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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
Avery A. Ashdown, James Mason Crafts. Nachruf. (Journ. chem. Education 

5. 911—21. Cambridge [Mass.], Inst. of Technology.) B ó t tg e r .
J. F. T., Albin Haller. 1849—1925. Naohruf. (Proeeed. Roy. Soe., London. 

Serie A. 118- Nr. 780. I—III.) Stamm.
Robert Saxon, ZJnmillelbarere Wege zu chemischer Schulung. Es werden einige 

einfaclie u. instruktive Verss. beschrieben, die Vf. besonders geeignet erscheinen, 
im Anfanger die Freude am chem. Experimentieren zu wecken. (Chem. News 137. 
50—52. 68—70.) R. K. M u l l e r .

J. H. Reedy, Ziele und Ihhalt des elementaren Ilochsćhullelirgangs iiber ąuanti- 
łałive Analyse. (Journ. chem. Education 5. 937—45. Urbana [111.], Unrr.) B o t tg e r .

Rogers D. Rusk, Die Kcmbinalion vcn Wassersloff und Sauersloff durch elek- 
trische Entladungen. In  Vorverss. wird festgestellt, daC Aquivalentgemische von H 2 
u. 0 2 bei Drucken unter 30 mm nicht explodieren. Es wird der Druckabfall m it der 
Zeit in  2: 1-Gemischen in der GeiBlerróhre, in elektrodenloser Entladung u. im Nieder- 
spannungsbogen untersucht. In  der GeiBlerróhre erfolgt logarithm. Druckabfall, in 
elektrodenloser Entladung scheint die Ionisation schwacher zu sein, im Niederspannungs- 
bogen lieBen sieh katalyt. Einfliisse nicht vermeiden. Durch 0 2-t)berschuB wird die 
Kombinationsgeschwindigkeit in der GeiBlerróhre erhóht, durch H 2-t)berschuB ver- 
ringert. Die Zahl k der pro Ionenpaar gebildeten W.-Moll. ist bei geringen Drucken 
wesentlich kleiner ais 1 (bei 0,1 mm z. B. in 400 ccm 0,12), steigt aber m it steigendem 
Druck. Aus dem Druck, bei dem k sich der Einheit nahert, laBt sich die zwischen Mol.- 
StóBen verlaufende Zeit auf die GróBenordnung der Lebensdauer eines angeregten 
H-Atoms schiitzen. Vf. nimm t danach einen gegeniiber der Ionisation sekundaren 
Anregungsvorgang ais Kombinationsausloser an. (Phj'sical Rev. [2] 32. 287—92. 
Naperyille, 111.) R. K. M u l l e r .

A. Caress und E. K. Rideal, Chemische Reaktionen von Kohlenozyd und Wasser
sloff nach einer Elektronenbombardierung. Nach der friiher beschriebcncn Methode 
(C. 1927. II. 1928) wird die Druckanderung in  einer mit CO oder CO/H2-Gemisch 
gefullten, m it fl. Luft gekiihlten Dreielektrodenróhre bestimmt. Reines CO wird 
vom Gliihdraht allein nicht merklich zersetzt. Die Zers. in C u. C 02 beginnt bei 
ca. 14 Volt u. bleibt konstant bis 19 V; bei 20 V licgt eine zweite krit. Spannung, 
bei der die Źers.-Geschwindigkeit stark zunimmt; weitere krit. Spannungen sind 
bei 32 u. 40 V angedeutet. CO +  H„: Druckabnalime schon ohne Spannung, offen- 
bar infolge Bldg. von H-Atomen am Gluhdraht. Diese werden teils ais solche aus- 
gefroren, teils bilden sie m it H 2 Formaldehyd; die Rk. CO +  2 H  =  HCOH erfolgt 
scheinbar ohne jeden Katalysator. Bei Gebrauch von Oxydkathode, die nicht so 
stark erhitzt zu werden braucht, kann die Bldg. von HCOH aus CO u. molekularem H 2 
beobachtet werden; sie beginnt erst bei 14 V ; weitere krit. Spannungen 20 u. 30 V. CH4, 
W., C oder CH3OH finden sieh nicht unter den Prodd. Die Zahl der umgesetzten Moll. 
pro Elektron: bei der CO-Zers. von 0,016 (17 V) bis 0,40 (50 V); bei der Rk. CO +
H , =  HCHO von 0,018 (17 V) bis 0,93 (50 V) (Rk.-GefaB 1340 ccm; Elektronenstrom
0,35 rnAmp.) Die erste krit. Rk.-Spannung (14 V) wird m it der Ionisierungsspannung 
des CO (14,3 V) identifiziert; fiir die 20 V-Stufe wird eine Beziehung zur zweiten 
Anregungsspanmmg des CO-Ions (CO+ — >- CO++ im Zustand 2-S) vcrmutet. 
Eine Deutung des Rk.-Ganges wird durch Annahmc einer Bldg. von Mol.-Hófen 
um die CO-Ionen versucht, die demnach bei angeregten CO-Ionen im 22<S'-Zustand 
besonders groB sein sollte. Eine einfache Dissoziation des CO in C u. O bei Erreiehung 
der Dissoz ationsspannung tr i t t  nicht ein. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 
120. 370—85.) R a b in o w it s c h .
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J. C. Mc Lennan und Gilbert Greenwood, Ober die Zersetzung von Ammoniak 
durch sclmelle Elektronen. Die Wrkg. von schnellen Elektronen auf NH*3 wird mit 
Hilfe einer CoOLIDGE-Elektronenróhre untersucht, so daB das Gas in  keine Beriihrung 
m it dem Gluhdraht kommt. Es wird die Druckzunahme in einem NH3-GefaB bestimmt, 
in das die Elektronen durch ein Metallfenster eintreten. Unter 70 Ivilovolt ist keine 
Zers. zu beobacliten, was wabrseheinlich auf die Unfahigkeit der langsameren Elek
tronen zuriickzufiihren ist, das Metallfenster zu durchdringen. Von 80— 165 Kilo- 
volt (obere Versuehsgrenze) ist die naeli fortgesetzter Bombardierung erreiohbare 
Grenzkonzentration der Zerfallsprodd. eine lineare Funktion der Spannung. Der 
Dissoziationsgrad nimm t ab m it zunehmender Dichte des Gases (Verss. zwischen
0.68 u. 4 mm NH3-Druck). Die Extrapolation der absoluten G e s e h w in d ig k e i t  d e r
Z e rs . auf den Zeitpunkt t =  0 ergibt aber einen vom Druek unabhangigen Wert, 
d. li. pro Elektron gegebener Gesehwindigkeit wird im ersten Augenbliek der Zers. 
stots die gleiche Anzahl NH3-Moll, zersetzt. Da die Gesehwindigkeit des Zerfalls 
demnach druckunabhangig ist, die der Wiedervereinigung aber m it zunehmendem 
Druek waehsen muB, so ist es verstandlich, daB das Gleiehgewieht sich bei kleinem 
Druek auf die Seite des Zerfalls verschiebt. Direkte Verss. m it Zusatz von iiber- 
scliussigem H 2 u. N , zeigten aber, daB entgegen dem gewóhnlichen Massenwirlcungs- 
gesetz nur H 2 die Gleichgewielitsmenge des NH3 herabsetzt, N2-Zusatz diese viel- 
mehr erh5ht. Die Anfangsgeschwindigkeit der Zers. wird durch H 2 herabgesetzt, 
durch N2 nicht beeinfluBt. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 120. 283 bis 
295.) ” R a b in o w it s c h .

Wilhelm Jander, Beaklionen im  festen Zustande bei hólieren Temperatur en.
IV. Mitt. Ober die bei Beaklionen zwischen basischen und sauren Oxyden und Carbonaten 
auftrelenden Terbindungen und iiber die Art der Verbindungsbildung. (III. vgl. C. 1928.
1. 1134.) Reagieren 2 Komponenten, z. B. bas. u. saure Oxyde oder Carbonate, im
festen Zustande miteinander, so bildet sich an ihrer Beriihrungsflache eine Rk.-Sehicht, 
in  diesem Falle eine Verb., in der sich eine oder beide Komponenten bis zum gewissen 
Grade auflosen. Um den Rk.-Verlauf nalier zu untersuchen, erhitzt man die Bestand- 
teile in verscliiedenen Mischungsverhaltnissen langere Zeit auf bestimmte Tempp., 
analysiert das Rk.-Prod. auf den Geh. an freien u. gebundenen Komponenten u. er- 
m ittelt auf diese Weise das Mol.-Verhaltnis, in dem sie sich in  der Verb. befinden. — 
In  den Systemen: BaCOz +  W 03, CaC03 +  W 03, SaC 03 +  MoOz, PbO +  W 03, 
PbO +  M o0 3 geht die Rk. so vor sich, daB die Verbb. B aW 04, GaWO4, BaMoOi , 
PbWÓ.i, PbMo04 entstehen, in  denen sich die eine Komponente etwas auflóst. Diese 
ist der Reihe nach: W 03, W 03, Mo03, PbO, PbO. Im  System: BaC03 +  S i0 2 bilden 
sich 2 Verbb.: Ba2SiOi u. B a S i0 3. — Es werden Grundbedingungen aufgestellt, 
unter denen sich die Rkk. im festen Zustande abspielen konnen, u. fur die vorliegenden 
Systeme die Auflockerungswarmen berechnet. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 174.
11—23. Wurzburg, Chem. Inst. d. Univ.) BLINOFF.

B. Topley und J. Hume, Die Kinetik der Zersetzung von Calciumcarbonat- 
hexahydrat. (Vgl. C. 1927. II. 3.) Die dilatometr. Unterss. uber die Gesehwindigkeit 
der Zers. von CaC03-6 H 20  bei Beriihrung m it W. oberhalb 0° in  CaC03 (Calcit) u. 
H 20  werden fortgesetzt. Der Temp.-EinfluB wird genauer verfolgt. Die hohe Temp.- 
Empfindliehkeit des Systems ist lediglich auf den hohen Temp.-Koeffizienten der Rk.- 

' Gesehwindigkeit zuriiekzufuhren. Es wird nachgewiesen, daB die Rk. von einer be- 
grenzten Anzahl von „Kernen“ ausgehend fortschreitet. Es wird versucht, die Kinetik 
der Rk. theoret. zu erfassen. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 120. 211 bis 
221.) Stam m .

A. N. Kappanna, Kinetischer Salzeffekt. I. l>ie Reaktion zwischen Natriummono- 
chloracetat und Natriumthiosulfat. Vf. untersuehte die Reaktionskinetik zwischen Na- 
Monochloracetat u. jVa2S20 3 zwischen 50 u. 70° bei verschiedenen Konzz. In  t)ber- 
einstimmung m it der Theorie von B e o n s t e d  (C. 1923. I. 562) ergab sich konstant 
zunehmende Gesehwindigkeit m it zunehmender Gesamtionenkonz. Der Temperatur- 
koeffizient ha t denselben W ert 2 innerhalb onger Grenzen bei yerschiedenen Konzz. 
auf beiden Seiten von 60°. Der A ktm tatskoeffizient bei der gleichen Ionenkonz. andert 
sich nicht wesentlich m it der Temperaturzunahme zwischen 50 u. 70°. Die Wrkg. 
von 10 Neutralsalzen, KOI, N H fil ,  NaCl, LiCl, KNOs, A7/4iV03, N a N 0 3, K 2SOt , 
(N H ^S O i, Na2SOt , bei hohen Konzz. bis zu 2-n. wurde untersucht. Es ergibt sich 
folgende Reihenfolge der Ionen: K >  NH,]> Na>- Li u. C ^ K O ^  SO,,. (Journ. Indian, 
chem. Soc. 5. 293—98. Dacca, Univ.) K. W o l f .
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Ludwig Kaul, Aufnahme von Gasen durch Melalle. Darlegung der Ansicht des , \  
Vf. iiber die Rolle des Wasserstoffs im Silber u. Palladium. (Metallbórse 18. 1883 
bis 1884.) Sc h u l z .

J. Weerts, Bestimmung der Orientierung von AluminiumeinzelkrystaUen auf np- 
tischem Wege. Vf. besclireibt eine Versuehsanordnung zur Best. der Orientierung 
von Einzelkrystallen in scnkreeht auffallendem, polarisiertem Licht. Ausgewertete 
Messungen zeigen, daB durch Relaystallisation gewonnene Al-Einkrystalle vorzugs- 
weise in Rhombendodekaederlage orientiert sind. Bei dem Verf. von BRIDGMAN 
ist die Vorausetzung falseh, daB Spiegelnormale u. KrystallflachennormaJe parallel 
seien; der dadurch entstehende Fehler laBt sioh durch Berechnung des Fehlerwinkels 
auf Grund von Beobachtungen im Sonnenlicht ausschalten. Bei beiden Verff. ist 
die Giite der Glanzatzung von Bedeutung. Es wird die Genauigkeit der opt. Verff. 
diskutiert u. m it den róntgenograph. Methoden vergliclien. (Ztschr. techn. Physik 
9. 126—36. Charlottenburg, Techn. Hochsch., Festiglceitslabor.) R. K. Mu l l e r . )

O. Miigge, Einfache Schiebungen und Translationen am weiflen Z inn. (Vgl.
C. 1928. I. 2.) Die einfachen Schiebungen am weiBen Zinn, die von M a r k  u . P o l a n y i  
(C. 1924. I. 2491) nicht angegeben werden, konnen fiir die Verfestigung am Zinn  u. 
seine Translationen von ahnlicher Bedeutung sein, wie dies am Zink E. S ch m id  u. 
W a s s e rm a n n  (C. 1 9 2 8 .1. 2900) festgestellt haben. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont.,
A bt. A. 1928. 326.) E n s z l in .

M. Le Blano, K. Richter und E. Schiebold, Eine Priifung der Tammannsćhen 
Theorie der Resistenzgrenzen am System Gold-Kupfer. Aufstellung neuer Gesichtspunkte.
Im  AnschluG an die Arbeit von Le B l a n c  u . ROSSLER (C. 1925. I. 1933) wurden m it 
dem System Au-Cu Verss. angestellt, dessen Komponenten lediglich zwei verschieden- 
artige Atome sind u. das zur Erm ittlung von Resistenzgrenzcn nach T am m an n  wie 
fiir Róntgenunterss. wohl geeignet ist. T am m an n  hatte das Verh. von (Na,Ag)Cl u. 
(Cu,Au)-Misehkrystallen gegeniiber chem. Agentien esperimentell gepriift u. die Er- 
gebnisse ais einen Beweis fiir seine Resistenzgrenzentheorie angesehen. Nachdem 
dieser Beweis fiir das erstgenannte System einer strengen Nachpriifung nicht stand- 
gehalten hatte, ergibt vorliegende Arbeit Analoges fiir das System (Cu,Au). Bei den 
untersuchten Legierungen in dem Bereich von 0,400—0,600 Molenbruch liegen die 
nicht getemperten Legierungen angenahert auf der fiir die Mischkrystalle m it un- 
geordnetem Ersatz des Cu durch Au nach der Additivitatsregel gezeichneten Geraden, 
in t)bercinstimmung m it dem Befund yon JOHANSSON u. LlNDE (C. 1927. I. 2708). 
Auch die Legierung m it 0,600 Molenbruch, die getempert u. abgeschreckt wurde, liegt 
dicht in der Nahe der geraden Linie. Bei den getemperten Legierungen m it tetra- 
gonalem G itter andert sieli die Achse a fast proportional dem Cu-Geh. Die c-Achse 
dagegen nim m t in  diesem Gebiete sehr stark  ab u. dementsprechend auch das Vol. 
der Elementarzelle. Bei der Bldg. der tetragonalen Rrystallphase in diesem Bereich 
der molekularen Zus. ^vird somit die Mischungsregel nicht befolgt, es kommt eine ge- 
wisse Kontraktion des Gitters zustande. Im  Intervall m it etwa 0,750 Molenbruch 
weisen von den untersuchten Legierungen die getemperten Proben die Verb. Cu3-Au 
neben Mischkrystallen auf; auch die nicht getemperte u. abgeschreckte Probe zeigt 
neben der Hauptmenge der Mischkrystalle diese Verb. Die Róntgcnbilder weisen zwei 
Phasen, Mischkrystalle der Verb. u. ursprungliche Mischkrystalle auf, womit die Gitter- 
konstante im Einklang steht. Je  nach der Menge der nicht stochiometr. eingelagerten 
Atome ist zu erwarten, daB die Gitterdimensionen insbesondere das Verhaltnis der 
a- zur c-Achse sich iindern, wie es auch beobachtet wird.

Es zeigt sich, daB auch bei den edlen Legierungen im Anfang stets eine gewisse, 
wenn auch sehr kleine Cu-Menge durch die Saure herausgel. wird. Der Grund ist in 
der Oberflachenbeschaffenheit der Legierungen zu suchen: W alztcxtur — Bldg. neuer 
Krystalle beim Tempern — Rekrystallisationstextur oder vollig unregelmafiige Lage 
der Krystalle. Von einer scharfen Resistenzgrenze im ąuantitatiyen Sinne, unabhangig 
von Temp. u. A rt des Losungsm. kann weder nach der Menge der herausgelósten Kompo
nentę, noch nach der Lage der Resistenzgrenze die Rede sein. Die Erscheinung der 
Resistenzgrenzen laBt sich nicht von einer allgemeinen Theorie des Krystallwachstuma 
u. der Auflósung abtrennen. Die Auflosungsverss. am System Au-Cu m it Salpetersaure 
zeigen, daB die SchluBfolgerungen, die TAMMANN aus seinen Verss. gezogen hat, nicht 
stichhaltig sind. Die eingehenden Róntgenunterss. haben keine Bestiltigung der von 
T am m a nn  vorausgesagten n. Verteilung gebracht. (Ann. Physik [4] 86 . 929—1005. 
Leipzig, Univ.) K . W o l f .

117*
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Y. O kayam a, Versvche uber den autokałalytischen Verlauf bei Bildung und Re- 
dukłion des CuO. Zusammenfassung der bereits (C. 1928. II. 6 u. 845) referierten 
Unterss, (Ztschr. Elcktrochem. 34. 294—98. Berlin, Techn. Hochsch., Inst. f. 
physikal. Chem., u. Fukuoka, Japan.) B lo c h .

Joiann Heinrich Jakob Muller und Claude Servais Mathias Pouillet, Lclirbuch der Physik.
11. Aufl. Hrsg. von Arnold Eueken, Otto Lummer, E. Waetzmann. In 5 Bdn. Bd. 5,
HiŁlftc 1. Braunsck weig: Fr. Vieweg & Solin 1928. gr. 8°.

5. Physik der Erde und des Kosmos (einsclil. Relativitiitstheorie>. Hiilfte 1.
Physik der Erde. Hrsg. von Alired Wegener. (XVIII, 840 S.) M. 49.— ; Lw. M. 53.—.

H. A. Wilson, Modern physics. (Students’ physics, vol. 6.) London: Blackie 1928. (39G S.)
8°. 30 s.

At. A to m stru k tu r . R ad lochem ie . P ho tochem ie .
J. Stark, Folgerungen aus der ałomislischen Konstitution der Liclitenergie. (Vgl. 

C. 1928. I. [2356].) (Ann. Physik [4] 86. 1037—40. Ullersricht bei Weiden, Ober- 
pfalz.) L e s z y n s k i .

George P. Thomson, Die Wellen eines Elektrons. Zusammenfassender Vortrag 
iiber die Theorie von DE B r o g l ie  u . die experimentelle Begrundung der Wellen- 
natur des Elektrons. (Naturę 122. 279—82. Aberdeen, Univ.) R. K. Mu l l e r .

R. E ngeland, Bemerkung zu der Mitteilung von A . WeifSberger: Uber Dipol- 
momente symmełrischer Verbindungen m d  Cis-Trans-Isomerie an „einfacfien“ Bin- 
dungen. Die von W e is s b ERC.Ee  (C. 1928. II. 1061) diskutierte Pragę, ob die so- 
genannten Restyalenzen in  Verb. m it den Hauptvalenzen Veranlassung zum Auftreten 
von eis-trans-Isomerie geben konnen, ist nacb Ansicht des Vf. dureh die Verss. von 
Sc h lESINGER (C. 1926. I. 44) in  positivem Sinne entsehieden. (Physikal. Ztschr, 
29. 626.) L e s z y n s k i .

G. R. Levi, Kryslallographische Identitdt der beiden Formen des Quecksilberoxyds. 
Zuriiekweisung der K ritik  von K o l k m e ije r  (C. 1928. II. 1649). Neuaufnahmen an 
Einzelkrystallen der roten Form des HgO von mitr. kontrollierter Reinheit ergaben 
vollstandigc Koinzidenz m it Photogrammen des roten, zermahlenen u. des gelben Prod. 
Aueh die D. war fast ident.: gelbe Form 11,24; rote Form 11,19; aus den rontgeno- 
graph. Messungen berechnet 11,22. Kein Unterschied zwisehen n., iiber- oder unter- 
beliehteten Aufnahmen. (Gazz. ehim. Ital. 58. 417—18. Mailand, Univ.) K r u g e r .

G. W. Stewart, RontgenslraMenzerstreuung in  Flussigkeiłen: Vergleich der Iso- 
meren von normalem Heptan und einiger Kohlemtoffketten. (Ygl. C. 1928. I. 2693.) Die 
Róntgenunters. der fl. KW-stoffe M-ird fortgesetżt an Heptanisomeren (2,2,3-Tri- 
.mełhylbutan, 3,3-, 2,3-, 2,2-, 2,4-Dimethylpentan, 3-Athylpentan, 3- u. 2-Methylhexan), 
sowie an synthet. Decan, 2,2,3-Trimeihylpenlan u. 2-Methyl-2-hexylen. Fur n. K etten 
von 5—15 C-Atomen ergibt sich der Durchmesser durchgehends zu 4,64 A, die Ketten- 
lange zu L  =  (1,24 n  +  2,70)-10-8 cm (n =  Zahl der C-Atome) bei Annahme longi- 
tudinal paralleler Moll. von ąuadrat. Querschnitt m it einer Genauigkeit von < 1 % . 
Alle Heptanisomeren auBer 2-Methylhexan u. 3-Athylpentan haben nur 1,04 A gróCeren 
Durchmesser ais der n. KW-stoff. 2-Methylhexan h a t 2 yerschiedene Durchmesser,
3-Athylpentan ist symm. gegabelt. Vf. schlieBt aus seinen Ergebnissen, daG die Mol.- 
K etten der Isomeren yerdreht sind, z. B. durch Biegung. Ob die Anfugung zweier 
CHjj- Gruppen an ein C-Atom den Durchmesser um denselben Betrag erhoht, hangt 
davon ab, ob am nachsten oder ubernachsten C-Atom wieder ein CH3-„Z\veig“ sitzt. 
Bei 2-Methylliexan u. 2-Methyl-2-hexylen bewirkt die Anfugung einer CH3-Gruppe, 
daB 2 sjTnm. Zweige von je einer CH3-Gruppe entstehen. (Physical Rey. [2] 32. 153 
bis 161. Univ. of Iowa.) R. K. Mu l l e e .

Lewi Tonks, Bemerkung iiber thermionische Emission. Gegeniiber D a v iSSON 
u. Ge r m e r  (C. 1928. I. 295) betont Vf., daB seine friiher (C. 1927. II. 1133) mit- 
geteilte Berechnungsweise doch haltbar ersoheint, wenn man beriicksichtigt, daB 
Verss. uber Elektronenemission rmr dann iiber die Oberflaehenaufladungswarme 
eine Aussage gestatten, wenn die Elektronendichte im Gleiehgewicht m it einer aus- 
sendenden Oberflache dieselbe ist, gleichgiiltig, ob die Verdampfung bei konstanter 
Oberflachenladung erfolgt oder m it einer Oberflachenladung, die der yerdampften 
Ladung gleich u. im Zeichen entgegengesetzt ist. Es wird thermodynam. begriindet, 
daB die schlieBliehe Raumyerteilung immer dieselbe sein mnB. (Physical Rev. [2] 
32. 284—86. General Electric Co.) R. K . M u l l e r .
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H. B. Wahlin, Die kritischen Potentiale tion Metalldampfen. I. Kupfer. Die 
hier gegobenen W erte sind von dcnen der vorlaufigen Mitt. (C. 1928. I. 295) ein wenig 
verschieden, jedoch innerhalb der Versuchsfehlergrenze. (Physical Rev. [2] 32. 277 
bis 283. Univ. of Wisconsin.) R . K. M u l l e r .

A. Giintherschulze, Die Abhangigkeit des normalen Kathodenfalles der Glimm- 
entladung von der Gasdichte. (Vgl. C. 1928. II. 1650.) Vf. untersueht die Abhangigkeit 
des n. Kathodenfalls in He, Ne, Ar, 0„, I l2 u. N 2 yon der Gasdichte an einer Fe-Kathode 
von 11 cm Durchmesser u. 3 cm Dickc in einem groBen Rezipienten, so daB bei be- 
deutend geringeren Gasdrucken gemessen werden konnte ais bislier. Das Ahnlichkeits- 
gesetz l-] /j =  const (l — mittlere freie Weglange der Moll., j =  StromdieMe) ist 
bei keinem der untersuchten Gase genau erfiillt. (Ztschr. Physik 49. 473—79. Physik. - 
Tecłrn. Reichsanstalt.) L e s z y n s k i .

M. Reger und R. Seeliger, Vber die Slromdichte des normalen Kathodenfalls. II. 
(I. vgl. C. 1927. II. 1430.) Die friiheren Unterss. nach der Methode der „variablen 
Bedeckungsliinge“ werden erganzt durch Messungen der Abhangigkeit der Stromdiclito 
Yom Kathodendurehmesser an .Fe-Kathoden in H2 u. lig. (Ann. Physik [4] 86 . 1089 
bis 1096. Greifswald.) L e s z y n s k i .

E. Blechschmidt und A. V. Hippel, Kathodenzerstdubwngsprobleme. IV. M itt. 
Der Einfluf! von Materiał und Zustand der Katliode auf den Zerslaubungs-proze/3. (III. 
vgl. H ip p e l , C. 1927. I. 848.) Es wird die von H ip p e l  entwickelte Theorie der ICa- 
thodenzerstaubung en m te rt. Verdampfungsgeschwindigkeit u. Warmeableitung des 
Kathodenmetalls, sowie der EinfluB von Oberflachenschichten finden in  den Gleicliungen 
quantitative Beriicksichtigung. Es wird die Zerstaubungsintensitat unedler Metalle 
m it neuen, besseren Methoden untersueht. Bei allen Metallen, die m it sauberen Ober- 
flachen erhalten werden konnten, wie Zn, Cd, Sb, B i, Pb werden die theoret. Voraus- 
sagen bestatigt. Cd ist von den untersuchten Metallen das bestzerstaubende. Die 
Werte von Mg weisen eine ziemlieh hohe Unsicherheit auf, da die Wagungen infolge 
der geringen D. m it einem sehr groBen Fehler behaftet sind. Die aus der Schichtdieke 
berechneten Intensitiiten kónnen daher nur etwas iiber die GroBenordnung aussagen. 
Aber auch boi diesem Metali liegt der W ert in der erwarteten Riehtung. Bei A l  war 
eine Verdampfung m it den erreichbaren Tiegeltempp. nicht zu erzielen. 2 Tabellen 
bringen das Zahlenmaterial. (Ann. Physik [4] 86 . 1006—24. Jena, Univ. u. Berkeley 
[Cal.].) K . W o l f .

Joh. Koenigsberger, Ober die Wdrineenlwicklung im  Kalisalz durch das radio- 
aktive Kaliumisotop. Vf. berechnet fiir zwei yerschiedene Lagerungen des Kalisalzes 
(horizontale Schieht u. kugelformiger Kalisalzstock), die durch das radioaktiye K-Isotop 
bedingte Anderung des geotherm. Gradienten. Da der bereóhnete Zusatzgradient 
nur ca. 1,2% des n. Gradienten betriigt, kann man die Gradienten, die in u. iiber einigen 
Kalibergwerken rund um 20—50% hóher ais n. sind, nicht auf die radioakt. Umwand- 
lung zuruckfuhren. (Kali 22. 266—67. Freiburg, Math. Phys. Institu t. Univ.) G. Schm.

Minesaburo Akiyama, tlber die Kondensalion des Wa&serdarapfes auf den mit 
Aktinium  A  beladenen Atomen. (Vgl. C. 1924. II. 2632.) Vf. findet bei seinen Verss. 
m it den nach der Wilsonmethode sichtbar gemachten a-Śtrahlenbahnen von Ac-Em u. 
Ac A, daB einige Bahnen ganz dicht beieinander verlaufen, obgleich sie sehr getrennten 
Ursprung haben. Fast alle unter einem Druck von 53 cm Hg photographierten Bahnen 
erscheinen ais Paare, von denen ca. 23% von getrennten Punkten herruhren. Einige 
Ac A-Atome yerlieren in einer mit  W. iibersatt. Atmosphare nicht vollig ihre Ge- 
schwindigkeit, sondern bewegen sich in Riehtung des elektr. Feldes. Die Resultate 
lassen die Erklarung zu, daB die RiickstoBatome entweder nicht zu Kondensations- 
kernen werden kónnen oder daB sie groBero Dbersattigung benotigen im Vergleich 
zu den positiven Ionen. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 341—42.) G. S c h m id t.

R. T. Cox, C. G. Mc Ilwraith und B. Kurrelmeyer, Augenscheinlicher Beweis 
fiir die Polarisation eines fl-Slrahlbiindels. Vff. berichten iiber Polarisationsverss. mit 
/?-Strahlen, die in Analogie zu den Beugungsverss. der E lek tronen  durch einen K rystall 
(vgl. D a v is s o x  u . G e rm e r , C. 1928. 1. 1835) ausgefiihrt wurden, sowie zu den Polari- 
sationsverss. der Rontgenstrahlen durch doppelte Streuung von B a r k l a  untemommen 
werden. In  den Verss. der Vff. treten /3-Strahlen, die zweimal unter rechten W inkeln 
gestreut worden sind, in einen GElGERsehen Spitzenzahler. Ais /?-Strahlenquclle w rd  
1 mg R a benutzt. Der EinfluB der y-Strahlen des R a wird durch Yerwendung einer 
Ebonitzalilkam mer vermindert; wird aber bei den Ergebnissen beriieksichtigt. Die
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bei verschicdenen Stellungen der ersten Streuflache gewonnenen Resultate lassen die 
Hypothese, daB eino Polarisation der asymmetr. Elektronen durch doppelte Streuung 
vorliegt, ais sehr haltbar erscheinen. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 
14. 544-—49. New York Univcrsit;it u. Columbia Univ.) G. S c h m id t .

K. Donat und K. Philipp, Die Ausbeute beirn fi-Ruckstofi von Th B. Nach einer 
bereits mitgeteilten Unters. (C. 1928. I. 788) fandcn die Vff. beim /?-RiickstoB des 
Th B cine Ausbeute von 2—6,5% des theoret. Wertes. Die geringe Ausbeute wurde 
durch ein W iederrerdampfen der RuckstoBatome vom Auffiinger erklart. Durch Ab- 
kiihlung der Auffangflachen mittels fl. Luft auf genugend tiefe Tempp. wurde ein 
Festhaften der RuckstoBatome auf beliebiger Flachę erreicht. Bei einer Temp. von 
ca. —90° betrug die Ausbeute bereits 9—11%, bei ca. —-170° bis zu 33%. Verss. m it 
noch tieferen Tempp. ais den oben genannten sowie Beobachtungen iiber die Steigerung 
der krit. Kondensationstemp. m it zunehmender D. des Atomstrahls (vgl. E st e r m a n n , 
C. 1925. II. 2044) sind in Vorbereitung. (Naturwiss. 16. 513. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhelm-List. fur Chemie.) G. Sc h m id t .

E. Rupp, Bemerkungen zu R. v. Hirsch und R. Dopel'. „Die Axialitat der Liclit- 
emission und verwandte Fragen“. Bemerkung zu der Diskussion der Arbeit des Vf. 
(C. 1928. II. 621) iiber die Polarisation des Kanalstraldenlichtes durch v .  H ir s c h  u . 
D o p e l  (C. 1928.11. 1527). (Physikal. Ztschr. 29. 625—26. Góttingen.) L e s z y n s k i .

Chr. Gerthsen, Einzelstreuung von H-Kernen in  feslen Korpern. (Vgl. C. 1928. 
II . 10.) Durch Anwendung des GEiGERsehen Spitzenzahlers wird der Nachweis einzelner 
Kanalstrahlenteilchen ermoglicht. Bei der Unters. der Einzelstreuung von H-Kanal- 
strahlen wird die Winkelabhangigkeit der in verschiedene Riehtungen u. die absol. 
Zahl der in einen bestimmten Raumwinkel gestreuten Atonie gemessen. Die gefundenen 
W erte lassen sich gut durch die RUTHERFORDsche Streuformel wiedergeben. (Ann. 
Physik [4] 86.1025—36. Kiel, Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

P. Lukirsky, Comptonejfekt und Polarisation. Die zerstreute Sekundarstrahlung 
von harten Rontgenstrahlen (A =  0,07—0,1 A) hat fast durchgcliend hohere Wellen- 
lange, entsprechend der Berechnung nach dem COMPTON-Effekt. Die zerstreuten 
(modifizierten) Strahlen sind ebenso polarisiert, wie sie es nach der ldass. Streuung 
sein sollten. Dasselbe gilt von der Raumverteilung der Intensitat der gestreuten 
Strahlen. (Naturę 122. 275—76. Leningrad.) R. K. M u l l e r .

Charles S. Barrett, Die Streuung von Rontgenstrahlen durch Gase. (Vgl. C. 1928.
I. 1616.) Vf. bestimmt die In tensitat der in C02, Ar, Ov  N,Ł, He u. H i unter Winkeln 
von 20° bis 155° gestreuten Mo-Róntgenstrahlung. AuBer bei H , wird in allen Fal len 
eine wahrscheinlich ausschlieBlich auf Interferenz im Atom zuriickzufiihrende Zusatz- 
streuung festgestellt. Das (1 +  cos2 0)-Gesetz ist niclit erfullt u. die nach der D e b y e - 
schen Interferenztheorie bei H 2 zu erwartenden UnregelmaBigkeiten werden nieht beob- 
achtet. (Physical Rev. [2] 32. 22—29. Ryerson Lab., U nir. of Chieago.) L e s z y n s k i.

E. Rudberg, Geschwindigkeitsverteilung von Photoelektronen, die durcli weiche 
Rontgenstrahlen erzeugt werden. Die Strahlung einer 700-V-Rohre m it C-Anode, die 
wesentlich aus der Ka-Linie des C (275 V) besteht. fallt auf P latten aus verschiedenen 
Metallen. Die Geschwindigkeitsyerteilung der Photoelektronen wird mittels einer 
den Strahler zirkular umgebenden Elektrode bestimmt, von der die Photoelektronen 
durch allmahlich wachsendes Magnetfeld zuruckgehalten werden. Untersucht werden 
Ag, Cu, Al, C u. eine durchsichtige Ag-Sehieht auf Quarz. In  allen Fallen besteht 
die Emission aus einer Gruppe langsamer Elektronen (einige V) u. einer viel ldeineren 
Gruppe von Elektronen m it 200—280 V Geschwindigkeit. Letztere werden ais primare 
Photoelektronen (von der Ka-Strahlung des C erzeugt) gedeutet, erstere ais sekundare 
Elektronen, die von primaren im Metali erzeugt werden. Das Ergebnis stelit im 
Einklang m it den Beobachtungen an Elektronen, die durch Kathodenstrahlen erzeugt 
werden, aber im Gegensatz zu friiheren Beobachtungen an weichen Rontgenstrahlen, 
nach denen die Geschwindigkeitsverteilungskurve der Photoelektronen scharfe Maxima 
besitzen sollte. Ausgliihen der Emissionsplatte bei 400° bewirkt Verkleinerung der 
langsamen Emission um die Hśilfte (auBer beim Al); die sclinelle Gruppe wird kaum 
beeinfluBt. Die Ergebnisse werden ausfuhrlieh diskutiert. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 120. 385—422. London, King’s Coli.) R a b in o w it s c h .

Samuel K. Allison, Eine ezperimentelle Untersuchung der relativen Intensitaten 
der Róntgenlinien im  L-Spektrum des Urans. (Vgl. C. 1927. II. 2149.) Vf. miBt die 
relativen Intensitaten von 17 £-Linien des Urans. Die Abhiingigkeit der In tensitat J  
von der Spannung V laBt sich fiir L  a j gut durch die Formel J  =  G ( V — F0)1,8 wieder-
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geben. Die Linien -/3 y2 u. /J3 /?., sind von glcicher Intensitat, wahrend nach der Summen- 
regel ein Intensitatsverhiiltnis 2: 1 zu erwarten ware. Die Linien y„/?5 sind 17-maI 
intensiver ais die entsprechenden W-Linien, die im W-Spektrum vorhandenen Linien 
y4 fehlen beim U u. Th. (Physical Rev. [2] 32. 1— 11. Berkeley, Univ. of Cali- 
fornia.) L e s z y n s k i .

E. Hill und J. H. van Vleck, Ober die Quantenmechanilc der Itolationsucrschiebung 
von M ultipletu in  Molekulspeklren. (Physical Rev. [2] 32. 250—72. Univ. of Minne
sota.) R . K . Mu l l e r .

J. C. Mc Lennan, R. Ruedy und A. C. Burton, Untersuchung der Absorptions- 
speklren von Wasser und Eis, in  Bezielmng zu den Spektren der gropen Planeten. In 
den Spektren der groBen Planeten finden sich u. a. 3 Banden bisher unbekannten 
Ursprungs, im Grtin (5430 A) u. im R ot (6190 u. 7200—7260 A). Letztere fallt m it 
einer Wasserdampfbando zusammen, jedoch fehlen im Planetenspektrum andero 
bekannte Wasserdampfbanden. Vff. untcrsuchcn das Absorptionsspektrum von 
f l i i s s i g e m  W. (Sohichten bis 21,5 m). Die roten Absorptionsbanden stimmen 
m it denen in den Planetenspektren iiberein. Die griine Planetenbande findet im W.- 
Spektrum kein Analogon. Das Absorptionsspektrum yon Eis (bis 14 m) wird eben- 
falls ausgemessen; die Intensitatsmaxima sind gegeniiber fl. W. nach R ot verschoben. 
Die Planetenbanden kónnen nur durch fl. W., nicht durch Eis oder Dampf erklart 
werden (yielleicht durch sehr verd. Dampf bei sehr tiefen Tempp., was im Labora
torium nicht nachgepruft werden kann). Die griine Bandę 5430 A bleibt unerklart. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 120. 296—302.) R a b in o w i t s c h .

S. B. Ingram , Das Spektrum des Schwefels, S I I .  Das S II-Spektrum  wird 
durch kondensierte Entladung durch H 2S-Gas erhalten u. zwar bei niedrigeren Drueken, 
bei denen die Balmerserie zuriicktritt, m it grofier Intensitat. Es werden 183 Linien 
klassifiziert u. zwar werden 33 CJuartett- u. 36 Dubletterme gefunden u. den Elektronen- 
konfigurationen nach der Theorie von H u n d  zugeordnet. Das S  //-lonisations- 
potential wird zu 23,3 ±  0,1 V ermittelt. (Physical Rev. [2] 32. 172—78. Calif. Inst. 
of Techno!.) R. K. Mu l l e r .

K. T. Compton, J. C. Boyce und H. N. Russell, Das Spektrum des Argons 
im  auflersten Ultraviolett bei Anregung durch Jcontrollierle ElektronenstóPe. (Vgl. C. 1928.
I. 2696.) Mit Elektronen aus einer WEHNELT-Kathode (Spannungen bis 150 V) 
wird Ar unter etwa 0,05 mm Druck u. m it ca. 100 mAmp. angeregt. Bei diescr Art 
der Anregung scheinen immer nur einzelne Elektronen StóBe auszuiiben. Zwischen 
461 u. 1066 A werden etwa 88 Linien gefunden, darunter 20 Bogenlinien des Ar u. 
68 Linien des Funkenspektrums (offenbar alle Ar II), von denen 44 noch nicht bekannt 
waren. 37 Funkenlinien werden klassifiziert. Das Ionisationspotcntial ergibt sich 
zu 27,82 ±  0,05 V, woraus durch Addition des ersten Ionisationspotentials fur das 
Mindestpotential der doppelten Ionisation ein W ert 43,51 V folgt, gegeniiber einem 
experimentell gefundenen von 45,3 ±  1,5 V (bezogen auf die 3P 2-Grenze ais niedrig- 
sten Energiezustand von Ar III). (Physical Rev. [2] 32. 179— 85. Princeton 
[N. J.].) R. K. M u l l e r .

Yoshio Ishida, Der Starkeffekt bei sehr hokem Feld. Mit Eeldern bis zu 650 kV 
bei <  0,5 mAmp. erhalt Vf. bei He 1 7066 A u. Li 7. 6702 A Aufspaltungen nach 
violett hin, bei Ne treten komplizierte Bilder auf (vgl. nachf. Ref.). Das Intensitats- 
verhaltnis der p-Komponenten der H a-Linie (22: 65: 45) stim m t m it den Berechnungen 
von S c h r ó d i n g e r  besser iiberein ais S t a r k s  friihere Daten 1 :1 ,1 : 1,2. (Naturę 
122. 277. Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Res.) R. K. M u l l e r .

Yoshio Ishida, Uber die Serienbeziehungen des Neonspektrums. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die von Vf. untersuchten STARK-Effektbilder des Ne-Spektrums zeigen ge- 
wisse Abweichungen von dem PASCHEXsehen System. Uber die s-p-Kombinationen 
laCt sich noch nichts Genaueres sagen. In  den p-tf-Kombinationen wiederholen sich 
zwei Typen, ein unsymm. u. ein symm., immer wieder. Es zeigen sich einige deutliche 
Gruppen, die Quintetts u. Septetts zu bilden scheinen. (Scient. Papers Inst. physical- 
ehem. Res. 9. Suppl. Kr. 6. 1—3.) R. K. Mu l l e r .

A. Fowler und E. W. H. Selwyn, Weitere Untersuchungen uber das Spektrum  
des einfach ionisierten Kóhlenstoffs (C II ) .  In  Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
(C. 1924. I. 2069) wird das Spektrum des Kohlenstoffs unter verschiedenen An- 
regungsbedingungen (Funken zwischen Graphitelektroden in Luft u. H ,, Vakuum- 
bogen, GeiClerrohr m it C02, heiUer Vakuumfunken) untersucht u. die Linien des 
ersten Funkenspektrums ausgesondert (Tabelle yon ca, 75 Linien zwischen 2137 u.
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7236 A; 25 Linien zwischen 533,5— 1760,9 A; einige unsichere Linien im Zwischen- 
gcbiet). Die meisten Linien kónnen in das nach H u  ND zu erwartende Dublett- 
(Juartett-System eingcordnet u. cntsprechende Terme kónnen berechnet werden. 
(Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 120. 312—26.) R a b in o w i t s c h .

Gordon L. Locher, Zeitunterschiede beim Erscheinen der einzelnen Speklrallinien 
in  den Spektren der Alkalien und Erdalkalien. Mit Hilfe einer KERR-Zelle wurde 
die Zeit bestimmt, die zwischen dem Einsclialten der Potentialdifferenz u. dcm E r
scheinen von ca. 50 Spektrallinien von Na, Li, Ca, Ba, Sr, Mg, Cd, Zn u. N yerging. 
Sie war von der Grófienordnung 10-s Sek. Keine RegelmaBigkeiten konńten ent- 
deckt werden, auBcr da(3 die Linien eines Multipletts (mit einer Ausnahme) zu gleicher 
Zeit erschienen. Die Linien erscheinen oft friiher ais das Potential voll ausgebildet 
is t; ilire Ersclieinungszeit hangt von der Selbstinduktion, nicht yon anderen elektr. 
Bedingungen des Stromkrcises ab. (Journ. opt. Soc. America 17. 91—101. Houston 
[Texas], Rice Inst.) R a b in o w it s c h .

F. W. Loomis und R. W. Wood, Die Rotationsslruklur der blaugriinen Banden 
ton N a2. (Vgl. C. 1928. I. 2349.) Mit einem 7"-Plangitter in einem 40'-Spektro- 
graplien werden in Absorption die blaugriinen Banden des Na2-Spektrums dritter 
Ordnung gemessen. Es wird in t)bereinstiminung m it der Fluorescenzserie u. m it 
der Tlieorie von Mu l l ik e n  (C. 1926. II. 1242), die 1P— 1<S-t)bergange voraussagt, 
nur je ein P-, Q- u. -R-Zweig gefunden. Die Kombinationsbeziehungen gelten streng, 
bis auf einen zu kleinen P Q -R-Defekt. Aus den genaucn S-W erten ergeben sich die 
Tragheitsmomente des Mol. zu I a"  — 179,5-10~10 bzw. / 0' =  220,9-10-40 g-cm2, 
die Kemabstande zu r0"  =  3,08-10“8 bzw. r0' =  3,41 • 10-8 cm. Diese groCen Kern- 
abstande deuten auf schwachc Bindung im Mol. hin, die ja  auch durch die geringe 
Dissoziationswarme (1,0 bzw. 0,6 V) bestatigt wird. Die beobachtcte Verteilung der 
Schwingungsiibergange nach ihrer In tensitat stimmt m it der Berechnung nach 
F r a n c k  u . CONDON (vgl. C. 1927. I. 2631) gut uberein. E in Intensitatswechsel in 
den Absorptionslinien der Banden wird nicht beobachtet. (Physical Rev. [21 32. 
223—36. Tuxedo P ark  [N. Y.].) R. K. Mu l l e r .

Ilse Wyneken, Die Energieverteilung im kontinuierliclien Spektrum des Aluminium- 
TJnierwasserfunkens. Aus dem Vergleich m it der Energieverteilung des Kohlebogens 
wird die Energieyerteilung des Al-Unterwasserfunkenspektrums photograph.-photo- 
metr. bestimmt. E in Maximum bei 4500 A wurde, wenn es sich um einen reinen Temp.- 
Strahler handeln wurde, einer Temp. von 10 000° absol. entspreehen. Die ent- 
sprechende Kurye des schwarzen Strahlers yerlauft aber yiel flacher. Beim Vergleich 
von Al u. Cu konnte keine Abhangigkeit yom Elektrodenmaterial festgestellt werden. 
(Ann. Physik [4] 86 . 1071—88. Jena, Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

William F. Meggers und Bourdoń F. Scribner, Regelmapigkeiten im  Funken- 
spektrum des Hajniums (H f I I) .  An einer von B o h r  u. H e v e s y  dargestellten reinen 
///-Salzprobe wird das Bogen- u. Funkenspektrum  des Hafniums zwischen 2155 u. 
9250 A (1500 Linien) genau ausgemcssen; Wellenlangen sollen demnachst in den 
Scient. Papers des Bureau of Standards yeróffentlicht werden. Im  Bogenspektrum 
konnten noch keine RegelmaCigkeiten gefunden werden; dagegen -wurden im ersten 
Funkenspektrum (Hf II)  206 Linien ais Kombinationen von 16 .tiefen Termen m it 
27 hohen gedeutet u. m it inneren Quantenzahlen bezeiclinet. Wenn man aus den 
Spektren Ti I I  u. Zr I I  extrapoliert, so mufi man die tiefsten Terme im Hf I I  (0 u.
3050,9 cm-1) ais 2D  u. die nachsten vier (3644,5, 4904,9, 6344,6, 8361,8 cm-1) ais 
*F' deuten. (Journ. opt. Soc. America 17. 83—90. W ashington, Bureau of S tan
dards.) R a b in o w it s c h .

Joseph Valasek, Funkenspektren des Quecksilbcrdampfes. Es werden die An- 
regungsspannungen der Linien 2059, 2306, 2486, 2572, 2992 u. 3114 A durch Elek- 
tronenstoByerss. mittels der friiher (C. 1927. I I . 673) beschriebenen Apparatur be
stimmt. Es ergeben sich 108 V fur 2 Linien (2572 u. 3114) u. 118 V fur die iibrigen. 
Nach der Kla-ssifikation von L. u. E. B lo c i i  (C. 1924. I. 2069) gehóren diese Linien 
dem ^ -S pek trum , welches von D e j a r d i n  (C. 1927. I. 1552) ais das dritte Funken
spektrum, Hg IV, gedeutet wird. Die In tensitat der untersuchten Linien hangt linear 
von der Elektronenstromdiehte ab, was ais Beweis dafur angesehen werden kann, 
daC die Bldg. von H g+++ u. seine Anregung uberwiegend in einem Elem entarakt erfolgt. 
(Journ. opt. Soc. America 17. 102—06. Uniy. Minnesota.) R a b in o w i t s c h .

A. G. Shenstone, Das erste Funkenspektrum des Palladiums {Pd I I) .  Vf. gibt 
eine Analyse des P d  II-Spektrums, die yon der yon Mc L e n n a n  u . S m ith  (C. 1926.
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I I . 1733) gegobenon abweicht. Die Zeemaneffekte fiir eino Reihe von Linien werden 
gemessen. Die g-Werte stimmen ebenso, wie die Termintervalle nicht m it den L a n d e - 
schen W erten ubercin, auch zeigen sich Abweichungen von der HUNDschen Theorie. 
Vom sl i^-Term ausgehend, wird das Ionisationspotential 4 d9 — y  4 dfi zu 19,8 V 
berechnet. (Physical Rev. (2] 32. 30—38. Palmer Physic. Lab., Princeton Univ.) L e s z .

A. H. Pfund, Metallische Reflexion von Steinsalz und Sylvin im  exlremen Ultra- 
violett. In  einer im Original beschriebenen m it eincm Vakuumspektrographen in  Verb. 
stehenden Vakuumrohre werden die nach dcm Anstieg der Dispersionskurve im S ch u - 
MANN-Gebiet erwarteten Gebiete metali. Reflexion fiir NaCl u. KC1 gefunden. Die 
Messungen werden zur Best. der Wellenlangen der Resonanzschwingungen ausgewertet. 
In  guter t)bereinstimmung m it den Werten von H e r z f e l d  u . W o lf  (C. 1926. I. 
1110) ergibt sich fur NaCl: 1547 A u. fiir KC1: 1581 A. (Physical Rev. [2] 32. 39—43. 
J o h n s  H o p k in s  Univ.) L e s z y n s k i .

J. E. Purvis, Der Einflufl verschiedener Kerne auf die Absorptionsspektren 
organischer Verbindungen. (Ygl. C. 1927. II. 17.) Der EinfluB des Benzólkerns auf 
die Absorption organ. Verbb., der sich in der Erzeugung spezif. Absorption aufiert, 
■wird an D eriw . des Anilins, o- u. p-Kresols u. a- u. /3-Naphthylamins nachgcwiesen. 
Die Substanzen wurden in alkoh. Lsgg. m it dem Cd-Funkenspektrum untersucht. — 
Fonnanilid. 1 Bandę bei 7. 4150.— Phenylacetanilid absorbiert ahnlich (A 4100); Acet
anilid weist keine Bandę auf. — Oxanilid wurde im Dampfzustand untersucht. Bei 180° 
durclilassig bis 7. 2150; bei 220° Absorption bei 7. 2980—2320, bis 7. 2250 teilweise 
Absorption, bei 230° Tóllige Absorption von 7. 3100 an. — Nitroso-o-kresol u. Nitroso- 
p-kresol zeigen breite Banden, die sich aus dem farbigen bis ins ultraviolette Gebiet 
hiniiberziehen; das Absorptionsgebiet ist gegeniiber den Kresolen verbreitert. — 
Phenyl-oL-naplithylamin hat 2 breite Banden gegeniiber dem einen des a-Naphthylamins.
— Phenyl-p-naphthylamin hat 3 Banden (7. 2750—3080, l  3300, ). 3710) gegeniiber 2 
des /9-Naphthylamins. — ar-Tetrahydro-x-naphihylamin absorbiert bei 7. 3570 u. 7. 4130; 
die Absorption ist m it der des Anilins vergleichbar. — ac-Tetrahydro-f}-naphthylamin 
hat zwei schmale Banden bei 7. 3670 u. 7. 3770 u. absorbiert auCerdem von X 3600 bis 
zum siehtbaren Gebiet, zeigt also einige der bekannten Bzl.-Banden. (Proceed. 
Cambridge philos. Soc. 24. 421—25.) O s t e r t a g .

P. Lasareff, Die Spektren der Farbstoffe. VI. h a t einen Atlas der Spektren der 
Farbstoffe im siehtbaren Teil des Spektrums herausgegeben, der nur techn. Prodd. 
enthalt. Es werden gegenwiirtig chem. reine, sowie tier. u. pflanzliche Farbstoffe 
untersucht. Die Priifungen erfolgten m it dem Spektrophotometer von KoNIG- 
Ma r t e n s , die Farbstoffwagungen auf einer Mikrofederwage nach P. N e d o p e k in e . 
Die Absorptionskurven' von Krystallponceau R, Auramin, Safranin F F  extra u. 
Alizarincyanin E  werden abgebildet u. erlautert. (Cliim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 
457—59.) K o n ig .

C. V. Raman und K. S. Krishnan, Molekiilspektren im  auperslen Infrarot. Ais 
Beispiele fiir die Anwendung ihrer Streustrahlungsmethode (vgl. C. 1928. I. 3038) 
auf die Erforschung von Molekiilspektren im auBersten Infrarot zeigen Vff. das Spek
trum  von CClv  in dem durch die Hg-Linie 4358 A 3 Linien 45,4, 31,8 u. 21,7 /i u. 
ein Dublett 13,0 u. 12,6 [.i angeregt werden. In  Bzl. wird ein kontinuierliches Spektrum 
erzeugt. (Naturę 122. 278. Calcutta.) R. K . Mu l l e r .

S. D. Bhatnagar, D. L. Shrivastava und N. G. Mitra, Uber die Anwendbarkeit 
des Fresnelschen Gesetzes zwecks Bestatigung der Oberflachenstruktur aus dem Oberflachen- 
reflexionsvermogen. Vff. untersuchtcn, inwieweit sich die FRESNELsche Gleichung: 

I  =  1/2  a2 [sin2 (i — r)/sin2 (i +  r) +  tang2 (i — r)/tang2 (i +  r)] 
auf Fil. anwenden laBt, unter der Annahme, daB die erste Reflesion an der Flussigkeits- 
oberflache durch die Moll. in der Oberflaehenschicht erfolgt. 8 Tabellen bringen das 
Zahlenmaterial der untersuchten Fil.: W., aliphat. u. aromat. KW-stoffe, Alkohole, 
Sauren, Ester, aromat. Aminę, Ferrocyankupfer-Sol, Gelatine-So\. Es zeigt sich, daB 
das FRESNELsche Gesetz fur Reflesionen an Flussigkeitsoberfliichen innerhalb ge- 
niigend genauer Grenzen erfiillt wird. (Journ. Indian, chem. Soc. 5. 329—42. Lahore, 
Univ.) K. W o lf .

J. C. Mc Lennan, H. J. C. Ireton und E. W. Samson, Uber die Luminescenz 
von festem Stickstoff unter Einflu/3 von Elektronenbombardement. Das Spektrum der 
Luminescenz des festen N  zwischcn 2000 u. 8600 A wird bei der Temp. des fi. Wasser- 
stoffs mittels einer COOLIDGE-Elektronenróhre untersucht; die Elektronen treten 
durch ein Metallfenster in  einen evakuierten Raum ein u. treffen den auf einer yon
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innen gekiihlten Flachę kondensierten Stickstoff. Ergebnisse: 1. Nebon den bc- 
kannten VEGARDschen Banden „N ,“ , „N2“ u. „N4“ in Griin werden Banden in R ot 
u. U ltrarot gefunden (6400 A — wahrscheinlich V e g a r d s  „N3“ —, 6187 A, 6725 A, 
8535 A — die letzten stark). Zwischen 2300 u. 4600 A werden 2 Bandenserien mit 
annahernd  lconstanten Wellenzahldifferenzen gefunden, eine nach Rot, eine nach 
Violett auslaufend; ersterc war schon yon VEGARD beim Kanalstrahlbombardement 
beobachtet. 2. Die Banden Nj, N2 u. N3 sind Phosphorescenzbanden. Nj yersehwindet 
zwar sofort nach Unterbrechung des Bombardements, erscheint aber bei Temp.- 
Erhóhung wieder. 3. Das Luminescenzlicht ist nicht merklich polarisiert. 4. Das 
Abldingen der Banden N2 u. N4 gesehieht nach dem Gesetz J  (a b t)2 =  1 (J  =  
Intensitat). Bei N., sind 2 Stadien, bei N 2 3 Stadien des Abklingens m it yerschiedenen 
Konstanten a u. b beobachtet worden. 5. Es wird die Moglichkeit suggcriert, daB 
die Luminescenz von Wasserstoffeinschliissen stammt, die ais Phosphore wirken. 
(Proceed. Roy. Soc. London. Serie A. 120. 303— 11.) R ab in o w itS C H .

Jnanendra Chandra Ghosh und Kalipada Basu, Ober die photochemische Eeaktion 
zwischen Brom und Weinsaure in wasserigen Ldsungen. II . (I. vgl. G h o sh  u . M uk- 
HERJEE, C. 1926. I. 1368.) Vff. iiberpriifen u. erweitern die Unterss. von G h o s h  u  
M u k h e r j e e  (1. c.). Der Gcschwindigkeitskocffizient der Nachwrkg. ist von dersclben 
GroBenordnung wie die des friiher erhaltenen u. hangt nicht von der Dauer der yoraus- 
gegangenen Belichtung ab. Der Zusatz yon CuSO., bewirkt in allen Fallen Zunahme 
der Induktionsperiode u. Abnahme der Geschwindigkeitskonstanten. (Journ. Indian, 
chem. Soc. 5. 343—60.) K. W o lf .

J. C. Ghosh und K. P . Basu, Ober die photochemische Eeaktion zwischen Brom 
und Weinsaure in  wasserigen Ldsungen. I I I . Der Eeaktionsmechanismus. (II. ygl. 
yorst. Ref.) Die Verss. fiihren zu folgenden Ergebnissen. Die Induktionsperiode nimmt 
m it zunehmcnder Frequenz u. In tensitat des auffallenden Lichts ab. Sie nimmt zu 
m it zunehmcnder Anfangskonz. der Weinsaure. Sie nimmt ab m it zunehmender An
fangskonz. des Br. Sie nimmt sehr erheblich zu, wenn H Br dem Reaktionsgemisch 
vor der Belichtung zugesetzt wird. In  einem Gemisch yon Br, Weinsaure u. NaH- 
Tartrat nimm t die Induktionsperiode zu m it abnehmendem Anfangs-p/j- der Lsg. Die 
monomolekulare Geschwindigkeitskonstante m it Bezug auf Br nim m t ab, wenn die 
Anfangskonz. von Br zunimmt; sie nimm t zu m it zunehmender Konz. der Weinsaure 
u. nimm t sehr erheblich zu, wenn ein Teil der Weinsaure im Reaktionsgemisch durch 
eino aquiyalcnte Menge N aH -Tartrat ersetzt wird. Dagegen nimm t sie erheblich ab, 
wenn H Br dem Reaktionsgemisch yor der Belichtung zugesetzt wird. Bei fort- 
schreitender Rk. nimm t die monomolekulare Konstantę m it Bezug auf Br dauernd ab 
u. zwar t r i t t  dies in yerd. Lsgg. von Weinsaure starker in Erscheinung ais in  konz. 
Lsgg. In  einem Gemisch yon Br m it einem t)berschul3 an Weinsaure u. N aH -Tartrat 
sind die W erte der monomolekularen K onstantę untereinander in guter t)ber- 
einstimmung. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimm t sehr rasch m it zunehmender 
Freąuenz u. In tensitat des Lichtes zu. Fur blaues Licht andern sich die Werte der 
monomolekularen K onstantę in  einem Gemisch von Br m it Weinsaure in UberschuB 
u. N aH -Tartrat annahernd m it der Quadratwurzel aus der Lichtintensitat. E in Teil 
der absorbierten Lichtmenge wird fur die Umwandlung einer groBen Zahl yon Br-Moll. 
in H Br yerantwortlich gemacht. — Der Reaktionsmechanismus wird diskutiert u. 
fiihrt zu der Auffassung, daB die Bromierung von Weinsaure nur durch den Zusammen- 
stoB von einem Br-Atom, einem Br-Mol. u. einem B itartration stattfindet. Hierbei 
kann das Br-Atom ais Katalysator aufgefafit werden. (Journ. Indian, chem. Soc. 5. 
361—72. Dacca, Univ.) K . W o l f .

Stanisław Kazimierz Kon, Die Photocliemie des Ergosterins. Vf. belichtet 
m it Quarz-Hg-Lampe eine m it Ergosterinschicht iiberkleidete Thermosaule u. yer- 
gleicht den Ausschlag gegeniiber einer unuberkleideten Thermosaule. E r geht auf 
65% zuruck fur 313 m//, ebenso aber auch bei 265 u. 280 m//, also auch in Gegenden, 
wo Ergostcrin Absorptionsbanden hat. Die Absorption von Lichtenergie bewirkt 
also keine endotherme R k. im ganzen ProzeB, was sich entweder 1. durch yollstandige 
Umwandlung des Ergosterins in Vitamin D bei hoher Anregungsenergie des ersteren 
oder 2. durch geringe Quantenausbeute auch bei Bldg. von Vitamin D m it mono- 
chromat. Bestrahlung oder 3. dadurch erklaren laBt, daB nicht Ergosterin, sondern 
eine Verunreinigung dayon die Muttersubstanz des Vitamin D darstellt u. der gróBte 
Teil der vom Ergosterin absorbierten Energie ais Warme zerstreut wird. Der Befund 
yon R o s e n h e im  u . W e b s t e r  (C. 1927. I I . 2553) scheint fiir die zweite Hypothesc
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zu sprcchen. Ob die neu auftrctende Absorptionsbande bei 247 mu  dem V itam inD  
zukommt, bleibt dahingestellt. (Naturę 122. 276—77. Univ. of Wisconsin, Lab. f.
physik. Chemie.) R . K . Mu l l e r .

Thornton C. Fry und Herbert E. Ives, Die Stromspannungsbeziehung fu r  photo- 
elelctrische Zellen mit zentral angeordncter Kathode. Theoret. Grundlage fur die Aus- 
wertung der naehstehend referierten Messungen. (Physieal Rev. [2] 32. 44—56. Bell 
Telephone Lab.) L e s z y n s k i .

Herbert E. Ives, A. R. Olpin und A. L. Johnsrud, Die Richtungs-certeilung 
der an Alkalimetalloberflachen ausgelósten Photoelektronen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. messen 
die Richtungsverteilung der von Alkalimetalloberflachen bei Bestrahlung m it Licht 
von yerschiedenen Einfallswinkeln u. verschiedener Polarisationsebene ausgelósten 
Photoelektronen. Untersucht werden Obcrflachen von fl. K-Na-Legierungen u. von 
diinnen Schichten von K  oder Rb auf P t. Die Emission gehorcht dem LAMBERTschen 
Gesetz, die Verteilungskurven sind bzgl. der Nornialen zur Oberfliiche symmetr. u. 
zeigen keine Tendenz, der Riehtung des elektr. Vektors zu folgen. (Physieal Rev. [2] 
32. 57—80. Bell Telephone Lab.) L e s z y n s k i .

[russ.] D. Beljankin, Krystallooptik. Leningrad: Verl. Kubutsch 1928. (138 S.) Rbl. 2.25. 
Walter Gerlach, Matter, electricity, energy: the principles of modern atomistics and ex- 

pcrimental results of atomie investigation. Trans, from 2nd German ed. by F. J . Fuchs. 
London: Chapman & Hall 1928. (440 S.) 8°. 30 s. net.

[russ.] P. Lasarew, Die heutigo Lelire vom Bau der Materie und ihre Anwendung in der 
Medizin. Moskau: Medizin. Staatsvcrlag 1928. (62 S.) Rbl. 0.30.

[russ.] W. Prokofjew, Anomalo Dispersion in Thalliumdumpfen. Leningrad: Opt. Staats- 
institut 1928. (11 S.) Rbl. 0.50.

[rUSS.] A. Terenin, Die optische Dissoziation der Molekule von Salzen. Leningrad: Opt. 
Staatsinstitut 1928. (27 S.) Rbl. 0.75.

A2. E lek tro ch em ie . T herm ochem ie.
F. P. Bowden und E. K. Rideal, Das elektrolytische Verhalten dunner Schichten.

I. Wasserstoff. Eine quantitative Unters. der Anderungen des Elektrodenpotentials 
an der Oberfiache von Metallkathoden wahrend der elektrolyt. Abscheidung u. Wieder- 
auflosung sehr kleiner Wasserstoffmengcn wird durchgefiihrt m it Hilfe eines E in t h o v e n - 
schen Saitengalyanometers, dessen Ausschlage kinematograph. aufgenommen werden, 
zugleieh m it einem Vorgang, der den Zeitverlauf erkennbar maeht, z. B. Stimmgabel- 
schwingungcn. Das EJektrodenpotential ist eine lineare Funktion der Konz. des Wasser- 
stoffs auf der Elektrodenoberflache u. ist unabhangig vom Elektrodenmaterial (IIg, 
Ag, amalgamiertes Ag, Pt, platiniertes P t, platiniertes Hg). Scheinbar beobachtete 
Abweiehungen werden auf Unterschiede in der GróBe der aufnahmefahigen Kathoden- 
oberfliiche zuriickgefiihrt. Umgekehrt kann man die aufnahmefahige Oberfiache 
messen durch die Wasserstoffmenge, die elektrolyt. abgeschicden werden muS, um 
ein bestimmtes Elektrodenpotential zu erreichen. Die Menge des abgeschiedenen 
Wasserstoffs ist gering; l/mo  derjenigen Menge, die fur eine atomare Schicht notwendig 
ware, andert das Elektrodenpotential um 100 Millivolt. Die Geschwindigkeit der Ab- 
nahme des elektromotor. wirksamen Wasserstoffs an der Elektrodenoberflache ist 
eine Exponentialfunktion des Potentials. Die beobaehteten Erscheinungen werden 
erklart durch die Annahme, daG das Elektrodenpotential durch die Anwesenheit elektr. 
Dipole auf der Elektrodenoberflache verursacht werde. Das elektr. Moment dieser 
Dipole ist das eines Protons u. eines Elektrons im Abstande eines Wasserstoffatom- 
durchmessers. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 120. 59—79.) Stam m .

F. P. Bowden und E. K. Rideal, Ober das elektrolytische Verhalten dunner 
Schichten. II. Der Flachenraum katalytisch wirksamer Oberjlachen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Methode der Best. der wahren reaktionsfahigen Oberfiache von Kathoden durch 
Messung der Wasserstoffmenge, dic darauf niedergeschlagen werden muB, um einen 
bestimmten Potentialzuwachs zu erzielen, u. der Vergleich der katalyt. Eigg. solcher 
Oberflachen durch Beobachtung der Geschwindigkeit der H 2-Entw. wird auf Silber, 
Platin, Kohlenstoff u. Nickel angewandt. Die zugśingliche Oberfiache eines Metall- 
schwammes, wie Pt-Schwarz, kann leicht das 2000-fache der scheinbaren Oberfiache 
betragen. Die wahro Oberfiache eines m it Sandpapier geriebenen Metalles ist etwa 
10-mal so groB wie die scheinbare. Die aufnahmefahige Flachę von Ni wird durch 
abwechselnde Oxydation u. Red. bei 560° u. anschlieBende Aktivierung durch Erhitzen 
in II2 bei 350° ungefahr verfiinffacht. Walzen vermindcrt die Oberfiache. Anatzen
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m it H N 03 vergróBert die Oberflache bei Ag. Bei einem Kohlenstab war die akt. Ober- 
flache, naeh der Methode des Yfs. gemessen, 4-mal so groB, wie die Adsorption von 
Mełliylenblau anzeigte, was m it der MolekulgroBe u. der langsameren Diffusions- 
geschwindigkeit des Earbstoffes zusammenhangen mag. Die spezif. katalyt. A kthdtat 
der verseliiedenen Metalle gegenuber der elektrolyt. Abscheidung von Wasserstoff 
ist selir verschieden. Fiir das gleielie Metali verursacht obem. oder tberm. Behandlung 
im  Gegensatz zu mechan. Bearbeitung nur geringe Anderung der spezif. Oberflachen- 
aktivitiit. Die durch meoban. Einfliisse gesteigerte A k tm ta t sinkt allmahlich, wahrend 
die Kathode arbeitet. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 120. 80—89.) Sta m m .

Jean J. Trillat, Slruklurunlersuchung elelctrolytisclier Kupfersorlen millels Rontgen- 
strahlen. Es wurde das nach Ma r ie  (C. 1927. II. 1439) in Ggw. von Gelatine ab- 
geschiedene Cu untersucht. Trotzdem dies so hergestellte Cu entspreebend der Gelatine- 
konz. bis zu 6%  Yerunreinigung enthalten kann, ist das Elementargitter ebenso aus- 
gebildet wie beim gewohnlichen Cu. Die Gelatine iindert nioht die GróBe des Elementar- 
wiirfels u. seheint dementsprechend absorbiert zu sein. Aus den D e b y e -S c h e r r e r - 
Diagrammen ergibt sicb, daB die Krystalle beim Gelatine enthaltenden Cu kleiner 
sind (1— 10 /<) ais beim gewólmliehen. (Rev. Metallurgie 25. 286—88.) W i i .k E.

W. Nernst und W. Orthmann, Die Verdunnungswarme von Salzen bei se.hr 
kleinen Konzentrationen. (Vgl. C. 1927. II. 1133.) Das benutzte Differentialealorimeter 
wird abgebildet: 2 halbzylinderfórmige GlasgefaBe von 500 ecm Inhalt werden m it 
100 Fe-Konstantanelementen kleinen Widerstandes beschiekt, Ruhrung mechan. m it 
Doppelglasruhrer, das Ganze in einem 1 cm dicken Cu-Mantel, der in einem W ein - 
HOLD-Becher bangt; die zu Terdiinnenden Lsgg. befinden sich in 2 X 2 Reagensglasern, 
dereń durch Gummischlaueh befestigte Glasboden m it kleinem, aber konstantemW arme- 
effekt ausgestoBen werden. 1 mm Skala entspricht 0,0032 cal., Eichung elektr. m it 
kleinen, in einem Hg-W iderstand entwickeltenHeizwarmen. Genauigkeit etwa zwolfmal 
so groB wie in der ersten Arbeit (C. 1926. I. 3011). Vers.-Temp. ca. 18°. Auch in sehr 
verd. Lsgg. von namentlich K N 0 3 stim m t nicht einmal das Vorzeichen der Ver- 
dunnungswiirme m it der Eorderung der DEBYEschen Theorie. Vgl. die beiden folgenden 
Reff. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 199—208. Berlin, Physik. Inst., Univ.) W. A. R .

S. Meiring Naude, Ober die Verdiinmingsimrme schwach konzentrierter Losungen. 
(Vgl. C. 1928. I. 1510.) Der im vorst. Ref. benutzte App. wird verwendet; es wird 
experimentell gezeigt, daB die Vermischung fast momentan erfolgt. 1 mm Skala en t
spricht etwa 4,7 • 10_0. — Die Yerdiinnungswarme eines 1—1-wertigen Elektrolj-ten 
ist nach B je r r u m  bei 18° V  =  418 ]/c, wo der Zahlenfaktor wegen des unsieher be- 
kannten Temp.-Koeffizienten der DE. bis zu 20% unsieher ist. — Bei Nichtelektro- 
lyten soli in kleinen Konzz. die Verdiinnungswarme Nuli werden, falls keine Hydra- 
ta tion auftritt. Untersucht werden bei 18° Rohrzwcker, Chloralhydrat, Hamstoff, 
Olykokoll u. Mercuricyanid. Rohrzucker, Chloralhydrat u. Hg(CN)2 zeigen in gróBeren 
Konzz. positive, Harnstoff u. Glykokoll negative Verdunnungswarmen, unterhalb 
von etwa 0,0 1-n. werden sie Nuli, wobei die anfangs positiven Werte erst negativ werden, 
ehe sie definitiv zu Nuli konvergieren (VAN DER WAALSsche Trennungsarbeit, vorher 
H ydratation ?). Ferner werden Salzsaure, Salpetersaure, Schwefelsaure, Salicylsdure 
u. Benzoesaure untersucht. In  ganz verd. Lsgg. der starken Sauren steigt die Verdun- 
nungswarme wieder an, vielleicht weil Neutralisationswarme m it Alkali aus dem 
Glase stort. Bei HC1 stimmen die Verdunnungswarmen sonst leidlich m it 418 ] / c. 
HNO3 gibt (von der genannten Stórung in kleinsten Konzz. abgesehen) durchweg 
viel zu kleine, H 2S 04 durchweg viel zu groBe Werte, die beiden schwacheren organ. 
Sauren negative, die z. T. auf Dissoziationsanderungen beruhen. An Salzen werden 
zunachst bei 18° LiCl, NaCl u. NaNOz untersucht. Bei Li Cl stim m t 418 ]/c annahernd, 
nur sind die gemessenen Werte stets etwas zu klein (s. u.). NaCl u. NaNOs haben 
bei hoheren Konzz. negative Yerdunnungswarmen, die sich erst bei ganz ldeinen Konzz. 
dem DEBYE-HfjCKELschen Gesetz annahernd  anpassen. Die vom Gesetz geforderte 
Gleichheit der Verdunnungswtirmen aller 1—1-wertigen Elektrolyte in sehr kleinen 
Konzz. seheint einzutreten.

Vf. zeigt, wie sich nach N e r n s t  (C. 1928. I. 14) die Dissoziationswarme Q (1 —  a) 
u. der DEBYE-Effekt B  a  Va c superponieren u. Q u. a j u. a 2 aus dem Temp.-Koeffi- 
zienten der Verdumnmgswarme berechnen lassen, wenn man B  kennt. Da LiCl unter
halb 0,1-n. so gut wie vollstandig dissoziiert ist (N e r n s t ), wird empir. B  fiir 18° s ta tt 
418 gleich 320 gesetzt, dam it die Yerdunnungswarmen von 0,1 -n. ab der D eb y e-
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B JERRUMschen Eormel geniigen. d B/d T  mu(3, da d D E /d  T  ungenau bekamit ist 
(s. o.), experimcntcll bestimmt werden. Daher werden die Verdunnungswdrmen ton 
LiC l zwischen 0 und 26° gemessen. B  ist bis 20° eine lineare Funktion der Temp., 
um dann raseher anzusteigen, wahrend die Verdiinnungswdrme von Chloralhydrat 
zwischen 13 und 18° so gut wie konstant ist. Fiir NaCl, KCl, NaNOs, K N 0 3, HCl u. 
ZnSOi werden ebenfalls die Verdiinnungswarmen bei verscliiedenen Tempp. gemessen 
u. die Dissoziationswarme sowie a  abgeleitet. (NaCl 3,48 kcal., KCl 2,16 kcal., N aK 03
3,13 kcal., K N 03 3,39 kcal.). HCl scheint schon in 0,333-n. Lsg. ganz dissoziiert zu 
sein, fiir ZnS04 ist B  u. d B/d T  nicht bekannt. Mit obigen Werten von Q, den ab- 
geleiteten Zahlen fiir a  u. den fur LiCl abgeleiteten W erten von B  stimmen die beob- 
achteten Verdiinnungswarmen m it den nach ‘— Q( 1 — a ) B  a. ]/a c berechneten 
fiir alle 4 Salze gut. Die Werte werden fiir die aus der Formel berechneten c-Werte 
Nuli; das gilt angenahert auch fiir anderc Tempp. ais 18°. Zum SchluB werden die 
molaren Verdunnungswarmen tabellar. zusammengestellt. (Ztschr. physikal. Chem. 
135. 209—36. Berlin, Physikal. Inst., Univ.) W. A. R o th .

W. Nernst, Zur Theorie der elektrolytischen Dissozialion. (Vgl. die beiden vorst. 
Reff.) Es werden nur 1—1-wertige Elektrolyte in Betracht gezogen. W ahrend LiCl 
ab 0,1-n. nach den Verdiinnungswarmen ganz dissoziiert ist, NaCl etwa zu 99%, sind 
bei K N 0 3 u . N aN 03 sowohl bei 0 wie bei 18° mchrere °/0 nicht dissoziiert. Aus den 
Cefrierpunktsemiedrigungen ergeben sich bei o =  0,1 um 0,134 zu kleine Dissoziations- 
grade a '. Leitvermogen: NaCl u. LiCl zeigen wegen der Verschiedenheit ihrer Ionen- 
beweglichkcitcn abnorme Verhaltnisse. Berechnet man a"  =  A :  A J(m bei 18° fiir Elek
trolyte m it etwa gleichbeweglichen lónen, so erhalt man fiir K J , K Br u. KCl bis fast 
0,1-n. sehr ahnliche Werte. Das Leitvermogen liefert fiir 0,1-n. Lsgg. bei 18° einen 
um  0,101 zu kleinen Dissoziationsgrad, aus dem KCl-Wert abgeleitet. Die aus Gefrier- 
punktserniedrigungen abgeleiteten undissoziierten Anteile von elf 1—1-wertigen Salzen 
m it etwa gleichbeweglichen Ionen stimmen m it den aus dem Leitvermógen abgeleiteten 
(nach den erwahnten Korrekturen) geniigend iiberein. Am sehwachsten dissoziiert ist 
nach beiden Methoden T1N03. Das Massenwirkungsgesetz gilt fiir die Yereinigung 
zweier 1—1-weriger Ionen zu einem nichtdissoziierten Molekuł, wenn man a." =  A :  A loco 
fiir don DEBYE-Effekt korrigiert. DaB die Dissoziationswarm e klein ist, stim m t mit 
der Naherungsformel des Warmesatzes iiberein u. ist Verbindungswaxme—Dehydra- 
tationswiirme. Es empfiehlt sich, Salze m it gleichbeweglichen Ionen zu vergleichen, 
weil dann Ionenradius u. dam it der DEBYE-Effekt nahezu gleich sind. DaB die 
AKRHENIUSsche A nscliauung von der E xistenz n ich t dissoziierter Molekeln neben 
den Ionen im Prinzip bestehen bleibt, ist somit auf drei ganz verschiedenen Wegen 
bewiesen. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 237—50. Berlin, Physikal. Inst., Univ.) W. A. R.

E. Lange und P. A. Leighton, Bestimmung der Verdiinnungswarmen des Kalium- 
chlorids bis zu unendlicher Verdiinnung. (Vgl. L a n g e  u .  M e s s n e r ,  C. 1927. II. 790.) 
Die DEBYE-HuCKELsehe Formel fiir die Verdiinnungswarme, ihre Unsicherheit durch 
den Faktor d DE/d T  u. die Unsicherheiten der Ionenradien u. ihres Temp.-Kocffi- 
zienten werden besprochen, ferner die NERNSTschen Deduktionen (s. vorst. Ref.). 
Wichtig sind exakto Messungen in ganz kleinen Konzz., um zu sehen, ob fiir jedes 1—1- 
wertige Salz ein Konz.-Gebiet erreicht wird, in dem die integralen Verdunnungs- 
warmen proportional ]/c ansteigen, ferner wie weit dieses Gebiet reicht u. ob die Ver- 
diinnungswarmen in dem ]/c-Gebiet fiir alle Salze gleich groB sind. Das adiabat. 
Differentialcalorimeter wird verbessert. Die Thermosaulen besser isoliert, die Temp. 
des AuBenbades feiner einreguliert, die Metallpipette zur Aufnahme der zu verdunnenden 
Lsg. m it 5 vom Calorimetenvasser durchstrómten Metallrohren versehen, wodurch 
der ,,Leereffekt“ auf 6 X 10-6 herabgesetzt wird; durch gleichzeitiges Entleeren der 
Pipetten in beiden Calorimeterhalften sinkt die Unsicherheit auf 5 X 10~7 KCl-Lsgg. 
werden bei 12,5 u. bei 25° untersucht. Urspriingliche Lsgg. 0,0024 bis 0,50-n., End- 
Isgg. 0,000 26 bis 0,068-n. Unterhalb 0,01-n. ist die Verdiinnungswarme bei beiden Tempp 
]/c proportional, dann gehen die Kuryen durch ein Minimum. Die Temp.-Koeffizienten 
der Verdiinnungswarmen sind bis gegen 0,25-n. |/c  proportional. Zwischen KCl u. 
KNOj bestehen unterhalb 0,003-n. kleinere Unterschiede, ais friiher bis 0,01-n. gefunden 
wurden. Der Zahlenfaktor von ]/c wird bei 25° zu 376 ±  8 gefunden, er stim m t mit 
dem m it d DE/d T  nach D r u d e  berechneten W ert 374 gut iiberein [N a u d e  findet 
(s. vorvorst.Ref.) fur LiCl 1-n. y  0,02-n. ca. 410; d.R ef.]; fiir 12,5° ist der Zahlenf aktor
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m it ca. 290 erlieblich kleiner, ais sich aus dem kleinsten W ert von d DE/d T  berechnet 
[nach. N a u d e  in  konzentrierteren LiCl-Lsgg. ca. 275; d. Ref.]. Nunmehr kónnen 
die fur hóhere Konzz. bestimmten Lósungs- u. Verdiinnungswarmen sicher bis zu 
geringen Konzz. umgereehnet u. die spezif. Warmen von Elektrolyilsgg. bis zu sehr 
kleinen Konzz. berechnet werden. (Ztschr. Elektrochem. 34. 566—71. Munchen, 
Phys.-chem. Inst., Univ.) W. A. R o t h .

H. Sack, Experirmntelles zur Dispersion der LeitfahigJceit. Es wird eine Methode 
beschrieben, die es gestattet, Leitfahigkeiten bei geniigend hohen Freąuenzen m it einer 
zur Unters. der nach D e b y e  u. F a l k e n h a g e n  (C. 1928. I. 2237) zu erwartenden 
Abhangigkeit der Leitfahigkeit starker Elektrolyte von der Freąuenz des zur Messung 
benutzten Stromes ausreichcnden Genauigkeit zu messen. Es wurden untersueht 
KCl, NaCl u. Mg80.i bei 18 m u. 50 m Wellenlange u. yergliclien m it dem W iderstand 
bei Hórfreąuenz. Ergebnisse: MgS04 0,0005 n. gegen KCl 0,0004 n. zeigt bei 18 eine 
Erniedrigung des Widerstands urn l°/0 ±  0,5, bei 50 m eine Erniedrigung von 0,8% ±  
0,5; KC10,0004 n. gegen NaCl 0,0004 n. zeigt innerhalb der MeCfehler keine Erniedrigung. 
(Physikal. Ztschr. 29. 627—28. Leipzig, Physikal. Inst.) LeSZYNSICI.

A. B. Bryan und I. C. Sanders, Die Dieleklrizitdtskonstanle von Luft bei Badio- 
freąmnzen. Eine Apparatur u. Schaltung zur Messung der DE. von Gasen wird ein- 
gehend beschrieben. Die DE. von C02-freier Luft unter n. Bedingungen wird dam it 
zu 1,0005893 bestimmt. (Physical Rev. [2] 32. 302—10. Dep. of Physics, Riee- 
Inst.) R. K. Mu l l e r .

C. C. Bidwell, Eine einfache Beziehung zwischen Warmele.itfahigke.it, spezifischer 
Warme und absoluter Temperatur. Aus Vfs. neueren Messungen (C. 1927. I. 33) der 
Warmeleitfahigkeit u. der spezif. Warme einiger Metalle ergibt sich die Beziehung: 
k/C  =  K J T  +  K 2 (k Warmeleitfahigkeit, C Atomwarme, K x, K 2 Konstanten). Sie 
gilt, wie Vf. zeigt, fur Zn, Na, L i, Cu, Pb, A l  u. Hg bis zu ca. —200° abwarts. Vf. 
leitet daraus die Annahme ab, da 13 an der Warmeleitfahigkeit zwei bestimmte Mechanis- 
men beteiligt sind: 1. ein niehtmetall. aus dem Atomraumgitter nach D e b y e , worin 
die Warme rein durch Leitung iibertragen wird u. 2. der von der Temp. unabhangige 
Mechanismus der metali. W armeubertragung durch ElektronenstóCe. Wenn die 
Warmeleitfahigkeit bei 0° in diesen elast. Wellenanteil k1 =  K ^C jT  u. den nicht- 
elast. oder Atomanteil k„ =  K 2C zerlegt wird, ergeben sich folgende W erte: Li kt =  
0,150, k2 =  0,006; Na 0,092, 0,169; Zn (Polykrystall) 0,084, 0,192; Zn (Einkrystall) 
0,098, 0,192; Al 0,127, 0,358; Cu 0,920, 0,171; Pb 0,018, 0,068; Hg 0,0308 (extrapoliert), 
0,0335. Wie Hg zeigt, scheint die Warmeleitfahigkeit in fl. Zustand dem Atomanteil 
ziemlich nahe zu kommen. (Physical Rev. [2] 32. 311—14. Lehigh Univ.) R. K. Mu.

G. Borelius und T. Wilner, Die Wdrmeleitung in  Pulvern bei yerschiedenen Gas- 
drucJcen und Temperaturen. Es wird die Warmeleitfahigkeit verschicdener Stoffe 
(Kieselgur, Magnesia) bei versehiedenem Vakuum u. Tempp. bis zu 900° in  einem 
besonders konstruierten App. untersueht. Die Resultate werden tabellar. angegeben. 
(Teknisk Tidskr. 58. Mekanik 93— 95.) W. W o l f f .

Nikolaus v. Kolossowsky, Ober den Grenzwert der latenten Verdampfungswarme. 
und die spezifische Warme des gesdttigten Dampfes am absoluten Nullpunkt. (Vgl. V e r-  
SCHAFFELT, C. 1928. II. 853.) Die reine Thermodynamik kann iiber die Verdampfungs- 
warme, die Entropie und die spezif. Warme eines gesiitt. Gases bei T  =  0 nichts aus- 
sagen; man muB Hilfshypothesen aufstellen u. alle thermodjaiam. „Beweise“ (z. B. 
V e r s c h a f f e l t  u . v a n  L a a r )  sind Tautologie. Man kann hóehstens iiber den W ert 
der einzelnen Hypothesen streiten. (Ztschr. physikal. Chem. 136. 314—16. St. Peters
burg, Univ.) W. A. R o th .

T. E. Stern, Ober die genaue Bestimmung von Wdrmekapazitdten mit besonderer 
Beziehung auf die des Molybdans. E in Eiscalorimeler nach B u n s e n  wird von einem 
bis auf den Beobachtungsspalt versilberten Vakuummantel umgeben. Die zu unter- 
suchende Substanz wird in einer Metallkapsel fallcn gelassen, fiir die die Korrektur 
durch Blindrerss. erm ittelt wird; es sollen dadurcli Fehler durch Strahlung u. Kon- 
vektion mógliehst ausgeschaltet werden. Der W armekontakt erfolgt durch einen 
m it W. oder Hg gefiillten Cu-Zylinder, der von W. umgeben ist. Der Beobachtungs- 
fehler wird auf 1% 0 geschatzt. Eine Probebest. an reinem Mo fiihrte zu dem W ert 
c„ =  (0,05973 +  0,00001619-<) m ittl. cal/g-G rad zwischen 0 u. 444,5°. (Physical 
Rev. [2] 32. 298—301. Princeton Univ.) R. K. Mu l l e r .

Giovanni Devoto, Freie Bildungsenergien in  geschmolzenen Salzen. I. Cupro- 
und Thallohalogenide, Mercurijodid. (Ygl. C am bi u . D e y o to ,  C. 1928. I. 884.)
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Messungen der Polarisationsspannungen E  von CuCl, CuBr, CuJ, TlCl, T l Br, T U  u . 
H gJ2 nach der friiher beschriebenen Metliode. Bei CuCl ist in Zusammenhang m it 
der Depolarisation durch CuCl2-Bldg. bei niedrigeren Tempp. i die E 4-K utvq  bis ca. 
520° horizontal u. fallt dann bei hoheren Tempp. regelmaBig. Die Veriinderung des 
.S-Werts von CuBr m it der Stromstiirke folgt annahernd dem logarithm. Gesetz von 
JAHN (Ztschr. physikal. Chem. 34 [1900]. 529). TlCl zeigt offenbar wegen Bldg. des 
gelben Thallo-Thallichlorids, merkliche Depolarisation, die m it steigender Temp. ab- 
nimmt. Bei CuBr, CuJ, TIBr u. T1J treten wegen der geringen S tabilitat der ent- 
spreclienden hoheren Halogenide keine Depolarisationserscheinungen auf. Die Polari- 
sationsspannung fur H g J2 hat einen abnorm hohen Temp.-Koeffizient. Annaliernde 
Berechnung von F  bei den absol. Schmelztempp. nach der friiher angegebenen Metliode 
ergibt: CuCl FW3 =  22220 =  0,965 V.; CuBr Flts =  16750 =  0,779 V.; CuJ Fm3 =  
9675 =  0,460 V.; TlCl Fm  =  37880 =  1,64 V.; TIBr Fm  =  32300 =  1,40 V.; T1J 
F-i03 =  25255 =  1,095 V.; H g J2 F 52S =  19100 =  0,515 V.; Abweichungen zwischen den 
beobachteten u. berechneten Werten ca. 0,05 V. (Gazz. chim. Ital. 58. 359—71. Mai- 
land, Uniy.) K r u g e r .

W. A. Roth, Die Yerbrennungswdrnie von Benzoesdure. W. J a e g e r  u . v . S te in -  
WEHR (C. 1928. II. 1068) h a tten  den W ert yon R o th ,  D o e p k e , B a u s e  (C. 1928. I. 
2736) n ich t beriicksichtigt. D ie beiden B estst. zugrunde liegenden Arbeitsweisen w erden 
yerglichen. D ie R esu lta te  sind fas t iden t., die Streuung bei R o th ,  D o e p k e , B a u s e  
etw as kleiner. F i s c h e r - W r e d e  26,449 kj p r ó g  Benzoesiiure i. vac., D ic k in s o n  
26,436, J a e g e r - v .  S t e i n w e h r  26,437, R o th -D o e p k e -B a u s e  26,433. Vf. schlagt 
vor, m it dem  M ittel der drei le tz ten  W erte (26,435 kj., 6318 cal15 pro g i. vac., 6323 calł5 
pro  g, m it  P t-G ew ichten in  L u ft gewogen) zu rechnen; dieser W ert g ilt fiir etw a 20°. — 
Die Ziindung in  der Bombę m it Fe-D rah t w ird k ritis ie rt; der w ahrscheinlichste W ert 
fiir die Bldg. von Pe30 4 is t pro mg Fe 1,58 calł5. (Ztschr. physikal. Chem. 136. 317—20. 
Braunschweig, Techn. H oclisch.) W. A. R o th .

[russ.] Zweite Konlerenz iiber physikalisch-ckemische Fragen, Moskau 1927, Elektrischc 
und elektrochemische Eigenschaften der Metalle. Unter der Red. v. A. Rabinowitsch. 
Leningrad: Wissenschaftl. chem.-techn. Verlag 1928. (266 S.) Rbl. 4.75.

