 5 Tropfen 5-n. HC1 u. 3 Tropfen 3%ig. H 2 0 2  u. kocht bis zur 
Gelbfarbung. Der In h a lt wird m it W. (bis *jt  des Glases) yerdunnt, 1 ccm 5-n. NH4OH
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gibt eine Griinfarbung der Grenzzone. (Magyar gyógyszeresztudontónyi Tarsasag 
Ertesitojo [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3  [1927] 205— 07. Debrezin, Univ.) B e r l .

Gyula Mikó, Die Farbenreaktion des Apomorphins und der Nachweis desselben 
neben Morphin. Zum Nachweis des Apomorphins wird folgende Rk. empfohlen: W ird 
zur Lsg. von 1—2 cg salzsauren Apomorphins in 5 ccm W. 1 Tropfen NH 3 -Lsg. gegeben, 
entsteht eino Griinfarbung, beim Schtitteln m it 3 ccm Chloroform fśirbt sich dieses 
yiolett. So kónnen 5-10- e g Apomorplain, ais Verunreinigung des Morphins 2■ 10_r* g 
nachgewiesen werden. Aus Morphin in Lsg. bildet sich auch bei wochenlangem Erhitzen 
auf 100° kein Apomorphin. (Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsasńg Ertcsitóje 
[Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 130— 32. Debrezin, Univ.) BERLITZER.

Gyula Pal Scholtz, Morphinhestimmung m it Bariumhydrozyd. Bei der Morphin- 
best. nach D e b o u r d e a u x  wird die morphinlósende Eig. des Ca(OH ) 2  dureh den 
Zusatz von NH 4C1 nicht ganz aufgehoben. Vorteilhafter erfolgt die Lsg. des Morphins 
m it Ba(OH),, das dann durch Ammonoxalat oder -sulfat ausgefallt wird. D io weitere 
Best. erfolgt wie gewohnt. (Magyar gyógyszeresztudom&nyi Tarsas&g Ertesitojo 
[Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 435—37. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

Laszló Ekkert, E in  Beitrag zu den Farbenreaktionen des Morphins. Zur Erkennung 
von Morphin, Kodein, Dionin, Heroin, Peronin u. Apomorphin, aber n icht zur Unter- 
scheidung voneinander, wird 0,01—0,02 g des salzsauren Alkaloids m it ebensoviel 
Benzidin u. einigen ccm konz. H 2 S 0 4 crhitzt, es t r i t t  eine gelbe ins dunkelgriin uber- 
gehende Farbung ein, beim Verd. m it W. wird die El. bIauviolett, m it NH 3  blau, dann 
griin, Peronin gibt nur eine Braufarbung. (Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsasag 
Ertesitojo [Ber. Ungar. pharm az. Ges.] 2  [1926]. 151—52. Budapest, Univ.) B e r l .

Lajos David, Ober die wichtigeren Methoden zur Bestimmung des Morphins. Es 
werden die bisher bekannten Verff. zur Morphinbest. in  Opium enthaltenden Praparaten 
nachgepriift. Zum Vergleicli kam en: Die Methoden D i e t e r i c h -H e l f e n b e r g , die 
von D e b o u r d e a u x  (Gesamt- u. 1-Morphin), die Aussoliiittelung m it N a 2 C0 3  u. die 
m it NaOH nach A n n e l e r . Die in  das franzós. u. brit. Arzneibuch aufgenommene 
DEBOURDEAUXsclie Methode gab die besten Ergebnisse m it einem stets gleichen Verlust 
von ca. 1,5%, den m an ais konstant dem R esultat zurechnen kann. Alle anderen Yerff. 
ergaben viel zu niedrige Zahlen. E . Ma c h ig u c ii i  u . S . S i i i r o n o , deren Verff. beschrieben 
sind, kamen zu ahnlichen Ergebnissen. (Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsasśg 
Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2  [1926]. 103—11.) B e r l i t z e r .

Lad. Ekkert, Beitrag zu Pellagris' und Vulpius’ Morphinredktion. Eine Ver- 
einigung der Verff. von P e l l a GRI u .  V u l p i u s  zum Nachweis von Morphin fiihrte zu 
folgender einfachen Methode: Misclien einer Morphinlsg. m it konz. H 2 S 04, erhitzen 
bis zum E in tr itt  einer gewissen Earbung, abkiihlen, verdiinnen m it W., einteilen der 
El. in  drei Teile u. durchschiitteln m it A., Chlf. u. Athylacetat. Beim Erhitzen m it 
H 2 S 0 4, beim Verdiinnen m it W. u. bei den Ausschiittlungen laCt sich lebhafter Earben- 
weehsel beobachten. Durch H 2 S 0 4 wird Morphin u. seine D eriw . Methyl-, Athyl- 
u. Aeetylmorphin zu Apomorphin umgewandelt u. dieses oxydiert. Die Oxydations- 
prodd. sind in A., Chlf. u. A thylacetat m it auffallender Earbe 1. Es wurden Verss. 
m it Morphin. hydroclil. M e r c k , Methylmorphin. hydrochl. Me r c k , Paracodin K n o l l , 
Eucodal M e r c k , Athylmorph. hydrochl. K n o l l , Heroin B a y e r , Peronin M e r c k , 
Apomorph. hydrochl. M e r c k , Thebain M e r c k , N arkotin M e r c k , Narcophin B o e h - 
RINGER, Laudanon-Ingelheim, Cotarnin hydrochl. Me r c k , Papaverin. purissim. 
kryptopinfrei M e r c k , K ryptopin. pur. M e r c k , Laudanin MERCK u. Laudanidin 
M e r c k  vorgenommen. Genaue Angabe der Rkk. (Pharmaz. Zentralhalle 6 9 . 1— 6 .
19—22. Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsasag E rtesito je [Ber. Ungar. pharmaz. 
Ges.] 3 [1927]. 409—25. Budapest, PA z m a n y  PE T E R -U niv.) L. JOSEPHY.

Lajos D4vid, Ober die Fortschritte der Methoden zur Bestimmung der Chinaalkaloide. 
Yortragender bespricht die bisher bekannten Verff. zur Best. der Gesamtalkaloide 
in der Chinarinde sowie die Trennung der einzelnen Alkaloide. Alle Verff. sind ziemlich 
umstandlich u. unzuverlassig. Zur Best. des Chinins benutzt Vortragender Na2 H P 0 4  

u. h a t dafiir eine Methode (C. 1 9 2 6 . I. 1865) angegeben. (Magyar gyógyszeresztudo- 
m&nyi TarsasAg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2  [1926]. 13— 19.) B e r l .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Farbenreaktionen des Santonins. (Magyar gyó- 
gyszerćsztudomń.nyiTarsas&g Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Gas.] 3 [1927]. 322—26.
— C. 1 9 2 7 . I I .  2622.) B e r l i t z e r .

Gyula Mikó und Istvan Mikó, Gehaltsbestimmung der Guarana. Es wird eine 
Methode beschrieben, um unter Weglassung des bisher ublichen Eindampfens m it A.
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durch Ausschiitteln m it Ammoniak-Chloroform u. Oxydation des filtrierten Abdampf- 
ruckstandes m it salzsaurcm H 2 0 2  an der orangeroten Farbung das Alkaloid nachzuweisen. 
Durch Feststellung der Mindestmengo an Substanz, die eben eine orangerote Farbo 
hervorruft, liiBt sich der Coffeingeh. bestimmen. (Magyar gyógyszeresztudomiinyi 
TńrsasAg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 8—13. Debrezin, Univ.) B e r l .

Yandell Henderson und Howard W. Haggard, Der Wert der Athyljodidmethodc 
zur Messung der zirkulierenden Blutmenge. Die Methode beruht auf Einatm ung von 
C2H j J  (Amer. Journ. Physiol. 73.193). Sie wurde beim n. Menschen u. Tier verschiedent- 
lieh nachgepriift. Voraussetzung ist, daB im B lut keine Absorption von C2H 0 J  stattfindet 
u. die Differenz vonC 2H6J  in  der Ein- u.Ausatmungs- u. Alveolar-Luft dauernd konstant 
bleibt. Vff. geben den Beweis, daB wahrend 40 Blin. langer Einatm ung von 0,2 ccm 
fl. C2H5J  auf 100 1 Luft die so berechnete zirkulierende Blutmenge 5 u. 10 Min. lang 
6,2 u. 6,03 1, nach 15 Min. 5,83, nach 25 Min. 5,35, nach 35 Min. 5,70, nach 40 Min. 
5,36 1 betragen wiirde. Dies kann nur móglich sein, wenn C2H 6 J  in der T at nur physikal. 
gel. u. sofort im Blut zersetzt wird. Diese Voraussetzung der Methode gilt also unter 
n. Ruheverhaltnissen. — Wenn man hintereinander langer ais 10 Min. lang mehrere 
Arbeitsverss. macht, kann in  extremen Fallen Anhaufung von C,H6J  im Blut stóren.
15 Min. Pause geniigt, um gute Resultate zu yerburgen. — Vergleiche m it Best. am 
Hunde im arteriellen u. venosen Blut (nach FlCK) ergaben im M ittel genaue tlber- 
einstimmung. (Amer. Journ. Physiol. 82 [1927]. 497—503. Yale Univ. Sheffield 
Scient. School.) F . Mu l l e r .

J. Brocklehurst, H. W. Haggard und Yandell Henderson, Vergleichende 
Messungen der zirkulierenden Blutmenge am Menschen mit Kohlensaure und Jodathyl. 
(Vgl. vorst. Ref.) Yff. nehmen fiir die prakt. Messung ais Verteilungsfaktor, ais Ver- 
haltnis von alveolarer Konz. zur Differenz von arterieller u. venóser Konz.vonC2H 5J
2 an. So viel absorbiert jeder L iter B lut beim Durchgang durch die Lungen. (Die 
maximale Sattigung bei Kórpertemp. kann bis 17 steigen. C2 H5J  wird im B lut zum 
gróBten Teil physikal. absorbiert, zum Teil zersetzt.) Bei der Best. naeh H a l d a n e  
ergibt 0 2-Aufnahme pro Min. dhddiert durch 0 2-Differenz von Arterien- zu Venenblut 
die zirkulierende Blutmenge pro Min. Diese Differenz is t n. n icht 0,08, sondern 0,04. 
U nter abnormen Verhaltnissen (Narkose, Operation) is t sie groBer. — E in Vergleich 
von C02- u. C2H 6 J-Methode an den 3 Verff. ergab die gleichen Zahlen fiir das Minuten- 
volumen des Herzens. Die C 02-Differenz von venósem u. arteriellem Blut betragt 
n. in  Ruhe nur 3,5 Vol. - ° / 0  u. bei respirator. Quotient 0,8 die des 0 2  wenig uber
4 Vol.-%. Dor schadliclie Raum betrug zwisehen 25 u. 38 ccm bei den 3 Personen. 
(Amer. Journ. Physiol. 82 [1927]. 504— 11. Yale Univ. Applied Physiol. Lab.) F . Mu.

Samson Wright und M. Kremer, Studien iiber die Zirkulationsgesćhuńndigkeit 
beim Menschen. I. Kritische Priifung der Jodćithylmethode. (Vgl. B r o c k l e h u r s t , 
H a g g a r d  u . H e n d e r s o n , vorst. Ref.) Mittels einer elektr. Regulierung werden 
mehrere Proben Alveolargas gesammelt, auch automat, u. gleichzeitig Proben von 
Ein- u. Ausatmungsluft. — Der Verteilungskoeffizient von C2H 5J  war 2—7. —  Eine 
betrachtliche Menge C,H5J  is t im Venenblut von Tieren u. Menschen vorhanden ge- 
wesen. In  den Geweben zersetzt es sich schnell. Die Menge im Venenblut schwankt 
individuell u. zeitlich stark, wolil infolge GefaBerweiterung in den HautgefaBen. — 
Die Voraussetzungen der C2H 5  J-Methoden sind n icht erfiillt. — Beim gleichen Versuchs- 
objekt mag die Methode vergleichbare Zahlen liefern, n icht fiir verschiedene Personen.
— Bei Kórperarbeit ist die Methode nicht brauchbar. — Wahrscheinlich ist C2H5J  
im B lut teils physikal. gel., teils locker gebunden vorhanden. (Journ. Physiol. 64 
[1927]. 107—22. Middlesex Hosp. Med. School.) F . Mu l l e r .

Rezsó Fridli, U ber die Bestimmung des Arsens in  Leichenteilen. Das Arsen wird, 
wie in  der Arbeit genau beschrieben, m it Hilfe von B e t t e n d o r f s  Reagens ais Metali 
abgeschieden u. dann nach einer anderwarts (vgl. C. 1926. II . 798. 1446) angegebenen 
Methode ais Ammoniummagnesiumarsenat-Hexahydrat gewogen oder direkt ais 
elementares Arsen. Dio Brauchbarkeit des Verf. beweisen Analysenergebnis.se. (Magyar 
gyógyszeresztudomdnyi Tarsasdg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 
84—87. Budapest, Gerichtschem. Inst.) B e r l i t z e r .

Rezsó Fridli, Ober eine tódliche Thalliumvergiftung und uber die Bestimmung 
des Thalliums ais Thallojodid in  Leichenteilen. Vf. beschreibt einen Todesfall, hervor- 
gerufen durch irrtiimliche Einnahme einer 2,5 g Thalliumacetat enthaltenden Fl. 
per os s ta tt auBerlichen Gebrauehs. Die Best. des Thalliums erfolgt titrim etr. m it 
1/10-n. KJ-Lsg., es wurde in  100 g der Leber 3,3 mg, in  98 g Niere 1,6 mg, in 100 g
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Urin 5,0 mg Tlinlliumacetafc gefunden. Der groBte Teil der eingenommenen Menge 
war bereits durch den Urin ausgeschieden. (Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsas&g 
Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4 . 43— 49. Budapest, Gerichtschem. Inst.) B e r l .

J . Bae, Die Besiimmung von Hexamin. Die vom Vf. ausgearbeitete Methode ist 
eine abgeanderte B.P.-Methode, beruhend auf der Zers. von Hexamin durch H 2 SO., 
in Formaldehyd u. NIL, u. yollstandiger Oxydation des Aldehyds durch K-Bichromat. 
Dor tlberschuB des K-Bichromat wird bestimmt durch Titration des aus K J  frei- 
gemachten J . — Ausfiihrung des Verf.: Lsg. von Hexamin in  W. 1: 100, zu lOccm 
dieser Lsg. Zufiigen von 25 ccm 1 / 1 -n. K-Bichromatlsg. u. 10 ccm konz. H 2 SO,i- Erhitzen 
wahrend 1 Stde., Scliiitteln, Abkiihlen u. Verdiinnung auf 250 ccm. Zu 25 ccm Zusatz 
von 1 g K J  u. T itration m it Vln-n. Na2 S2 0 3 -Lsg. (Pharmac. Journ. 120. 71.) L. Jo s .

Gyula M ikó, Ober die Hallbarkeit und den Wert des Cldorwassers. Die Vorschrift 
des ungar. Arzneibuches zur Bereitung von 1 1 5° / 00 Chlorwasser ist unrichtig, man be- 
nótigt doppelt soviel Ausgangsmąterial. Zur Vcrmeidung von Verlusten soli die Ab- 
fullung direkt durch einen H ahn am Boden des AspiratorgefaBes, in  dem das Chlor
wasser bereitet wurde, erfolgen, die Aufbewahrung in Elaschen, die m it paraffinierten 
Korkstopfen verschlossen sind. (Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsas&g Ertesitoje 
[Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 163—70. Debrezin, Univ.) B e r l i t z e r .

H. Bnhmann, Die Siedepunktsbestimmung des Bromoforms im  D .A .B .6 . Die 
physikalischen Konstanten des Bromoform"}. Bei der Kp.-Best. von Bromoform in 
einem Eraktionierkolben ohne Thermometerkorrektur erhielt Vf. falsche Zahlen; die 
Forderung des D.A.B. 6 , daB bei 148—150° 90 Vol.-% iiberdest. mussen, wurde jedoch 
bei Anwendung des Siedepunktsbestimmungsapp. von S c h a n t z  erfiillt. —  Vf. stellt 
ferner fest, daB der im D.A.B. 5 angegebene E. n icht einem Bromoform m it 4°/0, sondern 
m it 1 %  A. entsprach. (Arch. Pharmaz. u. Ber. D tsch. pharmaz. Ges. 266. 123—25. 
Góttingen, Uniy.) L. JOSEPHY.

Maurice Franęois und Laurę Seguin, Besiimmung des offizinellen Natrium- 
borates. Die Verff., die sich bierbei des Methylorange bedienen, sind wenig empfehlens- 
wert, da der Umschlag unscharf ist. Vff. geben ilir friiher bereits venvendetes Verf. 
(C. 1927. II . 2411) nochmals an, bei dem m an 1,91 g Borax in  der Warme in  25 ccm W. 
u. 50 ccm Glycerin lost u. m it n. NaOH u. Phenolphthalein titrie rt; der Umschlag ist 
sehr scharf zu erkennen. (Ann. Ealsifications 20 [1927]. 542—45.) R iiH L E .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Atoplians und Novatophans. (Magyar 
gyógyszeresztudom&nyi T arsasig Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 
407—08. — C. 1928. I. 947.) B e r l i t z e r .

W. Schneiter, Kritisćhe und experimentelle Priifung der Wertbestimmung des Peru- 
balsams. Unterss. von 18Perubalsamen verschiedener H erkunft. Zur Gesamtpriifung halt 
Vf. fiir wichtig: I. Sinnenpriifung, I I .  Qualitative Priifung: a) Unterscheidung von kiinst- 
lichen Balsamen, b) Aufdeckung von verscbnittenen Balsamen, I I I .  Q uantitative Prii- 
fung. Wichtig sind Priifung von Geruch, Viscositiit u. D. Qualitativ besonders die PAe.- 
Probe, das Verh. zu starkem NH3, A., CS2  u. A. Q uantitativ wichtig is t die Priifung auf 
Cinnamein, Best. von dessen Esterzahl u" Saurezahl. —  Den angefiihrten Bestst. ist be- 
sonderer W ert bei der Beurteilung des Balsams zuzusprechen. Zahlreiche andere Prii- 
fungsmethoden sind angegeben, ihre Ergebnisse zur Beurteilung jedoch nicht so maB- 
gebend. (Pharmac. Acta Helv. 2 [1927]. 211—26. 240— 45. 3 .11—20. Ziirich.) L. Jo s .

Gyuia Mikó, Oeliaitsbestimmung des Theobrominum natriosalicylicum. S ta tt der 
langwierigen Methoden yerschiedener Arzneibiicher wendet Vf. folgende yiel kurzere 
an : Das in  W. gel. P raparat wird durch ein Gemisch von A. (96%) oder A.-A. u. HC1 
zersetzt, das ausfallende Theobromin wird filtriert, gewaschen u. gewogen. Mit dem 
Riickstand ist die Murexidprobo anzustellen. (Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsasćig 
Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 127—29. Debrezin, Univ.) B e r l .

Pal Lipfcak, E in  Beitrag zur Wertbestimmung olhaltiger Samen. Die Saurezahl 
kann direkt in olhaltigen Samen bestim m t werden, indem sie yermahlen, m it A. aus- 
gewaschen u. in  diesem die Saurezahl bestim m t wird. Es wurden Lein-, Ricinus-, 
Mohn-samen, Walniisse u. siiBe Mandeln yerschiedenen Alters untersucht u. ih r W ert 
so annahernd festgestellt. (Magyar gyógyszeresztudom&nyi Tarsasdg Ertesitoje [Ber. 
Ungar. pharm az. Ges.] 2 [1926]. 155—58.) " B e r l i t z e r .

Pal Liptak, E in  Beitrag zur Wertbestimmung des Mutterkornes. Im  AnschluB 
an  die in  vorst. Ref. yeróffentlichten Verss. w ird nach der angegebenen Methode die 
Saurezahl yerschiedener M utterkornm uster festgestellt. Sie wachst m it dem Alter, an 

Proben wurde gleichzeitig der Abfall des Wirkungswert-es m it dem Steigen der Saure-
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zahl gefunden. (Magyar gyógyszeresztudom&nyi T&rsasńg E rtesitoje [Ber. Ungar. 
pliarmaz. Ges.] 2  [1926]. 211—-16.) B e r l i t z e r .

Pal Liptak, Zur Wertbestimmung des Mutterkoms. I I . (I. vgl. vorst. Ref.) Vf. 
untersuchte zahlreiche M utterkornmuster auf Saurezalil, W irkungswert u. Alkaloidgeh. 
Hóchstens ein Ja h r alte, gut getrocknete u. aufbewahrte Proben zeigen keine hóhere 
Saurezahl ais 2, ist diese hóher, dann sinkt der Wirkungswert u. die Drogę entspricht 
nieht der Pharm. Hung. (Magyar gyógyszeresztudom&nyi Tarsasńg Ertesitoje [Ber. 
Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 426— 30. Budapest, Uniy.) B e r l i t z e r .

Bela von Issekutz und Maria Leinzinger, Die pharmakólogisćhe Wertbestimmung 
des Mutterkoms. I . Nach Besprecliung der bisher zur Wertbest. des M utterkoms 
iiblichen Yerff. beschreibt Vf. eine A pparatur zu Verss. am isolierten Kaninchendarm 
m it Selbstsehreibeyorr. Die rhytlim . Darmbewegungen werden durch Adrenalin ge- 
hemmt, durch das Ergotamin des M utterkoms auf die urspriingliche Amplitudę ge- 
bracht. Diese entgegengesetzte Becinflussung kann wiederliolt abwechselnd herror- 
gerufen u. durch quantitative Verfolgung der zu ihrer Heryorrufung nótigen Ergotamin- 
dosen dio Wrkg. des M utterkoms prakt. bestimmt werden. (Magyar gyógyszeresztudo- 
m&nyi T&rsasśg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 174—82. Szegedin, 
Univ.) B e r l i t z e r .

Maria Leinzinger und József Kelemen, Die pharmukologisdhe Wertbestimmung 
des Mutterkoms. I I . (I. ygl. vorst. Ref.) Vff bestimmen den Alkaloidgeh. von Mutter- 
korn verschicdener Herkunft nach dem Verf. von K e l l e r - F r o m m e  u . yergleichen 
die Wrkg. der so erhaltenen Alkaloidgemenge m it einem reinen Ergotam inpraparat 
(Gynergen Sandoz) nach der im vorst. Ref. beschriebencn Methode. Dio Alkaloid
gemenge sind ebenso wirksam wie das reinc Ergotamin, die Best. des ersteren geniigt 
also zur Wertbest. des M utterkoms. (Magyar gyógyszeresztudomanyi T&rsasfig Ertesitoje 
[Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 183— 88. Szegedin, Uniy.) B e r l i t z e r .

Bela Gaal, Zur Wertbestimmung des Mutterkoms. Aus physiolog. ganz unwirk- 
samen Drogen wurde nach der Vorschrift des D. A. B., die nur bei frischer Ware richtige 
Resultate ergibt, beim Alkalisieren der salzsauren A.-Ausschufctelung ein Nd. erhalten. 
Nach G a d a m e r  kann aus diesen alten, verdorbenen Waren Mg-Seife in  den Ather 
ubergehen, dies war hier nicht der Fali, die Beschaffenheit .dieser einen Alkaloidgeh. 
yortauschenden Substanz konnte nicht erm ittelt werden. Der Sauregrad der Muster 
war immer gróBer ais 2, entsprechend ihrem Alter. (Magyar gyógyszeresztudomanyi 
T&rsas&g Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. G es.] 4 . 32—42. Budapest, Uniy.) B e r l .

Gyula Mikó, U ber die Untersuchung des Antipyrinum  coffeinocitricum. In  diesem 
Priiparat sto rt das Antipyrin die Muresidprobe sehr, so daB es bei der Identifizierung 
des Coffeins yorher cntfernt werden muli. Die bisher geubten Analysenverff. sind nicht 
zweckentsprechend. Der Coffeinnachweis gelingt nur, wenn daneben weniger ais 25% 
Antipyrin yorhanden ist, da nur dann die orangerote Farbę der Ammelinsaure erkennbar 
ist. Die Abtrennung des Antipyrins gelang durch Ausschiitteln m it 96%ig. A., besser 
m it Amyl-A., der ungelóste Riickstand wird nach dem Waschen m it A. durch eine 
3%ig. H 2 0 2-Lsg. +  5 Tropfen 5-n. HC1 oxydiert, wobei die Farbrk. auftritt. (Magyar 
gyógyszeresztudomanyi Tdrsasńg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2  [1926]. 
88—96. 216—17. Debrezin, Univ.-Apotheke.) B e r l i t z e r .

Laszló Ekkert, Ein Beitrag zu den lieaktionen des Antipyrins, Aminopyrins und 
Pyramidons. Zu bercits bekannten Farbrkk. fiigt Vf. noch einige neue fur diese Praparato 
liinzu. Ais Reagens dient einerseits eine frische, wss., 2%ig. Nitroprussidnatriumlsg. 
m it Salicylsaure angesauert, andererseits eine 2%ig. Kaliumbiehromatlsg. Antipyrin 
zeigt keine Farbung, Aminopyrin  u. Pyramidon eine von dunkelgriin iiber yiolett, 
weinrot, nach granatrot ubergehende Farbung. (Magyar gyógyszeresztudomanyi 
TtoasAg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 80— 82.) B e r l i t z e r .

Laszló Ekkert, E in  Beitrag zur Unterscheidung von Veronal, Luminal und Pro- 
poiuil. (Magyar gyógyszeresztudomtoyi T&rsas&g Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. 
Ges.] 2 [1926]. 82—84. 152. — C. 1926. II. 1559.) B e r l i t z e r .

Oedon Andriska, Bromometrische Untersuchungen der Salben und Fette. Es werden 
zahlreiche Ole, Salben u. Fette, die nach der Pharm. Hung. I I I .  bereitet waren, auf ihre 
Jodbromzahl untersucht u. Verfalschungen bei einem Abweichen derselben um ± 10  Ein- 
heiten vom Normalwert festgestellt. Die Bromessigsauremethode hatte  gegeniiber 
dem K B r0 3 -Verf. yiele wesentliche Vorteile, besonders den der Sehnelligkeit. (Magyar 
gyógyszeresztudominyi TArsasdg Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927].
140—43. Budapest, Uniy.) B e r l i t z e r .
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Arpad Wollmann, Ober die Emelinreaktion der Ipecacuanhaprdparale. Vf. stollt 
dio zur Identifizierung von Ipecacuanhatinktur dionende Farbrk., abwcichend vom
D.A.B. u. schweizer. Arzneibuch, m it HC1 u. H 2 0 2  an, wobei sieli ebenfalls Cl ent- 
wickelt: 2 HC1 -f- H 2 0 2  =  2 H 20  -f- 2 Cl. — 5 Tropfen T in k tu r - j-10 Trcpfen konz. 
HC1 u. 1 Tropfen 3°/0ig. H 2 0 2 geben in  der K alte langsam, beim Erwarmen auf 60—70° 
schnell eine orangegelbe Farbę. Bei den Priiparaten: Sirup. Ipecac., Pulvis Doweri, 
Infus. Ipecac. 1: 100 u. Radix Ipecac. plv. miissen die Alkaloide erst m it NH 3 -Lsg. 
freigemacht u. m it A. ausgesclriittelt werden. Die Rk. wird m it dem getrockneten 
Riickstand ausgefiihrt. Zu quantitativen Zwecken is t die Rk. nur teilweise zu ver- 
wenden; bei der T inktur gibt eine 0,0002 g Alkaloid entsprechende Menge die orange
gelbe Farbung, beim Wurzelpulver, Doweripulver u. Infusum eine 0,0003 g Alkaloid 
u. beim Sirup eine 0,000 36 g Alkaloid entsprechende Menge. (Pharmac. Acta Helv.
з . 1—3. Magyar gyógyszeresztudomiłnyi Tarsasag Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. 
Ges.] 3 [1927]. 352—56. Debrecen [Ungarn], S t e f a n  TiSZA-Univ.-Apotlieke.) L. Jo s .

Harry N. Holmes und Louis W. Mattern, A laboratory manuał of chemistry. New York:
Macmillan 1927. (169 S.) 12°. fab. $ 1.

Alfred Luger, GrundrifJ der klinischen Stuhluntcrsuchung. Zusammcnfassende Darst. d.
wichtigsten makroskop.. mikroskop, u. chem. Untersuchungsmethoden u. ihrer diagnost.
Bedeutung. U. Mitarbeit von Nikolaus Kovdcs, Ernst Lauda, Ernst Freissecker. Wien:
J. Springer 1928. (X, 341 S.) 4°. M. 36.— ; geb. M. 39.—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine ehemisełie Technologie.

— , Die neuesten Fortschrille der Technologie. Einige Falle werden kurz behandelt. 
(Chem. metallurg. Engin. 35. 41—44.) W i l k e .

W. Bierrnaiin, Praklische ScMufSfolgerungen aus Indicalordiagrammen von Ver- 
brennungsmotoren unter Benutzung der Gleichung fiir  polytropische Zuslandsanderungen. 
Zur dauernden tibcrwachung von GroflgasmaschiTien leistet ein ausfiihrlich beschriebenes 
graph.-logarithm. Verf. der Kennzeichnung von Kompression u. Expansion gute Dienste. 
(W arm e  51. 87—92. Dillingen a. d. S a a r.)  S p l i t t g e r b e r .

J. Maćak, Der Feuerungseinbau „Drallstein“ fiir Flammrohrkessel. Vf. erórtert 
die A rt des Einbaues des ,,Drallsteins“ u. die dam it verbundenen Vorteile fiir den 
Dampfkesselbetrieb. Der ,,Drallstein“ is t der einzige Einbau fiir Flammrohre, der sieli 
in  der Praxis bewiihrt liat. (Ztschr. Zuckerind. ćeclioslovak. Rep. 52 [1927]. 150 
bis 152.) R u h l e .

Berthold Bloek, Die Wandsldrkenbemessung eiserner Apparate in  Bucksicht 
auf die Korrosion. Verss. iiber das Angriffsyermógen verschiedener Fil. gegeniiber vcr- 
schiedenen Eisan bei Zimmertemp. ergaben, daB die Auffassung, wonach die Chloride
и. Sulfate der Alkalimetalle starkeren Rostangriff besitzen ais reines W., irrtiimlich
ist. NH4-Salze ergaben in ihren krit. u. den diesen nahe liegenden Lsgg. sehr starken 
Angriff auf das Fe. Beim Uberschreiten der k rit. Dichte erfolgt Abnehmen des Angriffs- 
vermógens der Lsgg. gegeniiber Fe. Chromsaure u. ihre Alkalisalze sind die starksten 
Schutzm ittcl gegen Rosten des Fe. Schon geringe Zusatze zum dest. W. geniigen, 
um diese Schutzwrkg. hervorzurufen. Vf. stellt die Fe-Verluste bei der Einw. ver- 
schiedener Salzlsgg. in  einer Zahlenreihe zusammen, m it dereń Hilfe sieh die voraus- 
sichtlichc Lebensdauer eines App. bei den in  Frage kommenden Chemikalien be- 
urteilen laBt. (Chem. Apparatur 15. Korrosion 3. 1— 2.) S i e b e r t .

K. Keller, E in  neues Filtersysłem fiir  die chemische Industrie (Anschwemrn- 
Fillrationsvcrfahren). Vf. beschreibt das Asbestanschwcmmfilter der SEITZ-W erke, 
Rreuznaeh, das geeignet ist, aus groBen Fl.-Mengen auBerst feine, z. T. kolloide, 
Triibungsstoffe, die gewichts- u. volumenmaBig nur gering sind u. infolge ihrer Feinheit 
durch fast jedes der gebrauchliehen F ilter hindurchgehen, vollkommen abzuscheiden. 
Die Wrkg. des Filtcrs berulit auf der Ansehwemmung von feinstem, faserigen Asbest 
auf feine Drahtgewebe. Der Asbest wird m it dem F iltriergut zu einer Emulsion ver- 
riihrt. (Chem.-Ztg. 52. 111—13.) S i e b e r t .

Scheiiele, Die Filterpresse, ihre Behandlung und Verbesserung. Angaben iiber 
die Behandlung der Filtertiichcr u. die Mitverwendung von Filterkórpern wie Silieagel. 
(Farbę u. Lack 1928. 48.) S u v e r n .

— , Fortschritte in  der Sichltećhnik. Beschreibung des W indseparators „Vento- 
plex“  der A l p i n e n M a s  c h i n e n b a  u-A.-G. Die Zufuhrung des Sichtgutes erfolgt
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im Zentrum eines wagerecht angeordnetcn Yentilators, m it dem ein Streutełler rotiert, 
der das aufgegebene Materiał nach auBen gegen einen Anwurfring schleudert, von wo 
es in einen Blechkonus fliegt, bzw. in einen GrieBtrichter fallt. Der vom Ventilator 
angesaugte Luftstrom muB das Sichtgut zweimal durchstreichcn u. siittigt sieh dabei 
m it den fcinen Bestandtcilen des Sichtgutes, wahrend dic gróberen Teile in den GrieB
trichter fallen u. ablaufen. Der m it Feinmehl gesatt. Luftstrom wird in  den VentiIator 
gefiihrt u. an die Wand des auBeren Separatormantcls geblasen. H ier verlangsamt 
sieh der Luftstrom, so daB das Mchl an der W and des auBeren Bleclikegels in spiral- 
fórmiger Balin in  den Mehltrichter gefuhrt wird. Der Feinheitsgrad liiBt sieh durch 
Verstellen der Ventilatorflugel einstollen, wodurch die Luftstromstarke geregelt wird. 
(Chem.-Ztg. 52. 113.) S i e b e r t .

M. Weiss, E in  nem r Serien-Riesellrockner. Bcsehreibung eines Gloichstrom- 
liiesellrockners, der serienweise in  Normaltypen hergestellt wird u. der zur Trocknung 
fur fast alle Materialion geeignet ist. (Chem. Fabrik 1928. 65—66. Berlin-Charlotten- 
burg.) S i e b e r t .

Kornel Gollner, Ober die Verdampfung. Prinzip, Zweck u. Geschichto der Ver- 
dampfung u. die Faktorcn, von denen sie abhangt, werden besprochen. Die yerschiedenen 
tcchn. venvendcten Systeme, Ein- u. Mehrkorperyordampfer u. einzelne Sonderbau- 
arten u. ihre Wirkungsweise werden geschildert. (Magyar gyógyszeresztudomńnyi 
T&rsas&g Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 106— 14. Vortrag.) B e r l .

R.Villers, Die stdrkste Kdltemaschine der Welt. Beschreibung der im Werk 
Kaiseroda der Kali-Industrio A.-G. in Betrieb befindlichen Ammoniakmaschine, 
welche bei nur oinem rotierenden Turbo-Komprcssor in der Stunde S Millionen Calorien

National Lead Co. Ltd., Liverpool, England, Vorrichiung zur Abdichtung einer 
liuhrwelle in  zur Oxydation cliemischer Sloffe dienenden Behalłem, insbesondere Blei- 
oxydkesseln. (D. R. P. 455 539 K I. 12 n  vom 25/6. 1926, ausg. 3/2. 1928. — C. 1927.
I . 2591.) SCHALL.

Industrial Waste Products Corp., New York, V. St. A., Gewinnung von festen 
Stoffen aus ihren Losungen in  Form trockener, glasicrter Teilchen. Zu dem Ref. nach 
A. P. 1600503; C. 1926. II. 2743 [D ic k e r s o n ] ist nachzutragen, daB sieh auch aus 
anderen viscoson Fil. ais Sulfitablauge die bzgl. Stoffo in Form fester, glasiger Teilchen 
durch Zerstaubungstrocknung abscheiden lassen, wio Zucker, Sirup, Melasse, Malz- 
extrakt, Chromgerbemiltel oder Leim. (E. P. 282 480 vom 6/9. 1926, ausg. 19/1. 
1928.) S c h o t t l a n d e r .

Patentaktiebolaget Grondal-Ramen, Stockholm, Koniinuierliclm Filtrieren nach
D. R. P. 419 284 in offenen, m it Filtern versehenen, an einem umlaufenden Rahmen 
drehbar gelagerten schalenfórmigen Behaltern, die wahrend des Umlaufs zwang- 
laufig gesteuert sind u. dereń Filtratraum e unter Unter- u. Uberdruck gesetzt werden, 
dad. gek., daB der F iltratraum  jedes kreisenden Bohalters wahrend oder gleieh nach der 
Ftillung in an sieh bekannter Weiso durch einen Steuerkopf, der auf der Wello des um
laufenden Rahmens angeordnet ist, an eine Druekluftleitung angcschlossen wird, 
um ein Durchblason von Luft durch das F ilter u. das zu filtrierende Gut herbeizufiihren 
u. dadurch ein abgestuftes Absetzen des Gutes zu erreichen. (D. R. P. 455 718 K I. 12 d 
vom 21/6. 1923, ausg. 10/2. 1028. Zus. zu D. R. P. 419284; C. I92G. I. 457.) K a u s c h .

