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C h e m i s c h e s  Z e n t r a l b l a t t
1928 Band II. Nr. 24. 12. Dezember.

A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
Phoebe Arnold Paine, Die Natur der Materie. Allgemeinyerstandliche Abliand- 

lung tiber die Entw. unserer Kenntnisse von Atom-, Molekular- u. Krystallstruktur, 
von der Natur der Lsgg. u. von der Beziehung zwischen Materie u. Energie. (Journ. 
ehem. Edueation 5. 1135—47. Columbus, Ohio, S tate Univ.) L e s z y n s k i .

Otto Reinmuth, Die Struktur der Materie. I. Wassersloff und Sauerstoff. All- 
gemeinverstandliche Entw. der Elektronentheorie der Yalenz u. Anwendung auf Wasser- 
stoff u. Sauerstoff. (Journ. ehem. Edueation 5. 1152— G3.) LESZYNSKI.

D. M. Bose, Die Struktur einiger einfaclier und kompleccer Molekule und der 
Magnelismus. (Vgl. C. 1927. II . 257.) Anwendung der Theorie des Paramagnetismus 
des Vfs. auf zweiatomige Moll. nach der Vorstellung der Verteilung ihrer Valenz- 
elektronen von MULLIKEN, BlRGE u. M e c k e  auf Grund ihrer Bandenspektren; des- 
gleiehen auf die Komplexverbb., dereń Koordinationsbindungen m it SlDOWICK ais 
homóopolar aufgefafit werden. Die betraeliteten Komplexverbb. gelioren der ersten 
tfbergangsgruppe des period. Systems an. SlDOWICK nimmt Koordination von seclis 
Gruppen an ein Zentralatom derart an, daB im allgemeinen jede der G Gruppen 2 Elek- 
tronenbahnen dem Zentralatom abgibt, so daB diese zusammen eine Valenzgruppe 
von 12 Elektronen um das Zentralatom bilden, dem die eigenen Valenzelektronen 
fehlen. Aus magnet. Befunden schlieBt Vf., daB, wenn in der JI/3-Sohale des Kernatoms 
Ereistellen fiir 4 Elektronen sind, 4 von den 12 Elektronen in diese Schale eintreten, 
wahrend die iibrigen 8 eine Oktettsehale um den Kern bilden. Nach diesem Prinzip 
besetzen eventuell (bei groBerer ursprunglicher Elektronenzahl der i¥ 3-Schale) ubrig- 
blcibende Elektronen auBere Bahnen. (Philos. Magazine [7] 5. 104&—67. Calcutta, 
Univ.) " K y k o p o u l o s .

Louis P. Hammett, Die Theorie der Acidilat. Vf. besprieht die neueren Arbeiten, 
namentlich die von HANTZSCH, u . folgert aus ihnen, daB fiir die GróBe der Aciditat 
in verschiedenen Losungsmm. 2 Faktoren maBgebend sind: einmal die Basizitat des 
Losungsm., die z. B. in W. zur Bldg. von OH3+ fiihrt, u. ferner die DE. Einige ein- 
faeho mathemat. Ansiitze fuhren zu folgenden Eolgerungen: 1. Abnehmende Basizitat 
des Losungsm. fiihrt zwar z u ' geringerer Ionisation, aher trotzdem zu groBerer Aci
ditat, da die H+ nicht weggefangen werden. 2. Die H+-Aktivitat einer schwach ioni- 
sierten Saure ist unabhangig von der DE. des Mediums, dagegen ist sie bei stark ioni- 
siorten Sauren groBer in Losungsmm. von niedriger ais von hober DE. 3. Abnahme 
der DE. bat bei groBer Ionisation wenig EinfluB auf Salzbldg., vermindert sie aber 
bei geringer Ionisation. In  allen — abgesehen von den sehr lioch ionisierten — Lsgg. 
fiihrt eine Abnahme der DE. zu einer Abnahme der durch einen bas. Indicator ge- 
messenen seheinbaren Aciditat. SchlieBlich wird darauf hingewiesen, daB die wabre 
Aciditat wahrseheinlieh zwischen der durch einen bas. u. sauren Indicatoren gemessenen 
liegt; die „superaciden" Lsgg. von H a l l  u . CONANT werden kurz besproehen. 
(.Tourn. Amer. ehem. Soc. 50. 2666—73. New York City, Univ.) K le m m .

M. Wolike, tlber den Assoziationsgrad in  flussigen Dielektrika. Vf. unterscheidct 
in Gemischen fl. Dielektrika zweierlei Assoziationsmoglichkeiten von Dipolmoll.: 
„einfach“ ist die Assoziation, wenn sieh 2, u. „mehrfach“, wenn sich 3 Moll. gegen- 
seitig elektr. neutralisieren. Eiir den ersteren Fali wird der Assoziationsgrad auf 
Grund von statist. t)berlegungen ais Funktion der Konz. u. der Temp. der Mischung 
nach dem EixSTEINschen Satz der statist. Mechanik bestimmt. Die nach der so 
erhaltenen Formel fiir den Assoziationsgrad:
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deutung von e, k, E  nach dem ElNSTEINschen Satz) berechnctcn Werte stimmen 
mit fruhcrcn experimentellen Ergebnisson selir gut iiberein. (Physikal, Ztschr. 29. 
713—16. Warsehau, Techn. H ochsch.) H a n d e l .

Otto Redlich, Eine Ableilung der Phasenreyel. Es wird eine Ablcitung der Phasen- 
regel gegebcn, die sich aus der Darstellung der GlBBschen Phasenregel in L e w i s  u . 
R a n d a l l  „Tkermodynamik“ entwickelt hat, einen mehr direkten Weg einschlagt 
ais die bisherigen Ableitungen u. daher den gedankliclien 'Inha.lt, insbesondere die 
Untersckcidung zwischen extensiven u. intensiven GroBen ais wesentliche Grundlage 
des Gesetzes klar heryortreten lafit. Die Ableitung stiitzt sich nicht auf den 2. Haupt- 
satz, sondern auf eine allgemeinere Voraussetzung iiber die das Gleichgewicht bestim- 
menden Yariablen. (Ztschr. anorgan. allg. Chcm. 174 . 281—84. Wien, Techn. Hoch- 
schule.) K r u g e r .

O. Redlich, NomograpJiische Umreclmung von Gewichtsprozenlen in  Atomprozente 
im ternaren System. Beschreibung eines nomograpli. Verf., das eine erhebliche Ge- 
nauigkeit (bis 0,1%) aufweist. Ais Anwendungsbeispiel wird das System Pb-Sb-Mn 
angefiihrt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 174 . 285—89. Wien. Techn. Hochsch.) K ru .

[russ.] A. Bergmann, Dic Fortschritto der allgemcinen und anorganischen Chemio in der 
U. d. S. S. R . Moskau 1928. (25 S.) Ebl. 0.30.

Gunther Glatzel, Einfuhrung in dic Chemie. .1. Aufl. ([2 Lfgn.] Lfg. 1. 2.) Potsdam: BonneB
& Hachfcld 1928. (42, II , IV S.) gr. 8°. =  System Karnack-Hachfeld. Technische 
Sclbstunterrichts-Briefe. Je  M. —.90.

Raphael Meldola, Chemistry. Rev. by A. Findlay. London: T. Butterworth 1928. (256 S.) 
8°. 2 s. net.

Thomas Norton, The ordinall of alchimy. A faesim. reproduction from „Theatrum ehemicum 
Britannicum“ with annotations by E. Ashmole. London: Arnold 1928. (134 S.) 8°.
10 s. C d. net.

A,. Atomstruktur. Radiochem le. Photochem ie.
William D. Harkins, Die Atomsynihese, die sieli in Begleiłung von Atomspallung 

(Atomzerlriimmerung) kundgibt, und die Theorie vom Aufbau der Alcnne aus Wasserstoff 
und Helium. Zu dem Referat nach H a r k i k s  u. S h a d d u c k  (C. 1 9 2 7 . I . 978; vgl. 
C. 1 9 2 7 . I. 1410) ist nachzutragen: Die neuen Unterss. iiber die Stabilitat der leichten 
Elemente, iiber den Packeffekt in leichten Elementen u. iiber die Zus. der Isotopen 
bestatigen die folgende Regel, zu der die Theorie vom Wasserstoff-Helium-Aufbau 
der Atome gefiihrt hat: Die Stabilitat u. auch die Haufigkeit des Vorlt. von Atomen 
sowie die Zahl der Atomarten sind im allgemeinen viel hoher fur die geradzahligen 
ais fiir die ungeradzahligen Werte 1. der Ordnungszahl Z, 2. der Zahl N  der im Kern 
enthaltenen negativen Elektronen, 3. der Zahl der positiven Elektronen im Kern u.
4. der Tsotopenziffer (N  — Z). — Dic Unterss. zur Stiitze der Wasserstoff-Helium-Theorie 
haben fur die Geschichte der Erde Bedeutung. Die Diagramme, die die Haufigkeit 
des Vork. der Elemente u. Atomarten darstellen,. zeigen, da!3 Ne u. Ar auf der Erde 
abnorm selten auftreten. Da diese Elemente keine chem. Verbb. eingehen, sind sie 
nicht imstande, auf Korpern zu verliarrcn, die zu klein sind, um sie yermoge der 
Anziehungskraft zuriickzukalten. Dies stiitzt die Ansicht, daB die Erde entweder 
von Meteoren oder yon kleinen Planeten aufgebaut wurde. (Ztschr. Physik 50 . 97 
bis 122. Chicago, Univ.) L esz y n sk i.

Eathleen Lonsdale, Beweise fiir die Anisotropić des Kohlenstoffatoms. TJnter 
Bcsprechung der Rontgenstrahlenunterss. yon C2C10 u. isomorpher Verbb. gelangt Vf. 
zu einem Modeli des C-Atoms m it 2 ^4-Valenzen u. zwei 5-Yalenzen, die geometr. 
yerschieden sind. Dieses Modeli stimmt m it krystallograph. Bestst. yerschiedener 
Stoffe mindestens ebenso gut iiberein, wie das gew6hnliche tetraedr., u. yermag 
das eigentiimliche Eehlen von Symmetrie bei yielen einfachen C-Verbb. zu erklaren. 
Die A- u. Z?-Valenzen stehen sicher m it der Existenz der beiden (2,2) u. (2,1) Elek
tronen (Ma r ie  Sm it h , St o n e r ) in engem Zusammenhang. (Pliilos. Magazine [7] 6. 
433—46.)  ̂ " K r u g e r .

J. Errera, Ober die Beziehung zwisclien Dipolmoment und Konslitulion. Vf. hat 
die Molekularpolarisation yon cis- u. Irans-Chlorjoduthylen, CH C l~CH J, in yerd. 
Bzl.-Lsg. bestimmt u. fur das Dipolmoment der cis-Verb. 0,57 X 10~18, fiir das der 
trans-Verb. 1,27 X 10-18 gefunden. Der Befund des gróBeren Dipolmoments bei der 
trans-Yerb. bestatigt die Hypothese, daB in diesen Yerbb. das Jod relatiy zum Chlor 
positiy geladon ist. (Physikal. Ztschr. 29. 689—90. Briissel, Univ.) E. JOSEPHY.
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C. T. Zahn und J. B. Miles j r Die Dielektrizitdtskonstante und das elektrische 
Moment von GO, COS, GS„ und H.,S. (Vgl. C. 1926. II. 1248.) Mittcls der friiher be- 
nutztcn Methode wurde dio Temp.-Abhiingigkeit der DE. der oben genannten Gase 
gemesson. Die Ergebnisse der Messungen fugen sich der DEBYEschen linearen Be- 
ziehung (e — 1) v. T  =  A T  +  B. Dio 4-W erte sind: 0,000670 (CO); 0,002798 (CS,); 
0,001970 (COS); 0,001223 (H2S); dio B-W erte: 0,0078 (CO); 0,089 (CS2); 0,352 (COS) 
u. 0,722 (H2S). Diese .B-Werte ergebon fur das elektr. Moment in C. G. S.-Einheiten 
X1018: 0,10 (CO), 0,326 (CS,), 0,650 (COS) u. 0,931 (H2S). Die vergleichende Diskussion 
der Werte anderer Autoren maeht es wahrscheinlich, daB CS2 u. COS eine geradlinigo 
Struktur wie C02 haben. (Physical Rev. [2] 32. 497—504. Princeton Univ., Palmer 
Phys. Lab.) " . KYROPOULOS.

Paul Niggli, Die topologische. Strukturanalyse. II . (I vgl. C. 1927. II. 1139.) 
Unter „topolog. Strukturanalyse“ versteht Vf. eine strenge geometr. Analyse der 
Krystallgitter, welche die raumlichen MaBbeziehungen des Gitters in den Vorder- 
grund stellt, u. daher den Zusammenbang zwischen der W ElSSENBERGschen gruppen- 
theoret. Strukturanalyse (C. 1925. II. 2306) u. der empir. Arbeitsrichtung von Go l d - 
SCHMIDT herstellt. Die in der I. Mitt. (1. e.) entwickelten Begriffe werden in der vor- 
liegenden Arbeit auf einige Raumgruppen niederer Symmetrio angewendet. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 68. 404—66. Ziirich.) ElSENSCHITZ.

H. Seifert, Zur Symmetrie der Wachstumskorper des Pentaerythrit. Bemtrkwngen 
zu der Arbeit von A. Schleede und A. Heltich: „tlber die Kryslallklasse des Pentaery- 
thrits und iiber das tetraedrische Kohlenstoffatom.“ (Vgl. C. 1928. I. 2777.) Es werden 
einige Unstimmigkeiten zwisehen den Ergebnissen des Vf.s u. den Ergebnissen von 
S c h l e e d e  u. S c h n e i d e r  (C. 1928.1. 637. 1358) u. S c h l e e d e  u. I - I e t t i c h  (C. 1928.
I I .  1970) aufgeklśirt. Bei der von L ie b i s c h  (GrundriB der physikal. Krystallographie 
[1896] 141) angegebenen „Pyroelektrizitat“ des Pcntaeri/lhrils handelt es sich nur 
um falsohe Pyroelektrizitat, die wahrscheinlieh auf die Piezoelektrizitat zuriickgeht. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 174. 318—20. Berlin, Univ.) K r u g e r .

Willi M. Cohn, U ber einen Eóntgenofen zur Yornahme von riin tgcnographisclien 
Unłersuchungen bei liohen Temperaturen und iiber einige vorlaufige Ergebnisse fiir Penta
erythrit und Quarz. Es wird eine Kamera fiir Drehkrystall- u. Pulveraufnahmen bei 
hoheren Tempp. beschrieben. Die Heizung erfolgt durch einen Luft- bzw. Gasstrom, 
oder durch eine das Priiparat umgebende Widerstandsspirale. Orientierende Auf- 
nahmen von Pentaerythrit u. Quarz bei Tempp. bis zu 230° ergeben ubereinstimmend 
eine allgemeine Scliwaehung der Intensitiiten u. das Ausfallen hoherer Interferenzen 
m it waehsender Temp. Dio nach der Theorie zu envartende Verbreiterung der Linien 
wurde nur beim Pentaerythrit (u. auch hier nicht immer) gefunden. Es wird von Beob- 
aehtungen berichtet, die moglieherweise ais Anzeichen fiir die bei 180° unter merklicher 
Warmetónung reyersibel aus der tetragonalen Form entstehende neue Modifikation 
des Pentaerythrits gedeutet werden kónnen. (Ztschr. Physik 50. 123—36. Berlin- 
Dahlem.) '  L e s z y n s k i .

O. L. Sponsler und W. H. Dore, Die Struktur von Ramiecellulose nach Bontgen- 
strahlenuntersuchungen. (Vgl. C. 1926. II. 699.) Vff. besehreiben ihre Vorstellungen 
vom Bau der Cellulose, die sich auf Róntgenunterss. u. stereochem. Modcllo stiitzen. 
Die vorgesehlagene Struktur stimmt mit dem Raumgitter aus den Róntgenunterss. 
iiberein u. fafit die physikal. Eigg. u. chem. Rkk. der Fasercellulose in sich zusammen. 
Cellulose setzt sieh ausCTttccweeinheiten zusammen u. zwar wird gezeigt, da!3 die Amylen- 
OxjTdringformel der Glueose am besten m it den Forderungen aus den Róntgenunterss. 
iibereinstimmt. Die Glucoseeinheitcn sind in Ketten von unbestimmter Lange durch 
glucosid. Verkniipfung vereinigt. Abwechselnd treten 1—1- u. 4—4-Bindungen auf, 
wahrend die fiir Cellobiose charakterist. 1—4-Bindungen bei der Ramiecellulose nicht 
auftreten. Die Glucoseketten sind reehtwinklig 6,10 X 5,40 A angeordnet, u. die 
groBte Breite der Glucoseeinheitcn liegt auf einer der Diagonalen des Rechtecks. Eine 
Gruppe von 8 Glucoseeinheiten reprasentiert ais einfaehste Einheit die Cellulose- 
struktur m it den Aehsen: a =  10,80, b — 12,20 u. c =  10,25 A. Die Ramiefaser ist 
ein Hohlzylinder, in dessen Wanden die krystallograph. Einheiten so angeordnet 
sind, daB eine der Diagonalen des 6,10-5,40 Zwischenraums immer eine tangentiale 
Lage einnimmt. Die Struktur der Cellulose ist der Lange nach durch die Hauptvalenz- 
krilfte festgelegt, die dio Glucoseeinheiten verbinden u. naeh der Seite durch die Neben- 
yalenzkrafte der Sauerstoffatome. Die yorgesehlagene Struktur erklart sowohl die 
Spannungskrafte in der Langsrichtung der Faser, ais auch die verschiedenen therm.

163*
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Auśdelmungen in der Langs- u. Querrichtung, sowie die (Jucllungserscheinungen. Die 
Struktur steht in Einklang m it den Methylierungsergebnissen von I rv in e ,  nach denen 
die Hydroxyle der 2, 3 u. 6 C-Atome substituiert werden konnen; eine Esterformu- 
lierung kommt nicht in Krage. Andere Cellidosearten haben die gleiche Struktur wie 
Ramiecellulose, da diese in der Hauptsaehe m it der Struktur gewachsener Cellulose 
ubereinstimmt. Die Ggw. yon Xylose in einigen Cellulosen kann durch die Tatsache 
erklart werden, daB dureh Oxydation yon Glucose zu Głueuronsaure ein Abbnu zu 
Xylose stattfindet; aber diese Anderungen wtirden die urspriinglidhe Faserstruktur 
bei der hier yorgesehlagenen Struktur nicht beeinflussen. (Colloid Symposium Mono- 
graph 4  [1926]. 174—202. Califomia, TJniv.) ' M i c h e e l .

L. H. Germer, Optische Versuche mit Elektronen. I. (Vgl. DAYISSON und 
G e r m e r , C. 1 9 2 8 . I. 1835.) Zusammenfassende Darst. der Verss. iiber die Brechung, 
Streuung u. Reflesion von Elektronen an Ni-Krystallen, durch die die Wellennatur 
bewegter Elektronen bewiesen werden konnte. {Journ. chem. Education 5. 1041—55. 
New York City, Bell Telcphone L ab .) LESZYNSKI.

Seishi Kikuclli. Streuung von Kathodenslrahlen durch Glimmer. Vf. beobachtet 
die den LAUE-Diagrammen analogen Interferenzen eines Elektronenstrahles in eineni 
Glimmereinkrystall. Die Versuchsanordnung ist der von THOMSON (C. 1 9 2 8 . I .  2651) 
nachgebildet. Die Glimmerplatten waren ca. 10- '1 mm stark, die Geschwindigkeit der 
Strahlen war (im Gegensatz zur LAUEschen Anordnung) nahezu einheitlich u. wurde 
zwischen 40 000 u. 78 000 V variiert. Von den diinnsten Plattchen erhalt man Strouungs- 
bilder, die rcrmutlieh von einem zweidimensionalen Gitter herruhren. Sie bestehen 
aus 3 Scharen paralleler Streifen, die sich unter 60° schneiden u. ein System von gleich- 
seitigen Drciecken bilden. Der Streifenabstand ist annahernd proportional der rezi- 
proken Wurzel aus der Spannung in ttbereinstimmung m it der Theorie. Das Bild 
entspricht dem pseudohesagonalen Bau des Glimmers. Die Dreieckspunkte erscheinen 
teilweise vcrgroGcrt oder langgestreckt. Unter der Annahme, daB die Deutung aLs 
Streuung eines zweidimensionalen Gitters zutrifft, bereohnet man ais Atomabstand 
4,1 A. (Proceed. Imp. Aead. Tokyo 4. 271—74.) ElSENSCHITZ.

Seishi Kikuchi, Weitere Untersuchung der Streuung von Katliodenstralilen durch 
Glimmer. Die friiheren Verss. (vgl. vorst. Ref.) werden m it etwas starkeren Glimmer- 
platten fortgesetzt. Dabei wird die stellenweise gefundene VergroBerung einzelner 
Interferenzpunkte noch mekr Terstarkt; man erhalt intensive Punkto, die in Analogie 
zu den Punkten des LAUE-Diagramms auf die Interferenz eines dreidimensionalen 
Gitters zuruckgefiihrt werden. AuBerdem erscheinen ICreise, fiir die eine entsprechcnde 
Erscheinung bei Róntgenstrahlen nieht existiert. Vf. erldart sic durch Beugung des 
Strahles an einer eindimensionalen Reihe von Atomen. die beinahe parallel zum ein- 
fallenden Strahl liegen. Im Grenzfalle der genauen Parallelitat liegen sie konzentr. 
ai. die Radien der Kreise 1. u. 2. Ordnung miissen sich wie 1: 1/2 verhalten. Die Radien 
mussen der 4. Wurzel aus der Spannung umgekehrt proportional sein. Beide Konse- 
quenzen werden experimentell bestatigt. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 275 bis 
278.) " E is e n ś c h it z .

Seishi Kikuchi, Beugung von Kathodenslrahlen durch Glimmer. I II . (II. vgl. 
vorst. Ref.) An Hand der Ergebnisse m it Glimmerplatten yerschiedener Dicke ■nird 
oine Erklarung fiir das Auftreten der Diffraktionsmuster gegeben. Da die Krystall- 
platte nieht sehr diinn ist. findet Streuung des Elcktrons wahrend seines Durchganges 
durch den Krystall des ofteren s ta tt. Dadurch wird das in den Krystall eindringende 
Kathodenstrahlenbiindel mehr u. mehr divergent. Wahrend dieses Vorganges ist 
der Energieverlust des Elektrons klein, verglichen m it seiner Gcsamtenergie; die 
Anderung der Wellenlange ist nicht groi3. Demnach ist im Krystall selbst ein Aus- 
gangspunkt fur homogene Strahlen. An Stelle der friiheren Klassifizierung der Mustcr 
wird folgende mitgeteilt: 1. netzartige Muster (zweidimensionales Gitter), 2. eine 
Gruppe yon Flecken (dreidimensionales Gitter), 3. eine Reihe von Ringen (eindimen- 
sionales Gitter), 4. sehwarze u. weiBe Linienscharen (multiple Streuung: selektive 
Reflexion durch irgendeine Netzflache). (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4- 354—56. 
Tokyo.) Iv. W o l f .

T. J. Jones, Der Absorplionskoeffizient lanasamer Elektronen in  Hg-Dampf. Der 
Absorptionskoeffizient a yon Hg-Dampf wurde fur Elektronen von Energien zwischen
0,5 u. 400 Volt bestimmt. Die Verss. wurden teils nach der Methode yon R a m s a u e r  
ausgefuhrt, bei welcher ein homogener Elektronenstrahl durch Ablenkung mittels
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magnet. Feldes u. passend angcordneter Spalte erzeugt wird. Teils wurden dio Verss. 
m it ciner Vorr. durchgefiihrt, welche cincn annahernd homogenen Strahl ohne magnet. 
Feld gab. Bei beiden Methoden wurde der Bruchteil der Elektronen gemessen, welche 
ohne ZusammenstoB ełne gegebenc Strecke im Dampf zurucklegen u. hieraus a  bereelmet. 
Dio Ergebnisse beider Methoden sind in hinreichender Obereinstimmung. Der Ab- 
sorptionskoeffizient steigt kontinuierlich m it Abnahme der Elektronenencrgie; ein 
seharfer Abfall von a bei geringeren Energiewerten ais 3 V wurde nicht gefunden. 
Die Werte stimmen uber das ganze Gebiet mit denen MAXWELLS, bei niederen Energie
werten m it denen von B r o d ę  iiberein. (Physical Rev. [2] 32. 459—66. Minneapolis, 
Univ.) " K y r o p o u l o s .

William Clarkson, Ober die Anwesenheit von Ladungen auf ciner Elektroden- 
oberfldche. (Philos. Magazine [7] 5. 1104—10. Utrecht, Uniy.) KYROPOULOS.

Tadasi Itoh, Elektrische Entladung inForm  paralleler Streifen auf einer isolierenden 
Plaite in  verdiinnter Luft. Eine Glasplatte liegt wagerecht auf einem Messingband 
auf, in einem teilweise evakuierten GefaB; an der Oberseitc ist sie in Beriihrung mit 
einem yertikal stehenden Bronzenctz. Die clektr. Entladung zwisohen den Motall- 
kórpern vollzieht sich auf der Glasoberflache langs paralleler Streifen gleicher Breite 
u. gleielien Abstandes, dereń MaBe in gesetzmafiiger Weise von der Plattendicke ab- 
hangen. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 286—S9.) ElSENSCHlTZ.

Hantaro Nagaoka und Tetsugoro Futagami, Elektrische Ezplosion in einem 
Magnetfeld. (Vgl. C. 19 2 8 . II. 2099.) Ein kurzes Drahtstuck wird durch elektr. Strom 
zur explosionsartigen Verdampfung gebraeht u. der ganze Vorgang in kinematograph. 
Aufnahmen verfolgt; Belichtungsdauer betragt J/7 • 10-4 sec. Derselbe Vers. wird mit 
einem zum D raht parallelen Magnetfeld (Feldstiirkc maximal 19 000 Gauss) durch- 
gefiihrt, durch welehes die hoehdispersen Teilehen, sofern sie elektr. Ladung tragen, 
in Wirbelbewegung versetzt werden. Vf. meint naeh dieser Methode die Vorgange in 
den Sonnenflecken nachbilden zu kónnen. (Proceed. Imp. Acad., Toyko 4. 283 bis 
285.) E is e x s c h it z .

J. M aisin, Die Wirkung der eleklrischen Entladung auf das Gasgemiscli SO„ +  0„. 
(Vgl. C. 19 2 8 . I . 1497.) Vf. rerfolgt manometr, die Einw. einer stillon Entladung 
zwischen einer geerdeten u. einer Zentralelektrode ( i  45 000 V) bei einem Druck von 
750 mm Hg auf ein Gemisch von S 02 u. O, bis zur Druekkonstanz. Es bildet sieli 
an den Wanden ein schwacher Belag, der in konz. u. verd. H 2S04 unL, in  W. 1. ist, 
jedoeh ohne heftige Erwarmung, an feuchter Luft nicht raucht u. sich selir langsam 
zers. unter Bldg. von S03. Die Druckabnahme u. die oxydimetr. Titration weisen 
ubereinstimmend auf ein Prod. der Zus. S3On  hin, das Yf. aber nicht wie MEYER 
(C. 1922 . I II . 1033) ais Gemisch, sondern naeh den oben genannten Eigg. ais wohl- 
definierte Verb. anspricht, namlich ais gemischtes Anhydrid der Perschwefelsaure
H,S,Os u. der CAROschen Saure H„SO-, etwa entsprechend N ,0.,, dem gemischten 
Anhydrid der HNO, u. H N 02. (Bull.'Soc. chim. Belg. 37. 326—33. Lowen.) R. K. BI.

Gerald L. Wendt und Gregg M.Evans, Das Gleićhgemcht zwischen Wasserstoff- 
Kohlenmonoxyd und Mełhan-Kohlendioxyd in  der Koronaentladung. In  einer ausfuhrlich 
beschriebenen Anordnung wird untersucht, welehes Gleichgewicht bei der Rlc. 2 CO +
2 H 2 =  C02 +  CHj unter den Bedingungen der Koronaentladung erreicht wird. Die 
Rk. fuhrte Ton beiden Sciten aus rasch zu einem Gleichgewicht m it 13,3°/0 C02, 
37,1% CO, 8,7% CHj u. 37,6% H2. Wiirde ein derartiges Gleichgewicht ohne Korona
entladung erreicht werden, so wiirde dies einer absol. Temp. von 900—950° ent- 
sprechen. Andere Rkk., bei denen W. gebildet wird, z. B. 3 H , -f  CO =  CH , -f- H20, 
finden dabei offenbar nicht sta tt, denn die Anwesenheit von P20 5 andert dio Lago 
des Gleichgewichtes nicht. — Mit Erreichung der Gleichgewichtskonz. tr itt  kein 
konstanter Druck ein, sonderń die Gasmenge nimmt dauernd langsam ab, dabei setzt 
sich ein dunkler Nd. ab. Es wurde gezeigt, daB aus CO bzw. CH4 allein ein gleicher 
Nd. nicht entsteht: Bei der Einw. der Koronaentladung auf CO bildet sich viel heller 
gefiirbtes C30 2, aus CHj dagegen eino viscose FI. Aus H 2 +  CO konnte einmal Al
dehyd entstehen; dieser war jedoch nur in verschwindender Menge naehzuweisen. 
Vff. nehmen daher ais wahrseheinlichste Ursache der Kontraktion die Bldg. von 
Kohle u. W. gemaB CO +  H , =  C +  H 2O an- (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 2610 
bis 2621. Perms, State Coli.) -Klemm.

A. Pinkus und R. Ruyssen, Ober die Ioniealion, die die thermische Zersetzung des 
Ozons begleitet. Vff. untersuchen am Beispiel der therm. Zers. des Ozons das Gesetz 
der Proportionalitat zwischen lonisation u: Zahl der umgewandelten Moll. Sie lassen
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ozonisierten Saucrstoff durch eine auf 220—240° gehaltene Ionisationskammer stromen 
u. bestimmen dio Stromungsgesehwindigkeit, die 0 3-Konz. vor dem E in tritt (die Zera. 
in  der Kammer kann ais vollstandig angenommen werden) u. den Ionisationsstrom. 
Obercinstimmend m it friiheren Bcfunden (B r e w e r , C. 19 2 4 . II. 1886, PlNKUS u. 
DE ScHULTHESS, O. 1 9 2 1 . I II . 1150) werden schwaelie Ionisationsstróme gemessen. 
die nicht thermion. Ursprungs sein konnen. Bei einem Feld von 845 V/cm steigt der 
Ionisationsstrom von 1,2 • 10-12 auf 1,1-10-11 Amp. bei einer Erhóhung der Zahl der 
zers. 0 3-Moll. von 8,9-101G auf 7,7-1017. Die Zahl der entladenen Ionen ist im Verhaltnis 
zur Zahl der zers. Moll. prakt. konstant, etwa 10~10, unabhangig vom Vorzeichen 
des elektr. Feldes. In  einem Feld yon etwa 3000 V/cm werden noeh keine Sattigungs- 
strome erreickt. Vff. nehmen eine Stufenrk. an: 1. StóBe zwischen Os-MolI. unter Bldg. 
positiver u. negativer O-Ionen, 2. Rekombination dieser Ionen zu neutralen 0 2-Moll. 
(Buli. Soe. chim. Belg. 37 . 304—25. Briissel, TJniv., Naturw. Fak.) R. IC. Mu l l e r .

A. Pinkus und L. Henry, Vber die Ionisation, die die Oxydation des Stickoxyds 
legleitet. Durch eine Ionisationskammer m it Pt-EIektroden lassen Vff. Gemische von 
NO, oder NO u. O, durchstrómen. Die Apparatur gestattet eine Best. des Ionisations- 
stromes bis zu 10~15 Amp. Nooh bei 100° sind die beim Ersatz von O., durch N 0 -0 2- 
Gemisch auftretenden elektr. Erseheinungen so gering, daB sie wohl nur durch die 
Unterschiede in der DE. von 0 2 u. NO,> bedingt sind, sie treten ebenso aueh m it HC1 
auf, nicht aber m it Luft oder N». Dagegen sind bei 300° N 0 -0 2- u. N 02-02-Gemische 
morklich leitend, die Ionisationsstrome betragen 10-14-—5-10_13Amp., sie steigen 
m it dem Gradienten der angelegten Spannung u. dem NO- bzw. N 0 2-Geh. des Ge- 
misches. Die Rk. 2 NO +  Ó2 2 N 0 2 ist also bei 300° von der Bldg. positiver u. 
negativer Ionen begleitet. DaB diese bei 100° noeh nicht in  Erscheinung tritt , erklaren 
Vff. dadurch, daB an den Elektroden zunachst NO,-Moll. adsorbiert werden, die den 
Stromubergang hemmen. Diese adsorbierten N 02-Moll. dissoziieren bei hóherer 
Temp. teilweise, wodurch die Ladungen der Ionen auf das Metali ubergehen konnen. 
Die Ergebnisse stimmen m it friiheren Beobaehtungen. von B r e w e r  u . DANIELS 
(C. 19 2 4 . I . 122) uberein. (Buli. Soc. chim. Belg. 37. 285—303. Briissel, Univ., Naturw. 
Fak.) R. K . Mu l l e r .

K. Bergwitz, V. F. Hess, W. Kolhórster und E. Schweidler, Festsiellungen 
zur Geschichte der Enłdeckung und Erforschung der Icosmischen Hohenstrahlung (Ullra- 
gammaslrahlung). Erwiderung auf den Bericht von MlLLIKAN u . CAMERON (C. 19 2 8 .
I. 1836). (Physikal. Ztschr. 29 . 705—07.) E. J o s e p h y .

Alfred W. Porter, t)ber die Lagę der von Beugungsgittern gebildełen Rćntgen- 
spektren. Yf. gibt die Berechnung einer Wellenlangenkorrektion der Róntgenstrahlen 
an unter Annahme nahezu streifender Incidenz u. unter Beriicksichtigung des Um- 
standes, daB die Róntgenstrahlenbiindel im Gegensatz zum Fali der F r a u n h o f e r - 
sehen Spektren, divergent einfallen u. die gebeugten Bundel konvergent sind. (Philos. 
Magazine [7] 5. 1067—71. London, Univ. Coli.) K y r o p o u l o s .

Egon Lorenz, Ober die Intensitat der RóntgensyektralUnien, insbesondere. der 
K-Serie des Aluminiums, in Abhangigkeit von der Róhrenspannung. Nach den Theorien 
von B e r g e n  D a v is  (Physical Rev. 1 1  [1918]. 933) u. von R o s s e l a n d  (C. 1923 .
I II . 1298) sowie nach zahlreichen Verss. soli die Intensitat der charakterist. Rontgen- 
strahlung gegebener Wellenlange bei Ubersckreitung der Anregungsspannung V0 
proportional (V2 — F„2) waehsen ( V =  Róhrenspannung). Die Messungen bezogen sich 
bisher nur auf die Nahe von F0. In  Analogie zu den Ionisierungsfunktionen der 
Gase ist aber zu erwarten, daB bei sehr hohen RShrenspannungen die Intensitat der 
Strahlung ein Masimum erreicht u. dann wieder abnimmt. Q u a l i t a t i v e r  
B e w e i s  a n  W o l f r a m .  Es wird die kurzwellige Grenze der kontinuierlichen 
Strahlung im Brennpunktspektrum (erzeugt durch primare Elektronen) u. in der 
sogenannten Stielstrahlung (erzeugt wesentlich durch sekundare Elektronen) ver- 
glichen. Wenn die Róhrenspannung von 22 400 V auf 82 500 V zunimmt, waehst 
der Abstand der beiden Grenzea von 2650 auf 10 750 V. Dies bedeutet, daB wenn die 
primaren Elektronen sehr schnell sind, sie keine Anregung mehr in  den auBeren Schalen 
(N  u. Jf-Schale| hervorrufen; vielmehr stammen die sekundaren Elektronen nur noeh 
aus der Z-Schale. Wenn die Róhrenspannung vierzigmal hoher ais die Anregungs
spannung der iV-Strahlung ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit fur die Anregung der 
JV-Strahlung auf 0. D i r e k t e  M e s s u n g  a n  A l u m i n i u m .  Die In tensitat 
der ^-S trahlung des Al (Anregungsspannung 1550 Volt) wird durch Photometrierung 
bis 50 000 V ( =  33 F0) verfolgt, (Die Gultigkeit des BuNSEN-RosCOEschen Gesetzes
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fiir so weiehe Róntgenstrahlung wird vorher duroh besondere Verss. bestatigt). Es 
ergibt sich beim Gebraueh eincr massiven Al-Anode oder eincr Al-Folio bis V — 2 V0 
cine Zunahme der Intensitiit J  mit dcm Quadrat der Spannung, dann langsamere 
Zunahme, 'Maximum boi 18000 V u. Abnahme (bis auf 40% von J Inax fiir die massivo 

-Anodo boi 50 000 V). Fiir V =  40 F0 extrapoliert sieli J  =  0. Die diinne Folie gibt 
bei hoher Spannung nooh weniger Strahlung ais die massiye Anodę (es felilt die Strahlung, 
dio indirekt von der Absorption der primaren Elektronen in ticferen Sohichten der 
Anodo stammt). (Ztschr. Physik 51. 71—94. Cambridge, U. S. A., Phys. Dep. der 
HARVARD Univ.) R aBINOWITSCH.

Ernst Lindberg, Bontgenspektroskopiache Messungen der M-Serie der Elemente 
Uran bis Gadolinium. Mit einem SlEGBAHNsehen Vakuumspektrograpben m it Pra- 
zisionsskala wird im Gebiete von 2,5—11,5 A eine Unters. der M- Serie der Elemente 
92—66 durchgefiikrt. Die Ausmessung einer groIJen Anzahl neuer Linion gelingt dureh 
dio Benutzung selir diinner Spaltdockungen (im Gebiet 2,5—4 A teils Al-Folie von otwa
3 n  Dicke, teils ungefarbte u. mit A. gewasehene Goldseblagerhaut, im Gebiet 4—8 A 
mit Chrysoidin gefiirbtes Celluloidhautchen; im Gebiet 8—11,5 A teils Al-Folie, teils 
ungefarbtes Celluloidhautchen). In  Tabellen sind die Messungen fiir U, Th, B i, Pb, 
Tl, Au, P t, Ir, Os, Re, W, Ta, Hf, Cp, Yb, Er, Ho, Dy, Tb u. Gd wiedergegeben. Be- 
sonders hervorgekoben werden von den von Element zu Element yerfolgten, neuen 
Linien M mOy, M mN lv, MlrN UI u. M lyN u. Der Multipletteharakter des zusammen- 
gesetzten Dubletts M ail a,, wird im Gebiet der seltenen Erden bestatigt (vgl. 
VAN DER T u n k , C. 1927 . II. 1929). Fiir einzelne Linien konnen die aus den lntensitats- 
regeln folgenden Intensitatsverhaltnissc qualitativ bestatigt werden. (Ztschr. Physik 
50 . 82—96. Upsala, Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

L. S. Ornstein, H. C. Burger und W. Kapuscinski, Das Entste.he,n des IIe- 
Spektrums bei elektrischer Anregung. Die Intensitat der Orthobeliumlinien 10 830, 
7065 u. 5876 A sowio der ParheMumlinicn 20 582, 5016, 7821 u. 6678 A wird thermo- 
elektr. ais Funktion des Drucks, der Stromstarke u. sonstiger Entladungsbedingungen 
bestimmt. (0,3 bis 40 mm Druck, 0,03 bis 150 Milliamp. Stromstarke, Gleichstrom 
440—1500 V, Capillarcndurchmesser 0,6—2,12 mm). Aus den Ergebnissen laDt sieh 
folgern, dafi die Linien hauptsachlich dureh Anregung, viel weniger durch Ionisation 
u. Wiedervereinigung entstehen. Bei kleinen Drucken lierrscht „reine Elektronen- 
stofianregung“ yor; bei hoheren spielen Umwandlungen der angeregten Zustando 
durch AtomstóBe eino bedeutende Rolle. Im  Druekgebiet reiner ElektronenstoB- 
anregung iiberndegt das Singulett-(Parhelium)-Spektrum; es gilt also fiir Elektronen- 
stoC (wie fiir Strahlungsubergange) das Gesetz von der relativ kleinen Wahrscheinlich- 
keit der intersystemaren Kombinationen. Aueh die Auswahlregel fiir die Azimutal- 
ąuantenzahl gilt bis zu einem gewissen Grade fiir Elektronenstofie, indem der Zu- 
stand 2 1P  starker angeregt wird. ais 2 IS . Fiir AtomstóCe seheinen dagegen keine 
Auswahlregeln zu gelten. (Ztschr. Physik 51 . 34—50. Utrecht, Phys. Inst. d. Univ.) R a b .

Wali Mohammad und S. B. L. Mathur, U ber die Feinslruktur der Spcktrallinien 
des Thalliums im Ultramoletl. Strukturbest. der 11 stiirkeren Linien im Gebiet zwischen 
). =  6550,15 u. 2580,25. (Philos. Magazine [7] 5. 1111—14. Lucknow, Indien 
Univ.) K y r o p o u l o s .

Stefan Wolf, Das ultravioletlc Spektrum der Badiutriemanalion. (Sitzungsber. 
Akad. Wiss. Wien. Abt. H a  1 37 . 269—72. — C. 19 2 8 . II. 12.) G. S c h m id t .

C. V. Raman und K. S. Krishnan, Eine neue Klasse von Spektren aus sekundarer 
Strahlung. Teil I. Vff. geben Einzelheiten iiber die von ihnen entdeckto modifizierte 
Streustrahlung, die beim Lichtdurchgang durch Fil. erzeugt wird (vgl_. C. 1 9 2 8 .1. 3038). 
Es werden die m it Hg-Bogenlampe durch Bzl., Toluol, Pentan, A. Methanol u. W. 
beobachteten Spektren gezeigt. Jedo FI. gibt ein bestimmtes Streuspektrum, jedoch 
haben Fil. m it ahnlichen Gruppen aueh Ahnlichkeit im Spektrum. Im Streuspektrum 
des Bzl. entstehen ans jeder Linie des urspriinglichen Spektrums 7 neue, von denen 
2 besonders intensiv sind, die Differenzen der Frequenz sind bei allen Wellenlangen 
dieselben; von den 7 modifizierten Linien haben 6 geringere, 1 hóhere Freąuenz ais 
die Ursprungslinie. Der Frequenzabstand stimmt mit bekannten Infrarotfreąuenzen 
iiberein, die sich daraus leieht u. genau berechnen lassen. Die Strahlung entsteht nach 
Ansicht der Vff. durch teilweise Absorption u. teilweise Streuung eines .Quantums 
an einem Mol. Wird dabei das Mol. vom n. auf ein hoheres Energieniveau gehoben, 
dann entstehen Linien niedrigerer Freąuenz, kehrt es aus einem hoheren Energie- 
niveau auf das n. zuriick, dann hat die entstehende Linie hóhere Freąuenz; daC die
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letzteren relativ schwach sind, wird thermodynam. begriindet. (Indian Journ. Physics
2. 399—419.) ' " R. K. M u l l e r .

01iver R . W ulJ, Photochemische Ozonisation und ihre Bezieliung zu der Poly- 
merisation von Ozon. (Journ. Amor. ehem. Soc. 50- 2596—2604. — C. 1928 . 
II. 14.) KLEMM. .

A. Seyewetz und D. Mounier, Eimuirkimg des Lichtes auf Diazoderimte. Aus- 
fiihrliehe Beschreibung der bereits C. 19 2 8 . I. 2578 referierten Arbeit. (Buli. Soc. 
ehem. France [4] 43. 827—28.) Me n k e .

Waldemar Ilberg, Eine Methode zur Bestimmung der Ken-Konstante schlećhl- 
isolierender Stoffe mit Hilfe elektrischer Wechselfelder. (Vgl. C. 1926- I. 1630.) Vf. sieht 
die Ursache der Versehiedenheit der von verschiedonen Autoren gefundenen Wertc 
der Kerrkonstante fiir Nitrobenzol hauptsachlich in der Verschiedenheit der GróBen- 
ordnung dieser Konstantę fur die bei Rclativmessungen gewiihlte Bezugssubstanz, den 
Schwefelkohlenstoff. Ais Ausweg wird die Absolutmessung m it Hilfe eines Weehscl- 
feldes gewahlt. Letzteres wird wiederum dem Gleiehstrom wegen der Stórungen durch 
Leitfahigkeit yorgezogen, wobei nicht ersichtlich ist, ob diese Leitfahigkeit nicht durch 
vollstandige Trocknung des Nitrobenzols unschadlich gemacht werden kann. Ais Grund- 
lage des MeBverf. wurde die aueh bei Gleichspannung auftretende period. Yerdunkelung 
u. Aufhellung des Gesiclitsfeldes im Polarisationsapp. benutzt, die die Best. der Kerr- 
konstante auf eine Spannungsmessung u. geometr. Ausmessung der Kerrzelle zurttek- 
fuhrt. Die Beobachtungen wurden in der Weise ausgefuhrt, daB eine zweite Kerrzelle 
ais Lichtventil nur momentan bei den definierten Seheitelwerten der Weehselspannung 
Lieht durehlieB. Die Kerrkonstante wurde in dieser Weise fiir verschiedene Lickt- 
wellenlangen bestimmt (Dispersionskurvc u. Tabelle im Original). Die Dispersion 
stimmt mit der aus der HAVELOCKsehen Formcl bereehneten iiberein. (Physikal. 
Ztschr. 29. 670—76. Leipzig, Physik. Inst.) K y r o p o u l o s .

H. Stanley Allen, The quantum and its interpretation. New York: Jlacmillan 1928. (287 S.)
8°. Lw. S 4.—.

[rilSS.] W. Chłopin, Radium und dic Radioaktivitat in der U. d. S. S. R. Moskau 1928.
(17 S.) Bbl. 0.25.

Aa. E le k tro c h e m ie . T h e rm o c h e m ie .
C. W.TOord, Der elelctrische Widerstand von Legier-ungen unler Druck. Bei 30° 

u. 75° wurden die mittleren Druekkoeffizienten von Atmospliarendruck bis 12000 kg/qcm 
des elektr. Widerstandes einer Reihe von Legierungen bestimmt, die jeweils aus einer 
Komponentę m it positivem u. negativem Druekkoeffizienten dieser GroBe bestchen. 
Die Legg. sind: Li-Sn, Bi-Sn, Ca-Pb in Yersehiedenen Konzz. u. eine Konz. von Ca-Mg 
m it 10 At.-°/0 Mg. (Tabellen im Original.) Die Anderungen des Druekkoeffizienten 
m it der Konz. sind vergleichbar mit den ihnen entsprechenden Strukturiinderungen 
der Legg. (Physical Rev. [2] 32. 505—07. Cambridge, Mass., Jefferson Phys. 
Lab.) K y r o p o u l o s "

T, Martin Lowry, Die Elektronentheorie der Valenz. Teil V. Die Molekular- 
struktur starker und schwacher Elektrolyte: a) Vollstandige Ionisation. (IV. vgl. C. 1924 . 
I I .  1657.) Einer kurzeń Darst. der Theorie der vollstandigen Ionisation wird die Dis- 
kussion der elektrolyt. Dissoziation starker Elektrolyte in wss. Lsg. u. ais Schmelze, 
sowie der Erscheinungen der Hydrolyse angeschlossen. Es ergibt sich, daB .Verbb., 
in denen die Neutralisation der Ionenladungen durch die Vaienzgesetze Yerhindert 
wird, sich im allgemeinen in wss. Lsg. ais starkę Elektrolyte Yerhalten. Schlecht- 
leitende Lsgg. m it anormaler Abhangigkeit der Leitfahigkeit werden bei Auflćisung 
von Salzen in solchen Losungsmm. erhalten, wo die DE. zu klein ist zur Trennung der 
Ionendubletts. Salzschmelzen yerhalten sich yerschieden, indem der zu hohe Disso- 
ziationsgrad mancher auf Bldg. mehrfach geladener Ionenaggregate, die sehlechte 
Leitfahigkeit anderer auf Zerfall des Gitters in neutrale Ionendubletts hinweist. Der 
Sinn der Bezeichnung „Hydrolyse“ wird so definiert, daB sie darni yorliegt, wenn 
eines der Salzionen mit einem der W.-Ionen eine homóopolare Verb. eingeht. (Pliilos. 
Magazine [7] 5. 1072— 80. Cambridge, Univ.) KYROPOULOS.

H. Falkenhagen und J. w. Williams, Die Bedeutung der Belaxationszeit der 
Ionenwolke fiir die irreversiblen Vorgdnge der Elektrizitatsleitung in starken Elektrolytcn. 
Es werden die beiden charakterist. Eigg. der Ionenwolke, die Dicke u. die Relaxations- 
zeit, definiert (vgl. D e b y e  u. F a l k e n h a g e n , C. 1928- I I . 2105). Fiir die
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Dicke clcr Ionenwolkc wird der Ausdruck D T  2,811-3 O-10
e rh a lten

(y =  Konz. in Mol./Litcr). Dic Relaxationszeit & wird mit der gleich zu definieren- 
tlen GróCo 0 , dic fiir dic Leitfahigkeit der starken Elektrolyte von Bedeutung ist, 
in Beziehung gcbracht. Auf Grund der D eb YE-HuCKELsohcn Theorie der Reibungs- 
kraft u. der Relaxationskraft fiir verd. Lsgg. gelangen Vff. zum KoHLEAUSCHschen 
Quadratwurzclgesetz. Aus der Disymmetrie der Ladungsdiehtc in der lonenwolkc 
wird die Dispersion der Leitfahigkeit gefolgert u. weitere Formel abgeleitet, weleho 
die Berechnung der mol. Leitfahigkeitsverminderung infolge der Relaxationskraft 
fiir den stationaren Eall u. die der elektrophoret. Leitfahigkeitsverminderung gc- 
statten. An Hand der gegebenen Gleieliungen wird an einigen Beispielen (1—4-wertigo 
Elektrolyte) der EinfluB der Konz., der Ionenbewegliehkcit, der Dielektrizitiits- 
konstanten, der Temp. u. der Wertigkeit auf die Leitfahigkeitsdispersion ermittelt. 
Nach einer Wiedergabe der Unterss. von WlEN (C. 1927. II. 902) ii ber die Abhangig- 
keit der Loitfiihigkeit von der Feldstarke wird dieser W lE N sche Effekt auf Grund 
der Existenz der endlichen Relaxationszeit gedeutet. Auf Y o r ig e n  griindet sich durch 
Eliminicrung der CoULOJIBschen K rafte fur dio Leitfahigkeit eine neue Methode zur 
Ermittelung des wahren Dissoziationsgrades. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 137.

Herbert S.Harned und John Mc Arthur Harris jr., Die Aktinitdtskoeffizienten 
von Nalrium- und Kuliumhydroxyden in  iliren enlsjrreclienden Chloridlosungen bei hoher 
konslanter Tolulmolalitat. Fiir den Aktivitatskoeffizienten y von HC1 in Lsgg. eines 
Alkalimetallhalogenids gibt bei konstanter Totalmolalitat, wenn m  dio molale Konz. 
der Saure ist: logy =  a m  +  log y0 (y0 bezicht sich auf die HCl-Konz. 0). Die Verss. 
sollten entscheiden, ob diese Beziehung auch fur KOH u. NaOH gilt. Zu diesem Zweck 
wurden dic EK. folgender K etten bei 25° gemessen: H 2/KOH (% ) KC1 (m2) | K xHg | 
KOH (rn0) | H z; Totalmolalitat +  ?«2 =  3,5; ma — 0,1080; ferner H„ | NaOH (Wj) 
NaCl (m,) | NaxIIg | NaOH (ma) 111.,; Totalmolalitat 3 bzw. 5; m0 0,1060 bzw. 0,1080. 
Aus den erhaltenen Daten wurden die Aktivitatskoeffizientcn der Hydroxyde in den 
Chloridlsgg. berechnet. Die am Anfang genannte Gleichung gilt liier incht ganz streug, 
sondern dic Kurven sind, wenn man log y  gegen auftragt, etwas nach unten durch- 
gebogen; bei KOH sind die Abweiehungen klciner ais bei NaOH, wo sie in 5-mol. Lsg. 
maximal 3,9% betragen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 2633—37. Philadelphia, Penns.