Aa. K o llo ldchem ie. C apillarchein le.
S. Gosh und N. R. Dhar, Beziehung zwischen Iiydratation und Stabilitat von Solen 

und die Bivalenz von Fluorion. (Vgl. C. 1928. I. 1630.) Die Koagulation von k. u. h. 
dargestellten Z r(0 //)4-Solcn durch Cl', Br' u. J '  zeigt, daB die Koagulationswerte 
dieser Ionen grófier sind im Falle des k. dargestellten Sols. Die Koagulationswerte 
von Ferrocyan-, Sulfat-, Oxalat-, Tartrat- u. F-Ionen sind etwas grófier bei einem in 
der Hitze ais bei dem k. dargestellten Zr(OH)4. Das Zr(01I)4-Sol verbraucht geringere 
Elektrolytmengen in yerd. ais in  konz. Lsg. Die Koagulationswerte von Sulfat-, Tartrat-, 
Oxalat- u. F-Ionen sind etwas groBer bei k. dargestelltem Cr(OH)3 u. Al(OH)3 ais bei 
den in  der Hitze dargestellten. Von den h. dargestellten Solen werden weniger stabi- 
lisierende Elektrolyten adsórbiert ais yon den k. dargestellten. H. u. k. dargestellte 
Zr(0H)4-Sole haben prakt. dieselbe Viscositat u. bilden in beiden Fiillen eine steife 
Gallerte. Die Neigung, eine Gallerte u. groBe Viscositat zu bilden, ist m it dem hoheren 
Solvatisierungsgrad des Sols yerkniipft. F-Ionen existieren ais zweiwertige (F2") in 
wss. Lsgg. u. haben ein Koagulationsvermogen yon derselben GroBenordnung wie die 
zweiwertigen Sulfat-, Oxalat-, u. Tartrationen. (Journ. Indian, chem. Soc. 5. 303—11. 
Allahabad, Univ.) K. W o l f .

Satya Prakash, S. Ghosh und N. R. Dhar, Akklimatisation und Ionen- 
antagonismus bei Schafserum und anderen Kolloiden. (Vgl. G h o sh  u . D h a r ,  C. 1927.
II . 399.) Vff. untersuchcn den EinfluB der Verd. auf die Akklimatisation bei As2S 3-, 
Mastix- u. Dammarharz-Sol. In  allen Fallen tr i t t  negative Alcklimatisation ein, wenn 
die Sole durch Sauren koaguliert werden, u. zwar bei yerd. Sol starker ais bei konz. 
Sol. Mehrwertige Kationen u. Sauren liaben starkes Koagulationsvermógen gegen- 
uber Schafserum. Ionenantagonismus entsteht, wenn das Serum durch Gemische von 
Kationen yerschiedener W ertigkeit oder durch eine Saure oder ein Salz koaguliert 
wird. Die Erscheinung der positiven Akklimatisation t r i t t  auf, wenn das Serum durch 
Sauren oder Salze koaguliert wird, u. ist bei Anwendung von Salzen u. bei verd. Serum 
starker ausgepragt. Schafserum yerhalt sich daher wie Mastix-, Dammarharz- u. 
A s^j-Sol u. adsórbiert glcichgeladene Ionen aus koagulierenden Elektrolyten. Es
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ist jedoch niclit soweit hydrolysiert m e die Harze, Berlinerblau u. Cu2(FeC0N6). Ionen- 
antagonismus, Abnahme der Viscositat der Solen in  Ggw. geringer Elektrolytmenge 
u. positive Akklimatisation werden auf die Adsorption gleichgeladener Ionen zuruck- 
gefuhrt. — Vff. sind der Auffassung, daB die Erscheinung der negativen Akklimatisation 
sich nicht nach FREUNDLICH, Ba n CROFT u . W e is e r  erldaren laCt u. von der Adsorbier- 
barkeit des koagulierenden Ions durch das Sol abhangt. Diese Erscheinung liiBt sich 
nur beobachten, wenn die Adsorption der entgegengesetzt geladenen Ionen sehr stark, 
die der gleichgeladenen Ionen zu vernachlassigen ist. (Journ. Indian, chem. Soc. 5. 
313—28. Allahabad, Univ.) K. W o l f .

Wolfgang Pauli und Hugo Wit, Untersuchungen an elektrolytfreien wasserloslichen 
Proteinen. VI. M itt. Saureglutine und Donnangleichgewcht. In  Fortsetzung der 
Unterss. am Ovalbumin u. Seralbumin (E r isc h , P a u l i ,  V a lk o , C. 1926. I. 1587) 
untersuchen Vff. hier das Glutin ais Chlorid wie auch ais Sulfat. Die fur die Kon- 
duktiv itat u. A ktivitat ermittelten Kurven weisen ein Optimum auf, um dann ab- 
zusinken; sie zeigen also eine gute Obereinstimmung m it den beim Ovalbumin u. 
Seralbumin erhaltenen Ergebnissen. Auffallig ist bei der Normalitatskurve des 
Glutinchlorids ihr merklieher Abstieg bei hóherem Saurezusatz, wahrend IConstanz 
oder ein sanftes Ansteigen bis zur Konstanz zu erwarten ware. Vff. konnen ferner 
feststellen, daB die Aufladung (Wertigkeit) der Glutinteilchen im Kondulctivitats- 
optimum in den einfach u. doppelt konz. Lsgg. des Proteinsalzes nahe die gleiche ist. 
Im  Gegensatz zu den Unterss. von H itc h c o c k  (C. 1923. I II . 627) u. L oeb  (Die 
EiweiBkórper [Berlin 1924], S. 133) stimmen die yon Vff. angestellten Viscositats- 
messungen gut m it den Aktiyitats- u. Konduktivitatskurven iiberein; die Unter- 
schiede in der Lage der Optima halten sich in relativ engen Grenzen. Vff. halten 
daher an den alten Anschauungen P a u l i s  fest, nach welchen der Ionisationszustand 
des Proteins dessen Eigg. maBgebend bestimmt, wobei im Sinne der modernon Lehre 
dieser Zustand durch die A ktivitat charakterisiert werden muB. (Biochem. Ztschr, 
174 [1926]. 308—32. Wien, Univ.) A m m erlah n .

F. A. H. Schreinemakers, Osniose von Fliissigkeiten. Allgemeine Bełrachtungen.
(Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 997.) Die positiye u. negative, ,,n.“ u. „anormale" Osmose eines Stoffes 
in  einer ternilren Fl. wird an Hand einer graph. Darst. besprochen. (Journ. gen. Physiol.
11. 701—13. Leiden, Univ.) K r u g e r .

G. I. Finch und J. C. Stimson, Die elektrischen Eigenschaften heifter Ober- 
fldchen wahrend der Adsorption ton Gasen. II. Eine Nickeloberflachę bei Tempcraturen 
bis zu 850°. (I. vgl. C. 1 9 2 8 .1. 170.) Die in der 1. Mitt. m it Gold- u. Silberoberflachen 
angestellten Verss. werden wegen ihrer mógliehen Beziehungen zum Mechanismus 
der heterogenen Katalyse m it Niekeloberflachen unter Beibehaltung der friiheren 
Versuchsanordnung weitergefuhrt. Das Niekelbleeh wird durch Erhitzen im Vakuum 
oder in Beriihrung m it einem Gas elektr. geladen. Die Aufladung im Vakuum hangt 
ihrer GróBe nach von der Temp. des Metalles u. seiner therm. Vorbehandlung ab. Is t 
das Ni-Blecli mindestens einmal oxydiert u. "wieder reduziert worden, so ist die Auf
ladung, die es beim Erhitzen in einem Gase bekommt, fur das letztere charakterist., 
abhangig von der Temp., aber unabhangig vom Gasdruck. Die fiir jedes der unter- 
suchten Gase (H,, 0 2, CO, Knallgas, H 20, 2 CO 0 2, C02, N2, Ar, N2 bzw. Ar m it 
2%  0 2 bzw. H 2) bei 850° gefundene Aufladung des Ni-Bleches kann durch Evakuieren 
bei der gleichen Temp. leicht auf den Vakuumwert reduziert werden, m it Ausnahme 
der CO-Ladung, die nur nach Osydation verschwindet. Das durch Erhitzen in  0 2 m it 
einer Oxydschicht bedeckte Ni zeigt dieselbe Vakuumladung wie reduziertes sauerstoff- 
freies Ni. Die Aufladung des Bleches in Knallgas ist bei allen Tempp. ebenso groB wie 
die in H 20 ; ebenso sind die Ladungen in 2 CO +  0 2 u. in C 02 gleich groB. Ar oder 
N2, verd. m it 2%  0 2 oder H 2, geben volle 0 2- bzw. H„-Ladung.

Vff. fiihren die Aufladung, die eine h. Metalloberfliiche bei Beriihrung m it einem 
Gase erhalt, auf eine Aktivierung der adsorbierten Gasmoll. zuriick. Dabei sollen 
mindestens 5 rerschiedene Arten von Adsorption in Frage kommen, von denen 2 Arten 
elektr. neutral sind, namlich die rein physikal. Kondensation einer Mol.-Schieht u. 
die rein chem. Bindung von Atomen (z. B. Bldg. von Ni-Oxyden), wahrend die drei 
anderen Móglichkeiten, gewissermaBen Cbergangsformen zwischen den beiden neu- 
tralen Adsorptionsarten, elektr. Beladung der Metalloberflache bedingen. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 120. 235— 46.) Sta m m .

J. N. Peąrce und Sylvia M. Goergen, Die Adsorption von Wasserstoff, Athylen, 
Acetylen und Athan durch Stannooxyd. Vff. geben eine Ubersicht uber einige Ergebnisse
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der bisherigen Untcrss. iiber hcterogenc Katalyse. Die Oxyde lassen sich, beurteilt 
nach ihrer Wrkg. auf A., in „W asser“ - u. „Wasserstoff-entziehende“ einteilen. Wahrend 
bisher meist die ersteren untcrsucht sind, wird Sn(II)-Oxyd ais ein typ. Vertreter der 
zweiten Klasse gewahlt. Die Darst. eines rein weiCen Hydroxyds u. die Entwasserung 
werden beschriebcn; fur die GroBe der Adsorption ist die Trocknungsgeschwindigkeit 
nicht gleichgiiltig. Die Adsorption von H2 ist bei 0°, 78,5° u. 100° gering; die von C2H 2, 
C2H 6, C2H 4 ist sehr viel groBer; m it Ausnahme von 0°, wo C2H 6 besonders stark adsor- 
biert wird, fallt die Adsorbierbarkeit in der genannten Reihenfolge; sie fallt bei allen 
KW-stoffen m it steigender Temp. C2H 2 scheint bei 100° polymerisiert zu werden. — 
Eine Rk. zwischen C2H 4 u. I I , im Verhaltnis 1: 1 tra t weder bei 0°, noch bei 100° ein. 
Wurde die H 2-Konz. stark  yermehrt (3: 1), so lieB sich bei 100° eine sehr langsame Rk. 
wahrscheinlieh machen. Offenbar ist also notwendig, daB auch H 2 adsorbiert wird, 
dam it die Rk. vor sich geht. E in Vers., dic Rk.-Geschwindigkeit durch Erhóhung 
der Temp. zu vergroBern, scheitcrte, da SnO bei 183° durch H 2 reduziert wird. (Journ. 
physieal Chem. 32. 1423—33. Iowa, Univ.) K lem .m .

K. C. Sen, Der E influp des Losungstolumens und der Masse des Adsorbens bei 
der Adsorption von arseniger Saure durch Metallhydroxyde. (Vgl. C. 1928. II. 26.) 
Der Verlauf der Adsorptionsisotherme bei der Adsorption von arseniger Saure durch 
Zr(OH).,, Al(OH)3 u . Cr(OH)3 ist vom Losungsvol. abhangig u. zwar nehmen die 
a/m-W erte ab (boi konstantem c) bei der Zunahme des Vol. Dagegcn ist der EinfluB 
der Adsorbensmenge, bei nicht zu groBcn Untersohicden in derselben, kaum merkbar.
— Diese A rt von Adsorption kann ais chem. bezeichnet werden. (Ztsehr. anorgan. 
allg. Chem. 174. 75—81. Allahabad [Indien], Univ.) B l in o ff .

K. C. Sen, Einflup des Volumens auf die Adsorption von arseniger Saure durch 
Eisen- und Aluminiumhydrozyd. (Vgl. C. 1927. I. 2176 u. vorst. Ref.) Boi der Ad
sorption von arseniger Saure durch Fe(OH)3 u. Al(OH)3 zeigt sich, daB die z/m-W erte 
von dem Losungsvol. abhangig sind. Versteht man unter Endkonz. die Gesamtmenge 
des nichtadsorbierten, gel. Stoffes, so nimm t die Adsorption ab boi der Zunahme 
des Vol. Wird aber die Endkonz. in  g pro 1 1 der Lsg. angegeben, so beobachtet man 
diese GesetzmaBigkeit nicht. Das gilt auch fur Zr(OH)4 u. insofern muB die Fest- 
stelluhg einer friiheren Arbeit (vgl. vorst. Ref.) berichtigt werden. Der EinfluB der 
Adsorbensmenge ist nicht deutlich. — Es hat sich herausgestellt, daB auch die beiden 
Konstanten der Adsorptionsisotherme vom Lósungsvol. abhangig sind. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 174. 82—90. Allahabad [Indien], Univ.) B lINOFF.

K. Mohanlal und N. R. Dhar, Der Zustand einiger icenig lóslicher Hydroxyde 
in  Kalium- und Ammoniumhydroxydlosungen nach Zahigkeitsmessungen. Die Hydr- 
oxyde von Be, A l, Cr, Zn, Sn  u. Pb, sowie Borsaure u. Benzoesaure in einer n. oder 
0,5-n. KOH-Lsg. aufgelost, u. die Hydroxyde von Cu, Cd, Z n  u.. Ag, in einer NH3- 
Lsg. aufgelost, erhóhen dereń Zahigkeiten. Durch die erstgenannten Hydroxydo 
wird die spezif. Leitfahigkeit der KOH-Lsgg. erniedrigt. — Diese Ergebnissc zeigen, 
daB inK O H - bzw. NH3-Lsgg. die obenenvahnton Hydroxyde sieh zum Teil im Kolloid- 
zustande befinden. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 174. 1—10. Allahabad [Indien], 
Univ.) B l in o f f .

H. Israel, Versuche zur ErHdrung der Staubelektrisierung. Vf. wendet die rein 
mechan. BoNINGschc Theorie der Staubelektrisierung (Ztsehr. techn. Physik 8 [1927]. 
385), die von der Stoffgleichheit der mit einander in Rk. tretenden Staubteilchen 
ausgeht, auf die Staubwrkg. m it stofflicher Verschiedenheit an. Es werden Verss. mit 
Mennige, Gips, Kreide, Schellack, S, Weinsaure, Karbidofenstaub, Kolophonium, Schiefer, 
Bleinitrat u. Lykopodiumsamen ausgefiihrt. In  den meisten Fallen bewahrt sich die 
Theorie. Bei einzelnen Verss. wird eine Uberlagcrung von StoB- u. AbreiBeffekt fest- 
gestellt. Nach den Verss. erschcint es erlaubt, bei Śtaubladungseffekten die fiir die 
Vorzeichenbest. maBgcbende Rolle in der Regel den relatiyen Grofienycrhaltnissen 
der Teilchen zuzuschreiben u. den zweifellos auch vorhandenen EinfluB von stofflichen 
u. Obcrflachenverschiedenheiten erst in zweiter Linie ais mitbestimmend heran- 
zuziehen. (Ztsehr. techn. Physik 9. 289—93.) LESZYNSKI.

B. Anorganische Chemie.
C. Coleridge Farr und D. B.- Macleod, Einige physilcalische Eigenschaflen von 

gasfrei gemachtem Schwefel. Reiner Schwefel wird durch fiinffacho Dest. unter C02
X. 2. 118
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u. dreifache Vakuumdest. in einer aus Glas yerschmolzenen Apparatur, die wahrend 
U. naeh der Dest. den Z utritt von Luft unmoglich macht, vóllig yon Gasresten befreit. 
So vorbehandelter Sehwefel gibt im Gegensatz zu gewohnlichem nicht gasfreiem Sehwefel 
(vgl. C. 1920. I II . 534) zwischen 163 u. 169° reproduzierbare, von der vorhergehenden 
Warmebehandlung unabhiingige Viscositatswerte. Aus gasfreiem Sehwefel scheidet 
sich beim langsamen Abkiihlen auf 103° m it groBer Leichtigkeit u. ohne kiinstlichc 
Nachhilfe der krystallin. Sm , Perlmulterschwefel, aus, dessen gewólmliche Darstellungs- 
weise S m ith  u. C a r s o n  beschrieben haben (Ztschr. physikal. Chem. 77 [1911]. 661);
F. 103,8—103,9° (Temp. des Heizbades 103,2°), nach S m ith  u . C a rs o n  103,4°. Der 
ideale Sclimelzpunkt yon Sm, das ist der Schmelzpunkt bei K ontakt m it reinem Sj 
diirfte die Temp. sein, bei der Sm  nach yollstandiger Krystallisation gerade eben zu 
schmelzen beginnt. Diese Temp. liegt nahe bei 107° (S m ith  u . C a r s o n  106,8°). Wenn 
aus der Schmelze des gasfreien Schwefels beim Abkiihlen nicht Sm  entstand, so erhielt 
man stets monoklinen Sehwefel, idealer F. 119— 120°, natiirlicher F. 114,6°. Das Ent- 
stehen von rhomb. Sehwefel aus gasfreiem Sehwefel bzw. den beschriebenen Erstarrungs- 
prodd., konnte trotz wicderholter, sorgfaltiger Verss. nicht naehgewiesen werden. 
Zwischen 80° u. 160° wurde die Viscositat des unterkiihlten bzw. geschmolzcnen 
Schwefels beobaehtet. Das Minimum liegt bei 155°. Bei 80° ist die Viscositat etwa 
yiermal so groB wie bei 155°. (Proceed. JRoy. Soc., London. Serie A. 118. 534 bis 
541.) Stam m .

E. Korintli, Weitere Beobachtungen am Sehwefel und Selen. (Vgl. G. L in c k  
u. E. K o r in t h , C. 1928. II. 6.) In  den neuen Schwefelpraparaten, die unter Ver- 
wendung von Chlf. ais Lósungsm., Gummi ais Verdickungsmittel u. einigen Tropfen 
Benzonitril ais Zusatz hergestellt wurden, sind noeh 3 Modifikationen beobaehtet 
worden. Die d-Modifikalion erscheint in Form von kleinen, scheinbar hexagonalen, 
auBerordentlieh labilen Krystallen, die kaum gefarbt u. schwach doppelbrechcnd 
sind. Die £-Modifikalion erhalt man in Form von rhomb. begrenzten, farblosen, 
doppelbrechenden Tiifelchen. Sio sind .zweiachsig u. wahrscheinlich monoldin. 
Die rj-Modifikation t r i t t  in scheinbar hesagonalen Tiifelchen auf, die kaum gefarbt 
u. doppelbrechcnd sind. — Nach ihrer S tabilitat konnen die yersehiedenen Modi
fikationen folgendermaBen geordnet werden: i?-tetragonal---- ->- <5-monoldin — y
j;-m onok lin ---- >- f-m o n o ld in ---- y  -/-monoklin — >- /3-monoklin =f̂ = a-rhom b. —  Selen-
praparate sind auf gleiehe Weise durch Auflósung von rotem amorphen Se in  CS2, 
Abfiltrieren u. Yerdunstenlassen erhalten worden. Sie stellen gelbe bis rotbraune, 
durchsichtige Krystallchen dar, die scheinbar hesagonal u. etwa 50 /.i groB sind. Ihre 
Eigg. sind von E. Mu t h m a n n  (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 17 [1890]. 336) besclirieben 
worden. W ild auf ein solches Se-Praparat etwas von der Schwcfellsg. gebracht, so 
entstehen Schichtkrystalle von Se u. S, wobei die letzteren der ?;-Modifikation an- 
gelioren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 174. 57—60. Jena, Minerał, u. Geol. Inst.) B ln .

A. E. H. Tutton, Thalliumhaltige Doppelsulfalhexahydrale. Vf. setzt seine For- 
schungen uber die monokline isomorphe Reihe von Verbb. der allgemeinen Zus. 
f t2M(S0 4)2-6 H 20 , worin R  ein einwertiges Metali (K, Rb, Cs, NH.„ Tl), M ein zwei- 
wertiges Metali (Big, Zn, Cd, Cu, Ni, Co, Fe, Mn) bedeutet, fort (ygl. C. 1925. I I .  880; 
siehe auch nachst. Ref.). Die Verbb. Thallomagnesium-, Thalloferro-, Thallomangano- 
u. Thallocuprisulfat werden einer yollstandigen goniometr., opt. u. Volumunters. unter- 
zogen. An den beiden erstgenannten Doppelsulfaten hat WERTHER (Journ. prakt. 
Chem. 92 [1864]. 128) bereits einige Hauptwinkel ausgemessen. Wegcn der Einzel- 
daten sei auf die sehr ausfiihrlichen u. umfangreichen Angaben des Originals ver- 
wiesen. Tl ersetzt in den Doppelsulfaten die Alkalimetalle nicht cutrop., d. h. die 
Anderungen der Winkel u. der physikal. Eigg. sind nicht proportional dem hohen 
Atomgewicht dieses Elements. Die hohe Ordnungszahl u. die dementsprechend 
kompliziertere Atom struktur des Tl machen sich aber in der besonders groBen Licht- 
brechung u. -dispersion der betreffenden Doppelsulfate geltend. Die Tl-Verbb. stehen 
in  allen Eigg. (abgesehen yon der Refraktion) den analogen nicht eutrop. Ammon- 
salzen sehr nahe, die ihrerseits wieder, wie friiher gezeigt worden ist, sich den ent- 
sprechenden Rb-haltigen Doppelsulfaten so eng ansehlieBen, daB fast yóllige Iso- 
struktur, d. h. Iden titat in Gestalt u. GroBe der Elementarkorper anzunehmen ist. 
Die merkwiirdig kleine Wrkg., die ein Weehsel des zwciwertigen Metalls (M in der 
anfangs gegebcnen allgemeinen Formel) auf die Krystallkonstanten hat, wird auch 
in dieser Arbeit wieder festgestellt. (Proceed. Rojr. Soc., London. Serie A. 118. 367 
bis 392.) " Sta m m .
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A. E. H. Tutton, Die Thallium enthaltenden Doppelselenathexahydrate. Ver- 
voltsldndigung der Thalliumsalze und der ganzen monoklinen Reihe. Die Doppelsalzc 
von Tl2Se04 m it Mg-, Fe11-, N i11-, Coii-, Mn11- u. Cun -Selenat werden ltrystallograph., 
opt. u. volumetr. eingehend beschrieben; ferner werden die opt. u. die Volumkonstanten 
des Zn-Tl-Doppelselenats naehgeholt, die mit den friiher (Proeeed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 83 [1909]. 216) beschriebenen Krystallen nieht gemessen werden konnten. 
Das zur Darst. yon Tl2Fe(Se04)2 notwendige FeSe04 kann nieht durch Einw. von Selcn- 
siiure auf metali. Fe crhalten werden (hierbei t r i t t  Red. zu elementarem Se ein), wohl 
aber aus reinem FeS u. verd. Selensaure, wobei der entstehende H 2S die Oxydation 
zum Ferrisalz verhindert. Krystallisiertes FeSe04 wird aus der filtrierten Lsg. durch 
Eindampfen uber H 2S 04 unter vermindertem Druck gewonnen. Tl2Fe(Se04)2 u. alle 
anderen Tl enthaltenden Doppelselenate u. -sulfate krystallisieren aus den vermisehten 
wss. Lsgg. von Tl-Selenat bzw. -Sulfat u. dem Selenat bzw. Sulfat des zweiwertigen 
Metalls nur, wenn ein erheblicher UberschuB des letzteren vorhanden ist; ist dies nieht 
der Fali, so krystallisiert zuerst nur Tl-Sulfat bzw. Selenat, da diese Yerbb. wl. sind. 
Die Tl enthaltenden Doppelselenate sind in ihrer Stellung zu den K-, Rb-, Cs- u. NH4- 
Doppelselenaten den Tl-Doppelsulfaten u. ihrem Verhaltnis zu den iibrigen Doppel- 
sulfaten vóllig analog (vgl. vorst. Ref.). Auch hier nehmen die Tl-Verbb. nur in bezug 
auf die Lichtbrechung eine extreme Stellung ein, wahrend sie sich in allen iibrigen 
Eigg. mehr der Mittelstellung des Rb nahern. Ein Wechsel des zweiwertigen Metalls 
maoht fiir die Eigg. der Doppelselenate ebensowenig aus, wie fiir die Doppelsulfate. 
Mit der yorliegenden Arbeit sind die Unterss. des Vfs. iiber die groBe isomorphe Reihe
von 77 Salzen des Typus R 2M |g e0 , | ; '6 H 20  vollstandig geworden. (Proeeed. Roy.
Soc., London. Serie A. 118. 393—426.) STAMM.

Kanji Matsuyama, Uber das Oleichgewichtsdiagramm des Aluminium-Calcium- 
Systems. Das benutzte Al hatte  folgende Verunreinigungen: 0,3% Si, 0,3% Fe, 
Spur Cu u. Ca: 0,11% Si, 0,14% Fe, 0,15% Al, 1,17% Mg, kein Cu. Mittels therm. 
Analyse, elektr. Widerstandsmessung u. mitr. Unters. wurden die Yerss. ausgefiihrt. 
Die Liąuiduslinie des Al-Ca-Systems besteht aus 4 Zweigen, entsprechend der Aus- 
scheidung der festen a-Lsg., GaAl3, CaAl2 u. Ca. Al lost Ca durch Bldg. der festen 
a-Lsg.: Die maximale Lóslichkeit ist 0,3% bei gewohnlicher Temp. u. 0,6% bei etwa 
616°. Die Legierungen zwischen 0,6—33,03% Ca haben eine eutekt. Krystallisation; 
der eutekt. Punkt liegt bei 7,55% Ca u. 616°. Die Legierungen zwischen 13,9—42,5% 
Ca zeigen bei 700° eine Umwandlung, wobei die Verb. CaAl3 m it 33,03% Ca durch die 
folgenden Rkk. beim Abkuhlen gebildet w ird: CaAl2 +  fliissig — >- CaAl3. Zwischen
13,9 u. 73,0% Ca haben die Legierungen bei 1079° u. 42,5% ein Maximum der Liąuidus
linie; aus den Untersuchungsergebnissen kann gefolgert werden, daB das Maximum 
den F. der Verb. CaAL darstellt. Dieser Teil des Diagramms ist vollkommen anders 
aLs der von DonSKI (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 57 [1908]. 203). Die Legierungen 
m it mehr ais 42,5% Ca zeigen eine 2. eutekt. Transformation; der eutekt. P unkt liegt 
in  diesem Falle bei 545° u. 73,0% Ca. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 17. 
783—89. Research Inst. Iron, Steel and other Metals.) W il k u .

A. Travers und Sehnoutka, Uber das wasserhaltige Tricalciumaluminat. Die 
Darst. des Dicalciumaluminats nach A l l e n  ist den Vff. nieht gelungen, dagegen er- 
hielten sie sehr schone Nadeln von Tricalciumaluminat der Zus. 3 CaO ■ A120 3 • 21 H 20  
nach folgender Vorschrift: 1 11/ ,0-molare Lsg. von KA102-3 H 20  wird m it 100 ccm 
einer 1/47-molaren Lsg. von Ca(N03)2 u. 10—15 ccm gesatt. Lsg. von Ca(OH)2 ver- 
mischt, so daB die pn der Lsg. 11,57 betragt. Dami erhalt man nach wenigen Minuten 
reine Krystalle. Gibt man zu wenig Ca(OH)2 zu, so fallt ein Gemisch von 3 CaO • A120 3* 
21 H20  u. Al(OH)3 aus. Letzteres ist unl. in Vio“n* HC1, wahrend das Aluminat U. 
ist. Die Bestandigkeit des Aluminats ist sehr eng begrenzt (zwischen pn =  11,55 u.
11,62). (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 381—82.) E n s z l in .

O. Hassel und G. Bodtker Naess, Uber kubiscJi-krysiallisierende Hexammin- 
und Petitammiriaquokomplexsalze von dreiwerligen Co und Cr. (Vgl. O. H a s se l , C. 1928.
I. 3030. 1927. I. 2879; O. H a s s e l  u . J . R. Sa l v e s e x , C. 1928. I. 151.) Es sind zu- 
nachst folgende Verbb. dargestellt u. analysiert worden: [Go(NH3)e]SOiJ , [Co(NH3)s - 
H 20 ]S 0 4J, [Co(NH3)e]SOt Br, [Co{NH3)-aH20 ]8 0 ,B r . Die opt. Unters. von F. Ma- 
chatschki h at gezeigt, daB sic samtlich, m it alleiniger Ausnahme von stark anomal 
doppelbreehendem Luteobromidsulfat, opt. isotrop sind. Die Krystalle sind regular, 
m it einem flachenzentrierten kub. Gitter. Die Diagramme der beiden Jodidsulfate,

118*
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wie aueh der Bromidsulfate, sind fast vóllig idenfc. — Von den dargestellten u. analy- 
sierten Verbb. [Co(NH3)e]SeOiJ  u. [(7o( Ar#  3)6 ]SeO,tBr stimmte die erste m it dem ent- 
spreehenden Jodidsulfat iiberein, u. die zweite krystallisierte gleichfalls m it dem kub. 
Gitter. Die Verb. [Co(NH3)0\SeOi Br-3 H zO zeigt bei der Drehaufnahme um die 
c-Achse rhomb. Symmetrie u. stimmt m it den Verbb. [Co(NHa)e]SOt Cl • 3 II20  u. 
[Co(NH3)^\CrOl Br-3 f l 20  iiberein. Auoh bei [Cr(NII3)c\SO .J  ist kub. S tru k tu r fest- 
gestellt worden. — Die Krystalle der V erbb.: [C'o(N H3)a](ClOi )3, [Co(NHs)&H20 ]•
(ClO,,)3 u. \Cr(NII3)6] (C?04 )3, [CV(iY//3)s/ / 20 ] (ClOi )3 sind samtlich regular-oktaedr. 
m it kub. Gitter. Ihre Darst. u. Analyse wird besehrieben. — Bei den Rrystallen der 
Vcrb. [Co(N II3)JL O \ S 0 ,fil0 3 tr i t t  wieder die fluBspatahnliche S truktur auf. — 
AnsehlieCend wird die GroBe der Wurfelkante einiger der erwahnten kub. Strukturen 
angegeben. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 174. 24—30. Oslo, Univ. Chem. Lab.) B ln .

C. Mineralogisciie und geologisclie Chemie.
G. Silberstein, Chemische geologisclie Wellen. Die Periodizitat der Feuer- u. 

Hornsteinbldgg. im Ju ra  wird so erklart, daB die Ausscheidung des CaC03 aus dem 
Meerwasscr die Konz. an C02 so erholit, daB die Abseheidung aufhort. Durch die er- 
hohte Konz. an H-Ionen wird die gel. S i0 2 ausgeflockt, dadurch bilden sich mehr 
H C03'-Ionen gegen H+, u. es kann wieder CaC03 ausgefallt werden. Ebenso geht die 
Tonsedimentation in Wechsellagerung m it der Fiillung von K alk vor sich, da die Ton- 
teilchen eine negative Ladung besitzen. Dabei bildet sich reiner Ton, wenn der Schwellen- 
wert fiir [H+] nicht tiefer liegt ais die Endkonz. [H+] fiir die Kalkfallung, anderenfalls 
entsteht Mergel (ein Gemisch von Ton +  Kalk). (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., 
Abt. A. 1928. 322—24. Berlin, Mineralog. Inst. d. UniT.) E n Sz l in .

Fritz Belirend, Die Bildung der Kalksleine. Vf. betrachtet die Ausscheidung 
des CaC03 aus dem in Qucll- u. FluBwasser gel. Dicarbonat, je naehdem sic rein anorgan. 
ist, oder unter Mitwrkg. von Organismen erfolgt, oder ais rein organ, zu bezeichnen 
ist. (Ztschr. physikal. chem. Unterr. 41. 220—26. Berlin.) BOTTGEP*.

Richard M. Field, Die grofie Baliamabank. Siudien uber marinę Carbonat- 
sedimenłe. Die groBe Bahamabank bildet eine Art Lagunę m it selir feinkornigem Kalk- 
schlamm, welcher rom  Vf. Drewit genannt wird. E in  Zusammenhang des Schlammes, 
der wahrseheinlich durch das Leben der Pflanzen aus dem Meerwasser ausgefallt wird, 
m it der Oolithbldg., konnte auch durch genaue Unters. nicht festgestellt werden. 
(Amer. Journ. Science [S il lim a n ]  [5] 16. 239—46.) E n s z l in .

B. GoBner und K. Briiekl, Ober strukiurelle Beziehungen von Rhodonil zu anderen 
Silicaten. (Vgl. C. 1928. I I . 1198.) Der lihcdonit wurdc von den Vff. auf ein anderes 
Achsenlcreuz bezogen, ais dies von H in t z e  angegeben ist. Danach hat der trikline 
Elementarbereich die Konstanten a =  7,77 A, b — 12,45 A u. c =  6,74 A, a  =  85° 10 ', 
/} =  94° 4' u. y — 111° 29', wobei sich das Aehsenverhaltnis berechnet a: b:  c =  
0,624:1:0,541. Diese Konstanten fur die Kantenlangen haben sehr groBe Ahnlich- 
keit m it denen des Babingtonits u. Anorthits, wahrend die Winkel des Elementar- 
korpers •yertauscht erscheinen:

Rhodonit Babingtonit Anorthit
a .................  85° 10' 93M 8' 93° 13'
£ .................  94° 4' 86° 9' 115° 52'
7 ................. 111° 29' 112° 22' 91° 12'

Beziehungen zum Diopsid, welches die chem. Zus. vermuten laBt, sind nicht fest- 
zustellen. Der Elementarkórper enthiilt 2 Moll. der Zus. MnSi03 'M n3CaSi40 12- 
Diese Formel wurde nach eingehender Unters. in Analogie m it der Babingtonitformel 
S i,0 4 •Ca2Fe2Si.!0 12 aufgestellt. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1928. 316—22. 
M inchen') " ’ ENSZLIN.

B. GoBner, Ober slrukłurelle Beziehungen bei Silicaten. Bericht uber friihere 
Arbeiten. Bei den Silicaten, bei denen das Mol.-Gew. nicht bekannt ist, kann bei den 
róntgenograph. Unterss. die Anzahl der im Elementarkórper Torhandenen Moll. nur 
durch kombinator. Verf. errechnet werden. Vf. stellt einen „Bauplan“ an Stelle der 
Koifttitutionsformeln auf, der sich trotz betrachtlicher Artverschiedenheit der vor- 
handenen Atome, aber m it einer bestimmten Anzahl O-Atome, melirfach wiedcrholt, 
u. eine groBe Ahnliclikeit des Volumens u. der Kantenlangen des Elementarkórpers 
zeigt. Damit werden Silicate in struktureller H insicht Yergleiehbar, fur welche die 
goniometr. Konstanten ganz Yerschieden sind. Beispiele: 1. Babingtonit (Ygl. Yorst.
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Ref.), Anorthit u. Epididymifc. 2. Beryli u. Cordierit. 3. Diopsid u. Tremolit. Dio 
Param eter der Atome zu bestimmen, ist bei ihrer groBen Anzahl kaum moglich. Vf. 
fiikrt diese Wiederholung der gleichen Strukturform dar auf zuruek, daB die Krystall- 
bldg. im  Sinne der Erzeugung weniger, bevorzugter Anordnungen arbeitet. (Ber. Dtsch. 
ehem. Ges. 61. 1634—38.) E n s z l in .

Haakon Haraldsen, Eine rontgenographische und ckemische Untersucliung iiber 
die thermische Umbildung des Serpentins. Der untersuchte Serpentin hatte die Zus. 
S i02 37,39, MgO 40,77, FeO 1,96, CaO 0,62, Fe20 3 2,63, A120 3 2,66, H 20  14,08. Beim 
Erhitzen geht das W. zwischen 500 u. 700° groBtenteils weg. Dabei vorliert das Minerał 
die K rystallstruktur des Serpentins, indem es bei 700° eine dem 01ivin analoge Struktur 
erhalt. Bei noch lióheren Tempp. entstehen Gemiseho von Oliyin, freier amorpher 
S i02 u. E nstatit. Der letztere vermehrt sich m it steigender Temp. auf ICosten der 
Kieselsaure:

2 I i ,  S i o (̂ 9 — 3 Mg2SiO., -f- Sio., -| 4 H>0 ,
3 Mg2Si04 +  S i02 — >- 2 Mg2Si04 +  2 MgSiÓ3.

(Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1928. 297—315. Oslo, Mineralog. Inst. d. 
Univ.) E n s z l in .

A. Allen Weymouth, Das Vorkomnien von Tridym.it und Cristobalit in  einem 
granitischen Xenolit!i. Der granit. Fremdstein war in  einen Palagonittuff eingebettet, 
der sich beim Abschrecken eines Basalts durch das W. eines ldeinen Sees gebildet hat. 
Die freie SiO„ war in dem Granit in allen 3 Modifikationen vorhanden: Quarz, Tri- 
dymit u. Cristobalit. Die Bldg. des letzteren wird auf eine hohe Konz. an leiehtfliichtigen 
Bestandteilen an einzelnen Stellen des Basalts zuriickgefuhrt. (Amer. Journ. Science 
[S il l im a n ] [5] 16. 237—38.) E n s z l in .

V. Agaionoff, Ober einige Roterden von Cochinchina. Dio Roterden entstehen 
bei der Verwitterung der Basalte, u. zwar wird zuerst der O lm n unter Wegfiihrung 
von MgO u. Oxydation des Fe 11 zu Fe 111 zu Bowlingit zers., dann folgen die Plagioklase 
u. Augite. Nach diesem Stadium tr i t t  Bauxitbldg. ein u. dann wird der Bowlingit 
in  Stilpnosiderit umgewandclt. Bei diesen Prozessen verdoppelt sich der Gehalt an 
A1,03 u . T i02. Die bei der Zers. entstehenden feinen wasserhaltigen Al-Silicate halten 
die die Fruchtbarkeit des Bodens bedingenden Stoffo adsorbiert (0,43% N u. 0,03 bis
0,1% K 20). Die ph schwankt zwischen 4,57 u. 6,43. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 
428—3L) E n s z l in .

F. W. P. Gótz und G. M. B. Dobson, Beobachtungen iiber die Hohe der Ozon- 
schicht in  der oberen Atmosphare,. Die Dieke der Ozonschicht, die die Sonnenstrahlen 
durchąueren mussen, bis sie auf die Erde gelangen, wird aus der In tensitat der Ab- 
sorptionslinien bestimmt. Aus Beobachtungen dieser Dieke, die iiber ganze Tage 
erstreckt sind, kann man die mittlere Hohe der Ozonschicht iiber der Erdoberflache 
berechnen. Ergebnisse: Mittlere Hohe 30—40 km iiber dem Meeresspiegel; Zunahme 
der m ittleren Hohe m it zunehmender Absolutmenge des Ozons; Zunahme vom Herbst 
zum Friihjahr. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 120. 251—59. Arosa, Licht- 
klimat. Observatorium.) RabinOWITSCH.

A. Lacroix, Neue Beobachtungen iiber die Laven der Marąuesasinseln und der 
Insel Tubuai (Australisch-Polynesien). Von Nuka IIiva Avurden die Basalte chem u. 
mineralog, untersueht, wobei zwei Gruppen unterschieden wurden, quarzhaltige u. 
S i02-arme Basalte. Die Basalte von Na-Pu sind basischer ais die yorigen u. m it einem 
Phonolith verbunden. Hauptmineral Nephelin. Auf der Insel Tubuai wurden ebcnfalls 
Phonolithe m it viel Aenigmatit u. Aegirinaugit u. Basalte angetroffen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 187. 365—69.) E n s z l in .

A. Lacroix, Neue Beobachtungen iiber die Lawn der Inseln „Unter dem Winde“ 
des Geselłschaftsinselarchipels. (Vgl. vorst. Ref.) Von Tahaa wird ein Analcimbasalt 
u. ein Latit neu beschrieben. Der von E l l is  beschriebene Granit von der Insel Bora- 
Bora ist ein 01ivingabbro. Die Insel Maupiti besteht aus Dorcit, Labradorandesit, 
Andesit- u. Labradorbasalt u. 01ivingabbro. (Compt. rend. Aead. Sciences 187- 397 
bis 401.) E n s z l in .

D. Organiscłie Chemie.
Walter Friedmann, Ober Dehydrierung mit Hilfe von Schwefel.' Wie an Hand 

friiherer Arbeiten nachgewiesen wird, weist S gegeniiber KW-stoffen ein dem Persulfat 
entsprechendes Oxydationspotential auf u. vermag wie 0 2 sowolil aromat. Kerne
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ais aucli Seitenketten zu yerkniipfen, ohne siehtbar ins Molekuł einzutreten. Bei 
Verss., besonders reaktionsfahige Bestandteile des Teers wie Hydrinden u. Tetrahydro- 
naphthalin mittels S etwa zu Diinden oder zu Dinaphthyl in  dieser Weise zu dehydrieren, 
zeigte es sich, daB stets schwefelhaltige Prodd. entstanden, aus Hydrinden ein Thiophen- 
deriv. C18H 12S, aus Tetrahydronaphthalin Dinaphthothiophen C20H 12S, F. 247—248°, 
wahrend aus Inden durch Kochen m it S eine ganze Reilie yon S-D criw . entstcht. 
Die Schwierigkeiten zur Entwirrung der bei der Dehydrierung m it S entstehenden 
Prodd. werden diskutiert. (Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 257—59.) N a p h t a l i .

Georges Dienger, Verhałten der Butylbromide bei ihrer Umwandlung. Dio 
Geschw'indiglceit der Umlagerung yon Isóbutylbromid in iert. B-ułylbrcmid u. umgekehrt 
wird bei yerschiedenen Tempp. zwischen 178° u. 240° gemessen. Verschiedene Iso- 
butylbromidpraparate von liber 99% Reinheit unterschieden sich in ihrer R eaktiyitat 
etwas, bei einem wurden anfiingliche Verzógerungen (Autokatalyse) beobachtet. In  
bezug auf die Lage des Isomerisationsgleichgewiehts werden die Angaben von MlCHAEL 
(L ie b ig s  Ann. 379 [1910]. 263) u. B r u n e l  (L ie b ig s  Ann. 384-[1911]. 245) annahernd 
bestatigt u. ein regelmaBiger Gang des Gleichgewichts m it der Temp. gefunden. Von 
der Seite des tert. Butylbromids her wird nicht genau derselbe Endzustand erreicht 
wie yon der Seite des Isobutylbromids her; es existiert ein gewisses Gebiet der Reaktions- 
losigkeit, das sich m it steigender Temp. yerengt. Da yon der Seite des Isobutylbromids 
her die Rk.-Geschwindigkeit nicht nur yiel groBer, sondern auch insofern n. ist, ais 
(mit Ausnahme eines Praparats) ein konstanter Geschwindigkeitskoeffizient erhalten 
wird, so scheint es berechtigt, die wahre Gleichgewiehtslage m it dem Punkt des Rk.- 
Stillstandes yon dieser Seite her zu identifizieren. Dann ist aber das Isomerisations- 
gleiehgewicht tatsachlich einseitig u. das GuLDBERGsche Postulat K  =  k — >/&2-<—  
ungiiltig. Das Verh. der beiden Bromide ist nicht auf katalyt. Einfliisse zuruckzufiihren, 
sondern diesen Stoffen eigentumlich. Das scheinbare HinausschieBen der Umwandlung
Is o ----y  Tert. liber den Gleichgewichtspunkt bei Bromidgemischen m it mehr ca. 40%
tert. Butylbromid hangt wahrscheinlich m it Entmischungsyorgangen im Rk.-GefaB 
zusammen. (Ztschr. physikal. Chem. 136. 93—134. Zurieh, Techn. Hochsehule.) K r u .

Harold S. Hill, Myron S. Whelen und Harold Hibbert, Untersuclmngen iiber 
Realctionen der Kohlehydrale wid Polysaccliaride. XV. Die isomeren Benzylidenglycerine. 
(XIV. vgl. C. 1928. II . 870.) F is c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 1536) be- 
schrieb das Kondensationsprod. von Glycerin u. Benzaldehyd

CHj—° \  CH2°
I CHOH ^CH C.H j oder II C H O -/ 8 6

c n , - ( v  c h , o h
Die Rk. wurde yon I r v in e , Ma c d o n a ld  u. So u ta r  (Journ. chem. Soc., London 
107 [1915]. 337) nalier untersucht u. dem Prod. Formel II  zugeschrieben. Die iso- 
mere Form I koimten sie in ihrem Prod. nicht nachweisen. Vff. zeigten nun, daB 
das Rk.-Prod. aus einem Gemiseh yon I  u. II  besteht. Die Annahme, daB von der 
Benzaldehydkondensation nur benachbarte OH-Gruppen betroffen werden, ist daher 
nicht gerechtfertigt. Wurde Glycerin m it Benzaldehyd nach Ge r h a r d t  (D. R. P . 
255 083 [1913]) kondensiert, so entstand ein Prod. vom K p .2,5 142—147°. Der Unter- 
schied der Lóslichkeit beider Isomerer in einem Gemiseh yon k. Lg. u. Bzl. ermóglicht 
eine ziemlich quantitative Trennung; 1,3-Benzylidenglycerin krystallisiert aus, 1,2- 
Benzylidenglycerin bleibt in Lsg. Zur Identifizierung beider Isomerer wurde die 
Methylierungshydrolysemethode yon Ip.YlNE benutzt. Methylierung m it Ag-Oxyd 
u. Methyljodid gab die Methylather:

C lij °-s>p f i c  H 9Hs----° \
III  CH— O 6 5 IY CH0CH3 yCHCaH 5

ÓH2OCH3 ĆH2------ O '
die bei der Hydrolyse die isomeren Glycerinmethylather lieferten. Die weitere Unters. 
ergab, daB in dem nach Ge r h a r d t  erhaltenen Prod. II iiberwiegt (H :I =  7,5: 1), 
wird aber Benzylidenglycerin durch Erhitzen von Glycerin u. Benzaldehyd in Ggw. 
kleiner Mengen 40%ig- H 2S 04 gewonnen, so wird ein Gemiseh erhalten, in  dem die 
Isomeren im Verhaltnis 3: 1 enthalten sind. W ird 1,3-Benzylidenglycerin m it einer 
Spur HC1 auf 100° erhitzt, so entsteht ein Gemiseh, in dem das Verhaltnis H : I  =  5: 1 
ist. Bei 1,2-Benzylidenglycerin ais Ausgangsmaterial ist das Verhaltnis 5 ,5 :1 . Die 
Umwandlung geht schnell yor sich u. t r i t t  selbst unter sehr milden Bedingungen
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cin. So yerfliissigt sich I  beim Behandeln m it Spuren troekenem HC1 bei 30° ais Folgę 
der Umwandlung jn  II. Steht II  einen Monat bei Zimmertemp. m it Spuren HC1 in 
Beriihrung, so entsteht nahezu das gleiehe Gleiohgew. m it dem 1,3-Isomeren wie 
beim Erhitzen auf 100° (5,7: 1).

V e r s u o h e .  1,3-Benzylidenglycerin. F. 83,5° aus Lg. +  Bzl. Benzoat, F. 103° 
aus Lg. Methylather, Nadeln aus Lg. -f- Bzl., F. 52°; liefert bei der Hydrolyse Glycerin- 
P-methylather, K p.]3 123°, d417 =  1,1300, nn17 =  1,4505. — 1,2-Benzylidenglycerin. 
K p .2 143—144°, d.,17 = '1,1916, nn =  1,5389. Benzoat, olig. Methylather. Kp.1(1139 
bis 145°; liefert bei der Hydrolyse Glycerin-a-methylather, K p .13 110°, d417 =  1,1202, 
nn17 =  1,4449. (Journ. Amer. ehem. Soc. 50. 2235— 42. Montreal [Canada],
Univ.) K in d s c h e r .

Harold S. Hill, Allan C. Hill und Harold Hibbert, Untersuchungen iiber Reak- 
tionen der Kolilehydrate und Polysaccharide. XVI. Trennung und Identifizierung isotnerer 
Athylidenglycerine. (XV. vgl. vorst. Ref.) Die Struktur eines der einfachsten Glyeerin- 
deriw ., des Athylidenglycerins, ist bisher noch nicht geklart. In  der L iteratur finden 
sich folgende Formeln:

CHa—O C II-C K
(A) CH— O ^  3 oder CHOH ^CHCH, (B)

ÓH2OH C H .,- 0 /
Nach den Verss. der Vff. entsteht ein Gemisch beider Formen bei Anwendung beider 
bekannten Darst.-Methoden, u. es gelang, sie zu trennen u. zu identifizieren. Bei der 
fraktionierten Dest. unter vermindertem Druck gelang es, zwei verschiedene Prodd. 
(Kp.2i 86— 88° u. K p ,20 101—103,5°) zu erhalten, die aber beide nieht ais rein an- 
gesehen werden kónnen. Die beiden Isomeren entstehen aber je nach der Darst.- 
Methode in verschiedenen Mengen. Die Acetylenmethode ergibt die schiirfstsiedcnde 
Fraktion m it niederem Kp., die Paraldehydmetliode das definierteste hoelisiedende 
Prod. Nach vergeblichen Verss., ein Acylierungsprod. zu erhalten, gelang schlieBlich 
die Benzoylierung m it Benzoylchlorid in troekenem Pyridin. Dieses Reagens ver- 
ursacht keine Hydrolyse des Acetalrings u. ergibt 2 wohldefinierte Glycerinacetal- 
benzoate, dereń fast quantitative Trennung m it Lg. gelang. Das eine Benzoat krystal- 
lisiert aus, das andere bleibt in Lsg. Bei der Acetylenmethode wurde ein Verhaltnis 
der krystallinen zur fl. Form 1: 1,8 festgestellt, bei der Paraldehydmethode war es 
1 :4 . Es ergab sich, daB die Bldg. von A gegeniiber B begiinstigt wird, u. daB das 
Verhaltnis von den experimentellen Bedingungen, wie Temp., Konz. der Saure usw., 
abhangig ist. Zur Feststellung der S truktur der Isomeren wurde die Benzoylgruppe 
durch Hydrolyse abgespalten, ohne daB der Acetalring beriihrt wurde. So wurden 
die beiden isomeren Athylidenglycerine rein erhalten. Ihre Struktur wurde durch 
die Methylierungshydrolysemethode nach I r v in e  siehergestellt. Ag-Oxyd u. Methyl- 
jodid dienten ais Methylierungsmittel. Das niedrigsd. Athylidenglycerin gab nur 
Glycerin-/?-mcthylather, das hóhersd. niur Glycerin-a-methylather. Das niedrigsd. 
Isomere hat also die 1 ,3-Konfiguration (B), das hohersd. die 1,2-Struktur (A). Verss., 
aus den isomeren Athylidenglycerinbenzoaten die Glycerin-a- u. -/?-benzoate zu er
halten, miBlangen.

V e r s u c h e .  E in Gemisch von 8 g Hg-Sulfat u. 8 ccm konz. H 2S 04 wurde 
in  2 Moll. reines Glycerin gegeben u. 2 Moll. Acetylen eingeleitet (70°). Das Gemisch 
der Athylidenglycerine hatte K p .20 86—101°. Weiterhin wurden 276 g Glycerin m it 
5 ccm 50%ig. H 2S 04 erhitzt u.” 144 g Paraldehyd zugegeben. Das Gemisch der 
Athylidenglycerine" hatte K p .13 79—89°. — 1,3- Athylidenglycerin. Farbloses, nahezu 
geruchloses Ól, K p .2 52°; nn 17 =  1,4532; d417 =  1,1477. Benzoat. F. 86°. Methyl- 
ather. Farbloses Ol, m it W . mischbar, d417 =  1,0705; nn17 =  1,4375. — 1,2-Athyliden
glycerin. K p.j 68—70°; d417 =  1,1243; nn17 =  1,4413. Benzoat. Kp.„ 144—145°; 
d417 =  1,1618; n D17 =  1,5145. Methyldther. K p .23 56—58°; d417 =  1,0224; nD17 =
1,4177. — Glycerin-{)-methylather. K p .14 125°; d417 =  1,1300; no17 == 1,4500. — 
Glycerin-a.-methyldther. K p .13 111°; d417 =  1,1191; no17 =  1,4460. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 2242—49. Montreal [Canada], Univ.) K in d SCHER.

Maria Luisa A. Vicente und Augustns P. West, Die Isobutyl-, Amyl-, n-Propyl- 
und Isopropylester des a.-Linolensaurehexabromids aus philippinischem Lumbangol. 
Vff. stellten nach W e s t , Sa n tia g o  u . I m p e r ia l  (C. 1927. I . 2204. 2657) kryst. 
a-Linolensaurehezabromid, F . 179,5— 180,5°, aus Lumbangol her, das aus frischen 
Samen von Aleuritis moluccana gewonnen war, (Ol aus Al. moluccana heiBt gewóhn-
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lich Kandel- oder BanlculnuBol, aus Al. trisperma abcr Lumbangól. Der Referent.) 
In  iiblicher Weise (bei Ggw. yon H 2S 04) wurden folgende Ester des a -Linolensdure- 
hexabromids dargestellt: Isobutylester, C22H 3SO2Br0, F. 136—138°, unl. in h. Methanol 
u. PAe. — Amylester, C23H 40O2Br6, F. 133—135°, unl. in h. Methanol u. PAe. — 
n-Propylester, C21H 360 2Br6, F. 144—146°. scliwach 1. in h. PAe. — Isopropylester, 
F. 141—143°, 1. in h. PAe. Siimtliclie Ester Krystalle, abgeschen von den genannten 
Ausnahmen 1. in  den gebrauchlichsten organ. Losungsmm. (Philippine Journ. Science 
36. 73—77. Philippinen-Uniy.) R ie t z .

Zacharias Dische, " Uber charalcteristische Farbrealclionen der Milchsaure, des 
Methylglyoxals und der Kohlehydrate mit Carbazol und Schwefelsdure. (Vgl. DlSCHE 
u. L a sz lo , C. 1927. II. 1987.) Carbazol gibt m it Kohlehydraten u. aliphat. Aldehyden 
sclione Farbrkk., desgleichen m it a.-Oxysauren, wenn diese durch konz. H 2S 04 in 
Aldehyde iibergefuhrt werden. 1 Teil der zu untersuchendcn Lsg. wird unter Kiihlung 
entweder (I) m it 2 oder (II) m it 4 Teilen konz. H 2S 04 yersetzt, nach dem Erkalten
0,1 ccm V2°/o'g- alk°h. Carbazollsg. zugcfiigt u. 10 Min. im sd. W.-Bad erhitzt. Bei 
(I) u. (II) sind dic Farbrkk. ganz yerschieden; Rk. (II) tr i t t  immer auf, wenn melir 
ais 2 ccm H 2S 04 zugefiigt werden u. erreicht bei 1 Tl. Lsg.: 4 Tin. H 2S 04 ihr Masimum. 
Dic a-Oxysiiuren geben in der Regel m it nur 2 Tin. ELSO,] auf 1 Tl. Lsg. iiberhaupt 
keinc Farbrk.; die der Rk. (I) der Aklehydc entsprechende Farbrk. la,Ct sich jedoch 
erzielen, wenn man 1 Tl. Lsg. m it 4 Tin. H 2SO., einige Min. im sd. W.-Bad erhitzt, 
nach dem Erkalten 1 Tl. W. u. 0,1 ccm 1/2%ig. Carbazollsg. zugibt u. 10 Min. erhitzt 
(Rk. III). Es treten folgende Farben auf: Formaldehyd (I) blau, (II) griin; Acetaldehyd 
oliyengriin bzw. braun; Glykolaldehyd u. Glyoxylsaure (I) blaugriin bzw. blau, (II) blau- 
griin; Propylaldehyd braun; Methylglyoxal, Glycerinaldehyd u. Dioxyaceton blau bzw. 
oliyengriin; Butylaldehyd, Acetald-ol u. Crotonaldehyd braun; Isoraleraldehyd yiolett- 
braun bzw. ro t; Onantliol (sehr schwache Rk.) griin bzw. braun, Octylaldehyd braun; 
Arabinose, Hexosen, Glucuronsaure (Rk. I  nur etwa halb so stark  wie bei Glucose) 
lila bzw. ro t; Glykolsdure blau; Milchsaure (13) braun, (III) oliyengriin; Brenztrauben- 
saure braunrot bzw. griin; Glycerinsaure u. Weinsdure griin bzw. blau, Apfelsdura 
braun bzw. gelbgriin, Gluconsdure u. Zuckersaure ro t bzw. lila. Ameisensaure, Essig- 
siiure, Bernsteinsaure, Oxalsaure, Oxybuttersaure, Tryptophan, Harnsiiure u. Kreatin 
geben keine Rk. m it Carbazol. Alanin  gibt in l% ig. Lsg. bei II eine ganz schwache 
rote Farbę, ebenso Citronensdure, Tyrosin in 0,l% ig. Lsg. eine ganz schwache 
griine Fiirbung, Glyeerin in l% ig. Lsg. (I) deutlich violett, (II) rot, Ldvidinsaure in 
l% ig. u. Aceton in 1/2%ig. Lsg. bei (I) u. (II) braun. Die Farbrkk. der Milchsaure 
sind fiir physiolog. Yerhaltnisse charakterist. Die sehr empfindlichen Farbrkk. des 
Methy]glyoxals u. Acetaldols, die bei der colorimetr. Milchsaurebest. yon D isc h e  
u. L a sz lo  stóren wurden, m it Carbazol ermoglichen, auf ihre Ggsv. zu priifen. Nach 
Entfernung der Kohlehydrate nach C'LAUSEN-VAX S ly k e  durch Kupfcrkalkfallung 
muB das in der Lsg. zuriickbleibende Cu vor der Carbazolrk. durch H 2S abgcschieden 
werden. (Biochem. Ztschr. 189 [1927]. 77—80. Wien, Univ.) K ru g e r .

W. L. Evans, W. D. Nicoll, G. C. Strouse und C. E. Waring, Der Mechanis- 
mus der Kohlehydratoxydation. IX . Die Wirkung von Kupferacetatlósungen auf Glucose, 
Fructose und Galaktose. (VIII. ygl. C. 1928. I. 3051.) Vff. yerwendeten Cu-Acetat 
ais oxydierendes Agcns, da eine gesatt. Lsg. desselben sauer ist, da Cu" wahrend des 
Prozesses zu Cu" reduziert wird u. Cu20  dann ein sicheres MaB fiir den Sauerstoff- 
yerbrauch abgibt. Obgleieh Vorverss. ergeben hatten, daB die Oxydationsgeschwindig- 
keit der Fructose m it Cu-Acetat groBer ais dic der Glucose oder Galaktose unter 
gleichen Bedingungen ist, so schreitet die Rk. fiir die Messungen docli langsam genug 
yorwarts u. kann zu jeder beliebigen Zeit abgestoppt werden. Gewisse Verbb., die 
bei der Oxydation von Kohlehydraten in sauren Lsgg. gebildet werden, kónnen der 
Entdeckung entgehen, wenn dieselben Zucker in allcal. Lsgg. oxydiert werden, da 
sie entweder sehr schnell zu anderen Verbb. umgelagert oder weiter oxydiert werden. 
Auch laBt sich unyerbrauchtes Cu-Ion leicht aus den Lsgg. mit H 2S entfernen. Es 
wurden also wss. Lsgg. von Fructose, Glucose u. Galaktose m it Cu-Acetat bei 50° oxy- 
diert. Das Rk.-Gemisch wurde auf Glykosoń, Ameisensaure, Kolilensaure, Glyoxyl- 
saure u. Oxalsaure untersucht. Glykolsdure wurde nur qualitativ nachgewiesen. Die 
Mengen dieser Verbb. sind graph. ais Funktionen der Zeit u. des Sauerstoffyerbrauchs 
dargestellt. Der Sauerstoffyerbrauch jedes Zuckers ist ais Funktion der Zeit, u. die 
H-Ionenkonz. ais Funktion des Sauerstoffyerbrauchs ausgedriickt. Vff. nehmen an, 
daB die Hexose-l,2-endiole der Glucose u. Fructose in den sauren Lsgg. zugegen sind
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u. zu den Hexosonen oxydicrt werden. Das Glykoson wurde ais Osazon erhalten. 
Das Galaktoson konnte unter den Rk.-Prodd. der Galaktose nicht aufgefunden werden; 
vermutlich wird es im selben Mafie verbrau cht, ais es gebildet wird. Die Ameisen- 
saure entstam m t der Oxydation des Hydroxymethylens, das durch Zers. der Hexose-
1,2-endiole entsteht. DaB Hydroxymethylen derartige Veranderungen erleidet, konnte 
durch das Studium des Verh. von Cu-Aeetat gegen Glykolaldehyd u. Oxybrenzlrauben- 
saure gezeigt werden. Vff. glauben, dafi C02 der Zers. der unbestandigen a-Keto- 
hexonsauren entstammt. W ird Oxybrenztraubensaure m it Cu-Acetat oxydiert, so 
verliert es 1 Mol. C02. Die Hexosone konnen Hexoson-l,2-endiole bilden, von denen 
angenommen wird, dafi sie sich in die akt. Form der Tetrose (Tetrosemethylenol) u. 
Glyozal (halbakt. Form) zersetzen. Letzteres wird zu Glyoxylsaure oxydiert, das 
teilweise in Oxalsaure u. Glykolsaure vcrwandelt wird. Glyoxal red. nicht Cu-Acetat- 
Isgg., weshalb die Vff. glauben, dafi dic Glyoxylsaure einer akt. Form (Glyoxalhalb- 
mcthylenol) entstammt. Das Anwachsen in der ph arbeitet auf eine Umkehrung 
des Gleichgewichts zwischen den Endiolen in Richtung einer Unterdriickung der 
Endiolbldg. hin. Dies wurde zu einer Red. des Geh. an Ameisensaure m it wachsender 
Zeit fuhren. Das Ansteigen der pn wiirde auf eine Unterdriickung der Enolisation 
des Hexoson-2,3-endiols hinarbeiten. Das stelit m it der Tatsache in  Einklang, dafi 
keine D eriw . der 2,3-Diketohexosen aufgefunden wurden, wenn die Rk.-Gemische 
m it Phenylhydrazin behandelt wurden. Vff. sind der Ansicht, dafi Aldehyde in zwei 
Formen bestehen, einer solchen, die gegen Oxydationsmittel akt. ist, u. einer solchen, 
bei der dies nicht der Fali ist. Erstere Formen sind D eriw . des Methylenols, d. h. 
der H  ist an Sauerstoff gebunden u. der C ist zweiwertig. In  den inakt. Formen ist 
der C vierwertig. Zwischen beiden Formen besteht ein Gleichgew., welches bei Ande- 
rung der ph verschoben wird. So erldaren die Vff. dic Umwandlung von Aldehyden 
in Carbonate in alkal. Lsgg. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2267—85. Columbus 
[Ohio], Univ.) K lN D SC H ER .

Leopold Schmid, Alfred Waschkau und Ernst Ludwig, Alkaliuerbindungan von 
mehrwertigen Alkóholen und Kohlenhydraten. Die von Sc h m id  u. B e c k e r  (C. 1926.
I. 56) gemachte Beobachtung, dafi sich Starkę, Inulin  u. Lichenin in  fl., absol. trockenem 
NH 3 auflosen, regte dazu an, das Verh. einfacher hydroxylhaltiger Verbb. bei der 
Rk. m it Na-Lsgg. in fl. NH 3 zu studieren. Es zeigte sich, dafi bei Glylcól, Glycerin, 
Gluco-se u. Frucłose die Rk. stehen bleibt, wenn 1 Atom Na sich m it 1 Mol. umgesetzt 
hat. Glykogen ahnelt in seinem Verh. der Starkę, seine Lsg. setzt sich m it der blauen 
Na-Lsg. schnell um unter Bldg. eines schwach gelblichen Nd. Bei schwachem Er- 
wiirmen des NH 3 gelang es, nach stundenlanger Dauer mehr ais ein Atom Alkali in 
Rk. zu bringen. Die dunkelbraune Farbung des Rk.-Prod. lafit auf Zers. schliefien. 
Die Mononatriumverbb. lassen sich durch Umkrystallisieren schwer reinigen. Bei 
Chi lin ergab die Analyse, dafi unter Zugrundelcgung der Formel C3,H 510 21N., im vor- 
liegenden Rk.-Prod. Na in  dem Mengenverhaltnis eingetreten war, dafi 1 Atom N
1 Atom Na entsprach. DaB die Einw. von Na keinen zersetzenden Einflufi hat, konnte 
erwiesen werden durch Vergleich der spezif. Drehung des Inulins vor der Umsetzung 
m it dem durch Zers. der Mononatriumverb. zuriickgewonnenen Inulin: Vor der Um
setzung: 0,5777 g Inulin in 18,303 g W. im 1-dm-Rohr; a =  1,15, [a]D20 =  —36,44; 
nach der Umsetzung: 0,964 g Inulin in 50 g W. im 1-dm-Rohr: a  — 0,70, [a]o20 =  
—36,31. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I lb . 137. 107— 10; Monatsh. Chem. 
49. 107— 10.) H il l g e r .

Leopold Schmid und Margot Zentner, Methylierungsversuche an Starkę. Bei 
wiederholter schonender Behandlung von Kartoffelstarke m it in absol. A. gcl. Diazo- 
metlian wurde ein Rk.-Prod. von ca. 21% Methoxylgeh. gewonnen. Die Methyl- 
starke wurde mehrere Stdn. auf dem W.-Bad m it absol. A. digeriert u. dadurch in 
eine grofiere alkoholunl. u. in eine kleinere alkoholi. Fraktion zerlegt. Beide Prodd. 
geben m it alkoh. Jodlsg. eine braunrote Farbung. Die Hydrolyse m it l% ig . methyl- 
alkoh. HC1 ergab ein Glueosidgemisch, das 1. durch Extraktion m it Aceton, 2. durch 
Ausfallen des Extraktes m it A. u. 3. durch Extraktion m it absol. CH3 in  3 Fraktioncn 
zerlegt werden konnte. Es resultierten hierbei Methylglucoside m it einem Methoxyl- 
geh. von 35,3, 25,25 u. 20,01%. Da der Methoxylgeh. von 1. zwischen dem von der 
Theorie fiir ein Monomethyl- u. dem fiir ein Dimethylmethylglucosid geforderten 
lag, m irdc Fraktion 1 m it wss. 5%ig. HC1 in der Warme hydrolysiert. Das zur 
Troekne eingedampfte Hydrolysat hinterliefi nach dem Aufnehmen m it absol. A. 
einen weifien Riickstand. Die Analyse des so erhaltenen Prod. zeigte einen Meth-
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osylgeh. von 29,7%, steht somit in guter tłbereinstimmung m it dem fiir eino D i
methylglucose geforderten W ert von 29,8%. Drehung des erhaltenen Prod. im  0,5-dm- 
R ohr: an =  +83,85°. Osydation der Dimethylglucose m it H N 03 (D. 1,2) bei ca. 80° 
u. naehfolgende Veresterung m it 2%ig. methylalkoh.HCl ergab einen braunen Sirup, 
dessen Methoxylbest. nicht auf 4, sondern nur annahernd auf 3 Methosyle schlieBen 
lieB. Moglieherweise nimmt eines der methylierten Hydroxyle die Stellung 6 ein. 
Sicher ist, daB nach der Aufarbeitung der Methylstarke diese Dimethylglucose ais 
dio hóclistmethylierte Fraktion anzusprechen ist. Aufarbeitung der Fraktion 2 fiihrte 
zu einem Methylprod. m it einem Methoxylgeh. von 24,04% u. ergab bei der Behandlung 
m it A. ebenfalls einen festen weiBen Riickstand, der frei von Mothoxyl war. F rak
tion 3 wurde nicht weiter hydrolysiert. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I lb . 
137. 111—17; Monatsh. Chem. 49. 111—17.) . H il l GER.

James Bell, Ober die Hydrolyse von Guanidincarbonat. Die Hydrolyse des 
Guanidincarbonats in wss. Lsg. verliiuft etwas anders ais die des freien Guanidins. 
Wahrend bei letzterer Guanidincyanat gebildet wird, wird Cyanat bei der hydrolyt. 
Spaltung des Guanidincarbonats nicht gefunden. Guanidincarbonat dissoziiert in 
wss. Lsg. in freie Base u. Kohlensaure. Die freie Base wird hydrolysiert zu Harnstoff 
u. Ammoniak, u. es bildet sich Ammoniumcarbcmat. — In  Tabellen werden die Resultate 
verschieden langen Kochcns von Guanidincarbonat: I unter RuckfluB, II unter Zusatz 
yon Ammoniumcarbonat, u. m  in offener Flasche angegeben. Zusatz von Ammonium- 
carbonat (II) setzt die Hydrolysegeschwindigkeit bedeutend herab, da es yermóge 
seinor Dissoziation in  NH3 u. Kohlensaure die Dissoziation des Guanidincarbonats 
zuruckdrangt. In  offener Flasche (DI) entweicht das gebildete Ammoniumcarbonat, 
u. die Umwandlung des Guanidincarbonats ist groBer ais in Vers. I, wo das durch die 
Hydrolyse entstehende Ammoniumcarbonat nicht entweichen kann, u. die Dissoziation 
des Guanidincarbonats zuruckdrangt. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2074—77. 
Dublin, T rinity College.) FIEDLER.

Louis Hunter und Ronald Sidney Barnes, Halogenderivate des o- und p-Azo- 
phenols. Es sollen hoher chlorierte D eriw . des o- u. p-Azophenols dargestellt werden, 
u. mittels dieser substituierte Aminophenole. Die Chlorierung erfolgt nach der Chlor- 
aminmethode, u. zwar wird Toluol-p-sulfomauredichloramin (Dichloramin T) angewandt. 
Die zu chlorierende Substanz wird in Eisessig gel. u. m it einer Lsg. von Dichloramin T 
in  Eg. gemischt. Nach Zufugen einiger Tropfen verd. HC1 bleibt die Mischung im Dunkeln 
etwa %  Stde. stehen, worauf die Chlorierung beendet ist. Zur Bromierung wird die 
Dichloramin T-Lsg. m it K Br gemischt, zur Jodierung m it K J. Diese Methode lieferte 
beim p-Azophenol nur 3,3'- u. nicht 3,5-Dihalogenderiv-v., bei den monosubstituierten
o-Azophenolen nahm das Halogen die 5-Stellung ein. Beim Jodieren wurde beim 
p-Azophenol ansta tt Substitution partielle Osydation zu chinhydronartigen Kom- 
plexen bewirkt, die sich bei weiterer Oxydation in p-Chinonazino umwandelten. Ahn- 
liches erfolgte bei der Einw. von mehr ais 4 Aquivalenten des halogenierenden Agens.

V e r  s u c h e. o- u. p-Azophenol wurden nach W il l s t a t t e r  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 39 [1906]. 3492) erhalten, u. zwar in  der trans-Form, wie denn aueh die be- 
schriebenen Verbb. in der trans-Form vorliegen. — 3-Chlor-4,4'-dioxyazdbenzol, 
C12H 90 2N2C1 (I), aus A. feine rote Kórnehen, F. 184°. — 3-Chlor-4,4'-diacetoxyazo- 
benzól, aus A. feine orange Nadeln, F. 160—161°. — Das Dibenzoylderiv. krystallisiert 
in gelben Nadeln, F. 158—159°. — 3,3'-Diclilor-4,4’-dioxyazobenzol, Cj2H 80 2N2C12 (II), 
bei weiterem Chlorieren aus I, aus A. rostrote Nadeln, F. 195°. Wurde zu o-Chlor-p- 
aminoplienol reduziert durch SnCl2. — Das Diacelylderiv. krystallisiert aus A. in feinen 
orange Nadeln, F . 199°. — Dibenzoylderiv., aus Bzl. hellgelbe Nadeln, F. 226°. —
3,5,3'-Trichlor-4,4'-dioxyazobenzol, C]2H 70 2N2C13 (III), aus A. gelbbraune Nadeln, 
F. 172°. Lieferte bei der Red. ein Gemiseh von Mono- u. Diehlor-p-aminophenol u. 
bei weiterer Chlorierung das bekannte 3,5,3',5'-Tetraclilor-4,4'-dioxyazóbenzol. — Di- 
acetylderiv., aus Bzl. oraDge Nadeln, F. 207—208°. Dibenzoylderiv., gelbe Prismen, 
F . 189°. — 3,5,3',5'-Tetrachlor-4,4'-dioxyazobenzol, Ci2HeOjjNjCl4, 6 H 20  (IV), aus Eg. 
feine gelbe Nadeln, F. 225°. Die wasserfreie Substanz hat F. 240°. Wurde reduziert 
zu 2,6-DicMor-4-aminophenol, F. 165°. Diacetylderiv., aus A. gelbe Nadeln, F . 240°; 
Dibenzoylderiv., aus Bzl. orange Nadeln, F. 244°. — 3-Brom-4,4'-dioxyazobenzol, 
C12H 9 0 ,N 2Br (V), aus A. gelbe Nadeln, F. 153°, die im Licht schnell dunkel wurden.
— 3-Broin-4,4'-diacetoxyazobenzol, aus Bzl. orange Nadeln, F. 142°; Dibenzoylderiv., 
gelbe Prismen, F. 165— 166°. — 3,3'-Dibrom-4,4'-dioxyazobenzól, CJ2H 80 2N2Br2 (VI), 
aus V. Aus A. heUgelbe Nadeln, F. 175°, welche im Licht nachdunkelten. Red. lieferte
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o-Brom-p-aminophenol, F. 154°. — Diacetylderiv., aus A. orangegelbe Nadeln, F . 161°.
— Dibe.nzoylde.riv., aus Bzl. blaBgelbe Nadeln, F. 227°. — 3,5,3'-Tribrom-4,4'-diozy
azobenzol, C12H ,0 2N 2Br3 (VII), aus A. braune Nadeln, F . 184°. — 3,5,3'-Tribrom-4,4'- 
diacetoxyazobenzol, aus A. liellbraune Prismen, F. 172°. — Dihe.nzoylde.riv., aus Bzl. 
gelbe Nadeln, F. 216°. — 3,5,3',5'-Tetrabrom-4,4 '-diozyazobenzol (VIII), aus VII, aus 
Eg. gelbbraune Nadeln, F. 252°, Zers. (vgl. WESELSKY u . BENEDIKT, 1. c.), lieferte 
bei der Red. 2,6-Dibrom-4-aminophenol, F. 190°. — Diacetylderiv., aus Bzl. gelbe 
Kórnclien, F. 240°. — Dibenzoylderiv., orange Nadeln, F. 265°. — 3,3'-Dichlor-5,5'- 
dibroni-4,4'-diozyazobenzol, Cł2H 0O2N2Cl2Br2 (IX), aus II. Aus A. feine gelbrote Nadeln, 
F. 262°, lieferte bei der Bed. 2-CMor-6-brom-4-a.minophe.nol, F. 177°, Zers. (vgl. ,R a i-  
f o r d ,  Amer. ebem. Journ. 46 [1911]. 422). — Bei der Einw. von Dicbloramin T u. K J  
auf p-Azophenol entsteht das Chinhydronazin (WlLLSTATTER, B e n z , Ber. Dtsch. ehem. 
Ges. 39 [1906]. 3482), aus A. blaulichschwarze Nadeln, F. 185°. Durch Oxydation ent- 
stand das Chinonazin, F . 158°. —  5-Chlor-2,2'-dioxyazobcnzol, Cj2H 0O2N2C1 (X), aus A. 
feine braune Kornehen, F. 164°. — 5-Chlor-2,2 '-diacetozyazobenzol, aus A. feine orange 
Nadeln, F. 117°. — Dibenzoyluerb., braune Prismen, F . 119°. — 5,5'-Dichlor-2,2'-diozy- 
azobcnzol, C12H 80 2N 2C12 (XI), aus X, aus A. orangegelbe Nadeln, F . 267°.

Bei der Red. u. sofortiger Acetylierung entstand 4-Chlor-2-acetaminoplienylacetat, 
C10H I0O3NCl, aus A. weiBo Nadeln, F. 170°. — 5,5'-Dichlor-2,2'-diacetozyazobenzol, 
aus A. orangerote Nadeln, F. 199°. — Dibe.nzoyldf.riv., braune Nadeln, F . 243°. —
з,5,5'-Trićhlor-2,2'-diozyazobenzol (XII), aus Bzl. orangerote Nadeln, F. 235° (B ohn
и. H e u m a n n , Ber. Dtsch. chcm. Ges. 15 [1882]. 1499). Diacetylderiv., aus A. orange 
Prismen, F . 189°. — Dibenzoylderiv., aus Bzl. gelbbraune Kornehen, F. 247°. —
3,5,3',5'-Tetrachlor-2,2'-diozyazobenzol (XIII), aus XII, aus Bzl. orangerote Nadeln, 
F. 246—247°. — 3,5,3',5'-Tetrachlor-2,2'-diacetoxyazobenzol, aus A. rosa Nadeln, F . 195°.
— Dibenzoylderiv., gelbbraune Prismen, F . 186°. —  5-Brom-2,2'-diozyazobenzol, 
C,2H 0O2N2Br (XIV), aus A. mikrokrystallin. Kórper, F. 154°. — 5-Brom-2,2'-diacetoxy- 
azobenzól, dunkelorange Nadeln, F. 142°. — 5- Brom-2,2'-dibenzoyloxyazobenzol, aus 
Bzl. hellbrauno Nadeln, F. 215°. — 5,5'-Dibrom-2,2 '-diozyazobenzol, Ci2H 80 2N 2Br2 (XV), 
aus XIV, aus A. orangerote Nadeln, F. 249°. — 5,5'-Dibrom-2,2'-diacetozyazobenzol, 
aus Bzl. orange Kórnclien, F. 211°. — Dibenzoylderiv., blaBbraune Nadeln, F. 202°. —
3,3',5,5'-Tetrabrom-2,2'-diozyazobenzpl, aus Bzl. orangebraune Nadeln, F. 262° 
(WESELSKY, B e n e d ik t , 1. c.). —• 3,5,3',5'-Tetrabrom-2,2'-diacetozyazobenzol, aus 
Bzl. braune Kornehen, F. 210—211°. — Dibenzoylderiv., grobe orange Kornehen, 
F. 214°. •— 5-Jod-2,2'-diozyazobenzol, CJ2Hg02N2 J  (XVI), aus A. braune Nadeln, F. 149 
bis 150°. — 5-Jod-2,2'-diacetozyazobenzol, aus Bzl. braune Prismen, F. 138°. — Di- 
benzoylderiv., aus A. blaBbraune Nadeln, F. 159°. — 5,5’-Dijod-2,2'-diozyazobenzol, 
C12Hs0 2N 2J 2 (XVII), aus XVI, aus A. braune Nadeln, F . 153°, lieferte bei der Red. 
p-Jod-o-aminophenęl, F. 139°. — 5,5'-Dijod-2,2' -diacetoxyazóbenzol, aus A. dunkel- 
braune Kornehen, F. 145°. — Dibenzoylderiv., blaBbraune Nadeln, F. 147°. — 3,5,3' ,5'- 
Tetrajod-2,2'-dioxyazóbenzol, C12H 60 2N2Jj (XVIII), aus Bzl. braune Nadeln, F. 98—99°.
—  Lieferte bei der Red. 2,4-Dijod-Ó-aminophenol, weiBe Nadeln, F . 120°. — 3,5,3',5' - 
Tetrajod-dibenzoylozyazobenzol, aus A. graubraune Nadeln, F . 241°. — Da h. Acet- 
anhj-drid das Azophenol zerstorte, wurde die Diacetylrerb. nieht erhalten. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 2051—58. Bangor, Univ. College von North Wales.) F ie d l e r .

Louis Hunter und Ronald Sidney Barnes, Darstellung von Halogenamino- 
phenolen. I. Gemischte Tetrahalogenderivate des o-Azophenóls. II . Halogenderivate des 
p-Oxyazóbenzols. (Vgl. vorst. Ref.) I. Die Darst.-Methode ist gegriindet auf die leichtc 
Reduzierbarkeit der o- u. p-Azophenole u. ihrer D eriw . Da das erste Halogenatom 
in die 5,5'-Stellung, das zweite in die 3,3'-Stellung geht, lassen sich von jedem Dichlor- 
dibrom-, Dichlordijod- u. Dibromdjjod-o-az.ophcnol zwei Isomere darstellen, die 6 ver- 
sehiedene 2,4-Dihalogen-6-aminophenole geben mtissen, von denen 5 beschrieben 
werden.

V e r s u c h e .  Die Halogenierungsmethode ist die gleiche wie in  der vorigen 
Arbeit, nur wird manchmal s ta tt Dichloramin T Acetochloramid angewandt. Das erste 
Dihąlogenprod. braueht nieht isoliert zu werden, sondern es kann in derselben Lsg. 
weiter halogeniert werden. — 5,5'-Dichlor-3,3'-dibrom-2,2'-dioxyazóbenzol, C12H 0O2N2- 
Cl2Br2 (I), aus Bzl. orangerote Nadeln, F. 259°, Zers. — Diacetylderiv., aus A. orange 
Nadeln, F . 203°. — Dibenzoytderiv., aus Bzl. u. Lg. orange Kornehen, F. 212°. —
4-Chlor-6-brom-2-aminophenol, CeH5ONClBr (II), durch Red. von I, aus A. Nadeln, 
F. 89—90°. — Hydrochlorid, C6H 5ONClBr, HC1, kleine prismat. Krystalle. — 4-Chlor-
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4-Ghlor-6-brom0H 9O3NClBr, Nadeln, F. 130°. —

0H J3O3NClBr, aus A. Nadeln, F. 180,5°. — 3,3'-Dichlor 
5,5'-dibrom-2,2r-dioxyazóbenzol (IH), .aus Bzl. orangerote Nadeln, F . 263°. — Diacetyl 
deriv., aus Bzl. orange Nadeln, F. 199°. — Dibe.nzoylde.riv., ans Bzl. u. Lg. orange Pulver 
F. 201°. — 6-Chlor-4-brom-2-aminophenol (IV), durch Red. von HI, aus A. Prismen 
F. 93°. — Hydrochlorid. — 6-Clilor-4-brom-2-acelaminophenyla<xtat, aus A. Prismen 
F . 137°. — 6-Clilor-4-brovi-2-benzoylaniinophenylbenzoat, Nadeln, F. 182°. — 5,5'-Di 
chlor-3,3'-dijod-2,2'~dioxyazobenzol, Ci2H 60 2N2Cl2J 2 (V), aus Bzl. orangegelbe Nadeln 
F. 272°, Zers. bei raschem Erhitzen. — Diacetyherb., aus Bzl. orange Nadeln, F. 205°
— Dibenzoylderiv., liellbraune Nadeln, F . 254°. — 4-Chlor-6-jod-2-aminophenol 
C0H 5ONC1J (VI), aus V, aus A. Nadeln, ohne bestimmten F., verkohlt bei etwa 90°
— 4-Chlor-6-jod-2-acełaminophenyłacełał, C10HtiO3NClJ, aus A. Nadeln, F . 169°. — 
5,5'-Dibrom-3,3'-dijod-2,2'-dioxyazobenzol, C12H 60 2N2Br2 J 2 (VII), aus A. braune Nadeln 
F. 255°, Zers. — Diacetylderiv., aus Bzl. u. Lg. blaBorange Nadeln, F. 186°. — Dibenzoyl 
deriv., blaBbraune Nadeln, F. 252°. — 4-Brom-6-jod-2-aminoplienol, C6H 5ON BrJ (VIII) 
aus VII, aus A. Nadeln, die sich vor dem Schmelzen zers. — Hydrochlorid, gelblichweiGe 
Flocken. — 4-Brom-6-jod-2-acetaminophenylacetał, Ci0H 0O3N B rJ, aus A. Nadeln 
F. 190°, Zers. — 4-Brom-6-jod-2-benzoylaminophenylbe.nzoat, C20H j;!O3NBrJ, aus A 
Prismen, F . 185°. — 3,3'-Dibrom-5,5'-dijod-2,2'-dioxyazobenzol, C12H80 ,N 2Br2J 2 (IX] 
aus Bzl. orangerote Nadeln, F. 256°. — Diacełylderiv., aus Bzl. goldgelbe Nadeln 
F . 217°. — Dibe.nzoylde.riv., orangerote Prismen, F. 215°. — 6-Brom-4-jod-2-amino 
phenol, C6H5ONBrJ (X), aus IX, aus A. Nadeln, F. 90°. — Hydrochlorid, krystallin 
Flocken. — 6-BroJn-4-jod-2-acetaminoplienylacetat, C10H 9O3N B rJ, aus A. Nadeln, 
F. 196°. — 6-Brom-4-jod-2-benzoylaminophenylbenzoat, C20H]3O3N B rJ, Nadeln, F. 194 
bis 195°. — 3,3'-Dichlor-5,5'-dijod-2,2'-dioxyazobenzol, C]2H 60 2N2C12J 2 (XI), dunkel 
braunes Pulver, das nicht umkrystallisiert werden konnte, u. sich bei ca. 200°, ohne zu 
schmelzen, zers. Wegen ungeniigender Reinheit wurde es nicht wciter verarbeitet.

I I . Da Jod-p-azophenole nach der Chloraminmethode nicht dargestellt werden 
konnten (vgl. vorst.), wurden die jodsubstituierten p-Aminophenole durch Red. der
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Jodderiw . der p-Oxyazobenzole erhalten, yon den gleichzeitig gebildeten Anilinen 
durch die yersohiedene Lósliehkeit ihrer Hydrochloridc getrennt. Da die direkte 
Halogenierung der p-Oxyazobenzole 3,5-Dihalogenderiyy. gab, wurden die Monohalogen- 
deriw . durch Kupplung von diazotiertem Aniiin m it dem o-Halogenphenol gewonnen.

Cl

V e r s u c h e .  3-Chlor-4-oxyazóbenzol (I), aus Benzoldiazoniumchlorid u. o-Clilor- 
phenol. Aus A. gelbe Prismen, F . 88,5° (F a r m e r , ETa n tzsc h , Ber. Dtsch. chem. Ges. 
32 [1899]. 3089). — 3-Brom-4-oxyazobenzol, C12H 9ON2Br (II), aus diazotiertem Anilin 
u. o-Bromphenol in alkal. Lsg. Nach dem Neutralisieren m it verd. Essigsaure fiel dio 
Azoverb. ais Ol aus, das fest wurde. Aus Leichtpetroleum feinc gelbe Nadeln, F . 80°.
— Hydrochlorid, purpurbraune Krystalle, F. 159°. — Acetylderiy., C14H n 0 2N2Br, gelb- 
braune Plattcn, F. 98°. — Benzoylderiv., C19H ]30 2N2Br, aus A. braune Nadeln, F. 113°.
— 3-Jod-4-oxyazobenzol, C12H 9ON2J  (III), analog der Bromverb. Gelbe Flocken, F. 77 
bis 78°, im Licht etwas dunkler werdend. — Hydrochlorid, blauschwarz, F. 172°, Zers.
— Ace.tylve.rb., C14H n 0 2N 2J, diinne, orange Nadeln, F. 103—104°. — Be.nzoylde.riv., 
C19H 130 2N2J , aus A. blatiorange Nadeln, F. 105°. — 3-Chlor-5-brom-4-oxyazobenzol, 
C12H 8ON2ClBr (IV), aus I  m it Acetochloramid u. KBr. Aus Eg. feine orange Nadeln, 
F. 125,5°" Die Verb. wird auch aus II  m it Dichloramin T erhalten. — Acelylderiv., 
Ci4H ]0O»N2CIBr, aus A. orangebraune Nadeln, F. 133,5°. — Benzoylderiv., C19H J20 2N2- 
CIBr, aus Bzl. u. Lg. orange Prismen, F. 118,5°. Red. ergab 2-Clilor-6-brom-4- 
aminophenol (VIII), F. 177° (vgl. vorst.). — 2-Chlor-6-bro?n-4-acela7ninophenylacetat, 
C10H 8O3-NClBr, aus A. Nadeln, F. 168,5°. — 2 - Chlor - 6 - brom - 4 - bmzoylamino- 
phenylbenzoat, C20H i3O3NClBr, Plattehen, F. 111—112°. — 3-Chlor-5-jod-4-oxyazobenzol, 
Ci2H 8ON2C1J (V), aus III  m it Dichloramin T. Aus Lg. braunes Pulver, F. 110,5°. Auch 
aus I  m it Acetochloramid u. K J. — 3-Chlor-5-jod-4-acetoxyazobenzol, C14H i0O2N2C1J, 
aus A. orangerote Nadeln, F. 124°. — 3-Chtor-5-jod-4-benzoyloxyazobenzol, C19H J20 2N2C1J, 
aus Bzl. orange Prismen, F. 115°. — 2-CMor-6-jod-4-aminophenol, C6H50NĆ1J" (X), 
durch Red. von V zusammen m it Anilin. Prismen, F. 169°, Zers. — Hydrochlorid, 
Nadeln. — 2-Chlor-6-jod-4-acetaminophenylacetat, C10H 9O3NClJ, F. 155°. — 2-Chlor-
6-jod-4-benzoylaminophenylbenzoat, C20H j3Ó3NC1J, aus A. Nadeln, F. 157°. — 3-Brom-
5-jod-4-oxyazobenzol, C12H 8ON2B rJ  (VI), aus DI m it Dichloramin T +  KBr. Aus Lg.
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orangebraune Nadeln, F . 128,5°. Die Verb. wird auch aus II m it Dichloramin T +  IC J  
erhalten. — 3-Brom-S-jod-4-acetoxyazobenzol, C14H ]0O2N2B rJ, aus A. orange Nadeln, 
F . 127—128°. — 3-Brom-5-jod-4-benzoyloxyazobenzol, C19H i20 2N2B rJ, brauno Prismon, 
F. 85°. — 2-Brom-6-jod-4-aminophenol, C6H 5ONBrJ (IX), aus VI. Kurze Prismen, 
F. 185°, Zers. — Hydrochlorid. — 2-Brom-6-jod-4-acetaminophenylacetat, C10H 0O3NBr J , 
aus A. Nadeln, F. 186°. — 2-Brom-6-jod-4-benzoylaminoplienylbenzoat, C20H 13O3N B rJ, 
Plattclien, F. 148°. — 3,5-Dijod-4-oxyazobenzol, C12H 8ON2J 2 (\rU), aus III m it Dichlor
amin T -\- K J, aus A. braune Nadeln, F . 128— 129°. — 3,5-Dijod-4-acetoxyazobenzol, 
C14H ]0O2N 2J 2, aus A. orangebraune Prismen, F. 162°. — 3,5-Dijod-4-benzoyloxyazo- 
benzol, C19HJ20 ,N „J2, aus Eg. gelbe Nadeln, F. 137—139°. — 2,6-Dijod-4-amino- 
phenol (XI), durch Red. von VII. Nadeln, aus A., F . 173°. — Hydroclilorid. — 3,5-Di- 
jod-4-acetaminophe7iylacetat, C10HsO3N J2, Nadeln, F. 209°. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 2058—67. Bangor, Leicestcr, Univ. College.) F i e d l e r .