Emil Kohnen, Essen, Fiiłlkorper fiir Wasch-, Absorptionstiirme u. dgl., dad. 
gek., daB kugel- oder vielflachige, hohle Korper m it mehreren radial angeordneten 
u. nach innen gorichteten Schnecken versehen sind. (D. R. P. 455 809 K I. 12 e vom 
13/10. 1926, ausg. 11/2. 1928.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemcnsstadt (Erfinder: Otto
Kaufmann, Berlin-Charlottenburg), Elekłrische Gasreinigungsanlage mit mechanischem 
Gleichrichter, 1. dad. gek., daB in die Hochspannungsleitung ein oder mehrere Sperr- 
kreise, bestehend aus Drosselspule u. parallel dazu liegendem Kondensator, eingeschaltet 
sind. — 2. dad. gek., daB die Sperrkette auf die entsprechenden Bereiche der zu unter- 
driiekeńden hochfrequenten Schwingungen des Hochspannungskreises abgestimmt 
sind. — 3. dad. gek., daB die Sperrkreise in der Nahe des Gleichrichters in  die Hochspan- 
nungsleitung eingeschaltet sind. (D. R. P. 455 873 K I. 12 e vom 9/9. 1925, ausg. 
11/2. 1928.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Fritz 
Mtiller, Berlin-Oharlottenburg), Yerfahren zur Verhinderung von Explosionen in  elek-

lcistet. (La N aturę 1928. 6 6 —6 8 .) B l o c h .
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trischen Gasreinigungsanlagen, 1. dad. gek., daB durch die Auswirkungen eines Brandes 
der Staubteilchen Vorr. betatig t werden, dio den AbfluB des abgeschiedenen Staubes aus 
der Reinigungskammer vcrhindcrn. — 2. Anordnung dad. gek., daB in der Kammer eine 
auf die Branderseheinungen ansprechende Vorr. angeordnet ist, welche die den Staub 
abfuhrenden Vorr. stillsetzt. — 3. gek. dureh ein Kontakttherm om eter, welehes das 
Abschalten des zum Betriebe der Transportsehneeken dienenden Stromes bewirkt. —
4. gek. durch eine Se-Zelle, die einen Hilfsstromkreis schlieBt, wodurch das Abschalten 
des zum Betriebe der Transportsehneeken dienenden Stromes bewirkt wird. (D. R. P.
455 872 K I. 1 2  e vom 14/8. 1925, ausg. 1 1 / 2 . 1928.) K a u s c h .

Adolf Messer, Frankfurt a. M., Verhinderung der anormalen Abkiihlung von fliis- 
sigem, rohem Sauerstoff im  Unle.rte.il der Verflussigungs-Rektifikationsapparate fiir  flussige 
Luft (Apparat m it doppelter Kolonne). Der aus dem Verfliissiger entweichende gas- 
formige Ń 2  wird durch fl. 0 2  erwarmt, beyor er in den Temperaturaustauscher zur Ab
kiihlung von komprimierter L uft geleitet wird. Der fl., aus der Hochdruckkolonne 
stammendo N 2 kann den aus dem Verfliissiger abstrómenden gasfórmigen N 2  erwarmen, 
beyor dieser in den W armeaustauscher geleitet wird. (F. P. 631 663 vom 26/2. 1927, 
ausg. 24/12. 1927. D. Prior. 13/1. 1927.) K a u s c h .

Techno-Chemical-Laboratories Ltd., London, Verfahren und Vorrichtung zum  
Trocknen von in  heipen Gasen schwebendem Trockengut, 1. dad. gek., daB das frische 
Trockengut dem kreisenden Trockenstrom nach Entfernung des getrockneten Gutes 
u. vor seiner Auffrischung m it frischem Gut zugefiihrt wird. — 2 weitere Anspriiche 
kennzeichnen eine Ausfiihnmgsform des Verf. u. eine Trockenanlage. (D. R. P. 455 353
KU. 82a vom 22/6. 1924, ausg. 30/1. 1928. E. Prior. 28/6. 1923.) K a u s c h .

Karolinę Dobbelstein geb. BuBmann, Rolf Dobbelstein, Alinita Dobbelstein, 
Otto Dobbelstein u n d  Irmgard Dobbelstein, E ssen , Drelibare Tromrml zum Trocknen 
oder Verschwelen von Schiittgut aller Art. (D. R. P. 455 679 K I. lO a vom 19/12. 1923,
ausg . 7/2. 1928.) K a u s c h .

Hermann Bach, Essen, Verfahren und Vorrichtung zur Schaumbeseitigung m it 
Hilfo von Sieben (Geflechten, durchbrochenen Flachen), 1. dad. gek., daB zwei oder 
mehrere horizontal iiber der schaumenden FI. angebraehte Siebe gegeneinander bewegt 
werden. — 2. dad. gek., daB mittels einer an sich bekannten Ufnsteuervorr. die Richtung 
der Bewegung der Siebe period, gewechselt wird. — 3. dad. gek., daB iiber der schaumen
den Fl. horizontal ein Siebband ohne Ende lauft, das gegebenenfalls auBerhalb des 
Reaktionsgefafics in bekannter Weise mittels Brausen, PreBluft, Bursten u. dgl. ge- 
reinigt wird. — 4. dad. gek., daB zwei rundę, konzentr. u. horizontal iiber der schaumenden 
Fl. angeordnete Siebe gegenliiufig um die gleiehe Achse rotieren, wobei jedes Sieb 
fiir sich mittels einer radial angeordneten, iiber dem Sieb fest angebrachten Biirste 
gereinigt wird. (D. R. P. 455 871 K I. 12 a vom 12/2. 1926, ausg. 11/2. 1928.) K a u s c h .

Gr. Bojner, K arlstad, Eindampfen von Fliissigkeiten in m it sich drehenden Warme 
korpem  ausgestatteten  Apparaten. (Schwed. P. 60 717 vom 9/8. 1921, ausg. 4/5
1926.) K a u s c h .

Paul Fernand Joseph Dezaux, Guise, Aisne und Paul Ladriere, Caudry, Nord 
Frankreich, Herstellung ton homogenen Balatariemen aus mehreren Gewebelagen. (Oe. P 
108 578 Tom 14/9. 1925, ausg. 10/1. 1928. F. Prior. 22/9. 1924. — C. 1926. I. 2226 
[E. P. 240 136].) _ F r a n z .

Gulf Refining Co., Port Arthur, Texas, Entfernung von Aluminiumchloridruck- 
slanden aus Arbeitsgefafien. (D. R. P. 455 526 K I. 23b vom 13/12. 1924, ausg. 4/2 
1928. A. Prior. 13/12. 1923. — C. 1926. I. 3266.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstdlung eines Nickel 
katalysatcrs. Zu den Reff. nach E. P. 255 884; C. 1926. II. 2625 u. F. P. 621 434
C. 1927- II. 975 is t naehzutragen, daB der gegen vergiftende Einfliisse, wie die von 
Halogen oder S, sehr widerstandsfahige K atalysator Knallgas bereits bei 20° in W. 
verwandelt. (Schwz. P. 123 728 vom 20/7. 1926, ausg. 16/12. 1927. D. Prior. 22/7
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ver 
fahren und Vorrichtung zur Gewinnung der von Adsorptionsmitteln aufgenommtnen Stoffe, 
(D .R .P . 455 798 K I. 12i vom 13/11. 1924, ausg. 8/2. 1928. — C. 1926. I. 
2030.) __________________ K a u s c h .

Emil Schachterle, Dio Extraktions-Apparate. Kurze Darst. d. Arbeitsweise u. Konstruktion
f. Chemiker, Apparatebauer u. Betriebsleiter. (Ausg. 2.) Berlin C: Pataky [Maetzig
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& Co.] 1927. (114 S.) 8°. =  Patnky’s Bucher f. Kunstschmiederei u. Apparatebau.
Bd. 2. Hlbw. M. 3.—.

IV. Wasser; Abwasser.
Max Berger, Wasser-Deslillierapparale fiir mittlere und grofie Leislungen. Dio 

Wasser-Destillierapp., Bauart F is c h e r , sind mehrstufig gebaut u. sparon durch beste 
Warmcausnutzung an Dampf, Kiihlwasser, W artung u. Erwarmung gegeniiber ein- 
stufigen Anlagen. (Apparatebau 40. 13—14. Berlin.) S f l it t g e r b e r .

Shigeji Yamada, Nutzbarmachung der Dampfanzapfung zur Erwarmung des Speise- 
wassers. In  Kraftwerken, die m it Anzapfturbinen ausgeriistet sind, kann ein Teil der 
sonst verloren gehenden Warnie nutzbringend zur Anwarmung des Speisewassers be- 
nu tz t werden. (Journ. Fuel. Soc. Japan 6  [1927]. 100—102.) S p l i t t g e b r e r .

Otto Th. Koritnig, Die Enieisenung und Entmanganung des Kesselspeisewassers. 
Kurze Beschreibung d e r i n  der Praxis gebrauchlichen Apparaturen. (Allg. Ztsehr. 
Bierbrauerei Malzfabr. 56. 17— 19. Graz.) SFLITTGERBER.

W. Redenbaclier, Regelmdpige Kontrolle der Scldaminablafileitungen in  Kesscl- 
anlagcn oder Aiibringung von Temperatur-Signalapparaten an den Leitungen. Vf. be- 
schreibt die Anbringung, baulicbe Beschaffenheit u. Bedienung der neuzeitlichen Ab- 
schlammvorr. fur Kesselanlagen. (Ztsehr. ges. Brauwesen 51. 17—19. Weihen- 
stephan.) * _ SFLITTGERBER.

K. Braungard, Wasserreinigung in  Hiitten und Walzwerken. Zusammenfassendo 
Darst. der in der Praxis gebrauchlichen Kesselspeisewasserenthartung. (Zentralblatt 
H iitten- u. Walzwerke 32. 80—84. Charlottenburg.) S f l it t g e r b e r .

A. Battige, Die Reinigung des Wassers. (Unter besonderer Beriicksichtigung des 
Neckarverfahre.ns.) Die Arbeit schreibt dem Neckarverf. gegeniiber den sonst in der 
Praxis gebrauchlichen Enthartungsyerff. besondere Vorteile zu. (Apparatebau 40. 
25— 27. Berlin.) S f l i t t g e r b e r .

Robert B. Morse, Carl A. Hechmer und S. T. Powell, Ausflockungsstudien im  
Gesundlieitsamt der Washingloner Vorstddle. Die in den Wasserwerken der beiden Vor- 
stadte H y a t t s v i l l e  u. B u r n t  M i l l s  angestellten Verss. haben gezeigt, daB 
die kombinierte Behandlung des W. m it geringen Mengen von Natrium aluminat u. 
Alaun zur Beseitigung von kolloiden Tontriibungen besonders erfolgreich ist. (Ind. 
engin. Chem. 20. 56—59. Hyattsville, Md. Gesundheitsamt der Washingtoner Vor- 
stiidte.) S f l it t g e r b e r .

S. F. Alling, Die Wichligkeit von pn fiir die Arbeit am Filier, wo Alaun ais Koagu- 
lierungsmittel benutzi wird. Durch dauernde Kontrolle des pH-Werts erzielt man nicht 
nur hóchste K larheit des W., man h a t auch die geeignete Aciditat, gleichmiiBige Re-, 
sultate im ganzen Jalire u. hochste Ersparnis an Chemikalien. (Amer. Dyestuff Re
porter 16 [1927]. 761—62.) S u v e r n .

Willem Rudolfs und P. J. A. Zeller, Zusammenhang zwischen Geriichen und  
AbwasserscMammzerselzung. I. Einflu/3 von Seewasser auf die Bildung von Schwefel- 
wasserstoff. Der m it sulfat- u. chloridhaltigem Seewasser vermisehte Schlamm ent- 
wickelt bei der Zers. um so weniger CH4, je reicher das W. an den genannten Salzen 
ist. Bei der Zers. verschwinden die gesamten Sulfate; in das Gas gehen 0,65— 5,62% 
des Gesamt-S in Form von H 2 S, die uberwiegende Menge des Sulfat-S geht in elementaren 
S iiber. (Ind. engin. Chem. 20. 48—50. New-Brunswick, N. J., Landwirtschaftl. Ver- 
suchsstation.) SFLITTGERBER.

Robert Cramer und John Arthur Wilson, Wissenschaflliche Abwasserbeseitigung 
in  Milwaukee. Ausfiihrliche textliche u. bildliehe Beschreibung der groBen, nach dem 
Belebtsćhlammverf. arbcitenden Anlagen in  Milwaukee. (Ind. engin. Chem. 20. 4—9. 
Milwaukee [Wisconsin], S tadt. Abwasserkommission.) SPLITTGERBER.

Paul Drawę, Die Priifung des Trinkwassers auf den Jodgehalt. Angaben iiber 
eine Jodbestimmungsmethode, die es ermóglicht, in kurzer Zeit groBere Mengen von 
Trinkwasser zu verarbeiten. In  je 5 1-Kolben wird das W. m it Vio-n - AgNOs-Lsg. 
versetzt, die ausgefallenen Ag-Salze durch ein W iT T sches Filter m it einer dariiber 
gelegten zweiten durchlocherten P latte  filtriert. Auf diese Weise werden in kurzer 
Zeit 50 1 W. ausgefallt u. filtriert. Die Ndd. werden m it NH 3  behandelt, filtriert, der 
R iic k s ta n d  m it verd. H N 0 3  ausgewaschen. Das Ungeloste w-ird in einen Kolben ge- 
spiilt, m it verd. H 2 S0 4 u. reinem Zn das A gJ zersetzt u. ais Jodzink bestimmt. (Chem.- 
Ztg. 52. 122—23. Górlitz.) Ot t .
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F. R. Mc Crumb, Beseitigung von Feklern bei der o-Tolidinmethode. Zur Best. 
der Menge des bei der Chlorung von W. yerbleibenden freien Cl wird die o-Tolidin- 
mcthode yerwendet, die vom Vf. yerbesserb wurde. Durch Anwendung von geatzten 
Gliiscrn yermied er dio Reflexe, die beim Vcrgleich der Lsgg. im  Kom parator nach 
dem WALPOOLEschen Prinzip auftretcn. Die Fehler, die durch dio Ggw. von M n-, 
Fe- u. ATOo-Ioncn heryorgerufen werden konnen, sind n icht so beachtlich, da sie erst 
bei Anwesenhoit bober Konzz. dieser Stoffe auftrcten, die gewohnlich n icht im W. 
zu finden sind. Yon gróBeror W ichtigkeit is t der EinfluB der [H ‘], die genau eingehalten 
werden muB, wenn yergleichbare Ergebnisse gewonnen werden sollen. Das Reagens 
stellt man sich am besten durch Auflósen von 1 g o-Tolidin in 750 ccm verd. HC1 
(200 ccm konz. HC1 in 750 ccm dest. W.) u. Verdiinnen auf 1000 ccm her. H ierm it 
lassen sich Trinkwasser, FluBwasser u. Abwasser bestimmen, dio A ciditat roicht fiir 
prakt. alle Falle aus. Die Zeiten, in  denen das Maximum der Fiirbung erreioht wird, 
werden mitgeteilt, obcnso die Herst. der Standardfarben u. dercn Lichtbestandigkeit. 
Die Abhangigkeit von der Temp. in  bezug auf die Bldg. der Farbę is t untersucht worden, 
hohe Temp. beschleunigt u. niedrige yerzogert. Bei Abwasser yerschwindet die Farbę 
schneller ais bei Trinkwasser. Die [H '] soli nicht iiber pn =  2,0 sein. (Journ. New 
England W ater Works Assoc. 41 [1927]. 386— 95. Baltimore.) H a a SE.

H. Richter, Zur Besiimmung der im Wasser geloslen Gase. Zur Best. der im Kessel- 
speisewasser gel. Gase is t die richtige Probenahme von W ichtigkeit. F iir W. bei Atmo- 
sphśirendruck wird diese so vorgenommcn, daB man das zu untersuchonde W. bis auf 
den Boden der Sammelflasche fiihrt, dann einige Minuten durch die Flasehe strómen 
laBt, um  das m it der L uft in  Beriihrung gewesene W. yollstandig zu yerdriingen. Unter 
Druck stehendes W. muB durch einen Kuhler geleitet u. so eine Entspannung herbei- 
gefiihrt werden. E rst das in  dieser Weise gekiihlte W. wird in der Sammelflasche ge- 
sammelt u. zur Unters. yerwendet. Bei plótzUcher Entspannung des W. wird leicht 
eine yollstandige Entgasung yerursacht. (Cliem.-Ztg. 52. 47.) SlEBERT.

Giuseppe Banchi, Besti?nmung der Wasserstoffionenkonzenlration in  oligomelal- 
lischen Mineralwassern. Es wurden eine Reihe von pH-Bestst. an Mineralwassern des 
Gebietes von Fiuggi ausgefiihrt. Es wurde dabei gefunden, daB die Wasser eine sehr 
geringe [ H] ,  niedriger ais die anderen bisher untersuchten Bicarbonat fiihrenden 
u. daB sie dennoch eine groBere Menge C0 2  enthalten. (Giorn. Chim. ind. appl. 9 [1927]. 
518— 19.) ____  " ______  G o t t f r i e d .

Siemens-Scliuckertwerke A.-G., Berlin, Einrichlung zum Schulz von Behdlłeru 
gegen das Ansetzen von Kesselstein, dad. gek., daB auBer die Verdampfung der FI. be- 
wirkenden Beheizung noch zusatzlichc Warmeąuellen, wie erhitztc Gase oder Dampfe 
oder ein im Innern der FI. brennender Licbtbogen, fiir eine starkę ortlicho Erhitzung 
der FI. yorgesehen sind. (D. R. P. 455 983 KI. 13 b vom 12/12. 1925, ausg. 13/2. 
1928.) M. F. M u l l e r .

J. Billwiller, Glarus, Schweiz, VerMnderung und Entfernung von Kesselstein 
mittels Harzsauren, die in schwach oxydierter oder polymerisierter Form oder m it 
physikal. gebundenem W.-Geh. unter Zusatz von Gummistoffen yerwendet wird. 
Die Oxydation oder Polymerisation wird durch Erhitzen oberhalb des Sehmelzpunktes 
erreiebt, u. eine wasserhaltigo Harzsaure wird durch Verseifung m it Alkali oder Alkali- 
carbonat u. durch Ausfallen m it Saure gewonnen. Dabei wird eine weiBe Pasto erhalten, 
die in geloster Form dem Kesselspeisewasser zugesetzt wird. (E. P. 281 361 vom 
25/8. 1926, ausg. 29/12. 1927.) M u l l e r .

Soc. an. SubOX, Paris, Verhiilung der Kesselsteinbildung durch Zusatz zum W. 
yon hydratwasserhaltigem Harz u. event. von Leimstoffen, T annin  oder Dextrin. Ein 
hydratwasserhaltiges Harz wird z. B. erhalten durch Verseifung von Koloplwnium  in 
Ggw. eines Losungsm. m it Alkalien u. Ausfallen m it Saure. Die Harze werden event. 
vorher teilweise oxydiert oder poljTnerisiert. (E. P. 281 598 vom 20/5. 1927, Auszug 
yeróff. 25/1. 1928. Prior. 4/12. 1926.) M. F. M u l l e r .

Paige & Jones Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Edwin M. Partridge, 
Hammond, Indiana und Elwood W. Scarritt, Oak Park, 111., Kunstlicher Basenaus- 
tauscher fiir dio Wasserreinigung usw. Man stellt ein feuchtes Gemisch von Na2 Si0 3  

u. Na3 PO.,, sowie ein ebensolches Gemisch yon A12 (S0 4 ) 3  u. MgSO,, her u. yermengt 
beide, so daB sich unl. Mg3 (P 0 4 ) 2  u. ein Gel bildet, das bei nicht iiber 95° getrocknet 
wird. (A. P. 1 656 604 vom 8/12. 1925, ausg. 17/1. 1928.) K a u s c h .
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United Water Softeners, Ltd., London und E. B. Higgins, Brentford, Middlęsex, 
Apparalur zum Entharten von Wasser, bestehend aus einem zylindr. GefaB, das mit 
der Enthartungssubstanz angefullt ist, in dem der ZufluB des Erischwassers u. der Ab- 
fluB des entharteten W. stattfindet. Oberhalb des Gefafies sitzt ein zweiter Behalter, 
der m it Materiał zur Regenerierung des Entliiirtungsmittels gefiillt is t u. der zeitweilig 
von einem Teile des von dem unteren GefaB aufsteigenden W. durehstrómt wird u. 
das durch oinen tjberlauf ais konzentrierte Regenerierlsg. in das HauptgefaB zuriick- 
flieBt. (E. P. 281 416 vom 15/9. 1926, ausg. 29/12. 1927.) M. E. Mu l l e r .

Quartz-Diamant, Frankreich, Seine, Apparatur zum Sterilisieren von Wasser 
mitteis ullrauiolcller Strahlen. Das W. fliefit in einem kontinuierJichen Strome durch 
ein GefaB, in dem cino Queiksilberdampflampe aufgehangt ist. Die Stromzuleitungen, 
sowie die elektr. geheizto Quecksilberkugel zur Verdampfung des Quecksilbers sind 
durch Glas, Porzellan etc. gegen das W. geschiitzt. (P. P. 631 283 vom 5/3. 1927, 
ausg. 17/12. 1927. Belg. Prior. 6/3. 1926.) M. E . Mu l l e r .

Dr. Senftner & Co. G. m. h. H. (Erfinder: Georg Senftner), Deutschland, Ver- 
fahren zur Herstellung und Aufbeucahrung von radioaklwem Trinkwasser in  Versand- 
flaschen. (F.P. 631104 vom 18/3. 1927, ausg. 15/12. 1927. D. Prior. 25/3. 1926. —
O. 1928. I. 831 [D. R. P. 452650].) M. E. Mu l l e r .

Wilhelm Linnmann, jr., Essen, Ruhr, Apparat zum Scheiden von Fliissigkeiten 
ton verschiedener Dichte, z. B. Abuasser u. Bzl. Der App. besteht aus einem GefaB 
m it EinlaB, ferner m it einem oben gesehlossenen Behalter, der m it dem GefilB in  Verb. 
steh t u. zwar durch seinen Boden. In  dem Behalter befindet sich das AuslaBrohr. 
(A. P. 1 655 191 T o m  22/11. 1926, ausg. 3/1. 1928. D. Prior. 8 / 6 . 1926.) K a u s c h .

M. Priiss, Essen, Mischvorrichlung schlammhaltiger Abwdsser in einem Gefiifi m it 
kon. Boden durch Umpumpen mitteis einer Kreiselpumpe, dereń Ansaugrohr an der 
tiefsten Stelle des Bodens miindet, oder mitteis einer Schraubenpumpe, die in einem 
Rohr die M. hochbefórdert u. an der Oberflache der El. verteilt. (E. P. 281 541 vom 
23/5. 1927, ausg. 29/12. 1927.) M. E. Mu l l e b .

Karl Imhoff, Friedrich Sierp und Franz Fries, Essen, Biologische Rtinigung 
von Wasser urtd Abuasser in  einem mit nuchanisch erzeugter Wasserumualzung und 
Druckluft arbeitenden Luftungsbecken. (D. R. P. 455 C69 KI. 85 c vom 21/2. 1925, 
ausg. 23 1. 1928. — C. 1926. II. 2994 [E. P. 256 489].) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganisehe Industrie.
Ralph Alonzo Beebe und Donald Balch Summers, Kupfersulfat der Kata- 

lysaior des Beaconchlors 1 Es wird die Frage untersucht, ob beim DeaconprozeB CuS04 

ais Katalysator wirken kann, oder ob bei den Bedingungen des Prozesses Chlorid bzw. 
Osychlorid gebildet u. H„S04  in Freiheit gesetzt wird. Verss. zeigten, daB bei ca. 450° 
nach etwa 5— 6  Stdn. die Schwefelsaure quantita tiv  ausgetrieben war; nach 1 Stde. 
waren es 29%, nach 100 Min. 40,6%. Reines Salzsauregas u. H C 1 /0 2-Gemische 
wirkten dabei gleich. Chlor tra t in demselben Augenblick auf wie H 2 S04, so daB irgend 
ein Grund, CuS04  ais K atalysator anzunehmen, nieht besteht, vielmehr wird man auch 
bei Verwendung des Sulfats dam it rechnen mtissen, daB Cu-Chloride katalysieren. 
( Journ. Amer. chem. Soc. 50. 20—24. Amherst, Massachusetts, Dep. of Chem.) K l e m m .

Friedrich Bohm, Sulfat-Salzs&ureherstettung im  mechanischen Ofen mit indirekter 
Beheizung. — Mannheimer Ofen. t)berblicke iiber die Herst. von Sulfat-ffCZ im Mann- 
heimer-Muffelofen. (Chem.-Ztg. 52. 101—102. Mannheim-Wohlgelegen.) S i e b e r t .

D. A. Pritchard, Enlwicklung und Fortschritte der Chloralkaliindustrie. Vortrag 
iiber die Entw. u. Fortschritte in der Chloralkalielektrolyse in  den letzten 25 Jahren. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 47. 57—60.) S i e b e r t .

Koppers Co., iibert. von: Joseph Becker, Pittsburgh, V. St. A., Ammonium- 
snlfat. Die zur Herst. von (NH 4)2 S0 4 aus NH 3 cnthaltenden Gasen u. H 2 SO., dienenden 
Sattiger enthalten einen schnell bewegten Zerstauber u. eine Anzahl abwechselnd be- 
wegter u. unbewegter gelochter Scheiben. Die Siiurc wird in fein verteilter Form von
oben her, das Gas in der Mitte des GefaBes zugefiihrt. Saure u, Gas werden innig ge-
mischt u. verbinden sich zu festem Sftlz, welches auf den sehragen Boden des Sattigers 
fallt u. von dort abgefiihrt wird. (A.P. 1654159 vom 11/2. 1921, ausg. 27/12.
1927.) • ' K u h l in g .
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Henry T. Konig, Denver, V. St. A., Vanadin-sdure aus vanadiumhalttgen Erzen. 
Die Erze werden unter Zusatz von NaCl u. H 2 S 0 4  bei 600—900° gerostet. Dio Zusatze 
kónnen vor oder wahrend des Róstens erfolgen; an Stelle freier H 2 S 0 4 konnen Bisulfate 
verwendet werden. (A.P. 1654 820 vom 13/10. 1925, ausg. 3/1. 1928.) K u h lin g .

Jeans d’Ans, Berlin und Fritz Sommer, Charlottenburg-Berlin, Titanoxyd aus 
Titanerzen. (A. P. 1 655 940 vom 28/4. 1923, ausg. 10/1. 1928. D. Prior. 14/12. 1921.
— C. 1924.1. 230 [C h e m .  W c r k e v o r m .  A u o r g e s .  F. Som m er u. J. d ’ANS.) K a.

L. M. Lindeman, Bergedorf-Hamburg, Poróses Bariumoxyd. BaC0 3  wird im Ge- 
miseh m it Kohle u. dgl. im elektr. Ofen erhitzt, wobei Kanale innerhalb dor M. vor- 
gesehen sind. (N. P. 43 727 vom 2/4. 1925, ausg. 2 1 / 2 . 1927.) K a u s c h .

Salzwerk Heilbronn A. G., Heilbronn a. N., Karl Schmidt G. m. b. H., 
Neckarsulm und Konrad Flor, Heilbronn a. N., Gewinnung reiner Tonerde, dad. gek., 
daB man die beim Versehmelzen Al-haltiger Ruekstande anfallende, Sn, Pb, Cu, Zn, 
Fe, Mg u. dgl. enthaltende K ratze nach dem Absieben des metali. Al m it HC1 bchandelt, 
worauf aus der Lsg. der Metallsalze in an sich bekannter Weise durch Einleiten von 
HCl-Gas AlClj ausgefallt u. dieses sodann gegliiht wird. (D. R. P. 455 472 KI. 1 2  m 
vom 27/2. 1925, ausg. 3/2. 1928.) S c h a l l .

Brush Laboratories Co., ubert. von: Charles F. Brush jr., Cleveland, Ohio, 
Beryllium- und Aluminiumoxyd. E in Be- u. Al-haltiges Erz wird m it einem alkal. 
FluBmittel erhitzt, die erhaltene Schmelze m it H 2S 0 4 bchandelt u. das gebildete BeSO, 
u. A12 (S0 4 ) 3  durch Lósen von S i02, Fe usw. getrennt; die Lsg. wird erhitzt u. dadurch 
die beiden Oxyde erhalten. (A. P. 1656 660 vom 14/12. 1926, ausg. 17/1.
1928.) K a u s c h .

Otto Lederer, Walter Stańczak und Heinrich Kassler, Tschcchoslowakei, 
Eisenfreie Metallhydroxyde. (F. P. 630 569 vom 8/3. 1927, ausg. 5/12. 1927. D. Prior. 
9/3. 1926. — C. 1927. IL  316.) K a u s c h .

Graselli Chemical Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: Augustus E. Craver,
New York, Kolhidales Kupfersulfid. Man behandelt eine wss. Lsg. eines Cu-Salzes 
(CuS04-5 H 2 0) m it einem in W. 1. Sulfid (Na„S) in Ggw. eines Sehutzkolloids. (A.P. 
1 657 430 vom 25/10. 1926, ausg. 24/1. 1928") K a u s c h .

John Bertram du Faur, Sydney, Behanddn von Kóbaltlosungen zwecks Entfernung 
von A s20 3 u .  Fe. Man ruhrt u. boluftet die Co-Lsgg. u. se tzt CaC03  hinzu. Es bildet 
sich eine Fe-As-Verb., die unl. m it CaSO, ausfallt. (Aust. P. 4286/1926 vom 15/10.
1926, ausg. 20/10. 1927.) K a u s c h .

VL Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
A. F. Greaves-Walker, Gegen-seiłige Abhdngigkeii der kerajnischen Industrie und 

der Industrie der ćhemisćhen Baustoffe. AuBer der rein keram. Industrie werden noch 
die der feuerfesten Prodd. u. des Portlandzements behandelt. (Chem. metallurg. Engin. 
35. 20—21. Raleigh [N. O.], North Carolina S tate College of Agriculture and Engi- 
neering.) WlLKE.

Eduard Berdel, Glasuranfluge und Tropfenbildung im  Tunndofen. Sie werden 
durch verdampfendes Pb verursaclit. Deshalb sind ungefrittete Pb-Glasuren zu ver- 
meiden. SiO„-t)berschu(3 m indert diese Verfluchtigung. B 2 0 3  is t nicht fliichtig. Kalk 
fórdert die Verfluchtigung von Pb u. Alkali. Es werden gute Versatze angegeben. (Ber. 
Dtseli. keram. Ges. 9. 19— 24. Bunzlau.) S a l m a k g .

— , Der Fortschritt der Glastechnologie im  Jahre 1926— 1927 unter der Leitung der 
Glasforschungs-Delegation. Tatigkeitsbericht iiber Unterricht, Forscliung u. Finanzen. 
(Journ. Soc. Glass. Technol. 11. 393— 400.) S a l m a n g .

W. E. S. Tnmer, Obersicht iiber die Herstellung und Verwendung non Schmelz- 
hafen in GrofSbritannien. In  einer sehr eingehenden u. umfangreichen Tabelle werden 
alle Einzelheiten iiber GroBe, Rohstoffe, Herst., Trocknung, Brand, Glasart, Schmelz- 
temp., Ursachen der Zerstórung zusammengestellt. (Journ . Soc. Glass. Technol. 11. 
415—24. Sheffield, Univ.) S a l m a n g .

G. A. Green und W. E. S. Turner, Die Homogenitdt von Glas, das in  Hafen ge- 
brauchlicher Grope geschjnolzen wurde. Ursachen der Entmischung sind verschiedene D. 
der Kórner des Gemenges u. Yerschiedene FF. Zur Unters. wurde bei mehreren Hafen 
Glas aus 3 versehiedenen Tiefen untersucht. 14 Glasschmelzen -\rurden genau analysiert. 
Die Analysen waren recht gleichmaBig. Bei einem Glase m it etwa 45% PbO wurden 
allerdings 2,36% Unterśchied im PbO-Geh. tro tz mechan. Ruhrung festsestellt. Bei
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Gliiscrn mit 10% weniger PbO war dio Zus. gleiohmiiBigor ohne mcchan. Riihrung. 
(Journ . Soc. Glass. Tcchnol. 11. 407— 15. Sheffield, Univ.) S a i/m a n o .

S. English und W. E. S. Turner, Einige Eigenschaften der Soda-Baryt-Silica- 
gldser und ein Vergleich mit den entsprechenden Soda-Kalk- und Soda-Bleioxyd-Silica- 
glasern. Eingohondo Literaturubersicht. Dio D., Kiihltcmp. u. der Ausdohnungs- 
koeffizient werden fiir dio 3 Glasarten ormittelt. (Journ. Soc. Glass. Tcchnol. 11. 425 
bis 432. Sheffield, Univ.) S a lm a n tj.

J. F. Hyslop, Opalglas. Krystallwaclistum und Spródigkeit bei Stofi. Dio Spródig- 
keit des Opalglases ist auf verwiekelte Ursachon zuriiekzufuhren, doeli ist sio immor 
yorlianden bei seharf umrandeten Krystallen. Die Krystallo sind bei groBer Viscositiit 
des Glases rundlich, bei niederer Viscositat pragen sieh dio eliarakterist. Formen aus. 
In einem Opalglase, dafi unterlialb des von G e i i l i i o f f  u .  T h o m a s  angegobenen krit. 
Punktes erliitzt wurde, war der Logarithmus der TeilchengrOBc direkt proportional 
der reziproken absol. Temp. Damit is t die Abhangigkeit der TeilchcngrSBo auch von 
der Viscositat festgelegt. Scliarfkantige Krystallo werden in Massen erzeugt, die leiclit 
S i0 2 ausscheiden. Bei solchen Glii-sorn kann nur peinliches Innohalten der Arbcitstemp. 
Spródigkeit ausschlieBen. Gliiser von geringer Viseositiit neigen immer zur Aus- 
scheidung scliarfkantiger Krystalle.' Heterogenes Glas kann ebenfalls Spródigkeit vor- 
ursachen. (Journ. Soc. Glass. Technol. 11 [1927]. 362—74. Wembley, Gon. Elcctr. 
Co.) Sa l m a n c i.

E. J. C. Bowmaker und J. D. Cauwood, Die Ermiltlung von Selen in  enlfarbtem 
Flaschenglas. Vff. benutzten dio Griinfarbung bei Rk. von H 2 Se0 3  mit Kodoinlsgg. 
Alle glasbildenden Oxyde geben unter diesen Umstiinden keine Farbung auBer Mn.
2—3 g Glaspulvcr werden in 20 ccm H F  u. 2 ccm konz. H N 0 3  gel., getrocknet, mit 
4— 5 ccm HNO, angefeuchtet u. wieder getrocknet. Der Ruckstand wird in 5 ccm 
H N 0 3  1: 1 u. m it W. auf 100 ccm aufgefullt. In  einer Hiilfto der Lsg. wird Mn durch 
Oxydation zu HMnO* naehgewiesen. Is t kein Mn zugegen, so wird der Ilest m it 10 ccm 
konz. H 2 SO, versetzt, W. u. H N 0 3  abgeraucht, gckuhlt u. ein stecknadelkopfgroBes 
Stiick Kodeinphosphat zugesetzt u. bis zum Auftreten von Dampfen erhitzt. Boi 
Ggw. von Se t r i t t  smaragdgriino Farbung auf. Bei Ggw. von Mn muB dieses erst durch 
Br-W., N H 3  u. Kochen abgcschieden werden. (Journ. Soc. Glass. Tcchnol. 11. 380—92. 
London E. Canning Town Glass Works.) S a l m a n G.

P. Thor, Natiirliche und kunstliche Trocknung, Schnmuchen und Vorw&rmen. 
Erklarung der physikal. Grundlagen der Trocknung u. Nachweis, daB zur Trocknung 
ebenso viel Warmc nótig ist wie zum Brcnnen. Es werden viele Betriebscrgebnisse 
iiber Trocknung u. Ofcnbetricb gegeben. (Dtsch. Ton-Ziegel-Ztg. 5. 5—6 . 17— 19. 
31—33. Bremen.) SAL MANO.

Wilhelm Ruf, Welches sind die praklischslen ElagenabsUinde in  kiinstlichen 
Trocknereienl ZahlenmaBige Angaben fiir verschiedene Formlinge. (Dtsch. Ton- 
Ziegel-Ztg. 5. 57—58.) S a l m a n g .

E. Kieffer, Einiges iiber die Eigenschaften ąuarzarmer Kapselrohstoffe. Es werden 
die Ergebnisse der Priifung von 4 geschlammten Kaolinen u. 4 Tonen angegeben. (iier. 
Dtsch. keram. (Jes. 9. 25— 28. Meiningen, Lab. der Ver. Porzellanfabriken.) Sa l m a n c .

R. F. Greller, Die Wichtigkeit der Elaslizitdl und Wdrmeausdehnung von feuer- 
festen Tonen und ihr E influp au f das Absplittem des gebrannten Produktes. Dic Wiirmo- 
ausdehnung (unter 200°) u. die Porositatswerte des wiedererhitztcn Stcines sind 
wiehtige Faktoren, die in enger Beziehung m it dem Widerstand in der Absplittcrungs- 
prufung stehen. Von 9 untersuchtcn Branden widerstanden die Stcine m it einer 
durchschnittlichen Ausdehnung von 0,12% u. einer Porositat zwischen G u. 11%> 
zehn oder mehr Abschreckungen, die m it einer durchschnittlichen Ausdehnung von
0,24% u. einer Wasseraufnahme von weniger ais C% oder mehr ais 11% weniger ais 
zehn Abschreckungen. — Die differentiale Warmeausdehnung zwischen Schamotte 
u. Ton einer Mischung oder zwischen den einzelnen Tonen einer Misehung bestimmt dic 
GróBe der Deformation, die die Tone u. die Schamottc ertragen konnen. Die Eigg. 
der einzelnen Tone sind verwischt, oft verborgen; es cmpfiehlt sieh daher, die Eigg. 
yon jedem Rohmaterial zu bestimmen. Zunachst wurden die Rohtone untersucht auf 
Warmeausdehnung der bei Kegel 12 gebrannten Probestiicke, Bruch- u. Elastizit&ts- 
koeffizient mittels Durchbiegeprobe, Zus. mittels petrograph. Analyse. D iean 17 Sorten 
Handelssteinen ausgefiihrten Unterss. umfassen Abschreckvers., Wasseraufnahme der 
5 Stdn. bei 1400° gegluhten Steine, Warmeausdehnung bis 1000° im Anlieferungs- 
zustand, auBerdem Bruch- u. Elastizitatskoeffizient u. maximale Dehnung l>ei ge-
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wóhnlicher Temp. u. 550° fiir gegliihte Probestucke von 9 Sorten. (Feuerfest 4. 6 —9. 
Philadelphia.) SlEBERT.

Hans Kiihl, Eine kurze Bemerkung iiber den Alit. Vf. ha.lt den Alit fiir eine 
Misehungsreihe von Triealciumsilieat u . Janeekeit. (Zement 17 . 188.) SALMANG.

B. M. Johnson und J. A. King, Die Verwendung von Siliciumcarbidsteinen in  
Kesselfeuerungen. (Ber. Dtseh. keram. Ges. 9. 29—31. — C. 1928. I. 836.) S a l m .