J. W. Woolcock und Harold Hartley, Die Aktwitatskoeffizienten von Chlor- 
wasserstoff in Athylalkohol. Dio Vff. haben die Aktivitatskoeffizientcn alkoh. Lsgg. 
von HC1 bestimmt auf Grund von Messungen der EKK. der Zelle H 2 /  HC1 /  AgCl: Ag 
bei 25° nach dem Verf. von N o n h e b e l (C. 19 2 7 . I. 404). Der Verlauf der Aktiyitats- 
koeffizienten wird im Gebieto von 0,0003 bis 0,004 n durch die Formel —log /  =
3,40'C^s dargestellt. Sein Wert ist gróBer ais die Theorie von Deb y e  fordert, was auf 
unvollstandige Dissoziation zuriiekgefiihrt wird. (Philos. Magazine [7] 5. 1133—44. 
Oxford._) _ _ ^ KYROPOULOS.

Heinrich Kniepkamp, Ober die Verwendbarkeit der Resonanzmethode zur Messung 
ton DielektrizitatskonsLanlen leitender Fliissigkeiten. Ein Sehwingungskreis, bestehend 
aus Kapazitat, Selbstinduktion, OHMsehem Widerstand u. einem parallel zur Ka- 
pażitat gelegenen (hohen) Oiuischen Widerstand, der einer Leitfahigkeit im Kon
densator gleiehwertig ist, sei mit einem Sender loeker gekoppelt, der eine gewisse 
Spannung im Sehwingungskreis induziert. Vf. bereehnet, daG der bei Resonanz im 
Empfangskreis fliefiende Strom ein von der Leitfahigkeit des Kondensatora abhangiges 
Maximum liat; dagegen ist bei konstant gehaltener Induktivitat diejenige Kapazitat, 
bei weleher infolge Resonanz die Spannung am Kondensator ein Maximum aufweist, 
von der Leitfahigkeit dca Kondensators unabhangig. Die errechneten Formeln werden 
durch Messungen an einem Sehwingungskreis bei der Freąuenz 4000 gepruft. Die 
Kapazitat von ca. 16000 cm ist m it einem Widerstand bis 7.11 ■ 11-10l O  iiberbruckt; 
dic Selbstinduktion des Kreises betragt 0,1 Henry, Widerstand 32 -O. Der Kopplungs- 
grad mul3te kleiner ais 0,045 gehalten werden, um Riickwrkg. auf den Sender zu ver- 
meiden. Die Messung steht m it der Rechnung in Einklang. Nun werden mit einer 
iihnlichen Apparatur fiir Wellen yon 530 m Messungen der DE. an Lósungen von 
Rohrzucker u. Harnstoff durehgefiihrt u. mit den vorliegenden Messungen nach anderen 
Methoden yergliehen. Die entspreehend der Theorie durchgefuhrte Messung der Span-

399—420.) H anjdel.

Umv.) K lejlm.
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nungsresonanz gibt hinreicliendc tlbereinatimniuiig, ■wahrend dic Messung derJStrom- 
resonanz falsche Ergebnisse liefern wiirde. (Ztschr. Physik 51. 95—107. Berlin, Inst. 
f. Physik d. Landw. Hochschule.) E is e n s c h it z .

Artur Kohaut, Ober Thermokrafte an Drdhten, die teilweise mit fremdem Metali 
iiberzogen sind. Vf. beschreibt Thermoelemente, die aus einem Draht bestehen, der 
teilweise m it einem anderen Metali elektrolyt. iiberzogen ist (Beispiel: Konstantan- 
draht u. Kupfer) u. findet, daB der Thermostrom umgekehrt proportional ist dem 
Widerstand des Metalluberzuges. Diese neuen Thermoelemente sind also aufzufassen 
ais Elemente, die einen fixen Nebenschlufl haben, so daB dio verfiigbare Klemm- 
spannung abhangig ist von der GroBe des NebensehluBwiderstandes. (Sitzungsber. 
Akad. Wiss. Wien Abt. I la .  137. 463— 67.) Me n k e .

Toshimasa Tsutsui, Thermoelektrische lieslkrdfte in  Quecksilberfaden. Eine
0,4 mm weite Glascapillare m it Hg gefiillt, gibt beim Erhitzen aufierst geringe Thermo
krafte, die sieh zeitlieh andem. An der Grenze einer diinneren Capillare gegen die 
erste treten Thermokrafte von der GroBenordnung 10~7 V auf. Eriseh gesehutteltes 
Hg gibt voriibergehend noeh deutlichere thermoelektr. Spannung. Die Ursaehe fiir 
dieselben sind voraussiehtlieh Oberflachenschichten, iiber dereń Zustand wegen der 
schlechten Reproduzierbarkeit der Yerss. keine weiteren Angaben gemacht werden. 
(Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 279—82.) E is e n s c h it z .

W. Schneider, Prufung einiger Krystallarten auf piezoeleklrischen Efjekt. Im 
elektr. Wechselfeld geraten Krystalle infolge Elektrostriktion in Schwingungen, die 
im Falle einer merkliehen piezoelektr. Erregbarkeit des Krystalles bei geeigneter An- 
ordnung auf den elektr. Schwingungskreis zuruekwirken. Bei dem Vorhandensein 
eines Symmetriezentrums im Krystall ist ein soleher Effekt streng ausgeschlossen. 
Vf. beschreibt eine einfache Apparatur, m it welcher dieser Effekt an Krystallen naoh- 
gewiesen werden kann. Nebst Nachpriifung der Klasse einer Anzahl Krystalle ergibt 
sich ais neuer Befund ein positiver Effekt bei Bemsteinsdureanhydrid u. Phthalsaure- 
anhydrid, die demgemaB in einer der Klassen C2v  oder V krystallisieren, u. bei Acet
amid, fiir welches nunmehr die Entscheidung zwischen D3, C3y  oder Cs offen steht. 
Bei m-Nitranilin u. Schwefel blieb der Effekt aus, obwohl dereń Krystallklasse mit 
Sicherheit azentr. ist. Kaliumdichromat ergab keinen Effekt, seine Krystallklasse 
ist zweifelhaft. (Ztschr. Physik 51. 263—67. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) ElT Z .

F. Stablein und K. ScŁroeter, Die Bestimmung der magnetischen Sdttigung von 
Eisencarbid. Es wird eine ballist. Versuchsanordnung fiir Sattigungsbestst. u. ihre 
Eichung beschrieben. Durch Verss. mit pulverformigen Stoffen (Elektrolyteisen, Kohlen- 
stoffslahle, Chromstahl), dereń Sattigung vorher schon im festen Zustande gemessen 
worden war, wurde die Brauchbarkeit des Verf. fiir Pulver sichergestellt. Best. der 
Sattigung von durch Losen von sehwed. Roheisen in k. 1-n. H 2S04 gewonnenem 
Fe3C ergab fiir den Sattigungswert rund 12400 Gauss. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
174. 193—215. Essen, Versuchsanst. d. F r ie d r . K r u p p  A.-G.; Freiberg/Sa., Sachs. 
Bergakad.) K r u g e r .

P. I. Wold, Der Halleffekt in  Metall-Einzelkrystallen. An diinnen amorphen 
Bi-Filmen konnte kein HA LL-Effekt festgestellt werden; dieser tr i t t  jedoeh auf, 
sobald der Film infolge geeigneter Warmebehandlung krystallin wird. Messungen 
an Siliciumstahl (3,8% Si), der durch Warmebehandlung in den monokrystallinen 
Zustand iibergefiihrt worden war, bei Feldstarken bia 25 000 Gauss ergaben, daB 
der HA LL-Effekt ca. 15-mal so groB ais bei reinem Fe u. ebenso wie in Cu-Einkrystallen 
von der Orientierungsrichtung des Krystalls unabhangig war. (Science 68. 183—84.

Hugh M. Brown, Die Wirkung von Magnetfeldern auf das Warmeleittermogen von 
Fe, Cu, Au, Ag und Zn. Zur Unters. der Einw. von Magnetfeldern (longitudinal 
10000 Gauss, transyersal 8000 bzw. 4000 G.) wurde eine Stabmethode angewandt, 
die Tempp. mit angelóteten Cu-Konstanten-Thermoelementen gemessen. Das L.- 
feld erniedrigte das Warmeleitvermógen des Fe um 1,14%, das T.-Feld um 0,4%. 
Bei Cu betrug die Erniedrigung dm-ch das L.-Feld nur 0,23%. In  allen anderen 
Fiillen wurde mittels der Methode, die eine Anderung von 0,04% noch zu erkennen 
erlaubte, kein Effekt gefunden. (Physieal Rev. [2] 32. 508—14. Univ. of Cali- 
fornia.) ^ K y r o p o u l o s .

Hans Schmick, tlber den Einflufi der molekularen Anziehungskrafte auf die innere 
Reibung und Warmeleitfahigkeit ion Gasgemischen. (Vgl. GRUSS u . S c h m ic k , C. 1928.
II . 1862.) Messungen der Warmeleitfahigkeit von Gasgemischen ergaben Abweiehungen

Schenectady [N. Y.], Union Coli.) K r u g e r .
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von der Mischungsregel, die auf die polaren Eigg. der Moll. zuriickgefiihrt wurden. 
Vf. untersueht in vorliegender Arbeit theoret. auf Grund der zwischen Dipolen u. 
Quadrupolen in Gasgemisehen wirksamen Anziehungskrafte dereń EinfluB auf die 
gaskinet. StoBzahlen. Die Warmeleitfahigkeits-Kon7.,-Kurven Luft-Kohlenoxyd, Luft- 
Me.than u. Luft-C()2 verlaufen linear u. foigen der Mischungsregel. Maxima zeigen 
Luft-Ammoniak, CO-Ammoniak, Luft- W. u. Luft-Acetylen. Die Abwcichungen gegen 
die Mischungsregel betragen ca. 7—8; 6; ca. 7 bzw. 2%. Die molekular-physikal. Be- 
trachtung der Gase ergibt, daB Abweichungen auftreten, wenn ein Dipolgas m it einem 
Quadrupolgas gemischt wird. Aus der Berechnung der potentiellen Energie beim 
Zusammentreffen derartiger Moll. wird eine Abweichung von der Mischungsregel ab- 
geleitet, die qualitativ m it den Beobachtungen iibereinstimmt. (Physikal. Ztschr. 29- 
633—40. Greifswald.) K y k o p o u lo s .

Hamar Gregory und Sybil Marshall, Das Wdrmeleitvermogen von Sauerstoff und 
Stickstoff. Vgl. zur Arbeitsweise C. 1927. I. 2277; Messungen an C02. Die bisher be- 
stimmten oder interpolierten Żabien fiir das Warmdeitungsvermdgen von 0 2 und jV2 
bei 00 streuen um melor ais 10%. Die Vff. messen bei yerschiedenen Tempp. (AuBen- 
temp. stets 0°) u. estrapolieren graph. auf 0", ohne fiir den Temp.-Sprung' an den 
Gasgrenzen zu korrigieren. Es wird m it verschieden weiten Rohrsystemen gearbeitet, 
die nur um 1/2°/o differierende Resultate geben, so daB der Eehler durch Konvektion 
offensichtlich klein ist. Die Briicken zur Messung der Tempp. der feinen Pt-Drahte 
werden uberholt u. neu auf Temp. geeicht. Die Gasdrucke werden zwischen ca. 30 
u. 800 mm variiert. Die Anderung des Warmeleitungsvermogens beider Gase ist 
zwischen 13 u. 5° mittlerer Gastemp. streng linear. Es folgt fiir 0 2 ais absol. Warme- 
leitvermogen bei 0° 5,89-10”5 cal. ■ cm-1 -sec-1 - Grad” 1, fiir N2 5,80, wahrend die 
Temp. -Koeffizienten 0,002 89 bzw. 0,002 93 sind. Ais Proportionalitatsfaktoren /  
in der Formel: Warmeleitvermogen = /  X Zahigkeit x  spezif. Warme (beides bei 0°) 
ergibt sich fiir 0 2 1,97, fiir N2 1,96. (Proceed. Roy. Soo., London. Serie A. 118. 594 
bis 607. Imper. College.) W. A. R o th .

F . W. Stevens, Gasexplosio>i bei konstantem Druck. Der Verlauf der Gasexplosion 
unter konstantem Druck wird beschrieben u. experimentell verfolgt durch photograph. 
Zeit-Raumaufnahmen unter Verwendung eines einfachen App., der, wie sich zeigte, 
wie eine durchsichtige Bombę unter konstantem Drucke arbeitete. Bei konstantem 
Druck erwies sich die gleichformige Fortpflanzungsgesch-\vindigkeit der Zone der Ex- 
plosionsrk. fiir akt. Gase ais proportional ihren Konzz. (Partialdrucken):

s =  kx [A]71' [£]"* [C ]^ . . .
Im Lichte dieses Zusammenhanges wurde die Wrkg. inerter Gase u. zusammengesetzter 
Brennstoffe auf die Hohe der Umwandlung von Gasexplosionen untersueht. (Ind. 
engin. Chem. 20. 1018—26. Washington, D. C., Bureau of Standards.) B ornstein .

J. V. Hunn und George Granger Brown, Gasexplosionen. VI. Fortpflanzung der 
Flamme und des Druckes. (V. vgl. C. 1928. I. 1006.) Photograph. Aufnahmen der 
Explosionen von CS2 m it Luft u. m it O im besonders konstruierten App. fiihrten zu 
folgenden Schliissen: Wahrend der Fortpflanzung der Flamme durch das Explosions- 
gemisch entsteht eine Druckwelle in der brennenden Misehung hinter der Flammen- 
front u. schreitet mit groBerer Gesch-windigkeit ais diese fort; der Druck auf dem Kamm 
dieser Welle ist groBer ais der in der Flammenfront oder in  dcm unverbrannten Ge- 
miseh vor der Flamme; das Stehenbleiben u. Zuriickweichen der Flammenfront wird 
durch die Druckwelle veranlaBt, die m it groBerer Geschwindigkeit der Flammenfront 
folgt, sie einholt u. durehschreitet; das Druckmaximum ist bei Gemischen, bei denen 
ein Ńachbrcnnen stattfindet, einige Zeit nach vollstandiger Entflammung der Charge 
entwickelt. (Ind. engin. Chem. 20. 1032—40. Ann. Arbor. Michigan, Univ. of 
Michigan,) BORNSTEIN.

W. E. Gamer, Strahlende Energie der Flammen. Die therm. u. die Chemi- 
luminescenztheorie fiir die von Flammen ausgehende strahlende Energie werden be- 
sprochen u. geschlossen, daB die Emission ganz wesentlich auf Chemiluminescenz beruht. 
Damit stimmen die Ergebnisse neuer Verss. iiber die Strahlung der CO-Flamme iiberein. 
Das Studium der von Flammen ausgehenden strahlenden Energie fuhrt zu dem Pro
blem der Katalyse bei Verbrennungsprozessen, die Vf. an der Einw. von H auf die 
CO-Flamme untersuchte. E r fand, daB der H  in  zwei Richtungen wirkt: ais Kataly- 
sator im chem. Sinne, wenn iiber 0,02% H anwesend ist, u. durch Erhaltung der chem. 
Energie innerhalb der Flamme iiber alle Konzz. bis zu 2% . Letztere A rt der Katalyse
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wird ais „energo-thermische“ bozcichnct u. geschlossen, daB im obigen Beispicl ent- 
wcder das Proton oder das Elektron das wirkende Agens ist. Die chem. Energie wird 
in der Flamme durcli ZusammenstóBe zwischen Protons oder Elektrons u. den neu- 
gebildetcn Verbrennungsprodd. erhalten. (Ind. engin. Chem. 20. 1008—12. Englaud, 
Dep. of Physical Chemistry, Bristol, Univ.) BÓRNSTEIN.

Francis A. Smith und Samuel F. Pickering, Bunsenflammen von ungewohnlicher 
Form. Vff. beobachteten bei der Verbrennung verschieden zusammengesetzter Gemischo 
von Luft oder O m it KW-stoffgasen (C2H 2, C3H g) im Bunsenbrenner ganz auBergewdhn- 
lichc Formen u. Eigg. der Flammen. Bei AusschluB von Sekundarluft -wurde dio pri- 
ma.ro Verbrennungsoberflaclie einiger KW-stoff-Luftflammen polyedr.; es lieBen sich 
Flammen m it 3—7 Seiten beobachten, die rotieren oder feststehen konnten. Die Zahl 
der Seitenfliiohen ist von der Weite des Brennerrohrs u. der Zus. des Gasgemisches 
abhangig. Bei Flammen, die in Sekundarluft brenncn, wird die primare Zone einiger 
C3H8-0-Flammen polyedr. u. leuchtende Streifen treten an der Spitze u. den Ecken 
auf, man kann die Flamme beliebig langsam oder rasch rotieren oder stillstehen lassen. 
Die Erscheinungen sind reproduzierbar (Abbildungen im Original). (Ind. engin. Chem. 
2 0 .1012—13. Washington, D. C., 204 Chemistry Division, Bureauof Standards.) B o rn .

S. P. Burkę und T. E. W. Schumann, Diffusionsflammen. Vff. bezeichnen dio 
Flammen, die entstehen, wenn man brennbarcs u. Verbrcnnung unterhaltendes Gas 
crst am Orto der Verbrennung mischt, ais „Diffusionsflammen" im Gegensatze zu 
den Fallen, wo die Gaso vorher zusammentreten (Bunsenbrenner). Sie entwiekeln 
die Theorie der Diffusionsflamme, vorgleichen sie m it dem Vers. u. finden Uberein- 
stimmung zwischen beiden. (Ind. engin. Chem. 20. 998— 1004. Linden, N. J., Com- 
bustion Utilities Corp.) BÓRNSTEIN.

Yoshio Tanaka und Yuzaburo Nagai, Uniersuchungen iiber die Entflammbarkeit 
ton Wasserstoff. VI. Der Einfluft ton Athylather, Athylalkohol, Aceton und Kohlen- 
tuasserstoffen auf die Grenzen der Entflammbarkeit von Wasserstoff-Lujtgemisclien. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 1 . 148 B— 49 B. — C. 19 2 8 . II . 626.) N a p h t .

John Chipman, Die Entropie der Verdampfung von unassoziierten Fliissigkeiten. 
Die verschiedenen von T r o u t o n , N e r n s t , B in g h a m , F o r c r a n d , K is t ia k o w s k y  
u. M o r t im e r  aufgestellton Gleichungen fur die Entropieanderung A S  bei der Ver- 
<lampfung beim Kp. werden mit den Vers.-Ergebnisssn verglichen. Dio bei weitem beste 
Ubcreinstimmung zwischen 7000 u. 25° abs. (nur die noch tiefer sd. Stoffe He u. H 2 
faOen heraus) ergibt die Gleichung von K is t ia k o w s k y  (vgl. C. 19 2 3 . III . 981) A S  =  
4,578 log (82,07 T kv.), die sich auch sehreiben laBt A S — Ii InF; dabei bezieht sich
V auf ein Mol. des gesatt. Dampfes. In  dieser Form ist sie ident. mit einer von H i l d e - 
HRAND (vgl. C. 1915 . II. 384) gegebenen Begel, daB die Entropie der Verdampfung 
/lir n. F il. dieselbe ist, wenn man Tempp. gleicher Dampfkonz. vergleicht. Eine Neu- 
berechnung fiir Tempp,, bei denen die Dampfkonz. 0,00507 Mole/l ist, ergab fur Fil. 
im Gebiet von 55° bis 1107° abs. Werte zwischen 27,2 u. 25,2, wahrend die Gleichung 
von KlSTIAKOWSKY 24,3 verlangt; die Regel stimmt also hier schlechter ais beim 
Kp. — Eine Kombination der Gleichung von KlSTIAKOWSKY m it der Entropiegleichung 
fiir ein einatomiges Gas von SACKUR S  =  JR In (T'ri w 3/iF) +  C fiihrt zu einer Gleichung 
fiir die Entropie einer einatomigen FI. 8  =  •*/» ł ł  In (T w) +  C; die Gleichung stimmt 
rccht gut fiir verfliissigte Gase (auBer He), aber nicht fiir Hg, ist also bestenfalls eine 
rohe Naherung in der Nahe des Kp. (Journ. physical Chem. 32 . 1528—31. Atlanta, Ga., 
Georgia School of Techn.) KLEMM.

Willred Fisher Wyatt, Lósungen. I. Die Gefrierpunktsdiagramme und die latenten 
Verdampfungswarmen non binaren Gemischen fluchtiger Fliissigkeiten. Yf. berochnet 
aus den Daten von T y r e r  (Journ. chem. Soc., London 99  [1911] 1633; 101  [1912] 
81. 1104) die innere molare latente W annę der Gemisehe von Acelon-Clilf., A.-CClt , 
A.-Bzl. u. Bzl.-Chlf. ais Funktion der molaren Zus. der FI.- bzw. Dampfphase u. aus 
den Daten von W il l ia m s  u . D a n ie l s  (C. 19 2 5 . II. 1341) die molare Warmekapazitat 
von Aceton-Chlf.-Gemischen in Abhangigkeit von dem molaren Geh. an Chlf. u. be- 
stiinmt die Gefrierpunktsdiagramme derselben Systeme. Die Gemisehe Aceton-Chlf., 
A.-CCI, u. A.-Bzl., bei denen die Kurve der molaren latenten Wiirme unregelmiŁBig 
von der Geraden, die die Werte der latenten Warme der reinen Komponenten ver- 
bindet, abweicht, geben auch Gefrierpunktsdiagramme mit anderen Eigg. ais 'einem 
einfachen eutekt. Punkt. Im System Aceton-Chlf. entstelit eine Verb. aus 1 Mol. 
Aceton u. 1 Mol. Chlf., F. — 99,5°; dio im UberschuB von Chlf. viel stabiler zu sein 
scheint ais im UberschuB von Aceton. Im  System A.-CCI, tritt auf der Li<iuiduskurve
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bei 44,6 Mol-%  CCI, u. — 47,6" ein Obergangspunkt auf. Das System A.-Bzl. zeigt 
keiiien Obergangspunkt, aber die Kurve ist crhcblich naeh der A.-Seito Terschobeii. 
D as System Bzl.-Chlf. liefert eine einfaehe eutekt. Kurve u. eine regelmaBige, im ge- 
samten Konz.-Gebiet naeh der positiven Seite abweiehende Kurye fiir die molare 
latente Warme, was auf rclativ starkę Attraktionskrafte zwischen den beiden Molekel- 
arten hinweist; es esistieren 2 Rcihen von festen Lsgg. auf beiden Seiten des eutekt. 
Punktes. Die Form der Kur\re der latenten Warme in den A.-haltigen Systemen lafit 
sieh  durch die Anschauungen von D o l e z a l e k  (Ztschr. physikal. Chem. 64 [1908] 727) 
nicht erldaren. Die Kiirven weisen bei dem Verhaltnis 1 Bzl.: 4 A. bzw. 1 CCI,: 2 A. 
in der fl. Phase eine plotzliche Richtungsanderung auf. Der tlbergangspunkt im 
System A.-CCI, beruht auf konj ugier ten festen Lsgg., wobei die Differenz der mole- 
kularen Konzz. bei der Ubergangstemp. ca. 5% betragt. (Trans. Faraday Soc. 24. 
429—38. Sheffield, U niv .) KRUGER.

Arthur A. Sunier, Die Verdampfungsgesclmindigkeit von geschmolzenem Cadmium 
im  Hochvakuum. Es werden zwei Apparaturen beschrieben, die die Dest. von geschmol
zenem Cdgegcn eine wassergekiihlte Auffangflachę im Hochvakuum gestatten u. bei 
denen die Entfernung von Kondensat u. Ruckstand am Ende des Verf. besonders be- 
quem ist. Dio aus 60 Verss. gewonnenen Werte fiir die Verdampfungsgeschwindigkeit 
werden m it den naeh der Gleichung von H e r z  (Ann, Phys. Chem. 1 8  [1882], 177) 
berechneten verglichen; die esperimentellen Werte sind viel zu niedrig. Ais Grund 
fiir dio Abweichung wird die Verschmutzung der Oberfliiche der verdnmpfenden 
Metallschmelze angenommen. (Journ. physieal Chem. 32. 151G—21. Univ. of 
Rochester.) K l e m m .

As. K o llo id c h e m ie . C ap illa rch e ro ie .
H. R. Kruyt, Die Gedankenriclitung in der modernen Kolloidchemie. Vf. erortert 

in Form eines Yortrages die wichtigsten Probleme, Theorien u. Ergebnisse der Kolloid
chemie auf dem Gebiete der Sole. Dio Gelunterss. u. dereń Ergebnisse reichen lieute 
fiir einen zusammenfassenden Oberblick noch nicht aus. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 
47.. 883—95. Den Haag.) K. W o l f .

Subodh Gobinda Chaudhury, Einfluf) von Nichtelektrolyten auf die Stabilildł 
von Kolloiden. I. Arsen(III)-Sulfiisol. AUgemeinc Betraehtungen u. krit. Literatur- 
zusammenstellung, die Yf. zu dem SchluB fiihren, daB der Zusatz eines Nichtelektrolyten 
zu einer wss. kolloiden Łsg. eine doppelte Wrkg. hat. 1. E r fiihrt zu einer Verminderung 
der DE. u. wird daher im allgemeinen das Sol instabiler maehen. So zeigt sich bei 
dem untersuchten HCl-haltigen As2S3-Sol, daB es nacli der Wanderungsgeschwindig- 
keit boi Verringerung der DE. durch Zugabo von Methylalkohol u. A. empfind- 
lichcr wird. 2. Ferner wird der Zusatz an Nichtelektrolyten eine Veranderung der 
Grenzflachenspannung herbeifiihren u. damit das elektr. Potential beeinflussen, ober- 
lialb dessen Koagulation eintritt. Dabei brauchen Adsorbierbarkeit u. Koagulations- 
vermogen durchaus nicht parallel zu gehen; die Verschiedcnheit im Gang dieser beiden 
GroBen zeigt sich fiir As,,03-Sol u. Ba++ bei Zugabe von CH3OH u. A. 3. Aueh das 
aus Bestst. des Koagulationspotentials m it HCI, KC1 u. BaCl, erhaltene Ergebnis, 
daB uniunivalente Elektrolyte ein hoheres Koagulationspotential besitzen ais BaCl, 
wird auf Grund der Grenzflachenspannung erkliirt. (Journ. physieal Chem. 32. 1481 
bis 1487. Calcutta, Univ.) K le m m .

G-.T.R. Evans, Kupferhydrosole mit geringer eleklrischer Łeiifahigkeit. Dureh elektr. 
Zerstaubung mittels eines Cu-Bogens in Leitfahigkeitswasser konnten CuO-Sole her- 
gestellt werden, dereń Leitfaliigkeit bei einer Konz. von 1—6-10_1g/ccm nur
0,3—0,6-10”° Q~ cm-1 betrug. Die Leitfahigkeit des benutzten W. war groBer ais 
die der daraus gewonnenen Sole; vielleicht adsorbieren die Teilchen im W. Torhandene 
Verunreinigungen, oder Ionen werden durch chem. Rk. aus der Lsg. entfcrnt. Die 
CuO-Sole sind sehr stabil. (Trans. Faraday Soc. 24 . 409—12. Johannesburg [Siid- 
afrika], Univ. of the Witwatersrand.) K p.u GER.

H. H. Paine, Kataphorese in  Kvpferoxydsolen. Die Anwendung <kr Debye-Hiickel- 
schen Theorie der eleUrolytischen Leitung auf Kolloidteilchcn. Yf. untersucht die Beweg- 
liclikeit v der Kolloidteilchen in sehr elektrolytarmen C-uO-Solen (vgl. vorst. Ref.) 
naeh der Methode von HlTTORF, sowie die Anderung von v bei Zusatz von KOI, K,,SO.x 
u. K^FrĄON)^. Wird v gegen die Leitfahigkeit der Sole aufgetragen, so schlieBen sieh 
die Werte des Vfs. denjenigen von BURTON (Philos. Magazine 17 [1909]. 586) gut an. 
Extrapolation auf die Leitfahigkeit Nuli oder auf dio theoret. Leitfahigkeit von reinern
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W. ergibt v =  55—60 in reinem W.; vieUeicht ist v noeh gróGer ais 60, da die 1. Elek- 
trolytzusatze eine stiirkere Wrkg. au£ die Teilchengeschwindigkeit ausuben ais die 
spiiteren Zusatze, u. daher die im reinsten Sol verblicbenen elektrolyfc. Verunreinigungeu 
wahrscheinlich die Bewegliehkeit erheblich emiedrigen. Je  groBer die Valenz des ent- 
gegengesetzt geladenen Ions ist, um so stśirker wird die Teilchengeschwindigkeit durch 
den Elektrolyten herabgesetzt. Fur die Daten des Vfa. u. von F r e u n d l ic h  u . Z e h  
(C. 1925. I. 1168) gilt die aus der allgemeinen Formel von D eb y e  u . H u c k e l  (D ebye, 
C. 1928. I. 302), fiir die Gesohwindigkeit v eines Ions bei einer bestimmten Elektrolyt- 
konz. abgeleitete Beziehung (I) (v0 — v)/v0 =  y b  k (v =  Gesohwindigkeit bei der 
Elektrolytkonz. 0, y  =  Konstantę fiir denselben Elektrolyten, 6 =  Teilchenradius, 
k proportional der Quadratwurzel der Elektrolytkonz. c). Wird v gegen ]/c aufgetragen, 
so entstehen gerade Linien; die 1. Beobachtung liegt oft etwas zu tief (yielleieht EinfluB 
der N atur der im Sol verbliebenen Elektrolyte, indem die zuerst zugesetzte Elektrolyt- 
menge verbraueht oder adsorbiert wird), ferner zeigt sich eine Neigung zur Abweichung 
von der Geradlinigkeit, wenn v unter einen bestimmten Wert gesunken ist, v fallt dann 
langsamer ais dem (juadratwurzelgesetz entsprieht. Vf. schlieBt, daB die Anderung 
der Ionenatmosphare die wahrscheinliche Ursaehe fiir die Anderung der Bewegliehkeit 
eines Kolloidtoilchens bei Elektrolytzusatz ist, ebenso wie dies zur Erklśirung fiir die 
Veranderung der Aquivalentfahigkeit eehter Lsgg. angenommen wird. Eine Ver- 
iinderung von v muB nicht notwendig eine Vferanderung der elektr. Ladung auf dem 
Teilchen anzeigen; bei zunehmender Elektrolytkonz. bleibt die Ladung anscheinend 
dieselbe, nur die „Ionenatmosphare“ kontrahiert sich. Aus Gleichung (I) lassen sich 
die Teilchenradien berechnen. Fiir CuO-, Fe20 3- u. As2S3-Sole ergeben sich Werte, 
die erheblich kleiner sind ais die durch Zahlmethoden erhaltenen, aber m it dem von 
T en d e lo O  (C. 1927. I I .  330) fiir As,S3 aus Viscositatsmessungen abgeleiteten Wert 
gut iibereinstimmen. (Trans. Faraday Soc. 24. 412—29. Johannesburg [Siidafrika], 
Univ. of the Witwatersrand.) K ru g e r .

Sante Mattson, Kataphorese und die elektrischeNeulralisalion von kolloidem Materiał. 
(Ygl. auch C. 1928 .1. 2984.) Es wird eine Anordnung zur genauen Best. der kataphoret. 
Wanderungsgeschwindigkeit von kolloiden Teilchen beschrieben, die darin besteht, 
daB die zu untersuchende FI. in einer Capillare (2,35 mm innnerer Durchmesser) dem 
elektr. Felde ausgesetzt wird. Die Wanderung der einzelnen Teilchen wird dann ultra- 
mikroskop. beobachtet. Da aber das W. selbst wegen seiner Aufladung gegen die Glas- 
wand sich bewegt — an der Wand nach der Kathode, im Innern nach der Anodę — 
muB man in der Schicht beobachten, in der das W. selbst still steht. (Naheres im 
Original.) Mit der angegebencn Apparatur wurden untersueht: 1. Die elektr. Neutra- 
lisation von Tonsuspensionen durch Al-Salze. Es ergab sich aus Wanderungsgeschwindig
keit u. Richtung bei wechselnden Zugaben von HC1 bzw. NaOH u. konstantem A1C13- 
Geh., daB nichtAl+++ aktiv gegeniiber dennegativgeladencnKolloidteilchenist, sondern 
die Hydrolysenprodd.; die hochste Wrkg. wird bei Ph =  5,2 erzielt. 2. Ais man die 
elektr. Neutralisation von Tonteilchen durch das bas. Methylenblau untersuchte, fand 
man, daB bei Ggw. von Anionen — namentlich solcher hóherer Wertigkeit — eine groBere 
Menge Farbstoff zur Erreichung des isoelelctr. Punkts erforderlieh ist ais in W. allein; 
bei Anwesenheit von Kationen dagegen ist eine geringere Farbstoffmenge ais in  W. 
erforderlieh. 3. Das Yerh. von Milcli wurde untersueht; dereń Proteine bekanntlich 
negatir geladen sind u. bei pn =  4,7 isoelektr. werden; je saurer die Milch an sich ist — 
d. h. jo weniger frisch sie ist — um so weniger Methylenblau wird zur Neutralisation 
gebraucht, so daB man so leicht das Altor bestimmen kann. Bei der Neutralisation 
von Rohrzueker u. Melasselsgg. wurde fiir die letzteren — entsprechend dem wahr- 
scheinlich groBeren Geh. an Kolloiden — eine groBere Farbstoffmenge gebraucht. 
4. Fallt man BaCl, m it einem IjbersehuB an K 2S04, so sind die Teilchen negativ ge
laden u. umgekehrt. Bei aquivalenten Verhaltnissen hat jedoch der Nd. eine geringe 
positive Ladung, d.h . es werden Ba++-Teilchcn stiirker adsorbiert ais SO,,". Bei positirer 
Ladung der Teilchen reagiert die Mutterlauge alkal. u. umgekehrt. Es 'wird dies damit 
erklart, daB infolge der Anwesenheit von freiem Ba++ bzw. S04"  in  der adsorbierten 
Schicht OH" bzw. H+ des W. stark angezogen werden, so daB in der Lsg. ein t)berschuB 
von H + bzw. OH-  verbleibt. 5. Lost man 11. Salze, die aus stark hydratisierenden 
Kationen u. groBen, hoehgeladenen Anionen bestehen, wic z. B. Na4[Fe(CN)6], so er- 
halt man zunachst triibe Lsgg., die erst allmahlieh ganz ldar werden. Auch beobaehtet 
man oft, daB groBe Stucke wie von einer starken K raft fortgeschleudert werden. Die 
kataphoret. Unters. zeigte, daB diese Teilchen eine sehr grofie Ladung tragen. Vf.
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denkt sich, da(3 die Na+-Ionen sehr schncll in die PI. iibergehen, wahrend die grofien 
Anionen am Gitter kleben bleiben, so daB dieses eine starkę negative Ladung behalt. — 
Zusammenfassend schliefit Vf., daB die Ladung der Teilchen 2 Ursachen hat: einmal 
die Yerschiedenc Losungstension der Einzelionen (vgl. BaS04, Na.,[Fe(CN)e]) u. ferner 
die Ladung der adsorbierten Sehicht; diese wird oft W. sein. Die meist negatiye Ladung 
der Teilchen fiihrt zu der Annahme, daB adsorbiertes W. eine yiel starkere Saure ist 
ais freies W., OH-  wird starker adsorbiert u. H + geht in Lsg. bzw. bleibt in der Nahe 
der infolge der OH“ -Adsorption negativ aufgeladenen Teilchen. (Journ. physical 
Chem. 32. 1532—52. New Brunswick, N. J., Agricultural Exp. Stat.) KLEMM.

Harry N. Holmes und J. B. Mc Kelvey, Die TJmkehr von Traubes Adsorptions- 
regel. Nach den Regeln von T r a u b e  bzw. P r e u n d l ic h  ist dic Verminderung der 
Oberflaehenspannung u. dam it Erhohung der Adsorption durch homologe Alkohole, 
Fettsauren usw. um so groBer, je langcr die Kohlenstoffkette ist. PREUNDLICH be- 
nutzte bei seinen Absorptionsmessungen immer Kohle (einen unpolaren festen Stoff 
u. W. (eine polaTC FI.). Benutzt man aber eine unpolare FI. (Toluol) u. einen polaren 
festen Stoff (Si02), dann kehrt sich, wie fiir die homologen einbas. Fettsauren gezeigt 
wird, die Regel um; Essigsaure wird am besten adsorbiert, die lioheren Homologen 
mit steigendem Mol.-Gew. immer weniger. (Journ. physical Chem. 32. 1522—23. 
Oberlin. Ohio, Oberlin College.) KLEMM.

H. H.  Lowry und R. M.Bozorth, Die Adsorption von Gasen durch graphitischen 
Kohhnstoff. I I . Rontgenuntersućhung der Adsorbentien. (I. vgl. C. 1926. I. 34, sowie 
C. 1928.1. 309.) Es wird die Frage untersucht, ob der friiher von den Vff. zu Adsorptions- 
verss. benutzte Kohlenstoff aus Graphitsaure Graphit ist oder nicht, da R u f f  u. seine 
Mitarbeiter die Ansicht ausgesprochen liaben, daB Graphit nennenswerte Mengen Gas 
nicht adsorbieren kann. Rontgendiagramme mit MoKa-Strahlung zeigten von den 
typ. Graphitlinien stark die (100) u. (110) RefIexionen (1), etwas wreniger stark die sonst 
starkste (210) Reflexion (2); alle Linien, namentlich die letztgenannte, sind stark ver- 
breitert. Vff. schlieBen, daB Graphit yorliegt, daB jedoch die Einzelkrystallchen nur 
etwa 50 Atome Durchmesser in  der Breite u. 10 Atomschichten Dieke besitzen. Mit 
diesen geringen Dimensionen diirften geringe Verschiebungen der Linien zusammen- 
hangen, die darauf hindeuten, daB die Abstande der Schichtebenen etwas groBer sind 
(~3,G A) ais bei groBeren Krystallen (3,39 A), wahrend die C-Atome in den Sehicht- 
ebenen etwas geringere Abstande (~1,42 A) voneinander haben ais sonst (1,45 A). 
Graphitsaure selbst zeigte nur die unter (1) genannten Reflexionen, (2) dagegen nicht. — 
Fiir die besondere Scharfe der (002) (004) (006) Reflexionen von natiirlichem Graphit 
wird aus der Graphitstruktur eine Erklarung gegeben. — Graphit kann also durchaus 
starkę Adsorption von Gasen zeigen, nur ist notwendig, daB er nicht nur fein Yerteilt, 
sondern aueh stark ungesatt. ist. (Journ. physical Chem. 32. 1524—27. New York, 
Bell Tclephone Labor.) K le m m .

P . Lasareff, Vber die, Viscosilut des geschmólzenen Glases. Yf. hat die Richtigkeit 
der Formel von L e  Ch a t e l ie r  fiir die Viscositat der Glaser auch fiir FU. bowiesen. 
E r bringt sie in die Form Ig — A  — B  t. Die Kontrolle erfolgte nach der Kugcl- 
fallmethode u. durch Messung der Schwingung eines mit der FI. gefiillten Zylinders. 
(Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 440.) SALMANG.

B. Anorganische Chemie.
A. Kurtenacker und A. Czernotzky. U ber eine Yerbindung zwischen Schwefel 

und schwefliger Saure. Der nach F . F o e r s t e r  u. V o g e l  (C. 1926. II . 1519) aus Thio- 
sulfatlsg. u. schwefliger Saure gebildete labile Komplex [S ,03- S 03]" kann Umwandlung 
aufler in Polythionate noch in anderer Richtung erleiden, namlich zu einer lockeren 
Verb. von S  mit schwefliger Saure. Die gelbe sehwcfligsaure Thiosulfatlsg. gibt kurz 
nach der Herst. auf Zusatz von Formaldehyd u. Lauge eine starkę Triibung ron  S. 
Diese riihrt weder von der Zers. von Polythionaten, noch yon in  kolloidem Zustand 
yorhandenem, sondern von in Lsg. befindlichem S her, der entstanden ist durch Zerfall 
des Thiosulfats nach:

S20 3"  +  H 2S 03 ^  S +  2 S 03H ', bzw. [S20 3-S02]" +  H 20  S +  2 S 03H'.
Der Formaldehyd entfernt die Bisulfitionen aus dem Gleichgewicht — besonders bei 
stark herabgesetzter Aciditat, z. B. durch Zusatz von Na-Acetat, mehr noch von Lauge — 
u. yerursacht die Ausflockung des S. — Es liegen Andeutungen vor, daB auch in  Lsgg. 
des Thiosulfats in verd. u. konz. HC1 die Yerb. yon S mit schwefliger Saure yorhanden
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ist. (Ztschr. anorgan. u. allg. Chem. 175. 231—40. Brunn, Deutsche tcehn. Hoeli- 
schule.) B l o c h .

A. Kurtenacker uncl A. Czernotzky, Die Uberfiihrung der Thioschwefelsdurę in 
Poły (Mo nsau ren mit Hilfe von Katalysatoren. (Vgl. C. 1928. II. 1538.) Sauert man 
eine m it ctwas Arscnit versetzte Thiosulfatlsg. mit einer Mineralsiiure an, so unter- 
bleibt nach SALZER, R a s c h ig  u . W e it z  u. A c h t e r b e r g  die n. Zers. in S u. sehwef- 
lige Saure, dagegen geht der iiberwiegende Teil des Thiosulfats in Polythionat iiber. 
Bei einer Konz. von 20 cem 1/1-n. Thiosulfatlsg. auf 100 ccm Gesamtyol. werden durch
0,2 cem 0,1-n. NaH2As03 ( =  0,000 75 g As) in einer Lsg., die 30 cem %-n. HC1 auf 
100 ccm enthalt, 54% des Thiosulfats in Polythionat iibergefiihrt, ohne Arsenitzusatz 
nur 8%, durch 1 ccm 0,1-n. Lsg. dagegen 80—90%, durch 3 ccm 90—95% ; bei Zusatz 
von mehr ais 20 ccm erfolgt ein Abfall von der bis dahin gleichbleibenden Hóke. Dic 
Aciditat iibt EinfluB auf die Art des entstehenden Polythionats; in schwacli saurer 
Lsg. entsteht neben Pentatliionat Tetrathionat, bei hoher Aciditat (60 cem 2-n. HC1) 
sind Polythionate m it mehr ais 5 Atomen S naehweisbar. Der nicht in Polythionat 
ubcrgegąngene Rest des Thiosulfatschwefels tr i t t  in den Reaktionsprodd. ais schweflige 
Saure, S u. — stets verkniipft mit der Polythionatbldg. — Arsensulfid auf. Der beim 
Ansauern nachweisbare H ,S liat keine spezif. katalyt. Wrkg. auf die Zers. von fertig- 
gebildctem Thiosulfat, auch Arsensulfid ist katalyt. unwirksam. Lauge +  Arsen
sulfid oder wenig Na-Sulfarsenit ergeben dagegen starkę u. rasche Polythionatbldg., 
ebenso wirkt wenig Arseniat, wohl infolgo Red. durch Thiosulfat, u. so rasch, daB 
Wechselwrkg. zwischen Arsenit u. Thiosulfat nicht eintreten kann u. die Abscheidung 
yon Arsensulfid u. S unterbleibt. Sb- u. iS'?i-Verbb. wirken auf Thiosulfat ahnlich wie 
arsenigo Saure, aber sehwaeher, von Mo'-'1, W VI, Hg11, Pb u. Bi war nur das Molybdat 
wirksam. Es lenken danaeh nur Salze solcher Metalle den Zerfall des Thiosulfats in 
der Richtung zur Polythionatbldg. ab, welche Sulfosaure u. Sulfo-, bzw. Sulfoxysalze 
bilden. Sie spalten aus Thiosulfat S ab u. iibertragen diesen auf dic Polythionate. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 175. 367—82. Brunn, Deutsche techn. Hochseli.) BLOCH.

Franz Fischer, Ober die Bildung acetylenUefernder Carbide bei relativ niederen 
Temperaturen. Nach Verss. von F. Bangert. Durch Erhitzung von BaO m it C oder 
im CH4-Strom im Porzellanschiffchen laBt sich BaC., nach der Gleichung

BaO +  3C =  BaC, +  CO bzw. BaO -f 3CH4 =  BaC, +  CO +  6H2 
boi der yerhaltnismaBig niedrigen Temp. von ca. 1000—1200° crhalten. Die Ergebnisse 
werden von Temp., Druck, Beimengungen, Art der Gasatmospbare u. Reaktionszcit 
beeinfluBt. Die giinstigste Temp. liegt bei etwa 1150°. Yerminderung des Druckes 
wirkt yorteilhaft auf die Umsetzung. Zusatz von Fe20 3 befordert dic Rk., noeh mehr 
im Verein m it 5% K2C03; CuO u. Sn02 wirken ahnlich wie Fe20 3. Wenn die Rk. in 
N-haltiger Atmosphare sich yollzieht, entsteht Cyanid:

BaO +  3C +  N , =  Ba(CN)2 +  CO.
Bei der Arbeit in H-Atmosphare unter 12 mm Druck ist die Ausbeutc besser ais im 
Vakuum der Olkapselpumpe. Gute Ausbeute mit 60% Umsatz wurde m it Gemischen 
BaO +  CaO +  Fe20 3 =  10: 5: 1 oder BaO +  C +  Fe20 3 =  10: 1: 1 in CH, unter 
12—18 mm bei 1150° in ca. 1/2-std. Einw. erzielt. Die bei niedriger Temp. erzielten 
Reaktionsprodd. cntwiekeln in W. neben C2H2 auch H, was nach Vf. darauf berubt, 
daC das zunachst entstandene Ba je nach den Vers.-Bedingungen teilweisc erlialten 
bleibt oder in BaC, oder BaH, ubergeht. (Brennstoff-Chcm. 9. 328—33. Mulheim- 
Ruhr, K. W.-Inst. f. Kohlenforschung.) BoRNSTEIN.

W. Cecil Gardiner und Geo A. Hulett, Ein Yoltascher Wasserstoffentmclcłer. 
Es wird ein H 2-Entwickler beschrieben, der wahrend mehrerer Tage einen langsamen
konstanten Gasstrom liefert. E r beruht auf der R k .: Zn -f- 2NaOPI---- >• Na2ZnO, -+• H2.
Eine amalgamierte Zn-Anode u. eine Pt-Schwarz- oder Ni-Kathode stehen kurz- 
geschlossen in Ba(0H)2-haltiger Natronlauge. Durch Einschalten eines Regulier- 
wideratandes in den Stromkreis kann der Gasstrom beliebig yerlangsamt werden. Das 
von dem App. gelieferte H2-Gas ist frei von 0 2. Dies wird nachgewiesen mit Hilfe von 
Leuchtbakterien (nach H a r v e y  u . MoRRISON, C. 1924. I. 924), die in Seewasser 
suspendiert sind. Die Bakterien hóren auf zu leuchten, wenn die raumliehe Konz. 
an O, im Gaso kleiner wird ais 1: 143000. Im  Gegensatz zu gewóhnliehem H , erregt 
der aus dom App. der Yff. stammende H 2 lcein I^eucliten der Bakterien. Der App. 
ist so gebaut, daB er keinen toten Raum aufweist. Durch Heben des Elcktrolyten (mit 
Hilfe eines NiyeaugefaBes) liiBt sich der anfanglich im Gasraum des Entwieklers vqt-
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handenc Gasrest leicht vcrdrangcn. (Trans. Amer. elcetrochem. Soo. 54. 10 Seiten 
Sep. Princeton [New Jersey], Univ.) STAMM.

M. de Kay Thompson, t)ber das Gleichgeuiicht im  System : Bariumcarbid, Barium- 
oxyd, Iiohlenstoff und Kohlenmonoxyd. Dio Gleichgewichtsdrucke (CO-Drucke) fiir 
die R k .: BaO -J- 3 C ^  BaC., -f CO werden bei 1141, 1295 u. 1375° gemessen. Das 
System besitzt 3 Freiheitsgrade. Daraus ist nach der Phasenregel zu schlieBcn, daB 
dio drei feston Substanzon eino fosto Lsg. bilden. Bei der zuletzt genannten Temp. 
treten Stórungen unbekannter Art auf (vie!leicht findet bereits bei dieser Temp. Disso- 
ziation des Carbides sta tt); desbalb sind die Ergebnisse in diesem Falle unbefriedigend. 
(Trans. Amer. electrochem. Soc. 54. 16 Seiten Sep. Cambridge [Mass.], Mass. Inst. of 
Technology.) STAMM.

L. Le Boucher, Bemcrkung zur Entwasserung und Diclile des Magnesiumnitrals. 
Mg(N03)2-6 H 20  (F. 89°, D.254 1,6363) verliert beim Stehen iiber konz. H 2S04 boi 
gewohnlieher Temp. Krystallwasser, es geht binnen ca. 130 Tagen in Mg(NO-j)„-2 H„0 
(F. 120—125°, D.254 2,0256) iiber, dann bleibt das Gewicht konstant. Das Mol.-Yol. 
des W. ergibt sich aus dom W.-Verlust zu 16,4; wenn mail jedoch ein Mol.-Vol. von
14,3 fiir die 6 W.-Moll. ansetzt, dann hiitten die 2 noch festgehaltenen Moll. ein Mol.- 
Yol. von 10,2 wio z. B. das des H N 03-H20 . (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 26. 
223—27. Yalencia, Chem. Zoll-Lab.) R. K. M u l l e r .

E. Moles, Bemerkung zu der Milteilung von L. Le Bouclier. V II. Mitt. iiber die 
Regel der Additivitut der Volumina. (VI. vgl. C. 192 8 .1. 2343.) Unter Beriicksichtigung 
der Ergebnisse von L e  B o u c h e r  (vgl. vorst. Ref.) u. eigener Verss. an den Nitraten 
von N i, Co, Mn, Zn  u. Mg kommt Vf. zu dem SeliluB, daB die friiher (C. 1926. I. 2527) 
behauptete Anomalie der Doppelnitrate der seltenen Erden nicht ais solche anzusprechen 
ist. Vielmehr gilt auch hier die Addivitat der Volumina, wenn man dio Formel 
[Men (N03)2(H20 )6]3-[Mem (N03H 20)3]2 annimmt. Das Mol.-Vol. fallt systemat. mit 
steigendemAt.-Gew. desZentralatoms. Eine Revisionder D. D. der Nitratosalzeerscheint 
erforderlich. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 26. 228—33. Madrid, Lab. Invest.