Frank Bell und Thomas Anderson Henry, Nebenprodukte der Gattermannschen 
Aldehydreaktion. Bei der GATTERMANNsehen Synthese von Oxyaldeliyden in der 
Modifikation von A dam s, L e v in e  u . M o n tg o m e ry  (Zinkeyanid +  HC1 u. A1C13 in 
Bzl.-Lsg.) (C. 1924. I. 1186. II. 1189) treten eine Reilie von Nebenprodd. auf. Thymol 
gibt neben dem p-Aldehyd (CH3: C3H7: CHO : OH =  1: 4: 2: 5) eine Spur des o-Alde- 
hyds (1: 4: 6 : 5) u. eino geringc Menge Dithymylacetonitril. Carvacrol gibt analoge 
Verbb. Die von K o b e k  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 16 [18S3]. 2104) beobachtete Bldg. 
von Caryacroldialdehyd bei der REIMER-TlEMANNschen Rk. des Carvacrols lafit sich 
auch hier durch Bldg. seines Kondensationsprod. m it Carvacrol nachweisen. Bei einigen 
Verss. m it Thymol wurde Isopropylbenzol u. m-Kresolaldehyd (bei Carvacrol o-Kresol- 
aldehyd) beobachtet; die Ausbeuten an diesen Stoffen waren am gróBten, wenn die 
Thymol- bzw. Carvacrolaldehydausbeuten am geringsten waren. Bei Abwesenheit von 
HCN lieB sich Thymol in  m-Kresol u. Isopropylbenzol uberfiihren, womit dieser Befund 
erklart ist. Die Bldg. des Dithymylaeetonitrils konnte nicht restlos aufgeklart werden; 
sie ist nicht auf intermediar entstehendes Aldehydcyanhydrin zuriickzufuhren. Aus 
Thymolaldehyd, Thymol u. KCN wurde nur einmal 12% Dithymylacetonitril erhalten; 
ein Vers., KCN durch HCN zu ersetzen, lieferte Triphcnylm ethanderiw. Behandelt 
man alkoh. Lsgg. von Phenol u. Aldehyden m it HCN u. erhitzt nach Zusatz von ZnCl2 
zum Sieden, so liefern Oxyaldehydo m it OH in 2 oder 4 u. p-Mcthoxybenzaldehyd 
Diarylacetonitrile [Rk. der OH-Gruppe in  ^>CH(OH)-CN], Benzaldehyd, Chlor- 
benzaldehyd, 3- oder 4-Nitrobenzaldehyd u. 3-Oxybenzaldehyd Triphenylmethan- 
d e riw . (Rk. der CN-Gruppe), 2-Nitrobenzaldehyd reagiert nicht.

V e r  s u c li e. Thymol gibt m it Zn(CN),, Bzl. u. HCl-Gas nach Zusatz von A1C13 
bei ca. 50° 4-Aldehydc-3-methyl-6-isopropylphenol (p-Tliymolaldehyd), Isopropylbenzol 
(gelegentlich sehr wenig), m-Kresolaldehyd (Nadeln, F. 63°, Semicarbazon, F. 262° 
[Zers.]), 2-Aldehydo-3-methyl-G-isopropylphenol (o-Tliymolaldehyd) (Semicarbazon, 
C12H j7Ó2N3, aus' A. F. 198°) u. Dithymylacetonitril (F. 205°). — p-Thymolaldehyd, 
Nadeln, F. 135°. LaBt sich nicht in  einen Dialdehyd uberfiihren. Semicarbazon, 
C12H 170 2N3. Nadeln aus Essigsaure oder A., F. 226°. — Isopropylbenzol. Aus Thymol, 
Bzl., A1Ć13 u. HCl-Gas bei 50°, Kp. 153°. Dancben m-Kresol (Kp. 200—202°) u. hohersd. 
Prodd., anscheinend Gemisch von m-Tolylather u. Thymylather. Wird s ta tt Bzl. 
Toluol verwandt, so erhalt man Cymol. — Aus Ganacrol, Zn(CN)2, Bzl., A1C13 u. HC1 
entstehen p-Carmcrolaldehyd (Tafeln aus Bzn., F. 102°, Semicarbazon C12H 170 2N3, 
Nadeln aus Essigsaure, F. 224°), Isopropylbenzol, o-Kresolaldehyd, eine Spur 4-Oxy- 
3 - a(dehydo-5-rnethyl-2-isopropylphenyldicarvacrylmethan [HO • C6H 2(CH3)(C3H7)]2CH • 
CaH(CH3)(C3H 7)(OH)-CHO (Semicarbazon C33H 430 4N3, gelbe Prismen aus Pyridin, 
F . 275°), 2-Aldehydo-6-7nethyl-3-isopropylphenol (o-Carvacrolaldehyd) (Semicarbazon, 
C12H 170 2N3, Nadeln aus verd. A., F. 180°) u. Dicarracrylacetonitril (F. 240°). — Einw. 
-von Bzl. u. A1C13 auf Carvacrol gibt Isopropylbenzol, o-Kresol (Kp. 188—190°) u. 
geringe Mengen einer aus Bzn. in  Nadeln vom F. 148—150° krystallisierenden Substanz. 
Bei der REIMER-TlEMANNschen Rk. (NaOH u. Chlf.) gibt Carvacrol nur sehr geringe 
Mengen o- u. p-Aldehyd. — 6-Aldehydo-2-methylphenol. Aus o-Kresol nach der oben 
fiir Thymol gegebenen Vorschrift. Semicarbazon, C9H n 0 2N3. Nadeln aus Pyridin, 
F . 248° (Zers.). Daneben 4-Aldehydo-2-methylphenol, Semicarbazon, C9H u 0 2N3, Nadeln 
aus Essigsaure, F. 216°. — Durch Einw. von KCN auf wss.-alkoh. Lsgg. von Salicyl- 
aldehyd, p-Oxybenzaldehyd, Carvacrolaldehyd m it oder ohne Zusatz von Phenol oder 
Carracrol wurden keine kry^tallin. Prodd. erhalten. — Trithymylmethan, C31H 40O3. 
Aus Thymolaldehyd u. ThjTiiol m it Zn(CN)2 u. HC1 in trockenem Bzl., besser mit ZnCl2
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oder HC1 in A. Prismon aus A., F. 280°. Triacetyherb., C37H 40O6. Blattchen aus Bzl.- 
Bzn. F. 186°. — Tricarvacrylmethan. Analog aus Carvacrolaldehyd u. Carvacrol. 
F. 275°. Triacetyherb. Blattchen aus Bzn., F. 185°. — Dithymylacetonitril, C22H 2,OojST. 
Aus Thymolaldehyd u. Thymol m it wasserfreiem HCN u. ŻnCl2 in A. oder m it KĆN 
u. konz. HC1 in wss. A. Prismat. Nadeln aus A., F. 205°. W ird durch sd. HC1 oder 
50—65%ig. I i 2SO., nicht angegriffen, ebenso waren Verss. zur Hydrolyse m it H 20 2 
oder m it 100°/oig. H 3P 0 4 erfolglos. Erhitzen m it 4 Tin. KOH in 90%ig. A. liefert 
Ditliymylacetamid, C22H 290 3N, Kiystallpulver aus A., F. 243° (Zers.). Diacetyldithymyl- 
acełonitril, C20H 31O4N. Nadeln aus Chlf.-Bzn., F. 174°. — Dicarvacrylacetonitril, C22H 27 • 
0 2N. A u s  Carvacrolaldehyd u. Carvacrol m it HCN u. ZnCl2. Prismen aus wss. A., 
F. 240°. Diacetyherb., C2GH 310 4N. Nadeln aus A., F. 196°. — Thymylcarvacrylaceto- 
nitril, C22H 270 2N. Analog aus Thymolaldehyd u. Carvacrol oder aus Carvacrolaldehyd 
u. Thymol. Prismen aus A., F. 227°. Diacetyherb., C5„H310 4N. F. 145°. — Oxytolyl- 
thymylacetonitril, C19H 210 2N. Aus o-Kresolaldehyd u. Thymol oder aus Thymolaldehyd 
u. o-Kresol. Lósungsm. enthaltende Prismen aus wss. A., F. 153°. Diacetyherb., 
C ^ H j^ N .  Prismen, F. 131°. — OxytolyUhymylacetamid, C19H 230 3N. Aus dem Nitril 
m it alkoli. KOH. Prismen aus A., F. 211°. Daneben unreine Oxytolylthymylessigsaure, 
C19H 220 4, hellbraunes Pulver, F . 188°. — j>-Oxyphenylthymylacetonitril, C18H]90 2N. 
Aus p-Oxybenzaldehyd u. Thymol oder aus Thymolaldehyd u. Phenol. Prismen aus 
Bzl. (mit Lósungsm.), F. 144°. — p-Methoxyphenylthymylacetmitril, CjjH^OjN. Aus 
Anisaldehyd u. Thymol. Prismen aus Bzl., F. 106°. -— o-Oxyphenylthymylacetonitril, 
Ci8H 190 2N. A us Saiicylaldehyd u. Thymol. Prismen aus Chlf. (mit Lósungsm.), F . 142°.
— 3,4-Dioxyphenylthymylacetonitril, C18H ,90 3N. Aus Protocatechualdehyd u. Thymol. 
Prismen aus Chlf., F. 147—149°. — Phenyldithymylinethan. Aus Benzaldehyd u. 
Thymol m it HCN u. ZnCl2. Prismen m it 1 C2H 60  aus A., F. 168°. — m-Oxyphenyl- 
dithymylmethan, C27H 320 3. Aus m-Oxybenzaldehyd u. Thjonol in geringer Ausbeute. 
Prismen aus Chlf., F. 165°. — o-Nitrobenzaldehydcyanhydrin (Nadeln aus Chlf., F. 95 
bis 97°) entsteht aus o-Nitrobenzaldehyd (u. Thymol oder Phenol) m it HCN u. ZnCl2. — 
m-Nitrophenyldithymylmeilian, C27H 310 4N. Aus m-Nitrobenzaldehyd u. Thymol. 
Prismen aus wss. A., F. 171°. — p-NitrophenyldithymylmetJian, C27H 310 4N. Aus p-Nitro- 
benzaldehyd u. Thymol. Nadeln m it l 1/2 C0H 0 aus Bzl., F. 145°. Daneben entsteht 
p-Niirobenzaldehydcyanliydrin. — p-Chlorphenyldithymylmethan, C27H 310 2C1. Aus 
p-Chlorbenzaldehj^d u. Thymol. Prismen (mit Lósungsm.) aus A., F . 156°. — o-Chlor- 
plienyldithymylmethan, C27H 310 2C1. Aus o-Chlorbenzaldehyd u. Thymol. Krystalle (mit 
Lósungsm.) aus wss. A., F. 138°. (Journ. chem. Soe., London 1928. 2215—27. London,
E. C. 1. Wellcome Chem. Research Lab.) O st e r t a g .

Herbert Henry Hodgson und Thomas Alfred Jenkinson, Nitrierung von 
4-Halogen-2-oxy- und 2-Halogen-4-oxybenzaldeliyden. 4-Chlor-5-nilro-2-oxybenzaldehyd, 
C7H 40 4NC1, durch Nitrieren von 4-Chlor-2-oxybenzaldehyd m it rauchendcr H N 0 3 in  
Eg. Aus A. Nadeln, F. 116°. — Phenylhydrazon, C13H 10O3N3Cl, aus A. liellorangegelbe 
Nadeln, F. 188°, Zers. — p-Nitroplienylhydrazon, Ci3H 90 5N4C1, aus A. oder Eg. hell- 
gelbe Nadelchen, F. 294°, Zers. —• Semicarbazon, CSH 70 4N4C1, aus Eg. Nadelchen, 
Zers. iiber 300°. — 4-Cldor-3,6-dinitro-2-oxybenzaldehyd, C7H 30 6N2C1, aus W. blaB- 
goldgelbe Nadeln, F. 153°. — Phenylhydrazon, C]3H 90 5N4Cl, aus A. hellbraune Krystiill- 
chen, F. 219°. — p-Nitrophenylhydrazon, C13H 80,N 5C1, aus Eg. hellbraune Krystallchen,
F. 286°, Zers. — Semicarbazon, C8H 60 6N5C1, aus Eg. hellgelbe Krystallchen, F. 225°, 
Zers. —  2-Clilor-5-nitro-4-oxybenzaldehyd, C7H 40 4NC1, durch Nitrieren yon 2-Chlór- 
4-oxybenzaldehyd. Aus A. Nadeln, F. 125°. — Phenylhydrazon, aus A. dunkelpurpurne 
Nadeln, F. 166°, Zers. — p-Nitrophenylhydrazon, aus Eg. tieforange Nadeln, F . 266°, 
Zers. — Semicarbazon, aus Eg. orange Nadelchen, F. 266°, Zers. — 2-Chlor-3,5-dinilro-
4-oxybenzaldeliyd, aus W. blafigelbe, prismat. Krystalle, F. 93°. — Phenylhydrazon, 
aus A. purpurbraune Nadeln. F. 210°, Zers. — p-Nitrophenylhydrazon, aus Eg. rótlich- 
braune Nadelchen, F. 267°, Zers. — Semicarbazon, aus Eg. hellbraune Nadelchen, 
F. 192°, Zers. — 4-Chlor-3-brom-2-oxybenzaldehyd, aus 3-Chlor-2-bromphenol nach der 
RElMER-TiEMANNschen Rk. (vgl. C. 1927. II . 1560), farblose Nadeln, F. 124°. — 
Phenylhydrazon, F. 204°. — p-Nitrophenylhydrazon, F . 298°, Zers. —  3-Chlor-2-brom-
4-oxybenżaldehyd, farblose Nadeln, F. 177°. — p-Nitrophenylhydrazon, F. 253°, Zers.
— 3,4-Dibrom-2-oxybenzaldehyd, C7H 40 2Br2, aus 2,3-Dibromphenol nach R e im e r  
T ie m a n n , Nadeln, F. 129°. — p-Nitrophenylhydrazon, CI3H 90 3N3Br2, orange Nadelchen, 
Zers. iiber 220°. — 2,3-Dibrom-4-oxybenzaldehyd, farblose Nadeln, F . 192°. — p-Nitro
phenylhydrazon, scharlachrote Nadelchen, F. 254°, Zers. — 4-Chlor-3-brom-5-nitro-
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2-oxybenzaldeliyd, durch Nitrieren yon 4-Chlor-3-brom-2-oxybenzaldehyd, auch durch 
Bromicren yon 4-Chlor-5-nitro-2-oxybenzaldehyd. Aus A. gelbe Prismcn, F. 137°. — 
Phenylhydrazon, aus A. hellgelbe Nadeln, F. 229°, Zers. Na-Salz, gelb. — 4-Chlor-
5-brom-2-oxybenzaldehyd, aus m-Chlorphenol u. Chlf. durch Zufiigen von Brom. Farb- 
lose Nadeln, F. 125°. — Phenylhydrazon, aus A. Nadeln, F. 200°. — p-Nitrophenyl- 
hydrazon, aus Eg. hcllbraune Nadeln, F. 280°, Zers. — Der Aldehyd gab beim Nitrieren 
4-Chlor-5-brom-3-niiro-2-oxyhenzaldehyd, aus A. blaBgelbe Prismen, F . 116°. — Na-Salz, 
rot. — Phenylhydrazon, aus A. orange Nadeln, F. 241°, Zers. — 2-Chlor-3-brom-5-nilro-
4-oxyhenzaldehyd, durch Nitrierung von 2-Chlor-3-brom-4-oxybenzaldehyd, sowie durch 
Bromierung von 2-Chlor-5-nitro-4-oxybenzaldehyd. Aus Eg. goldgelbe Nadeln, F. 140°.
— Phenylhydrazon, aus A. tiefdunkel purpurne Platten, F. 205°, Zers. — 4-Brom-
5-nilro-2-oxybenzaldehyd, C7H 40 4NBr, durch Nitrieren von 4-Brom-2-oxybenzaldehyd. 
Aus A. Kosetten, F. 128°. — Phenylhydrazon, C13H 1(l0 3N3Br, aus A. orange Nadeln, 
F. 189°. — p-Nitrophenylhydrazon, C13H 90 5N4Br, gelbe Nadelchen, F. 301°, Zers. — 
Semicarhazon, C8H ,0 4N4Br, blaBgelbe Nadelchen, Zers. oberhalb 210°. — 4-Brom-
3,5-dinilro-2-oxyhenzaldeliyd, C7H 30 6N 2Br, aus 4-Brom-2-oxybenzaldehyd. Aus A. 
Platten, aus Eg. Nadeln, F. 143°. — Phenylhydrazon, C,3H 90 5N4Br, aus A. orange 
Nadeln, F. 209°, Zers. — p-Nitrophenylhydrazon, Ci3H 80 7N5Br, hellorange Niidelchen, 
F. 250°, Zers. — Semicarhazon, C8H 60 6NsBr, hellgelbe Nadelchen, F. 224°, Zers. — 
2-Brom-5-nitro-4-oxybenzaldehyd, C7H 40 4NBr, durch Nitrieren von 2-Brom-4-oxybenz- 
aldehyd. Aus A. blaBgelbe Nadeln, F. 131°. — Ag-Salz, orangerot. — Cu-Salz, hell- 
griin. — Phenylhydrazon, C13H 10O3N3Br, purpurne Nadeln, F. 181°, Zers. — p-Nitro- 
phenylhydrazon, orange Nadelchen, F. 265°, Zers. — Semicarhazon, hellorange Nadelchen, 
F. 267°, Zers. — 2-Brom-3,5-dinilro-4-oxybenzaldehyd, aus 2-Brom-4-oxybenzaldehyd. 
Aus W. blaBgelbe Prismen, F. 110°. — Ag-Salz, braun, flockig. — Phenylhydrazon, 
aus A. dunkel purpurne Platten, F. 186°, Zers. — p-Nilrophenylhydrazon, braune 
Nadelchen, F . 248°, Zers. — Semicarhazon, orange Nadelchen, F. 188°, Zers. — 2,3-Di- 
brom-5-nitro-4-oxybenzaldehyd, C7H 30 4NBr2, durch Nitrieren aus 2,3-Dibrom-4-oxy- 
benzaldehyd, sowie durch Bromieren von 2-Brom-5-nitro-4-oxybenzaldehyd, F . 155°.
— Phenylhydrazon, C13H 0O3N3Br2, aus A. tiefpurpurne Krystalle, F. 204°, Zers. —
3,4-Dibrom-5-niłro-2-oxybenzaldehyd, durch Nitrieren yon 3,4-Dibrom-2-oxybenzaldehyd, 
sowie durch Bromieren von 4-Brom-5-nitro-2-oxybenzaldehyd. Aus A. blaBgelbe 
Nadeln, F. 114°. — 4,5-Dibrom-2-oxybenzaldehyd, analog wie 4-Chlor-5-brom-2-oxy- 
benzaldehyd gebildet. — Ag-Salz, gelb. — p-Nitrophenylhydrazon, aus Eg. orangebraune 
Nadelchen, F . 266°, Zers. — 4,5-Dibrom-3-nitro-2-oxybenzaldehyd, aus A. blaBgelbe 
Prismen, F. 118°. — Ag-Salz, tieforange. — Phenylhydrazon, aus A. orange Nadeln, 
F . 236°, Zers. — 4-Jod-5-nitro-2-oxybenzaldeliyd, C7H 40 4N J, durch Nitrieren von 4-Jod- 
2-oxybenzaldehyd. Aus A. goldgelbe Nadeln, F. 118°. — Ag-Salz, gelb. — Phenyl
hydrazon, C13H 10O3N3J , altgoldene Nadeln, F. 177°, Zers. — p-Nitrophenylhydrazon, 
Ci3H 30 5N4J, hellgelbe Nadelchen, F . 297°, Zers. — Semicarhazon, C8H 70 4N4J, blaB- 
gclbe Nadelchen, Zers. bei 230—240°. — 3-Brom-4-jod-5-nitro-2-oxybenzaldehyd, 
C7H 30 4N B rJ, aus A. kleine blaBgelbe Nadeln, F. 145°. — 4-Jod-3,5-dinitro-2-oxybenz- 
aldehyd, C;H 3O0N2 J , aus A. kleine braune Nadeln, F. 160°. — Ag-Salz, hellorange. — 
Phenylhydrazon, Ci3H 90 5N4J , kleine hellbraune Nadeln, F . 229°, Zers. — p-Nitro- 
phenylliydrazon, C13H80 7N5J ,  braunlichorange Nadelchen, F. 257°, Zers. — Semi
carhazon, C8H 6OcN6J, hellbraunlichgelbe Nadelchen, Zers. beim Erhitzen. — 5-Brom-
4-jod-2-oxybenzaldehyd, aus A. sehr hellgelbe Nadeln, F. 117°. — Na-Salz, goldigc 
Flitter. A g-Sa lz, gelb. -—• Phenylhydrazon, blaBgelbe Nadeln, F. 151°. — p-Nitro- 
•phenylhydrazon, orange Nadelchen, F . 266°, Zers. — 5-Brom-4-jod-3-nilro-2-oxybenz- 
aldehyd, aus A. kleine goldgelbe Prismen, F. 153°. — Ag-Salz, orange. —- Phenylhydrazon, 
aus A. dunkelorange Nadeln, F. 245°, Zers. — 2-Jod-5-nitro-4-oxybenzaldehyd, C7H 40 4N J, 
durch Nitrieren yon 2-Jod-4-oxybenzaldehyd. Aus A. kleine farblose Prismen, F. 162°.
— Ag-Salz, orange. — Phenylhydrazon, dunkelpurpurne Nadeln, F. 204°, Zers. — 
p-Nitrophenylhydrazon, rotlichbraune Nadelchen, F. 273°. — Semicarhazon, hellbraune 
Nadelchen, F. 211°, Zers. — 3-Brom-2-jod-5-nitro-4-oxybenzaldehyd, aus Eg. blaBgelbe 
Nadeln, F. 178°. — 2-Jod-3,5-dinitro-4-oxybenzaldeliyd, gelbe Prismen, F. 162°. — 
Ag-Salz, kanariengelb. — Cu-Salz, kellgriin. — Phenylhydrazon, dunkelbraunpurpurne 
Nadeln, F. 197°, Zers. — p-NUrophenylhydrazon, dunkelrote Nadelchen, F. 240°, Zers.
— Semicarhazon, orange Nadelchen, F. 205°, Zers. —  3-Brom-2-jod-4-oxybenzaldehyd,
C7H 40 2B rJ, aus A. blaBgelbe Prismen, F. 204°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
2272—80. Huddersfield, Techn. Hochschule.) F ie d l e r .
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Ernest L. Jackson und L. Pasiut, Die Synłhese gewisser Jod<dkoxys&*fShHum07t£ 
der Mechanismus der Beakłionen durch die sie gebildet werden. LaCt man iiPJwl-ft-,\i‘>&  
chlorphenylpropionsaure m it Alkoholen mehrere Stdn. stehen, so bilden sica^&Jod- •'f££ 
/?-alkoxyphenyIpropionsiiurcn. Die Ausbeuten hangen yom angewendeten iMkotfol 
ab, u. sind am kleinsten beim Isopropylalkohol u. terł. Butylalkohol. Die R loórórd. ’ 
durch die Substitution des a-H-Atoms in der Siiure durch die Methylgruppe nięnt^ B  3 
gehemmt, denn a.-Jod-u.-vietliyl-fi-chlorphenylpropionsd,ure reagiert m it absol. Methyt'-'™' 
alkohol unter Bldg. von a.-Jod-a.-methyl-f}-methoxyphenylpropionsaure. Obglcich der 
u.-Jod-f}-chlorphenylpropionsaureme.thylesler nicht m it W. reagiert, so reagiert er doch 
leicht m it Methylalkohol unter Bldg. des u.-Jod-f}-viethoxyphenylpropionsauremethyl- 
esters. Eine bessere Methode zur Darst. von a-Jod-^-aJkoxypkenylpropionsiiuren 
stellt die Rk. von JC l m it Zimtsaure u. dem entsprechenden Alkohol dar. Zur Ver- 
meidung einer Veresterung der Siiure wurde die Rk. in Ggw. von CaC03 durchgefiihrt.
Die Methosy- u. Athoxysaure konnten auch durch Einleiten von Chlor in Lsgg. von 
Zimtsaure u. Jod oder von Alkalijodid in dem entsprechenden Alkohol erhalten werden.
Die Rk. von JCl u. absol. Methylalkohol mit Crotonsdure lieferte JodmethoxybuUer- 
saure. Die Einfiihrung von Chlor in eine Suspension von Jod u. Zimtsaure in W. 
ergab a.-Jod-f}-oxyphenylpropio7isaure. Die Jodchlorsaure wurde durch Zufugen von 
JCl zu Zimtsaure in CC14, die a-Jod-a-methyl-/J-chlorphenylpropionsiiure mittels der 
Rk. von. C1J m it a-Methylzimtsaure in CCI.,-Lsg. erhalten. Die a-Jod-/?-methoxy- 
phenylpropionsaure liefert bei der Rk. mit Zn u. absol. Methylalkohol fi-Methoxy- 
phenylpropionsdure. Die a-Jod-j}-isopropyloxyphenylpropionsaure gibt mit alkoh. 
KOH u. darauffolgender Hydrolyse des Prod. mit verd. H 2S04 Acetophencm. In  ahn- 
licher Weise liefert die Jodmethoxysaure aus a-Jod-cc-methyl-/S-chlorphenylpropion- 
siiure das Propiophenon-.

C„H6CH(OCH3)CJ(CH3)COOH - 5 2 ^  C0H 5C=C(CH3)COOH

0C H 3 - | Terd' H=S0‘
C02 +  C6H 6COĆH2CH3 •<------ C6H5COCH(CH3)COOH

Die Bldg. der a-Jod-/S-alkoxysauren aus a-Jod-jS-ehlorphenylpropionsaure konnte 
folgenden Verlauf nehmen:

C6H 6CHC1CHJC00H +  ROH — >• C6H 5CH(OR)CHJCOOH +  HC1 (1)
C6H5CHC1CHJC00H — >  CaH5CHCHJCO +  HC1 (2a)

0 ---------1
C6H6CHCHJCO+  r o h  ^  C6H 6C H (0R)CH JC00H  (2b)

C6H 6CHC1CHJC00H — y  C6H 6C H = C JC 0 0 H  +  HC1 (3a)
C6H 5CHZZCJC00H +  ROH — >  C6H 5CH (0R)CH JC00H  (3b) 

C0H 5CHC1CHJCOOH — y  C8H 6C H = C H C 00H  +  JC l (4a)
ROH +  JCl — y  ROJ +  HC1 (4b)

C8H6C H = C H C 00H  +  RO J — ->- C8H 5CH(OR)CHJCOOH (4c)
Durch die Darst. von a-Jod-/?-methoxyphenylpropionsauremethylester aus absol. 
Methylalkohol u. a-Jod-^-chlorphenylpropionsauremethylester ist gezeigt, daB ein 
/J-Lacton nicht ein Zwischenprod. der Jodalkoxysauren zu sein braucht. Mechanismus 3 
wird durch die Synthese der a- Jod-a-methyl-/?-methoxyphenylpropionsaure m it der 
Rk. von absol. Methylalkohol m it a-Jod-a-methyl-jS-chlorphenylpropionsiiure aus- 
geschlossen, die nicht das am a-C-Atom notige H-Atom besitzt. Die Jodalkoxysauren 
werden daher nach 1 oder 4 gebildet. Wahrend der Verss. konnten Anzeichen fiir 4 
erhalten werden. Bei der Rk. der a-Jod-/?-chlorphenylpropionsaure m it den ver- 
schiedenen Alkoholen wurde in  jedem Palle Zimtsaure erhalten, dereń Menge m it 
dem Alkohol wechselte. Beim Methylalkohol war die Menge gering, beim Isopropyl- 
alkohol 75% der Jodchlorsaure. Die Ausbeute an Jodalkoxysaure war beim Methyl
alkohol 75%, beim tert. Butylalkohol 8% . Im  Falle des Methylalkohols wird die 
Zimtsaure nach 4b u. e fast vollstandig in  a-Jod-/?-methoxyphenylpropionsaure ver- 
wandelt, wahrend beim Isopropyl- oder tert. Butylalkohol das meiste JCl von Neben- 
rkk. m it den Alkoholen verbraucht wird u. nur eine geringe Menge zum Alkylhypo- 
jodid fuhrt. Diese Anschauungen stehen m it den Ergebnissen der Verss. in  Einklang, 
bei welehen Jodalkoxysauren durch die Rk. von JCl m it Zimtsaure u. den Alkoholen 
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synthetisiert wurden. W ird Zimtsaure m it Mcthylalkohol u. JC1 (1,25 Mol.) zusammen- 
gebraeht, so ergeben sich 88%  a-Jod-/?-methoxyphenylpropionsaure, walircnd in 
Ggw. von Isopropyl- u. tert. Butylalkohol nur 22 u. 15% Jodalkoxysaure erhalten 
werden. Bei der Rk. eines tiberschusscs an JC1 m it Zimtsaure u. den verschiedenen 
Alkoholen wurden immer hóhere Ausbeuten erhalten ais bei der Rk. von a-Jod-/?- 
chlorphenylpropionsaure m it den entsprechenden Alkoholen. Die Bldg. der Alkoxy- 
jodsauren nach 4 setzt die Bldg. von Alkylhypojoditen aus JC1 u. den Alkoholen 
yoraus. Vff. fanden, dafi tert. Butylalkohol auf a-Jod-/3-chlorphenylpropionsaure 
in der Zeit nicht einwirkt, in der a-Jod-/9-tert.-butyloxjrphenylpropionsaure aus Zimt
saure, JC1 u. tert. Butylalkohol gebildet wird. Dies zeigt an, daC a- Jod-jS-chlorphenyl- 
propionsaure nicht ais Zwischenprod. bei der Darst. von a- Jod-/?-tert.-butyloxyphenyl- 
propionsaure aus Zimtsaure, JC1 u. tert. Butylalkohol gebildet wird. Die Jod-tert.- 
butoxysaure entsteht wahrscheinlich durch Addition yon tert. Butylhypojodit an Zimt
saure. Die Darst. der anderen Jodalkoxysauren aus JC1 u. den ungesatt. Sauren u. 
den Alkoholen diirfte in ganz ahnlicher Weise yerlaufen. Obgleich also alles fiir Rk. 4 
spricht, betrachten die Vff. den direkten Ersatz des Cl-Atoms nicht fiir ausgeschlossen. 
Wenn die Jodalkoxysauren nach Rk. 1 gebildet werden, so ist die geringe Geschwindig- 
keit der Rk. des tert. Butyl- u. Isopropylalkohols m it a-Jod-/S-chlorphenylpropion- 
saure der geringen R eaktiyitat des Hydroxyl-H-Atoms in diesen Alkoholen zu- 
zuschreibcn. Die geringe Geschwindigkeit kann aber ebensogut ais Lósungsm.-Effekt 
auf den Rk.-Mechanismus 4 gedeutet werden.

V e r s u c h e .  Zur Darst. der Jodchlorsauren wurden 10 g Zimtsaure, Zimt- 
s&uremethylester oder a-Methylzimtsaure in  CC14 m it 1,25 Mol. JC1 yersetzt. Nach
15 Stdn. wurde das feste Materiał abfiltriert u. m it CC14 gewaschen. — a-Jod-fl-chlor- 
phenylpropionsdure. Ausbeute 92%. F. 124—126° unter Zers. Methylester. Aus- 
beute 77%. F. 97—98° aus CC14. — a-Jod-v.-methyl-(l-chlorphenylpropion.saure, 
C10H 10O2ClJ. Ausbeute 74%. F. 104—105° unter Zers. aus CC14. — Zur Darst. der 
Jodalkoxysauren wurden 2% —10 g der a-Jod-/?-chlorsauren oder ihren Ester im 
entsprechenden Alkohol gelóst ( + 3 —12 g CaC03). Nach 35— 98 Stdn. wurde die 
vom CaCO;i befreite FI. in yiel W. gegossen. — u-Jod-fj-m-ethoxyphenylpropicmsaure. 
Ausbeute 75%. F. 168—169° aus CHCI3. Methylester. Ausbeute 79%. F. 68—69° 
aus CC14. — rj.-Jod-a.-nicthyl-fl-methoxyp}ienylpropionsaure. Ausbeute 46%. F. 169 
bis 170° aus CC14. — <x-Jod-f}-athoxyplienylpropionsaure. F. 137— 138° aus Bzl. — 
a-Jod-f}-n-propybxyphenylpropiomsaure. Ausbeute 28%. F. 110— 111° aus Bzl. —
a.-Jod-fi-isopropyloxyphenylpropionsaure. Ausbeute 11%. F. 113— 114° aus Chlf. —
o--Jod-fi-n-buloxyphenylpropi<ms(iure. Ausbeute 25%. F. 93— 94° aus Bzl. — a -Jod- 
fi-isobuioxyplienylpropionsaure. F. 89—90° aus Chlf. — a-Jod-(3-tert.-butoxyphenyl- 
propionsaure. Ausbeute 8% . F. 113—114° aus Chlf. -— a.-Jod-f}-metlioxybuttersdure. 
F. 83— 84° aus Bzl. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2249— 60. Cleveland [Ohio], 
Univ.) K in d s c h e r .

A. W. Ingersoll, Eine zweite neue Metliode zur vollstandigen Spaltung racemischer 
Sauren und Basen. (Vgl. C. 1925. II. 551.) Die vom Vf. friiher beschriebene Methode 
yerlauft in 2 Stufen. Eine inakt. Base (d 1-B) wird m it einer akt. Saure (d-A)ver- 
einigt, u. die gebildeten Salze d-B-d-A u. 1-B-d-A werden fraktioniert krystallisiert, 
bis das weniger 1. (z. B. 1-B-d-A) rein ist. Reines 1-B wird dann durch Hydrolyse 
erhalten. Aus der Mutterlauge wird durch Hydrolyse ein Gemiseh von 2 akt. Basen 
m it d-B im t)berschuB erhalten. Die 2. Stufe des Verf. besteht darin, daB das Ge- 
misch m it einer iiquivalenten Menge der inakt. Form der urspriinglich angewendeten 
Saure (d,l-A) oder m it irgendeiner geeigneten racem. Saure gelóst wird. Beim Rrystal- 
lisieren werden sich die Ionen in der Lsg. in einer von 2 Weisen verbinden:

(d,l-B +  d-B) +  d,l-A — > d,l-B-d,l-A +  d-B-d-A +  d-B-l-A (1)
(d,l-B +  d-B) +  d,l-A — y  d,l-B-d,l-A +  d-B-d,l-A (2)

Gilt 1 u. ist d-B-l-A das am wenigsten 1. Salz, so kann es durch fraktionierte Krystal- 
lisation rein erhalten werden. Aus den reinen 1-B-d-A u. d-B-l-A kónnen beide akt. 
Formen der Base u. auch der Saure durch Hydrolyse erhalten werden. Stellt 2 die
2. Stufe des Vorganges dar, so ist offensichtlich, daB eine vollkommene Spaltung der 
Base móglich ist. Is t dann das Salz d-B-d,l-A weniger 1. ais das inakt. Salz, so kann 
sein bas. Bestandteil rein erhalten werden. Der Vf. beschreibt ein Verf., das auf 
diesem Prinzip beruht. So wurde inakt. Isodiphenyloxyathylamin in  der gewóhn- 
lichen Weise m it d-Carnphersidfonsaure-10 teilweise gespalten; das weniger 1. d-B-d-A- 
Salz wurde bei der 1. Stufe rein erhalten. Die aus der Mutterlauge zuriickgewonnene
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Base (d,l-B -|- 1-B) wurde m it inakt. Camphersulfonsaure behandelt, u. die Salze 
wurden fraktioniert krystallisiert. Das l-B-d,l-A lieB sich zuerst abtreimen u. konnte 
leicht gereinigt werden. Alkal. Hydrolyse des reinen d-B-d-A u. l-B-d,l-A gab hiorauf 
die reinen isomeren Basen in ausgezeichneter Ausbeute. Alle Salze dieser Reihe ent- 
hielten 1 Krystallwasser. Ihre Loslichkeit in W. bei 25° ordnet sich in folgende Reihen- 
folge ein: d-B-d-A <  l-B-d,l-A <  1-B-d-A <  d,l-B-d,l-A.

V e r s u c h e .  d-Isodiphenyloxyathylaviin. F . 115,2° korr. aus A. [cc]d22 =  
+  125,1° in absol. A. d-Camphersulfonat, C2lHal0 5NS • H aÓ. Kleine Prismen, F. 207 
bis 208°, 1. in 59 Teilen W. von 25°; [a]ir2 =  +58,7°, des wasserfreien Salzes [a]n22 =  
+61,2°. d,l-Camphersulfonat, [a]c22 =  +48,2°. — l-Isodiphenyloxyathylamin. F. 115,2° 
korr. [a]n22 =  — 125,6° in absol. A. d,l-Camphersulf<mat, Prismen, 1. in ca. 42 Teilen 
W. bei 25°; [a]n22 =  —48,4°. F. des -wasserfreien Salzes 206—207° korr.; [a]n22 =  
—50,3°. — d,l-Isodiplienijloxi/dthylamin-d.l-camphersulfonal, C24H 310 5N S-H 20 . L. in 
26 Teilen W. von 25°. F. des wasserfreien Salzes 198— 199° korr. (Joum . Amer. 
chem. Soc. 50. 2264—67. N asłm lle [Tennessee], Univ.) K in d s c h e k .

Charles Stanley Gibson, William Simpson Kentish und John Lionel 
Simonsen, N-Methylderivate des 2-PhenylnapJiłhylendiamins-l,3. L e e s  u .  T h o u p E  
hatten beobachtet, daB beim Methylieren von 2-Phenylnaphthylendiamin-l,3 zwei 
Isomere (I) entstehen (vgl. Journ.chem. Soc., London 91 [1907]. 1296). Vff. versuchen, 
die N atur dieser Isomerie, die keine strukturelle sein kann u. damals unaufgeklart 
blieb, zu erklaren. Die Methoden zur Darst. der beiden Basen wurden yerbessert, die 
Ausbeuten, besonders die der /S-Form, bedeutend erhóht, indem zuerst die p-Toluol- 
sulfonylderiw. dargestellt wurden. Diese traten  ebenfalls in einer a- u. fl-Form auf, 
letztere nur in selir geringer Menge. Beim Methylieren der a-Verb. m it Dimethyl- 
sulfat in Ggw. von Alkali entstand ein 2-Phenyl-N,N'-dimethyl-N,N'-di-p-toluolsulfonyl- 
naphtliylendiamin-1,3, welches bei der Hydrolyse das p-Dimethyldiamin in theoret. 
Ausbeute liefert. AuBerdem gelang die Oberfuhrung der a-Form in die /?-Forni indirekt 
uber die Dinitrosoverbb., dereń Bldg. aus der /?-Form sofort erfolgt, wahrend sie aus der 
a-Form sehr langsam vcrlauft, da anscheinend das Mononitrosoderiv. der a-Form sich 
zuerst in das der Form umlagert, um dann das Dinitrosoderiv. ebenfalls der /?-Form 
zu liefern. Aus diesen Ergebnissen schlieBt Vf. auf eine bisher noch nicht beobachtete 
A rt yon c?'s-(mm,s-Isomorie (III—VI). Die fi-Form muB dm:ch die trans-Form (IV) 
dargestellt werden, da beide H-Atome der sekundaren Aminogruppen sehr akt. sind.
V kann nicht das a-Isomere sein, da hier beide H-Atome ster. behindert waren, bleiben

NII-CIL,
c 8h 5

Ń H -C H ,

II
• N(SOa • CeH4 • CH3)2

J • c 6h 5

Ń H .SO 2.C0H 4-CHs
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m  u. VI, in denen nur 1 H*-Atom ster. bcliindert ist; Vf. zieht III vor. Wahrend 
namlich die /?-Base eine Diacetylverb. bildet, liefert das a-Dimetbyldiamin nur ein 
Monoacetyl- u. Mono-p-toluolsulfonylderiv. Eine opt. Spaltung gelang nicht, sie 
wurde versueht m it dem d-Oxymethylencampher. Auch das schon von L e e s  u . T h o r p e  
(1. c.) beschriebene Trimethyldiamin wurde in  grofierer Reinheit erhalten. Es konnte 
durch Formeln VII—X dargestellt werden, von denen Vf. VIII vorzieht.

V e r s u o h e .  2-Phenylnaphthylendiamin-l,3, dargestellt nach L e e s  u. T h o r p e  
(1. c.), E. 113,6° (L e e s  u . T h o r p e  geben E, 116° an). Das Acetylacetat zeigte ab- 
weichend von ATKINSON u . T h o r p e s Angaben (Journ. ehem. Soc., London 89 [1906]. 
1935), E. 175° (A tk in s o n  u . T h o r p e  E. 185°). — a-N,N'-Dimethyl-2-phenylnaphtliylen- 
diamin-1,3, nach der etwas modifizierten Methode von L e e s  u . T h o r p e  (1. e.). Die 
Base ist dimorph. Aus A. bei 30° lange Nadeln, bei Eistemp. Prismen. Beide Eormen 
haben F. 170°. — Aus der Mutterlauge der a-Base wurde das N,N'-Tetramethyl-2- 
phenylnaphtliylendiamin-1,3 erhalten. Aus A. Prismen, F. 122°. Wurde auch beim 
Methylieren von a.-N,N'-Dimethyl-2-plienylnaphthylendiamin-l,3 erhalten. — Mono- 
acetyl-a-N,N'-dimethyl-2-plienylnaphtliylendiamin-l,3, C20H 2qON2. Aus A. irisierende 
Prismen, F . 203°. —  p-Toluolsulfonyl-a.-N,N'-dimethyl-2-phenylnaphthylendiamin-l,3, 
C25H 2l0 2N„S, aus A. Nadeln, F. 219—220°. — Bei der Hydrolyse wurde die a-Base 
regeneriert. Die Verb. konnte nicht mehr acetyliert oder methyliert werden. — a-N,N '- 
jyimethyl-2-phenylnaphthylendiamino-l,3-d-methylencampher, C2£)H 32ON2, aus der a-Base 
m it d-Oxymethylencampher. Aus Methylalkohol farblose Prismen, F. 167—168°. 
[a]M61 =  +406,5° (in A.). — d-Camphersulfonsaure-10-Salz des a.-N,N'-Dimethyl-2- 
phenylnapTithylendiamins-1,3, glanzende Prismen. — Salz der d-oL-Bromcampher-n- 
sulfonsaure, konnte nicht umkrystallisiert werden, da es in W. oder A. hydrolysiert 
wurde u. in  anderen Ldsungsmm. unl. war. — f},N ,N '-Dimethyl-2-phenylnaphthylen- 
diamin-1,3, 1. aus 2-Phenylnaphthylendiamin-l,3 m it Dimethylsulfat neben Tetra- 
methyldiamin u. Trimethyldiamin. — 2. a.-Di-p-toluolsulfonyl-2-phenylnaphthylen- 
diamin-1,3, C30H 2CO1N 2S2, aus dem Diamin m it Toluol-p-sulfonylchlorid; dimorph. 
Hóher schmelzende Form, aus Methylalkohol, h. A. oder Eg. Prismen, F . 203—205°. — 
Niedriger schmelzende ( a j  Form, aus verd. k. A., Prismen, F. 188—189°, oder beim 
Ansauern einer alkal. Lsg. des Sulfonsaureamids. Die niedriger schmelzende geht in 
die hoher schmelzende Form iiber.— f}-Di-p-tóluólsulfonyl-2-phenylnapliihylendiamin-l,3, 
QioH.j00.1N2S2, aus der Mutterlauge der a-Verb. in geringer Menge. Aus Methylalkohol 
Nadeln, F. 173— 175° ( ?). AuCerdem wurde ein brauner Kórper erhalten, der wahr- 
scheinlich das Tetrasulfcmylderiv. des Diamins war, F. ca. 213°. SchlieClich war in 
der Mutterlauge noch Tri-p-toluolsulfonyl-2-phenylnaphtliylendiamin-l,3, C37H 320 6N 2S3 
(wahrscheinlich II), aus Methylalkohol Nadeln, F. 153—154°. — Di-p-ioluolstdfonyl- 
N,N'-dimethyl-2-p}ienylnaplithylendiamin-l,3, C32H 30O.iN2S2, aus dem a-Disulfonamid 
m it Dimethylsulfat. Aus Pyridin in kleinen Platten, F. 305°. — Durch Hydrolyse 
dieser Verb. entstand f}-N,N'-Dimethyl-2-phenylnaphthylendiamin-l,3. Aus A., F. 159 
bis 160°. Wurde durch Dimethylsulfat in die Tetramethylbase (F. 122°) iiberfuhrt u. 
durch p-Toluolsulfonylchlorid in  das Sulfonamid (F. 305°) zuruckverwandelt. — Di- 
acetyl-fi-N,N'-dimethyl-2-phe,nylnaphlhyle.ndiamin-l,3, C22H 220 2N 2, aus Methylalkohol 
oder Bzl. Rosetten oder ldeine Prismen, F . 207—208°. — f3-N,N'-Dimethyl-2-phenyl- 
naphthylendiamino-l,3-di-d-methylencampher, C40H.wO2N2, aus A. farblose Prismen, 
F. 277—279°; [a]sl01 =  +650,1° (in A.). Es wurden auch die Salze der d-Campher- 
sulfonsaure-10 u. der fi-Bromcampher-Tc-sulfonsaure dargestellt.

Die Dinitrosoamine der a- u. fi-Base, von L e e s  u . T h o r p e  (1. e.) fiir yerschiedene 
Verbb. gehalten, erwiesen sich ais ident. F . 180—181°. — N ,Ń '-Trimethyl-2-phenyl- 
naphthylendiamin-1,3. Das rohe Nitrosamin der bei der Einw. von Dimethylsulfat 
auf das Diamin erhaltenen Trimethylbase (aus A. ledergelbe Nadeln, F . 151°) wird m it 
Sn u. HC1 auf dem Wasserbade erhitzt. Aus A. Nadeln, F . 104—105° (L e e s  u . T h o r p e  
geben 98— 99°). — Acetylderiv., C21H 22ON2, aus A. Nadeln, F . 178°. (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 2131—42. London, Univ.) F ie d l e r .

Jakob Pollak, Erich Gebauer-Fulnegg und Eugen Blumenstock-Halward, 
Ober die Einwirkung von Chlorsidfonsaure auf Phenole. (V. Mitt.) (IV. vgl. C. 1928.
II. 1081.) Vff. berichten iiber die Ergebnisse der Einw. von Chlorsulfonsaure auf a- u. 
p-Naphthól. Alle in der Benzolreihe gemacht-en Beobachtungen, Veresterung, Sulfu- 
rierung, Sulfochlorierung, Chlorierung bzw. osydative Chlorierung, traten  auch hier 
ein. Naphtholmonosulfochloride herzustellen, gelang nicht. Bei Zimmertemp. konnte 
aus a-Naphthol u. Chlorsulfonsaure nur eine Monosulionsaure erhalten werden, die
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auf Grund ihres Verh. ais l-Naphthol-2-sulfonsdurc aufzufassen ist. Bei langerer Einw. 
entstand l-Naphthol-2,4-disiilfochlorid, das auch aus l-Naphthol-4-sulfomsdure u. aus
l-Naphtlwl-2-sulfonsdure darstellbar ist. Beweisend fiir die angenommene Konst. 
ist, dafi die Alkalisalze der dem Disulfoołilorid zugrunde liegenden Saure, b2rw. das 
Anilid desselben, m it diazotierten Basen nieht reagieren, demzufolge die kupplungs- 
fahigen Stellen durch Sulforeste besetzt sind. Bei Einw. der 10-fachen Menge H S 0 3C1 
bzw. bei sehr langer Einwirkungsdauer ging das a-Naphthol in  ein a.-Naphthóltrisulfo- 
ćhlorid iiber, das auf Grund seiner Lóslichkeitsyerhaltnisse von dem von CLAUS u . 
M ie lc k e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 19 [1886]. 1182) beschriebenen verschieden zu sein 
seheint. Da bei der Sulfurierung von a-Naphthol iiberwiegend l-Naphthol-2,4,7-tri- 
sulfonsaure neben wenig l-Naphthol-2,4,6-trisu]fonsaure entsteht, schien es wahr- 
scheinlich, daB der vorliegenden Verb. die Formel eines l-Naphthol-2,4,7-trisulfochlorids 
zukommt. Ais Stiitze fiir die angenommene Stellung der Sulfoehloridgruppen fiihren 
Vff. die m it KOH bzw. HC1 vorgenommenen Verseifungsverss. an: Bei der alkal. 
Verseifung konnte nur der quantitative A ustritt eines Sulfochloridrestes konstatiert 
werden, u. es entstand in  tjbereinstimmung m it der bei der l-Naphthol-2,4,7-trisulfon- 
saure von E e i e d l a n d e e  u. TaUSSIG (Ber. Dtsch. chem. Ges. 30 [1897]. 1463) ge- 
machten Beobachtungen eine kupplungsfahige Disulfonsaure, indem die in  Stellung 4 
befindliche, leicht bewegliche Sulfochloridgruppe ausgetreten war. Bei der sauren Ver- 
seifimg wurden 2 Sulfochloridreste quantitativ  abgespalten; nach den Ausfuhrungen 
genamiter Autoren kommen dafiir nur die Gruppen in  Stellung 2 oder 4 in  Betracht. 
Aus dem E iltra t der Bariumsulfatfallung wurde eine Saure isoliert, die auf Grund der 
Lóslichkeitsyerhaltnisse ihrer Salze ais l-Naphthol-7-sidfonsaure aufzufassen sein 
diirfte. Bei Einw. kleiner Mengen H S 0 3C1 auf a-Naphthol bei 90—100° wurde 1-Na.ph- 
thol-4-sulfonsdure erhalten, bei hóherer Temp. entstanden schwarze Prodd., dereń Konst. 
noch aufzuklaren ist. Bei 3-std. Einwirkungsdauer der 10-fachen Menge H S 0 3C1 bei 
160° entstand ein gelber krystallisierter Korper, dessen Analysen fiir das Vorliegen 
eines Trichlornaphthalinsulfoclilorids sprachen. Bei Anwendung der 50-fachen Menge 
H S 0 3C1 unter gleichen Bedingungen entstand. das gleiche l-Naphthol-2,4,7( ?)-tri- 
sulfochlorid, das bereits bei Zimmertemp. erhalten worden war. Dieser auffallende Be- 
fund wird dam it zu erklaren yersuclit, daB bei 160° m it der 10-fachen Menge H S 0 3C1 
neben dem gefaBten Trichlomaphthahnsulfochlorid nur wasserl., folglich nieht iso- 
lierte D eriw . yorliegen, wahrend bei Anwendung eines groBen tJberschusses aus den 
wasserl. Verbb. neuerheh a-Naphtholtrisulfochlorid entsteht u. gleichzeitig das yorher 
isolierte Trichlornaphthalinsulfochlorid in  1., daher jetzt nieht faBbare Sulfonsauren 
iibergeht. — Bei der Einw. von HSO.Cl auf /3-Naphthol entstanden ais erstes Ein- 
wirkungsprod. /?-Naphtholmonosulfonsauren u. zwar bei Eiskiihlung die 2-Naphtlwl-
1-sulfonsaure, bei Verwendung von Tetrachlorathan ais Verdunnungsmittel bei 100° 
die techn. wichtige 2-Naphthol-6-sulfonsaure. Diese Saure entstand in  quantitativer 
Ausbeute u. konnte durch direktes Aussalzen abgeschieden werden. Bei langerer 
Einwirkungsdauer der H S 0 3C1 auf /J-Naphthol ohne Eiskiihlung m it den zur Darst. 
der 2-Naj)hthol-l-sulfonsaui'e erforderlichen Mengenverhaltnissen entstanden Naphthol- 
disulfochloride. Das Rohprod. konnte durch fraktionierte KrystaUisation in 2 isomere 
Verbb. zerlegt werden, von denen die die Hauptmenge bildende bei 111°, die andere 
dagegen bei 177° schm. Verss., die Stellung der Sulfoehloridgruppen durch tJberfuhrung 
m it PC16 in  die entsprechenden Trichlornaphthaline zu ermitteln, blieben erfolglos, 
da aus dem Reaktionsprod. bisher nur Pentachloniaphthalin in  reinem Zustande isoliert 
werden konnte. Bei hoherer Temp. wurde sowohl aus ^-Naphthol ais auch aus den 
vorerwahnten ^-Naphtholdisulfochloriden ein u. dasselbe /S-Naphtholtrisulfochlorid 
erhalten, das auch aus techn. yS-Naphtholtrisulfonsaure gewonnen werden konnte u. 
dem daher die Eormel eines 2-Naphthol-3,6,8-łrisulfocMorids zuerteilt werden muB. 
Beide Disulfochloride u. das Trisulfochlorid wurden in die entsprechenden Anilide 
uberfiihrt. Bei einem noch grófleren t)bersc-huB an H S 0 3C1 u. bei Erhóhung der Temp. 
bis zum Sieden der Saure tr a t  die wiederholt beobachtete oxydierende, bzw. oxy- 
dierend-chlorierende Wrkg. des Reagens ein.

V e r s u c h e .  Einw. yon Chlorsulfonsaure auf a-Naphthol (mitbearbeitet von
E. Petertil). Beim Eintragen von a-Naphthol bei Zimmertemp. in die doppelte 
Gewichtsmenge H S 0 3C1 entstand l-Naplithol-2-sulfomduTe, dereń wss. Lsg. m it EeCl3 
eine tiefblaue, beim Kochen in  Griin umschlagende Earbung lieferte (vgl. S c h a f f e r , 
L ie b ig s  Ann. 152  [1869]. 294); m it verd. H N 0 3 entstand das von D a r m st a d t e r  
u. WlCHELHAUS (L ie b ig s  Ann. 152 [1869]. 299) aus l-Naphthol-2- bzw. 1-Naphthol-
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4-sulfonsaure erhaltene 2,4-Dinitro-l-naplithol vom F. 132°. — 1 - Naph thol-2,4-dimlfo - 
chlorid, C10H 0O0S2CL, aus a-Naphthol u. der 5-fachen Menge H S 0 3C1 bei 21/2-std. Ein- 
wirkungsdauer oder m it der 10-faehen Menge in P /2 Stdn., Krystallchen, aus Bzl.,
F . 149°; die sd. wss. Lsg. gab m it FeCl3 eine starkę Blaufiirbung. Aus dem F iltra t 
der bei Anwendung der 10-faehen Menge H S 0 3C1 erhaltenen Krystalle schieden sich 
beim EingieBen in  konz. HC1 kleine Mengen von 1-Naphlhóltńsidfoćldorid ab. 1-Naphthol-
2.4-disulfa.nilid, C22Hia0 5N2S2, Nadeln, F. 228° (Zers.). — 1-Naphtholtrisulfochlorid, 
CI0H 5O7Cl3S3 +  1/2 C6H 6, bei 4—5-tagigem Stchen von a-Naphthol m it H S 0 3C1, IŁry- 
stalle aus h. Bzl., F. 160°, yerwittern an der Luft. Dic wss. Lsg. gab m it FeCl3 eine tief- 
blaue Fdrbung. Die krystallbenzolfreie Verb. schm. bei 172°. Die beim Verseifen 
des Trisulfochlorids durch Alkali erhaltene Lsg. kuppelte m it einer Lsg. von diazotiertem 
p-Nitranilin. — l-Naphthol-7-sulfonsdure( ?), 11. in W. u. A. Bariumsalz der 1-Naphthol-
7-sułfonsdure. — 1-Naphlholtrisidfanilid, C2gH 230 7N3S3, F. 240° (Zers.), aus der sd. 
atli. Lsg. des 1-Naphtholtrisulfochlorids bei tropfenweisem Versetzen m it der ent- 
sprechenden Menge Anilin; beim sofortigen Versetzen m it der gesamten Anilinmenge 
tra t beim Erhitzen anseheinend eine Sulfogruppe aus unter Bldg. des 1-Naphthol-
2.4-disulfanilids. a-Naphthol lieferte beim 3-std. Behandeln m it der 2-fachen Menge 
H S 0 3C1 ein schwach grunliches, in W. 11. Prod., das auf Grund seines Verh. beim Ęr- 
hitzen m it verd. H N 03 (Bldg. von 2,4-Dinilro-l-naplithól) u. seiner sonstigen Eigg. 
ais l-Naphthol-4-sulfotisdure anzusehen ist. Steigerung der Temp. auf 160° lieferte einen 
schwarzen, sehr hygroskop. Kórper, der weder m it FeCl3 noeh m it diazotiertem p-Nitr
anilin reagierte; die aus der wss. Lsg. m it konz. HC1 fallbare Verb. konnte aus ihrer 
wss. Lsg. m it Pb-Acetat in Form eines schwarzen Pb-Salzes ausgefallt werden. Trichlor- 
naphthalinsulfochlorid, C10H 4O2Cl4S, durch 3-std. Erhitzen yon a-Naphthol m it der 
10-fachen Menge H S 0 3C1 auf 160° neben harzigen Prodd., gelbes KrystaUpulver, aus 
Bzl. u. Bzn., F. 214° (Zers.).

Einw. von Chlorsulfonsaure auf (S-Naphthol (m itbearbeitet von K. Winter). 
2-Naphthol-l-sulfonsdure, aus (S-Naphthol u. 3 Mol. H S 0 3C1 unter Eiskiiklung. Bei
12-std. Stehen des Reaktionsgemisehes entstand ein (Jemisch von /j-Naphtholdisulfo- 
ehloriden. Erhitzen von ^-Naphthol m it 1 Mol. H S 0 3C1 in Ggw. von Verdiinnungs- 
m ittcln auf 130° oder Eintropfen yon geschm. /S-Naphthol zu ca. 1 Mol. H S 0 3C1 lieB 
2-Naphthol-6-suIfonsdure entstehen, wahrend bei Anwendung von Acetyl-/3-napJilhol 
ein fi-Naphtholdisidfochlorid entstand. Schdffersalz ergab m it 2 Moll. H S 0 3C1 fi-Naph- 
tholdisidfonsdure, dagegen m it 4 Moll, H S 0 3C1 /?-Naphtholdisulfochlorid. Behandlung 
von /3-Naphtliol m it H S 0 3C1 in Ggw. von Telrachlorathan bei 100°, fiihrte zu einem 
guten Darstellungsverf. fiir das ScHAFFERsche Salz. Durch 5-std. Erhitzen m it 3 Moll. 
PC15 auf 160° entstand daraus 2,6-Diclilomaplithalin, C10H 0C12, Krystalle, aus A., F. 135°. 
Mit 10 Teilen H S 0 3C1 entstand aus /S-Naphthol unter 35° ein Gemisch von 2 ^-Naphthol- 
disulfochloriden, C10H GO6Cl2S2, Blattchcn vom F. 111° u. Nadeln vom F. 177°. Beim 
Erhitzen m it PC16 im Rohr wurde Perchlornaphtkalin, C10C1S, F. 200° gewoimen. Aus 
dem Gcmisch der beiden /5-Naphtholdisulfochloride wurde auf dem iiblichen Wege 
das Anilid liergestellt; es gelang nicht, das Gemenge der beiden Anilide zu trennen. 
Das /7-Naphtholdisulfochlorid vom F. 111° gab m it 4 Moll. Anilin ein fi-Naphthol- 
disidfanilid, C22H 180 5N2S2, yom F. 191°, Nadeln, aus Eg. Das Disulfochlorid vom F. 177° 
lieferte ein jŚ-Naphtholdisulfanilid vom F. 231°. — fi-Naphtholtrisulfochlorid, C10H 5O7Cl3S3, 
aus der beim Eintragen yon /J-Naphthol in  die 10-fache Menge H S 03C1 entstehenden 
Lsg. durch 2l/2-std. Erhitzen auf 130—140°. Nadeln, aus CS2, F. 196°. Dasselbe Tri- 
sulfochlorid konnte aus 2-Naplitliól-3,6-disulfonsdure m it der 10-fachen Menge H S 0 3C1 
durch 12-std. Behandeln bei Zimmertemp. gewonnen werden, ferner aus den vor- 
erwahnten Disulfochloriden u. aus 2-Naphthol-3,6,8-trisulfonsaure m it der 10-fachen 
Menge Chlorsulfonsaure bei 130°. — 2-Naphtholtrisulfanilid, C o g H o ^ N ^ , weiBes 
Pulyer, F . 140—145°. Dasselbe Prod. konnte auch aus 2-CarbdthoxynapMhol-3,6,8- 
trisulfochlorid gewonnen werden, der F. des aus Eg. umkrystallisierten Anilids lag dann 
bei 151—155°. Wurde /S-Naphthol m it der 50-fachen Menge H S 03C1 wahrend 80 Stdn. 
auf 150—160° erhitzt, so konnte neben geringen Mengen weiBer Nadeln ein rotlich 
krystallisierender Kórper gefaBt werden. Die erstgenannte Verb. war Cl-haltig u.
5-frei u. schm. bei 120—122°, dieselbe ist yielleicht ident. m it dem yon C la u s  u . 
S c h m id t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 19 [1886]. 3174) beschriebenen Dichlornaphthalin. 
Das 2. Prod. schm. bei 135— 140°, enthielt Cl u. S u. durfte aus einem Gemenge chinoider 
p-Naphthochinonderiyy. m it teilweise schwefelhaltigen Resten bestehen. (Sitzungs- 
ber. Akad. Wiss. W ienAbt. I I  b 137.187—202. Monatsh. Chem. 49.187—202.) H i l l g .
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Jakob Pollak und Eugen. Blumenstock-Halward, Zur Konstitutionsermittlung 
der P-Naphtholdisulfochloride. (Vgl. vorst. Ref.) Um die Konst. der bei der Einw. 
von Chlorsulfonsaure auf fi-Naphthol bei Zimmertemp. entstełienden 2 fi-Naphthol- 
-disułfochloride vom F. 111 bzw. 177° sicherzustellen, -wurde die 2-Naphthol-G- bzw. die 
2-Naphthol-8-sulfon$aure der Einw. von H S 0 3C1 unterworfen. Es zeigte sich, daB aus 
der erstgenannten Siiuro das /?-Naphtholdisulfochlorid vom F. 111° entstand, wahrend 
die 2. Saure ein /8-Naphtholdisulfoehlorid vom F. 161—162° ergab u. ein Anilid lieferte, 
das von den Aniliden aus den beiden anderen Disulfochloriden verschieden war. Vff. 
haben ferner die dem 2-Naphtliol-6,8- bzw. 2-Naphlhol-3,6-disulfochlorid entsprechenden 
Anilide aus der G- bzw. R-Sawre hergestellt. Es ergab sich, daB die bereiteten Anilide 
von denjenigen der aus /?-Naphthol dargestellten Chloride verschieden waren. Das 
aus der 2-Naplithol-6,8-disulfonsaure erhaltene konnte m it dem aus der 2-Naphthol- 
8-sulfonsaure bereiteten identifizicrt werden, demnach war letztere m it H S 0 3C1 in 
das 2-Naplithol-6,8-disulfochlorid iibergegangen. Beim Behandeln von 2-Naphthol-
1-sulfonsdure m it H S 0 3C1 entstand das bereits aus /?-Naphthol bzw. aus 2-Naphthol-
6-sulfonsaure erhaltene Disulfochlorid vom F. 111°, das demnach ais 2-Naphthol-l,6-di- 
sidfochlorid aufzufassen ist u. nicht, wie St e in k o p f  (C. 1927. II. 1940) annimmt, 
ais l-Naphthol-3,6-disulfochlorid. Da die Chlorsulfonsaure in der K alte in /?-Naphthol 
zunachst in  Stellung 1 tr itt , lag es nahe, fur das 2. bei Zimmertemp. entstehende Di
sulfochlorid die Formel eines 2-Naphthol-l,8-disulfochlorids anzunehmen. Verss. zur 
Erniittlung der Stellung der Sulforeste in  diesem Disulfochlorid sind im Gange. — 
Bei dem yon A n sc h u t z  (C. 1918. I I . 354) hergestellten 2-Naphthol-l-sulfochlorid 
war beobachtet worden, daB es trotz o-Stellung von Sulfochloridrest u. OH-Gruppe 
kein Sulfonylid bildet. Um bzgl. der Stellung der Substituenten Klarheit zu schaffen, 
wurden die Acetylderiw. des 2-Naphthol-6- bzw. 2-Naphthól-8-sidfochlorids m it PC15 
behandelt. Die Entacetylierung der so erhaltenen Verbb. lieB sich nicht durchfuhren. 
Die 2 neu hergestellten Acetylnaphtholsulfochloride schm. bei 103 bzw. 129°, sie sind 
somit verschieden von dem von ANSCHUTZ beschriebenen Prod.; demzufolge ist man 
nicht gezwungen, an eine Wanderung der Sulfochloridgruppen zu denken. Die oben 
erwahnten Acetylderiw , des 2-Naphthol-6- bzw. 2-Naphthol-8-sulfochlorids wurden 
in  die entsprechenden Anilide u. durch Verseifung in die Anilide der betreffenden 
freien 2-Naphtholsulfochloride uberfuhrt. Das erstere der hierbei erhaltenen Naphthol- 
sulfanilide ist bereits im D. R. P. 278091 ( F r i e d l a n d e r  XII, 178) beschrieben, zeigt 
jedoch einen anderen F. ais ihn Z in c k e  u. D e r e s e r  (C. 1918. I. 624) fur dasselbe, 
auf anderem Wege gewonnene Prod. angeben. Da Vff. einmal den von ZlNCKE an- 
gegebenen F. beobachteten, sonst aber immer den im D. R. P. angegebenen F. fanden, 
diirfte es sich um 2 Modifikationen ein u. derselben Verb. handeln, von denen die hoher 
schm. im D. R. P. beschrieben ist.

V e r s u c h e .  Beim Eintragen von 2-Naphthol-6- bzw. 2-Naphihol-l-sulfonsaure 
in  die 10-facheMenge H S 0 3C1 wurde ein Disulfochlorid vom F. 111° erhalten. 2-Naphthól- 
8-sulfonsaure, analog m it H S 0 3C1 behandelt, lieferte ein Naplitholdisulfoclilorid, C10He- 
0 5C1,S2 vom F. 161— 162°; das entsprechende Naphtholdisulfanilid, C22HI80 5N2S„, 
schm. bei 195°. — 2-CarbathozynapMhol-6,8-disulfochlorid, C13H 10O,Cl2S2, aus 2-Naphthoi-
6.8-disulfonsaure durch Losen in  50%ig. Atzkali, Schiitteln m it ubersehiissigem Chlor- 
kohlensaureathylester u. nachfolgendem Erhitzen des entstandenen K-Salzes des 
Carbathoxyderiv. m it PC15 auf 130°, Krystalle, F. 131°. 2-CarbathoxynaplUhol-6,8-di- 
sulfanilid, C25H 220 7N2S2, F. 178°. Kochen m it alkoh. Lauge ergab das 2-Naphthol-
6.8-disulfanilid vom F. 196°; ist ident. m it dem aus dem Disulfochlorid vom F. 161 
bis 162° erhaltenen Disulfanilid.

2-Garbdthoxyna.phthol-3,6-disulfochlorid, C13H i00 7C12S2, Darst. analog dem 2-Carb- 
athoxynaphthol-6,8-disulfochlorid, Nadeln, aus CS2, F. 125°. Das entsprechende Anilid 
schm. von 153— 163°, wurde nicht weiter gereinigt, sondern direkt m it alkoh. Lauge 
verseift. 2-Naphthol-3fi-disulJanilid, C22H 180 EN2S2, F. 202°. — Beim Behandeln von
2-Acetylnaphthol-6-sulfonsaure m it der 2-fach molaren Menge H S 0 3C1 entstanden nur 
wasserl. D e riw .; m it der 4-fach molaren Menge H S 0 3C1 wurde das Naphtholdisulfo- 
ehlorid yom F. 111° erhalten. Erwiirmen der 2-Acetylnaphthol-6-sulfonsaure in Chlf. 
m it PC16 nach An s c h u t z  (1. c.) lieB 2-Acetylnaphthol-6-sidfochlorid, Ci2H s,04C1S ent- 
stehen, Prismen aus Bzn., SpieBe aus Chlf., F. 103°. — 2-Acetylnaphthol-8-sulfochlorid, 
C12H90,,C1S, dargestellt analog der vorer.vahnten Verb., schm. bei 129°. — Kochen des
2-Acetylnaplithoi-6-sulfochlorids m it Anilin ergab nach dem Umkrystallisieren aus 
verd. A. feine weiBe Nadeln des Rohanihds yom F. 95°. Durch 10-std. Kochen mit
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25%ig. alkoh. KOH konnte das 2-Naphłhol-6-sidfanilid, G,„H130 3NS, gcfnCt werden, 
Nadeln, aus yerd. A., 1’. 161°; kuppelt m it diazotiertem p-Niiroanilin zu einem roten 
Farbstoff u. gibt in verd. alkoh. Lsg. m it FeCl3 eine rotbraune Farbung. — 2-Naphthol- 
8-sulfanilid, C16H i30 3NS, Blattchen, F. 195°. Zeigen in  alkoh. Lsg. griine Fluorescenz. 
Die Verb. gab m it FeCl3 eine braungriine Farbung, kuppelt m it diazotiertem p-Nitr- 
anilin. — Da der F. des 2-Naphthol-6-sulfanilids nicht m it dem yon Z in c k e  u. D e r e s e r  
(1. c.) gefundenen iibereinstimmte, wurde die Verb. nach den Angaben dieser Autoren 
hergestellt. Das Rohanilid schm. bei 100—105°, nach dem Umkrystallisieren aus Bzl. 
bei 160—161°. Die aus verd. A. erhaltenen Krystalle erstarren em eut beim Erhitzen 
auf 120°, dabei erlitten sie einen Gewichtsyerlust =  2 Moll. H 20  u. schm. dann eben
falls bei 160—161°. Es gelang indessen nicht, durch Umkrystallisieren m it yerd. A. 
oder W. die niedriger schm., labile Form wiederherzustellen. -— 2-Carbalhoxynap]ithol-
8-sulfochlorid, C13H 110 6C1S, Krystalle, aus CS2, F . 118°. Das Chlorid wurde in das Garb- 
dthoxyna'pht}iolsulfanilid iibergefiihrt u. zum 2-Naphthol-8-sulfanilid, C16H J30 3NS, ver- 
seift; es schm. in  Ubcreinstimmung m it dem iiber die Acetylyerb. dargestellten Anilid 
bei 195°. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. I lb  137. 203—12; Monatsh. Chem. 49. 
203—12.) H il l g e r .

A lbert S. Carter, Furylangelicasdure. (Vgl. C. 1928. I I . 871.) Durch Kon- 
densation von Furfurol m it Na-Bulyrat erhielt Ba e y e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
10 [1877]. 1364) eine „Furylangelicasaure" genannte Saure, der er die Struktur 
C4H,OCH =  CHCHoCHoCOOH zuschrieb. Diese Struktur entspricht aber nicht den 
derzeitigen Anschauungen iiber den Verlauf der PERKiNschen Kondensation, nach 
denen die von B a e y e r  erhaltene Saure die Formel C4H 3OCH =  C(CaH5)COOH haben 
sollte. Vf. stellte nun Furylangelicasaure her u. fand sie ident. m it dem Prod. von 
B a e y e r . Durch Behandlung m it Ozon u. Hydrolyse des Ozonids entstanden C02, 
Propionsaure u. moglicherweise a-Ketóbuitersaure. Diese Prodd. kónnen aber nicht 
aus der BAEYERschen Formel (d-FurylaUylessigsaure) erhalten werden, sie waren 
vielmehr die zu erwartenden Prodd. aus v.-Athyl-f}-Jurylacrylsaure. Diese Tatsache 
zeigt, daB Furylangelicasaure ein Athylacrylsaurederiv. ist, dereń Ozonosydation 
folgendermaBen yerlauft:

C H -C H  ^  .CH—CH ^
Ó h  Ó .c h = c < c ° h0 H  3 CII Ć ^ ~ C H —c < r99rOH

Der Ring wird dann unter Bldg. von HCOOH, CHOCHO u. CHOCOOH gesprengt, 
u. die Seitenkette gibt C2H 5COCOOH, das sich in C2H 5COOH, C02 u. H 20  zersetzt. 
Bei der KJ\lnO,,-Oxydation der Furylangelicasaure entstehen Furonsaure, Essigsaure 
u. Propionsaure. Red. der Furylangelicasaure liefert Furylvaleriansaure, die in Butyro- 
furonsaure durch Brom u. darauffolgende Oxydation m it Ag20  yerwandelt wurde:

C4H3OC1H6COOH 0C H C H =C H C 0C 4HbC 0 0 H  +  HBr

HOOCCH—CHC0C4H 6C 0 0 H .
Die Butyrofuronsaure sollte nach der BAEYERschen Formel der Furylangelicasaure
l-Hepten-3-on-dicarbonsaure-l,7, nach der Formel des Vf. l-Hepten-3-on-dicarbon- 
saure-1,5 sein. Bei der Red. m it H J  wurden Athylpimdinsdure u. Hepłanm-3-dicarbon- 
sdure-1,5 erhalten. Furylangelicasaure besitzt also die Furylathylacrylsaurestruktur.

V e r s u c h e .  Furylangelicasdure, C9H 100 3. Darst. aus 40 g trockenem Na- 
Butyrat, 40 ccm frisch dest. Furfurol u. 100 g Buttersiiureanhydrid (135— 160°). 
Ausbeute 80%. F. 95,5—97° aus PAe. Liefert m it Ozon eine dicke, braune, teerige 
M., die bei der Hydrolyse m it W. Propionsaure u. eine Saure ergab, die m it Phenyl- 
hydrazin ein Hydrazon yom F. 138— 142° lieferte, das in  seinen Eigg. u. Verh. an 
a-Ketobultersdurephenylhydrazcm (F. 144—145°) erinnerte. Die alkal. KM n04-0xy- 
dation der Furylangelicasaure fiihrte zur Furonsaure, C5H 40 3, Essigsaure u. Propion
saure. Letztere Siiuren wurden auch bei der sauren KMnO.,-Oxyclation erhalten u. 
scheinen von der Oxydation eines Zwisehenprod., wahrscheinlich Oxobuttersaure, 
herzuruhren, da Propionsaure unter den Vers.-Bedingimgen nicht zu Essigsaure oxy- 
diert wird. — Furyhaleriansdure, C8H 120 3. Durch Red. der Furylangelicasaure m it 
Na-Amalgam. K p .46 ca. 174°. Liefert bei Einw. von Bromwasser u. Ag,0 Butyro- 
furonsaure, C9H 120 5, F. 149—150°, die bei der Red. m it H J  u. rotem P  Athylpimelin-
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saure (Heptandicarbonsdure-1,5), C8H 10O4, vom F. 41— 43° ergibt. — Heptanon-3- 
dicarbcmsaure-1,5, C0H 14O5. Durch Behandeln yon Furylangelicasaure in A. m it HC1, 
Schiitteln des Esters m it Na2C03-Lsg. u. Hydrolyse m it KOH. F . 83—84,5° aus Bzl. 
Gibt bei der Red. m it H J  +  P  Athylpimelinsaure. (Journ. Amer. chem. Soc. 50.

John Buttery Peel und Percy Lucock Robinson, Die Realction zwischen 
Acetylen und Schwefel bei Temperaturen bis zu 650°. (Vgl. auch C. 1928. II. 1089.) 
Der Schwefel wird in  einem Destillationskolben, in welchem Acetylen entwickelt wird, 
erhitzt. Bei einer Temp. unter dem Kp. des Schwefels wird die Rk. durch eine gelbe, 
ruBende Flamme eingeleitet. Wenn geniigend Zufuhr von Dampf yorhanden ist, 
brennt das Acetylen gleichmaBig. Die Rk.-Prodd. werden aus einer seitlichen Óffnung 
des Kolbens in eine wassergekuhlte, m it RuekfluBkuhler yersehene Flasche geleitet 
u. zu einer braunen oligen FI. yerdichtet. Bei der Dest. dieser FI. ergibt sich ais Haupt- 
fraktion CS2 u. Tliiophen (Kp .760i5 84,0°). AuBerdem entstand Thiophten (Kp.2u 110 
bis 115°, Kp. 210—220°). Der Schwefelkohlenstoff enthielt noch Spuren einer knoblauch- 
artig riechenden Substanz, die trotz sorgfaltigen Fraktionierens nicht rein isohert 
werden konnte. Zusatz von Eisen oder Jod  zum Schwefel hatte  wenig EinfluB auf 
den Verlauf der Rk. Was die Temp. anbelangt, so findet die erste Entziindung bei 
275° sta tt, doch yerlauft die Rk. unter 300° sehr langsam. Bei 325° bildeten sich 
77% GSV 9%  Tliiophen u. 6%  Thiopliten. Die giinstigste Temp. fiir die Thiophen- 
bldg. scheint 500° zu sein. Es bilden sich 77% C S2, 12% C JI^S  u. 6%  C„ff4/S2. Bei 
ungefahr 650° bildeten sich 83% CS„, 5%  C J l^S  u. 3%  C^H^S2. Dooh wird bei dieser 
Temp. durch reichlicher gebildeten Kóhlenstoff das Rohr yerstopft, welches das Acetylen 
liefert. Es wurden neu bestimmt D. u. Oberflachenspannung yon Thiophen: d2040 =
1,0615, y  =  32,58 bei 20°. Daraus ergibt sioh ein Parachor yon 189,0, aus welchem 
der Parachor fiir Schwefel =  46,5 folgt. Dies ist in guter tJbereinstiramung m it dem 
fruheren W ert 46,3, der aus den Daten yon CS2 abgeleitet wurde. (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 2068— 70. Newcastle-upon-Tyne, Uniy. Durham, Armstrong Coli.) F ie d .

David Rnnciman Boyd und Donald Ernest Ladhams, Einwirkung von Phenyl- 
magnesiuTnbromid auf o-Cyanbenzoesauremethylester. 1,3-Diphenyldihydroisoindol.
o-Cyanbenzoesa.uremethylester gibt bei der Einw. von GaH5-M gBr nicht das erwartete
o-Cyantriphenylcarbinol, sondern das Hydrobromid einer Base, die ais l-O xy-l,3- 
diphenylisoindol (II) aufgefaBt wird. Die Leichtigkeit, m it der die Hydrolyse der 
Base zu o-Dibenzoylbenzol erfolgt, macht es wahrseheinlich, daB auch das erst ent- 
stehende isomere Ketim id (I) in Lsg. yorhanden ist. — 1 -Oxy-l,3-diphenylisoindol, 
C20H 16ON(n), aus A. prismat. Krystalle, F. 192,5° (Zers.). G ibt beim Kochen m it 
aikoh. Alkali oder yerd. H 2S 04 o-Dibenzoylbenzol (F. 145°). Das Hydrobromid der 
Base konnte nicht ganz rein erhalten werden. Zers. iiber 220°. — Verss. zur Benzoylie-

rung des bei der GlUGNARD-Rk. entstehenden Prod. durch Zufiigen von Benzoyl- 
chlorid vor der Zers. der GRIGNARD-Verb. yerliefen n ich t eindeutig. In  der ath. Lsg. 
waren yorhanden Dibenzoylbenzol, Benzamid u. teerige Substanzen. Bei der Red. 
von l-Oxy-l,3-diphenylisoindol m it Zn-Staub en ts teh t Diphenylbenzofuran (F . 125°) 
(m ), welches wohl seine Entstehung der Hydrolyse des Isoindols zu Dibenzoylbenzol 
yerdankt, denn die Red. yon Dibenzoylbenzol fiihrt zu demselben Prod. AuBerdem 
en ts teh t bei der Red. in  ganz geringer Ausbeute 1,3-Diphenyldihydroisoindol, C20H j7N 
(IV), aus A. farblose Prismen, F. 109°. — Hydrochlorid, C20H 17N, HC1, F . 270—280° 
(Zers.). — Die Base wird langsam durch C hrom saureanhydrid oxydiert, ebenfalls 
zu Dibenzoylbenzol. — Nitrosoderiv., C6H 4(CHC6H 5)2N-NO, aus A. F . 175— 175,5°. — 
Benzoylderiv., C27H 21ON, aus A. F . 236°. — p-Toluolsulfonylderiv., F . ca. 255° (Zers.). 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 2089—93. Southampton, Uniy.) F ie d l e r .

Raymond Livingston Betts und Sidney Glenn Preston Plant, Derirate des 
ps.-lndoxylspirocyclohexo.ns. Es wurden einige Methylderiyy. des ps.-Indoxylspirocyclo-

2299—2305. Wilmington [Delaware], Uniy.) K in d s c h e r .

c 6h 5
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p n  liemns (I; vgl. B e t t s ,  M u s p r a t t  u. P l a n t ,
CH -CH 1927. II. 1570) dargestellt. Diese werden

T i N n / o  2 3 a\ p w  (,) leicht nitriert; N 0 2 nimm t wahrsoheinlich
J /  , \ p j . r  p rr  /  2 die Stellung 10, wenn diese besetzt ist, 8 ein.

8 rSj-tj 5 2 o 2 Die durch Red. erhaltenen Aminoderiw.
lieBen sich nicht isolieren. Die 8-Methyl- u. 

die 8,10-Dimethylverb. lassen sich schwieriger aeetylieren ais die 10- u. 4-Methylverb., 
wohl infolge des ster. Einflusses der 8-Methylgruppe. Die ais Ausgangsmaterial ver- 
wendeten alkj'lierten l-Ariilinocyclohexan-l-carbonsauren zerfallen bei der Dest. in 
das entsprechende Amin u. Cyclohexen-(l)-carbonsaure-(l). — 1-p-Toluidino-l-cyan- 
cyclohexan. Aus p-Toluidin u. Cyclohexanon in Eg. m it KCN in konz. wss. Lsg. Nadeln 
aus verd. A., F. 76°. Gibt m it konz. H 2S04 l-p-Toluidinocyclohexan-l-carbonsdureamid, 
Prismen aus A., P. 156°, das beim Kochen m it konz. HC1 l-p-Toluidinocyclohexa?i-
1-carbonsdure, C14H 190 2N, liefert. Nadeln aus verd. A. — 10-Metliyl-y>-indoxylspiro- 
cycloliexan, C14H J7ON. Aus l-p-Toluidinocyclohexan-l-carbonsaure u. KOH bei 350 
bis 360°. Prismen aus Bzn., P . 164°. Acetyherb., C10H 13O2N. Prismen aus Methanol, 
P. 144°. — 8( l)-Nitro-10-methyl-ps.-indoxylspirocyck)hexcin, C14H 160 3N2. Aus Methyl- 
indoxylspirocyelohexan u. verd. H N 03. Gelbe Prismen aus A., P. 158°. — 1-o-Toluidino-
l-cyancyclohexan. Prismen aus A., P. 72°. — l-o-Toluidinocyclo1iexan-l-carbcmsdure- 
amid. Prismen aus verd. A., F. 143°. — l-o-Tohiidiiiocydohexan-l-carbonsdiire, C14H19- 
0 2N. Prismen aus verd. A., F . 117°. — 8-Methyl-ip-ijidoxylspirocyclohexan. Prismen 
aus Bzn., F. 197°. Acetyherb., C^H^OjN. Prismen aus Methanol, F. 226°. — 10(1)- 
Nitro-8-methyl-ps.-indoxylspirocyclohexan ,C14H 10O3N2. Man 1. das Methylindoxylspiro- 
cyclohexan in k. konz. H N 0 3 u. verd. nach 5 Min. m it W., schwach gelbe Prismen 
aus A., F . 273—274°. — l-\2,4-Dimethylanilinó\-l-cyancyclohexan. Prismen aus A.,
F. 115—116°. — l-[2A-Dimetliylanilino\-cydoliexan-l-carbonsaureamid. Prismen aus 
verd. A., F. 133°. — l-[2,4-Dimethylanilino]-cydohexan-l-carbonsdure, C ^IŁ ^O ^ . 
Prismen aus verd. A., P. 125°. — 8,10-Diinethyl-ps.-indoxylspirocyclohexan. Prismen 
aus Bzn., F. 190°; Acetylverb., C17H 210 2N, Tafeln aus Methanol, F. 96°. — Nitro-8,10-di- 
methyl-p3.-indoxylspirocydohexan, C15H 180 3N2. Schwach gelbe Prismen aus A., F . 183 
bis 184° (Zers.). — l-Anilino-l-cyan-4-methylcyclohexan. Aus 4-Methylcyclohexanon, 
Anilin m it KCN u. Eg. Nadeln aus verd. A., F. 107°. — l-Anilino-4-metliylcyclohexan-
1-carbonsaureamid. Prismen aus A., F. 161°. — l-Anilino-4-meihylcyclóhexan-l-carbm- 
sdure, C14H 190 2N. Prismen aus verd. A., F. 179°. Gibt bei der Dest. A 1-Telrahydro- 
p-tóluylsdure (Nadeln, P. 134°) u. Anilin. — 4-Methyl-ps.-indoxylspirocycloliexan, 
C]4H 17ON. Tafeln aus Bzn., P. 189°; Acetyherb. Prismen aus Methanol, F. 102°. — 
10(1)-Nitro-4-methyl-ps.-indoxylspirocydoliexan, CJ4H 10O3N2. Schwach gelbe Prismen aus 
verd. A., F. 198°. — 10('i)-Nitro-4,7-dimethyl-ps.-iiidoxylspirocydóhexan, C]5H 1S0 3N2. 
Schwach gelbo Prismen aus verd. A., F. 141°. — l-p-Nitroanilino-l-cyancydohexan, 
C13Hi50 2N3. Aus p-Nitroanilin, Cyclohexanon, KCN u. Eg. Schwach gelbe Prismen 
aus A., F . 134°. — l-p-Nitroanilinocydohexan-l-carbonsdureamid, C13H 170 3N3. Gelbe 
Prismen aus A., F. 217°. — l-p-Nitroanilinocyclóhexan-l-carbonsdure, C13H 160 4N2. 
Gelbe Tafeln aus verd. A., F. 201°. Gibt m it ammoniakal. F eS 0 4 1-p-Aminoanilino- 
cyclohexan-l-carbonsaure, C13H j802N 2, Nadeln aus wss. Pyridin, F . 216—217°. Zers. 
sich beim Erhitzen m it KOH oder m it KOH +  NaOC2H5. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 2070—74. Oxford, Dyscm Perrins-Lab.) O s te r ta g .

Leopold Schmid und Alfred Wasehkau, Ober die Konstitution des Anthochlors 
der gelben Ddhlien. Vff. gingen daran, den Farbstoff der gelben Dahlien in groCerem 
MaBstabe zu isolieren u. konnten den Nachweis erbringen, daB der von Botanikern 
ais Anthochlor bezeichnete Farbstoff m it Apigenin ident. ist. Das Yerf. fiir die Ge- 
winnung des Farbstoffs beruht auf seiner Lóslichkeit in 50%ig. A. u. seiner Schwer- 
loslichkeit in  W. t)ber das Acetylderiv. wurde er krystallin erhalten. Das so gewonnene 
hellgelbe Prod. gab m it FeCl3 in alkoh. Lsg. eine schwarzbraune Farbung u. loste 
sich in Alkalien m it citronengelber Farbę. Die Acetylierung lieB 3 veresterbare 
Hydroxyle erkennen, wahrend nach der Methylierung nur 2 Methoxyle nachzuweisen 
waren. Behandlung m it 25°/0ig. KOH bei ca. 130° im H-Strom ergab p-Oxyaceto- 
phenon. In  geringer Menge entstand daneben Pltloroghicin. Kalischmelze bei 250° 
im H-Strom ergab p-Oxybenzoesaure. Bei der Oxydation des Dimethylprod. m it 
3%ig. KM n04-Lsg. in der K alte konnte Anissdure isoliert werden. Da bei der Kali
schmelze des Apigenins ebenfalls p-Oxyacetophenon u. p-Oxybenzoesaure neben 
Phloroglucin entstehen (Yo n g e r ic h t e n ', L ie b ig s  Ann. 318 [1901]. 121), da ferner
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das aus reinem Apigenin dargestellte Acetylderiv. u. der Methylather keinerlei Unter- 
schiedc von den aus den Dahlienbliiten isolierten Prodd. aufweisen, diirfte der Beweis 
erbracht sein, daB Anthoohlor m it Apigenin ident. ist.

V e r s u c h e .  Den von Stengel u. Kelch befreiten Bliiten wurde m it 50%ig. 
A. der Farbstoff entzogen, aus den Extrakten fiel der Farbstoff beim Einengen aus. 
Das mehrfach in A. gel. u. m it W. gefallte Rohprod. wurde 3 Stdn. m it Acetanhydrid 
gekocht. Nach dem Verseifen m it 10%ig. alkoh. HC1 schm. der aus A. umkrystal- 
lisierte Farbstoff bei 347—348° (korr.);die Analysen stimmten fiir die Verb. C1EH J0O5 +  
J/2 HoO. Durch Sublimation im Hochvakuum bei 190—-200° wurden sehwach gelb 
gefarbte Stabchen erhalten. — Acetylfarbstoff, C21H 160 8, Nadeln, aus A., F. 181—182° 
(korr.). — Die Methylierung des Farbstoffs wurde in alkoh. Lsg. m it Diazomethan 
bei Eiskiihlung u. m it Dimethylsulfat in wss.-alkoh. NaOH durchgefuhrt. Erhalten 
wurde ein Prod. der Formel C17H 14Oc vom F. 170— 171° (korr.). — Der alkal. Abbau 
unter milden Bedingungen ergab neben Pliloroglucin p-Oxyacetophenon, C8H80 2,
F. 107—108° (korr.). — Plienylliydrazon, F. 136° (korr.). In  der Kalisehmelze bei 
250° im H-Strom entstand p-Oxybenzoesa.ure, C7H 60 3, F. 210° (korr.). — Der bei der 
Oxydation des Dimethylfarbstoffs erhaltene Itórper erwies sich ais Anissaure, Krystalle, 
aus verd. A., F. 183— 184°, korr. Die zum Vergleich aus reinem Apigeninacetat her- 
gestellten Prodd. ergaben m it den aus den gelben Dahlien gewonnenen D eriw . keine 
Schmelzpunktsdepression. (Sitzungsber. Alcad. Wiss. Wien Abt. I lb . 137. 83—91; 
Monatsh. Chem. 49. 83—91.) H il l g e r .

J. Barcroft, Die Proteingruppe im  Ilamoglóbin. Die Versehiedenhoit des Hamo- 
globins der einzelnen Tierarten beruht, da die Hamatinkomponcnte stets die gleiche 
ist, wohl auf Unterschieden im Aufbau des Globins. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 279 
bis 282.) W a d e h n .