W. Steger, Fortschritte au f feuerfestem Gebiet in  England in  den Jahren 1925—26. 
(Feuerfest 3 [1927]. 173— 81. 189—94. Berlin.) SlEBERT.

A. T. Green, Die Temperaturdurchldssigkeit und die Wdrmeleilfdhigkeit der Silica- 
steine bei hohen Temperaturen; Vergleich der Temperaturdurchlassigkeit und der Warme- 
leitfahigkeit der Schamotle- und Silikasteine. (Ceramiąuo 31- 24—26. — C. 1928. I . 
567.) Sa l m a n g .

F. Hartmann, Ober die Angreifbarkeił feuerfesler Stoffe durch SchlacJcen. An Hand 
eines umfangreiclien Vcrsuchsmaterials wird die Verschlackbarkeit m it dem Kegel- 
schmelzpunkt, dem Tonerdegehalt bei Schamottesteinon, ferner m it dem SiOj,-, CaO- 
n. Al2 0 3 -G 3 halt boi Silikasteinen verglichen. Ebenso werden die lialtlose Erweiehung 
u. die Poro3 i ta t der Sehamottesteino m it der Verschlackung in Beziehung gebraeht. 
Boziehungen lassen sieh aber nur m it Vorsicht u. Vorbehalten aufstellen. (Ber. Dtseh. 
keram. Ges. 9. 1— 15. Hoerde i. W.) S a l m a n g .

Pierre Dejean, Das Laboratorium fiir  mechanische und physikalische Priifung der 
Metalle, Kalkę und Zemsnte des polytechnischen Instituts der Unwersitat Grenoble. Es 
wird eine Aufzahlung der ausfuhrbaren Priifyerff. u. der Apparate gegeben. (Rov. 
seient. 6 6 . 46—52. Grenoble, Univ.) S a l m a n g .

V. Rodt. Beitrag zur Feststellung der mechanischen Zusammensetzung von Mórtel 
und Beton. Bei Vcrwendung yon yerdiinnter HCl (9—3 Teile W. auf 1 Teil HCl) zum 
Lósen des Mórtels oder Betons iiben, infolge des geringen Angriffes der Lelime durch 
diese Saure, die geringfiigigen Mengon der aus dem Lehm in Lsg. gohenden Kiesel- 
sauremengen keinen wesentlichen EinfluB auf die Berechnung des Misohungsverhalt- 
nisses aus, u. es kann der durch den Lehmgehalt der Sande yerursachte Fehler im 
allgemeinen unberucksichtigt bleiben. Die vom Vf. gefundenen Werte fiir das Mischungs- 
verhaltnis weichen — ohne Beriicksichtigung des Lehmgehaltes des Sandes — von den 
tatsachlichen bei den fetten Mor tein (1:3)  im allgemeinen in der in diesem Verhaltnis 
fiir Sand gefundenen Zahl um einige Zohntel nach unten, bei den mageren Mórteln 
(1:8)  um eine E inheit nach oben ab. Die Berechnung des Gehaltcs an gebundenem W. 
im erharteten Zement aus dem 1. S i0 2 u. der daraus bcrechneten Mengen wasserfreien 
Portlandzementes unter der Voraussetzung, daB der erbartete Zement 20% W. gebunden 
enthalt, ergibt insbesondere bei mageren Misehungen (der Grund hierfiir liegt in dcm 
Tom Mortel aufgegebenen C02) wesentlich kleinere W erte ais die durch Gliihverlust- 
best. ermittelten. Zur Erm ittlung des Mischungsverhaltnisses ist es daher richtiger, 
womóglich den Gliihyerlust des Mórtels oder Betons zu bestimmen u. der Berechnung 
folgende Formel zugrunde zu legen:

, _ 100 — (4,545 S i0 2 +  Gliihyerlust)
 ̂ 4,545 S i0 2 '

Diese Formel kann jedoch bei Betonen, dereń Zuschlagsstoffe Kalksteine enthalten, 
n icht angewendet werden. (Zement 17. 138—41. Dąbiem.) W e c k e .

P. W. Scharroo, Die neuen Zementnonnen in  Holland. K rit. Betrachtung der 
bisher giiltigen Zementpriifungsbestst. der Eisenbetonyorschriften des Kóniglichen 
Ingenieuryereins, sowie eines Verbesserungsentwurfes zu diesen Vorschriften u. eines 
besonderen Normencntwurfes. (Zement 17. 141—44.) W e c k e .

Camille Hiard, Belgien, Kaltglasuren. Verschiedene Zementarten, z. B. Portland- 
u. Sehlackenzement, ein Salz einer hochmolekularen organ. Saure, z. B. stearinsaures 
Zn, ein oder mehrere Farbstoffe u. gegebenenfalls ein Minerał vulkan. Ursprungs, wie 
Puzzolan, werden gemischt, die Mischung fein gemahlen, gesiebt, m it W. zum Brei 
angoriihrt u. dieser auf die zu glasierenden Gegenstande, vorzugsweise solche aus 
Zement, Beton o. dgl., aufgetragen. (F. P. 628 655 vom 7/2. 1927, ausg. 27/10.
1927.) _ K u h l in g .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: L. E. Barringer, 
Schenectady, V. St. A., Schleifmittel. Alundum, Carborundum, Schmirgel o. dgl. 
werden m it gepulyerten oder gel. Kondensationsprodd. mehrbas. Sauren u. mehrwertiger
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Alkohole gemischt, gegebenenfalls unter Mitverwendung von Plastifizierungsmitteln, 
wie Inden- oder Cumaronharz, Trikresylphosphat, Phthalsiiurediathylester usw. u. 
die Mischungen geformt. (E. P. 281 711 vom 3/12. 1927, Autzug veroff. 1/2. 1928. 
Prior. 3/12. 1926.) K u h l i n g .

Maria Jacob, Belgien, Verzieren von 7iohlen Glasgegensidnden. Dio Innenflachen 
der Gegenstiinde werden bemalt, die bemalten Gegenstiinde auf 100—160° erhitzt, 
auf die Innenflachen ein weiterer Uberzug von Blattm etall, Metallpulver o. dgl. auf- 
gebracht, von neuem auf etwa 30—40° erhitzt u. schlieBlich ein z. B. zylindr. Behiilter 
eingeschmolzen, welcher die yerzierten Innenwiinde nicht beriihrt. (F. P. 628 649 
vom 7/2. 1927, ausg. 26/10. 1927. Big. Prior. 19/5. 1926.) K u h l in g .

A. E. H. Beyer, Wengeln, Port Jacobsdorf, Liegnitz, Trockenanlage mit neben- 
einanderliegenden Kamrnern, dereń abgcsotzte oder m it Schcidewanden versehene Sohl- 
kanale m it Luftzufiihrungs- u. Abfiihrungskanalen an den beiden Kopfseiten der 
Kamrnern yerbunden sind, dad. gek., daB die Verschlusse der Offnungen nach den 
Kammem hin unabhangig voneinander, z. B. durch Zugstangen oder Spindeln, von 
auBen geregelt werden. (D.R. P. 455 796 KI. 82a vom 17/7. 1925, ausg. 8/2.
1928.) K a u s c h .

Delaware, Lackawanna & Western Coal Co., New York, iibert. von: Charles 
H. Camp, Brooklyn, V. St. A , Brennen von Tonwaren. Die gestapelten Tonwaren 
werden mittels h. Verbrennungsgase zunachst getrocknet u. dann starker erhitzt, 
wobei die Heizgaso abgezogen u. unter jeweiligem Zusatz von Verbronnungsluft durch 
die Feuerung hiudurch zum Ofen zuriickgeleitet werden. (A. P. 1 656 167 vom 30/6. 
1927, ausg. 17/1. 1928.) K u h l in g .

National Limę Association, Charles A. Cabell, Washington und Jesse A. 
Mc Cormick, Franklin Park, V. St. A., Schnell abbindende Massen. Die Massen bestehen 
aus Ca(OH ) 2  ais Hauptbestandteil, etwa 4%  aluminiumhaltigen Stoffes, wio Natrium- 
aluminat, Ton oder, vorzugsweise Schmolzzement, etwa 0,5% eines Sulfats, vorzugs- 
weise A12(S04)3, etwa 5% eines prakt. unl. Carbonates, wie ZnC03, FeC03, PbC03, 
MgC03  odor, vorzugsweiso CaC03. Das Abbinden kann durch Zusatz von Zucker oder 
ahnlichen bekannten Mitteln verzoger't werden. Dio Erzeugnisse lassen sich leioht 
verarbeiten u. bilden Formstucke u. dgl. von groBer Festigkeit. (A. P. 1 656 984 
vom 5/9. 1924, ausg. 24/1. 1928.) K u h l in g .

Paolo de Angelis, Frankreich, Wdrmeschulzmittel. Glaswolle oder Asbest werdon 
m it einer Wasserglas u. einen Algenauszug enthaltenden wss. Lsg. getrankt, getrocknet 
u. gegebenenfalls auf die zu schutzenden Gegenstande mittels Gemische von Wasser
glas u. Ca(HC03 ) 2  aufgeleimt. (F.P. 628937 vom 22/1. 1927, ausg. 31/10. 1927.) K u h l.

Bataafsche"Petroleum Mij., Haag, und Franz Rudolf Moser, Amsterdam 
(Holland), Herstellung von gegen koagulierende Einflusse widerslandsfdhigen Gebilden 
aus Dispersionen durch Zusatz von fein verteilten Stoffen, wie Eiiceipstoffe, Seifen, 
Gummi, Huminstoffe, Kohlehydrate, Gerbstoffe, Kieselsaure, Fe- u. Al-Hydroxyde, CaC03, 
MgC03, B aS04, Ton o. dgl. Der Zusatz des fein verteilten Stoffes zur Emulsion oder 
Suspension kann vor oder wahrend der Zugabo eines bei Abwesenheit des fein ver- 
teilten Stoffes Koagulation hervorrufenden Mittels erfolgen, wie Lsgg. von Elcktro- 
lyten, insbesondere Sauren, Salze mehruiertiger Metalle, Chloride u. Sulfate von Fe, Al, 
Ca oder Mg. Die aus den Emulsionen oder Suspensionen gewonnenen Prodd., wie 
Asphalt, Teer, Pech, Fette, Ole, Harze, Wachse, Paraffin, Kautschuk o. dgl. sind bestandig 
beim Lagem, Schiitteln u. gegen Frost. — Z. B. werden 600 kg Pelroleumasphalt zu 
einem Prod. m it 40% W.-Geh. emulgiert u. 5 kg NaOH in Form einer verd. Lsg. zu- 
gesetzt u. die M. in eine Lsg. von 10 kg A\C\r Hydrat in 200 kg W. bei Tempp. unter- 
halb 20° unter Riihren eingetragen. Es wird ein Prod. m it ca. 50% Asphaltgchalt 
erhalten, das m it Kies, Sand, gemahlenen Schlacken oder Steinmehl gemischt ais 
StraPenbelag, zur Herst. von Fupbóden etc. dient. (Schwz. P. 123 727 vom 31/3. 1926 
ausg. 16/12. 1927.) __________________  M. F. Mu l l e r .-

J. B. Miller. Die Glas&tzerei. 5., i rn  bearb. Aufl. Wion: A. Hartleben 1928. (VII. 132 S.)
8°. =  Chemisch-techn. Bibliothek. Bd. 69. M. 3.—; Lw. M. 4.—.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
Walter Luyken und Ernst Bierbrauer, Untersuchungen uber die technische und 

wirtschaflliche Leistung der Rohspataufbereiiung der Eisensteingrube San Fernando. Das
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Fórdererz dieser Siegerliinder Grubo weist eine durchsclinittliche Zus. auf von 32,69% 
Fe, 6,70% Mn, 0,329% Cu u. 13,89% Riickstand (iiberwiegend SiO,). Es galt drei 
Bestandteile, Eiscnspat, Gangart u. Kupferkies, aus ibrem  Verband zu lósen u. móg- 
lichst getrennt zu sammeln, was beschrieben wird. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 467—82.

W illi Haufe und Horst von Schwarze, Cyan und seine Verbindungen im  Hoch- 
ofen. Es wird eine Ubersicht iiber Bildungsmóglichkeiten, Mengen u. Wrkg. des (CN ) 2  

u. seiner Verbb. im Hochofen an H and des Schrifttums u. einer Rundfrage bei den 
deutschen Hochofenwerken gegeben. Eine Bldg. von reinem Cyan findet im Hochofen 
nicht s ta tt, was m it Hilfe der NERNSTschen Naherungsgleichung bewiesen wird, wohl 
konnen aber theoret. geringe Mengen HCN  gebildet werden, die aber nicht bestandig 
sind. Die Bldg. des KCN wird iiber das Carbid u. das Cyanamid angenommen. Alle 
anderen in dem Gichtstaub vorkommenden CN-Verbb., auch die HCN, stellen sich 
ais sekundiire Reaktionserzeugnisse dar, die aus KCN entstanden sind. In  Gegensatz 
hierzu iibt das KCN keine Einw. auf die Entstehung von Cyanstickstofftitan aus. 
Dies wird sich immor bilden, wenn Ti, N  u. C zusammentreffen. Móglicherweise bilden 
sich im Ofen auch geringe Mengen Sr- u. Ba-Cyanamid sowio dereń Cyamide. Dio 
Cyansalzbldg. is t unerwiinscht u. schadlich, da nur geringer Nutzen (Red. u. Ent- 
schwefelung) aber yiel Nachteile entstehen wie Abnutzung des Mauerwerks, Zerstórung 
der Stichlócher, hóherer Koksverbraucb, u. es ist ein lastiger Begleiter im  Gichtstaub. 
Um diese Nachteile auszugleichen, miiBte das KCN gewonnen u. so die W irtschaftlich- 
keit des Hochofenverf. erhóht werden. Die einzelnen Vorschlage in  dieser Hinsicht 
werden besproehen. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 453— 66. Dusseldorf u. Hannover.) WlL.

T. L. Joseph, Verhalten des Kokses im  Hochofen. Sehr leieht brennbarer Koks 
brennt vor den Windformen nicht sclineller ais weniger brennbarer Koks, er brennt 
aber auf kleinerem Raum. Die GróBe der Yerbrennungszone, die im hohen Grade von 
der KoksgróBo abhiingt, beeinfluBt das Arbeiten des Ofens in Beziehung zu den Ofen- 
wandungen. Leieht brennbarer Koks yerlegt die Lage des maximalen C0 2  naher an 
die Wandungen u. bewirkt so eine Warmekonz. an der Peripherie des Ofens in Hóhe 
der Windformen. Eine wichtige Funktion des Kokses ist, den W iderstand der Charge 
gegen den Gasstrom zu verringern. Diese Funktion, die ganz besonders bei feinem 
Erz von Bedeutung ist, wird m it groBen Koksstiicken niedriger D., die ih re Form bis vor 
der Windform behalten, am besten erreicht. (Iron Coal Trades Rev. 116. 141— 42.) W l.

M. Steffes, Verluste im  A uspu ff einer Hochofen-Oebldsemaschine. (S tahl u. Eisen
48. 139— 41. Esch a. d. Alzette.) W ilk e .

Kurt Rummel, Beitrag zur Frage der Hóhe des Abbrandes an m it Kohlenstaub 
gefeuerlen Warmofen. GroBzahlverss. an m it Steinkohlen-, Braunkohlenstaub, Mischgas, 
Braunkohlengeneratorgas u. Koks gefeuorten Ofen, die den starken EinfluB der Be- 
spiilung zeigen. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 499—504. Stahl u. Eisen 48. 102—03.

Ititaro Takaba und Katumi okuda, Die wichtigsten Eigensćhaften und die 
Theorie der Fliepfiguren. Die FlieBschichten breiten sich immer langs den Flaclien 
der gróBten Schubspannung aus, vorausgesetzt, daB griindlichc Ausgliihung erfolgt ist. 
Das Auftreten der FlieBfiguren u. die plótzliche Knickung der Zug-Dehnungs-Linie sind 
Ergebnisse ein u. desselben Vorganges, der gruppenweisen Verschiebung groBer Mengen 
von Krystallkórnern, die in einem bestimmten schichtformigen Bezirk vorhanden sind. 
Aus den Erklarungsverss. fiir die Entstehung der FlicBfiguren folgt, daB die Metalle 
m it raumzentrierter W iirfelgitterstruktur fiir FlieBfiguren mehr zuganglieh sind ais 
die m it flaohenzentrierter S truktur. Voraussetzung fiir die Bldg. der FlieBfiguren ist, 
daB der Metallkorper aus einer geniigend groBen Menge von Kórnern bestebt; wichtig 
is t dabei das Verlialtnis der KorngroBe zu der GróBe des Probestabes. (Arch. Eisen- 
huttenwesen 1. 511—15. Nagasaki, Japan, Mitsubishi-Schiffswerft.) W i l k e .

Paul Schafmeister und Raifaello Zoja, Der E influp  des Mangans und der Ab- 
kiihlungsgeschwindiglceit auf die Ferritausscheidung. Es sollte die C-Konz. des eutek- 
toiden Punktes bei verschiedenen Mn-Zusatzen (bis 3%) unter gleichzeitiger Beriick- 
sichtigung des planmaBig bisher n icht untersuchten Einflusses der Abkuhlungs- 
geschwindigkeit auf das Verhaltnis der Ferrit- zur Perlitmenge bestimmt werden. Bei 
der metallograph. Unters. wurde folgendes gefunden: Die Abhangigkeit der aus- 
geschiedenen Ferritmenge vom C-Geh. -wird n icht durch eine Gerade, sondem durch 
K urven dargestellt, dereń Kenntnis fiir eine mkr. C-Schatzung in  Mn-Stahlen erforder- 
licli ist. Die Ferritmenge nim m t ab m it zunehmendem Mn-Geh. oder zunehmender

Dusseldorf.) W i l k e .

Dusseldorf.) W i l k e .
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Abkublungsgeschwindigkeit. Der EinfluB der Abkublungsgeschwindigkeit steigt mit 
wachsendem Mn-Geh. Der C-Geli. des eutektoiden Punktes nimmt m it wachsendem 
Mn-Geh. stetig ab. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 505— 10. Essen u. Turin, F r i e d . 
K r u p p  A .-G .) W i l k e .

A. Muller, Ober die Mischungslucke in  flussigen Eisen-Kupferlegierungen. Er- 
widerung an R u e r  (C. 1927. II. 2627). (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 169. 272. Dussel
dorf-) B l o c h .

K. v. Kerpely, Entstehungsformen und Ein fiu  fi des Graphits auf das Gefiige des 
Gufteisens. Die Mengen und Eormen von Graphit im GuBeisen werden durch die 
Abkublungsgeschwindigkeit in  orbeblichem MaBe becinfluBt. Die Graphitkrystalli- 
sation unterscheidet sich in keiner Weise von den Krystallisationsbedingungen einer 
beliebigen Metallschmelze. Es bilden sich bei Beginn der Krystallisation zunachst 
Krystallkeime, die dann durch die Einflusse der Abkublungsgeschwindigkeit, Warme- 
leitfahigkeit, Gestalt, Temp.-Gefalle auf die Krystallisationsgesehwindigkeit zu Kry- 
stallen verschiedener GroBen anwacbsen konnen. Vf. fiihrt dio Theorien u. Vers.- 
Ergebnisse auf von T a m m a n n , H e y n  u . B a u e r , N o r t h e o t t , H a il s t o n e , H o n d a  
u. M u r a k a m i . (Zentralblatt Hiitten- u. Walzwerke 32. 59—62.) K a l p e r s .

J. Muir, Die Flie/igrenze des Stahls bei rerschiedenen Temperaluren. S tahldraht 
(0,05% C, 0,30% Mn, 0,016% P, 0,032% S) wurde bei yerschiedenen Tempp., die 
dureh Durchleiten eines elektr. Stromes durch den D raht bervorgerufen wurden, auf 
Zug beansprucht. Die Ergebnisse werden bekanntgegeben. (Iron Coal Trades Rev. 116. 
110—11.) W i l k e .

Hermann Schenck, Ober die Anwendung der theorelischen Chemie auf einige fiir  
die Stahlerzeugung wichtige Vorgange. Mittels der theoret. Chemie ist yersucbt worden, 
einen t)berblick iiber dio GeseizmaBigkeiten zu geben, die den Yerlauf einiger fiir die 
Stahlherst. wichtiger Rkk. beherrschen. Neben der Temp. beeinflussen samtliche Konz.- 
GroBen in  einer mathem at. ausdriickbaren Weise miteinander yerbunden die Rk.- 
Móglichkeiten. Es lassen sich Gesetze aufstellen, die das Zusammenwirken der siimt- 
lichen Faktoren genau beschreiben. Es wird die Bedeutung des physikal. ebem. Gleich- 
gewichts an H and des Umsatzcs 2 CO C0 2  -f- C gezcigt u. die Anwendung einiger 
GesetzmaBigkeiten auf die Oxydation u. Red. von P  u. Mn unter Bcriicksichtigung 
friihercr Arbeiten u. der Desoxydationsvorgang erortert. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 
483—97. Aachen.) W i l k e .

Wilhelm Gr. Dienes, Die S .A .E . und die Ford-Stdhle. In  Zahlentafeln werden die 
Zuss. der von den amerikan. Automobilingenieuren fiir geeignet gchaltenen Stahle 
aufgefuhrt, namlich der Kohlenstoffstahle, der Nickelstahle, der Nickelchromst&hle, 
der Molybdanstahle, der Chromstahle, der Chromvanadinstahle, der Wolframstahle, 
der Siliciummanganstiihle u. yon StahlguB. Die Eordwerko baben ebenfalls Listen 
von Automobilstahlen aufgestellt, die aber weniger Stahlsorten enthalten ais die 
Aufstellungen der Automobilingenieure. Auch iiber die Fordstahle werden ein- 
gehende Atigaben gemacht in bezug auf Zus. u. Festigkeit. (Zentralblatt Hutten- 
u. Walzwerke 32. 63—65.) K a l p e r s .

S. A.Main, Gegen Warine uńderstandsfahige und nicht korrodierende Stahle. (Vgl. 
auch C. 1927. I. 1517.) Es handclt sich um eine ausfiihrliche Beschreibung der von der 
Messrs. H a d f ie l d s , Ltd., von Sheffield auf den M arkt gebrachten yerschiedenen Sorten 
des „j5ra“ -Stahls. Einige Abb. zeigen Anwendungen dieser Stahlsorten. (Fuel 7- 
4— 20. Sheffield, The Hadfield Research Laboratories.) W lLKE.

James J. Curran, Bestandteile des angelassenen Stahls. In  Biichern steht, daB 
lamellarer Perlit der n. Zustand des Eutektoides in  langsam abgekiihlten gewóhnlichen 
C-Stahlen sei. DaB dies nicht stimmt, weiB der Praktiker, denn kugeliger u. dichter 
Perlit konnen in  Stahlen jeden C-G!ehaltes durch geeignetes Anlassen heryorgerufen 
werden. An Mikrophotographien wird dann dichter Perlit in einem Fe m it weniger 
ais 0,10% C, u. weiter Aufnahmen vcn 3 Stahlen m it 0,17, 0,91 u. 1,29% C u. ver- 
schiedener Warmebehandlung gezeigt. (Iron Age 121. 134. H artford [Conn.], H e n r y  
S o u t h e r  Engineering Co.) W lLKE.

Em. Lubojatzky, Das technische Giefien bestimmter Stahlblocke. Die Krystallbldg. 
bei der Erstarrung u. Abkiihlung, das Auftreten von GuBfehlem u. die RiBbldg. in 
Blocken werden bei einzelnen Stahlen, die durch bestimmte Zus. u. Eigg. gekennzeichnet 
sind, betrachtet. Zuerst werden die chem. u. physikal. Eigg. bestimmter Si-, Mn-, Cr-, 
W- u. Nickelstahle behandelt, dann fiir jede Fe-Sorte die Erstarrung u. Abkiihlung 
des Blockes, bierauf die Fehlstellen in  GuBblócken (yerschiedene Arten der Seigerung,
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der Schioforbrucli, die Flockenbldg., Lunker u. Hohlraume, der Schwarzbruch u . um- 
gekehrto HartguB u. RiBbldg.), dereń Auftreten bei besonderen Stahlen u. ihre Ver- 
hiitung. Es ist hiernach ohne weiteres móglich, Konstruktions- u. Werkzeugstahle nicht 
nur blofi nach ihren chem. u. physikal. Eigg., sondern auch nach ihrer Herstellungsart 
u. namentlich nach der Temp., A rt u. Geschwindigkeit des GieBens, sowie nach Form 
u. GroBe der Błocko zu normieren. (Montan. Rdsch. 20. 1—8 . 27—34. Briinn.) WiL.

Friedrich Kórber und Georg Schitzkowski, Beitrag zur Schwindung von Stalil- 
gufi. Der Schwindungsverlau£ fiir sauren u. bas. StahlguG wurde vom Beginn der Er- 
starrung bis zur Abkiihlung auf Raumtemp. an einfachen u. Flanschstaben yerfolgt. 
Es zeigten sich bei den Verss., die in unnachgiebigen Formen ausgefiihrt wurden, Warm- 
risse, dio bereits unm ittelbar nach der Erstarrung bei hoher Temp. (etwa 1300°) sich 
bilden. Die m it Flanschstaben von 30 mm Durchmesser ausgefiihrten Verss. ergaben 
nun eino Anderung der vorperlit. Schwindung, wahrend die nachperlit. unverandert 
etwa 1% betrug. Bei behinderter Schwindung bilden sich Warmrisse. Es werden dann 
alle Punkte aufgefiihrt, die man zwecks Vermeidung der Risse beaehten muB u. der 
EinfluB der Legierungselemente auf dio Schwindung des reinen Fe erórtert. Durch 
hohen Geh. an S u. P  steigert man die Gefahr der RiBbldg. Die Verss. lassen die groBe 
Bedeutung erkennen, dio den Bewegungen des GuBstuckes wahrend der Erstarrung 
u. der Abkiihlung in  der Form zukommt. An einer kegelformig ausgebildeten Radscheibe 
(nach Oe k in g ) wurden die Bewegungen der Na be u. des Kranzes von Radkórpern 
wahrend der Schwindung yerfolgt. (Stahl u. Eisen 48. 129—35. 172—78. Kaiser Wil- 
helm-Inst. f. Eisenforsch.) , WlLKE.

K. Hallmann, Aludur-Leitaluminium. Zur Klarstellung des Verhaltnisses von 
Aludur 533 zu Aldroy wird festgcstellt, daB Aludur-Leitaluminium die altere Legierung 
sei, daB Aldrey dieselbe Zus. wic Aludur-Leitaluminium 533 L  habe u. nach dem Aludur- 
Verf. vergiitot worde u. die mechan. u. korrosiven Eigg. beider Leichtmetallo ebenburtig 
seien. In  einer Entgegnung bestreitet Fuchs diese Angaben. (Metali-Wirtschaft 7. 
108—09. Basel u. Berlin-Siemensstadt.) W lLK E.

— , Nachtrag Nr. 5 zum Ergebnis der Bundfrage bei chemischen Fabriken iiber Er- 
fahrungen mit Aluminwmverwendung. Bekanntgabe der neueren Verss. iiber das Verh. 
von Al gegen Abfallsalpetersaure, Abfallschwefelsaure, Aktivin, Ammoniak u. seine 
Verbb., Antiformin, Beizgemische, Bier, Chlorkalk, Chromsalze, Formaldehyd, Furfurol, 
Gorbstoffc, Gewachsliauser, Glaubersalz, Kalisalzlsgg., Calciumoxalat, Kopal, CuS04, 
Z nS04; weitere Ergebnisse werden angekiindigt. (Apparatebau 40. 6—7. 20 
bis 21.) S p l it t g e r b e r .

Wilhelm Adolphi, Aufarbeitung von silber- und goldhaltiger Kratze. Oberblick 
iiber die Aufarbeitungsmógliehkeiten der Abfalle aus Gold u. Silber bearbeitenden 
W erkstatton im eigenen Betriebe. Probenahme u. Analyse der K ratzen (Feilspane, 
Schliff, Tisch- u. Dielenkratze) sowie dereń Aufarbeitung zur Gewinnung von Gold 
u. Silber. (Chem.-Ztg. 52. 109—11.) S i e b e r t .

K. L. MeiBner, Die Entuńcklung der Magnesiumlegierungen. I. Oberblick iiber 
den Aufbau einiger .Mj-Legierungssysteme u. die techn. verwendbaren Mg-Al-, Mg- 
Si- u. Jif<7-.4 Z-<Si-Legierungen. (Metall-Wirtschaft 7. 128— 36. Charlottenburg.) S i e b .

William B. Price, Die 'physikalischen Eigenschaften von Adnic. Eine typ. Analyse 
ist: 69,127„ Cu, 0,18% Fe, 1,03% Sn, 28,23% Ni, 0,94% Mn, 0,01% S, 0,059% C u.
0,431% Zn. An H and von Tabellen werden die Eigg. m it denen von Ambrac- u. harter 
Al-Bronze verglichen. Dic Legierung is t korrosionsbestandig, zeigt eine gute Festigkeit 
bei hoheren Tempp. u. neigt n icht zu spater auftretenden Briiehen. — G e o r g e  K . ]3u r - 
GESS u. M. G. Co r s o n  fiihren hierauf eine Polemik m it P r i c e , der sich in  einer Nach- 
schrift verteidigt. (Mining and Metallurgy 8 [1927]. 474—75. 9. 30—31. New York u. 
W ashington [D. C .].) W i l k e .

R. C. Reader, Zusatze verbessem die Eigenschaften von Aluminiumbronze. Eine 
gewóhnliehe Al-Bronze m it 10% Al kann verbessert werden durch Zusatz von einem 
oder mehreren Elementen, durch Verwendung von Kokillen an s ta tt von Sandformen, 
durch genauo GieBtemp., durch einwandfreie Anordnung des GuBstuckes in der Form 
u. des ycrlorenen Kopfes u. durch W armbehandlung. Ais Zusatzmetalle kommen 
in Betracht Fe, Ni oder Mn. Fe verbessert den W iderstand gegen Sauren u. hebt 
die Festigkeitseigg. der Legierung. Ni erhóht zwar die ZerreiBfestigkeit, erniedrigt 
aber die Dehnung. Mn erhoht die Festigkeit. (Foundry 56. 90—92.) K a l p e r s .

G. Sachs und H. Shoji, Zug-Druckversuche an Messingkrystallen (Bauschinger- 
effekt). Nach den bisherigen Yeroffentlichungen ist die Yerfestigung eines feinkrystallinen
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Stoffes durch iiberelast. Beanspruchungen eine sehr vcrwickelte richtungsabhangige 
GróDe. Diese Unsymmetrie (Bauschingereffekt) laBt sich jedoch durch eine Gliih- 
behandlung bei niedrigen Tempp. beseitigen. Die von Yff. beschriebenen Verss. an 
Messingkrystallen ergaben iiberraschenderweise ganz gleichartige Effekte wie an fein- 
krystaili nem Materiał. Dieser Befund scheint im Widerspruch zu einer homogenen 
Beschaffenheit des Krystallgitters zu stehen u. kann noch nicht erklart werden. (Ztschr. 
Physik 45 [1927]. 776—96. Berlin-Dahlem, Kaisor Wilhelm-Inst. f. Metall-
forschung.) W il k e .

F. Sauerwald, E. Nowak und H. Juretzek, Ober die Schwindung der Metallc 
und Legierungen. Der Zusammenhang zwisehen der rein therm. Langenanderung, ins- 
besondere einer etwaigen anfanglichen Ausdehnung aus dem SchmolzfluB erstarrter 
Metalle u. Legierungen, u. den Angaben techn. Sehwindungsmesser wird erneut unter- 
sueht. E ine Anordnung zur Best. der ersteren — móglichst unbeeinfluBt von GefaB- 
wanden u. bei móglichst gleichmaBiger Temp. — wird angegeben u. die rein therm. 
Schwindung m it groBer Annaherung an den Idealfall bestimmt. Es wurden unter- 
sueht: techn. Pb, 99,5°/0ig. Sn, 99%ig. Al, Zn, 99,6%ig. Cu, Messing (63 u. 57), Gu- 
Sn-Legierungen u. graues GuBeisen (3,32% C, 2,76% Si, 0,66% Mn, 0,126% S,
0,49% P  u. 2,72% Graphit). Nur bei Bronze u. GuBeisen waren Ausdelmungen 
beim Beginn der Erstarrung festzustellen. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 650— 62. Breslau, 
Techn. Hochschule.) W i l k e .

W. Geiss und J. A. M. van Liempt, Atomdeformation bei bearbeiteten Metallen. 
Die Deutung der Kaltbearbeitung ist im wesentlichen ein elektronentheoret. u. nicht 
ein strukturgeom etr., also ein physikal. u. kcin krystallograph. Problem. Die von 
BECKER (C. 1927. I. 2773) gegebene Deutung eines inneren Zusammenhanges zwisehen 
Raumgitterstórung u. Leitfahigkeitsanderung ist hinfallig, da nach Aufhebung der 
Raumgitterstórung dio elektr. Eigg. nicht ohne weiteres n. werden. Bei der K a lt
bearbeitung werden die Atome deformiert z. B. in der A rt, daB die bei der Bearbeitimg 
aufgenommene Energie dazu verwendet wird, die auBeren Elektronen auf eine Balm 
hóherer Energiostufe zu bringen. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 631—34. Eindhoven, 
Holland, P h i l i p ’s Gliihlampenfabriken A.-G.) W lLKE.

Washington del Regno, Ober die Plastizitat der Metalle. Der Ausdruck von 
Sh o j i  (C. 1927. I. 797) gibt kein MaB fiir die P lastizitat der Metalle. Das an den ver- 
sch ied en en  Punkten der Doformationskurve bestimmte Verhaltnis zwisehen der Dila- 
ta tion u. der sie hervorrufenden K raft kann ais MaB der P lastizitat gewahlt werden, 
aber diese Bestst. miisson durch solche des P oiSSO N schen Koeffizienten erganzt werden, 
da der Charakter der F lu id itat nicht an die oinfaehe Langsdilatation sondern an das 
Verhaltnis zwisehen Kontraktion u. D ilatation gebunden ist, u. da bei Gleichheit der 
Gesamtdeformation u. der sie hervorrufenden Last die Yeranderungsgeschwindigkeit 
dieses Koeffizienten u. daher der Grad der P lastizitat der Metalle verschieden sein 
kann. P lastizitat ist keine charakterist. Eig. eines Materials sondern bezieht sich 
nur auf einon bestimmten physikal. Zustand desselben; sie wachst nicht immer mit 
der Temp. (Rend. Accad. Scienze fisiche, mat., Napoli [3] 33 [1927]. 74—80. Neapel, 
Univ.)| K r u g e r .

P. Petersen, Amerikanische Erfahrungen iiber das Schweifien von Duraluminium. 
Das Schweifien erfolgt m it den ublichen SchweiBapp., dereń Brenner etwas geandert 
wurden, um die SchweiBflamme starker zu konzentrieren. Beim Bearbeiten von dicken 
Bleehen is t die Verwendung von Acetylen, beim SchweiBen diinner Bleche ist H„ 
vorteilhafter. Beim geringsten 0 2 -t)berschuB bildet sich eine Oxydschicht, dio das Zu- 
sammenschweiBen verhindert. Ais FluBmittel ha t sich eine Mischung aus 32% NaCl, 
24% KCl, 24% LiCl u. 20% N aF bewahrt, die kurz vor der Verwendung m it W. zu 
einer Pastę angeriihrt wird. Die Reinigung der Teile erfolgt durch Eintauchen in 10%ig. 
H N 0 3  u. Abspiilen m it h. W. Das FluBmittel ist nach dem SchweiBen zur Verhutung 
von Korrosion sorgfaltig zu entfernen. Dies kann durch Eintauchen in 10%ig.H 2 SO., 
u. Abspiilen m it h. W. geschehen. Einen Anhalt fiir die Giite der SchweiBung gibt 
das auBere Aussehen der N aht, die gleichmaBig sein soli. (Metali-Wirtschaft 7. 136 
bis 137.) S i e b e r t .

H. Krause, Das Vemickeln von Aluminiumgegenstanden. Fiir die nur gelegentlich 
angebrachte Vernickelung von Al-Gegenstanden eignet sieh besonders die elektrolyt. 
Vomickelung m it Vorbeizung mitteis NaOH u. Fe-Lsg. (Apparatebau 40. 19 
bis 20.) S p l it t g e r b e r .
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J. H. Frydlender, Die Eleklrovercliromung. Bericht iiber eine Arbeit yon H a r in g  
u. BARRO\V (C. 1927. I I . 1201). I. AUgemeines. II . Vergleichende Priifung der Ver- 
ehromungsmethoden m it Chromsaurebadern. A. Beziehungen zwischen sauren, neu- 
tralen u. bas. Badern; EinfluB des Gehaltes an Sulfation auf dio Kathodenfallung.
B. Elektroehem. Eigg. des Chrombades hinsichtlieh Konz. u. Temp. C. Freie u. an 
Chrom gebundene Chromsaure. D. Ersatz der Sulfate durch andere Salze. E . Die 
Anodę. F . Die Kathode. Yerteilung des Nd. u. Bereich der Elektroplattierung. G. Kon- 
stanthaltung der Zus. des Chrombades u. analyt. Methoden. H . Ausriistung, Betriebs- 
k raft u. Kosten. I. SchluBfolgerungen in 30 Punkten. (Rev. Produits chim. 31. 
1— 9.) KÓNIG.