R. Fricke, Vber das krystałlinische 1'onerdehydral von Bonsdorff’s. (Vgl. F r ic k e  
u. W e v e r , C. 1924. II. 1568.) Nach v. B o n s d o r f f  (P o g g . Ann. 27 [1833]. 275) 
iihnelt das aus mit frisch gefiilltom Al(OH)3 gesatt. Kalilauge beim Stclien oder unter 
dem EinfluB der C02 der Luft ausfallende, nicht gelatinose Hydroxyd dem natiirliehen 
Hydrargillit (Gibbsit). Die Vff. weisen nach, daB das so ausfallende krystallin. Ton- 
erdchydrat nur dann Hydrargillit ist, wenn die Ausscheidung sehr langsam erfolgt. 
Bei schneller Ausfallung bildet sich nun eine neuo Form krystallinischer Tonerde von 
der gleichen Zus. A120 3'3 H 20, aber von anderer Struktur, dereń Róntgenogramm 
ident. ist mit einem Diagramm, das von B o h m  (C. 1926. I. 1518) an einem aus A1C13- 
Lsg. u. h. NH3 gebildeten Tonerdehydrat erhalten -wurde. Da diese neue Form von 
lirystallisiertem Al(OH)3 in groBen Mengen bei der tcchn. Aufarbeitung des Bausits 
auf reine Tonerdo nach B a y e r  anfallt, wird fiir sio der Name Bayerit vorgeschlagen. 
Bayerit ist metastabil gegeniiber Hydrargillit. Die Bayeritpraparato lassen sich nach 
Verschiedenheiten im Rontgenogramm in zwei Gruppen einteilen. Bayerit b mit 
weniger kraftigen Linien geht (beim Schiitteln m it Laugen) schneller in Hydrargillit 
iiber ais Bayerit a, cs seheint Zwischenstufo zwischen Bayerit a u. Hydragillit zu sein. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 175. 249—56. Munster i. W ., Univ.) B ł o c h .

N. Parravano und v . Montoro, Die Blanc-Tonerde. Die von den Vff. nach dem 
Erfinder der Al-Darst. aus Leueit benannte Modifikation des A120 3 entsteht aus A1C13 
durch Zers. von 180° an. Sie ist krystallin, trigonal, hat geringe D. u. groBes Ad- 
sorptionsvermógen. Bei etwa 650° erleidet sie eino exothcrme Umwandlung unter 
Vol.-Kontraktion der Elcmentarzelle (Erhóhung der D. von ca. 2,5 auf 3,45). (Atti 
R. Acead. Lincei [Roma], Rond. [6] 7. 885—91. Rom, Univ. Chem. Inst.) R. K. Mii.

Victor K. La Mer und Karl Sandved, Das Gleichgewicht 2 K.J'c(CN)« - f  2 K.J 
2 K kiFe(CN)e 4- J 2 in  waflrigen Kaliumchloridlósungen. Die Unters. sollte insbesondero 
die Kinetik der Rk. 2 Fe(CN)6 +  2 J ”  2 Fe(CN)„ +  J 2 in der Nalie des 
Gleichgewichts aufklaren; die angewendete Methodik — Titration von zu verschiedenen 
Zeiten entnommenen Proben — wird beschrieben, von den Ergebnissen aber nur dio 
gegeben, dio sich m it der Lage des Gleichgewichts befassen. Dabei steHto sich bei 
Messungen in W. — z. T. von W. G. Parks — heraus, daB sich in wss. Lsgg. der 
W ert der Gleichgewichtskonstante um 35% andert, -wenn die KJ-Konz. von 0,15 
auf 0,20-mol. yariirt wird, in  Ggw. von 1,0 Mol. KCl blieb die Anderung unterhalb

Fis.) R. K . Mu l l e r .

X. 2. 109
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2%. Es ist dies in  Ubereinstimmung m it der Ansicht von B r o n s t e d t  (C. 1921 .
III . 199) daB die einfachen Gasgesetze fiir Ionen oder Salze gelten, -wenn andere 
Salzlsgg. ais Losungsm. yerwendct werden, dereń Konz. groB ist im Verhaltnis zu 
denen der gel. Salze oder Ionen; in  Abwesenlieit von Neutralsalzen stimmt dagegen 
das Massenwirkungsgesetz nicht. — Wie schon fiir andere Beispiele vom Vf. friiher 
(ygl. BRONSTEDT u . L a M e r , C. 19 2 4 . I. 2570) gezeigt ist, gilt das Prinzip der Ionen- 
starke fiir Ionen hoher Valenz nicht. •— In  Abwesenheit yon Salzeffekten berechnet 
sich die Gleichgewichtskonstante aus EK-Messungen, die aus der Literatur entnommen 
■werden, fiir K a =  2,89-10-5 bzw. K a' — 0,199-10-3, wobei Ka sich auf die am Anfang 
genannte Gleickung, K '  auf die — den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechende —
2 Fe(CN)e-----+  3 J -  2 Fe(CN)6------- +  J 3“  bezieht; K J K a' =  0,00143 entsprieht
gut dem von B r a y  u . M ac  K a y  (C. 19 1 0 . II. 1438) gefundenen W ert fiir das Gleich- 
gewicht J 3_ =  J 2 +  J~. — Zugabe yon HC1 bis zum pH =  3,5 ist ohne EinfluB 
auf K , macht sich dagegen bei starkeren Sauregraden stark bemerkbar. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50 . 2656—65. New York City, Columbia Univ. K l e m m .

David Davidson, Oxydations-Reduktionspotenliale derPentacyan-Eisenverbindungen. 
Friihere Beobachter (u. a. B u t l e r  u. D a v ie s , C. 19 2 4 . I I . 1896) hatten gefunden, 
daB das Potential der K4[Fe(CN)e]-Elektrode von der KCl-Konz. abhangt, daB aber 
fiir eine gegebene KCl-Lsg. gilt: E =  E '0 — R T jF  ln CajGi (G0 u. Gt =  Konzz. an 
Fe++  u. Fe+++-Salz; C0 +  Gt klein gegen [KC1]). Vff. untersuchen folgende Potentiale 
in  n. KCl-Lsg. gegen die n-Kalomelelektrode: K 4Fe(CN)0— K3Fe(CN)o (0,198 Volt; 
der W ert stimmt m it dem von BUTLER u . D a v ie s  prakt. uberein); bei Na3Fe(CN)6NH3- 
Na2Fe(CN)5NH3 (gef. 0,092 Volt) erwies sich ein NH3-Zusatz notwendig, um die Hydro- 
lyse gemaB Na3Fe(CN)5 ■ NH3 +  H20  Na3Fe(CN)5H20  +  NH3 zuriickzuhalten; 
Na3Fe(CN)5H20  — Na2Fe(CN)5 • H 20  (0,209 Volt); Na4Fe(CN)6N 02 — Na3Fe(CN)5N 02 
(0,234 Yolt). — Durch elektrometr. Titration yon Na3Fe(CN)5-H20  m it Na2Fe(CN)6- 
H 20  wurde die Existenz einer Verb. 2 Na3Fe(CN)5-H ,0 -3  Na2Fe(CN)5-H20  nach- 
gewiesen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 2622—30. Stanford Uniy., Cal.) K l e m m .

H. Hock und H. Stuhlmann, tjbcr die Einmrkung von Quecksilbersalzen auf 
Eisenpentaearbonyl. Von Sublimat wirken beim Schutteln in wss. Lsg. bei Zimmer- 
temp. unter Warmeauftreten u. C02-Entw. 2 Moll. auf 1 Mol. Peniacarbonyl unter 
Bldg. einer gelblichweiBen Fallung yon Fe(CO)JIg2Cl1. Aus einer aceton. Lsg., die 
auf 1 Mol. Pentacarbonyl etwas mehr ais 1 Mol. HgCl2 enthielt, wurde eine einfache 
Anlagerungsyerb. Fe(CO)s, IlgCl2 isoliert in Form citronengelber, diinner, nadel- 
formiger Prismen. Diese Verb. ist leicht zers., sie geht alsbald, an der Luft, noeh 
rascher beim Schutteln ihrer aceton. Lsg. m it W., unter C02-Entw. u. HCl-Bldg., 
iiber in  die stabilere Verb. u. zerfallt beim trocknen Erhitzen imter Abgabe yon Eisen- 
pentacarbonyl. Beim Stehen ihrer aceton. Lsg. zers. sie sich in hellgelbe Krystalle 
yon der Zus. der aus der wss. Lsg. erhaltenen Krystalle, es macht sich der typ. Mesityl- 
oxyd-Phorongeruch bemerkbar, Phosgen entsteht u. wird durch W. zu C02 u. HC1 
hydrolysiert, welche letztere weiter Mesityloxyd bildend wirkt, bisweilen bilden sich 
auch Ferrocklorid-Krystalle. Mit einer athylalkoh. Sublimatlsg. entsteht ebenfalls 
das stabile Fe(CO)4Hg2Cl2. Diese Verb. krystallisiert ausAceton in kurzeń, gedrungenen, 
flachenreichen, monoklinen ICrystallen, ist auBerordentlich wl., Kónigswasser u. H N 03 
losen successive, partiell. NH3 u. NaOH zers. nach u. nach unter Gasentw. Der Korper 
farbt sich bei 100° dunkel, gibt bei 140° CO ab u. zers. sich iiber 300° yollstandig unter 
Zuriickbleiben yon Fe u. Kalomel. — Von anderen Mercuriyerbb. wirken auf Penta
carbonyl in Lsg. das Acetat, das N itrat unter Osydation des Carbonyls u. Hg-Ab- 
scheidung, das Sulfat unter Bldg. eines gelbliehen Nd., m it Mercuronitrat erfolgt unter 
Gasentw. sofort Hg-Abscheidung. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 2097—2101. Claus- 
thal, Bergakademie, Inst. f. Kohleehemie.) BLOCH.

J. V. Weszelszky und L. Irnre, Ober die Frage der Exisienz von „Mezo‘‘-Produkten 
in  der Aclinium-Zerfałlsreihe. Die Trennung des Ra Ac yon den iibrigen Actinium- 
Zerfallsprodd. wird auch durch Sublimation des im Cl-S2Cl2-Strom bei Rotglut erhaltenen 
trockenen Actiniumchlorids erreicht. Die Abscheidung, yerfolgt an der Badioaktivitat 
des Sublimats u. des Schiffchenriickstandes, ist fast quantitativ u. fiihrt im Sublimat 
nur zu dem bekannten RaAc, ein anderer Bestandteil ist dort nicht nachzuweisen. 
Die Aktiyitatskuryen aber yerlaufen yerschiedentlich, je nach der weiteren Behandlung 
des Praparats. Eine im Riickstand anfangs auftretende starkę, aber kurzlebige Aktivitat 
riihrt yom akt. Nd. her, der bei der Weiterbehandlung im ammoniakal. Mattel beim 
Ac geblieben war, hat aber nichts mit den radioakt. Umwandlungsprozessen zu tun.
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Die Innenseite der — zur Vermeidung der Storung der Emanation — das Schiffchen 
bedeckenden Al-Eolie hatte nach. zwei Wochen eine ziemlich starkę Aktivitat angenommen 
u. dio im Schiffchen befindlichen chlorierten Substanzen waren zerflossen. Diescs ab- 
aormo Verh. des Chloridgemenges u. dio von den theoret. erheblich abweichenden 
experimentellen A ktm tatskurven des RaAc-Praparats im Sublimat hat keine chem. 
Ursache, sondern wird von den Vff. auf eine starkę Veranderung des Emanations- 
vermogens zuriickgefuhrt. Diese Anomalien lassen es nicht unmoglich erscheinen, 
daB — gleich wie in der Thoriumreihe — auch in der Actiniumfamilie aufler den be- 
kannten Zerfallsgliedern noch sogenannte „Mezo“-Prodd. existieren. Solche kurzlebigen 
a-strahlenden Prodd. wurden auch die Abweichung der a-strahlenden Glieder der 
Actinium-Zerfallsreihe von der GEiGER-NUTTALLschen Beziehung erklaren kónnen, 
die yon den Yff. ais eine ahnliche Anomalie aufgefaCt wird, wie die des period. Systems, 
daB die Reihenfolge der Atomgewichte nicht immcr der Ordnungszahl entspricht. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 175. 141—60. Budapest, Univ., Radiol. Inst.) B l o c h .

F. de Carli und p. Agostini, Das Doppelcarbonał von Kupfer und Natrium. Das 
aus konz. Lsg. von Na2C03 u. NaHC03 mit Cu(N03)2 erhaltene Na2C03 • CuC03• 3 H20  
liiBt sich durch yorsichtiges Erhitzen im C02-Strom entwassern. Bei 80° fiihrt die 
Entwasserung nur bis zum Bihydrat, bei 120° zum Anhydrid. Letzteres ist hellblau, 
unbestandig gegen Luft, nimmt leicht W. auf unter Bldg. der blaugriinen Krystalle 
des Trihydrats, von 220—230° an wird es unter Warmeaufnahme zers. nach: 

Na2C03 ■ CuC03 — >■ Na2C03 -f  CuO +  C02 .
Aus den C02-Sattigungsdrucken berechnet sich nach der NERNSTschcn Nakerungs- 
formel eine Warmetonung yon 113,25 kcal, daraus die Zers.-Warme des CuC03 zu
0,995 kcal, seine Bildungswarme aus den Elementen zu 138,345 kcal. (Atti R. Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [6] 7. 921—25. Rom, Univ., Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Prafulla Chandra Ray, Kshitish Chandra Bose-Ray und Sachindranath 
Ray-Chaudhury, Wechselnde Valenz von Platin gegeniiber Mercaptanradikalen. VII. 
(VI. vgl. R a y ,  B o s e - R a y  u . A d h ik a k i ,  C. 19 2 8 . I. 669.) Bei Einw. von Benzyl- 
sulfid (Bz2S) auf Chloroplatinsaure wurden die Verbb. (I) PtCl3-2 Bz2S  u. (II) PtCl2■ 
2 BzsS  u. eine molekulare Verb. beider Pł2Cls -4 Bz2S  erhalten. Best. des Mol.-Gew. 
von PtCl3- 2 Bz2S in Naphthalin, sowie dio Tatsache, daB die Verb. nicht durch Krystal- 
lisation zerlegt werden konnte u. m it Basen (B) nie Verbb. yom Typus PtCl4-n B 
lieferte, spriclit dafur, daB (I) keine Molekiilverb. yon Pt(IV) u. P t(II), sondern eine
wahre Verb. von P t(III)  mit der Konstitution j^ ’̂ 2g ' ':P t< ^ j jc i  ist. Die Einw. yon
Basen auf (I) yerlauft wahrscheinlich stufenweise nach dem Schema:

[ i j l> « < g ]01 [ISi>p,<cl] — >■ [ l5 > R<cl] - +  

[ 1 > P < § ]  - - - > [ E > p < a ] a  — +• [ I > « - l ] c u
c d e

V erbb. vom  T y p u s a , c, d  u . e w urden  erh a lten . Dio P ro d d . de r E inw . v o n  B asen 
a u f (I) u . (EL) sind  in  de r M ehrzahl vom  W ERNERschen T y p u s; (I) u . (II) besitzen 
d a h e r w ahrschein lich  ebenfalls W ERNERsche K o n s titu tio n .

V e r s u e h e .  PtCls -2 Bz2S  u. PtCl2-2 Bz2S: Eine alkoh. Lsg. yon PtCl4 
(geringer tJberschuB) wird m it Benzylsulfid 4—5 Stdn. am RiickfluBkuhler erhitzt, 
h. filtriert. In  A. 1. Teil PtCl2-2Bz2S, gelbo seidige Nadeln, aus Bzl. umkrystallisiert 
griinlioh, F. 159. In  A. unl. Teil PtCl3-2B z2S, aus Bzl. umkrystallisiert F. 183° 
(Zers.); 1. in Bzl., Chlf., Naphthalin. ■— Pt2Cl^-4 Bz2S: Bei Verwendung eines groBen 
PtC^-ubcrschusses besteht die 1. Krystallisation aus rotlichen Krystallen der Molekiil- 
verb., F . 158°; durch Krystallisation aus A. in die Komponenten gespalten. — Wird 
PtCl3■ 2 Bz2S m it viel N H 3 3 Wochen geschiittelt, filtriert; das F iltrat auf ein kleines 
Vol. eingedampft, m it A. verd. u. die 1. Anteile des Nd. in wenig W. aufgelost u. 
m it A. wieder gefallt, so ist der 1. Teil des Nd. braunliches, nicht schm. PtCl2 ■ 4 N H 3 
m it 2 ionisierbaren (durch AgN03 fallbaren) Cl-Atomen. •— PtCl2-4 CeH6-CH2N H 2: 
PtCI3-2B z2S m it Benzylamin gerade bcdecken, 15—20 Min. unter gelegentlieher 
Kuhlung mit W. ruhren, m it Bzl. extrahieren, filtrieren u. das F iltrat eindunsten, 
den Ruckstand mit A. waschen; weiB; aus Chlf. F. 195°. — PtCl2■ C2H,l(NH2)2- PtCl3- 
2 Bz2S mit einer 5%ig. Lsg. von Athylendiaminhydrat (geringer UbersehuB) 2—3 Stdn.

169*
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auf dem W.-Bad bis zur fast yollstandigen Auflosung erhitzen, das beim Abkuhlen 
ausgeschiedene Bz2S abfiltrioren, das F iltrat im Vakuumexsikkator auf ein kleincs 
Vol. eindunsten, m it A. fallen, u. die 1. Krystallisation in wenig W. Idsen u. mit A. 
fiillen; briiunlieh, hygroskop., bis 230° nicht schm., 2 ionisicrbare Cl-Atome. — Wird 
PtCI3-2B z2S mit uberschiissigem Pyridin  6—8 Stdn. auf dem W.-Bad erhitzt, h. 
filtriert, 2—3-mal mit h. Pyridin extrahiert, so scheiden die Pyridinextrakte beim 
Abkuhlen, weiBes krystallines PlCl2-4 CSHSN  ab; in W. sehr 11., sehr hygroskop., 
wird bei 140° gelb ohne zu schmelzen; naeh der molekularen Leitfiihigkeit (276 bei 
v =  1221) ein ternarer Elektrolyt. Der unl. Anteil hat naeh Waschen m it Pyridin, 
A. u. W., A., Bzl. u. A. die Zus. Pl„Cl^-4 CSH5N, unl. in den gewóhnlichcn organ. 
Losungsmm., schm. nicht; wahrscheinlich eine Molekiilverb. von PtCl, • 2 Py u. PtCl3-
2 Py. — PtCl2■ 2 G0H5N H 2: PtCl3 ■ 2 Bz2S wird mit Anilin im UberschuB 3—4 Stdn. 
auf dem W.-Bad erhitzt, die rotviolette Lsg. filtriert, der Riiekstand solango mit A. 
gewaschen, bis das F iltrat nicht mehr yiolett ist, 2-mal mit W., dann wieder m it A. 
u. sclilieBlich mit A. gewaschen; schmutzig grau, schm. nieht; das gefarbte F iltrat 
enthalt hauptsaehlich Oxydationsprodd. des Anilins u. nur Spuren P t. — Bei 2- bis 
3-std. Erhitzen von PtCl3-2B z2S m it einem geringen UberschuB von Dimethylanilin 
auf dem W.-Bad entsteht eine tief yiolette Lsg. u. daraus durch Zusatz von A., Fil- 
trieren, Waschen des unl. Teils mit A., Umkrystallisieren aus h. Bzl. u. Waschen mit 
A. u. A. graugriine Krystalle von PlC h■ 2 Bz„S, F. 159°, m it dem direkt aus Chloro- 
platinsaure u. Bz2S erhaltenen Prod. ident. — Pt.Cl3-2 C6IInN-{Ce>IJ.i -CH„)2S: 
ca. 2 ccm Piperidin werden mit ca. I g  PtCl3-2 Bz„S verriihrt, zeitweise m it W. 
gekuhlt, naeh 25 Blin. die halbfeste M. in Chlf. gel., die Lsg. m it A. gefallt; naeh Um- 
fallen mit A. aus Chlf.-Lsg. weiBe Substanz mit braunlichem Schimmer; F . 172°. 
Bei UberschuB von Piperidin entsteht PtCU-3 C&HUN , weiB m it braunlichem Schimmer.
— Wird PtCI2- 2 Bz2S m it Pyridin im UberschuB 5—6 Stdn. auf dem W.-Bade er
hitzt, h. filtriert u. der Riiekstand 1—2-mal mit h. Pyridin extrahiert, so geben dio 
vereinigten Pyridinextrakte u. -filtrate beim Eindunsten weiBe Krystalle von PtCl2- 
4C 6H5S , die m it den aus PtCl3-2Bz„S u. Pyridin erhaltenen ident. sind. Der in 
Pyridin unl. Anteil liefert bei mehrfachem Digericren mit sd. Chlf., li. Filtrieren u. 
Eindunsten feine gelbe Krystalle von PiCU■ 2 C\H,N, unl. in W. PtCl2-4 C5H6N gibt 
beim Erhitzen iiber 140° das gelbe P tC l,■ 2 C5H5N. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 
139—47. Calcutta, Univ. Coli. of Science and Technology.) K r u g e r .

F. Krauss und G. Schrader, Zur Kenntnis der Cyanuerbindungen der Platin- 
melalle. IV. Cyanooxosalze des Osmiums. (III. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1315.) Wss. Lsgg. 
von Osmiurn( V IIl)-oxyd  u. KON  ergeben beim Zusammenbringen eine bestandige 
orangerote Lsg. In  dieser ist das Os sechswertig enthalten, so daB man die Verb. 
Ar2[0,s02(CVV),j] amichmen darf. Die Lsg. gibt m it Schwermetallsgg. wl. u. krystalline 
Stoffc der Zus. Me^lOsO^CN),^, u. zwar mit CuSO., eine weiBgraue, m it AgN03 eine 
ledergelbe Verb. Auch das HgJ-Salz ist wl. Das Ag- u. das Cu-Salz gehen beim Be- 
handcln mit konz. NH3 leicht in Lsg., aus welcher die Ammoniakate [^^(i^j^j).,] • 
[OsO^CA7),], bzw. [CufA'/^),,] [0502(ćiY)4] in  dimkelrotbraunen bzw. schwarzen 
mikrokrystaOinen Nadeln sich abscheiden. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 0 . 36— 40. 
Braunschweig, Techn. Hochsch.) BLOCH.

Heinrich and Wilhelm Biltz, Laboratory methods of inorganic chemistry. Trans by W. T. Hall 
and A. S. Blanchard. 2nd. cd. London: (Wiley) Chapman & Hall 1928. (278 S.) 8°. 
12 s. G d. net.

C. Mineralogische und goologisclie Cliemie.
Hawksworth Collins, Die Collinsschen Zalilen der Mineralten. I II . u. IV. (I. u. 

II . ygl. C. 1928 . II. 974.) Kurze Angabe der yerwandten Werte der Atomrefraktion 
fiir die einzelnen yorkommenden Elemente. Hierauf werden fiir einige Mineralien 
die D.D. u. Brechungsindizes (in Klammer) angegeben. Bauxit 2,57 (1,5802), Spineli
3,77 (1,7062), Anorthit 2,764 (1,5822), Hculandit 2,1965 (1,5089), Mikroklin 2,57 (1,5317), 
OrlJioklas 2,555 (1,5246), Analcim  2,278 (1,48755), Laumontit 2,245 (1,5178), Natrolilh 
2,23 (1,4874), Quarz 2,651 (1,5442), Christobalil 2,263 (1,4949), Pektolit 2,73 (1,6121), 
Prehnit 2,91 (1,6144), Phlogopit 2,82 (1,5957), Levynit 2,094 (1,4971), 1 Yollastonit 2,923 
(1,6094), Aragonil 2,96 (1,6192), Gips 2,329 (1,5178), gebrannler Kalk CaO 3,164 (1,847),
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Skolezit 2,288 (1.514G), Alb U 2,63 (1,5276), Diopsid 3,315 (1,7045), Serpentin 2,569 
(1,57754), Pyrophyllit 2,837 (1,5629). (Cliem. Newa 137. 168—70. 213—15.) E n s z l in .

Hawksworth Collins, Die Collinsschen Zahlen der Mineralien. V. (III. u. IV. 
ygl. vorst. Ref.) Dio theoret. D.D. u. Brechungsindizes fiir 12 weitere Mineralien 
werden berechnet u. m it den gefundencn yerglichen. Die Zahlen in Klammern be- 
deuten die theoret. D. u. die andern dio theoret. Liehtbreehung: Tremolit (3,00) 1,6122, 
Sillimanit (3,23) 1,6471, Kainit (2,113) 1,4758, Gayhissil (1,954) 1,4415, Trona 
( N a f i f in -5H^O) (2,14) 1,40195, Epislilbit (2,18) 1,50315, Allophan (1,87) 1,49496, 
Tliaumarit (1,880) 1,4992, Muskovit (2,893) 1,5968, Awlahisil (3,107) 1,63075, Gehlenil 
(3,025) 1,6781, Margarit (3,012) 1,6409. Siiure-Sauerstoff hat den opt. Index 1,654 u. 
das relative Volum 7,53, alkohol. O hat den opt. Index 1,747 u. das relatiye Volum 4,45 
u. der neutralo O endlich 1,346 u. 2,51. (Chem. News 137. 242—44.) E n s z l in .

R. C. Emmons, Die Doppeldispcrsionsmethode zur Mineralbestimmung. Die Best. 
der Liehtbreehung kleiner Kórner naeh der BECKEschen Methode ist an das Ein- 
betten in die yerschiedenston vorher genau bestimmten Medien gebunden. Vf. selilagt 
ein einfaeheres u. genaueres Yerf. vor, welehes zugleieh die Dispersion zu bestimmen 
erlaubt: Da die Liehtbreehung der FI. mit steigender Temp. abnimmt, ebenso die 
Liehtbreehung der Mineralien mit steigender Wellenlange, wurdc eine Vorr. gebaut, 
welohc das Objekt auf konstanter Temp. lialt u. aufierdem ein Refraktometer, in dem 
dio Liehtbreehung der FI. gemessen wird, auf diesc Temp. bringt. Eingestellt wird 
nun auf das Vorschwinden der BECKEschen Linie dureh Variation der Temp. u. ani 
Refraktometer direkt der Index abgelesen. Wiederholt man dies fiir yersehiodeno 
Wellenliingen, so kann die Dispersion recht genau u. rasch festgestellt werden. Da- 
dureh wird aueh eino ganzc Reihe der bisher iiblichen Fil. zur Best. der Liehtbreehung 
iiberfliissig. (Amen. Mineralogist 13. 504—15. Wiskonsin, Uniy.) E n s z l in .

W. F. de Jong, Róntgenographische Untersuchungen an lateritischen Gesteinen und 
an Spęrogelit. Auf Grund einer róntgenograph. Unters. von Bauxit (Les Baux), Kaolin, 
Diaspor, Feldspat, Hydrargallit, von bei 40—45° u. yon bei 100° getrookneten Al(OII)3- 
Praparaten, sowie von Sporogelit wird folgendes Soliema fiir die Verwittcrung magmat. 
Gestoine aufgestellt: Die Verwitterung kann im wesentliehen in zwoi Riehtungen ver- 
laufen, naeh der einen gehen dio Silieate in Kaolin oder moglicherweise in kaolinartige 
Prodd. iiber, naeh der anderen (laterit. Verwitterung) werden sic in 1. Bcstandteilo 
u. unl. Hydroxyde, namentlieh Al- u. Fe-Hydroxyde, zerlegt. Das krystallisierte 
Aluminiumhydroxyd kann gesteinsbildend in drei Formen yorliegen: 1. ais Al20 3-3 H20  
(Hydrargillit, Gibbsit), 2. ais A120 3-H20  (rubinglimmeriihnliehe Varietiit des Diaspors, 
Bauxit), oder 3. ais A120 3-H20  (Diaspor). Demnaeh kónnen die Gesteine in Gibbsite, 
Bauxitito u. Diasporite untersehieden werden. Existenz u. Art von Gesteinen mit 
amorphem Al- u. Fe-Hydroxyd ist róntgenograph. sehwer feststellbar u. nicht beob- 
aelitet worden. Bei der Verwitterung der Kalkę u. Dolomite, wobei das Carbonat auf- 
golóst wird, bleibt ein Riickstand (in der N atur wahrseheinlioh Terra rossa u. Hóhlen- 
lehm), worin róntgenograph. Quarz u. yielleicht Kaolin festgestellt werden konnte. 
Die Ggw. eines amorphen Aluminiumhydroxyds — Sporogelit — ist róntgenograph. 
nicht festgestellt worden, die Ggw. gróBerer Mengen ist unwahracheinlich. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 66. 303—08. Delft, Mineralog. Lab. d. Techn. Hochscli.) Le.

John W. Gruner, Die Struktur des Analcims. I. Die Raumgruppe. Analcim 
(NaAlSi20 6-H 20) gehórt nacli der makroskop. Unters. wahrscheinlich zur Klasse Oh, 
die aueh der Auswertung der Róntgenunters. zugrunde gelegt wird. Schwenkaufnahmen 
um [0 0 1], [1 0 1] u. [1 1 1] m it Mo-A,ct-Strahlen geben ais Lange des Elementarkubus 
13,539 A. Anzahl der Molekule im Elementarkórper betragt 16. Das Gitter ist kórper- 
zentriert. Fiir die Raumgruppe besteht die Alternatiyo zwischen Oh° u. Oh10. Eine 
Entscheidung zwischen diesen ist streng nicht durchfiihrbar, da keine in einer der 
Raumgruppen yerbotene Interferenz auftritt; indessen deuten die Auslóschungen 
mit gróCoror Wahrscheinlichkeit auf Oh10. In diesem Falle ware das H 20  nicht in 
konstitutive Punktlagen des Gitters eingebaut. Dafiir spreehen Róntgenaufnahmen 
an Analcim, der durch Ausgliihcn entwassert wurde, ohne daB sich das Gitter wesent- 
lich andert. (Ztschr. Krystallogr. -Minerał. 68. 363—78. Minneapolis, Minnesota.) E it z .

G. M. Schwartz, Dyskrasit und das Silber-Antimon-Zustand.sdiagramm. An Hand 
des Zustandsdiagramms u. auf Grund mkr. Unterss. kommt Vf. zu dem SchluB, daB 
dem Dyskrasit die Formel Ag3Sb zukommt. Das Minerał dieser Zus. ist homogen. 
Werden fiir die Zus. des Dyskrasits andere Werte gefunden, so ist dieser bei Ggw. 
yon 0—10% Sb eine feste Lsg. yon Sb in Ag, bei Ggw. von 10—26% Sb ein Gemisch
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von Ag3Sb u. der festen Lsg. yon Sb in Ag, u. yon 33—95% Sb ein Gcmiscli von 
Ag3Sb u. der festen Lsg. von Ag in Sb. Eine feste Lsg. yon 0—5%  Ag in Sb kommt 
nie ais Minerał vor, kann aber kiinstlich dargestellt werden. In  Cobalt, Ontario, 
wird die Entstehung des primaren Dyskrasits so erklart, dafi oberhalb 560° eiiie feste 
Lsg. von Ag +  Sb krystallisierte u. bei 560° die Ausscheidung yon AgaSb, welches 
ais Netzwerk in der festen Lsg. yorhanden ist, stattfand. AuBerdem kann bei der 
Abkiihlung die feste Lsg. in Ag u. Ag3Sb zerfallen. (Amer. Mineralogist 13. 495—503. 
Minnesota, Univ.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
Kurt H. Meyer, Neue Wege in  der organischen Strukturlehre und in der Er- 

forschung IwchjMlymerer Verbindungen. (Naturwiss. 16. 781—93. — C. 1928. II. 
1871.) B e h e l e .

Hans Nicolai Kellerman Rerdam, Die Waldensclie Umkehrung. Die von 
H o l m b e e g  (vgl. C. 1 9 2 6 .1. 2327; C. 1927. I. 1813) aufgestellte Theorie zur Erklarung 
der W ALDENsehen Umkehrung, die ais den bestimmenden Faktor den „Rk.-Abstand“ 
zwischen den zwei reagierenden Teilen des Molekuls oder Ions ansieht, erklart Vf. 
ais unyereinbar m it dem EinfluB, den eine Reihe yerschiedener Faktoren (Loslichkeit, 
chem. Eigg. usw.) auf die Inversion ausiiben. Es wird yersueht, durch folgende t)ber- 
legung die Erscheinung zu erklaren u. die Brechung n  des Rk.-Prod. zu bereehnen, 
das eine m it der Ausgangsverb. ubereinstimmende ster. Konfiguration zeigt. Stellt 

B A  B A  B A
\ _ /

C( o  C( o  C( ')
/ ~ \  d ^ M D  ^ D ( I I )

G ein asymmetr. Kohlenstoffatom u. A , S , D u. E  die gebundenen Atome oder Radikale 
dar, — C ,D ,E  sollen in einer Ebene, A  oberhalb u. B  unterhalb dieser Flachę liegen — 
so wird bei Abspaltung des Atoms E  Stellung I  eintreten, u. die restliehen Radikale 
werden ais Folgę dieser Storung in Sehwingung yersetzt werden. Der Einfachheit 
halber wird nur die Oszillation des Radikals D zwischen den Stellungen I u. II betrachtet. 
Ob Umkehrung ein tritt oder nieht, wird dayon abhangen, ob das an Stelle yon E  ein- 
tretende Radikal oder Atom X  eindringt, solange D  noch in seiner urspriinglichen 
Lage I in der Ebene A G  B  verharrt oder bereits durch Sehwingung in II iibergegangen 
ist. Aus diesen tJberlegungen leitet Vf. eine Theorie fiir die WALDENSche Umkehrung 
ab, die auf der Schwingungszeit 6 des Molekuls, den Konzz. u. dem Aktivitatszustand 
in der Lsg. basiert. Man nimmt an, daB die Brechung n  des Rk.-Prod., das seine ur- 
spriingliehe Konfiguration behalt, proportional der Wahrscheinlichkeit ist, daB das 
schwingende Molekuł m it dem eintretenden łon  X  reagiert, solange noch die Kon
figuration I  besteht; diese Wahrscheinlichkeit wird m it der Dauer der Schwingungs
zeit u. m it der Rk.-Geschwindigkeit zwischen den oszillierendenMolektilen u .X  wachsen. 
Bei Einfiihrung des kinet. Aktiyitatsfaktors yon B r o n s te d  (ygl. C. 1923. I. 562) 
in die Gleichung fiir die Rk.- Geschwindigkeit erhalt man die Gleichung n ~ h  cx / x / 2 0//L2, 
wo cx dio Durchschnittskonz. von X  Dei Beginn u. Ende der Rk. u. f v  / 2 u. / 12 die 
Aktiyitatskoeffizienten des schwingenden Molekuls, yon X  u. der aus beiden resul- 
tierenden Verb. bezeichnen. Nimmt man an, daB 0 nur yon der N atur des oszillierenden 
Molekuła abhangt u. unabhangig ist yon dem Potential in der Lsg., kann 0 in die Kon
stantę eingeschlossen werden, u. die Gleichung nimmt dann die Form n  =  k cx f 1f 2/fi.n 
an. An Hand der Daten von H o l m b e r g  (1. e.), die dieser bei Einw. von Salzen der
l-Brombemsleinsaure auf Alkalixanthogenale erhalten hat, beweist Vf. die Anwendung 
der Gleichung auf seine Theorie. Ais zweite Versuchsreihe zum Beweis der Theorie 
wahlt Yf. die von H o l m b e e g  (Ark. Kemi, Minerał. Geol. 6 [1915]. 1) bei der Rk. von 
Hydrosulfiden m it Salzen der 1-Brombernsteinsaure erhaltenen Resultate. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 2447—53. Kopenhagen, Polytechn. Institut.) P o e t s c h .

C. S.Maryel, A. T. Blomquist und L. E.Vaughn, Di-n-bulylather ais Lósungs- 
mittel fiir das Grignardreagens. Dio Verss. der Vff. ergaben, daB Di-n-butylather an 
Stelle von A. ais Losungsm. bei der Herst. yon GRIGNAP.D-Reagenzien yerwendet 
werden kann, ohne wesentliehe Red. der Ausbeute. Auch wurde gezeigt, daB bei typ. 
Rkk. des GEIGNABD-Reagens, wie der m it COv  ebenso g u te  Ausbeuten des Prod. 
m it Di-n-butylather erhalten werden k dnnen , wie"mit A. Fiir eine Rk., wie der zwischen
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GRIGNARD-Reagens u. Athylenoxyd, bei der erhóhte Temp. zur Vervo]]standigung 
der Rk. notig ist, eignet sich dieser Ather besser ais die gebrauchliche Mischung yon A. 
u. Bzl. Fiir die Darst. prim. Alkohole aus GRIGNARD-Reagens u. Formaldehyd bietet 
Di-n-butyliither wesentliche Vorteile gegeniiber A., da in dem hoher sd. Losuogam. 
eine Temp. erreioht werden kann, welcbo eine Depolymerisation des Paraformaldehyds 
im Rk.-Gemisch bewirkt. Dies enthebt der Notwendigkeit einer Depolymerisation 
des Parriformaldehyds in getrennter Operation. E in Nachteil des Di-n-butylathers ist, 
dafi er nicht gut ais Lósungsm. bei Rkk. gebraucht werden kann, bei denen neutrale 
Verbb. hergestellt werden sollen, die nahe seinem eigenen Kp. (141°) sd. Aus dem Rk.- 
Gemisch kann er m it sehr geringem Verlust wieder erhalten werden, u. ist nach der 
Dest. wieder gebrauchsfertig. (Joum . Amer. chem. Soc. 50. 2810—12, Urbana [111.], 
Univ.) KlNDSCHER.

Robert N. Pease und Elford S. Durgan, Das Oleichgewicht der Reaktion C,JIe ^  
CtHi +  H 2. Vff. stellten Gleiehgewichtsmessungen bei 600, 650 u. 700° an. Bei 500 
u. 550° beeintrachtigten die grofle Langsamkeit der Rkk. u. andere Faktoren die Ge- 
nauigkeit der Messungen. Bei 600° u. dartiber kam man rascher an das Gleichgewicht 
heran, u. zwar von beiden Seiten. Durch die gleichzeitige Bldg. von Metlian kam xn 
die Messungen eine gewisse Unsicherheit, aber alles deutet darauf hin, daB die Gleieh- 
gewichtskonstanten bei 600, 650 u. 700° 0,0310, 0,082 u. 0,20 sind (Partialdrucke in 
Atmospharen). (Joum . Amer. chem. Soc. 50. 2715— 18. Princeton [New Jersey], 
Univ.) _ _ KlNDSCHER.

H. Reinicke, Ober die Einwirkung von Licht auf Acetylen. Qualitative Unterss. 
iiber die Einw. des Lichtes auf Acetylen ergaben, daB sorgfaltig gereinigtes u. ge- 
trocknetes Acetylen durch Tages- oder Sonnenlicht weder in Glas- noch in Quarz- 
gefaBen eine Veranderung erfahrt. Polymerisation t r i t t  erst auf, wenn zum Bestrahlen 
Quecksilberlicht yerwandt wird. Wirksam sind nur Strahlen m it kleinerer Wellen- 
lange ais 300 fifi. Die Polymerisation erfolgt sowohl bei Atmospharendruck, ais auch 
bei hóheren Drucken, u. zwar bei Zimmertemp. 0 2 u. Feuchtigkeit storen den ProzeB, 
letztere unter Aldehydbldg. Vf. stellt fest, daB die Angabc yon H e m p e l  (Ztschr. 
angew. Chem. 11 [1898]. 53) iiber die Absorption von C2H2 dureh schwefelsaure CuS04- 
Lsg. im Lichte nicht ais Einw. des Lichtes auf das Gemisch angesehen werden kann; 
sie ist yielmehr ais Zers. des beigemengten Phosphorwasserstoffs zu deuten. (Ztschr. 
angew. Chem. 41. 1144—46. Gottingen, Photochem. Abt. d. Inst. f. physikal. 
Chemie.) S i e b e r t .

Venancio Deulofeu, Propylather des f3,y-Dibrompropylalkohols. Die Herst. ge- 
schieht nach den von M a i l h e  u. G o d o n  (C. 1920. I II . 329) u. L ip p e p .t  ( L ie b ig s  
Ann. 276. 195) mitgeteilten Verff. m it einer kleinen Abanderung des letzteren iiber 
die beiden Propylallylather. n-Propylallyld.the.r-. 50 ccm wasserfreier n-Propylalkohol 
u. 4,8 g metali. Na werden in einem Kolben schwach erwarmt. Der iiberschussige 
Propylalkohol wird moglichst yollstandig abdest. u. das zuruckbleibende Propylat 
nach Zugabe von 33 g AUyljodid 21/2 Stdn. zum Sieden erhitzt, dann der Kolbeninhalt 
yollkommen abdest. Das Destillat wird mehrmals m it W. gewaschen, iiber CaCl2 ge- 
trocknet, m it einer Spur Na-Metall gereinigt u. bei 90—92° dest. 90% Ausbeute. 
Ebenso wird der Isopropyluther m it 88% Ausbeute erhalten. f},y-Dibrompropyliso- 
propylather, (CH,)2 • CH• O• CH„• CHBr ■ ClT2B r: zu 8,5 g des letzteren, gel. in  40 ccm 
CS2, wird unter Kiihlung in einer Kaltemischung eine Lsg. yon 25 g  Br in 25 ccm CS2 
hinzugefiigt, bis nach 10-minutigem Riihren die Bromfarbe bestehen bleibt. Nach 
Abdestillieren der CS2 wird der Ather ais ólige FI., Kp. 205— 207° unter schwacher 
Zers., erhalten. Ausbeute 50%. (Anales Asoo. quim. Argentina 16. 53—55.) B e r l .

Lauder W. Jones und Randolph T. Major, 0,N,N-Trialkylhydroxylamine. 
(Vgl. C. 1927. II. 811.) 0,N,N-Trimethylhydroxylamin wurde folgendermaBen er
halten: CH3J  +  2 CH3ONH(CH3) — y  CH30NH2(CH3J) +  CH3ON(CH3)2. Die Verb. 
red. nicht ammoniakal. AgN03-Lsg. u. zeigt keine Neigung zur Umlagerung zu Tri- 
methylaminoxyd. Beim Erhitzen m it konz. HC1 auf 190° bilden sich Methylamin 
u. Formaldehyd-.

(CH,)2NOCH3 +  HC1 — >■ (CH3)2NOH +  CH3C1 
(CH3)2N ÓH  — >  CH3N  =  CH2 +  H 20  

c h 3n  =  c h 2 +  h 2o  — >- CH20  +  CH3N H 2
Auf ahnliehem Wege, wie angegeben, wurde auch 0,N-Diathyl-N~methylhydroxyl- 
amin aus Methyljodid u. 0,N-Diaihylhydroxylamin erhalten. Hingegen reagiert Athyl- 
jodid m it 0,N-Diathylhydroxylamin sehr langsam, u. selbst wenn die Rk. sehr lange
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lief, so konntc doch kaum eine Addition bcobaclitet werden. Ein Vers., 0,N ,N -Tri- 
dłhylhydroxylamin aus Acetaldeliyd u. 0,N-Diuthylhydroxylammoniiimchlorid in  Ggw. 
von Isopropylalkohol zn erhalten, miBlang. Da unter den Rk.-Prodd. Aceton beob- 
achtet wurde, erschien es moglich, daB Isopropylalkohol 0,N-Diathylhydroxylammonium- 
chlorid reduziert. Dies ist der Fali u. es entsteht neben Aceton Athylammoniumćhlorid 
u. wahrscheinlich A.:

C2H60NH(C2HS)HC1 +  (CH3)2CHOH — )- C2H5NH2-HC1 +  (CH3)„CO +  C2HsOH. 
Wird Trimethylaminoxyd m it Methyljodid behandelt, so bildet sich Trimethyl- 
methoxyammoniunijodid. Es schicn nun moglich, daB dieselbe Verb. aus Methyljodid 
u. 0,N,N-Trimethylhydroxylamin entsteht:

' (CH3),NOCH3 +  CH3J  — y  [(CH3)3NOCH3]J.
Nach don Verss. ist das der Fali.

V c r s u c h e .  0,N,N-'Trimethylhydroxylamin. Aus 0,N-Dimethylhydroxylamin
11. Methyljodid in trockenem A. Kp. 30°. Hydroćhlorid, F. 115— 116°. Chloropłatinat, 
F. 159° unter Zers. — 0,N-Diathyl-N-methylhydroxylamin. Aus 0,N-Diathylhydroxyl- 
arnin u. Methyljodid. Kp. 79°. Chloropłatinat, F. 158°. — Trimetliylimthoxyammonium- 
jodid, [(G’H3)3NOCH3]J. Aus 0,N,N-Trimcthylhydroxylamin u. Methyljodid. Blatt- 
chen, Zers.-Punkt ca. 162°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2742—47. Princeton 
[N. J.], Univ.) K in d s c h e r .

E. Fritzmann, Eine einfachc und bcqueme Methode zur Hcrstcllung von Acetanliydrid. 
Yf. gibt eine Ubcrsicht iiber die bisher angewandten Verff. zur Darst. von Acetanliydrid. 
Ais techn. gunstigstes erscheint ihm das Verf. von Tn. GOLDSCHMIDT, D. R. P. 
372 528 (C. 1 9 2 3 . IV. 660), das auf der Einw. von Cl„ auf ein Gemisch eines Acetats 
m it S  beruht. Da dies Yerf. keine besondere Apparatur benotigt u. gute Ausbeuten 
gibt, empfiehlt es Vf. besonders fiir kleinere Betriebe u. fiir den Laboratoriumsgebrauch. 
E r untersueht die Rk.-Bedingungen bei verschiedencn Mischungsverhaltnisscn der 
Komponenten u. findet ais giinstigstc Bedingungen folgende: 985 g W.-frcies Na-Acetat 
u. 48 g S werden fein gepulvert u. in einem 3 1-Kolben m it 1200 g Acetanliydrid vcr- 
riihrt. S tatt Na-Acetat kann auch Ca-Acetat oder ein beliebiges anderes Acetat gc- 
wahlt werden; die Ausbeute wird dadurch nicht beeinfluBt. Ebensowcnig spielt der 
Ersatz des ais Verteilungsmedium dicnenden Acetanhydrids durch eine andere FI., 
z. B. Bzl., Toluol, CCI.,, Perchlorathylen u. a., irgendeine Rolle. In  das Gemisch werden 
inncrhalb l 1/., Stdn. 320 g Cl2 eingeleitct, wobei verhindert werden muB, daB durch 
die Rk.-Warme die Temp. des Gemisches iiber Zimmertemp. steigt. Nach Absorption 
des Cl, wird die Misehung 1 Stde. auf 90° erwarmt u. sodann das Acetanhydrid in 
einem Olbad von 100° bei 50—100 mm Druck abdest. Ausbeute ca. 90°/o- Fi*r techn. 
Zwecke kann das Vcrf. in einer Apparatur aus Stahl ausgefiihrt werden, da dieser 
gegen Acetanhydrid u. Cl, geniigend widerstandsfahig ist. Auch Al zeigte sich gegen 
reines u. techn. Anhydrid" iiberraschend resistent, wird allerdings von Anhydrid, das 
Cl2 gel. enthalt, stark angegriffen. — Nebcn dieser Methode beschreibt Vf. noeh die 
schon von P o k t e r  (C. 1921 . IV. 38) angegebene Darstellungsweise durch Einw. des 
Chlorids der p-Tolnolsulfonsaure auf Acetat. Sie bietet den VortciI der Billigkeit, da 
crstere Substanz ais Nebenprod. der Saccharinindustrie fast wertlos ist. — AnschlieBend 
gibt Vf. eine Obersicht der hauptsachlichen Verff. zur Analyse u. Reinheitspriifung 
von Acetanhydrid. (Journ. angew. Chem. [russ.] 1. 1. 27—36. Leningrad, Chem. Lab. 
d. Univ.) R o l l .

Venancio D euloieu, Ester der a.,P-Dibrompropionsaure. Vf. crhiilt nach der 
Methode von P e r k in  (Journ. chem. Soc., London 105 . 2668) in einer Ausbeute von 
61—72% den Methyl , Propyl- u. Isopropylester der a,/?-Dibrompropionsaure. 
Letzterer, CH2Br-CHBr-C02-CH(CH3)2, ist eine oligc FI., Kp. 212—215°. Versuchs- 
anordnung: 20 g Saure wurden m it 30 g Methylalkohol u. 3 g  konz. H 2S04, bzw. 15 g 
Saurc mit 25 g Propylalkohol u. 2,5 g H2SO.,, bzw. 13 g Saure mit 19 g Isopropyl- 
alkohol u. 2 g H,SO., 6— 7 Stdn. auf dcm sd. W.-Bad crhitzt, abgekiihlt, mit ctwas 
A. verd., m it W. dann mit einer sehr verd. Sodalsg. bis zum Aufhóren der C02-Entw., 
dann nochmals m it W. gcwaschen, iiber CaCl2 getrocknet u. dest. Beim Erhitzen am 
Olbad dest. die Ester fast unzers. (Anales Asoc. quim. Argentina 16 . 49—52.) B e r l .

T. L. Garner, Die Bildung von Clyccriden und ihren Isomeren. I. Der EinfluB 
yon Gasen (Luft bei 15 mm; S 02; C02; N; HC1) auf die Rk. „Oleinsaure +  Glycerin 
(letzteres m it 5% tlberschuB) — -> Triolein" scheint hauptsachlich mechan. Natur 
zu sein; nur S 02 wirkt elaidinierend, HC1 zerstorend. Unter SO, u. CO» entstehen dic
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hcllsten Glyceride, mitor N u. atmosphiir. Vakuum dic dunkelsten. — Slrizze der Appa- 
ratur. (Journ. Soc. ckcm. Ind. 47 . T. 278— 80.) R i e t z .

Charles Sunder, Mitteilung iiber Ricinsaure. In  der Literatur (BElLSTEIN) werden
3 Sauren aufgefuhrt, welche aus Ricinusol erhalten worden sind, niimlich von FF. 4—5, 
53 u. 81—82°. Die Existenz einer im Jahre 1892 von JuiLLA RD  beschriebenen Silure 
von F. 70—73° halt Vf. fiir ungewiB. — Vf. hat sodann folgende Beobaehtung gemacht: 
Verseifung von Ricinusol m it verd. NaOH, lconz. HC1 oder H2S04 verschiedener 
Konz. ergab eino Silure, welche in Kiiltemisehung vóllig fl. blieb. Vorseifung desselben 
Ols mit NaOII von 36° Bć. bei 100—120° ergab dagegen eine Saure, welche in Kalte- 
misekung yóllig zu einer harten M. erstarrte. Die Erscheinung ist noch ungeklart. 
(Buli. Soc. ind. Mulhouse 94 . 477—81.) L in d e n b a u m .

J. C. Lanzing, Das ternare System Ghlorammonium, bernsteinsaures Ammonium 
und Wasser. Bei der Best. der Osmosebahnen (vgl. S c ih r e in e m a k e r s , C. 1928.
I. 1157) des Systems bernsteinsaures Ammonium-NH.Cl-H„O wurde die Frage auf- 
geworfen, ob eine Verb. zwischen den Komponenten des Systems gebildet werden 
kónnte. Die Unters. des ternaren Systems bei 25,2° fiihrt zu Zahlenwerten, dereń graph. 
Darst. es wahrscheinlich macht, daB eine Verb. zwischen den Komponenten nicht 
entsteht. (Rec. trav. chirn. Pays-Bas 47 . 901—03. Leiden, Univ.) K . WOLF.

H. v. Euler und Arne Olander, Ober die liydrolytische Spaltung des Succinimids. 
Parallel mit einer friiheren Abhandlung (C. 1928 . I I .  1175) wurde die Dissoziations- 
konstante des Succinimids bei 25° zu 2 ,6 -10-15 u. die der Succinamidsaure (bei 25°) 
zu 2 ,7 2 -10-5 bestimmt. Dic Spaltungsgeschwindigkeit des Succinimids in yerschiedencn 
konz. alkal. u. saurenLsgg. wurde gemessen u. die tabellierten Werte graph. aufgetragen. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 137 . 393— 98. Stockholm, Univ.) H a n d e l .