Leopold Schm idund G erhard Bilowitzki, ZJntersuchungenuber pfłanzliche Sterine. 
Sterine aus Radix bardanae: Durch Extraktion von 5 kg getrockneter Klettenwurzel 
m it A. erhielten Vff. ca. 1 g reines Phytosterin vom F. 132°. Die Digitonidrk. fiel 
positiv aus. Das so erhaltene P raparat wurde durch Kochen m it Acetanhydrid in 
das Acetylderiv. iiberfiihrt, glanzende Schuppen, aus A., F. 119°. Das Acetat wurde 
in  ather. Lsg. m it Br-Eg. yersetzt u. 12 Stdn. stehen lassen. Es schieden sich Krystalle 
ab, die nach dem Umkrystallisieren aus Bzl. bei 210° schm. u. m it Tetrabromstigma- 
sterinacetat aus Calabarbohnen keine Depression ergaben. Auch in den Loslichkeits- 
verhaltnissen u. in der Krystallform stimmten beide Praparate iiberein, so daB diese 
Komponentę ais Stigmasterin anzusehen ist. Das F iltra t vom Tetrabromstigmasterin- 
acetat wurde durch Red. m it Na-Amalgam u. Kochen m it Zn-Staub entbrom t u. das 
Acetat durch W. abgeschieden. Das Acetat der 2. Komponente schm. nach mehr- 
maligem Umkrystalhsieren aus A. bei 127°. Mischschmelzpunkte m it Sitosterin- 
acetat aus Calabarbohnen oder aus Weizenkeimlingen ergab keine Depression. 2-std. 
Kochen m it 10°/0ig. alkoh. KOH bewirkte Verseifung zum freien Sitosterin, Schuppen 
oder Nadeln, aus A., A., PAe., Essigester u. Aceton, F. 137°. Mischschmelzpunkt 
m it Sitosterin aus Weizenkeimlingen wie auch der entsprechenden Benzoylverbb. 
(F. 144°) zeigte keine Depression. Anisester, aus Chlf.-A., F. 147—148°; stim m t 
iiberein m it dem F. des Sitosterinacetats aus Riiból (SCHMID u. WASCHKAU, C. 1927.
II. 1036). — Sterine aus Ficus carica: Ca. 3 kg trockene Feigenblatter u. Stengel 
wurden erschópfend m it A. extrahiert. Die wasserunl. Teile wurden durch 24-std. 
Kochen m it 10%ig. KOH verseift. Ais krystallisiertes Prod. konnten sehlieBKch
0,7 g reines Phytosterin erhalten werden, Nadeln oder Schuppen, aus A., Aceton 
oder Essigester, F. 133°. Digitonidrk. positiv. Darst. des Acetatgemisches (F. 119°) 
u. Trennung der Komponenten wie bei Radix bardanae. Stigmasterin ca. 10%. 
Tetrabromstigmasterinacetat, Krystalle, aus Bzl., Zers. bei 209°; Mischschmelzpunkt 
m it Tetrabromstigmasterinacetat aus Calabarbohnen keine Depression. Acetat der
2. Komponente, F. 127°; Mischschmelzpunkt m it Sitosterinaeetat aus Weizenkeim
lingen ebenfalls bei 127°. Sitosterin aus Ficus carica, Krystalle, aus A., F. 137°. 
Benzoat, Anisester u. Acetat zeigten vóllige tJbereinstimmung m it den entsprechenden 
Sitosterinprodd. — Sterine aus Ulmus compestris: Extraktion von 800 g getrockneter 
Ulmenrinden ergaben ca. 0,15 g Phytosterin (Schuppen, F . 134—-135°) u. einen nieht 
naher untersucliten Kórper vom F. 240°. Abscheidung der 1. Komponente (Stigma
sterin) erfolgte nach der Methode von SCHMID u. St o h r  (C. 1926. II. 1288). Acetal 
der 2. Komponente, F . 127°. Darst. des Sitosterins wie bei Radix bardanae, F. 137°. 
Benzoat, F. 144°. Damit ist der Beweis erbracht, daB die drei untersuchten Sterine
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ausschlieBlich Sitosterin u. Stigmasterin enthalten. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 
Abt. I lb . 137. 98— 106; Monatsh. Chem. 49. 98—106.) H i l l g e r .

Leopold Schmid und Margot Zentner, Dehydrierungsversuche am Sitosterin. 
(Vgl. C. 1927. II . 440.) Vff. bcrichtcn iiber die Aufarbeitung der bei der Dehydrierung 
des Sitosterins erhaltenen KW-stoffe. Bereits beschrieben wurde ein KW-stoff vom
F. 325° u. seine Iden titat m it einem von D ie ls  (C. 1925. II. 1046) aus Cholesterin 
erhaltenen Prod. sichergestellt. Nach D ie ls  ist das Hauptprod. der Dehydrierung 
des Cholesterins eine bei 246—248° schm. Substanz. Es gelang nun, aus dem boi 
der Dehydrierung des Sitosterins erhaltenen KW-stoff-Gemisch einen bei 245— 247° 
schm. gelben Korper zu isolieren, der m it dem Cholesterinabbauprod. indessen keine 
scharfe Schmelzpunktsdepression ergab. Durch Sublimation bei 180° u. 11 mm 
konnte daneben ein Deriv. vom F. 237° gewonnen werden. Durch Aufarbeiten der 
Thioplienmutterlaugen gelangten Vff. zu 2 Fraktionen vom P. 201° bzw. 197—199° 
u. zu einem Korper vom P. 215° (korr.). Zur Nitrierung wurde der bei 245—247° 
schm. Sitosterin-KW-stoff zuerst m it H N 03 (D. 1,4), dann m it rauchender H N 03 
behandelt; erhalten wurde ein hellgelbes Prod., dessen N-Best. W erte ergab, die an
nahernd auf ein Telranitroclirysen, C18H 80 8N4 (Zers. unter 200°), schlieBen liefien. 
Die von Marchet vorgenommene krystallograph. Unters. bewies, daB die P lattchen 
des Sitosterin-KW-stoffs vom P. 245—247° einen genau zentr. A ustritt der opt. 
Mittcllinie y  zeigten, wahrend bei dem Cholesterinabbauprod. vom F. 246—248° 
kein Plattchen zentr. A ustritt der Mittellinie y erkennen lieB. (Sitzungsber. Akad. 
Wiss. Wien Abt. I lb . 137- 92—97; Monatsh. Chem. 49. 92—97.) H i l l g e r .

C. de 01iveira Frias, Uber Bilirubinentstehung. Das yerschiedenen Arterien 
u. Venen eines n. Hundes entnommene Blut enthielt kein Bilirubin; nach einer In- 
jektion von H 20 , die Hamoglobin in  Freiheit setzt, tra t  kein Bilirubin auf, wohl aber 
nach Injektion einer Hamatinlsg. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 542—44. Porto, 
Lab. de physiol de la Facultó mćd.) W a d e h n .

Samuel Barnett Schryver und Kenneth Vivian Thimann, Gelatineunier- 
sućhungen. IX . Teil. Die Aufspaltung von Oelatine in  konstituierende Proteine. Nach 
friiheren Unterss. besteht Gelatine aus Moll. oder Mol-Aggregaten, welche sehr leicht 
intramolekulare Umlagerungen erfahren. So liefert eine Gelatine, welche langere 
Zeit m it k. HC1 vorbehandelt ist, bei der naehtraglichen HC1-Hydrolyse eine gróBere 
bas., m it Phosphorwolframsaure fallbare Fraktion ais nicht vorbehandelte (KNAGGS, 
C. 1923. IV. 1000), was u. a. durch neue, nicht durch Racemisierung veranlaBte Ent- 
stehung von d,l-Lysin Erklarung findet (SCHRYVER u. B u s to n ,  C. 1927. II. 1709). 
Einfaches Erhitzen m it W. bewirkt, daB bei nachfolgender Hydrolyse der Nicht- 
amid-N, offenbar durch Bldg. stabiler N-Ringe, angestiegen ist (K n a g g s  u . S c h r y v e r ,  
C. 1925. I. 233). Es wird nun gezeigt, daB diese intramolekularen Umlagerungen 
yerschieden sind, je nachdem die Gelatine ais Anion oder Kation vorliegt. So wird 
bei der Elektrolyse u. Floekung (K n a g g s  u . S c h r y v e r ,  C. 1925. I. 232) der Gelatine 
ais Chlorhydrat (Gelatinekation) ein Gel m it sehr wenig N  in der iiber der geflockten 
Gallerte stehenden Fl. erhalten. Bei der Elektrolyse des Na-Salzes (Gelatineanion) 
werden 2 Fraktionen hochmolekularer Proteine, eine unl. u. eine 1. „Anagelatine“, 
erhalten. Die unl. Fraktion lost sich bloB zu 0,015% in W., hat wahrscheinlich iso- 
elektr. P unkt bei pn  =  5,8, die 1. ha t ein Mol.-Gew. von 50— 60 000 (Best. des osmot. 
Druckes) u. isoelektr. Punkt bei pn =  4,8. Es gelingt nicht, durch Kombination der
1. m it der unl. Fraktion eine der ursprunglichen entsprechende Gelatinegallerte zu 
resynthetisieren. Beim Erhitzen der gereinigten Gelatine 20 Stdn. auf 100° findet 
kein wesentlicher Anstieg der v a n - S ly k e -  u . Formolzahlen sta tt. (Biochemical 
Journ. 21 [1927]. 1284—1301. London, Imperial College of Science and Technology, 
Biochemical Dep.) GERNGROSS.

Basil Thornley, Untersuchungen uber Gelatine.. X. Teil. Der Einflu/3 vorheriger 
Behandlung mit Saure oder Alkali auf die Diamino-Stick-stoff-Fraktion der Hydrolysen- 
produkte von Gelatine. (V III. vgl. vorst. Ref.) 24-std. Stehen von Gelatine m it 
steigenden HCl-Konzz. von 1/70 bis 8,8-n. ergibt Anstieg des Diamino-N von 17,7% 
auf ein Maximum von ca. 23% bei 2—3,5-n. HC1, dem bei hoherer HCl-Konz. Abstieg 
folgt. Auch Vorbehandlung m it NaOH zeigt einen Anstieg des Diamino-N. 2 Tage 
lang in  wss. Lsg. erhitzte Gelatine zeigt bei nachtraglicher Behandlung m it HC1 keinen 
Anstieg der Diamino-N-Zalilen, ebenso ist Verdauung m it Pepsin u. Trypsin ohne 
EinfluB. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 1302—04. London, Imp. Coli. of Science 
and Technology, Biochem. Lab.) GERNGROSS.
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Dorothy Jordan Lloyd und Winifred Bertlia Pleass, Die Absorption von 
Wasser durch Gełaline. Masimum der Saureąuellung liegt bei pa =  2,6. NaCl bis 
zu einer Konz. von 0,01-n. herab unterdruckt die HCl-Quellung; gróBere Konzz. be- 
wirken Koagulation der Siiuregelatine. Auch die NaOH-Quellung wird dureli NaCl 
unterdruckt, docli selbst hóhere Konz. w irkt nicht flockend. Die saure, isoelektr. 
Gelatinecjucllimg steigt m it der Temp. ais exponentiale Eunktion an. Das Quellungs- 
minimum (isoelektr. Punkt) aschefreie Gelatine liegt bei ph  =  5,0; hier fórdert NaCl 
die Quellung. In  Abwesenheit von Salz steigert bei isoelektr. Rk. Warme bis 15° 
oder 18° die Quellung, hóhere Tempp. vermindem sie. Dahingegen wird bei Ggw. 
von NaCl u. isoelektr. Rk. die Gelatine schon bei 20° gelóst. Wenn die Gelatine in 
Form elektr. geladener Partikeln vorliegt, ist der Salzeffekt rein elektrost. zu ver- 
stehen. In  elektroneutraler Form w irkt das Salz durch Adsorption u. H ydratation. 
(Biochcmical Journ. 21 [1927]. 1352—67. London, Labor. of the British Leather 
Manufacturers Research Assoc.) Ge r n g r o s s .

Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 4. Aufl. 1. Erganzungswerk, d. Literatur von
1910—1919 umfassend. Hrsg. von d. Deutschen Chemisclien Gesellschaft. Bd. 1. Ais
Erganzg. d. 1. Bds. des Hauptwerkes. Berlin: J. Springer 1928. (XIV, 492 S.) gr. 8°.
Geb. nn. M. 76.—.

[russ.] W. Tausson, Die Oxydation von Phenanthren durch Bakterien, Moskau: Staatl.
Timirjasewsches Forschungsinstitut 1928. (50 S.) Rbl. 0.60.

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

Sara E. Branham, Ein spezifisches Kóhlehydrat von Baclerium Enteritidis. 
Aus Berkefeldfiltraten von Bact. Enteritidis, die d is  tox. Antigen enthalten, wurde 
bei Dialyse in der Hitze ein Nd. erhalten, der keinerlei Eiweifirk. gab, aber deutliche 
Molischrk. Die Substanz war wenig 1. in W., reduzierte F e h l in g s  Lsg. nicht, gab 
aber spezif. Fallung m it Bact.-Enteritidis-Antiserum. (Proceed. of the Soc. for ex- 
perimental Biol. and Med. 24 [1927]. 2 Seiten Sep. Univ. of Chicago, Dep. of Hygiene 
and Bacteriol.) Me i e r .

Sigfred M. Hauge, Nahrwert von Alba blood ais Proteinąuelle. Der aus ge- 
brauchten Druckerwalzen (Glycerin +  Gelatine) durch Auslaugung des Glycerins 
verbleibende u. dann getrocknete Stoff von roter blutahnlicher Farbę m it 82—93% 
Protein erwies sich ais bei der biolog. Priifung an Albinoratten weder allein, noch in 
Erganzung zu Getreide ais ausreichende Proteinnahrung. (Journ. Assoc. official. 
agricult. Chemists 11. 398—403. Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Gr o s z f e l d .

Joliann Rudolf, Beitrag zur Ziichtung des Bacillus abortus Bang m it Ililfe der
Leuchtgasmethode. Die Ziichtung von Abortusbazillen aus Organen auf Trauben-
zuckeragar unter ParaffinverschluC wird durch die Anfiillimg der Kulturróhrchen 
m it Leuchtgas erheblich erleichtert. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 36. 481—82. Wien, 
Tierarztl. Hochsch.) S c h n it z e r .

M. Eisler, Zur Oenese und Gharakterislik der Bakteriengifte. Verss. zeigen, daB 
Gifte bakteriellen Ursprungs nicht ais Sekretionsprodd. lebender Keime anzusehen 
sind, sondern Extraktivstoffe abgestorbener Bakterien darstellen. Dies geht bereits 
aus Verss. m it Diphtheriebazillen heryor u. wird eingehend studiert an dem Blutgift 
des Vibrio Kadikoj. Mit Bouillon kann man aus abgestorbenen oder getrockneten 
Keimen mehr Gift extrahieren ais aus lebenden jungen. Aus diesen gewinnt man nur 
m it NaCl-Lsg. Gift. Chem. abgetótete Keime lassen wohl wegen Veranderung der 
Membran unter keinen Bedingungen Gift austreten. Auch aus dem Agarnahrboden 
ist nach Entfem ung der Keime noch reichlich Gift zu gewinnen. A.-Zus. verhindert 
infolge Narkose die Giftabgabe lebender Keime an NaCl-Lsg. (Ztschr. Immunitats- 
forsch. exp. Therapie 56. 209—33. Wien, Serotherap, Inst.) Sc h n it z e r .

H. Cheftel, Abtótung des Bacillus subtilis in  angesauerten natiirlichen Ndhrbódćn 
durch Hitze. Es zeigt sich, daB die Abtótung bei gleicher Temp. um so schneller ver- 
lauft, je saurer das Milieu ist. Mitteilung von Kurven, aus denen die Beziehung zwischen 
der zur Sterilisierung notwendigen Zeit u. der Aciditat bei verschiedenen Tempp. er- 
sichtlich ist. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 482—̂ 84. Paris, In stitu t Pasteur.) W a d .

Gr. Selłber, Die Reduktion der Sulfate durch Mikroorganismen bei Gegenwart von 
Fetten. Reduzierende Mikroorganismen setzen Sulfate unter Bldg. von H 2S um, wenn
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ais Ernahrungsąuelle F e tt oder dessen Zersetzungsprodd. vorhanden sind. Die F ette 
werden anaerob. zersetzt. — In  der Tiefe des Meeres kann diese Red. der Sulfate sieh 
parallel m it Fettzers. vollziehen. Derartige reduzierende Bakterien wurden aus einem 
Stiick F ett, das an der Oberflaohe des Schwarzen Meeres nach einem Erdbeben gefunden 
wurde, geziiehtet. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 544—46. Paris.) F. Mu l l e r .

G. Guittonneau, Uber einen sporeniragenden thermophilen Bacillus mit Milch- 
vergarung. Der ICeim, Thermóbacillus tartclicus, wiichst bei einem Temp.-Optimum 
von 68° u. kann 30 Min. gekocht werden. Es handelt sich um ein unbewegliches 
Stabchen, das ziemlich saureempfindlich ist u. der Gramfiirbung gegeniiber sich 
wechselnd verhiilt. Die Milch wird ohne Gerinnung stark gebraunt, das Casein unter- 
liegt einer langsamen Peptisation. (Compt. rend. Soc. Biologie 187. 69—72.) ScHN.

E. Benedetti, Uber einige Modifikationen des Verlaufs der alkoholischen Garung
durch die Wirkung des oscillierenden elektromagnetischen Feldes auf Hefe. (Vgl. C. 1928.
II. 677.) Neben schnellerem Verlauf der Garung zeigte sich bei den behandelten Hefen 
auch eine hóhere Ausbeute an C02. Die besten Erfolge im Sinne einer Vermehrung 
der A k tm ta t der Hefe ergaben die niedrigen Frequenzen. (Atti R . Acead. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 6. 331—35. Bologna, Univ.) O tt .

E 4. T ie rc h e m le .
P.' Schmitz-Moormann, Uber den Glykogengehalt der lielina und seine Beziehungen 

zur Zapfenkontraktion. Mit der BESTschen Carminfarbung laBt sich nach sofortiger 
Fixierung des Froschauges m it A. im Myoid des Zapfens Glykogen nachweisen. Dieser 
Befund wird fiir die Bedeutung des Myoids ais Kontraktionsorgan in Anspruch ge- 
nommen. (Arch. fur Ophthalmologie 118 [1927]. 506—17. Sep. Freiburg i. B. Univ.- 
Augenklinik.) Me i e r .

P. Scłunitz-Moormann, Uber den Glykogengehalt der Retina und seine Beziehungen 
zur Zapfenkontraktion. (Vgl. vorst. Ref.) Auch im Myoid des Taubenauges laBt sich 
Glykogen nachweisen. (Klin. Monatsblatter fiir Augenheilkunde. Festschrift Axen- 
feld 78 [1927]. Beilageheft. 70—72. Sep.) Me i e r .

S. H. Bertram, Die Vaccensaure. (Eine neue Fettsaure aus Binder-, Schafs- 
und Butterfełt.) Die hóhere Jodzahl der nach T w it c h e l l  (C. 1921. IV. .1041) aus 
Jus u. Oleo gewonnenen festen Fettsauren muB zum gróBten Teil durch eine, wahr- 
scheinlich feste, ungesatt. Saure im Rinderfett bedingt sein. t)ber die Mercuriacetat- 
komplexverbb. der durch Fallung m it Pb-Acetat in alkoh. Lsg. erhaltenen festen F e tt
sauren u. anschlieBende Acetonkrystallisation (C. 1927. II- 1241) gewann Vf. aus 
1060 g Jusfettsaure 10,6 g einer prakt. reinen, neuen, festen, ungesatt. Saure m it 
folgenden K onstanten: F . (RoTH-App.) 39,0. Erstarrungspunkt 39,5; Jodzahl (H u b l ) 
86,5; K onstantę nach v a n  DER St e u r  7,06; D .70 0,85 601; nD =  (70°) 1,44 071. WeiBe 
Krystalle. Ortsbest. der Doppelbindung durch Ozonisation nach HARRIES ergibt, 
daB die neue Saure, „ Vaccensaure“ eine A-ll,12-Elaidinsdure ist. Die gleiche Saure 
konnte auch in  geringerer Reinlieit aus Oleofettsauren, Schafsfett u. Butterfett, nicht 
aus Pferdefett, abgeschieden werden. — Jus- oder Oleofettsauren sind fiir die Darst. 
reiner 9,10-Olsaure ungeeignet. Die Best. der Gleicligewichtskonstanten nach v a n  
DER STEUR is t ein sehr empfindliches Mittel zur Kontrolle der Reinheit ungesatt. 
Sauren. Die Brechungsindices (70°) sehr reiner Praparate von Petroselinsaure, Petro- 
selidinsaure, ólsdure, Elaidinsaure u. Vaccensaure werden fur die C, D, F  u. G'-Linie 
bestimmt. — Bromierung der Vaceensaure in PAe.-Lsg. bei 0— 5° lieferte eine 11,12- 
Dibromstearinsaure, weiBe Krystalle, F. 33°. (Biochem. Ztschr. 197. 433—41. Delft, 
Techn. Hochschule.) K r u g e r .

Riyosei Koyama, Untersućhungen uber die Fette japanischer Vogel. H . (I. vgl.
C. 1928. H . 163.) Die F ette  von Nannocnus eurythmus (Swinhoe), S  turni a violacea 
(Boddaert) u. Nycticorax nycticorax nycticorax (Linn.) wurden untersucht. Dieselben 
enthalten wie die friiheren F ette (1. Mitt.) hóher ungesatt. Fettsauren u. geben in A. 
unl. Polybromide. Die Menge der hóher ungesatt. Sauren scheint von Bewegung u. 
F u tter der Vógel abzuhangen. Die Fette der weiblichen Vógel besitzen meist eine 
hóhere JZ. ais die der mannlichen Vógel. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
31. 140B—41.) L in d e n b a u m .

F. A. Hoppe-Seyler und Werner Schmidt, Uber das Vorkommen von Trimeihyl- 
aminoxyd. (Vgl. auch C. 1928. 'I. 2843.) Trimethylaminoxyd konnte nur aus den 
E xtrakten von Seefisehen (bisher nachgewiesen in Hering, Dornhai, Schellfiseh, 
Kabeljau, Rotbart, Rotzunge, Seeaal) erhalten werden, auch nicht in Spuren aus den
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E xtrakten von SiiBwasscrfisehen (FluBlaehs, Schuppfisch, Weififisch, FluBbarsch, 
FluBaal). Es seheint daher kein spezif. Stoffwechselprod. zu sein, sondern bei den 
Seefischen aus der aufgenommenen Nahrung herzuruhren. Die Darst. des Trimethyl- 
aminoxyds erfolgte aus dem eingeengten Kohleextrakt der Fischmuskulatur nach 
Fallen m it Tannin, Phosphorwolframsaure usw. u. Reinigung hauptsachlich iiber das 
Chlorid im wss. Pikrinsaurefiltrat.

V e r s u c h e .  Identifizierung des Trimethylaminoxyds ais Goldsalz u. Chlorid, 
gelegentlich ais P ikrat. — Trimethylaminoxydgoldćhlorid, C3H 9ON-HAuC14, aus verd. 
HC1, F. 255—257°, hygroskop. — Trimethylaminoxydchlorhydrat, C3H0ON-HC1, aus 
W., F. 207—208°. — Trime.thylaminoxydpiicrat, C9H i20 8N4, aus W., F. 198—200°. — 
Ferner wurden noch Hypoxanthin, Iireatin u. Betainchlorhydrat erhalten. (Ztschr. 
Biol. 87 [1927]. 59—68. Wurzburg, Physiol.-chem. Inst. Univ.) L o h m a n n .

F. A. Hoppe-Seyler und Werner Schmidt, Zur Kenntnis des y-Butyrobetains. 
(Vgl. vorst. Ref. u. AcKERMANN, C. 1927. II. 1484.) Aus dem K ochextrakt von FluB- 
aalen wurde das y-Butyróbetain isoliert. — y-Butyrobetaingoldchlorid, C7H 150 2N- 
HAuCl4; swl. in yerd. HC1; aus yerd. HC1 ghtzernde Bliittchen; F . 180— 182°. —  
y-Butyrobetainddorhydrat, C7H 150 2N'-HC1, aus verd. A.-haltiger HC1, F. 205°. Keine 
Fichtenspanrk., stark hygroskop., opt. inaktiy. — y - Bu i yrobetainplalinch lor id, 
(C,Hi60 2N)2PtCl6, aus W. rotliche KrystaUe, F. 220°. (Ztschr. Biol. 87 [1927], 69— 71. 
Wurzburg, Physiol.-chem. Inst. Univ.) L o h m a n n .

John Lewis Rosedale, Die Aminosduren des Fleisclies. I I . Vergleich des Diamino- 
saurengehalts von einigen nortnalen und pathologischen Geweben. (I. vgl. C. 1922. I II . 
735.) Die Best. der Diaminosauren (Histidin , Arginin, Łysin) nach Y a n  Sl y k e  
u. nach K o s se l  (modifiziert) ergab dieselben Werte. Der Geh. an den Diamino
sauren weicht in n. Geweben bei n. D iat nieht erhoblich voneinander ab. Dagegen 
wurde im Carcinom ein geringerer Lysingeh. gefunden, ebenso in Hiihnern, dereń 
EiweiBbedarf ausschheBhch durch Verfiitterung von Mais gedeekt war. (Biochemical 
Journ. 22. 826—29. London, St. Thomas’s Hosp. Med. School.) L o h m a n n .

K. K atrand jie ff, Ober die prdcipitinogenen Eigtnscliafle.il von Buffelmilch. Das 
Casein spielt bei der Bldg. der Milchpracipitine eine Hauptrolle. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 1508—09. Sofia, Veterinar-bakteriolog. Inst.) REWALD.

Hans J. Fuchs, Beilrag zur Spezifitał der Fibrine. I. Aus dem Blut eines gegen 
Hammelerythrocyten immunisierten Kaninchens wurde das Fibrin dargestellt. Dieses 
enthalt Thrombin u. Ambozepior. W ird das Serozym durch Tricalciumphosphat ad- 
sorptiv entfernt u. durch anderes, aber artgleiches ersetzt, so ist der Ambozeptor nieht 
nachweisbar. Thrombin u. Ambozeptor kónnen aus Fibrin durch 8%ig. NaCl-Lsg. 
freigemacht werden. Durch C02 wird aus dem Tricalciumphosphatadsorbat Serozym +  
Ambozeptor freigemacht. Eine komplementare Wrkg. besitzt das Thrombin nieht. 
(Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 57. 320—25. Berlin, Inst. A. v. Wasser
mann.) S c h n i tz e r .

Cesare Serono und Alfonso Cruto, Aussendung ullravioletter Sirahlen aus einigen 
organischen Phosphatiden nach der Bestrahlung. Reines Cholesterin oder Cholesterin- 
ester (Oleat oder Linoleat) wirken nach Belichtung m it ultraviolettem Licht auf eine 
hochempfindliche photograph. P latte nieht ein, Ergosterin (BoEHRINGER), das bei 
der Bestrahlung gelb wird, anscheinend etwas. Durch Reinigung dieses Ergostcrins 
m it A. wurde ein geringer wachsartiger, gelber, organ. P  enthaltender Anteil, der 
nach erneuter Bestrahlung auf eine photograph. P latte schwaeh, aber deutlich ein- 
wirkte, gewonnen. Gemische von reinem Cholesterin m it Phosphatiden (Lecithin, 
Cerebrin) oder Chlorophyll schwarzen nach Belichtung m it Hg-Licht oder Sonnenlicht 
die P latte  stark. (Gazz. chim. Ital. 58. 402—04. Rom, Ist. Serono.) K r u g e r .

L.-H. Dejust, van Stoik und E. Dureuil, Ober die Gegenwart von Ergosterin 
im  Menschenblut. (Mitbearbeitet von Chalonge.) In  aus Menschenblut gewonnenem 
Cholesterin wurde opt. die Ggw. von Ergosterin festgestellt. Absorptionsbanden bei 
2926, 2810 u. 2687 A; auBerdem zeigen die Spektrogramme im Gebiet kurzerer Wellen 
ais 2700 A noch die Anwesenheit eines oder mehrerer adsorbierender, yon Ergosterin 
yerschiedener, nieht identifizierter Stoffe an. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 
311— 13.) K r u g e r .

A. Giroud und H. Bulliard, Olutathion und Keratin. (Vgl. C. 1928. I. 2946.) 
Das Glutathion ist die Muttersubstanz bestimmter Schwefelgruppen des Keratins u. 
findet sich in bedeutender Menge in der Epidermis. Es yerschwindet im selben MaBe 
in dem die Keratinisation fortschreitet. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 500.) W a d .
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Munio Kotake, Ober das Krótengift. II. tJber die Bestandteile der chinesischen 
Drogę ,,Senso“. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 71. — C. 1928.
II . 1225.) L in d e n b a u m .

Munio Kotake, tJber das Krótengift. I II . Uber die giftigen Bestandteile von 
Bufo Bufo Japonicus. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 71—72.
— C. 1928. II. 1226.) L in d e n b a u m .

Alan C. Woods und Earl L. Burky, Die Eiweifikorper der Linse und ihre Frak- 
tionen. Herstellung, Immunologie und chemische Eigenschaften. Durch Fraktionierung 
wurden 2 reine Antigene erhalten, dereń Antikórper m it heterologen Fraktionen aus- 
probiert nicht reagierten. Die Antigene sind nicht alle dauernd haltbar. Nach mehreren 
Wochen Stehen beginnt das eine (a) Antigen spont-in auszufallen. Das andere (6) 
w irkt ais Sehutzkolloid gegen diese Ausfallung zwischen pn =  7,8 bis 6,2. — Das 
Gemiseh beider Antigene fallt aus zwischen 6,2 u. 5,2. — Es besteht die Mógliclikeit, 
daB die Entstehung der senilen Linsentrubung (Altersstar) auf Schwinden des einen 
LinsenciweiBkorpers (a) beruht, der den zweiten vor Ausfallung schiitzt. Diese zweite 
Eraktion bekommt dann dementsprechend relativ das tlbergewicht. So konnte die 
spontane Triibung eine rein chem. Erklarung finden. — Den bisherigen Untersuchem 
war es niemals gelungen, das Sehutzkolloid a in so groBen Mengen zu gewinnen u. yon 
dem zweiten LinseneiweiBkórper yollkommen zu isolieren. (Journ. of. the American 
Medical Association 89 [1927], 102—109. Sep. J o h n s  H o p k in s  Univ. W il m e k  
Ophthalm. Inst.) E. Mu l l e r .

M. Javillier und Alice Cremieu, Nucleinphosplior und Phosphorgehalt ganzer 
Tiere bei Wirbellosen. (Vgl. O. 1928. H . 1801.) Untersucht wurden unter anderem 
Sagartia parasitica, Synapta inhoerens, Nereis diyersicolor, Hirudo medicinalis, Cardium 
edule. Der Lipoid-P betrug etwa 40—50% u. der Nuclein-P 15% des „a k t.“ P. (Buli. 
Soc. Chim. biol. 10. 338—41.) W a d e h n .

M. Javillier, Alice Cremieu und H. Hinglais, Vergleich verschiedener Wirbel- 
tierarten im  Ilinblick auf den Nucleinphosplior und die Phosphorbilanz ihrer Organe. 
(Vgl. yorst. Ref.) Ausfukrliehe Angaben uber Gesamt-P, Nuelein-P, Lipoid-P u. 
„lóslichen“ P  in  Milz, Leber, Nieren, Gehirn, Herz u. Muskeln u. a. yon Pferd, Meer- 
schwein, R atte , Taube. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 327—37.) W a d e h n .

Tamekichi TJgata, Biochemische Studien uber das Wachstum von Paramaecium.
I. Wirkung von Aminosauren, Polypeptiden, Fleischextrakt und Nucleinsduren auf die Ver- 
mehrungsguote von Paramaecium caudatum und ihre Abliangigkeit von der Bakterienflora. 
Sehr sorgfaltige Messungen uber die Vermehrung von Paramaecium durch Teilung. 6 ge- 
priifte -Aminosauren (Tyr°sin, Cystin, Histidin, Glycin, Tryptophan, Łysin) einzeln 
oder in  Misehung zeigten keinen EinfluB, ebensowenig Poljrpeptide (aus hydrolysiertom 
EiereiweiB). Eine Wrkg. besaB nur nucleinsaures Na, das die Teilung u. das Wachstum 
befórdert. Diese Fórderung beruht nicht auf einer Begiinstigung der Entw. der Begleit- 
bakterien. (Journ. Biochemistry 6 [1926]. 417—50. Tokio, Univ.) Sc h n it z e k .

Tamekichi TJgata, Biochemische Studien iiber das Wachstum von Paramaecium.
II . Einflu/3 von Spaltprodukten der Nucleinsdure auf die Vermehrungsquole von Para
maecium caudatum. (I. ygl. vorst. Ref.) W ahrend Glycerophosphorsaure u. Purin- 
basen (Guanin, Xanthin) u. ebenso Purinnucleoside (Guanosin, Adenosin) ohne Wrkg. 
sind, besitzt das Uridin die stimulierende Fiihigkeit des nucleinsauren Na. Vielleicht 
ist die Anwesenheit eines Pyrimidin-Nucleosids fiir Zellteilung u. Lebensfahigkeit 
von Bedeutung. (Journ. Biochemistry 6 [1926]. 451—63. Tokio, Uniy.) Sc h n it z e r .

E 5. T ie rp h y s io lo g ie .
G. Asimow, Ober- die Fixierung des Schilddrusenhormons in  den Keimdrusen 

hyperthyreoidisierter Vógel. Nach Verfutterung von Schilddriise laBt sich Thyroxin  
nach der Asolotlmethode in  Blutserum, Leber, Nieren u. auch in den Keimdrusen, 
besonders in den Ovarien nachweisen. (Wilh. Roux' Arch. fiir Entwicklungsmeckanik 
der Organismen. Organ fur d. gesamte kausale Morphologie. Abt. D. d. Ztschr. f. wissen- 
schaftl. Biologie 110 [1927]. 183—94. Sep.) W a d e h n .

Ginichi Sato, Ober die Beziehungen des Diabetes insipidus zum Hypophysen- 
hinterlappen und zum Tuber cinereum. Auch nach Entfernung der Hypophyse wirkt 
eine Verletzung am Tuber cinereum (T. c.) harnvermehrend u. -yerdiinnend. Die 
Prufung des T. c. beim n. Tier auf Anwesenheit von Stoffen m it iihnlicher Wrkg. ais 
der H interlappen ergab, daB wohl diuresehemmende u. uteruserregende Stoffe in  ihm 
yorhanden sind, aber in  sehr geringer Menge; so ist beim Hunde der Yorrat an uterus-
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erregendon Substanzen im T. c. nur 1/50— 1/200 der im Hinterlappen nachzuwcia
—  Der Gehalt des Liąuor oerebrospinalis an diesen Stoffen nimmt nach EntfĄ
der Hypophyse in  den ersten Tagen ab, um dann bis zur Normalkonz. zu steige 
Zur Entscheidung der Frage, ob dic wirksamen Stoffe im T. c. aus der HypopTSjree/> r> 
stammen, wurde mehrere Monate nach Entfernung der Hypophyse der Gehalt 
T. c. an akt. Substanzen festgestellt. E r war in den meisten Fiillen sehr wesentlich 
h  o h e r  ais n., so daB also der T. c. diese Stoffe selbst erzeugt haben muBte. Der T. c. 
enthielt uteruserregende Substanz entsprechend 1—2 mg u. diuresehemmende ent- 
spreehend 3—4 mg Hinterlappen. Diese liormonartigen Stoffe im T. c. wirken dem 
Auftreten eines Diabetes insipidus bei Hypophysenentfernung entgegen. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 131. 45—60. Freiburg, Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

Luigi Condorelli, Ober den Einflufl des Hormons der Parałhyreoidea auf das 
Elektrólytgleichgewicht im  Bluł. Mit dem Ansteigen des Ca-Spiegels geht ein kraftiges 
Eallen des K  einher; N a sinkt ebenfalls, aber wesentlich schwachcr; der anorgan. P 
fallt ab, Cl ist unverandert. (Eolia clinia, cliimica et microscopica 2 [1927]. No. 5.
16 Seiten Sep. Neapel, Inst. f. klin. Med. Univ.) W a d e h n . •

Maurice Renaud, J. Muller und A. Miget, Die Einuńrkungen des Milchserums 
a u f die Gallensekretion. Milchserum ist eines der besten bekannten Mittel zur Anregung 
der Gallensekretion. Es wirkt nicht nur anregend auf die Gallenkanale u. die der Leber, 
sondern es wirkt auch durch besondere Hormone, die durch die Blutbahn die sekretor. 
JZentren oder das Parenchym beeinflussen. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1211 bis 
1212.) R e w a l d .

R . Hornung, Grundumsatz und spezifisch-dynamische Nahrung simrkung in  Be- 
ziehung zur Omrialfunktion. Es besteht kein regelmaBiger EinfluB des Ovars auf 
den Grundumsatz oder auf die spezif.-dynam. Wrkg. der Nahrung. (Centralbl. fiir 
Gynakologie 1927. 2971—75. Sep.) W a d e h n .

Louis Mirvish und Louis Pierre Bosman, Der Einflu/3 der inneren Sekretioii 
des Ovariums auf den Blulcalciumspiegel und den Calciumstoffwechsel. Alkoh. Extrakte 
aus Follikelfl., Corpus luteum, Restovarium u. Placenta bewirken nach Injektion bei 
R atten  eine Senkung des Blutcalciurnspiegcls um durchschnittlich 30—35%. Das 
E x trak t ist nur wirksam, wenn es in Ol oder NaHC03-Lsg. gel. ist, nicht ais Emulsion 
in  W. ((Juarterly Journal of cxperimental Physiology 18 [1927]. 11—27. Sep. Univ. 
of Cape Town. Dep. of Physiol. and Biochem.) MEIER.

Louis Mirvish und Louis Pierre Bosman, Die Wirkung von Ovarienextrakten 
auf das Blutcalciumniveau des Mannes. Wic beim ICaninchen folgt auf Injektion von 
Ovarialextrakten innerhalb 12—24 Stdn. beim Mannę Sinken des Blut-Ca auf 35%. 
Nach 48 Stdn. ist der Normalstand wieder erreicht. ( (Juarterly Journal of experimental 
Physiology 18 [1927], 29—32. Sep. Cap-Town, Physiol. and Biochem.Unir. 
Dept.) F . Mu l l e r .

M. A. Gsell-Busse, Untersuchungen uber den Rattenoeslrus und seine Beeinflussung 
durch Ovarialexlrakte und Oalle. Vf. empfiehlt R atten ais Versuchstiere u. macht auf 
das haufige Auftreten von Spontanbrunst bei alteren Tieren aufmerksam. — Perorale 
Darreichung des Hormons ist wirkungslos. — 1 R. E. wurde zu etwa 2 M. E. gefunden.
— Die Uberfiihrung des Hormons von der lipoiden in die wss. Phaso war stets m it be- 
deutenden Verlusten verbunden. 30— 60 mg Na-Taurocholat lóste Brunst aus; gróBere 
Dosen bewirkten VergróBerung des Uterus bei Kaninchen u. hatten antimaskuline 
Wrkg. bei Rattenmannchen. Es ist unentschieden, ob dieser hormonale Effekt dem 
Cholat selbst oder einer Beimengung zukommt. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 219. 626

• bis 646.) W a d e h n .
Folke Nord, Ober den Einflu/3 von einigen Aminosauren auf das chromaffine 

Gewebe der Nebennieren des Kaninćhens. Nach Injektion von Glykokóll, Glutaminsaure 
u. Alanin  nimm t die Farbbarkeit des Nebennierenmarks m it Chromat stark  ab, d. h. 
der Geh. an Adrenalin ist in diesen Nebennieren geringer ais in  denen der Kontroll- 
tiere. Dieser Befund einer Ausschiittung von Adrenalin aus den Nebennieren wird 
ais Ursache der durch die Injektion der Aminosauren auftretenden Hyperglykamie 
angesehen. (Beitrage zur patholog. Anatomie u. zur allgemeinen Pathologie 78 [1927]. 
297—302. Sep. Stockholm, H . Med. Klinik Seraphinierlazarett u. Pathol. Abt. des 
Karolin. Inst.) Me i e r .

Clement I. Krantz und James H. Means, Die Wirkung von Epinephrin auf 
die Verarbeitung der Nahrung beim felten und normalen Indwiduum. Bei n. Versuchs- 
personen bewirkten 0,625 mg Epinephrin keine Zunahme der EiweiBverbrennung.

X. 2. 120
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Zuerst wird der am leichtesten mobilisierbare Nalirungsstoff oxydiert. Dies ist bei 
fetten Indm duen, die relatiy wenig GIykogenvorrat haben, das F ett, wahrend der n . 
Menseh in den ersten Min. nach der Injektion 75% Kohlehydrat u. nur wenig F e tt  
yerbrennt. (Journ. of clinical Inyestigations 4  [1927]. 225—33. Sep. Boston, Mass. 
Gen. Hosp. Metab. Lab.) F. Mu l l e r .

Vincent du Vigneaud, E. M. K. Geiling und C. A. Eddy, Untersuchungen 
iiber krystallisiertes Insulin. VI. Weitere Beilrage zur Frage, ob krystallisiertes Insulin- 
ein Adsorptionsprodukt ist oder nicht. (V. ygl. C. 1928. II. 259.) Es wurde von krystal- 
linem Insulin ausgegangen, das umkrystallisiert wurde. Die Aufarbeitung zur Trennung 
des krystallinen Insulins war so genau wie móglick der Angabe yon DlNGEMANSE 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. 128. 44. Sitzungsbericht Wurzburg 1928) an- 
geglichen worden. — D in g e m a n s e  gab an, daB es ihr gelungen sei, eine aktiyere 
Fraktion von Insulin ais krystallines Insulin selbst gefunden zu haben. — Das krystalline 
Insulin wurde in 1/ico'n - HC1 gel. u. dann an Kohle absorbiert. Die Kohle wurde m it 
80%ig. Phenol extrahiert. Aus der Phenollsg. wurde das Insulin m it W. ausgefallt. 
Der Riickstand wurde auf seine A ktiy itat gepriift. Ferner wurde der Riickstand m it 
sek. Natrium phosphat extrahiert. Diese Fraktionen wurden ebenfalls auf ihre A ktiy itat 
gepriift. Es gelang in  keinem Falle, eine aktivere Fraktion ais das Ausgangsmaterial 
zu erhalten. Der Unterschied in  den Befunden lieBe sich nach den Vff. vielleicht noch 
durch yerschiedene Ausgangsmaterialien — sie verwendeten Rinderpankreas, wahrend 
DlNGEMANSE anscheinend Schweinepankreas aufgearbcitet hatte  — erklaren. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 33. 497—509. J o h n  H o p k in s  Univ. Pharmakol. 
Lab.) _ _ Ma h n .

H. Jensen und E. M. K. Geiling, Untersuchungen iiber krystallisiertes Insu lin . 
V II. Acetylierung krystallisierten Insulins und Verhalten des Insulins gegen Alkali. (VI. 
ygl. yorst. Ref.) Gepulyertes, krystallines Insulin wurde m it frisch dest. Essigsiiure- 
anhydrid ubergossen u. blieb 15 Stdn. bei 0° stehen. Dann wurde das Essigsaure- 
anhydrid m it W. yersetzt u. das ausgefallene Insulin filtriert u. gewaschen. Das. 
Acetylinsulin ist unl. in W., A., A., Sauren, aber 1. in  Alkali. Die A ktiyitat des Acetyl- 
deriy. wurde nach der ublichen Methode bestimmt. W ahrend das Ausgangsmaterial 
eine A ktiyitat yon ca. 40 Einheiten pro mg hatte , war die A ktiy itat der Acetylyerb. 
auf 8 Einheiten pro mg zuriickgegangen. Ein Ansteigen des Blutzuckers oder andere 
Wrkgg. konnten aber nicht beobachtet werden. Das Acetylinsulin wurde in 1/15-mol. 
sek. Nątjriumphosphatlsg. gel. u. injiziert. Insulin, in seinem Verh. gegen Alkali ge- 
priift, ergab, daB es gegen ł/io<rn - Alkali bei 15-std. Stehen bei 0° keine wesentliche 
Veranderung seiner A ktiyitat erleidet. Dagegen biiBte es etwa 30% seiner A ktiyitat 
ein, wenn es m it 0,03-n. Alkali behandelt wurde. Acetylinsulin wurde m it Vioo'n - Alkali 
bei 0° yerseift. Bei der Priifung der A ktiyitat des hydrolysierten Prod. ergab sich 
dessen A ktiyitat zu 25 Einheiten pro mg. Es lieB sich zeigen, daB Acetylinsulin, in 
i/ioo-n. Alkali gel., die gleichgroBe A ktiyitat gibt, wenn es sofort injiziert wurde, also 
im Moment der Lsg. bereits vóllig hydrolysiert war. Bei Bedingungen, bei denen Insulin 
m it Alkali behandelt, keinen H 2S abspaltet, lieB sich sehr wohl bei Acetylinsulin eine . 
H 2S-Abspaltung nachweisen, so daB der Schwefel im Acetylinsulin labiler ais im Insulin 
selbst gebunden ist. Es ist móglich, dafi dam it die geringere A ktiyitat des aus dem 
Acetylderiy. regenerierten Insulins zusammenhangt. Die Acetylgruppe ^-urde nach 
der Mikromethode von P e e g l  bestimmt. Welche Gruppen oder Gruppe (—OH, 
—N H , oder = N H ) acetyliert wurde, lieB sich nicht entscheiden, aber nach den er
haltenen Ergebnissen scheint sie yon Bedeutung fur das physiolog. Verh. zu sein. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 33. 511—20. J o h n  H o p k in s  Uniy., Pharmakol. 
Lab.) Ma h n .

Vittorio Scimone, Das Insulin in  der Masttherapie. Insulin bewirkt in yielen 
Fiillen Hebung des Kórpergewiehts, Vermehrung des Appetits, Besserung des All- 
gemeinbefindens u. der Funktionen des Digestionsapp. auch bei Nichtdiabetikern. 
(Rassegna Clin., Terap. Scienze aff. 27. 108— 14.) O tt .

B. Matsuoka, Mechanismus der Blutzuckerverminderung unter Insulinwirkung.. 
Die Verminderung des Blutzuckers unter Insulinwrkg. beruht auf Bldg. yon Lacta- 
cidogen in der Leber u. yielleicht auch in den Muskeln u. auf der Umwandlung yon Lacta- 
cidogen in  Glykogen. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1178— 79. Kyushu, Fukuoka 
[Japan]. Kaiserl. Uniy.) R e w a l u .

Renzo Agnoli, Harnabsonderung und Insulin. 1. Insulin setzt die Harnabsonderung 
herab. 2. Diese Herabsetzung ist nicht durch eine Hypoglucamie bedingt, denn bei
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experimentell hcrbeigcfiihrter Hj-perglueamie t r i t t  sie noch starker auf. 3 . Hamstoff 
(per os) hebt die herabsetzende Wrkg. des Insulins auf die Harnabsonderung voll- 
kommen auf. (A rchm  di Biologia 1928. 10 Seiten Sep. Genua, Univ.-Inst. f. exp. 
Pharmakol.) W il l s t a e d t .

Ugo Lombroso, Glucosurie nach Injektion von Starkę, bei durch die Wirkung des 
Insulins hypoglykamischen Hunden. Nach intravenoser Injektion von 3 g/kg In 
sulin ist die Ausscheidung von Zucker u. Starkę auch bei tiefer Hypoglykamie der 
Versuchshunde dieselbe wie bei n. Tieren. (Bollettino della Societa italiana di Biologia 
sperimentale 2 [1927]. 685—87. Sep.) O tt .

F. Ratliery, R. Kourilsky und Y. Laurent, Uber den icechselseitigen E in fiu  fi 
von Follikulin und Insulin auf die Olykamie von ovarektomierten Hundinnen. Die Ovar- 
ektomie scheint die Rk. des Organismus gegen Insulin u. Follikulin zu ilndern. Bei
3 Hundinnen wurde durch Insulin eine dem bei der n. Hundin beobachteten Effekt 
entgegengesetzte Wrkg. beobachtet. Bei zwei anderen Hundinnen hatte  Follikulin 
den gleichen Effekt wie bei der n. Hundin. Gleichzeitige Injektion von Insulin u. 
Follikulin bewirkt bei ovarektomierten Hundinnen, daB durch Follikulin die Wrkg. 
Ton Insulin gebremst wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 467—70.) H e s s e .

R. Kimura, Chemische und serologisćhe Untersuchungen uber Bhitbestandteilc. 
Vf. stellte aus roten Blutkórperchen durch A.-Extraktion u. Dest., weitere Aeetonfallung
u. schlieBIich fraktionierte A.-Extraktion die Phosphatide dar, in  denen N  (nach K j e l -  
DAHL), P  (nach N e u m a n n ) bestimmt wurden. Bei Immunisierung von Kaninchen 
init den Riickstanden der E xtrakte wurden keine Hamolysine gebildet, wahrend die 
extrahierten Blutkórperchen noch wirksam waren. Durch fraktionierte Aussalzung m it 
Ammonsulfat gewonnene Globulinfraktionen u. Albumin, bei denen S, C, H, Gesamt-N, 
Amid-N, Humin-N, Monoamino-N, Lysin-N, Histidin- u. Arginin-N bestimmt wurden, 
wurden serolog, nach der Prazipitationsmethode bearbeitet. Die chem. Unterschiede 
machen sich auch serolog, bemerkbar u. selbst innerhalb verschiedener Globulin
fraktionen sind Unterschiede feststellbar. Der S-Geh. des Albumins ist im allgemeinen 
hoher, Globulinfraktionen m it mehr S sind leichter aussalzbar. (Ztschr. Immunitats- 
forsch. exp. Therapie 56. 330—46. Kyoto, Japan.) SCHNITZER.

Stefano Castagna, Einfluft der endokrinen Drusen auf das katalytische Vermdgen 
des Blutes. Bei Tieren, denen die Hoden exstirpiert wurden, vermindert sich das katalyt. 
Vermógen des Blutes progressiv bis zu einem Minimum, bei dem es bleibt. Diese Er- 
scheinung wird erklart durch eine Verminderung des Organstoffwechsels, besonders 
der Oxydationen, so daB der Organismus die Perosyde nicht mehr spaltet. (Arch. 
Pharmao. og Chem. 45. 209—-14.) Ot t .

L. Blum, P. Grabar und J. Weill, Einflv.fi voń Salzgaben au f den osniotischen 
Druek der Albuminę des Blutes und auf den Albumin-Globvlin-Quotienten. Der osmot. 
Druek sinkt beim an Cl u. Na Terarmten Organismus nach NH 4C1- u. besonders nach 
NaCI-Verabfolgung, der Quotient verhalt sich nicht gleichsinnig. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 530—32. StraBburg, Clinicjuc medic. B u. Fondation Ella Saehs- 
Plotz.) W a d e h n .

Georges Fontes und Luci en Tłiivolle, tlber das reduzierende und hydrolysable 
Glucid im  Blutplasma. (Vgl. C. 1927. II. 720.) Das G lucidist nicht m it Lactacidogen 
ident., denn es ist durch Hefe leieht rergarbar. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 261 
bis 271.) • W a d e h n .

A. Damboviceanu, Yariaiionen der durch Warme koagulierbaren Eiweifisubstanzen 
im  Plasma von Carcinus Maenas bei der Norm und nach Entfemung des Sacculus (Sack- 
chens der Krabben). Die Menge der EiweiBsubstanzen, die durch Warme koagulierbar 
sind, vergróBert sich betrachtlieh im Normalkrabbenplasma, wenn die Zeit der Mause- 
rung naht, sie iiberschreitet die n. Grenzen. bei Tieren, die kein Sackchen mehr haben. 
Diese YergroBerung der EiweiBsubstanz betrifft besonders die Fraktion der Pseudo- 
globuline. Naeh Entfem ung der koagulablen EiweiBsubstanzen konnten keine Al- 
bumosen, Peptone oder andere Substanzen, die den Nichteiweiflsubstanzen m it N-Geh. 
des Vertebratenplasmas entspreehen, erhalten werden. (Compt. rend. Soc. Biologie 
98. 1633—35. Biolog. S tat. von Roscoff.) R e w a l d .

A. Policard und D. Pillet, Ober den Nachweis von Kalium  und Natrium in dem 
Cytoplasma der roten Blutkórperchen durch Mikroveraschung. Wenn man die K- u. 
Na-Salze zuerst in  nicht fliichtige Sulfate yerwandelt, kann man sie im Cytoplasma 
der roten Blutkórperchen durch Mikroveraschung nachweisen. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 99. 85— 86. Lyon, Histolog. Inst. d. medizin. Facultat.) R e w a l d .

120*
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W. W. Prawdicz-Neminski, Eine vere.infa.chte Methode der Phagocyloseunler- 
sućhunęj in  vitro. In  Anlehnung an die Methode von R a d s m a -H a m b u r g e r  wird eine 
in  einigen Punkten abgeiinderte Methodik zur Unters. der phagozytaren Fahigkeit des 
Blutes besehrieben. 20 cmm Blut wird m it 0,5 ccm 0,9%ig. NaCl-Lsg. versetzt, 
Starlce hinzugegeben u. nach 15 Min. (unter Luftzutritt) fcucht oder trocken m it 
Bismarckbraun nach Hamolyse m it Eisessig gefarbt. Dic indm duellen Schwankungen 
der Phagozytose an yersohiedenen Tagen sind fiir die einzelnen Personen nicht vollig 
gleich. Eine Beziehung zwischen Phagozytose u. Katalasemenge sowie dem Geh. an 
Hamoglobin besteht nicht. (Fermentforsch. 9- 411—20. Kiew, Physiol.-chem. Lab. 
d. Inst. f. Erziehungshygiene u. Ukrain. Akad.) LOHMANN.

L. Ambard und F. Schmid, Die biologische JRolle der Calciumsalze. Vergleicht 
man eine NaCl-Lsg. m it einer zweifach so schwachen •— in bezug auf das Mol.-Gew. — 
Lsg. yon CaCl2, so ist der Gehalt an HC1, der auf EiweiB fisiert wird, bei CaCl2 viel 
starker ais bei NaCl. Durch CaCl2 wird die Loslichkeit yon Glykokoll yergróBert, durch 
KC1 yermindert. Dies beruht darauf, daB CaCl„ das Glykokoll m it HC1 beliid, aber KC1 
dies nicht tu t. CaCl2 yergróBert daher dessen Hydrophilie. Die hamolyt. Wrkg. des 
Ca-Salzes wird hierdurch auch erklart, ebenso wie die diuret. Wrkg., da die m it HC1 
beladencn Albuminę einen erhohten osmot. Druck aufweisen, der der Wasserdiurese 
giinstig ist, u. daher die Cl-Sekretion der Nieren steigert. (Compt. rend. Soc. Biologie 
98. 1220—22.) R e w a l d .

E. J. Bigwood und A. Wuillot, Ober den nicht rergarbaren Anteil des freien 
Zuckers im  Blut. (Vgl. C. 1927. II. 2323.) Der nicht yergiirbare Anteil yerliert durch 
Yj-std. Erhitzen m it 0,3-n. H 2S 04 auf dem W.-Bad sein Red.-Vermógen. Da Lavu- 
lose durch diese Behandlung nicht wesentlich angegriffen wird, diirfte der nicht ver- 
giirbare Anteil des Blutzuckcrs kein Glucosid der Layulose darstellen. (Buli. Soc. 
Chim. biol. 10. 272—73.) W a d e h n .

E. J. Bigwood und A. Wuillot, Uber den sogenannien Prołeidzucker im  Blut-
plasma. (Vgl. yorst. Ref.) Auch die nach den neuen Methoden von BlERRY u . CON- 
DORELLI aus dem Plasma durch Saurespaltung erhaltenen reduzierenden Stoffe sind 
zu 92% nicht vergiirbar, also keine Zucker. Der Beweis fiir die Existenz von Proteid- 
zucker ist nicht erbraeht. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 274—78.) W a d e h n .

Hellmut Kienlin, tJber Milchsdurebestimmungen im  Blut wahrend der Gestations- 
-periode. In  der Grayiditat ist der Slilchsaurcgeh. (nach MENDEL-GOLDSCHEIDER) 
im Venenblut ca. 7,5—10 mg-%, wahrend der Geburt (Eróffnungs- oder Austreibungs- 
periode) ist der Geh. ca. 20—25 mg-%, bei zwei Frauen waren in der Eklampsie 
Werte bis 30 m g-%  yorhanden, doch ist dies wohl nicht ais in ursachlichem Zu- 
sammenhang m it derselben anzusehen. (Zentralbl. fiir Gynakologie 1926. 2358—62. 
Sep. Hamburg-Eppendorf, Uniy. Frauenklinik.) Me i e r .

H. Kienlin, Vber den Milchsauregeha.lt des Blutes wahrend der Gestationsperiode. 
(Vgl. yorst. Ref.) In  der Grayiditat finden sich keine erhohten Milchsaurewerte, bei 
der Eklampsie auch nur, wenn Krampfanfalle yorhanden sind oder waren. (Zentralbl. 
fiir Gynakologie 1927’. 2271—73. Sep.) Me i e r .

F. Wind und K. V. Oettingen, Milćhsaurebestimmung in  den Uterus- und Nabel- 
gefuflen. Entnahme yon Blut aus den NabelschnurgefaBen, Beschreibung der Methode 
der Milchsaurebest. Der Milchsauregeh. ist in den yom Uterus bzw. yom Embryo 
abflieBenden GefaBen nicht hoher ais in den zuflieBenden. Der Embryo stellt also 
wahrscheinlich ein System dar, das keine Milchsaure ans Blut abgibt. (Biochem. 
Ztschr. 197. 170—74. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biologie.) Me i e r .

UgO Lombroso, Uber das Schicksal des in  den Blutkreislauf injizierten Glykogens 
bei normalen und pankreaslósen Hunden. Injektion von 1 g/kg Glykogen intrayenos 
erzeugt bei Hunden betrachtliche Glykamie, im Urin eine geringe Vermehrung des 
Red.-Vermógens; 3 g/kg bewirken eine intensive Glykosurie u. Ausscheidung yon 
Polysacchariden durch den Urin, wie bei Injektion von Starkę. 1 g/kg. dem pankreas- 
losen Hinide injiziert, ruft eine Vermehrung der Glykosurie u. Ausscheidung von 
Polj’sacchariden lieryor. Der diabet. Organismus ha t also nicht die Fahigkeit, in  
den Blutkreislauf emgefiihrtes Glykogen zu yerwerten. (Bollettino della Societa 
italiana di Biologia sperimentale 2 [1927]. 330—32. Sep.) Ot t .

Giuseppe Sunzeri, Uber die Injektionen von Starkę in  den Blutkreislauf. Losliche 
Starkę intrayenos injiziert, wird bei n. Hunden ais solche in kleinen Mengen im Urin 
ausgeschieden, der gróBere Teil wird im Kórper yerbrannt. Bei Hunden ohne Pan-
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kreas ist die Ausscheidung fast wagbar. Eine Ablagerung der 1. Starkę im Organismus 
t r i t t  nio ein. Der Abbau der Starkę im Blutkreislauf erfolgt sehr rasch. Wenn man 
die Starkeausscheidung im Urin durch Uretherenunterbindung hindert, so t r i t t  Hyper- 
glykiimio ein, ohne daB eine Anderung des n. Befindens zu bemerken ware. (Aimali 
di Clinica medica e di Medieina sperimentale 17. Nr. 1. 13 Seiten Sep.)* Ot t .

G. Perekropow, Zur Frage nach den lytischen Eigenschaften des Blutserums 
Malariakranker in ihrer Wirkung auf die Malariaparasiien. ( Uber die Schizontólysine 
Abrami und Camots beim Paludismus.) Zuchtung von Malariaparasiten nach BaSS
u. Zus. von Blutserum n. u. malariakranker Menschen. Aus den morpholog. Ver- 
anderungen der Malariaparasiten in der K ultur wird auf das Vork. parasitolyt. Anti
kórper geschlossen. Diese sind nur zeitweise im Blut yorhanden, am starksten in 
der Hóhe des Anfalls. Sie sind thermolabil. Die Gameten u. die Geschlechtsformen 
sind gegen die Antikórper resistent. Milzzusatz zu den K ulturen beschleunigt den 
Parasitenzerfall. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 57. 219—28. Kasan.) Sc h n .

Frank Scott Fowweather und John Gordon, Bezielmng zwischen Aminosauren 
und Wassermannscher Reaklicm. Injektion von Aminosauren (Glyein, Leucin, Arginin, 
Taurin) ru ft bei Kaninchen keine positiye Komplementbindungsrk. heryor. Auch 
der Zusatz von Aminosauren zu negativen menschlichen Seren ha t keinen EinfluB 
auf die Rk. E in Zusammenhang zwischen Amino-N-Geh. mensehlicher Sera u. W a.Rk. 
besteht nicht. (Brit. Journ. of experimental Pathology 8 [1927]. 93—100. Sep. 
Leeds, Uniy.) Sc h n it z e r .

Leo Tamari, Die Beeinflussung der Antikorperbildung durch physikalisch-chemische 
Eingriffe. Lipoidemulsion (l% ig. Gemiseh aus gleichen Teilen Cholesterin u. Lecithin) 
fiihrt beim Kaninchen nur dann zur Bldg. komplementbindender Antikórper, wenn 
sie ais gróbere Yerreibung hergestellt ist. Eine aus alkoh. Lsg. in wss. Emulsion iiber- 
gefiihrte Emulsion w irkt immunisierend, wenn sie m it CaCl2 bis fast zum isoelektr. 
Punkt entladen ist. Auch bei Verwendung von Schlepperantigen (Sehweineserum) 
zeigte sich, daB die Erhóhung der elektronegativen Ladung der Lipoide durch OH- 
Ionen (KOH, Phosphatpuffer etc.) die immunisierende Wrkg. der Kombination Lipoid +  
Serum bis zur yólligen Aufhebung vermindert. H-Ionen wirken in umgekehrtem Sinne. 
(Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 57. 85— 92. Berlin, Inst. A. v. Wasser
mann.) Sc h n it z e r .

Kurt Meyer, Lipoide ais Vollantigene. Immunisierung yon Kaninchen m it einem 
Cephalin aus Bandwurmern, das die in A. 1. Eraktion der acetonunl. Lipoide enthalt. 
Diese vóllig eiwciBfreien Lipoide rufen beim Kaninchen komplementbindende A nti
kórper gegen Bandwurmlipoid, aber auch gegen die Lipoide des alkoh. Rinderherz- 
extraktes heryor. Auch luetische Menschensera reagieren m it Bandwurmcephalin. 
(Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 57. 42—49. Berlin, R. Virchowkranken- 
haus.) Sc h n it z e r .

L. Suranyi, Immunkorperbildung lipoidgefutterter Tiere. CholesterinliitteTung 
bei Kaninchen verstarkt den Ti ter agglutinierender Antikórper (Typhus-Ruhrgruppe) 
erheblich u. vermehrt bei Immunisierung m it roten Blutkórperchen auch die Hdmo- 
lysine. Im  Gegensatz dazu w irkt Lecithin hemmend auf die Antikórperbldg. Langer 
fortgesetzte Cholesterinfiitterung fiihrt bei Kaninchen u. Meerschweinchen zu einer 
anaphylaxieahnlichen Sensibilisierung, so daB die Tiere bei Zufuhrung artfremden 
EiweiBes in akutem Schock zugrunde gehen. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 
57. 185—99. Budapest, Bakt. Inst.) Sc h n it z e r .

George Valley und James G. McAlpine, C02-Studien. I I .  Konservierung von 
Komplement im  M ilieu verschiedener Gase, besonders von C02. Das zur Komplement
bindungsrk. notwendige komplementhaltige Meerschweinehenserum halt sich ohne 
Komplementverlust 3—5 Wochen, unter Umstanden auch mehrere Monate, in C02- 
Atmosphare. Es geniigt das Verdrangen der Luft durch C02 u. luftdichter AbsehluB. 
(Journ. Immunology 15. 313—24. Yale Univ.) Sc h n it z e r .

George Valley, COr Studien. I I I . Konsermerung von Komplement in  C102: Die 
Natur dieser Konservierung. Der spontan eintretende W irkungsverlust des Kom- 
plements kann durch Zusatz von Na2S20 4 (0,45%ig. in Phosphatpufferlsg.) wieder aus- 
geglichen werden. Trockenserum verliert, aueh wenn es vorher m it C02 behandelt 
ist u. unter C02 aufgehobcn imrde, seine komplettierende Fahigkeit. Diese wird durch 
Behandlung m it C 02 (18 Stdn.) wieder hergestellt u. zwar starker ais durch die Natrium- 
hydrosulfitreduktion. Die Wrkg. von C02 beruht demnaeh wohl hauptsachlich auf einer 
Yerhinderung der Osydation. (Journ. Immunology 15. 325—34. Yale Uniy.) Sc h n it z .
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Michel Polonovski und Paul Boulanger, Ammoniak und wirklicher Sdure- 
gehalt des Urins. Der mathemat. Ausdruck HASSELBALCHs gibt ebensowenig wie der 
R a f f l i n s  (vgl. C. 1926. II. 1434) eine zufriedenstellende Beziehung zwischen dem 
NHj-Geh. u. der [H '] im Harn. (Vgl. auch C. 1928. II. 1228.) (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98; 522—24. Lille, Labor. de chimie biol. de la Facultć de mód.) W a d .

J. Lebduska, Wirkung von Nairiumhyposulfit auf die Diurese und die Gallen- 
absonderung. Na-Hyposulfit ha t eine sehr starkę diuret. Wrkg. Diese beruht einer- 
seits auf seinen Krystalleigg., andererseits auf dessen spezif. Wrkg. auf das Nieren- 
epithel. Per os zugefiihrt,’t r i t t  auch eine erhebliche Vergrofierung der Gallensekretion 
ein. Diese Eigg. spielen auch eine Rolle bei der therapeut. Anwendung dieses Salzes. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1171—73. Alfort, Chem. Lab. Prof. N ic o la s  u. 
Physiolog. Lab. Prof. MAIGNON.) R e w a l d .

A. Galamini, Weitere Untersuchungen iiber ein griines Pigment, das mit dem TJrin 
von mit besonderem Eiweip gefiitterten weifien Batten ausgeschieden wird. Wenn mail 
weiBe R atten  ausschlieBlich m it EiereiweiB oder Stockfisch fiittert, tr i t t  nach ca.
1 Monat ein griines Pigment im Urin auf. Es handelt sich wahrscheinlich um eine 
Aminosiiure oder einen Komplex von solchen, der gegen hydrolyt. Spaltung sehr rcsistent 
ist. Die Farbung tr i t t  erst ein, wenn die Substanz oxydiert wird, ahnlich wie die Fiirbung 
durch Urochrom erst durch Red. eintritt. (Arch. Farmacol. sperim. 45. 215 
bis 217.) Ot t .

Snapper undS.vanC reveld , Be.merkv.ng iiber dieFructosurie (oder Lamlosurie). Fali 
von alimentarer Liivulosurie, besonders nach GenuB von Fruchten u. von Rohrzucker. 
Der Blutzucker bctrug wahrend bis 4%  Lavuloseausschcidung nicht iiber 100 mg-°/0
u. die Lavulose im Blut bis 60 mg-%. (Buli. et Mem. de la Soc. medicale des Hopitaux 
de Paris 50 [1926], Nr. 17. 5 Seiten Sep. Amsterdam, Univ.-Klinik.) F . Mu l l e r .

S. van Creveld und W. L. Ladenius, Lumdosiiniie und Lamilosurie bei Schwan- 
geren, Leberkranken und Lebergesunden. (Vgl. SNAPPER u . Cr e v e l d , vorst. Ref.) 
Nach Zufuhr von Lavulose fand man bei Gesunden, nicht Leberkranken, hóchstens 
14 mg-% Lavulose im Blut. F ast immer fehlte im Harn die Red. — Bei Schwangeren 
war der Blutwert nur ausnahmsweise hóher ais 14 mg-%. Dagegen hatten 63% Lavu- 
losurie deutlich, 15% schwach. Nebenbei wurde in 50% Acetonurie, in 33% Uro- 
bilinurie gefunden. — Von 80 Leberkranken hatten nur 5 Lavulosurie u. geringe Zu
nahme im  Blut. Nur 2 von den 5 Leberkranken hatten  eine abnorme Blutzuckerkurve.
— Also bestand nur bei der Mehrzalil der Schwangeren renale Lavulosurie. — Nur bei 
Leberschrumpfung, Cholamie u. katarrlial. Gelbsucht waren die Stórungen im Liivu- 
losestoffwechsel deutlich. — Auftreten von Lavulose im H arn war fast immer von Zu
nahme der Harnmenge begleitet. (Ztschr. klin. Med. 107. 328—52. Amsterdam, Propiid. 
Med. Klinik u. Pathol. Lab.) F. Mu l l e r .

. Walter J. May, Untersuchungsergebnisse bei neun Fallen nach oraler Zufuhr 
von 1,000 g Glucose. 9 Falle m it n. Glucosetoleranz wurden m it 1,000 g orał belastet, 
5 davon zeigten eine Hyperglykamie m it entsprechender Glucosurie, 4 keine Hyper- 
glykamie, aber eine Glucosurie von Spuren bis zu 2%. 7 schieden noch Zucker aus, 
ais der Blutzucker schon langst zur Norm zuriickgekehrt war. (Brit. med. Journ. 
1928. H . 7— 8.) H ir s c h -K a u f f jia n n .

Israel Mordecai Rabinowitch, Die Bedeutung der nicht garfdhigen reduzierenden 
Substanzen im  Blut bei Diabetes. Man reinigt eine 10%ig- wss. Suspension von Hefe 
durch mehrfaches Waschen so lange, bis sie m it F o l in -W us Cu-Reagens keine redu
zierenden Stoffe mehr anzeigt. Dann verd. man 1 Teil B lut m it 7,5 Teilen der 10%ig. 
Hefesuspension, liiBt 7 Min. bei 37° in W. stehen, setzt je 1 Teil 10%ig. wolframsaure 
Na-Lsg. u. % -n. H.,S04 hinzu, filtriert nach 10 Min. — Der Vergleich m it u. ohne diese 
Vergarung ergab bei n. u. diabet. Personen, unabhiingig von der Hohe des Blutzucker- 
niveaus fiir nicht garfahige reduzierende Stoffe, ais mg-% Glucose ausgedruckt, 18 bis 
26 mg-%. Beim gleichen Individuum blieb die Zahl niichtern u. nach Aufnabme von 
100 g Traubenzueker konstant. — Nach Insulin bleibt beim Diabetiker die Menge 
der nicht garfiihigen reduzierenden Stoffe trotz der starken Anderung der Gesamtred. 
gleichfalls unverandert u. indm duell konstant. Endlich bleibt sie gleich in  arteriellem
u. yenósem n. u. diabet. B lut niichtern u. nach Traubenzuckereinnahme. — Alles be- 
weist, daB diese Stoffe im Diabetes u. in der Norm den gleichen Stoffwechsel besitzen. 
(Biochemical Journ. 22. 753—57. Montreal, Gen. Hosp. u. The Sh r in Ers  Hosp.) F . Mu.

L. CannavO, Die Verwendung des Acoins in  der klinischen Praxis. Beitrag zur 
Guanidintherapie des Diabetes mellitus. Klin. Verss. m it Acoin (Chlorliydrat des Di-
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p-anisylmonophenetylguanidins), die einen giinstigen EinfluB auf den. klin. Yerlauf 
des Diabetes ergaben. (Aieh. Farmacol. sperrim. 45. 218—40.) Ot t .

A. Morais David und Carlos Trincao, Wirkung von Glukhorment auf die Glykdmie 
und Glykosurie. Glukhorment kann eine Senkung der Glykamie u. dam it zugleieh das 
Verschwinden der Glykosurie heryorrufen. Glukhorment ist jedoeh niclit geeignet, 
in  schweren Fallen von Diabetes angewendet zu werden, weil dazu seine Wrkg. nieht 
■ausreicht. (Compt. rend. Soc. Biologie 98.1019—21. Lissabon, 1. medizin. Klinik.) R e w .

C. A. Torrigiani, Unterscheidende chemisch-biologische Merkmale bei dem Nasen- 
schleim von Gesunden und von Nasengeschwiirkranken. Vf. ha t zunaehst einen kleinen 
App. konstruiert, mittels dessen es móglich ist, den vom Gesimden nur in geringer Menge 
spontan abgesehiedenen Nasenschleim in etwas gróCerer Menge zu erhalten. Der 
Schleim des Gesunden enthalt fast immer Rhodanide, die beim Kranken fehlen. Beim 
Gesunden u. beim Kranken enthalt der Nasenschleim Oxydasen. Das Sekret des Ge
sunden besitzt amylolyt. Eigg., die bei dem des Kranken nur in halber Starkę yorhanden 
sind; dagegen besitzt das Sekret des Kranken proteolyt. Eigg., die dem Sekret des 
Gesunden vóllig fehlen. (Rassegna internazionale di Clinica e Terapia 8 [1927]. Nr. 10. 
7 Seiten Sep. Florenz, Univ., Pharmakol. Inst.) W il l s t a e d t .

C. A. Torrigiani, Chemische und morphologische Untersuchungen am Nasenschleim 
von Nasengeschwiirkranken. I I I . Mitt. (II. Mitt. vgl. C. 1926. II. 2077.) Yf. berichtet 
iiber seine im vorst. Ref. besprochenen Unterss. u. zieht aus den verminderten amylolyt. 
Eigg. u. dem Fehlen der Rhodanide im Nasenschleim von Nasengeschwiirkranken 
den ScliluB, daB diese Substanzen, wenn sie im Nasenschleim gefunden werden, aus 
der Nase selbst, u. nieht aus der Mundhohle stammen. (Lo Sperimentale. Arch. di 
Biologia normale e patologica 81 [1927]. 41—54. Sep.) W il l s t a e d t .

Robert Gesell und Daniel A. Mc Ginty, Die Regulation der Atmung. X III. Wir- 
Icung von Anderungen im  Sauerstoffgehalt von kiinstlich zugefuhrten Gasmischungen oder 
ausgeatmeter Kohlensdure und Sauerstoff, mit Dauerregistrierung durch elektrometrische 
Methoden verfolgt. Bei Hunden m it Pneumothorax wurden durch kunstliche Atmung 
yerschiedene Gasmischungen zugefiihrt, dereń Anderung in der Expiration grapli. 
registriert wurde. — Je  gróBer die Verminderung des 0 „-Geh. in  der Einatmungsluft 
war, um so starker war die C02 in  der Ausatmungsluft. Die Verss. sprechen dafiir, 
daB die Atemzentra durch eine Verschiebung im Saurebasengleichgewicht reguhert 
werden. (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927]. 323—34. Ann Arbor, Physiol. Dept.) F. Mir.

Daniel A. Me Ginty und Robert Gesell, Die Regulation der Atmung. XIV. Die 
Wirkung von Blutverlust und Reinjektion von ausgeatmeter Kohlensdure und aiLsgeatmetem 
Sauerstoff. (X III. vgl. vorst. Ref.) Nach Blutverlust erfolgt sofort Absinken in der 
C02-Ausatmung u. 0 2-Retention. Reinjektion der ausgeatmeten C02 fiihrt fast zur 
Norm zuruck. (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927]. 335—44. Ann Arbor, Physiol. 
Dept.) F. Mu l l e r .

Robert Gesell und Daniel A. Mc Ginty, Die Regulation der Atmung. XV. Wir
kung von intravenoser Injektion von Natriumbicarbonat und Natriumcarbonat auf die 
Kohlensdure- und Sauerstoff atmung, m it Dauerregistrierune durch elekrometrische 
Methoden verfolgt. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Na2C03 bewirkt Verringerung der C02- 
Ausscheidung u. Vermehrung der 0 2-Abgabe. NaHC03 bewirkt vermehrte C02-Ab- 
gabe u. 0 ,-Retcntion. Das erste vermehrt die Alkalescenz, das zweite die Aciditat 
in  den Zellen. Beide Małe werden die Oxydationsprozessc besehleunigt, obwohl die 
Atmung in entgegengesetzter Richtung verandert ist. (Amer. Journ. Physiol. 83 
[1927]. 345—57. Ann Arbor, Physiol. Dept.) F. Mu l l e r .

Daniel A. Mc Ginty und Robert Gesell, Die Regulation der Atmung. XVI. Die 
Wirkung von i?ilravendser Injektion von Cyannatrium auf Gaswechsel und Sdureśtoff- 
■wechsel. (XV. vgl. vorst. Ref.) Intravenóse Zufuhr von 1/1000-mol. NaCN kann ver- 
schieden wirken: 1. Abnahme der COoAusatmung u. 0 2-Retention, sekundar Steigerung 
der C02-Abgabe iiber das MaB der 0 2-Menge hinaus. 2. Dasselbe, nur daB sekundar 
die 0 2-Retention nieht so stark  ist. 3. Die sekundare Zunahme von C02-Ausatmung u.
0 2-Retention fehlt. 4. Von Anfang an Steigerung der C02-Abgabe u. 0 2-Retention. — 
Die Folgę dieser Beeinflussung der Gewebsatmung ist ein ganz verschiedenes Vęrh. 
des respirator. Quotienten. — Die Anderung in  der Aciditat des zirkulierenden Blutes 
entspricht der Beeinflussung der Atmung. (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927]. 358—72. 
Ann Arbor, Phj-siol. Dept.) F. Mu l l e e .

Robert Gesell und Alrick Hertzman, Die Regulation der Atmung. X VII. Wirkung
vori intravenoser Injektion von Natriumcyanid auf die Aciditat des arteriellen und
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venoscn Blutes. (XVI. vgl. yorst. Ref.) Die pn des Blutes wurde m it verschiedenen- 
Elektroden bestimmt. Bei kunstlicher Atmung u. Pneumothorax herrschte gcsteigerte 
AJkalescenz des Blutes. Nach NaCN-Injektion erfolgte zunachst Reizung, cłann 
Lahmung der Atembewegungen. (Amer. Journ. Physiol. 83. 420. Ann Arbor, Physiol. 
Dept.) E. Mu l l e r .

Theodore G. Berntłial, Detlev V/. Bronk, Narciso Cordero und Robert 
Geselł, Die Regulation der Atmung. X V III. Die Wirkung von niederem und hohern 
Aheolardruck auf den Blutstrom der Carotis undFemoralis, durch Dauerregistrierung durch 
elektrometrische Methoden' rerfolgt. (XVII. vgl. vorst. Ref.) Bei Sistierung der Zell- 
atmung nimm t der Blutstrom in den Arterien zu. Die Anderungen in der Vertebral- 
arterie sind die gleichen wie in  der Carotis, so daC man hieraus auf Anderung im Blut 
der H irnarterie schlieBen kann. Der Stoffwechsel der yasomotor. Zentren beeinfluBt 
den Blutstrom im ganzen Korper. (Amer. . Journ. Physiol. 83. 435— 44. Ann 
Arbor, Physiol. Dept.) E. Mu l l e r .

Henry Moll, Eine Kohlehydratdiat fiir Hyperthyreoidismus. Giinstige Erfolge 
auf den Allgemeinzustand u. die Magen-Darmerscheinungen von Basedowkranken 
durch eine calorienreiche Kost aus Kohlehydrat, Eriichten, Gemiise u. wenig Eleisch. 
(Brit. med. Journ. 1928. I I . 51—52. Univ. of Leeds.) Me i e r .

R . Krimberg und s .  Komarow, Untersuchungcn iiber den Einflu/3 einiger basischer 
Fraktionen des Fleischextraktes auf die Sekretion der Magendriisen. Die drei dargestellten 
Eraktionen, Carnosin-Methylguanidin-, Methyl-guanidin- u. Carnitinfraktion, wirken 
in gleicher Weise stark erregend auf die Magendrusensekretion. Die RestfraktioneiL 
des Fleischestrakts sind unwirksam. (Biochem. Ztsehr. 194. 410—21. Riga, .Physiol- 
Inst. der Univ.) Me i e r .

J. A. Dye und R. A. Waggener, Der Indophenolokydasegehalt von normalen 
Geweben und denen skorbulischer Meerschweinchen. (Vgl. C. 1928. I I . 684.) Bei den 
Skorbuttieren fand sich eine erhebliche Abnahme des Indophenol-Oxydasegeh., die 
ungefahr proportional war der Schwere der Erkrankung (bis 20 bzw. 30%). Es be- 
standen weitgehende Variationen im Indophenol-Oxydasegeh. versehiedener Tiere, 
ganz gleich, ob es sich dabei um Normaltiere oder skorbutkranke handelte. (Proc. 
of the Soc. for experimental Biol. and Med. 24 [1927]. 643—45. Sep. Cornell Uniy., 
Medical Coli.) H ik sc h -K a u ffm a n n .

G. Amantea, Experimentelle Beri-Beri und die Geschlechtsfunktion bei der Taube. 
Zu den Verss. wurden Tauben benutzt, die m it geschaltem Reis bis zum Auftreten 
typ. Beri-Beri-Erscheinungen gefiittert waren. — Betrug die Gewichtsabnahme des 
Tieres 5—10%, so war ein EinfluB auf den Geschlechtstrieb u. die Geschlechtsfunktion 
nicht zu beobachten. War die Gewichtsabnahme gróBer, so zeigten sich bei den. 
Mannchen Storungen des Zeugungsyermógens, bei den Weibclien erfolgte verspatete 
Eierablage. (Boli. della Soc. die Biol. sperimentale 1 [1926]. Nr. 4. 3 Seiten Sep. 
Messina, Physiolog. Inst. d. Univ.) W il l s t a e d t .

Elizabeth M. Koch und Meyer H. Cahan, Anorganisclie Blutphosphatunter- 
suchungen an Ratten mit rachitogener und nicht rachitogener Kost. Der Geh. des Blutes 
junger R atten  an anorgan. P 0 4 ist bei n. K ost 8—10 mg-%, bei erwachsenen R atten
7— 0 mg-%. Bei Rachitis bewirkender Kost ist der Geh. bei jungen 2,3—3 mg, bei 
erwachsenen 1,6— 1,8 mg. Zufutterung von Lebertran laBt unter Verhinderung der 
Rachitis den PO.,-Geh. auf 4,3—5,4 mg ansteigen. Bei Eiittcrung von bestrahltem u. 
unbestrahltem Cholesterin u. bestrahlten Eettsauren bleibt der P 0 1-Geh. bei der 
Rachitiskost niedrig, obgleich bei bestrahltem Cholesterin die Rachitis verhindert wird. 
Es kann also trotz geringen P 0 4-Geh. des Blutes n. Calcifilcation der Knochen ein- 
treten. (American Journ. of Diseases of Children 34 [1927]. 187—97. Sep.; Proceed. of 
the Soc. for osp. Biology and Medicine 24 [1926] 153—54. Sep. Chicago.) Me i e r .

John Gilbert Davis und William Kershaw Slater, Der anaerobe Stoffwechsel 
des Regenwurms (Lumbricus terrestris). Wenn Regenwiirmer unter anaeroben Be- 
dingungen gehalten werden, so findet eine Anhaufung von Milchsaure sta tt. Dabei 
zeigen sie aber eine negatiye O-Bilanz, die in der Erholungsperiode durch erhóhte O-Ein- 
nahme ausgeglichen wird. Der Regenwurm yerhalt sich also wie der isolierte Wirbeltier- 
muskel. Das Verhalten des Regen-mirms bei Anaerobiose ist ais Glykogenabbau zu Milch
saure zu deuten. (Biochemieal Journ. 22. 338—43. London, Univ. Coli.) Schn.

John Gilbert Davis und William Kershaw Slater, Aerober und anaerober Stoff
wechsel der gemeinen Kiichemchabe (Periplaneta orientalis). I I I . (Vgl. C. 1928. I. 1335.) 
Werden Schaben yersehieden lange unter anaeroben Bedingungen gehalten, so findet
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eine Anhaufung von Milchsaure sta tt, die in der Erholungsperiode langsam zum Ruhe- 
wert zuriickkehrt. Der MilchsaureiibersehuB entspricht nur dem berechneten W ert 
bei kompletter Oxydation, wenn man annimmt, daB alle Milchsaure verbrannt wird. 
(Bioobemical Journ. 22. 331—37. London, Univ. Coli.) Sc h n it z e r .

Frederiek S. Hamniett, Studien iiber das Scliilddrusensystem. Wasserhaushalt 
nach Schilddrusen- und Nebenschilddriisenentfernung. Die Entfernung der Schilddriise 
oder der Nebenschilddriise fiihrt bei weiBen R atten  eine Senkung des Wassergehaltes 
im Blut, im Skelett- u. Nervensystem berbei. Diese Senkung is t nicht einem spezif. 
EinfluB der Sehilddruse auf den Wasserhaushalt zuzuschreiben, sondern ist eine Folgo 
des veranderten Stoffwechselumsatzes. (Endoerinology 11 [1927]. 297-—304. Sep. 
Pkiladelphia, W islar-Inst.) W a d e h n .

Nils Malmberg, Fortgesetzte Studien uber die Einwirkung der parenteralen Injektion 
und Intoxikation auf den Chlor-, Calcium- und Magnesiumstoffwechsel. Beim kunstlich 
oder m it Brustmilch ernahrten Saugling tr i t t  in der Fieberperiodc nach Kuhpocken- 
vaccination eine Erhóhung der Cl-Ausscheidung im Urin ein, der eine Verminderung 
folgt. Ca- u . Mg-Ausscheidung im K ot sind ebenfalls in  der febrilen oder afebrilen Nach- 
periode erhóht. Bei K atarrh  des Pharynx oder bei Typhusvaccination war dieser 
Befund ebenfalls zu erheben. (Acta paediatrica 6 [1927], 265—301. Sep. Stockholm, 
Kinderklinik d. Karolin. Inst. im allg. Kinderheim.) Me i e r .

0.-V. Hykes, Uber die Absorption von Fettsubstanzen durch die Haut von Froschen. 
Nicht nur 1. Substanzen, auch Fette in Emulsion kónnen durch die H aut von Froschen
u. Froschlarven aufgenommen werden. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1038.) R e w a l d .

J. M. Johnson, W. T. Me Closky und Carl Vcegtlin, Die Beziehung des Tonus 
des glatten Muskels zum biólogischen Verhiillnis von Oxydati<m zur Reduktion. Wenn 
man isolierten Kaninehendiinndarm in Oo-reicher Tyrodelsg. m it Gystein in Beriihrung 
bringt, dann die Umwandlung des Cysteins in Cystin durch Osydation sich vollziehen 
laBt, wird das D arm stiick gegen Gystein sensibilisiert, indem eine folgende Zugabe von 
Gystein ein starkes, steiles Ansteigen des Tonus bewirkt, auf das ein Abfallen unter 
die Norm folgt. Man hatte  Term utet, daB diese Rk. zustande lcommt durch Storung 
des Gleichgewichtes zwischen der Sulfhydrylgruppe u. der Sulfidgruppe. — Wenn man 
virginalen Meerschweinchenuterus oder Kaninchenj ejunum in der passenden Tyrodelsg. 
bei pn =  7,2—7,4 hii.lt u. den 0 2-Strom durch eine 0,4%ig. NaHC03-Lsg. perlen laBt, 
dam it er sich m it etwas CO„ beladt, u. dann den EinfluB von ganz reinem Gystein u. 
Glutathion vergleichsweise m it Verss. in reinem N  verfolgt, so zeigt sich, daB Glutathion 
in  0 2 anders ais in  N wirkt. In  aerobem Zustand hórt die Umwandlung von SH zu
S—S auf. Vff. vermuten, daB auf ahnliche Weise HCN, H»S u. Cystein wirken. Die 
fiir die Kontraktion erforderliche Energie hangt nicht von mol. 0 2 ab, sondern yon den 
atomaren Verschiebungen. (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927]. 15— 27. U. S. Publ. 
Health Service. Hyg. Lab.) F. Mu l l e r .

Roli Hansen, Untersuchungen uber die Beeinflussung der Muskelleitungsgeschwindig- 
keit durch den osmotischen Druck der umgebenden Losung. W ahrend nach BROEMSER 
(C. 1921. I. 262) die Leitungsgeschwindigkeit der Erregung des Nerven in gesetz- 
maBiger Beziehung zum osmot. Druck der umgebenden Lsg. steht, ergab sieh fur die 
Leitungsgeschwindigkeit der Erregung im Musculus retractor penis der Schildkróte 
eine Herabsetzung bei 2/i u. ł/8 Ringer, eine Erhóhung in  der Mehrzahl der Falle bei 
1/l  Ringer. (Ztschr. Biol. 87 [1927], 72—76. Freiburg i. Br., Physiol. Inst. Univ.) L o h .

Arthur Isaac Kendall, Die ErscMaffung der Histaminkontrakti<men des glatten 
Muskels durch bestimmte Aldehyde. Studien iiber bakteriellen Stoffwechsel. LX X X III. 
Formaldehyd, Aeetaldehyd u. einige andere Aldehyde erschlaffen die Histamin- 
kontraktion des Meerschweinchendarms oder Uterus. Die S truktur des ganzen Molekiils 
ist dafiir nicht ohne Bedeutung. Ggw, von O an dem der —CHO-Gruppe benach- 
barten C-Atom hindert oder beseitigt die Wrkg. — Die Entgiftung vollzieht sich nicht 
rein chem. in  vitro, sondern am Muskel. — Man kann auf diese Weise in Gewebs- 
estrakten, Blut, Harn, Hormonen, Peptonen u. a. m. freies Histamin oder ihm ahn- 
liehe Stoffe nachweisen. (Journ. of Infectious Diseases 40 [1927]. 689—97. Sep. 
St. Louis, W a s h in g t o n  Univ. Dept. of Publ. Health and Bact.) F. Mu l l e r .

Giuseppe Sunzeri, Uber die Entstehung des Harnstoffs im  Organismus. I. bis 
VI. Mitt. I . Die Bildung des Harnstoffs bei der Durchblutung der Leber und wahrend 
der Autolyse. Die Leberzellen zeigen eine deutliche Tendenz zur Neubldg. von Harn- 
stoff, auch wenn die Durchblutungsfl. keine geeigneten Stoffe zur Hamstoffbldg. 
enthalt. Diese Eigentumlichkeit des Lebergewebes wird auch durch die hiiufige
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Harnstoffneubldg. im Leberbrei bei asept. Autolyse bestatigt. Das Blut eines wahrend 
der Verdauung getoteten Tieres zeigt eine die Harnstoffneubldg. erlióhende Wrkg. 
(Annali di Clinica Medica e di Medicina sperimentale 16. Nr. 3. 17 Seiten Sep.)

I I . Die Erzeugung von Hamstoff in den Muskeln. Der Hundemuskel, m it Blut 
kiinstlieh durchspiilt, ist zur Neubldg. von Harnstoff fahig, was sich bcsonders klar 
zeigt, wenn das Tier friihzeitig wahrend der Verdauung getotet wird. Die Einfiihrung 
yon HC1 in den Magen begiinstigt die Harnstoffneubldg. nicht. (Annali di Clinica 
Mcdica e di Medicina sperimentale 16. Nr. 4. 18 Seiten Sep.

III . Einfluft des Fastens auf die Entstehung des Harnstoffs in  den Muskeln bei kiinst- 
licher Durchblutung. Bei der kiinstlichen Durchblutung des hungernden Muskels tr i t t  
keine Neubldg. von Hamstoff ein. (Annali di Clinica Medica e di Medicina sperimentale 
16. Nr. 4. 8 Seiten Sep.)

IV. Begiinstigt die Muskelkontraklion die Bildung von H am stoff! Wahrend der 
Kontraktion des Muskels t r i t t  keine Anderung in der Bldg. yon Harnstoff seitens des 
Muskels ein. (Annali di Clinica e di Medicina sperimentale 16. Nr. 4. 9 Seiten Sep.)