Carl Muller, Die Herstellung diinner Metallblatter und die Gewinnung glasklar 
durchsichtiger MetaUmembraiien. (Vgl. C. 1926. I. 1877.) 'Oberblick iiber die neueren 
Methoden zur Herst. diinner Metallfolien nach dem Dublierungswalzyerf., iiber dic 
galyanoteehn. Folienherst. u. iiber das Verf. des Yf. zur H erst. yon Metallfolien u. 
Metallmembranen von glasklarer Durchsiohtigkeit. (Umsehau 31 [1927], 869—-72. 
901—05. Charlottenburg.) S i e b e r t .
I E. Rackwitz und Erich K. O. Schmidt, Korrosionsprufung von Leichlmełallen. 
E ine Reihe verschiedener Faktoren spielen beim A uftreten von Korrosionserscheinungeu 
eine mehr oder minder groBe Rolle. Diese Faktoren sowie Korrosionsverss. u. ihre Aus- 
wertung sind schemat, dargestellt u. durch einige Liclitbilder erganzt. (Korrosion u. 
Metallschutz 4. 12. Berlin-Adlershof, Deutsche Versuchsanstalt fiir Luftfahrt,
E . V.) , W lLK E.

M. v. Schwarz, Beobachtungen iiber sclieinbaren Selbstzerfall und Korrosionen bei 
Bleimanteln und Bleirohren. An den Biegestellen yon dunnen Bleirohren zeigten sieh 
oft Risse u. Briiche, an den geraden Stellen nieht. Vf. nim m t an, daB die Rekrystalli- 
sation die Hauptursache u. die interkrystalline Spródigkeit erst eine nachfolgende 
Erscheinung sei. Das Pb war in  allen Fallen sehr rein. E s werden dann noch Falle 
des Pb-Zerfalls bei Messung der Róntgcnbestrahlung u. bei einer Rohrkuhlschlange eines 
Hochspannungs-Oltransformators berichtet. Vf. empfiehlt zwecks Minderung der Re- 
krystallisation die Benutzung von nur einfach raffiniertem Pb geringerer Reinheit, 
Leicht legiertes Pb soli der geeignete Stoff fiir obige Zwecke sein. (Korrosion u. Metall
schutz 4. 1—5. Miinchen.) W lLK E.

J. N. Friend, t)ber die Korrosion von Eisen durch Seewasser. Verss. m it Standard- 
Eisenoxydrotfarben, Pb-Farben, Bleichchromatanstrichen, iiber Anwendung yon 
Farben auf heiBen Stahlplatten, die Wrkg. der W alzhaut, m it Steinkohlenteeren, 
bituminósen Anstrichen u. yerzinkten P latten  sind besprochen. (Farbę u. Lack 1928.
39—40.) Su v e r n .

Kurt Philipp, Berlin-Steglitz, Vorrichtung zum Auslaugen von Erzen, Kiesabbrdnden 
und chemischen Erzeugnissen, 1. bestehend aus einer durch Zwischenwande unterteilten 
Rinne u. einer in  dieser angebrachten Holzwelle, an der Riihrhólzer befestigt sind, 
dad. gek., daB die Riihrhólzer aus ebenen sehmalen B rettem  bestehen, welche durch 
Arme derart m it der Welle yerbunden sind, daB ihre Ebenen in  schriiger Richtung zur 
Wellenaehse yerlaufen, wobei die Auslaugerinne m it einer kurzeń, schrag nach oben 
geriehteten Austragsrinne in Verb. steht, die an sieh bekannte, in zwei gegenuber- 
stehenden Roihen u. gegeneinander yersetzt angeordnote Schneckenflugel besitzt, 
welche die Gestalt eines Kreissegmentes haben. — 2. dad. gek., daB die Verbindungs- 
arme an ihrer den Ruhrhólzem zugekehrten Seite abgeschriigt sind. — 3. dad. gek., 
daB die Riihrhólzer so gegeneinander yersetzt sind, daB die hintere K ante des vorher- 
gehenden hinter die yordere K ante des folgenden zuriickreicht. — 4. dad. gek., daB die 
bis dicht unter die Oberflache der Auslaugefl. reichenden Zwischenwande an der der 
Fórderrichtung des Gutes zugewandten Seite von oben nach unten stark  abgesehragt 
sind, so daB sie an ihrem oberen Ende scharfe Kanten bilden, wobei auf der der Fórder
richtung abgewandten Seite der Zwischenwande die diesen benachbarten Riihrhólzer 
h a rt an die Zwischenwande herangesetzt sind. (D. R. P. 455 627 KI. 12c vom 23/9. 
1922, ausg. 6/2. 1928.)_ " K a u s c h .

Nybergs Grufaktiebolag, Sehweden, Erzreduktion. Die zerkleinerten u. zweck- 
maBig m it gepulverter Holzkohle, Holzmehl o. dgl. gemischten u. brikettierten Erze, 
yorzugsweise Eisenerze, werden auf Wagelchen durch einen Tunnelofen gefuhrt, in 
welchem sie nacheinander eine Vorerhitzungs- u. Róstzone, eine Zone, in welcher sie 
mittels CO-haltiger Gase teilweise, u. eine Zone, in  welcher sie, ebenfalls m it CO enthal-



1928. I. H VIII. Me t a l l u b g ie ; Me t a l l o g k a p h ie  d s w . 1579

tenden Gasen vollstandig reduziert werden. Die Reduktionsgase werden iiber gluhende 
Kohle geleitet, um entstandenes C0 2 zu reduzieren u. die Hitze des reduzierten Gutes 
zum Vorvviirmen der Róstluft u. zur Erzeugung von Wasserdampf benutzt, der zwecks 
Bldg. von Waasergas iiber gluhende Kohlen geleitet wird. (F. P. 628 817 vom 8/2.
1927, ausg. 29/10. 1927.) K u h l in g .

Guillaume Weber, Frankreicli, Formen von Hochofen- oder anderen eisenhaltigen 
Stauben zu Stiicken. Dio Staube werden einem Mahlvorgang unterzogen, bei welchem 
die kugel- oder ellipsoide Form der Staubkornehen zerstórt u. Bruchstueke von mehr 
oder minder unregolmiiBiger Oberflacho gebildet werden sollen u. dann, gegobenen- 
falls unter weiterem Zusatz von Brennstoff oder anderen Stoffen, m it denen die Aus- 
gangsstoffo reagieren sollen, m it eisenhaltigem Kalk, Zement, Teer oder einem anderen 
Bindemittel vermischt u. zu Briketts o. dgl. gepreĆt. (F. P. 628 408 vom 2/2. 1927, 
ausg. 24/10. 1927.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung reiner Metalle und 
Legierungen. (Teilref. nach E. P. 269 345 vgl. C. 1927. II. 862). Carbonylvorbb. der 
Metalle oder Mischungcn dieser Carbonylvcrbb. werden durch Erhitzen zersetzt u. die, 
gegebenenfalls etwas C enthaltenden Erzeugnisse gesehmolzen. Der Sehmelze konnen 
andere, nicht aus Carbonylen gcwinnbare Metalle zugesetzt werden. Das Verf. ist 
besonders zur Herst. von Edelstahlen geeignet. Die aus einem Stahl, weleher neben 
reinem Fe 0,39% C u. 1,01% Cr enthii.lt, hergestellten GefaCe sind infolge ihrer Freiheit 
von P, Sehwefel u. Si fur Drucksynthesen yorziiglich brauchbar. Legierung aus 48,5% 
bzw. 51,5% gemaB der Erfindung gewonnenem Fe bzw. Ni u. daraus hergestellte Be- 
hiilter sind gegen H 2 S0 4 u. HCl sehr bestiindig. (F. P. 629 521 vom 21/2. 1927, ausg, 
12/11. 1927. D. Priorr. 13/3. u. 8/4. 1926, 12/1. 1927 ) K u h l in g .

T. H. Kelly, London, Schmiedbare Legierungen. Die Legierungen bestehen aus
20—40% Ni, 20—40%  Cu u. 40—60% Fe; an Stelle eines entspreehenden Teils des 
Fe konnen bis zu 20% Cr vorhanden sein. Zwecks Horst, sclim. man die Metalle im 
elektr. Ofen zusammen in Ggw. eines Oxydation verhindernden FluBmittels u. ver- 
wendet ais Desoxydans Mg, AJ, Mn oder FeSi. (E. P. 281 950 vom 31/5. 1927, ausg. 
5/1. 1928.) K u h l i n g .

National Malleable and Steel Castings Co., iibert. von: Harry A. Schwartz, 
Cleveland, V. St. A., Schmiedbares Gupeisen. Das gegebenenfalls von einem Teil seines 
Gehaltes an C befreite geschmolzene Fe wird in einem elektr. Ofen m it s a u r e m  
F u tter unter einer sauren Sehlacke erhitzt u. dann gegossen. Schwefelhaltigem Fe wird 
vor, wahrend oder nach dieser Behandlung Mn zugesetzt. Der Zeitaufwand fiir das 
Ausgluhen der gemaB der Erfindung erhaltlichen Erzeugnisse ist wesentlich geringe 
ais der bei Fe erforderliche, welches in elektr. Ofen m it b a s i s c h o m  F u tte r erhitzt 
worden ist. (A. P. 1656 535 vom 23/3. 1926, ausg. 17/1. 1928.) K u h l i n g .

Moritz Neumark, Deutschland, Herstellung von Gufleisen im  mit Koks beschickten 
Hochofen. Man arbeitet unter Bedingungen, bei denen eine kalkreiche, weniger ais 
10% S i0 2  enthaltende Sehlacke entsteht, dereń Schmelzbarkeit dadureh erhóht wird, 
daB man ihren Geh. an A12 0 3, z. B. durch Zusatz von Bauxit auf mehr ais 30% erhoht 
u. ihr gegebenenfalls T i0 2, zweckmaBig in Form von Titaneisenerz zusetzt. Das erhaltene 
GuBeisen ha t die Eigg. von mittels Holzkohle erzeugtem Metali, es enthalt weniger 
ais 0,5%  Si, weniger ais 0,4% Mn, nicht mehr ais 0,05% Sehwefel u. ungefahr 4%  C. 
Die Sehlacke wird zu Zement verarbeitet. (F. P. 629 277 vom 18/2. 1927, ausg. 7/11.
1927.) K u h l in g .

H. Meyer, Hamborn, StaMbehandlung. Stahl wird k. gewalzt u. gestreckt, bei 
700—950° gegluht u. an der Luft gekiihlt. (E. P. 281 621 vom 27/10. 1927, Auszug 
veróff. 25/1. 1928. Prior. 6/12. 1926.) K u h l in g .

Darwins Ltd., England, Nicht rostende Stahłlegierungen. Chromstahl m it einem 
Geh. von 10—20%  Cr, 1—1,7% C u. gegebenenfalls anderen Motallen, wie Co, wird 
unter LuftabschluB auf 1100—1200° erhitzt, etwa 5 Min. bei dieser Temp. erhalten, 
an der Luft abgekuhlt, von neuem aber nur auf 650—700° erhitzt, wieder an der Luft 
abgekuhlt, zum dritten  Mai, zweckmaBig innerhalb 15 Min., diesmal auf 1020° u., 
wie beim ersten Erhitzen unter LuftabschluB erhitzt, 5—10 Min. auf dieser Temp. 
gehalten u. dann in Ol, W. oder, vorzugsweise Petroleum abgeschreckt. (F. P. 629 178 
T o m  16/2. 1927, ausg. 5/11. 1927. E. Prior. 19/2. 1926.) K u h l i n g .

Granular Iron Co., V. St. A., Herstellung von Edelstahlen. Bei der Herst. der
, Stahle wird einFe benutzt, welches in festem Zustand, d. h. in der Weise aus seinen Erzen 
gewonnen worden ist, daB gekórntes oder gepulvertes Erz m it ebenfalls gekómtem
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oder gepulvertem Rcduktionsmitteln, besonders Kohle, gemiseht, die Mischung unter 
Vermeidung des Z utrittes iibersehiissiger L uft auf die zur Red. erforderliche Temp. 
erhitzt, nach erfolgter Rk. unter LuftabschluB abgekiihlt u. das entstandene Metali 
dureh magnet. Scheidung o. dgl. yon der Gangart u. dgl. getrennt wird. Mit diesem 
Fe gewinnt man hochwertige Edelstahle mittels geringerer Mengen der teuren Legierungs- 
metalle Cr, Ni,Mo, V usw., bzw. unter Verwendung einer geringeren Anzahl von ihnen 
u. gelangt bei Anwendung der gleichen Mengen u. derselben Anzahl dieser Metalle 
zu wertvolleren Erzeugnissen ais mittels Ee, wclchcs in  iiblicher Weise erschmolzon 
worden ist. (F. P. 629 324 vom 7/1. 1927, ausg. 8/11. 1927.) K u h l i n g .

Juan Petit Robert, Spanien, Herslellung von Siemens-Marlinstahl. Einen nur 
aus Stahlspanen bestehenden Anteil der Ausgangsstoffe schmilzt man im Siemens- 
Martinofen, den aus GuBeisen u. Stahlspanen bestehenden Rest gleichzoitig im Kupol- 
ofen, laBt diesen (geschmolzenen) Anteil zu dem ersten flieBen u. verfahrt weiter wie 
iiblich. Die Monge des GuBeisens kann betriichtlich verringert werden, wenn der Schmelze 
im Kupolofen Kohle zugefiigt wird. Gegenuber der ublichen Herst. von Siemens-Martin- 
stahl wird betrachtlich an Zeit gespart u. dadurch eine bessero Ausnutzung der Ofen 
erzielt. (F. P. 629 508 vom 19/2. 1927, ausg. 12/11. 1927. Span. Prior. 20/2. 1926.) K ira

Paul Moutonnier, Algerien, Behandlung von Erzen, besonders carbonatischen 
Zinkerzen. Die zerkleinerten Erze werden m it schwach angesauerten Alkalimetall- 
salzlsgg., besonders Chloriden, Hypochloriten oder auch angesauerten Lsgg. von freiem 
Cl2 behandelt, u. die erhaltenen Laugen elektrolysiert. (F. PP. 628 810 u. 628 811 
vom 31/1. 1927, ausg. 29/10. 1927.) K u h l i n g .

F. Dietzsch, Kingston-on-Thame3 , Erzbehandlung. Oxyd. oder andere Erze, 
besonders Kupfer- oder Zinkerze werden unter Zusatz von nicht mehr ais 2%  Alkali- 
oder Erdalkalisulfat erhitzt oder gerostet. Das ansehlieBende Auslaugen der Erze 
soli durch diese Vorbehandlung wirksamer werden. (E. P. 281 741 vom 7/7. 1926, 
ausg. 5/1. 1928.) K u h l i n g .

O. W. Gustafson, Oskarshamm, Schweden, Harten von Kupfer oder Kupfer- 
legierungen. Die Metalle werden bei gewohnlicher Temp. m it wss. Lsg. behandelt, 
welche eine anorgan. Saure, z. B. H N 03, u. ein anorgan. Salz, z. B. NH^Cl oder Borax, 
enthalten. (E. P. 281 799 vom 21/9. 1926, ausg. 5/1. 1928.) K u h l in g .

Aktieselskabet de Forenede Bryggerier, Kopenhagen (Erfinder: Svend H0eg 
Larsen, Frederiksberg boi Kopenhagen), Aluminium- o. dgl. Behaller fiir Bier usw. 
Die dichtenden Metallteile sind so dimensioniert, daB sio nach dem VerschlieBen eine 
elektr. Verb. m it dem Behalter nicht eingehen, so daB Korrosionen nicht eintreten 
konnen. (Aust. P. 5074/1926 vom 6/12. 1926, ausg. 5/5. 1927. Dan. Prior. 26/2.
1926.) K a u s c h .

Elektrizitatswerk Lonza, Schweiz, Reinigung von Alum inium  und seinen Le- 
gierungen. Ca, Carbide o. dgl. enthaltendes Al oder Legierungen des Al werden m it 
geschmolzenem oder gel. Al2 0 3  behandelt, wobei das A12 0 3  die Verunreinigungen oxy- 
diert. (F.P. 628 495 vom 5/2. 1927, ausg. 24/10. 1927. D. Prior. 8/2. 1926.) K u h l .

Dwight & Lloyd Sintering Co., Inc., New York, ubert. von: Reed W. Hyde, 
Summit, N. J ., Beliandeln von Alum inium  enthaltenden Erzen. Man m ahlt die Erze zu 
kleinen Teilchen, mischt diese m it Aluminat bildenden Stoffteilchen (Fe2 0 3, Mn2 0 3

o. dgl.) u. fein zerteiltem Brennstoff, bringt das Gemisch derart auf eine Unterlage, 
daB Gase hindurchgeleitet werden konnen, ziindet den Brennstoff an einer Stelle der 
Oberflache an u. leitet die Verbrennung erhaltende Gase hindurcli. Hierbei wird W. 
ausgetrieben u. es bildet sich Aluminat, m an schmilzt letzteres u. kiihlt es ab. 
(A. P. 1 655 608 vom 2 2 / 1 2 . 1926, ausg. 10/1. 1928.) K a u s c h .

H. C. Hall und T. F. Bradbury, Derby, England, ■ Aluminiumlegierungen. Die 
Legierungen enthalten neben Al 0,05—0,4%  Cr, 0,2—1,5% Ni, 0,1—1%  Mg, 0,2 bis
1,5% Si, 0,7—1,5% Fe, 2,5% Cu u. bis zu je 0,5%  Sb u. Ti. Man legiert diese Elemente 
einzeln oder zu mehreren m it Al u. setzt die Erzeugnisse der geschmolzenen Haupt- 
menge des Al zu. Sb u. Ti dienen ais Reinigungsmittel u. konnen wahrend der Horst, 
der Legierungen ganz oder teilweise aus ihnen versehwinden. (E. P. 281 912 vom 
vom 17/3. 1927, ausg. 5/1. 1928.) K u h l i n g .

Ernest Desire Dehaese, Frankreieh, Lotmittel fu r  A lum inium  und A lum inium 
legierungen. Das zweckmaBig zu Stabchen gegossene Lotm ittel besteht aus einer Le
gierung von Zn, Sn, Cu, Sb u. Pb, z. B. 45%  Zn, 45% Sn, 3,5%  Cu, 3,5%  Sb u. 3%  Pb., 
Zu der Schemlze dieser Metalle sollen noch 5%  NaCl u. 3%  Stearin gegeben werden.



Das zu lótendo Metali wird gereinigt, auf etwa 250° erhitzt, das Lot aufgeschmolzen 
u. vcrrieben. (F. P. 628 802 vom 24/4. 1926, ausg. 29/10. 1927.) K u h l i n g .

Allegheny Steel Co., Brackenridge, V. St. A., iibert. von: Louis Schulte, Pitts- 
burgli, V. St A., Beizen von gegliihłen Chromeisenlegierungen. Die Legierungen werden 
nacheinander m it wss. Lsgg., welehe H F  u. das Salz eines Metalles enthalten, welches 
elektropositiver ist ais Fe u. Cr, vorzugsweise m it einer 1 — 6 ° / 0 H F  u. 0,5—3%  N aH S0 4  

enthaltenden Lsg. u. m it verd. H N 0 3  behandelt. Dabei wird der beim Gliihen ent- 
stnndone Belag abgol., ohne dafi die Legierung selbst angegriffen wird. (A. P. 1 657 228 
Y o m  2/6. 1926, ausg. 24/1. 1928.) K u h l i n g .

T. Liban, Kriikau, Polen, Verzinken oder Verbleien von Eisen. Das zu iiberziehende 
Fe wird zunachst in eine wss. Lsg., welche ein Fluorid, z. B. KF, ZnCl2  u. Zn(NH4 )2Cl4 

enthalt u. dann in ein Bad des aufzubringenden Metalles getaucht, dem zweekmaBig 
eine geringo Menge Al zugesetzt ist. (E .P.281357 vom 20/7. 1926, ausg. 29/12.
1927.) K u h l i n g .

Andrś Ernest Hardy, Frankreich, Elektrolytisches Aufbringen metallischer, be
sonders aus Chrom bestehender Schichłen auf anderen Metalłen, besonders Eisen. Das zu 
schiitzende Metali wird zunachst in beliebiger Weise m it einer diinnen Schicht eines 
weiehen Metalles, wio Sn, Cd, Pb oder Legierungen derartiger Metallo bedeckt u. dann 
in bekannter Weiso elektrolyt. yerehromt o. dgl. Das Verf. gewahrleistet die liieken- 
lose Bcdeckung des Tragermetallos m it dem rostschiitzenden Belag. (F. P. 629 423 
vom 30/4. 1926, ausg. 9/11. 1927.) K u h l in g .
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Angelo Ciniselli, Elcmenti di metallografia microscopica. I  diagrammi de equilibrio e di 
struttura, il microscopio metallografieo, la struttura dei materiali siderurgici. Milano: 
U. Hoepli (C. Sironi) 1928. (XVI, 295 S.) 8°. L. 64.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Harry Mc Cormack, Gegenseitige Beziehungen der Farben-, F im ifi- und Lack- 

induslrien mit der Chemie der Bausłoffe. Eine allgemeine Besprechung. (Chem. metallurg. 
Engin. 35. 25— 27. Chicago [111.], Armour Inst. of Technology.) W i l k e .

R. Haller, Die Entwicklung der Farberei und Druckerei in  den lełzłen 10 Jahren. 
Fortschrittsbericht. (Ztschr. angew. Chem. 41. 121—27. Grofienhain i. Sa.) SlEBERT.

E. B. Fry, Einige Waschereiprobleme. Es wird besproehen, welche S tó ru n g en  
sich durch Webfehler, Fasermischungen, das Schrumpfen der Wolle, durch unechte 
Farben oder durch Erschwerungsmittel ergeben kónnen. D er Nachweis yon Acetat- 
seide, besonders Celanese, mufl erleichtert werden. Auch das Chloren der Wolle u. 
seine Wrkg. ist beriicksichtigt. (Journ. Textile Inst. 19. P  6 —9.) SuVERN.

E. H., Der Aktivsauersloff in  der Bleichereitechnik. Die energiechem. Verhaltnisse 
boi der Wrkg. der Bleichmittel werden besproehen. (Ztsehr. ges. Tertilind. 31. 62 
bis 64.) S u v e r n .

J. E. Shaw, Farbenechtheit — tom Standpunkte der Wdscherei. Angaben iiber 
zweckmaBiges Wasclien. (Journ. Textile Inst. 19. P 1—4.) Su v e r n .

Herbert Seyferth, Ober die Wahl der Fdrbereihilfsmittd. Angaben iiber Wasch-, 
Metz-, Losungs- u. Faserschutzmittel. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 13— 14.) S u v e r n .

— , Carbonisalionsfehler und ihre Verhutung. Bei der Verwendung von Netzmitteln 
in Carbonisierbadern kommt es nicht nur darauf an, daB die Wolle gut durchgenetzt 
wird, sondern es miissen auch dio pflanzlichen Verunreinigungen, die durch die H ,S 0 4 

zerstórt werden sollen, gut u. sieher durchgenetzt werden. Angaben iiber dio Ver- 
wendung stehender Bader. L e o n i i  SB ubertrifft ais Netzmittel das altere Leonii S 
um das 21 / 2-fache. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 65— 66.) Su v e r n .

P., Wasserigwerden von Abkochungen fu r  Schlichterei und Appreturen. Die haupt- 
saehlichsten Ursachen fiir das Wiissrigwerden von Schlichten werden besproehen. 
(Ztschr. ges. Textilind. 31. 64— 65.) Su v e r n .

Reinhard, Die Beseitigung der Nachłeile von Kalkseife durch Avirol K M  exlra: 
Die Anwendungsweisen des Avirols KM extra u. seine Uberlegenheit gegeniiber Sulfo- 
rizinaten, Tiirkischrotól n. Monopolbrillantól sind geschildert. (Ztschr. ges. Textilind. 
31. 49—51.) S u v e r n ._

H. Pomeranz, Einiges iiber die Viłriol-Indigokiipe. Einzelheiten iiber den Chemis- 
mus der Kupo. Der Farbstoffverlust in dem Fe-haltigen Schlamm ist yielleicht auf eine
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Fe2 0 3 -IndigweiBverb. zuriickzufuhren. (Ztsclir. ges. Textilind. 31. 81—82. Berlin- 
Neukólln.) S u v e rn .

— , Nicht ahsetzende Bleifarben. Besprechung des D. R. P. 447 469 (C. 1927. II.
2236) der T h . Goldschm idt A.-G. (Farbę u. Lack 1928. 38.) SuVERN.

L. Voigt, Palatinechtfarben. Eigg. u. Anwondungsweisen der Farbstoffe sind be- 
sprochen. (Ztsehr. ges. Textilind. 31. 12— 13.) S u v e rn .

R. Steinau, Kldrung von Lithoponslreitfragen. Erorterung der Ursachen der Licht- 
unechthoit der Litliopone sowie des Verrcibens der Farbę m it Ol. (Farbo u. Lack 1928.
49. Nurnberg.) Su v e r n .

W ., Neue Farbstoffe und Musterkarten. Neue Musterkarten der I. G. F a r  bon  - 
i n d u s t r i e  A k t i e n g e s e l l s e l i a f t  bohandeln Zweifarbeneffekte u. Unitóne auf Misch- 
geweben aus Baumwolle u. Acetatseide oder Kunstseide u. Acetatseide, Farbungen 
auf Mischgeweben aus Acetatseide u. Naturseide, Farbungen auf Baurnwolltrikot m it 
Kunstseide p la ttie rt u. Acetatseidenfarbstoffe im Druck auf Acetatseidengeweben. — 
Cellinlonechtgelb O Teig ist ein neuer Acetatseidenfarbstoff von klarem griinstiehigen 
Ton. — Indanthrenrubin Ii ist fiir Baumwoll- u. Kunstseidefarberei geeignet, ein weiterer 
neuer Indanthrenfarbstoff is t Indanthrenbraun R R D  Teig. — A uzanin  B  zum P aten t 
angemeldet dient zur Erhohung der L ichtechtheit bas. Farbungen. — W eitcre Muster
karten zeigen indanthrenfarbigen Steppdeckensatin, indanthreneclite Farbungen auf 
Baumwollgarn, Rapideehtfarben, Rapidogen G u. Indosole im Baumwollgarndruck. — 
Die G e s e l l s c h a f  t  f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  in  Basel brachte im Cibabraun G u. R  
zwei neue Farbstoffe fiir alle Gespinstfasern aufier Acetatseide. — Cibancmsćhwarz B A  
u. E A  eignen sieli ihrer Echtheitseigg. wegen fiir Buntwebeartikel, Cibancmschiuarz BF  
u. EF  sind billige Schwarzmarken fiir Kufenfarberei. — Alizarinchromdruckgriin kann 
fiir Baumwoll-, Woli- u. Seidendruek Verwendung finden. — Eine K artę zeigt licht- 
echte Farbungen auf Baumwollstiick H erbst u. W inter 1927/28 m it Farbstoffen der 
Chlorantinlichtgruppe hergestellt. (Ztsehr. ges. Textilind. 31. 16— 17.) Si)vERN. /

— , Neue Farbstoffe, nem  chemische Praparate. Die I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  
A k t i e n g e s e l l s e l i a f t  bringt im Indocarbon GL einen neuen Schwefelfarbstoff zur 
Erzeugung indanthrenechter Farbungen. — Indantlirenbrillantorange R K  fśirbt auf 
pflanzlichen Fasern ein sehr lebh aftes rotstichiges Orange von vorziiglichen Echtheits
eigg. — Gellitonblau B  Pulver gibt auf Acetatseide lcbhafte blaue Farbungen. — Einer 
neuen Gruppe der Indanthrene gehórt das Indanthrendunlcelblau GBE  in  Pulver an, 
nach dem Farben wird m it Indaphor A  nachbohandelt, man erhalt auf Baumwolle 
Mittcl- bis Dunkelblau von hervorragender Echtheit. — Fełtron C derselben F irm a 
ist fiir das Farben von Haar- u. Wollfilzen von Bedeutung, es verhindert Sehiidigungen 
beim sauren Farben. —  Zwei neue Schwarzmarken der G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s c h e  
I n d u s t r i e  in Basel sind Neolanschwarz B  u. 2 R, die aufler fiir Wolle auch fiir Seide 
ompfohlen werden. In  Kombination m it Neolanblau 2G u . 2 R  dienen dio Farbstoffe 
auch zum Abdunkeln tiefer Marinetóne. Auch zum Farben pflanzlicli u. chromge- 
gerbter Leder werden die beiden Farbstoffe empfohlen. (Melliands Textilber. 9. 
152.) S u v e rn .

Th. Iwanoff, Uber die Erzeugung von grunen Azofarben auf der Faser. Das Farben 
m it Diaminsehwarz RO, Prim ulin O, Diazotieren u. Kuppeln m it N aphthol ASG ist 
beschrieben. (Melliands Textilber. 9. 145— 46.) S u v e rn .

E. J. Rath, Azofarbstoffe. (Vgl. E. B. H ig g in s , Journ. Soc. Dyers Colourists 43. 
213; C. 1927. I I .  2355.) Die Einw. von Formaldehyd auf verschiedene N aphthol AS- 
Farbstoffe wurdo untersucht. Die Substantiv itat von N aphthol AS-Prodd. wurde be- 
stim m t, sie liangt ab von dem kolloidalen Zustand der Naplithollsg. in  Bezieliung zur 
chem. Konst., von der Badtemp., der Zeit, in  welchcr die Baumwolle m it der Lsg. in 
Beruhrung bleibt, der Konz. der Lsg. u. dom Verhaltnis von Baumwolle zu FI. (Journ. 
Soc. Dyers Colourists 44. 10—13.) SiiVERX.

A. T. King, Die Wirkung von Schwefeldiozyd auf Azofarbstoffe wid eine neue 
Prufungsmethode auf Schwefelechtheit. Die Zusammenhange zwischen Alkaligeli. der 
Faser u. Empfindliclikeit gegen SO, wurden untersucht. (Journ . Soc. Dyers Colourists 
44. 14—18.) . . .  ' SxjvERł.T.

H . Gossler, Uber das Atzen von Indanthrenfarbungen. In  der Hauptsache h a t sich 
die von der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t i e n g e s e l l s e l i a f t  seit langem empfohlene 
Atze m it geringen Abanderungen am besten bewahrt. Das Durchfarben der Ware, 
die Nachbehandlung, das Dampfen u. die Erzielung von Buntatzen ist besprochen.
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Eine Einteilung siimtlicher Indantlirenfarbungen nacli ihrer Atzbarkeit wird init- 
geteilt. (Melliands Textilber. 9. 146—49.) S u v e r n .

— , Silicat- und Asbestfarben. Eine Reihe von Vorschriften, auch nacli der Patent- 
literatur. (Farbę u. Lack 1928. 37—38. 50.) S u v e r n .

G. H., Eine praktische Priifungsmetlwde fiir Netzmittel. Bei der beschriebonen 
Methode wird dic Zeit gemessen, bis zu welcher Garnproben auf Netzmittellsgg. ein- 
sinken. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 49. Apolda-M.) Su v e r n .

M. Schulz, Kurzpriifung von Anslrichstoffen auf Wetterbestandigkeil. (Vgl. 
C. 1927. II . 745. 2119.) Ubcrblick iiber die von der Deutschen Reichsbalin verwendeten 
Methoden zur Gebrauchswertpriifung von Anslrichstoffen auf W etterbestandigkeit. 
(Umschau 32. 49—53.) S i e b e r t .

J. Formanek, Untersuchung und Nachweis organischer Farbstoffe auf spektro- 
skopischem Wege. Die W ichtigkeit des spektroskop. Nachweiscs von Farbstoffen wird 
beleuchtet. (Melliands Textilber. 9. 140—43.) SUYERN.

H. Kuppel, Clichy und L. Simeant, Paris, Elektrolytische Beseitigung von Gra-
vierungen auf Walzen, Behandeln von Metallflachen, NiederscMagen von Kupfer usw. 
Die Zylinder von Iłolalionsdruckmaschinen, z. B. werden zwecks Entfernung alter 
u. Vorbercitung fiir die Auftragung neuer Gravierungen auf der ganzen Oberflacho 
poliert u. dann ais Kathodcn in ein Bad von 18% CuS04, 4%  H„S04 u. 78% W. (D. 
nieht iiber 17— 18° Bć.) eingctaucht. Hierauf fiihrt mail Anoden aus Kupferplatten 
ein u. erhóht die Temp. auf 30— 40°. Es wird m it einem elektr. Stroin von 1 —3 V 
Spannung u. 0,4—0,5 Ampere auf den qcm wiederliolt elektrolysiert. (E. P. 282 274 
vom 10/5. 1927, ausg. 1 2 / 1 . 1928.) K a u s c h .

E . I . du Pont de Nemours & Co., iibert. von: James Eliot Booge, Wilmington, 
V. S t. A ., Lithopon. Bei der Herst. von Lithopon wird von Rohstoffen ausgegangen, 
welche hóchstens 0,1% Cl2 enthalten; das Rohlithopon wird fein gemahlen, unter mog- 
lichstem LuftabschiuB u. standiger Bewegung, zweckmaBig durch Verwendung gedrehter 
Muffeln, bei Tempp. zwisehen 750 u. 900, zweckmaBig etwa 800° gegluht u., ebenfalls 
u n te r LuftabschiuB abgeschreckt. Die Erzeugnisse sind lichtecht, haben hohe Deck- 
fahigkeit, Farbekraft u. Olbindungsvermógen u. sind rein weiB. (A. P. 1657195
vom 6/4. 1922, ausg. 24/1. 1928.) K u iil in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Sich nicht verdickende, Lithopon
cnthaltende Olfarbe. Das zur Bereitung der Olfarbe verwendete Lithopon soli móglichst 
wenig ZnO oder das benutzte Leinól eine Menge Fettsaure enthalten, welche dem Gcli. 
an ZnO entspricht. Man kann auch die Verdickung des Ols zunachst mitteis bekannter 
Mittel, z. B. W., Erhitzen oder beides beschleunigen u. dio verdickte Farbę m it Leinol 
kraftig verriihren. (F. P. 628 969 vom 10/2. 1927, ausg. 2/11. 1927. D. Prior. 11/2. 
1926.) K u h lin g .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Azofarbstoff. (Schwz.P.
123 737 vom 10/5. 1926, ausg. 16/12. 1927. D. Prior. 12/5. 1925. — C. 1928. I. 756 
[A. P. 1 650 090].) F ranz.

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. F ra n k fu r t  a. M., Thioindigofarbsloffe. (Schwz.P. 
123 456 T o m  29/3. 1926, ausg. 16/11. 1927. Zus. zu Schwz. P. 120806. — C. 1927.
I I .  339 [A. P. 1 623 410].) F r a n z .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu r t  a. M., Thioindigofarbstoffe. (Schwz. 
PP. 123 686, 123 687. 123 688 vom 29/3. 1926, ausg. 16/12. 1927. Zus. zu Schwz. P. 
120 806. — C. 1927. I . 2367 [A. P. 1 613 275].) F r a n z .

George Edward Heyl, Westminstem, London, Faserhaltige Anstrichmasse. Man 
desintegriert Papier u. setzt stufenweise ein Bindemittel u. einen minerał. Schmier- 
mittelfiillstoff (Lcim o. dgl., Tcer, BaO, Gips) zu. (A.P. 1656198 vom 29/6. 1926, 
ausg. 17/1. 1928. E. Prior. 17/3. 1926.) K a u s c h .

Charles Ernest Pellew, Viscount Esmouth, Dyes and  dyeing. rev. ed. New Y ork : M cBrido
1928. (362 S.) 12°. Lw. S 3.50.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Ewald Pyhala, Ne-ues zur Edrtung und Esterifizierung non Kolophonium. Das 

neue Verf. zur Esterifizierung yon Harzen besteht in der Umsetzung der geschmolzenen 
Harze m it der berechneten Menge der trockenen, feingepulverten Ca-Verbb. hoherer
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Alkohole, Phenole usw. unter stctem Umriihren. Nach anfiinglichem Aufbrausen ist 
die Rk. bei 180—220° beendet. Der klare, geschmolzene Harzester schwimmt oben, 
auf dem Boden hat sich das CaO abgesetzt. Beschrieben ist dio Herst. folgender Ester 
des franzós. W-Harzes: Triglyccrid (88,5% Ausbeute), Monoglycerid (94,2%), Phenol- 
ester (91,5%), Kresolester (90%), /3-Naphtholester (93,5%), Resorcinester (8 8 ,6 % ) u. 
Borneolester (95,5%). Die so gewonnenen geliarteten Esterharze, m it prapariertem 
Holzol angesetzt, eignen sich sehr gut zur Herst. schnelltrocknender, n icht klebender 
Uberzuge. (Farben-Ztg. 33 [1927]. 801—03. Helsinki.) B a r z .

F . W ilbo rn , Kleine F im is- und Trockenstoffsludien. V II. (Vgl. C. 1927. H. 
2014 u. C. 1928. I. 977.) Der EinfluB yon Trockenstoffen, u. zwar von gefalltem 
Pb-Mn-Resinat (2,5% Mn, 11,2% Pb) u. gefalltem Co-Resinat (6 ,6 %  Co), auf das 
Trocknen von Bernsteinól wurde untersucht. 3 graph. Abb. zeigen die Troekenkuryen 
des Bernsteinóls ohne Zusatz u. m it gefalltem Pb-Mn-Resinat bzw. Co-Resinat ais 
Zusatz. Beim Bernsteinól liegt infolge der Trockenstoffe nach der Filmbldg. eine 
gróBere Substanzmenge vor, da ein groBer Teil des óles, der sich sonst verfluchtigen 
wiirde, yerharzt. — Zur Klarung des ,,A lterns“  yon Firnissen m it Pb-Mn-Firnissen u. 
Co-Firnissen angestellte Verss. zeigten, daB bei ersteren im Hóchstfalle die Trockendauer 
um 15% zunahm, bei letzteren um 18,1%. (Farben-Ztg. 33. 862—64. Leipzig.) B a r z .

Fritz Kolkę, Einiges iiber Nitrool- oder Kombinationslacke. (Vgl. C. 1927- II. 
2014.) Die Anreieherung der Kombinationslacke an Wolle bietet keine groBen Schwierig- 
keiten mehr. Kombinationen einer 20%ig. Lsg. der %  sek.-Viscositatswolle in Butyl- 
acetat bzw. Adronol- oder Hexalinacetat m it rohem Holzol sind graph. dargestellt. 
Der aufdringliche Greruch des Hexalinacetats laBt sich durch geeignete Zusatze, z. B . 
Terpentin- oder Fichtennadelól, mildern. Bei streichfahigen Nitroóllacken verhindcrt 
geringer Campherzusatz zu den richtig gewahlten Verdiinnungsmitteln die Auflósung 
der unteren Lackschichten. (Farben-Ztg. 33. 861—62. Berlin.) B a r z .