R. H. Clark und R. H. Bali, Kathodisches Halogen. Acetbromamid, Succin- 
bromimid u. Succinjodimid gehoren zu den Verbb., die positives Halogen entlialten, 
d. h. Halogen, welches bei Hydrolyse durch H  ersetzt wird (vgl. NlCOLET, C. 1922 .
I. 1071). Die Oxydationswrkg. von Succinbromimid gegemiber salzsaurer SnCl2-Lsg. 
entspricht einem Geh. von prakt. 100% positivem Br (1 At. positiycs Br ist aquivalent 
1 Mol. SnCI.2). Das Verli. der oben genannten 3 Verbb. bei der Elektrolyse ihrer Lsgg. 
in verschiedenen organ. Medien zwischen Silberelektroden unter AussehluB von Feuchtig- 
keit wird untersueht. Bei einer Lsg. von Succinbromimid in Acetonitril wandert das 
Halogen vollstandig zur Kathode. Bei den beiden anderen Vcrbb. in dem gleiehen 
Losungsm. schied sich das Br rerschiedentlich auf beiden Elektroden ab. In  allcn anderen 
Fallen geht das Halogen stets zur Anodę. (Trans. Amor. clectrochom. Soc. 54 . 6 Seiten 
Sep. Vancouver, B rit, Columbia, Uniy.) STAMM.

R. Takamoto, Studien zur Synlhese der £ - Aminoheptylsdure. Diese Saure ist 
schon auf yerschiedenen Wegen synthetisiert worden. Vf. hat folgendo Synthese 
ausgearbeitet: Das von K e im a t s u  u . T a k a m o t o  (C. 19 2 7 . II. 1029) dargestellte 
e-Brom-n-amylamin wird mit Benzoylchlorid iibergefuhrt in N-Benzoyl-e-brom-n- 
amylamin, C12H j6ONBr, F. 54—55°. Dieses wird m it Na-Malonester kondensiert 
zum Benzoylaminoamylmalonester, welcher beim Kochen mit konz. HC1 iibergeht 
in ę-Aminoheptijlsaurehydrochlorid, C7H 160 2NC1, F. 97—99°. Daraus m it feuchtem 
Ag.,O l,-Aminoheptylsdure, C,HJ50 2N, F. 186—187°. Diese anhydrisiert sich im Vakuum 
bei 180—190° leicht zum Lactam, C7H13ON. (Journ. pharmac. Soc. Japan 48 . Nr. 9
108— 09.) L in d e n b a u m .

C. C. Palit und N. R. Dhar, Oxydalion von Kohlehydraten, Fetten und slicksloff- 
haltigen Vcrbindungen durch Luft unter der Einwirkung des Sonnenlichts. Wss. Lsgg. 
von Galaktose, Arabinose, Rohrzuckcr, Olitcose, Fructose, L,actose, Maltose, Starki., 
Glylcogen, Harnstoff, Glykokoll, Alanin, Hippursdure, Natriumurat, Kaliumstearal, 
-oleat, -palmitat u. -oxalat werden im Sonnenlicht durch Luftsaucrstoff oxydiert; 
cs wird dabei gefunden, daB mit zunehmender Intensitat des Sonnenlichts der Umfang 
der Oxydation zunimmt u. daB ZnO ais Verstarker wirkt. Ferner wird die Vermutung 
ausgesproehen, daB dic Zellen des tier. Kórpers durch dio Absorption des Sonnen
lichts aktiyiert u. dadturch zu einer starkeren Oxydation von Kohlehydraten, Fetten 
u. Proteinen befahigt werden; hierauf soli die Wirksamkeit von Sonncn- u. kUnstliehem 
Licht, besonders bei Stoffwechselkrankheiten, zuruckzufiihren sein. (Journ. physical 
Chem. 32. 1263—68. Allahabad [Indien], Uniy.) O s t e r t a c .

H. Colin und A. Chaudun, Ober die Hydrolyse des Zuckers durch die Sauren. 
Konzentration der Wasserstoffionen und hydrolysierende Kraft. Mathemat. Ableitung 
der VerhaltniSse. (Buli. Soc. chim. France [4] 43 . 721—25.) RuHLE.
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Karl Frendenberg, Max Harder und Laura Markert, Bemerkungen zur Chemie 
des Lignins. VII. Mitt. iiber Lignin und Cellulose. (VI. vgl. C. 1928. I. 2936.) Bei 
der Kalischmelze des Lignins (I) findon Vff. eine Ausbeute yon 5% (wenn unyermeidliche 
Verluste beriicksichtigt werden 9—10%) an Protocatechusaure (II) nebst Spuren 
yon Brenzcatechin (HI), wobei II in Eisenchloridlsg. spektralpliotometr. u. nach Uber- 
fuhrung in  Veratrumsdure gewichtsanalyt. bestimmt wurde. Mindestens 8% des 
W iLLSTATTER-Lignins bestehen au s dem Goriist von II. Mit 12%ig. A. spaltet I  bei 
der Dest. 0,7% Formaldehyd (IV), m it Barbitursaure nachgewiesen, ab. Verwendet 
man zum Nachweis Dimedon, so kann die Ausbeute bis auf 1% verbessert werden, 
jedoch wird der Geh. an IV auf 2% geschatzt. tfber die Art der Bindung von IV kann 
gesagt werden, daB aliphat. gebundener, z. B. im Triformalmannit, kaum in Frage 
kommt, weil er sich sofort bei der Dest. abspalten wurde, dagegen muB bei I bis zu
12-mal abdestilliert werden. Bei der Abspaltung yon IV m it 43°/oig. HjSOj aus Pi- 
jieronylsaure u. Narcein findet man 60—70% des yorhandenen IV, bei Narkotin werden 
nur 20% gefunden, daraus ergibt sich, daB IV in I  in Gestalt einer Methylendioxy- 
gruppe an einen Brenzcatechinrest gebunden ist. GróBcre Mengen IV sind im Holz 
auBerhalb der Ligninkomponente nicht gebunden, da Holz nur %  der Ausbeute an
IV bei dor Sauredest. liefert wie I. — 2. Diirr stellte fest, daB Cellulose sich nach Aus- 
kochung der Pentosane m it l% ig. H2SO., in Kupferoxydammoniak lost u. helle Lignin- 
praparate m it 16% Methoxyl zurucklaBt. Ein so behandeltes Holz gibt nach der 
Methylierung einen betrachtlichen Anteil an Methylcellulose an Chlf. oder Eg. ab.

V e r s u c h e .  7g  Lignin (I) wurden in eino auf 100° abgekuhlte Schmelze von 
30 g KOH in 7 g H 20  eingetragen. In  yerschiedenen Versuchsreihen wurdo die 
Temp. teils auf 260° gehalten, teils auf 270° oder 280° gesteigert. Die h. Schmelze wird 
in W. gegossen u . unter Eiskiihlung m it konz. HC1 neutralisiert u . nach dem Ab- 
filtrieren eines Schlammes auf B00 ccm aufgefullt, u . dayon 5 ccm fur die o p t. Best. 
yerw endet, das t)brige m it HC1 ubersauert u . 46 S td n . im SCHACHERL-App. aus- 
geathert. Der schwarzbraune A.-Ruckstand mit Dimethylsulfat methyliert. Zur 
alkal. Lsg. wird Kieselgur zugesetzt u. unter Riihren m it HC1 ubersauert u. 4 Stdn. 
mit A. extrahiert. Durch kochendes W. wird dem A .-R u ck stan d  die Veratrumsaure 
cntzogen. Nach dem Reinigen werden der Veratrumsaure durch Auflosen in h. Bzl. 
geringe Mengen Isovanillinsdure entzogen. Im k. Bzl.-Auszug befindet sich ein óliges 
Sauregemisch, das zu einem geringen Teil aus Veratrumsilure besteht, zum andern 
aus einer wl. Saure, die m it wss. Eisenchloridlsg. einen braunen Nd. gibt; Veratroyl- 
ameisensdure, (CH30 )2C6H3-C 0-C 00H , zeigt die gleichen Eigg., konnte aber nicht 
isoliert werden. Die "Ausbeute an Veratrumsaure gibt, auf II umgerechnet, 4.8% 
des angewendeten Lignins. Durch Vergleichsverss. wird festgestellt, daB ungefahr 
ebensoyiel bei der Kalischmelze yerlorcn geht, so daB sich die Menge auf 9—10% 
erhoht. — Zur spektralpliotometr. Messung diente der App. von K o n ig -Ma r t e n S- 
GRUNBAUM m it gelbem u . blauem Hg-Licht. Zur Lsg. wurden 5 ccm 10%ig. NaCl- 
Lsg. u. 12 Tropfen 4°/0ig. Eisenchloridlsg. gegeben u. auf 25 ccm aufgefullt, 6 Stdn. 
Luftstrom durchgeleitet, yon Schwarzem Nd. abfiltriert, klare FI. aufs Doppelte vcr- 
diinnt u. gemessen u. 4—5% II gefunden. — 0,5 g I  m it 12%ig. HC1 nach T o l l e n S 
destilliert. Zu 15 yereinigten ausgeatherten Destillaten 0,2 g Dimedon gegeben, unter 
Kuhlung m it starker NaOH neutralisiert u. m it wenig Essigsaure angesauert. 24 Stdn. 
bei 8° stehen gelassen u. durch Glasfilter gesaugt; rund 1% Formaldehyd gefunden, 
von dem sich in  den 3 ersten Destillaten 70—80% befanden. — Bei anhaltender Dest. 
m it 28%ig- HaS 04 wird m it I  das gleiche gefunden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 
1760—65. Heidelberg, Univ.) M ic h e e l .

Walter Fuchs und Otto Horn, Zur Kenntnia des genuinen Lignins. I I . Einwirkung 
ton Brom auf acetyliertes Fichtenholz. (I. ygl. C. 1928. I. 2936.) Mit Essigsaure- 
anhydrid u. H 2S04 ais Katalysator acetyliertes Holz setzt sich m it einer Lsg. yon Brom 
in CC14 bei Ggw. von Jod ais Katalysator um; es entsteht ein Prod. m it 6% Br: 1-Per- 
bromacełylholz (I), u. zwar wird ein H-Atom durch Br substituiert u. eine Doppelbindung 
durch Br abgesatt. %  vom Bromgeh. dieses Holzes lassen sich in Form von Brom- 
wasserstoff durch Behandeln m it Alkaliacetatlsg. wieder abspalten: 1 - Bromacetyl- 
liolz (II). Beim AufschluB durch saure Hydrolyse liefern I  u. II ein iijn inp rapara t 
mit 11% Brom. LaBt man auf II  wieder Br e in w k en , so erhalt man das 2-Perbrom- 
acetylholz (III) m it 9% Br. Daraus konnen wieder %  des Bromgeh. (5,5% Br) mit 
Alkaliacetatlsg. in Form von HBr abgespalten werden: 2-Bromacetylholz (IV). Auf
schluB durch saure Hydrolyse liefert ein Ligninpraparat mit 18% Br. Das fest-
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gebundeno Br der Holzpraparate ist wie oben im  Ligninanteil enthalten. Die Deutung 
der Ergebnisso geht dahin, daB das Lignin im  acetylierten Holz eine Doppelbindung 
in einem Tetrahydrobenzolring enthalt u. daB dieser Ring durch eine Art erschópfender 
Bromierung in ein Deriv. des Brombenzols ubergefiihrt worden ist.

V e r s u c h e .  1-Perbromacetylholz (I). Zur Bromierung lost man 0,1 g Jod in 
250 ccm CClj, schlammt darin 25 g trocknes Acetylholz auf u. fiigt eine Lsg. von 2,5 g 
Br in 150 ccm CC14 zu. Unter Schutteln 15 Min. am RuekfluBkiihler sieden lassen. 
Naeh dem Erkalten absaugen, m it 11 CC14 u. 1,5 1 Bzl. waschen. Ausbeute 27 g rdtliches 
Prod. von unveranderter Holzstruktur: 5,9, 6,2% Br, 17,0% Lignin, 34,9% Acetyl,
11,5% Br im Lignin. — 1-Bromacetylholz (U). 25 g I  m it 250 ccm 5%ig. Natrium- 
aeetatlsg. 3 Stdn. geschuttelt. Naeh dem Absaugen bis zum Verschwinden der HBr- 
Rk. gewaschen. Im  F iltra t das abgespaltene Br naeh M o h r titrim etr. bestimmt, 
1,7—2,4% Br. Der Ruckstand mit der gleiehen Menge Na-Acetatlsg. ubergossen u.
1 Stde. auf 80° erwarmt. Man findet 2,2—1,7% abgespaltenes Br. Der Verlust am 
Acetylgeh. durch diese Operationen muB vor der Weiteryerarbeitung ersetzt werden. 
25 g II werden in eine Misehung von 250 ccm Bzl., 5 g Essigsaureanhydrid u. 1 Tropfen 
konz. H 2S04 eingetragen u. unter Schutteln am RuekfluBkiihler auf 80° erwarmt. 
Naeh dem Absaugen m it Bzl. u. Methanol waschen u. bei 14 mm u. 80° iiber P2Os 
trocknen: 2,15, 1,8% Br, 17,0% Lignin, 37,9, 39,1% Acetyl, 2,9% Methoxyl. — 
2-Perbromacelylholz (III). 25 g des nachaeetylierten II werden wie oben wieder bromiert, 
Ausbeute 27—28 g: 8,8, 9,3% Br, 16,8% Lignin, 33,0, 33,1% Acetyl, 18,1% Br im 
Lignin. — 2-Bromace.tylholz (IV). HI wie oben m it 10-facher Menge 5%ig. Na-Acetat
lsg. behandelt: 3,4, 3,8% Br, 18,3, 18,1% Lignin, 37,4, 38,5% Acetyl, 2,6% Hethosyl,
17,7, 17,9% Br im Lignin. — Verseift man IV m it alkoh. KOH, so erhalt man keine 
Ligninrkk. m it konz. HC1, m it Anilinacetat, m it Carbazol u. HC1. Mit Phloroglucin- 
HC1 ist eine stumpfe Rotbraunfarbung zu beobaehten. Es wird das Verh. gegen methyl- 
alkoh. HC1 u. Chlf. gepriift; bei erneuter Bromierung wird kein Br mehr aufgenommen. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 2197—2202. Miilheim-Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Kohlenforschung.) M i c h e e l .

P. N. Kogerman und J. Kranig, Physikalische Konslanten einiger AlkylcarbonaU. 
Bestimmt wurden die Kpp., spezif. Gewiehte, Brechungsindices u. Molekularrefraktionen 
bei 15°, 20° u. 50°. — Kohlensauredimethylester: Kp. 90,5° (korr.); D .154 1,0759; D.204 
1,0694; D.604 1,02 95; nD =  1,3725, bzw. 1,3687, bzw. 1,3463; Mol.-Refr. R L =  19,04 
bzw. 18,94 bzw. 18,64. — Kohlensaurediathylester: Kp. 125,8° (korr.), D.4 0,9808,
0,9752 u. 0,9415; nD =  1,3887, 1,3852, 1,3635; RŁ =  28,47, 28,39 u. 27,92. — Kohlen- 
sauredi-n-propylesłer: Kp. 168,5° (korr.), D.4 0,9460, 0,9411 u. 0,9107; hd =  1,4048, 
1,4014 u. 1,3799; Rj, =  37,84, 37,75 u. 37,16. — Der bisher nicht beschriebene Kohlen- 
saurediisopropylester, erhalten beim Kochen von Isopropyljodid m it Ag2C03 auf dem 
ólbad, ha t Kp. 147,2° (korr.), D.4 0,9212, 0,9162 u. 0,8846; nD =  1,3967, 1,3932 u.
1,3715; R l  =  38,17, 38,08 u. 37,50. — Kohilen.sauredi-n-butylesler, dargestellt durch 
Kochen von Chlorkohlensaure-n-butylester m it n-Butylalkohol: Kp. 207,5° (korr.),
D.4 0,9283, 0,9238 u. 0,8961; nD =  1,4152, 1,4117 u. 1,3917; R L =  46,97, 46,85 u. 
46,21. — KoJihnsdurediisóbutylesler: Kp. 189,8° (korr.); D.4 0,9186, 0,9138 u. 0,8849; 
nn =  1,4107, 1,4072 u. 1,3859; R l  =  47,01, 46,90, 46,19. — Kohlensaurediisoamyl- 
esler: Kp. 233° (korr.); D .4 0,9110, 0,9067 u. 0,8807; nD =  1,4208, 1,4174 u. 1,3965; 
R l  =  56,26, 56,12 u. 55,20. — Werden die DD. u. Brechungswerte jedes Esters gegen 
die Tempp. aufgetragen, so ergibt sich eine gerade Linie. Der Koeffizient oder dio 
Korrektion des Brechungsindex pro Grad ist konstant fiir alle Ester u. betragt unter 
20° 0,00070, fur Tempp. von 20—50° 0,00072, also doppelt soviel ais der von JoS E P ir 
fiir fixierte Ole angegebeno Wert. (Acta Comment. Univ. Dorpatensis Serie A. 12 
[1927], Nr. 7. 1—11. Tartu-Dorpat.) B l o c h .

H ans-Joach im  Schum acher und SamLenher, Uber das Bromphosgen, H . Mitt. 
Seine Darstdlung und seine Eigenschaften. (I. vgl. C. 1928. n .  1966.) Es wird eine 
Methode zur Darst. von COBr2 angegeben, die im wesentlichen m it der von V. B a r t a l  
(L ie b ig s  Ann. 345 [1906]. 335) angegebenen ubereinstimmt. Neu ist die Beschreibung 
einer Apparatur u. die Angabe von MaBregeln, die es ermogliehen, das Bromphosgen 
rein, ohne gel. Brom, zu erhalten. Der F. des reinen Prod. liegt bei —93°, der Kp. bei 
63—64°, das spezif. Gewicht betragt 2,52 bei 15°. Es wird die Dampfdruckkurre von 
COBr2 angegeben, u. hieraus die mittlere Verdampfungswarme zu 7,2 kcal. pro Mol. 
berechnet. Das Bromphosgen ist, wie an Hand von Tierverss. gezeigt wird, giftig, u. 
zwar ist dio Art u. GróBe der Wrkg. analog der des Chlorphosgens. — Es werden noch
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Angaben iiber dio Lage des Licht- u. des therm. Gleiehgewickts gemacht. Der therni. 
Zerfall ist bis 200° nur sehr gering. Oberlialb yon 200° geht er an der Wand naeh einer 
Rk. der 1. Ordnung yonstatten. W. u. besonders organ. Substanzen beschleunigen 
don Zerfall auBcrordentlich. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 61. 1671—75. Berlin, Phys.-Chem. 
Inst. d. Univ.) SCIIUMACHER.

Foumeau und Florence, Beilrdge zum Studium der Bromraleriansaureureide.
I II . Einjlufi der Wanderung des Ilalogens in  der Saurekette au f die physiologischen Eigen- 
schaften. (II. ygl. C. 1928. I. 2247.) Es werden dio Ureide der n-Bromvaleriansauren 
u. der Brommotkylathylessigsauren, die in aeht isomeren Formen existieren, hergestellt 
w. ikro physiolog. Eigg. untersucht. a.-Brom-n-valeriansdureureid, CH;1 • C II,■ CH2• CHBr■ 
CO-NH-CO-NH2. A us dem Siiureehlorid u. Harnstoff. Verteilungskoeffizient zwischen 
Ol u. W. 0,44. — v.,f}-Peitiensdure, C2H5-CH"CH-COOH. Durch Einw. von Malon- 
sauro auf Propionaldehyd in Ggw. von Pyridin. Farbloses Ol, das bei 4° erstarrt. — 
P-Brom-n-valerianmure. Aus yorigem u. HBr bei 0°. F. 50°. CMorid. — [ł-Brom- 
n-valeriansdureureid, CnHn 0 2N2Br. Aus dem Chlorid u. Harnstoff. Feine Nadelchen 
aus Toluol, F. 184°. Verteilungskoeffizient 0,35. — Allylessigsaure, CH2—1CH-CH2- 
CH2-COOH. Durch Kondensation yon Allylbromid u. Na-Malonester u. Zers. der 
gebildeten Allylmalonsauro odor aus Allyljodid u. Na-Acetessigester. FI. yon Kp. 187 
bis 189°. — y-Brom-n-valeriansdure. Sehweres Ol von stechendem ather. Geruch. 
Chlorid. — y-Brom-n-valeriansaureureid, C0Hn O2N2Br. Lange Nadeln vom F. 160 
bis 161°. Verteilungskooffizient 0,29. — d-Bróm-n-valeriansaure. Aus Valerolaeton 
u. H Br Prismen vom F. 39—40°. Chlorid. S ta tt des Ureids wurde bei Einw. von HBr 
auf das Chlorid ein teerartiges, nicht krystallisierbares Prod. erkalten. — a -Brom- 
niethyldlhylessigsdureureid, C2H- • CBr • (CH3) • CONH • CO • NH2. Verteilungśkoeffizient
1,99. — a-Methyl-ft-ozybuttersauredthylesier. Aus a-Brompropionsaureathylester u. 
Acetaldehyd in Ggw. von Zn. — Tiglinsaure. Durch Dehydratisierung u. Verseifen 
des vorst. Esters. F. 108,5°. — 3-Brom-2-methylbutansaure (Bromtiglinsdure), CH3 ■ 
CHBr ■ CH(CH3) ■ COOH. Aus yorigem m it HBr. Chlorid. — 3-Brom-2-methylbulan- 
saureureid, C6H n 0 2N2Br. Aus Toluol Nadeln vom F. 125—126°. Vcrtcilungskoeffizient
1,7. — a-Alhylhydracrylsduredthylester. Durch Kondensation von a-Brombutter- 
saureathylester m it CH20  in Ggw. von Zn. — a- Athylacrylsdure, CH2~C (C ,H 5)- 
COOH. Durch Behandlung des vorigen m it P20-. Kp.1E 83—84°, wl. in W. — 
fS-Brom-a-athylpropionsdure. Durch Anlagerung von HBr aus yorigem. K p.,6 128 
bis 129°. Chlorid. — a- Alliyl-fj-brorapropionsaurcureid, C6H n 0 2N2Br. Aus Toluol 
Nadeln vom F. 108°. Yerteilungskoeffizient 0,84. — fi-Bromalhylphenyldlhcr. Durch 
Kondensation von Na-Plienolat mit Athylenbromid. Daraus mit Na-Methylmalon- 
ester die y-Phenoxy-a.-melhylbuttersaure, die durch Spaltung in Phonol u. a-Methyl- 
butyrolacton ubergeht. — a-Methyl-y-brombuttersdure. Aus dem Lacton u. HBr. Chlorid, 
K p.j8 128°. — a-Methyl-y-brombuttersaureureid, CflH n 0 2N2Br. F. 147,5°. yerteilungs
koeffizient 0,90. — Wie bei den friiheren Verss. wurden die physiolog. Wrkgg. an 
Fischen u. Hunden untersucht u. der Obergang der Bromide in das Blut, die Leber 
u. dio Gokirnsubstanz yorfolgt. Wahrend bei den Ureiden der n. Bromvaleriansauren 
keine hypnot. Wrkg. festgestellt wurde, zeigten sick alle Korper m it yerzweigter Kette 
aktiy. Bei den Verbb. der letzten Reihe bestand ein strenger Parallelismus zwischen 
dem Vertcilungskoeffizienten u. der hypnot. Wrkg. Wahrscheinlich lasscn sieh die 
gemachten Beobachtungen aueh auf dio hoheren Homologen, bromierte Capronsiiurcn 
usw. anwenden. (Buli. Soe. chim. France [4] 43. 1027—40. Lyon, Ckem.-biolog. Lab. 
der medizin. Fakultat.) POETSCH.

Louis Desvergues, Lósliclikeit des Diphenylamins in  IFnsier, Alkohol und in 
anderen organischen Losungsmitteln. Von Diphenylamin (F. 53°) werden gel. in 100 g 
W. bei 0° 0,003 g, bei 28° 0.007 g, bei 50° 0,012 g, bei 85° 0,032 g, in 100 g A. von 
100% bei 0° 26,269 g, bei 28° 95,842 g, bei 40° 385,83 g, in 100 g A. von 96,2% 14,545 g, 
bzw. 64,207 g, bzw. 317,20 g. In  anderen organ. Losungsmm. ist Diphenylamin sil., 
selbst bei 0°. Ist freies Cl anwesend, z. B . bei CC14 u. Chlf., so farbt sich die Lsg. u. 
wird sclimutzig gelb bis dunkelyiolett. Am Licht werden die alkoh. Lsgg. ambrabraun. 
(Ann. Chim. analyt. appl. [2] 10. 253—55.) BLOCH.

H. J. Taveme, Uber das o-Sulfobenzoesaureanhydrid und die Benzamid- und 
Methylb&nzamid-o-sulfonsduren. o-Sulfobenzoesdureanhydrid, C;H.l0 1S. Herst. durch 
Einw. von PC15 auf das K-Salz der o-Sulfobenzoesaurc u. Estrahieren des Rk.-Prod. 
naeh Entfcrnen des gebildeten P0C'I3 m it thiophenfreiem Bzl. oder durcli Beliandeln
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der freien Siiurc m it Acetylchlorid. Nach Umkrystallisieren aus Bzl. F. 130°. — Benz- 
amid-o-sulfonsaure, C8H 4 • (CONH2) ■ S03H. Durch Bk. einer Lsg. des Anhydridcs in 
Bzl. m it NH3 wurde das N IIt -Salz in feinen Nadeln vom F. 259° erhalten, das m it 
BaC03 in das Ba-Salz (monoklinc Nadeln, 11. in W., wl. in A.) ubergefiihrt wurde. Durch 
Behandeln des letzteren mit verd. H2SO., die freie Saure, die iiber das Ag-Salz gereinigt 
wurde. F. 186°. Sehr 11. in W. u. A., unl. in A., Bzl., Chlf., Aceton u. PAe. K-Salz 
aus dem K-Salz der o-Sulfobenzoesiiure u. NH.,-Thiocyanat nach der Methode von 
W ilso n  (Journ. Amer. chem. Soc. 25 [1903]. 353). GroBe durchscheinende Plattchen,
11. in W., wl. in A. — N-Methylbenzamid-o-suljonsaure, CcH, • (CO-XH-CH3) • S03H. 
Durch Einw. von Methylamin auf das Saureanhydrid Bldg. des Methylaminsalzes, 
CglljjO.iNoS (F. 189—190°), daraus mit BaC03 das Ba-Salz, das durch Behandlung 
mit H2SO., das Amid licferte. Aus W. F. 167—169°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 
39 [1920]. 542—48. Leyden, Univ.) POETSCH.

W. Nagai und S. Kanao, u ber die Bestandtcile der chinesichen Drogę „Ma Huang“. 
VI. (V. vgl. Journ. pharmae. Soc. Japan Nr. 139 [1893]. 901.) In  genannter Drogę 
hatNACAI vor vielen Jahren nur das l-Ephedrin entdeckt. Bei einer crneuten Unters., 
welche durch die vor Jahren ausgefiihrte Synthese aller 18 opt. Isomeren des Nor- 
cphedrins, Ephedrins u. N-Methylephedrins wesentlich erleichtcrt wurde, haben Vff. 
auBcr l-Ephedrin auch d-Isoephedrin (d-Pseudoephedrin), l-N-Methylephedrin, d-N- 
Metliylisoephedrin u. Nor-d-isoephedrin isoliert. Hieryon sind das l-N-Methylephedrin 
u. Nor-d-pseudoephedrin kiirzlich auch yon S m i th  (C. 1928. I. 1422) in der Drogę 
entdeckt wordcn. Die naturlichen Basen sind m it den synthet. idcnt. — d-Isoephedrin. 
Konz. E x trak t der Drogę m it NaOH alkalisiert, Basen in Bzl. aufgenommcn, mit 
HC1 neutralisiert, nach Abseheidung des 1-Ephedrinhydroehlorids KOH zugesetzt, 
in Eis gekiihlt, Krystalle m it A.-PAe. gewaschen. Aus W., F. 118°. Hydroclilorid, 
F. 182—182,5°, [<x]d20 =  +61,5° in W. Oxalat, F. 219° (Aufschaumen). — l-N-Methyl
ephedrin, Cu H 17ON. Mutterlauge des yorigen mit Oxalsaure neutralisiert, F iltrat 
des Oxalats (liauptsachlich von 1-Ephcdrin) yerdampft, Riiekstand aus A. umkrystal- 
lisiert, daraus dio Base abgeschieden. Saulen aus PAe., dann 50%ig. A., F. 87—87,5°, 
M d20 =  —29,02° in CH3OH. Hydroclilorid, Cn H18ONCl, Prismen aus Essigestcr, 
F. 192°, [(x]d2° =  —29,87° in W. Oxalat, Nadeln, F. 187° (Aufschaumen). Chloro- 
aurat, (Cn H18ON)AuCl,„ gelbe Blilttchen, F. 128—129°. Pikrat, gelbe Nadeln, F . 142°.
— Nor-d-isoephedrin, C9H13ON. Fraktion 141° (18 mm) aus obiger PAe.-Mutterlauge 
nach Zusatz von absol. A. m it alkoh. H„SO., neutralisiert. Das ausgeschiedene Sulfał, 
(C8H I40N )2S04, bildet Platten aus W., F. 290—291° (Aufschaumen), [cc]d27 =  +39,66° 
in W. Freie Base, Prismen aus Bzl., F. 77,5—78°, [<x]d21 =  +32,69° in A. Hydro- 
chlorid, Prismen aus absol. A., F. 180—181°, [a]n24 =  +42,1° in W. Oxalat, Niidelehen 
aus W., F. 235°. l-Ditartrat, F. 202°. — d-N-Methylisoephedrin, Cn H 17OŃ. Aus der 
Mutterlauge obigen Sulfats abgeschicdene Basen dest., Hauptfraktion von Kp.23 145 
bis 146° ubergefiihrt in das d-Ditarlral, Cn H17ON, C ^ H ^  +  2 H20 , aus W., F. 83,5 
bis 84°. Freie Base, Nadeln, F. 28—28,5°, Kp.,-, 145— 145,5° (korr.), [a]p21 =  +48,13° 
in CH3OH. Hydrochlorid, Prismen, sehr hygroskop., [a]n23 =  +58,11° in W. Ghloro- 
aurat, (C11HlsON)AuClJ, gelbe Platten, F. 126— 127°. Oxalal, Blattchen. (Journ. 
pharmae. Soc. Japan 48. Nr. 9. 101—04.) L in d e n b a u m .

John B. Ekeley und Margaret S. Klemme, Die Nitrierung des Piperonals. -(Vgl. 
C. 1923. I. 92.) Friiher war berichtet wordcn, daB kiiufliches o-Nitropiperonal zwei 
Benzylidenderiw. gibt, wenn es m it Antliranilsaure in A. behandelt wird. Die beiden 
Benzylidenanthranilsauren vom F. 128 u. 185° wurden nunmehr hydrolysiert, wobei 
die erste o-Nitropiperonal vom F. 98,5°, letztere eine Verb. yom F. 143° lieferte, dio 
Aldehydrkk. zeigte u. der Formel C?H50 6N entsprach. Die gleichen Prodd. konnten 
auch durch fraktionierte Krystallisation durch A. aus K a h l b a u jis  o-Nitropiperonal 
erhalten werden. Beide Verbb. sind Nitropiperonale u. geben die beiden erwahnten 
Benzylidenderiw. mit Anthranilsaure, dio in die Benzmetosazinderiyy. ubergefiihrt 
werden konnten. Obgleich die Vff. 21 yerschiedene Nitrierungsyerss. mit Piperonal 
vornahmen, konnten sie in  keinem Falle ein Nitroprod. vom F. 143° isolieren. Neben
o-Nitropiperonal entstanden Mononitro- u. Dinitromethylenbrenzcatechin, Nitropiperonyl- 
saure u. ein isom. Mononitrornethylenbrenzcalechin. Steigerung der Temp. lieB die Mengo 
der Oxydationsprodd. im allgemeinen anwachsen. Oberhalb einer H N 03.vom spezif. 
Gew. 1,38 yerursaehte eine Erhohung der Konz. ein Anwachsen der Oxydationsprodd. 
Die Ggw. von Nitrosulfonsaure lieB die Oxydation absinken u. die Nitrierung ansteigen; 
die Gg\v. von Eg. erboht die Nitrierung, die beste Ausbeute an Nitropiperonal wurde
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aber mit H N 03 =  1,38 bei 45° erhalten. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2711—15. 
Boulder [Colorado], Univ.) K in d s c h e r .

Ben B. Corson und Roger W. Stoughton, Reaktionen der aĄ-ungesiiltigten Di- 
nilrile. Malcmitril kondensiert sich, yermóge seiner Methylengruppe, leicht m it Carbonyl- 
yerbb. unter Bldg. a,/3-ungesatt. Dinitrile. Die Vff. erhielten in  manchen Fallen zwei 
Prodd., das gewohnliche Dinitril I u. ein Dimeres II, dessen Struktur noch untersucht 
werden soli:

C0H5CHO +  CH2(CN)2 — >■ I C6H6CH=C(CN)2 u . U C20H12K4 
Dio Vff. studierten nun die Rk. dieser Dinitrile m it Na-Bisulfit, die Oxydation 

m it KM n04, die Umkehrung der Rk. der Bldg. (Aldol- oder Ketolkondensation) mittels 
NaOH u. die Addition der HCN. I  u. ahnliche Verbb. losen sich in Na-Bisulfitlsgg., 
u. zwar langsam in der Kalte, schnell beim Erwarmon. Das Prod. III erinnert an die 
SulfonateIV, die durch dio Rk. a,/?-ungeaatt. Aldehyde u. Kotone u. Na-Bisulfit ent- 
stehen, darin, daB es durch Sauren oder Basen nicht wieder in die Ausgangskompo- 
nenten yerwandelt wird:

. n i  [C6H5CH(S03Na)CH(CN)2] IV CeHsCH(SO3Na)CH2C0C,H6
V C6H5CH(S03Na)CH(CN)C00C2Hr 

Die Isolierung yon III in reinem Zustando gelang nicht. Durch Titration des 
t)berschusscs des Na-Bisulfits m it Jodlsg. fanden aber die Yff., daB 1 Mol. Dinitril 
mit 1 Mol. Na-Bisulfit reagiert. L a p w o r t h  u . Mc R a e  (C. 1923. I. 1167) nahmon 
eine ahnlicho Struktur V fiir das Prod. aus Benzalcyanessigester u. Na-Bisulfit an. 
Durch KM n04 in Aceton werden dio a,/?-ungesatt. Dinitrile leicht osydiert. I liefert 
Benzoesaure, m-Nitróbenzalmalonilril, m-Nitrobenzoesaure usw. Bei 10 Minuten langem 
Schiitteln yon I  m it 1/6-n. NaOH bei Zimmertemp. entsteht Benzaldehyd in guter Aus- 
beute. Die Bldg. dieser Dinitrile ist also umkehrbar. Werden die Dinitrile einige Minuten 
mit KCN-Lsg. erwarmt u. wird die Lsg. dann m it HC1 angesauert, so werden Trinitrile 
erhalten. Bleibt das Rk.-Gemisch unangesauert stehen, so setzt sich ein K-Deriv. ab. 
Aus VI entstanden 95% VII beim Ansauern, oder 90% des K-Deriy. YIII:

~r p-CH3CeH4CH(CN)CH(CN)2
VI p-CH3OCaH4CH =  C(CN)2 +  KCN +  H O H C  >TI

^ - C 12H8ON3K
Die Trinitrile wirken ais schwache Sauren u. lósen sich in Basen unter Salzbldg., 

selbst in KCN-Lsg. u. verd. NH4OH. Das K-Deriv. IX reagiert m it Methyljodid unter 
Bldg. von X, das in  XI verwandelt wurde:
IX Cu H6N3K  — y  X C6HsCHCNCCH3(CN)2 — ->- XI CeH6CH(COOH)CH(CH3)COOH 

XI wurde auBerdem auf folgendem Wege erhalten:
XII C6H5CH=C(CN)C02CH3 — ■>■ X in  C8H5CHCNCH(CN)C02CH3

jS
XIV C6HfCHCNCCH3(CN)C02CH3 — >- XI C„H5CH(C02H)CH(CH3)C02H 

Dio Konst. dieser Salze steht nicht fest.
V e r s u c h e .  Die Dinitrile wurden aus aquivalenten Mengen Aldehyd u. Malo- 

nitril in einem geeigneten Losungsm. u. in Ggw. einiger Tropfen Piperidin hergestellt. 
Die Lśg. erwarmt sich u. wird mehr oder weniger rotlich gefarbt. Innerhalb 15 Min. 
wird das Gemisch durch auskrystallisierendes Kondensationsprod. fest. Im  Falle des 
Furfurols mufi die Rk. in stark  yerd. wss. Lsg. u. in  Ggw. eines schwachen Kataly- 
sators (Na-Acetat) durchgefuhrt werden. AuBer Piperidin kann auch Na-Mełhylat, 
Na-Amid, (N H t )2C03, Diathylamin u. A nilin  ais Kondensationsmittel yerwendet- 
werden. Die Rk. schreitet in Ggw. von kleinen Mengen Ameisen- u. Essigsaure lang
sam yorwarts. Ohne Katalysator braucht die Rk. zwischen Benzaldehyd u. Malo- 
nitril etwa 1 Tag. Einige dieser Nitrilo yerursachen Niesen u. sind tranenerregend. 
Im  feuehten Zustando sind sie harmlos, nicht aber im trockenen. Beim Krystalli- 
sieren des m-Nitrobenzalmalonitrils soli die alkoh. Lsg. nicht viel gekocht werden, 
denn die A.-Dampfe, haben Pfeffergeruch. In  diesem Falle wird der beim Nieson an 
die Luft gelangende Nasenschleim tiefgelb. Die Dinitrile sind 11. in Eg., Aceton, Bzl., 
Chlf. u. Methylacetat, wl. in  hoheren Alkoholen, CC14 u. A. — Benzalmalonitril, F. 83,5 
bis 84°. Niesen- u. tranenerregend. — /p-Methoxybenzalmalonilril, maisfarbene Kry- 
stalle aus Eg., F. 114,5—115°. — o-Methoxybenzalrmloniłril, strohgelbe Krystalle aus 
Isoamylalkohol, F. 84—84,5°. — p-Oxybenzalmalonitril, citronengelbe Krystalle aus 
Eg., F, 188,5—189,5°. — m-Nitróbenzahmlonitril, heli cremefarbige Krystalle, F. 104,5
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bis 105°; zum Niesen roizend. — 3,4-Dioxymethyle7ibenzalmalcmitril, citronengelbe 
Krystalle aus Isopropylalkohol, F. 199—200°. — o-Chlorbenzalmalonitril, farbloae 
Krystalle aus CC14, F. 95—96°; zum Niesen u. die H aut reizend. — Cyclohezyliden- 
malonitril, blaBgelbe Krystalle aus A., F. 173,5—174,5°. — 3-Methoxy-4-oxybenzyliden- 
malonitril, citronengelbe Krystalle aus Eg., F. 133,5—134,5°. — Furfuralmalcmilril, 
blaBgelbe Krystalle aus CC14, F. 72,5—73°. — a-Pkenyl-3.,fi,[i-tricyanathan, farblose 
Krystalle aus m-Butylalkohol, F. 124,5—125°. K-Salz, CUH6N3K. Sintert u. schwarzt 
sich bei ca. 180°. Licfert in Methylalkohol m it Methyljodid a.-Phenyl-f}-methyl-a,fl,fi, 
tricyanathan, CI2H9N3, vom F. 83—84°, das beim Kochen m it 20%ig. HC1 ct-Phenyl- 
fl-methylbernsteinsaure vom F. 182—183° ergibt. Dieselbe Saure wurde auch auf 
folgendem Wege erhalten: Benzalcyanessigsduremethylester gibt m it HCN a-Phenyl- 
<x,/)-dicyanpropionsauremełhylester Tom F. 100—101°, der in Methylalkohol m it Na- 
Methylat u. Methyljodid den a-Phcnyl-afl-dicyan-fS-methylpropionstiwemethylester 
liefert (F. 87—88°). Aus diesem entsteht bei der Hydrolyse m it 20%ig. HC1 die 
a-Phenyl-/?-mcthylbernsteinsaure. — a-(p-Methoxyphcnyl)-'j.,P,fi-tricyandthan. Creme- 
farbige Krystalle aus tert. Amylalkohol, F. 122—122,5°. K-Salz, C12H3ON3K. Ag- 
Salz, C12H8ON3Ag. Schwarzt sich im Licht. Bei der Hydrolyse entsteht aus dem Tri- 
nitril die p-Methoxyphenylbemsteinsdure, Cu H]2Oc. F. beim schnellcn Erhitzen 207 
bis 208°. Dimethylester, F. 93—94°. — rx-(o-Methoxy'plienyl)-oi,ft,[S-tricyandthan. Creme- 
farbige Krystalle aus Eg., F. 140,5—141°. Gibt bei der Hydrolyse o-Methoxyphenyl- 
bemsteinsaure, Cu H i2Ot , vom F. 184—185° beim schnellen Erhitzen. — ctĄ3,4-Dioxy- 
methylenphenyl)-a.,P,f3-iricyanathan. Hellorange Krystalle aus n-Butylalkohoi, F. 153 
bis 153,5°. Liefert bei der Hydrolyse Piperonylbemsteinsdure, F. 210—212°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 2825—37. Middlebury, Vermont, Coli.) K in d s c h e r .

Jean Savard, Ober die ultramoletten Absorptionskurven der Terpenalkohole in 
Beziehung zur ihrer Konstitution. (Vgl. C. 1928. II. 965.) Die untersuchten Alkohole 
[Bułylpulegol, Butylisopulegól, Dihydrocarveol, a-, fS- u. y-Terpineol u. Terpineol-(i)} 
zeigen samtlich a) selektive Absorption bei ca. 2260—2380 A u. b) den ansteigenden 
Teil einer Bandę, dereń im auBersten Ultraviolett gelcgencs Maximum nicht zu fassen 
ist. a) ist auf die Doppelbindung, b) auf die Alkoholfunktion zuriickzufuhren. Bei 
festliegender Doppelbindung yerursacht steigende Entfernung der OH-Gruppe Ab- 
flachung der Absorptionskurve; verschieben sich Doppelbindung u. OH-Gruppe im 
Menthenkern, so ist die Absorptionsintensitat der Doppelbindung abhangig von der 
Zahl der C-Atome, durch die die beiden Gruppen voneinander getrennt sind. Die 
bei diesen Veranderungen erfolgenden Verschiebungen der Banden u. Erniedrigungen 
der Extinktionskoeffizienten sind wahrscheinlich voneinander abhangig. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 187. 540—43.) O s t e r t a g .

GeorgeS Rouin, Beilrag zum Studium der Harzsduren. (Vgl. C. 1928. II . 2015.) 
Abietinsaure (a.} — —100°) wurde mit 2°/0ig- KMn04 oxydiert u. die von LŹVY be- 
schriebene Telraoxyabiełinsdure, F. 243—245° (aus Aceton), erhalten. Die krystallo- 
graph. Merkmale irurden von M. Manville beschrieben (Abb.): as =  —43,7°; a.v — 
—51,3°; a.{ =  —81°. Femer konnten im Ruckstandwasser nach der Oxydation, sowie 
im W.-Dampfdestillat des rohen, harzigen Oxydationsprod., welches in der Haupt- 
saehe aus Tetraozyabietinsdure bestand, Ameisensaure, Buttersdure, Valeriansaure u. 
Aceton, jedoch nicht die von L e y y  gefundene Propionsaure festgestellt werden. Zur 
Beat. u. Berechnung der quantitativen Verhaltnisse der niedrigen Fettsauren durch 
Titration nach den Methoden von D u c l a u x , Ga r r a d d  u. A g u l h o n  (colorimetr. 
Best.) werden zahlreiche Tabellen u. K urren aufgefiihrt. (Buli. Inst. Pin 1928. 197 
bis 204.) E l l m e r .

A. Novelli und Celestino Ruiz, Newe, vom 2,7-Diaminoflumen abgeleitete sub- 
slanlire Farbstoffe. Vff. erórtern die Bedingungen, unter denen substantive Diazo- u. 
Tetrazofarbstoffe entstehen konnen. Nach Analogie des aus Benzidin hergestellten 
Kongorots stellen sie den entsprechenden Fluorenabkómmling dar. 1,97 g 2,7-Diamino- 
fluoren, gel. in 20 ccm W. u. 2 ccm HC1 (i =  1,19) werden auf 0° abgekiihlt, unter 
starkem Ruhren m it 1,44 g NaN02 diazotiert u. tropfenweise m it einer konz. Lsg. 
von 12 g 1,4-naphthylaminsulfosaurem Na versetzt, nach Zugabe einer Lsg. von 3 g 
Na2C03 in langsamer Temperatursteigerung auf 80—90° wird m it NaCl ausgesalzen. 
Das Rohprod. wird in W. gel., m it HC1 angesauert, wobei die rote Farbę in. Blau um- 
schlagt, das halbe Volum A. zugegeben u. die freie blaue Saure abfiltriert. Der Nd. 
wird in konz. Alkali gel., filtriert u. das gebildete Alkalisalz unter starkem Ruhren 
m it A. ausgefallt u. getrocknet. Das so erhaltene Na-Salz ist dunkelrot. F. ca. 300°,
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unl. in den gewohnlichen organ. Losungsmm., 11. in W. Die Siiurc C-WŁtsiOcNjSj, (I)
NH,

-N— N—|" '

S 0 ,H  x S O jH '
ist ein amorpher, blauer, in W. u. organ. Losungsmm. unl. Korper. Der Konstitutions- 
beweis erfolgt durch Red. nach W lTT mit Zn-Staub u. Identifizierung des ent- 
stehenden 2,7-Diaminofluorens u. der 1,2,4-Naphtbylendiaminsulf6saure. Dio Kupp- 
lung des Fluorens m it der 1,4-Naphtholsulfosaurc ergab ein nicht analysenreines, 
violettes Pulver, das Bauimvolle violett farbt. (Anales Asoc. quim. Argentina 16. 
56—64. Buenos Aires, Univ.) B e r l i t z e r .

Masaji Tomita und TomokicM Fukagawa, Ober die Oxyaminoverbindungen, 
welclie die Biuretreaktion zeigen. IV. Anhydridbildung der y-Amino-fS-oxybuttersdure. 
(III. vgl. C. 1927. II. 2744.) Bei der Infreiheitsetzung des Methylesters aus y-Arnino- 
/?-oxybuttersaureesterchlorhydrat bildet sich y-Oxy-a-pyrrolidon, CH2-CHOH-CH2-CO,

!------ ------- -------- N H
welches mit Barytwasser wieder in y-Amino-a-oxybuttersiiure zuruckvcrwandelt wird.
— y-Oxy-<x-pyrrolidon, C.,H-N02, 11. in W., CH3OH u. A., zl. in Eg., fast unl. in A.
u. PAe. Biuretrk. negativ. Rotfiirbung m it Pikrinsaurc u. Soda, Krystalle aus A. 
F. 119°. Dio Substanz ist ident. mit dem Schmelzprod. aus y - Amino-/?-oxy- 
buttersaure. (Ztschr. phj^siol. Chem. 178. 302-—05. Nagasaki, Physiol.-Chem.
Inst.) G u g g e n h e im .

Masanobu Hadano und Toshio Matsuno, Ober die Hydrierung des Meihylketols. 
Y a m a g u c h i  (C. 1926. II. 2722) hat gefunden, daO Mcthylchinoline bei saurer Red. 
hauptsaohlieh im Benzolkern, bei alkal. Red. im Pyridinkern hydriert werden. Vff. 
haben untersueht, wic sich 2-Methylindol verhalt. Hydrierung m it Pt-Sehwarz in 
Eg. ftthrt zum Bz-Tetraliydroderiv., jedoch schcint ein Teil gleich bis zum Octaliydro- 
deriv. hydriert zu werden. Das Bz-Tetrahydroderiv., welches auch V. B r a u n  u. 
Mitarbeiter (C. 1924. I. 2260. 1925. I. 1602) bei der Druckhydrierung des 2-Methyl- 
indols m it Ni neben dem Octahydioderiv. erhalten haben, wird m it P t in Eg. oder 
m it Pd-Kolloid nicht weiter, aber mit Na u. Amylalkohol zum 2,3,4,5,6,7-Hexahydro- 
deriv. hydriert. Durch H J  u. roten P  wird 2-Methylindol zunachst zum 2,3-Dihydro- 
deriv. hydriert u. bei weiterer Einw. zum o-Propylanilin aufgespalten. — 2,3-Diliydro- 
2-methylindol, C0H „N , Kp.-,., 227—228°. Oxalat, F. 130—131°. Pikrat, F. 150—151°.
— Bz-Tctrahydro-2-methylindol, C9H 13N, Kp.7e., 222—223°, Kp., 103—104°, D.304 1,0056, 
ud20 == 1,561 98. Hydrochlorid, hygroskop. Pikrat, F. 141°. Chloroplatinat, Zers. 
bei 187—188°. Jodmetliylat, Cn H 1BN J, Zers. bei 195°. Benzolsulfcd-eriv., F. 86—91°. 
Ilg-Doppelsalz, F. 153—154°. — 2,3,4,5,6,7-Hexahydro-2-methylindol, C0Hj5N, Kp.;64,5 
220—221°, Kp.5 90°, D.20,, 1,0144, nc2° =  1,56704. Hydrochlorid, hygroskop. Pikrat, 
gelbe Nadeln, F. 150—151°. Chloroplatinat, orangegelbe Krystalle, Zers. bei 196°. 
Jodmetliylat, CUH20N J, Platten, Zers. bei 196—197°. Benzolsnlfoderiv., Platten, 
F. 90—91°. Hg-Doppelsalz, Nadeln, F. 152°. — Octahydro-2-methylirulol, CaHl;N. 
Chloroplatinat, F. 213°. Benzolsulfoderiv., F. 113°. — o-Propylanilin, C8H13N, 
Kp.;58 226°, Kp.s 103°, D.=°4 0,9602, nD30 =  1,54266. Hydrochlorid, Zers. bei 163°. 
Oxalat, F. 152°. Pikrat, verfiirbt sich bei 184°. Jodmetliylat, F. 147°. Benzolsulfo- 
deriv., F. 95—96°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 48. Nr. 9.111—13.) L indenbaum .