V. Verhalten des Harnstoffs des Blutes und der Muskeln in  der antiseptischen Auto- 
łyse. Bei k u r z e r  Autolyse zeigt sich sowohl von seiten des Blutes, ais auch der 
Muskeln eine geringe Neubldg. von Harnstoff, die aber nicht so deutlich ist, wie bei 
kiinstlicher Durchblutung. Eine konstantę Neubldg. tr i t t  ein nach 80 st. Autolyse 
der Muskeln eines wahrend der Verdauung getoteten Tieres. Die Autolysenverss. 
von langerer Dauer ergaben eine starkere Harnstoffneubldg. ais die Durchblutungs- 
yerss., weil in letzterem Fali die Neubldg. abhangt vom spezif. Stoffwechsel der iiber- 
lebenden Muskelfaser, die je nach Umstanden aus dem zirkulierenden Blut die zur 
Harnstoffbldg. geeigneten Stoffe herausnimmt. (Annali di Clinica Medica e di Medicina 
sperimentale 17. Nr. 1. 7 Seiten Sep.)

VI. Verhalten des HamstoffgeJialles einiger Organe in der Autolyse. Milz u. Darm-
schleimhaut, m it Fluorsalzen autolysiert, zeigen im allgemeinen Verschiedenheiten 
in  ihrem Harnstoffgeh., aber diese Verschiedenheiten bewegcn sich nicht auf einer genau 
zu prazisierenden Linie, sie sind abhangig yom Kórperzustand des Versuchstieres, 
ob es im Hungerzustand oder wahrend der Verdauung getotet wurde. Nur die Darm- 
schleimhaut des Hundes wahrend der Verdauung zeigte eine konstantę Harnstoff- 
yermehrung. (Annali di Clinica Mediea e di Medicina sperimentale 17. Nr. 1. 11 Seiten 
Sep.) Ott .

Ichiro Maruyama, t)ber die Verluillnisse des Leberglykogens bei rerschiedenen 
Tieren in  embryonalen und neugeborenen Stadien. II. M itt. Das Leberglykogen in  
neugeborenen Stadien. Bei neugeborenen Saugetieren ist das Leberglykogen gering
u. bisweilen direkt nach der Geburt ganz yerschwunden. Es bestehen groBe indiyiduelle 
Schwankungen u. auch Verschiedenheiten, ja  nach der Tierspezies. Hunger ist nicht 
die Ursache des Glykogensehwunds. Infusion m it Traubenzucker direkt nach der 
Geburt is t ohne Wrkg. (Okayama-Igakkai-Zasshi. 39 [1927]. 1133—72. Sep. Oka- 
yama, Frauenklinik.) F . Mu l l e r .

Maurice Renaud, Ober die abfiihrende Wirkung des Milchserums. Der Mechanis- 
mus davon. Das Prinzip der hepato-duodenalen Entleerungen. Der GallenfluB, der durch 
Milchserum hervorgerufen wird, yollzieht sich ca. x/2 Stde., aber man kann ihn auf 
gleiche Weise wiederholt heryorrufen. Dureh regelmaBige Gaben yon Milchserum 
konnte man so einen dauernden GallenfluB bewirken, der unter Umstanden zu schweren 
Schadigungen fuhren kann. Andererseits h a t man es so in der Hand, auf einfache Weise 
sehr starkę Lasationen heryorzurufen. Der Mechanismus der Diarrhoe ist aber hier 
ein ganz anderer wie bei solchen, die durch Salze heryorgerufen werden. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 98. 1213—1214.) R e w a l d .

Fritz Lieben und Peter Kronfeld, Ober die Wirkung der Belichtung au f die EiweifL- 
kórper der Augenlinse. (Vgl. C. 1927. I. 1004. 1952.) Bei Bestrahlung von Augenlinsen 
yon Schwein u. Mensch t r i t t  bei intakter Linse u. bei Lsg. der Linsen keine Abnahme 
des Tryptophangeh. auf, dies tr i t t  nur dann auf, wenn die in NaOH gel. Linsen einen 
EiweiBgeh. der Lsg. yon 0,5% u. darunter ausmachen. Die Erhohung des EiweiBgehaltes 
yerhindert also die Zerstorung der aromat. Aminosiiuren durch Belichtung. (Biochem. 
Ztschr. 197. 136—40. Wien, Physiol. Inst. u. I. Augenklinik d. Univ.) Me i e r .

G. D. Lieber, Physikalisch-cJiemische Wirkung der Rontgenstrahlen im  Organis- 
mus. IV. Man kann kontinuierliehe Veriinderungen im K- u. Ca-Geh. der H aut mkr. 
nach der Róntgenbestrahlung in der Zeit vor dem Haarausfall u. vor AbstoBung der 
Oberhaut beobachtcn. — Schon bei einer einmaligen Róntgenbestrahlung zeigte die
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R attenhaut Anderungen in der K- u. Ca-Verteilung, die dem Haarausfall u. der Zell- 
abstoBung vorausging. — Die mikroohem. Methode erwies sich also ais brauchbar 
zur Feststellung biolog. Veranderungen. (Strahlentherapie 29. 139—51. Sep.
Innsbruck.) F . Mu l l e r .

Egas Moniz, Antonio Martins und Almeida Lima, Injekłion einer Natriumjodid- 
losung in  die dufiere Carotis. Wirkung auf die Schleimabscmderung. Die Wrkg. auf die 
Schleimabsonderung hangt yon dem D urchtritt des N a J  durch die Zungenarterie ab. 
(Compt. rend. Soc. Biologie £8. 1006—08.) R e w a l d .

Egas Moniz, Antonio Martins und Eduardo Coelho, Reflexzonen der Halsschlag- 
adem beim Menschen, die durch Injektionen von Jodnatrium in die Carotis erregt werden 
kónnen. Man kann durch Injektionen yon N aJ  in die Carotis die gleichen Phanomene 
hervorbringen, welche man auch durch mechan. Mittel, Druck etc. erreichen kann. 
Die Intensitat geht parallel der yerabreichten Menge Sak. Die Refleszone der auBeren 
Carotis scheint beim Menschen keine gróBere Rolle zu spielen. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 1008—09. Lissabon, Neurolog. Klinik.) R e w a l d .

E. C. Hodgson, Ram Taran Sen und C. Das. Studien iiber die Wirkung von 
Antimonsalzen. II. Die Wirkung von Aminostiburea auf Falle von Kala-Azar. (i. vgl.
C. 1928. I. 1547.) Es wurde die Wrkg. von Aminostiburea, einer organ. Antimon- 
yerb. der U n i o n  D r u g  Co.  o f  C a l c u t t a ,  bei 18 Fallen von Kala-Azar gepruft. 
Der Verlauf der Behandlung wurde durch Milzpunktion u. durch die Formol-Gelrk. 
liberpruft. Die Arznei wurde intravenós yerabreicht. Die Anfangsdose betrug 0,05 g, 
die im Laufe der Behandlung zu 0,2—0,3 g gesteigert wurde. Die 18 Falle, die be- 
handelt waren, hatten durchschnittlich schon 1 Jah r Kala-Azar. Alle 18 Falle wurden 
durch diese Behandlung geheilt, nur in wenigen Fallen wurden geringe tox. Symptome 
beobachtet, die aber nicht ernsthafter N atur waren. Die minimale Dose, die zur Heilung 
geniigte, betrug in 1 Falle 1,5 g, die maximale Dose 6 g, wahrend die Durchschnitts- 
dose 2,99 g betrug. (Indian Journ. med. Res. 16. 31—33. Camb.) Ma h n .

Seibun Mayeda, Die Wirkungsstarke der Alkaloide und ihr Hydrolysengrad in  
gepufferten Losungen ais Funklion der Wasserstoffionenkonzentration des Mediums. 
F iir den Bydrolysengrad yb eines Salzes aus einer starken Saure u. einer schwachen 
Base m it der Dissoziationskonstanten K b gilt die Gleichung (I):y6 =  K J ( K W -f- K b [H']). 
Die yj,-pH-Kurve hat danach fiir ph =  p K w — p K b einen Wendepunkt m it yb — 1/2, 
is t bei kleineren pn gegen die pH-Aehse konvex, bei groBeren konkay u. geht nach beiden 
Seiten asymptot. in die Richtung der pn-Achsc iiber; prakt. merkliche Abhangigkeit 
des Hydrolysengrades von pH nur im Bereich ph =  p K w — p K b i  1,5. Bei schwachen 
mehrsaurigen Basen yerlauft die Hydrotysenl^urye fast genau wie bei einsaurigen. An- 
wrendung von (I) auf die Verss. des Vfs. an Chinaalkaloiden (Arch. f. Schiffs- u. 
Tropenhygiene 32. Beiheft 2 [1928].) ergibt, daB die pa-Abhangigkeit ihrer biolog. 
Wrkg. nur auf die durch hydrolyt. Dissoziation frei gewordene Alkaloidbase zuruck- 
zufiihren, der Triiger der biolog. Wrkg. nur die freie Chininbase ist u. daB der Wirkungs- 
meehanismus physikal.-chem. betrachtet einen Adsorptionsyorgang darstellt. (Biochem. 
Ztschr. 197. 410—17. Hamburg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrankheiten.) K r u g e r .

Vittorio Susanna, Experimentaluntersuchungen iiber synergetisiertes Morphin. 
(Vgl. C. 1928. II. 267.) Wahrend die Wrkg. des Morphins auf das isolierte Saugetierherz, 
auf das Froschherz u. den Blutdruck durch die synerget. Substanz des Paramorphins 
weder yerstarkt, noch geschwacht ^-ird, t r i t t  eine Verstarkung der Wrkg. auf Narkose
u. Respiration ein. Paramorpliin ist fiir sich auch in  hohen Dosen nicht imstande, 
eine Narkose herbeizufiikren, es yerstarkt aber die narkot. Wrkg. des Morphins be- 
trachtlich. W ahrend beim Hund u. Kaninchen eine Gewohnung an Morphin eintritt, 
so daB zur Erzielung derselben narkot. Wrkg. immer hóhere Dosen angewendet werden 
miissen, tr i t t  bei gleichzeitigem Gebraueh yon Paramorphin keine Gewohnung ein, 
die Dosen miissen nicht yergróBert werden. Die Toxicitat des Morphins wird durch 
Zugabe yon synerget. Substanzen bei Tieren erhóht, wahrend beim Menschen nur 
ein pharmakolog. u. therapeut. Synergismus eintritt. (Arch. Farmaeol. sperim. 45. 
193—99.) . . . . ,°TT-

Pericle Pozzilli, Klinische Beobachtungen iiber den Gebraueh von synergetisiertem 
Morphin und Heroin. Bcnutzt wwden das Paramorphin u. das Paraheroin, die aus 
Morphin erhalten werden, das durch eine Substanz potenziert ist, welehe den opt. 
linksdrehenden Antipoden des Atropins reprasentiert. Die klin. Verss. ergaben die 
groBe Bedeutung dieser synerget. Priiparate bei der Narkose, der Behandlung des 
Morphinismus. Die „Sinergine Marfori“ wirken nicht nur bei allen schmerzhaften
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Erkrankungen, sie sind nicht nur ausgezeiclinete, dem Morphin iiberlegene Antispas- 
modica, sondern sind besonders auoh bei drohendem Lungenódem, bei Herzkrank- 
heiten, Asthma bronchiale, bei allen Formen yon Husten ais wertvolle Heilmittel 
indieiert. (Arch. Farmacol. sperim. 45. 200—208.) Ot t .

Paul Gruns, Lobelin nach Morphin oder Heroin und bei der Narkose. Bei Kaninchen 
is t Lobelin ein Krampfgift, yornehmlich fiir das Atemzentrum, das durch groBe Dosen 
dann gelahmt wird. Es hebt starkę Morphin- oder Herowi-Atemlahmung yóllig auf, 
ist aber bei CHCl3-Narkose nicht zu cmpfehlen, da die Tiere leicht am Lobelin zugrunde 
gehen. Wechsel yon CHCI3 zu A. ist viel sicherer u. ungefalirlicher. — Vf. w arnt daher 
yor Anwendung des Lobelins bei Narkosezufallen. Ais Antagonist bei Morphin- oder 
Heroinvergiftung ist es sehr brauchbar, ebenso bei Asphyxie Neugeborener. (Arch. 
internationales dc Pharmacodynamie et de Thśrapie 32 [1926]. 173—206. Sep. Loewen, 
Lab. de Pharmakodyn.) F . Mu l l e r .

Erwin E. Nelson, Untersuchungen iiber Chinin und Chinidin. II . Ihre Wirkung 
a u f die Blutgefafle. (I. vgl. C. 1927. I I . 2207.) Chinin u. Chinidin bewirken am narkoti- 
sierten Hunde Blutdrucksenkung, die auf eine Dilatation der peripheren GefaBe, be
sonders die der Muskeln, zuruckzufuhren ist. Eine depressiye Wrkg. auf das Herz 
ist nicht die Ursache. (Arch. internationales de Pharmacodynamie et de Thórapie 33 
[1927]. 186—96. Sep. AnnArbor, Univ. of Michig. Med. School.) Me i e r .

Erwin E. Nelson. Untersuchungen uber Chinin und Chinidin. I II . Der Antagomis- 
mus von Chinin und Chinidin gegeniiber der Kreislaufwirkung des Epinephrins. (II. ygl. 
TOrst. Ref.) Die blutdrucksteigernde Wrkg. des Adrenalins wird durch yorhergehende 
Injektion von Chinin u. Chinidin aufgehoben, die Wrkg. des Adrenalins auf das Herz 
ist dabei unver;indert. (Arch. internationales de Pharmacodynamie et de Thśrapie 
33 [1927], 197— 203. Sep.) Me i e r .

Erwin E. Nelson, Untersuchungen uber Chinin und Chinidin. IV. Beitrag zur 
vergleichenden Toxizitat. (III. vgl. yorst. Ref.) Von den beiden opt. Isomeren Chinidin 
u. Chinin ist Chinidin, das rechtsdrehende, giftiger ais das linksdrehendc Chinin, sowohl 
fiir R atten, ais fiir Frósche. E in Unterschied in der Toxizitat von Sulfat u. Hydro
chlorid, die sich durch Fluorescenz unterscheiden, ist nicht yorhanden. (Arch. inter
nationales de Pharmacodynamie et de Thórapie 33 [1927]. 204—07. Sep.) Me i e r .

Erwin E. Nelson, Untersuchungen iiber Chinin und Chinidin. V. Besitzen sie 
eine spezifische Wirkung auf die autonomen Nervenendigungen ? (IV. ygl. vorst. 
Ref-) Beim Hunde wird die pressor. Epinephrin\nkg. ganz oder teilweisc auf
gehoben durch Chinin oder Chinidin infolge peripher. yasomotor. Lahmung. Bei 
K atzen findet man auch yasomotor. Umkehr. Das gleiche ergibt sich bei Reizung 
des Splanchnicus, also eine ergotaminaitige Wrkg. Dem entspricht, daB beim 
Kaninchenuterus die Epinephrinwrkg. naeh Chinin u. Chinidin auch umgekehrt 
w irkt. — Chinin u. Chinidin haben also eine elektiye Wrkg. auf die sympath. 
inneryierten BlutgefaBe bei Katzen u. Hunden. Es zeigt sich aber, dafi sie nicht 
auf alle motor, sympath. Fasern gleich wirken, z. B. nicht auf den D ilatator iridis 
oder die Orbitalmuskeln, nicht auf die Speicheldrusen des Hundes oder den Accelerans. 
Auch wird die Blutzuckersteigerung nach Epinephrin nicht durch Chinin aufgehoben. 
Hier haben wir also bemerkenswerte Unterschiede gegeniiber Ergotamin. (Proc. 
of the Soc. for experimental Biology and Medieine 25. 499—501. Sep. Michigan, Univ .7 
Med. School.) F . Mu l l e r .

L. B. Brannon und C. A. Dragstedt, Barbilal bei Nebenschilddrusentetanie. Die 
parathyreoprive Tetanie kann durch Barbital unterdruckt werden, das Lcben der Ver- 
suehstiere wird um eine geringe Zeit verliingert. (Journ. Lab. clin. Med. 13. 732—33. 
Chicago, 111.) Me i e r .

Leslie Ń. Cray und Nathan B. Herman, Die Behandlung w n  100 Asthmafallen 
mit Ephedrin. Vff. haben in 92 yon 100 Asthmafallen von Ephedrin giinstige Erfolge 
gesehen, u. zwar bei echtem Bronchialasthma in Dosen von 25— 50 mg, bei Asthma 
m it sekundarer Bronchitis in Dosen yon 50— 75 mg innerhalb 30 Min. Bei Anwendung 
noch gróBerer Mengen traten  unangenehme Nebenwrkgg. auf in Form yon Zittem , 
Herzklopfen u. Schlaflosigkeit, die aber niemals bedrohlich wurden. Ephedrin soli 
aber kein Ersatzm ittel fiir Adrenalin sein; jede Substanz h a t ihr eigenes Anwendungs- 
gebiet. Adrenalin ist besonders indiziert bei akuten Asthmaanfallen. (Buli. Johns 
Hopkins Hospital 43. 185—89. J o h n s H o p k in s  Uniy.) Co r n e l i .

R. Sazerac und H. Nakamura, Uber den Mechanismus der Schutzwirkung von 
Wismut gegen die Infektion mit Spirochaeta icteróhamorrhagica. Das Na-Salz yon wein-
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saurem Bi schiitzt wahrend 5 Monaten Meerschweinchen vor Infektion m it der Spiro- 
ehaeta icterohamorrhagica, wenn man beides zusammen einspritzt. Wenn man aber 
spater ais 45 Tagc nach Bi-Injektion das Virus injizicrt, ha t der Schutz aufgehórt. — 
Die Schutzwrkg. seheint in  einer Kombination von wirldiehem Bi-EinfluŚ auf die 
Spirochiite m it Vaccination zu bestehen. (Compt. rend. Aead. Sciences 187. 181—82. 
Paris.) F. Mu l l e e .

J. Schockaert, Therapeutische Wirkung des Antimons bei Spirochaeta Duttoni. 
Mit Spirochaeta Duttoni infizierte Mause werden durch Brechweinstein noch nieht einmal 
bei Verwendung der halben tódlichen Dosis geheilt. Stibenyl (H e y d e n ) w irkt auch 
kaum, dagegen war sein chlorhaltiges Deriv. Stibosan (H. 471), das Cl in Metastellung 
enthalt, beinahe ebenso wirksam wie Neosalvarsan. Der 4. Teil der tódlichen Dosis 
fiihrt in 10 Tagen zum Verschwinden der Spirochaten aus dem Blut. Etwas iiber die 
Halfte der tódlichen Dosis bewirkt vollstandige Sterilisation. — Die gleiche Steigerung 
der heilenden K raft wurde gegeniiber Spirillum minus festgestellt. Man sollte das 
Mittel bei menschlichem Riickfallfieber yersuchen. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 
654—56. Loewen, Bact. Lab.) F . Mu l l e r .

R. Winderlich, Eine Vergiftung durch Queclcsilberdampf vor 150 Jaliren. A c h a r d  
wies bereits 1778 darauf hin, daB Hg auch bei gewóhnlicher Temp. yerdampft u. die 
Diimpfe gesundheitsschadlich wirken. (Chem.-Ztg. 52. 629. Oldenburg.) SuVERN.

j. M. Watt und Marie G. Brandwyk, Vergiftung mit Jatropha Curcas, L . (Physic 
nut tree oder purging nut tree). Vergiftung von Kindern durch GenuB der Euphorbiacee 
Ja tropha Curcas L. Alle Teile der Pflanze, die von den Eingeborenen ais Abfiihr- 
m ittel benutzt wird, enthalten eine reizende Substanz vom Typ der Crotonsaure u. 
einen tox. EiweiBkórper. (Journ. of the medical Association of S. A. 1927. 4 Seiten 
Sep. Johannesburg, Univ. of the W itwaterstrand, Pharmakol. Labor.) MEIEE.

Kurt Pohlisch, Uber psychische Reaktionsformen bei Arzneimittclvergiftungeii. Berlin:
S. Karger 1928. (S. 200—3G7.) gr. 8°. II. 12.—. Aus: Monatsschrift f. Psychiatrie u.
Neurologie. Bd. 69, 1928.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hermann Gelder, Biicher- und Schriftenkunde zur Geschichte der Pharmazie. 

Literaturzusammenstellung. (Pharmaz. Ztg. 73. 531—32. 724—25.) L. J o s e p h y .
Kurth Mothes, Uber die Bedeutung drogenkundliclier Arbeiten fiir die pflanzen- 

physiologische Forschung. (Apoth.-Ztg. 42. 834—35. Halle, Botan. In stitu t d. 
Universitat.) PFLUCKE.

Ludwig Kroeber, Studienergebnisse einer Reihe von Fluideztrakten aus heimischen 
Arzneipflanzen. (Vgl. C. 1928. II. 914.) Eztractum Euphrasiae officinalis fluidum  
(Augentrostfluidextrakt). Angabe der Konstanten, Beschaffenheit u. Rkk. des Ex- 
traktes, sowie Bemerkungen uber York., Aussehen u. besondere Merkmale der Pflanze 
Euphrasia officinalis. An Hand der Literatur Ubersicht iiber die Verwendung u. 
den Geh. an chem. Stoffen der Pflanze u. des Extraktes. — Eztractum florum Spiraeae 
idmariae fluidum  (Spierbliitenfluidextrakt). Konstanten, Beschaffenheit u. Rkk. 
des Extraktes. Vork., Verbrcitung u. Aussehen der Pflanze Spiraea ulmaria u. ihre 
vielseitige Verwendung in der Volksheilkunde. Die Bliiten enthalten Methylsalieylat 
u. freie Salicylsaure. Das Ol der Wurzeln enthalt Methylsalieylat, das Ol des Krautes 
Salicylaldehyd. Neben dem bekannten Glykosid Gaultlierin erwahnt Vf. das Spiraein; 
ersteres liefert unter Einw. von Gaultherase Methylsalieylat, letzteres Salicylaldehyd. 
Das Spiraein wurde bisher nur in  amorphem Zustand erhalten. (Pharmaz. Zentral- 
halle 69. 438—39. 565— 67. Miinchen-Schwabing.) L. J o s e p h y .

F. Hoffmann-La Roehe & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellwig eines 
Glykosides aus Adonis vernalis L ., dad. gek., daB man wss. oder alkoh. Drogenausziige, 
gegebenenfalls nach einer Vorbehandlung m it Pb-Acetat, m it einem Adsorptións- 
mittel, wie Kohle, Fullererde, yersetzt, das Adsorbat trocknet, dieses dann m it einem 
Extraktionsm ittel extrahiert u. den nach Abdampfen des Lósungsm. erhaltenen Ex- 
tra k t einer weiteren Reinigung durch Behandeln m it yerschiedenen Lósungsmm. unter- 
w irft. — Man erhalt so ein ganz besonders reines u. hoehwirksames Prod., wahrend 
das bisher aus Adonis vernalis gewonnene reinste P raparat hóchstens eine Wrkg. 
von 200 000 Froschdosen pro g erzielte. Wesentlich ist, daB das Rohglykosid móglichst
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von Fett- u. Wachsstoffen befreifc wird. Z. B. wird fein geschnittene Herba adonidis 
yernalis m it W. bei 15° yersetzt u. cinige Stdn. yerriihrt. Nach F iltration durch ein 
Koliertuch u. Auspressen des Ruckstandes wird der 'wss. Auszug durch Ausschleudern 
gekliirt, die wss. Lsg. m it Ticrkohle versetzt u. noch 2 Stdn. geriihrt. Nach kurzem 
Stehen hat sich die Kohle abgesetzt, so dafi man das iiberstehende, glykosidfreie W. 
leicht abziehen kann. Die scharf abgenutschte Kohle wird m it etwas W. gewaschen 
u. an der L uft bei 15° getrocknet. Durch mehrtagige Extraktion des trockenen Kohlen- 
adsorbates m it trockenem h. Chlf. wird das Glykosid aus der Kohle ausgezogen. Nach 
dem Abdest. des Chlf. hinterbleibt ein braunes, dickes 01, das m it A. u. W. geschuttelt 
wird, wobei das wirksamc Glykosid in das W., die fettartigen Stoffe in den A. iibergehen. 
Die vom A. abgetrennte wss. Lsg. wird noch 2-mal m it frischem A. ausgeschiittelt 
u. kann durch Verd. m it W. auf die gewiinsclite physiolog. Wrkg. eingestellt werden. 
Eine 1000 F. D. im  ccm enthaltende Lsg. is t fast ganz farblos u. besitzt einen Trocken- 
riickstand yon nur 0,002—0,003 g pro 1 ccm. — Oder man zieht fein geschnittene 
Herba adonidis yernalis m it 40%ig. A. aus, filtriert, dest. den A. ab u. yersetzt die wss. 
Lsg. zur Fallung der Gerbstoffe u. anderer kolloidaler Pflanzenstoffe m it Pb-Acetat. 
Das uberschiissige Pb-Acetat wird durch Zusatz von Na-Phosphat gefallt u. der N d. 
abfiltriert. Dann gibt man zu dem wss. Auszug etwas Tierkohle, riiłirt das Ganze gut 
u. es trah ie rt das getocknete Kohlenadsorbat wie oben m it Chlf. Der Chlf.-Auszug 
wird stark  eingeengt u. in PA. eingetragen. Das herzwirksarne Glykosid fallt ais dickes 
Ol aus, wahrend in den PAe. nur unwirksame Stoffe gehen. Im  Vakuum eingetrocknet 
enthalt das Ol pro g 400 000—500 000 F . D. Behandelt man den Riickstand m it W. 
u. trocknet die wss. Lsg. im Vakuum ein, so erhalt man ein nicht hygroskop., etwas 
braun gefarbtes, in W. 11. Pulyer m it einem Geh. yon 500 000—600 000 F. D. im g, 
das in A. u. Chlf. 1., in A. u. PAe. unl. ist. Die wss. Lsg. entfarbt KM n04. Bei 
langerem Kochen m it W. oder verd. Sauren spaltet das Glykosid Zucker ab. Die m it 
einigen Tropfen FeCl3 versetzte Lsg. in  Eg. gibt beim Unterschichten m it konz. H 2S 04 
eine rote Zone (KELLERs Rk.). Die wss. Lsg. des gereinigten Glykosids findet in Form 
von Injektionen Verwendung. (E. P. 265 941 vom 20/1. 1927, Auszug yeroff. 6/4.
1927. D. Prior. 13/2. 1926. Oe. P. 110 560 vom 8/1. 1927, ausg. 10/9. 1928. D. Prior.
13/2. 1926. Schwz. P. 125 334 vom 13/1. 1927, ausg. 16/4. 1928. D. Prior. 13/2. 
1926.) SCHOTTLANDER.

Franz Ehrenhofer, Neunkirchen, Niederosterreich, Herstellung einer Wundsalbe. 
Liebstockel- u. Arnikawurzeln werden m it einer M. aus Koniferenharz, Lanolin, Talg 
oder einem anderen F e tt zusammengeschmolzen u. einige Min. auf 100° erhitzt 
Hierauf wird der etwas erkalteten M. Honig u. evtl. Campher zugesetzt. Die Salbe 
soli fiir Wunden aller Art, bei Entziindungen, Neuralgie, Rheumatismus usw. Ver- 
wendung finden. (Oe. P. 109 175 vom 12/10. 1926, ausg. 26/3. 1928.) Ga r v e .

Thomas Daniel Kelly, London, Behandlung von Olen, Fetlen, Emulsionen u. dgl. 
Man benutzt /?-Strahlen u. andere radioakt. Lichtstrahlen zur Behandlung der Stoffe. 
Zur Herst. von Nahrungsinitteln oder einer auperlich zu verwendenden Salbe wird ein 
Gemiseh von protein- oder starkehaltigen Prodd. m it den Olen oder F etten  der Einw. 
der bzgl. Strahlen unterworfen. (E. P. 293 255 vom 28/11. 1927, ausg 26/7.
1928.) Sc h u t z .

M. J. Albert Amrhein, Schweiz, Antiseptisches Praparat. Man laCt eine etwa
30%ig. Lsg. von Formaldehyd auf eine etwa 32°/0ig. H 20 2-Lsg. einwirken u. fiigt eine 
geringe Menge von Phenol u. ather. 01, besonders Fichtennadelól, hinzu. Zweck- 
maBig yerdiinnt man das Gemiseh m it dest. W. (F. P. 640 647 vom 7/9. 1927, ausg. 
18/7. 1928.) S c h u t z .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken Act.-Ges., Koln a. Rh., Herstellung von 
Desinfeklionsmilteln. An sich desinfizierend wirkende anorgan. Schwermetallsalze oder 
organ. Verbb. werden mit solchen Mengen von Rhodanyerbb., wie Alkali- oder Erd- 
alkalirliodaniden yersetzt, daB die gebrauchsfertigen Lsgg. mindestens 0,5% Rhodan- 
salz enthalten, wobei gegebenenfalls noch andere fiir die Herst. yon Desinfektions- 
mitteln iibliche Zusatze, wie Saponin, Starkę, Dextrine, Farb- oder Riechstoffe, zu- 
gefiigt werden konnen. — Bei Verwendung yon mit den zur Aktivierung dienenden 
Rhodansalzen Komplexverbb. bildenden desinfizierenden Metallsalzen, wie HgCl2> 
mussen groBere Mengen Rhodansalze zugesetzt werden,ais zur Bldg. derartiger Komples- 
yerbb. erforderlich sińd. — Desinfektionsmittel, die, wie Proiargol oder Albargin, durch 
Rhodansalze bei Ggw. yon Losungsmm., besonders W., unter Bldg. yon Ndd. zers, 
werden, diirfen nicht yerwendet werden. Wohl aber eignet sich AgCN S-(KC NS) 3
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sehr gut zur H erst. von durch Rhodansalze aktivierten Ag-haltigen Desinfektions- 
mitteln. — Es gelingt so, dio dcsinfizierende Wrkg. yon Verbb. des Hg u. Ag, fcrner 
von Alkoholen, wie A., Isopropylalkokol, Phenolen, wie Carbolsaure, 6-Chlor-3-oxy-
1 -methylbenzol, Guajacol, 8-Oxychinolin, Aldekyden, wie CH20 , Furfurol, von hetero- 
eyel. Verbb., wie l-Phcnyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon, Chinin, sowie von Terpenen, wie 
Terpineol oder Nelkcnól, betrachtlich zu steigern. Dio aktivierendc Wrkg. der Rhodan- 
verbb. diirfto toilweise auf ihrer Fahigkeit, auf EiweiB u. dgl. ąuellend bzw. lósend 
zu wirken, beruhen. Dieso Eigg. treten  besonders bei Ggw. von EiweiBstoffcn, Schleim, 
Eiter, yorteilhaft in Erscheinung. Gunstige Wrkgg. werden im allgemeinen orziolt, 
wenn die Gebrauehslsgg. Konzz. von ca. 1/i0-n. Rhodanalkali aufweisen. Eine der- 
artige Rhodankonz. hebt nicht nur die koagulierende Wrkg. selbst staTk koagulierender 
Desinfektionsmittel auf EiweiB auf, sondern bewirkt daruber hinaus trotz Ggw. der 
koagulierend wirkenden Stoffe eine die ąuellendo Wrkg. von W. ubertreffende Quellungs- 
steigerung. Zur H erst. der Desinfektionsmittel setzt man den ais Ausgangsstoff dienenden 
desinfizieronden anorgan. oder organ. Verbb. die zur Aktiyierung erforderlichen Mengen 
von NH4-, Alkali-, Erdalkali- oder Mg-Rhodanid zu, die durch Verss. an Milch er- 
m ittelt werden kónnen. Die Komponenten kónnen gleichzeitig oder aufeinander- 
folgend in Lósungsmm., besonders W., eingetragen werden, oder man fiihrt die festen 
Mischungen in Lsgg., Suspensionen, Salben-, Pasten-, Stabehenform iiber. Auch kann 
man die eine Komponento zuniichst m it einer Salbengrundlage verreiben u. dann die 
andere zugeben. SchlieBlich lassen sich auch Mischungen yerschiedener Desinfektions
m ittel durch die Rhodanverbb. aktivieren. Folgende Beispielo sind angegeben: Fein 
gepulvertes K3Ag(GNS)t wird bei 15° unter Riihren in 2°/0ig. wss. KGNS-Lsg. ein
getragen. — 1 Teil Hg(CNS)„ u. 124 Teilc KCNS werden m it 125 Teilen W. verriihrt 
u. nach eingetretener Bldg. des Komplezsalzes m it W. auf 1/,s 1 aufgefiillt. Zum Gebraueh 
wird die Lsg. im Verhaltnis 1: 20 verd. — 6-Chlor-3-oxy-l-methylbenzol-Na in W. gel. 
wird m it 10°/oig. K C N S-Lsg. versetzt u. m it W. aufgefiillt. Verwendung in Verd. 
1: 20. — l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon wird in wenig W. gel. u. m it 50°/oig- KSCN- 
Lsg. yermischt. — Man fallt eine h. wss. Lsg. von 8-Oxycliinolinsulfat m it Ba(CNS)2, 
filtriert das ausgeschiedene BaSO,, ab, yersetzt m it 50°/o’c- KCNS-hsg. u. verd. m it 
W. — Die bei der teohn. Oxydation yon CHzOFI entstehenden 6 'i/20-haltigen Dampfe 
werden in eine wss. 50°/oig- KCNS-Lsg. bis zur gewiinschten CH^O-Konz. eingeleitct. 
(O e.P . 110 555 vom 8/ 6. 1925, ausg. 10/9. 1928. D. Priorr. 27/6. 1924 u. 29/1. 1925. 
Schwz. P. 118 844 vom 6/ 6. 1925, ausg. 10/9. 1928. D. Priorr. 27/6. 1924 u. 29/1.
1925.) SCHOTTLANDER.

Rhenania Verein Chemischer Fabriken Akt.-Ges., Aachen, iibert. yon: 
Otto Gerngross, Berlin-Grunewald, und Kurt Riilke, Charlottenburg, Herstełlung 
von Desinfeklionsmitteln. Zu dem vorst. Ref. nach O e.P. 110555 u. Schwz. P. 118844 
ist folgendes Beispiel nachzutragen: Krystallin. FeCla wird m it Ca(CNS)2 gemischt. 
Zum Gebraueh ste llt man eine 3°/0ig. wss. Lsg. her. — Dio nur ganz schwach reizend 
wirkenden Prodd. eignen sich ganz besonders zur Schleimhautdesinfeklion. (A. P. 
1 6 0 6  359 vom 2/1. 1925, ausg. 9/11. 1926. D. Prior. 28/1. 1924.) Sc h o t t l .

G. Analyse. Laboratorium.
Walther MeiBner, Das neue Kaltelaboratorium der Physikalisch-Techn ischen 

Reiclisanstalt in  Berlin. (Physikal. Ztschr. 29. 610— 23. — C. 1928. II. 1127.) L e sz .
Rudolf Ehrenberg, Radiomelrische Mikroanalyse. V. (IV. ygl. C. 1927. II. 137.) 

Vf. berichtet zunachst iiber einige allgemeine Verbesserungen der Methodik: 1. Ein 
schnelles u. ąuantitatiyes Ausfallen auch kleinster Substanzmengen wird durch Zusatz 
des Rk.-Prod. in Substanz yor der Fallung erreicht. 2. Verwendung eines empfindlichen 
u. konstanteren Elektrometers (Einfadenelektrometer nach P oh l). 3. In  yielen Fallen 
ist es zweckmaBig, ais letzte Fallung des eigentlichen Analysenganges eine Pb-Fallung 
anzusetzen u. die radiometr. Best. ais Pb-Analyse im aliąuoten Teil des Rk.-Volumens 
anzuschlieBen. Dazu wird diesem ein Vol. einer Th-haltigen, definierten (Viooo‘n-) 
Pb(N 03)2-Lsg. u. liach Durchmischung das gleiche Vol. einer aąuiyalenten Pb-fallenden 
Lsg. (am besten Viooo-n - K 2Cr04-Lsg. m it etwas JSTaCl) zugefugt. Da sich das radio- 
akt. Isotop im Verhaltnis des Pb auf Nd. u. Lsg. yerteilt, ist die restierende Strahlung 
der Lsg. dem Pb-Geh. der Analysenlsg. proportional. Dabei liefern die Aktivitatswerte 
der Eichungen u. der eigentlichen Analysen unm ittelbar eine Kurye oder Tabelle zur 
Erm ittlung der Analysensubstanz.— Zur A7-Best. wird z. B. das im Quarzapp. destillierte
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N H3 in einem Kólbchen m it 5 cem Viooo'n - (nicht akt.) Pb(N 03)2-Lsg. aufgefangen, 
auf 10 ccm aufgefiillt, Pb(OH )2 abzentnfugiert, zu 1 ccm Lsg. 0,5 ccm Th-haltige 
Vioo<rn - Pb(N 03)2-Lsg. u. 0,5 ccm 7]ooo-n - K 2Cr04-Lsg. zugesetzt, zentrifugiert u. in 
1 ccm die A ktivitat bestimmt; Eichen m it Vicoo_n- NH4C1-Lsgg. — In  gleicher Weise 
wird auch die in der IV. Mitt. bcschriebene Dispersitatsanalyse mittcłs Adsorptions- 
best. der aus dem kolloiden Materiał in K 2C03 hcrgestellten Kohle durchgefiihrt. 2 mg 
Kohle werden m it 2 ccm Viooo'n - (inakt.) Pb(N 03)2-Lsg. gcschuttelt, abzentrifugiert 
u. zu je 1 ccm Lsg. 0,5 ccm ak tm erte  Pb(N 03)2- u. K 2Cr04-Lsg. zugesetzt. .Verss. 
an 10°/oig. Gelatinelsgg. ergaben wieder eine Abhangigkeit von der A rt der therm. Vor- 
behandlung der Gelatine. — Weitere Anwendungen der radiometr. Mikroanalyse: Fe- 
B est.: Wie bei Ca durch Mitfallung der akt. Substanz m it dem fallenden Fe. Zu 10 ccm 
einer ca. VlO -m. KoCrO.j-Lsg. 1 Tropfen Eg. zusetzen, das Th-beladene Pt-Blech ein- 
legen, m it der so aktivierten Lsg. Fe aus neutraler Lsg. m it einem Fe-Geh. um 5 mg/1000 
fallen. — iśT-Best.: Von Kaliumliobaltinitritnd. aus durch radiometr. /0 /? i0 4-Titration, 
indem das niclit yerbrauchte KM n04 durch einen BberschuB von C20 4"  red. u. das 
nicht yerbrauehte C20 4"  durch Pb oder Ca (konz. infizierte CaCl2-Lsg.) gefiillt wird.
— Radiometr. Formoltitration nach SORENSEN: Die zu untersuchende Lsg., die neutral 
reagieren muB u. ais solche Pb in einer Konz. von Viooo'n - nicht fallen darf, m it neutrali- 
sierter Formollsg. auf ein bestimmtes Vol. bringen, zu aliąuotcn Teilen gleiche Voll. 
ł/100o-n. NaOH u. (inakt.) Pb(N 03)2-Lsg., sowie Pb(OH )2 zufiigen, zentrifugieren u. 
den Pb-Geh. der Lsg. m it Cr04"  radiometr, bestimmen; Eichen z. B. m it Vioo'n - Glyko- 
kollsg. Die VAN SLYKEsche Methode lieB sich bisher nicht radiometr, durchfuhren.
— C-Best. auf na.ssem Wege: Oxydation der Substanz durch 2 ccm einer Lsg. m it 4%
KM n04, 10% K 2S 04 u .  3%  H 2S04 (Lu s t ig ), die C02 in 2 ccm V200-n. Ba(OH)2-Lsg. 
m it Zusatz yon BaC03 auffangen, in  ein 10 cem Kólbchen uberspiilen u. a) nach Auf- 
fullen je 1 ccm m it 1 ccm akt. Viooo‘n- Pb(N 03)2-Lsg. +  Pb(OH )2 yersetzen, zentri
fugieren u. in  1 ccm die A ktiyitat bestimmen oder b) nach Zusatz von Pb(OH )2 u. 
1 cem inakt. 1/100-n. Pb(N 03)2-Lsg. auffiillcn u. den restierenden Pb-Geh. mittels Cr04"  
bestimmen. Bei einem 3. Verf. wird in 2 ccm 1/200-n, NaOH aufgefangen, im Kólbchen 
m it BaCl2 gefallt u. nach Auffullung die OH'-Konz. wie bei a) bestimmt. (Biochem. 
Ztschr. 197. 467—75. Góttingen, Physiolog. Inst.) K r u g e r .

Hantaro Nagaoka, Quarzstabe oder -kugeln ais Kondensoren in  der Spektro
skopie. Zur Konzentrierung der auf den Spalt eines Spektroskops auffallenden Licht- 
strahlen ha t der Vf. m it Vorteil die 5—10 cm langen kreiszylindr. Quarzstabe benutzt, 
dereń eine Endflache eben, dereń andere eine Kugelkalotte ist. Die ebene Flachę des 
horizontal gehaltenen Stabes wird móglichst nahe an die Lichtquelle, z. B. an die 
Funken einer Funkenstrecke gebracht, was wegen des groBen Isolierungsyermógens 
yom Quarz ohne Gefahr geschchen kann, der M ittelpunkt der Kalotte wird an den 
Spalt des Spektroskops gehalten. Auch Quarzkugeln yon 1—2,5 cm Durchmesser 
sind fiir denselben Zweck brauchbar. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 
Suppl. 8 . Nr. 1. 1—3.) B o t t g e r .

Wm. T. Anderson jr. und Lester F. Bird, Die Messung ultravioletter Quanten 
durch Fluorescenzphotometrie. Zur Best. der Zahl der Quanten yon monochromat. 
ultrayiolettem Licht lassen Vff. dieses auf Uranglas, Fluorescein oder Asculin wirken 
u. bestimmen die Intensitat der angeregten Flurescenz, z. B. m it dem friiher (C. 1928. 
I. 2631) beschriebenen Photometer. Die photometr. Messungen stimmen m it Vergleichs- 
messungen m it Thermosaule gut uberein. (Physical Rev. [2] 32. 293—97.) R. K. Mu.

Paul Bruere, Bestandige colorimetrische Skaleń mit einfachen und gemischten 
Indicatoren. Durch eine Mischung von alkoh. Lsgg. yon Methylrot u. Bromthymol 
erhalt man einen Indicator m it einem Bereich yon pn 4,6—7,4 u. einem von rot- 
orange uber gelb nach grunblau gehenden Umschlag. Die durch Zugabe des Indicators 
zu einer zu untersuchenden Lsg. entstehende Fiirbung wird m it der Farbung von 
Standardlsgg. yerglichen. Diese sind Gemische yon Kupfersulfat -u. Kaliumbichromat- 
lsgg. in yerschiedenen Mengenyerhaltnissen, dereń Farbtiefe einer bestimmten pa 
des benutzten Indicators entspricht. (BuU. Soc. Chim. biol. 10. 291—93.) W a d e h n .

B estand teile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
lu liu  Voicu, Bemerkungen iiber die von V. V. Ciurea berichtete Anderung der 

Methode von Deniges zur Bestimmung sehr kleiner Mengen Phosphor. Das von C iu r e a  
zur Oxydation des P-Molybdśinblaus angewandte Chlorwasser (vgl. C. 1928. I. 2114) 
ergab nach Verss. des Vf. keine befriedigenden Resultate. Bei Zusatz einer weit
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gróBeren Menge ais zur Oxydation nótig ist, zeigte sieli zwar ein entfarbender EinfluB 
auf das in kolloidaler Lsg. befindliche Molybdanblau, jedoeli tra t weder bei schwaehem 
(l/22o-n -) noch. bei konz. (% 0-n.) Chlorwasser yóllige Farblosigkeit ein. E in Teil des 
Cl wird ferner frei im Laufe der Best. u. zwar in  yariierender Menge, so daB keine 
einheitlichen Resultate erzielt werden kónnen, um so weniger, ais auch keine yóllige 
Farblosigkeit eintritt. Bei den Yerss. yon Ciu r e a  fehlen Angabe der Konz. des 
Chlorwassers u. prazise Angabe der Unters.-Vorschriften. (Bulet. Soc. Chim. Romania
10. 50—54. Bukarest, Uniy.) L. J o s e p h y .

Edvard Poulsson und Herman Lovenskiold, Die quantiiative Bestimmung von 
Vitamin D. Beschreibung einer quantitativen Methode zur Vitamin-D-Best. (Bio
chemical Journ. 22. 135—41. Oslo, Pharmakol. Inst., Uniy.) H ir s c ii -K a u f f m a n n .

M. Javillier und D. Djelatides, t/ber eine volumelrische Mikrobestimmung des Phos- 
/phors und ihre Anwendung bei der biochemischen Analyse. (Vgl. C. 1928. II . 1784.) Die 
Methode beruht auf der Red. der im Ammoniumpho3phormolybdat ausgefallten MoOa 
m it Al zu Mo30 5 u . dessen Titr. m it Permanganat. Mit Zn werden keine gleichmiiBigen 
Resultate erhalten. Die Substanz wird m it H 2S04 u. H N 03 zerstórt u. die Mischung 
so lange erwarmt, bis alles H N 03 vertrieben ist. Zum AufschluB werden 3 ccm gesatt. 
(NH)2S 04 u . 5 ccm H 20  gegeben, 15 Min. auf dem sd. H 20-B ad erwarmt u. 5 ccm 5% ig. 
Ammoniummolybdatlsg. hinzugefugt, 10 Min. auf dem H 20-B ad belassen. Der Nd. 
wird m it 50%ig. A. auf dem K lte r gesammelt u. sorgfiiltig m it wenig H 20  gewaschen 
u. in  NH3 gel. Nach Zugabe yon soyiel H 2SO.,, daB die Fl. 8°/0 freie Saure entha.lt, 
wird genau 0,1 g Blatt-Al liinzugegeben u. 1V2 Stdn. am RuckfluB gekocht. Es wird 
noch heiB mit, l^-n . KM n04 titriert. In  einer Probe wird der Red.-W ert des Fe be
stimmt, das sich fast stets ais Verunreinigung des Al findet. 1 ccm KM n04 =
0,03584 mg P. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 342—55.) W a d e h n .

W. Pfannenstiel und The a Kortmann, Die Verwendung gallensaurer Salze 
zum Nachweis pathogener Darmbakterien im  Blute. Vff. schlagen vor, zum Nachweis 
pathogener Darmkeime einschlieBlich Ruhrbaeillen das m it einer kleinen Menge 
Natrium tauroćholic. yersetzte Krankenblut bis zum E in tritt der Hamolyse gut durch- 
zuschiitteln u. die derart behandelten Blutproben in der iiblichen Weise bakteriolog, 
zu yerarbeiten. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1241—43. Munster, Univ.) F r a n k .

Ionesco-Matiu, Ober die Bestimmung reduzierender Zucker mit der Ferri- 
cyankalimethode. Bei der Makrobest. wird die zu untersuchende Lsg. in eine ab- 
gemessene h. alkal. Ferricyankaliumlsg., die m it Pikrinsaure versetzt ist, so lange 
hinzugegeben, bis alles Ferrocyartkalium zur Feri;oyerb. reduziert ist u. der erste 
CberschuB an Zucker m it der Pikrinsaure unter Rotfarbung reagiert. Die in  biolog. 
Fil. vorhandenen reduzierenden Nichtzucker stóren nicht, da zuerst die Zucker in  
Rk. treten. —  Bei der Mikrobest., zu der immerhin 2—4 ccm Blut notwendig sind, 
wird die zu untersuchende Lsg. m it einem tlberschuB an Ferricyankalium gekocht 
u. die entstandene Ferroverb. nach dem Ansauern m it KM n04 titriert. (Buli. Soc. 
Chim. biol. 10. 252—60. Jassy.) W a d e h n .

Heinz Lawaezeck, Ober eine Methode zur Bestimmung der Hexosephosphorsaure 
des Blutes und iiber ihr Vorkommen im  normalen und diabetiscJien Organismus. Angabe 
einer Methode zur direkten Best. der Hesosephosphorsaure im Blute. Durch Fallung 
des Lactacidogen m it Baryt bei alkal. Rk. gelingt es, die Hexosephosphorsaure des 
Blutes ais P 2Oc von dem Blutzucker u. den anderen reduzierenden Stoffen zu trennen 
u. dann ais Hexose durch ihre Red. zu bestimmen. Die m it dieser Methode ermittelten 
Hesosephosphorsaurewerte des Blutes schwanken zwischen 0,63—2,14 mg-%, ais 
Glucose berechnet. Es sind demnach etwa 1% der Glucose des Blutes m it 1—3% 
der organ. 1. Phosphorsiiure des Blutes zu Hesosephosphorsaure yereinigt. Im  Serum 
sind die W erte fur Hezosephosphorsaure bald niedriger, bald hóher, bald gleich denen 
des Gesamtblutes. Die Verss. iiber die Verteilung der Hesosephosphorsaure zwischen 
Blutfl. u. Kórperchen bediirfen noch der Erganzung. Charakterist. IJnterschiede bzgl. 
des Hesosephosphorsaurespiegels finden sich bei der diabet. Stoffwechselstórung nicht. 
Insbcsondere ist kein Zusammenhang zwischen der Menge des Blutzuckers u. der Hexose- 
phosphorsaure yorhanden. (Dtsch. Areh. klin. Med. 159. 223— 34. GieBen, Univ.) F k .

Luigi Cartagenova, Die Bestimmung des Blutzuckers bei Kindern nach der Methode 
von Weiss-lieisi. Vf. empfiehlt die Methode von W e i s s -R e is t  zur Best. des Blut
zuckers bei K indern wegen der geringen benótigten Blutmenge (ca. 0,1 ccm). (Rivista 
di Clinica pediatriea 25 [1927]. Nr. 10. 6 Seiten Sep. Genua, Umy.-Kinderklinik u. 
Kinderabt. d. stadt. Krankenh.) WlLLSTAEDT.
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Ludwig Popper und Siegfried Weiss, Ober eine einfache Nitritreaktion im  Ila m . 
Ais einfaches Nitritreagens im H arn cmpfehlen Vff. die ubliche Benzidin-Eg.-Lsg. 
Die In tensitat der Farbung geht m it der Nitritmenge genau proportional, sie -wird 
jedoch bei gleichbleibender Nitritmenge m it steigender Benzidinkonz. etwas grófier. 
Auch stark  gefarbte Harne geben bei N itritfreiheit m it Benzidin weiCe seidenglanzende 
Ndd., dereń charakterist. Aussehen im nitritfreien H arn es ermóglicht, schon geringe 
Veranderungen einer orangeroten Verfiirbung in N itritharne wahrzunelimen. K ir den 
Harn is t die Benzidinrk. der GRIESSsehen Sulfanilsaurenaphthylaminprobe eben- 
biirtig. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1081—82. Wien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

Ida Gadaskin, Ober die Umwandlung des Benzols im  Organismus und Methoden 
zur Besłimmung desselben. Mittels einer Farbmcthode kónnen noch kleinere ais letale 
Dosen im Blut nachgewiesen werden. Eine j5emzoZvergiftuDg beruht sowohl auf der 
Einw. des Bzl. wie derjenigen seines Oxydationsprod., des Phenols. Bei der Ausbldg. 
der Yergiftung m it Bzl. spielt die A rt der Einfuhr in den Kórper eine Rolle. (Biochem.. 
Ztschr. 198. 149—56. Moskau, Labor. f. wissenschaftl. Unterss. des Arbeitskom- 
missariats.) REWALD.

O. Noureddine, Versuche, die Gifhmrkung von Diphtherie- und Tetanustoxinen 
mit Hilfe einer cólorimetrischen Reaktion zu messen■ Mis h u l o w  u. K r u m w ie d e  
(ygl. C. 1927- n .  1712) geben an, daB bei Zugabe von AuC13 zu Diphtherietoxinlsgg. 
eine griine Farbung auftritt, u. dafi diese Grunfarbung ein, MaB fur die Giftwikg. sei. 
Diese Farbung bat m it den Tosinen nichts zu tun ; ihr Auftreten ist nur von der pn 
abhangig. (Compt: rend. Soc. Biologie 98. 498—99. In stitu t Pasteur, Service de sero- 
therapie.) WADEHN.

Ph. Joyet-Lavergne, Die neueren Arbeiten zur chemischen Bestimmung des Ge- 
schlechts. Besprechung der auf die ManoiloffscIic Rk. zuriickgehende Verss., das Ge- 
schlecht aus der Reduktionsfahigkeit yon Extrakten weiblicher u. mannlicher Pflanzen 
u. Tiere zu bestimmen. Die Reduktionsfahigkeit weiblicher Zellen bzw. dereń E xtrakte 
soli hóher sein ais die mannlicher. (Rev. gen. Sciences pures appl. 39. 168—69.) M ei.

J. C. Schippers und Hendrika Peters, Fluorescein-Natrium ais Uilfsmittel bei 
der Diagnose Meningitis. F iir Kinder 20 mg Fluorescein-Na in  Milch oder Schókolade 
gel. Nach 21/2 Stde. wurde lumbalpunktiert u. das Punktat, welches yollstandig blutfrei 
sein muB, nach Zentrifugieren m it dem Colorimeter untersucht. Konzz. des Farbstoffs 
iiber 0,04-105 gelten ais beweisend fiir Meningitis. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 
72. II . 4514—25. Amsterdam, Em m a Kinderziekenhuis.) Co r n e l i .

Axel Jermstad, Ober die physilcalischen Konstantyn und die Wertbestimmung 
einiger offizineller Campherpra/parate. Angaben iiber D., nD20, an20 yon Ol. campho-
ratum  (10 u. 20%ig. aus natiirlichem u. sjmthet. Camphcr). Da nn des Oliyenóls u.
beider Camphersorten fast ident. sind, ist Wertbest. auf diesem Wege nicht móglich, 
wohl aber Nachweis des Oliyenóls, da andere fette Ole abweichende Werte liefern wurden. 
[a]D20 des Oliyenóls wurde zu +0,11° (100 mm Rohr, 20°) bestimmt. Die Abhangigkeit 
von aD20 fiir Campherlsgg. in  Oliyenól (5; 7,5; 10 usw. bis 25%) wurde bestimmt (fast 
geradlinig) [a]n20 =  ca. +54°. Die Unterscheidung von kunstliehem u. naturlichem 
Campher gelingt sicher. — Auf Grund der nD20-Werte gelingt diese Unterscheidung nicht.
— Zur Best. des Camphergehalts in  Ol. camphoratum hat sich die Methode des D. A. B. 6 
bewahrt, falls eine Porzellanschale m it f l a c h o m  Boden genommcn wurde. Der Geh. 
der m it Japaneampher hergestellten Campheróle wird durch Multiplikation von an20 
(1 dm-Rohr) m it 2,004 gefunden. Die Destillationsmethode yon F o r st e r  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 23. 2981) ist zu umstandlich. Die Best. des Camphers in Spiritus campjioralus 
ist nach P a r t h e il  u. VAN H a a r e n  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 
238. 164 [1900]) gut móglich. Die dort angegebenen Formeln wurden bei Nachpriifung 
bestatigt. Bei synthet. Campher yersagt die Methode, weshalb Vf. den Campher direkt 
isoliert, indem er aus 10 cem Campherspiritus, nach Zusatz yon gesatt. NaCl-Lsg., m it 
A. den Campher ausschuttelt. (Pharmac. Acta Helv. 2 [1927]. 77—80. 130—39. 
Basel; Boli. chim. farmac. 67. 302—03.) H a r m s .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

—, Heifiwasser und Hochdruckdampf im  modernen Fabrikbetrieb. Eine Anlagei 
zur Beheizung m it iiberhitztem W., sowie eine Hochdruckdampfanlage werden be- 
sprochen u. sind im Original abgebildet. (Chem.-Ztg. 52. 697—98.) J u n g .
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Arnold O. Beckman, E in  verbessertes Quarzfadenmanometer. Es wird eine yer- 
besserte erschiitterungsfreie Montierung des HABER-KERSCHBAUM-CoonDGEsehen 
(juarzfadenyibrationsmanometers besehrieben. Ferner wird eine Konstruktion an
gegeben, die den Quarzfaden durch ein elektromagnet. betatigtes Eisenpendel in  Be- 
wegung setzt. Diese Methode gewahrleistet Reproduzierbarkeit einer Anfangsamplitude 
bequemer GroBe u. rasche Diimpfung naeh der Messung. (Journ. opt. Soc. America
16. 276— 78. Pasadena, Gates Chem. Lab. California Inst. of Technology.) Cr e m e r .

R. Nitzschmann, Die. Drucleauswaschung der KoMensaure. Vf. gibt Formeln 
u. Tabellen zur Bereehnung von Druckwasserbedarf u. Arbeitsbedarf fiir die Ent- 
fernung der Kohlensaure aus Gasgemischen durch Druckwasser. (Metallbórse 18. 
1909—10.) L e s z y n s k i .

Bruno Waeser, Die Entscliwefelung von Gasen. Die in der Industrie iiblichcn 
Verff. zur Entschwefelung von Gasen werden besprochen. (Chem.-Ztg. 52. 617—18. 
638—40. 658—59. Berlin.) J u n g .

W. H. Whatmough, London, Dispergieren fesitr Stoffe in  Fliissigkeiten. Man 
zerstóBt die Stoffe m it Hilfe von rotierenden Schlagelementen von rechteckiger Gestalt 
in einem fliissigkeitsdichten Behalter. Die Schlagelemente bestehen hauptsiichlich 
aus iibereinandergelagerten Drahtlagen usw. (E. P. 293 510 vom 29/4. 1927, ausg.
2/8. 1928.) K a u s c h .

Anodę Rubber Co., London, und A. Szegvari, Akron (Ohio), iibert. von: 
P. Klein, Budapest, Fliissige Dispersionen. Man unterwirft eine Dispersion von festen 
Stoffen in Fil. m it oder ohne Zusatz yon Schutzkolloiden der Einw. harter, abgerun- 
deter Mahlelemente, die durch ein Ruhrwerk in Bewegung zueinander gehalten werden. 
(E .P . 293 071 vom 1/3. 1927, ausg. 26/7. 1928.) K a u sc h .

Travers ProcessCorp., iibert. von: 01iverM. Urbain, Columbus, Ohio, Dialysieren 
von Fliissigkeiten. Man laBt die FI. in einen Dialysiertrog in  W. in einer yon 0» freien 
Zone sohwimmen. (A. P. 1680349 vom 15/7. 1927, ausg. 14/8. 1928.) K a u sc h .

Soc. d’Applications et de Recherches Scientifiąues et Industrielle (S. A. 
R. S. I.), Issy-les-Moulineau, Frankreich, iibert. von: C. Bussard, Paris, Trennen 
fester Stoffe. Man yerwendet hierbei rauhe, widerstandsfahige Flachen, die m it einem 
feinen Pulver (S i02 o. dgl.) iiberzogen sind. (E .P . 293 389 vom 28/6. 1928, Auszug 
yeróff. 29/8. 1928. Prior. 5/7. 1927.) K a u sc h .

Soc. Franęaise de Centrifugation imd J. A. L. Rozieres, Paris, Zentrifugal-
Extraktionsapparat, in dem fette. Stoffe aus Emulsionen mittels fliichtiger Losungsmm. 
entfernt werden dadurch, daB die Prodd. zunachst innig gemischt u. dann durch Ab- 
schleudern getrennt werden. Das F e tt wird dabei von dem Losungsm. aufgenommen 
u. durch Dest. getrennt. (E. P. 289 350 vom 25/10. 1927, ausg. 17/5. 1928.) M. F. Mu.

Edward J. Trainor, V. St. A., Herstellung von Stoffen mis Metali und Ashest. 
Es handelt sich um ein saure- u. feuerfestes, auBerst widerstandsfahiges, zusammen- 
driickbares Gewebe, bei dem die K ettc aus metali. Faden (Nickel, Monelmetall u. a.), 
der SchuB dagegen aus biegsamen Faserstoffaden (Asbest) besteht. Die SchuBfaden 
kann man zur Erhohung ihrer H altbarkeit um biegsame Metallseelen (z. B. aus Blei) 
lierumflechtcn. Die Metallfaden der K ette sind derart angeordnet, daB sie die SchuB
faden einschlieBen u. zusammenprcssen, wodurch ein Entflechten u. Zerfasern an den 
Randem  yerhindert wird. Verwendung finden diese Stoffe unter anderm zur H erst. 
yon Filtertuchern. (F. P. 584069 vom 16/5. 1924, ausg. 29/1. 1925.) R a d d e .

Max Lehmann, Blrefeld, Filterstoff fiir heifle oder saure oder alkalische Gase und 
Fliissigkeiten, dad. gek., daB ais Ausgangsstoff Wildseide, z. B. Anapheseide benutzt 
wird. (D. R. P. 464 896 K I. 12 e vom 8/7. 1925, ausg. 31/8. 1928.) K a u sc h .

Friedrich Mayer, Miinchen, Ruhr- und Schlagmaschine. An einem gewóhnlichen 
Ruhrer, dessen Abstand vom Boden wechselnd eingestellt werden kann u. der direkt 
yon der Ruhrwelle betrieben wird, ist von oben gesehen eszentr. eine durchbrochene 
Riihrflache angebracht, die sich eng an der Wand des Kessels entlang bewegend beim 
Riihren nach oben sich erweiternde, trichterfórmige Umdrehungen ausfuhrt. Die be- 
schriebene Anordnung zeichnet sich durch geringen Kraftyerbrauch u. intensiye Durch- 
mischung der zu riihrenden Massen bei nur niedriger Tourenzahl aus. (Holi. P. 17 270 
yom 1/5. 1924, ausg. 16/4. 1928.) R a d d e .

American Solvent Recovery Corp., Ohio, ubert. yon: Oscar L. Barnebey, 
Columbus, Ohio, Trennen und Gewinnen von Gasen und Dampfen. Man leitet die Gas* 
gemische imter 'Óberdruck durch eine Vielzahl getrennter Lagen yon festem Adsorptions-
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m ateria ł (ak tive K ohle) u. Zwischenraum en. (A. P. 1 680 840 vom  20/7. 1920, ausg. 
14/8. 1928.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Waschen von Gasen. Man setzt zu den Wascli- 
£11. 0,1—0,2°/o eines Benetzungsmittels der Textilindustrie (eine arom at., hydroaromat. 
oder hóhere aliphat. Saure oder dereń Salz, oder Gemische solcher) u. gibt gegebenen- 
falls ein organ. Losungsm. (Tetrachlormethylen) ais Antigefriermittel zu. (E. P. 293 003 
yom 26/6. 1928, Auszug yeroff. 22/8. 1928. Prior. 29/6. 1927.) K a u sc h .

Edoardo Micliele Salerni, Paris, und E. M. S. Industrial Processes Ltd., 
Westminster, Behandeln von Gasen mit Fliissigkeiten oder verfliissigbaren Medien. 
(Aust. P. 10162/1927 vom 31/10. 1927, ausg. 13/3. 1928. — C. 1927- II . 2699.) K a u .

Metallbank und Metallurgische Gesellschait A.-G., F rankfurt a. M., EkHrisclie 
Gasreinigung. Die Abscheidung von wasserfreiem Teer aus Generator- oder anderen 
Kohlengasen erfolgt in der ersten Stufe boi einer Temp., die iiber dem Taupunkt des 
Gaswasscrs liegt. Nach erfolgter Abkiihlung werden dann die Gase einem zweiten 
elektr. Niederschlagsfeld zugefuhrt, wodurch man ein 01 gewinnt, das sich durch eine 
niedrige D. auszeichnet u. ohne weiteres yom gleichzeitig m it abgesohiedenen Gaswasser 
getrennt werden kann. Kondensation von W. vor u. wahrend der Behandlung im elektr. 
Niederschlagsfeld wird dadurch yermieden, daB die Gase von den Kondensationsflachen 
ferngohalten werden. Das gereinigte Gas ist fiir Fernleitungen gut yerwendbar. (N. P. 
44506 yom 26/3. 1926, ausg. 17/12. 1927. D. Prior. 26/3. 1925.) R a d d e .

C. F. Holmboe, Oslo, Reinigung dektrolytiscli liergestellier Gase von mitgerissenen 
Alkaliverbindungen und Wasser. Das z. B. bei der Elektrolyse von W. zu H„ u. 0 2 
mitdest. W. wird in einem Kondensationsapp. abgetrennt, dessen Kuhlwasser, nach- 
dem das Gas den Kondensator passiert hat, zur Auswaschung der mitgerissenen Alkali- 
verbb. yerwendet wird. Daran schlieBt sich noch eine Waschung m it k. W., um die 
letzten Spurcn Alkali aus den Gasen zu entfernen. (N. P. 44 685 yom 7/6. 1926, ausg. 
19/12. 1927.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gaskondensations- und Trenn- 
apparat. Es handelt sich um einen Gasverflussigungs- u. -trennungsapp. m it von- 
einander gefcrennter Hoch- u. Niederdruckkompression, wobei der obere Teil des App., 
der den oberen Niedordruckgegenstromwarmeaustauscher darstellt, sich von dem 
unteren Teil u. auBerdem von dem eigentlichen Kondensationsapp. dadurch unter- 
scheidet, daB er in doppelter Ausfiihrung angeordnet ist, so daB der eine Warme- 
austauscher zur Reinigung ausgeschaltet werden kann, wahrend der Betrieb des ganzen 
Aggregates durch den anderen aufrechterhalten wird. Dadurch wird yermieden, daB 
dureh die stets auftretende Yerstopfung der Niederdruckwarmeaustauscher mittels 
Eis oder anderer fester Stoffe der Betrieb unterbrochen wird. (N. P. 44423 yom 
26/11. 1925, ausg. 3/10. 1927.) R a d d e .

Albert Gerlach, Nordhausen, Harz, Trockentrommel mit Rieseleinbauten. 1. dad. 
gek., daB die Einbaukorper dureh gekreuzte, treppenfórmige Eisenbleche gebildet 
werden. — 2. dad. gek., daB in dem yon den treppenfórmigen Einbaukórpem ein- 
gesclilossenen Rieselfeld ein weiterer Sternkórper angeordnet ist. (D. R. P. 465 146 
K I. 82a yom 20/1. 1926, ausg. 7/9. 1928.) K atjsch .

Societe des Condenseurs Delas, Frankreich, iibert. von: Albert Delas, Paris, 
AuslcrystaUisieren eines in  einer Losung enthcltemn Korpers. (A. P. 1 677 551 vom 
25/7. 1925, ausg. 17/7. 1928. F. Prior. 6/ 8. 1924. — C. 1925. II . 421.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Destillation, Verdampfung oder 
Rektifikation. Die W irksamkeit der an Hand yon Zeichnungen eingehend beschriebenen 
Apparate beruht auf folgenden physikal. E ffekten: Zunachst erfolgt eine Beschleunigung 
des sich bildenden Dampfstromes u. der durch den Dampf oder durch aufsteigenden 
Sehaum mitgerissenen Flussigkeitstropfchen, darauf Richtungsanderung des Dampf
stromes u. gleichzeitig starkę Geschwindigkeitsyerminderung. Die abgeschiedenen 
Tropfchen oder Schaumteilchen u. das gebildete Kondensat flieBen auf einem anderen 
Wege in das Dcst.-GefaB zuriick, ais ihn der Dampfstrom benutzt. Die Apparate 
eignen sich besonders zur Dest. stark  schaumender FU. u. geben auBerordentlich reine 
Destillate. (F. P. 638254 vom 26/7. 1927, ausg. 21/5. 1928. D. Prior. 29/7.
1926.) R a d d e .

Josef Weiss, Schweiz, Herstellung von Isolierplatten. Zum Ref. nach Schwz. P. 
120206; C. 1927. II. 1505 ist noch nachzutragen, daB das Bindemittel auch aus mit 
Magnesit yersetzter Kaliumsilicatlsg. bestehen kann. (F. P. 638 422 yom 29/7. 1927, 
ausg. 24/5. 1928. Schwz. Prior. 4/10. 1926.) R a d d e .
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Societe d’Etudes pour le Transport et la Manutention de Liquides Alimen- 
taires: Dite Societe „Tamala“, Frankreich, Soine, Wdrmeisoliermasse aus Bakelit und 
Iiork. Bakelit wird an Stelle von Teer m it Korkpulver unter Zusatz gecigneter Fiill- 
stoffe yermisoht, die erhaltene M. direkt auf die zu isolierenden Metallteile gebraeht 
u. dann durch Erwarmen gehartet. Die mechan. W iderstandsfahigkeit der M. ist eine 
sehr groCe. (F. P. 637721 vom 13/7. 1927, ausg. 7/5. 1928.) R a d d e .

John B. C. Kershaw, Tho recovcry and uso of industrial and other wastes. London: Beim 
1928. (230 S.) 8°. 25 s. net.

[russ.] W. Ssedlis, Chemikalien und Baustoffe. Gewinnung, Zusammensetzung, chemische 
und tcchnische Eigenschaften, Anwendung, technischo Normen. Nachschlagebuch fiir 
Chemiker, Fabrikanten und Studenten. Unter d. Red. v. A. Jakowkin. Leningrad: 
Akadem. Verlag 1928. (352 S.) Rbl. 6.—.

Enzyklopadie der technischen Chemie. Hrsg. von Fritz Ullmann. 2. Aufl. Lfg. 7. Bd. 2, 
S. IGI—320. Berlin, Wien: Urban & Seh warzenberg 1928. 4°. M. 8.—.

IV. Wasser; Abwasser.
Karl Hofer, Bericht uber die Fortschritte in  der Aufbereitung des Speisewassers 

in  den Jahren 1926—1927. (Chem.-Ztg. 52. Fortschrittsber. 10— 18.) PFLUCKE.
Carl Morgenstern, Neue automatisćhe Wasserreinigungs- und Enthdrtungsanlage. 

Textliche u. bildliche Beschreibung der vom Vf. konstruierten Kalksoda-Wasser- 
enthartungsanlage m it Schlammriickfuhrung. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 570—71. 
Stuttgart.) Sp l it t g e r b e r .

A. Battige, Abwasserkldr- und Iteinigungsarllagen. Die Ausfiihrungen befassen 
sich m it Abwasserbeseitigungsanlagen fiir Einzelhauser, Anstalten, Sanatorien u. 
Siedlungen. (Apparatebau 40. 206—09. Berlin-Treptow.) Sp l it t g e r b e r .

Rudolf Schmidt, Neue Wege zur uńrksamen Stoffabscheidung aus Industrie- 
abwdssern. Das von P opp (C. 1928. I I . 378) empfohlene Verf. wird fiir aussichtslos 
erklart. (Wchbl. Papierfabr. 59. 913—16.) Sp l it t g e r b e r .

W. L. Sullivan, Technische Methoden im  wirtschafilichen Kam pf gegen die Flup- 
rerunreinigung. Die sauren Beizwasser einer groBen Messingbeizerei, welche aibeits- 
taghch 1100 kg freie Saure, ais H 2SO,s berechnet, enthalten, laut Staatsgesetz von 
New Jersey aber nur in  neutralem Zustande in den PassaicfluB eingeleitet werden 
diirfen, werden seit 3 Jahren in befriedigender Weise durch einfaches Uberleiten iiber 
Dolomitstein neutrahsiert. (Chem. metallurg. Engin. 35. 483—85. Bloomfield, N. J ., 
Westinghouse Lamp Company.) SPLITTGERBER.

Sun Shipbuilding & Dry Dock Co., Chester, PeniLsylvan., und Wheelock- 
Bogue, Inc., Boston, ubert. von: G. O. Baker, New York, Behandeln von Wasser. 
Das Speisewasser fiir Dampferzeuger oder anderes W. laBt man durch den Laufkanal 
einer Trommel m it Kugeln laufen, die entgegengesetzt hierzu rollen. (E. P. 266 280 
Tom 3/7. 1926, Auszug veróff. 13/4. 1927. Prior. 20/2. 1926.) K a u s c h .

United Water Softeners, Ltd. und E. B.Higgins, London, Apparatur zum  
ainunterbroclienen Enlharien von Wasser durch Basenaustausch, bestehend aus mehreren 
basenaustauschenden GefaBen, dereń Zu- u. Ablauf selbsttatig geregelt wird. (E. P. 
289 112 vom 15/12. 1926, ausg. 17/5. 1928.) Si. F . Mu l l e r .

Albert Gomez, Belgien, Verhindern von Salzabscheidungen, vorzugsweise Kessel- 
sleinbildung. Den zu schiitzenden GefaBen wird Gleichstrom zugefiihrt, dessen Starkę 
durch Lampenwiderstande geregelt wird, welche zugleich die Uberwachung der Strom- 
zufiihrung in beąuemer Weise gestatten. (F. P. 640 752 vom 10/9. 1927, ausg. 21/7. 
1928. Big. Priorr. 26/11. 1926, 23/8. 1927.) K u h łin g .

Francke-Werke Akt.-Ges., Bremen, Vorrichtung zur Abimsserreinigung mit 
belebtem Schlamm, bei der in  dem Beluftungsbecken ein Steigrohr angebracht ist, in 
welches von unten her Druckluft eingeblasen wird. Am oberen Ende des iiber den 
Wasserspiegel hinausragenden Steigrohres sind mehrere waagerechte AbfluBrohre fiir 
das durch das Steigrohr gefórdertc Gemisch von Abwasser u. belebtem Schlamm 
angebracht, von dencn jedes iiber einem besonderen, durch Trennwande abgegrenzten 
Beckenteil miindet, wahrend die zwischen den Beckenteilen liegenden Trennwande 
an ihrer Unterkante m it durch Riickschlagklappen verschlossenen Offnungen ver- 
sehen sind. (D. R. P. 465 209 KI. 85c vom 1/4. 1926, ausg. 10/9. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Karl Imhoff und Franz Fries, Essen, Verbesserung der Schlammzersetzung in  
Emscherbrunnen und damit verbundenen getrennlen Nachfaulraumen. Der Schlamm
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wird standig oder zeitweise duroli dio Faulriiume der Emscherbrunnen u. die Nach- 
faulraume im Kreislauf gefuhrt. (D. R. P. 465 211 KI. 85c vom 1/8. 1926, ausg. 
10/9. 1928.) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganische Industrie.
Ernst Biesalski und Hendrik van Eck, Das Yerhallen des Calciumcarbids 

gegeniiber freiern Halogen und Sehwefel. Chlor w irkt bei Zimmertemp. u. unter Druck 
auf Caleiumcarbid innerhąlb mehrerer Monate unter Bldg. von Hexachlordthan u. Kóhlen- 
stoff. Die Menge des ersteren betragt 3—5% ; 80—90% CaC2 bleiben unzersetzt. Bei 
steigender Temp. wird die Rk. beschleunigt; die Ausbeute an C2C16 sinkt, dagegen steigt 
die Ausscheidung von C bis ca. 60%. — Brom wirkt analog; die gebildete Menge C2Br6 
betragt 68-—87% ; bei steigender Temp. sinkt sie auf 0, wahrend die C-Ausscheidung 
vón 0 bis 87% steigt. — Jod w irkt bei Zimmertemp. auf CaC2 kaum ein. Von 50° 
an bildet sich in steigender Menge (bis 37%) Tetrajodathyleji. Bei niedrigeren Tempp. 
bildet sich daneben Dijodacetylen, das sich bei hoherer Temp. wieder zersetzt. Die C-Aus
scheidung steigt auch hier m it steigender Temp. —  Sehwefel w irkt auf CaC2 erst v o d  
ca. 270° an ein. Es bildet sich CS„ (10—20%) u. C (71—87%). Dic Angabe von MoiSSAN 
(Compt. rend. Acad. Sciences l l 8 . 501), daB CaC2 m it S bei 500° CS2 bilde, konnte 
nicht bestatigt werden; bei dieser Temp. bildet sich fast ausschlieBlicli CaS u. C, CS2 
nur in geringsten Spuren. (Ztschr. angew. Chem. 41. 720—23. Berlin, Anorgan. Lab. 
d. Techn. Hochsch.) R o l l .

Martin Schwerin, E in  ungewohnliches Flu(Sspatvorkommen. Das Vork. ist 
durch ein Ersetzen einer Kalksteinschicht mittels FluBspat entstanden. Die geolog. 
Lage wird erklart. (Engin. Mining Journ. 126. 335—39. Elizabethtown, 111.) WlLKE.

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schwefel- 
trioxyd. Die fiir den S 03-KontaktprozeB bestimmten Gase reinigt u. trocknet man, 
indem man sie durch einen App. stromen laBt, woselbst sie m it an Konz. steigender 
(40—50° Bć.) H 2S 04 bespruht werden. Dann gelangen sie in  einen elektr. Nieder- 
schlagsapp., der von einem Kiihlmantel umgeben ist. (E. P. 293 450 vom 13/6. 1928, 
Auszug veroff. 29/8. 1928. Prior. 7/7. 1927.) K a u s c h .

A/S. Raoul Pictet und F. Tharaldsen, Oslo, JReinigen und Trocknen vonschwefliger 
Saure. Zur Reinigung yon gasfórmiger S 02 von Verunreinigungen, wie S 0 3 u. W. 
die bei der Verflussigung sehr storend wirken, wird die Saure bei Tempp. unter 0° 
unter yermindertem Druck m it fl. SO„ behandelt, wobei die Gasc zweckmaBig eine 
Dusche des Reinigungsmittels passieren. (N. P. 43 929 yom 20/5. 1925, ausg. 19/4, 
.1927.) R a d d e .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. yon: Alphons O. Jaeger, Crafton, Pennsylyanien, 
Kontaktseliwefelsaure. (A. P. 1675 309 yom 24/8. 1927, ausg. 26/6. 1928. — C. 1928. 
n .  803 [E. P. 290316].) K a u s c h .

Patent Verwertungs Akt.-Ges. „Alpina“ , Soc. an. pour l’Exploitation des 
Brevets ,,Alpina“ , Patents Exploitation Co. „Alpina“ Ltd., Basel, iibert. yon: 
Ivar Walfrid Cederberg, Berlin-Steglitz, Ammoniaksynłhese. (A. P. 1673 966 yom 
22/9. 1924, ausg. 19/6. 1928. N. Prior. 28/9. 1923. — C. 1925. I. 747 [E. P. 
222461].) K u h l in g .

H. Pauling, Berlin, Ammoniakluftgemisehe. Man laBt NH3 von einer Fl. (W.) ab- 
sorbieren u. blast Luft durch die Lsg. (E. P. 292 830 vom 31/10. 1927, ausg. 26/7. 
1928.) " K a u sc h .

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd. und J. Hughes, Stockton-on-Tees, Trennen 
t>on Gasgemischen. Bei der NH3-Synthese u. ahnlichen Prozessen, in  denen Gaso 
zirkuheren, werden inerte Gase (CH4, Ar usw.) yor Anhaufung dadurch bewahrt, daB 
man einen Teil der Gase m it einem geeigneten nichtfliichtigen Losungsm. (Kerosin) 
unter Druck wascht. Durch Aufheben des Drucks setzt man die genannten Gase 
wieder in Freiheit u. gewinnt sie so rein. (E. P. 293 138 vom 6/4. 1927, ausg. 26/7. 
1928.) K a u s c h .

Montecatini Soc. Generale per l ’Industria Mineraria ed Agricola, Mailand, 
Ammoniaksalze. Synthet. oder aus Gaswasser u. dgl. gewonnenes, gewaschenes u. 
entwassertes Ammoniakgas wird in einen Behalter geleitet, dem gleichzeitig mittels 
Zerstaubers eine Saure, wie yerd. H 2S04, zugefiihrt wird. Konz. der Saure u. Temp. 
werden so gehalten, daB yorhandenes W. yerdam pft u. unm ittelbar trockenes Salz
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entsteht, welckes vom Boden des Bokiilters mittels Fórderschncckc standig entfernt 
wird. (E. P. 292 129 vom 13/6. 1928, Auszug veróff. 9/8. 1928. Prior. 14/6. 1927.) K u.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo, Ghemische Gasreaktionen 
im  elektrischen Liclitbogen. Zur Erhóhung der Reaktionsgeschwindigkcit u. der Aus- 
beute an Stickoxyden laBt man den Licktbogen in  einem vom Arbeitsstrom unabhangigen 
elektr. Eeld brennen, dessen eine Elektrode vom Lichtbogen selbst gebildet wird, die 
andere dagegen vom Ofenrokr. (N. P. 44 180 vom 15/3. 1924, ausg. 4/7. 1927.) R a d d e .

Norsk "Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: B. F. Hal- 
VOrsen), Slickstoffoxyde unter gleichzciliger Verbrennung von Phosphor. Pkosphor wird 
in  Luft oder O-N-Mischungen in solchen Mengenverhaltnissen verbrannt, daB nitrose 
Gase entstehen kónnen, wobei die dabei auftretende Wiirmeentw. zur Gewinnung der 
nitrosen Gase nutzbar gemacht wird. Aus don Verbrennungsgasen werden dann durch 
Absorption in w. W. oder in  w. Phosphorsaure das gebildete Phosphoroxyd u. darauf 
in  k. W. oder in  Sodalsg. dic Stickoxyde gewonnen. Die Verbrennung erfolgt zwecks 
Erhóhung der Ausbeute an Stickoxyden zweckmiŁBig im elektr. Flammenofen. Sie 
kann auch unter Druck u. unter Zusatz anderer Brennstoffe durehgefuhrt werden. 
(N.P. 44444 Tom 15/4. 1926, ausg. 10/10. 1927.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Alkalinitrate. Man be- 
handelt A lkalinitrate m it Luft oder 0 2 bei 300—500° in Ggw. eines Katalysators (Alkali- 
hydroxyd; Erdalkalioxyd; eutekt. Gemisch von KOH u. NaOH, das bei 180° sclim,). 
(E. P. 293 495 vom 12/4. 1927, ausg. 2/8. 1928.) K a u s c h .

American Smelting and Refining Co., New York, ubert. von: Chester L. Read, 
Rahway, N. J . ,  liaffinieren von rohem Arsentrioxyd. Man verfluchtigt das Rohprod. u. 
le itet die Dampfo iiber eine Substanz, die die Verunreinigungen absorbiert. (A. P. 
1 681 496 vom 14/4. 1926, ausg. 21/8. 1928.) K a u sc h .

Albert Fritz Meyerhofer, Ziirich, ubert. von: Max Buchner, Hannover-Klee- 
feld, Carbonate. (A. P. 1 675 786 vom 18/6. 1925, ausg. 3/7. 1928. D. Prior. 14/6. 1924.
— C. 1928. I .  955.) K a u sc h .

D. Gardner, Rueil, Seine-et-Oise, Reiner Kohlenstoff aus Holzkohle u. anderen 
bereits verkohltem O-haltigcm Materiał. Das Materiał wird pulyerisiert (Sieb von 
300—350 Maschen pro Quadratzoll), m it einer alkal. Lsg. behandelt, gewaschen, 
m it Saure vcrsetzt, wieder gewaschen u. schlieBlich auf 1000—1300° oder dariiber 
erhitzt. (E. P. 292 798 vom 2/8. 1927, ausg. 26/7. 1928.) K a u sc h .

Myles Salt Co., Ltd., New Orłeans, Louisiana, iibert. von: Emanuel V. Benjamin, 
Apparat zur Herstellung von Nairiumsulfat und Sałzsdure, bestehend aus einer Zer- 
setzungskammer, die AuBenwande aufweist, dereń Innenseiten oben u. unten m it 
Leisten yersehen sind u. die Kreuzmauern zcigen, welche unten Óffnungen haben. 
(A. P. 1 681760 vom 2/ 1 . 1925, ausg. 21/8.1928.) K a u s c h .

J. Seailles, Paris, Reinigen von Aluminaten. Der Geh. an S i02 bei der Ver- 
arbeitung nicht halogenisierter Al-Erze in Autoklayen gemaB E. PP. 277 697 (C. 1928. 
L 242) u. 283 509 (C. 1928. I. 1993) kann durch Regelung der Temp., des Drucks u. 
der Erhitzungsdauer reduziert werden. Bei Anwendung von K alk bei der Verarbeitung 
von Bauxit kónnen Katalysatoren (Benzolsulfonsaure, Sulforicinusólsaure usw.) 
zugesetzt werden. Das Na-Aluminatbad, das gel. S i02 enthalt, kann femer durch 
Behandeln m it Na2C03 gereinigt werden usw. (E. P. 293 392 vom 3/7. 1928, Auszug 
veróff. 29/8. 1928. Prior. 5/7. 1927.) K a u sc h .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Chester L. Read, 
Rahway, und Berry Marvel 0 ’Harra, Westfield, Reinigen von Natriumstannat- 
lomngen. Man riihrt die Lsgg., die Pb, Cu, Sb, Se u. Te enthalten, m it N a2S um, fallt 
das Pb u. Cu, scheidet die Ndd. ab u. erhitzt oxydierend. Es scheiden sich ab: Sb, 
Se u. Te. (A- P. 1 681 497 vom 3/7. 1926, ausg. 21/8. 1928.) K a u sc h .

[russ.] E. Britzke, Ammoniumphospkat. Moskau: Wissensckaftl.-Techn. Verlag 1928. (84 S.)
Rbl. 1.50.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Felix Pischel, Thuringische Glashiittengesch ich te. Anfange, Entw., Standorte 

u. Persónlichkeiten der Thuringer Glasindustrie. (Glas u. A pparat 8 [1927]. 117—18. 
127—29. 135—37. 146—48. 155—57. 167—69. 175—77. 196—97. 206—08. 215—17.
9. 5— 6.) Sa l m a n g .
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Hermann Salmang, Die Aufgaben des Instiiuts fu r  Gesteinshiittenkunde an der 
Technischen Hochschule Aachen. Vf. berichtet iiber die Aufgaben des neuen Instituts. 
Die Forschungsarbeiten betreffen hochfeuerfeste Oxyde, tonerdereiehe u. yerdichtete 
Schamotte, Synthese yon Silieasteinen, Arbeiten iiber die Ursachen der Bildsamkeit 
u. die Rkk. zwischen feuerfesten Stoffen u. Silicatschmelzen, ferner iiber das Yerhaltnis 
yon Silicatschmelzen u. Gasen. (Stahl u. Eisen 48. 1209—12. Aachen.) Sa l m a n g .

Fr. Lipiński, Der Stand der wissenschaftlichen und technischen Forschung in  der 
Keramik. Berieht iiber die Vortrage auf der Tagung der Deutschen keram. Gesell- 
schaft. (Keram. Rdseh. 36. 555— 58. 576— 78. Berlin.) Sa lm a n g .

F. H. Zschacke, Uber die Homogenisierung der Gemenge. An einer Reihe yon 
in  Betrieben gemischten Gemengen wird gezeigt, daB nie ein yollkommen homogenes 
Gemenge hergestellt wurde. Die Ursachen sind: Mangelhafte Mischanlagen, fehler- 
haftes Abwiegen oder Abmessen der Robstoffe, yerschiedene D. u. KorngroBen, EinfluB 
der Feuchtigkeit der Rohstoffe, Verstaubungsfahigkeit u. zu kurze Mischdauer. Der 
EinfluB der einzelnen Fehlerąuellen auf die Arbeitsyorgange wird erortert. Zur Fest- 
stellung der Durchmischung werden die Gemengeproben in Wasserlosliches, Saure- 
losliches u. Unlósliches zerlegt. Es geniigen kleine Durehschnittsproben. (Sprechsaal 
61. 321—24. 344—45. 367—70. 386—89. Berlin, Techn. Hochschule.) Sa lm a n g .

K. Biehl, Studien uber die Vorgdnge beim Abbinden und Erliarten der hydraulisćhen 
Bindemittel. Durch mkr. Beobachtung yon Fliissigkeitspraparaten wurde festgestellt, 
daB die Abbindung m it Krystallbldg. beginnt. Eine Gelbldg. lauft parallel. Starkę 
Krystallbldg. ha t yermehrte Gelbldg. zur Folgę. Die Einfliisse yersehiedener Lsgg. 
u. Konzz. lassen sich beobachten. Reagieren die Lsgg. m it freiwerdendem Kalk, so 
treten  andere Krystalle auf. Die Salzlsgg. zeigen Elektrolytwrkgg. auf die Ausflockung 
des Gels. Der Krystallisation wird yom Vf. mehr Bedeutung zugesprochen ais der 
Gelbldg. Letztere w irkt mehr porenfiillend u. yerfestigt erst bei Austrocknung. Gips 
yerzógert die Ausflockung des Gels u. fordert die Festigkeit durch Krystallbldg. (Zement
17. 487—92. 824—28. 934—36. Lengerieh i. W ., W iCKiNG-Inst.) Sa l m a n g .

Ernst BuB und Karl Blum, Eine neue Glasurtechnik. Vff. glauben, die antike 
Terra sigillata wieder entdeckt zu haben: Ih r Verf. besteht in Zumischung yon Salzen 
zur M. oder im Auftragen solcher Salze auf den Scherben. (Tonind.-Ztg. 52. 1491 
bis 1492.) Sa lm a n g .

H. Bollenbach, Uber Rohgla-suren m it besonderer Berucksichtigung der Steingut- 
glasuren. Vf. empfiehlt die Verwendung yon Ca-Boraten ais Glasurgrundlage, weil 
sie das F ritten  ersparen u. in yieler Beziehung praktischer u. wirtschaftlicher sind. 
(Ber. Dtsch. keram. Ges. 9. 495— 99.) Sa l m a n g .

E. Leonhardt und E. Zschimmer, Die Schmelzhdrte der Steingut-Glasurfritten 
des Systems S i0 2-B20 r A l20 r N a20-Ga0-Pb0. Die Verss. wurden an kleinen Pyramiden 
ausgefuhrt. Der Abbrand yon Schmelzen in yerschiedenen Tiegeln an B20 3, PbO u. 
N a20  wurde festgestellt. Der EinfluB von KorngroBe u. Heizgeschwindigkeit auf den 
Kegelfallpunkt wurde ermittelt. Die eingesehlossene Luftmenge wachst m it zu- 
nehmendem Korndurehmesser. Die Pyramiden aus grobem Korn m it yiel Luftein- 
schliissen- waren die besseren Warmeleiter. Um die dureh yerschiedene KorngroBen 
yerursaehten Fehler bei der Kegelfallprobe zu umgehen, schlagen Yff. vor, die Pyra- 
miden durch Pressen aus der Schmelze herzustellen. Dieses Verf. ist auch einfacher. 
Die Deformationstemp. laBt sich bei massiyen Pyramiden auf ± 2 °  genau bestimmen. 
An 2 Steingutglasurfritten des Systems SiOo-BoC^-AloOa-NaoO-CaO-PbO von sehr 
yersehiedener Schmelzharte wurde die Abhangigkeit des Kegelfallpunktes yon Heiz
geschwindigkeit u. chem. Zus. festgestellt. Der Kegelfallpunkt steigt genau wio bei 
Tonen (ygl. C, 1926. II. 1090) m it zunehmender Heizgeschwindigkeit. B20 3, PbO u. 
N a20  erniedrigen den Kegelfallpunkt in der angegebenen Reihenfolge, A120 3, CaO, 
S i0 2 erhóhen sie in dieser Reihenfolge. Fiir samtHche glasbildenden Oxyde wurden 
die mittleren spezif. Wirkungsdifferenzen fiir die Prozentraume (0—5), (5— 10) usw. 
zusammengestellt. Man kann mittels der Kegelfallmethode hiernach die Schmelz
harte im angegebenen System bestimmen. Bezuglich Zahlen siehe Original. (Keram. 
Rdseh. 36. 441—45. 467—70. 481—83. 508—10. 540—44. Karlsruhe, Techn. Hoch
schule.) Sa l m a n g .