H. Wolff ,  Theoretisches und Praktisches von Nitrocelluloselacken. Einige Mit- 
teilungen iiber die Zus. u. Eigg. der einzelnen Teile dieser Lacke, welche Funktionen 
sie auszufiihren haben usw. 2 Probleme werden besprochen: das Gelatinieren der Lacke 
m it gewissen Pigmenten u. die S truktur der Filme, auf die aus dem Verh.' der Filme 
bei ReiBverss. geschlossen werden kann. (Korrosion u. Metallsehutz 4. 5— 10. 
Berlin.) W lLK E.

Edouard Desparmet, Die Ketone und ihre Anwendungsmóglichkeit in  der I n 
dustrie der plastischen Massen und der Nitrocelluloselacke. Vf. beschreibt die Vorzuge 
der Verwendung von Ketonen oder Ketongemischen ais Lósungsmm. fiir Nitro- 
celluloselacke gegeniiber den heute viel yerwandten Estern. Heryorgehoben wird 
besonders die geringe Viscositat der Keton-Nitroeelluloselsgg., die die Verwendung 
hóher konz. Lsgg. gestattet. (Cuir techn. 21. 56—57.) S t a t h e r .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: Edwin R. Littmann, Terre Hau te 
(Indiana), Eerstellung eines kunstlichen Harzes, bestehend aus den Schwermetallsalzen 
des Monoesters der 3-Nitro- oder 4-Nitro-o-Phthalsaure, die durch Umsetzung des Alkali- 
salzes des Monoesters m it einer Schwermetallsalzlsg., wie CuS04, FcCl3, ZnS0 4 etc. Dio 
Estergruppe kann durch einen Alkyl- oder Arylrest besetzt sein. (A. P. 1 618 209 
vom 25/11. 1925, ausg. 22/2. 1927.)' M. F. Mu l l e r .

Heinrich Traun & Sohne vormaIs Harburger-Gummi-Kamm-Co., Harburg, 
Harnstoff-Forirwldehyd-Kondensationsprodukte, hergestellt unter Verwendung der festen 
Polymerisationsprodd. des Formaldehyds, die in konz. wss. Lsg. yerwendet werden, 
erhalten durch Zusatz yon Lósungsvermittlern, wie Sauren, Basen, Salze, insbesondere 
Alkalien, Aminę, Formiate, Acetate, schwefligsaure Salze, HC1, aromat. Sulfonsauren 
u. dereń Salze. Dic erhaltenen Prodd. sind klar, farblos, lichtbestandig u. geniigend 
hart, um weiter verarbeitet zu werden. — 504 Teile Parajormaldehyd (95%) werden 
in 200—400 Teilen W. unter Zusatz von 100 Teilen 7%ig. NH 3 -Lsg. gel. u. darin 480 Teilo 
Harnstoff aueh noch gel. Die Lsg. wird in einem offenen GefaB 10 Min. im Sieden ge- 
halten, worauf die h. yiscose M. in Formen gegossen wird. Die Erhartung vollzieht 
sich unterhalb 100°. (F. P. 618 991 yom 16/7. 1926, ausg. 24/3. 1927. E. P. 271 264 
yom 22/6. 1926, ausg. 16/6. 1927.) M. F. M u l l e r .

Paul Haller, Bem, und Hans Kappeler, Basel, Schweiz, Kunstmasse. Man laBt 
Anilin oder ein Anilinsalz in saurem Medium m it CH20  reagieren, bis zur Bldg. einer 
festen Gallerte, behandelt dann m it alkal. reagierenden Elektrolyten u. trocknet; man 
erhalt eino schwach gefarbte, feste, mhe, unsehmelzbare, in den ublichen Lósungsmm.
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unl., gegen Laugen u. verd. Sauren widerstandsfahige, drechselbare M. Die Herst. 
kann in Ggw. von Lósungs- oder Verdunnungsmitteln ausgoftihrt werden, dem Prod. 
kann man Weichmachungs-, Fiillm ittel u. Farbstoff zusetzen. Das Endprod. kann be- 
sonders in  der Warme m it Impragnierungsmitteln, wie Leinol behandelt werden. Man 
suspendiert 93 Teile Anilin  in  50—100 Teile W., gibt 150 Tcile 25°/0ig. HC1 zu u. yer
setzt die Salzlsg. m it 135 Teilen Formaldehyd, 40°/oig., man bałt durch Kuhlen auf 40 
bis 60°, dio entstandene rote kolloide Lsg. wird in Eormen gegossen, nach Beendigung 
■der Hauptrk. wird gelinde erwarmt, es bildet sieh eine Gallerte, die fest wird u. aus der 
Form herausgenommen werden kann, beim Stehenlassen geht das Prod. unter Zerfall der 
Formstiicke in ein rotes spródes unl. Harz iiber. Behandelt man die Formstiicke nach 
dem Eestwerden oder nach dem Trocknen m it 3—10°/o'S- NaOH, so behalten sie ihre 
Form u. gehen in eine feste, schwach gelbliche, zah-elast. M. iiber. (Schwz. P. 123 515 
vom 17/2. 1926, ausg. 1/12. 1927.) E e a n z .

William H. Allen, Detroit, Michigan, Regenerierung der zur Beseitigung von 
Emaillen, Lacken, Anstrichen, Firnissen u. dgl. verwendeten dtzalkalischen Lósungen. 
Man leitet Cl2-Gas ein, zieht die klare Lsg. ab u. kaustifiziert sie m it Ca(OH)2. (A. P. 
1 656 154 vom 18/12. 1925, ausg. 17/1. 1928.) K a u s c h .

Florence H. Brainard, Lone Rock, Wisconsin, Lack- und Anstrichentfernungs- 
mitłel, bestehend aus einem Gemisch yon W., Na2C0 3  u. Na2 Si03, dem ein Alkalicitrat ais 
S tabilisator zugesetzt wird. (A.P. 1657147 vom 1/3. 1923, ausg. 24/1.1928.) K a u s c h .

Sidney Stern, Brooklyn, N. Y., iibert. yon : Leo Simon, New York, Lack- und 
Artstrichenifernungsmiitel, bestehend aus einer wasserfreien Emulsion, die Balata oder 
■Chicle-Gummi gel. enthalt, sowie W ollfett u. fluchtige organ. Lósungsmm. (Xylol 
Bżl., Methylaceton). (A. P. 1657323 vom 23/11. 1922, ausg. 24/1.1928.) K a u s c h .

XII. Kautschuk; Guttapereha; Balata.
P. S. Shoaf, Die Verfahren und Einrichtung ingenieur-chemischer Natur u-erden 

■von Grummifabrikanien ubernommen. Der augenblickliche Stand der Gummiherst. (Chem. 
metallurg. Engin. 35. 34—35. Akron [Ohio], Goodyear Tire and Rubber Co.) W i l k e .

Bureau of standards, Behandlung und elektrische Eigenschaften, des Kautschuk- 
Kohlenwasserstoffs. Durch Extraktion m it W. oder wss. A. u. m it Aceton wird der 
Kautschuk-KW -stoff isoliert. Das erhaltene Prod. ist noch leicht gefarbt, der Reinheits- 
g rad  wird auf etwa 9972% geschatzt. Die Konsistenz des rohen Kautschuks bleibt 
■erhalten, so daB angenommen werden kann, daB auch der Aggregationszustand erhalten 
_geblieben ist. Die elektr. Eigg. des KW-stoffs u. seiner S-Yerbb. sind wesentlich ver- 
schieden von denen des Rohkautschuks u. dessen S-Yerbb. (Journ. Franklin Inst. 205. 
125—26.) L e s z y n s k i .

Werner Eseh, Gro/3-Mischwerke und dereń zweckmafiige Ausnutzung in  Gummi- 
und Kabelwerken. (Kautschuk 4. 16— 20. Hamburg-Uhlenhorst.) P f l u c k e .

Rudolf Ditmar, Welche Reinigungsart verhindert ein Verfdrben von Fullfeder- 
hartgummi 1 Mit einer 10%ig. wss. Lsg. von Blankit, Deflavit G, Palatinit oder Burmol 
werden die Fiillfederhalter %  gefiillt u. gut durchgeschiittelt. Man laBt 4 Min. stchen 
u. schiittelt nochmals. Nach Entleerung wird die Prozedur 2—3-mal wiederliolt u. 
-dann einige Mai m it H 20  gewaschen. (Chem.-Ztg. 52. 123. Graz.) O tt .

George J. Miller, Douglas, Arizona, V. St. A., Wiedergewinnen von Kautschuk.- 
Der Altkautschuk wird zerkleinert, gesiebt, zur Entfernung der Baumwolle m it einer 
m it HC1 angesauerten Lsg. von ZnCl2 gekocht, filtriert, gewaschen u. getrocknet. Der 
rgemahlene, von der Baumwolle befreite Kautschuk wird m it Petroleum yermischt, 
-iiuf 120— 150° erw arm t, hierdurch werden der nieht yulkanisierte Kautschuk, yulkanisierte 
Ole, Bitumen u. andere Zusatzstoffe herausgelost, der zuriickbleibende yulkanisierte 
Kautschuk wird von dem Petroleum getrennt u. durch Waschen m it fliichtigen organ. 
Stoffen, Gasolin, CS2, CCI.,, vom Petroleum befreit. Hierauf wird getrocknet. (A. P. 
1657171 vom 22/12. 1926, ausg. 24/1. 1928.) Feanz.

B .F . Goodrich Co., New York, iibert. von: Charles D. Black, Akron, Ohio,
V. St. A., Herstellung von hohlen Gegenstanden aus Kautschuk, insbesondere aus Hart- 
kautsehuk. Ais K ern yerwendet man eine niedrig schmelzende Metallegierung, wie 
Babbittmetall. Nach Beendigung der Vulkanisation bringt man das Metali m it Hilfe 
eines Induktionsofens, der m it Wechselstrom yon etwa 10 000 bis 20 000 Periodeu 
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geheizt wird. Das Verf. eignet sieh besonders zur Herst. von Sehalltriehtern fiir Sprech- 
maschinen. (A. P. 1 656 312 vom 24/9. 1924, ausg. 17/1. 1928.) F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: W. A. Gibbons, 
New York, V. St. A., Kautschuhnischungen. Man verwendet eine Kautschukmilch„ 
dereń Alkaligeh. durch Sauren oder saure Salze neutralisiert oder schwach angesauert 
ist. Ais Sauren verwendet man H 3 P 0 4, Essigsaure, ais Salze NaH 2P 0 4, Zn-Acetat. 
Man yermischt eine 60%ig. Kautschukmilch m it einem Geh. von l ° / 0 NH 3  m it Kohle- 
schwarz u. Ton in  einer Mischyorr., gibt H 3P 0 4 zu u. troeknet; vor oder nach dem 
Trocknen kann man der Mischung die Vulkanisiermittel zusetzen. (E.P. 282 011 
Tom  5/10. 1927, Auszug veroff. 1/12. 1928. Prior. 9/12. 1926.) F r a n z .

R. T. Vanderbilt Co., Inc., New York, iibert. von: Paul J. Murrill, Plainfield 
(New Jersey), Herstellung von Organoselenverbindungen. Zu 4 Mol. dialkyldithiocarbamin- 
saurem N a  wird 1 M ol. Se0 2  oder Na2 Se0 3  unter Kuhlung zugegeben u. darauf an
gesauert. Dabei fallt die Se-Verb. der Dialkyldithiocarbaminsaure (RR'NCSS)4Se aus, 
der aus CS2  u. Bzl. in  gelben Krystallen F. 94—95° erhalten wird. Die analoge Verb. 
wird m it Żanthogensdure erhalten. Die Se-Verbb. der Zus. Se(SSC—)4, insbesondere 
(R0-CSS)4* Se u. (RR'NCSS).,-Sc dienen ais Vidkanisatioiismittel u. -Beschleuniger 
fiir sieli oder in  Verb. m it anderen Mitteln, wie S. (A. P. 1 622 534 vom 30/9. 1925, 
ausg. 29/3. 1927.) M. F. M u l l e r .

Rubber Semce Laboratories Co., iibert. von: Winfield Scott, Akron, Ohio, 
Vulkanisieren von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man die 
Einwirkungsprodukte von Aldehyden auf die Kondensationsprodd. von organ. Basen 
m it Mercaptanon. Man kondensiert Mercaptobenzthiazol m it Di-o-tolylguanidin durch 
Envarmen unter Riihren, nach dem Erkalten wird pulverisiert u. m it Crotonaldehyd 
oder einem anderen Aldehyd behandelt. An Stello des Mercaptobenzthiazols karm 
m an Thiophenole, Butylmercaptan usw. verwenden. (A. P. 1 656 834 vom 6/5. 1927, 
ausg. 17/1. 1928.) F r a n z .

Hermann Staudinger, Freiburg i. Br., Deutschland, Darstdlung von Hydrocydo- 
kautsclmk. Man reduziert Kautschuk in Ggw. eines langsam wirkenden Katalysators, 
Cu, m it H 2  unter Druck bei iiber 200°. (Schwz. P. 123 467 vom 31/12. 1925, ausg. 
16/11. 1927. Zus. zu Schwz. P. 120531 ; C. 1927. 11. 3102.) F r a n z .

Anodę Rubber Co., Ltd., London, England (Erfinder: Francis Gabor und 
Paul Klein, Budapest, Ungarn und Andrew Szegvari, Akron, Ohio, V. St. A.), 
Herstellung w n  homogenen Kautschukniedersćhldgen aus Kautschubnilch. (Aust. P. 
4117/26 vom 6/10. 1926, ausg. 9/6. 1927. — C. 1927- L  1075.) F r a n z .

Bert G. Harrington, Princeton, Kentucky, und Rheiner S. Merson, Eddyville, 
Kentucky, Masse, die den Austritt w n  Luft aus einem Lochę eines inneren Automobil- 
reifens verhindert, bestehend aus einem gepulverten entwasserten Gemisch von fein 
zerteilter S i0 2  u. A120 3  u. geringeren Mengen Glimmer u. Seifenstein. (A. P. 1 657 081 
vom 5/10. 1926, ausg. 24/1. 1928.) K a u s c h .

William Shannahan, E ast Geelong, Victoria, Mittel zum Verschliefien von Lochem 
in  Automobilreifen usw., enthaltend ein EiweilB, ein Konservierungsmittel fiir letzteres, 
ein Schutzmittel fur den K autschuk der Reifen u. Fullmittel. (Aust. P. 4168/1926- 
vom 9/10. 1926, ausg. 24/2. 1927.) K a u s c h .

Louis Gallois, Niśvre, Frankreich, Wiedergeioinnung von Baumwolle aus Kautschuk- 
abfallen. Man behandelt die Kautschukabfiille m it Ozon in der Warme unter Druck, 
der pulyerfórmig gewordene K autschuk kann leicht von der Baumwolle entfernt 
werden. (F. P. 631921 vom 1/4. 1927, ausg. 29/12. 1927.) F r a n z .

X m . Atherische Óle; Riechstoffe.
M. Rakusin, Neueste Angaben betreffend die Gewinnung und die technischen Normen. 

des Terpentinóls. 3. M itt. (2. ygl. C. 1927. I . 655.) Ubersieht der neuesten Literatur. 
(Journ . chem. Ind . [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 4 [1927]. 880 
bis 882.) B ik e r m a n .

A. Tschernuchin, ZurFrage der russischen atherischen Ole. 3. Mitt. (2 . vgl. C. 1928.
I .  762.) Fenchelol aus frischen Pflanzen aus dem Gouvernement Woronesh hatte  
folgende K onstanten: D. 0,918—0,925; Drehung: 37—39°; Brechungsindex: 1,520 
bis 1,525; E .: + 3 ° . Farbę schwach gelb. Anetholgeh. 40—45%. Rk. auf Phellandren 
negativ. Die Ausbeute aus den Pflanzen betrug 0,55% der Trockensubstanz. — ó l des 
Pfefferkrautes (Satureja hortensis): D .: 0,884; Drehung: 0,0; Brechungsindex: 0,495
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(?  Ref.); Farbę schmutziggelb. Saurezahl: 4,57; Verseifungszahl: 19,07; Atherzahl: 
14,5; Phenolgeh. bis 20%• (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Sliirowoje Djelo] 1927. 
Nr. 7. 12—14. Woronesh.) R oll .

J&nos Kuntz, Eine Florentiner Flasche zur Besiimmung Ideiner Mengen atherischen 
Oles. Es wird eine kleine Vorr. aus Glas beschrieben u. abgebildet, um Gewicht u. 
Vol. kleiner, iiberdestillierender Mengen ath. Oles zu bestimmen, wobei das konden- 
sierte W. m it Rhygolen ausgeschuttelt wird. Verss. m it Majoran u. Kamillen ergaben 
Obereinstimmung m it den bekannten Verff. (Magyar gyógyszeresztudomanyi T&rsas&g 
Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 2 [1926]. 170—73. Budapest, Versuchsstation 
f. Heilpflanzen.) B e r l i t z e r . '

C. T. Bennett und M. J3. Salamon, E in  allgemeines Verfahren zur Besiimmung 
von Aldehyden in  atlierischen Olen, mit besonderer Beziehung zur Besiimmung von Citro- 
nellal in  Citronellaol von Java uńd ton Gitral in  Lemoneniil. Den Vff. is t folgendes 
Verf. bekannt geworden, daB sie nach ihren Erfahrungen dam it empfehlen, an Stelle 
des zeitraubenden Verf. von DuPONT u. LABAUNE; danach gibt man zu 2 g  Citronellol 
20 ccm e in e r 5 % ig . L sg. von salzsaurem Hydroxylainin in 80%ig- -A.., u. neutralisiert 
gegen Methylorange. Beim Zusatze des salzs. Hydroxylamins zum Ole geht die 
gelbe Farbę des Methylorange in  rosa iiber; man titrie rt nun m it 1 /„-n. alkoh. Alkali 
zuriick, bis wieder eine dauernde Gelbfarbung eingetreten ist. Schwierigkeiten bei 
der Feststellung des Umschlages werden durch Ersatz des Methylorange durch Brom- 
phenolblau behoben. Es ist indes nótig, daB weder zu wenig noch zu viel des Indicators 
zugegeben wird, weshalb Vff. dafiir eine genaue Vorschrift geben. (Analyst 52 [1927]. 
693— 95.) R tiH LE.

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Farbenreaklionen atherischer Ole. (Magyar gyo- 
gyszeresztudom&nyi T&rsas&g Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 3 [1927]. 284—321.
— C. 1927- II . 2522.) _______  B e r l i t z e r .

M. Naef & Cie., Genf, Schweiz, Erhóhung der Ausbeuie an Zibeton bei seiner Ge- 
winnung aus Zibet. Das im neutralen Zibetól neben Zibeton enthaltene Zibetol wird 
nach bekannten Methoden der Osydation oder katalyt. Dehydrierung in das K e to n , 
iibergefiihrt. — Hierbei kann man zunachst das im Zibetol enthaltene Zibetol vom 
Zibeton trennen u. dann zum Keton umwandeln oder das Keton-Alkoholgemisch un- 
m ittelbar verarbeiten (hierzu vgl. aueh R u z ic k a , Helv. chim. Acta 9. 230; C. 1926.
I. 3029 u. R t jz ic k a , S ch in z u . Se i d e l , Helv. chim. Acta 10. 695; C. 1927. II. 2452).
—  Z. B. wird Zibet in alkoh. Lsg. m it mehr ais der theoret. zur Yerseifung u. Neutrali-
sation der in ihm enthaltenen Fettsaureester u. freien Fettsauren erforderlichen Menge 
Alkalihydroxyd gekocht. Die entstandenen 1. Alkalisalze der Fettsauren werden durch 
Zusatz einer konz. wss. CaCl2 -Lsg. im UberschuB in die wl. Ca-Salze umgewandelt, 
die hierbei ausfallen u. abfiltriert werden. Der Nd. wird sorgfaltig m it A. gewaschen 
u. der letztere durch Dest. abgetrieben. Den entstandenen Ruckstand extrahiert man 
m it A. oder Bzl. u. dest. das gel. Ol im Vakuum. Die Fraktionen Kp.x 160—180° werden 
besonders aufgefangen. Zwecks Entfernung unangenehm riechender Stoffe kann der 
rohe Zibet vor der Verseifung m it Wasserdampf behandelt werden. Zu der Fraktion 
K p.j 160— 180° des neutralen Zibetóls gibt man eine Semicarbazidlsg. u. trennt das Zibetol 
von  dem entstandenen Semicarbazon des Zibetons durch Digerieren m it PAe., wobei 
lediglich der Alkohol gel. wird. Nach dem Abdest. des PAe. wird daś Zibetol m it der 
berechneten Menge Cr0 3  in essigsaurer Lsg. oder m it einer wss. Lsg. von K 2Cr2 0 , u. 
JL,S04 unter gelindem Erwarmen oxydiert. Aus dem Reaktionsprod. scheidet man 
das gebildete Zibeton durch Uberfuhrung in das Semicarbazon ab u. unterwirft etwa 
unveriindert gebliebenes Zibetol erneut der Osydation. — Das wie oben gewonnene 
nmtrale Zibetol kann aucb unmittelbar m it Cr0 3  zum Keton oxydiert oder durch Uber- 
leiten auf ca. 250° erhitztes Cu, zweckmaBig im Vakuum, dehydriert werden. Ais K ata
lysatoren eignen sich auch Ni oder P t. — Das reine Zibetol kann durch Uberleiten 
iiber auf 250° erhitztes P t  im Vakuum dehydriert oder durch Uberleiten iiber auf 300° 
erhitztes Ag in Ggw. von 0 2 un ter 25 mm Druck zum Zibeton oxydiert werden. (E. P . 
267 893 vom 20/1. 1927, Auszug veroff. 11/5. 1927. Schwz. Prior. 17/3. 1926. F. P. 
627 634 vom 17/1. 1927, ausg. 8/10. 1927. Schwz. Prior. 17/3. 1926. Schwz. P. 
118 717 vom 17/3. 1926, ausg. 16/4. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Hydrierwerke A.-Gr., Rodleben (Anhalt), Yerfahren zum Fimeren von 
JRiechsloffen m ittels der Ester der bei der Oxydation hydrierter Phenole entstehenden 
Bicarbonsauren (m it Ausnahme der Adipinsame) bzw. ibrer Gemische. — Z. B. lost

105*
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das Gemiscli der Isobutylester der bei der Oxydation von Hexahydrokresol entstehenden 
Sauren, wie Methyladipinsiiure etc., etwa 30% seines Gewichtes an  Krvstallmosclius. 
(D.R. P. 455 824 KI. 23a vom 9/7. 1926, ausg. 14/2. 1928. Zus. zu D/R. P. 373219;
C. 1923. IV. 1 5 2 . ) ________________ M. F. M u l l e r .

Rudolf Knoll, Synthetische und isolierte Riechstoffe und ihre Herstellung. 2. vollst. neu
bearb. u. erw. Aufl. von Alfred Wagner. Halle <Saale>: W. Knapp 1928. (XI, 257 S.)
gr. 8°. =  Monographien iiber chemisch-tcchn. Fabrikations-Methoden. Bd. 10. nn.
M. 14.50; geb. nn. M. 16.50.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
•

J. Hamous, Der Einflufl des Rendements des erzeugten Zuckers auf die Rentabilitdl 
des Betriebs. Betriebsw'irtschaftliche Berechnung. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. 
R ep . 52. 198— 99.) R u h l e .

Friedrich Neumann, Bemerkungen zum Verlaufe der letzten Rubenkampagne. 
Zusammenfassonde Betrachtung. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 52 [1927]. 
193—95.) R u h l e .

Paul Herrmann, Die angreifenie Wirkung von Wasser. Zusammenfassende 
Erorterung. (Ztrbl. Zuckerind. 3 5  [1927]. 1487—89.) R u h l e .

P. Honig und V. Khainovsky, Ober die Bestimmung und Anwendung des Saure- 
grades in  der Rohrzuckerindustrie. Begriff des Ph, Bestimmungsverff., von denen das 
colorimetr. fiir die Zuckerindustrie hinreichend genau ist. Fiir die Ellarung u. Ausfallung 
der Siifte ist eine leicht alkal. Rk. erwiinscht, die aber vor dem Eindampfen auf neutral 
gebracht werden muB. Erorterung der Bedeutung der Rk. fiir die Adsorption bei der 
K larung der Siifte u. des zuliissigen pn fiir die Vermeidung von Zuckerverlusten 
insbesondere durch Inversion. (Areh. Suikerind. Nederl.-Indie 1927. 639—707. Paso- 
eroean, Proefstation v . d. Java-Suikerindustrie.) GROSZFELD.

VI. StanSk und K. Sandera, Die Beziehung zwischen Alkalitat und elektrischer 
Leitfdhigkeit der Saturationssdfte. Die A lkalitat eines bestimmten Saturationssaftes 
steh t in direktem Zusammenhange m it seiner elektr. Leitfiihigkeit. Der Anteil der 
spezif. Leitfahigkeit an einem bestimm ten A lkalitatsanteil steigt gegen Ende der Satu- 
ration an im Zusammenhange m it dem groBen Adsorptionseffekt der gel. Elektrolyte. 
Es is t grundsatzlich n icht ausgeschlossen, die Best. der elektr. Leitfahigkeit ais MaB- 
stab fiir die Beendigung der ersten Saturation zu benutzen. (Ztschr. Zuckerind. óecho- 
slovak. Rep. 5 2  [1927]. 209—13.) R u h l e .

Noboru Taketomi, Adsorption von Zuckern durcli Knochenkohle und durch 
vegetabilische EntfdrbungskoMen. Boi Zuckeranalysen is t zu beaehten, daB sowohl 
Frucht- wie Traubenzucker von Entfarbungskohlen stark  adsorbiert werden. I s t  die 
Konz. des Zuckers niedriger ais 0,11 Mol pro Liter, so folgt die Adsorption an Knochen
kohle der FREUNDLlCHschen Gleiehung, -wofiir Vf. folgenden empir. Ausdruck fand: 
k/to =  0,2829 C0'1361. Bei 0,2 Mol pro L iter erreicht die von Kohle adsorbierte Zucker- 
menge ein Maximum, u. nim m t dann allmahlich ab. Wie von Tierkohle (M erck) wird 
Zucker auch von den vegetabil. Kohlen (Norit, Darco u. King) adsorbiert. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 30 [1927]. 206—07. Waseda, Univ.) H e l l e r .

H., Einfluji der Verarbeitungsweise der Ruben au f die Qualitat des erzeugten Zuckers 
und der Melasse (au f die Rentabilitdt des Betriebes). Kurze Betrachtung dieses Ein- 
flusses durch Vergleich von 5 Zuckerfabriken, in denen gleiche Mengen Riiben von 
gleicher A rt u. gleichem Zuckergehalte nach abweichenden Arbeitsverff. yerarbeitet 
werden. Die Fabriken erzeugen zwar gleiche Mengen Polarisationszucker, die sich 
aber nach A rt u. Menge der Erzeugnisse (Zucker u. Melasse) unterscheiden. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 52 [1927]. 218—19.) R u h l e .

O. Spengler, W. Paar und K. Zablinsky, Die Beschaffenheit der deutschen 
Melassen der Kampagne 1926/27. Es ist, wie in  den Vorjahren (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1926. 695; C. 1927. I . 196), wieder eine Anzahl (40 Rohzucker-, 17 WeiB- 
zucker- u. 9 Raffineriemelassen) Melassen untersucht worden. Di,e Ergebnisse dieser 
Unters. werden gegeben u. eingehend hinsichtlich ihres Wertes fiir die Bewertung der 
yerschiedenen Melassen erortert. Es zeigt sich, daB auch diesmal keine Anhaltspunkte 
fiir eine verschiedene Bewertung der 3 Melassearten gefunden wrorden sind. (Ztschr. 
Ver. D tsch. Zuckerind. 1927. 817—33.) R u h l e .

E. Landt, Ober die Adsorption der Saccharose an Adsorptionskohle nach Vasatko. 
Kurze Besprechung der Arbeit Y a s a t k o s  (C. 1928. I. 123) unter besonderer Beriicb-
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sichtigung der Grundlagon. (Vgl. auch S p e n g l e r  u. L a n d t , C. 1927. I I . 1407). V a Sa t - 
KO zeigt, dafl in einer Zuckerlsg. Zucker u. W. von der Kohle gleichzeitig mechan. ad- 
sorbiert werden, u. daB die Vorstellung eines beweglichen Gleichgewichts an der Kohlen- 
oberflaehe m it dem Verdrangungsprinzip zu Reeht besteht. {Ztsehr. Ver. Dtsch. Zucker- 
ind. 1927. 834—40.) R u h l e .

Otto Ungnade, Die Yerwendbarkeit der Arbeitsweisen der Rubenzuckerfabrikation 
bei der Oemnnung von Milchzucker. tjberblick iiber die Erfahrungen u. Arbeitsweisen 
der Riibenzuekerfabrikation, die sich zur tłbcrnahme in die Fabrikation u. Raffination 
des Milćhzuckers u. fiir die Betriebskontrolle in Milehzuckerbetrieben empfehlen, m it 
schemat. Darst. einer Milchzuckeranlage fiir fortlaufenden Arbeitsgang. (Chem.-Ztg. 
52. 69—71. Wangen i. Allgitu.) S i e b e r t .

O. Spengler und C. Brendel, Ober die natiirliche Alkalitat. Im  frisehen Safte 
gesunder Riiben sind K  u. Na zum groBen Teile an Sauren gebunden, die bei der 
Scheidung m it CaO unl. Verbb. geben, wobei K  u. N a ais Oxyde (Hydroxyde) frei 
werden u. die sog. naturliche Alkalitat des Saftes bilden. Andererseits sind in nicht 
mehr frischem oder in durch ungiinstige Einww. auf die Riibe verdorbenem Safte K  
u. Na an Sauren gebunden, dio m it CaO keine unl. Verbb. geben, so daB K  u. N a ais 
neutrales oder saures Salz im Safte gel. bleiben. Um auch in diesem Falle den CaO aus 
den Saften zu entfemen, erganzt man die fehlende natiirliche A lkalitat durch Zusatz 
von Soda in  der Scheidung bis zur n. Hóhe gesunder Safte. Man muB also zunachst 
die in  gesunden Riiben yorkommende n. natiirliche A lkalitat kennen u. dann ferner 
in  den jeweils zur Verarbeitung yorliegenden Riiben die yorhandene natiirliche Alkalitat 
bestimmen, um eine zu niedrige natiirliche A lkalitat durch Sodazusatz bis zu n. Hóhe 
erganzen zu konnen. Die natiirliche A lkalitat fallt, wie gesagt, zum Teil die Ca-Salze 
aus; der dazu nicht yerwendete Teil der natiirliehen A lkalitat bildet die sog. natiirliche 
Reslalkalitiit u. zwar die t h e o r e t .  unter der Voraussetzung yólliger Umsetzung der 
Ca-Salze. In  W irklichkeit findet aber wohl nie yollige Umsetzung der Ca-Salze sta tt, 
u. es yerbleibt die sog. prakt. naliirliche Restalkalitat, so genannt, weil sie in Wirklich
keit verbleibt. Die theoret. u. prakt. Bedeutung beiderlei W erte fiir die Scheidung u. 
Saturation wird eingehend erórtert, u. es werden einfache Verff. zu ihrer Best. fiir den 
Fabrikbetrieb abgeleitet, soweit yorlaufig zu iibersehen. Man entnim m t dazu etwa 
400 ccm Saft der Saturation I  (Phenolphthaleinalkalitat nicht unter 0,07°/o CaO) aus 
den Rinnen der Filterpressen I, bringt schnell zum Sicden (Austreiben von NH3), 
filtriert h. u. kuhlt schnell ab. Man bestimmt zunachst- die Gesamtalkalitat a dieses 
so yorbchandelten Saftes durch Titrieren von 100 ccm ohne Wasserzusatz m it 1 / 6-n. 
HC1 (Phenolphthalein) u. anschliefiend in  10 ccm des Saftes (verd. auf 100 ccm m it W.) 
den Gesamtkalkgehalt b m it Seifenlsg. a— 6  entspricht der theoret. natiirliehen Rest- 
alkalitat, ausgedriickt in CaO. Weitere 200 ccm Saft titrie rt man m it 1 /6-n. HC1 (Phenol
phthalein); dann setzt man die der hierzu gebrauchten Anzahl ccm gl.eiche Anzahl 
ccm V6-n. Na2 C0 3  hinzu u. bringt den Kolben in ein sd. Wasserbad; ha t die Temp. 
des Kolbeninhalts 95° erreicht, so laBt man noch 3 Minuten im sd. Wasserbade, filtriert 
h. u. kiihlt schnell auf 20° ab. Der Kolben wird die ganzo.Zeit m it einem Korken, der 
das Thermometer trag t, loso yerschlossen. Vom F iltrate  werden 200 ccm m it V„g HC1 
titriert, woraus sich die prakt. natiirliche Restalkalitat berechnet. (Ztsehr, Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1927. 801—16.) R u h l e .

Jar. Souóek und Rudolf Vysko5il, Der Pflanzennahrstoffgelialt von Rubenboden. 
Zu seiner Best. ist die physiolog. Analyse nach dem Yerf. von M lTSCllERLICll bereits 
im 3. Jahre durchgefiihrt worden. Die Brgebnisse des Jahres 1927 sind in  einer Tabelle 
zusammengestellt u. werden an Hand dereń erórtert. Es ergibt sich, daB im groBen 
D urchschnitt der N  der einzige Nahrstoff ist, durch den unter den heutigen Verhaltnissen 
die E rtrage der Rubenbóden erheblich gesteigert werden konnen, sofem der P 2 0 6- u. 
K 2 0-G ehalt der Bóden durch zw eckm aB ige Diingung auf geniigender Hóhe gehalten 
wird. (Listy Cukroyarnicke 46 41; Ztsehr. Zuckerind. cechoslovak. Rep. 52 [1927].
141— 45.) R u h l e .

Egon Kraus, Ober das Rendement des Rohzuckers. Eingehende Erorterung des 
Rendements, der dam it in  Zusammenhang stehenden Fragen u. der Umstande, die 
EinfluB auf das Schwanken des Rendements ausiiben. (Ztsehr. Zuckerind. ćechoslovak. 
R ep . 52 [1927]. 213—18.) _ _ R u h l e .

Franz Herles, Vergleichende Versuche iiber die Aschenbestimmung in  RohzucJcern 
durch Verbrennung und nach der elektrormetri&ćhen Melltode mit Hilfe des Apparales von 
Ing. Dr. K . Śandera. Die yergleichenden Yerss. zwischen dem App. von S a n d e r a
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{Ztsehr. Zuckerind. ćechosloyak. Rop. 51. 205. 603; C. 1927. I. 1759. I I .  2017) u. dem 
bisherigen Verf.' liefertcn sehr gut iibereinstimmende Ergebnisse. Wo niedrigere Ergeb
nisse nach dem elektrometr. Verf. gefunden wurden, war dies meistenteils durch unl. 
anorgan. Verbb. (Sand u. a.) bedingt. 85,04% aller Analysen stam m ten innerhalb 
der Grenzen von ±0,00 bis ±0 ,03%  iiberein; bei 14,96% der Analysen war der Unter- 
schied gleich oder iiber ±0 ,04% . (Vgl. naehf. Ref.). (Ztsehr. Zuckerind. ćechosloyak. 
Rep. 52 [1927]. 145—48.) R u h l e .

Mrasek, Aschenbestimmung im  Rohzucker. (Ygl. vorst. R ef.) Nach Vergleichs-
verss. zwischen dem elektrometr. Verf. (A pp . von S a n d e r a ) u . der Verbrennung m it 
H 2 S 0 4 is t jenes Verf. im Durehschnitte um 0 ,007%  niedriger ais dieses. (Ztsehr. Zucker
ind. ćechosloyak. R ep . 5 2  [1927]. 149.) R tiH L E .

J. Hamous, Vorrichlung zur Próbenahme von supen Sclmitten zwecks Erzielung 
eines Durchschnittsmusters zur richtigen Bestimmung des in  die Diffusion eingefiihrten 
Zuckers. Die Vorr. wird in  der Rinne, dio yon der Schneidemaschine zum Transporteur 
fiihrt, angebracht u. an Hand einer Skizze beschrieben. Sie besteht in einer quer iiber 
den Boden der Rinne gehenden Klappe, die sich selbsttatig nach Ablauf bestimmter 
Zeitraume offnet u. wieder schlieBt; die durch die geoffnete Klappe fallenden Schnitzel 
sammeln sich in  einem darunter stehenden GefaBe. (Ztsehr. Zuckerind. ćechosloyak. 
Rep. 5 2  [1927]. 219.) R u h l e .

August Grantzdorffer, Magdeburg, Iłingfdrmiger Heizkorper fu r  Yakuum- 
verdampfer, insbesondere fiir die Zuckerindustrie, der durch eine aufrechte Zwischen- 
wand in zwei miteinander durch einen oberen Spalt in  Verb. stehende Teile geteilt 
ist, in dereń einen Teil der Heizdam pfeintrittsstutzen miindet, wahrend der Dampf- 
austrittsstu tzen bzw. das Kondenswasserableitungsrohr aus dem anderen Teil austritt. 
(D. R . P . 454 927 KI. 89 e vom 19/9. 1925, ausg. 20/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Carl Hóweler, Lidkoping, Schweden, Vorrićhtuiuj zum Trocknen von Zuckerplatten, 
Zuckerstreifen oder ahnlichen Massen (vgl. D. R. P. 451 476 KI. 89 a C. 1928. I. 427). 
bei der das Trockengut in  Gestellen selbsttatig von einem Ende des Trockenraumes 
zum anderen gefórdert wird, dad. gek., daB jedes der Gestelle so ausgebildet ist, daB 
es nach dem Passieren des Trockenraumes gleichzeitig u. selbsttatig von dem getrock- 
neten Gut entleert u. m it feuchtem Gut beschickt werden kann, worauf es selbsttatig 
den Kreislauf wieder an tritt. (D. R . P . 452 509 KI. 89 d yom 19/9. 1924, ausg. 12/11. 
1927. Zus. zu D. R. P. 451476; C. 1928. I. 427.) M. F. Mu l l e r .