Masanobu Hadano, Ober die Kondensation von 2- und 3-Methylindol und dereń 
Ilydroderivaten mit Aldehyden. Nach illteren Arbciten kondensieren sich 2- u. 3-Methyl
indol m it Aldehyden entweder im Verhaltnis 1: 1 oder hiiufiger 2: 1. Vf. hat einige 
neue Kondensationen dieser Art ausgefuhrt. — 2,3-Dihydro-2-mtthylindol liefert mit 
Isobutyraldehyd +  HCl-Gas (sd. W.-Bad) wahrscheinlich 3-Isobutyliden-2,3-dihydro-
2-methylindol (I), gelbes 01, Kp.6 100—105°. Gibt keine Fichtenspanrk. Oxalat, 
F. 99°. Pikrat, Nadeln, Zers. bei 147°. Chloroplatinat, hellgelb, Zers. bei 180—181°. 
Dieses gibt beim Umkrystallisieren aus verd. HC1 orangegelbe Krystallkorncr von
F. 171° u. der Zus. C]3H17N, HCl, PtCh +  7 11.f )  u. wenig gelbe Krystalle von Zers. 
bei 180—181°, eine andere Krystallform des urspriinglichen Salzes (vgl. LlEBER- 
MANN u . P a a l ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 16 [1883], 529). — E rhitzt man 1 Mol. Bz- 
Tetrahydro-2-methylindol_ (vorst. Ref.) u. 1,7 Moll. Paraldehyd in NaOC2H5, so ent- 
steht wahrscheinlich Atliylidenbis-Bz-telrahydro-2-methylindol, CooH^N, (11), gelbe
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C:CH-CH(CH3), C------------- CH--------------C
I  C0H4< > C H .C H 3 I I  c 6h 8< > c -c h 3 a h  c h 3. c < > c 0h 8

NH NH NH
C-CHs-CH(OH) -CeH5 C-CH,

I I I  C6H4< > C H  IV C0H4< > C  ■ ĆH(OII) • C0H5
NH NH

FI., Kp.10 93°, unl. in KH2P 0 4-Lsg. — Naeh W enzing  (L ieb igs Ann. 239  [1887]. 
241) sollen 2 Moll. 3-Methylindol u. 1,2 Moll. Benzaldehyd -f- ZnCl2 (W.-Bad) Benzy- 
lidenbisskatol (F. 140—142°) liefern. Vf. erhielt naeh derselben Vorschrift nicht die 
genannte Verb., sondern eine solche von der Zus. C16HJ50N, wahrscheinlich 3-[Phenyl- 
oxyathyl]-indol (HI); jedoeh ist auch Formel IV moglieh. Hellgelb, nicht krystal- 
lisierend, F. 151°. Keine Fichtenspanrk. Geht beim Erhitzen mit ZnCl, auf 130—150° 
in eine pomeranzengelbe, nicht krystallisierende Substanz von F. 122° iiber, welche 
durch alkoh. KOH nicht zers. wird u. weder Br noch KMn04 entfarbt, also kein Styryl- 
deriy. zu sein scheint. — Durch Erhitzen von 2 Moll. 2,3-Dihydro-3-methylindol mit
1,3 Moll. Benzaldehyd auf 140° (1/2 Stde.), dann 160° (1 Stde.) entsteht wahrschsinlich
3-Styryl-2,3-dihydroindol, C10HUN, grunlichweiB, nicht krystallisierend, F. 120—124°, 
unl. in K H 2P 0 4-Lsg. Wird durch alkoh. KOH nicht zers., entfarbt Br u. KMn04. 
(Journ. pharmac. Soc. Japan 48. Nr. 9 113—16.) LiNDENBAUM.

J. Form anek, U ber den Einflufi rerschiedener Substituenlen auf Farbę und Ab
sorptionsspektrum des Indigo, Thioindigo und Indirubin. Die Arbcit bildet die ErgiLn- 
zung zu dem Buch von FORMANEK, „Unters. u. Nachweis organ. Farbstoffe auf spektro
skop. Wege“, J. Springer, Berlin, 4. Lieferung, Kapitel: „Allgemeine chem. u. spektros
kop. Charakteristik der Kiipenfarbstoffc in bezug auf ihre Konst.“ u. enthalt auch 
einige Richtigstellungen. — Fuhrt man in Indigo fortschreitend Cl- u. Br-Atome ein, 
so geht die Farbę der gebildeten Indigodcriw. von Violettblau iiber Blau in Grunblau 
iiber. Das Absorptionsspektrum verschiebt sich um so mehr in das rote Feld des 
Spektrums, je mehr H-Atonie durch Halogen ersetzt sind, wobei Br-Atome starker 
versehieben ais Cl-Atome. Halogene (wie auch Aminogruppen) in 6,6'-Stellung lassen 
aber die Indigofarbe in Rot iibergehen, wobei das Absorptionsspektrum aus 2 Teilcn 
zusammengesetzt erscheint u. stark naeh dem violetten Ende verschoben ist. Sind 
Alkylgruppcn am Benzolkern des Indigos substituiert, so ist ihr EinfluB unwesentlich, 
sitzen sie aber am N, so geht die Farbę in Grim iiber u. die Verschiebung des Absorp- 
tionsspektrums ist stark. — Ersatz der NH-Gruppe des Indigos durch S (einmal 
zu Monothioindigo, zweimal zu Thioindigo) liefert Farbstoffe, die sich in Xylol yiolett- 
rot bis rot losen u. ein Absorptionsspektrum von 2 verschieden starken Streifen geben. 
Substitution von Halogenen u. Alkylen im Benzolkern des Thioindigos wirkt wie beim 
Indigo, Halogene, Alkyle oder Aminogruppen in 6,6'-Stellung iindern die Farbę bis 
Orangegelb, die Lsgg. fluoresciercn u. das Absorptionsspektrum ist naeh Violett ver- 
schoben. Die Indigo- wie die Thioindigofarbstoffe losen sich griin in H2S04 u. geben 
in dieser Lsg. im Gegensatz zu Anthrachinonkiipenfarbstoffen keine oder kaum Ab-

X. 2. 170
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sckiedcn starko Streifen aufwoist, seine D oriw . Yerhalton sich don Indigo- u. Thio- 
indigodcriw . ahnlich.

Die Farbstoffe sind in Tabellen aufgcfiihrt, die wissenschaftliche Bezeichnung, 
Strnkturformel, Farbę der Lsg. u. Absorption (beides in Xylol u. in Tetralin) angeben. 
Im  einzelnen wurden untorsueht: Indigo, 4,4'-Dichlorindigo (U. in Xylol u. Tetralin), 
5,5'-Dichlorindigo (swl. in Xylol u. Tetralin), 6,6'-Dichlorindigo, Brillantindigo B A SF /B  
(5,7,5',7'-Telrachlorindigo), 4,5,7,4',5',7'-Hexachlorindigo, 5,5'- u. 6,6'-Dibromindigo, 
5,7,5'-Tribromindigo, Indigo M LB /4B  (5,7,5' ,7'-Tetrabromindigo), 4,5,7,5',7'-Penta- 
bromindigo, Indigo M LB /6B  (4,5,7,4',5',7'-Hexabromindigo), Oktabromindigo (I), Bril
lantindigo B A SF /40  (4,4'-Dichlor-5,5'-dibromindigo), Brillantindigo B A SF /2B  (5,5'-Di- 
chlor-7,7'-dibromindigo), Cibabraun Ii (5,7,5' ,7' -Tetrabrom-6,6’-diaminoindigo), 6,6'-Di- 
nitroindigo, N-Monomethylindigo, N,N'-Diniethylindigo, N,N'-Didthylindigo, Indigo 
M L B /T  (7,7'-Dimethylindigo), 6fi'-Dibroni-1,1'-dimethylindigo, N,N'-Dibenzoylindigo, 
Cibagriin G (Dibrom-bis-f}-naphthindolindigo) (II), weiterhin Cibariolelt A (Kiipenblau, 
Monothioindigo, 2 - Indol - 2' - thicmdphthenindigo) , Cibagrau O (2-[5-Bromindol]-2'-thio- 
naphthenindigo, das im Handel befindliche Cibagrau G is t nicht ganz einheitlick), 
Cibaviohtt 3B (Thioindigoviolelt K , 2-[5-Bromindol]-5'-brom-2'-thionaphtheni?idigo) (HI),
2-[5,7-Dibromindol]-2'-thionaphthenindigo (asymm. Dibromkilpenblau), Cibaviolett B  
(2-[5,7-Dibro7ni?idol]-5'-brom-2'-thio?iaphthenindigo), 2-[4,5,7-Tribro7nindol]-2'-thionaph- 
thmindigo (asymm. Tribromkupenblau), weiterhin Thioindigo (2,2'-Bisthionaphthen- 
indigo, Thioindigorot B, Anthrarot B, Cibarosa B), 4,4'-Dichlor-2,2’-bisthionaphthen- 
indigo (IV), Ilelindonrot B  (Thioindigorot BO, 5,5'-Dichlor-2,2'-bisthionaphthenindigo), 
Cibarot B  (6,6'-Dichlor-2,2'-bisthionaphthenindigo, Anthrarosa R, Hydronrosa FF, Hy- 
dronrosa FB , Indanthrenbrillanlrosa U, Thioindigorosa RN), Indanthrcnrotviolett RH  
(5,5'-Dichlor-7,7'-dimethyl-2,2'-bisthionaphthenindigo, Cibarot 3B, Hydronbordeaux B, 
Eridanrot 3B, Durindone Red3B, Thioindigorot 3B: gcmaB der Lage des Absorptions- 
spektrums ist die angegebene Struktur des Indanthrenrotviolett E H  in TJbereinstim- 
mung m it T ru tw in  u . B u c h e r e r  (BuCHERER, Lehrbuch der Farbenehemie, Leipzig 
1921) riohtig, im Gegensatz zum Colour Index Nr. 1212, der die 2 Methylgruppen in
G,G'-Stellung verzeichnet), Cibabordeaux B  (5,5'-Dibrom-2,2'-bisthionaphlhenindigo), 
6,6'-Dibrom-2,2'-bisthionaphthenindigo, Algolrosa BO (4,4'-Dimethyl-6,6'-dibrom-2,2 '-bis
thionaphthenindigo), 4,7,4',7'- Tctramethyl-2,2 '-bisthionaphthenindigo, Helindonorange R  
(6,6'-Diathoxy-2,2'-bisthionaphthenindigo, Hydronorange R, Thioindigoorange R, Thi- 
anthrene Orange R), Helindonscliarlach S  (6,6'-Di-dthylthio-2,2'-bisthionaphthenindigo), 
Helindonechtscharlach R  (5,5'-Dibrom-6,6'-didthoxy-2,2'-bisthionaphthenindigo), Helindon- 
violett B  (Helindonviolett B B  u. R, 4,4'-Dimethyl-5,5'-dichlor-7,7'-dimethoxy-2,2'-bisthio
naphthenindigo, Thioindigoi-iolett 2B, Anthraviolett BB), Helindonorange B  (5,5'-Dibrom- 
6,6'-diamino-2,2'-bisthionaphthenindigo), weiterhin Indirubin (Indipurpurin, 2,3'-Bis- 
indolindigo), Helindonviolett D (5-Brom-7-methylindirubin) (V), Cibaheliotrop B  (5,7,5',7'- 
Tetrabromindirubin), Thioindigoscharlach R  (2'-Thionaphthen-3-indolindigo, Durindone 
Scarlet R, das Handelsprod. Thioindigoscharlach R ist nicht cinheitlich), Thioindigo
scharlach O (3-[5,7-Dibromindol]-2'-thionaphthenindigo, Durindone Red F) ('ST), Ciba- 

CO V II scharlach O (2-Thionaphthen-2'-acenaphthen-
CO indigo, Anthrascharlach GO, Helindonechtschar-

  ZacA C, Thioindigoscharlach 20), Cibarot R
\ ___ /  \  (5-Brom-2-thionaphthen-2'-acenaphthenindigo)
/  \ _ _. /  (Vn). Die Angaben des Colour Index bzw.
\ ___ /  der SCHULTZschen Farbstofftabellen, Ciba

ro t G sei ident. m it Thioindigoscharlach G u. Cibascharlach G ident. m it Durindone 
R ed Y, treffen  n ich t zu.

Zum SchluB ist fur die neusten in diesem Jahre von der I. G. Farbenindustrie 
eingefuhrten Kiipenfarbstoffe Lóslichkeit, Farbo der Lsg., Absorption in  Xylol u. 
Tetralin, Farbę u. Absorption in H2S 04 gegeben, u. zwar fiir Indanthrenbraun RRD, 
Algolbrillantgriin B K  Teig, Algolviolett BBN , ’Algohiolett BFN, Indigosol H B, Algol- 
violett RFN, Indanihrenscharlach B  Teig, Indanthrenbrillantorange GK Pulv., Indan- 
threngoldgelb GK, Indanthrenmarineblau G Teig, Indanthrenscharlach B  Pidv., Indan- 
threnmarineblau R, Indanthrenblau GT Teig, Indanthrenrubin R, Indanthrengelb 5GK 
Doppelteig, Indanthrenrotbraun 5RF, Indanthrengrun GT, Indanthrenoliv ON, Indan
threnbraun B R . (Ztschr. angew. Chem. 41. 1133—41. Prag.) B eh ri.e .

Y. Tamamushi, Ober die Basizitdt der Imidazol-4,5-dicarbonsaure und ihre.r 
Methyl- und Phenylhomologen. Schon Lf.HMSTEDT (C. 1925. II . 1040) hnt gefunden,
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daB zwar das neutrale Na-Salz, nicht aber das neutrale NH4-Salz der Imidazol-
4.5-dicarbonsaure bestiLndig ist, u. daB bei der Titrierung mit 0,1-n. NaOH das zweite 
C02H nioht yollig abgesattigt wird. Yf. hat auch dio 2-Methyl- u. 2-Phenylimidazol-
4.5-dicarbonsaure dargestellt, die 3 Sauren u. ihre sauren Na-Salze mit 0,1-n. NaOH
u. ihre neutralen Na-Salze, welohe alkal. reagieren, m it 0,1-n. H2S04 unter Verwendung 
von Phenolphthalein titriert. So ergaben sich fiir die Basizitat der 3 Sauren folgende 
Durchschnittswerte in %  der berechncten: Imidazoldicarbonsaure 72,35, Methyl- 
dcriv. 62,22, Phenylderiy. 63,65. Die aquivalenten Leitfahigkeiten des neutralen 
u. sauren Na-Salzes des Methylderiy. wurden bei 0,5% Konz. zu 60,33 u. 23,88 ge- 
funden. (Journ. pharmac. Soo. Japan 48. Nr. 9. 105—07.) LlNDENBAUM.

Y. Tamamushi, Ober die Imidazoldicarbonsaure und 2-Methylimidazoldicarbon- 
sdure ais allgemeine Iłeagenzien fiir Alkaloide Vf. hat die Angaben von PAULY u. 
L u d w ig  (C. 1922. I II . 1192), nach welchen Imidazoldicarbonsaure m it yielen Basen 
in W. wl. saure Salze mit scharfen FF. bildet u. sich daher zur Isolierung jener Basen 
besonders cignen soli, nicht bestatigen kónnen. Er hat je 21 Salze genannter Saure 
u. ihres 2-Methylderiv. m it Basen u. Alkaloiden untersucht u. folgendes festgestellt:
1. Die Salze m it NH3, CH3• NH2, C2H 5-NH2, (C2H5)2NH u. Imidazol sind in W. 11.
2. AuBer dem (C2H5)2NH-Salz der Imidazoldicarbonsaure (P. 177—178°) u. den
CsH8(CH3)3N-Salzen beider Sauren (PP. 215 u. 205°) besitzen alle anderen Salze un- 
scharfe Zers.-Punkte. 3. Fiir das NH4- u. C2H5-NH,-Salz der Imidazoldicarbonsaure 
fand Vf. die Zers.-Punkte 280 u. 262°. — Diese Salze sind zwar bis zu einem Grade 
verwendbar, zur ąuantitatiyen Isolierung der Basen jedoch wertlos. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 48. Nr. 9. 107—08.) L in d e n b a u m .

William L. Nelson und Leonard H. Cretcher, Die Darstellung von Phenylmalon- 
sdureathylester und 5-Phenyl-fi-oxydthylbarbilursaurp,. (Vgl. C. 1926. I. 1660.) In  
Fortsetzung der Arbeiten iiber den EinfluB der Einfuhrung yon Oxygruppen auf die 
Toxizita.t u. die therapeut. Wrkg. medizin. Verbb. wurde 5-Phenyloxyathylbarbitur- 
saure hergestellt. Die Syntliese des Phenylmalonsaureathylesters wurde durch Kon- 
densation yon Phenylessigsaurealhylester m it Athylcarbonat unter ver8chiedenen Be- 
dingungen ycrsucht, namlieh in A., A, u. Bzl., m it Na u. Na-Amid. ICondensation 
tra t nur m it Na in A. u. Bzl. ein. Aber selbst in Bzl. konnten nicht mehr ais 20% 
Ausbeute erzielt werden. Dann wurde Phenylacetonitril ais Zwischenprod. yersucht, 
dessen Na-Salz mit Chlorameisensaureester kondensiert wurde. Die Ausbeute an 
Phenylcyanessigsauredlhyksier betrug aber nur 50%. Darauf studierten die Vff. die 
Kondensatión yon Phenylacetonitril m it Athylcarbonat (+  Na in A.). Die Ausbeute 
an Phenylcyanessigsaureester betrug 55%. Na-Athylat in A. ais Kondensations- 
mittel gab 55%, Na-Amid in Bzl. 30%, Na-Amid in A. 70%. Da Phenylmalonsaure- 
ester sich nicht gut alkylieren lassen, wurde yersucht, das Phenylacetonitril vor der 
ICondensation zu alkylieren. In  keinem Falle konnte aber ein substituiertes Benzyl- 
cyanid m it Athylcarbonat kondensiert werden. Die Umwandlung des Phenylcyan- 
acetats in Phenylmalonsaureathylester wurde am besten mit HC1 u. A. nach WlS-
I.ICENUS (L ieb igs Ann. 296 [1896]. 361) erzielt. Die Athylierung des Phenyl- 
malonsaureesters gelang am besten mit C2H5J  in A. oder durch Erhitzen des 
trockenen Na-Salzes des Esters m it C2H5Br im geschlossenen Rohr bei 110°. Aus 
Na-Phenylmalonsaureester u. f3-Chlordthylvinyldther im geschlossenen Rohr wurde 
Phenyl-fi-vinyloxyathylmalonsaureester erhalten, aus dem 5-/?-Oxyathylphenylbarbitur- 
saure hergestellt wurde.

V e r s u c h c .  Phenylcyanessigsduredlhylester. Aus Phenylacetonitril u. Athyl
carbonat in A. ( +  Na-Amid). Farblose FI., Kp-iS 165°; d420 =  1,091. — Phenyl- 
malonsaureathylester. Aus yorst. Yerb., A. u. HC1. Farblose FI., Kp.ls 168°; d / 0 =
1,095. — Phenylathylmalonsaureathylester. Kp.19 170°; d420 =  1,071. — 5-Phenyl- 
athylbarbitursaure (Luminal). Aus yorst. Vcrb. u. Hamstoff (-j- Na-Athylat) im ge
schlossenen Rohr (115°). F. 173—174° aus W. — Phenylvinyloxydth.ylmalonsdure- 
dthylester, C1;H220 5. Aus Na-Phenylmalonsaureester u. ft-Chl-ordthylvinijlather (140 
bis 145°). Kp.j, 196— 197°; d.,20 =  1,098. Zersetzt sich im Sonnenlicht. — 5-Phenyl-
13-oxyathylbarbitursdure (Ozyluminal). Durch Kondensation yorst. Verb. mit Harn- 
stoff F. 200°. Ausbeute 10%. — 5-Phenyl-j}-oxyathyl-2-thiobarbitursdure, C12 Hjo03N2S. 
Analog yorst. Verb. m it Thiohamstoff. F. 167°. Ausbeute 15%. —  Ihenyhittyl- 
ozydthylacetonitril, C0H5CH(CH2CH2OCH—CH2)CN. Aus Phenylacetonitril u. fi- Chlor- 
athylyinylather. Kp.s 147°; d.,20 =  1,029. Ausbeute 50%- (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 2758—62. Pit.tsburgh [Penn.], Uniy.) KlNDSOHER,
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James B. Conant und John G. Aston, Gewisse neue Oxydation$realctionen von 
Aldehyden. (Vgl. C. 1927. I. 1145.) Yff. untersuchten die Oxydation von Aldehyden 
durch reversible Oxydationsmittel bekannten Potentials, u. zwar wurden folgende 
Mittel in verd. Lsgg. bei 80° verwendet: K-Ferricyanid, K-Wolframcyanid, K-Molybdan- 
cyanid, K-Dichromat u. Cer&ulfat. Die letzten beiden wurden in mol. H2S04-Lsgg. 
u. die andoren in alkal. Pufferlsgg. benutzt. Dio quantitativen Ergebnisse zeigten, 
daB die Red. dieser Reagenzien durch aliphat. Aldehyde bei bestimmten Aciditaten 
rasch vorwiirts schreitet u. daB die Resultate wie friiher in „seheinbaren Oxydations- 
potcntialen“ ausgedriickt werden kónnen. Die Priifung der Prodd. der Rk. zeigte 
aber uberraschende Komplikationen. An Stelle der erwarteten Oxydation zur ent- 
sprechenden Saure hcrrschen offensichtlich andere Rkk. sowohl in alkal. ais sauren 
Lsgg. vor. Vff. stellten fest, daB diese Rkk. von einer Oxydation in a-Stellung her- 
ruhren, was eingehender bei Isobutyraldehyd studiert werden konnte. Dieser Aldehyd 
wird durch K-Ferricyanid bei 80° oxydiert, wenn die Lsg. durch langsames Zugeben 
von KOH leicht alkal. gemacht wird. In  verd. Lsgg. (ca. 0,14 Mol. bzgl. des Aldehyds) 
ist das Hauptprod. I (ca. 27%). Isobuttersaure wird nicht gebildet. In  konzentrierteren 
Lsgg. (0,28 Mol.) wird auch II gebildet. Bei dieser eigenartigen Rk. stammt der Stick- 
stoff der heterocycl. Yerbb. vom Ferricyanidion, da Fe(OH)3 u. Ameisensdurc gebildet 
werden. Der Hauptteil des Ferricyanidions wird aber zu Ferrocyanid reduziert, was 
aus dcm Rk.-Gemisch in krystalliner Form isoliert werden konnte. Eine elektrometr. 
Titration zeigte, daB mindestens 65% des Oxydationsmittels zu Ferrocyanid reduziert 
wurden. Bei der Einw. von K-Ferricyanid in alkal. Lsg. bei 80° auf Methylisopropyl- 
keton entsteht III (25%). Die Konstitution von I ergibt sich aus der Analyse, dem 
Mol.-Gew. u. der Red. z u einem Piperazinderiv., das eine Dinitroverb. liefert. Die 
Rk. von IIC N  m it dem Dihydropipcrazin ergibt II.

N ‘ H NH N
C H I C H A  N C C j-^ C p U  CH3C ^ |C (C II ,)2

(CHS)2CL^CH (CHjljO^^JcHCN (CH3)2CLJC-CH3
N NH N

Dio Tatsache, daB Methylisopropylketon unter diesen Bedingungen ein Dihydro- 
piperazin gibt, gibt AufschluB iiber den Mechanismus der Rk. m it Isobutyraldehyd. 
Die a-Oxydation des Ketons ist der normale Yerlauf, u. das a-Aminoketon CH3COCNH2 • 
(CH3)2 diirfte sicher ein Zwischenprod. sein. Von dieser Verb. ist aber bekannt, daB 
sie sich zu Hexamethyldihydropyrazin in alkal. Lsg. kondensiert. Ais" Nebenprod. 
■wird eine andere bas. Verb., wahrscheinlich ein Pyrrolderiv., gebildet. Weitere Hin- 
weise auf die Existenz eines Zwischenprod. gibt die Tatsache, daB die Bldg. des Hexa- 
methyldihydropyrazins langsam verlauft, nachdem die Oxydation beendet ist. Die 
Priifung der Struktur des Dihydropyrazins aus Isobutyraldehyd u. die Analogie mit 
der Rk. des Methylisopropylketons zeigt, daB der Grundmechanismus die Oxydation 
eines a-C-Atoms ist. Der Mechanismus, durch den der Stickstoff in das organ. Mol. 
cingefuhrt wird, konnte iiber die Bldg. des a-Oxyketons verlaufen; dies scheint aber 
unwahrscheinlich, da <x-Oxyisobutyraldehyd beim Erhitzen mit einem Gemisch von 
Fe++- u. Fe+++-Cyanid kein Dihydropyrazin liefert. Da sich ergeben hat, daB die 
a-Oxydation der Aldehyde in  verd. Lsgg. eine normale Rk. dieser Verbb. ist, glauben 
die Vff., daB die 1. Stufe dieses Prozesses eine Oxydation (Dehydrierung) unter Elimi- 
nierung eines a-H-Atoms ist. Das ersto Prod. ist wahrscheinlich eine hochreaktive 
Verb., welche sich mit dem komplexen Cyanid unter Bldg. eines a-Aminoaldehyds 
(oder Ketons) yerbindet. II ist wahrscheinlich durch die Rk. des Dihydropyrazins 
mit HCN entstanden, die durch die Zers. eines Teils des komplcxen Ions gebildet 
^vu^de. Die Oxydation von Acetaldehyd mit K-Ferricyanid bei 80° in alkal. Lsg. gab 
keine Essigsaure, keino fliichtigen bas. Prodd. u. nur eine Spur von Fe(OH)3. Dio 
Red. von Fe+++- zu Fe++-Cyanid ergab sich aus der elektrometr. Titration u. durch 
die Isolierung grofier Mengen von K-Ferrocyanid. Nach Konzentrieren u. Fallen 
des anorgan. Salzes durch A. verblieb eine gummiartige M., die aber nur 10% des 
angewendeten Aldeliyds entsprach. K-Bichromat oxydiert verd. Lsgg. von Isobutyr- 
aldehyd in mol. H2SO., bei 80° unter Bldg. von Aceton, C02 u. Isobuttersaure. In  einer 
Lsg. von 0,14 Mol. (bzgl. Aldehyd u. Reagens) ergaben sich 37% Aceton. In  kon
zentrierteren Lsgg. (0,28—0,56 Mol.) wurden wenig C02 (29—35%) u. mehr Isobutter- 
saure erhalten. Die Bldg. von Aceton u. C02 muB von der Oxydation des Isobutyr- 
aldehyds in cc-Stellung stammen. Isobuttersaure wird unter den gleichen Bedingungen
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von K-Bichromat nicht oxydiert, aber a-0.\yisobutyraldehyd u. die entsprechende 
Saure geben Aceton. Die Oxydation von n-Butyraldehyd durch Dichromat in mol. 
H 2S 04 gibt bei 80° betrachtliehe Mengen CO,. Die Rk. wurde durch Best. des ent- 
wickelten CO, u. der Zahl der Aquivalente an Oxydationsmittcl studiert, die zur 
yollstandigen Oxydation benotigt wurden. In  0,07-mol. Lsg. war der Betrag der a-Oxy- 
dation 0,25%; 3,6 H-Aquivalente des Dichromats wurden per Mol. Aldehyd ver- 
braucht. Die Zahl der Aquivalente steigt auf 4,1 in 0,035-mol. lag . u. auf 4,4 in
0,018-mol. Lsg. Die Oxydation zu n-Buttersaure entspricht 2 Aquivalenten, zu C02 
u. Propionsaure 8 Aquivalenten. Daher betragt die a-Oxydation, auf der Basis des 
gebrauchten Oxydationsmittels, ca. 40% in sehr verd. Lsgg. Die Menge des CO,, 
ubersteigt nicht 25%, das ist aber zweifellos durch die Schwierigkeit verursacht, 
die das Abtreiben u. die Best. sehr kleiner Mengen CO, in den verdiinnteren Lsgg. 
bereitet. Ce-Sulfat in mol. II2S04 wird bei 80° rasch durch Isobutyraldehyd reduziert 
u. hier konnte neben Aceton <x-Oxyisobutyraldehyd nachgewiesen werden. Die Iso- 
lierung des Oxyaldehyds aus sehr verd. Lsgg. ist aber schwierig u. daher konnte weder 
die reine Verb. noch ein Deriv. erhalten werden. Es gelang aber ein Verf. auszuarbeiten, 
das Best. der Menge dieses Aldehyds in verd. wss. Lsgg. gestattet, die Aceton u. Iso- 
butyraldehyd enthalten. Es beruht auf der verschicdenen Fliichtigkeit mit Dampf 
der 3 Verbb. u. einer spezif. Rk. des Oxyaldehyds. Diese Verb. gibt nicht die ge- 
wohnliehe Jodoformrk., liefert aber Jodoform, wemi die Lsg. mit einem UberschuB 
an NaOH erwarmt wird. Nur etwa 20% Isobuttersaure werden bei der Oxydation 
mit Ce-Sulfat gebildet, daneben entsteht a-Oxyaldehyd, Aceton u. ein Prod. in geringen 
Mengen, das ein fester Korper vom F. 166— 169° u. m it W.-Dampf fliichtig war. Beim 
langsamen Zutropfen einer 0,5-mol. Lsg. von KM n04 zu einer 0,1-mol. Lsg. von Iso- 
butyraldehyd in mol. H ,S 0 4 bei 80—90° ergab sich ein Destillat, das Aceton enthielt u. 
die eharakterist. Rk. des a-Oxyisobutyraldehyds lieferte. Die Menge der Isobutter- 
saure betrug nur 40% der theoret. Menge. Die Saure selbst wird unter diesen Be- 
dingungen nicht von KMn04 angegriffen. Acetaldehyd wird in a-Stellung oxydiert 
u. gibt C02, wenn KMn04 in mol. H 2S 04 in sehr verd. Lsgg. angewendet wird (80°). 
100 ccm je einer 0,25-mol. Lsg. des Rcagenses u. Aldehyds wurden langsam in 200 ccm 
mol. H ,S 0 4 getropft, die rasch geriihrt wurde. Wenn kein UberschuB an KMnO,, 
sich ansammelt, so entspricht dio Menge der entwickelten C02 etwa 20% <x-0xydation. 
Die Menge der Essigsaure fallt entsprechend. Co-Sulfat in 8-n-H2S04 oxydiert bei 0° 
Isobutyraldehyd. Die Ggw. von Aceton u. Oxyaldehyd konnten nachgewicsen werden; 
auch wird Isobuttersaure gebildet. Pd-Schwarz u. Chlorami oxydicren Isobutyr- 
aldehyd langsam. Aueh hier konnte der Oxyaldehyd nachgewiesen werden. Die 
einfachste Erklarung der Resultate ware, daB der Aldehyd in der Enolform oxydiert 
w ird:

(CH3)aC—C—OH +  [O] -)- H ,0  — ->- (CH,)3COHCH(OH)2 — >- (CH3)?COHCHO . 
Vff. halten dieso Erklarung nicht fiir moglich, da sie keine Erklarung fiir den EinfluB 
der Verdiinnung gibt, dio so deutlich den Betrag der a-Oxydation m it sauren Oxy- 
dationsmitteln ansteigen laBt. Fernerhin pflegen Reagenzien, wie Ce- u. Co-Sulfat, 
Pd u. Chloranil u. Ferricyanid nicht Saucrstoff an Athylenbindungen abzugeben. 
Auflerdem ist die Menge Enol iri stark saurer Lsg. sehr klein.

V e r s u c h e .  2,2,5,5-Tetramelhyldihydropyraziji, C8H14N2 (I). F. 83—84°, 
Kp. 160°. — Dinitroso-2,2,5,5-tetramethylpiperazin, C8H10O2N4. Durch Red. von 1 
mit Na u. A. u. Behandeln des Prod. m it HC1 u. K N 0 2. WeiBe Krystalle aus Eg., 
F. 208—210°. — 2,2,5,5-Tetrame.thyl-3,6-dicyanpiperazin, Ci„H,6N4 (II). F. 193 bis 
194,5° aus Bzl. — Dinilroso-2,2,5,5-tetramethyl-3,6-dicyanpiperazin, C10H14O,Ne. Aus 
vorst. Verb. u. n-Butylnitrit. F. 178° unter Zers. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
2783—98. Cambridge [Mass.], Univ.) K in d s c h e r .

George Aleck Crocker Gough und Harold King, Trypanocide Wirkung und 
chemisćhe Konslitution. V III. Derirate von fl-Aminodthyl- und y-Aminopropylarsin- 
sauren. (VII. vgl. B a l a b a n  u . K in g ,  C. 1 9 2 8 . I. 1036.) In  der aliphat. Reihe sind bis- 
her Arsenoverbb. mit amphoterem Charakter, wie ihn die meisten trypanociden aromat. 
Arsenverbb. aufweisen, nicht bekannt. Man sollte annehmen, daB aliphat. Amino- 
arsinsauren entsprechend ihrem kleinen Mol.-Gew. u. ihrer Ahnliclikeit m it den Amino- 
sauren der Gcwebe iiber ein grofieres Durchdringungsvermógen verfiigen. Es wurde 
daher die Synthese einiger Verbb. R jR2N • [CHL)]n ■ AsO;;H2 in Angriff genommen. Einw. 
von Natriumarsenit auf Chloramino RjRjN • [CH2]nCl unter verschiedenen Bedingungen
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lieferte keine Anzeichen fiir Arsinsaurebldg. Da die Einw. von p-Toluolsulfonsaure- 
methylester auf Natriumarsenit eine geringe Menge Methylarsinsaure lieferte, wurde 
yersucht, das Toluolsulfonat des Diiithylaminoathylalkohols u. den Monoester des 
Trimethylenglykols darzustellen. Im  ersten Fałle entstand Tetraathylpiperazinium- 
di-p-toluo!sulfonat, im zweiten Trimethylcnglykoldi-p-toluolsulfonat u. (unter Mitwrkg. 
des zugesetzten Pyridins) Propan-oc,y-dipyridinium-di-p-toluolsulfonat [C6H5N'GH.,- 
CH2-CH2-NC5H5](C,H70 3S)2. — Die Darst. von fi-ChlorałhyldicMorarsin, CH2Cl CH2-AsCf2, 
aus Athylen u. AsC13 mit A1C13 (R e n s h a w  u. W a r E, C. 1 9 2 6 .1. 1525) gibt geringe Aus- 
beuten. —  Die'yon POULENC F r e r e s  (E. P. 191028; C. 19 2 3 . IV. 721) fiir die Darst. 
von /?-Oxyilthylarsinsaure angegebene Methode ist aueh fiir das naehsthohere Homologe 
anwendbar; die Chloralkylarsinsauren geben durch Losen in konz. HC1 u. Red. m it S 02 
in Ggw. von H J  gelbo Ole, die durch Einw. .yon SOCl2 in Bzn. Chloralkyldichlorarsine 
liefern. Die gelben Ole enthalten komplizierte Arsenigsaureester. — y-Chlorpropylarsin- 
saure liefert m it aliphat. oder alicycl. Aminen glatt die entsprechenden Aminopropyl- 
arsinsauren; diesesind sil. u. deshalb nicht immer leicht zu reinigen. /?-Chlorathylarsin- 
sauro wird durch starkę Basen oder uberschiissiges NH3 in Athylen, HC1 u. Arsensaure 
zers. Setzt man NH3 oder Aminę unter Aufrechterhaltung neutraler Rk. gegen Lackmus 
zu, so erhalt man leicht z. B. aus NH3 N(CH2 -CH2'A s03H2)3, aus Methylamin CH, • 
N(CH2-CH2-As03H2)2; ferner reagieren Dimethylamin, Trimethylamin, Piperidin, Pi- 
perazin. — Die Unbestandigkeit der /?-Chlorathylarsinsaure gegen Alkali scheint eine 
allgemeine Eig. der Arsinsauren zu sein, die Cl in /?-Stellung enthalten. — Von den 
untersuchten Verbb. erwiesen sich nur Tridthylamm-p,fi' ,fi"-iriarsinsdure u. y-Piperidino- 
propylarsinsaure, CcH 10N • CH2 • CH2 • CH, • AsO,H„, ais wirksam gegenTrypanosoma equi- 
perdum (in Mausen). Dieser Mangel an Wirksamkeit ist wohl groBtenteils einerseits 
auf die geringe Rcduzierbarkeit der Verbb., andererseits auf die rasche Aussehcidung 
aus dem Kórper zuriickzufuhren, die wieder teils auf der groBen Lóslichkeit in W., 
teils auf Mangel an substantiyen Eigg. gegeniiber den Gewoben beruht.

V e r s u c h e .  fi-Oxydthylarsinsdure, HO ■ CH2 • CII, • As03H 2. Aus Athylcnchlor- 
hydrin mit As20 3 u. NaOH in W. Sirup. CaC2H50 4As +  H 20 . Blattchen, wl. — 
fi-Chlorathyldichlorarsin, CH2Cl-CH2-AsCl2. Man lóst /3-Oxyathylarsinsaure in konz. 
HC1, setzt etwas K J  zu, leitet S 02 ein u. behandelt das Rk.-Prod. mit SOCl2 in PAe. 
Ausgehend von 100 g Athylenchlorhydrin erhalt man 60 g ^-Chlorathyldichlorarsin 
(Kp.32 92—93°) neben 44 g AsCl3 (Kp.30 39—41°). Verss. iiber die Darst. naeh RENSHAW 
u. WacE (1. c.) s. Original. — fi-Chlordthylarsinsaure, C2H60 3AsCl. Aus dem Dichlor- 
arsin in W. beim Einleiten yon Cl; Oxydation m it H N 03 gab starko Zers. Tafeln aus 
Aceton, F. 134—136°. Maximaldosis fiir Mśiuse 0,2 mg/g. — Triathylamin-fi,fi',fi" - 
triarsinsaure, C6H180 sNAs3. Aus /?-Chlorathylarsinsaure u. Harnstoff (ais NH3-Quelle; 
aueh Acetamid oder Ammonacetat sind yerwendbar) in W. bei Wasserbadtemp. Nadeln 
aus W., F. 184—185°. Gibt krystalline Ba- u. Ca-Salze. — Methyldiulhylamin-fi,fi'- 
diarsinsaure, C5H16OaNAs2. Aus /?-Chlorathylarsinsaure u. wss. Methylaminlsg. Tafeln 
mit 1 H 20  aus verd. A., F. 192—194°. Maximaldosis 1,5 mg. — fi-Ditnethylamino- 
dłhylarsitisdure, C4HI20 3NAs. Aus /S-Chlorathylarsinsaure u. Dimethylarsin. C4H120 3N- 
As +  HCI, F. 138—140° (aus A.). Maximaldosis 3 mg. Daneben Dimethyldiathyl- 
ammoniumchlorid-p,fi'-diarsinsau,re, CeH180 6NAs2Cl, die beąuemer aus /S-Dimethyl- 
aminoathylarsinsaure u. /5-Chlorathylarsinsaure u. etwas A. bei 100° erhalten wird. 
F. 178° (aus yerd. A.). — fi-Dimethylaviinodthylarsinsaurechlormethylai, C5H150 3NAsCl. 
Aus /3-Chlorathylarsinsaure u. Trimethylamin. Tafeln aus Methanol, F. 187—188° 
(Zers.). Maximaldosis <0,05 mg. — fi-Piperidinoathylarsinsdure, C,H160 3NAs. Aus 
Chlorathylarsinsaure u. Piperidin in A. C;H]60 2NAs -f  HCI. Glanzende Tafeln aus 
A., F. 155—157°. — fi-Piperidinoathyldichlorarsin. Aus der Arsinsaure in konz. HCI 
m it S 0 2 bei Ggw. yon K J. Hydrochlorid, CjH^NAsClj. Tafeln aus verd. HCI, F. 126 
bis 127° (Zers.). L. in  W., A. — fi-Piperidinoóthyldijodarsinhydrojodid, C,H,5NAsJ3. 
Aus dem Dichlorarsin u. K J  in W. Hellgelbe Krystalle, F. 158—159°. Farblos 1. in 
A. u. W. — N,N'-Didthylpiperaziiidi-fi,fi’-arsinsaure, C9H20OsN2As2. Aus Chlorathyl
arsinsaure u. Piperazinhydrat. C8H 20O8N2As2 +  2 HCI. Tafeln aus W. Wird von 
220° an dunkel, schm. nicht bis 280°. Maximaldosis 2,5 mg. — fi-Chlorathyldiathylamin. 
CH2C1-CH2'N(C2H5)2. Aus /S-Diathylaminoathanol u. S0C12 in Chlf. bei —5°. K p.,€ 51 
bis 52°. Hydrochlorid, Nadeln, F. 210—211°. Pikrat, Krystalle, F . 116— 117°. Chlor- 
aurat, C8H14NC1 +  HAuCl4. Tafeln aus yerd. HCI. F. unscharf 68—71°. — Das freie 
Amin geht in absol A. in 1,4-Telradlhylpiperaziniumdichlorid (Krystalle) iiber. Bei 
Einw. des Amins auf Natriumarsenit werden keine Aminosauren beobachtet; es bleibt
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gróBtenteils unverandert, u. man erhalt geringe Mengen /?-Diathylaminoathanol u. ein 
ungesatt. Amin. — Methyl-fi-cMorathyldidthylamrrwniumjodid, C,H17NC1J. Aus /3-Chlor- 
athyldiathylamin u. CH3J. Tafeln aus Methanol, F. 219—220°. Etwas zerflieBlich. 
Wird in feuchtem Zustand an der Luft leicht gelb oder rot. Wird aus konz. Lsgg. durch 
NaOH, Na2C03 u. CH3C02Na, nicht durch CaCl2 u. BaCl2, ausgesalzen. — Gibt mit 
AgCl Methyl-p-cldorathijldiathylaminoniwwhlorid, sehr zerflieBliche Nadeln; Chloraurut, 
C,H17NCl’AuCi4, Nadeln aus verd. HC1, F. 202—204°. Das Chlorid gibt mit Natrium- 
arsenit keine Arsinsaure. — Jłlelhylarsinsdure. Aus Natriumarsenit u. CH3■ C6H4 • 
S03-CH3. Wird zweckmaBig ais Ca-Salz (vgl. K l i n g e r  u . K r e u t z ,  L ie b ig s  Ann. 
249 [1888]. 152) isoliert. — Tetradthylpiperazinium-di-p-toluolsulfonat, C26H420 8N2S2. 
Aus Diathylaminoiithanol u. p-Toluolsulfochlorid in Bzl. bei 0°. Tafeln aus A., F. 300 
bis 301° (Zers.). Daraus mit K J  das Dijodid, Ci2H 28N2J 2 (Nadeln, schm. nicht bis 
300°), mit HC1 u. HAuC14 das Dicliloraurat, C12H2SN2(AuCl4)2, Tafeln; ident. mit den 
Verbb. aus dem durch Polymerisation von /?-Chlorathyldiathylamin entstehenden 
T etraathylpiperazi niumdichlorid.

Trimethylenchlorhydrin. Aus Trimethylenglykol u. S2C12 bei 70°. Kp.23 74—76°. — 
y-Oxypropylarsinsdure. Aus Trimethylenchlorhydrin u. Natriumarsenitlsg. bei 50—60°. 
Sirup, nicht rein erhalten. CaC3H70 4As. — y-Chlorpropyldichlorarsin, C3H6AsCl3. Aus 
y-OxypropyIarsinsiiure in HC1 mit S 02 bei Ggw. von K J. K p.w 120—122°. Gibt mit 
Cl in W. y-Chlorpropylarsinsaure, C3H80 3CLAs, Tafeln aus W., F. 146—148°. Maximal- 
dosis 0,1 mg. —- Bei der Einw. von S 02 auf y-Oxypropylarsinsaure entstehen auBer 
Chlorpropyldichlorarsin olige Prodd., aus denen sich AsCl3 u. der y-Oxypropylarsinig- 
sdureester des y-Oxypropyldichlorarsins, C0H 10O3Cl4As3 =  (Cl2As-[CH2]3-0)2As-[CH2]3- 
OH (Kp.0iI6 35°) abtrennen laBt, der mit SOCl2 bei 0° y-Chlorpropyldichlorarsin liefert. — 
y-Aminopropylarsinsdure, C3HI0O3NAs. Aus y-Chlorpropylarsinsaure u. NH3 (D. 0,88) 
bei 110°. Mkr. Prismen, F. 212—214° (Zers.). Sil. in W., unl. in A. Maximaldosis
0,4 mg. — y-Dimethylaminopropylarsinsdure, C6H140 3NAs. Aus y-Chlorpropylarsin
saure u. Dimethylamin in Methanol bei 110°. C5H140 3NAs +  HC1, etwas zerflieBliche 
Nadeln aus A., W. 108— 110°. Maximaldosis 0,4 mg. — y-Dimethylaminopropylarsin- 
sdurechlormethylat, C6H170 3NClAs. Aus y-Chlorpropylarsinsaure u. Trimethylamin in 
W. bei 100°. Prismen aus verd. A., F. 174—176°. Gibt kein \vl. P ikrat oder Chloraurat.
—  y-Propylaminopropylarsinsaure, C6H160 3NAs. Aus y-Chlorpropylarsinsaure u. Propyl- 
am ininsd . A. Nadeln aus Methanol durch A., F. 222—224°. Unl. in A. GegcnLackmus 
neutral. Gibt mit H3P 0 2 u. etwas K J  eine weiBe, bas. Arsenoverb. CeH160 3NAs +  HC1.
F. 210—212°. Maximaldosis 0,5 mg. — m-Nitrobenzoylderivat, C13HI90 8NjiAs. K ry
stalle aus wss. A., F. 132—134°. Die Benzoyłferb. ist ein unkrystallisierbares Ol. — 
y-Propylaminopropyldichlorarsin, C6HnNCl2As. Aus y-Propylaminopropylarsinsaure in 
HC1 mit S 02 bei Ggw. von K J. C6H14NAsC12 +  HC1. Tafeln. F. 195—196°. Maximal- 
dosis 0,0075 mg. Trypanosomen werden in Pferdeserum bei Verd. 1: 40000 in 472 Stdn. 
uniibertragbar. — y-n-Hexylaminopropylarsinsdure. Aus y-Chlorpropylarsinsaure u. 
Hexylainin bei 100° (20 Stdn.). Hydrochlorid, Tafeln aus A., F. 221—223°. Maximal- 
dosis 0,025 mg. m-Nitrobcnzoylverb., C16H 250 6N2As, Tafeln. Die m-Aminobenzoylverb. 
wurde nicht krystallisiert erhalten. — y-Carbdthoxy-n-hexylaminopropylarsinsdure, 
C12H260 6NAs. Aus Chlorameisensaureester u. Hexylaminopropylarsinsaure. Tafeln aus 
A. +  PAe., F. 58—60°. Maximaldosis 0,005 mg. — y-Phenylcarbamyl-n-hexylamino- 
propylarsitisdure. Aus Hexylaminopropylarsinsaure u. Phenylisoeyanat, F. unscharf 
118—124° (aus wss. A.). Maximaldosis 0,01 mg. — y-n-Hexylam.inopropyldichlor- 
arsinhydrochhrid, C8H20NCl2As +  HC1. Tafeln aus 2-n. HC1, F. 190—192°. — l-a- 
PlienylathylaminopropyldiMorarsinhydrochlorid, CnHi6NCl2As +  HC1. Das Prod. aus
1-a-Phenylathylamin u. Chlorpropylarsinsaure ist amorph; man behandelt es mit HC1 
u. S 0 2. Tafeln aus 2-n. HC1, F. 194—196°. Maximaldosis 0,005 mg. — y-Pipcridino- 
propylarsinsaure, C8HiB0 3NAs. Aus Chlorpropylarsinsaure u. Piperidin bei 100°. C8H18- 
0 3NAs +  HC1. Tafeln, F. 162—164°. Gibt in HC1 m it SO, y-Piperidinopropyldichlor- 
arsiiihydrochlorid, Tafeln aus verd. HC1, F. 194—196°. Maximaldosis 0,01 mg. — 
y-4-Oxy-2,2,6-trimethylpiperidinopropylarsinsdure, CnH 2,0 4NAs. Aus Chlorpropylarsin
saure u. Vinyldiacetonalkamin in A. ZerflieBliche Krystalle aus Methanol, F. 162°. 
Maximaldosis 0,2 mg. — 2,2,G-Trimethylpiperidin, C8H17N. Aus 4-Brom-2,2,6-trimethyl- 
piperidin u. Zinkstaub in Eg. Kp. 138—139°. C8H17N +  HC1, F. 236—237°. C8H17N +  
HAuC14. Oktaeder aus verd. HC1, F. 127—129°. — Mit Nitroprussidnatrium u. Acet- 
aldehyd gibt Piperidin eine violettblaue, 2,2,6-Trimethylpiperidin eine erst weinrote, 
dann fuchsinęote, 3-Carbdthoxypiperidin eine erst blaue, dann griińe Farbung. —
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y-2,2,6-Trimethylpiperidinopropylarsinsaure, CuH 210 3NAs. Aus Trimethylpiperidin u. 
Chlorpropylarsinsaure. Sehr zerflieBliche Krystalle aus Methanol durch A. Selim, 
zwischen 150 u. 160°. Maximaldosis 2,0 mg. -— y-Piperazinopropylarsinsaure, C7H,70 3- 
N2As. Aus Chlorpropylarsinsaure u. Piperazinhydrat bei 100°. C7H ]70 3N2As +  2 HC1. 
Krystalle aus A. Maximaldosis 2,0 mg. — y-i-Benzoylpiperazinopropylarsinsdure, 
Cj,H210.jN2As. F. 204—206° (aus wss. Aceton). Maximaldosis 0,2 mg. — y-3-Carb- 
athozypiperidinopropylnrsinsaure, CuH 220 sNAs. Aus Chlorpropylarsinsaure u. Nipcco- 
tinsaureathylester bei 90°. Amorph, zerflieBlich (aus Methanol durch EingieBen in A.). 
Maximaldosis 1,5 mg.

Trimełhylenglykol-di-p-toluolsidfonat, C17H 20O6S2. Aus p-Toluolsulfochlorid, Tri- 
methylenglykol u. Pyridin bei 0°. Tafeln aus Methanol, F. 93—94°. — Projxm-x,y-di- 
pyridinium-di-p-loluolsulfonat, C27H 30O0N2S2. Bei derselben Rk., aber ohne Kiihlung. 
Krystalle aus Aceton, F. 118—120°. Gibt mit HgCl2 die Vcrb. C13Hu N2Cl2 +  4 HgCl2, 
Nadeln aus wss. HgCl2-Lsg., die m it H 2S in Propan-a,y-dipyridiniumdichlorid, C,3H16- 
N2C12, Nadeln aus A.-ii. iibergeht. Das Dichloraurat, C13H10N2(AuC1,) bildet hellgelbc 
Tafeln, die beim Erhitzen dunkelgelb, beim Abkiihlen wieder hellgelb werden u. bis 
300° nicht schm. Dipikrat, Prismen aus W., F. 176°. (Joum . chem. Soc., London 1928. 
2426—47. Hampstead, National Inst. for med. Research.) OSTEETAG.

M. Bridel und S. Grillon, Das Salicylsauremethylesterglykosid von Oaultheria 
procumbens L . ist Monotropitosid. B r id e l  hat das Monotropitosid in Monotropa 
hypopitys entdeckt, ferner in Betula lenta u. mehreren Spiraeen aufgefunden u. ais 
Salicylsauremethylesterprinwerosid erkannt (C. 1924. I. 2273. I I . 59. 2666. 1925.
I. 833. II. 2062). — In  Gaultheria procumbens soli nach einer alten Arbeit von PROCTER 
der Salicylsauremethylester frei vorkommcn. Dies ist jedoch unrichtig. Die frisclio 
Pflanze wurde m it sd. W. in Ggw. von CaC03 ausgezogen, Lsgg. im Vakuum yerdampft. 
Riickstand riecht nicht nach Salicylsauremethylester, jedoch t r i t t  dessen Geruch 
auf Zusatz von Rhamnodiastase stark auf. Zur Isolierung des Glykosids E xtrak t 
mehrmals m it A. ausgekocht, Lsgg. im Vakuum verdampft, Riickstand mehrfach 
m it wasserhaltigem Essigester +  5%  A. ausgekocht, aus den Lsgg. ausfallende K ry
stalle (4 g pro kg frischer Pflanze) aus Aceton umkrystallisiert. Ident. m it Mono
tropitosid. F. 179,5°. E nthalt 3,85% W. [a]u =  —57,91° in W., also wasserfrei 
—60,21°. Mit Orcin -f- w. HC1 Violettfilrbung. Hydrolyse m it 3%ig. H2SO,, bei 
100° u. Spaltung m it Rhamnodiastase verlaufen in der 1. e. beschriebenen Weise. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 187. 609—11.) L in d e n b a t js i .