Johann EnC, Untersuchungen uber die Abhangigkeit der relativen Wasserangreifbar- 
keit des Glases von seiner chemischen Zusammensetzung. 83 Glaser m it systemat. ge- 
anderter Zus. wurden erschmolzen, auch ihre Angreifbarkeit durch sd. W. untersucht 
u. der Grad ihrer Angreifbarkeit in Beziehung zur chem. Zus. gebracht. An 37 Glasem



-wurde in 7 yerschiedenen Dreistoffsystemen der EinfluB steigenden Ersatze^d^r^SiC s 
im Glase 82% Si02, 18% Na20  durch BaO, CaO, ZnO, MgO, B20 3 u. PbO^fi 
auf Veranderung der Angreifbarkeit festgestellt. An weitercn 38 Glasem w\r£łe£iii c i
5 Vierstoffsystemen der Verlauf der Angreifbarkeit untersucht, wenn bei konstahiętó^ “ 
Na»0- u. S i02-Geh. ein Basenoxyd gegen ein anderes oder gegen A120 3 ausgetauscM 
wurde. Bei 8 Glasem wurde der Verlauf der Haltbarkeit festgelegt, wenn in einem 
weichen Alkalikalkglas K 20  von 3 zu 3°/0 durch Na,O ersetzt wird. Bei Ersatz von 
Si02 in  einem Glase der Zus. 82% Si02, 18% Na20  durch MgO, CaO, ZnO, BaO, PbO, 
B20 3, A120 3 iibt letzteres den besten EinfluB auf die H altbarkeit aus, dann folgen der 
Reihe nach: ZnO, CaO, B20 3, MgO, BaO, PbO. Im  Gegensatz zu der bisherigen An- 
schauung, daB MgO-baltige Glaser haltbarer sind ais CaO-haltige, verhaltcn sich hier 
MgO-Glaser von 5% MgO ab schlechter ais die betreffenden Kalkglaser. Die Tatsaehe, 
daB B20 3 beim Austausch gegen S i02 nur bis zu einem Geh. von rund 12% die Glaser 
verbessert, wurde bestatigt. Das Optimum bei K-Na-Glasem, welches PEDDLE fest- 
stellt, wurde nur in  verhaltnismaBig schwacher Ausbldg. gefunden. E iihrt m an an 
Stelle von Alkali 2- u. 3-wertige Elemente ein, so t r i t t  kein Optimum auf. (Glastechn.
Ber. 5. 449—76. 509—20. WeiBwasser, O.-L., Osram-Gesellsch.) Sa l m a n g .

Harry Arndt, Glasfarbemittel. (K unststoffe 17 [1927]. 285.) Salm a n g .
W. M. Hampton, Farbige Glaser. Nach einer Schilderung des Arbeitsyorgangs 

in der Glashutte gibt Vf. eine Einteilung der farbigen Glaser in  solche, die durch 
Oxydation u. solche, die durch Red. gewonnen werden, so daB z. B. Eisenbahnsignal- 
glaser — ro t u. griin dasselbe Earbmaterial enthalten kónnen. Sehr groB sind die 
Unterschiede, wenn Soda durch Pottasche im Ansatz ersetzt wird. Dann farb t z. B. 
Nickel m it Soda braun, m it Pottasche yiolett. Weitere derartige Einzelheiten auch 
bzgl. des Entglasens u. Opalisierens werden in  groBer Anzahl gegeben. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 47. T. 192—96.) N a p h t a l i .

H. Harkort, Der Einflu/3 der Teilchengro/3en des Quarzes auf die Eigensckaflen 
von Steingutmassen. Bei einem Brande bei SK l a  ist Glasurriss-Sicherheit an die Ggw. 
von Quarztonnestern gebunden. Nur sie sind dem EinfluB der Steigerung der Brenn- 
temp. zuganglich. Der Quarz wandelt sich im Steingut nicht um, auch t r i t t  keine 
Mullitbldg. auf. Das Steingut unterscheidet sich dadurch wesentlich von anderen 
keram. Erzeugnissen. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 9. 476— 89. Velten.) Sa l m a n g .

W. Landgraber, Porzellan, Speckstein, Sleinzeug und ihre Bedeutung. Geschicht- 
liche u. techn. Ausfiihrungen iiber Speckstein, Porzellan u. Steinzeug. (DlNGLERS 
polytechn. Joum . 343. 153—56. Miinchen.) Sa lm a n g .

H. Handrek, Porzellan ais Werhstoff. Herstellungsgang, Eigg., EinfluB von 
Zus., Glasur u. Brand auf seine Eigg., die phys., mechan. u. chem. Unters., eingehende 
Zusammenstellung der physikal. Eigg. u. die Verwendung. (Keram. Rdsch. 36. 363 
bis 365. 386—88. 410—12. 429—31. Hermsdorf, Thiir.) Sa lm a n g .

R. C. Callister, Die Mischung von Tonen. 8 versehiedene Tono yon bekannten 
Eigg. wurden zu je 2 u. 2 gemischt u. die Eigg. der Mischung m it denen der einzelnen 
Tone yerglichen. Die Ergebnisse, die nicht yerallgemeinert werden kónnen, gestatten 
die Beeinflussung bestimmter Eigg. durch Mischung. Das gilt fiir Schwindtmg beim 
Trocknen, Brennschwindung fiir fein keram. Erzeugnisse, u. Gewichtsyerluste beim 
Brennen. Weniger genau gilt das fiir den ZerreiBmodul, Zugfestigkeit, scheinbare 
Porositat u. Adsorption, Verglasungsfahigkeit u. Farbę. (Trans, ceramic. Soc. 27.
124— 50.) Sa l m a n g .

Hermann Salmang, Zur Frage der Bildsamkeit der Tone. (Vgl. C. 1928 .1. 2122.)
Vf. stellt die in fruheren Arbeitcn angefiihrten experimentellen Griinde fiir eine An- 
nahme yon Wasserbindung an Ton im bildsamen Zustande zusammen, die sich durch 
die rein physikal. Deutung dieses Zustandes nicht erklaren lassen. (Sprechsaal 61. 
364—65.) Sa lm a n g .

Donovan Werner und Stig Giertz-Hedstrom, Vber die Messung und Be
deutung der Kdmerverteilung des Zements. In  einem Sedimentationszylinder m it Lupen- 
beobachtung wurde die Korneryerteilung bestimmt, die in Form yon Verteilungs- 
kuryen dargestellt wird. Die Hydratation des Zements wurde mathemat. zu erfassen 
gesucht. Dieserhalb sei auf das Original yerwiesen. (Zement 17. 1002—05. 1038—42. 
1071—76. Stockholm, Techn. Hochschule.) Salm a n g .

J. Dautrebande, Die Spezialzemente. Kurze Besprechung der Aluminatzemente 
nach dem Schmelz- u. Elektroyerf., des Elektrozements auf der Portlandzementbasis 
u. eines Schlackenzements. (Rev. Chim. ind. 36. 121—24.) Salm a n g .

1928. II. Hti. G l a s ; K e r a m ik ;  Z e m e n t ;  B a t j s t o f f e .
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H. H. Wiedemann, Kalkvorkommen und Iialkindustrie in  der Sierra de Gordoba, 
Argentinien. (Tonind.-Ztg. 52. 1406—08.) Salm a n g .

Louis Martin, Neuere Untersuchungsergebnisse der Gipsforschung. Es wird eine 
gute tjbersicht iiber die Ergebnisse der neueren Gipsforschung gegeben. (Tonind.- 
Ztg. 52. 1446—49.) Sa lm a n g .

V. P in k l, Die kiinstliche Ziegelirocknerei. Es werden Beschreibung u. Angaben 
tiber den Betrieb gegeben. (Tonind.-Ztg. 52. 1012—13. 1117—18.) Salm a n g .

Gilbert E. SeilundH . A. Heiligman, Verwendung von Mangan in  der Fabrikation 
von Fassadenziegeln. Die Wrkg. der KorngróBe u. der Zus. von Mn-Zusatzen auf die 
Farbung u. die Wrkg. von entbundenen Gasen werden besprochen. AuBerdem wurde 
die Wrkg. von reduzierender u. oxydierender Atmośphare an 6 Tonen yersucht. Es 
lieBen sich durch passende Auswahl dieser Varianten die yerschiedensten Wrkgg. er- 
zielen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 241—48. Philadelphia Pa. E. J . L a v in o
& Co.) Sa lm a n g .

L. A. Palmer, Ursache und Verhiitung von Ofen- und Trockenkammerausschlagen 
und Ausbliihungen auf Mauern aus Fassadenziegeln. Zur Best. der Ursachen der Aus- 
bliihungen wurden aus 32 Ziegelsorten m it 4 Arten Mórtel 288 Mauerchen gebaut. 
Diese Mauerchen wurden 6 Monate lang versehiedenen Verss. unterworfen. 17 Ziegel- 
arten, die allein keine Ausbliihungen zeigten, hatten solche nach der Vermauerung. 
Bei Prufung auf W irksamkeit wasserdichter Bestandteile yon Mórteln wurden Stearate 
ais besonders wirksam erachtet. Zur Verhiitung yon Ausbliihungen bei der Herst. 
is t folgendes zu beachten; Es soli bei moglichst hoher Trockentemp. u. móglichst 
geringer Feuchtigkeit getrocknet werden, bei schneller Luftumwalzung, wenig S 0 2 
im  Bauchgasc u. moglichst wenig Anmachwasser. Im  Ofen soli die Temp. bis 600° 
schnell durchlaufen werden bei gutem gleichzeitigen Zuge. Man sollte m it reduzierender 
Atmośphare brennen oder wenn das nicht móglich ist, bei Ausdehnung der Erweichungs- 
zeit oder Hebung der Erweichungstemp. Die Trocknungs-Ausbliihungen bestehen 
meist aus Alkalisulfaten, die im Ofen aufschmelzen. Das kann durch schnelles Trocknen, 
reduzierendes Brennen oder durch Zugabe yon Ba-Salzen yermieden werden. (Dpt. 
of Commerce Technologio Papers of the Bureau of Standards 22. No. 370. 51 Seiten 
Sep.) Sa l m a n g .

Bernhard Móhlmann, Untersuchungen iiber die Dehnungsfdhigkeit von hoch- 
wertigem Beton an Zug- und Druckkórpem. Der Zunahme der Elastizitatszahl E  ent- 
spricht eine Abnahme der E lastizitat. E  nim m t m it steigendem Alter zu, ferner bei 
Verwendung hóherwertigen Zements u. bei Verringerung des W.-Zusatzes. Fein- 
kórniger Kies erfordert yiel W. u. liefert ein kleines E. GroBe Versuchskórper ergeben 
ein kleineres E  ais Heine Korper. Mit wachsender Spannung nimm t E  ab. Bei gleicher 
Spannung ist E  fiir Druck gróBer ais fiir Zug. Mit steigender Festigkeit nim m t das 
Vcrhaltnis E p /E z  ab. Im  ganzen kann gesagt werden: Der gróBeren Festigkeit ent- 
spricht im allgemeinen auch die gróBere Elastizitatszahl. Wegen der reichlichen zahlen- 
maBig belegten Ergebnisse muB auf das Original yerwiesen werden. (Zement 17. 390 
bis 399. 581—87. 619—23. 658—60. 691—97. 1137—40.) Sa l m a n g .

G. Belson Chilvers, Kaltemulsionen. Ausdehnung der Verwendung fiir Straflen- 
arbeit. Vf. bespricht die Methoden der Herst. u. die Eigg. yon Kaltemulsionen von 
Bitumen zur StraBenteerung. E r w arnt vor allem vor „Verschnitt“ m it gróBeren 
Olzusatzen, die einen hohen Bitumengeh. yortauschen, aber meist einen ungiinstigen 
EinfluB haben (Spródigkeit, Entmischung usw.). Eine Bewertung nach dem W.- 
Geh. ist nicht angangig. Ais Vorziige der Kaltemulsionen werden Betriebsbilligkeit, 
Einfachheit der Anwendung, Wegfall des Zeitverlustes fiir Heizen, geringere Unter- 
brechung des Yerkehrs, Anwendbarkeit auch bei feuchtem W etter u. Frost- u.Schnee- 
bestandigkeit heryorgehoben. (Chem. Trade Journ. 83. 163—64.) R. K. Mu l l e r .

A. E. R. Westman, Die yerhdltnismdflige Bedeutung von Irrliiviern der Probe- 
nahme, und der Messungen in  keramischen Untersuchungen. Durch die folgende Gleichung 
laBt sich eine Angabe iiber die Richtigkeit yon Messungen machen: n =:= (1 +  oe2)/oa2> 
wobei n die Anzahl der gemachten Einzelbestst., oe die mittlere Abweichung der 
Messungen vom wahren W ert u. oj. die mittlere Abweichung, die durch die Probenahme 
yerursacht wird. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 264—70. Urbana, 111., Uniy.) Sa l m .

Edward Orton jr. und J. F. Krehbiel, Der Einfluji verschiedener Feldspdte 
auf die ,,Ansteifung“ der Kegel. Unter Ansteifung ist hier die Erhóhung der Zahigkeit 
u. der Feuerfestigkeit yerstanden, die bei keram. Kórpern oft nach langerer Erhitzung 
auf derselben Temp. eintritt. Der Kegel 10 yon deutscher u. der yon amerikan. Her-
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kunft haben dasselbe Verh. Dieses andert sich aber bei verschiedener Warmebehandlung. 
Hybla-Feldspat zeigt starkeren EinfluB ais schwed. Feldspat, auch die A rt des Kaolins 
ist von EinfluB. 3 andere Feldspate lagen in ihren Eigg. zwischen beiden. Die Ursache 
der Ansteifung konnte nieht mittcls des Mikroskops erkannt werden. Lediglich die 
Vollstandigkeit des t)bergangs des krystallisierten Spates in  Glas seheint ein MaB 
der Ansteifung zu sein. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 215— 23. Columbus, Ohio, Standard 
Pyrometric Cone Co.) Sa l m a n g .

W. Singleton, Die „rationelle“ Analyse von Tonen. Bereits am Ende des 
18. Jahrhunderts gab es eine „rationelle“ Analyse. Sie bedeutet aber nieht mehr 
ais eine Schatzung. Verschiedene Ausfuhrungsformen werden angefuhrt. (Chem. Age
18. China Clay Tradc Review Sect. 6—7.) SALMANG.

Hans Kuhl und Joshio Tokune, Die Messung der feinslen Anteile im  Porłland- 
zement mit Hilfe des Wiegnerschen Sedimenlationsapparates. Beschreibung des WlEGNER- 
schen Sclilammapparates in der Ausfiihrung von GESSNER (C. 1926. I. 2815). Vier 
Zemente wurden in ihm untersucht u. die % -Anteile der ICornungen u. ihre Oberflache 
mitgeteilt. (Zement 17. 256—61. 299—301.) Sa l m a n g .

W- Miehr, J. Kratzert und H. Immke, Beitrag zur Bestimmung der Temperatur- 
wediselempfindlidikeit feuerfester Baustoffe. Die iiblichen amerikan. Abschreclcmethoden 
fiir Steine sind besonders fiir Silicasteine zu schroff, da solehe Beanspruchungen im 
prakt. Betrieb nieht vorkommen. Durch Abschreckung auf nur 400° wird die Bruch- 
gefahr bedeutend gemindert. Dann stellt sich z. B. heraus, daB Silicasteine bruch- 
sicherer sind ais Korundsteine, was sonst nieht der Fali ist. Vff. leit-cn auf die erhitzten 
Steinflachen in  einem besonders gebauten Ofen ein Dampfluftgemisch. Diese Behand- 
lung gibt bessere Ergebnisse ais die bekannten Yerfahren. (Tonind.-Ztg. 52. 56—60. 
77—78. Stettin, Didierkonzern.) Sa l m a n g .

Scheidhauer & Giessing Akt.-Ges.. Bonn, Keramisdie Erzeugnisse. (Reff. 
nach E. PP. 253 947, 262 383 u. 264 192, vgl. C. 1926. II . 2342. 1927-1. 1513 u. 2351.) 
Nachzutragen ist: Die kolloide Bindetonlsg. kann m it mehr W., ais zur Verflussigung 
des Tones notwendig ist, verd., m it den Magerungsmitteln gemiseht u. der Mischung 
der WasseriiberschuB vor der Yerformung entzogen werden. (Schwz. P. 125 658 
vom 17/6. 1926, ausg. 1/5. 1928. D. Priorr. 22/6., 3/7., 23/10., 23/11. u. 4/12. 1925, 
11/1. 1926.) K u h l in g .

Kloekner-Werke Akt.-Ges. Abteilung Mannstaedtwerke, Troisdorf b. Koln, 
KuhlsrJmcht fu r  Drehrohrófen zum Brennen von Zement u. dgl., bei welchem das Out uber 
kegdformige Einbauten geleitet wird, 1. dad. gek., daB der Einbau aus daohartig ein- 
ander iiberdeckenden, durch Luftspalten getrennten Kegeln besteht, iiber die das Gut 
in  dunner Schicht hinweggleitet, wahrend die Kiihlluft vom Kegelinnern durch die 
Luftspalten an das Brenngut gefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB gleiehzeitig Kiihlluft 
von auBen gegen die Oberflache des Brenngutkegels gefiihrt wird. — Es wird besonders 
wirksame Kiihlung des gebrannten Gutes u. Vorwarmung der Kiihlluft erzielt. (D .R .P. 
464761 KI. 80c vom 15/2. 1925, ausg. 1/9. 1928.) ' K u h l in g .

International Cement Corp., New York, Bindemittel. Ungemahlenen oder besser 
gemahlenen Zementklinkern wird die dem vorhandenen S i02, Fe20 3 u. A120 3 aquivalente 
Menge CaO zugesetzt, die Mischung, gegebenenfalls wiederholt, gebrannt u. gemahlen. 
(E .P . 290 890 vom 26/9. 1927, ausg. 21/6. 1928.) K u h l in g .

Richardson Co., Lockland, iibert. von: Harry C. Fisher, Cincinnati, V. St. A., 
Farben von mineralisćhen Stoffen, besonders Dachschiefern. Die zu farbenden Stoffe 
werden durch Uberschichten m it einer wss. Lsg. von CuS04 u. Abdampfen zur Trockne 
m it einer Schicht dieses Salzes iiberzogen u. letzteres durch Erhitzen auf etwa 750° 
zersetzt, dann werden sie in gleicher Weise m it einer Schicht von FeS 04 bedeckt u. 
auch dieses Salz durch starkes Erhitzen zersetzt. Je  nach der Menge des angewendeten 
CuS04 u. F 2S04 entstehen braun bis schwarz u. gelbrot bis rotblau gefarbte Erzeugnisse. 
(A. P. 1680 941 vom 25/11. 1922, ausg. 14/8- 1928.) K u h l in g .

Soc. an. des fitablissements A. Lendormy, Frankreich, Emulsionen fiir StrafJen- 
bauzioedce. Die gema,B dem H auptpatent zur Entfettung von Metallen yerwendeten, 
durch Verseifen von an Oxysauren reichen Fettstoffen erhaltenen Seifen werden zur 
H erst. von Asphalt-, Steinkohlenteer- oder Petroleumpechemulsionen u. diese Em ul
sionen im  StraBenbau benutzt. (F. P. 32974 vom 24/1. 1927, ausg. 6/ 6. 1928. Zus. 
zu F. P. 616407; C. 1927. I. 2243.) K u h l in g .
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Richard Grun, Chcmisohe Widerstandsf&higkeit von Beton. 2. Aufl. Berlin: Zemcnt u.
Beton [Tonindustrie-Zeitung] 1928. (69 S.) gr. 8°. M. 2.—.

Gćza Jakó, Keramischo Materialkunde. Bcschreibg. d. Masse-, Glasur- u. Brcnnmaterialien 
sowie d. Farbstoffe. Durchges. u. mit e. Orig.— Beitr. uber: Die Technik der yerntinf- 
tigen Kalkulation keramiseher Mineralien von R. Jager. Dresden: Th. Steinkopff 1928. 
(VIII, 153 S.) 8°. M. 7.50; gcb. M. 9.—.

[russ.] W. Lutsckizki, Die Kaoline der Ukrainę. Moskau: Wissenschaftl.-Teohn. Verlag 
1928. (244 S.) Rbl. 4.—.

Laurence R. Mernagh, Enamcls: th e ir m anufacture and  application  to  iTon and  steel ware.
London: Griffin 1928. (250 S.) 8°. 18 s. net.

[russ.] U. d. S . S . R. Rat £ur Arbeit und Verteidigung, Komitee fiir Standardisierung, Port- 
landzement. Methoden der chemisohen Analyse. Moskau: 1928. (3 S.)

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
— , Heijiwind wurde vor 100 Jahren erfunden. Am 11. September 1828 nahm 

J . B. N e il s o n  aus Glasgow, Schottland das Patent 5701 auf „verbesserte Anwendung 
der Luft, um Warme in Feuerungen, Schmieden u. Ofen hervorzurufen, wozu Goblaae 
oder andere Blasapp. benutzt werden". (Iron Age 122. 512.) W i l k e .

H. W. Gillett, Metalle fiinfzelm Jahre untersucht. E in Uberblick iiber das Ge- 
leistete seit der Organisation der metallurg. Abteilung des B u r e a u o f S t a n d a r d s  
im Jahres 1913 wird gegeben. Die groBte Anstrengung wurde auf die Entw. genauer 
Unters.-Methoden gerichtet. Einige Spezialapp. sind abgebildet. (Iron Age 122. 
509—12. Division of Metallurgy, Bureau of Standards.) W il k e .

Ch. Berthelot, Die Scheidung und Iionzenlration der Erze durch Flotation. Die 
fiir das Waschen der Erze angewendeten chem. Mittel kónnen sein: Anhiiufungs-, 
Schaumungsmittel, solche zur Herrorrufung yon Veranderungen (z. B. wenn es sich 
darum handelt, die Wrkg. von schadlichen Elementen im Erz, die die Flotation ver- 
zogern oder verhindern, auszugleichen). Die Ggw. von 1. Salzen im Erz iibt einen 
groBen EinfluB auf die Leistung der Aufbereitungsanlagen aus. Zu den gefahrlichen 
Salzen gehóren schwefelsaures Eisenosyd u. Eisenoxydul, Calciumsulfat, Ton, organ. 
Stoffe. Vf. geht dann ausfuhrlich auf die Aufbereitung osydierter Erze ein, ferner 
auf die Eignung des Flotationsverf. fiir die wichtigsten Erze. (Rev. Metallurgie 25. 
372—96.) K a l p e r s .

D. E. Lubojatzky, Berechnungen von Siemens-Martiii-Ófen. (Feuerfest 4. 20 
bis 23.) Sa lm a n g .

G. Lely, Bemerkung iiber einen neuen Ofen fiir  die Stahlwerlce, die sehr kleine 
Stiicke zu gieflen haben. Der besprochene Ofen ist ein zylinderfórmiger Drehofen, bei 
dem der Geblasewind durch die Abgase vorgewarmt wird. Der Brenner ermóglicht 
die Erhaltung einer neutralen Flamme von sehr hoher Temp., ohne daB die Ófen- 
auskleidung iiberhitzt wird. (Rev. Mótallurgie 25. 371.) K a l p e r s .

A. Lemonnier, Versuch mit einem Sclimiedeofen, dessen metallische Bekuperatmen 
mit Hochofengas geheizt umrden. Fiir einen besonderen Fali werden die Unters.-Daten, 
wie Warmeverbrauch, -verlust, erreichte Temp. u. a., angegeben. Es is t nicht móglich, 
daraus je tzt schon allgemeingiiltige Schlusse zu ziehen. (Chaleur e t Ind. 9- 463 
bis 464.) W il k e .

■Toarpiim  Ferrer Figueras, W&rmebilanz des Kupolofens. Vf. stellt eino Formel 
auf fiir das Ausdriicken der Uberfuhrung des Eisens aus dem festen in den fl. Zustand. 
Bei Annahme der Schmelztemp. von 1200°, der spezif. Warme des Eisens von 0,233 
u. der Umgebungstemp. von 15° wurde die absorbierte Warmemenge je t  GuBeisen 
276105 kcal betragen. Der W armeverbrauch wird aber prakt. erheblich grofier sein, 
da die Warmeverluste m it in  Anrechnung zu ziehen sind. Diese setzen sich zusammen 
aus der iiberschiissigen Warme, der durch den Luftstickstoff verlorenen Warme, der 
durch die Schlacken mitgenommenen Warme, den Strahlungsverlusten, der durch 
Zers. des Kalksteins absorbierten Warme, die alle zusammen den oben genannten 
W armeverbrauch auf insgesamt 459657 kcal erhohen diirften. Je  t  GuBeisen ergibt 
sich demnach ein Verlust von etwa 40%- Man sollte daher danaeh streben, alle Móglich- 
keiten fiir seine Einschrankung in  Betracht zu ziehen. Das Problem, nur O in die Ver- 
brennungszone zu bringen, ist zwar von groBem Interesse, hat aber noch keine prakt. 
Lsg. gefunden. Der Anteil der Schlacke laBt sich nur durch Verwendung eines aschen- 
armen Kokses m it einem niedrigen S-Geh., dann durch Verwendung eines moglichst 
reinen KalŁsteines vermindem, wahrend der Verlust durch die Gichtgase eine Ver-
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minderung durch die yollstandige Verbrennung im Ofen, durch móglichst lange Be- 
riihrung der Einsatze m it den Gasen u. durch Wiedergewinnung der durch die Gase 
mitgenommenen Warme erfahren kann. Der Verlust durch Strahlung laBt sich nicht 
yermeiden. (Rev. Mótallurgie 25. 368—71.) K a l p e r s .

O. Langenohl, Ubersicht uber die heutigen Verfahren fu r  die Oeuńnnung lioch- 
wertigen Gufleisens und einige Betrachtungen uber die Ofen. Die Arbeiten yon J u n g s t  
u. H e x n , K e e p , Ma u r e r , Gr e in e r  u . K l in g e n s t b in , S i p p  u . D ie f e n t a h l e r , 
EhMEL, PlWOWARSKY u . H a n e m a n n  haben die theoret. Grundlagen fur die heute 
bekannten Yerff. zur Verbesserung der GuCeisenbeschaffenheit u. zur Erzeugung hoch- 
wertigen GuCeisens geschaffen. Wenn auch der elektr. Ofen den idealen Schmelzofen 
fiir die Herst. hochwcrtigen GuCeisens darstellt, so sind heute dic Strompreise noch 
zu hoch. Immerhin hat er sich schon in starkem Mafie durchgesetzt. Auch der Flamm- 
ofen spielt heute schon eine beachtenswerte Rolle auf diesem Gebiete, wahrend man 
versuchen sollte, auch aus dem Kupolofen ein hochwertiges GuCeisen herauszuholen. 
Eine theoret. riehtige Windyorwarmung ist beim Schurmannofen gegeben. Weiter 
wird der ólbeheizte kombinierte Elamm- u. Schachtofen, Bauart W u s t, heryorgehoben. 
(Rev. Mótallurgie 25. 359—60.) K a l p e r s .

Richard Moldenke, Augenblicklicher Stand und Fortschritte der Gieflerei. Der 
Wettbewerb anderer Metalle hat eine Krise fiir die Eisengieflereien heryorgerufen, 
die heute bestrebt sind, die Gufieisenbeschaffenheit zu erhóhen u. neue Absatzgebiete 
zu erobern. Der Giefiereikoks hat heute wieder seine friihere Gute erlangt, doch soli 
man versuchen, ihn noch harter, weniger porós, weniger entziindbar u. in gróCeren 
Stiickcn zu erhalten. Bei der Aufgabe von Ferrolegierungen in  den Kupolofen sind 
Vorsiehtsmafiregeln einzuhalten. Wenn die Legierungen yon einem Zement umgeben 
sind, werden sie geschiitzt, bevor sie in  die Schmelzzone gelangen. Bei Einfuhren 
von Stahl in den Kupolofen ist es schwer, einen C-Geh. von weniger ais 2,80% zu be- 
kommen. Bei Stahlzusatz sind grófiere Brennstoffeinsatze erforderlich, dam it der 
Stahl geniigend fl. wird. Der Koks mufi dabei von erster Beschaffenheit sein. Die 
Verwendung yon W inderhitzern beim Kupolofen gestattet die Vorwarmung der Ge- 
blaseluft auf 400°, weiter eine Brennstofferspamis u. eine Erhóhung der Temp. in  der 
Schmelzzone. Verbesserung des GuCeisens kónnen erfolgen durch Zusatz von Ni, 
Cr, Va usw. beim Kupolofenbetrieb. Das GuCeisen erhalt liierdureh eine hóhere mechan. 
Festigkeit u. Korrosionsbestandigkeit. Der Zusatz von Ni ha t ZerreiCfestigkeiten von 
uber 45 kg/qmm ermóglicht. Durch eine Warmbehandlung kann GuCeisen dem Temper- 
huC nahe Eigg. erlangen. (Rev. Mótallurgie 25. 356— 59.) K a l p e r s .

A.-G. Soto, Neuzeitliches Gufteisen von hoher Widerslandsfahigkeit. Vf. gibt 
zunachst einen Oberblick iiber die Erfolge Terschiedener Forseher in bezug auf die 
Erzielung hoher Festigkeitsziffem beim GuCeisen u. berichtet iiber seine Erfahrungen 
m it dem Lanz-PerlitguCverf. Verschiedene Verss. ergaben ais am besten geeignete 
Temp. fiir die Erwarmung der GuCformen eine solche von 270°, wenn das Eisen 3%  C 
u. 0,60% Si besitzt. Die gleiche Temp. kommt auch in  Frage bei einem Si-Geh. von
0,90%. Proben von verschiedenen Wandstarken besaCen ein vollstandig gleiches 
Gefiige u. gleiche Brinellharten. (Rev. Mótallurgie 25. 360— 62.) K a l p e r s .

Ant. Lafont, Gujieisen mit Stahlzusatz in Spanien. Das m it Stahlzusatz in 
Spanien hergestellte GuCeisen besitzt einen C-Geh. von weniger ais 3,25%, ist sehr 
rein, von mittlerer H artę, von meliertem Bruchaussehen, widerstandsfahig gegen StóCe 
u. ist von perlit. Gefiige. Yon den yerschiedenen Verff. ist der Kupolofenbetrieb mit 
Einfuhrung yon Stahl am wirtschaftlichsten. In  den span. Artilleriewerkstatten nimmt 
man einen halbharten u. harten Stahl in Anteilen yon 10— 40%. der zusammen m it 
H am atit im Kupolofen geschmolzen wird. Der Gesamtbetrag yon Si u. C wird m it 
4,6% errechnet, wahrend Mn die Halfte oder x/3 des Si ausmachen soli. Der Koks 
darf hóchstens 10% Asche u. weniger ais 1% S betragen. Der zugesetzte Stahl be- 
steht aus GeschoCteilen, Fedem, Feilen, Schienen usw., welche Stucke kurz sein miissen. 
Stahlspane werden vor ihrer Aufgabe brikettiert. Der Querschnitt der Diisen wird 
auf % —%  des Kupolofenquerschnittes berechnet. (Rev. Mótallurgie 25. 363 
bis 364.) K a l p e r s .

Art. Everest, Das Nickel im  Gujieisen. N i kann in den Ofen selbst, in den Vor- 
herd oder in  die GieCpfanne aufgegeben werden, u. zwar in  Form von Eisenblócken, 
die Ni enthalten, yon Ni-haltigem Stahl, von Ni- oder Ni-Legierungsblóeken oder yon 
Ni- oder Ni-Legierungskugeln. Ein gutes Ni-haltiges GuCeisen besitzt die Zus.: 4,23% C, 
2,68% gebundener C, 1,55% Graphit, 1,45% Si, 1,28% Mn, 0,012% S, 0,078% P,
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0,89% Ni u. 1,92% Cr. Die hóhere Schmelztemp. des Ni im Vergleich zu der des Eisens 
ist in  Betracht zu ziehen. Am besten durfte der Zusatz des Ni in die GieBpfanne sein, 
da sich so keine Verluste durch Osydation ergeben. Das Ni ist, bis die Pfanne aufgefiillt 
ist, geniigend gel. u. die naturliche Bewegung des Metalles in  der Pfanne sichert ein 
inniges Vermischen u. dadurch ein gleichmaBiges Metali. Der EinfluB des Ni kommt 
dadurch zum Ausdruck, daB das Metali etwas dazu neigt, bei der Abkuhlung zu harten, 
daB es eine hóhere ZerreiBfestigkeit infolge des dichten Kornes, eine hóhere Schlag- 
festigkeit u. ein feines Perlitgefiige erhalt, das auch seinen VerschleiBwiderstand ver- 
bessern durfte. (Rev. MćtaUurgie 25. 362— 63.) K a l p e r s .

D. Dresden und S.-H. Stoffel, Untersuchungen iiber die Haftfestigkeit von Stah-
einlagen im  Gupeisen. Der Zweek dieser Unters. war, die Haftfestigkeit von iiber Stabe 
gegossenem Eisen zu bestimmen. Die Stabe waren verschiedener Herkunft, namlich 
verrostete Stabe, m it der Schleifscheibe geschliffene u. dann verzinnte Stabe. Die 
Stabe hatton Durchmesser von 10, 15 u. 20 mm. Das Verzinnen scheint auf die kleineren 
Stabe ohne EinfluB zu sein, dagegen erhóht es die Haftfestigkeit der Stabe von 20 mm 
Durchmesser. Im  allgemeinen wird eine Einlagelange vom 2—2,5-fachen des Durch- 
messers eine vollstandig geniigende Festigkeit ergeben.' (Rev. MćtaUurgie 25. 367 
bis 368.) K a l p e r s .

R. Bażant, Mikroskopische Untersuchung des Einflusses des Phosphors au f das 
Gefiige von Gufleisen. Untersucht wurden 2 GuBeisensorten m it 0,4 u. m it 1,4% P ; 
die iibrigen Bestandteile hielten sich in  beiden Sorten auf annahernd gleicher Hóhe. 
Die Gluhbehandlung bestand darin, die Proben in  einem elektr. Muffelofen auf 900° 
langsam zu erwarmen, dieso Temp. 3 Stdn. lang aufrechtzuerhalten u. die Proben 
im Ofen langsam auf Umgebungstemp. abzukiihlen. Im  ganzen wurden 21 Gluhungen 
yorgenommen u. nach jeder Gluhung ein fiir die Gefiigeunters. geniigend groBes Stiick 
von der Probe abgeschnitten. Die Kleingefiigebilder zeigten nun, daB der EinfluB von 
P  in folgender Weise zur Geltung kam : die P-reichen Eisen-Mischkrystalle oxydieren 
schwer, welcho Tatsache ein langsameres Wachsen zur Folgę hat. Diese Mischkrystalle 
bilden im Verlauf des Vorganges ein zusammenhangendes, den inneren Teil des Stoffes 
umgebendes B ett u. verhindern so das Eindringen Yon Gasen in das Innere. Die sich 
zersetzenden Steadite setzen den freigemachten Graphit in Spalten ab, die in der M. 
entstanden sind u. infolgedessen ein langsames Wachsen verursachen. W ahrend der 
Zers. umgeben die Steadite die Ferritkrystalle u. schiitzen sie Yor Oxydation. (Rev. 
Metallurgie 25. 364— 67.) K a l p e r s .

J. Sułir, Uber die tjberhiizung des Aluminiums. Die Uberhitzung Yon Al ge- 
s ta tte t die YoUstandige Vertreibung von N a  in  den Fallen, wo es Yorhanden sein konnte, 
femer die Vertreibung Yon Einschliissen im Al, die wahrend der Elektrolyse ein- 
geschlossen u. infolge der schnellen Abkuhlung beim Verlassen des Ofens nicht recht- 
zeitig entweichen konnten. Die Annahme, daB Al nach Uberhitzung Blasen aufweisen 
wiirde, traf nicht zu, da die Abkiihlungsgeschwindigkeit geniigend langsam war, daB 
die Gase entweichen konnten. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 392—96.) K a l p e r s .

Robert J. Anderson, Schmełzen zweiten Aluminiums und von Aluminiumlegie- 
rungen. V III. Mitt. Mischverfahren beim zweiten Schmełzen. (VII. Ygl. C. 1928.
II . 287.) Zweites 98/99%ig. Al wird durch Schmełzen Yon Al-Gekratz oder der Kon- 
zentrate der Gekratze, durch Umschmelzen handelsiiblichcr reiner Al-Abfalle, alter 
Gebrauchsgegenstande usw. hergestellt. Zweites 94— 98%'g- Al, so wie es zur Stahl- 
desoxydation benutzt wird, darf bis zu 6%  GesamtYerunreinigungen enthalten u. 
kann durch Mischen der yerschiedenen Abfalle hergestellt werden. Z. B. kónnen 
folgende Materialien dazu benutzt werden: bemaltes Blech m it 0,12% Cu, 0,48% 
Fe, 0,31% Si, kein Mg, Spur Mn u. 0,05% Zn, GuBabfall m it 7,64% Cu, 1,12% Fe,
0,40% Si, 0,09% Mg, 0,02% Mn u. 1,47% Zn u. D uralum inabfalle m it 4,21% Cu,
0,62% Fe, 0,35% Si, 0,58% Mg, 0,61% l in  u. Spur Zn. Zur Herst. von 10 000 lb 
miissen in  Anbetracht der Schmelzverluste Yerwendet w erden 7830, 1560 bzw. 2080 lbs, 
Entsprechend w ird die Erschmelzung von Al-Legierungen behandelt. (Metal Ind, 
[New York] 26. 347—49. Fairm ont [W. Va.], Fairm ont Manufacturing Co.) W ilk e .

J. Dornauf, Aluminium und Aluminiurnlegierungen in  der chemisćhen und ihr 
verwandten Industrie. Zusammenfassung der Erfahrungen m it A l  u. Al-Legierungen 
in  der Industrie m it zahlreichen Tabeflen, die eine Ubersicht iiber Korrosionsverss. 
geben. (Ztsehr. angew. Chem. 41. 993— 1001. Frankfurt a. M.) J u n g .

E. R. Richards, Salzroslung und Cyanidbehandlung in  Achotla, Mexiko. Eine 
durchschnittliehe Zus. des Yerarbeiteten E rzes is t wie fo lg t: 10 g je t  Au, 560 g je t
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Ag, 3,5% Pb, 0,1% Cu, 61,0% Unlosliches, 14,5% Fe, 1,0% CaO, 0,5% Zn, 1,2% S,
0.4%  As, 0,5% Sb u. 0,6%  Mn. Das Ag ist ais Ag-Jarozit (Ag20  • 3 Fe20 3 • 4 S 0 3 •
6 H 20 ) im Erz enthalten. Jede irgend mógliche Cyanidbehandlung des Roherzes 
versagte u. gab keine zufriedenstellende Ag-Gewinnung. Sogar ein Mahlen auf 
700 Maschen verbesserte nicht das Ag-Ausbringen. Amalgamation in h. u. k. Lsg. 
gab negative Ergebnissc. Konz. u. Flotation wurden ohne Erfolg angewandt. SchlieB
lich fiihrte ein Rósten m it Salz in einem m it eingeblasener Luft betriebenen Róst- 
ofen zum Ziele. 6%  Salz wurden angewandt. E in Laugen m it W. u. anschlieBend 
m it Hyposulfit war nicht zufriedenstellend, da nur 75% des Ag u. nur 60% des Au 
gewonnen -wurden. Auch die Anwendung von Cyanid war wegen des hohen Verbrauchs 
an Kalk u. Cyanid nicht móglich. SchlieBlich erwies sich ein Waschen m it l% ig . 
S 0 2-Lsg. nach dem Waschen m it W. ais gut, denn 85— 87% des Ag u. knapp 90% 
des Au konnten bei niedrigem Cyanidverbrauch gewonnen werden. Die Versuchs- 
anlage m it 1—2 u. 10 t  taglichem Durchsatz werden dann behandelt. (Engin. Mining 
Journ. 126. 325— 29. Monterey [Mexiko], Cia. Minera do Penoles.) W i l k e .

— , Zinkstaubfattung des Kupfers aus Cyanidlosungen. W ird Zn-Staub zum Fallen 
von Cu, Au u. Ag aus Cyanidlsgg. benutzt, wo der Cu-Geh. groBe Cyanidverluste beim 
Auslaugen verursacht, so wird die Cyanidlsg. beim Wiedergebrauch m it Zn stark 
verunreinigt. In  dem MaBe, wie der Zn-Geh. in der Cyanidlsg. ansteigt, fallt die 
Estraktionswrkg. besonders beim Ag, wenn die Lsgg. wieder benutzt werden. Ein 
vermindertes Ausbringen ist schon bei 0,15% Zn bemerkbar. Bei 0,36% Zn in der 
Cyanidlsg. fallt das Ag-Ausbringen von 90 auf 75%. Dies erklart, warum Zn-Fallung 
in der Cyanidprasis nicht in zufriedenstellender Weise benutzt werden kann, wenn 
gróficre Mengen 1. Cu im Erz vorhanden sind. (Engin. Mining Journ. 126.176.) WlLKE.

W. Broniewski und L. Sliwowski, Ober die BUi-Antimon-Legierungen. Die 
heute in den Pb-Sb-Legierungen beobaehteten Anomalien kónnen entweder durch 
unvollkommene MeBbedingungen oder durch eine Yeranderung der krystallinen Riehtung 
des Sb erklart werden. (Rev. Mćtallurgie 25. 397—404.) K alpep.S.

— , Saurebesiandige Nickellegierungen. Die Anwendungen von niehtrostenden 
Ni-Cr-Legierungen (wie etwa „Anka“, „Eva“- u. ,,S taybrite“-Legierungen) ist viel 
umfangreicher ais die der friiheren Cr-Stahle. Sie sind sowohl saurebestandig wie 
auch m it Maschinen bearbeitbar. „Cronite“ widersteht der S 02-Einw. sogar bei 
1000°. Von den Ni-Cu-Legierungen haben sich je naeh den Anforderungen „Silveroid“ 
u. „Corronil“ gut bewahrt. (Chem. Age 19. 158.) WlLKE.

R. L. Templin, C. Braglio und K. Marsh, Mechanische Eigenschaften von 
Aluminiumgufi-Legierungen bei hoheren Temperaiuren. Die Zugfestigkeiten der 
iibliehen Al-GuBlegierungen im Bereich der hoheren Tempp., in denen sie nutzbringend 
venvendet werden kónnen, wurden untersueht. Die W erte des Elastizitatsmoduls 
werden sowohl von der Temp. ais auch von der Prazision des Extensometers u. des 
Temp.-MeBapp. sehr beeinfluBt. Bei Beriicksichtigung dieser Tatsachen liegen die 
durchschnittlichen W erte ungefahr auf einer geraden Linie, die durch die Formel; 
E  — 11 200 000(1 — y/890) dargestellt wird, in der E  der Y ouN G sehe  Elastizitats- 
modul in lb/sq. in. u. T  die Temp. in 0 F  innerhalb des Bereiches 0—890° ist. Aus 
einem Vergleich der Zugfestigkeits- u. FlieBpunktskurven fiir die verschiedenen unter- 
suchten Legierungen ist zu entnehmen, daB diese Eigg. m it steigender Temp. ab- 
nehmen. Die Legierungen lassen sich in 3 Gruppen teilen. Im  allgemeinen zeigt die
1. Gruppe der Legierungen einsehl. des sehr reinen Al einen deutliehen EinfluB der
Temp. auf die mechan. Eigg., der bei oder nahe bei Raumtemp. beginnt. Die zweite 
Gruppe zeigt diesen EinfluB bis 205—265° nicht, dann aber deutlich. Die 3. Gruppe 
enthalt die Legierungen, die Altershartung zeigen oder einer 2. Warmebehandlung 
unterworfen werden kónnen. Es werden dann die Methoden u. angewandten App., 
die Herrichtung der Probestabe, die Temp.-Messung u. a. genau beschrieben. (Metal Ind. 
[London] 33- 179— 82. 204. Pittsburgh [Pa.].) WlLKE.

— , Karrosionsbestandige Metalle und Legierungen. Eine tjbersieht iiber die 
augenblickliche Lagę wird gegeben u. dabei die W ichtigkeit der schutzenden tlber- 
zuge, sowie die Metalle hoher Reinheit, dann Pb, Cu, Al, Fe u. Legierungen behandelt. 
(Chem. Age 19. 157—58.) W lLKE.

— , Sdurebestdndige Anlagen und Malerialien. Bemerhungen uber einige markt- 
ubliche TroduHe. „Meldrum“ , ein hoch-Si-haltiges Fe der M e 1 d r u m s , L t d . ,  
bei Timperley, ist gegen H N 03 u. H 2S04 jeder Starkę u. Temp. vollstandig wider-
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standsfahig; auBerdem werden noch empfohlen Cabtyrit, Vulcalock, Prodoritc u. 
einige Emaillen. (Chem. Age 19. 161—64.) WlLKE.

J. Huggett, H. Forestier und G. Chaudron, Anwendung der thermomagnetischen 
Analyse in  der Eisenchemie. Vff. bedienten sich zur Ausfiihrung der Verss. des thermo- 
magnct. Registrierapp. nach CHAUDRON-FORESTIER, der beschrieben wird. Diescs 
Gerat gestattet die Beobachtung der magnet. Umwandlungen beim Eisen. Das auf- 
gestellte Diagramm zerfiillt in die Systeme: Fe20 3, Fe30 4, dann Fe30 4, FeO u. FeO-Fe. 
Das Diagramm hat bereits gute Dienste geleistet fiir die Best. der Oxydationszustiinde 
des Eisens, das fiir die Zubereitung des Katalysators bei der Ammoniaksynthese dient. 
(Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 388—91.) K a l p e r s .

Marcel K oenig, Einteilung der Brucharten bei der Untersuchung der Werkstoffe. 
Der Bruch yon gutem GuBeisen muB feinkórnig u. gleichmaBig, von gleichmaBiger 
Farbung u. ohne Einschliisse sein. Bei ZerreiB-, Druck-, Schlag-, Biege- u. Dauer- 
schlagyerss. ergibt sich ein kennzeichnendes Aussehen. Bei der Unters. der Stahle 
seheint das Bruchaussehen nicht geniigend Beachtung zu finden. Beim Stahl wird 
das Bruchaussehen beeinfluBt durch die A rt der Yerformung, die N atur u. den 
Zustand des Metalles, die Ggw. yon órtlichen Fehlern, die Richtung der Verformung 
im Verhaltnis zu der der Fasern u. durch die etwaige Ggw. von Einschliissen. Die ver- 
schiedenen Brucharten, ™  Trichterbruch, sehniger Bruch, Querbruch usw. werden 
aufgefiihrt. Die Einteilung der Brucharten bietet groBe Schwierigkeiten, man kann 
sie einteilen nach dem makrograph. Gefiige oder nach der Form der gebrochenen Teile 
des Probestabes. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 375—81.) K a l p e r s .

W. Zimm, Metallurgische Yorgange. und Gefiigebildung beim Schmelzschweifien. 
Die allgemeinen metallurg. Vorgange beim SchweiBen u. die GasschweiBnaht werden 
behandelt. Die besonderen Eigentumlichkeiten der m it Acetylen u. 0 2 hergestellten 
SchweiBnahte werden gepriift u. die chem. Einflusse, die in Zusammenhang m it der 
SchwciBflammo u. dem Arbeitsyerf. stehen, u. die physikal. Gefugezustiinde sowie 
ihre Anderungsmoglichkeit betrachtet. (SchmelzschweiBung 7. 108—14. 121— 28. 
Hamburg.) WlLKE.

Paul Dufour, Neue Plałten und Pulver zum Schweifien von Eisen und Stahl bei 
niedriger Temperatur. Mit den neuen „La Metalluxgiquc“ genannten SchweiBplatten 
u. -pulvern ist es móglich, die sonst ubliche hohe SchweiBtemp. zu umgehen u. die 
SchweiBungen bei niedrigeren Tempp. auszufiihren. Es wird dabei eine Oberflachen- 
schicht yon Eisencarbid gebildet, die sich vor dem Schmelzen umwandelt, indem sich 
Eisen in  teigigem Zustand u. freier C ergibt. Ferner wird eine reduzierende Atmosphare 
geschaffen u. die Oxyde durch die Ggw. von freiem C reduziert. Mit diesem Verf. kann 
man Eisen- oder StahlschweiBungen gegen 1000° venvirklichen, die sehr gleichmaBig 
ausfallen. Es ist móglich, sehr C-reiche Stahle zu schweifien, ohne daB diese Schaden 
erleiden, z. B. Baustahle, Werkzeugstiihle. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 343.) K a lp .

— , Prazisionseinheiten fu r  Schweiftarbeiten. 4 neuere Maschinen zur Ausfuhrung 
automat. SchweiBens u. Schneidens, die auf dem amerikan. M arkt sind, werden an 
Abb. erlautert. (Iron Age 122. 521.) WlLKE.

John R. Baynes, Das Schablonenatzverfahren. E in  Verfahren zum Atzen von 
Messing, Kupfer, Branże und Stahl. Zur Herst. der Schablone wird ein dickes Glas 
von der GróBe der herzustellenden Schablone genommen u. m it einem sehr diinnen 
Asphaltuberzug versehen. Hierauf werden zu 170 g fl. Asphalt 56,70 g handelsublicher 
Bzl. u. 70,9 g handelsubliches Terpentinól zugegeben u. das Glas sowie ein metali. 
Blech derselben GróBe sehr diinn auf einer Seite bestrichen. Dann werden die 
beiden bestrichenen Seiten aufeinandergelegt u. die Schicht entsprechend bearbeitet. 
Nahere Einzelheiten sind in  der Arbeit nachzulesen. Es folgt dann die Beschreibung 
der Zurichtung des Metallstiickes vor dem Atzen. Zum Atzen von Stahl h a t sieh fol- 
gende Lsg. bewahrt: 32 oz H N 03, 3 oz HC1, 6 oz denaturierter A. u. 96 oz W ., wahrend 
man bei Messing, Cu oder Bronze am besten Eisenperchlorid benutzt. Die besten 
Ergebnisse erhalt man, wenn man das Atzen an einem warmen Orte ausfuhrt u. die 
Atzlsg. bewegt. (Metal Ind. [New York] 26. 352—53.) WlLKE.

— , Uber emaillierfahiges Eisen. Hinweis auf die yerschiedene Ausdehnung ver- 
schiedener Eisensorten. (Keram. Rdseh. 36. 692—93.) Salm a n g .'

R. G. Suman, Nickelanoden und der Sauregrad des Bades. Die Bader waren 
in  m it Pb ausgckleideten Tanks yon 175 Gallonen Fassungsraum. Die Zus. war: 
255,15 g einfache Ni-Salze, 198,45 g NH 4C1 u. 1 Gallone W., Temp. 30°, 3l/2 Yolt, 
10 Amp./ QuadratfuB. Es wurde beobachtet, daB die Bader m it 90—92%ig. Anoden
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sauer wurden, dagegen die m it 99%ig. gegossenen Anoden alkal. Jeden Morgen wurden 
die Bader auf 6,1 ph  gebraeht, waren aber am naehsten Morgen sauer oder alkal. 
Wurden die Bader je zur Halfte m it den beiden Sorten Anoden ausgestattet, so waren 
sie stabiler. Wie weiter untersucht wurde, hangt die pu allein nur von der Eeinheit 
der Anoden ab u. nicht von der Zus. des Bades. Die eigentliche Ursache konnte nicht 
erm ittelt werden. Graph. Aufzeichnungen erganzen die Ausfiihrungen. (Metal Ind. 
[New York] 26. 350—51. Dayton Electrotype Co.) W il k e .

Hiram S. Lukens, Einflup der KatJiode auf die elektrolytische Abscheidung von 
Chrom. (Metal Ind. [New York] 26. 354—55. — C. 1928. I I . 287.) WlLKE.

Sauvageot und L. Lauprete, Angriff der Stahle und von Gujieisen durch die 
wichtigsten iiblichen Sauren. Der Angriff von H^SO^ auf Stahl u. GrauguB stcigt bis 
zu einem Maximum, je schwacher die Konz. u. je hoher die Temp. ist, dann nimm t 
er schnell ab u. ist bei den starken Konzz. sehr schwach. In  HCl steigt die Korrosion 
gleichmaBig m it der Konz. HNOs greift zunachst Stahl u. GuBeisen gleich an, dann 
yerlauft die Angriffsweise yersehiedenartig. Bei den Stahlen besteht fiir die hoheren 
Tempp. eine sehr starkę Angriffszone m it folgendem schnellen Sturz, wahrend beim 
GuBeisen der Angriff schon fiir geringere Konzz. ein Maximum erreicht. Die Temp. 
ub t stets einen beschleunigenden EinfluB auf die Korrosion aus. (Chim. et Ind. 19. 
Sond.-Nr. 362—74.) _   ______  K a l p e r s .

Augustin Georges Albert Charpy und Leon Franęois Gilbert Joseph Brun,
Frankreich, Veriuertung von Hochofensłaub. Der gesammelte Hochofenstaub wird m it 
kieselsaurereichen Stoffen, z. B. Sand, gemischt, die Mischung bis zum Sintern oder 
Schmelzen erhitzt u. zwecks Verwertung des im Staub yorhandenen Fe u. Anreicherung 
der schlaekenbildenden Zuschlage an S i02 im Hochofen yerarbeitet. (F. P. 640 490 
vom 14/2. 1927, ausg. 13/7. 1928.) " K u h l in g .

R. Anthoine, Briissel, Gewinnung von Zinn aus armen Er zen. Die sehr fein ge- 
pulyerten Erze werden bei Tempp. von 300—900° m it reduzierenden Gasen, wie Leucht- 
gas, Generatorgas o. dgl. behandelt u. dann dem Schaumsehwimmverf. unterworfen. 
(E. P. 292 832 vom 7/11. 1927, ausg. 26/7. 1928.) K u h l in g .

Fulmit G. m. b. H., Mehlem a. Rh., iibert. von: Eugene Seyfferth, Berlin- 
W aidmannslust, Trocknen und Entgasen von Metallpulvern. Noch feuchtes Metall- 
pulver oder Pulver von Legierungen wird zu Blóckcn gepreBt, das W. durch Behand
lung m it A. oder anderen fliichtigen Stoffen yerdriingt u. danach der A. entfernt. 
Das Verf. verhindert die sonst in  starkem MaBe auftretende Oxydation beim Troeknen, 
z. B. yon Kupferpuher. (A. P. 1 674 230 vom 16/6. 1927, ausg. 19/6. 1928. D. Prior. 
12/3. 1925.) R a d d e .

Karl Schmidt, Neckarsulm, Aluminium-Magnesiumlegierungen. Die Legierungen 
sollen das yorhandene Mg in Form von Mischkrystallen yon Mg u. Al jedoch nicht 
ais Al3Mg2 enthalten. Sie enthalten bis zu etwa 10°/o Mg. Die gegossenen Legierungen 
werden 5—8 Stdn. lang hoheren Tempp. ausgesetzt u. sind dann gegen den zerstorenden 
EinfluB des Seewassers bestandig. Beilcgieren von Sb, Bi, Cd oder Metallen der Eisen 
gruppe oder mehreren dieser Mctalle bewirkt cbenfalls Bestiindigkeit gegen Seewasser. 
(Schwz. P. 125 526 vom 17/12. 1925, ausg. 16/4. 1928.) K u h l in g .

Allgemeine Elektrizitats-Ges., Berlin, iibert. von: Erich Wiegand, Hohen 
Venendorf (Hohenneuendorf? D. Ref.), MełalluDerzilge auf nicht leitenden Oxyden. 
(Aust.P. 8059/1927 vom 1/7. 1927, ausg. 27/3. 1928. — C. 1927- I I .  633.) K u h l.

W. H. Cole, Paris, Rostschutzende Behandlung von Eisen, Stahl und anderen 
Metallen. Die zu schutzenden Metalle werden bei Ggw. eines aus Schmirgel, ge- 
falltem Cu, Zn, Sn u. Al bestehenden, trockenen Pulvers in Drehtrommeln nach- 
einander auf 600, 500 u. 350° erhitzt. Dem Pulver kann auch FeCl2, CoCl2, N iS04, 
SbCl3, NH4C1, Na2B.,0, u. C10HS zugesetzt werden. (E. P. 292 666 vom 19/3. 1927, 
ausg. 26/7. 1928.) K u h l in g .

C. Mauler, Wien, TJntersućhung von Eisen, Stahl u. dgl. au f Rostempfindlichkeit. 
Die zu priifenden Metalle werden in alkal., oxydierend wirkende, kochende Lsgg. 
getaucht u. die Temp. bestimmt, bei welcher die ersten Anzeichen des Rostens auf- 
treten. Diese Temp. hangt yon der Konz. der Lsg. ab. Stahle, welche erst bei hoher 
Konz. der sd. Lsg. angegriffen werden, sind besonders rostbestandig. (E. P. 292 794 
yom 28/7. 1927, ausg. 26/7. 1928.) K u h l in g .

X. 2. 122
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[russ.] A. Shurawski, Dio Herstellung und Warmbearbeitung von GuBeisen, Eiscn und Stahl.
Moskau-Leningrad: „Die jungo Garde“ 1928. (288 S.) Rbl. 0.45.

Richard Wagner, Die Bestimmung der Dauerfestigkeit der knetbaren, Yeredelbaren Leicht-
metallegiorungen. Berlin: J. Springer 1928. (IV, 64 S.) gr. 8°. =  Berickte aus d.
Institut f. mechan. Technologio u. Materialkunde d. Techn. Hochschulo zu Berlin.
H. 1. M. 6.—.

[russ.,1 D. Wojeikow, Das Sclimelzen und GioBen der farbigen Metalle. Moskau-Leningrad:
Śtaatsverlag 1928. (118 S.) Bbl. 1.—.

IX. Organische Praparate.
Henry A. Aaronson, New York, Herstellung von Pentaerythrit durch Erwarmen 

von 44 g CH3CH0, 150 g HCHO u. H 20  (nieht iiber 1000 g) unter allmahlicher Zugabe 
von K alk auf 60°. Bei dieser Temp. wird der Zusatz von K alk fortgesetzt bis 33 g sich 
im  Rk.-Gemisch befinden, alsdann gckiihlt, der K alk mittels H 2S 0 4 u. Osalsaure ent- 
fernt u. die Lsg. im Vakuum eingedampft. Der so erhaltene Riickstand wird getroeknet 
u. pulverisiert. (A. P. 1678 623 vom 8/11. 1923, ausg. 24/7. 1928.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Formaldehyd
aus Methanol u. Luft, dad. gek., daB man Methanol u. Luft fiir sich allein durch Aus- 
ńutzung der bei der Horst. von Formaldehyd entstehenden Warme vorwarmt u. die 
Yorgewarmten Bestandteile noch unterhalb der Rk.-Temp. miteinander mischt. (E. P. 
293203 vom 13/7. 1927, ausg. 26/7. 1928.) U l l r ic h .

Olean Sales Corp., Olean (New York), iibert. von: Jesse M. Coahran, Cole- 
grove (Pennsylvanien), Ezlraktion von Essigsaure aus rohem Ilolzessig mittels Ather 
im Gegenstrom in geschlossenem Kreislauf. Der aus der Extraktionskolonne ab- 
flieBende, m it Essigsaure beladene Ather wird in einer zweiten Kolonne von der Essig
saure abdest. u. nach dem Passieren eines Kondensators in ein SammelgefaB zuriick- 
geleitet. Die noch Ather enthaltende, ablaufende entsiiuerte wss. Lsg. wird gleichfalls 
durch Erhitzen vom Ather befreit, dessen Dampfe auch in den Kondensator geleitet 
werden. Die aus der Apparatur entweichenden, m it Luft etc. gemischten Atherdampfe 
werden vor dem A ustritt von frischem Holzessig absorbiert, der dann in  den Arbeits- 
gang wandert. Es wird eine Ausfiihrungsapparatur des Yerf. beschrieben. (A. P. 
1 680 452 Tom 26/5. 1925, ausg. 14/8. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Societe Chimiąue des Usines du Rhóne, Paris, iibert. von: Marcel Jean Louis 
Ledru und IŚdouard Joseph Bachmann, Herstellung von Athylidendiacetat. (A. P. 
1 672 646 T o m  22/1. 1926, ausg. 5/6. 1928. F. Prior. 18/9. 1925. — C. 1926. II. 1689 
[E. P. 252 640].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Geuńnnung von Milchsdure 
und dereń Deriraten aus lactathaltigen Ruckstanden, die bei der Vergarung von kohle- 
hydrathaltigen Substanzen, wie Kartoffeln etc. anfallen, durch Extraktion des mileh- 
sauren Salzes m it CH3OH u. Zers. des Extraktionsprod. mittels Sauren u. Veresterung 
m it Alkoholen. — 1 Teil des Ruekstandes, der bei der Verdampfung von yergorener 
Kartoffehnaische anfallt, wird m it Kalk neutralisiert, m it 5 Teilen Methanol bei 35—40° 
extrahiert. Nach dem Abdestillieren des Extraktionsm ittels wird ein Prod. m it ca. 
92%  Ca-Lactat erhalten. Das trockne Extraktionsprod. wird beispielsweise in CH3OH 
gel. u. nach Zusatz von H 2SO,, mehrere Stdn. unter RiickfluB verestert. -Nach dem 
Abfiltrieren des CaS04 wird der CH3OH abdest. u. der MUchsduremethylesttr durch Dest. 
im Vakuum gewonnen. (E. P. 29Ó 464 vom 2/7. 1927, ausg. 14/6. 1928.) M. F. M.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M Herstellung von ZJmuandlungs- 
produkten organischer Verbindungen, dad. gek., daB man diese bei hoheren Tempp. 
ein- oder mehrmals m it C02 abspaltenden Katalysatoren, gegebenenfalls in Ggw. von 
W.-Dampf, u. gleichzeitig yorher oder nachher, ohne Isolierung von Zwiscbenprodd., 
m it sauerstoffubertragenden Katalysatoren in Ggw. von O oder diesen abgebenden 
Stoffen in Beruhrung bringt. AuBer den angegebenen Katalysatoren kann man noch 
K atalysatoren von anderen kataly t. Eigg. verwenden. — Aus Naphthalindampl u. 
L uft erhalt man bei 400° u. dariiber in  Ggw. von Cadmiumozyd, Z inkozyd u. Aluminium- 
ozyd  ais Katalysatoren, Bzl. bzw. Maleinsdure u. ais Nebenprod. Benzochinon. Durch 
unm ittelbar anschlieBende Hydrierung erhalt man aus den Rk.-Prodd. Bernsteinsaure. 
(E. P. 268 775 vom 28/3. 1927, Auszug veróff. 1/6. 1927. D. Prior. 3/4. 1926.) U l l r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Depolymerisationsprodukte von 
hochmolekularen Kohlentcasserstoffen. Die KW-stoffe, z. B. Siarkę oder Cellulose, werden 
m it Athylenglykol oder Monochlorhydrin oder m it einer Mischung beider behandelt
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u. zwar wird unter RiickfluB gekocht, bis der gewiinschte Grad des Abbaus eingetreten 
ist. (E. P . 290 377 vom 15/2. 1927, ausg. 14/6. 1928.) U l l r ic h .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibert. von: Mortimer Jay 
Brown, Niagara Falls und Earle Atherton Harding, La Salle, V. St. A., Blausaure. 
Cyanide in Misehung m it Na2C03, Kohle oder andere Beimengungen enthaltende 
Rohstoffe werden m it einem sauren Salz, yorzugsweise NaHC03 innig gemischt, die 
M. m it W. durchfeuchtet u. bei maBig erhóhter Temp., z. B. 35—45° unter lebhaftem 
Durchriihren einem so hohen Vakuum ausgesetzt, daB W. u. CNH raseh abdest. ohne 
daB letztere sich polymerisiert. (A. P . 1680  662 vom 19/10. 1925, ausg. 14/8. 
1928.) K u h l in g .
M Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Stockton-on-Tees und T. Ewan, Glasgow, 
Blausaure. Bei der H erst. von CNH durch Leiten von Dampfen von CHONH2 iiber 
erhitzte Katalysatoren wird die erforderliche Temp. wenigstens vorzugsweiso, mittels 
im Innern der Rk.-GefaBe angeordneter, elektr. geheizter Metallgazen erzeugt, welche 
aber nicht aus Fe, Ni oder Legierungen dieser Metalle bestehen diirfen. Geeigneto 
Metalle sind Messing, Phosphorbronze oder das zugleich kataly t. wirkende Cu. Die 
Gazen kónnen auch m it katalyt. wirkenden Stoffen, wie hochschm. Oxyden bedeckt 
werden. (E. P . 292 749 vom 21/5. 1927, ausg. 26/7. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen von Schwefelkohlen- 
stoff. (Holi. P . 18158  Tom 24/11. 1925, ausg. 15/6. 1928. D. Prior. 6/7. 1925. —
C. 1926. H . 1786 [F. P. 606841].) ' K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung substituierter 
Guanidine aus Thioliarnstoffen u. organ, oder anorgan. Zn-Verbb. u. NH3 oder NH3- 
D eriw . oder NH3-Substitutionsprodd. in Ggw. von Alkali- oder Erdalkalioxyden 
oder -hydroxyden. — Ein Gemiseh von 300 Teilen Thiocarbanilid, 1500 Teilen NH3- 
Lsg. (25°/„ig.), 140 Teilen Zn(OH)2 u. 50 Teilen Ca-Hydrat wird ca. 20—30 Stdn. 
•bei 1,5—3 at. auf 70° erhitzt. Nach dem Abdest. des NH 3 wird aus dem Ruckstand 
Diphenylguanidin durch Bzn. extrahiert. W ird das NH3 durch Anilin ersetzt, so wird 
Triplienylguanidin erhalten u; bei Verwendung yon Benzylamin wird Diplienylbenzyl- 
guanidin gewonnen. (F. P. 640 017 vom 25/8. 1927, ausg. 4/7. 1928. D. Priorr. 
26/8. 1926 u. 10/1. 1927.) M. F. Mu l l e r .

C. A. F. Kambaum Chemische Fabrik G. m. b. H., Berlin-Adlershof, iibert. 
von: Myron Heyn, Berlin, Herstellung von Salzen des Aminoguanidins und d-essen 
Alkylderivaten. (A. P . 1 6 7 2  029 vom 27/7. 1926, ausg. 5/6. 1928. D. Prior. 5/8. 
1924. — C. 1927. II. 503 [F. P. 618 064].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsiellung von Chlor- 
substitutionsprodukten des l-Amino-2,4-dimelhylbenzols. Man laBt auf die Lsg. yon 
1 Mol. l-Amino-2,4-dimcthylbenzol in konz. H 2S04 1 bzw. 2 Moll. Cl2 einwirken. — 
Hierbei kann die Konz. der H 2S04 so gewahlt werden, daB sich aus dem Chlorierungs- 
prod. das 3,5-Dichlor-l-amino-2,4-dimethylbenzol entweder unm ittelbar oder nach 
Verdiinnung m it Eis oder W. ais nahezu reines Sulfat abscheidet. — Das Verf. er- 
móglicht die Verarbeitung selbst eines weniger reinen, techn. asymm. m-Xylidins u. er- 
fordert nur einen geringen Verbrauch an H 2S 04. Nach Abscheidung des wl. Sulfats 
des 3,5-Dichlorderiv. kann die Chlorierung unterbrochen werden, so daB dic Bldg. 
erhcblicher Mengen hoher chlorierter Prodd., wie des 3,5,6-Trichlor-l-amino-2,4-di- 
methylbenzols, yermieden wird. Z. B. wird l-Amino-2,4-dimełhylbenzol unter gleich- 
zeitiger Kuhlung in roher H 2S04 gel. u. nach Zugabe von wenig FeCl2 unter Eiskuhlung 
u. kriiftigem Riihren m it 1 Mol. Cl2 behandelt. Beim AusgieBen auf Eis fallen aus 
der M. die chlorierten Basen ais wl. Sulfate aus. Man zers. dann m it NaOH. Aus dem 
anfangs oligen Prod. scheidet sich etwa die Halfte krystallin. ab. Die abgetrennten 
Krystalle bestehen aus 5-Chlor-l-amino-2,4-dimetliylbenzol, schm. nach dem Umkrystalli- 
sieren aus PAe. bei 97—98°. Beim Abkiihlen des oligen Riickstandes seheiden sich 
Krystalle ab, die nach tłberfiihrung in das Hydrochlorid, Umkrystallisieren u. in Freiheit 
setzen durch Alkali aus dem isomeren 3-Chlor-l-amino-2,4-divielliylbenzol, F. 47°, 
bestehen. — Durch ein in roher H 2S04 gel. Gemiseh yon l-Amino-2,4-dimethylbenzol 
u. FeCl2, das sich in  einem m it RASCHIG-Ringen gefiillten Rieselturm befindet, leitet 
man im Gegenstrom bei 15° Cl2 (2 Moll.). Nach beendeter Chlorierung wird auf Eis 
gegossen u. das ausgefallene, in W. swl. Sulfat durch Alkali in die freie Base ttber- 
gefiihrt. Das aus PAe. um krystallisierte Rohprod. schm. bei 56— 57° u. ist das 3,5- 
Dichlor-l-amino-2,4-dhnelhylbenz()l. — Behandelt man das in roher H 2S04 gel. 1-Amino- 
2,4-dimethylbenzol nach Zusatz von FeCl3, m it 2 Moll. sehr fein yerteiltem Cl2 (2 Moll.)

1 2 2 *
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unter kraftigem Riihren, so scheidet sich bereits wahrend der Chlorierung das 3,5-Di- 
chlor-l-amino-2,4-dimethylbenzol ais Sulfat ab. Die hieraus abgeschiedene Base schm. 
ohne weitere Reinigung bei 53—55°. Das schwefelsaure F iltra t dient ais Lósungsm. 
in  einem neuen Arbeitsgang. — Ein weiteres Beispiel betrifft die Dichlorierung von 
rohem asymm. m-Xylidin. (E. P. 278729 vom 6/10. 1927, Auszug veroff. 30/11. 1927.
D. Prior. 6/10. 1926. F. P. 641498 vom 26/9. 1927, ausg. 4/8. 1928. D. Prior. 
6/10. 1926.) SCHOTTLANDER.

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Walter Kropp, 
Elberfeld, Darsłelhmg von Ozyalkylamiden der o-Oxybenzoesauren. (A. P. 1 675 500 
vom 17/9. 1925, ausg. 3/7. 1928. D. Prior. 12/12. 1924. — C. 1927- I. 2949 [D. R. P. 
442 038].) SCHOTTLANDER.

Gabriel Rozier, Frankreich, Herstellung von Borneolesteni und synthelischem 
Camplier. Pinenhydroclilorid wird durch Einw. von trockener HCl auf Pinen, gel. in 
einem indifferenten Lósungsm., hergestellt. Durch Verwendung eines Lósungsm. 
werden lokale tlberhitzungen, die durch die stark  exotherme Rk. leicht entstehen 
kónnen, u, zu schnello Absorption der HCl durch die anderen Verbb., die dem Pinen 
beigemengt sind, yerhindert. Zweckmafiig wird in Ggw. eines wasserbindenden 
Katalysators, wio z. B. der trockenen Chloride des Calciums, Bariums, Strćntiums, 
Zinks usw., gearbeitet. Ais Lósungsmm. kommen in Betracht: CC14, Ae., A. usw. 
oder die sek. fl. Rk.-Prodd. der Pincnhydrochloridherst.; man gewinnt bei Verwendung 
der letzteren einen guten Teil des in den Mutterlaugen zuriickgebliebenen Pinenhydro- 
chlorids. Das Pinenhydrochlorid wird alsdann zweckmafiig m it Hilfe yon Metall- 
oxyden, wie Zinkoxyd, in Ggw. einer konz. Fettsaure, wie Ameisensdure, m it oder 
ohne wasserbindenden Katalysator, wie H 2S04, Zinkchlorid, Calciumchlorid oder 
absol. A. in Camphen, bzw. in den Ameisensaureesler des Jsoborneols, iibergefulirt. 
Durch Verseifung erhalt man Isoborneol, aus dem durch die bekannten Oxydations- 
methoden Camplier erhalten wird. (F .P . 640 846 vom 22/2. 1927, ausg. 23/7. 
1928.) U l l r i c h .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., Herstellung von Dinaphthylendioxyd, darin 
bestehend, daB man 2,2'-D ioxy-l,l'-dinaphthyl (/J-Dinaphthol) m it Metallsuperoxydenin 
Ggw. von Lósungs- oder Verdunnungsmitteln erhitzt. — Das Dinaphthylendiosyd wird 
so sehr rein in einer Ausbeute yon uber 80% erhalten. Es findet ais Ausgangsstoff 
fiir Farbstoffe Verwendung. Z. B. wird 2,2'-Dioxy-l,l'-dinaphthyl in Nitrobenzol 
gel. u. unter Riihren bei 200° m it 86% ig. M n02 versetzt. Naoh 1 -std. Riihren beim 
Kp. des Nitrobenzols wird h. abgesaugt. Beim Erkalten der Lsg. krystallisiert das 
Dinaphthylendioxyd, gelbe Blattchen, aus u. wird m it A. gewaschen. Das M n02 kann 
auch durch P b 0 2 ersetzt werden. (D. R. P. 462 152 KI. 12 q vom 23/2. 1926, ausg. 
5/7. 1928.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke 
vorm. Meister Lucius & Briining, Hóchst a. M., Darstellung von cyclischen Kohlen- 
vxtsserstoffen und dereń Derivaten. Dampfe aromat, oder gemischter aromat.-ali- 
phat. Ketone, ihrer D eriw . oder Substitutionsprodd., m it einer CH3- oder CH2-Gruppe 
in  o-Stellung zur CO-Gruppe werden, bei Ggw. oder Abwesenlieit von weiteren Kataly- 
satoren, iiber hocliporóse Stoffe bei erhóhter Temp. geleitet. — Solche hochporósen 
Stoffe sind ak t. Kohle, Silicagel oder A120 3. ZweckmaCig yerd. man die Ketondampfe 
m it L uft u. arbeitet in Ggw. weiterer Katalysatoren, wie Cu, Fe, Ce oder ihrer Salze. 
In  besonderes Fiillen ist es yorteilhaft, unter yermindertem oder erhohtem Druek 
zu arbeiten. Die Rk. ist nieht auf die Bldg. 6-gliedriger Ringsysteme beschrankt, 
yielmehr erhalt man ausgehend von gemischt aliphat.-arom at. Ketonen auch 5-gliedrige 
Ringe, so aus 2,4-Dimethyl-l-acetylbenzol (Aceto-m-xylol), unter Abspaltung von W, 
das bisher unbekannte Methylinden. Die ais Ausgangsstoffe dienenden Ketone lassen 
sich leicht durch Einw. der bzgl. Saurechloride auf aromat. KW-stóffe in Ggw. von 
A1C13 gewinnen. Z. B. wird in ein m it ak t. Kohle gefiilltes u. auf 380—400° erhitztes 
Cu-Rohr in einer solchen Menge Benzoyl-m-xylol getropft, daB je 100 g pro Stde. iiber 
den K ontak t gehen. Die aus dem Rolir austretenden Dampfe kondensieren sich zu 
W. u. einem krystallin. Kuchen. Nach Entfem ung des W. werden dio Krystalle durch 
Auspressen von der Hauptmenge des unvera,nderten Benzoyl-m-xylols befreit, kurze 
Zeit m it A. oder Bzl. yerriihrt u. nochmals abgepreBt. Man erhalt 2-Methylanthracen, 
F . 201°, das bei der Oxydation m it Salpeter-Schwefelsaure 2-Methylanthrachinon 
liefert. — L eitet man dampffórmiges o-Toluylnaphthalin iiber in einem auf 420° crhitzten 
Fe-Rohr befindliches AJ20 3, so kondensieren sich die austretenden Dampfe zu W. u.
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einem prachtig gelbgriinen Sublimat. Nach dem Umkrystallisieren aus Eg. bleibt das 
Naphthanthracen in gelbgriin fliioreszierenden Blattchen, E. 167°, zuriick. Bildet 
m it Pikrinsaure ein Pikrat, aus Xylol rotę Nadeln, E. 132°. Das aus diesem wieder 
abgeschiedene Naphthanthracen schm. ebcnfalls bei 167°. Dic Rk. erfolgt im Sinno 
des nachst; Schemas:

J

co^N-
ĆH, — > +  H30

In  ahnlicher Weise erhalt man beim Uberleiten der Diimpfe von 2,4,5'-Trimethyl- 
benzophenoh bzw. von 2,5,4'-Trimethylbenzoplienon m it etwas L uft gemischt iiber hoch- 
akt. Kohle bei 400° das 2,6-Dimethylanthraeen, aus Xylol silberglanzende Blattchen,
E. 239°, wl. in h. A. u. Eg., leichter 1. in h. Toluol, geht bei der Oxydation in 2,6-Di- 
methylanthrachinon, E. 239—240°, iiber, — u. analog aus 2,4,4'-Trimethylbenzophenon 
bzw. aus 2,5,5'-TrimelJiylbenzophenon das 2,7-Dirnethylantliracen, Blattchen, E. 240°, 
bei der Oxydation in 2,7-Dimethylanthrachinon, E. 169°, iibergehend, — sowie beim 
schnellen Uberleiten der m it Luft gemischten Dampfe von o-Toluyl-5-acenaplithen 
iiber Silicagel bei 380° das 4,5-Naphlhoacenaphlhen (I.), aus Lg. hellgelbe Blattchen, 
Fiillpunkt 191°, fast unl. in h. A., maCig 1. in sd. Eg. oder Lg., in H 2S 04 m it yiolett- 
roter Earbe u. schóner Eluorescenz 1. Eindet ais Ausgangsstoff fiir Kiipenfarbstoffe 
Verwendung. — Die eycl. KW-stoffe lassen sich auch erhalten, wenn man an Stello 
der Ketone analog zusammengesetzte, sek. aromat, oder gemischt aliphat.-aromat. 
Alkohole bzw. D iarylm ethanderiw . verwendet. Vorteilhaft arbeitet man in Ggw. 
von Oxydationsmitteln, wie Luft oder Nitroverbb. Letztere oder Luft sind bei Ver- 
wendung der Diarylm ethanderiw . unerliiGlich. Man mischt dann den hochporósen 
Stoffen gleichzeitig 0 2-t)bertrager bei. An Stelle der freicn Alkohole kann man auch 
dereń Ester oder Ather benutzen, wobei dann der RingschluB unter Abspaltung des 
entsprechenden Alkohols oder der Saure erfolgt. Z. B. le itet man durch ein kupfernes, 
m it akt. Kohle beladenes u. auf 360—380° erhitztes K ontaktrohr ein Gemiseh von 
m-Xylylphenylcarbinol, Kp. 330°, u. Luft. Die austretenden Dampfe werden kon- 
densiert u. das Kondensat wie oben weiteryerarbeitet. Man erhalt dann ebenfalls 
2-Methylanthracen, aus Eg. Krystalle, F. 201°. — Dieses entsteht auch beim Uberleiten 
der Dampfe von m-Xylylphenylcarbinolacełat u. L uft uber akt. Kohle bei 400° unter 
Abspaltung von CH3Ć02H  u. W., — bzw. von m it iibersehussiger Luft gemischtem 
m-Xylylphenylmethan, Kp. 305°, in Dampfform iiber eine Mn20 3 u. Cos0 3 enthaltende 
akt. Kohle unter Abspaltung von W. — In  letztbcschriebener Weise wird aus dem 
Di-p-xylylcarbinól, E. 131°, 1,4,6-Trimethylanłhracen, F. 226°, gewonnen. — Weitere 
Beispiele betreffen die Herst. von: 2,6-Dimethylanthracen nus2,4,5'-Trimethylbenzhydrol 
bzw. aus 2,5,4'-Trimethylbenzhydrol, yon: 2,7-Dimelhylanthraa>n aus 2,4,4'-Trimethyl- 
benzhydrol, bzw. aus 2,5,5'-Trimethylbenzhydrol, — sowie von 4,5-NaphthoaccnapTithen 
durch schnelles Uberleiten der m itLuft yerd.Dampfe yon o-Tolyl-5-acenaphthe.ncarbinol 
bei 380° iiber einen m it Ce-Oxyd impragnierten Silieagelkontakt. (E. P. 251 270 
vom 19/4. 1926, Auszug yeróff. 7/7. 1926. D. Prior. 24/4. 1925 \i. E.P. 253 911 [Zus.- 
Pat.] vom 15/6. 1926, Auszug yeróff. 18/8. 1926. D. Prior. 22/6. 1925. Schwz. P. 
122062 yom 20/4. 1926, ausg. 16/8. 1927. D. Prior. 24/4. 1925 u. Schwz. PP. 123450, 
124263, 124264 [Zus.-Patt.] yom 20/4. 1926, ausg. 16/11. 1927, bzw. 16/1. 1928.
D. Priorr. 22/6., 24/4. bzw. 22/6. 1925. Schwz. P. 122 063 vom 20/4. 1926, ausg. 
16/8. 1927. D. Prior. 24/4. 1925 u. Schwz. PP. 123 451, 124265, 124 266 [Zus.- 
P a tt.]  yom 20/4. 1926, ausg. 16/11. 1927 bzw. 16/1.1928. D. Priorr. 22/6., 24/4. bzw. 
22/6. 1925. Schwz. P. 122064 yom 20/4. 1926, ausg. 16/8. 1927. D. Prior. 24/4. 
1925 u. Schwz. P. 123 452 [Zus.-Pat.] yom 20/4. 1926, ausg. 16/11. 1927. D. Prior. 
22/6. 1925.) SCHOTTLANDER.

Ivan Gubelmann, Henry Joseph Weiland und Otto Stallmann, South Mil
waukee, Wisconsin, V. St. A., Herstellung von l-Amino-2,4-dichloranthrachinon. Man 
fiigt zu einer Lsg. von 74 Teilen Phthalsdureanhydrid in 315 Teilen m-Diehlorbenzol
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157 Teile A1C13, erhitzt auf 100—105° u. schoidet in ublicher Weise die 2-[2',4'-Dichlor- 
benzoyl]-benzoesdure, aus W. Krystalle, F. 100—101°, ab. Durch Nitricrcn m it Sal- 
peter- Schwefelsaure erhiilt man 2-[3'-Nilro-4',G'-dichlorbenzoyl]-benzoesdure. Wcifies 
krystallin. Pulver, 11. in  h. W., aus A. Krystalle, F. 174°. Die darauffolgende Red. 
die am besten m it Fe-Pulver u. verd. CH3C 02H  vorgenommen wird, liefert 2-[3'- Amino- 
4',6'-dićldcyrbenzoyl]-benzoesdure. Hellgelb, 11. in  h. W., F. 164°. Diese wird m it 5 Teilen 
Scliwefelsauremonohydrat 15—20 Min. auf 150—160° erhitzt, .wobei in fast ąuanti- 
ta tiver Ausbeute 2,4-DicMor-l-aminoanthrachinon erhalten wird. Aus Eg. glanzende 
rote Tafeln, F . 205—206°.' (E. P. 288 884 vom 15/8. 1927, ausg. 10/5. 1928.) H o p p e .

Scottish Dyes Ltd., John Thomas und Hugh Albert Edward Drescher,
Grangemonth, Schottland, llerstellung von Anthrachinonsulfonsduren. (Halogen)-
2-benzoylbenzoesauren, m it Ausnahme der 3-Nitro-4-chlorbenzoyl-o-benzoesaure, werden 
m it ALkalisulfit in wss. Lsg. gegcbenenfalls bei Ggw. von Cu-Salzen bei erhóhter Temp. 
unter Druck umgesetzt u. die erhaltenen Sulfobenzoyl-o-benzoesauren m it rauchender 
H 2SO,, z u  Anthrachinonsulfonsauren zusammengeschlossen. —• Z. B. erhitzt man 282 
Teile Na-Salz der 4'-Chlor-2-benzoylbenzoesaure m it 1000 Teilen W. u. .189 Teilen 
Na2S03 6—24 Stdn. im Ruhrautoklaven auf etwa 180°, u. gewinnt die 4’ -Sulfo-2-benzoyl- 
benzoesaure durch Aussalzen oder Eindampfen. Die trockne Sulfonsaure wird m it
7 Teilen 5%  Oleum 15 Min. auf 180° erhitzt u. die gebildete Anthrachinón-2-sulfon- 
saure durch EingieCen in W. u. Aussalzen abgeschicden. In  gleicher Weise gewinnt 
man: Aus Chlormethylbenzoyl-o-benzoesduren (erhalten durch Kondensation yon p- 
oder o-Chlortoluol m it Phthalsdureanhydrid) Anthrachinon-l-metliyl-4-sulfonsdure bzw. 
ein Isomeres, — aus 3,4,5,6-Tetrachlor-2-benzoylbenzoesaure eine Anthrachinondicldor- 
disulfonsaure, aus 3,6-Dichlor-2-benzoylbenzoesdure Anthrachinon-l-chlor-4-sulfonsdure. 
(E. P. 273 347 vom 24/12. 1925, ausg. 28/7. 1927. F. P. 626 233 vom 14/12. 1926, 
ausg. 1/9. 1927. E . Prior. 24/12. 1925. Schwz. P. 125 714 vom -17/12. 1926, ausg. 
1/5. 1928. E. Prior. 24/12. 1925.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsldlung von Monodiazo- 
verbindungen aus 1,4-Diaminoantlirachinonmono- und -disulfonsauren. Die Diamino- 
sulfonsauren werden, wie ublich, m it N itrit u. Mineralsauren behandelt. — Hierbei 
entstehen, selbst bei Anwendung eines groBen tJbcrschusses von N itrit, weder Chinon- 
imidabkómmlinge noch Bisdiazoverbb., sondern einheitlich die techn. wertyollen 
l-Amino-4-diazoanthrachinonmono- -u. -disulfonsauren, aus denen durch Ersatz der 
Diazogruppe gegen Halogen nach SANDM EYER u . nachtriigliche Umsetzung m it Aryl- 
aminen zum Teil noch neue Farbstoffe der Alizarindirektblau-A-Klasse, wie die 
l-Amino-4-arylaminoanthrachinon-2,6-disulfonsaure, gewonnen werden kónnen. Z. B. 
wird das Na-Salz der l,4-Diaminoanthraehinon-2,6-(7)-disxdfcmsdure, erhalten durch 
weitere Sulfonierung von l-Aniinoanthracliinoii-G-monosv.lfonsdure bzw. der 7-Mono- 
sulfonsdure zu den 2,6(7)-Disulfonsduren, Einw. von Br auf diese u. Ersatz des Br- 
Atoms in der l-Amino-4-bromanthrachinon-2,6(7)-disulfonsdure gegen die NH 2-Gruppe, 
in W. gel., m it H 2S04 66° Bś. u. dann unter Ruhren m it N aN 02 yersetzt. Dann riihrt 
man noch einige Zeit bei 15° weiter u. scheidet durch Zugabe von NaCl das Na-Salz 
der l-Amino-4-diazoniumanthrachinon-2,6(7)-disulfcmsdure ab, das abfiltriert u. mit 
NaCl-Lsg. neutral gewaschen wird. — Bei der Diazotierung des Na-Salzes der 1,4- 
Diaminoanthrachinon-2-sulJonsdure wie oben scheidet sich das in W. wl., in  konz. 
H 2S 04 m it braungelber Farbę 1. Na-Salz der l-Aviino-4-diazoniumanthrachinon-2-sulfom- 
saure, gelbe Krystalle, unm ittelbar ab. (E. P. 264 879 vom 24/1. 1927, Auszug veróff. 
23/3. 1927. D. Prior. 25/1. 1926. F. P. 627 781 yom 19/1. 1927, ausg. 12/10. 1927.
D. Prior. 25/1. 1926. Schwz. P. 125 477 vom 19/1. 1927, ausg. 16/4. ,1928. D. Prior. 
25/1. 1926.) SCHOTTLANDER.