Soc. an. Raffinerie Tirlemontoise, Tirlemont (Belgien), Gewinnung von Zucker 
aus Dicksaft oder Fullmasse durch Abkuhlen der M. zu einer Pastę oder einem dicken 
Brei u. nachherigem Abschlcudern in einer Zentrifuge m it auBergewóhnlich hoher Dreh- 
zahl. (E-. P . 274 799 vom 2/11. 1926, Auszug veroff. 14/9. 1927. Prior. 24/7. 
1926.) M. F. M u l l e r .

Soc. an. Raffinerie Tirlemontoise, Tirlemont (Belgien), Geuńnnung von Zucker, 
der in kómiger Form in Strup  oder Melasse noch enthalten ist, durch Einleiten yon 
Luft, C 0 2 oder eines anderen Gases in feinster Verteilung in die zuckerhaltige M ., wo- 
durch die feste Zuckermasse in dem sich bildenden Schaum festgehalten wird, u. durch 
darauffolgendes Abschleudern in  einer nicht gelochten Zentrifuge m it groBer Zentri- 
fugalgeschwindigkeit, so daB die feste Zuckermasse sich an der Trommelwandung an- 
Bam m elt u. der Sirup in der M itte  der Zentrifuge abflieBt. ( E . P .  274 800 yom 2/11.
1926, Auszug yeroff. 14/9. 1927. Prior. 24/7. 1926.) M i F. Mu l l e r .

Soc. an. Raffinerie Tirlemontoise, Tirlemont (Belgien), Gewinnung und Reinigung 
von KrystaUen aus Mutterlaugen ohne zu waschen u. zu trocknen durch Abschleudern 
in  einer Zentrifuge m it auBergewóhnlich hoher Drehzahl. Auf diese Weise wird Krystalł- 
zucker aus Sirup  u. Rohzucker aus Fullmasse gewonnen. ( E . P .  2 8 0 1 5 2  yom 29/11.
1926. Auszug veróff. 30/12. 1927. Prior. 4/11. 1926.} M. F. Mu l l e r .

Wilhelm Hommel, Frankfurt a. M., Gewinnung von Zucker ahis Melassen mittels 
Ca(OH ) 2 im Entstehungszustande gemeinsam m it einem wl. CaCl2-SaIz u. Alkali in 
der dem Ca-Salz aquivaienten Menge. — 700 g Melasse m it 350 g Zuckergeh. werden 
m it 1500 g W. yerdunnt u. unter Umriihren 112 g Atzkalk eingetragen. Sobald dieser 
gelost ist, werden 220 g CaCl2  oder die aquivalente Menge eines anderen wl. Kalksalzes 
u. 100 g NaOH in  Lsg. zugesetzt. Es en tsteh t ein Nd., der durch Erwarmen des Ge- 
menges auf 60—70° krystallin. wird u. der nach dem Filtrieren u. Waschen m it h. W.
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-mitteis C02, H 2 S04, H 3 P 0 4  oder Oxalsiiuro zorlogt wird. Nach dom Abfiltrieren des 
.unl. Kalksalzes werden durch Eindampfen des F iltrates im Vakuum 300—315 g kryst. 
Zucker erhalten. (D. R. P. 455 099 KI. 89 h vom 5/8. 1924, ausg. 24/1. 1928.) M. F. M.

Joseph de Briey, Belgien, Beinigung von Melasse, Zuckersaften etc. durch Elektro- 
osmose zwecks getrennter nacheinandor erfolgender Eatfem ung yon Sauren u. Salzen. 
Der Saft stróm t zunachst durch eine Zoile, dio durch 2 Diaphragmen derart geteilt 
5st, daB er in der mittleren Kammer m it der Kathode in  Vorb. steht, wahrend die 2 Seiten- 
kammorn von W. durchflosson werden, das dio durch die Membranen hindurchdiffun- 
dierenden Sauren wogfiihrt. Nach dem Entsauern gelangt dor Saft in oine zweite 
analog geteilte Zelle, in dor der zentralo Saftraum m it der Anodę yerbundon ist, so 
daB die Salze durch die Membranen in das W. wandem u. weggefiihrt werden. (E. P. 
280 321 Tom  13/9. 1926, ausg. 8/12. 1927.) M. E. M u l l e r .

International Patents Development Co., Wilmington (Delaware), iibert. yon: 
George M. Moffett, New York, Gewinnung von Starkę aus Getreide, das zunachst in 
einer Batterie von Waschern im  Gegenstrom m it W. gewaschen wird, das beim Fil- 
trieren u. Waschen der Starkę anfiillt u. das m it S 0 2  gesatt. wird. Das Getreide wird 
darauf in einer Muhle aufgebrochen u. die Keimlingo werden durch Elotation abgetrennt 
u. durch Abpressen gewonnen. Die Starkę wird aus den Kornem  herausgowaschen, 
u. der Riickstand wird gemahlen, um Starkę, Kleber u. Hiłlsen durch Schuttelsiebe 
trennen zu kónnen. Zunachst werden die groben Anteile getrennt, wahrend dio feineren 
Prodd., insbesondere Starkę u. Kleberstoffe, durch nochmaliges Sieben yon der Kleio 
geschieden werden. Die Starkę wird yon dem Kleber durch Eluten befreit, u. die starke- 
haltigo El. wird darauf erwarmt u. die Starko in  Eilterpressen gewaschen. (A. P. 
1 655 395 vom 3/3. 1927, ausg. 3/1. 1928.) M. E. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Franz Schreiber, Nickel in  Brauereibetrieben. Die hervorragendo Eignung 

des Ni zur Herst. von GargefaBen aus Rcinnickel wird kurz besprochen. (Wchschr. 
Brauerei 44 [1927]. 626.) R u h l e .

J. GriiB, Wilde Hefen und andere Pilze m it Sproflformen auf den Obstrestm aus 
<len Alamannengrabem von Oberflaćht. Die aufgefundenen Mikroorganismen werden 
an Hand von Abbildungen beschrieben u. ihrer A rt nach bestimmt. (Wchschr. Brauerei 
4 4  [1927]. 619— 24.) R u h l e .

F. Stockhausen und F. Windisch, Gesetzmdfiiges Verhalten von untergdriger 
Bierhefe in  bezug auf Gdrung, Vermehrung, Saurebildung bei Aufbeivahrung unter ver- 
schieden temperiertem Wasser. Auf Grund der Ergebnisse einer friiheren (Wchschr. 
Brauerei 44. 478; C. 1928. I. 125) Arbeit haben Vff. Unterss. iiber das Verh. von vier 
nntorgarigen Hefetypon bei yerschiedenen Lagerungstempp. in der Wanno angestellt; 
sio beriehten iiber die dabei erhaltenen Ergebnisse u. erórtern die Nutzanwondung 
daraus fiir die Praxis. (Wchschr. Brauerei 44 [1927]. 557—64. 573—79.) R u h l e .

E. Ehrich, Eiwei/3- und Extraktgehalt der Gerste. Zusammenfassende Betrachtung
der Bedeutung von EiweiB- u. Extraktgoh. einer Gerste fiir dereń Bewertung ais Brau- 
gerste. Auf Grund der Kenntnis des EiweiBgehaltes kann man nicht auch nur m it 
ciniger Sicherheit den E xtraktgehalt richtig schatzen. (Ztschr. ges. Brauwesen 50 
[1927], 193—97.) R u h l e .

P. Petit, Vber den Einflup des Kochens unter Druck und des p u  auf die Ver- 
zuckerung eines Stdrkekleisters. Dio Einww. sind yerschiedcn auf yerschiedcnc Malze. 
{Fondation de la Brasserie et de la ila lterie  Franęaiseś, BI. Nr. 6. 1927. 18; Wchschr. 
Brauerei 4 4  [1927]. 626— 27.) R u h l e .

H. Wiistenfeld und Erich Walter, Die Anwendung der fraktionierten Deslillaiion 
a u f Drogendestillate. Dio m it den einzelnen Drogen angestellten Verss. u. dies dabei 
gewonnenen Erfahrungen werden besprochen. (Korr. d. Abteil. fiir Trinkbranntwein- 
u. Likórfabrikat. am Inst. f. Garungsgewerbe in Berlin 17 [1927]. Nr. 4. 3 Seiten 
Sep.) R u h l e .

W. Ekhard, Ergebnisse von Piilpeuntersuchungen dieser Kampagne. Es iiber- 
schreiten 64% der untersuchten Piilpen die fiir eine n. Zerkleinerung zulassige Starke- 
mengo, was m it erhebliehen Starkeyerlusten yerkniipft ist. (Ztschr. Spiritusind. 50 
[1927]. 364.) R u h l e .
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H. Wiistenfeld und E. Walter, Ver.suche iiber die Alkohoherluste bei Branniwein-  
lagerung. Es zeigte sich, daB die Besehaffenheit der Fasser, D iehtigkeit yorausgesetzt, 
eine ganz erhebliche Rolle bei der Hóhe des Lagerverlustes spielt. Der absol. Lager- 
yerlust riehtet sich ebenso wie der W asserverlust n icht nach der mehr oder weniger 
Tollstandigen Befullung des Fasses, er scheint yielmehr nur yon der Durehlassigkeit 
des Lagerholzes bei sonst gleichen Lageryerhaltnissen abhangig zu sein. Die Ver- 
anderung der Alkoholprozente is t bei gleichen absol. Alkoliolyerlusten abhangig yorti 
Feuchtigkeitsgehalte des Lagerraumes u. dem dadureh bedingten yersehieden hoben 
Flussigkeitssehwund. Die jeweilige Abnahme der Alkoholprozente gestattet keinen 
RiickschluB auf die wahren Alkoholyerluste. (Korr. d. Abteil. fiir Trinkbranntwein^ 
u. Likorfabrikat. am Inst. f. Garungsgewerbe in Berlin 17 [1927]. Nr. 4. 6  Seiten 
Sep.) ' R u h l e .

F. Ancker, Die im  September und Október 1927 untersucliten Biere. Es wurden'
124 Biere untersucht, darunter 2  Karamelbiere, 2 Karamelmalzbiere, 2 Weizenbiere, 
1 Nahrbier u. 3 SiiBbiere. Von den 110 untergarigen Bieren waren 107 helle u. 3 dunkle.. 
Die Ergebnisse der Unters, werden erortert. (Wehsehr. Brauerei 44 [1927]. 624 
bis 665.) R u h l e .

Martin Strell, tJber biologische Verbesserung von Wasser fiir  Brauereizwećke. 
Erorterung der Reińigungsverff., die zur Verfiigung stehen, wenn ein W., das chem. 
einwandfrei ist, auch biolog, so gereinigt werden soli, daB es ais Einweich-, Hefe- eder 
Brauwasser geeignet ist. (Wehsehr. Brauerei 44 [1927]. 607—13.) R u h l e .

J. Huber, Die W armespeićherwng in  Brauereien. AuBer den einfachsten Warme- 
speiehern in  Form von groBen HeiBwasserbchaltern sind fiir die Brauereien zur W ar me-, 
speieherung die Gefallspeieher (Ruths-speicher) u. die Gleichdruckspeicher wichtig. (Zt
schr. ges. Brauwesen 51 . 20—22. Weihenstephan.) S p l it t g e k b e r .

L. Chauveau und A. Vasseur, Untersućhung uber die W eine Marokkos. Zu- 
sammonfassende Betrachtung der klim at. Verhaltnisse, der Arten der gezogenen Wein- 
stoeke, dereń Zucht, die nach den Lagen weehselt, u. dereń ICrankheiten, sowie der 
Giite der gekelterten Weine u. dereń Zus. (Ann, Falsifications 20 [1927], 510 
bis 524.) R u h l e .

P. Mumme, tlber die Zusammensetzung von Weindcstiłlaien. SchluB der fruheren 
(C. 1 9 2 7 . I I .  1211) Ausfiihrungen. (Korr. d. Abteil. fiir Trinkbranntwein- u. Likor
fabrikat. am Inst. f. Garungsgewerbe in  Berlin 1 7  [1927]. N r. 4. 6 Seiten Sep.) R u h l e .

Hans Eggebrecht, Einiges iiber Obsłessigbereiłung. Bemerkungen iiber R o h - 
stoffe u. Betrieb. (Dtseh. Essigind. 3 1  [1927}. 461— 62. 469—70.) R u h l e .

Viktor Bondy, Berechnung der Ausbeute bei der Essigerzeugung. Einige k rit. 
Bemerkungen zu den Ausfiihrungen von St e in m e t z  (C. 1 9 2 8 .1 .126). (Dtseh. Essigind. 
3 1  [1927]. 438— 40.) _ _ R u h l e .

Leo Laufer, Uber die Farbenbestimmung im  Malze. Das jetzige Verf. hierfiir 
is t von auBerordentlicher Subjektiyitat, da es bei aller sonstigen Scharfe der Ausfuhrung 
yom Augenfehler abhangig ist. Vf. empfielt deshalb das auf Grund des O s t w a l d - 
schen Prinzips yon B e k m a n n  vorgesehlagene Verf., das den Anspriichen an O bjektiyitat 
u. Genauigkeit Geniige leistet. (Wehsehr. Brauerei 44 [1927]. 579—80.) R u h l e .

H. Wiistenfeld, Die Wertbeurteilung der Weindestillate, Weinbrande und Wein- 
brandverschnitte des Ilandels. Ausschlaggebend fiir die Beurteilung der E chtheit u . 
Giite kann in  erster Linie immer nur die geschmackliche Priifung der Zungensach- 
yerstiindigen sein, die sich n icht nur auf den unyeranderten Branntwein, sondern vor 
allem auch auf die am B irektifikator gewonnenen,Fraktionen erstreeken soli. Die analyt. 
W erte werden n ieb t ganz entbehrt, aber doch nur zur letzten Entscheidung m it heran- 
gezogen werden konnen. (Korr. d. Abteil. fur Trinkbranntwein- u. Likorfabrikat. am 
Inst. f. Garungsgewerbe in  Berlin 1 7  [1927]. Nr. 4. 2 Seiten Sep.) R u h l e .

Hans Eggebrecht, Die Notwendigkeit einer analytischen Kontrólle und einer 
zeitgemapen Einrichlung in  der Essiginduslrie. E s wird der W ert einer regelmaBigen 
analyt. u. biolog. Beaufsichtigung des Betriebes fiir seine wirtschaftliche Fuhrung 
dargetan. (Dtseh. Essigind. 3 1  [1927]. 477—78.) R u h l e .

Herbert Langwell, Epson (England), Vergarung von celluloseltalligem Materiały 
wie Reisstroh, Maisahren, Oraser, Sulfiłcellułose etc., die nach dem AufschlieBen durch 
Erhitzen m it verd. Sauren bei einer [H'] yon 10~ 9 bis 10- 5  in  Ggw. yon Alkali- oder 
Erdalkalisalzen, einschlieBlich NH4- u. Mg-Salze, yergoren werden. Dabei bilden sich 
Alkohole, Essigsaure, Buttersaure, KW-stoffe, H 2  u. C02, dereń Mengenycrhaltnisse yon
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dem Zusatz an Niihrsalzen abhangt. Von Zeit zu Zeit werden NH 3  oder Na- oder K- 
H ydrate, Carbonate oder Bicarbonatezugesetzt, um die gebildeten Sauren abzustumpfen, 
(A. P. 1 602 306 vom 12/9. 1925, ausg. 5/10. 1926. E. Prior. 10/9. 1924. E. P. 248 795 
vom 10/9. 1924, ausg. 8/4. 1926. F. P. 604 277 vom 9/9. 1925, ausg. 1/5.1926. E. Priorr. 
10/9. u. 23/10. 1924.) M. F. Mu l l e r .

Commercial Solvents Corp., Maryland, iibert. von: Edwin F. Pike, Chester 
und Henry F. Smyth, Wayne, Pennsylyania, V. St. A., Aceton und Butylalkohol 
durch Oarung, dad, gek., daB eine K ultur des Bacillus Clostridium butyricum (P raz - 
m ow sk i-P ike-S m yth ) in Abwesenbeit von stiirkehaltigem Materiał zu der 5%  Melasse 
enthaltenden sterilisierten wss. Maisehe gegeben wird, wobei die Temp. der geimpften 
Maisehe bis zur Beendigung der Garung auf 39—41° erhalten wird. Aceton u. Butyl- 
alkohol werden alsdann durch Dest. aus der vergorenen Maisehe entfernt. — Der 
Bacillus Clostridium butyricum gedeiht in  Getreidemaischen, er ha t Stabehenform, 
besitzt eine Lange von 3—10 fi u. eine Dicke von 0,75—1 /i, t r i t t  einzeln, in Paaren 
oder in langen K etten auf u. ist in jungen Kulturen sehr lebhaft. Die Zellen speichem 
Granulose auf. In  jungen K ulturen sind die Bakterien grampositiv, werden aber bald 
gramnegativ. Sie konnen auch schlanke Form von 0,5 // Dicke u. 20 /i Lange besitzen. 
Gelatine wird von Clostridium butyricum nicht verfliissigt. E r ist anaerob u. bringt 
Milch zum Gerinnen unter Bldg. von Buttersdure u. unter betrachtlicher Entw. von 
Gas (C02  u. H 2). N itrate werden von ihm in anaeroben Kulturen zu Nitriten u. Ammoniak 
reduziert, er ist kein Indolbildner. — Seine Isolierung erfolgt nach der Methode von 
W eizm ann. (A. P. 1 655 435 vom 29/5. 1923, ausg. 10/1. 1928.) U l l r i c h .

Gebruder Schaffler Maschinenfabrik, Berlin, Pasteurisierapparat fiir Bier, Wein 
o. dgl., bei dem das Pasteurisiergut in Kastenwagen der Behandlungszone zugefiihrt 
u. aus ih r entfernt u. das Heizmittel in die Wagenkiisten hineingebracht wird, dad. gek., 
daB jeder Anwarmungs- u. Abkiihlungsstufe je ein UmlaufgefaB beigeordnet ist, aus 
dem das Heiz- oder Kiihlmittel in den Kastenwagen der vorhergehenden Stufe ge- 
pum pt wird, — daB das Kiihlmittel aus dem UmlaufgefaB der ersten Śtufe in den K asten
wagen der letzten Stufe gefórdert wird, — daB der A ustritt des Heiz- oder Kuhlmittels 
durch ein Kohrsystem an der ganzon Bodenflache der Kastenwagen erfolgt. (D. R. P.
456 091 KI. 6 d vom 21/2. 1925, ausg. 15/2. 1928.) M. F. Mu l l e r .

H Claassen, Dormagen, Rheinland, Herstellung von Hefe aus Melasse nach dem 
Liiftungsverf. ausgehend von einer Stammhefe, die aus Malz hergestellt wird u. die unter 
Zusatz von anorgan. Stickstoffnahrsalzen in Melasse geziichtet wird. Diese Stamm
hefe ha t einen hohen EiweiBgeh. u. wird in  halbfliissiger Form nach Zusatz von organ. 
Stickstoffnahrsalzen zum Vergaren von Melasse benutzt u. dabei eine BaekpreBbefe 
gewonnen. (E. P. 280 861 vom 26/8. 1927, Auszug veroff. 11/1. 1928. Prior. 19/11.
1926.) M. F. Mu l l e r .

H. Ohle und J. Othmar Neuscheller, Berlin, Ilartspiritus aus Athylalkohol u. 
einem Alkali- oder Erdalkalisalz der Sulfonsdurehalbester von Aceton-Zuckerverbb., wie 
Diaceton-Olucose, -Galaktose, -a- u. f}-Fructose oder Acetonglycerin, insbesondere dem 
Kalisalz der v.-Diacetonfrvctosesulfonsdvre, das zu 1—2° / 0  dem sd. A. zugesetzt wird. 
Das Prod. ist farblos u. durchsichtig u. eignet sieh zur Herst. von Oetrdnken, Nahrungs- 
mitteln, medizin. oder teehn. Prodd. (E. P. 281 662 vom 29/11. 1927, Auszug veróff.
25/1, 1928. Prior. 30/11. 1926.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
F.L , Seymour-Jones, Die Nahrungsmittel-Industrie benutzt allgemein anwendbare

wissenschaftliche Verfahren. E inkurzer tlberblick. (Chem. metallurg. Engin. 35. 36— 37. 
New York [N. Y.], The Borden Co.) W il k e .

H. Serger, Die Ldtmittel bei der Herstellung der Konservendosen. Priifung u. Fest- 
stellung der rorziiglichen Beschaffenheit von Lótmasse, Lotwasserpulver, Lótól, Lot- 
fe tt u. Lotessenz der Spezialfabrik E m il  Ot t o  in Magdeburg. (Konserven-Ind. 15. 
60—61. Braunschweig, Konservenversuehsstation.) G r o s z f k l d .

John H. Irish, Die gewerbliche Erzeugung von Apfelsaft. P rakt. Angaben iiber 
Rohstoffe, Einrichtung zur Herst., Behandlung u. Haltbarmachung von Apfelsaft nach 
neuzeitlichen Erfahrungen. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Lid. 9. Nr. 2.15—17. 
Nr. 3. 12—14. California, Univ.) GrOSZFELD.

G. Wolff, Milchgdrungsprodukte. Zusammenfassende Betrachtung der Er-
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zeugnisse, ihrer Herstellungsarten u. der biolog. Vorgange, dio diesen zugrundc liegen. 
(Milchwirtsehaftl. Ztrbl. 56 [1927], 253—58.) R u h l e .

O. Ferrier und V. Chenard, Bemerkung iiber ein praktisches Verfahren zur An- 
passung von Kwh- w id Ziegenmilch an Mutłermilch. Bei Mangel an Muttermilch laBt sich 
dureh Kuh- u. Ziegenmilch Ersatz schaffen nach folgendem V erf.: Verminderung des 
Caseingch. durch Verdunnen m it W. u. Kochen; Zusatz von Milchzucker u. B utter 
oder Rahm zur Erhohung des Fettgeh. I s t  die Tiernahrung arm  an Salzen, so sind 
diese ebenfalls hinzuzusetzen. Die n. Zus. is t: 45 g Lactose, 2 g Tricalciumphosphat,
0,5 g Mg-Phosphat, 0,5 g Di-Na-Phosphat, 0,05 g Fe-Glycerinophosphat, 0,05 g N aF 
pro Liter. Diese Erniihrung fiihrte zur Heilung von an Diarrhoe erkrankten Kindern 
u. sicherte n. Entw . der Kinder. (Journ. pharmac. Chim. [8 ] 6  [1927]. 562—63. Ille- 
et-Villaine.) L. JOSEPHY.

F. Rogoziński und M. Starzewska, t)ber die Verdavlichkeit von Stroh nach 
Behandlung nach der Methode von Beckmann. Es wurde an einem Hammel betrachtlich 
bessere Verwertung der organ. Substanzen, auch der Cellulose, beobachtet, wenn das 
Stroh nach B e c k m a n n  in  der K alte m it Alkali behandelt wurde. (Roczniki N auk 
Rolniczych I  Leśnych 18 [1927]. 202—09. K rakau, Uniy.) W a j z e r .

Braun, Beitrag zur Untersuchung der Backfdhigkeit der Mehle. Man m ahlt von 
Getreide 25 g mehrmals durch oine Kaffeemiilile u. siebt solange durch Sieb 100, bis 
die Mehlausbeute 70% betragt. In  10 g bestimm t man den feuchten Kleber, seine 
Giite u. das Hydratationswasser, darauf erm ittelt man in 1 g den in  W. unl. N, das 
Gliadin durch Behandeln yon 5 g Mehl m it 50 ccm 5%ig. alkoh. Lsg. von K H C 0 3  in 
70%ig. A. (zu bereiten durch Lsg. des K H C0 3  in  dem W., m it dem der starkere A. 
auf 70%  gebracht wird) wiihrend 24 Stdn., schlieBlich den Geh. des Mehles an W. 
in  1 g. Der in W. unl. N  entspricht dem Kleber-N, Borechnung des Trookenklebers 
darauf mit-. Faktor 6,25. SchlieBlich wird das Verhaltnis Gliadin-N/Kleber-N oder 
Gliadin-N/Unl.-N  ais Kennzeichen der Backgiite berechnet. (Ann. Falsifications 20 
[1927]. 588—92. S tat. Agronomiąue d’Eure et Loir.) G r o s z f e l d .

C. F. Muttelet, Untersuchung der Reinfruchtlconfituren a u f Apfelsaft. Die Aus- 
dehnung der friiheren Unterss. (Ann. Falsifications 20. 391; C. 1927. II. 2020) auf 
Kirschen u. Erdbeeren ergab, daB der Nachweis eines Zusatzes filtrierten Apfelsaftes 
zu Marmeladen u. Gelees aus Kirschen u. Erdbeeren auch nach den fruher (1. c.) an- 
gegebenen Verff. gelingt. (Ann. Falsifications 20 [1927], 535—37.) R u h l e .

Friedrich Wilhelm Thiele, Hannover, Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung 
eines besonders backfdhigen, aufgesclilossenen GetreidemeMs aus kleberhaltigem Mehl. Der 
in einem HeiBbade (Wasser o. dgl.) behandelto Mehlteig wird gerade nur auf eine Temp. 
gebracht, die zur Verkleisterung erforderlich ist, worauf die verkleisterte M. so schnell 
ais móglich abgekiihlt wird, um die warmeempfindlichen Enzyme zu schonen. Der 
Teig kann zu einem diinnen Kuchen ausgewalzt, nach der Erwarmung plótzlich ab- 
gekiihlt u. dann getrocknet werden. Die Vorr. is t so eingerichtet, daB hinter Walzen 
HeiB- u. Kaltwasserbelialter u. dann Trockenanlagen angeordnet sind. (D. R. P. 452485 
KI. 2c Tom 9/4. 1925, ausg. 11/11. 1927.) R o h m e r .

Herbert Thal Leo, St. Joseph, Missouri, Herstellung eines pulver- oder korner- 
formigen gelatinierenden Produktes. Pektin  wird unter Zusatz von Zucker in  W. gel., 
worauf man eine Fruchtsaure zusetzt u. das Gemisch zweckmaBig unter Zerstaubung 
trocknet. Man kann auch das Pektin  in  fruchtsaurehaltigcm W. auflósen, dann den 
Zucker zusetzen u. die M. trocknen. (A. P. 1 655 398 vom 12/7. 1921, ausg. 3/1.
1928.) R o h m e r .

Wilhelm Imhoff, Kassel, Unscliadlichmachung des Nikotins beim Rauchen von 
Tabakerzeugnissen jeglicher A rt durch Behandlung m it Kieselwolframsaure, die evtl. 
zum Tranken von Patronen dient, die in dem von dem angesaugten Tabakrauch zuriick- 
gelegten Wege angeordnet sind. (D. R. P. 455 632 KI. 79 c vom 3/7. 1925, ausg.

Tosehiichiro Endo, Fukushima-ken, Herstellung von Wurzen aus Fischfleisch. 
(D.R.P. 451505 KI. 53i vom 2/2.1923, ausg. 27/10.1927. — C. 1923. IV. 806.) R 5 h m .

XVH. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

6/2. 1928.) M. F . M u l l e r .

K. Loffl, Wdrmetechnische Grundlagen fu r  das Sieden der Seife. An H and von 
zalilreichen Tabellen bespricht Vf. den Heizwert u. Raumbedarf der verschiedenen
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Brennmaterialien, ferner die Schornstein-, Rost- u. Zugyerhaltnissc u. schlieBlich dio 
Verdampfungsziffern der wichtigsten Brennstoffe. (Scifensicder-Ztg. 54 [1927]. 871 
bis 891.) _ _ S c h w a r z ic o p f .

R. Marcille, Die gelegentliche, Grunfdrbung des Olivendles. Sie beruht auf der 
Einw. geringer Mengen Cu, wie sie z. B. in  destilliertem W., in dem das 01 gekocbt wird, 
vorkommen, auf das Cklorophyll des Oles. Ole von 01ivenóltrestern erwerben diese 
Farbung durcb dio Einw. ihrer Fettsauren auf den Cu-Gehalt der Gefafie u. Rohr- 
leitungen, in  denen diese aufbewabrt oder verarbeitet werden. (Ann. Falsifieations 20
[1927]. 538—39.) R u h l e .

Aron Ferencz und Gyula Cseresznyes, Uber das Staphyleadl (Pimpemufiol). 
Dio wichtigsten physikal. u. chem. Konstanten werden festgestellt, dann nach B e m e r  
u. F a r n s t e in e r  die gesatt. Fettsauren (3,19°/0) von den ungesatt. (90,30%) getrennt. 
Letztere bestanden aus ca. 94%  Olsaure, 5,50% Linolsaure u. 0,50% Linolensaure, 
dio festen Fettsauren liauptsachlich aus Palmitinsaure. (Magyar gyógyszeresztudo- 
manyi T&rsas&g Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 24—-29.) B e r l it z e r .

E. Carriere und Brunet, Beilrag zum Studium des Ols der Weintraubenkerne. 
Durch fraktionierte Fallung der Kalksalze, fraktionierte Krystalhsation u. Osydation 
m it KM n04  wird nachstehende Zus. der Fettsauren eines industriellen Oles aus Trauben- 
kem en erm ittelt: 10% Stearin-, 5%  Palmitin-, 5%  Eruca-, 10% Alkohol-, 20% Ó1-, 
50%  Linolsaure. Das Ol kann — trotz seiner Yiscositat — das Ricinusól ais Schmieról

. n ieht ersetzen, da es durch l&ngeres Erhitzen yerharzt. (Compt. rend. Aead. Sciences 
185 [1927]. 1516—18.) K l e m m .

Chas. E. Mullin, Einige Nołizen uber JReinigungsmittel. Auch dio Seife in richtiger 
Lsg. beeinflufit dio Herabsetzung der Oberflachenspannung. Die pn ist zu beriick- 
sichtigen. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 7—10.) Su v e r n .

F. Kassatkin, Die Beinigung der Glycerinwasser. Vf. empfiehlt zur Neutralisation 
der Glycerinwasser an Stelle des teuren BaC03 u. des wegen relativ hoher Lóslichkeit 
unbeąuemen CaO die Verwendung von CaCO.t in  Form von Kreide. Der Aschengeh. 
eines dam it neutrahsierten Olycerins ist etwa %  des m it Kalkmilch heutralisierten. 
(Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. Nr. 7.10—12. Moskau.) R o l l .

H. Oertel, Methode zur Wasserbestimmung in  ólen. Entgegnung auf die Arbeit 
von H. P f l u g  (C. 1927. I I . 2254). Vf. stellt fest, daC sein Verf. zur Wasserbost. in  
Fetten u. Ólen (vgl. C. 1921. II. 18. 418) sieh fiir Unterss. von Olen m it hohem W.-Geh. 
eignet, in  der angegebenen Form aber nur dieses Gebiet erfaCt. Die Herst. eines ein- 
wandfreien Salzgemisches erfordert besondere Methoden. Fiir Spezialfalle werden 
besondere Versuchsanordnungen vorgeschlagen. Das Anwendungsgebiet des Verf. 
erstreekt sieh auf fast alle Fette, Ole, Pasten u. Emulsionen. W eiterhin eignet sieh 
das Salzgemischpraparat besonders gut zur qua]itativen Best. von W. auch bei festen 
Kórpern, wenn diese in  feiner Yerteilung in Petroleum gebracht sind, u. dann nur er
m ittelt zu werden braucht, ob das P raparat irgendeine Temp.-Erhóbung hervorruft, 
die beweisend fiir das Vorhandensein von W. ist. (Chem.-Ztg. 52. 92—93.) S i e b e r t .

St. Reiner, Methode zur W  asserbestimmung in  Ólen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. 
schlagt vor, s ta tt wasserfreiem M gS04 entwasserte Zeolithe ais Absorptionskórper zu 
yerwenden. (Chem.-Ztg. 52. 93. Duisburg.) SlEBERT.

Hans Pflug, Methode zur Wasserbestimmung in  Ólen. (Vgl. vorst. Reff.) E n t
gegnung auf vorst. Reff. (Chem.-Ztg. 52 . 93.) S i e b e r t .

Gyula Pal Scholtz, Uber die Furfurolreaktion. Vf. ‘verbessert die Furfurolrk. 
auf Sesamól durch Verwendung einer stark  salzsauren l% ig . Vanillinlsg., die beim 
Erwarmen m it der gleichen Fottmenge eine Rotfarbung bei Anwesenheit von nur 1%  
Sesamól gibt. (Magyar gyógyszeresztudom&nyi Tdrsas4g Ertesitóje [Ber. Ungar. 
pharmaz. Ges.] 3  [1927]. 438—39. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

Vereinigte Chemische Werke A.-G., Friedrich Ludwig Schmidt und Emil 
Hoyer, Deutschland, Spalten von Ólen und Fetten unter Druck bei 130—140°. Dadurch 
wird gegeniiber dem Spalten ohne Druck, das 20—36 Stdn. dauert, eine wesentliche 
Verkurzung der Spaltdauer erreicht. — 2000 kg Palmól werden m it 12 kg Twitchell- 
•Spalter u. 1000 kg W. m it 10 kg konz. H 2 S0 4  bei 2 a t  3 Stdn. lang m it direktem Dampf 
erhitzt u. dabei bestandig ein wenig Dampf aus dem Autoklaven abgeblasen, um die 
Fl.-Menge konstant zu halten. Nach dem Absitzen wird das Glyeerinwasser abgezogen 
u. das zu 85%  gespaltene Ol abermals m it 1000 kg W. u. 10 kg H 2 S0 4 yersetzt u. in 
gleicher Weise 3 Stdn. behandelt u. dadurch bis zu 95% gespalten. Das bei der zweiten
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Spaltung anfaUende Glycerinwasser wird zur Spaltung neuer Olmengen benutzt. 
(F. P. 630 389 Tom 5/3. 1927, ausg. 1/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

W. E. Billinghame, London, Hersłellung wdflriger Emulsionen aus 1 Teil tierischen 
oder pflanzlichen Olen, Fetten oder Waclbsen, 1 Teil HarzalkaZiseife m it 39% Harzgeh. 
u. 2 Teilen einer Casein- oder anderen Proteinlśg., die aus 9 Teilen Protein, 85 Teilen 
W. u. 1 Teil Atzalkali in 6  Teilen W. liergestellt wird. Diese konz. Emulsion wird m it 
der 9-fachen Menge W. u. der gleiclien Menge Ol verdunnt. Die so erhaltene Emulsion 
kann noch weiter verdiinnt werden. Vorteilhafterweise wird das Ol vor dcm W. zu- 
gesetzt u. zu der Emulsion 10—15% Kaolin auf die Olmenge berechnct zugegeben. 
(E .P. 280 762 Y o m  25/5. 1926, ausg. 22/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

A. Horn, S tu ttgart, Sclimiermitłel aus pflanzlichen Olen, wie Ricinusol, durch 
Erhitzen auf 300°, Abkiililen u. Wiedererhitzen auf 100—110° u. gleichzeitiger Behand- 
lung m it HCl-Gas in  Ggw. von wasserfreiem A1C13. Darauf wird bei 150—200° mittels
0 2, 0 3  oder L uft die freie HC1 ausgetrieben u. das Durchblasen bei 200° fortgesetzt, 
nach Zusatz einer neuen K ontaktsubstanz, wie Alkalihydroxyde, Carbonate, Per- 
carbonate, Perborate, SnCl2, organ. Basen, wie Resorcin, Pyridin, Chinon, Hydrochinon, 
Chinolin, Hydroxylamin oder Trimethylamin. Die so erhaltenen polymerisierten 
Prodd. werden bei 50—60° m it anorgan. oder organ. Basen neutralisiert u. durch ein 
F ilter aus Ton, bas. Zn-Acetat oder Zn-Borat geklart. Die Prodd. konnen auch m it 
Mineralol gemischt yerwendet werden. (E. P. 281 476 vom 19/7. 1927, ausg. 29/12.
1927.) M. F. M u l l e r .

Max Oschatz, Dresden, Verfahren zum Reiben, Knełen, Pulverisieren von getrock- 
nełen Massen, z. B. Seifen o. dgl. Dio von der Trockenwalze kommende Masse wird 
unm ittelbar nach oder bei dcm Verlassen der Trockenwalze in  h. oder warmem Zu- 
stande in  bekannter Weise gerieben, geknetet, pulverisiert oder piliert oder in einer 
Vorrichtung, bestehend aus einer m it einer Reibflache versehenen Walze oder einem 
W alzenpaar, die sich an die Trockenwalze anschlicGt oder neben dieser angeordnet 
ist. (D. R. P. 455 683 K I. 23 f vom 23/11. 1924, ausg. 6/2 . 1928.) M . F . M u l l e r .

H. H. Bockweg, Weesp, Holland, M iłłel zum Blauen von W&sclie. Es besteht 
aus einer Mischung von 75— 150 Teilen Ultram arin, 1000—2500 Teilen NaHC0 3 u.
3— 15 Teilen Drachenblut m it oder ohne Zusatz von 4000— 7000 Teilen Seife, die 
Mischung wird durch Seife oder Chlor nicht angegriffen. (E.P. 281 998 vom 2/8.
1927, Auszug veróff. 1/2. 1928. Prior. 8/12. 1926.) F r a n z .

Hans Johnen, Berlin-Pankow, Mitłel zum Reinigm  von Drucktypen, insbesondere 
von Schreibma-schinentypen, gek. durch eine dunne ein- oder doppelseitige Schicht einer 
piast., die zu entfernenden Stoffe bindenden M. auf einer Tragschicht aus Wobstoff, 
Celluloid, Acetylcellulose, K unstharz, Papier, K arton, Leder, Kunstleder o. dgl. —
5 weitere Anspriiche betreffen Ausfiihrungsform des Mittels u. seine Herst. Die piast. 
M. kann z. B. aus Gemischen von Kreide, Kolophonium, Leinol, Kieselgur u. MgO usw. 
bestehen. (D. R. P. 455233 KI. 151 vom 12/5. 1927, ausg. 30/1. 1928.) K a u s c h .