A. Windaus und G. Stein, U ber die Formel des Digitoxins. Zur Klarung der 
Formelversehiedenheiten des Digitozins (I) zwischen den Angaben von C l o e t t a  
(vgl. C. 1 9 2 1 .1. 451) u. von W in d a u s  u . F r e e s e  (vgl. C. 1926. I. 2199) wurde I  u. 
seine Spaltstucke zur analyt. Unters. rein dargestellt. Es ergab sich fur I die Formel 
C41HelO,3 u. bei der Spaltung ein Zerfall in 1 Mol. Digitozigenin (II) u. 3 Moll. Digitozosc.
II stellte ein einfach ungesatt. Dioxylacton dar, das in seinem Mol. ein System von 
carbocycl. Ringen enthalt. Zur weiteren Konst.-Aufklarung wurde die bereits von 
JACOBS u. G u STDS (vgl. C. 1928. II. 2367) gedeutete Isomerisierung von II mit Alkalien 
untersucht. ’— Bei Behandlung von II  mit alkoh. NaOH fand eine Aufspaltung der 
Lactongruppe unter Bldg. von dixgeninsaurem Na sta tt, das beim Ansiiuem eine „ Dix- 
geninsaure“ gab, die sich leicht anhydrisieren lieB u. in ein „Isodigitoxigenin“ uberging. 
Letzteres gab wie II  ein Aeetylderiv. u. ein Keton, unterschied sich aber von diesem 
dadurch, daB es kein Anhydroderiv. lieferte u. katalyt. nicht hydrierbar war. Auch 
das Digitozigenon lieB sich leieht isomerisieren u. bildete dabei ein Keton, das m it dem 
Oxydationsprod. des Isodigitoxigenins ident. war.

V e r s u c h e .  Digitozin, CuHcl0 13 (I). — Digitozigenin, C^H^O,, (II). Prismen 
vom F. 250°. [cc]d15 =  +19,1°. Acelylderw., C25H360 5. Feinc Nadein vom F. 217°.— 
Anhydrodigitozigenin, C23H320 3, F. 193°. [a]n18 =  —4,68°. — Tetrahydroanhydro-
digitozigenin, C23H360 3. Aus vorigem bei der katalyt. Hydrierung oder durch Anlagerung 
von H , an II u. Abspalten von W. aus dem gebildeten Dihydrodigilozigenin (F. 200°) 
u. dann durch Hydrierung des entstandenen Anhydrodihydrodigitozigenin (F. 181°). 
Lange Nadeln vom F. 167—168°. [ i x ] d 18 =  +24,60“. — Tetrahydroanhydrodigitozi- 
getion, C23H3.,03. Blattchen vom F. 245°. [ ix ] d 18 =  +37,3°. — Lacton C'23/ /360 2. Aus 
vorigem Keton nach der Methode von CLEMMENSEN. GroBe Blattchen, F. 185°. 
[a]n16 =  +33,7°. — Locłondicarbonsaure C'23H3iOe. Durch Oxydation des Ketons 
mit Chromsaureanhydrid. Aus Aceton Nadeln vom F. 296°. Dimethylester, C23H390 6. 
Blattchen, F. 128°. — Isodigilozigenin. Aus A. oder Aceton Nadeln vom F. 272°.
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Acetylderiv. Fcine Nadeln, F . 243°. — Digilozigenon, C23H 320 4. Aus A. scliinimcnido 
Blattchen, F. 200°. [ cc] d 1s  =  33,3°. — lsodigiloxigenon, C^H^Oj. Aus vorigem mit 
Alkali odor durch Oxydation des Isodigitoxigenins. Blattchen vom F. 264°. [cc]d16 =  
+  19,5°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 2436—40. Gottingen, Univ.) P oE T S cn .

Y. Asahina und M. Inubushi, Ober die Flamnonglykoside. II. Ober die Iion- 
słitution des Naringcnins. (Journ. pharmac. Soc. Japan 48. Nr. 9. 108. — C. 1928. U . 
669.) L in d e n b a u m .

E. K lenk und R .H arle , Ober das Galaktosidosphingosin, das partielle Spali- 
produkt der Cerebroside. V III. Mitt. iiber Cerebroside. (VII. vgl. C. 1928. I. 2375.) 
Bei der Barytspaltung cerebronfrcier Cerebroside erhalt man wie beim Cerebron (vgl. 
C. 1926. II. 227) Psychosin, eine Verb. yon Sphingosin m it Galaktosc. Um zwischen 
den zur Diskussion stehenden Pormeln la  bis Ic zu entscheiden, wurde das Psychosin 

CjjHjs • CH : CII • CII • C li ■ CH2 • NH2 Cu II2S • C I I : CH • CH • CH ■ CII, ■ NH,
l a  ( f  ^ 0  I b  Ó O

CHaOH-ĆH • (CH0H)3^'&H*0H CH20 H . (CHOH)4-(3h
in die Dihydrovcrb. iibcrgefuhrt u. erschóp- 

CI2H25. CH : C H . CIIOH • CH • CH2NH2 fend methyliert, worauf nach Hydrolyse mit 
T , A H 2S04 die Vcrb. CltH„9-CHOCIL-CHOH-

C V CH2N(CH3)3-H S04 +  7 2 H 20  erhalten wurde,
CHjOlI • CH • (CII0H)3 • CH ein Rk.-Verlauf, welcher zugunsten der von

i--------- o --------- 1 R o s e n h e im  (C. 1916. II. 1171) aufgestellten
Formel Ic spricht. Der C-Gch. des Chloro- 

platinats [C14H29 • CHOCH3- CHOH ■ CH2N(CH3)3]2- PtClc war 1% zu hoch, was jedoch 
nicht auf einer beigemengten Verunreinigung "berulite, da auch Dihydrosphingosin, 
C14H 23• CHOH• CHOH• CH2NH2, nach der erschopfcnden Methylierung eine ouaternaro 
monomethylierte Base C„H29-"CHOCH3-CHOH-CH2N(CH3)3OH lieferte, welcho das 
gleiche Verh. zeigte. Die Formel Ib  ist auch unvereinbar mit den Feststellungen von 
PRYDE u . H um pheeys (C. 1927. I. 620), welche aus erschópfcnd methylierten Cere- 
brosidgemischen 2,3,4,6-Tetramcthylgalaktose erhielten. — Psychosin, C23H 15KOt . 
Das durch Barytspaltung aus den Cerebrosidgemischen isolierte Psycliosinsulfat wird 
aus der 200—300-fachen Menge 96%ig. A. umkrystallisiert. [a]n19 (0,5 g in 10 ccm 
Pyridin, 2 dm) =  •—16,0 bis —16,5°. Zers. nach yorherigem Sintern u. Braunen 
bei 220° unscharf. D ie /m e  Base scheidet sich mit A. amorph ab. L. in A. u. CH3OH, 
in h. Bzl. u. Chlf. gallertig aufąuellend, unl. in A. u. PAe. Aus 20 Teilen A. +  Chlf. 
bei Zugabe von 100 Teilen PAe. dunne, langgestreckto- Nadeln. Sintert bei 110°, 
wird gelb bei 160°, schm. unscharf bei 215° u. zersetzt sich bei 223°. P h o s p h a t  =  
Gemisch von Mono- u. Dihydrophosphat, P  4,5%> 1. in h. W., aus A. +  Chlf. lange 
Nadeln. P  i k r  a t , amorph, harzartig, 1. in h. W., 11. in W., swl. in Aceton, A., PAe. 
u. Bzl. — Diliydropsychosin, C23H 17NQ;, Bldg. aus Psychosinsulfat bei der Hydricrung 
in wss. Lsg. bei Ggw. von PdCl2, amorphes, loekeres, weiCes Pulver aus A., 11. in h. W. 
u. Aceton, unl. in W., A. u. PAe., quillt in Chlf., sintert bei 129°, wird gelb bei 160°, 
schm. bei 215°, zers. sich bei 240°. S u l f a t ,  in A. wl., amorph. — Methylierung 
von Dihydropsychosin. Nach PuRDIE u. I r v in e  (Journ. chem. Soc., London 85 
[1904], II . 1071) mit CH3J  u. Ag20 . Das Methylierungsprod. aus A. hellgelb, diekfl., 
mit 18,6—20,7% OCH3 berechnet fiir C26H50NO3(OCH3)5 26,77°/0. LI. in W. u. den 
ubliehen organ. Losungsmm., zieht C02 aus der Luft an, Nd. m it HgCl2, m it Pikrin- 
saure rotes Ol, m it PtCl., in A. amorpher Nd. — Methylierungsprod. ton Dihydro
sphingosin. Bldg. durch Spaltung des methylierten Dihydropsychosins m it 16%ig- 
H2SO., bei 100° oder durch erschópfende Methylierung von Dihydrosphingosin. 
S u l f a t  C21H40NO2-HSO4 +  Vs H20 , aus Aceton kugelige Gebilde yon radialen 
Nadeln, aus konz. wss. Lsg. rundę Scheiben in W., stark aufąuellend u. 1. LI. in 
Chlf. u. A., aus A. Nadeln. Sintert bei 70°, bei 135° yorubergehende Gasentw., F. 284°. 
C h l o r o p ł a t i n a t ,  (C2IH46N 02)2PtCl6, glanzcnde Blattchen aus A. in windiniihlen- 
fliigelartigen Aggregaten. Zers. bei 215° nach yorherigem Sintern. — Dio Darst. des 
Dihydrosphingosins erfolgte durch Hydrierung von Sphingosinsulfat in wss. alkoh. 
Lsg. in Ggw. von PdCl2. Nach der erschópfenden Methylierimg des Dihydrosphingosin- 
sulfates krystallisierte aus A. u. aus A. das Jodid des methylierten Dihydrosphingosins 
C22H48N 0 2J  =  Ci4H29-CH0CH3-CH0CH3-CH2N(CH3)3J  in Nadeln oder schmalen 
Blattchen, Sintern bei 125°, F. 255° (Zers.). Die Hauptmenge des Methylierungs
prod., ein schwach gelber Sirup, wurde in das Chloropłatinat, (C21H I6N 02)2PtCl(l, iiber-
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gefiihrt, das ident. war m it dem durch Spaltung des mcthylierten Dihydropsychosins 
erhaltenen. (Ztschr. physiol. Chem. 178. 221—38. Tiibingen, Univ.) GuGGENHEIM.

Kurt H. Meyer nnd H. Mark, Uber den Aufban des Seidenfibroins. (Vgl. C. 1928.
II. 1871.) D ieUnterss. derVff. fiihren zur Annahme von 4 Hauptvalenzketten, die den 
Elementarkórper durchziehen. Unter der Annahme von B r il l  (C. 1924. I. 1546), dali 
Alanin  u. Glycin in Form von Alanylglycyl- oder Glycylalanyl-Iiesten ais Bausteine der 
Krystalliten in Frage kommen, haben die beiden Reste zusammen eine Lange von etwa
7 A, was mit der gcfundenen Identitatsperiode innerhalb der Faserachse ubereinstimmt; 
die Lange der Micellen laflt sich auf mehr ais 150 A schatzen, was einem Polypeptid 
von mindestens 20 Glycylalanyl-Resten entsprechen wiirde. Wenn auch die Schrauben- 
achsen fchlen u. damit das eine W ElszEN BER Gsche Bauprinzip fiir Kettenbausteinc 
nicht anwendbar ist, stimmt in diesem Falle durch die spezielle Form des Glycyl- 
alaninanhydrids die Translation sehr nahe m it der Schraubung des halben Glycyl- 
alanylrestes iiberein. Die Entfemung der Hauptyalenzketten voneinander betragt 
in der einen Richtung 4,6 A, in der anderen 5,2 A. Die Diagramme der verschiedenen 
Seiden sind nieht sehr punktreich, die Punkte sind recht unscharf u. der kontinuier- 
liche Untergrund ist sehr stark; Vff. schatzen den krystallisierten Anteil zu etwa 40 
bis 60% u. nehmen neben einer Rindensubstanz noch eine von den Krystalliten ganz 
unabhiingige Kittsubstanz an. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1932—36. Ludwigshafen,
I. G. Farbenindustrie.) A m m e r l a h n .

Leonard H. Cretcher und c. L. Butler, Die Natur der bei der Hydrolyse von 
Acacia gebildet en sauren Substanz. Eine botan. authent. Probe von Acacia oder arab. 
Gummi wurde naeh 0 ’S u l l iv a n  (Journ. chem. Soc., London 45 [1884]. 41. 59 
[1891]. 1029. 79 [1901]. 1164) mit verd. H 2S04 hydrolysiert u. die erhaltene Saure 
scheint ident. zu sein m it der ). - A rabinoses&ure, die 0 ’S u l l iv a n  aus Arabinsaure 
(aus Gummi arabicum) mit verd. H 2S04 erhalten u. der er die Formel C23H3a0 22 zu- 
geschrieben hatte. Die neue Saure wurde isoliert u. ais Ca-Salz analysiert. Die 
Analysenzahlen deuten auf eine Aldobionsaure C'j2/ / 20Oj2, zu welcher Formel auch 
0 ’SULLIVANs analyt. Angaben fiir das Ba-Salz besser stimmen ais fiir die von ihm 
angenommene Formel. Die Saure gibt starkę Naphthoresorcinrk. u. reduziert F eh- 
LINGSche Lsg. stark. Beim Kochen m it 12%ig. Salzsaure wird die berechnete Menge 
C02 frei, ebenso stimmt die Glucosezahl, berechnet aus dem bei der Oxydation ver- 
brauchten Jod, wie auch der Prozentsatz an Ca auf eine Substanz der Formel C12H„0O,2 
mit einer Aldehyd- u. einer Carboxylgruppe. (Science 68. 116—17. Pittsburgh, Univ., 
Mellon Inst.) " " __________  B e h r l e .

Roger Adams and John R. Johnson, Elementary laboratory cxperimcnts in organie chemistry 
New York: Maemillan 1928. (315 S.) 8°. Lw. $ 1.90.

[russ.] A. Reiormatski, Organische Chemie. Kurzer Anfangakursua. 5. Aufl. Moskau, 
Leningrad: StaatsverJag 1928. (310 S.) Rbl. 2.—.

[russ.] A. Stepanow, Praktische Ubungen in organischer Chemie. Qualitative lleaktionen.
2. erg. Aufl. Moskau, Leningrad: Staatsver)ag 1928 (202 S.) Rbl. 1.75.

E. Biochemie.
E 2 P flan zen p h y s io lo g ie . B a k te rio lo g ie .

Leon Bussard, Uber die Keimung von frisch geernłetem Getreide. Vf. berichtet 
iiber die bekannte Tatsache, daB friseh geerntetes Getreide eine geringe Keimfahigkeit 
zeigt. E rst naeh 6—7 Wochen Lagerzeit erreichen die Samen ihro volle Keimkraft. 
Naeh M u n e r a t i ,  der frisch geerntetes Getreide niederen Tempp. (bis zu +7°) ausgesetzt 
hat, IaBt sich das Nachreifen der Samen durch Erniedrigung der Temp. beschleunigen. 
Das von M u n e r a t i  s o  behandelte Getreide keimte schon am 10. Tage naeh der Emtc. 
(Journ. Agricult. prat. 92. 333—34. Ecole Nat. d’Hort. de Yersailles.) T r e n e l .

Charles J. Lyon, Die Rolle, des Phospliats bei der Pflanzenatmung. Es war friiher 
gefunden (C. 1924. I. 1941), daB Phosphat die C02-Bldg. von Elodea canadensis u. 
Weizenpfliinzchen erhóht. Das Phosphat vermag liierbei sowohl die. anaeroben wie 
die aeroben Prozesse zu steigern. Im  Zueker-Oxydase-Phosphatsystem wirkt Phosphat 
fórdernd auf dio C02-Bldg. der Kartoffeloxydase; es katalysiert auch die langsame 
Oxydation von Pyrogallol u. Tanninsaure durch Luft-02, sowie die Oxydation von 
Pyrogallol m it Fe ais Katalysator. Wie Phosphat verhalt sich auch Arseniat, dessen 
Wrkg. aber z. T. durch seine Giftigkeit verdeckt wird. (Amer. Journ. of Botany 14 
[1927]. 274—83. Sep.) L o h m a n n .
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A. V. Varadaraja Iyengar, Beitrage zum Studium der Ahrenkranklie.it von Sandel 
(Sanlalum album, Linn.). II. Anulyse ton Bldltern gesunder und ahrenkranker Baume. 
(I. vgl. SREENIYASAYA, C. 192S. I. 3080.) Vf. bestimmt in gesunden u. kranken 
Blattem  den Geh. an reduzierenden Substanzen: 1. freie, 2. nach Saurehydrolyso 
(durch konz. HC1) reduzierende, 3. gesamte (1. -f  2.) reduzierende Substanzen (ber. 
a i s  Destrose), an Gesamt-N (nach K j e l d a h l - G u n n i n g )  u . an Mineralbestandteilen. 
Tabellen u. Kuryen. — Kranke Blatter habcn hóheren Geh. an 1., 2. u. 3., an N u. an 
Trockensubstanz, wahrend bei gesunden Blattern der Ca-, K- u. Aschegeh. hóher ist. 
(Journ. Indian Inst. Science Serie A 11. 97—102. Bangalore, Biochem. Abt., Indian 
Institute of Science.) A. MULLER.

A. V. Varadaraja Iyengar, Beitrage zum Studium der Ahrenkrank.he.it von Sandel 
(Sanlalum album, Linn.). I II . Physikalisch-chemische Studie des Blattsaftćb. (II. Y g l. 
vorst. Ref.) Vf. bestimmt im zentrifugierten Blattsaft gesunder u. kranker Blatter 
a) die [H‘], b) die osmot. Konz., c) titrierbare Saure, d) elektr. Leitfahigkeit. Die 
Gefrierpunktsbestst. werden auf thermoelektr. Wegen nach DlX0N u. ATKINS (Proc. 
Roy. Dublin Soc. 1910. 12 [N. S.] 275) ausgefiihrt, dio Versuchsanordnung genau 
beschrieben (Figur). Berechnung der osmot. Konz. nach der Formel von N e r n s t :

A ■ 12,03 =  P , der elektr. Leitfahigkeit nach: K  =  —--y---- - • j -  . Dic ph wird in iiblicher

Weise m it Hilfe der Gaskette (Wasserstoffelektrode) bestimmt, die Aciditat durch 
elektrometr. Titration. Resultate in Tabellen u. Kurven. — pa des Saftes gesunder 
Blatter 5,15—5,71, kranker 4,69—4,99. Aciditat u. osmot. Konz. sind hóher, spezif. 
Leitfahigkeit u. das Verhaltnis dieser zur Gefrierpunktserniedrigung niedriger im Safte 
kranker Blatter ais in demjenigen gesunder. (Journ. Indian Inst. Science Serie A 11. 
103—09. Bangalore, Biochem. Abtl., Indian Institute of Science.) A. M u l l e r .

J. Renner, Bakterienadsorption und Adsorpthdesinfektion unter spezieller Beriick- 
sichtigung der Cklorsilberkieselsaure. Chlorsilberkiesclsaure Yon BECHHOLD (vgl. C. 1926.
I. 169) hat in Konzz. 1: 50 u. 1: 100 gegen Staphyloeoccus pyogenes aureus u. Bact. 
coli commune eine stark keimtótende Wrkg., u. zwar bei 37° weit besser ais bei 18°. 
Staphylococcus pyog. aur. ist wesentlich widerstandsfahiger ais Bact. coli commune.
— Um eine Entwicklungshemmung yon Staphylokokken, Coli, Typhus u. Paratyphus B 
sicher festzustellen, braucht man Chlorsilberkieselsaurekonzz. von 1: 100. — Der Ad- 
sorptionseffekt hort in dem Moment auf, in dem dio desinfizierende Wrkg. des 
Chlorsilbers ausgeschaltet wird. Offenbar tauscht diese desinfizierende Wrkg. die 
Steigerung der Adsorptionsfahigkeit der Kieselsaure durch Chlorsilbertiberzug nur vor.
— Auf Grund des Verli. yerschiedcner Bakterien-Pulyergemische im hangenden Tropfen
erseheint Vf. eine Bakterienadsorptionstherapie unbegrundet. (Ztschr. Hyg., Infekt.- 
Krankh. 109. 1—25. Ziirich, Hygien. Inst. d. Univ.) E n g e l .

G .S .E a d ie , Der Reduktionsgrad von Methylenblau durch Bac. Coli. Ruhende 
Colibacillen wurden in Ggw. von Bernsteinsaure oder Traubenzucker in abgestufter 
Konz. auf ihr reduzierendes Vermogen gegeniiber Methylenblau (2 x  10-5 g pro Róhr- 
chen) gepriift. Gemessen wurde die Reduktionsgesckwindigkeit; Yergleich mit dcm 
Starkeabbau durch Gerstenamylase. In  beiden Fallen ist die Beziehung von Substrat- 
konz. zur Geschwindigkeit die gleiche, der EinfluB der pn u. Temp. ist aber fiir beide 
ganz yerschieden. Vf. kommt zu der Formel x — p -log c Ą- q, in der x  dic adsorbierte 
Substratmenge, c die in Lsg. befindliche u. ą dic Integrationskonstante bedeutet. Der 
Mechanismus der Rk. muB ais ein AdsorptionsprozcB aufgefaBt werden. (Journ. gen. 
Physiol. 11. 459—68. Cambridge, Biochem. Lab.) S c h n it z e r .

Taishing Saito und Werner Ulrich, Ober die Gewinnung des spezifischen Kohle- 
hydrates der II-Pneumokokken und seine chemischen Eigenschaften. Die typenspezif. 
pracipitierende rechtsdrehende Substanz des Pneumokokkus I I  gibt nicht die ublichen 
Reduktionsrkk. nach T k o m m ER u . N y l a n d e r . Durch 1-std. Kochen m it 1/1-n. HC1 
entstehen reduzierende Substanzen. Die Typenspezifitat der pracipitierenden u. akt. 
immunisierenden Eigg. kommt auch der gereinigtcn Substanz zu. Sie wird durch 
Hydrolyse aufgehoben bzw. abgeschwacht. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 109. 163 
bis 169. Inst. R o b e r t  K ocii.) E n g e l .

Michael Heidelberger und Walther F. Goebel, Die spezifische liisliche Substanz 
von Pneumokokken. IV. Uber die Natur des spezifischen Pclysaccharids vom Typus I I I  
der Pneumokokken. (I.—III. vgl. C. 1926. I. 1218.) Das friiher beschriebene Hydro- 
lysenprod. der spezif. 1. Substanz aus den Kulturen vom Typus I I I  des Pneumokokkus
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is t  eine V erb. von Glucose u . Hexoseuro7isdure. D as R ed.-V erm ogen de r ro h en  w ie de r 
g e rein ig ten  w asserfreien  S ub stan z  is t  zu  50%  d as von Glucose. D as S au reaq u iv a len t 
w u rd e  m it 363 gefunden, w ah ren d  de r berechnete  W ert aus d e r F orm el Cu H]eO10COOH 
356 b e tra g t. Ein Morphinsalz der Saure  konnte k ry sta llin . gewonnen werden. D ie 
W erte  de r E lem en taran aly se  s tim m ten  befriedigend m it den  theoret. W erten  iiberein . 
D ie  reduzierende  G ruppe der D isaccharidsau re  is t  eine A ldehydgruppe, d a  sie ą u a n t i ta tiy  
m it de r WlLLSTATTER-SCHUDEL-Methode erfaB t werden kann. E s h a n d e lt sich  n ic h t 
um  G alak tu ro n sau rc , d a  sich  kcine Mucinsaure bei de r H y dro lyse  m it H N 03 b ild e t. 
O ber d ic  B in d u n g  der Glucose m it d e r Z uckersaure  is t  B estim m tes noch nicht auszu- 
sagen. V erm utlieh  is t  d ie  B indung  glucosidiseh. D ie spezif. 1. S ub stan z  des T ypus I I I  
w ird  w ahrschein lich  ein k ondcnsiertes P ro d . d e r besprochenen D isaccharidsiiu re  sein. 
(Journ. biol. C hem istry  70 [1926], 613—24. N ew  York, Hosp. of the ROCKEFELLER 
Inst. f. m ed. R es.) OPPENHEIMER.

Masakazu Yamada und Sho Ishida, Uber die Bildung voii Am inen durch Asper
gillus oryzae.. Aspergillus oryzae spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Aminbldg. Vf. 
licB Asp. oryzae in Reinkultur auf Sojabohnen wachsen. Nach 16 Tagen wurden aus 
1 kg Koji (57,41% H 20) die Aminę nach der Naphtholgelbmethode isoliert. Putrescin 
(0,463 g) u. Cadaverin (0,483 g) wurden ais Pikrate identifiziert. Daneben entstand 
viel Ammoniak. (Journ. of the agricult. chem. Soc. of Japan 2 [1926]. Nr. 7. 1 Seite 
Sep.) E n g e l .

Hans v. Euler, Edvard Brunius und Stig Proffe, Zur Kennlnis des Akltiators Z.
IV. Mitt. Uber einen spezifischen Beschlemiiger der Garung frischer Hefe. (III. vgl. 
M y r b a c k  u. E u l e r , C. 1928. II. 1225.) An dem die Garung frischer Hefe be- 
schleunigenden Aktivator Z  wurden Reinigungsverss. angestellt. Eiir die Best. der 
Aktivierung wurde folgendes MaB gewiihlt: Aus den Garungskurven wird die Anzahl 
mg 2-haltigen Praparates (bzw. Trockensubstanz) entnommen, durch welche dic 
Hefe zu dem halben Betrag ihrer masimalen Garungsgeschwindigkeit aktiviert werden 
kann; diese Gewichtsmenge wird mit H.-A. bezcicknet. Sie betragt fiir Hefenkoch- 
saft 3,3, Hefepriiparat Marmite 2,8, Bierwurze 33, L lE B lG s Fleischextrakt >  200, 
menschlichen Urin 4. Bei anderen Stoffen werden geringere Aktmerungen (groBere
H.-A.-Werte) erhalten. Bei der auf verschiedenem Wege angestrebten Reinigung 
fiir HefepreBsaft wurden folgende H.-A.-Werte erreicht: Ausgangsmaterial 3,3, Dia- 
lyse 1,5, Bleifallung 2,2, Hg-Eallung 0,4, Barytfallung 2,3, Ag-Eallung 1,2, Phosplior- 
wolframsaurefallung 1,7, Uranylacetatfallung 1,3. Dic letzten 6 Werte bcziehen sich 
auf die nach den Metallsalzfiillungen erhaltenen Restlsgg. Es konnten also Reinigungen 
im Verhaltnis 1: 8 erzielt werden. (Ztschr. physiol. Chem. 178. 202—08. Stock- 
holm, Univ.) G u GGENHEIM.

E 5. T ie rp h y s io lo g ie .
Leon Aslier, Beitrdge zur Physiologie der Driisen. Nr. llO a. Von Leon Asher u. 

Otto Pfluger: Nachiceis der Abhdngigkeit der Schilddriisenfunklion vom Zenlrahierren- 
system, beziehentlich vom Sympałhicus. (110. vgl. C. 1928. I. 538.) Die Resorption 
von kiinstlich subcutan oder intramuskuliir gesetzten Odemen yerlauft bei Kaninchen 
unabhangig von der herrschendcn AuBentemp. Bei der Regulation dieser Resorption 
ist die Schilddruse stark beteiligt. Veranderungen in der Funktion dieser Drttse lassen 
sich daher m it der Resorptionsgeschwindigkeit gesetzter Odeme ais Test gut ver- 
folgen. Die Exstirpation der beiden unteren Halsganglien m it siimtlichen Nebenasten 
verlangsamt die Resorptionsgeschwindigkeit der Odeme bei rerschiedensten Tempp. 
deutlich. Die yollstandige Entfernung der Schilddruse bewirkt die gleichen Ver- 
iinderungen in yerstarktem MaBe. Es ist daher ais sieher anzunehmen, daB die Schild- 
driise sekretor. Impulse yom Zentralneryensystem auf dem Wege der sympath. Nerven 
erhalt. (Ztschr. Biol. 87. 115— 28. Bern, Physiol. Inst.) WADEHN.

I. Abelin, Schilddruse und Mineralstoffwechsel. Einflv.fi des Dinalriumphosphats 
und der Calciumsalze auf die Wirkung der ScMlddriisensubslanzen. Na2HPO., u. CaC03 
haben an sich keinen nennenswerten EinfluB auf den Grundumsatz. Werden aber 
0,5—1,0 g des Phosphats pro Tag R atten yerabreicht, die m it geringen Mcngen Schild
druse (10—30 mg) gefiittert werden, so steigt der Stoffwechsel weit iiber das m it der- 
selben Menge Sctulddriise sonst zu erreichende MaB hinaus. Andercrseits gelingt es 
durch Verfuttem  von CaC03, die gewolinte Umsatzsteigerung nach Schilddriisengaben 
wesentlich einzuschranken. Die Bildungsfahigkcit der Lcbcr fiir Glykogen bleibt in 
yielen Fallen trotz Schilddrusenzufuhr bei gleichzeitiger Darreichung yon CaC03 er-
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halten. Diese Ergebnisse erregen fiir dio altc Kalktheorie des Kropfes neuos Intoresse. 
So erscheint die Tatsaehe beachtenswcrt, daB dureh dio an Milch u. Molkereiprodd. 
reiche Nahrung selbst der stadt. BeYólkerung der Schweiz pro Kopf u. Tag 7—8 g Ca 
zugefiihrt werden, wahrend der tatsachliche Bedarf 1,2—1,5 g betragt. (Bioehem. 
Ztschr. 199. 72—106. Bern, Physiol. Inst. Univ.) WADEHN.

George J. Langley, Einige Próbleme auf dem Oebiełe der Behandlung der Zueker- 
lcrankheit. Klin. Bericht. Die grofie Bedeutung des Insulins fiir die Behandlung 
des Diabetes wird gewiirdigt. (Brit. med. Journ. 1928. I. 1016—18. Salford, Royal 
Hospital.) F r a n k '.

Alfred Neumann, Ein Fali von Quincke’ schem ódem naeh Insulin. Es w ird  iiber 
einen ausgesprochenen Fali v on  Q uiNCK Eschem  Odom n aeh  /nsttZ tłidarreichung 
bei einem  63-jahrigen P a tie n te n  b e rich te t. (Wien. m ed. Wchschr. 78. 1363—64. 
Gainfarn b. Vóslau.) F r a n k .

Erhard Glaser und Georg Halpern, Untersuchungen am Insulin im Reagenzglase. 
In  vitro liŁSt sich m it Insulin  Glykolyse erreichen, wenn etwas Eisenchlorid zugesetzt 
wird. Aueh NiCU erwies sich ais Katalysator im angegebenen Sinne. Mit Mn-, Cr- 
Salzen, Hamalbumin oder MuskelpreBsaft konnte dagegen kcin Resultat erzielt werden. 
Aueh Aceton — gedacht ais Acceptor fiir die O.\ydoreduktionsvorgange beim Zucker- 
abbau — hat keinen EinfluC auf das Zustandekommen einer Insulinwrkg. in vitro. 
(Bioehem. Ztschr. 179 [1926]. 144—56. Wien, Pharmakognost. Inst. chem. Lab.) Orp.

A. Baird Hastings, Julius Sendroy jr. und Donald D. van Slyke, Studien iiber 
Oas- und Elektrolytengleichgeioicht im  Blut. X II. Der 11rert von p K ' in  der Gleichung 
fiir Blutserum. (XI. vgl. VAN S l y k e  u . L e n d r o y ,  C. 1928. II. 1680.) Der Wert von 
pk's, der berechnet wird aus ph log (H2C03) — log-(BHC03), kann z. Zt. nicht ge- 
nauer ais auf 2 Dezimalstellen berechnet werden. Wenn man den Loslichkeitskoeffi- 
zienten von C02 im Serum mit 0,510 annimmt, u. Ph in 7io-n. HCI m it 1,08, wird p k's 
fiir Serum bei 38° ungefahr 6,01. Reehnet man mit dem Wert von B o h r  0,541, wic 
dio meisten bisherigen Autoren, so wiirde pk's 6,13 werden. (Journ. biol. Chemistry 79. 
183—92. New York, Rockefeller Inst.) F . M u l l e r .

A. Baird Hastings, Julius Sendroy jr., John F. M clntosh und Donald D. 
van Slyke, Studien iiber Gas- und Elektrolytengleichgeuńcht im  Blut. X III. Die Ver- 
teilung von Chlorid und Bicarbonat im Blut normaler und pathologischer menschlicher 
Versuchspersonen. (XII. vgl. vorst. Ref.) Im Yenenblut des Menschen ist die Verteilung 
von Cl in den Zellen zu Cl im Serum u. von BHC03 im Serum im Durchschnitt um 
yerschiedene Prozent hóher ais im Pferdeblut mit der gleiehen pa- Die Differenz ist 
etwa gleich der theoret. berechneten auf Grund der niedrigeren Basenbindungskraft 
der Kolloide in den menschlichen Zellen, wie sie sich aus den Analysen von A d a ir  
(Journ. biol. Chemistry 63. 517) ergibt. — In  schwer patholog. Blut: bei Nephritis, 
aber ohne Uramie, bei Herzkrankheiten, Lungenentzundung u. akuter Arthritis ^urde 
niemals eino qualitative Anderung des die Elektrolytenyerteilung regelnden Mechanis- 
mus gefunden. Dio quantitativen Abweichungen von der Norm erklaren sich aus den 
Anderungen der pa des Blutes. Diese war nur ausgesprochen abweichend yon der 
Norm bei j>HC03, u. zwar bei nephrit. Blut etwas hóher. — Die Erklarung dafiir, 
daB das Verhaltnis von Cl u. HC03 in Zellen u. Serum in patholog. Blut nicht starker 
von der Norm bei gleicher ph abweicht, wird darin gefunden, daB die Gesamtbasen- 
konz. im Serum u. die Hamoglobinkonz. in den Zellen diese Werte entscheidend be- 
stimmt, u. daB beide keine starken Schwankungen aufweisen. (Journ. biol. Chem. 
79. 193—209. New York, Rockefeller Inst. Hosp.) F. Mu l l e r .

Maria Maxim und C. Vasiliu, t)ber den Kalium-, Calcium- und Cholingehalt des 
Blules und seine Veranderungen naeh der Exstirpation der Schilddriise beim Hutide. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 61. 707—09. — C. 1928. II. 2161.) Maiin.

J. D. B. Hubers van Assenraad, Harnsaurebestimmung in  Blut. Naeh dem 
Verf. von DE LANGEN u . S c h u t  (Geneesk. Tijdschr. v. Ned. Ind. 1920. 506—32), 
im Wesentlichen mit dem von BRUGSCH u . K r i s t e l l e r  (C. 1915. I. 1090) iiber- 
einstimmend, wurden bei einem an Gicht leidenden Inder im Blut 0,15%o Hamsaure 
ermittelt (bei Gesunden naeh DE L a n g e n  meist unter 0,03%o bei purinfreior Diat). 
(Pharmae. Tijdschr. Nederl.-Indie 5. 330—34.) G r o s z f e l d .

Stanley R. Benedict, Eleanor B. Newton und Jeanette Allen Behre, Eine neue 
schicefdhaltige Verbindung (Thiasin) im Blut. Unter Mitarbeit von Alice Rohde Davis. 
Naeh langeren Yerss. hat sich zur Isolierung der von BENEDICT bereits beschriebenen
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(C. 1925. II. 843) Substanz folgendes Verf. bewahrt, bei dem die friiher gehandhabte 
Fallung m it Phosphorwolframsaure ganz wegfallt. 5 1 Schweineblut gerinnen in ernail- 
lierten Eimern. Das deflbrinierte Blut -wird in die 5-fache Menge seines Vol. sd. 0,01-n. 
CH3COOH geschiittet. Die Misehung kocht ca. 1 Blin., -wird durch ein Faltenfilter 
gegossen. Das F iltrat wird solange gekocht, bis es die doppelte Menge des urspriinglichen 
Blutyol. besitzt, nochmals gefiltert u. im Eisschrank abgekuhlt. Die letzten Spuren 
Eiweifl dieser erkalteten Lsg. werden mit kolloidalem Fe (5%, M erk) entfernt, danach 
wieder filtrieren. Das F iltra t wird in Zylinderglasern m it 0,2 seines Vol. Ag-Lactat 
(5%  in Milchsiiure) u. 0,02 seines Vol. 10% Lsg. von Na-Wolframat (zu besserer 
Flockung) versetzt, geschiittelt u. im Dunkeln stehen gelassen. Die iiberstehende FI. 
wird abgesaugt u. der Nd. m it 10% NaCl-Lsg. in 0,1-n. HC1 (0,1 des urspriinglichen 
Blutvol.) aufgenommen u. stehen gelassen. Damit werden einige Unreinheiten entfernt, 
aber die Ag-Verb. der neuen Substanz nicht angegriffen. Naeh 30—40 Min. Entfernung 
der iiberstehenden FI., der Nd. wird in Zentrifugenróhrchen uberfiihrt u. m it W. solange 
gewaschen, bis das Waschwasser keine Cl-Rk. gibt. Nd. wird in ein GefaB getan, das 
,0,5-n. h. HC1 (0,25 des urspriinglichen Vol.) enthalt u. unter Schutteln 5 Min. gekocht. 
75% der neuen Substanz wird so aus der Ag-Verb. freigemacht. WiederholteHCl-Behand- 
lung erhoht die Ausbeute. Die HCl-Lsg. bleibt iiber Nacht im Eisschrank u. wird dann 
mit granuliertem Zn u. einer Spur P t behandelt, um die letzten Spuren von Ag u. W zu 
entfernen. Naeh Filtrieren wird trocknes Hg-Acetat zugesetzt, so daB eine 10% Lsg. 
dieses Salzes vorliegt u. geschuttelt. Es entsteht das Doppelsalz der neuen Verb. mit 
HgCl2, ais schwerer, weiBer, flockiger Nd. Dekantieren, Zentrifugieren u. Waschen 
mit 1,5% HgCl2-Lsg. im weiteren Verfolg u. sehlieBlich Waschen m it 95% A. mit
0,01% HC1. Das Hg-Salz wird in 200—300 ccm W. suspendiert u. mit H ,8  zersetzt. 
(20 Min., standiges Umriihren.) Naeh intensiver Schwarzfarbung unter fortgesetzter 
H 2S-Einleitung zum Kochen erhitzt, 10 Min. kochen lassen, H2S-Zuleitung abstellen, 
5 Min. stark sieden lassen u. Entfernung von H ,S durch Filtration. Nd. griindlich 
waschen m it kochendem W. Vereinigte Filtrate auf kleines Vol. einengen, bis in einer 
Schale (W.-Bad) 2 ccm ubrigbleiben. Bei einer Temp. von + 2  bis 3° krystallisiert in 
12—24 Stdn. die neue Substanz vollkommen aus. Ausbeute 300—400 mg aus 5 1 
Frisehblut. Umkrystallisieren der so erhaltenen HCl-Verb. durch Auflósen in W. 
(1,0 g in 5 ccm), langsamen Pyridinzusatz (bis 15— 20 cem) u. Eisachrankaufenthalt 
fiir 24 Stdn. SehneeweiBe prismat. Nadeln, die von Pyridin durch trocknc Erwarmung 
a\if 100— 110° befreit werden. F. 262—263°. Elemenfaranalyse: C =  47,35, N  =  18,20, 
H  =  6,55, O =  17,10, S — 10,80%, (C12H 2?N i03S), P  nicht vorhanden. Thiasin be- 
sitzt kein a-Aminosaure-N, ist resistent beim Kochen mit 20% HC1 u. NH3. Alkal. 
Cu-Lsgg. werden nicht reduziert. Mit gesiitt. Pikrinsaurelsg. entsteht ein amorpher, 
flockiger Nd., der sich beim Erwarmen lost. MlLLONsche Rk. negativ. Thiasin ist stark 
rechtsdrehend («d =  +116°). Die Mógliehkeit, daB der S-Geh. von der Behandlung 
mit H2S herriihrt, ist nicht ganz zu widerlegen. (Journ. biol. Chemistry 67. 267—77. 
New York, Dep. of Chem. Cornell Univ.) O p p e n h e im e r .

John R. Paul, Das Verhalten der Polarisations- U7id Reduktionswerte der Glucose 
bei Zusatz von Muskelgewebe und Insulin in vitro. Der Red.-Wert von Ultrafiltraten
u. Dialysaten einer Reihe von Glueoselsgg., die Muskelgewebe enthielten, m it u. ohne 
Insulin blieb ■— von den Verdunnungseinfliissen abgesehen — innerhalb 48 Stdn. 
konstant. Das Verhaltnis von Polarisations- u. Red.-Wert m it u. ohne Insulin zeigt immer 
geringo Schwankungen, die vermutlich auf opt.-akt. Substanzen im Muskelgewebe 
zuruckzufiihren sind. Deutliche J/ifcftsaMreproduktion tr i t t  in der Zucker-Muskel- 
mischung in Ggw. wie bei Fehlen von Insulin auf. Anhaltspunkte fiir eine Anderung 
der spezif. Rotation der Glucose durch Zusatz von Insulin zu Muskelglucoselsgg. sind 
nicht gefunden. (Journ. biol. Chemistry 68. 425—38. Philadelphia, Dep. of research 
med. Univ. of Pennsylvania.) OPPENHEIMER.

P. Dodel, Phylaktische Wirkunrj von Formaldehyd gegeniiber der durch Chinin- 
bromhydrat bedinglen Hamolyse. Die Menge Formol, die zur Erzeugung der Phylaxie 
notwendig ist, ist abhangig von der An- bzw. Abwesenheit von Blutserum. In  gewissen 
Grenzen verhindert Serum die hamolyt. Wrkg. von Formol. Aber es scheint aueh, 
daB unter FormoleinfluB Schutzsubstanzen des Blutserums auf die roten Blut- 
korperehen transportiert werden. Die Anwesenheit von Blutserum ist der phylakt. 
Wrkg. des Formols gegeniiber Chinin giinstig. Es gibt eine Minimalkonz. des Formols, 
damit diese Sohutzwrkg. des Formols sich manifestiert. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 
444—47. Clermond-Ferrand, Physiol. Labor, d. medizin. Schule.) R e w a i.D .
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Hans Dolhaine, Beitrag zur Frage der im  Serum vorkomrnmden Calciumphosplmt- 
verbindungen. Ausgehend von den Vorgangen bei der Ossifikation u. Callusbildung, 
von der Ablagerung anorgan. Ca-Phosphatyerbb., der Rolle, die Enzyme hierbei spielen, 
ausgehend von den Anschauungen iiber die N atur der im Knochen vorkommenden 
Ca- u. P-haltigen Korper will Vf. die Frage beantworten, ob im Serum durch Misohung 
von Ca- u. P 0 4-Salzen die gleichen Yeranderungen sich abspielen wie aie E ic h h o l t z
u. STARLING (C. 1925. II. 480) am Herz-Lungen-Nierenpraparat beobachtet haben, 
ob sich also eine kolloide Ca-P04-Verb. bildet m it gleichzeitiger Entionisierung des Ca, 
die Vf. m it der TRENDELENBURG-GOEBELschen Methode am Froscliherz arbeitend, 
erfassen will. Die Ergebnisse mit frischem Serum, dem wechselnde Ca- u. P-Mengen 
zugesetzt werden, zeigen, daB die zu erwartende Entionisierung von Ca nicht ein- 
tritt. Erst nach 2—24 Stdn. tr i t t  parallel mit der sich entwickelnden Triibung jene 
Erscheinung im Froschherzvers. auf, die auf Entionisierung schliefien lassen. (Biochem. 
Ztschr. 178 [1926]. 233—42. Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst.) OPPENHEIMER.

Masao Takahashi, Ober den Entgiftungsvorgang im  Fótalorganismus. I. In dem 
enteiweiBten Eierklar, Dotter u. Amnioswasser yerschieden lang bebriiteter Hiihner- 
eier lieBen sich AtherschwefeJsauren — bestimmt ais Differenz zwischen Gesamt- 
H2S04 u . H 2S04 — nicht nachweisen. Im  Embryo u. Allantoiswasser lieB sich da
gegen die gepaarte H2S 04 m it Sicherheit nachweisen. Vom 12. Tage ab nehmen die 
Atherschwcfelsaurcn im Allantoiswasser zu. Sie werden offenbar im Hiihnerembryo 
gebildet u. ais Entgiftungsprod. in der Allantoisfl. ausgeschieden. (Ztschr. physiol. 
Chem. 178. 291—93. Nagasaki, Med. Akad.) G u g g e n h e im .

Masao Takahashi, Ober den Entgiftungsvorgang im  Fotalorganismus. II . Syn- 
these der Omithursaure im  bebriiteten Hiihnerei bei der Einspritzung von Bcnzoesdwe. 
(I. vgl. yorst. Ref.) Dor Hiihnerembryo ist schon nach 14-tagiger Bebrutung imstande, 
injizierte Benzoesaure mit Ornithin zu paaren. 1411 Eier, die sich nach Injektion 
von 0,005 g Na-Benzoat 14 Tage entwickelt hatten, lieferten in der Allantoisfl. 0,4541 g 
Omithursaure vom F. 183°, 744 Eier nach 18-tagiger Entw. 0,5964 g. Amniosfl., 
Dotter u. Eierklar waren frei von Omithursaure. Nach nur 9-tagiger Bebrutung fand 
sich auch in der Allantoisfl. nur Na-Bcnzoat. (Ztschr. physiol. Chem. 178. 294—97. 
Nagasaki, Med. Akad.) GUGGENHEIM.

Jun-ichiro Sagara, Uber die Bildung der Hexon- und Purinbasen bei der Ent- 
wicldung des Hiihnereies. Im  bebriiteten Hiihnerei findet nach 14-tagiger Bebrutung 
eine starkę Zunahme des Arginins u. Lysins sta tt. Gleichzeitig wurde eine Neubildung 
yon Purinbasen nachgewiesen. Nach 9, 14, 17 u. 19 Tagen zeigten die Embryonen 
folgendeń prozentuellen W ert: Purinbasen 0,0003, 0,0162, 0,0102, 0,0102; Arginin
0,0009, 0,0149, 0,0129, 0,0118; Histidin 0,0009, 0,0005, 0,0007, 0,0008; Łysin  0,0102,
0,1606, 0,1517, 0,1166. (Ztschr. physiol. Chem. 178. 298—301. Nagasaki, Med. 
Akad.) Gu g g e n h e im .

H. Elias und St. Weiss, Ober die Saureeinwirkung auf das Olykogen in  der Zełłe. 
Versuche. am Froschei. Bei steigender [H‘] in der umgebenden FI. nimmt der Glykogen- 
geh. von Froscheiern allmahlich ab. Die Saurewrkg. auf den Kohlenhydratstoffwechsel 
der Zelle kommt auch ohne Mitwirkung des Nerrensystems u. differenzierter Inkrete 
zustande. (Wien. med. Wchschr. 78. 1351—52. Wien, Univ.) FRANK.

K. Loeffler, Ober Beziekunge.n der Gallensauren zum Nahrungscholesterin. Bei 
Mausen, welche uber langere Zeit hindurch taglich 50 mg Chólesterin u. 20 mg Des- 
ozycholsaure bzw. Cholsaure erhielten, steigt der Cholesteringeh. der Lc-bcr rasch iiber 
die Norm an, viel raschcr ais bei alleiniger Cholesterinverfutterung. Cholsaurezulage 
erwies sich hierbei w k sam er ais Dcsosycholsaure. Ein ahnliches Verh. zeigten Kanin- 
chen nach Yerfiitterung von 0,3 g Chólesterin +  0,1 g Chol- bzw. Desoxycholsa.ure 
pro Tag. Der Cholesteringeh. der Leber stieg bis auf 2,5% Trockensubstanz; der 
Cholesteringeh. des Blutes war nicht erhóht. Yerfutterung yon Gallensauren allein 
bewirkte keinen Anstieg des Lebercholesterins. Aus den Verss. geht heryor, daB die 
Gallensauren nicht imstande sind, das Chólesterin, das durch ihre Anwesenheit 
schneller u. in groBerer Menge resorbiert wird, auch ebenso schnell zur Ausscheidung 
zu bringen. (Ztschr. physiol. Chem. 178. 186-—91. Freiburg, Uniy.) Gu g g e n h e im .

J. Ii. St. John, Wirkung von Schiuankungen des Kalium- und Chlorgekaltes in 
einer Weizennahrung. Nach Erorterung des einschlagigen Schrifttums werden 
Fiitterungsyerss. m it weiBcn Ratten nach Anstellung u. Ergebnissen besprochen. 
Danach ist die Verfiitterung von K ais KHC03 in einer Weizennahrung im Vergleieh 
zu den friiheren Ycrss. (vgl. Ol.SON u. S t. JOHN, C. 1926. I. 1440) schadlich fiir die
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Entw. von R atten; in cincr Nahrung der verwendeten Art scheint K  das Na nicht 
ersetzen zu konnen. Zugabe von Cl zur Weizennahrung bewirkte keine Verbesserung 
des Wachstums. (Journ. agricult. Res. 87. 55—64. Washington, Agricultural Ex- 
periment Station.) R u h l e .

M. C. Kik und E. V. Mc Collum, Der Nahrujert von Kabeljau und Hering (chipea 
harnegus). In  ausgedehnten Yerss. an R atten wurde festgestellt, dafi sowohl Hering 
wie Kabeljau Vitamin A  u. D  enthalten. Hering, der ja  viel fettreicher ist, enthalt 
mehr Vitamine ais der fettarme Kabeljau. — Vitamin B ist in beiden in geringerer 
Menge enthalten, sio sehwankt beim Kabeljau ziemlieh betrachtlich. — Zur Unter- 
haltung eines guten Wachstums u. AUgemeinzustandes wahrend langerer Zeit miissen 
9—15% des Eiweifles durch FischeiweiB in einer sonst brauchbaren Kost ersetzt 
werden. Hering ist dabei etwas wertvoller ais das EiweiB des Kabeljau. — Die EiweiB- 
stoffe der beiden Fisehe habcn einen gróBeren Ersatzwert ais die Eiweifie des Getreides. 
Das EiweiB des Herings iibertrifft etwas das des Kabeljau u. entspricht ungefahr in 
seinem W ert dem EiweiB von Rindfleisch, Leber, Niere. — Die EiweiBkorper der 
Gemiise konnen nicht in nennenswerter Menge durch FischeiweiBstoffe ersetzt werden. 
Immerhin scheint hier Kabeljau dem Fleiseh von Hering iiberlegen zu sein. (Amer. 
Journ. Hygiene 8 . 671—93. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Uniy. School of Hyg. and 
Publ. Health.) F. Mu l l e r .

Marie Skarżyńska-Gutowska, Physiologische Wirkung des Vilamin B. E influp  
auf die Sekretion einiger Driisen. Die Sekretion der Magen- u. Speicheldrusen u. des 
Pankreas wird durch intravenose Zufuhr von Vitamin B nicht beeinfluBt, dagegen 
nimmt die Nierensekretion etwas zu, parallel lauft eine 2—3 Min. anhaltende Vaso- 
konstriktion, die dann ubergeht in eine Vasodilatation. (Compt. rend. Soc. Biologie 
99. 1168—69. Warschau, Univ. Inst. de physiol.) OPPENHEIMER.