Sociśte anonyme des Distilleries des Deux-Sevres, Frankreich, Herslellung von 
Furfurylalkoliol und Methylfuran durch Hydrierung yon Furfurol in Dampfform in 
Ggw. eines groBen t)berschusses yon Wasserstoff u. in Ggw. yon Cu ais Katalysator. 
Je  nach der W irksamkeit des Katalysators u. der gewiinschten Ausbeute im Methyl
furan  wird bei Tempp. von 80 bis iiber 220° gearbeitet. Die Rk.-Prodd. werden durch 
fraktionierte Dest. zweckmaBig im Vakuum yoneinander getrennt. Gegebenenfalls 
kann das Gemenge von Furfurylalkohol u. Furfurol durch weitere Hydrierung yoll- 
etandig in  Methylfuran iibergefuhrt werden. — Der Kupferkatalysator wird am besten 
durch Red. yon Kupferozyd  bei Tempp. yon 140—200° hergestellt u. auf einen be- 
kannten Trager aufgebracht. (F, P. 639756 vom 31/1. 1927, ausg. 29/6. 1928.) U l l r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von C,C-disub- 
stituierłen Barbitursauren, die in  5-Słellung mindestens einen Alkinylrest enthalten. 
Man ersetzt bei der C-Alkylierung von Barbitursiiure nacb iiblichen Methoden die 
Ester gesatt. Alkohole ganz oder teilweise durch solche der Alkinolo. — Trotz der be- 
kannten Giftigkeit zahlreicher organ. Verbb. m it Acetylenbindung sind diese Barbitur- 
saurederiw . gut-wirksame Schlafmittel, die sehr schnell tiefen Schlaf ohne Intoxi- 
kationserscheinungen, wie Benommenheit oder Miidigkeit, hervorrufen. Folgende 
Beispiele sind angegeben: Isopropylbarbitursaure wird in wss.-alkoli. NaOH gel. m it
3-Brompropin (Propargylbromid) CH : C ■ CH2 • Br yersetzt u. das Ganze 5 Stdn. ge- 
kocht. Der A. wird dann abdest. u. der Riickstand m it W. versetzt. Die ausgeschiedeno 
Isopropylpropargylbarbitursaure wird abgesaugt, gewaschen u. aus W. umkrystallisiert,
F . 165°, 11. in  A., A., h. W. u. Alkalien, entfiirbt KM n04 augenbhcklich. — Zu einer 
Lsg. von Isopropylbarbitursaure in  5°/0ig. wss. NaOH gibt man eine alkoh. Lsg. von 
Isopropenylpropargylbromid, CH2: C(CH3) • C : C ■ CH2 • Br, laBt das Gemisch 10 Stdn. 
bei 15° stehen u. erwarmt dann weitere 10 Stdn. auf 50°. Nach dem Abdest. des A. 
im Vakuum hinterbleibt die Isopropenylpropargylisopropylbarbitursdure, aus A. K ry
stalle, F . 157°, ais fester Kuchen. Das Isopropenylpropargylbromid erhalt man wie 
folgt: In  eine G RIG N A R D -Lsg., enthaltend C2HsBr, Mg u. A., laBt man unter Eiskiihlung 
tropfenweise Isopropenylacetylen (drach Abspaltung yon W. aus Metliylbutinol )ge- 
wonnen) in ath . Lsg. einlaufen. Nach 2 Stdn. unterbricht man die Kiihlung, riilirt die 
M. 6 Stdn. bei 15° u. schlieBlich 1 Stde. unter RiicldluB, kiihlt wiederholt sorgfaltig 
ab u. leitet durch den RiickfluBkiihler aus Yóllig trockenem Paraformaldehyd durch 
Erhitzen gewonnenen CH„0 unter Riihren in  die ath . Lsg. des lsopropenylacetylen- 
magjiesiuinbroinids. Nach Zers. m it W. u. Ansauern m it verd. H 2S 04 wird die ath . 
Schicht abgehoben u. iiber K 2C03 getrocknet. Nach Abdest. des A. sd. der Isopropenyl- 
propargylalkohol unter 11 mm Druck bei 68—69°. Zu dem Alkohol gibt man CH2C12 
u. tropft unter Kiihlung u. Riihren in das Gemisch allmahlich PBra ein. Nach 2 Stdn. 
wird die M. m it Eiswasser ausgeschuttelt u. das CH2C12 abdest. Es bleibt Isopropenyl- 
propargylbromid, K p20 65— 67°, zuriick. — Eine alkoh. Lsg. von Diathylmethinbarbitur- 
saure wird zur Herst. des Na-Salzes m it einer alkoh. Lsg. yon metali. Na yersetzt. Dann 
gibt man Propargylbromid hinzu, erhitzt das Ganze im geschlossenen GefaB ca. 8 Stdn. 
auf 120°, lóst den Riickstand nach Abdest. des A. in W., fiillt die Propargyldiathyl- 
methinbarbitursaure m it konz. HC1 aus, wascht sio m it k. W. u. krystallisiert wiederholt 
aus verd. A. um. Die reine Saure, F. 175— 178°, ist in A. u. A. 1., in W. wl. Die Di- 
athylmethinbarbitursaure laBt sich durch Alkylierung yon Malonsaureester m it Diathyl- 
inethylbromid (C2H 5)2CH-Br u. durch Kondensation des entstandenen Diathylmethin- 
malonsaureesters, K p .0 114—116°, m it Harmtofj in Ggw. yon NaOC2H 5 gewinnen. — 
Geht man yom Methylpropargylbromid CH3 • C i C • CH2 • Br, durch Behandeln von 
Butin-2-ol m it HBr gewonnen, aus u. laBt es auf Isopropylbarbitursaure einwirken, 
so gelangt man zu der Isopropylmethylpropargylbarbitursaure. Es lassen sich auch 
C,C-disubstituierte Barbitursauren m it je einem Alkinyl- u. einem Alkenylrest, wie die 
Allylpropargylbarbilursdure, herstellen. (E .P . 285 598 yom 7/12. 1926, ausg. 15/3. 
1928. Schw z.P. 124869 vom 13/12. 1926, ausg. 1/3. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Winthrop Chemical Co., New York, V. S t. A ., iibert. yon: Max Bockmiihl, 
Rudolf Schwabe und Gustav Ehrhart, H ochst a. M., Darstellung von C,C-disub- 
stituierten Barbitursauren, die in  5-Stellung mindestens einen Alkinylrest enthalten, 
(A. P. 1682  062 yom  15/12. 1926, ausg. 28/8. 1928. D. Prior. 1 1 / 6. 1925. — yorst. 
Ref.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
E. W. Pierce, Farbę. Das Yerh. der Grundfarben zueinander ist besprochen.

(Amer. Dyestuff Reporter 17. 472—74.) Su v e r n .
F. H. Mc Coy, Kettbaumfarberei. Einzelheiten iiber die zweckmaBig inne-

zuhaltende Arbeitsweise. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 474—75.) Su v e r n .
Robert P. Walton, In  den Textilindustrien yerwendete, Starkę umwandelnde Enzyme. 

Die Eigg. der zum Entsehlichten yerwendeten Diastasen, die Wrkg. von Temp., 
Aciditat u. Alkalitat, sowie yon Salzen werden geschildert. Auffiihrung der Handels- 
namen. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 461—62.) Su v e r n .

B. L. Hathorne, Farben von Geweben aus Tubize-Bayon. Die Eigg. der Fasor 
werden geschildert. WesentUch ist die Auswahl geeigneter. Farbstoffe, gutes Abkochen,
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Vermeidcn von Scife oder 1. Olen. Is t zur Erzielung tiefer Fiirbungen Salz nótig, so 
ist cs nur bei Kochhitze zuzusetzen. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 401—02.) Su v e r n .

— , Das Vcrgilben und Iteiflen ton Olgemalden. Die Unterss. des S u b k o m i t e e s  
f i i r  m o d e r n o  P i g m e n t e  u. B i n d e m i t t e l  d e r  E  n g 1. K u n s t a k a -  
d o m i e  haben ergeben, daB beim trocknen Leinólfilm der Brechungsindex allmahlich 
eine Zunahme zeigt, wodurch die eingelagerten Pigmente durchschoinender u. etwas 
dunkelfarbiger werden; nebenher geht ein Vergilben der Olfilme. Bei letzterem werden 
die gelben, orange u. roten Farbtóne am wenigsten, die griincn u. blauen am meisten 
beeinfluBt. Die Beschaffenlieit des Untergrunds ist von gróBter Wichtigkeit. Die 
Gefahr der RiB- u. Sprungbldg. wird bedeutend vermindert, wenn bei Untermalung 
m it einem Pigment von hohem Olbedarf ein Teil des Ols durch blcifreien Kopallack 
ersetzt wird. Auch Zusatz eines langsam oder nicht trocknenden Ols (z. B. Ricinusól) 
kann bei einem Pigment hohen Olbedarfs die Gefahr der Fruhsprungbldg. vermindern. 
Ais Schutziiberzug fiir Olbilder eignet sich am besten eine Lsg. von Bienenwachs in 
Tcrpentinól. (Oil and Colour Trades Journal 73. 1939; Farben-Ztg. 33. 3088.) K o n .

Curt K iihn , Sichtbarkeit eines Farbzusalzes bei Miscliungen. Das Erkcnnungs- 
vcrmogen eines Farbzusatzcs wird sehr gering, wenn einer Miscliung zweier Farben 
eine der beiden Komponenten in  geringer Menge zugefiigt wird. Die unterste Grenze 
des erkennbaren Farbtonunterschiedes bei sehr kontrastreichen Farben wurde zu 
13% erm ittelt. Dem Mangel an Unterscheidungsvermogen unscrer Augen liaftet 
ein Fehlcr von mindestens 10% an, der bei Farbmischungen u. -abstufungen, bei 
Farbtonvergleichungen (Belichtungsproben, colorimetr. Messungen) zu beriicksichtigen

H. Sunder, Beilrag zur Kenntnis der Analyse der Chlorentfarbungsmiltel. Bestst. 
des atzenden Alkalis, der unterchlorigen Saure, der Carbonate u. der verschiedenen 
Chlorverbb. Hauptanalysengang. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 467—70.) K o n ig .

Fernand Charles Miray, Frankreich, Seine-Infćrieure, Verfahren zum Schinieren 
mittels Farben. An Stelle der Druckschinage werden Baumwollgarne nach dem Kochen, 
Bleichen u. Trocknen zwischen Rahmen gespannt, die m it Kautschuk iiberzogene 
Stangcn u. Bander tragen, so daB beim nachfolgenden Farben eine mechan. Reservago 
bewirkt wird u. der Farbstoff die Garnę nicht vollig durch u. durch anfiirben kann. 
Durch geeignete Einrichtung der Rahmen laBt sich auch eine Schinage in mchrercn 
Farben m it oder ohne weiBe, ungefarbte Stellen erzielen. (F. P . 582 999 vom 20/6. 
1924, ausg. 3/1. 1925.) R a d e d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilerslellung ton Zubereitungen 
aus Starkę fiir das ScMichten und Appretieren ton Textilfasern. Beim Aufschliefien 
der Starkę verwendet man eine Sulfosaure von hohem Netzvermogen oder ein Salz 
derselben, wie Isopropylnaphthalinsulfosaure, Benzylsulfanilsaure, Butylsulfanilsaure, 
Butylnaphthylaminsulfosaure usw. Man erhalt hiernach Starkelsgg., in denen das 
Starkcmolekul wenig abgebaut ist, die Lsgg. sind dunnfliissig, sie besitzen eine starkę 
Kleb- u. Steifwirkung. (Schwz. P . 124 743 vom 18/1. 1926 ausg.1/3 1928. D. Prior. 
21/1. 1925.) " F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung eines Netz-, Reini- 
gungs- und Emulgierungsmittels durch Sulfonierung aliphat. u. hydroaromat. Carbon- 
sauren m it mehr ais 8 C-At.omen bei gewóhnlichen oder erhohten Tempp. mittels 
S03, C1-S03H, rauchender H 2SO,, oder m it konz. H aS04 bei Tempp. oberhalb 100° 
in Ggw. von indifferenten Verdiinnungsmitteln, wie Nitrobenzol oder CCI.,, u. Kataly- 
satoren, wie P 20 5, Diatomeenerde u. akt. Kohle. Die Prodd. dienen auch ais Feli- 
spalter. — Slearin- oder Olsaure wird m itC l-S 0 3H  bei Tempp. ansteigend bis 100° 
sulfoniert, die M. in W. gegossen, filtriert u. neutralisiert. Im  2. Beispiel wird ge- 
schmolzene Pahnitinsaure m it S03 behandelt. (E. P . 288 612 vom 21/6. 1927, Auszug 
veróff. 7/6. 1928. Prior. 21/6. 1926.) M. F. Mu l l e r .

fidouard Justin-Mueller, Frankreich, Vosges, Farben mit sogenannten reduzierten 
Carminen. Die bisher nur im Zeugdruck verwendeten Prodd. ziehen in Form ihrer 
Leukoverbb. in der K alte oder beim Erhitzen auf tier. Faser (Wolle, Seide usw.) auf. 
Die nur langsam vor sich gehende Autox3'dation zum Farbstoff wird durch Ńach- 
behandlung in Biidern beschleunigt, denen NH3 oder irgendcin Alkalisalz ev. unter 
Zusatz eines Oxydationsmittels oder nur ein Oxydationsmittel zugesetzt wird. Wolle 
u. Pelze lassen sieh am besten aus einem sauren Farbebade farben. (F. P . 561307  
vom 22/1. 1923, ausg. 19/10. 1923.) R a d d e .

ist. (Farben-Ztg. 33. 3083—84.) K o n ig .
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fidouard Justin-Mueller, Frankreich, Vosges, Farben mit sogenannten reduzierten 
Garminen. Zur Erzielung besseren Aufziehens der Farbstoffo u. zur Beschleunigung 
der Autoxydation werden dem Farbebade, das nach F. P. 561307 (ygl. yorst. Ref.) 
hergestellt ist, Mętallsalze, wie Fe-, Cu-, Cr-, A1-, Co-, Ni-Sulfat, -chlorid, -n itrat oder 
auch organ. Salze dieser Metalle in Mengen von 2—4%  der Farbflotte zugesetzt. (F. P. 
27836 vom 7/6. 1923, ausg. 19/8. 1924. Zus. zu F. P. 561307; vorst. Ref.) R a d d e .

Dispersoid Syndicate Ltd., England, Farben und D ru c k e n .  (F. P. 569 763 
vom 14/8. 1923, ausg. 17/4. 1924. D. Prior. 26/8. 1926 u. 14/10. 1922. — C. 1924. II. 
1742 [E. P . 211 912] u. 1925. I I .  351 [D. R. P. 413 239].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Gustav Reddelien und Georg 
Matzdorf, Leipzig, Deutschland, Farben von Celluloseacelatseide. (A. P. 1 673 301 
vom 15/7. 1927, ausg. 12/6. 1928. D. Prior. 24/7. 1926. — C. 1928. I. 417 [E. P. 
274 823].) F r a n z .

Henry Giesler, Schweiz, Verfahren und Vorrichtung zum Farben von Teztilfaden 
in  Fortu von Kreuzspulen. Baumwolle, Wolle, Leinen, Ju te , Seide, Kunstseide u. a. 
Fśiden werden auf gleichgroBe durchlócherte Róhren aus m it Papier oder ahnlichem 
uberzogenem Metali oder aus Hol z, Celluloid u. a. aufgewickelt, diese dann zu mehreren 
auf eine geeignet geformte Stange aufgezogen u. in iiblicher Weise gefarbt. Die Vor- 
teile dieser einfachen Anordnung gegeniiber bekannten Vorr. bcstehen darin, daB die 
Zirkulation der Farbflotte nicht behindert ist u. daB die einzelnen Faden nicht ge- 
ąuctscht u. deformiert werden. (F. P. 561418 yom 25/1. 1923, ausg. 22/10.
1923.) R a d d e .

Henry Giesler, Schweiz, Bleichen von Textilfaden in  Form von Kreuzspulen. Die 
im H auptpatent F. P. 561418 (ygl. vorst. Ref.) beschriebcne Vorr. ist auch zum Bleichen 
yerwendbar, wobei die gleichmaBige Zirkulation der Bleichfl. u. die yóllige Durch- 
dringung der Faden griindliche Entfernung der F ette  u. Harze u. yollstandige Zerstórung 
der naturlichcn Farbung bewirkt. (F. P . 27 800 vom 5/4. 1923, ausg. 18/8. 1924. Zus. 
zu F. P. 561418; vorst. Ref.) R a d d e .

Societe Farjot & Cie., Frankreich, Loire, Neue Effekte auf Geiceben. Das Verf. 
besteht darin, die Kettenfaden entspreehend den yersehiedenen Mustern nach dem 
Aufschlagen, jedoch noch yor dem Weben zu farben. Zu diesem Zweeke wird die einmal 
aufgeschlagene K ette mittels bekannter Druckyerff. gefarbt, worauf nach dem Fixieren 
u. Trocknen der Farbung die Kettenfaden in iiblicher Weise zu Boucle-Geweben oder 
anderen yerarbeitet werden. (F. P. 569049 vom 26/7. 1923, ausg. 5/4. 1924.) R a d d e .

John Folk, New York, Verfahren zum Drucken von Biigelmustern auf Textilien. 
Drucken eines Musters m it geeigneten Farbstoffen auf eine Unterlage z. B. aus Papier, 
das an der der Druckseite entgegengesetzten Seite wasserdieht gemacht ist. Auf 
dieses Muster wird das zu behandelnde Gewebe gelegt u. dariiber ein feuchtes Tuch. 
Durch Zusammenpressen dieser drei Elemente mittels eines h. Biigeleisens wird Dampf 
entwickelt u. dadurch bewirkt, daB der Farbstoff in die Textilfaser eindringt. (A. P. 
1559 235 yom 22/1. 1925, ausg. 27/10. 1925.) R a d d e .

Heberlein Patent Corp., New York, iibert. von: Georges Heberlein, W attwil, 
Schweiz, Webereinmster. (A. P . 1 667 892 yom 27/7. 1925, ausg. 1/5. 1928. D. Prior. 
29/7. 1924. — C. 1927. II . 746 [D. R. P. 444 893].) F r a n z .

Fred K. Bezzenberger, Cleveland, Ohio, Herstellung von Farbstoffmischungen. Es 
handelt sich um eine physikal. Farbensynthese, wobei die mittels spektrophotometr. 
Messungen ermittelten Wellenlangen-Wellenamplitudenkuryen der einzelnen Farbstoffe 
benutzt werden. Das Verf. ermóglicht es dem Hersteller sowohl ais auch dem Ver- 
braucher durch m athem at. Bereehnung leicht Farben in den yerschiedensten Farb- 
tónen u. in jeder erforderlichen K larheit aus bestimmten, sogenannten Primarfarben 
m it grófiter Genauigkeit, Zuyerlassigkeit u. Schnelligkeit zusammenzumischen. (A. P. 
1540 098 yom 30/6. 1921, ausg. 2/6. 1925.) R a d d e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. yon: 
Fritz Strauh, Basel und Hermann Schneider, Riehen b. Basel, o-Oxymonoazofarbstoffe. 
(A. P. 1 669 069 vom 7/4. 1926, ausg. 8/5. 1928. — C. 1927. I. 1222.) F r a n z .

British Synthetics Ltd., London, und Erie Berkeley Higgins, London, Naphthol 
AS-Farbstoffe und Zwischenprodukle. Das labile H-Atom der Imidogruppe in  Aryl- 
amiden von ev. yorher aeylierten Naphthol- oder Phenol-o-carbonsauren wird durch 
den Rest einer quaternaren Ammoniumbase der aromatisch-heterocycl. Reihe ersetzt. 
Z. B. 1 Mol. des Na- oder K-Salzes des 2,3-Oxynaphthoesaureanilids wird in einem 
geeigneten Lósungsm. (A.) suspendiert oder gel. u. unter Zusatz yon 1 Mol. Pyridin-
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metliyljodid im Wasserbade unter RiickfluB erwarmt. Die erhaltene tiefgclbe Methyl- 
pyridiniumverb. (F. ca. 205°, nach dem Umkrystallisieren aus A. 230°) lóst sich in 
wss. Alkali oder Pyridin u. zicht aus diesen Lsgg. auf die Faser auf. Bei der Behandlung 
der aus 2,8-Oxynaphthoesa,ureanilid u. Acetylchlorid erhaltenen 0-Acetylverb. m it 
Pyridin im Uberschufi erhalt man eine bei 237“ schm. Pyridinverb., die m it diazotiertem 
m-Nitro-p-toluidin viel intensiver kuppelt ais z. B. das gewohnliche Naphthol AS. 
Kupplung m it anderen Entwicklern gibt ebenfalls sehr echte u. intcnsive Farbtone. 
Durch Mahlen von Naphthol AS m it Pyridin oder durch Vermischen m it Pyridin- 
chlorhydrat u. Mahlen m it Atzalkali ev. unter Zusatz von W. werden ahnliclie Verbb. 
ćrhaltcn, die jedoch schwierig zu trennen sind. Bei der Ausfarbung m it diesen Prodd. 
ist die Ggw. von Formaldehyd oder Tiirkischrotol im Farbebade wie beim Naphthol AS 
nicht notig. Die Prodd. kónnen auch zur H erst. von Farblacken Yerwendung finden. 
(E. P. 230 920 vom 19/12. 1923 u. 16/9. 1924, ausg. 16/4. 1925.) R a d d e .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, iibert. von: Oskar Knecht und Hans 
Briitsch, Basel, Herstellung von Trisazofarbstoffen. (A. P. 1676 562 vom 16/12. 
1924, ausg. 10/7.1928. F . Prior. 11/1.1924. — C. 1925.1 .1018 [F. P. 575 761].) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., John Thomas, John Edmund Guy Harris und Birkett 
Wyłam, Grangemonth, Schottland, Herstellung wasserloslicher Leukovcrbindungen von 
Kiipenfarbstoffen. Leukoverbb. yon Kiipenfarbstoffen, wie Indigo, Thioindigo, Ind- 
anthren, Flavanthren u. Dimethoxydibenzanthron werden in Mischung m it geeigneten 
organ. Basen (Pyridin) bei Ggw. fein yerteilter Metalle, wie Zn, Sn, Mg oder Cu-Bronze 
mit Acylierungsmitteln behandelt. Ais solche kommen in Betracht: Chlorsulfonsaure 
u. ihre Salze, Alkylschwefelsaurehalogenide, Oleum, P0C13 oder Alkylphosphorsaure- 
halogenide. — Z. B. wird eine Mischung von 12,5 Tl. trockenem Dihydroindigo m it
6 Teilen Zn-Staub in ein unter Kiihlung hergestelltes Gemiseh von 72 Teilen Pyridin 
u. 17,6 Teilen Chlorsulfonsaure eingetragen. Nach 1/2 Stde. Riihren bei 50—60° 
wird m it der 5-faehen Menge W. verd., h. filtriert u. das auskrystallisierte Pyridinsalz 
des sauren Schwefelsaureesters gegebenenfalls in  ein Alkalisalz umgewandelt. Weitere 
Beispiele betreffen die Herst. der sauren Schwefelsaureester von Leukothioindigo, — 
von Leukoindantliren, — yon Dihydrodimethoxydibenzanthron, — sowie von Leuko- 
flavanthren. (E. P. 258 626 yom 17/3. 1925, ausg. 21/10. 1926.) H o p p e .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Karl Zahn und Wilhelm 
Eckert, Hochst a. M., Benzanthronfarbstoffe. (A. P. 1674351 yom 27/5. 1926, ausg. 
19/6. 1928. D. Prior. 27/6. 1925. — C. 1927. I. 1228 [E. P . 254 294].) F r a n z .

Hans Pereira und Compagnie Nationale de Matieres Colorantes & Manu-
factures de Produits Chimiques du Nord Reunies (Etablissements Kuhlmann), 
Frankreich, Seine, Kiipenfarbstoffe der Perylenreihe. Man laBt Halogen in sta tu  nascendi 
auf Perylenchinon einwirken, n itrie rt evtl. die erhaltenen Monohalogenderiyy. oder 
fiihrt die Halogenierung bis zur Bldg. eines Polyhalogenprod. durch. — Z. B. werden 
10 Teile 3,10-Perylenehinon m it 20 Teilen M n02 u. 400 Teilen verd. HC1 bis zur Lsg. 
des M n02 gekocht. Das in gelben Nadeln erhaltene Prod. farbt Baumwolle aus blut- 
roter Kiipe gelb an. Zu 10 Teilen 3,10-Perylenchinon in 400 Teilen H 2S04 verd. (mit 
140 Teilen H 2S04) setzt man 50 Teile KBr hinzu u. erwarmt. Der erhaltene Farbstoff 
farb t gelborange. Bromierung der Monochlorperylenchinone liefert einen orange far- 
benden, Nitrierung einen oliygriin farbenden Farbstoff. (F. P. 577 953 vom 29/2.
1924, ausg. 13/9. 1924. Oe. Prior. 13/10. 1923.) R a d d e .

Felice Bensa, Genua, Italien, Kondensationsprodukte der Perylenreihen. (Schwz. P. 
117 778 yom 8/4. 1925, ausg. 1/12. 1926. Oe. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. I. 245 
[E. P. 232 265].) F r a n z .

Felice Bensa, Genua, Italien, Kondensationsprodukte der Perylenreihe. (Schwz. P. 
122 074 yom 8/4. 1925, ausg. 16/8. 1927. Oe. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. I. 245 
[E. P . 232 265].) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Deutschland, Sehwefel enthaltende 
Kiipenfarbstoffe. Zu dem Ref. nach E. P. 222094; C. 1925. I. 1020 ist noch folgendes 
nachzutragen: Man erwarmt die 2-Anile des 2,3-Diketodihydrothionaphthens der 
Bzl.- bzw. Naphthalmreihe m it Oxythionaphthenen der Bzl.- bzw. Naphthalinreihe 
oder ihren kernsubstituierten Deriyy. in Ggw. oder Abwesenheit yon Losungsmitteln 
Die erhaltenen Prodd. sind meist grauschwarze u. yiolette Pulyer, unl. in verd. Sauren 
u. Alkalien, in konz. H 2S04 m it griiner Farbę, in warmem Nitrobenzol m it yioletter 
Farbę 1. Z. B. werden 317 Teile 5-Chlor-2,3-diketodihydrothionaphthen-2-(dimethyl- 
amino)~ąnil (F. 187—188°) m it 5000 Teilen Eg. u. 200 Teilen 3-Oxy-4,5-benzothio-
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naplithcn fast bis zum Kp. erhitzt. Der erhaltenc Kiipenfarbstoff farb t Baumwollo 
rotlichbraun. 4-Methyl-5-clilor-7-methoxy-2,3-diketodihydrothionaj)lithen-2-(p-dimetliyl- 
amino)-anil (F. 270°) wie oben kondensiert gibt einen bordeauxrot fiirbenden Farbstoff. 
Benzochlor-3-oxy-4,5-benzo(hionaphthen (F. 153—155°) aus 6-Chlornaphthalin-2-thio- 
glykolsćiure gibt bei der Kondensation m it 5-Chlor-2,3-diketodihydrothionaphthen-2- 
(dimethylamino)-anil ebenfalls einen rotlichbraun farbenden Korper. 330 Teile 2,3-Di- 
ketodihydro-4,5-benzolhionaphthen-2-(p-dimeihylamino)-anil (F. 224°) in 3000 Teilen Ni- 
trobenzol u. eine Lsg. von 229 Teilen 3-Oxy-4-methyl-5-chlor-7-methoxythionaphtlien in 
2000 Teilen Eg. geben bei 90—100° einen bordeauxrot farbenden Farbstoff. 3-Oxy-5,6- 
bmzothionaplithen (F- 138°) gibt m it 4-Melhyl-G-brom-2,3-diketodihydrotliionaphthen-2- 
(p-dimetliylamino)-anil (F. 203°) ein yiolett farbendes, m it 2,3-Diketodihydro-4,5-benzo- 
thionaphthen-2-(p-dimethylamino)-anil ein yiolettschwarz farbendes, m it 2,3-Dikcto- 
dihydrothionaplithen-2-(p-dimethylamino)-anil ein sehwarzgrau farbendes Konden- 
sationsprod. 2,3-Diketodihydrothionaphthen-2-(p-dimethylamino)-anil u. Benz-l-ćhlor-6,7- 
benzooxytliionaphthen liefern bei der Kondensation in Eg. einen dunkelbordeaux far
benden Korper. Bromiert man 10 Teile des aus Thionaphthenchinon-2-(p-dimethyl- 
amino)-anil u. 5,6-Benzooxythionaphthen erhaltenen Kondensationsprod. in 100 Teilen 
Eg. m it 10 Teilen Br bei 150—160°, so erhalt man einen yiolett farbenden Korper. 
Behandlung des gleiehen Kondensationsprod. m it 6 Teilen S 0 2C12 bei 120—130° gibt 
ejnen blaustichig yiolett farbenden Farbstoff. TJnterwirft man das Kondensationsprod. 
aus 5-Chlor-2,3-diketodihydrothionaphthen-2-(p-dimethylamino)-anil u. S,6-Benzooxy- 
thionaphllien der gleiehen Behandlung, so entstehen yiolett fśirbende Prodd. Das Kon
densationsprod. aus 5,6-Benzooxytliionaplithen u. 4-Methyl-6-chlor-2,3-diketodihydro- 
thionaplithen-2-{p-dimeihylamino)-anil liefert bei gleiclier Behandlung ebenfalls yiolette 
Prodd. (F. P. 576 876 vom 7/2. 1924, ausg. 27/8. 1924. D. Priorr. 9/2. u. 19/9. 
1923.) R a d d e .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Kupenfarbstoff. (Sełiwz. P.
124 683 vom 29/3. 1926, ausg. 16/2. 1928. Zus. zu Schwz. P. 121 346. —JTC. 1927.
II. 339 [A. P. 1623 410].) '  _______________  _  F r a n z .

Josef Bergmann, Handbuch der Appretur. Erg. u. hrsg. von Christian Marschik. Berlin: 
J . Springer 1928. (IV, 321 S.) 4°. Lw. M. 36.—.

Fortschritte der Teerfarbeniabrikation und yerwandter Industriezweige. Dargestellt an Hand 
d. systemat, geordn. u. m it k rit. Anm. vers. Deutschen Reichs-Patente. Begr. von 
Paul Friedlander. Fortgef. von Hans Ed. Fierz-David. Pharmazeut. Tl. bearb. von 
Max Dohm. Tl. 15. Berlin: J . Springer 1928. 4°. 15. I. Febr. 1925 bis 30: Juni 1927. 
(XVII, 1882 S.) M. 258.—.

[russ.] A. Ssaposhnikow, Farben und Lacke. Moskau: Transpetschat. 1928. (79 S.) 
Rbl. 1.50.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Schimmel & Co., Elemidl. E in aus Columbien stammendes, wahrscheinlich 

m it dem aus Protium Ćarana (humb.) L . March gewonnenen Carana-Elemiharz ident. 
Caranaharz lieferte m it W.-Dampf 15,9% eines hellbraunen, terpentinartig riechenden 
Óles. D-is 0,9683; aD =  +18° 34'; nD2„ =  1,50448; SZ. 5,0; EZ. 22,4; EZ. nach Ace- 
tylierung 42,9; 1. in 8 Voll. u. mehr 90%ig. A. Der Vorlauf des Oles (7%, Kp. bis 
175°) war phellandrenhaltig. (Ber. Schimmel 1928. 24.) E l l m e r .

Schimmel & Co., Terpentinól aus Łarchenterpentin. Larchenterpentin (Larix 
decidua Miller) lieferte durch W.-Dampfdest. 14,6% 01, D.1E 0,8661; aD =  —9° 32'; 
ud2o =  1,47220; SZ. 0; EZ. 7,5; 1. in etwa 5 Voll. u. mehr 90%ig. A. m it geringer 
Triibung. E in  Larchenterpentinól aus Tirol zeigte folgende Eigg.: D .15 0,8637; ocjj =  
—12° 3 '; nn20 — 1,46717; SZ. 0; EZ. 1,9; 1. in  etwa 6 Voll. 90%ig. A. m it geringer 
Triibung; Geruch yoller ais bei gewohnliehem Terpentinól. (I3er. Schimmel 1928. 
101.) E l l m e r .

J. H. Frydlender, Nitrocelluloselacke und -farben. I .  AUgemeines iiber die 
Celluloselacke u. die zu ihrer Herst. nótigen Lósungsmm. II. Die Lósungs-, Ver- 
diinnungs- u. Weichmachungsmittel in  den Nitrocelluloselacken u. -lackfarben.
1. Theoret. Ausfiihrung iiber die innere S truktur der Lacke. 2. Lósefahigkeit in 
Beziehung zur chem. S truktur des Lósungsm, 3. Neue Lósungs- u. Weichmachungs
mittel. 4. Besondere Eigg. der Lósungsmm. fur Nitrocellulose. 5. Die Verdiinnungs- 
mittel u. ihre Wrkg. 6. Handelsnamen der yerschiedenen in der Nitroęelluloselaek-
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industrie verwandten Lósungs-, Vordiinnungs- u. Weichmachungsmittel. I I I .  Vis- 
cositat der Nitrocelluloselsgg. u. -farben. 1. Die Viscosimeter. a) Mit Capillarrohr. 
b) Mit Einsinken eines festen Korpers. c) Mit aufsteigender Luftblase. d) Mit Ab- 
weichung eines bewcglichen Korpers. 2. Viscositat der Nitrcoelluloselsgg. Losungsmm. 
u. Nitrocellulose. EinfluB der Verdiinnungsmittel. Beziehungen zwischen der Vis- 
cositiit u. der Anwendungsart, sowie die techn. Eigg. der Nitrocelluloselackanstriche.
1. Anwendung der Nitrocellulosefarben m it Pinsel u. durch Zerstaubung entsprechend 
ihrer Viscositat. 2. Konz. der Nitrocellulose u. Viscositiit der fertigen Farbę. 3. E in
fluB der Pigmente auf die Viscositat. 4. Verschiedenheit der Viscositat. 5. Lagerung 
u. Viscositat der Nitrocellulosefarben. (Rev. Produits chim. 31. 481—88. 517—23. 
553—58.) K o n ig .

Paul M. Mowen, Harze fiir Nitrolacke. Angaben iiber die Mitverwendung von 
Dammar, Manilaharz, Estcrharz, Kolophonium, Elemi, Kongokopal, Schellack. (Farbę 
u. Lack 1928- 326. — Nach The Oil and Colour Trades Journal 73. 1628—29.) S u v e r n .

— , Lósungsmiltel fiir  Nitrocelluloselacke. Fiir den Lackfabrikanten ist zur Be- 
wertung von Losungsmm. wichtig: Giftigkeit, Verdunstungsgeschwindigkeit zwischen 
18 u. 35°, Temp.-Erniedrigung wahrend der Verdunstung, Lósliehkeit von W. im 
Lósungsm., Verdiinnungsvcrhaltnis (Toleranz), Lósevermógen fiir Harze, Stabilitat, 
Geruch, D., W.-Geh., Sauregrad, Farbę, Gewicht pro 1. Mangels Normung der Unters.- 
Methoden ist genaue Angabe von A rt u. Weise der Datenermittlung unerlaBlich. 
(Farbę u. Lack 1928. 412—13.) KÓNIG.

Emile Jean Louis Courret, Frankreich, Gironde, Behandlung von Harzen zwecks 
Extraktion der veriuendbaren Bestandteile. Terpentinharz wird in einem Behalter kraftig 
bei gelinder Warme durchgeriihrt, nach dem Erhitzen auf 85— 90° in  einen Autoklaven 
filtriert u. zwecks Abscheidung des W. in einen Dekantierbehalter gepumpt, wo sich 
auch die letzten Reste an festen Bestandteilen ais „grebs“ absetzen. Der Filterautoklav 
wird zur Gowinnung der in den Filterriickstanden vorhandenen Harzreste m it Dampf 
unter Druck behandelt. Das dekantierte rohe Terpentinol wird darauf im Yakuum 
dest. u. unter Aufspritzen von W. bei gleiehzeitigęr barometr. Kondensation so schnell 
abgekiihlt u. kondensiert, daB Verdampfungsverluste vermieden werden, Emulsionen 
m it W. sich nicht mehr bilden kónnen u. das W. auch leicht abgetrennt werden kann. 
Das nicht fliichtige Kolophonium wird in einęr besonderen Vorr. m it uberhitztem 
Wasserdampf energ. durchgeriihrt u. so yon den letzten Resten anhaftenden Terpentinols 
befreit. (F. P. 577 538 vom 18/2.1924, ausg. 6/9.1924. Big. Prior. 19/2. 1923.) R a d d e .

Rohin & Haas Co., Delaware, iibert. von: Felix Lauter, Philadelphia, Herstellung 
eines harzartigen Harnsloff-Formaldehydkondensationsproduktes unter Verwendung eines 
aromat. Sulfonamids, wie p-Toluolsulfonamid, ais Kondensationsmittcl. — Zu der sd. 
Lsg. von 706 g wasserfreiem alkoh. 50°/oig .H ■ CHO (ll,7M oll.) u. 171 g (IMol.) p-Toluol- 
sulfonamid werden unter RiickfluB 180 g (3 Moll.) Harnstoff in  fester Form oder ais 
alkoh. Lsg. erhitzt. Das erhaltene Kondensationsprod. wird m it Fiillmitteln, wie 
Iiolzmehl, Asbest, Cellulose etc., yersetzt, getrocknet u. h. verpreBt. — Im  zweiten 
Beispiel werden 4500 g derselben H-CHO-Lsg. (27 Moll.), 513 g (1 Mol.) p-Toluol- 
sulfonamid u. 1800 g (10 Moll.) Harnstoff wie vorher vereinigt u. nach 15 Min. 90 g 
Ozalsaure zugesetzt u. die M. bis zur vollstandigen Kondensation erhitzt. Die fl. Lsg. 
dient zum Impragnieren von Papier, Segeltuch etc. (A. P. 1 672 848 vom 12/1. 1926, 
ausg. 5/6. 1928.)" M. F. Mu l l e r .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Harnstoff- 
Formaldeliydkondensationsproduktes durch Kondensation von Dimethylolharnstoff in 
einem organ. Lósungsm. gel. in Abwesenheit von W. mittels eines sauren Konden- 
sationsmittels, z. B. alkoh. HC1, bei erhóhter Temp. vorteilhafterweise unter Zusatz 
von Phenol oder einer Mischung von Phenolen, die evtl. gleichzeitig ais Lósungsm. 
dienen u. den bei der Kondensation frei werdenden H-CHO chem. zu binden ver- 
mógen. AuBerdem kónnen noch andere Stoffe, wie Harze, Weichmachungsmittel, 
Talkum, Diatomeenerdc, CaS04 etc. zugesetzt werden. — 500 Teile Dimethylolharnstoff 
werden in  500 Teilen A. gel. u. auf 60—70° erhitzt. Nach Zusatz von 1  -Teil verd. alkoh. 
HC1 setzt die Kondensation ein unter Temp.-Steigerung u. es entsteht eine Lsg. Nach 
Zusatz von 2 Teilen Na-Acetat wird die M. im Vakuum eingedampft. Es blcibt ein 
klares, viscoses Prod. zuriick, das 1—2 Tage lang auf 60—70° erhitzt wird, wodurch 
das Prod. glashart wird u. hohe elektr. Isoliereigg. erhalt. — 120 Teile Dimethylol
harnstoff werden in 174 Teilen Athylenglykolmonoathyldther gel. u. durch Zusatz von
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1 Toil vord. alkoh. HC1 kondensiert. Die erhaltene Lsg. wird m it NaHC03 neutralisiert 
u. dient evtl. nach dem Verdiinnen m it Lósungsmm. ais Lack oder Politur oder zur 
H erst. von durchsichtigen Filmen. (E. P. 261 029 vom 6/11. 192G, Auszug veróff. 
31/12. 1926. D. Prior. 7/11. 1925.) M. F. Mu l l e r .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: H. F. MoeMe, 
Scotia, N. Y., Ole, Uberziige usw. Trocknende u. halbtrocknende Olo werden bis zur 
Gel-Bildung erhitzt u. dann auf einer Temp. von etwa 300° so lange gchaltcn, bis sie 
wieder fl. werden. (E. P. 270 724 vom 4/5. 1927, Auszug vcróff. 29/6. 1927. Prior. 
'4/5. 1926.) K a u sc h .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, tibert. von: J. G. Dayidson, 
New York, V. St. A., Pyroxylinlosungen. Ais Lósungsm. verwendet man eine Mischung 
aus einem nicdrig sd. Lósungsm., wie Athylacetat m it oder ohne Zusatz von A., 
Lósungsmm. von hohem Kp., wie Monoathyliitlier oder Acetat des Monoathyliithers 
des Athylenglykols, u. einem Verdunnungsmittel, wie Toluol, Xylol. (E. P. 289 373 
yom 12/3. 1928, Auszug veróff. 20/6. 1928. Prior. 25/4. 1927.) F r a n z .

Wilhelm Eberlein, Marple, tibert. von: Carl Ernst Julius Goedecke, Manchester, 
Hersłellung von Farbstoffemulsionen und Farblacken. (A. P. 1672454 vom 8/5. 1925, 
ausg. 5/6. 1928. Brit. Prior. 16/8. 1924. — C. 1926. I. 3364 [E. P. 241331].) F r a n z .

XV. Garungsgewerbe.
Fritz Windisch, Zweckmdpigkeit der Kohlensduregewinnung in  der Gdrungs- 

industrie. Betrachtung an Hand des daruber vorliegenden Schrifttums (vgl. STOCK- 
h a u s e n  u. W in d is c h , C. 1928. II. 1274). (Ztschr. ges. Mineralwasser-Kohlensaure- 
Ind . 34. 287—89.) R u h l e .

Erich Rausch, Apparate und Maschinen zur Gcnńnnung von Garungskohlensaure. 
Veranlaflt durch den Aufsatz yon WINDISCH uber die C02-Gewinnung in Brauereien 
(vgl. vorst. Ref.) bespricht Vf. die dafiir nótigen App. u. die W irtschaftlichkeit solcher 
Anlagen. (Ztschr. ges. Mineralwasser-Kohlensaure-Ind. 34. 307—08.) R u h l e .

Fred M. Maynard, Pasteurisation. IV. (III. vgl. C. 1928. H . 1629.) Pasteuri- 
sierung im  groBen GefaBe. Zusammenfassung der Ergebnisse. (Brewers Journ. 64. 
410—12.) R u h l e .

W. Meyer, Tetraeldorkohlenstoff ais Vergdllungsmittel. Der Vf. weist auf die 
Schadlichkeit des m it Tetraeldorkohlenstoff vergallten A. bei seiner Verwendung zur 
Herst. von Arzneimitteln hin, u. empfiehlt ais Yergallungsmittel fur solche Zweclce 
Petroleumbenzin. (Chem.-Ztg. 52. 712.) > J u n g .

J. GriiB, Untersuchungen iiber den Ursprung der Hefe. 1. Fossile Sporen und 
Sporangien. Vf. beschreibt an H and von Abbildungen der Mikrophotogramme von 
Sporen u. Sporangien aus dem Devon die Unterschiede der verschiedenen in den Ver- 
steinerungen gefundenen Pilze u. bespricht die Folgerungen, die sich daraus iiber den 
Ursprung der Hefen ziehen lassen. (Wclischr. Brauerei 45. 341—44. 353—57.) R u h l e .

R. H. Hopkins und J. E. Fraser, Die biologische Bestdndigkeit des Bieres. Es 
handelt sich hier um das Sauerwerden, Z a h w e r d e n  (ropiness), Triibung des Bieres 
u. a., Erscheinungen, die durch das Wachstum K rankheiten erzeugender Organismen 
im Biere bedingt werden. Dereń Entw. hangt nun wieder ab von dem Gleichgewicht 
zwischen den Stoffen u. den Umstanden, die je naclidem das W achstum begiinstigen 
oder hindern, ferner von der Menge u. Lebenskraft dieser Organismen u. yon dem 
fórdernden oder hemmenden Einflusse anderer Rassen darauf. Umstande, die die 
Bestandigkeit des Bieres beeinflussen, sind die H-Ionenkonz. des Bieres wahrend des 
Lagerns, die Konz. der Nahrstoffe, insbesondere des assimilierbaren N u. die A rt dieser 
Stoffe, die Rassen der vorhandenen krankheiterzeugenden Organismen, die antisept. 
K raft des Hopfens u. anderer yorhandener Erhaltungsmittel, dic Konz. des A. u. die 
Entw. n. F a B h e f e n  oder sekundarer Hefcn wahrend der Lagerung. — Dies wird 
naher ausgefuhrt. (Journ. Inst. Bre^nng 1928. 387; Brewers Journ. 64- 407 
bis 408.) R u h l e .

J. T. Hewitt, Die Chemie der Bereitung von Wein. E in  Bericht uber Untersuchungen 
auf dem Gebiete des Weinbaues. Besprechung aller Verff. der Garung frischen Trauben- 
saftes mittels Weinhefe unter besonderer Beriicksichtigung der in Frankreich u. im 
franzós. Nordafrika gebrauchlichen Verff. (Analyst 53. 437—41.) R u h l e .

A. Heiduschka und C. Pyriki, Untersuchung von 1927-er Traubenmosten des 
Weinbaugebietes Pillnitz-Ldfinitz-Meifien-Seuplitz. (Ygl. C. 1928. I. 1725.) Jahres-
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bericht, 17 Analysen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 475— 79. Dresden, Staatl. 
Landesstelle f. óffentl. Gesundheitspflege.) Ge o s z f e l d .

Karl Amberger, Die Alkoholbestimmung mittels Destillation. Vf. gelang es, 
durch geeignete MaBnahmen die Verdunstungsverluste fast restlos zu beseitigen. 
AuBer durch Herabsetzung der Alkoholstarke des zu destillierenden Branntweins, 
gelang dies durch vorsichtige Leitung der Dest., durch luftdichte Yerb. des Pykno- 
metertrichters m it dem Kiihlrohr u. Abdichtung des Pyknometerhalses unter Aus- 
nutzung des durch ein Kuhlbad erfolgenden Auftriebes des Pyknometers. Genaue 
Arbeitsvorschrift in der Quelle. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 447—53. Wurzburg, 
Staatl. Unters.-Anst. f. Nahrungs- u. GenuBmittel.) GEOSZFELD.

Harry Lundin und John Ellburg, Eine volumelrische Methode zur Bestimmung 
der Kohlensdure im  Bier. Das Verf. beruht darauf, daB das Bier, dessen Geh. an C02 
bestimmt werden soli, m it soviel carbonatfreier NaOH versetzt ■wird, daB die gesamte 
C02 ais N a,C 03 gebunden wird. E in beliebiger Teil dieses alkal. Bieres wird im App. 
von VAN S ly k e  m it H ,S 0 4 angesauert u. die C02 im Vakuum extrahiert. Das Vol. 
der freigewordenen C02 wird dann bei atmosphiir. Druck gemessen u. auf Gramme 
C 02 in 100 g Bier umgerechnet. Die Yorbereitung u. Ausfiihrung des Verf., sowie die 
Einrichtung u. Handhabung des App. werden an H and von Abbildungen eingehend 
dargelegt. Eine Best. ist leicht in 15—20 Minuten, auch bei Reihenanalysen auszufuhren. 
Die Ergebnisse stimmen unter sich gut iiberein. Das einschlagige Schrifttum wird 
angegeben. (Wchschr. Brauerei 45. 339—41. 349—52.) R u h l e .

H. Kock und R. Quitt, Liibeck, Koch- und Verdampfapparat von Fliissigkeiien, 
insbesondere zum Kochen yon Bierwiirze, bestehend aus einem flachen zylindr. Keśsel, 
der m it einer Heizdampfzuleitung yersehen ist, die in der Mitte des Kessels sich ver- 
zweigt u. dessen Arnie in einen Rohrkreis enden. Der dort austretende Dampf steigt in 
der umgebenden unten offenen Hiille aufwarts u. reiBt dabei die darin enthaltene El. 
hoch, die durch das aufgesetzte Armkreuz abflieBt, resp. bei seitlich angeordneten 
Austrittsóffnungen w irkt das drehbare Armkreuz zugleich ais Ruhrwerk. (E. P. 286 955 
vom 15/7. 1927, ausg. 5/4. 1928.) M. F. Mu l l e e . .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: James M. Lawrie, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Herstellung von Glycerin durch Garung. Melasse wird m it Hefe 
zu A. u. Glycerin vergoren unter allmahlicher Zugabe von einer Salzmischung, die 
einer Zus. der zu Asche verbrannten vergorenen Melasse oder der wasserloslichen 
Teilc dieser Asche entspriclit. Diese Natriumsalze, die in  der Hauptsachc aus neutralen 
Natriumsalzen bestehen, werden zweckmaBig durch Extraktion m it W. aus der Asche 
vergorener Melasse erhalten u. in einer Menge yon 3—7%  des Gewichts der Maische 
zugesetzt. Man beginnt m it dem Zusatz der Salze, wenn die Garung sehr lebhaft ge- 
worden ist. (A. P. 1 678 150 vom 27/7. 1922, ausg. 24/7. 1928.) U l l r ic h .

Ems Ivar Levin, Stockholm, Haltbares Hefeprdparat. Hefepilze werden in  be- 
kannter Weise einem 0 2-haltigen Gase ausgesetzt, wodurch die Hefepilze in Asco- 
sporen iibergehen, die dann zwecks Vernichtung der zuriickgebliebenen Hefepilze 
behandelt werden. (Aust. P. 8488/1927 vom 25/7. 1927, ausg. 24/11. 1927.) K a u sc h .

Oskar Farny, Gut Diirren b. Ratzenried, Herstellung von blankem, satzfreiem 
Weifibier, wobei man die in iiblicher Weise zubercitete Stammwurze in offenen Bot- 
tichen yergaren u. in  geschlossenen MetallgefiiBen unter Druck nachgaren laBt. Die 
Naehgarung erfolgt ohne Jungbierzusatz bei 2—3°, z. B. im Keller in gut warme- 
leitenden DruckgefaBen, z. B. aus Al, aus denen das Bier nach beendigter Vergarung 
auf bekannte Weise durch P ilter abgefUllt wird. (Oe.P. 110 263 vom 12/8.1927, 
ausg. 25/7. 1928.) M. F. Mu l l e e .

A. J. Murphy und Murphy & Sons Ltd., London, Klaren von Bier, Weinessig etc. 
m ittels Hausenblase, die m it Milchsaure behandelt wurde, u. evtl. unter Zusatz von 
H 3P 0 4 oder anderen Minerał- oder organ. Sauren. (E. P. 286 861 vom 18/2. 1927, 
ausg. 5/4.1928.) M. F. Mu l l e r .

Vulkan-Werke Akt.-Ges. fur Brauereibedarf, Schalenfilter fiir Bier, Wein.u. dgl. 
m it yorgepreBten Kuchen, 1. gek. durch mindestens ein leicht losbar m it der einen 
Filtersclialenstutze zu yerbindendes Glied, das sich m it einer genugend breiten Flachę 
auf die eine der beiden die Schalen tragenden Schienen stiitzt, so daB die in die waage- 
rechte Lagę umgcklappte Filterschale in mindestens vier Punkten auf den Schienen 
aufliegt u. daher in dieser Lagę festgehalten wird. — 2. gek. durch ein m it einer Aus-



1928. II. Hxvi- N a h r u n g s h i t t e l ;  G e n u s z m i t t e l  d sw . 1831

sparung fiir die Filtersclialenstiitze versehenes Klemmglied, das m it seinen FiiBen 
der Form der Sehiene angepaBt ist u. auf dieser durch Klemmfedern gehalten wird. —
з. dad. gek., daB das KJemmglied zweiteilig ausgebildet ist u ; beide Teile durch einen
Schraubenbolzen die Stiitze der Filterschale festklemmen. — 4. dad. gek., daB an dem 
Klemmglied federnde Klauen angeordnet sind, die sich gegen die Unterseite der 
Fiihrungsschiene legen. — 5. dad. gek., daB das Klemmglied unter Zwischensehaltung 
federnder Glieder an eine parallel zur Fiihrungsschiene unterhalb dieser angeordnete 
Sehiene angelenkt u. auf dieser yerscliiebbar ist. (D. R. P. 465 164 Id. 12 d vom 
2/9. 1925, ausg. 8/9. 1928.) K a u s c h .

Willibald Winkler, Gustav Winkler und Hermann Friedrich Hirschler, 
Wien, Herstellung eines alkoholfreien, schaumenden und prickelnden Getrdnkes mit wein- 
oder bierahnlichem Geschmack aus Pflanzenausziigen auf biologischem Wege. Die allen- 
falls gezuckerten Abkochungen von Pflanzen oder Teilen derselben, wio Blattern, 
Wurzeln, Friichten, Samen usw., werden einer Reihe zeitlich aufeinanderfolgender 
Garungen unterworfen, bei denen Alkohol hóchstens spurenweise entsteht. Z. B. 
werden drei Garprozesse durchgefuhrt, bei dereń erstem entstehen organ. Sauren, 
C 02 u. Aromastoffe, wahrend bei dem zweiten Geruchs- u. Gesehmacksstoffe gebildet 
werden u. die Klarung der FI. vor sich geht, u. bei dem dritten  der Geschmack u. 
Geruch des Erzeugnisses yerbessert wird. Die erste Garung wird mittels organ. Sauren
и. Aromastoffe bildender Stabchen oder Kokken der Gruppo Bact. xylinum in Sym-
biose m it zwei Hefearten der Gruppe Mycoderma u. Saccharomyces oder Torula, bei 
25—30° im offenen GefaB durchgefiihrt. Die Nachgarung geschieht im geschlossenen 
GefaB mittels Hefe aus der Gruppe Saccharomyces, Torula, Tychia, W illia etc. bei 20°, 
u. die d ritte  Garung beim Lagern bei 8— 15°. (Oe. P. 110 543 vom 2/12. 1926, ausg. 
10/9. 1928.) M. F. Mu l l e e .

[russ.] U. d. S. S. R. Rat fiir Arbeit und Verteidigung, Komitee liir Standardisierung, Bier.
Moskau 1928. (5 S.)

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
K. Fiedler, Der Einflufi der Zuckerimersion auf die Gelbildung. Vf. liat nach- 

gepriift, um wieviel das bei der Gelee- u. Marmeladenherst. angewendete Pektin durch 
die Zuckerinversion von seiner W irksamkeit verliert u. ob u. inwieweit es iiberhaupt 
durch den Kochvorgang u. die Inversion ais Geliermittel zerstort wird. Es zeigte sich 
bei daraufhin angestellten Verss., daB die Umwandlung des Robrzuckers in  Invert- 
zucker wohl die Gelierung beeintrachtigen u. selbst ganz unterbinden kann, daB aber 
das Pektin in  der Ware ais wirksames Geliermittel durchaus erhalten bleibt, ohno indes 
infolge der Zuckerinrersion zur Wrkg. zu gelangen. (Konserren-Ind. 15. 405—07. 
427—28.) R u h l e .

L. Settimj, Uber die chemiscjie Zusammensetzung einiger Lebensmittel. (Vgl. 
C. 1928. II. 825.) Untersucbungsresultate von Fleiseh in Dosen, Militarkonserven, in 
verschiedenen Jahren hergestellt u. untersucht (magerem, frischem Oehsenfleisch, 
rom. Kuhkase, Stockfisch, magerem Sćhweinesehinken, trockenen Sehweinspilzen 
[Bolet. edul.]) in Tabellenform. Bemerkenswert ist, daB die Menge der 1. N-Substanzen 
in den Konserven m it der Zeit deutlich zunahm. Die Menge des Amin-N betragt bei 
Kase ca. 50% , bei Stockfisch 70%, bei Sehinken u. trockenen Pilzen ca. 95%  des N 
der 1. N-Substanzen. (Atti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 6 . [1927] 315—18. 
Rom, Univ.) . 0 'IX

S. Baglioni und L. Settimj, Uber den Nahncert der Sticksloffsubstanzen einiger 
konservierter Lebensmittel. Experimentalversuche an weifien Ratlen. (Vgl. auch vorst. 
Ref.) Untersucht wurden róm. Kuhkase, Stockfisch, Schweinspilze (Bolet. edul.), 
Casein. Die in angesauertem H 20  1. N-Substanz von Kase, Stockfisch u. Pilzen u. 
diejenigen des in angesauertem W. unl. Teils von Kase, Stockfisch, Casein u. hydroly- 
siertem Casein waren imstande, nieht nur die N-Bilanz des Organismus yon weiBen 
R atten  im Gleichgewicht zu erhalten, sondern auch eine Aufspeieherung von N  u. 
Erhóhung des Korpergewichts zu verursachen. Die prozentual groBte Erhóhung des 
Kórpergewichts erhalt man m it einer aus hydrolysiertem Casein, dem wasserunl. Teil 
des Stockfisches u. dem wasserloslichen Teil der Pilze gemischten Kost. Die im wasser
unl. Teil der Pilze entbaltene N-Substanz ist weder fahig, die N-Bilanz aufrecht zu
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er hal ten, noch zu einer Gewichtsvermehrung zu fiihren. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 6. [1927] 377—83.) Ot t .

Gtustav RieB, Rudolf Meyer und Walter Muller, Yergleichende Ver suche iiber 
die Verwendung von Salpeler und N itrit (salpelrigsaurem Natrium) bei der Zubereilung 
von Fłeischwaren. Durch Ersatz des Salpeters durch N itrit beim Pókeln von Fleisch 
wird die Pókelzeit auf 1/„— 1/s verkiirzt, bedingt dadurch, daB der Abbau des Salpeters, 
der bei der ublichen Temp. etwa 3 Wochen beansprucht, umgangen wird. Die Ursachc 
der Salpeterzers. war nicht nachzuweisen, auch nicht eine Beteiligung bestimmter 
Bakterien. Da die Durchrótung des Fleisches, niimlich die Umwandlung des Hamo- 
globins in Stickoxydhamoglobin durch HNO„ das Eindringen des NaCl begiinstigt, 
tr i t t  eine schnellere Durchsalzung ein. Ausreiehend zum Pókeln ist ein Zusatz von
0,6% N aN 02 zum Kochsalz, dazu ein weiterer Zusatz von Salpcter nicht erforderlich, 
wenn auch bei dickeren Fleischstiicken, wie Rollschinken, unter Umstanden zweck- 
miiBig. Dcrart m it N itrit gepókelte Fłeischwaren enthielten in den Aufienschichten 
nicht uber 20 mg, im Innem  nicht iiber 2 mg N aN 02/100 g, sie waren in  Aussehen, 
Geruch, Geschmack u. H altbarkeit den m it Salpeter liergestellten mindestens gleich- 
wertig. Eine Schadigung der Gesundheit ist auszuschlieBen, wenn nicht N aN 02 ais 
solches, sondern ein Gemiseh von Kochsalz m it 0,6% N aN 02 verwendet wird, dessen 
hinreichende Lagerbestandigkeit gezeigt wird. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 
325—54. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) Gr o s z f e l d .

Ernst Vollliase und Siegfried Otto Schmechel, Hecklenburgisclie Dosenumrste. 
Zugleich ein Beitrag zur Untersuchung und Beurteilung von Dosenuiirsten. An einer 
gróBeren Anzahl von in Mecklenburg hergestcllten u. gehandelten Dosenwiirsten 
erreichte der Fremdwassergeh. nach FEDER selbst bei mehr ais 4-monat. Lagern , 
nicht 30%, welche Zahl auf Uberstreekung m it W. hindeutet. Wie eine Betriebs- 
kontrolle zeigte, gilt dies auch fiir Dosenwiirste m it 20% Fremdwasser vor der Ein- 
dosung. Die Einbettungsfl. enthalt stets aus der W urst herausgel. EiweiB, dessen 
Menge zur Korrektur des sonst zu hoch gefundenen Fremdwassergeh. zu beriick- 
siehtigen ist; dies geschieht dadurch, daB man die fiinffache Menge des aus 100 g 
W urst gel. EiweiBes vom Fremdwassergeh. abzieht. Die Vorgiinge beim Austauseh 
von Mineralstoffen der Wurstmasse u. der Einbettungsfl. sind nicht einheitlich, auch 
abhangig vrom Durchlassigkeitsgrade der W ursthaut. Mineralstoffverluste der W urst 
bis zu 40% beobaehtet. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 417—26. 434—37. Rostock, 
Hygien. Inst.) Gr o s z f e l d .

Mario Prati, Ober die morphologischen Elemente der Milch und des Colostrums. 
Beschreibung u. Abbildung der Zellelemente, die teils aus dem Blut, teils aus dem 
Driisenepithel stammen, in der Milch u. im  Colostrum. Die Zellen der Milch u. des 
Colostrums unterscheiden sich morpholog. nicht, die sogenannten Colostrumkórperchen 
sind nicht charakterist., sie finden sich auch in der Milch. (Haematologica 8 [1927]. 
14 Seiten Sep.) O tt .

Anneliese Nietharnmer, Die mikroskopische Pollenanalyse bohmischer Honig- 
sorlen. Angaben iiber in  verschiedenen Honigen aufgefundene, durchweg 20— 30 
Tersehiedene Formen. Die verhaltnismaBig pollenreichen Honige entstammten Hiigel- 
land u. Obstgegenden, die pollenarmen m it meist nur 1 oder 2 Arten ausgesprochenen 
Ackergegenden. Eine genaue Unterscheidung der einzelnen bóhm. Honige durch 
mkr. Unters. ist nicht móglich, wohl aber Aufstellung gewisser Typen, sowie U nter
scheidung zwischen heim. u. florenfremden ausland. Honigen sowie von Kunsthonig, 
der entweder keine oder fremde u. ungewóhnliche Pollen (Beimischung von Auslands- 
honig) zu enthalten pflegt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 467— 70.) Gr o s z f e l d .

C. Grriebel, Zum mikroskopischen Nachweis von Durian und Nilluzwiebel (Sal- 
pamisri). (Nachtrag zur Abhandlung iiber die ,,Lukutate“-Fruchte.) (Vgl. C. 1928. I. 
3124.) Beschreibungen, mkr. u. makroskop. Abbildungen iiber Durianfrucht u. NilJu- 
zwiebel. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 453—59. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel- 
untersuchungsanst.) GROSZFELD.

A. B. Davis, Verfahren zur Besłimmung nichtfliichliger Milchbesłandleile in  Ndhr- 
mittelgemischen. Es kommen in Frage: Best. des Caseins durch Abscheidung m it an- 
gesauertem A. (1), Rotfarbung der Lactose (auch Maltose) m it NH4OH (2), Lóslich- 
keit des Lactosazons in h. W. (3), Fiillungsrk. m it Pyridin nach L e y it e s  (4), Yergarung 
u. Lactosebest. im Riickstande nach Ba k e r  u. H u l to n  (5), Best. des Gesamt- 
reduktionsvermógens des wss. Auszuges u. Abzug einer Korrektur je nach A rt der Zu- 
satze (6), dereń Stórbestandteile (Pflanzengummi) auch durch Pb-Acetat beseitigt
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werden kónnen (7), Blaufiirbung m it Cu-Lsg. bei Ggw. von Ca(OH)2 (8), schlieBlich 
mkr. Erkennung der Milchtcilchen (9). — 5 u. 7 gibt nur angeniiherte, 1 bei kleinen 
Mengen genaue Ergebnisse, 2 dient zum Nachweise von Milch. 5, 6 u. besonders 7 
gobcn bei Bekanntsein der iibrigen Zumischungen gute Werte, 9 besonders zum Nach
weise yon Buttermilch geeignet. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 11. 410—17. 
Cincinati, The H il t o n -D a v is  Co .) Gr o s z f e l d .

Albert Klein, S tuttgart, Verfahren nebst Einrichluwj zur Trocknung fester Kirrper. 
Verf. zur Trocknung fester Kórper, wie Tabak, Makkaroni, bei dem die Trockengase 
durch Dusen iiber das Gut gefiihrt werden, 1. dad. gek., daB der Strahldiise in einem 
Erhitzer, Befeuchter, Reiniger usw. vorbehandelte Gase, dem zugehórigen Saugraum 
dagegen im Trockenraum schon vorhandene Gase zugefulirt werden. — Weitere
4 Anspruclie kennzeichnen eine Ausfiihrungsform des Verf. u. Einrichtungen zu seiner 
Durchfiihrung. (D. R. P. 392 181 KI. 82a vom 3/9. 1921, ausg. 17/3. 1924. A. Prior. 
27/3. 1917.) K a u s c h .

Albert Klein, S tuttgart, Anwendung des Verfahrens zur Trocknung fester Kórper 
nacli D. R. P. 392182 zur Befeuchtung von Waren, wie Leder, Tabak, durch Ziifiihrung 
entsprcchend feuchtor Luft mittels der den Kreislauf des Behandlungsmittels be- 
wirkenden Diisen. (D. R. P. 464 851 KI. 82a vom 23/5. 1925, ausg. 30/8. 1928. Zus. 
zu D. R. P. 392 181; vorst. Ref.) K a u sc h .

Soc. an. Augmentine, Lausanne (Schweiz), Herstellung von Brot. Zur Erhóhung 
der Ausbeute wird zu dem Melil wahrend der Teigbereitung eine geringe Menge einer 
Emulsion zugesetzt, die aus einem N eutralfett, Glycerin u. W. besteht. — Z. B. wird 
ein Teig bereitet aus 100 Teilen Mehl, 66,5 Teilen W., 2 Teilen Salz u. 1 Teil Hefe, 
dem auBerdem 0,3 Teile einer Emulsion zugesetzt werden, die aus 55 Teilen Paraffinol, 
35 Teilen Glycerin u. 10 Teilen W. besteht. Der Teig wird 12—25 Min. bei ca. 38° 
geknetet, bleibt dann 10—15 Min. stehen u. wird schlieBlich geformt, langsam gekulilt 
u. abgebacken. (E. P. 289 060 vom 19/4.1928, Auszug veróff. 13/6.1928. Prior. 
21/4. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Henry Grady Zellner, Lakeland, Polk Country, Florida, Iionsermeren frischer 
Frilchte u. dgl. Man unterw irft die Friichte, wahrend sie bestandig umgedreht werden, 
der Einw. eines fl. Spriihregens (Lsg. enthaltend: Borax, NaHC03, Na2C03, KM n04 u. 
CuS04) unter Druck. (Aust. P. 4951/1926 vom 27/11. 1926, ausg. 13/10. 1927.) K a u .

C. Ereky, Budapest, Nahrungsmitiel und Medizinen. Griinfutter u. Medizinal-
krauter werden einem ilire Zellen zerstórenden Schneidverf. in Ggw. eines Fliissig- 
keitsstromes unterworfen. Die erhaltene diiime Piilpe wird in 2 Teile geteilt, u. zwar 
in den plasmareichen Zellsaft u. die Zellwandruckstande. Der erste Teil wird gekiihlt u. 
(oder) m it Desinfektionsmitteln versetzt, sowie aufbewahrt oder entwassert. Die 
Zellwandruckstande werden getrocknet u. aufbewahrt. Mit dem ersteren Teil wird 
ein friiher hergestelltes ebensolches Prod. oder Mehl, Starkę usw. verknetet; hierauf 
wird das Ganze zu P latten  geformt u. getrocknet. (E. P. 270 629 vom 28/9. 1926, 
Auszug veróff. 29/6. 1927. Prior. 7/5. 1926.) K a u sc h .

D. R. Nanji, Birmingham, und F. J. Paton, Smetliwick, Staffordshire, Peklin-
haliige Produkte. Pektinextrakte, die sich fiir die H erst. von Fruchtgelees usw. eignen, 
erhiilt man durch Behandeln pektinhaltiger Pflanzen m it sehr verd. Lsg. von Salzen 
([NH4]2S04, [NH4]3P 0 4 usw.), dereń Saure m it den Erdalkalien, dem Mg u. dem Fe, 
an die (las Pektin in den Pflanzen gebunden ist, unl. oder 1. Salze gibt. (E. P. 269 952 
vom 28/12. 1923, ausg. 26/5. 1927.) K a u sc h .

K. Von Vietinghoff, Berlin, Kaffeeextrakt. Man erhitzt gerósteten, bereits 
extrahierten Kaffee in Ggw. von W. bei einem Druck von 8— 12 a t auf 160—200°. 
(E. P. 268 241 vom 20/10. 1926, ausg. 21/4. 1927.) K a u sc h .

National Eąuipment Co., iibert. von: Alonzo Linton Bausman, Springfield,
Mass., Temperieren von Schokolade o. dgl. in groBen Stiicken. Man fiihrt in die Miintel 
der SchokoladezufuhrungsgefaBe, der Pumpen u. Entnahmeleitung ein Heizmedium 
ein, falls die Temp. der Schokolade unter eine vorher bestimmte Temp. sinkt u. ein 
Kiihlmittel ein, wenn ihre Temp. zu hoch steigt. Gleichzeitig schabt man die Schokolade 
standig von den Wandungen der Mantel ab. (A. P. 1 671 666 vom 12/5. 1926, ausg. 
29/5. 1928.) _ K a u sc h .

Johannes Sartig, Berlin-Zehlendorf, Entnicotinisierung von Tabak und Tabak- 
fabrikaten. Der Tabak wird zunachst trocken bis auf die gewiihlte Behandlungstemp.
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erhitzt, hicrauf in einem luftdicht abgeschlossenen GefaB bei gewóhnlichem Druck 
u. gleieher Temp. der Einw. von W.-Dampfen ausgesetzt, die nach dem Durchstrómen 
des Tabaks innerhalb desselben GefaBes kondensiert u. der die W.-Dampfe erzeugenden 
El. wieder zugefiihrt werden, ohne daB das Kondensat m it dem Tabak in Beriihrung 
kommt. Dieser KreisprozeB wird so lange fortgesetzt, bis der Tabak die gewunschte 
Nicotinfreiheit bcsitzt. Das Nicotin wird fiir sich gewonnen. Die zur Verwendung 
kommenden W.-Dampfe kónnen m it NH3 gemischt sein. (Schwz. P. 124 759 vom 9/12. 
1926, ausg. 1/3. 1928.) S c h u t z .

Saladine Eugene Colgih, Dallas, Texas, Fleischkonserwerungsmittel. Man mischt 
Zucker, Salpeter, schwarzen u. roten Pfeffer u. Na2C03; dann wird auf das Gemiseh 
unter Erhitzen Holzessig aufgespriiht, worauf das Ganze bis zur Trockne yerriihrt 
wird. (A .P . 1678 056 vom 21/4. 1926, ausg. 24/7. 1928.) K a u sc h .

Conrad Schlotterhose und Hermann Brandt (Schlotterhose & Co.), Wester- 
miinde, Fisćhmehl. Man sterilisiert Fischmaterial durch indirektes Erhitzen auf 105°, 
trocknet u. fiihrt es dann in Mehl iiber. (Aust. P. 7189/1926 vom 6/5. 1927, ausg. 
15/5. 1928.) K a u sc h .

A. G. Enock, Hurstmonceus, Sussex, Pasteurisieren von Milch. Die Milch wird 
auf etwa 145° erhitzt u. h. in Elaschen geftillt, die durch eine elast. Scheibe verschlossen 
u. in eine Kamm er gebracht werden, wo sie auf wenigstens 145° mindestens 30 Min. 
lang erhitzt werden, wahrend sie langsam auf einem endlosen Band hindurchgehen.’ 
Dann werden die Elaschen in  eine Kiihlkammer gebracht. (E. P. 270 882 vom 19/5. 
1926, ausg. 16/6. 1927.) K a u sc h .

Aroha Dairy Co. Ltd. und H. L. Murray, To Aroha, Neuseeland, Desodorisieren 
von Milch. Man verwendet hierbei einen App., der aus der Kombination eines ge- 
schlossenen Behalters zur Aufnahme der h. Fl., eines Ejektorkondensators zwecks 
Erzeugung von Vakuum in dem Behalter, der unten einen Dampfmantel aufweist u. 
von Vorr. zur Zufuhrung von Dampf in diesen Mantel besteht. (E. P. 270 509 vom 
11/6. 1926, ausg. 2/6. 1927.) K a u sc h .

Merrell-Soule Co., Syracuse(V. St. A.), Ve.rfahre.nund Vorrichtung zum Verpacken 
fon Milchpuher. Die das Milchpulver enthaltenden Behalter werden in einem luft- 
dichten Kessel luftleer gemacht u. dann wird unter LuftabschluB ein von ungebundenem
0 2 freies Gas, z. B. CO,, eingefiihrt, worauf die Behalter ca. 20 Stdn. in diesem Zu- 
stande verbleiben; wahrend dieser Zeit gibt das Pulver seinen absorbierten 0 2 ab, 
der dann zusammen m it dem Gas durch Absaugen entfernt wird. Dann werden die 
Behalter luftdicht yerschlossen, so daB der Gehalt des Pulvers an freiem 0 2 unter
5 ccm pro 454 g Pulyer betriigt, der ein einwandfreies Aufbewahren des Milchpulvera 
gewahrleistet. (Oe. P. 110 244 vom 2/12. 1925, ausg. 25/7.1928.) M. F . Mu l l e r .

M. G. J. Fouassier, Paris, Kasę. Der K ase wird nieht gekocht oder wieder- 
erhitzt vor der Reife, vielmehr wird er zerkriimelt u. dann dem ReifeprozeB unter- 
worfen. (E. P. 268 889 vom 1 1 / 1 . 1926, ausg. 5/5. 1927.) K a u sc h .

A. P. Hunt, Chicago, Nahrungsmittel, hauptsachlich fur Tiere. In  Buttermilch, 
entrahm ter Milch o. dgl. wird Milchsśiure aus der Laktose erzeugt, dann die Milch 
erhitzt u. geriihrt, daB sich das Casein ausscheidet, u. schlieBlieh eingedampft. (E. P. 
269 610 vom 24/11. 1925, ausg. 19/5. 1927.) K a u sc h .

A. Bu, Stord, Norwegen, Tierfutter. Man mischt innig Hering oder andere Fische,
oder Walfischfleisch oder dereń Abfallprodd. m it Melasse oder eingekochtem Zuckersaft. 
(E. P. 263 014 vom 26/4. 1926, ausg. 13/1. 1927.) K a u sc h .

S. M. Corbett, Arlington, Virginia, Tierfutter. Nach Auspressen der AuBen- 
śchalen, Kerne u. Enden von Tannenzapfen wird der Riickstand in einem Ofen oder 
einem rotierenden Konverter iiber den Kp. erhitzt, um ihn, ohne ihn anzubrennen, 
zu trocknen. Das Trockengut wird pulverisiert u. allein oder m it anderen Nahrm itteln 
ais Vichfutter verwendet. (E. P. 263 047 vom 29/6. 1926, ausg. 13/1. 1927.) K a u sc h .

B. H. Bertels, Amsterdam, Herstellung eines kornigen Futtermittels fiir  Federvieh 
durch Vermischen yon gewóhnlichem Mehl, Fleischmehl, teilweise ausgepreBten 01- 
samen, Nahrsalzcn u. vitaminhaltigen Stoffen, w ieLebertran oder Hefe. — Z. B. werden 
vermischt 2 Teile Leinsaat, 10 Teile Sonnenblumensamen, 4 Teile Erdniisse, 5 Teile 
Weizen, 25 Teile Mais, 5 Teile Reis, 5 Teile Hafer, 5 Teile Buchweizen, 8 Teile Gerste,
8 Teile Reismehl, 2 Teile Tapiocamehl, 1 Teil Fischól, 2 Teile rohe getrocknete Hefe,
7 Teile Fleischmehl, 6 Teile anderes Mehl tier. Ursprungs u. 2 Teile pulverisiertes Ca- 
Pkosphat. (E. P. 289 289 vom 11/7. 1927, ausg. 17/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .
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XVII. Pette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Georges Wolff, Anderungen in  den Konsłanłen der Abfallprodulcte bei der Fett- 

raffination. Hinweis darauf, daB beim Aufbewahren besonders in Ggw. von W. die 
Fettkonstanten sich bcdeutend andern kónnen, Zunahme yon SZ., VZ. u. Oxyfett- 
siŁuren, Abnahme von JZ. Beispiel ein Sojaól m it VZ. 212, JZ. 85, Oxyfettsauren 
5,40%. (Chim. ct Ind. 19. Sonder-Nr. 516—17.) Gr o s z f e l d .

E. L. Fletcher, Das Sulfonieren von Tezlilolen. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 
475—77. — C. 1928. II. 505.) ■ Su v e r n .

Vizern und Guillot, Beitrag zur Unłersuchung der bei der Fettentsauerung ab- 
fallenden Pasten. Diese Pastcn sind Emulsionen von mehr oder weniger hydratisierter 
Seife, N eutralfett u. freien Fettsauren. Letztere bilden sich beim Auskochen des Oles, 
da bei der Temp. das Alkali der Seife selbst geniigt, einen Teil des Neutralfettes zu 
yerseifen. Zur genauen Best. des Seifengeh. empfiehlt sich Best. der Aschenalkalitat 
u. dereń Umrechnung auf Trockenseife unter Einsetzung des mittleren Mol.-Gew. der 
in Frage kommenden Fettsauren. (Chim. et Ind. 19. Sonder-Nr. 520—22.) Gd.

S. H. Diggs und F. S. Campbell, Chemie der Blei-„Seifen“ aus Bleiglaite und 
Neulralfelt. Bei der Verseifung von Olsaure m it PbO wird H 20  quantitativ  frei, bei 
der yon N eutralfett (z. B. fast neutralem Fischól) treten weder H„0, Aldehyde, noch 
Glycerin frei auf (oder hóchstens spurenweise). Das Verseifungsprod. aus 2 Sloll. F e tt 
+  3 Mol. PbO enthalt z. B. in  % : 37,84 an Pb gebundene Fettsaure, 32,94 unyer- 
andertes Neutralfett, dasjenige aus 1 Mol. F e tt +  3 Moll. PbO 41,22 an Pb gebundene 
Fettsaure, 1,6 unyerandertes F e tt; im letzteren Falle wurde die genugende FI. des Ver- 
seifungsgemisches durch Zusatz eines leichten Paraffinóles bewirkt. In  beiden Fallen 
bleibt der Glycerinrest gebunden im Verseifungsprod. Die Reaktionsgleichung lautet 
demnach: (RCOO)3-C3H s +  3 P b O — >- (RCOO)3C3H 5-(PbO)3. — Mit groBem t)ber- 
schuB PbO bei Ggw. yon leichtem Paraffinól hergestelltes bas. Pb-Oleat entspricht 
der Formel (RCOO)3-Pb-PbO ; es ist benzinlóslich. — Mol.-Gew.-Bestst. an n. Pb-Oleat 
(Gefrierpunktsmethode) ergeben m it Benzol fast 3-fache, m it anderen Lósungsmm. 
ungefahr doppelte W erte gegeniiber dem theoret. F ur Pb-Seife aus N eutralfett +  PbO 
(s. o.) wird m it Benzol ais Lósungsm. annahernd der berechnete W ert gefunden. 
(Ind. engin. Chem. 20. 828—29. Casper, Wyo. Standard Oil Comp.) R ie t z .

Archibald Rayner, Die Technologie der Fettspaltung und Destillalion. Hinweis 
auf die Vorteile der Fettsaurendest., besonders bei der Verwertung von Baumwoll- 
samenfett u. von fl. Harz, ais Abfall der Zellstoffabriken. Beschreibung der Fett- 
spaltung im Autoklaven u. des TwiTCHELL-Verf. Leistungsfahigkeit u. Kosten- 
berechnung einer techn. Anlage. (Chem. Trade Journ. 83. 183—84. 205— 07.) Gd.

K. MtLller, Feitspaltung oder Neułralfełtverseifung. Bei dem Mehrkórper-Ein- 
dampfsystem des Vf. m it besonderem Tropfenfanger werden Glycerinyerluste durch 
Tropfenbildung (sogenannte Verdampfungsyerluste) auf ein Minimum beschrankt. 
Der Glyceringeh. in  den Briiden laBt sich durch geeignete Probenahme erfassen. 
(Seifensieder-Ztg. 55. 305— 06. 313—14.) R ie t z .

H. Pomeranz, Persil und die Seifensiederei. Die seifensiederische Technik ver- 
geudet ihre K rafte m it der vielfiŁltigen auBeren Gestaltung ihrer Prodd., s ta tt ihr 
Augenmerk auf die Erfindung des zweckmaBigsten Waschmittels u. -prozesses zu 
richten; hierin liegt ihro Hauptschwaehe gegeniiber „Persil“ . (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 
25. 390—91.) R ie t z .

R. Lauffmann, Die Vericendbarkeit der Jodzahl, besonders zur Beurteilung der 
Natur des Unverseifbaren. Die Jodzahl ist ein wertvolles Mittel zur Beurteilung der 
A rt des Unverseifbaren u. in Verb. m it seiner Menge u. Beschaffenheit zur Erkennung 
der A rt yon Zusatzen zu F etten  u. (Men. Vf. ha t bei einer Reihe von Fetten  u. Ólen, 
besonders Tranen u. Dćgras bzw. Moellon ohne u. m it Zusatzen die Best. der Jodzahl 
des Unverseifbaren ąusgefuhrt. Bei uber das Gewóhnliche hinausgehenden Gehalten 
an Unyerseifbarem kann man sagen, daB Tran- bzw. Degras- oder Moellonmuster, 
bei denen die Jodzahl des Unverseifbaren uber 70 gefunden wird, Zusatze yon Stoffen 
wie Mineralól oder W ollfett nicht erhalten haben. F ette  u. Ole, bei denen die Jodzahl 
des Unverseifbaren unter 50 liegt, enthalten sicher Mineralól, bzw. Mineralfett oder 
W ollfett, wenn es sieh n icht um ein oxydiertes oder sulfuriertes Ol handelt, woruber 
die Best. der Oxyfettsauren bzw. die Priifungsyerff. der sulfurierten Olo AufschluB 
geben. Jodzahlen beim Unyerseifbaren unter 70 bis 50 herab kónnen auch durch das 
durch seine Beschaffenheit gekennzeichnete naturliche Unverseifbare von Sperm-
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w altran u. ahnlichen Tranen yerursacht sein. Vf. yerweist weiter darauf, daB die Jod- 
zahlen wertyolle Hilfsmittel zur Unterscheidung von Lósungsmm. darstellen. Bei ver- 
gleichendcn Bestst. der Jodzahl nach HANUS u . nach H u b l  wurden bei Tran u. bei 
Lcinól nach H a n u s  hóhere Werte erhalten. (Ledertechn. Rdseh. 20. 177—80.) S t a t h .

L. J. Simon und Simon Extracting Machinę Syndieate Ltd., London, Ex- 
trahtion von Olen, Fetten und Wachsen durch Bohandlung des Rohmaterials in einem 
rotierenden Korb in einem geschlossenen Behalter m it fortsehreitend reinerem Lósungsm. 
Das Lósungsm. wird kontinuierlich abgezogen u. in  der M itte des Korbes wieder zu- 
gefiihrt. Es wird eine Apparatur zur Ausfiihrung des Verf. beschrieben. (E. P. 288 670 
vom 14/12. 1926, ausg. 10/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

J. R. Sterling, Westminster, Apparatur zur Extraktion von Fetten und Olen mittels 
Lósungsmm. im Gegcnstrom aus pflanzlichen u. tier. Stoffen, wie Samen, AbfdUe, 
Fische etc., bestehend aus mehreren langlichen Kammern, die miteinander verbunden 
sind u. die von einem endlosen Transportband oder einer Transportkette durchlaufen 
werden, welche die Samen etc. durch das Lósungsm. yon dem Eingang der ersten 
Kammer bis zum Ausgang der letzten Kammer befórdern. (E. P. 286752 vom 8/11. 
1926, 5/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Charles Lemale, Frankreich, Rotierender Extrahtionsapparat zur E strak tion  von 
ólhaltigen Samen u. Friichten mittels eines Lósungsm. Die horizontal gelagerte zylindr. 
Trommel ist yon einem Dampfheizmantel umgeben. Die Zufiihrung des Dampfes u. 
des Lósungsm. geschieht durch die hohlen Achsen der Trommel. Das Lósungsm. yerteilt 
sich durch siebartig durchlócherte Rohre iiber die ganze Lange der Trommel, durch 
die nach entsprechender Umschaltung in  gleichor Weise das Lósungsm. durch Vakuum 
abgezogen wird. (F. P. 639 211 yom 15/1.1927, ausg. 16/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Cełestin Co<ł et Cie., Frankreich, Scheidetrichter zum ununterbrochenen Trennen 
von Fil. m it verschiedenem spezif. Gew., insbesondere Olivennl von W., bestehend aus 
zwei ineinandergesetzten źylindr. Gefaficn, von denen das auBere durch einen kon. 
Boden gesehlossen ist, wahrend der innere Zylinder, in den das Zulaufrohr hineinragt, 
unten offen ist. Beide GefaBe sind an ihrem oberen Rande m it Oberlaufen yersehen. 
Die schwere Fl. steigt zwischen den Wandungen hoch u. lauft durch den Uberlaul 
des iiufieren GefaBes ab, wahrend das leichtere Ol sich in dem inneren Zylinder ab- 
setzt u. durch den tlberlauf des inneren GefaBes wegflieBt. (F. P. 638 881 yom 24/12.
1926, ausg. 5/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Reinigung insbesondere 
Bleichen von Fetten und Olen oder dereń Fettsduren durch Behandlung m it einem oder 
mehreren anorgan. nicht gasfórmigen Ozydationsmitteln, wie Alkali-Permanganate, 
-Perchlorate, -Ilypochlorile, u. einem oder mehreren anorgan. Reduktions- oder Ad- 
sorptionsmitteln, wie naszierendem H„ oder Bleicherden. Vor dem Bleichen werden die 
Prodd. m it konz. H 2S 0 4 carbonisiert oder mittels Seifen emulgiert u. wahrend des
Bleichens wird eine dem Alkali des Osydationsmittels entsprechende Menge Saure
zugesetzt. Nach dem Bleichen werden die Prodd. in Seifen iibergefuhrt u. m it Hypo- 
cblorit nachgebleicht. — Z. B. wird Erdnufiól zunachst m it KMnO., u. KC103 in Ggw. 
yon H 2S04 behandelt u. dann m it naszierendem H 2, der durch Zusatz von Zn-Staub oder 
Al-Pulver entwickelt wird. In  gleicher Weise werden Sojabohnenolfeltsdure, neutrale 
oder saure Pflanzenóle oder Maisól behandelt. Rapsol wird m it einer Bleicherde u. 
Na-Hypochlorit behandelt. Erdnufiol wird m it akt. Kohle u. KM n04 in Ggw. von H 2S 04 
gebleicht. Rapsol wird m it akt. Kohle u. Na-Hypochlorit behandelt, ebenso werden 
Tallól u. Pahnkernol oder dereń Sauren gebleicht, in die Seifen ubergefiihrt u. dann 
m it Na-Hypochlorit behandelt oder in die Kaliseife iibergefuhrt u. durch Einleiten 
von Chlor das notwendige Hypochlorit erzeugt. (E. P. 286 794 vom 11/12. 1926, 
ausg. 5/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

H. A. Metz Laboratories Inc., iibert. von: Harry E. Dubin, New York, Her
stellung eines Fettes fu r  Nahrungszicecke (ygl. auch A. P. 1624164; C. 1927. II- 348), 
bestehend aus Margarinsduredthyl- u. glycerinester u. einem fettl. Titamin, das z. B. 
durch Digitoninfallung aus Lebertran gewonnen wird. (A. P. 1656474 vom 19/2.
1925, ausg. 17/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

A. Lettermann, Elberfeld, Herstellung von Seifenpulvem  durch inniges Verriihren 
eines fetten óles sowohl m it Alkalilauge wie auch m it Na2C03, K 2C03 oder anderen 
wasseranziehenden Mitteln, eventl. unter Zugabe yon Parfiims u. organ. Lósungsmm., 
wie Bzn. oder chlorierten KW-stoffen, u. darauffolgendes Stelienlassen der M. — Z. B.
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werden 25 Teile ErdnufJól, 25 Teile Kokosól, 6 Teile N a2C03 u. 27 Teile N a tro n l^g p /''/ 
(38 Be) gemiseht u. einige Stdn. stelien gelassen. (E. P. 288 584 vom 12/4. 1928, AHf * 
zug yeróff. 7/6. 1928. Prior. 12/4. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Lever Bros., Ltd. und R. Thomas, Cheshire, Herstellung eines Bleich- und 
Reinigungsmiltels aus Seife, NaOCl, Na3P 0 4 u. W., die zu einem trocknen Prod. ver- 
arbeitet werden, eventl. unter Zusatz von Na2C03. Das Na3P 0 4 wird wahrend des 
Misohens aus N a-O H  u. H 3P 0 4 oder N aH ,P 04 oder Na2HPO,, u. in gleicher Weise 
das NaOCl durch Einleiten yon Cl2 in  NaÓH hergestellt. — Beispielsweise werden 
64,75 Teile Na2HPO.,-12 H 20 , 53 Teile W. u. 26,31 Teile Natronlauge (D. 1,30) gemiseht.
Dazu werden 64,68 Teile NaOCl m it 10,32% freiem Cl2 gegeben, die M. wird unterhalb 
30° abgekiihlt u. die auskryst. Hypochlorit-Phosphatverb. abgeschleudert. 55 Teile 
dieser Verb. werden m it 35 Teilon trocknem Seifenpuher, m it 88%  Fettsauregeh., u. 
m it 10 Teilen wasserfreiem Na2C03 gemiseht. (E. P. 288 654 vom 4/10. 1926, ausg.
10/5. 1928.) " ___________________  M. F . Mu l l e r .

[russ.] W. Rudakow, Die Raffination der Ole. Tschita: 1928. (108 S.) Rbl. 1.20.

X V m . Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Paul Seuchter, Gambefeuchtungsanlagen. Die Ein- u. Doppelschachtbefeuclitungs- 
anlagen der Firm a B e n n o  S c h il d e , Hersfeld, sind beschrieben. (Ztschr. ges. Testilind.
31. 581—82.) Su v e r n .

Charles E. Mullin, Einige mogliche Anwendungen der p^-Kontrolle in  der Baum - 
woUindustrie. Definition der chem. A ktiyitat, Angaben uber Ausfiihrung der pn-Best. 
u. ihre Anwendung bei der Vorbereitung, dem Entschlichten u. Abkochen von Baum- 
wolle. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 469—72.) SuVERiSr.

B. Setlik, Uber einige Ursachen der Zerstorung von Geweben. Die Ursaebe der 
Zerstórung eines Baumwollgewebes war der Geh. an MgCl2 u. MgSO.i; bzw. dereń 
Hydrolyse u. die Wrkg. der dadurch gebildoten Sauren. Bei einem zerstorten Seiden- 
gewebe ha t wahrscheinlich die zur Bedruckung rerw andte Farbę korrodierendgewirkt; 
weiter wird iiber die zerstorende Wrkg. der Sonne bzw. der ultravioletten Strahlen 
auf tier. u. pflanzliche Faserstoffe berichtet. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 466.) K on.

Howard W. strong, Die Einm rkung von Chlor au f Jutefaser. U nter Bezug- 
nahme auf eine friihere Arbeit (C. 1925. XI. 34) wird gezeigt, daB die Einw. yon Cl 
auf Jutefaser nieht nur Substitution bewirkt, sondern daB diese yon einer Oxydationsrk. 
begleitet ist. 5%  Cl bezogen auf die ofentrockene Faser verbinden sich m it dem Lignin,
9,9% bilden HC1. Der erstere W ert entspricht der Bldg. einer Tetrachlorverb. des 
Lignins. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 196—98.) N a p h t a l i .

Willi Schacht, Zur Technologie der Strohzellstofferzeugung. (Vgl. auch C. 1928.
II . 508.) Erwiderung an O d r ic h  (C. 1928. I. 2142). (Wehbl. Papierfabr. 59. 887—92. 
Weimar.) SuVERN.

Ragnar Berg<ivist, Sulfitzellstoff aus Fichtenholz. Vf. bespricht einige chem. Be- 
dingungen fiir den SulfitkochprozeB. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure 440—46. Slottsbron [Schweden].) B r a u n s .

A. Bahls, Brandgefahr in  Celluloid- und Celluloidwarenfabriken und ihre Be- 
kampfung. Angaben iiber Staubbeseitigung u. das Vermeiden yon tlberhitzungen, 
sowie die prakt. anwendbaren Loscheinrichtungen. (Kunststoffe 18. 174—76. Eilen- 
burg.) Su v e r n .

Wilhelm A. Dyes, Wirtschaftliches und Technisches uber Celluloseacetat und 
Acetatseide. I . I I . I II . IV. Wirtsohaftliche Angaben, Erorterung der Monopolmóglich- 
keit, Schilderung der Herst. des Celluloseacetats u. der Seidengewinnung, der Eigg. 
u. Behandlungsweisen der Acetatseide. (Chem.-Ztg. 52. 554—56. 574. 590—91. 630—31. 
651—52. Berlin.) Su v e r n .

H. Hoz, Farberische Eigenschaften von Kunstseide. Es sind die Bedingungen 
besprochen, unter denen gleichmaBigo Farbungen erzielt werden konnen. (Ztschr. ges. 
Textilind. 31. 589— 91.) Su v e r n .

E. Schurz und K. Melkus, Wege zur Verwllkommnung des „Streckspinnverfahrens“ .
Vff. schildern die Vor- u. Nachteile des Streckspinnyerf. Wesentliche Vereinfaehungen 
u. Verbesserungen lieBen sich durch geeignetes Einwirkenlassen der Hartefl. auf die
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zunachst in einer langsam fallend wirkenden Fśillfl. gestreckten Elcmentarfaden noch 
yor dereń Vereinigung zu einem Fadenbiindel erzielen. (Kunstseide 10. 371—73. 
Berlin-Lichterfelde.) BRAUNS.

Walter Obst, Uber Kunstdarme. AuBer den alteren Vorsch]agen, gehartetc 
Leimdarme, Schlauche aus Viscoseseide oder inrpragnierte Gazę- oder Seideńgaze- 
hullen zu verwenden, werden einige neuere, in der Patentliterątur gemachte Vorschlage 
besproeben. (Kunststoffe 18. 176—77. Altona-Bahrenfcld.) SuVERN.