Oel- und Fettchemie Ges., Magdeburg, iibert. von: A. Schultze & Co., Halle, 
Reinigung von Tallol durch Hochtakuumdeslillalion m it oder ohne Wasserdampf bei
4 mm u. weniger Druck in  einer oder mehreren Fraktionierkolonnen. Dabei gehen 
zuerst die Fettsauren iiber, wahrend die Harzsauren zuriickbleiben, resp. nicht iiberdest. 
werden. (E. P. 281 637 vom 21/11. 1927, Auszug veróff. 25/1. 1928. Prior. 4/12. 
1926.) M . F. Mu l l e r .

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

Elmer C. Bertolet, Die Textilindustrie,n benóligen den EinflufS des cJiemischen 
Ingenieurs. E in kurzer zusammenfassender Ubcrblick iiber die akuten Fragen. (Chem. 
metallurg. Engin. 35. 38—40. Philadelphia [Pa.], Philadelphia Textile Sehool.) W i l k e .

S. Masuda, Die Bestandłeile der japanischen Hanfpalmen- und Schwammkurbis- 
fasem . Angaben iiber Wassergehalt, Bzl.- u. A .-Extrakt, Cellulose, Lignin, Pentosane, 
M annan, Galaktan u. Sylose. (Cellulose Industry  3 [1927], 38—39.) S u v e r x .

H. Biel, Unverbrennliche Gewe.be. Die Anwendung verschiedener Metallsalze ist 
beschrieben. (Rev. gćn. Matieres colorantes, Teinture etc. 1927. 435—36. Nach Wasche- 
rei-Centralblatt, September 1926.) SuYERN.



1928. I. Hxvm. F a s e r - u . S p in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1597

L. Meunier und G. Rey, Ober die Eigenschaften der Wolle. Die Vff. ermitteln 
zunachst die Quellungskurye der Wolle zwisehen pH =  0,5 u. 10 durch Einlegen der 
Wolle in  ungepufferte Saure- oder Alkalilsgg. u. Bestimmen der Quellung durch 
Wiigung des nach bestimmtem Zentrifugieren zuruckgehaltenen W. Die Kurve 
zeigt ein Quellungsminimum zwisehen pH =  4 u. 4,5 (entsprechend dem isoelektr. 
Punkt der Gelatine bei p a  =  4,7 nach L o e b ) ,  ein Maximum bei etwa pn == 1,5 (bei 
Gelatine naeh P r o c t e r  u. WilSON bei Ph =  4,7) u. ein weiteres Minimum etwa bei 
P h = 0 , 1 .  Werden die bas. Eigg. der Wolle durch Desaminierung oder Behandeln 
m it Chinon vermindert, so t r i t t  eine wesentlich geringere Quellung ein. Durch vorher- 
gehende Chlorierung wird eine etwas starkere Quellung erhalten u. das eine Quollungs- 
minimum mehr naeh pn =  5 zu versehoben. Ultravioletto Bestrahlung yeriindert 
dio Quellung der Wolle kaum. Wird Wolle zucrst in eine H 2 S-Lsg. eingelegt u. weiter 
nach Auswaschen in  verschiedenen alkal. Medien die Quellung bestimmt, so ergibt 
sich eine Quellungszunahme gegeniiber Wolle ohne H 2 S-Vorbehandlung. Damit 
wird die Annahme M ERILLs bekraftigt, daB eine spezif. Wrkg. des SH-Ions auf das 
K eratin  dieses gegen Alkali empfindlieher macht. Bei der Einw. von salpetriger 
Saure auf Wolle stellen Vff. einmal eine nitrierende Wrkg. der Saure fest, durch die 
die Wolle gelb gefiirbt wird, u. auBerdem eine N-Abspaltung aus den primaren Amino- 
gruppen der Wolle. Die Menge des so crmittcltcn primaren Aminstickstoffs kann 
ais MaBstab fiir die chem. Eigg. der Wolle dienen. So wird z. B. aus ultraviolett 
bestrahlter Wolle mehr N abgespalten ais aus unbestrahlter. (Journ. In t. Soc. Leather 
Trades Chemists 11 [1927]. 508—19. Lyon, Univ., Labor. de Chim. Ind.) S ta th .

Amaldo Piutti, JDie Wirkung des Chlorpikrins auf die Puppe der Seidenraupe. 
ChlorpikrindamTpi h a t eine sehr starkę tox. Wrkg. auf die Puppen, ohne Spinnfahigkeit, 
Ausbeute u. Eigg. der Rohseide (Glanz, Farbę usw.) nachteilig zu beeinflussen. — 
Die m it Chlorpikrin bchandelten Puppen liefern bei der Extraktion m it Losungsmm. 
eine gróBerc Menge Ol ais die n icht behandelten, u. dies erstarrt nach einiger Zeit 
zu einer M. warzenahnlicher Krystalle von Stearinsdure. (Rend. Accad. Seienze 
fisiche, nat., Napoli [3] 34 [1927]. 106—11. Neapel, Univ.) K ru g e r .

R. Halle, Die Asbeste' ais Rohstoff. Mkr. Bilder verschiedener Asbestsorten. 
Wichtig fiir Asbestfarbmaterial ist die D. des verwendeten Rohstoffs u. die Reinheit 
von Al2 0 3 -Verunreinigungen. (Farbo u. Lack 1928. 50—51.) StiVERN.

Rudolf Lorenz und Otto Seiderer, Unter sucliungen iiber Dispersiłdl und Weip- 
geliaU der Papierfiillstoffe. (Fortsetzung zu Wchbl. Papierfabr. 58. 807; C. 1927. II . 
991.) Angaben iiber Auswertung der Fallkurven, H erkunft u. erste Kennzeichnung 
sowie KorngróCenverteilung der untersuchten Talke u. Kaoline. (Wchbl. Papierfabr. 58. 
1287—91. 1595—99.) Su v e r n .

J. B. C. Kershaw, Die Abfdlle in  der Papierfabrikation. Vf. weist auf die 
Verlustquellen hin, die bei den yerschiedenen Verff. der Papierfabrikation bestehen, 
u. beschreibt die Móglichkeiten zur Verminderung der Abfallverluste, die Riickgewin- 
nung der Warme der Abgase, die Methoden u. App. zur Konz. der Ablaugen u. die Riick- 
gewinnung des Alkalis aus den Sehwarzlaugen. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. 
1173—75. 1197—99.) S i e b e r t .

John D. Rue, Ganzzeug- und Papierindustrien sind au f die Anwendung bekannter 
Handhabungen aufgebaut. Es werden kurz beruhrt: Dampfanwend., Bewegung, Zer- 
kleinern, liltriercn , Anwendung von Cl usw. (Chem. metallurg. Engin. 35. 15— 17. 
Canton [N. C.], Champion Fibrę Co.) W i l k e .

Ernst Blau, Eindampfverfahren mit Brudenkompression fiir Sulfilablauge. An
gaben iiber die Vorteile der Warmepumpe, das Reinigen der Heizfliichen, Elektroschutz- 
verff. (Zellstoff u. Papier 8 . 8 8 . Wien.) SuVERN.

Adolf Matzner, Regeneration des Alkalis aus der Sidfatzellstoffablamge unter ghich- 
zeitiger Gewinnung von Nebenprodukien. Die aus dem Kocher oder Diffuseur kommende 
Ablauge wird filtriert, eingedickt u. in  Absitzbassins scheiden sich die gelósten Seifen 
aus. Die Dicklauge wird m it einem kleinen tjberschuB an N aH S0 4  gefallt, die kolloidal 
gel. Ligninstoffe fallen aus, das gesamte Na bleibt ais Na2 SO., in Lsg. Der Ligninschlamm 
wird abgepreCt, die klare Na2 S0 4 -Lsg. geht in die Kaustizierer. Die LigninpreBkuehen 
■werden trocken destilliert, dio Ligninkohle wird calciniert. Die im Verlauf des Verf. 
anfallenden Na2 S0 4 -Lsgg. werden kaustiziert. Bei dem Verf. wird die Holzsubstanz 
vollstandig verwertet u. die Apparatur yereinfacht. (Wchbl. Papierfabr. 59. 119—2U 
K alety.) SuVERN.
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Katsumoto Atsuki, Takeo Takagi und Toyohiko Ohta, Die Verdnderungen der 
Plastizitdt von Viscose m it dem Reifen. Gegeniiber V e n a b l e  (Journ. pliysical Chem. 
1926. 1244) wurde festgestellt, daB Viscose eine geringe aber meBbare P lastizitat be- 
sitzt. Messungen bei verschiedenen Reifcgraden wurden ausgefiihrt. (Cellulose Industry  
3  [1927], 37— 38.) S u v e r n .

E. Beri und E. Berkenfeld, Die DarsteUung von Cellulosenitraten. Vff. or- 
m itteln die Eigg. der Cellulosenitrate in  Abhangigkeit von der Zus. der Abfallsauren. 
Linters u. Zellstoff, die im Vakuum iiber Phosphorsaureanhydrid getroeknet waren, 
wurden unter gleichen Bedingungen m it Mischsauren yerschiedener Zus. bei 25° 2 Stdn. 
lang bei einem Tauchverhiiltnis von 1 Teil Cellulose zu 50 Teilen Mischsśiure behandelt. 
Nach dem Abpressen der Saure in  einem BUCHNER-Trichter wurde das N itriergut 
in  Eiswasser eingetragen, dann vollig neutral gewaschen u. im Vakuum iiber P 3 0 5  ge- 
trocknet. Die Nitrierbedingungen miissen bis auf die Anderung einer Variablen, 
z. B. der Zus. der Mischsauren, peinlichst gleichgehalten werden. Die Versuchsergeb- 
nisse wurden graph. ausgewertet, indem die drei sich zu 100 erganzenden H aupt- 
bestandteile der Mischsauren, H 2 S 04, H N 0 3  u. H aO, in  einem GiBBSschen Dreieck 
zur Darst. gebracht wurden, u. die Eigg. des Cellulosenitrats, N-Gehalt, Viscositat 
oder Gehalt an gebundenem Schwefelsaureester in Abhangigkeit von der Zus. der End- 
mischsauren dargestellt wurden. Die Diagramme zeigen in iibersiehtlicher Weise die 
Abhangigkeit des N-Gehalts u. der Zahfliissigkeit von dem jeweiligen Gehalt der Abfall- 
siiure an H 2 S 04, H N 0 3  u. H 2 0 . E in stark  erhóhter H 2 S04-Gehalt verm indert die Ziih- 
fliissigkeit der Cellulosenitrate, was sich an der starken Krum mung der K uryen fiir 
die Viscositat im Bereiche hoher H 2 S 04-Gehalte der Mischsauren zu erkennen gibt. 
DaB die Viscositatswerte fiir L intersnitrat wesentlich hoher sind ais die der unter 
gleichen Bedingungen hergestellten Zellstoffnitrate, geht gleichfalls aus den Kurven- 
bildern licryor. (Ztsehr. angew. Chem. 4 1 .130—32. D arm stadt, Techn. Hochsch.) SlE B .

Carleton Ellis, Weniger Bekanntes iiber die Industrie der plaslischen S-ubstanzen- 
Allgcmein fiir die Industrie der Kunststoffe wichtige gel. u. ungel. Fragen. (Chem. 
metallurg. Engin. 9. 18— 19. Montclair [N. J.], Ellis-Foster Co.) W lLK E.

Felix Fritz, Die Linoleumfabr ikation. Mit 4 Abb. u. Tab. iiber Linoleum- 
mischungen fiir einfarbiges Linoleum versehene Schilderung des FabrikationsgangeK. 
(Allg. 01- u. Fett-Ztg. 25. 97—99.) N a p h t a l i .

A. Klughardt, Die Bestimmung des Glanzes an bunten Oberfldchen. Mit dem 
PuLFRiCHschen Stufenphotometer lassen sich auch an bunten Oberflachen un ter An- 
w en d u D g der zugeordneten Sperr- u . PaBfilter Glanzmessungen ausfiihren. Man erhalt 
fur jede Flachę 2 R e ik e n  von Glanzaahlen, die iiber den Verlauf d es Glanzes unter den 
beiden F iltern Auskunft geben. Bei Flachen, dereń S truk tu r in verschiedenen I>agen 
verschiedene Eigg. besitzt, muB der Glanz mindestens fiir 2 Hauptlagen gemessen werden. 
(Melliands Textilber. 9. 133— 36. Dresden-N.) S{jVERN.

P. Krais, Die Fesligke.it,sprufung einzelner Wollfasem. E in fur dio Messung ge'- 
eigneter. App. is t beschrieben. (Journ. Textile In st. 19. T 32—36.) SiiVERN.

Gunnar Porrvik, Bestimmung von Alpha-, Beta- und Gamma-Cdlidose. Einzel- 
heiten iiber die Ausfiihrung der Best. m it E rórterung der einzelnen Faktoren. (Papier- 
fabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 81—85.) Suv.

— , Einheitliche Richtlinien fiir  die Priifung von Kunstseide. Von maBgebenden 
Kreisen der Kunstseideindustrie u. von Priifungsanstalten vereinbarte Richtlinien 
werden veroffentlicht. Sie sollen zunachst auf 1 Ja h r angewendet werden, die Er- 
fahrungen m it ihnen werden von einer Kommission bearbeitet. (Melliands Textilber. 9.
132.) Su v e r n .

Paolo de Angelis, Alpes-Maritimes, Frankreich, Wdrmeschutzmasse. Man ver- 
wendet Kapok, das m it einer Lsg. von Carragheenmoos getrankt sein kann. (F. P. 
631 652 vom 22/1. 1927, ausg. 24/12. 1927.) F r a n z .

H. Kuppel, Clichy (Frankreich), Verstarktes wasserdichtes Papier. Papier wdrd 
vor oder nach dem Impragnieren m it Leinol, Fimi/3 oder anderem wasserdichtmachenden 
Stoffen gekrauselt u. event. durch tJberziehen m it einer zweiten Papierschicht, Geweben 
oder Ju te- oder Baumwollfaden auf einer oder beiden Seiten verstarkt. (E. P. 281 655 
vom 28/11. 1927, Auszug veroff. 25/1. 1928. Prior. 2/12. 1926.) M. F. M u l l e r .

Scutan Co., ubert. yon J. Reid, New York, Wasserdichtes Papier erhalten durch 
kurzes Eintauęhen einer trocknen. Papierbahn in  eine 230° h. Mischung aus bituminósen 
Stoffen, Montanu-achs etc., die einen F. oberhalb 125° hat. Dabei dringt die Impragnier-
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masse in die Oberflache des Papiers ein. Die uberschiissige anhaftende Masse wird durch 
Abstreichen entfem t u. das Papier durch Uberleiten iiber eine Kiihlwalze gekiihlt. 
Lauft das zu impragnierende Papier iiber eine in  die Masse eintauehende Walze, so 
wird nur eine Seite des Papiers impragniert. (E. P. 281 316 vom 24/11. 1927, Auszug 
veróff. 25/1. 1928. Prior. 26/11. 1926.) M. F. Mu l l e r .

Gertrud Stein, Dresden, Verfahren zur Ausstattung von Textilien, Papier und 
ahnlichen Stoffen, 1. dad. gek., daB in bekannter Woise mittels einer klebenden FI., 
wie z. B. Gum mi arabicum, verdickter Wassorglaslsg., auf dem betreffenden Stoff eine 
beliebige Zeiehnung aufgebracht wird, diese m it einem Gemisch aus Farbkórpern, 
Bronzen u. dgl. u. einer leieht schmelzbaren Substanz eingestreut u. hierauf bis zum 
Schmelzen der letzteren erwarmt wird. — 2. dad. gek., daB die sehmelzbare Substanz 
m it Stoffen yersetzt wird, welche ih r besondere Eigg. verleihen, wie z. B. Biegsamkeit, 
Festigkeit, besonderes Aussehen; 3. dad. gek., daB der zum Aufbringen der Zeiehnung 
verwendeten F i. Stoffe beigegeben werden, welche die Vereinigung der Schmelzmasse 
m it dem Untergrund fordem. {D. R. P. 455 051 KI. 75 c vom 17/11. 1926, ausg. 
21/1. 1928.) _ _ F r a n z .

Stebbins Engineering and Mfg. Co., Watertown, New York, ubert. von: August
F. Richter, W atertown und Frank A. Augsbury, Ogdensburg, New York, Hersiellung 
von Cellułose aus Holz, insbesonderefiir Papierfabrikation, dad. gek., daB die beim Kochen 
unter Druck entweichenden Gase u. Dampfe in  Sammelgefa.Be geleitet werden, die mit 
Kochlauge gefiiUt sind u. die dadurch vor dem Gebrauch vorgewarmt wird. (A. P. 
1 653 416 Tom 19/7. 1926, ausg. 20/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin (New Hampshire), V. St. A., 
Zellstoff. Man kocht Holz m it einer N aH S0 3 -Lsg., wascht die Cellułose aus u. kocht 
dann m it Natronlauge, wobei nach nochmaligem Waschen ein Prod. m it hohem a-Cellu- 
losegeh. erhalten wird. Die Waschwasser werden z. T. m it gebrauchter heiBer Koch
lauge nach dem Aufstarken m it N aH S0 3  wieder verwendet, wiihrend der andere Teil 
der Waschwasser u. der Kochlaugen eingedampft wird u. die Na-Verbb. ais Na2C0 3  

u. Na2S anfallen. Die Schmelze wird m it Waschwasser verdiinnt, das Na2S durch C0 2 

in  Na2C0 3  umgesetzt u. durch S 0 2  wird wieder frisehe N aH S0 3-Lsg. hergestellt. Die 
Verluste an Na-Verbb. werden durch gleichzeitigen Zusatz von NaOH ersetzt. (A. P.
1 654 603 vom 12/5. 1925, ausg. 3/1. 1928.) M. F . M u l l e r .

D. R. Nanji, Birmingham, Gewinnung von Cellułose aus Holz, Bagasse, Pflanzen- 
und anderem Materiał durch 1 /2 -std. Behandlung m it einer 4%ig. alkal. Lsg. bei hoher 
Temp. u. einem Druck von 10 at. Dadurch wird das Lignin entfem t u. die Cellułose 
zugleich gebleicht. Pektin- u. zuckerhaltige Prodd. werden zuerst m it einem Pektin- 
losungsmittel, wie verd. Alkalisalz- oder NH 3 -Lsg. behandelt, um Verfarbungen zu 
vermeiden. Unreine Cellułose, die durch andere Verff., wie Sulfit- oder Na2C0 3 -Behand- 
lung, erhalten, wird in gleicher Weise behandelt. Bagasse wird zuniiehst durch Quetsch- 
walzen zerkleinert u. nach dem Auslaugen der Zucker- u. Pektinstoffe m it 0,5%ig. 
(NH 4 )4 S 0 4-Lsg. 1  Stde. Jang m it 4%'g- Natronlauge auf 185° erhitzt. Graser u. grobe 
Materialien werden zuerst m it 0,4%ig. H 2 S0 4  bei 4—6 a t  —1 Stde. lang hydrolysiert., 
um bei der darauffolgenden Alkalibehandlung m it weniger Alkali auszukommen. 
(E. P. 280 629 Tom 17/8. 1926, ausg. 15/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

Richard Bohlig, F rankfurt a. M., Caleiumsulfitlauge. Herst. 5° Bć S 0 2  ent- 
haltender CaS03-Lauge in  Turm en aus Kalkwasser u. SO^-Gas, dad. gek., daB hierbei 
ein Absorptionsturm Verwendung findet, in dem unten Diisen so angeordnet sind, 
daB die aus ihnen austretenden Fil. u. Gase aufeinanderprallen. (D. R. P. 455 681 
KJ. 12i vom 10/9. 1925, ausg. 8/2. 1928.) K a u s c h .

Matthew Barrett Moore, Slough, Buckinghamshire, Póliermittel fu r  Celluloid oder 
Anstrichflachen. Es besteht aus einer Mischung von einem fluchtigen Losungsm., 
einem Schmiermittel u. einem Schleifmittel. Ais Losungsm. verwendet man eine 
Mischung von CH3OH u. Terpentinol, ais Schmiermittel Gemische von Paraffin, 
Petroleumol, Leinól, chines. Holzol usw., ais Schleifmittel Tripel, Carborundum, 
Schmirgel, Bimsstein, Talk, Wiener Kalk, Kreide usw. (E.P. 281751 yom 27/8. 
1926, ausg. 5/1. 1928.) F r a n z .

Celanese Corp. of America, ubert. von: William Alesander Dickie und James 
Henry Rooney, Spondon b. Derby, England, Mustern von Gebilden aus Celluloseacelat 
(A. P. 1 655 677 vom 21/11. 1925, ausg. 10/1. 1928. E. Prior. 10/12. 1924. — C. 1926.
I I .  2946 [E. P. 248 832].) F r a n z .
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Fabriek Van Chemische Producten, Schiedam, iibert. von: Jan Gerard Jur- 
ling , Der Haag, Holland, Herstellung von Celluloseformiat fiir  die Kunstseidenbereitung 
.Man behandelt Cellulose m it starkor Ameisensaure in  Ggw. eines K atalysators bei 
Tempp. unter 5°. Ais K atalysatoren verwendet man PC13, PC15, POCl3, S 0 2 C12, S 0 3 HC1, 
HCl u. H 2 S04; ZnCl2, A1C13, SbCl3  oder Gemische von HCl m it CaCl2, MgCl2, A1C13, 
ZnCl2, SbCl3; die erhaltene Lsg. kann unm ittelbar in  W. koaguliert u. versponnen 
werden; zweckmaBig wird vorłier der K atalysator unwirksam gemaclit, z. B. durch 
Zusatz von Na-Formiat. Man kann auch gemisekte Prodd. erhalten, indem man zu 
der Lsg. des Celluloseformiats eine Lsg. von Celluloseacetat g ibt u. dann verspinnt 
oder indem man das Celluloseformiat m it Acetylchlorid oder Essigsaureanhydrid in 
Ggw. eines K atalysators behandelt. Die aus dem Celluloseformiat erhaltene Seide 
kann in derselben Weise, wie Celluloseacetatseide gefarbt werden. Die Kunstseide 
zeichnet sieh durch hohe ZerreiBfestigkeit aus. (A. P. 1656119 vom 29/5. 1926, 
ausg. 10/1. 1928. Holi. Prior. 4/6. 1925.) F r a n z .

M. Ow-Eschingen, Wien, Erhohung der, dielektrischen Eigensclwften von Cellulose- 
athern oder -estern. Man triinkt die Celluloseesterschichten m it Olen, wie Paraffinól, 
Transformatorenól, gekochtem Leinol usw., zweckmaBig im  Yakuum u. darauffolgendem 
Druck. (E. P. 281663 vom 29/11. 1927, Auszug veroff. 25/1. 1928. Prior. 1/12. 
1926.) F r a n z .

Pierre Isodore Houssais, Seine, Frankreicli, Kunslleder. Man lóst Gelatine 
in W. in Ggw. geringer Mengen Essigsaure, vermischt m it indifferenten Fiillm itteln, 
Farbstoffen, Fetten  u. verdunstet das W. Um ein unl. Prod. zu erhalten, se tzt man der 
Mischung geringe Mengen Metallsulfate zu. (F. P. 631 649 vom 10/1. 1927, ausg. 
23/12. .1927.) F r a n z .

Sinit A. G., Basel, Schweiz, Herstellung von plaslischen Massen u. dgl., dad. gek.,
1. daB Dcstillationsriickstande von Naturharzen oder Tallól bzw. Stoffen ahnlicher 
Zusammensetzung sowie Prodd. der Teerdestillation m it einem Siedepunkt von etwa 
350° u. dariiber m it Sehwefel erhitzt u. gegebenenfalls indifferente Stoffe, wie Asbest 
u. dgl. zugesetzt werden. 2. Ausfiihrungsform des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., 
daB die Ausgangsstoffe m it Acetylenkondensationsprodd. oder m it Mischung von 
Acetylenkondensationsprodd. u. indifferenten Stoffen gemischt u. dann durch Druck- 
behandlung, zweckmaBig in der Warme, in piast. Massen ubergefiihrt werden. — 3. Aus- 
fiihrungsform des Verf. nach Anspruch 2, dad. gek., daB die Acetylenkondensations
prodd. in  iiberwiegender Menge verwendet werden. — Die Massen dienen ais Isolier-, 
Dichtungs- u. Packungsmittel. (D. R. P. 455 551 KI. 39 b vom 5/12. 1923, ausg. 
3/2. 1928.) ~ F r a n z .

Rosa Camps Viuda De Quirico Casanovas, Frederico Schwartz und Enriąue 
Gil-Camporro, Barcelona, Spanien, Kunstholz. (A. P. 1 656 169 vom 28/11. 1925, 
ausg. 17/1. 1928. Span. Prior. 16/1. 1925. —  C. 1927.1. 1059 [F . P. 604 468].) F r a n z -.

Ferodo Ltd. (Erfinder: H. Frood), Chapel-en-le-Frith, England, Herstellung von 
Massen fiir  Reibungsflaćhen, Bremsklótze o. dgl. Faserstoffe, wie Asbest, Asbestabfalle, 
Kieselgur, Wolle, Haare, Baumwolle, Kork oder Sagespane, werden gemahlen, m it 
feingepulverten liarzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolen u. CH„0 innig ge
mischt u. in Formen unter Druck erhitzt, bis die geniigende H artę  erzielt ist. Ge
gebenenfalls werden, zur Erhohung der W armeleitfahigkeit der Massen, die Faserstoffe 
vor oder nach Zugabe des Harzpulvers m it konz. Lsgg. von Metallsalzen, wie CuS04, 
Al2(SOa ) 3  oder Fe 2 (S04)3, behandelt. (Schwed. P. 60 733 vom 30/6. 1920, ausg. 4/5.
1926. E. Prior. 26/10. 1917 u. 8/3. 1918.) ScHOTTLANDER.

Louis Gueneau. La soie artificielle. Paris: Les Presses Universitaires de France. 1928. 
(232 S.) Br.: 30 fr.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
F. W. Sperr jr. und J.F.Byrne, Verkokung. E ine kurze Ubersicht iiber die

Operationen in  einer Kokerei m it Nebenprodukten-Gew. (Chem. metallurg. Engin. 35. 
22—24. Pittsburgh [Pa.], The Coppers Co.) W lLK E.

G. Brachmann, Die Synthese von Fettsduren aus KoUenwasserstoffen. L iteratur-
n. Patentiibersicht. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. N r 7. 
24—27. Nr 8 . 27—29. Moskau.) R ó l l .
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F. Chemnitius, t)ber eine Methode zur Oewinnuiuj des FerrocyanhdiunieA 
beschreibt die teehn. Methode zur Gewinnung yon Ferrocyankalium aus GasreiniguncK^n 
masso durch Umsetzung dor M. m it Soda u. Kalk in Fcrrocyannatrium entsprechcnH 
der Gleiehung: Fe4 [Fe(CN ) 6 ] 3  +  6  Na2 C03  +  6  Ca(OIi) 2  =  3 Na4 Fe(CN)? +  4 Fe(OH ) 3 

+  6  CaC03. Dieses wird mittels Ferrosalzen in das sogenannte BerlinerweiB yerwandelt: 
Na4Fe(CN ) 6 -f- FeCl2  =  Na2Fe[Fe(CN)6] +  2 NaCl, u. schlieBlich m it Pottasche u. 
Kalk in  Ferrocyankalium ubergefuhrt: Na2 Fe[Fe(CN)0] -f- 2 K 2 C03  +  2 Ca{OH) 2  =
K 4Fe(CN ) 0 +  2 CaC03 - j - 2 NaOH +  Fe(OH)2. (Chem.-Ztg. 52. 90—91.) S i e b e r t .

W. Wislieenus, Die Kiihkvirkung auf die Feuerzone im Gaserzeuger, herwrgerufen 
durch Dampf-, Abgas- oder Hochofengaszusalz zum Gebldsewind, und die Ausuńrkung 
dieser Zusalze auf den Durchsatz, die Gasausbeute, den Heizwert, die Verbrennungstempera- 
tur, die Abga.sme.nge und die Abgasverlusle. Die Auswirkungen obiger Zusatze werden 
theorot. erm ittelt u. in Tabellen zusammengeatellt. (Warme 51. 99—102. Rosenberg 
[Oberpfalz].) S p l i t t g e r b e r .

Rumpf, Acetylenflaschen im  Feuer. E in Beitrag zur Frage der Ezplosionsgefahrlich- 
keit von Stahlflaschen mit geldstem Acetylen. Auch bei der Lagerung yon Acetylen
flaschen m it poróser Fiillung in der Nahe von zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
bestimmten Raumen ist Vorsicht geboten. Eine gliicklicherweise noch gutartig ver- 
laufene Explosion wird beschrieben. (Zentralblatt Gcwerbehygiene Unfallyerhiit. 14.
377—79. Konigsberg, Pr.) S p l it t g e r b e r .

Pradel, Die letzte Entwicklung der Braunkohlen-Halbgasgropfeuerung. Eine hóhero 
Leistung von Braunkohlenrosten is t durch Erhohung der Temp. des Feuerraumes zu 
erreichen. Ais Mittel hierzu werden genannt: meclian. Schurung des Brennstoffbettes, 
Vorwarmung der Vorbrennungsluft, Unterwind, Vortrocknung des Brennstoffs, Zufuhr 
fremder Warme in den Feuerraum durch Zusatzfeuerungen. Einige GroBfeuerungen 
u. ihre Leistungen werden geschildert. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 85— 90 ) SuVERK

Hermann Scłiroder, Erdollagerstatten in  der Altmark'! Der geolog. Aufbau 
des Untergrundes der Liineburger Heide u. der benachbarten nordlichen Altmark ist 
in  groBen Ziigen ein u. derselbe. Eine Bohrung bei Altensalzwedel ist seit 1926 im 
Gange. (Petroleum 24. 193—94.) N a f h t a l i .

M. Naphtali, Asphaltene und Erdolharze. Zusammenfassung der Arbeiten von 
S s a c h e n e n  u . W a s s i l j e w  (vgl. C. 1925. II. 2037. 1928. I. 993) iiber den Zustand 
der Asphalt-ene u. Erdolharze in Erdólprodd. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 95— 96.) N a p h .

Arthur D.Little, Chemische Technik durM ringt die ganze Petroleumtechnologie. 
Die Petroleumgewinnung, die korrodierende Wrkg. des S im Rohól, die Verdampfungs- 
yerlusto beim Lagern, die Einrichtungen zur Dest., Saurobehandlung usw. werden in 
ihren neuesten Fortschrittcn beschrieben. (Chem. metallurg. Engin. 35. 12—14. Cam
bridge [Mass.], A r t h u r  D. L it t e .) W i l k e .

Leopold Singer, Neueres aus der Crackindustrie. Bericht iiber allgemeine wirt- 
schaftliche Begebnisse, wissenschaftliche u. teehn. Unterss., sowie iiber eine groBe 
Anzahl im wesentlichen 1927 publizierter Patente aus der Crackindustrie. (Petroleum 
24 . 175—93.) N a p h t a l i .

C. O. Willson, Erspamisse im  Raffineriebau. Die Gefahr yorzeitigen Ver- 
siegens der ólquellen einerseits u. die Sfotwendigkeit stets fiir Verarbeitung neuer 
Zufliisse geriistet zu sein, andererseits, ha t in den letzten Jahren dazu gefuhrt, daB 
man vom Bau groBer Anlagen in neu erschlosscnen Olfeldern absieht. Man setzt mehrere 
Meinere Einheiten nach Bedarf in Betrieb, die, fabrikfertig geliefert, leicht u. schnell 
in der Raffinerie zusammengesetzt u. nótigenfalls ohne allzu groBe Kosten abmontiert 
werden kćinnen. Diese Entw. wird besonders durch die neuen Róhrenkessel u. Fraktionier- 
ttlrme ermoglicht, die an die Stelle der friiheren Batterien yon mehreren Destillier- 
blasen getreten sind. Das wird m it weiteren teehn. Einzelheiten an Hand von Abb. 
aus der neuen BłuebonnetT&ilincTie, West-Texas, dargetan. (Oil Gas Journ. 26 . N r. 37. 
112— 13.) N a p h t a l i .'

Bruno Muller, Die Beseitigung giftiger Gase aus Benzinlagerrdutnen. Es wird 
yorgeschlagen, dazu besser ausgestaltete Luftungsanlagen ais sie bisher yerwendet 
wurden, zu schaffen u. die ,,Ja jag“ -Anlage der J . A. J o h n  A.-G., E rfurt, dazu emp- 
fohlen. (Apparatebau 39 [1927]. 291—92.) R u h l e .

— , Fortschritte der Technik. Der Benzin- u. Benzołabscheider „Dabeg“ zur feuer- 
sioheren Abscheidung yon Bzn. u. Bzl. in Garagen u. dgl. wird abgebildet u. beschrieben.
— Modeme Rdhrendestiłłalionsanlagen (ygl. FoSTER-Róhrenkessel im nachst. Ref.). Eine

X. 1. 106



1602 H K!X. BRENN8TOFFE; T e e r d e s t il l a t io n  0 8 w . 1928. I.

derartige Anlage der Fa. PiNTSCH wird abgebildet u. beschrieben. (Petroleum 24. 
205—06.) N a p h t a l i.

E. Belani, Dic Heifidampf-Temper alur-Regelung im  Destillalionsbetriebe und bei 
der Paraffinfabrikation. F iir F O ST E R -R óhrenblaśen  u. den BENSON-Kessel, der seinen 
Dampf. m it 200 a t  u. 420° d irekt in  eine Hóchstdruckturbino m it Zwisehendampf- 
entnahme fiir Dest.- u. Kochzweckc entsendet, ist selbsttatige HoiBdampf-Temp.- 
Regelung von W ichtigkeit, ebenso fiir die Paraffingewinnung. Der beschriebene u. 
abgebildete Heifldampf-Temp.-JRegler v. d. Masohinenfabrik Fram bs & Freudenberg 
Schweidnitz soli dio GleichmaBigkeit der Temp. gewahrleisten. (Petroleum 24. 199 
bis 201.) N a p h t a i .iI.

Typke, Ober die Veranderungen der Transformatorenóle. I. Der EinfluB von Sauer» 
stoff, Raffinationszustand, Temperatur, Zeitdauer, m it dem Ol in  Beriihrung kommenden 
Stoffen, Zumischung anderer Ole, L icht u. elektr. Feld wird an H and der vorhandenen 
L iteratur erórtert. (Ztschr. angew. Chem. 41. 14S—53.) T y p k e .

H. Stager, Einige Bemerhingen zur Transformatorenolfrage. Bei der Verteerungs- 
zahlbest. werden schlammbildende u. Autoxydationsprodd. niclit crfaBt. Nach der
B. B. C.-Methode ausgewahlte Olo haben in  der P rasis weder Saure- noch Schlamm- 
bldg. gezeigt. (Elektrotechn. Ztschr. 49. 138—40.) T y p k e .

H. Weiss und T. Salomon, Der wirkliche Stand der Spezifikationen fiir  Tratis- 
formalorendle. Es wird iiber dio Bcschlusse des intornationalen elektrotechn. Kongresses 
in  Bellagio, insbesondere, daB die Transformatorenóle in  Kleintransformatoren parallel 
m it Laboratoriumspriifungen nach den Methoden verschiedcner Liinder untersucht 
werden sollen, berichtet. (Science et Ind . 11 [1927]. Nr. 166. 50—-51.) Typke.

v. d. Heyden und Typke, Mischungsve.rsuclie an Transformatorenohn. Durch 
Vermischen von weitausraffinierten m it scliwachraffinierten Transformatorenólen 
wurden Olgemische erhalten, die in hohem MaBe widerstandsfahig gegen Versauerung 
u. Schlammbldg. sind. (Erdól u. Teer 3 [1927]. 839—41.) T y p k e .

Walter Obst, Korrosion der Eisenscldffe mit Olfeuerung durch Schwefelgeh-alt der 
Ole. Die unvermcidliche Einnahme von Meerwasserballast in die Oltanks yergróBert 
die Korrosionsgefahr. Auskleidung der Tanks is t zu kostspielig; gewisse Anstriche 
sollen sieh bewahrt haben. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 24 [1927]. 685—86.) T y p k e .

N. A. Butkow, Ober die Oxydation von Dampfturbinendlen. Schwach gereinigte 
Turbinenóle oxydieren sieh in geringerem MaBe, ais starkgereinigte. Die BuTKOW sche 
Oxydationsprobe unter Druck kann fiir die Priifung der Oxydierbarkeit angewandt 
werden. Zusatze von /S-Naphthylamin, /S-Naphthol u. Destillat beseitigten die starkę 
Oxydierbarkeit des starkgereinigten Oles. (Erdól u. Teer 3 [1927]. 823—24.) T y p k e .

Typke, Die Regeneration gebrauchter Ole. Bleicherdebehandlung allein ist zur 
wirksamen Regeneration unbrauchbarer Ole nieht ausreichend. Durch Behandlung 
m it Lauge, Schwefelsaure u. Bleicherde — bei manehen Olen genugt auch Scliwefel- 
saure u. Bleicherde allein — werden dagegen gute Ergebnisse erzielt. Die gebrauchten 
Ole miissen móglichst so gesammelt werden, daB sie nach blofier Raffination, unter 
Yermeidung jeder Dest., wieder verwendbar sind. (Gas- u. Wasserfacli 10 [1927].

Robert Nowotny, Zur Diffusion wasserloslicher Impragniermittel im  Holze. (Vgl.
C. 192 6 .1. 3194. C. 1927. I I . 2253.) Vf. weist auf Grund seiner Unterss. nach, dafl die 
Diffusion wasserloslicher Schutzstoffe bei dem Cobraimpragnierungsvcr{. in  aus- 
reichendem MaBe stattfindet, wenn eine geniigende Menge Impriignierstoff bei richtiger 
Handhabung des Verf. u. Einlialtung eines passenden Stichschemas den zu sehutzendeii 
Hólzern zugefiihrt wird. Die gewonnenen Erfahrungen liefern Anhaltspunkte fiir 
das zweckmaBigste Anstichschema fiir die Cobraimpriignierung an stehenden u. 
liegenden Masten. (Ztschr. angew. Chem. 41. 46— 49. Wien.) S i e b e r t .