William T. Anderson jr. und David I. Macht, Das Eindringen von ultramoletten 
Strahlen in  lebende tierisclie Gewebe. Gegen die friiheren Mitt. der Vff. (vgl. M a CHT, 
ANDERSON, B e ll. Journ. Am. Med. Assoc. 90. 61) sind von verschiedenen Seiten 
Einwiinde erhoben worden. Sie liatten gefunden, daB ultraviolette Strahlen durch
I,175 mm dicke Schichten von Kaninehenhaut hindurchdringen konnen. — Es wird
vor allem betont, daB man keinerlei Schlusse aus Verss. an toter H aut ziehen konne. 
Die H aut muB im Tier bleiben u. n. durchblutet sein. Die Befunde m it toter H aut 
geben ein vollkommen falsches Bild. — 6—10% der kurzeń ultravioletten Strahlen 
von 3000—2527 A drangen durch eine 1,2 mm dicke Schicht des Kaninchens hindurch. 
Dieser Befund entspricht der bekannten Tatsache, daB nur Strahlen zwischen 2650 
u. 2800 Rachitis heilen konnen. — Die genauen Messungen wurden mittels Fluores- 
cenzphotometrie, Spektroskopie u. anderer Methoden angestellt. (Amer. Journ. Physiol. 
86. 320—30. Newark, Res. Lab. Hanoria Chem. Mfg. Co.; Baltimore, Hynson Westcott 
u. Dunning.) F. MULLER.

Hugo Bach, Ober die toxische Wirkung ullraviolettbeslrahlter Milch und anderer 
Subslanzen. Die sehlechten Erfahrungen von R e y h e r  u . WALKHOFF (vgl. C. 1928.
II . 909) fuhrt Vf. darauf zuriiek, daB nieht bei absolutem AusschluB von 0 2 gearbeitet 
wurde. Nur mit dem Bestrahlungsverf. mittels Hanauer Quarzbrenner in dem App. 
nach Scholl unter 0 2-AbschluB u. in C02-Atmosphare sind einwandfreie Resultate 
zu erzielen. In  Milch, die in diesem App. bestrahlt wurde, konnten Nitrite niemals 
naehgewiesen werden. (Milchwirtsehaftl. Ztrbl. 57. 286—87. Bad Elster i. Sa.) F k .

Gertrud Fuchs und Richard Priesel, Uber den E influp des Fensterglases auf 
das Entstehen der Rachitis. WeiBe Ratten, die auf Mc CoLLUM -Diat gesetzt waren, 
w urd en  m it Quarzlampenlicht bestrahlt, das durch Fensterglas verschiedener Dicke 
g e filte rt wurde. Glas von 4 mm D icke verhinderte die Heilung der k u n stlich en  Rachitis, 
nur bei forcierter Bestrahlung war eine geringe Wrkg. zu beobachten. Dagegen wurde 
ein bedeutender heilender EinfluB beobachtet, wenn das Glas nur 2,5 mm stark war. 
Wurde gleichzeitig mit dem Beginn der Mc CoLLUM-Diat die Bestrahlung durch 2,5 mm 
starkes Glas vorgenommen, so lieB sich eine geringe Rachitis nicht ganz verhindern. 
D ie  Verss. zeigten, daB zur Yerglasung nur 2,5 mm dickes Fensterglas v erw en d c t w erden 
sollte. (Ztschr. ges. exp. Medizin 61. 710—15. Wien, Univ.-Kinderklin.) M a h n .

Gertrud Fuchs und Richard Priesel, Ober die anlirachitische Wirkung des 
Knochentnarkes. Durch Mc COLLUM-Kost wurde bei Ratten Rachitis erzeugt, die sich 
durch rotes Knochenmark heilen lieB. In  der Heilwrkg. war zwischen bestrahltem u. 
unbestrahltem roten Knochenmark kein Untersehied zu beobachten. Nach den Vff.
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ist dio Heilwrkg. roten Knochenrnarkes auf dessen Goh. an akt. Cholesterincn zuriick- 
zufiihren. (Ztschr. ges. exp. Medizin 61. 539—48. Wien, Univ.-Kinderklin.) Ma h n .

H. Weese, Uber die Beeinflussung der Rattenrachitis durch gelben Phosphor. 
Gelber P, ais 01 pororal gegebon, yermag weder das Auftreten dor Rattenrachitis zu 
yorhindern nooh diese zu heilen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 135.111—17. Munehen, 
Pharmakol. Inst. Univ.) WADEHN.

C. Br ałun, Uber die Bestimmung der Verdaulichkeit cellulosehaltiger Futterstoffe 
mit Hilfe von Pansenbakterien. Der Methode liegt der Gedanke zugrunde, in den cellu- 
losehaltigen Nahrmitteln dio Menge der Stoffo zu bestimmen, welche durch Pansen
bakterien yergoren werden kónnen. Alle anderen Verff. sind m it Fehlern behaftet, 
die eine Verbesserung erwiinscht erscheinen lassen. Die Verss. zeigen, daB bei Best. 
der durch Pansenbakterien erzeugten C02 gleichmaflige Ergebnisse erzielt werden, 
wenn die Nahrmittel in  geeigneter Versuchsanordnung (CaC03-Zusatz) der Bakterien- 
emulsion ausgesetzt u. die C02 unter bestimmten Kautelen (Evacuation, Natronkalk 
u. CaCl2-Vorlage) yorgenommen wird. Auch die Bakterien miissen in einer erprobten 
Nahrlsg. leben u. es muB Vorsorge getroffen sein, daB das Gargut durch die gebildeten 
Sauren nicht sauer wird u. dio Rkk. so zum Stillstand kommen. Der W.-Geh. eines 
Putterstoffs hat groBen EinfluB auf den Garungsyerlauf. Quellung fordert z. B. bei 
yerschiedenen Strohsorten dio COa-Bldg. (mitunter hat die QueSung den gleichen 
EinfluB wie die AufschlieBverff). Um das Verh. der einzelnen Strohbestandteile kennen- 
zulernen, wurden, nachdem Durchschnittszahlen fur unyerandertes Stroh bekannt 
waren, Rohfaserverss. m it Xylan, Ligninsdure, l-Xyhse  untemommen, die eine geringo 
Angreifbarkeit der Ligninsauro ergaben. Zusatz (zu aufgesohlossenem Stroh) yon
0,2°/0 essigsaurem, butlersaurem, valeriarsaurem, ameisensaurem, milchsaurem oder 
hippursaurem Na  fuhrten zu einer bedeutenden Steigerung der CO,-Bldg. durch Pansen
bakterien. (Bioehem. Ztschr. 178 [1926]. 28—35. Berlin, Landwirtschaftl. Hoch
schule.) O p p e n h e im e r .

Emil Stransky, Beitrdge zur Kenntnis des Mineralstoffhaushalis. VI. Mitt. Uber 
die Beeinflussung des normalen und veranderten Mineralstoffhaushalis des Kaninchens 
durch Radiumemanation. (V. vgl. C. 1921. I II . 1363.) Radiumemanation hat einen 
unyerkennbaren EinfluB auf den Mineralsalzhaushalt des Kaninchens. Es kommt 
zu Salzeinsparungen, dio besonders bei bestehender Neigung zu Demineralisation 
zu einem Ansatz an Mineralsubstanzen fuhron. In  erster Linie wird Ca u. Phosphat 
reteniert. Im allgemeinen ist dio Anioneneinsparung groBer ais die Kationeneinsparung 
Bei gleichzeitiger Einw. von Karlsbader Mineralwasser u. Radiumemanation (radio- 
akt. gemaehtes Leitungswasser) werden die friiher beschriebenen Wrkgg. des Karls
bader W. yerstarkt. (Bioehem. Ztschr. 179 [1926], 19—45. Prag, Pharmakol. Inst. 
dtsch. Univ.) O p p e n h e i m e r .

Christen Lundsgaard und Svend Aage Holboll, Untersuchungen iiber den Kohle- 
hydralstoffwechsel. VI. Die benuizte Technik zur Bestimmung der Neoglucosegegenwart 
in verschiedenen biologischen Flussigkeilen. VII. Untersuchungen iiber die Trans- 
formation des Leberglykogens in Glucose in vitro. VIII. Untersuchungen iiber die Wirkung 
des Lebergewebes und Insulins auf Glucose in vitro. (V. vgl. C. 1926. I. 970.) VI. Ein- 
gehende Besehreibung der Methodik der Vff., des polarimetr. Verf., der Mutarotations- 
best., der Dialyse u. der erforderlichen MaBnahmen, ferner der einzelnen Vorgange 
u. Bedingungen fiir die Entstehung yon Neoglucose. VII. Leberglykogen Wird im 
Lebergewebe, das unmittelbar nach dem Tode des Versuchstieres im physiolog. Salz- 
lsg. bei 37° u. pn =  7,36 aufgehoben wird, in a./?-Glucoso gespalten. Insulin beeinfluBt 
den ProzeB in keiner Weise. VIII. Im  Gegensatz zu Muskelgewebe bildet Lebergewebe 
in Ggw. von Insulin keino Neoglucose aus a./?- Glucose. Umgekehrt zeigte sich, daB 
eine Lsg., die Neoglucose enthalt, durch Zusatz yon Lebergewebe keiner Veranderung 
unterworfen wird. Aus diesen u. friiheren Versuchsergebnissen ist zu sehlieBen, daB 
die Leber im Kohlehydratstoffwechsel nur die Rolle eines Depots spielt, an der Zucker- 
yerbrennmig im Organismus aber nicht beteiligt ist. (Journ. biol. Chemistry 68. 457 
bis 473. 475—83. 485—97. Kopenhagen, Med. Klin. A.) O p p e n h e im e r .

Benjamin Harrow und Carl P. Sherwin, Aminosdurensynthese im  Tierkorper.
IV. Uistidinsynthese. (vgl. auch Cr o w d l e  u . Sh e r w in , C. 1923. I. 1602.) Von der 
Unefsetzbarkeit des Histidins in  der Nahrung ausgehend, werden Ratton mit Casein 
(unhydrolysiertem u. yollkommen hydrolysiertem) gefuttert. Aus den Ergebnissen 
der Verss. mit Caseinhydrolysat, aus dem Histidin u. Arginin entfernt wurden, ferner 
mit u. ohne Histidinznsatz ist die Bedeutung des Histidins ersichtlieh. Imidazolbrenz-

X. 2. 171
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traubensaure kann bis zu einem gewissen Grad Histidin ersetzen. Ein nocli bessercr 
Ersatz ist Imidazolmilchsaure, wahrend Imidazolacrylsdure weniger u. Imidazol sclbst 
gar nicht geeignet sind. Aus diesen Beobachtungen wird die Móglichkeit der Histidin- 
syntheso aus Iinidazolmilch- u. Brenztraubensiiure geschlosscn. Banach ware ajs 
erste Stufc des Histidinstoffwechsels die Entstehung der a-Keto- u. a-Oxysaure 
in Erwfigung zu ziehen. (Journ. biol. Chemistry 70 [1926], G83—95. New York, 
FORDHAM Univ. Chem. Res. Lab.) ” OPPENHEIMER.

Adolf Schott, Die naturlichen kohlensauren Solbiider im Lichle moderna- Forscliung. 
Inhalt eines Vortrages. Bericht uber physiolog.-chem. Verss. mit den Nauheimer 
C 02-haltigen Soląuellen. (Lancet 214. 54G—48. Bad Nauheim.) F r a n k .

E. Starkenstein, Beilrage zur Pharmakologie des Eisens. Systemat. Untcrs. der 
Wrkg. versehiedener Typen von Eiscnverbb. am ganzen Tier, des Verh. gegeniiber 
Blutkorperchen, EiweiBlsgg., der Dialysicrfahigkeit u. der chem. Rkk. Es ergeben 
sich 3 Haupttypen, die sich in den genannten Punkten unterseheiden: 1. Ferriion- 
liefernde Verbb.: FeCl2, FeS04, Fe(N03)2, Fe(CH3COO)2, Ferrolactat; von erheblicher 
Toxieitat m it einem einer Mg"-Vergiftung ahnlichen Vergiftungsbild, nicht eiweiB- 
fallend u. agglutinierend.

2. Ferriverbb. a) solehe mit geschiitzten oder ungeschutzten Fe(OH)3, Fe oxyd. 
saceharat., Fe peptonat., Fe mannitat., Fe glycerinat., Fe albuminat., Fe dextrinat. 
b) Fcrrisalze [vorwiegend hydrolyt. abgfcspaltcnes Fe(OH)3, FeCl3, Fe2(SO,,);.. Fe(N03)3, 
Ferrilactat, Ferriacetat]. Fiir den Gesamtorganismus in weit hóheren Konzz. wic 
Ferroverbb. ungiftig, die letzten auBerdem lokal nekrotisierend, eiweiBfiillend, Blut- 
korperchen auflosend u. agglutinierend, mehr oder weniger dialysabel, bis zum Aus- 
fallcn von Fc(OH)s.

3. Verbb. m it komplexem Eisenanion: Ferro- u. Ferrioxypolycarbonsauren: Ferro-, 
Ferrimalnt, -tartrat, -citrat, FerripyTOphosphat. Wesentlich giftiger ais Fcrroion mit 
charakterist., von diesem versehiedenen Vergiftungsbilde. Bei neutraler Rk. keine 
eiweiCfallende Wrkg. Bei saurer Rk. unbestandig unter Bldg. von Fe'"-Ion, deshalb 
bei saurer Rk. eiweiCfallend, doch weniger ais Ferriion. Bei schwach saurer Rk. voll- 
standig dialysabel. Dazu kommen nóch kolloides Fe u. organ, gebundenes, d. h. solches, 
das erst nach Veraschung Fe-Ionenrkk. gibt, z. B. Hamoglobin, Eiseneyanide. Dio 
qualitativen Rkk. erweisen die Versehicdenheiten der Eisenform in den genannten 
Veibb. Im Organismus wird daa wirksame F e"  in F e‘"  umgewandelt, Fo‘"  imDarm 
ausgesehieden. Bei Oxj'polycarbonsiiuren wird ein Teil durch die Niere ausgeschieden. 
In  Hinsicht der Giftigkeit besteht zwischen Ferro- u. Ferrioxypolyearbonsauren kein 
wesentlieher Unterschied, vielleicht wcil erstere in letztere umgewandelt werden. Ent- 
giftung erfolgt erst durch Spaltung des Komplexes. Dureli CaCJ2 wird sowohl Fe' '-łon 
(wie Mg"-Wrkg.) u. komplexes Fe-Anion entgiftet, letzteres yielleicht durch Ca-Salzbldg. 
Fiir die pharmakolog. Betrachtung der Eisenwrkgg. ergibt sich daraus: alle Yerbb., 
die F e '“  oder Fe(OH)3 liefern, sind resorptiv unwirksam, Verbb. mit komplexem Fe- 
Anion haben nieht Fe-Wrkg., sondern fiir den Gesamtkomplex charakteristische. Tyj). 
resorptive Eisemrakgg. haben nur ferroionliefernde Verbb. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 118 [1926]. 131—91. Prag, Pharmakolog. Inst. d. deutsehen Univ.) Opp.

Jerome Marks, Untersuchungen iiber den Ort der lłesorpiicm des aktwen Eisen- 
oxyds „Siderac“ im Verdauungskanal. Die Unterss. ergaben, daB Siderae, per os ge
geben, beim Meerschweinchen prakt. nur im Duodenum resorbiert wird, daB anderer- 
seits die Resorption nur sehr langsam von statten  geht. (Ztschr. ges. exp. Medizin 61. 
560—61. New York, Berlin, exp.-bio!og. Abt. d. Pathol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Edgard Zunz, Beziehungen zwischen chemischer Konstitution der Arzneimittel und 
ihrer Wirkung im Organismus. Vf. erlautert an zahlreiclien Beispielen die Wrkg. von 
organ. Verbb. auf den Organismus u. weist auf GesetzmiiBigkeiten zwischen Konst. 
u. Wrkg. hin. Besprochen werden die Wrkgg. von: gesatt. u. ungesatt. KW-Stoffen 
u. dereń Halogensubstitutionsprodd., prim., sek. u. tert. Alltoholen, Sulfonen, Alde
hyden, Aminen, Ureiden, NO- u. NO„-Deriw. m it offener C-Kette. (Journ. Pharmac. 
Belg. 10. 773—78. Briissel, Univ.) A. M u l l e r .

H. Weese, Vergleichende Untersuchungen iiber die Wirksamkeit und Oiftigkeit der 
Diimpfe niederer aliphatischer Alkohole. Die narlcot. u. tox. Wrkg. ro n  Methylalicohol 
u. seinen Homologen bis zum Butylalkoliol wird an weifien Mausen bestimmt. Der Effekt 
stcigt entspreehend der RlCHAP.DSONschen Regel u. der Anzahl der C-Atome, wenn 
dic Tiere ungesatt. Diimpfen ausgesetzt werden. Bei taglich wiedcrholten Narkosen
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am gleichen Tier mit dem gleichen Alkohol erwies sich Methylalkohol ais am giftigsten; 
nach 9—18 Narkosen tra t stets der Tod ein. Die Homologen erzeugen nie todlichen 
Ausgang. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 135. 118—30. Munchen, Univ., Pharmaltol. 
Inst.) WADEHN.

Guido Fischer, Ober die Herstellung betdubender Lomngen zur Lokalanasthesie. 
Injektionslsgg. von pu =  7,2—7,5 machen keinen Injektionsschmerz, wohl aber Lsgg. 
mit niedrigerem pu- Es wird fiir die Anwendung von Novocain u. Suprarenin in der zahn- 
arztlichen Praxis auf die WOELMsche Doppelampulle hingewiesen, in der die exakt 
dosierten beiden Stoffe getrennt von der zur Lsg. zu benutzenden Na2H P 0 4-Lsg. im 
Vakuum eingeschmolzen sind. (Klin. Wehschr. 7. 1838—41. Hamburg, Zahniirztl. 
Inst.) WADEHN.

Max Steger, Ober die Verwendung von gluconsaurem Calciuin in der nerven- 
drztlichen Prazis. Vf. erzielte mit Caleium-Sandoz, einer organ. Verb. von Ca mit 
Gluconsaure, gute Erfolge bei allen Zustanden von t)bererregbarkeit des sympatii, 
u. parasympath. Systems, ebenso bei der Behandlung von Dermathosen. (Munch. 
med. Wchschr. 75. 1795—96. Mimchen-Oberscndling, Kuranstalt.) F b an k .

Nathan B. Eddy und Robert A. Hatcher, Ober die Erbrechen erregende Wirkung 
der Digitaliskórper. Nicotin yernichtet die erbrechenerregende Wrkg. aller reinen 
Digitalisextrakte, die allgemein gebrauchlich sind, u. auch die vieler roher Drogen 
dieser Klasse. Obwohl tox. Dosen von Nicotin bei der Katze schnell eliminiert werden, 
halt ihr antiemetischer EinfluB dariiber hinaus an. (Journ. Pharmacol. exp. Thera- 
peutics 33. 295—300. New York City, Co r n e i .l  Univ. Medical College, Department 
of Pharmacology.) ' K r o k e r .

H. Eppinger, Ober die Bedeutung des Strychnin# bei der Behandlung inkompen- 
sierler Herzfehler. Klin. Bericht iiber gute Erfolge einer *S'(ryc/r/u?inicdikation bei 
der Behandlung inkompensierter Herzfehler. (Wien. med. Wchschr. 78. 1352—56. 
Freiburg i. B.) F r a n k .

Harold L. Otto, Ober den Einflufi des Ergotozins auf das Sdugerherz. Intravcnoso 
Injektionen (10 mg/kg Korpergewicht) von Ergotoxin oder Ergotamin — ein Unter- 
schied zwischen beiden Praparaten war nicht festzustellen — iiben einen geringen 
EinfluB auf die Reaktionsfiihigkeit des Accelerans beim Katzen- oder Hundeherz aus, 
wenn Dosen verabreicht werden, die 100-mal groBer sind ais die, die die Vasokonstrik- 
toren reizen. Alle Injektionen fiihren eine Verlangsamung des Herzschlages herbei. 
Starker Abfall der Kórpertemp. bewirkt eine unvollstandige Lahmung des Accelerans. 
Der EinfluB der Nervreizung auf den Herzschlag u. auf die T-Zacke des Elektro- 
kardiagramms verschwindet, doch bleibt die Wrkg. des Nerren auf das Ventrikel- 
zentrum bestehen. Der Verlust der Reaktionsfahigkeit auf die Nervreizung geht unter 
diesen Bedingungen der auf Adrenalin voraus. MaBige Reizung des rechten N erren 
senkt die T-Zacke des Elektrokardiagramms. so daB sie negativ wird, wahrend Reizung 
des linken den umgekehrten Effekt zeigt. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 33. 
285—93. Wien, Patholog. Inst. d. Univ. u. Paris, Physiol. Lab. d. med. Faeultat.) K r o .

Max Courland und Ernest Kahane, Acetylcholinwirkung au f das Kaninchenavge. 
Acetylcholin wirkt stark myot. u. vermindert den Bulbusdruck. (Compt. rend. ;Soc. 
Biologie 99. 1136—38.) ' O p p e n h e im e r .

M. H. Fischer, E xrperime.ntelle Untersuchungen iiber Nausea und ihre •pharma- 
kologisehe Bekdmpfung. (Ztschr. ges. exp. M edizin 61. 608—26. — C. 1928. II. 
466.) M a h n .

P. W. Danckwortt und E. Jurgens, Beitrage zur Toxikologie des Bleis und seiner 
Verbindungen. VI. Die Verleiiwng des Bleis im Organismus, insbesondere in den 
Knochen, und die Oifligkeit von Bleilósungen fiir Fische. (V. vgl. C. 1928. II. 1363.) 
Zur Best. von Pb in den Knochen wurden diese durch konz. H N 03 zerstort u. die 
Lsg. in saurebestandiger Fe-Schale bei kleiner Flamme, zwecks Eindampfen, erwarmt. 
Bei Sirupdicke tra t Selbstentzundung ein unter starker Gasentw. Die Asche wurde 
mit H N 03 ausgelaugt u. das herausgel. Pb bestimmt. Nach dieser Methodc liefien 
sich in 100 g Knochensubstanz 2 mg Pb bis zu einer Genauigkeit von 97% bestimmen.
— Die chem. Unters. von bleivergifteten Hunden ergab einen vcrhaltnismaBig geringen 
Geh, von Pb in den Organen gegeniiber den Knochen, u. zwar zeigen-die Platten- 
knochen einen hóheren Pb-Geh. ais die Róhrenknochen. — Bei der Priifung der Schad- 
lichkeit yon Pb-Lsgg. auf Fische wurde festgestellt, daB der im wesentlichen kleino 
Pb-Geh. eines Gewiissers auf das Leben der Fische keinen EinfluB ausubt. (Arch.
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Pharmaz. u. Bor. Dtsoh. pharmaz. Ges. 266. 492—501. Haimover, Tierarztl. Hocli- 
schule.) L. J o s e p h y .

L. Schwarz und F. Sieke, Ober die Giftigkeit von Sulfobleiweip im Vergleich zu 
Carbonatbleiweip. SulfobleiweiB (PbSO, +  PbO) u. Carbonatbleiweifi sind an Kaninchen 
gepriift prakt. von gleicher Giftigkeit. (Klin. Wchschr. 7. 183G—38. Hygien. Staats- 
inst. Abt. II.)  WADEHN.

A. Briining und B. Kraft, E in Fali von akuter Bleivergiftung mit tódlichem Aus- 
gang. Eine akute Pb-Vergiftung m it tódlichem Ausgang bewirkte eine starkę Ver- 
iinderung der Leber. Die chem. Unters. ergab den Hauptgeh. an Pb im Magen u. 
Darm, weniger in den groBen Driisen. Die Zerstórung der Organe wurde nach der 
Mcthode von F u h n e r  m it H2S04 u. KM n04 u. auch mit H N 03 +  H2S 04 m it gutem 
Erfolg durchgefuhrt u. das Pb ais P bS04 bestimmt. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. 
pharmaz. Ges. 266. 501—04. Borlin, Staatl. Nahrungsmittelunters.-Anst.) L. Jo s .

H. Staub, Eine neue experimentelle toxische Leberschadigung mit Chloranilneben- 
produkl. (Chi. N . Pr.). I. Mitt. Chemische Untersućhungen zur Isolierung der toxischen 
Substanz. Beim Versuch, einen Vergiftungsfall zu klaren, wurde festgestellt, daB im 
techn. Chloranil (Hoclist) ein Nebenprod. enthalten ist, das eine typ. isolierte Leber- 
schiidigung verursacht. Die Bemiiliungen, die Substanz rein darzustellen, sind noch 
nicht gegluckt. Es konnte nur festgestellt werden, daB das tox. Chi. N. Pr. in Bzl., 
A., li. A. u. Aceton, kaltem A. u. konz. H 2S 04 1. ist u. femer geringe Loslichkeit in verd. 
Laugen besitzt. Die Substanz ist teilweise sublimierbar u. mit uberhitztem W.-Dampf 
destiilierbar. Aus der biolog, wirksamen Fraktion des Chi. N. Pr. wurden zwei Sub- 
stanzen erhalten. Eine davon krystallisiert in weifien, langen, spitzen Nadeln, F. 252 
bis 253°, unl. in W., etwas 1. in A. u. h. A., gut 1. in Bzl. Bruttoformel C5HC130 . Die 
andere krystallisiert in kurzeń Vierkant-Prismen, F. 311°, wenig 1. in A. u. A., 11. in 
Bzl., enthalt S u. CL, Mol.-Gew. 227. Diese Substanz ist nicht tox. Dio Toxizitat 
der Nadelsubstanz ist jedoch auch nicht sieher. Bevor das Prod. m it Tierkohle zur Reini- 
gung gekocht wird, haftet den Nadeln eine mkr. sichtbare hellbraune amorphe Substanz 
an, die intensiv riecht. Da die Toxizitat m it dem Verschwinden der braunen Sub
stanz abnimmt, durfte in ihr der tox. Stoff zu suchen sein. Andere bekannte chem. 
Stoffe, Verwandte des Chloranils (Chloranil rein, Chloranilsdure u. Na-Salz, Tetra- 
chlorhydrochinon, Trichlorchinon, Trichlorhydrochinon, Trichlorphenol, 2,6-Dichlor- 
chinon, Hexachlorbenzol, Pentachlorphenol, Chinon, Chinhydron, Chloranilsduredi- 
dthylalher u. 6-Chlor-2,4-nitrophenol) kommen nieht in Frage, da dereń tox. Dosen, 
wie Yerss. zeigen, ganz andere GróBenordnungen haben. (Biochem. Ztschr. 178 
[1926]. 167—80. Basel, Univ. Klin.) O p p e n h e im e r .

H. Staub, Stoffwechseluntersuchungen an mit technischem Chloranil (t. Chi.) oder 
Chloranilnebenproduklen (Chi. N . Pr.) lebergeschddigten Kaninchen. II. u. III . Mitt. 
(I. vgl. vorst. Ref.) II. Mit den beiden friiher besprochenen Stoffen werden Kaninchen 
vergiftct. Aus den Vergiftungsbildern laBt sich erkennen, daB ausschlieBlich die Leber 
erkrankt. Im  Vergiftungsbeginn wird ein typ. Carbolharn ausgeschieden. Dio ąuanti- 
tative Verfolgung der Phenol- u. Atherschwefelsaureausseheidung zeigt einen Anstieg 
der gepaarten Phenolkorper bis zu einem Maximum am 2. Tag nach der Vergiftung. 
Wio bei der P- oder Chlf.-Yergiftung erscheint NH3-N u. Amino-N yermehrt, Harnstoff 
yermindert im Urin. Rest-N im Blut nimmt sub finem zu. Hier ist auch Hypoglykamie 
festgestellt. In den vorangehenden Stadien ist eine verminderte Kohlehydrattoleranz 
(vor allem bei der Lavulosebelastungsprobe) beobaehtet worden. III . Chemie normaler 
u. tox. geschadigter Lebern. Vergleichend wurde die Trockensubstanz, der A.-Extrakt, 
Gesamt-N, Rest-N, Amino-N, NH3-N, Harnstoff u. D. von gesunden Kaninchen- 
lebern u. der Leber von Tieren, die im Anfangs- bzw. Endstadium der Vergiftung 
getótet wurden, betrachtet. EiweiBzerfall in der Leber ist fiir das erste, hochgradiges 
Leberodem fiir das Endstadium charakterist. (Biochem. Ztschr. 179 [1926]. 125—43. 
227—37. Basel, Med. Klin.) O p p e n h e im e r .

H. Staub, Eine neue experimentelle tozische Leberschadigung mit technischem 
Chloranil (t. Chi.) oder Chloranilnebenprodukt (Chi. N . Pr.). (Vgl. vorst. Ref.) Vf. be- 
schreibt dio patholog.-anatom. Befunde einer neuen experiment«llen Lebervergiftung 
mit t. Chi. oder Chi. N. Pr. an 12 Kaninchenverss. Ein Teil der Verss. erzeugte 
voll entwiekelte letale Leberveranderungen, ein anderer Initialschadigungen. Es 
werden die makroskop. u. mikroskop. Veranderungen geschildert. (Frankfurter 
Ztschr. f. Pathologie 35 [1927], 124—42. Sep. Basel, Univ.) F r a n k .
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Erik Adlercreutz, Orientierendo Untersucliung uber die Verbreitung des Kropfes in Finn-
land und uber dereń Zusammenhang mit dem Jodvorkommen im Wasser. Akadem.
Abhandlg. Stookholm: P. A. Noratedt & Soner It. M itteilg.: Helsingfors: Akademische
Buehh.] 1928. (V, 148 S.) gr. 8°. Finn. Mk. nn. 40.—.

W. D. Zoethout, Laboratory experiments in physiology. London: Kimpton 1928. (252 S.)
8°. 10 s. 6 d. net.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Carl Otto, Alcohol Absolutus. Vf. stellt aus wirtschaftlichen Griindcn absol. A. 

aus 4 kg 94,5-Gew.-%ig. A. u. 400 g CuS04 anhydr. her u. filtriert von CuS04-5H20  
einfacb ab. (Pharmaz. Ztg. 73. 1167.) H a r m s ."

Th. Meyer, Alcoliol absolutus. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. zieht Al-Spiine zur Ent- 
wasserung von A. dem CuS04 vor, da bei Verwendung des letzteren F e '"  u. S04"  in 
den A. iibergehen. (Pharmaz. Ztg. 73. 1213. Colditz.) H a r m s .

Franek, Alcoliol absolutus. (Vgl. vorst. Ref.) Mit CuS04 entwiisserter A. ist wegen 
seiner Farbung u. seiner unvorschriftsmaBigen D. nicht liberall yerwendbar. Bedenk- 
lich ist die Verwendung zu Reagenzien u. Tct. Digitalis. (Pharmaz. Ztg. 73. 1249. 
Chemnitz.) H a r m s .

I. G. Oberhard, Herstellung von Tabletten aus Nairiumsalicylat. Roin weiBe u. 
gut 1. Tabletten von Nairiumsalicylat lieflen sich folgendermaBen erhalten: Handels- 
ware mahlen, ohne Zusatz bei hohem Druck pressen, diese „Vortabletten“ wieder zu 
Pulver stoBen, m it dest. W. anfeuchten, im Morser unter starkem AnstoBen gut durch - 
mischen, durch Sieb von 7 X 7 bis 8 X 8 Maschen treiben; dieses grobe Pulyer gut 
trocknen, durch Sieb von 10 X 10 bis 12 x  12 Maschen (qcm) treiben, vom Staub 
absieben u. unter n. Druck pressen. (Pharmaz. Ztg. 73. 1212. Leningrad.) Harms.

W. A. Knight, Emulsio petrolei, B . P. C. FI. Paraffin laBt sich am besten mit
arab. Gummi emulgieren. Konservierungsmittel: 0,15%. Geschmackskorrigens: 5% 
Glycerin. Auch arab. Gummi m it Agar-Agar-Zusatz eignet sich gut (Rezeptformo)!). 
(Pharmac. Journ. 121. 297.) H a r m s .

E. Rupp, Zur Herstellung und Konstilution von Hydrargyrum salicylicum A . B. 
Darst. von Mercurisalicylsdure nicht nur aus H gS04 m it Salicylsaure (vgl. C. 1927. 
II. 607), sondern auch durch Umsetzen von H gS04 m it Na-Salicylat. Das Hg-Atom 
tr itt  auch bei dieser Mercurierungsweise teils in 6-, teils in 4-Stellung. Zur ąuanti- 
tativen Erm ittlung beider Komponenten wurde die Umsetzung mit Alkalirhodanid 
(vgl. C. 1927. I I . 607) benutzt. Es zeigtc sich, daB das aus H gS04 u. Na-Salicyl a t  
hergestellte Praparat zu annahernd gleichen Teilen aus o- u. p-Deriw . besteht. Das 
gilt auch fiir das aus H gS04 u. freier Salicylsaure hergestellte Praparat, womit Vf. 
seine friiheren Angaben (t)berwiegen der o-Komponente) berichtigt. Auf 1 Mol. 
Mercurisalicylsaure sind zur Herst. der p- Rhodanmercurisalicylsaure 4 Moll. Rhodan- 
kalium zu verwenden. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 504—06. 
Bresiau, Univ.) L. JoSEPH Y .

— , Pharmazeutische und andere Spezialitaten. Antiterror-Kur u. Antiterror-Tee 
(A n t  i t  e r r  o r  w e r  k  , Kaiserslautern): Deklaration: Herb. Pulmon. Flor. Glech., 
Led., Herb. Thym. cit., Herb. e Flor. Salo., Rad. Lap. maj., Herb. Sue. prat., Herb. c. 
Flor. Verbasci, Caps. (Tee) u. Gerbsaure-Tonerde, A.- u. W.-l. Extraktivstoffc (Chloro- 
phyll), Harz, Tannin, K, Fe, Albumin (Kur). Unters. auf Veranlassung des D. A. V .: 
lediglich Herb. Urticae pulv. — Antusi ( B r c m e r O l - u .  T r a n h a n d e l ,  Bremen): 
Naeh Angabe „Dialysat Primuthym, Chinin, Benzoyl, Natr. oxybenzoic., guajacol- 
sulfosaures K, Methylacridiniumchlorid, Sir. Seneg. A lth.“ Gegen Keuchhusten, 
Husten, Bronchitis usw. — Arterioman (D i p 1.- C h e ni. KURT SCHLESINGER, Berlin- 
Halensee): Eingedickter, gesiiBter u. aromatisierter Knoblauchsaft. Gegen Arterio- 
sklerose u. Gallensteine. — Boryheilbinde (G e o r g  BOREMSKY GmbH., Verbandstoff- 
fabrik, Dusseldorf): Mit einer nicht ranzig werdenden, stark W. bindenden Salben- 
masse, der Diallyldisulfid u. Caseinnatrium zugesetzt wurden, impragnierte Binden. 
Bei Abszessen, Verbrennungen, Panaritien usw. — Brosedan (T e m m l e r  -W e r  k  e , 
Berlin-Johannisthal): FI., NaCl-armes, diatet. Br-Hefepraparat. Sedativum bei
Neurasthenie, Epilepsie, Neuralgien usw. — Chinacetyl (G e o r g  A r e n d s , Labor. f. 
pharm. u. medizin. Prapp., Chemnitz): Tabletten m it 70% Acetylsalicylsaure u. 30% 
Chininsulfat. — Doloresum-Liniment. Analyse von MANNICH: Nachweisbar: Chlf., 
Terpentinol, Allylsenfol, fettes Ol, NH3-F1. An Stelle von Methylsalicylat konnten
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betrachtliche Mengen Salicylamid u. wenig NH4-Salicylat nachgewiesen werden. Ana- 
lyse yon R ojA H N : Beim Lagern des Liniments treten folgende Umsetzungen ein: 
Senfól ->- Thiosinamin, Salicylsaure NH4-Salicylat, Methylium salieylieum -> Salicyl - 
amid u. NH4-Salieylat. Chlf. u. Tcrpentinól bleiben fast unveriindert; Mcnthol wahr- 
scheinlich ebenfalls unverandert; Der NH3-Geh. nimmt fast um die Halfto ab. — 
Drivers Spezialmittel ( T i e r h e i l k u n d i g e r  D i u v e r ,  Kellinghusen) gegen Kolik, 
Verstopfung, Harnycrhaltung der Tiero bestand laut Unters. zu 98% aus Milchzucker. 
Asche: Fe-, CaCl2-, Mg- u. S04-haltig. — Empedon-Kraftpulver ( E m p e d o n - C o m -  
p a g n i o ,  Berlin N 39) soli Albumin, Lecithin, Cola u. Ca-Glycerophosphat enthalten.— 
Eusexan masc. e lfem . ( P r o g r e d a  GmbH., Chem.-pharm. Fabr., Koln a. Rh.): 
Naeh Angabe Extr. iMuir. puam., Testes bzw. Ovaria siec., Hypophysis siec., Lecithin 
in  Pillen zu 0,25 g. Bei yoriibergehender sexueller Insuffizienz usw. — Exotal ( Ch e  m. 
p h a r  m. L a b o r. Dr. H . H o f f m a n n ,  Bad Salzungen): Hormonpraparat aus Extr. 
Aeanth. vir., Lecithin Cortex Yohimb. Bei sexueller Neurasthenie. — Gapasthmaline 
( G a g e l  u .  P a p ę ,  Bad Salzungen): Extr. Burs. pastor., Extr. Seneg. —  Liąuirit — , 
Alth. ana 5; Ol. Anisi, Sal. therm. Salzungen, N H ,J  5; Aqua dest. ad 100. Bei Asthma, 
Erkiiltungcn usw. — Gehrtsches Pulver (A p o t  h. MOLDENHAUER, Baldenburg, 
Pommern): Gemisch von Na2S04, MgS04 u. Nieswurzpulver (lt. Unters.). — Gelo- 
durat antineuralgic (G. POHL [ScHONBAUM] Danzig-Langfuhr, Berlin NW 87): Gelo- 
duratkapseln m it je Codein. phosphor. 0,01, Dimethylaminophenazon 0,05, Phen- 
acetin 0,20, Ac. acetylosalicyl. 0,25. — Gerecokal ( C h e m .  V e r  t r  i e b s - G e s. 
„ G o r e o o “ mbH., Mahlow, Bez. Potsdam): Ca-Praparat. — Glanproten-Praparate 
(Ovarii, Testis, Thyreoideae, Parathyreoideae, Thymii, Corporis lutei) ( K o s m o s  
GmbH., Budapest): Extrakte aus genannten Organen, die aueh dereń EiweiBstoffe 
enthalten. — Hepracton (E. M e r c k ,  C h e  m. F  a b r., D arm stadt): Konz. Leber 
praparat zur Behandlung der perniciósen Anamie. 5 g =  250 g frische Leber. — 
Bogwal ( C h e m . - p h a r m .  A.-G., Bad H o m b u rg ): S exualhorm on, gebunden an 
Begleitstoffe des Ovariums u. des sprungreifen Follikels. Gegen endokrine Storungen 
des weiblichen Genitalapp. Injektionen zu 25 u. 100 Einheiten. Tabletten zu 12 u. 
300 Einheiten. — Hosal (Herst. ders.): Polyaminosaure Ca-Doppelsalze yon salzahn- 
lichem, wurzigem Gesehmack. Ais Speisenzusatz bei NaCl-freier Diat. — Kamillosept 
(Herst. ders.): Sterile Lsg. von Salieylsaurephenylester in lipoidlóslichen Kamillen- 
bestandteilen, wie sie im Kamillosan enthalten sind. Intramuskular zur parenteralen 
Kamillentherapie entziindlicher Erkrankungen der Urogenitalorgane. Schmerz- 
lindernd u . entzundunghemmend. — Koliklorin Arensberg (ARENSBERG u .  WESTER, 
Elberfeld): Laut Unters. ca. 8,4%ig. Asant-Auszug mit 65 Vol.-%ig. A. Gegen Kolik 
der Pferde u. Aufblahen beim Rindvieh. — Krauterbader Kundalini ( K u n d a l i n i -  
V e r t r i e b ,  Miinehen): FI. Badezusatze. Im Handel: Herz-, Nerven-, Rheuma- u. 
Schwitzbad. — Nertodo ( N e r v o d o  GmbH., Miinehen): „Tct. et. Spir. Valeriana- 
Melissata comp. c. aq. dest.“ Bei Ncryenerregungen u. Storungen. — Nosoden 
( M e d i z i n . - d i a g n o s t .  I n s t i t u t  d. B e r l i n e r  V e r e i n s  h o m o o -  
p a t h .  A r z t e ,  Berlin, Vertrieb durch P h a r m a k e i a  GmbH., Berlin SW 61): 
Zur peroralen Verabreichung bestimmte homóopath. potenzierte Vaccinen, hergestelit 
aus Kulturen yon Lactose nicht yergarenden Bakterien, die aus den Stiihlen zahl- 
reicher, an intestinal bedingter Toxikamie leidender Kranken geziichtet wurden. Im 
Handel: Nosode polyyalent, Nosode baciUus proteus, Nosode bacillus Gartner, Nosode 
bacillus Morgan, Nosode bacterium coli mutabile, Nosode bae. faec. alcaligencs, 
Nosode bacter. dysenter. in D 6, D 12, D 30; C 12 u. C 30. Gegen chroń. Obstipation, 
Magen- u. Darmgeschwiire, Gelenkrheumatismus, chroń. Ekzeme, Asthma, Nerven- u. 
Herzleiden, Epilepsje usw. — Ovarialhormon Folliculin Menformon (vgl. C. 1928.1. 719): 
je tzt aueh in Tabletten m it 500 bzw. 100 M.-E. im Handel. — Papillatitin: hier ais 
neue Bezeichnung fur PapiOan (vgl. C. 1928. I I . 915). — Praformin ( N o r d m a r k -  
w e r k e  A.-G., Hamburg): 1 p. m. Ergosterin enthaltende Emulsion zur Rachitis- 
behandlung. — Radiostol (vgl. C. 1928. II. 1906): je tzt standardisiert. 1 ccm der 
Ollsg. =  10000; 1 Dragee =  5000 antirachit. Einheiten. — Rheugan ( B r e m e r  
T r a n  - u . O l h a n d e l ,  Bremen): Einreibung gegen Rheuma, Neuralgie, Arthritis 
deformans usw. aus Athylmethylsalicylsaureester c. Ol. yegetabil. — Samónco wurde 
nicht (vgl. C. 1928. II. 1908) von der P h a r m .  F a b r .  A r n s d o r f ,  sondem yon 
der S a m ó n c o  GmbH. hergestelit. — Sudorełten =  Sudortahletlen Dr. Fresenius 
(Dr. F r e s e n i u s ,  Fabr. u . GroBvertrieb chem.-pharm. Prodd., Frankfurt a. M.): 
Hautfarbener Puder in Tabletten zur Yerhutung von SchweiBbiidung. — Tebeform:
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nach Angabc Additionsprod. aus Guajakoltetrajodmcthnn, J , Thymol, Camphcr u. 
Eucalyturol zur intramuskularen Thcrapic der Tuberkulose. — Unden (I, G . F a r b e n -  
i n d u s t r i e  A.-G., Leverkusen): Hormonpraparat der wciblichen Keimdriisen.
Bisher ais Hormovar-Biedl bekannt. — Wurmmiitel Wallner besteht laut Unters. aus 
Verreibung von Rohrzucker m it 7,5% Bruchweinstein. (Pharmaz. Ztg. 73. 1278 
bis 1280.) H a r m s .

R. Dietzel und J. Sedlmeyer, Beitrdge zur Chemie der Quecksilbersalbe (Unguentum 
Hydrargyri cinereum). Nach Verss. mit E. Krembs. K rit. Besprechung verschiedener 
Methoden zur Ermittlung des Hg-Geh. in der Cjuecksilbersalbe. Die besten Ergebnissc 
wurden erzielt durch Zerstoren der organ. Substanz m it Cl-freier, rauchender H N 03 
im EinschluBrolir auf 150—180°. Oxydation etwa entstandener HNO, mit KMn04, 
Red. des KMn04-Uberschusscs mittels FeS04 u. Titration m it Ammoniumrhodanid- 
Isg., Ferriammoniumsulfat ais Indicator. — Bei der Priifung der Veranderung der 
Quecksilbersalbc boim Aufbewahren stellten Vff. folgendes fest: Salben aus bc- 
sonders gereinigtcm Hg, m it frischem Schweineschmalz u. Hammeltalg bereitet, 
zeigten nach 3 Jahren nur geringe Bldg. fcttsaurer Hg-Salze u. auCerlich keine merk- 
liche Veranderung; wahrend Salben nach dem D. A.-B. m it Wollfett u. ErdnuB- 
bzw. Oliyenol hergestellt, nach der gleichcn Zeit unter gleichen Bedingungen sowohl 
iiuBere Vcranderung zeigten ais auch bctrachtlichen Geh. an Hg-Salzcn hochmolc- 
kularer, besonders aber niedermolekularer Fettsauren. — Nach verschiedenen An- 
gaben liegt das Hg in der Cjuecksilbersalbe ais fettsaures Salz (Hg-Seife) vor. Zur 
Lsg. der Frage, unter welchen Voraussctzungcn sich in  der Salbe das fettsaure Hg 
bildet, wurden die Mercurisalze der Palmitin-, Stcarin- u. Olsaure hergestellt. Darst. 
a u f  n a s s e m  W e g e :  Mercuristearat, beste Ausbeute durch Fallung der alkoh. 
Lsg. von 1 Mol. Na-Stearat mit 7io-n - wss. HgCl2-Lsg. im UberschuB in der Hitze. 
In der Kalte tra t Gelatinierung cin. Waschen des Nd. mit A. u. Trocknen bei 80°. 
Mercuripalmitat, Darst. auf die gleiche Weise u. nach anderen Methoden, z. B. Titration 
einer Palmitinsaurelsg. in absol. A. 1: 100 mit 1/2-n. alkoh. KOH m it Phenolphthalein 
bis zur Rotfarbung u. Fallung m it alkoh. HgCl2-Lsg. in 10%ig. t)berschuB. Bei der 
Darst. beider Verbb. durch Zusatz von HgCl2-Lsg. zu den mit alkoh. KOH gesatt. 
Fettsaurelsgg. m it Phenolphthalein ergaben sich Verbb. wcchsclnder Zus., da die 
Fettsiiuro m it KOH nicht rollstandig neutralisiert wird u. somit nicht das neutrale 
Salz vom berechneten Hg-Geh. gebildet ■wird. Darst. von Mercurioleat durch mehr- 
std. Digerieren der Ólsaure mit der berechneten Menge Alkali u. Umsetzung der Lsg. 
von K-Oleat m it HgCl2. Darst. von Hg-Stearat u. Hg-Palmitat a u f  t r o c k e n e m  
W e g e  durch Erwarmen aquivalenter Mengen Fettsaure u. HgO, dessen Hg-Geh. 
vorher bestimmt mirde, im Olbad bis 180°. Es wurden die Ldslichkeitsverhaltnisse 
von Hg-Stearat u. Hg-Palmitat in absol. A., Chlf., A. u. A.-Chlf.-Pyridin-Gemisch 
bestimmt. — Bei iŁhnlieher Darst. yon Hg-Oleat auf trockenem Wege in einer C02- 
Atmosphare, um die Osydation der Olsaure zu yerhindcrn u. bei einer Temp. nicht 
iiber 100°, hatte sich zum SchluB ein Teil des angewendeten HgO nicht mit der Ol
saure yerbunden. — Aus den Unters.-Ergebnissen konnen keine sicheren Schllisse 
auf die medizin. Wrkg. der Quecksilbersalbe gezogen werden. (Arch. Pharmaz. u. 
Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 507—17. Miinchen, Univ.) L. JOSEPHY.

Fred O. Tonney, Frank E. Greer und T. F. Danforth, Die Grenze der Bak- 
terienabtotung durch freies Chlor. I. Vegełałive Formen. Von allen bei der Wasser- 
versorgung, Milchyersorgung, Geschirr- u. Flaschenwascherei in Betracht kommenden 
vegetativen Bakterienformen sind diejenigen von Bad. coli noeh am widerstands- 
fiihigsten gegen freies Cl2 u. werden erst bei 1/i—1/„-minutiger Wrkg. von 0,25 mg/l 
mit Sicherheit abgetotct. Aus diesem Grunde ist Bact. coli ais Indicator fiir die 
Beurteilung der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln besonders geeignet. (Amer. 
Journ. publ. Health 18. 1259—63. Chicago [111.], Gesundheitsamt.) Sp l it t g e r b e k .

Joseph A. Horigan, Kansas, Missouri, Kapsel fiir Arzneimitlel. Es werden 
mehrere Kapseln, von denen jeweils eine in einer anderen untergebracht ist, oder 
auch Einzelkapseln verwandt, die in ihren Wandungen ein Benzoepraparat enthalten. 
Bei vergroBertem Umfang ist die innerste Kapsel oder das Kapselinnere geeignet, 
das zu yerabreichende Medikament, z. B. Insulin, aufzunchmen. Man kann auch 
Innen- u. AuBenwand der Kapsel mit dcm Praparat uberziehen, fiir gewóhnlich mit 
einer alkoh. Benzoetinklur. Bcnzoe widersteht der Kórperwarme, ist unl. in Sauren,
11. in alkal. Fil. Man kann auch Benzoesaure m it Harzen yerwenden u. anderen
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Stoffen (Tafelbutter, Hammel- u. Rindertalg, Bieneńwachs, Stearin, Stearinsiiurc), 
die Benzoe in irgendeiner Form onthalten. (A. P. 1683466  vom 9/5. 1927, ausg. 
4/9. 1928.) E n g e r o f f .

Franęois Bilion, Paris, Verfahrcn zum Halibarmachen von Pockenlymphe. (D. R. P.
465 643 KI. 30 h vom 18/5. 1926, ausg. 21/9. 1928. F. Prior. 6/6. 1925. — C. 1927.
I I .  2620.) SOHOTTLANDER.

G. Analyse. Laboratorium.
Otto Liesche, Nomograpliie. V. FluclUentafeln m it zwei parallelen Lcite.ru und einer 

inneren schragen Leiter. (IV. vgl. C. 1928. II . 2171.) (Chem. Fabrik 1928. 583—84. 
595—97. 621—23. Seelze.) S ie b e r t .

Milton E. Parker, Ein einfacher Stopfenhalter fiir Druckflasclien. Befestigt mail 
in einem Gummistopfen ein regenwurmartig gebogenes u. nach unten zeigendes Glas- 
rohr, ohne dabei den Glasstopfen vollstandig zu durehboliren, u. sterilisiert dio mit 
solchen Verschlussen versehenen Druckflaschen im Autoklaven, so verhindcrt die 
Form des Versehlusses das Abfallen u. damit die Verunreinigung des Stopfens. (Amer. 
Journ. publ. Health 18. 1299—1300. Philadelphia [Pa.], Philadelphia-Dairy-Pro- 
ducts Co.) Sp l it t g e r b e r .

H. v. Wartenberg, Br. Strzelczyk und G. Borris, Uber das Pulvern harler 
Stoffe. Unterss. iiber das Puherisieren fester Stoffe fiihrten zu dem Ergebnis, daB 
móglichst heftige Einzelschltige in einem Diamantmórser aus zahem, nicht splitterndem 
12%ig- Manganstahl etwa 30% Ausbeute eines von Morsermaterial prakt. freien Pulvers 
ergeben. Reibschalen verunreinigen das Pulver unter allen Umstanden. MuB man 
jedoch zur Erhohung der Ausbeute oder bei unhomogenem, krystallinem Materiał eine 
Reibschale benutzen, so enveist sich verchromter Stahl den wolframlialtigen Hart- 
metallen ais ebenburtig; er ompfiehlt sich wegen der leichten Entfernbarkeit oder Bc- 
stimmbarkeit des Chroms fiir analyt. Zwecke gegeniiber dem viel zu weichen Achat- 
morser. (Chem. Fabrik 1928. 617—19. Danzig, Physikal.-chem. Inst. d. Hoeh- 
sohule.) " S i e b e r t .