Felix Fritz, Ein neyes Verfahren zur Inlaidlinohumerz.eu.gung. Man walzt aus 
Linoleummasse, wclehe m it durch hóberes Erhitzen yeranderlichen Farben gefarbt 
ist, granitartig gesprenkelte Bahnen u. fiihrt sie durch ein auf 140° geheiztes Walzen- 
paar, wobei bei jedem der Walzenmantel das Muster erhaben herausgearbeitet ist. 
Wird die Linoleumbahn beim Durchlaufen yon den h. Metallteilen, die auf der Ober- 
u. Unterseite miteinander harmonieren, beruhrt, so dringt die Hitze durch die Deck- 
masseschicht hindurch u. yerandert an dieser Stelle den Farbton, erzeugt also eine 
Musterung. (Kunststoffe 18. 173—74. Berlin.) Su v e r n .

— , Das neue Perlessenzgeschdft und das technische Problem. Das Verf. des D. R. P. 
459 591 (C. 1928. I. 3016) von J .  P a is s e a u  zur Herst. von Fisehschuppenessenz 
durch Behandeln der Ausgangsstoffe m it schaumbildenden Reinigungsmitteln ist 
besprochen. (Farbę u. Lack 1928. 316. 327.) Su v e r n .

W. H. Boast, Bemerkung uber die Bestimmung von Starkę. Es handelt sich um 
die Best. yon Starkę in  Papier u. ahnlichen Stoffen. M an lóst zunachst die Starkę, 
indem man die Probe durch Kochen m it 200 ccm von 2,5% ig. Essigsaure am RiickfluB- 
kiihler kocht, darauf filtriert man durch Asbest u. hydrolysiert die Starkę im F iltrat 
durch Kochen m it 15 ccm 37°/0ig. HC1 am RiickfluBkuhler u. neutralisiert m it Na2C03. 
S ta tt nun wic bisher m it h. FEHLlNGscher oder BENEDlCTscher Lsg. zu titrieren , 
m it K-Ferrocyanid in Essigsaure ais Indicator, empfiehlt Vf. die Best. der Dextrose 
mittels alkal. Cu-Tartratlsg. u. anschlieBend alkal. Phosphatmolybdatlsg.' u. colorimetr. 
Vergleich m it einer Lsg. bekannten Gehalts an Dextrose. (Chemist-Analyst 17. Nr. 3.
15. Middletown [Ohio].) R u h l e .

Aleks. Lampen, Qualitative Kontrolle in  der Sulfitzellstoffinduslrie. Vf. schildert 
in einem Vortrag die W ichtigkeit der Kontrolle des Druckes, der Temp. u. der Zeit, 
die chem. Methoden zur Priifung des Verlaufes des Kochprozesses, die yerschiedenen 
Zellstoffsorten, die Anforderungen, die an einen Papierzellstoff gestellt werden, die 
Priifung auf chem. Reinheit des Zellstoffs, die Verwendung von Bleichmitteln, die 
Eigg. eines Kunstscidezellstoffes u. die Festigkeitsprufung des Zellstoffs m it der 
Lampśnmuhle. (Paper Trade Journ. 87. Nr. 1. 55—61.) BRAUNS.

J. L. A. Macdonald und G. A. Cramond, Zellstojfąualildtsbewertung. Vf. bespricht 
die Festigkeitsprufimg yon Zellstoffen u. te ilt einige Resultate eigener Unterss. mit. 
(Paper Trade .lourn. 87. Nr. 5. 51—53.) B r a u n s .

W. Weltzien, Kolloidchemische TJntersuchungen an Cdlulosen. I. Alkalilosliche 
. Bestandieile und ihre Bestimmung. (Nach Yerss. von Hildę Peters.) (Seide 33. 261—67.
.— C. 1928. II . 1161.) B r a u n s .

Adolf Rosenzweig, Kritische Theorie der Textilienprufung. Beim Verweben yon 
Kunstseide ist die Zugfestigkeit des Fadens von geringerer Bedeutung ais die Dicke. 
Deshalb werden dickere Faden trotz ihrer Steife yorgezogen. Die TJrsache, warum 
die yiel dunneren Seiden- u. Baumwollfasern sich doch gut yerweben lassen, liegt im 
Fadenyolumen. Die groBen Volumen der Kunstseidefaden wird durch die Steife der 
Fasern bedingt, die dem Drucke, den die Zwimung auf sie ausiibt, nur widerstrebend 
gehorchen. Auch bei der Verwendung feinerer Fasern wird der Yorteil der groBeren 
Schmiegsamkeit dadurch aufgehoben, daB die Fasern zwischen einander mehr Luft 
halten. Man muB also danach trachten, das Vol. der Kunstseidefaden zu yerkleinern, 
was sowohl durch Zwirnung, wie durch Schlichten erreicht werden kann. (Kunstseide
10. 360— 61.) ( B r a u n s .

G. Heink, Uber Mikrophotographie an Kunstseide. Die App. zur H erst. von Mikro- 
photographien von Kunstseide werden beschrieben u. Winkę zur Erzielung guter Auf- 
nahmen werden gegeben. AnschlieBend wird noch das Ultramikroskop, welches die 

.besten Bilder gibt, besprochen. (Kunstseide 10. 378—80.) Br a u n s .
— , Amerikanische Richtlinien fu r  die Priifung von Kunstseide. (E in Vergleich 

mit den deutschen Methoden.) Die amerikan. Methoden zur Priifung yon Kunstseide, 
wie die Definition yon Kunstseide u. Beschrcibung der vier Produktionsprozesse, die 
Identifizierung yon Kupferseide, die Unterscheidung von Yiscose- u. Kupferseide u.
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der Hoohstprozontsatz an Ol in Kunstseidegarncn, die zum Wirken gebraucht werden, 
werden aufgefiihrt u. m it den entsprechenden deutschen Methoden yorglichen. (Kunst- 
seidelO. 361—65.) __________________  B r a u n s .

Societe Augustę Descamps, Frankreich, Nord, Vorbehandlung von Leinen-, Hanf-, 
Wergfasem. Die Behandlung yon Textilfasern m it chem. M itteln (Auslaugo-, Bleich- 
prozeB, Spiilen, Farben, Entschalen, Geschmeidigmaehen usw.) erfolgt im Gegensatz 
zu den sonst iiblichen Verff. bereits vor dem Vorspinnen im Verlauf der yorbereitenden 
Operationen (Hecheln des Hanfes, Kardatschen usw.). Zu diesem Zwecke werden dio 
Faden oder Garnę in Form dicker Kreuzspulen, die auBerst locker hergestellt sind u. 
daher FU. leicht den D urch tritt gestatten, auf durchloehten Rohren angebracht u. 
der Behandlung m it den notigen chem. Mitteln unterworfen. Die App. zur Durch- 
fiihrung dieser Operationen sind eingehend an Hand von Zeichnungen erlautert. S ta tt 
m it Fil. kann auch m it Gasen gearbeitet werden. (F. P. 578702 yom 10/1. 1924, ausg. 
2/10. 1924.) ' R a d d e .

Industria Articoli Caoutehouc I. A. C., iibert. von: G. Cardile, Turin, Italien, 
Oasdichłe Gewebe. Man iiberzieht das Gewebe m it tier. Leim, der durch Zusatz von 
Glycerin weichgemacht worden ist; man hartet m it Bichromat, CH20 , iiberzieht dann 
das Gewebe auf beiden Seiten m it einer Kautschukschicht u. yulkanisiert dann. 
(E .P . 292 813 vom 23/9. 1927, ausg. 26/7. 1928.) F r a n z .

Neutrasol Products Corp., Delaware, iibert. von: Edward Pohl, New York, 
Uberzug fiir Textilfdden, bestehend aus einem innigen Gemiseh yon Bienenwachs u. 
einem yerseiften Wachs. (A. P. 1 681745 vom 27/7. 1925, ausg. 21/8. 1928.) K a u s c ii .

Oberrheinische Handelsgesellschait m. b. H., Karlsruhe i. Baden (Erfinder: 
Leo TJbbelohde), Behandeln von Fasern. (Vgl. Ref. nach Schwz. P. 115513; C. 1926.
I I .  2854.) Dio aufrauhende Wrkg. bei der Behandlung des Fasermaterials m it scharf- 
kantigen Pulyerkórnern kann durch Zusatz von anderen Stoffen (Alkalien, Sauren, 
Salzen,L6sungs- u. Quellungsmitteln) yerstiirkt werden. So w irkt z. B. die Behandlung 
m it Metallsalzlsgg. (Alaun oder Aluminiumsulfat) u. Erzeugung eines unl. Nd. m it Leim 
oder dio Zers. von Al-Acetat boi erhóhter Temp. oder die Erzeugung unl. Seifen durch 
Impriignieren der Faser m it Erdalkalisalzlsgg. u. nachfolgende Behandlung m it Seifo 
aufrauhend. Ebenso gibt Behandlung m it organ. Kolloiden u. Starkelsg. oder Gelatine 
ahnliche Effekte. (Aust. P. 3626/1926 vom 2/9. 1926, ausg. 7/4. 1927.) R a d d e .

Bagassa Products Co., New York, iibert, yon: Joaąuin Julio de la Roza, 
Brooklyn, N. Y., Faden aus Fasern. Zuckerrohrriickstande werden zur Vcrgiirung 
gebracht, bis sich Sauren bUden, worauf der Faseranteil m it herabrieselndem W. 
gerostet wird. (A. P. 1 681 223 yom 22/3. 1927, ausg. 21/8. 1928.) K a u sc h .

Edward Allan Ironside, London, Behandlung von Jute zur Herstellung von Garnen. 
Ju te  wird zur Erzielung besserer Biegsamkeit in W. unter Zusatz yon ca. 5— 6%  
eines m it W. nicht mischbaren Oles yon geringer Viscositat 3—5 Stdn. lang gekocht, 
darauf zur Wiedergewinnung des Oles u. zur Beseitigung des Olgeruches einer Saure- 
bchandlung unterworfen oder getrocknet u. in einem Saurebade impragniert. Ver- 
wendet werden Mineralole m it keinem oder nur geringem Sauregeh. Das Saurebad 
besteht aus Al-Acetat oder S 02. (E. P. 209 200 yom 7/10. 1922 u. 20/4. 1923, ausg. 
31/1. 1924.) “ R a d d e .

B. H. Kantawala, Bombay, Kunstwólle. JuteabfaUe werden m it einer Emulsion 
von NuBol u. NaOH behandelt, stehengelassen, bis sio ganzlich dam it durclifeuchtet 
sind, u. durch eine Kratzmaschine geschickt. (E. P. 293 161 yom 16/5. 1927, ausg. 
26/7. 1928.) K a u sc h .

Agasote Millboard Co., New Jersey, Impragnieren von Papier durch Behandlung 
des Zcllstoffbreies m it Gerbsaure u. einer 1. Seife. Die M. wird gehollandert u. die Seifo 
durch Zusatz eines Metallsalzes auf der Faser niedergeschlagen. Es worden ca. 20% 
Gerbsaure, auf die angewandte Seifenmenge berechnet, zugesetzt. — Z. B. werden 
1000 Teile Papiermasse m it 100—130 Teilen Seife, aus Leinol, chines. Holzól oder 
Harzen hergestellt, u. 10—25 Teile Gerbsaure gehollandert u. die 1. Seife durch 45 bis 
55 Teile A12(S04), gefilllt. (E . P. 286 948 yom 2/7. 1927, ausg. 5/4. 1928.) M. F. Mu.

Wilhelm offermann, Essen-Bredeney, Deutschland, Wasserdichter und wetter- 
fester Belag fiir Daćher. Man tran k t ein aus Fasern bestehenden Stoff, Papier, Pappe, 
Gewebe m it einer Mischung aus etwa 2 Teilen Fettpech u. 1 Teil Bitumcn u. iiberzieht 
nach dem Trocknen auf beiden Seiten m it Fim is. (Schwz. P. 125 454 yom 18/5.
1927, ausg. 16/4. 1928.) F r a n z .
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Barbou et Cie., Frankreich, Herstellung einer Kochlauge zum Verkochen von cellu- 
loselialligem Materiał m it Na2S 03-Lsg. unter Zusatz von CaC03 in Ggw. von Pectin- 
saure, Arabinose oder anderen Substanzen, die m it Na2C03 eine stabile Verb. bilden. 
Das Na2C03 entsteht bei der Umsetzung von Na2S 04, das beim Kochen durch Oxydation 
des Na2S 03 sich bildet, m it CaC03. Der Zusatz der NaaC03-bindenden Stoffe verhindert 
die Riickbidg. von Na2S04, da das Na2C03 ais a] kał. Medium beim Verkochen not- 
wendig ist, insbcsondere um die Kesselwandungen gegen zerstorende Einfliisse der 
Saure zu schutzen. (F. P. 639 427 vom 21/1. 1927, ausg. 21/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Hermann Suida und Hans Sadler, Oesterreich, Gewinnung von Celhtlose aus 
Buchenholz zwecks Herstellung von kiinsllicher Seide durch Behandlung m it einem Ge- 
misch von 15—25% H N 0 3 u. weniger ais 10% H ,S 0 4 boi Tempp. nicht iiber 85° u. 
durch weitere Behandlung der M. in der K alte m it Natronlauge, m it 9%  N a-O H  auf 
Trockencellulose berechnet. — Feine Buchenholzschnilzel werden in ein k. Gcmisch 
yon 20%ig. H N 03 u. 5%ig. H 2S 04 eingetragcn u. 2—4 Stdn. stehen gelassen, worauf 
die M. rasch auf 80° erhitzt wird u. 1 Stde. bei dieser Temp. gehalten wird. Nach dem 
Ablassen der uberschiissigen Saure wird m it W. u. dann m it 2%ig. N a2C03-Lsg. u. 
schlieBlich m it Na-OH- u. Ca-(OH)2-Lsg. gewaschen. Dann wird die Cellulose m it 
Natronlauge 1  Stde. lang stehen gelassen, die Laugc abgepreBt u. ausgewaschen. (F. P. 
636 381 vom 21/6. 1927, ausg. 7/4. 1928. Oc. Prior. 18/9. 1926.) M. F. Mu l l e r .

Fritz Wallenberger, Gmeingrube (Post Leoben), Regeneration von Schwarz- oder 
Braunlauge in  Natron-Sulfat-Cellulosefdbriken bei vollstandiger Ausschaltung einer 
Geruchsbeldsłigung. Der in  der Braunlauge ais Sulfid gebundene Schwefel wird durch 
Zusatz einer minerał. Siiure oder eines sauren Salzes, wie HC1, H 2S 04, N aH S04 u. dgl., 
in geschlossenen Behaltern in H ,S  iibergefiihrt u. das so erhaltene I i2S-Gas wird z. B. 
durch Riihren oder Absaugen aus der Lauge entfernt u. im geschlossenen System 
zwanglaufig in  Natronlauge eingeleitet, so daB ein Entweichen vermieden ist. (Oe. P. 
110 272 Tom 15/4. 1926, ausg. 25/7. 1928.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. Main, Bleichen von Zellsłoff mit 
Ilypochlorilen (vgl. Schwz. P . 123165; C. 1928. I. 1118), dereń wss. Lsgg. in Ggw. 
des von Ligninstoffen zu befreienden Gutes m it N i in Form von Metali, Oxyden oder 
Salzen in  Beruhrung gebracht werden. Dem Bleichbad werden Hydroxyde oder 
Carbonate der Alkali- oder Erdalkalimetalle zugesetzt. Die Bleieliflotte wird auf Tempp. 
bis zu 60° erwarmt. Das Ni kann durch andere, die Hypoehloritzers. kataly t. be- 
schleunigende Metalle, wie Cu oder Co, bzw. dereń Verbb., gegebenenfalls in Mischung 
m it Ni oder Ni-Verbb. ersetzt werden. (Oe. P. 110 249 vom 14/6. 1926, ausg. 25/7. 
1928. D. Priorr. 27/7. u. 24/10. 1925.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kohlehydrat- 
estern und, -dthern, insbesondere Cellulosecstern und -athem. Die Cbcrfuhrung der Cellu
lose in Alkalicellulose unter AusschluB yon Luft erfolgt, indem man die Cellulose, 
zweekmaBig nach dem Evakuieren, m it Gasen u. Dampfen behandelt, die m it Alkalien 
zu reagieren yermógen, wie C02, Ameisensaure, CH20 . Man behandelt Cellulose z. B. 
im Vakuum m it C02 u. Acetafdehyddampf u. dann m it NaOH-Lsg., die geąuollene 
Faser wird yerathert. (E. P. 293 316 vom 2/7. 1928, Auszug yeróff. 29/8. 1928. 
Prior. 30/6. 1927.) F r a n z .

Soc. Des Brevets J. Paisseau, Paris, Verzieren von Schichten aus Celluloid, 
Celluloseacetat usw. Man bringt auf Schichten aus Celluloid oder Celluloseacetat 
Mischungen auf, die ein fliichtiges Lósungsm. enthalten. Man bringt auf eine Cellulose- 
acetatschicht eine Mischung von kiinstlichem Perlm utter, Celluloseacetat, einem 
Pigment u. Lósungsmm., wie Athylacetat, CH3OH u. A thylacetat. Die yerzierte Flachę 
kann durch Anwendung von Hitze u. Druck poliert werden; zum Aufbringen der Muster 
kann man Schabloncn venvenden. Die verziertcn Schichten kann man auf dickere 
Schichten, Holz oder Papier aufbringen. (E. P. 293 391 vom 29/6. 1928, Auszug veroff. 
29/8. 1928. Prior. 5/7. 1927.) F r a n z .

Cuprum A.-G., Schweiz, Dieke Kunstscidefaden. Zwei oder mehr Faserbiindel 
werden im Fallbade getrennt erzeugt u. durehlaufen nebeneinander, ohne sich jedoch 
zu beriihren, in besonders angeordneten Trichtern, die in eine gemeinsame Austritts- 
offnung miinden, den Fallapp., in dem sie solange getrennt behandelt werden, bis sie 
ihre Viscositat verloren haben u. daher nicht mehr zusammenkleben. Die Einzelbiindel 
werden dann zu einem einzigen dicken Faden yereinigt u. vom Spinnapp. weiter ver- 
arbeitet. Die Vorteile des Verf. bestehen darin, daB die Faden nicht zusammengeklebt 
sind, daB durch die beschriebene Anordnung eine Yollig gleichmaBige Einw. des Fali-
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mittels auf die einzelnen Faden erfolgt u. daB die Fiiden einer neben dem andern liegen, 
wie es sonst nur bei sehr diinnen Faden der Fali ist. (F. P. 638 451 vom 29/7. 1927, 
ausg. 25/5. 1928. D. Prior. 5/8. 1926.) R a d d e .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, iibert. von: M. Klein, Mailand, Apparat zur 
Herstellung von Kunstscidefaden. Die Auslasse der Mundstiicke der Zellen beim 
Troekenspinnverf. sind so eingerichtet, daB ihre Quersehnitte yergroBert oder ver- 
ringert werden konnen. (E. P. 293 424 vom 4/7. 1928, Auszug yeroff. 29/8. 1928. 
Prior. 6/7. 1927.) K a u sc h .

British Tłiomson-Houston Co., Ltd., London, A. P. Young, Borrowell, Kenil- 
worth, H. W. H. Warren, Earlsdon, Coventry und R. J. Chapman, Rugby, Spinnen 
von Kunstseide. Man verwendet hierbei Spinnbiichsen aus Gewebe, das m it einem 
Isolierstoff (synthet. Harz) impragniert ist. Stiieke dieser Gewebe dienen zur Herst. 
des Bodens u. der Seiten mittels eines einfachen zylindr. App., worauf sie in einer Form 
erhitzt u. unter Druek gesetzt werden. (E. P. 293 060 vom 22/1. 1927, ausg. 26/7. 
1928.) ' K a u sc h .

Leo Ubbelohde, Deutschland, Behandlung von Fasern. Zur Erzielung gut ver- 
spinnbarer Fasern von Kapok, Kunstseide, Stapelfaser, Baumwolle u. a. werden diese 
nach dem Verf. des E. P. 193373 (C. 1923. IV. 124) durch Behandlung m it scharf- 
kantigen, kornigen Materialien aufgerauht. (E. P. 239 605 vom 12/6. 1924, ausg. 
8/10. 1925.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. Main, Behandlung von auf Spulen 
gesponnenen Kunstfaden. Zu dem Ref. nach D. R. P. 456190; C. 1928. I. 2889 ist 
noeh nachzutragen, daB die Waschfl. auch dauernd durch die hohle Zentrifugenachse 
zugefuhrt werden kann. Die hierzu erforderlichen App. sind an H and yon Zcichnungen 
eingehend erlautert. (Holi. P. 17 147 vom 29/11. 1924, ausg. 15/11. 1927. D. Priorr. 
30/11. 1923 u. 3/5. 1924. E. P. 225 559 vom 26/11. 1924, Auszug yeroff. 21/1. 1925.
D. Prior. 30/11. 1923 [Actien-Gesellschaft fur Anilin-Fabrikation], F. P. 589 852 vom 
29/11.1924, ausg. 6/6.1925.) R a d d e .

P. E. Basset, Paris, Frankreich, Plastische Massen. Man laBt Phenole, Kresole 
usw. auf pflanzliche AbfalleiweiBstoffe in Ggw. eines K atalysators einwirken. Man 
vermiseht eine Leg. yon m- oder p-Kresol m it CH20  u. Sodalsg. u. gibt hierzu die bei 
der Starkegewinnung abfallenden EiweiBstoffe zu, man lafit unter gelegentlichem 
Riihren eine Woche stehen u. erh itzt dann; die entstandene harte M. wird nach dem 
Zerkleinern zur Entfem ung yon Zucker, Soda usw. m it W. bchandelt, getrocknct, 
gepulyert u. geformt. An Stelle der Soda kann man Campher, Kalk, H„SO.„ A1C13, 
ZnClz usw. ais Katalysator verwenden. Die Massen dienen zum Isolieren gegen Warme 
u. E lektrizitat. (E. P. 293 436 vom 21/11. 1927, ausg. 9/8. 1928. Prior. 8/7. 1927.) F r .

Raybestos Co., Bridgeport, V. St. A., iibert. von: Izador J. Novak, Herstellung
einer Impragnier- wid tfberzugsmasse fu r  Beibungskupplungen und Bremsbaclcen. (A. P. 
1551045 Tom 22/6. 1921, ausg. 25/8. 1925. — C. 1922. IV. 275. [E. P. 
175232].) __________________  M. F. Mu l l e r .

A. Chaplet, Dictionnairo du detachage textilc. Paris: Ch. Beranger 1928. (77 S.) Cart.
20 fr.

J. Merritt Matthews, Die Toxtilfasern (Textilo Fibers). Nach d. 4. amerikan. Aufl. ins
Deutsche ubertr. von W alter Anderau. Berlin: J . Springer 1928. (X II, 847 S.) gr. 8°.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Walter Obst, Zur Entstehung der Kohle. Aus feuchtem, noch etwas olhaltigem 

Maismehl bildete sich beim Lagern unter Druek bei 70—90° Kohle. (Chem.-Ztg. 52. 
629. Altona-Bahrenfeld.) Su v e r n .

M. Dolch und K. Gieseler, Die TJntersuchung der Braunkohle nach neuen Gesichts- 
jmnkten, inśbesondere unter Berucksichtigung der fluchtigen Kohlenbestandteih. Im  
yorliegenden ersten Teil der Unters. wird zunachst allgemein darauf hingewiesen, 
daB eine einheitliche Methode zur Best. von W., Teer, Gas u. Koks noch fehlt, daB 
man aber zu einem prakt. brauchbaren Vergleieh der im  Koks yerbleibenden Warme- 
mengen nur dadurch gelangen kann, daB man tatsaehlieh die g e s a m t  e Menge 
der gewinnbaren Gasbcstandteile berucksichtigt. Man wird also die Gasheizwertzahl 
fiir solche Ausgarungstempp. bestimmen miissen, fiir welche m it prakt. erreiehbarer 
Ausgarung gerechnet werden kann. Zu diesem Zwecke eignet sich der FiSCHERsche
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Al-Schwelapp. nicht, der Anwendung von Tempp. wesentlich iiber 550° verbietet, 
wohl aber ein von Vff. konstruierter ahnlicher App. aus V 2A-Stahl (K r u p p ), m it 
dem unter Einleitung von N 2, CO, od. dgl. bis zu Tempp. von 1000—1200° gearbeitct 
werden kann. Es zeigte sich, daB bei Braunkohlen u. Steinkohle die Ergebnisse der 
Verkokung im V 2A-App. m it denen der Immediatanalyse im unglasierten Porzellan- 
tiegel nahezu ubereinstimmten, wahrend die Vergarung im Al-App. nicht soweit ging.
— App. u. Verf. werden beschrieben u. abgebildet, ausfuhrliche Vergleichsanalysen 
werden gegeben. (Braunkohle 27. 581—87.) N a p h t a l i .

Alois Solbach, Vorschldge zur weiteren Entmcklung der Braunkóhlenschwelerei 
nach wamuiwirtschaftlichen Gesichlspunkten. Polemik gegen die Ausfiihrungen von 
S c h u l t e  (C. 1927. II. 524) u. Entgcgnung desselben darauf. (Braunkohle 26 [1927]. 
709—13.) N a p h t a l i .

Josef Varga, Uber die Druckhydrierung einer Eozan-Braunkohle. Eine pulyer- 
formige Eozanbraunkohle wurde ohne Teerzusatz der Druckhydrierung unterworfen. 
Die Verss. wurden m it 300—500 g in einer 3,73-Literbombe bei 450—480° unter 125 
bis 75 a t Anfangsdruck durchgefiihrt. Wegen des S-Geh. wurden 15% Fe20 3 zu- 
gefiigt, wodurch H 2S-freies Gas u. ein sehr S-armes Ol erhalten wurde. Dabei diente 
Fe20 3 aber auch ais Katalysator, der die Temp. der H 2-Anlagerung erniedrigte u. 
die Menge des verbrauchten H 2 sowie die Olausbeute yergróBerte. Bei 125 a t Anfangs
druck wird die Kohle erst in hochsd. Prodd. iibergefiihrt, die sich nachtraglich unter 
Bldg. leichterer Ole zersetzen. Bei dieser Zers. werden zuerst die hochstsd. Anteile 
des primaren Prod. angegriffen. Ausfuhrliche Tabellen u. Diagramm. (Brennstoff- 
Chem. 9. 277—82.) N a p h t a l i .

David Brownlie, Der gegenwartige Stand der Tieftemperaturbehandlung der 
Olschiefer (Schiste) in  den verschiedenen Landem. Kurze Besprechung von Vork. u. Verff. 
zur Urteerdest. der Olschiefer yersehiedener Lander. (Metallborse 18. 1969.) N a p h t a l i .

George A. Burrell, Uber die Zusammensetzung des Pelroleums und seiner Pro- 
dukłe. (Fuel 7. 416—23. — C. 1928. I I . 723.) N a p h t a l i .

C. E. Reistle, Identifizierung von Olfeldwasser durch die chemische Analyse. 
Die Arbeit bespricht die derzeitigen Verff. zur Deutung der W.-Befunde yon yerschie- 
denen Olfeldern, sowie York. u. Zirkulation des W. in verschiedenen Formationen 
iiber, in oder unter der Olschicht. (Chem. News 137. 101—02. U. S. A., Bureau of 
Mines.) N a p h t a l i .

F. H. Guernsey, Physikalische und chemische Eigenschaften von Olen und Pro- 
bleme ihrer Entfemung. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 235—40. Cleyeland, Ohio, 
Cowles Detergent Co.) Sa lm a n g .

Brunschwig, Gewinnung und Veru:endung der Benzole. Zusammenfassende 
Mitteilungen iiber Herst. u. Verwendung von Bzl. u. Bzl.-Gcmischen im Motor. 
(Metallborse 18. 1969.) N a p h t a l i .

J. C. Morrell und G. Egloff, Ausgangsmaterialien zur Herstellung von Treib- 
mitteln. Zusammenfassende (auch geschichtliche) tJbersicht iiber die z. Z. in  Frage 
kommenden Treibmittel (Crackbzn., Alkohole, Bzl.), K rafte (W.-K-raft, hydroelektr. 
K raft, Sonnenenergie), Brennmaterialreserven u. neueren katalyt. u. dgl. Verff. zur 
Herst. yon Treibmitteln u. iiber Ersparnisse, die daran durch Yerbesserung der 
Motoren, durch gesteigertes Cracken u. durch Aufhebung unnotiger Liefcrungs- 
yorschriften fur Treibmittel zu erzielen waren. (Petroleum 24. 60— 65.) N a p h t a l i .

— , Die Verkohlung des Ilolzes und seine Verwertung ais Triebstoff. Es ha t sich 
neuerdings gezeigt, daB man mittels geeigneter Holzgasgeneratoren Automobile aller 
A rt gut u. billiger, ais bei Verwendung yon Benzin, betreiben kann. Es werden App. 
zur Holzverkohlung u. zur mechan. Ausforstung, Gasgeneratoren u. Brennstoffe (Holz- 
kohle, Braunkohle, Halbkoks, Torf usw.) besproehen. (Techniąue mod. 20. 586 
bis 589.) N a p h t a l i .

— , Die Ersaizkraftstoffe auf der „ Rallye“ des Automobil Club de France. Im  An- 
schluB an vorst. Ref. werden einige Kraftwagentypen besproehen u. z. T. abgebildet, 
die m it Schweról (Peugeot-Junkers), m it CH3OH, m it Gasgeneratoren u. m it Gas 
betrieben werden. (Techniąue mod. 20. 589—91.) N a p h t a l i .

Robert Saxon, Vorrichtung zur Kontrolle der Verbrennung im  Motor. E in App. 
wird abgebildet u. beschrieben, der die Anwesenheit unverbrannter Gase u. yon RuB 
erkennen laBt. An den Auspuff ist ein Glaskolben angesetzt, in  den ein Stab, der 
m it Pt-Schwarz belegt ist, hineinragt. Das Pt-Schwarz ergliiht, wenn eine Mischung 
yon unyerbranntem Gas u. Luft, die durch eine besondere Yorr. m it angesaugt wird,
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dariibcr streicht. Im  Glaskolben ist eine nicht naher bezeichnete Pastę eines an 0 2 
reichen Salzes. Diese Pastę wird bei Ggw. von RuB u. unyerbrannten Gasen gliihend. 
(Chem. News 137. 98—99.) N a p h t a l i .

Erich Stach, Die mikroskopische Erforschung der Kohlen im  Kohlenreliefscldiff. 
(Ygl. C. 1928. II . 513.) Nach einem Uberblick iiber die bisher bekannten Verff. zur 
Herst. yon Diinnsehliffen u. zur Atzung von Anschliffen bespricht Vf. die von ihm 
ausgebildete Methode zur Herst. von HeliefscMiffen durch Politur der Anschliffe 
mit grob-, mittel- u. feinkorniger Tonerde, die den fruheren Verff. durch Leichtigkeit 
u. Schnelligkeit iiberlegen ist.' Die Bcsonderhciten der bei Fusit, V itrit, D urit u. 
yornehmlich bei Braunkohlen erzielten Resultate werden z. T. an Hand photograph. 
Abbildungen erlautert. (Braunkohle 27. 587—92.) N a p h t a l i .

J. Seigle, Uber die Zummmensetzung von Verbrennungs- und Generalorgasen. 
Vf. zeigt die Bedeutung eingehender u. genauer Gasanalysen u. ihrer Auswertung 
fur die yerschicdensten Zweige, insbesondere der Hochofentechnik u. gibt ein stócliio- 
metr. Verf., das gestattet, die Resultate einer Gasanalyse an Hand der e r m i t t e l t e n  
Bestandteile (N2 wird ja stets aus der Differenz bestimmt) auf ihre Mogliclikeit zu 
priifen. Das wird bei einer Anzahl von techn. Gasen rechner. m it Beispielen belegt. 
(Techniąue mod. 20. 569—73.) N a p h t a l i .

Karl d’Huart, Die rechnerische Ermittlung des Braunkohlenheizwertes. Histor. 
krit. tłbersiijht iiber das ganze Problem. Zusammenfassend ergibt sich, daB drei yer
schiedene Gattungen von Formeln zur Erm ittlung des Braunkohlenheizwertes bestehen, 
von denen die beiden ersten auf der Elementaranalyse bzw. Immediatanalyse beruhen 
u. die letzte Gattung z. T. auf der Erm ittlung der zur Verbrennung erfordcrlichen 
Oo-Menge z. T. auf der Immediatanalyse u. der Best. der 0 2-Menge zur Verbrennung 
aufgebaut ist. Die DuLONGsche Eormel liefert bei Braunkohle unsichere, die VON- 
DRAZEKsehe bessere Werte. N achprufung ergibt, daB die BERTHlERsche Methode 
nicht so ungenau ist, wie sie auf Grund einesunberechtigten Vergleichs m it der D u l o n g - 
schen Formel hingestellt wird. Die Immediatanalyse liefert z. T. nicht unerliebliche 
Unterschiede zwischen Vers. u. Rechnung. Bei Angaben iiber den Ursprung der Kohle 
wird man nach G e id e l  u . R e h w in k e l  den Heizwert der Rohkohle aus dem be
kannten Heizwert der Reinkohle u. dem W.- u. Aschengeh. auch ziemlich genau be
stimmen konnen. (Braunkohle 27. 825—32.) N a p h t a l i .

Robert Stumper, Untersuchungen iiber den Einflufl des Aschegehaltes auf den 
errechneten Heizwert der Reinkohle. II. Mitt. Im  Anschlufi an die I. Mitt. (C. 1927.
I. 2149) wird der EinfluB des Aschengeh. auf den Heizwert der Reinkohle in einer 
weiteren Yersuchsreihe untersucht, u. zwar an kiinstlichen Kohle-Gipsgcmischen.— 
Berechnet man den Nettoheizwert m it dem tatsachlichen Geh. an unverbrennbarer 
Substanz, so bleibt derselbe bis zu 20% Gipszusatz konstant, um dann stark abzufallen.
— Berechnet man den Nettoheizwert m it den analyt. gcfundenen Aschengebh., so wird 
die negative Differenz zwischen dem errechneten tatsachlichen Heizwert der Reinkohle 
u. dem aus den analyt. Daten ermittelten immer groBer, wie aus Zahlentafeln u. 
Diagrammen heryorgeht. (Brcnnstoff-Chem. 8 [1927]. 261— 62.) N a p h t a l i .

P . Schlapfer und  R. Flachs, Beitrag zur Bestimmung des Naplithalins in  festen, 
fliissigen und gasfórmigen Kohledestillationsprodukten. Yon den bekannten Verff. 
zur Best. des N aphthalins is t die physikal. des Ausfrierens wegen seiner yerschiedenen 
Loslichkeit in  Teerprodd. yersehiedener Zus. zu yerwerfen. Die chem. M ethode der 
Abscheidung ais P ik ra t nach  Gl a s e r -Me z g e r  w ird beschrieben u. ihre Fehler 
werden an  H an d  von Verss. nachgewiesen. E ine M odifikation des dabei angew andten 
A bsorptionsapp. w ird  abgebildet u . beschrieben. (M onats-Bull. Schweiz. Ver. Gas- 
W asserfachm iinnern 8 . 224—28.) N a p h t a l i .

R. Kattwinkel, Die Bestimmung des korrodierenden Schwefels in  Motorenbenzol. 
Der korrodierende S des Motorenbenzols ist kolloid gel. elementarer S yon groBer 
Affinitat zu Cu, Hg u. a. Metallen („aktiyer“ S, nach O st w a l d ). Zu seiner Best. 
wird im Motorenbenzol der Gesamt-S durch Vergasung nach S c h e n k  (Chem.-Ztg. 38 
[1914]. 83) erm ittelt. Dann werden 100 g des Motorenbenzols m it 0,5 g Cu-Bronze 
(Naturkupfer C) 1 Stde. unter Schiitteln am RuckfluBkiihler erhitzt u. der im Bzl. 
zuriickgebliebene S wieder nach der Vergasungsmethode bestimmt. Die Differenz 
beider Bestst. zeigt den korrodierenden S. Beleganalysen werden gegeben u. ais zweite 
Móglichkeit zu dieser Best. auf das Verf. von D e n n e r  (ygl. B e c k u r t s , Die Methoden 
der MaBanalyse, 1913, S. 303) hingewiesen, der den m it Hg ais HgS abgesehiedenen
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korrodierenden S durch Schiitteln m it CS2 u. einer bestimmten Menge 7io -n. J-Lsg., 
zuriicktitrieren usw. direkt ermittelt. (Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 259—60.) N a p h t .

Aurele Louis Joseph Voiuchet und Acliille Armand Lerciu, Frankreich. 
Chemische Agglćmeration aller Brennstoffe. Man setzt zu den Brennstoffpulyern Kaolin 
oder andere Al-Silieate u. Alkalisilicate, worauf die M. gepreBt wird. (F. P. 641137
vom 14/9. 1927, ausg. 28/7. 1928.) K atjsch.

Trent Process Corp., .iibert. von: W. E. Trent, New York, Agglomerieren von 
Brennstoffpulver. Feuchter gepulverter Brcnnstoff wird m it Ol verriihrt u. dann 
das geformte Prod. auf ein umlaufcndes Netzband gebracht. (E. P. 293 454 yom 
25/6. 1928, Auszug yeróff. 29/8. 1928. Prior. 7/7. 1927.) K a u sc h .

George F. Sheehan, Seattle, Washington, Brennstoffbrikett. Man stellt Briketts 
aus Kohle, Rohol, S u. einem Bindemittel her. (A. P. 1 682195 vom 24/8. 1927, 
ausg. 28/8. 192S.) K a u sc h .

Edmund Georg Weeks, Dunston, England, und Merz & McLellan, West- 
minster, Tieftemperaturbrennstoffdestillation. Man leitet Dampf u. atmosphar. Luft 
durch die Kohle in einer geschlossenenKammer, wobei eins von diesen yorerhitzt wird. 
(A. P. 1 681 450 vom 15/1. 1924, ausg. 21/8. 1928. E . Prior. 3/10. 1923.) K a u s c h .

Travers and Clark, Ltd., Manchester, iibert. yon.- Morris William Travers, 
Aldwych, London, und Frank William Clark, Lymm, Engl., Gas aus Kohle. (A. P. 
1 674 000 vom 5/3. 1923, ausg. 19/6. 1928. E. Prior. 9/3. 1922. — C. 1927. II. 2135 
[E. P. 198777].) K a u sc h .

Fernand Furet, Frankreich, Gaserzeuger fiir ortsfeste u. bewegliebe Motoren 
m it drei ubereinandergelagerten Herden. (F. P. 641034 vom 16/9. 1927, ausg. 26/7. 
1928.) K a u sc h .

William Wallace Kernp, Baltimore, Maryland, iibert. von: Felix Frank, San 
Francisco, Californ., Kokserzeugung. (A. P. 1 677 757 vom 1/12. 1920, ausg. 17/7. 1928.
— C: 1927. I. 2622.) K a u sc h .

Standard Oil Co., V. St. A., Verkolcen von Kohlenwassersloffolen oder dereń Riick- 
stdnden. Man leitet das Ol uber eine Fliiche aus Monclmetall (Legierungen NiFe oder 
NiCr) bei iiber 482°, wobei sich Koks abscheidet. (F. P. 641168 vom 20/9. 1927, 
ausg. 30/7. 1928.) K a u s c h .

Lester Kirschbraun, Leonia (New Jersey), Herstellung von bituminosen Emulsionen 
durch Mischen eines kolloidalen Emulsionsmittels, wie Bentonit oder Ton, das m it W. 
auf 50° erhitzt u. zu einem dicken Brei yerriihrt wird. Dazu werden Asphalt oder pflanz- 
liche oder tier. Peche, natiirlicher oder kiinstlicher Art, zugesetzt. — 15 Teile Bentonit, 
300 Teile Asplialt vom F. 50° u. 110 Teile W. werden innig yerriihrt u. m it 50 Teilen 
W. yerdiinnt. 10 Teile dieser yerd. Emulsion werden m it trocknem Bentonit bis zur 
gewunschten Konsistenz yerriihrt. Es wird eine Apparatur zur Ausfiihrung des Yerf. 
beschrieben. (A. P. 1679 475 vom 21/8. 1922, ausg. 7/8. 1928.) BI. F. Mu l l e r .

F. Hofmann, Breslau, Koks fiir Erzschmelzprozesse.. Kokskohle wird brikettiert 
bei erhóhter Temp. (150—350°) u. hierauf in Halbkoks (bei 500°) iibergefiihrt. (E. P. 
293109 vom 29/3. 1927, ausg. 26/7. 1928.) K a u sc h .

Soc. an. d’Ougree Marihaye, Belgien, Sehr aschearme Kohlen. Kohlen m it einem 
Aschegeh. von weniger ais 2°/0 werden so weit zerkleinert, daB sie durch Offnungen 
von weniger ais 10 mm Durchmesser fallen, abgeschliimmt u. in Salzlsgg., yorzugs- 
weise Lsgg. von Ca012, von hochstens 1,4 D., yerteilt. Es werden Kohlen m it einem 
Aschegeh. yon z. B. 0,3%  gewonnen. (F. P. 640 925 vom 9/8. 1927, ausg. 24/7. 
1928.) K u h l in g .

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd. und Reginald George Franklin, England, 
Herstellung von Katalysatoren fiir die Gewinnung von Methanol und anderen Alkoholen 
aus CO u. H 2 durch Erhitzen einer Mischung yon bas. Zinkcarbonat u. bas. Ghrom- 
carbonat, die aus einer Lsg. yon Zink- u. Chromsalzen gefallt werden. Das Chromsalz 
kann auch durch Red. yon Nałriumbichromat in  Ggw. einer Saure, gegebenenfalls 
unter Verwendung yon Zn ais reduzierendes Mittel, oder durch elektrolyt. Red. yon 
Biehromat m it Zn ais negativem Pol erhalten werden. ZweckmaBig bestehen die 
K atalysatoren aus 70— 80 Atomen Zink u. 30—20 Atomen Chrom. (E. P. 293056 
vom 23/12. 1926, ausg. 26/7. 1928.) U l l r ic h .

Friedrich Bergius, Heidelberg, Ko?nbination einer Kokerei m it einer Kohle- 
hydrierungsanlage. (A .P . 1669 439 vom 24/11. 1926, ausg. 15/5. 1928. — C. 1928.
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I. 1345 [F. P. 630 328] [ S o c i ć t e  i n t e r n a f c i o n a l o  d e s  o o m b u s t i b l e s  
l i ą u i d e s ,  L u x e m b o u r g].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Koniinuierliche Destillation 
oder Verdampfung schuńerig zu destillierender Stoffe. Man schleudert die zu destillierende 
Substanz (Teer) mittels einer sich sehr schnell drehenden Scheibe gegen die erhitzten 
Wandę des DestillationsgefaBes. (F. P. 640 711 vom 9/9. 1927, ausg. 20/7. 1928.
D. Priorr. 11/9. 1926 u. 18/8. 1927.) K a u sc h .

William W. odell, Pittsburgli, Pennsylvanien, iibert. von: Claude W. Botsford, 
Los Angeles, Californien, Gaserzeugung. Man bliist unten L uft in dio erhitzte Kohlen- 
saule im Generator, bis der untere Teil gliihend ist, zieht Gas von der Mitte des Gene- 
rators ab, blast alsdann zeitweise erhitzte Luft in die M itte der Saule nach oben; 
schlieBlich fiihrt man Wasserdampf unten ein u. zieht oben Gas ab. (A. P. 1 682 264 
vom 26/12. 1919, ausg. 28/8. 1928.) K a u s c h .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. yon: Alphons O. Jaeger, Crafton, Pennsylvania,
V. S t. A., Reinigung roher aromalischer Kohlenwasserstoffe. (A. P. 1674  472 vom 
12/4. 1926, ausg. 19/6. 1928. — C. 1928. II . 216.) Sc h o t t l a n d e r .

Josef Gyórki und Stefan Balint, Budapest, Entfernung von Kohlensaure und 
Schwefelwasserstoff aus industriellen Gasen, 1. dad. gek., daB die C 02 in einer ersten 
Wasehstufe m it einer Na2S- oder NaSH-Lsg. ausgewaschen, u. daB das entsprechend 
der ausgeschiedenen Menge C02 m it H 2S angereicherte Gas in einer zweiten Wasehstufe 
m it Ca(OH)2-Lsg. vom H 2S befreit wird. — 2. dad. gek., daB die N a2S- oder NaSH- 
Lsg. aus der in der zweiten Wasehstufe entstehenden Ca(SH)2-Lsg. dureh Behandeln 
m it Na2SO',, wiedergewonnen wird, wobei das entstehende NaSH in Lsg. bleibt, der 
sich bildende Gips ausfallt. (D. R. P. 464 822 KI. 26 d yom 25/1. 1927, ausg. 28/8.
1928. Ung. Prior. 4/12. 1926.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abscheiden von Amnioniak 
und Schwefelwasserstoff aus Gasen. (Koksofengas, Leuchtgas usw.) durch Absorption 
in  Lsgg. yon 0 2-Verbb. des S (Polythionate, Thiosulfate m it S 02-Geh., Sulfit-Bisulfit- 
lsgg. usw.). (E. P. 292 669 vom 21/3. 1927, ausg. 26/7. 1928.) K a u s c ii.

M. Aurig und G. Briicklmayr, Miinchen, Reinigen von Gasen, Atznatron und 
Sehwefel. Man seheidet H 2S u. C 02 aus Gasen (Luft, Leucht-, Koksofengas usw.) durch 
Waschen m it alkal. Laugen, die durch Behandeln m it einer Fe-Verb. (Fe[OH]3) re- 
generiert werden, ab. (E. P. 293 592 vom 24/8. 1927, ausg. 2/8. 1928.) K a u s c h .

Humphreys & Glasgow Ltd., London, Betrieb einer Wassergasanlage. (D. R. P. 
465 045 K I. 24e yom 7/5. 1924, ausg. 6/9.1928. — C. 1926. II. 2254.) K a u s c h .

H. Strache, Wien, Betrieb von Wassergaserzeugern. Die Blaseperiode beim Betrieb 
eines Wassergas- oder Doppelgaserzeugers wird ausgedehnt u. so geregelt, daB ein 
fur Verbrennungskraftmaschinen geeignetes Brenngas entsteht. Dampf kann zu der 
L uft wahrend der Blaseperiode zugesetzt werden. (E. P. 269 936 vom 23/4. 1927, 
Auszug yeroff. 22/6. 1927. Prior. 24/4. 1926.) K a u sc h .

C. Cllilowsky, Paris, Olgas. Man yergast, gegebenenfals m it iiberhitztem Dampf 
yermischte Ole, insbesondere Schwerole, durch Zerstauben u. teilweise Verbrennung 
bei iiber 600°. Die entstehenden Prodd. u. ubersehiissigen Dampfe leitet man iiber einen 
K atalysator in  einen beheizten Behalter. (E. P. 293007 yom 20/10.1927, Auszug yeroff. 
22/8. 1928. Prior. 27/10. 1926.) K a u sc h .

C. Cllilowsky, Paris, Olgas. Man yerwendet zur H erst. von Olgas aus 01 einen 
App., der zwei Kontaktelemente u. Kammern enthalt, die an den entgegengesetzten 
Seiten einer Zerstauberdiise angeordnet sind. (E. P. 293 008 yom 20/10. 1927, Auszug 
yeroff. 22/8. 1928. Prior. 27/10. 1926.) K a u sc h .

Elektrowerke Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Fritz Schwarzkopf, Berlin-Nikolas- 
see), Destillation von Braunkohlen u. dgl., wobei das Gut im Gegenstrom zum Heiz- u. 
Schwelmittel zunachst durch unmittelbare Beheizung auf Rieselflaohen in einem 
Schwelraum entschwelt u. dann in einem ansehlieBenden Entgasungsraume dureh 
mittelbare Beheizung weitererhitzt wird, unter Bldg. eines Selbstabschlusses zwischen 
beiden Raumen in einem Sammelraum, 1. gek. durch Warmekupplung der Gesamt- 
beheizung in der Weise, daB das in die Schwelzone einzufiihrende Schwelmittel, z. B. 
Bruden, in einem Heizkanalsystem fiir die untere Entgasungszone auf die Sehweltemp. 
gebracht wird, wobei die Regelung der beiden Vorgange auf bestimmte Garung bei 
bestimmtem Durchsatz dadurch erreicht wird, daB durch eine geringe Steigerung 
der fiir die Garung erforde lichen Temp. ein fiir die Regelung ausreichender Gas-
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iiberschuB erzeugt wird. — Zwei weitero Anspruche betreffcn Vorr. zur Ausfiihrung 
diescs Verf. (D. R. P. 464 857 K I. lOa vom 5/12. 1923, ausg. 29/8. 1928.) K a u sc h .

Paul Dutoit, Lausanne, und Louis Friderich, Genf, Behandlung von Torf unter 
gleiehzeitiger Gewinnung yon 1. K ohlehydraten u. einem brennbaren Prod. Torf mit 
15—35%  Trockenprod. wird m it 4%  konz. H 2S04 unter Druck boi 110—120° be- 
handelt u. darauf die kohlehydrathalt. Fl. yon den festen Anteilen getrennt, die nach 
dem Auswaschen zu Brennstoff-Briketts geformt werden, wahrend die kÓhlehydrat- 
lialtigen Fil. z. B. durch Yergaren weiteryerarbeitet werden. (Schwz. P. 126 185 
vom 8/2. 1927, ausg. 1 / 6. 1928.) F . M. Mu l l e r .

Gesellschaft fiir Masehinelle Druckentwasserung m. b. H., Duisburg, Vor- 
bereitung vondurch Pressen zu entwasserndem Torf, dad. gek., daB dem zu yerarbeitenden 
Rohtorf eine seinem jeweiligen Wassergeh. entsprecliende Menge abgepreBten Torf es 
boigemengt wird, so daB ein stets gleichmaBiges PreBgut der Presse zugefuhrt wird. 
(D. R. P. 464 827 K I. 10 c vom 29/4. 1926, ausg. 28/8. 1928.) K a u sc h .

Bohumil Jirotka, Berlin, Hartę, homogene Brennstoffe oder andere Gegenstande 
aus Torf, Rohbraunkohle u. a. Das fein yerteilte u. komprimierte Rohmaterial (Torf- 
abfalle, Rohbraunkohle usw.) wird m it oder ohne yorherigen Zusatz yon Fullstoffen 
u. Chemikalien in  einem Fras- oder Schleifapp. einem SchleifprozeB unterworfen, bis 
eine homogene M. yon kolloider S truktur entsteht. Diese wird in dunner Schicht ge- 
trocknct oder auch zu festen Massen geformt. Zur besseren Bindung u. Trocknung 
konnenH2S 04, H N 03 oder andere, Kolloide u. Lignin auflosendeM ittel zugesetzt werden. 
Ais Bindcmittel dienen Torfdestillate. Die Schleifflachen des App. werden einerseits 
durch Zement, Karborundum, Beton, Schmirgel, Biscn, andererseits duroh biirsten- 
fórmig angeordnete S tahldrahte oder Bleistiicke gebildet. Die erhaltenen Prodd. finden 
Verwendung ais Brennstoffe, kuristliehes Holz, fiir Bilderrahmen, W andtafeln, Be- 
leuchtungskórper, ais Formmassen fiir Bildhauerarbeiten, fiir Pappe oder Papier usw. 
(N. P. 45 099 vom 14/5. 1926, ausg. 30/4. 1928.) R a d d e .

T. D. Kelly, London, Brennstoffe, plastische Kautschuk enthaltende Massen oder 
Pigmente. Kohle, Sehicfer, Torf o. agi. werden auf 70—300° m it einer alkal. Lsg. von 
Na-, K- oder NH4-01eat unter Zusatz von A12(S04)3 erh itzt. Dio Feststoffe werden 
abgeschieden u. geformt oder zerkleinert oder m it Kautschuk, osydierten oder poly- 
merisierten Olen gemischt u. geformt. (E. P. 293 578 yom 29/7. 1927, ausg. 2/8. 
1928.) K a u sc h .

Hermann B. Kipper, Mnokegon, Michigan, Destillation von Olschiefer in  geschlos- 
senen Kammern unter Hindurchleiten yon h. Gasen durch den Schiefer. (A. P. 1 682 287 
yom 2/8. 1923, ausg. 28/8. 1928.) K a u s c h .

Sinclair Refining Co., Chicago, Illinois, iibert. von: Edgar Erlenbach, Berlin, 
Katalytische Spaltung schwerer Kolilenwasserstoffe, Mineralole, Olruckstćinde, Teer u. dgl. 
(A. P. 1 671 573 vom 15/8. 1922, ausg. 29/5. 1928. D. Prior. 22/9. 1921. — C. 1924.
I. 718 [E. P. 204 458]-) ' D e r s in .

Minerals Seperation North American Corp., iibert. yon: Rhetlierford B. 
Martin, New York, V. St. A., Herstellung von Oxydationsprodukten. E in kontinuier- 
licher Strom von dampfformigen KW-stoffen, wie Petroleum, wird in Mischung m it 0 2 
oder Luft, eytl. noch m it wasserstoffhaltigen Verbb., wie H 20-Dampf, durch Be
handlung m it ultrayioletten Strahlen in sauerstoffhaltige Verbb., z. B. Aldehyde, 
iibergefiihrt. ZweckmaBig wird die fiir die Rk. erforderliche Warmemenge durch 
yorherige teilweise Verbrennung der Ausgangsprodd. erzeugt. Die Oxydation erfolgt 
in  einem hierzu besonders geeigneten App. (A. P. 1 678 403 yom 30/10. 1920, ausg. 
24/7. 1928.) U l l r ic h .

Wandsbeker Mascliinenfabrik u. Eisenbauanstalt Bruno Fischer & Carl 
Steiding, Wandsbek und Wenzel Knapp, Hamburg, Verfaliren und Vorrichtung 
zur schnellen Uberfiihrung schwerer und minderwertiger Ole in  schweres Gas und gleich- 
zeitige Gewinnung von niedrig siedendem Kohlenwasserstoff aus dem Gas. (D. R. P. 
464 778 KI. 26 a yom 22/11. 1925, ausg. 28/8. 1928. — C. 1927-1. 547.) K a u sc h .

Societe.Internationale des Procedes Prudhomme (S. I. P. P.),( Paris, iibert. 
yon: Eugene Albert Prudhomme, Neuilly a. d. Seine, Reinigen und Bestandigmachen 
von naturlichen und synthetischen Kohlenwasserstoff en. (A. P. 1674  796 yom 7/4.
1926, ausg. 26/6. 1928. F. Prior. 4/3. 1926. — C. 1927. II. 1531.) S c h o t t l a n d e r .

Kansas City Gasoline Co., iibert. von: Frank E. Wellman, Kansas City, 
Destillation von Kohlenwasserstoffen. Man destilliert den schwereren KW -stoff in einer 
Zone bei hoher Cracktemp. u. Druck u. fraktioniert alle die in dieser Zone erzeugten
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Dampfe in  einer zweiten Zone. Die Dampfe dieser letzten Zone werden abgeleitet u. 
fraktion. kondensiert unter RiickfluB der schwereren Fraktionen in eine.dritte Zone, 
wo sie wieder destilliert werden. In  einer yierten Zone werden die in der d ritten  Zone 
crbaltenen Dampfe fraktioniert usw. (A. P. 1680 580 vom 3/6. 1922, ausg. 14/8. 
1928.) K a u sc h .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Louis Burgess, Bayonne, 
N. Y., Haffinieren von Olen. Man behandelt die KW-stoffóle wiederholt m it raucnender 
H 2S04 in einer Menge yon 5— 10%, wobei sich Sehlamm u. óllósliehe, S enthaltende 
Verbb. bilden. Nach jeder einzelnen Behandlung m it der H 2S04 wird der Sehlamm 
abgeschieden u. das Ol m it NaOH u. einem aliphat. A. (Isopropylalkohol) behandelt, 
zweeks Entfem ung der gel. ollóslichen S-Verbb. (A. P. 1 681 895 vom 13/7. 1923, 
ausg. 21/8. 1928.) . K a u s c ii .

G. Petrow, Moskau, Reinigung von Olen, insbesondere yon Naplithadesłillalen, 
Petroleum- oder Crackolen oder anderen Olen, die durch Dest. yon bituminósen Stoffen 
erhalten werden, unter Durcliblasen von Luft oder 0 2-haltigen Gasen in mehreren (drei) 
Stufen. Im  ersten GefaB wird das Ol m it Schwermetattsalzen yon Fetten, Naphthen- 
oder Harzsduren behandelt, z. B. Pb-, Mn-, Co-, Cu-, Zn-, Ee-, Ca- oder Cr-Salzen, 
in den anderen GefaBen m it Metalldrehspanen oder -pulrern. — Z. B. wird Petroleum, 
das m it Sauren u. Alkali gereinigt worden ist, in drei miteinander yerbundenen Ge
faBen' derart behandelt, daB im ersten GefaB 40—60 Stdn. lang bei 90° in Ggw. von 
Mn-Stearat Druckluft durchgeleitet wird. Die Luft u. die Dampfe gelangeń in das
2. GefaB, das auf 75° gehalten wird u. Gu-Spdne en thalt u. dann in das 3. GefaB, das 
auf 30—40° gehalten wird u. Pb-Spane enthalt. Zum SchluB wird das Ol m it konz. 
oder rauchender H 2S04 oder S 03 behandelt u. dann m it Alkali. (E .P . 289 561 vom 
1/2. 1927, ausg. 24/5.1928.) M. F. Mu l l e r .

Gray Processes Corp., Newark, N. J .,  iibert. von: H. Pease, Barnsdall, Okla- 
hama, Reinigen von Petroleumdestillalen usw., indem man sie hauptsachlich in Dampf- 
form durch feste Adsorptionsstoffe (Bleicherde) stromen laBt, die man durch Herab- 
setzung des Druekes zeitweise wieder belebt. (E. P. 293 440 yom 28/2. 1928, Auszug 
yeroff. 29/8. 1928. Prior. 7/7. 1927.) _ KAUSCH.

Standard Oil Co., Wniting, Indiana, Verkohlen von Olen. Ole, insbesondere 
sehwere Riickstande dieser, die bei der Dest. yon Petroleumolen entstehen, werden 
auf eine Ni-Fe- oder Cr-Fe-Platte aufgebraeht u. erhitzt (850—900° F.), worauf der 
gebildete Koks mechan. entfernt wird. (E .P . 293 231 vom 9/9.1927, ausg. 26/7. 
1928.) K a u s c h .

Maurice Devaux und Soc. Anon. Hydrocarbures et Derives, Frankreich, 
Extraktion von Wachs aus feuchten Ligniten. Man yerwendet ais Extraktionsm ittel 
ein solches, das sich nicht m it W. mischt, unter 100° siedet u. entwassernd auf die 
Lignite w irkt (z. B. Bzn.). (F. P. 641 203 yom 3/3. 1927, ausg. 30/7.1928.) K a u sc h ,

C. Brewer, London, Herstellung eines Schmiermittels aus einem D estillat von 
Paraffin  oder Mineralolen u. Stearin oder einer Stearinyerb., ferner aus Tallol, Seife 
oder dergl. Diese Mischung wird m it uberhitztem Wasserdampf im 0 2-Strom dest. 
Aus dem Riickstand wird der Asphalt abgetrennt u. letzterer m it dem D estillat ver- 
einigt. Das Prod. wird in  Stucke geformt u. m it einer Schicht eines hoehschmelzenden 
Schmierfettes, z. B. Paraffinwachs, umgeben. — 9 Teile Schnieroldestillat werden bei 
150° m it 1  Teil Stearin gemischt u. das Prod. m it Wasserdampf dest. Der Riickstand 
wird 12 Stdn. lang m it Bzn. extrahiert u. der extrahierte Asphalt wird m it dem Destillat 
yereinigt u. liefert ein fast festes Schmiermittcl. (E. P. 288796 vom 17/3. 1927, ausg. 
10/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Hermann Bensmann, Bremen, Reinigen gebrauchter Ole durch Filtrieren durch 
ein Adsorptionsmittel unter Erwarmen. Vor der Behandlung werden die Ole durch 
Abstehen in einem beheizten Bohiilter von W. befreit, yon den mechan. Verunreini- 
gungen iiber ein Vorfilter m it porósen Filterkorpern u. schlieBlich iiber ein Floridin- 
filter geleitet. S tark yerschmutzte Ole werden zunachst m it einem Polymerisations- 
mittel, wie SnCl4, A1C13, H 2SO.,, H3P 0 4 etc., in der Warme behandelt, alsdann zur 
Ausscheidung yon Kohlenstoff u. a. Fremdkórpern in einen Absitzbehalter geleitet u. 
schlieBlich nach dem Passieren dieses Absitzbehalters durch ein Adsorptionsmittel, 
z. B. Al-Mg-Hydrosilicat, filtriert (vgl. auch E. P. 268284; C. 1927. H . 362).. (Schwz. P.
125 201 vom 27/9. 1926, ausg. 2/4. 1928. D. Priorr. 25/3., 4/6. u. 5/6. 1926.) M. F. Mii.

Albert Charles Holzapfel, London, Hólzimpragnierung. Man benutzt zum 
Impragnieren eine Lsg. eines Hg-, Zn- oder Cur Salzes einer hóhermol. Fettsaure,
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z. B. Olsaure, oder oine Mischung von zwei oder mehreren solcher Salze in Mineralól- 
riickstanden. (Aust. P. 9478/1927 vom 20/9. 1927, ausg.. 6/3. 1928.) S c h u t z .

Compagnie Franęaise des fitablissements Gaillard, Herault, Frankreich, Holz- 
impragnierung. Das Verf. besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Prozessen: Zunachst 
erfolgt eine Impragnierung m it einer geeigneten wss. Lsg., z. B. von CuSO., o. dgl., 
darauf eine teilweise oder vollstandige Impragnierung des Holzes m it Hilfe einer anti- 
sept. Lsg., z. B. von Kreosot u. dgl. Vorteilhaft yerfahrt man derart, daB man zwischen 
bciden Impragnierungen m it Hilfe einer starken Ventilation oder eines h. Fliissig- 
keitsstromes im geschlossenen GefaB eine schnelle Krystallisation der zuerst benutzten 
Salze, ein Verdampfen des W. u. Trocknen des Holzes bewirkt, dam it die zweite FI. 
leichter in die Poren eindringen kann. (F. P. 639 100 vom 5/8. 1927, ausg. 13/6.
1928.) S c h u t z .

G. Juchli, Andwil, St. Gallen, Schweiz, Prdparat zur Impragnierung und zur 
Fdrbung von Tannenholzboden usw. Das P raparat besteht aus einer Mischung yon 
weiBem Erdwachs, Leinolfirnis, Terpenlinól, Siccativ, Kreide u. einem Farbstoff; ais 
letzterer kommt besonders Chromgelb, heller Ocker u. gebrannte Siena in Betracht. 
(Schwz. P. 125 724 vom 4/3. 1927, ausg. 1/5. 1928.) Sc h u t z .

Curtin-Howe Corp., New York, iibert. von: Leo P. Curtin, Freehold, New 
Jersey, Holzkonservierung. (A. P. 1 659135 vom 15/5. 1926, ausg. 14/2. 1928. —
C. 1928. I. 2477 [F. P . 633 302].) S c h u tz .

Pierre Percy, Frankreich, Ofen zur Verkohlung von Holz durch teilweise Verbrennung 
unter Gewinnung von Teer. Der Ofen fallt nach der Mitte zu (am Boden) ab, besitzt einen 
inneren Diaphragmadeckel u. Luftzufiihrungsóffnungen. (F. P. 640 845 yom 22/2.
1927, ausg. 23/7. 1928.) __________________  K a u sc h .

fflines Department, Safety in mines research bd. papers 43, Spontaneous electrification in 
dust clouds, w ith special reference to coal dust clouds. London: H . M. S. O. 1928.
6 d. net.

[rUSS.] W. Karpow, Der Generatorgasprozefi und seine Anwendung fur Benzinmotoren und 
transportable Anlagen. Leningrad: Kriegstechn. Akademie 1928. (115 S.) Rbl. 2.— 

Max Naphtali, Die Kohlo und ihre Wandlungen. Berlin: Ullstein 1928. (137 >S.) 8°. Wege 
zum Wissen. Bd. 95. —.85, Hlw. 1.35.

Uber die Priilung von Olen und Schmiermitteln der Technik. Ziiricli (: Eidg. Material- 
prufungsanstalt an d. E. T. H.) 1928. (32 S.) 4°. =  Schweizer. Verband f.d. Material- 
prufgn. d. Technik. Bericht Nr. 9. < = B e ric h t Nr. 27 d. Eidg. Materialpriifungs- 
anstalt E . T. H .> nn. M. 4.—.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Tenney L. Davis, Roger Bacons Schiejipulver und sein geheimes Wissen. Die von 

B aco n  angegebene Herst. des Pulvers u. die dam it zusammenhangenden Fragen 
bilden den Gegenstand der Abhandlung. (Ind. engin. Chem. 20. 772—74. Cambridge 
[Mass.], Massachusetts Inst. of Technology.) W il k e .

W. Graulich, Sprengstoffe und U7ifallverhutung. Die groBere Empfindlichkeit 
gefrorener Dynamite liegt weniger bei den festgefrorenen, ais bei denen, die sich in 
einem Ubergangszustand befinden, der bei strenger anhaltender K alte nicht ausbleibt 
u. oft zu Unfallen AnlaB gibt. Zur Erhóhung der W ettersicherheit werden den Dyna- 
miten laystallwasserreiche Salze (z. B. Bittersalz) zugesetzt (vgl. C. 1928. II. 413). 
(Chem.-Ztg. 52. 557.) Me t z .

F. W. Weddiug, Sprengstoffe und Unfallverliutung. Kurze Mitteilung iiber die 
Yerwendung von Dinitrochlorhydrin u. Dinitroglykol ais Zusatz zu schwer gefrierbaren 
Nitroglycerinsprengstoffen. (Vgl. Gr a u l ic h , C. 1928. I I . 413.) (Chem.-Ztg. 52. 557. 
Essen.) _ _ Me t z .

Henri Muraour, Uber die Beziehung zwischen der Explosionstemperatur eines 
Pulvers und seiner Verbrennungsgeschwindigkeit. Vf. bestimmt die Verbrennungs- 
geschwindigkeit v (unter konstantem Druek) der Gemische 1: 1 yon Schieflbaumwolle 
u. Nitroglycerin m it wechselnden Mengen Gentralit (symm. Dialhyldiphenylhamstoff). 
Es gilt das Gesetz: v — K - e la ( T  =  Explosionstemp., K  u. a =  Konstanten). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 187. 289—90.) K r u g e r .

— , E in  neues Explosivmittel. Bericht uber einen neuen Explosivstoff „Radium  
alomit“, der bedeutend starker wie Dynamit sein soli; Zus. ist unbekannt. Besehreibung 
einiger Explosiyyerss. (Science 67. Suppl. X .) F r a n k e n b u r g e r .
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Julius Meyer, Einteilung und Bezeićhnung von chemischen Kampfstoffen. Vf. 
teilt einige Klassifizierungen von Gaskampfsto£fen nach chemischen, medizin.-phar- 
makolog. u. militar. Gesichtspunkten mit. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 23. 
241—44.) M e t z .

H. Kast und H. Selle, PrUfung der absoluten MePgenauigke.it des Funlcen-
chronographen fiir Detonalionsgeschwindigkeitsmessungen. Die Genauigkeit der Deto- 
nationsgeschwindigkeitsmessung mittels des Funkcnchronographen wurde einer Priifung 
unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, daB die Umfangsgcschwindigkeiten 
schnell rotierender MeBtrommeln bis zu 210 m/sec. m it Hilfc des HARTMANN-KEMPFF- 
schen Frequenzmessers recht genau gemessen werden kónnen. Bei detonierender K n a ll- 
ąuecksilberzundsclinur betragt der wahrscheinliche Fehler einer Einzelmessung auf 
einer MeBstrecke von 1 m Lange nur ± 26  m/sec. bei einem Mittelwert yon 5251 m/sec. 
Die gróBten Fehlerstreuungen sind ungefahr fiinfmal so groB ais der Ablesefehler u. 
wahrscheinlich auf elektr. Stórungen zuriickzufiihren. Die Messungen enthalten keinen 
cinseitigen Fchler, der groBer ist ais die den Detonationsgeschwindigkeiten eigentum- 
lichen Schwankungen. Die sonst bei yerschiedenen Sprengstoffen auftretenden gróBeren 
Schwankungen der Detonationsgeschwindigkeitswerte werden in  erster Linie durch 
die schlcchtere Detonierbarkeit dieser Sprengstoffe bedingt. (Ztschr. ges. SchieB- u. 
Sprengstoffwesen 23. 217—19. Berlin, Chem. techn. Reichsanstalt.) M e t z .

Valter óhman, E in neues Verfahren zur Bestimmung des Schwefels im  Schwarz- 
pitlver. Die neue Methode beruht auf dem Prinzip, den S in einer Calorimeterbombe 
zu yerbrennen u. die gebildete H 2SO., titrim etr. zu bestimmen. — Aus 0,5 g Pulyer 
wird durch Kochen m it ca. 50 ccm W. der Salpeter entfernt. Nach dem Abfiltrieren, 
Waschen m it sd. W., Trocknen bei 100° wird das Filter zusammengefaltet u. im Quarz- 
tiegel einer m it 10 ccm W. gefullten Calorimeterbombe aus rostfreiem Stahl bei einem 
O-Druck yon 30 kg verbrannt. Darauf liiBt man abkiihlen u. leitet die Verbrennungs- 
gase durch ein Gemiseh yon 10 ccm 3°/0ig. H 20 2-Lsg. m it 50 ccm W .; der Bomben- 
inhalt wird m it sd. W. in einen Kolben gespiilt, aufgekocht u. unter Zusatz yon Phenol- 
phthalein m it 0,1-n. NaOH auf bleibend ro t titriert. Obige H 20 2-Lsg. wird ebenfalls 
aufgekocht u. titriert, wobei das Ergebnis hóchstens um 0,2 ccm hoher ausfallen darf 
ais eine Blindtitration der gleichen H 20 2-Lsg. — Die Ggw. von Fe stórt bei dem Verf. 
nicht. Die Fehlergrenze betragt 2°/0 nach unten. (Teknisk Tidskr. 58. Kemi 49 
bis 50.) W . W o l f f .

Trudę Berth, Eine neue Methode der Wasserbestimmung in  Dynamitglycerin. 
(Chem.-Ztg. 52. 557. Darm stadt. — C. 1928. II. 1052.) M e t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bestandigmachen von Nilro-
cellulose. Unbestandige, hochviscose Lsgg. ljeferndc Nitrocellulose wird m it W. iiber 
100° in  Ggw. in  W. unl. bas. Verbb , wie MgO erhitzt, man erhalt eine Nitrocellulose, 
die Lsgg. m it niedriger Viscositat liefert. (E. P. 289 387 vom 25/4.1928, Auszug yeróff. 
20/6. 1928. Prior. 25/4. 1927.) F r a n z .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Chemtan, Die Herrichtung von Scharflingen fu r  die Gliromgerbung. Vf. gibt Vor- 

schriften fiir das Weichen, Aschern, Beizen u. Pickeln von Scharflingen, die chromgar 
gemacht werden sollen. (Hide and Leather 76. Nr. 8. 42.) S t a t h e r .

August C. Orthmanu, Gerben, Farben, Fettlichern. (Hide and Leather 76. Nr. 7. 
32—34. —  C. 1928. II . 1518.) St a t h e r .

A. Deforge, Die sulfurierten Ole und ihre Wirkung auf Leder. Nach kurzer all- 
gemeiner Besprechung der Chemie der Ole erlautert Vf. im AnschluB an die Arbeit 
yon S t i a s n y  u . R i e s s  (C. 1926. I. 1066) die Sulfurierung von Tran u. Klauenól, die 
Lóslichkeit sulfurierter Ole in W. u. ih r Emulgierungsyermógen sowie im AnschluB 
an die Arbeit yon B u m c k e  (C. 1928. I. 2478) die Wrkg. sulfurierter Ole auf Leder. 
(Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1928. 228—34.) STATHER.

Henry B. Merrill, Der Einflufi von Eigelb au f die Yerteilung von Ól in  chromgarem 
Kalbleder. Vf. hatte  friiher (C. 1928. II. 516) festgestellt, daB der Olgeh. des gelickerten 
Chromleders in den einzelnen Lederschichten yerschieden ist. Bei Zusatz von Eigelb 
zu einem Licker m it sulfuriertem Klauenól wird die Verteilung des Fetts in der Narben- 
u. Fleischschicht yeriindert. lOOg-Proben yon trockenem Chromleder wurden mit 
je 50 ccm eines Lickers m it wechselndem Verhiiltnis von sulfuriertem Klauenól u.

X. 2. 124
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Eigelb bei einer Anfangstemp. yon 40° 2 Stdn. gelickert, von der Narben- u. Fleisch- 
seite je 2 dumie Sehichten abgetrennt u. ihr Fettgeh. bestimmt. Wurde nur sulfuriertes 
Ol yerwandt, so war der Fettgeh. der Narbenschichten hóher ais der der Fleisehsehichten, 
bei Zusatz von Eigelb nahm die Fleischseite mehr ais doppelt soyiel F e tt auf ais der 
Narben. Bei Zusatz von zunehmenden Mengen Eigelb zu einer konstanten Menge sul- 
furiertem Ol u. milBig steigendem Gesamtfettgeh. des Lickers nimm t das VerhiŁltnis 
Fettgeh. im N arben: Fettgeh. im Fleisch stark  ab. Bei Zugabe steigender Mengen von 
sulfuriertem Ol zu einer konstanten Menge Eigelb u. stark  steigendem Gesamtfettgeh. 
des Liekers nimm t das Yerhaltnis maBig ab, bei zunehmendem Eigelbgeh., abnehmendem 
Geh. an sulfuriertem 01 bei gleichem Gesamtfettgeh. des Lickers ist ebenfalls eine 
Abnabme zu konstatieęen. Die verschiedenen Bestandteile des frischen Eigelbs sind, 
wie Vf. feststcllt, von verschieden groBer Wrkg., getrocknetes Albumin scheint ohne 
Wrkg. zu sein. Vf. glaubt die eigcntiiinliche Wrkg. eines Eigelbzusatzes zu einem 
Licker aus sulfuriertem 01 m it der Veranderung des Oharakters der Emulsion u. der 
S truktur der Hautschichten erldiiren zu kónnen. (Ind. engin. Chem. 20. 654 
bis 656.) S t a t h e r .

— , Amcendungsweise und Eigenschajten von „Hydrile“. Es werden die Vorziige 
der Verwendung von Hydrite bei der Herst. von Finishen beschrieben. (Hide and 
Leather 76. Nr. 6. 28.) ~ S t a t h e r .

F. Heim de Balsae, Der Wert der Rinde von „Cay-Dw>c-Sanh“ aus Cochinchina 
ais Gerbmittel. Unter Mitwirkung von A. Deforge. Die Bindę von „Cay-Duoc-Sanh“, 
Rhizophora mucronata Lambk oder R. conjugata L. enthiilt 58% Unlósliches, 16% 
Gerbstoff u. 11% Niehtgerbstoffe. Sie liiBt sich vor allem bei niederer Temp. leicht 
extrahieren u. liefert einen triiben, braunroten E xtrak t, der nur wenig absetzt. Der 
Gerbstoff ha t Catechingerbstoffcharakter. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1928. 
247—53.) St a t h e r .

W. J. Chater und J. S. Mudd, Einige •physikalische Charakteristika yon Chrom- 
sulfatlosungen. Die Yff. beschreiben zunachst eine elektrometr. Standardmethode 
zur Best. des ph von Cliromlsgg. m it Hilfe der Chinhydronelektrode. Mit Hilfe dieser 
Methode bestimmen sie den pe-W ert von Chromsulfatlsgg. verschiedener Basizitiit 
m it entsprechendem Neutralsalzgeh. u. konstatieren einen Zusammenhang zwischen 
P h  u .  Basizitiit der Lsg. Die Kurven P h — Basizitiit wie die Kurven Leitfahigkeit—  
Basizitiit der Chromsulfatlsg. zeigen eine Anderung der Konst. der Lsg. bei pn =  2,3 
u. einer Basizitiit von 124 (an 52 Teile Cr gebundenes SO.,) an. Die durch die Ggw. 
von Neutralsalz bedingte Anderung des Ph der Chromlsgg. scheint von der Basizitiit 
abhiingig zu sein, die Unterschiedliehkeit der pn-Werte von Lsgg. m it einem Geh. 
an vei'scliiedenen Neutralsalzen erreicht bei der Basizitiit 124 ein Minimum. (Journ. 
In t. Soc. Leather Trades Chemists 12. 272—79. Northampton, Chem. Labor.) S ta th .

Dujardin, Ober die qualitative chemische Analyse von Gerbsloffen. Man priift zu
nachst Geruch, Farbę, Viscositat usw. Cellulosehaltige Gerbextrakte sind sehr viscos 
bei relativ geringer D. Myrobalanenextrakte haben charakterist. Gerueh. Auch der 
Aschengeh. bietet gewisse Anhaltspunkte. Kastanienexferakt hat stets unter 1%, 
Eichenextrakt iiber 1%. Zur weiteren Priifung stellt man sich je eine 4% 0ig. u. eine 
2,5%ig. Lsg. her unter der Annahme, daB fl. Extrakte 30% , feste Extrakte 60% 
gerbende Substanz enthalten. Beide werden nach dem Erkalten filtriert, erstere 
durch eine BERKEFELD-Kerze, letzterc durch Filtrierpapier. 50 ccm der 4% 0ig. Lsg. 
versetzt man m it 10 ccm 40%ig. Formaldehyd u. 5 ccm konz. HC1 u. koelit 1/2 Stde. 
unter RuckfluB. Cateehutaimine geben nach einigen Min. einen gefilrbten flocldgen 
Nd. (Mangrove rotviolett, Mimosa braunrot usw.). Ausbleiben des Nd. sclilieBt die 
Anwesenheit von Cateehutanninen aus. Fl. abkiihlen, 10 ccm F iltrat m it 5 g kryst. 
Na-Acetat yersetzen, zugeben von 1 ccm l% ig . Eisenalaunlsg. Pyrogallusgerbstoffe 
farben sich intensiv violett. Auftreten von Nd. +  Eisenfiirbung zeigt ein Gemisch 
beider Gruppen an. Synthet. Gerbstoffe geben m it BaCl, +  Essigsaure floekigen 
Nd., Celluloseextrakte schwache Triibung. (Boli. R. Staż. Industria Pełli 6. 156 
bis 160.) ___ GRIMME.

Roger Caujolle, Louis Barrie und Georges de Crozals, Paris, Verfahren zum 
Enlhaaren von Fellen. Um die Schwellung der H au t zu bewirken, wird ein vegetał>il. 
Ol verwandt, die Lsg. des Haares von der Haarwurzel wird durch Alkali erreicht. 
Zu diesem Zwecke werden 8 kg einer Miscbung von K 2C03 von 52° Be. u. vegetabil. Ol 
in der K alte in einem Mischer m it 100 g Alkali von 22° Be., 50 g Terpenlin, 50 g
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Mirbanol u. 150 g Talk gemiseht. Die M. kann in Pasten- oder Pulverform oder fl. 
yerwandt werden. Sie wird auf das Feli aufgebracht. Die so enthaarten H aute sind 
von guter Qualitat u. die Haare bzw. Wolle is t weiB, rein, entfettet, geruehlos, gc- 
sehmeidig u. widerstandsfahig wie gesehorene Wolle. (F. P. 632 558 vom 30/7.1926, 
ausg. 11/1. 1928.) G a r v e .

Salt Union Lim., Liverpool, William Clayton und William Edward Gibbs, 
Runcorn, Verfahren zum Konservieren von rolien Hduten. Dem zum Konservieren 
gebrauehten NaCl wird eine geringe Menge eines krystallin. Pb- oder Cd-Salzes zugesetzt 
u. dadureh die konseryierende Wrkg. beschleunigt u. verstiirkt. Die bei der Behandlung 
m it nur NaCl entstehenden blafiroten, gelben oder braunen Fleeke werden yermieden 
bzw. beseitigt. Am besten eigenen sich die Chloride ais Zusatz. (E. P. 282128 vom 
13/8. u. 31/12. 1926, ausg. 12/1. 1928.) G aeve.

Emil Comes, Les Ponts-de-Martel, Neuehatel, Sehweiz, Farbemiitel fiir  Leder, 
Schuhe usw. Man schm. bei etwa 60° zusammen eino Fettsubstanz, Terpentinól u. 
einen in der Fettsubstanz 1. Farbstoff u. setzt halbleiehtes Bzn. (D. 0,720) u. chem. 
reines Aceton zu. (Schwz. P. 125 481 vom 11/10. 1927, ausg. 16/4. 1927.) K a u s c h .

Buss Akt.-Ges., Basel, Extraktor, insbesondere zum Auslaugen von Gerbstoffen. 
Der m it Bodensieb u. Umwalzpumpe ausgestattete Extraktor enthalt iiber dem Boden 
mindestens ein in die Fiillung eintauchendes Filterrohr. (Schwz. P. 126188 vom 
22/3. 1927, ausg. 1/6. 1928. D. Prior. 12/11. 1926.) K a u s c h .

Otto Gerngross, Berlin-Grunewald, Herstellung eines Beizmittels fiir  tierische 
Ilaute aller Art von besonderer Wirkung auf die durch den Beizinrgang zu enifernenden 
Bestandteile der Haut, dad. gek., daB man Mikroorganismen auf einem Nahrboden 
wacbsen laBt, dem man die ais „G neist“ oder „G rund“ bezeichneten Massen, die beim 
Streichen u. Reinigen der H aute nach der Beize cntfernt werden, beigemengt bat, 
u. die so gezuchteten Organismen oder Fermente in  an sich bekannter Weise m it Salzen
u. anderen fiir Beizzweeke ublichen Stoffen yermischt. — Die kollagene Substanz 
der H aut wird durch das Beizmittel nieht angegriffen. Z. B. iiberimpft mań auf einen 
Nahrboden aus Weizcnkleie, der m it „G-rund“ oder „Gneisl“ versetzt ist, in iiblicher 
Weise nach der Sterilisation Aspergillus oryzae u. ziiehtet den Schimmelpilz bei 30—35°. 
Wss. Ausziige aus diesen Kulturen  erzcugen in Verb. m it stark veTd. NH,-Salzlsgg., 
wie sie auch bei anderen Enzymbeizen ver\vendet werden, eine yerfallene, schlaffe 
Blo/ie m it dem fiir eine gute Beizwrkg. eigentiimlichen seidigen Glanz des Narbens. 
Die besonderc Wrkg. des neuen Beizmittels auBert sich yorzugsweise in der Beschaffen
heit des nach der Ausgerbung gewonnenen Leders, das in gleichcr Weise durch Weich- 
heit wie Fiille ausgezeichnet ist. (D. R. P. 459 990 K I. 28 a  vom 28/3. 1925, ausg. 
18/5. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Georg Kóhn, Brandenburg, Havcl, Herstellung von Gerbstcinen, dad. gek., daB 
Alaun, NaCl, Glycerin, CuS04, Tannin, Weizenmehl u. Weizcnkleie in  der H itze ge- 
mengt u. die so erhaltene M. in Formen gegossen u. zum Erstarren gebracbt wird. — 
Zum Gebrauch wird das frische Feli von Fett- u. Fleischteilen gesaubert, gegebenen- 
falls vor der Bearbeitung in  lauwarmem Salzwasser aufgeweieht, nach dem Schabcn 
m it w. Na2C03-Lsg. gewaschen bzw. von Blut u. Schmutz gereinigt. Hierauf wird 
das W. durch Ausdriicken aus dem Feli entfem t, dieses m it der Haarseite nach unten 
auf ein B rett oder Tisch gelegt u. die Fleischseite tiichtig m it dem Gerbstein eingerieben. 
Nach dem Einreiben wird das Feli m it der Fleischseite aufeinandergelegt u. in Leine- 
wand oder einen Sack eingewiekelt, m it einem Gewieht beschwert an einem k. aber 
trockenen Ort aufbewahrt. In  einigen Tagen ist die Gerbung beendet. Das Feli wird 
dann getrocknet u. in ublieher Weise bearbeitet, bis die Fleischseite weiB ist. Es 
kann so jeder Kleintierhalter bzw. Ziiehter selbst einzelne Felle gerben, da der Gerb
stein beliebig groB u. fiir eine beliebige Anzahl von Fcllen angefertigt werden kann. 
Der Oberrest des Steines laBt sich bis zur weiteren Verwendung aufbewąhren, da er 
weder durch W itterung noch langere Lagerung Schaden erleidet. (D. R. P. 461194  
KI. 28 a yom 8/1. 1925, ausg. 15/6. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Staats-Institut fiir angewandte Chemie an der wissenschaitlich-technischen 
Abteilung des Obersten Volkswirtscha!tsrates der Union Sozialistischer Sowjet- 
Republiken (Erfinder: Władimir Ssadikow), Leningrad, Darstellung von Adsorptions- 
mitteln fiir die analytisćhe Untersuchung von Gerbmitleln, 1. dad. gek., daB man kollagen- 
haltige Rohstoffe des Tierkórpers (Sebnen, H aute, Neryenbiindel usw.) nach ihrer 
Zerkleinerung von ihnen anhaftenden oder beigemengten Ncbenstoffen durch schwache 
Alkalien sowie erforderlichenfalls auch durch Anwendung tryptolyt. Enzyme oder
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Enzymepraparate, wie Oropon oder Erodin, befreit, wórauf man die gut ausgewaschene 
Kollagenmasse m it schwachen Sauren koaguliert, abpreBt, wiederum m it W. unter 
Riihren auswascht, erneut abpreBt, m it Aceton oder A. entwassert u. schlieBlich bei 
gelinder Temp. im Luftstrom trocknet. — 2. dad. gek., daB man die Kollagenmasse 
in einem k. Luftstrom, der die M. von allen Seiten umspult, ausfrieren laBt. — 3. dad. 
gek., daB man die zunachst faserige Kollagenmasse m it mcchan. Zerkleinerungs- 
vorr. auf den gewollten Feinheitsgrad bringt u. sodann durch Siebe dem Verwendungs- 
zweck entspreohend cinteilt. — (Hierzu vgl. auch S s a d i k o w , Collegium 1926. 356. 
512; C. 1927.1. 391. 2384 u. Collegium 1927. 76; C. 1927. II. 533.) (D. R. P. 459 428 
KI. 28 a vom 1/4. 1926, ausg. 5/5. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Georg Grasser,' Einfiilirung in die Gerbereiwissenschaft. Leitf. f. Studiercnde u. Praktiker.
Leipzig: Paul Schulze 1928. (VIII, 173 S.) 8°. M. 12.—.

XXIV. PhotograpMe.
E. R. Bullock, Uber das zur Zerstórung des latenten Bildes notwendige chemische 

Połenlial. Unter der Voraussetzung, daB das latente Bild aus Silber besteht, muB 
das zu seiner Zerstórung erforderliche Potential unterhalb des Lósungspotentials von 
metali. Ag in mol. AgN03-Lsg. liegen, d. h. unterhalb 1,06 V; m it anderen W orten: 
es muB moglich sein, das latente Bild vollstiindig m it einer Lsg. zu zerstoren, durch die 
massives Ag nicht oxydiert wird. Vf. badet belichtete P latten in Chromat-Dichromat- 
lsgg. (0,1-mol. K ,C r04, 0̂ —0,1-mol, Cr03-t)berschuB) u. entwickelt physikalisch. Lsgg. 
m it 0,1—0,06-mol. CrÓ3-t)berschuB vernichten das latente Bild vollstandig, bei weiterer 
Abnahme des Cr03-Uberschusses nim m t auch der Angriff auf das latente Bild ab, Lsgg. 
ohne Cr03-t)berschufi ergeben lediglich eine schwache Verminderung von y. Vf. geht 
naher auf die Wrkg. einer in bczug auf K»0 0,1-mol. u. in  bezug auf CrÓ3 0,11-mol. 
Lsg. ein, durch die das latente Bild noch zerstort wird. Das zur Zerstórung des latenten 
Bildes erforderliche Potential liegt also unterhalb des Oxydationspotentials dieser 
Lsg. u. móglicherweisc oberhalb desjenigen der 0,1-mol. K 2Cr04-Lsg. Der durch Baden 
in  verd. AgN03-Lsg. erzeugte latente Schleicr wird durch die untersuchten Lsgg. weit- 
gehender zerstort ais das latente Lichtbild. (Abridged. scient. Publicat. Res. Lab. 
Eastm an Kodak Co. 1927. 210—11.) L e s z y n s k i .

Clarence E. Weinland, Die Abweichungen nom photographischen Reziprozitats- 
gesetz im Gebiet der Unterezposilion. (Vgl. C. 1928. I . 1831.) Vf. berichtet yon Verss. 
iiber den Intermittenzeffekt u. die Abweichungen vom Reziprozitatsgesetz. Belichtet 
wurde m it 7. =  4358 A. Dio Intensitat lag unterhalb des Optimums fur diese Wellen- 
liinge u. die benutzte Plattensorte (CRAMER Contrast Process). Die Vers.-Bedingungen 
waren derart, daB 1 sec kontinuierlicher Behchtung hoher Intensitat 16 sec inter- 
mittierender Belichtung bzw. 14,8 sec kontinuierlicher Behchtung niedriger Intensitat 
entsprach. Es werden 4 Kurven gegeben: (/l) Kontinuierliehe Vorbelichtung (0 bis 
10 sec), intermittierende Nachbelichtung (Aquivalent 10—0 sec). (C) Intermittierende 
Vorbelichtung, kontinuierliehe Nachbelichtung. (B ) Vorbelichtung hoher Intensitat, 
Nachbelichtung niedriger Intensitat. (D) Vorbelichtung niedriger Intensitat, Nach
belichtung hoher Intensitat. Die Kurvenpaare (A) (C) u. (B) (D) bilden je eine Schleife, 
dcren oberen, konvexen Teil (A ) bzw. (B) darstellen; (A) (G) hegt oberhalb (B ) (D). 
Aus den Kurven folgt, daB intermittierende Exposition bzw. Exposition niedriger 
In tensitat bei der Yorbelichtung ein geringeres latentes Bild erzeugen ais bei der Nach
belichtung, daB also die beiden untersuchten Effekte hauptsachlich in den ersten Stadien 
der Bldg. des latenten Bildes eine Rolle spielen. Es ergibt sich ferner aus den Kurven, 
daB nach einer bestimmten kontinuierlichen Exposition intermittierende Nachbelichtung 
zu einer hoheren Dichte fuhrt ais kontinuierliehe. Die friihere Eeststellung (1. c.), daB 
K urve (^4) die Horizontale an dem Punkt erreicht, der der Vorbelichtung bis zum Beginn 
des geraden Teils der charakterist. Kurve entspricht, kann nicht aufrecht erhalten 
werden, da. bei den weiteren Unterss. in einzelnen Fallen hierzu wesentlich hohere 
Intensitaten erforderlich waren. (Journ. opt. Soc. America 16. 295—97. S t a n f o r d  
Univ., Pało Alto, California.) LESZYNSKI.

J. Gr. F. Druce, Die Alkalien in  der Photographie. Zusammenfassung uber die 
Rolle der Alkalien bei der pliotograph. Entw. (Brit. Journ. Photography 75. 263 
bis 264.) L e s z y n s k i .
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