A. Bresser, E in  neuer Ofen zur Holzkóhlenerzeugung. Beschroibung eines Holz- 
kohlenofens m it herausziehbaren Retorten, der die Gewinnung einer einwandfreien 
Holzkohle boi gleichzeitiger Gewinnung von Kienól u. Kienteer bzw. Holzteer ge- 
sta tte t. (Chem. A pparatur 15. 14—15. Berlin.) S i e b e r t .

Rene Delaplace, Untersuchung iiber die Crackgase, die fu r  Beleuchtung und. 
Kiistenbojen benutzt werden. Von den ais komprimierte Gase bzw. Fil. fiir Leucht- 
feuer usw. verwendeten Brennmittęln, die durch „Cracken“  von Olen gewonnen sind, 
werden untersehieden: Altes u. neuea franzós., holland. u. deutsehes Gas. Bei allen 
sucht man den schwer komprimierbaren H 2  zu entfernen, sei es durch Verfliissigung 
u. Rektifikation, oder durch chem. Rkk, Dabei kann von yornherein der Gehalt

1289—91.) T y p k e .
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durch nicdrige Tempp. beim Zersetzen der Ole niedrig gehalten werden, Von den ein- 
zelnen techn. Gemischen werden Analysen u. die fiir dio Verwendung wesentlichen 
Eigg. tabellar. gegeben. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1469—72.) K l e m m .

Graham Edgar, Bestimmung der Detoiialion von Kraftstoffen. 9 Laboratorien, 
darunter die der groBten Raffinerien, der M i c h i g a n  U n i v. u. des B u r  e a  u 
o f  S f c a n d a r d s  haben an 4 Kraftstoffen verschiedener Zus. u. verschiedenen 
Klopfwertes neben einer cingehenden chem. Analyse d i e  Mengen Pb(C2 H 6 ) 4  bestimmt, 
die erforderlich sind, um den Klopfwert jedes dieser 4 Kraftstoffe m it dem Klopfwert 
eines m it einer bestimmten Menge Pb(C2H 5)., yersetzten 5. Kraftstoffs in 'Oberein- 
stimmung zu bringen. Die nach yerschiedenen naher beschriebenen Verff. erhaltenen 
Resultate, die teilweise stark  variieren, werden auŁzahlreichen Tabellen u. Diagrammen 
mitgeteilt u. diskutiert. (Oil Gas Journ. 26. Nr. 37. 34. 8 6 . 89. 90. 93.) N a p h t a l i .

Jarosław Doliński, Eine einfache Methode zur Generatorgasanalyse. Grapli. 
Methode zur Analyse des Generatorgases mitteis eines GlBBSschen Dreiecks. Es wird 
C02 m it Lauge u. N„ durch Verbrennung bestimmt. Die iibrigen Bestandteile ergeben 
sich grapli. Fur den G'//.,-Geh. wird eine einfache-Korrektur angegeben. (Przemyśl 
Chemiczny 11 [1927]. 757—63.) W a j z e r . •

J. M. W. Kitchen, E ast Orange, N. J ., Brennstoff, bestehend aus Teilchen von 
Koks oder harter Kohle von yerhaltnismiiBig breiter Gestalt, u. Teilchen von weicher 
bituminóser Kohle verhaltnismaBig kleiner Eorm m it oder ohne Anthracitstaub. (E. P. 
282118 vom 15/6. 1926, ausg. 12/1. 1927.) K a u s c h .

Ges. fiir Linde’s Eismaschinen, Akt.-Ges., Miinchen, Verarbeiiung von Koks- 
vfen- u. dgl. -gasen. Von Teer u. festen Verunreinigungen befreites Gas wird auf 4 a t 
komprimiert, durchlauft m it einer Temp. von 140° eine Rohrschlange, mitteis weicher 
aus im naclifolgend beschriebenen Verf. gewonnenem 10°/0ig. Rohammoniakwasser NHS, 
C0 2  u. H 2S abgetriebcn werden, u. dann eine wnssergekiihlte Rohrschlange, in der 
es auf 50° abgekiihlt wird. Nach Abscheidung von fl. C1 0 H 8 durchlauft os einen auf
40—50° gehaltenen Turni, in dom cs m it verd. Ammoniakwasser im Gleichstrom behandelt 
wird. Dieses nim m t die Hauptmenge des im Gas cnthaltenen NH 3  auf u. wird ais 
10%ig. Ammoniakwasser gesammelt. In  einem zweiten Turm wird das auf 15° gehalteno 
Gas mitteis im Gegenstrom zugefiihrten W. vom Rest des NEL, u. in einem dritten  Turm 
bei —20° vom Bzl. befreit. SchlieBlieh wird es durch Entspannung auf —60° abgekiihlt 
u. zur Kiihlung der droi Turme verwendet. (E. P. 281 288 vom 21/11. 1927, Auszug 
reroff. 25/1. 1928. Prior. 27/11. 1926.) K u h l in g .

Watt Alexander Henderson, Birmingham, Alabama, Acetylengasentwickler. Der 
App. enthalt einen senkrechten, bewcglich angeordneten CaC2 -Beschickungstrichter, 
oin fest montiertes Gebliise, das Fl. unter Druck enthalt usw. (A. P. 1656 791 vom 
20/7. 1926, ausg. 17/1. 1928.) K a u s c h .

Gas Accumulator Co. (United Kingdom), Brentford,' Middesex, iibert. von: 
Autogen Gasaceumulator Akt.-Ges., Berlin, Aufbeicahren von Gasen wio Cj;H2  o. dgl. 
Man verwendet ais Absorptionstoff Bimsstein oder gebrannten Ton, der m it einer oder 
melireren Lsgg. anorgan. Salze getrankt u. dann getrocknet wird. (E. P. 281 718
vom 5/12. 1927, Auszug yeroff. 11/12. 1928. Prior. 4/12. 1926.) K a u s c h .

Wilhelm Clemens, Berlin-Charlottenburg, Enticasserung von stark wasserhaltigen, 
kolloidalen Aujsćhwemmungen, insbesondere von Torf, in m it Siebwandungen yersehenen 
Entwasserungseinrichtungen, dad. gek., daB die zu entwassernde M. wahrend des 
PreBvorganges durch pflugscharartige Wondevorr. so umgeschichtet wird, daB die 
an den Filterflachen anliegenden Schichten abgeschabt u. durch anderc aus dem Innern 
der zu entwassernden M. ersetzt werden. (D. R. P. 455 179 K I. 10 c vom 5/9. 1926, 
ausg. 26/1. 1928.) K a u s c h .

Petroleum Sand Products Corp., Delaware, iibert. von: Alfred Schwarz, Mont- 
clair, N. J ., Raffinieren von ólen z. B. zwecks Erzeugung von Gasolin. KW-stoffóle, 
die gewiinschte oder ungewunschte ungesatt. KW-stoffo enthalten, werden m it einem 
Gemisch von H 2 SO,, u. gesatt. KW-stoffcn behandelt, \vobei die H 2 S0., in solcher Menge 
zur Verwendung gelangt, daB sie nur die ungewiinschten ungesatt. KW-stoffe angreift 
u. aus dem Ole entfernt. (A. P. 1656990 vom 14/6. 1924, ausg. 24/1. 1928.) K a u s c h .

John C. Black, Los Angeles, Californien, Raffinieren von ólen. Petroleumól wird 
m it m it Saure behandeltem Ton gemischt, umgeriihrt u. erhitzt. Dabei wird die Temp. 
entsprechend dcm jeweiligen Ol geregelt, so daB es schnell m it dem Ton reagiert, worauf

106*
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die Temp. herabgesetzt u. daa Ol vom Ton getrennt wird. (A. P. 1 6 5 6  9 9 7  vom 5/4. 
1920, ausg. 24/1. 1928.) KAUSCH.

Chemische Werke Kirchhoff & Neirath G. m. b. H ., Berlin, Bleichen von 
Pa-raffinen, Vaselinen, Erdwachsen u. Erdolen, durch Oxydation, dad. gek., daB man 
ais Oxydationsmittel Persulfate u. H 2 SO,, bei crhol)ten Tempp. anwendet. — Gegeniiber 
der Verwendung anderer Bleiohmittel wird ein bedeutend hoherer Bleicheffekt er- 
reicht. (D. R. P. 455 524 KI. 23b vom 10/2. 1295, ausg. 3/2. 1928.) K a u s c h .

Jean Raoul Franęois Marius Lasmolles, Nerac, Frankreieh, M it Holz beschickttr 
Gaserzeuger. Der Erzeuger besteht aus zwei iibereinander angeordneten Ofen, die durch 
einen Rost getrennt sind voneinander. Der untere Ofen dient ais Gaserzeuger, wird 
m it Holzkohle beschickt, verringert den Teer u. fiihrt die C 0 2  aus dem oberen Ofen 
in CO uber. (Aust. P. 4970/1926 vom 29/11. 1926, ausg. 24/3. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie A k t.-Ges., Motortreibmittel. Weitere Ausbildung der im
D. R . P. 448620 geschiitzten Erfindung, gek. durch Verwendung der Carbonylyerbb. 
von anderen Metallen ais Fe ais Verbesserungsmittel fiir fl. Brennstoffe. (D.R.P.  
455 525 KI. 23b vom 20/1. 1924, ausg. 7/2. 1928. Zus. zu D. R. P. 448620; C. 1927.
II. 2130.) K a u s c h .

W alther H uessy, Schweiz, Homogene Produlcte aus Mineralol und Alkohol (Nach- 
trag zu dem Ref. E. P. 267 530; C. 1 9 2 7 . II. 356), insbesondere Kerosin u. 10—20% 
Methyl- oder Athylalkohol, unter Zusatz von wenig W. u. 1—5%  Saure, auf A. be- 
rechnet, wie Oxalsaure, HCOOH oder HC1. Das Gemisch wird in Dampfform bei 400 
bis 500° iiber Metalle oder Metallegierungen, wie Zn, Pb oder Pb +  Ni, geleitet, denen 
CaO, Ca-Hydrat, Holzkohle oder Silicate zugcsetzt wurden, u. darauf kondensiert. — 
90 Teile Kerosin u. 10 Teile A. m it 5—10% W. werden bei 400—500° iiber Pb u. Ca- 
H ydrat geleitet. Das kondensierte Prod. ist schwefelfrei u. liefert m it Benzin, Gasolin 
eto. gemischt einen Motorbetriebsstoff oder es dient ais Emulgiermittel fiir Ole u. Fetto 
u. g ibt auch m it W. gute Emulsionen. Mit Seife wird eine Textilseife m it guter Wasch- 
u. Reinigungswrkg. erhalten. (F. P. 6 3 0 5 8 9  vom 9/3.1927, ausg. 5/12. 1927. D. Priorr. 
10/3. u. 8/9. 1926.) __________________  M. F. Mu l l e r .

Berichtfolge des Kohlonstaubausschusses des Reichskohlenrates. 7. 10. Berlin: Geschafts- 
stello d. Teehnisch-Wirtsohaftl. Sachyerstiindigenausschusse d. Reichskohlenrates
1927. 4°.

7. Erich Rammler: Untersuchungen iiber die Messung <Handsiebung> und Be- 
wertung der Feinheit yon Kohlenstaub. (56 S.) M. 2.50. — 10. 1. H. Brocho: Be
stimmung der Feuchtigkeit yon Kohle imd Kohlenstaub. 2. W. Schultes: Dio Be
stimmung der Mahl- und Trocknungskosten von Kohlenstaub. 3. Paul Rosin, Erich 
Rammler: Mahltrocknung. (3, 9. 15 SS.) M. I.—.

Fuel Research Board — Technical Papers. 19, The „Unsaturated hydro-carbon8“ in the 
gases from the carbonisation of coal. London: H. M. S. O. 1928. 6 d net.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
A. Deforge, Svante Arrhenim  und die Theorie der elektrolytischen Dissoziation. 

Erlauterung der Entw . der Theorie der elektrolyt. Dissoziation durch SvANTE A r - 
RHENIUS u . ihrer Bedeutung fiir die Gerbereichemie. (Halle aux Cuirs [S u p p l. teclin.] 
1 9 2 8 . 4— 8.) S t a t h e r .

E . Schell, Die Chemie und die farbenden und gerbenden Extrakte. Vf. beschreibt 
die Anderungen in  der Bedeutung u. Verwendung farbender u. gerbender Extraktc 
unter dem Einflufi chem. Forschung. (Cuir techn. 21. 10— 12.) St a t h e r .

P. Chambard und L. Michallet, Beitrag zur Feitgerbung tierischer Hdute. Vf. 
bespricht zunachst den techn. ProzeB der Fettgerbung u. die yerschiedenen Theorien 
hierzu, yorziiglich die „Hydroxyltheorie“ von Ma t h u r  (C. 1 9 2 7 . I. 2624) u. H u a  
L i (C. 1 9 2 7 . I I . 2485). Weiter werden neue Verss. iiber die gerbenden Eigg. ver- 
schiedener Ole u. den EinfluS verschiedener Faktoren bei der Fettgerbung beschrieben. 
Zur Gerbung benutzt wurden gepiekelte SehafblóBen, ais Ma8  des Gerbeffekts wurde 
die Menge der von der H au t gebundenen Stoffe (Differenz zwischen Summę aus 
Feuchtigkeitsgeh., Asehe u. H autsubstanz u. 100) sowie die Schrumpfungstemp. in 
W. bestimmt, Um ein richtiges Bild des Gerbeffekts zu erhalten, muB die Gerbung 
durch Entfettung m it organ. Losungsmm. unterbrochen werden. E in Vergleich der 
gerbenden Eigg. von Oliyenól, Leinol, Dorschlebertran u. den fl. Fettsauren yon 
Leinol u. Dorschlebertran ergab, daB Oliyenól (nach weiteren Verss. auch seino fl.
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Fettsauren) keinerlei gerbonde Eigg. besitzen. Zwischen Schrumpfungstemp. u. 
von der H au t fixierten Substanzen konnte keine Beziehung festgestellt werden. 
DemgemaB muB neben dem eigentlichen Gorbvorgang eine Ablagerung anscheinend 
chem. nicht akt. Substanzen auf der Hautfaser atattfinden. Die Gerbung m it Fett- 
sauren beginnt fast unyerziiglich u. liefert ein sehr yolles Leder von dunkelbrauner 
Farbo, wahrend die Gerbung m it den neutralen Olen erst nach einigen Tagen beginnt 
u. dae charakterist. gelbe, fettgare Leder liefert. In  Obereinstimmung m it M a t h u r  
erwies sich die Anwesenheit von W. zur Fettgerbung nótig, ebenso lieB sich bei Aus- 
schaltung des Luftsauerstoffs keine Gerbung erzielen. Gerbyerss. m it BlóBen, die 
m it yerschiedenen Mitteln entwassert waren, ergaben, daB eine Fettgerbung inner- 
halb Ph == 2— 7,5 moglich ist. Fettsauren m it einem oder mehreren freien Hydroxylen 
im Mol. lieferten keino be3 seren Gerbresultate ais gewohnlicho Fettsauren. Zusatz 
von oxydationsfórdernden Katalysatoron war je nach den Vers.-Bedingungen von 
verschiedenem EinfluB auf die Mengo der yon der Hautsubstanz fixierten Stoffe. — 
Dio Versuchsergebnisse lassen iiber die A rt des eigentlichen Gerbvorgangs m it Fetten 
keine Schliisso zu. Der gleichzeitig bei der Fettgerbung stattfindenden Ablagerung 
bereits oxydierter u. polymerisierter Substanzen, die in  kolloidaler Form yon der 
H aut absorbiert werden, legt Vf. eine groBe Bedeutung bei. (Journ. In t. Soc. Leather 
Tradcs Chemists 1 1  [1927]. 559—75.) St a t h e r .

Max Bergmana, Ober die Durchlassigkeit von Haut und Leder (nach Verss. 
gemeinsam m it St. Ludewig, F. Stather und M. Gierth). Yf. beschreibt neue App. 
zur Messung der Durchlassigkeit von H aut, Leder u. anderen flachenhafton Gebilden 
fiir Fil. u. Gase unter beliebig erhohtem, wahrend der Vers.-Dauer konstantem Druck. 
Die Best. der W.-Durchlassigkeit braucht nicht auf fertiges Leder beschrankt zu 
werden, yielmehr kann sie ais empfindliches Hilfsm ittel zur Beurteilung der physik.- 
chem. Voranderungen der H aut wahrend der einzelnen Verarbeitungsstadien benutzt 
werden. — Vf. berichtet auf Grund yon Unterss. der W.-Durchlassigkeit iiber den 
EinfluB der gebrauchlichsten Konseryierungsmethoden auf die Beschaffenheit der 
H aut nach yollzogenem Weich- oder Ascherprozefi sowio iiber die charakterist. Ver- 
anderungen der Durchlassigkeit einer Hautprobe durch den Weich-, Ascher- u. Beiz- 
prozeB. Wahrend es bei Best. der Durchlassigkeit fiir Gase gleichgiiltig ist, ob diese 
yon der Narben- oder Fleischseito einwirken, d. h. in beiden Strómungsrichtungen 
gleiehe Mengen durchtrcten, geht bei Fil. bei BloBe u. bei lohgar getrocknetem Leder 
von der Fleischseite immer ein Vielfaches yon der Mengo durch, die unter gleichen 
Bedingungen yon der Narbenseite aus durchgeht. (Collegium 1 9 2 7 . 571—78. Dresden, 
Kaiser-W ilh.-Inst. f. Lederforsch.) S t a t h e r .

Cesare Schiaparelli und Giovanni Bussino, Ober die ChromJcollagenate. Vf. 
berichtet iiber Verss. iiber die Bldg. u. Bestandigkeit von Chromkollagenyerbb. 
Nach WILSON (The Manufacture of Leather, 1923) bildet Chrom m it dem Kollagen 
in stochiometr. Verhaltnissen Verbb., Mono-, Di-, Tri- . . . -Chromkollagenate. Die 
Bldg. dieser Chromkollagenate erklart Vf. folgendermaBen: Das Kollagen bindet 
aus der hydrolyt. gespaltenen Chromsulfatlsg. m it seinen Aminogruppen zuerst die 
freie Saure, dann wird durch die Carboxylgruppen des Kollagens langsamer das bas. 
Sulfat gebunden bis zu einem konstanten Gleiehgewicht Cr2 0 3 /S 0 3  bei geniigend 
langer Gerbung. Diese Rkk. sind von der Zeit u. der Temp. abhangig. Vf. yerfolgt 
nun kurvenmaBig Bldg. u. Bestandigkeit zuerst des Monochromkollagenats. E r 
bestimmt in soincn Verss. die Chromaufnahme von Hautstucken m it Hilfe der Methode 
von C a r in i  (Ann. Societes Chimica Milano 1903—1904) mit der hydrostat. Wage u. 
den Grad der Bestandigkeit an der Schrumpfungstemp. des erlialtenen Leders nach 
POWARNIN. Bei der Behandlung der Hautstiieke m it einer 3°/0igen Chromalaunlsg. 
steigen Chromaufnahme u. Schrumpfungstemp. rasch u. annahernd parallol an bis 
zu einer Schrumpfungstemp. 91—92°, dann ycrlangsamt sich der Anstieg (Alterung). 
Konzentrationserhohung der Gerblsg. beschleunigt die Cr-Aufnahme, ist aber von 
geringerem EinfluB ais die Zeit. Zum Vcrfolg der Bldg. der Polychromkollagenate 
benutzt Vf. ais Gerblsgg. 16%, 33%, 50°/o u. 67% bas. Chromsulfatlsgg. Bei der 
16% bas. Gerblsg. (5%ig) erfolgt Gerbung bis zur Schrumpfungstemp. 108— 110° unter 
Bldg. eines Gomisches von Di- u. Trichromkollagenat (das Leder enthalt 8,4% Cr2 0 3, 
wahrend nach W iL S O N s Thcorie fiir das Dikollagenat 6 ,8 %  u. fiir das Trikollagenat 
10,1% zu erwarten waren). — Die Gerbung m it einer 33% bas. Lsg. entspricht etwa 
der n. Chromgcrbung. Sio steigt rasch an bis zu einer .Schrumpfungstemp. 120°, 
dann erfolgt je nach der Menge des benutzten Gerbmittels u. der Gerbdauer nur noch
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eine geringe Zunahme der gebundenen Cr-Menge. Das erhaltene Leder besteht haupt- 
siichlich aus einem Trichromkollagcnat (9,7°70 Cr2 0 3). Eine 50% bas. Gerbbriihe 
ergibt eine betrachtliehe Besohleunigung der Gerbung u. eine Schrumpfungstemp. 
von 130°. Der Gr„03 -Gch. entspricht ungefahr dem eines Tetraehromkollagenats. 
Dio m it einer 6 6 %  bas. Chromsulfatlsg. erhaltene Kurve zeigt eine weitere Be- 
schleunigung der Cr-Aufnahme u. eine endliche Schrumpfungstemp. von 134—138°, 
das erhaltene Leder entspricht einem Heptachrom kollagenat.. Das Octochrom- 
kollagenat der W lLSO N schen Theorie laBt sich nur nach monatelanger Gerbung 
erhalten.

Aus dem Ergebnis der Unterss. zieht Vf. folgende Schliisse: Es handelt sich bei 
der Gerbung m it gewóhnlichen oder bas. gemachten Chromsulfatlsgg. um einen ehem. 
ProzoB; die W iderstandskraft des Lcders gegen Schrumpfen in der H itze nim m t 
m it der Basizitat der Gerblsgg. zu (Bestatigung des GuSTAVSONschen Ansichten, 
nach denen die Haftfestigkeit der Chromkomplexe auf der Faser durch die mehr oder 
minder groBe K om plexitat der bas. Chromsulfate bestimmt wird); die Alterungs- 
erscheinungen bedeuten einen t)bergang der Chromkomplexe in hohere Kollagenate 
unter Verminderung des Sauregelialts. (Journ. In t. Soc. Leather Trades Chemists
11 [1927]. 531—50. Torino, Lab. der Concerie Italiane Riunite.) S t a t h e r .

G. A bt, Die Enthaarung mittels von Schimmelpilzen erzeugłer Enzyme. Vorlaufige 
Unlerswliungen und technische Verwendungsmoglichkeiten. Eine Reihe von Schimmel
pilzen erzeugt proteolyt. Enzyme, die an tier. H aut Haarlockerung zu bewirken ver- 
mógen. Vf. fand, daB eine bestimmte Gruppe Schimmelpilze sieh zur Erzeugung 
eines haarlockernden Enzyms ganz besonders eignet, u. zwar vor allem der in der 
N atur weitverbreitete Asparagillus oryzae u. einige yerwandte Pilze, A. effusus, 
A. parasiticus, A. ochraeceus, A. flavus. Rein empir. gelang es, einen Stamm des 
A. oryzae ausfindig zu maeben u. zu ziichten, der eine zur Haarlockerung besonders 
wirksame Protease zu erzeugen vermag u. daraus unter dem Namen ,,P illan“ ein 
zur Enthaarung von H auten bestimmtes Enzym praparat herzustellen. — Die Pro
tease des A. oryzae is t in  W. 11., w irkt bei niedrigeren Teinpp. ais Pankreatin, unter- 
halb 18° wird sie unwirksam. Um in der Entliaarungsfl. eine zu starkę Yermehrung 
der m it der H au t eingebrachten Bakterien zu yerhindern, werden dieser am besten 
4% 0  Borsaure u. 4— 8 %„ Natrium bicarbonat zugesetzt. Eine geniigende Haarlockerung 
liiBt sich bereits nach einigen Stdn. erreichen; sie wird noch erleichtert, wenn die 
H aut zuvor je nach (Jualitat 24 Stdn. in  cin Bad von 2—4%„ Soda bei einer Temp. 
von mindestens 20° eingelegt, 24 Stdn. gewaschen u. einige Stdn. in einer schwachen 
Natrium bicarbonatlsg. entschwellt wird. Ais Aktivitatszone fiir die haarlockerndc 
Protease stellt Vf. den Bereich zwischen pn =  6,0 u. 8,0 fest, wobei nach Verss. an 
Casein das Wirkungsoptimum bei p a  =  6,5—7,0, an H au t dagegen etwa bei ph =  8,0 
gefunden wurde.

An histolog. Schnitten der m it der Protease des A. oryzae entliaarten BlóBe stellt 
der Vf. fest, daB, wie bei einer gut gebeizten H au t Haare u. Epidermis vóllig entfernt 
sind, die elast. Fasern in  der Narbenschicht nur in  yernńndertem Umfang noch vor- 
handen sind u. das Kollagenfasergewebe geniigend aufgelockert ist. Die Faser selbst 
scheint durch die Protease n icht s ta rk  angegriffen zu werden. Eine Best. des bei 
der Enthaarung in Lsg. gegangenen N gab nach 24, 48 u. selbst 72-std. Einw. keine 
Erholiung des N-Geh. gegeniiber dem Zeitpunkt der eben geniigenden Haarlockerung. 
In  Verss. m it H autpulver konnte Vf. feststellen, daB der Angriff des Kollagens durcli 
die Protease des A. oryzae von einer vorausgehenden Anderung des Kollagens abhiingt 
u. wahrend der zur Haarlockerung nótigen Zeit bei 30° nur sehr gering ist. E r ist 
geringer ais bei Verwendung von Pankreatin, doch kann bei erhóhter Temp. die Wrkg. 
der A.-oryzae-Proteaso iiber die des Pankreatins gesteigert werden. — Es folgt eine 
Beschreibung der tcchn. Verwendungsmóglichkeiten u. Vorziige des neuen Ent- 
liaarungsvcrf. (Journ. In t. Soc. Leather Trades Chemists 11 [1927]. 520—30; Halle 
aux Cuirs [Supp. techn.] 1928. 9—22.) S t a t h e r .

A. Gansser, ScMdliche Einjliisse bei der Behandlung der Dasselfliegenlarven mit 
chemischen Mitteln und beim Abdasseln. Toxikologie und Pruxis. Vf. halt dio von 
A. P e t e r  (Berliner Tierarztl. Wochenschr. 1927. 645. 769) vorgeschlagene Bekampfung 
der Larven der Dasselfliege m it einer phenollialtigen Salbe fiir nicht ganz ungefahrlich 
u. yerteidigt die Unschadlichkeit von Tabakabkochungen fiir diesen Zweck. Verss. 
iiber die abtCtende Wrkg. yerschiedener M ittel auf die ausgedriickten Larven sind nur 
dann maBgebend, wenn die Laryen unter besonderer Yorsicht zur Yermeidung innerer
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Verletzungen (am besten aus der Fleischsoite friscli abgezogener Hiiute) ausgedriickt 
wurden. (Cuir techn. 21. 32—33.) St a t h e r .

— , Eine neue Gcrbstoffquelle‘t Hinweis auf den Gerbsfcoffgehalt des Wurzolholzes 
des in Florida wachsenden Palmetto-Gestriipps u. seine Verwcndbarkeit in  der Gerberei. 
(Hide and Leather 75. N r. 2. 25—26.) St a t h e r .

F. Heim de Balsae und A. Deforge, Beitrag zum Studium, der gerbstoffhaltigen 
Rinden Madagaslcars. Ubersicht iiber die gerbstoffhaltigen Rinden Madagaskars, ihren 
Gerbstoffgeb. u. ihre Eigg., sowie die eventuelle Verwendbarkeit in der Gerberei oder 
zur Extraktfabrikation. (Cuir techn. 21. 47—50. Journ. In t. Soc. Leather Trades 
Chemists 11 [1927]. 551—58. Autcuil-Boulogne.) St a t h e r .

Leopold Pollak, Neue Gerbmaterialien und Hilfsstoffe fiir  die Lederindustrie. 
(Vgl. C. 1921?. I. 2702.) Pitoil A , B, G der Fa. J a c k s o n  u . Co., Brocklyn sind Nach- 
gerbungs-, Fiill- u. Appreturextrakte fiir Sohl-, Vache- u. Brandsohlleder. Pitoil A 
h a t einen Gerbstoffgeb. von ca. 10% u. ist direkt ais Naehgerbeextrakt yerwendbar, 
die Marken B  u. G enthalten nur sehr wenig Gerbstoff. W ahrend Pitoil B  m it pflanz- 
liehen Gerbeextrakten gemiseht auch ais Nachgerbungsmittel Verwendung finden kann, 
muB Pitoil G ais Appreturmittel angesprochen -werden. Samtliche drei Marken ent
halten keine Sulfitcelluloseextrakte. (Gerber 54. 11— 1 2 .) St a t h e r .

O. Dujardin, Die Basizitdt von Chrombruhen. Erlauterung der yerschiedenen 
Ausdrucksmdglichkeitcn fiir den Basizitiitsgrad von Chrombriiben (F r e i b e r g , P r o c t e r  
S c iio r l e m m e r ) u . ihre Umrechnung ineinander, sowie -cabellar. Ubersicht iiber die 
zur Herst. einer Chrombriihe bestimmten Basizitatsgrades notigen Chemikalienmengen. 
(Cuir techn. 21. 13—14. Ecole de Tannerie de Liege.) St a t h e r .

Louis Meunier und Charles Castellu, Die syntheiischen Gerbstoffe. (Cuir techn.
21. 3—9. — C. 1928. I . 873.) S t a t h e r .

M. H. Goldman und C.C. Hubbard, Reinigen von Pelz und Lederbekleidungs- 
sliicken. Yff. beschreiben ein neues Reinigungsverf. fiir Pelz u. Lederbekleidungsstiicke 
unter Venvendung einer Lsg. von Paraffin in Naphtha. Bei einer solchen Reinigung 
bleibt der urspriingliche Gehalt an atherlóslichem F e tt fast vollstandig erhalten, es 
t r i t t  kein „Ausbluten“ gefarbter Stoffe ein u. Aussehen u. Geschmeidigkeit werden 
nicht geschadigt. Die Vff. geben ausfiihrliche Arbeitsvorschriften fiir die Reinigung 
weiBer u. bunter Raucliwaren, pelzbesetzter u. lederner Bekleidungsstiicke u. weiBer
u. gefarbter Handscliuhe. (Dpt. Commerce. Technological Papers Bureau Standards 22
[1927]. Nr. 360. 15 Seiten Sep.) S t a t h e r . .

E. Schell, Remdierte Analysenmethoden der Am. Leath. Chem. Assoc. (Vgl. C. 1928.
I. 623.) (Cuir techn. 21. 37—41. 62—67.) St a t h e r .

Helmuth Schering, t)ber den SpektrodensograpJien nach Goldberg. Vortrag. gibt 
eine Bcschreibung der Konstruktion u. Handhabung des von G o l d b e r g  u . Ca l l ie r  
konstruierten App. zur Aufzeichnung der opt. Dichte oder des Riickwerfungsvermogens 
gefarbter Objekte in den yerschiedenen Spektralbereichen u. besprieht die Verwendungs- 
móglichkeit ais Farbmesser speziell bei Leder. (Gerber 54. 9—10. 17—18. 
Berlin.) S t a t h e r .

A. Jamet, Die Veruiendung von Chromalaun an Stelle ton Chromchlorid zur Chro- 
mierung des Hautpulvers bei der offiziellen quantitativen Gerbstoffbestimmungsmethode. 
Die bei der quantitativen Gerbstoffanalyse auftretenden Differenzen sind groBenteils 
auf den yerschiedenen Alkalitiitsgrad der benutzten Hautpulyersorten zuriickzufiikren. 
Vf. untersucht den EinfluB der Chromierung von Hautpulyer, das auf die yerschiedenen 
pn-Werte von 3—9 gebracht worden war, m it Chromsulfat- an Stelle Chromchlorid- 
lsgg. auf die Einheitlichkeit der m it diesem Hautpulyer bei einem Kastanienextrakt 
erhaltenen Nichtgerbstoffwerte. W ahrend die Nichtgerbstoffwerte bei m it Chromsulfat 
ehromiertem Hautpulyer yersehiedener Alkalitatsgrade entsprechend ph == 3—9 eine 
Maximaldifferenz von 0,58% aufweisen, betragt diese bei don m it Chromchlorid be- 
handelten Hautpulyern 2,25%. Chromierung des Hautpulyers m it Chromsulfat an 
Stelle Chromchlorid ermdglicht eine grofiero Konstanz der Analysenresultate. — Auf 
Grund der ermittelten Kuryen der Nichtgerbstoffwerte werden die Resultate der Gerb- 
stoffanalysenkommission der S. I. C. I. C. von 1922 u. 1927 besprochen. (Cuir techn. 
21. 34—36. Ecole Franęaise dc Tannerie.) S t a t h e r .

E. Stiasny, Bericht der Kommission fiir qualitative Gerbstoffpriifung. Ubersicht 
iiber die in  den Jahren 1925 u. 1926 erschienenen Arbeiten, die fur die qualitative 
Priifung von Gerbstoffen u. Gerbmaterialien von Bedeutung sind. (Ledertechn. Rdsch. 
20. 14—17.) S ta th e r .



1608 H h i v . P h o t o g r a p h ie . 1928. I.

Philip C. Donner, Summit, New Jersey, V. St. A., Karrotieren und Be.h-a.nddn 
von Pdz: Man behandelt Pelzhaare m it einer wss. Lsg. von HNO, u. Tannin von 1 bis
16 Bó., worauf die H aare getroeknet u. verfilzt werden. (A. P. 1 6 2 5  4 5 8  vom 28/4. 
1925, ausg. 19/4. 1927.) __________________  S c h u t z .

[russ.] P. Pawlowitscli, Gerbextrakte. Rostow a. Don: Nordkaukas. Ledersyndiknt.
1928. (192 S.)

XXIV. Photographie.
Liippo-Cramer, Zur intermittie.re.nden Belichtung. Yf. referiert iiber die Unterss. 

von Davis (C. 1 9 2 7 . I. 553). (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photoehein. 
2 5  [1927]. 61—64.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli, Versuch zu einer Hypothese des lalenten Bildes. (Ztsehr. wiss. 
Photogr., Photophysik u . Photochem. 2 5 . 65—78. — C. 1 9 2 8 . I .  626.) L e s z y n s k i

Liippo-Cramer, Farbstoffwirkungen bei Schleierreaktionen. Bei der Unters. der 
Schleierwrkg. saurer Bromidlsgg. stellte sich eine auffallende Indifferenz orthoehromat. 
Emulsionen heraus. Die systemat. Unters. ergab, daB die Schleierwrkg. durch sensi- 
bilisierende Farbstoffe herabgesetzt werden kann. Ebenso erweisen sich angefarbte 
P latten  ais indifferent gegen H ,0 2. Der Schutz durch desensibilisierende Farbstoffe 
is t zwar durchgreifender ais der durch sensibilisierende, doch handelt es sich nur um 
einen graduellen Unterschied. Dagegen wirken bei der Behandlung belichteter P latten 
mit, saurer Bromidlsg. nur Desensibilisatoren. Bei hochempfindlichen P latten w irkt 
die saure Bromidlsg. n icht nur stark  schleiernd, sondem im weiter fortgeschrittenen 
Teil der Schwarzungskurve auch weitgehend zerstorend. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photo
physik u . Photochem. 2 5 . 121— 28.) L e s z y n s k i .

Kurt Jacobsohn, Untersuchungen iiber Hypersensibilisierung. Bei Hyper- 
sen$ibilisierungsverss. erwies sich die Pinaehromviolell-Pinachrom-'bl\s,ch\mg ais geeig- 
netster Sensibilisator. Durch Zusatz von NH4OH konnte die Empfindlichkeit auf das
4- bis 5-fache, durch Zusatz von NH4OH -f- AgCl auf das 6 - bis 7-faehe erhóht werden. 
Es wurde ferner festgestellt, daB bei Nachtaufnahmen die Empfindlichkeit durch Vor- 
belichtung noch weiterhin (bis auf das 12- bis 14-fache) gesteigert werden kann. Die 
Hypersensibilisierung gewohnlieher (nicht sensibilisierter) u. die panchromat. Emulsionen 
fuh rt prakt. zu dem gleichen Ergebnis, es is t aber billiger, bequemer u. sicherer, von 
panchromat. Emulsionen auszugehen. Die prakt. Ausfiihrung ist neuerdings durch 
eine von I ll g e  konstruierte Maschine wesentlich Yereinfacht worden, die die Hyper
sensibilisierung wie die Vorbelichtung automat. vornimmt, so daB die GleichmaBigkeit 
gewahrleistet ist. Die H altbarkeit hypersensibilisierter Filme ist gering. (Photogr. 
Industrie  26 . 56—62. Berlin.) LESZYNSKI.

Johana Krum, E in  Entwicklungspapier mit Naluroberfldche. Vf. beschreibt
das neue Gevaert-Vittes-Papier. Es handelt sich um ein AgCl-Entwicklungspapier, 
bei dem unter Vermeidung der iiblichen Barytschicht die Emulsion auf reinem, holz- 
freiem Rohpapier aufgetragen ist, so daB die S truk tur des Papiers in den Lichtem  wie 
auch in den Schatten sichtbar hervortritt. Das Papier laBt das Erreichen der ver- 
schiedensten Tóne durch direkte Entw . sowie Umtonung zu. (Photogr. Korrespondenz 
64- 8 —10. Bln.-Charlottenburg.) LESZYNSKI.

A. Lumiere, L. Lumiere und A. Seyewetz, Fehler bei der Glycin-Stand-
entuńddung. (Brit. Journ. Photography 75. 64— 65. — C. 1928. I. 783.) L e s z y n s k i .

Fr. Burki, Vber Versuche mit Eydrosulfit und Rongalit. Der Inhalt der Arbeit
ist im wesentlichen schon (C. 1 9 2 8 . I. 628) m itgeteilt worden. Nachzutragen bleibt, 
daB eine Hydrosulfit- oder Rongalithg. die Fahigkeit hat, Se aufzulósen u. dam it eine 
nahezu neutrale, farblosp u. geruchlose F l. zu bilden, die ein ausgezeichnetes Tonbad 
sowohl fiir Tageslicht, ais auch fiir K unstlichtpapier darstellt. (Photogr. Korrespondenz 
6 4 . 16—17. Basel.) L e s z y n s k i .

Printftd in oerman; SchluB der Redaktion: den 27. Februar 1928.