H. Keefer, Uber eine Neukonstruktion der linearen Thermosaule. Auśfiihrlichc 
Beschreibung nebst Skizzen einer Thermosaule, die sich bei leichter Herst. durch ge- 
ringe Warmekapazitiit der wirksamen Lótstellen u. leiehte Anpassung an jeden Gal- 
ranometerwiderstand auszeiehnet. (Physikal. Ztschr. 29. 681—83. Reutlingen, Teehn. 
f. Textilind.) K y r o p o u l o s .

G. B. Brook und H. J. Simcox, Bemerkung iiber praktische Pyromelrie. Temp.- 
indicatoren kónnen gegen magnet. Wrkgg. durch UmschlieBen m it weichen Fe-Blechen 
geniigend geschiitzt werden. Eine doppeltc EinschlieCung m it einer Lufthiillc zeigt 
einen noch groBeren Vorteil. Wo mehrere Elemente mit demselben Anzeiger verbunden 
sind, entstehen oft MiBhelligkeiten durch die gegenseitige Beeinflussung, die dureh 
den K ontakt des Elementes m it der Umhiillungskappe herrorgerufen wird. Dies kann 
man durch Anwendung eines Fingerhutes von Isoliermaterial am Ende des Thermo- 
elementeS vermeiden. Die Benutzung eines m it Pb bedeckten papierisolierten Kabels 
ais Verbindungsleitung zwischen dem Thermoelement u. dem Ableseinstrument wird 
empfohlen. Gufieisen, das gleichmaBig m it einer Mischung aus gleichen Teilen span. 
Kreide u. Graphit m it 10%ig. Natriumsilicatlsg. zu einem dicken Brei angemacht, 
bedeckt ist, ist das bestc Materiał ais Schutzhiille von Thermoelementen, die dem 
Angriff geschmolzenen Al widerstehen soli. Elemente, besonders die Ni enthalten, 
unterliegen oft leicht dem Angriff des S der Ofengase. In  diesem Falle kann man das 
Ni dadurch schiitzen, daB man Kalk zwischen die innere u. aufiere Urnhiillung legt; 
auBerdem kann man dann die Thermoelemente noch bei mindestens 100° hóherer Temp. 
anwenden ais sonst. Thermoelemente zum schnellen Ablesen fiir viele Nichteisen- 
metalle kann man sich dadurch herstellen, daB man nicht wie ublich die Drahte zu- 
sammendreht, sondern den K ontakt dureh das fl. Metali selbst besorgen laBt. (Metal 
Ind. [London] 33. 304. Kinlochleven, ArgyUshire, British Aluminium Co., Ltd.) W lLKE.

H. T. Beans und George H. Walden jr., Eine ballistische Galvanometermethode 
zur potenliometrischen Messung fiir Zellen mit hohem Widerstand. Die angegebene 
Methode ahnelt der von JONES u. K a p ł a n  (C. 1928. II. 1067); sie gestattet, Zellen 
mit inneren Widerstanden von 50 Megaohm zu messen. Wenn bei der Anwendung 
einige einzeln diskutierte VorsiehtsmaBregeln beachtet werden, kann man — wie an 
Belegmessungen gezeigt wird — bei 10 Megaohm auf ±0,1  Millivolt, bei 50 Megaohm
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* i ^  Kauf ±0,5 Milliyolt mcsseu. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2673—78. Nl-^jY^rk^r
Columbia Univ.) Kitotofźę,

A. Lotterm oser und E. Buchholz, Eine neue Art von Leitfdhigkeitsgefaf3eti£Di%/ 
Aufnahme von Alterungskuryen, d. h. dio Beobachtung der Veranderung der'Łcit- 
fahigkeit mit der Zeit, macht es notwendig, die zu untersuchenden Lsgg. iiber Woch&lł* 
u. Monate hinaus bei Tempp. bis zu 100° in den LeitfahigkeitsgefaÓen zu bolassen. 
An Hand einer Skizze wird ein fiir derartige Daueryerss. geeignetes GefaB beschrieben, 
das nebst Elektroden durch Ma x  M o b iu s , Glasblaserei, Dresden, zu beziehen ist. 
Ais Elektroden werden zwei blankę Pt-Drahte von etwa 0,3 mm Dicke u. otwa 20 mm 
Lange benutzt, so daB der Pt-Verbrauch auf ein Minimum beschriinkt ist. Die Drahte 
sind stark genug, um ihre Lage u. damit die GefaBkapazitiit beizubehalten. (Ztschr. 
angew. Chem. 41. 1181—82. Dresden, Techn. Hochsch.) K. W o l f .

Sakae Makio, Die Mercurosulfatelektrode zur Prilfung von Akknmulatoren. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 165B—166B. — C. 1928. I. 13.) B l o c h .

U. G erhardt, Bemerkungen zur interferometrischen Messung im Ultramikroskop 
sicJillar gemachter Teilchen. In  Anlehnung an die MIC H E LS O Nsche Methode zur GroBen- 
best. yon Fisstcrnen hat Vf. friiher (zuletzt Ztschr. Physik 44. 397) eine Methode zur 
Best. der GroBe von Ultramikronen beschrieben. In  einer theoret. Arbeit von R. B e c ii- 
MANN (Ann. Physik [4] 84. 61) wird auf einen neuen Effekt geschlossen, der bisher 
bei den Verss. nie beobachtet werden konnte. Vf. beschreibt daher seine Methode 
nochmals kurz: Sie besteht im wesentlichen darin, daB vor das Beobachtungsfernrohr 
ein Doppelspalt yeranderlichen Abstandes gesetzt wird. Man erhalt Interferenzen, 
die bei einem gewissen Abstand der beiden Spalte yoneinander versehwinden; aus 
Abstand u. Wellenlange wird der Abstand von 2 Punkten an der auBeren Grenze eines 
Teilchens berechnet. Einzclheiten yon Experiment u. Theorie werden beschrieben. 
Fiir „Nichtselbstleuchter“ wird fiir Mikronen eine tJbereinstimnning mit den mkr. 
bestimmten Radien gezeigt. Ein EinfluB der Blendo macht sich bei Submikronen 
noch bis 270 m/u sicher bemerkbar; vermutlich besteht cr auch noch bei den kleinstcn 
iiberhaupt meBbaren Teilchen (etwa 120 m/ł). Der EinfluB der Koharenz wird be- 
handelt. Das von B e c h m a n n  berechnete Minimum der Gesamthelligkeit eines Beugungs- 
scheibchens wurde auch jetzt nicht beobachtet, obwohl besonders danach gesucht 
wurde. (Ann. Physik [4] 87. 130—44. Berlin, Landw. Hochschule.) K l e m m .

Hugo Stintzing, Methodik der quanlilativen chemischen Analyse durch Rontgen- 
Emissions-Spektra. I. Vf. bespricht Aufgaben, Grunrllagen u. Fehlerąuellen: Auf- 
gaben u. Forderungen an die Analyse iiberhaupt u. ihre Erfiillung durch die Róntgen- 
emissionsspektren. Die Grundlagen der Róntgenanalyse urofassen Erzeugung u. 
Gesetze der Rontgenspektren, qualitative Auswertung der Spektra, quantitative 
Methode der Vergleichsspektren, photograph. Auswertung der Spektren. Es Avird 
eine Systematik der Fehlerquellen gegeben. Die meisten Fehlerquellen werden durch 
das Eichverf. in jedem Einzelfalle beseitigt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 1173—75. 
GieBen, Univ.) K . W o l f .

S .W .v a n  Dantzig, Eine elektrochemische Anwendung. Besprechung von Begriff 
u. Best. der [H'], ron  Puffergemischen, Anwendbarkeitsgebiete einiger Farbindieatoren. 
(Pharmac. Tijdsclir. Nederl.-Indie 5. 215—20. 246—51. 278—84.) Gr o s z f e l d .

Oscar W . Ricliards, Schnellmethode zur colorimelrischen pjj-Bestimmung in kleinen 
Mengen von Lósungen. Beschreibung einer Pipette, um schnell gleichformige Proben 
fiir Farbenvergleiche nach einer derjenigen von F e l t o n  (C. 1921. IV. 398) ahnlichen 
Methode zu erhalten. (Science 68. 185. Clark, Univ.) K r u g e r .

Elem ente und anorganische Yerbindungen.
A nts Laur, Die Titralion des Ammoniumh ydro-tu Ifi des mit Ferricyankalium. K rit. 

Durcharbeitung des Verf. yon IutORI (C. 1923. IV. 998) der Titration yon Sidfiden 
mit K3FeCy6, entsprechend der Gleichung: K 2S +  2 K3FeCy6 =  2 K4FeCy6 +  S, u. 
Priifung an einer NH^SH-Lsg., dereń Reinherst. aus NH3 u. H2S u. Aufbewahrung 
unter Anwendung yon Vakuum, H2-Strom u. H 2-Druck eingehend beschrieben ist. 
Im  Gegensatz zu Iim oris Ansicht nimmt der im Verdiinnungswasser gel. 0 2 an der 
Osydation der Sulfide teil u. yermindert merklich die yerbrauehte Ferricyanidmenge. — 
Fiir die Titration der in bezug auf das S"-Ion etwa 0,1-n. NH4SH-Lsg. gilt Nach- 
stehendes: Die Reihenfolge oes Zusatzes der Lsg. soli NaOH +  NH4SH +  Nitro- 
prussidnatriumlsg. (ais Indicator, 1 Tropfen einer 10%ig- Lsg.), die Titrationsdauer 
kurz (2—4 Minuten) sein. Die Alkalitat der Lsg. muB yorher ermittelt u. so geregelt
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werden, daB die Kon 7.. des freien Na OH bzw. KOH innerhalb der Grenzen von 0,075 
bis 0,150 Mole pro Liter bleibt, dic Konz. des H2S sei dabeł unter 0,05. Die Titration 
in kleineren Volumen (10—20 ccm) ist glatter u. scharfer. In  der Anwendbarkeit zur 
Best. des Sulfidions iibertrifft dieses Verf. das jodometr., da hier die Anwesenheit von 
Thiosulfat, Polysulfid u. kleinen Mengen Sulfit nicht stórt. Besonders geeignet ist 
das Verf. zur Verfolgung der Anderung einer Sulfidmenge bei bestimmten Rkk., z. B. 
bei der Oxydation an der Luft, wo Prodd. entstehen, dic auf K3FeCye u. Nitroprussid- 
natrium nicht einwirken. —• Die Lichtempfindliehkeit einer reinen K3FeCy6-Lsg. ist 
unbedeutend. Mit reiner K3FeCy6-Lsg. verlauft die Titration von Na-Thiosulfat etwas 
sicherer ais m it reiner Jodlsg., weshalb K3FeCy„ ais besto Ursubstanz fiir die Jodomelric 
sich empfiehlt. Die jodometr. Titration des NH.,SH stimmt gut m it der gewichtsanalyt. 
Best. iiberein, gleichgiiltig, ob man in  verd. oder konz. Lsgg. u. — im Gegensatz zu 
Na2S — direkt oder nach schwachem bzw. starkem Ansauern titriert. — Zur gewichts
analyt. S-Best. im NH4SH wurde entweder m it ammoniakal. H ,0 2-Lsg. oder m it Brom- 
wasser oxydiert — in beiden Fiillen war keine S-Abscheidung zu bemerken — u. h. 
mit 3°/0ig. BaCl2-Lsg. tropfenweise versetzt. (Acta Comment. Univ. Dorpatensis Serie A. 
18 [1927]. Nr. 5. 1—50. Tartu-Dorpat, Univ., Anorg.-analyt. Lab.) B l o c h .

Adolf Czernotzky, Der Nachweis ton Pentathionsaure neben schwefliger Saure. 
Der Nachweis von Pentathionsaure (u. noch hoheren Polythionsiiuren) durch die 
Triibung von ausfallendem Schwefel bei Zusatz von Lauge miBlingt bei Anwesenheit 
groBerer Mengen schwefliger Saure in der Lsg., da infolge der Bldg. von Tetrathionat 
u. Thiosulfat aus dem Pentathionat die S-Ausscheidung unterbleibt. E r gelingt jedoch, 
auch wenn die schweflige Saure vorherrscht, wenn man eine zur Bindimg des Sulfits 
hinreichende Menge Formaldehydlsg. von 30—40% zusetzt. Sulfit reagiert raschcr 
m it dem Formaldehyd unter Bldg. von Formaldehydbisulfit, ais m it dem Pentathionat. 
Thioschwefelsaure, Tetra- u. Trithionsiiure stćiren nicht, wohl aber das łon  [(H S03)2S]" 
(vgl. K u r t e k a c k e r , Cz e r n o t z k y , C. 1928. I I . 2540). Es lassen sich so noch 4 Milli- 
mole S jO /' im Liter neben 200Millimolen schwefliger Saure erkennen. — Auch der Nach
weis von Pentathionat neben Tetrathionat mittels Lauge liiBt sich durch Zusatz einiger 
Tropfen Formaldehydlsg. verfeinern. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 175. 402—04. 
Briinn, Deutsche Techn. Hochsch.) B ł o c h .

Marguerite Tissłer und Henri Benard, Eine colorimetrische Mikrobeslimmung 
der Uransalze. Anwendung der Natriumbestimmung nacli der Meihode ton Blanchetiere. 
Ausarbeitung der Rk. von Kaliumferrocyanid auf Uransalze zu einer colorimetr. 
Best. Studium def Rk.-Bedingungen in quantitativer Hinsicht. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 99. 1144—46.) O p p e n h e i m e r .

Gerhart Jander und Dietrich Mojert, Quantitative Trennungen und Bestimmungen 
durch Verfluclitigung mittels Salzsauregas. VII. Mitt. Die Trennung und Bestimmung 
der Bestandteile ton Wolframaten. (VI. vgl. J a n d e r , B r ó SSE, C. 1928. II. 924.) Dic 
Verfluehtigung mittels trockenen HCl-Gases wurde nun zur raschen Trennung des 
W  von Alkalien u. Erdalkalien benutzt. Dazu wurde das Verf. von P e r il l o n -F r i e d - 
HEBi so umgestaltet, daB ein mit CC14 beladener, maBig starker HCl-Strom iiber das 
im Porzellanschiffchen erhitzte Wolframat (Na- u. Ba-Wolframat u. Na-Parawolframat) 
streicht. Im  Schiffchen bleibt, wenn die Temp. so gehalten wird, daB kein Schmelzen 
des Riickstandcs eintritt, quantitativ das Alkali- bzw. Erdalkalimetall ais Chlorid 
zuriick, in der mit 2-n. HC1 beschickten Vorlage ist quantitativ das ais Wolframoxy- 
chlorid sich Terfliichtende W  enthalten. Zur Best. des W dampft man dio Vor- 
lagefl. ein, raucht den Ruckstand im Tiegel m it wenig H N 03 ab u. gliiht im elektr. 
Ofen bei 800°, oder man raucht den Ruckstand mehrmals m it wenig konz. H N 03 ab, 
lóst in NH3 oder NaOH, sauert das F iltra t schwach m it HNOs an u. fiillt mit Mercuro- 
nitrat. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 175. 270—76. Góttingen, Univ., Anorgan. Abt. 
d. Chem. Lab.) B l o c h .

Walter Fackert, Ein news Kupferkiesatzmittel. Vf. empfiehlt ein neues Atzmittel 
fiir die mkr. Unters. von Kupferkies, bestehend aus 2,5 Volumina H N 03 (spezif. Gew.
1,2), 4 Volumina HC1 (spezif. Gew. 1,19), 10 Volumina W. u. einer Messerspitze von 
festem KC10S. Die Atzimg ist eine Komflachenatzung, wobei der .Kupferkies tiefer 
gelb wird. (Metall-Wirtschaft 7- 1172. Neuwicd.) L u d e k .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Max Birner, Eine terbesserte Meihode zur Chlorbeslimmung in  Organen und 

Nahrungsrnitteln. 2—5 g frisches oder getrocknetcs organ. Materiał werden in einem
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schmalcn, hohcn Nickeltiegel m it der 2—3-fachcn Menge NaOH ubersehichtet. Dic 
M. wird im Wasserbade bis zum volligen Zerlaufen erhitzfc. Darauf wird die Temp. 
langsam unter Zusatz kleiner Mengen Salpeter auf 120° gesteigert. Is t die Oxydation 
beendet, so wird die M. kurze Zeit auf hóhere Temp. (nicht iiber 450°) erhitzt. Nach 
dom Erkalten wird die weiBc Sehmelze in W. gel. u. filtriert. Der Cl-Geh. wird dami 
nach VOLHARD titrim etr. bestimmt. Yor der Titration nach Zugabo der AgNO^-Lsg. 
wird die Lsg. noch 15 Min. zum Sieden erhitzt, um durch dio Verbrennung entstandenc 
N itrite zu beseitigen. Letztc Spuren von N itrit werden durcli einige Tropfen Per- 
manganatlsg. beseitigt. Die Best. laBt sich in 3—4 Stdn. ausfiihren u. ergibt nach dem 
Verf. sehr genaue Werte. (Ztschr. ges. exp. Medizin 61. 700—706. Kiel, Physik.-chem. 
Abt. d. med. Univ.-Klinik.) M a h n .

Raphael Ed. Liesegang, Histologische Versilberungen. Dio Silberimpragnationen 
von Gewebssehnitton nach CAJAL u. BlELSCHOWSKY zeigen nicht durch starkeren 
oder schwacheren Ag-Geh. die „ArgentophiIie“ von Geweben an. An photograph. 
Modellen u. an Gehirnschnitten zoigt Vf., daB die Silbersalze 2 Punktionen haben:
1. wirken sie keimbildond, 2. verstarken sie durch weitere Silberanlągerung. AuBerdem 
spielt das Vorhandensein von Schutzkolloiden eine Rolle. Zusatz von Gummi arabicum 
zum Entwieklcr crlaubt die Anwendung der Cajalmethode auch in dunnem Sehnitt 
(statt der Blockfarbung). Ungleichheiten der Impragnation beruhen auf Versehieden- 
heit der Diffusionsgeschwindigkeiten. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 45. 273—79. Frank
furt a. M., Inst. f. physik. Grundl. d. Med.) SĆHNITZER.

J. E. Webster und c. Dalbom, Die Inversion.von Rohrzucker in  Pflanzengewebeu. 
mit Citronensaure. Zur Best. des Rohrzuckers in Pflanzen wird die Hydrolyse mit 
Citronensaure empfohlen (10%, 5 Min. im W.-Bad erhitzen, iiber Nacht stehen lassen, 
dann wie bei der Hydrolyse mit HC1 weiter behandeln u. Zuckerbest. nach S h a f f e r -  
H a r t m a n n ) .  Die Inversion m it Citronensaure ergab die gleichmaBigsten Resultate. 
Gegenuber der m it HC1 greift Citronensaure Glucoside nicht an. Invertase gab sehr 
schwankende Werte. (Science 68. 257—58. Oklahama, Agric. a. Mechan. Coli.) L o h .

C. Heidepriem, Zur Methodik der Blutfarbung. U nter Veranderung der pH wurde 
die Farbung m it Eosin, Azur I I  u. Giemsalsg. bei den Blutzellen des Meerschweinchens 
untersucht. Die n. u. die polychromen Erythroeyten sowie das Plasma der Lympho- 
cyten farben sich nach A rt einer Durclitrankungsfarbung um. Anders ist dies bei den 
basophilen Granulis der Erythroeyten, den Kemen u. bei den eosinophilen u. pseudo- 
cosinophilen Granulis. Hier findet man die Anzeichen einer Niederschlagfarbung, 
die durch Einwirken von A. oder Warme in eine diffuse umfarbbare Form verwandelt 
werden kann. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallrerhiit. 15. 266—69. Berlin, 
Physiol.-Pharmakol. Lab. des Reiehsgesundheitsamts.) F. M u l l e r .

Michael Somogyi, Bemerkungen zur Zuclcerbestimmung. Die Red.-Werte, die 
mit dem Reagens von S h a f f e r - H a r t m a n n  erhalten werden, zeigen schon bei kleinen 
Schwankungen in der Alkalescenz erhebliche Differenzen. Um diesem t)belstand ab- 
zuhelfen, wird das Reagens der Methode modifiziert. Zu Termeiden ist das unkontrol- 
lierte Entweichen yon CO„, wenn Weinsaure u. CuSO., in NaC03-Lsg. geschiittet wird. 
Es wird empfohlen, s ta tt der Weinsaure ROCHELLE-Salz zu nehmen, u. dieses gleieh- 
zeitig m it NaC03 u. NaHC03 zu losen, Das Rezept des veranderten Reagens u. der 
Modus des Vorgehens ist angegeben. Beispiele zeigen die erhóhte Genauigkeit u. die 
Brauchbarkeit der Best. in 0,2 ccm Blut. Techn. Details fur die Herst. der Thiosulfat
lsg. fiir dic Dauer der Kiihlung u. fiir die Minimaltemp. u. a., dereń Nichtbeachtung 
Fehler m it sich bringen konnen, werden angefiihrt. (Journ. biol. Chemistry 70 [1926]. 
599—612. St. Louis, W a s h i n g t o n  Univ. Lab. of biol. Chem.) O p p e n h e im e r .

Johann Wolfgang Amschler, E in Beitrag zur Methodik des Lówe-Zeissschen 
Interferometers in seiner Anwendung auf Bluluntersuchunge.il. Genaue method. An- 
gaben fiir dic Blutentnahme, Behandlung der Apparaturen, Zentrifugieren der Sera usw. 
u. Vorschriften fiir die interferometr. Ausmessung. (Biochem. Ztschr. 179 [1926]. 
199—209. Miinchen, Instst. f. Tierzucht. Techn. Hochsch.) OPPENHEIMER.

J. Tillmans und A. Alt, Ober colorimetrische Tryptopharibestimmung in  Proteinen. 
Entgegnung zu F u r t h s  Bemerkungen (C. 1926. II. 922). (Biochem. Ztschr. 178 
[1926]. 243—44. Frankfurt a. M., Inst. f. Nahrungsmittelchem.) OPPENHEIMER.

Frank Bamford, Die Haltbarkeit von spezifischen Anliseren fur die Prazipitin- 
próbe. Nach den Erfahrungen des Vf.s ist die Temp. entgegen Sh r e w s b u r y  (vgl.
C. 1928. II. 1016) nicht von so grofier Bedeutung. Proben aus 1923 in einem ver- 
alteten Eisschrank, oft bei 15°, aufbewahrt, erwiesen sich 1928 noeh ais brauchbar,
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selbst solclie, dic 12 Tago bei 30—35° unterwegs warci i. (Analyst 53. 531—32. Cairo, 
Medico-Legal Dep.) GROSZFELD.

Aubrey H. Straas und Forrest Spindle, Vergleichende Gegeniiberstellung der 
Ergcbnisse ans der bakteriologischen Untersuchung der Fdces. Die Dysenterie ist haufiger 
ais der Typhus. Zur Unters. auf Dysenterie eignet sich die Brillantgrungalle (vgl.
C. 192 7 .1. 2232) gar nicht, zur Priifung auf Typhus erst naeh Zusatz von 30% Glycerin.
(Amor. Journ. publ. Health 18. 1298—99. Richmond [Va.], Gesundheitsamt des 
Staat.es Virginia.) SPLITTG ERBER.

Erich Urbach und Paul Fantl, Methoden zur quantitativ-chemischen Analyse der 
Ilaut. Mit Hilfe einer einfachen Vorriehtung ist es móglich, 120—160 mg sehwere 
Hautstuekchen von 1 cm Durchmesser Versuchspersonen oder -tieren auszustanzen. 
Es ist durchaus notwendig, bei jeder Analyse den Fettgeh. der Cutis festzustellen, 
um gut yergleichbare Werte zu erhalten. (Bioehem. Ztschr. 196. 471—73. Wien, Univ.- 
Klin. f. Syphidologie u. Uniy.-Inst. f. med. Chemio.) WADEHN.

Erich Urbach und Paul Fantl, Methoden zur quantitativ-chemischen Analyse 
der Haut. II . Mitt. Der Zuckergeha.lt der nonnalen Haut. (I. ygl. vorst. Ref.) Auf 
einer enthaarten Hautstelle wird ein Probestiick ausgestanzt u. sof ort in 2,5 cm 0,45 %  
ZnSO,r Lsg. gelegt u. gewogen. Naeh dem Zerschneiden werden die H au ts tiic k e  in das 
Gefafl m it 2,5 cem der ZnSO,r Lsg. zuriiekgespiilt u. m it 1 em Vjo"n* Lauge 3 Minuten 
in sd. Wasserbad gehalten. W eitere  Verarbeitung naeh HAGEDORN-JENSEN. Kanin- 
chenhaut enthalt durchschnittlich 112 mg-% reduzierende Substanz, berechnet auf 
Glucose. (Bioehem. Ztschr. 196. 474—77. Wien.) WADEHN.

E. Knaffl-Lenz, Uber die internationale Wertbestimmung von Heilmitteln. Die 
von der Hygieneorganisation des Volkerbundes aufgestellten Grundsatze zur Wert- 
best. von: Hypaphysenpraparaten, Insulin, Schilddriisenpraparaten, Mwtterkom-
prdparaien, Digitalis, Scilla, Arseno-Benzolderiw. u. Chenopodiumol werden auf- 
gefiihrt. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1495—99.) ’ F r a n k .

A. Prybill und K. Maurer, Ver suche uber Wertbestimmung und Altem  von Muller- 
komzubereitungen. Die Unters. von Mutterkornfluidextrakten, hergestellt naeh den 
Arzneibuchmethoden der verschiedenen Liinder, ergab den hóchsten Alkaloidgeh. 
in den frischen Extrakten naeh der amerikan. u. deutschen Methodo (D. A.-B. 5). 
Der Alkaloidgeh. samtlicher Fluidextrakte nimmt m it dom Altem ab. Die liingerc 
Haltbarkeit des U.S.A.-Extraktes begriinden Vff. m it der Extraktion des Mutter- 
korns mittels PAe.; es wird empfolilen, eine solche PAe.-Extraktion auch vor der 
Geh.-Best. des Seeale cornutum naeh D. A.-B. 6 yorzunehmen. Die Abnahme des 
Alkaloidgeh. mit dem Altern zeigte sich auch bei einer Reihe Mutterkornpraparaten 
des Handels. — Die chem. Wertbest, der Mutterkornpraparato erfolgte naeh friiheren 
Angaben (ygl. C. 1928. I. 1067); die biolog. Wertbest. naeh dem Verf. von C la r k  
u. B room  (ygl. C. 1923. IV. 553), das die antagonist. Wrkg. der Mutterkornpraparate 
dem Adrenalin gegeniiber miCt. Es werden Abbildungen der Kuryen gegeben. (Arch. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 464—79. GieCen, Uniyersitatsklinik — 
Apotheke.) L. JOSEPHY.

J. D. B. Hubers van Assenraad, Einiges uber die Untersuchung von Perubalsam. 
Bei erstrebter gróBtmóglicher Beurteilungssicherheit sind a 11 e quantitativon u. 
ąualitatiren Rkk. auszufiihren. So sind besonders wichtig: Geruchsprobe, Viscositat,
D., PAe.-Probe von H a g e r , Priifung mit N H 3, A., CS2, Best. des Cinnameins, der 
EZ. u. SZ. (Pharmac. Tijdsehr. Nederl.-Indie 5- 220—31. 252—60. 284—93.) Gd.

L. P. Shippen, Ein Fehler in  den Einheitsmethoden zur Priifung von desinfizie- 
renden Mitteln. HgCl2 yermag entgegen bisherigen Annahmen den Bac. aureus bei 
20° in  Lsgg. von 1: 200 bis 1: 300 innerhalb 1/J Stde. nicht abzutoten. (Amer. Journ. 
publ. Health 18. 1231—34. Norwich [N. Y-], I\onvieh Pharmaeal Co.) SPLITTGERBER.

Hans Bohn, Verwendung von fliissigem Paraffin bei biologisch- und kolloid- 
chemischen Untersuchungen. Angabe yon Apparaturen, die es gestatten, Kórperfll. 
unter LuftabschluB aufzufangen, u. pH-Leitfahigkeit zu bestimmen, oder sie zur Gas- 
analyse in geeignete Apparate iiberzufiihren. (Bioehem. Ztschr. 179 [1926]. 220—26. 
Jena, Chem. Lab. Kolloid-chem. Abt.) OPPENHEIMER.

Edgar W. Hultman, Los Angeles, Californien, Feststellung des Kolilenoxyds in  
der Luft m it Hilfe yon m it PdCL, impragnierten u. ein hygroskop. Salz enthaltendem 
Papier (CaCl2). Die in Ggw. von C5 eintretende Rk. ist dio folgende: PdCl2 +  H20  +  CO 
=  Pd +  2HC1 +  C02. (A. P. 1 684 587 vom 23/3. 1926, ausg. 18/9. 1928.) K a u s c h .
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Alexander Charles Cumming and Sydney A. Hay, A text-book of quantitative chemical 
analysis. 5th ed. London; Gurney & J . 1928. (456 S.) 8°. 15 a.

[rilSS.] N. Kumaków, Einfulirung in dio physikalisoh-chemische Analyse. 2. Aufl. Lenin
grad: Wissenschaftl. chem.-techn. Verlag 1928. (114 S.) Rbl. 1.50.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine cbem isehe Technologie.

— , Zerstdubungsmaschinen. Ais Anwendungsmoglichkeiten der unter dem Namen 
Kolloplexmiihle yon der Alpine Maschinen A.-G., Augsburg in den Handel gebrachten 
Maschine — sie zerkleinert yorteilhaft klebrige u. schmierige Materialien — kommen 
u. a. in Betracht: Vermahlung u. Mischung von Chemikalien, Herst. von Emulsionen, 
Zerstaubung trockner u. geolter Farben, Herst. von Leim aus Knoehen u. Fisch- 
abfallen, von Lederfetten, Olemulsionen usw. (Asphalt-Teerind. Ztg. 28. 1134 bis 
1135.) ____________  N a p h t a l i .

Soc. an. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiąues de St.-Gobain, 
Chauny et Cirey, Paris, Hitzebestandige Gegenstande. Rohbauxit wird m it 0,5—2%  
eines Fluorids oder Fluorsilicats innig gemischt, die Mischung gegluht, gemahlen u. 
in feuchtem Zustand mit Gemengen von Rohbauxit oder Ton u. Fluorid oder Fluor- 
silicat yersetzt. Das Ganze wird geformt u. gebrannt. Unter dem katalyt. EinfluB 
der Fluor enthaltenden Stoffe krystallisiert das yorhandeno A120 3. (E. P. 294 179 
vom 18/7. 1928, Auszug veróff. 12/9. 1928. Prior. 19/7. 1927.) K u IILING.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hitzebestandige Stoffe yon 
lioher Warmeleitfahigkeit fiir GefaBauskleidungen. Dio Massen enthalten einen hohen 
Prozentsatz von Si oder FeSi u. bestehen z. B. aus 95 Teilen fein gepulyertcm Si u.
5 Teilen Kalkmilch, welche innig gemischt u. gebrannt werden. Die Massen konnen 
auch Sand oder Ton u. ein FluBmittel wie Feldspat, Kryolith oder Wasserglas enthalten. 
Bei passender Auswahl der Rohstoffe werden saurefeste u. bei Brenntempp. von mehr ais 
1200° alkal. Massen erhalten. (E. P. 294 552 yom 25/7. 1928, Auszug yeróff. 19/9. 
1928. Prior. 25/7. 1927.) K u h l in g .

Adolphe Rocca, Frankrcich, Herstellung ton geformten Gegenstanden, die saure- 
bestandig sind aus einer Roąuitte genannten M., die aus einem Gemisch yon Asbest- 
oder Kautschukfasern mit Iv2Si03 oder Na2SiÓ3 u. anderen die Kohasion des Ge- 
misches u. ihro Erhartung bcwirkenden Stoffen besteht. (F. P. 643 848 vom 15/11.
1927, ausg. 24/9. 1928.) K aUSCH.

National Aluminate Corp., iibert. yon: Wilson Evans, Chicago, Mischen fester ■ 
Stoffe mit Fliissigkeiten, z. B. trockne Chemikalien m it W. Man treibt einen Strom 
der festen Stoffe in feinzerteiltem Zustande gegen die Oberflacho der mit ihnen zu 
mischenden FI. (A. P. 1686076 vom 6/6. 1927, ausg. 2/10. 1928.) K a u s c h .

Iwan D. Kostin, RuBland, Beinigung ton Itauchgasen. Man reichert die Rauch- 
gase m it Wasserdampf an u. kuhlfc das Gemisch dann bis zur Verdichtung des W.- 
Dampfes ab. Die gebildeten Wassertropfchen halten dabei die Kohleteilchen u. die 
niitzlichen Bestandteile des Rauchgases wie S 02 zuriick. (F. P. 643440 vom 7/11.
1927, ausg. 17/9. 1928.) '  K a u s c h .

Victor Dallemagne, Frankreich, Apparat zur Beinigung ton Bauch und anderen
Verunreinigungen in  Suspension enthaltenden Fluiden, bestehend aus einem Behalter, 
in den der Rauch einstrómt u. der eine Befeuchtungsyorr. enthalt; aus diesem Be
halter gelangt der Rauch nach Schwangerung m it W. in einen Sammelapp. fiir die 
Verunreinigungen. (F. P. 643 831 yom 14/11. 1927, ausg. 24/9. 1928.) K a u s c h .

Dryice Corp. of America, New York, Fliissiges Kohlendioxyd. Man bringt in 
einen Behalter eine Mengo von C02-Eis, das nach seiner Verfliissigung den Behalter 
fullt, yerschliefit ihn luftdicht u. laBt ihn sich durch Warmeabsorption durch die 
Wandę erwarmen. (Aust. P. 10 856/1927 vom 12/12. 1927, ausg. 17/7. 1928.) K a.

Soc. Anon des Ateliers de Constructions Mecaniąues Escher Wyss & Cie., 
Schweiz, Feste Kohlensdure. FI. C02 wird yor der Entspannung m it einem Kaltemittel 
abgekiihlt, dag einen geschlossenen Kreislauf in einer besonderen Kalteerzeugungs- ■ 
anlage durchlauft. (F. P. 642057 yom 7/10. 1927, ausg. 21/8. 1928.) K a u s c h .

Aktieselskabet Norsk Staal, Elektrisk-Gas-Reduktion und E. Edwin, Oslo, 
Apparat zum Behanddn fester Stoffe mit Gasen, geeignet fiir Rostyerff., Redd. mittels
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Gascn u. Durćhfiihrung katalyt. Rkk. Er besteht aus oincr schachtartigen Kammer, 
dic aus 8 ubereinandcr gelagerten Behiiltern fiir die zu behandelnden festen Stoffe 
m it durohlochten Boden aufgebaiit ist. (E. P. 295 999 vom 18/8. 1928, Auszug yeroff. 
17/10. 1928. Prior. 22/8. 1927.) K a u s c h .

Sugar Beet and Crop Driers Ltd., London, Enlwdssern vegetabilischer Stoffe 
oder von Produkten organischen Charakters in Sohichten yerhaltnismaBig geringer Dicke. 
Man regelt die Bedingungen (Temp., Vol. u. Druck) unter denen das entwiisserndc 
Agenz (h. Luft) durch die Substanz geleitet wird, die Dicke der Schicht u. die Zeit 
der Eimv. (Aust. P. 11 435/28 vom 25/1. 1928, ausg. 7/8. 1928.) K a u s c ii .

Samuel Isermann, E ast Orange, N. J .  und Waldemar Vernet, New York, 
Oefrierpunktsemiedrigungsmittel, bestehend aus dem Gemisch eines 1. Amins (Form
amid) u. Glycerin. (A. P. 1687 094 vom 9/7. 1925, ausg. 9/10. 1928.) K a u s c h .

. Pitinan’s Technical dictionary of engineering and industrial science: in seven ianguages, 
English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Kussian, and German on English alpha- 
betical basc. Comp. by E. Slater and others. Vol. I. London: Pitm an 1928. (592 S.) 
8°. 45 s. net.

[russ.] Quellen Sur mineralische RohstoiEe !tir die chemische Industrie. Bd. 2. Leningrad: 
Wissenschaftl. chem.-techn. Verlag 1928. (4S4 S.) Rbl. G.—.

III. E lektrotechnik.
A. Gradenwitz, Das Wasser ais Brennstoff. Kurzo Darst. der Vortei]e der Druck- 

elektrolyse unter besonderer Beriicksichtigung des von M. P. HAUSMEISTER kon- 
struierten Apparats. (La Naturę 1928. II. 343—44.) L e SZYNSKI.

J. Lageravist und H. Spamie, Uber die Anwendbarkeit verscliiedener Asphaltarten 
ais vergiepbare elektrische Isoliermasse. Bei der Wahl des Rohstoffs fiir Kabelmassen 
ist es wiclitig, nicht nur die elektr. Durchschlagfestigkeit, sondern auch die ubrigen 
physikal. Eigg. des Materials, vor allem dessen Konsistenz in Y e r s e l i i e d e n e n  Temp.- 
Gebieten, zu kennen. Dio Vff. haben vergleichende Unterss. betreffs aller wichtigen 
Asphaltarten m it Riicksicht auf dereń chem. u. physikal. Eigg. durchgefiihrt, wobei 
groBtes Gewicht auf die Konsistenzbestst. gelegt wurde. Ferner sind Erweichungs- 
punkt u. Viscositat bei 150° bestimmt worden. Temp.-Funktionen fiir Penetration 
u. Duktilitiit, sowie Temp.- bzw. Zeitfunktionen fiir das elektr. Isoliervermógen u. 
die Durehschlagsfestigkeit werden dargestellt. (Elektrotechn. Ztschr. 49. 1395— 1400. 
Sundbyberg, Schweden, Kabelwerk.) N a p h t a l i .

J. W. Woolcock und D. M. Murray-Rust, Noliz iiber den Ban eines Róliren- 
schwingungsgerdts zum Oebranch bei Leitfiihigkeilsmessungen. (Vgl. U l ic h , C. 1925.

• II . 583.) Besehreibung eines aus Radiogerat herstellbaren Rohrensenders ais Wechsel- 
stromerzeuger zur Messung sehr grofier Elektrolytwderstande in der Bruckenschaltung. 
(Philos. Magazine [7] 5. 1130—33. Oxford.) K y r o p o u l o s .

Berthold Błock, Berlin-Charlottenburg, Einrichtung zur Gewinnung der lieaktions- 
gase aus elektrischen Lichtbogenschmelzofen in hoher Dichte, bei der die Rk.-Gase an 
ihrer Entstehungsstelle durch die Hohlelektrode mit eingefiihrtem Tauchrohr angesaugt 
werden, dad. gek., daB das Tauchrohr im Kanał der Elektrode beweglich angeordnet 
ist. — Es kann durch Verscbiebung des Tauchrohres z. B. bei der Gewinnung von 
Kohlenoxyd, dessen Yerbrennung durch eingesaugte Luft verhindert werden. (D. R. P. 
466139 KI. 21 h vom 28/5. 1925, ausg. 2/10. 1928.) Mai.

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Albert Lotz), Berlin-Sicmensstadt, 
Herstellung von Gluhkathoden, bei der ein Gliihfaden aus hochschm. Metali mit einem 
tlberzug aus Hf yersehen wird, 1. dad. gek., daB ein eine Hafniumyerb. enthaltender 
Uberzug des Gliihfadens dureh ein Alkalimetall reduziert wird. — 2. dad. gek., daB 
der Gliihfaden m it H f02 iiberzogen u. das Oxyd durch Alkalimetalle reduziert wird.
— Das Reduktionsmittel ist durch Verdampfung leicht zu entfcrnen, so daB die Elek- 
tronenemission des Hf durch das Alkalimetall nicht bceintrachtigt wird. (D .R .P . 
466 462 K I. 21 g vom 18/12. 1924, ausg. 8/10. 1928.) K u h l in g .

Robert Bosch Akt.-Ges., S tuttgart, Elektrischer Kondensator mit einem aus 
Faserstoff bestehenden Dielektrikum, 1. dad. gek., daB das Dielektrikum mit einer iiber- 
wiegend aus wasserunl. Montaiucachssaiia bestehenden M. durchtrankt ist. — 2. dad. 
gek., daB ais Trankmasse Kalkseife von gereinigtem Montanwaehs dient. — Die 
Kondensatoren gemaB der Erfindung entsprechen auch den Anforderungen des Be-
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fcriebes von Ziindyorr. (D. R. P. 466 533 K I. 21g vom 22/4. 192G, ausg. 6/10. 
1928.) K u h l in g .

Telefunken Ges. fiir Drahtlose Telegraphie, Berlin, Piezoeleklrische Krystalle. 
Aus Mutterkrystallen worden Stiicke so hcrausgcschnitton, daB ihro Langsachse um 48° 
oder 70° gegen dio opt. Achse geneigt ist. (E. P. 294 174 vom 11/7. 1928, Auszug veroff, 
12/9. 1928. Prior. 19/7. 1927.) K u h l in g .

V. Anorganiscłie Industrie.
— , Herstellung chemisch reiner Salzsiiure m ittels. eleklrischer Deslillalion. Be- 

schreibung eines amerikan. Verf., IICl von 21,5—22,5° B ć durch kontinuierliche Dest. 
unter Anwendung von Elektrizitat ais Hilfsmittel zu rektifizieren. Di es geschieht 
in Granitretorten mit durehloehten graphit. Kohleplatten ais Elektroden unter An
wendung von Kondensatorrohren aus Pyrexglas u. Glaswolle zum Zuriickhalten des 
mechan. mitgerissenen Eisens. (Metallborse 18. 1967—68.) B l o c h .

Kurt Illig , Produktion und Verwendung von Berylliuni. Ausfuhrliches Referat 
iiber das Vork. von Be-Mineralien, iiber die Verss. zur Gewinnung des Motalles, iiber 
dio auf der Methode von STOCK u. G o l d s c h m id t  fuBende techn. Gewinnung des 
Elementes, sowie iiber die Unterss., die vom Berylliumforschungsinstitut iiber diesen 
teohn. ProzeB ausgefiihrt worden sind. Aufziihlung der wichtigsten Eigg. einer Reihe 
von Be-Legierungen. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 54. 12 Seiten Sep. Berlin, 
Siemens & Halske A.-G.) STAMM.

— , tlber Gewinnung und Verwendung von Thorium. Kurzer Oberblick iiber dieses 
Metali der seltenen Erden, mit Einbeziehung des Mesothoriums. (Metallborse 18. 2192 
bis 2193.) B l o c h .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: A. O. Jaeger, Crafton, Pennsylvan., Schwefel- 
triozyd auf katalyt. Wege. Man yerwendet hierbei Katalysatoren, die vielkomponentige 
Zeolithe (hergestelit aus ein oder mehr Silicaten, ein oder mohr Metallaten u. ein oder 
mehr Metallsalzen, dereń bas. Radikalo den nicht austauschbaren Teil der Zeolithe 
bilden) enthalten. (E. P . 296 048 vom 12/10. 1927, Auszug veroff. 17/10. 1928. Prior. 
24/8. 1927.) K a u s c ii .

Soc. Generale Metallurgiąue de Hoboken, Hoboken bei Antwerpen, Schwefel- 
saure aus Gasen m it wechselndem Geh. an S 02. Die Gaso werden zuerst einem be- 
kannten Kontaktverf. unterworfen u. die Restgase, die S02 enthalten, werden in 
einem m it kleinen Fiillkórpern aus saurewiderstandsfahigem Materiał (Flint) ausge- 
statteten Turm m it einer Lsg. von Nitrosylsehwefelsauro berieselt. (Aust. P. 
9576/1927 vom 27/9. 1927, ausg. 31/7. 1928.) K a u s c h .

Paul Gloess, Frankreich, Nutzbarmachung von Seealgen. Man fiihrt die organ. 
Bestandteilo der Seealgen durch Dest. in fl. Brennstoffe iiber u. gewinnt aus den Riick- 
standen .7 u. Mineralsalze. (F. P. 643 534 vom 8/4. 1927, ausg. 18/9. 1928.) K a u SCH.

Soc. An. des Charbons Actifs fidouard Urbain, Frankreich, Salzsiiure und 
Kaliphosphat. Man laBt H3P 0 4 oder P20 5 auf KC1 einwirken:

H3P 0 4 +  KC1 =  KPO-, +  HCI +  H„0.
(F .P .  643 521 voin 8/4. 1927, ausg. 18/9. 1928.) K a u s c h .

Phosphorus Hydrogen Co., New York, iibert. von: Claude G. Miner, Berkeley, 
Californ., Sauersłoffverbindungen des Phosphors. Man laBt P  mit W. in Ggw. eines 
Alkalimetalls reagieren. Der dabei entstehende H 2 kann mit N, zu NHS verarbeitet 
werden u. dieses mit der gebildeten 0 2-Verb. des P verbunden werden. (A. P. 1 686 873 
vom 27/10. 1923, ausg. 9/10. 1928.) K a u s c h .

Societe Elektro-Metallurgiąue de Montricher. Montrieher, Savoyen, Frankr., 
Verfahren zur elektrothermischen Reduktion, 1. dad. gek., daB die bisher iiblichen 
homogenen, wahllos mit dem Ausgangsmaterial beschickten Schmelzbctten durch 
method. geschichtete heterogene Schmelzbetten ersetzt werden. — 2. dad. gek., daB 
eino erste Schicht in iiblichcr Weise aufgegeben wird, die dio zur Durchfiihrung des 
Verf. notige Kohlc in ihrer Gesamthcit enthiilt, u. eine zweite Aufgabe von nicht 
leitendem Materiał, die auf zwei oder drei Zusatze verteilt wird, in die unmittelbare 
Nahe der Elektrode in den Ofen erfolgt. — 3. Aufgabevorr. fiir den Ofen zur Aus- 
fiihrung des Verf. 1, gek. durch eine konzentr. um die E lektrode' angeordnete 
Ringwanne, die innen so untertcilt ist, daB auf zwei Abteile fiir die leitende Material- 
mischung ein Abteil fiir das Zusatzmaterial kommt, u. daB jedc aus diesen drei Ab-
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teilen bestehende Gruppo in oino gemeinschaftliche Aufgaberutsche ausmiindet, die 
m it zwei senkreohten, gesondert gesteuerten Austrittsklappcn fiir die Material- 
mischung u. mit oiner wagerechten Klappe fiir die Matcrialzusatze versehen ist, wobei 
samtlicho wagerechten Klappen gemeinschaftlich gesteuert werden. In  erster Linie 
handelt es sich um dio Herst. yon CaC\. (D. R. P. 466755 K I. 12i vom 28/7.. 1926, 
ausg. 15/10. 1928. F. Prior. 4/11. 1925.") K a u s c h .

Andre Liotard, Madagascar, Apparat zum Beinigen von Orapliit usw. durch 
Flotation. (F. P. 643068 vom 15/1. 1927, ausg. 10/9. 1928.) K a u s c h .

Warren F. Bleeeker, Boulder, Colorado, Undurchlassiges und chemisch widerslands- 
fdhiges Materiał. Man micht kiinstlichen Graphit, S u. feste KW-stoffe. (A. P. 
1686197 Tom 13/1. 1923, ausg. 2/10. 1928.) K a u s c h .

Robert D. Pike, Piedmont, iibert. yon: Ross Cummings, Berkeley, Californ., 
Kalisalze und, Nebenprodukte. Wyomingit o. dgl. wird fein gemahlen u. unter Er- 
warmen u. Druck m it einer Lsg. yon NaCl, die nicht mehr ais l° /0 NaHC03 enthalt, 
behandelt. (A. P. 1686 835 vom 25/5. 1927, ausg. 9/10. 1928.) K a u s c h .

Salt Production Syndicate, Ltd., Sydney, iibert. von: Demetrius George 
Zalocostas, Bondi boi Sydney, und John Velissaropulos, Bellovue Hill bei Sydney, 
Ausziehen von Sałzen aus wafirigen Lósungen. Um NaCl aus Seewasser rein zu ge- 
winnen, wird letzteres boi hoher Temp. yerdampft, bis ein Konzentrationspunkt er- 
reicht ist, bei dem CaS04 ausfiillt, u. die konz. Lauge in eine andere geschlossene 
Kammer ubergefuhrt, dereń Heizflachen auf etwa 38° erhalten werden. Es wird 
ein starkes Vakuum erzeugt. Dann wird die Lsg. einem anderen Verdampfer zwecks 
Ausscheidung der NaCl zugeleitet. (A. P. 1 684 935 vom 28/3. 1925, ausg. 18/9. 1928. 
Austral. Prior. 10/4. 1924.) K a u s o h .

Permutit Co., New York, iibert. von: Eskee Nordell, Fort Waync, Indiana, 
Basenaustauschendes Silicat. Man mischt eine Lsg. cines 1. Al-Salzes einer organ. Saure 
(Acetat) m it einer Alkalisilicatlsg. u. lilCt beide miteinander reagieren. (A. P. 1 687 036 
vom 21/11. 1925, ausg. 9/10. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Schatz, 
Frankfurt a. M.-Schwanheim), Herstellung von Cobalto-Acetat. (D. R. P. 466 517 KI. 12 o 
vom 28/11.1925, ausg. 8/10. 1928. — C. 1927- II. 1882.) S c h o t t l a n d e r .'

Ernst Waldmeyer, Die schweizerische Salz- und Sodaindustrio unter spezieller Borucka, ihrer
Beziehungen zur chemisohen Grofiindustrie im Hochrheingcbiet. Weinfelden: A. 6 .
Neuensehwander. 1928. (X, 277 S.) 8°. =  Schwcizer Industrie- u. Handelsstudien.
H. 28. M. 10.—.

VT. Glas; Keram ik; Zem ent; Baustoffe.
G. Maląuori, Neue Untersuclmngen iiber das System Alfi^-SiO,, und ihre Bedeutung 

fu r  das Studium der keramischen ProduHe. Vf. gibt einen Uberblick iibor die neueren 
Unterss. des Systems Al20 3-Si02 u. geht dabei naher ein auf die Arboiten yon BOWEN 
u. Gr e ig  (C. 1924. II. 296), die das yon SHEPHERD u . Ra n k i n  (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 68 [1910]. 379) bestimmto Gleichgewichtsdiagramm (Fig. im Original), 
nach welchem Si02 u. AUO., eine einzige Verb. mit einem F. bei 1816°, den Sillimanil, 
Al20 2'S i0 2, bilden, nachpriifen u. ein neues Diagramm bestimmen, dessen bemerkens- 
wertes Charakteristikum die Ggw. des Mullits, 3 A120 3 ■ 2 S i02, ais einzige stabile Verb. 
bei hoher Temp. ist. Vf. hebt die groBe Bedoutung dieser Unterss. fiir die gesamte 
Keramik heryor. (Annali Chim. appl. 18. 352—61. Rom, Univ.) FIEDLER.

T. Hirao, T. Suzuki, Aichi-ken und S. Suzuki, Nagoya, Japan, Schłeifsleine. 
Misehungen von Obsidian, vulkan. Aschc u. Sand, Quarz oder anderen kieselsaure- 
reichen Stoffen werden uber denF. des Obsidians u, der Aschen erhitzt. (E. P. 294 124 
vom 15/1. 1927, ausg. 16/8. 1928.) K u h u n g .

S. Duits & Co. und V. Ondez, Dordrecht, Oiepformen fiir Gegenstande aus 
Magnesiazement. Die Formen bestehen aus Metallen, besonders Cu. Sie werden auf 
elektrolyt. Wege hergestellt. Die abgebundene M. wird durch Erhitzen der Form 
von dieser abgelost. (Holi. P. 17 586 vom 29/2. 1924, ausg. 15/6. 1928. Dan. Prior. 
2/3. 1923.) K u h l in g .

J. Dunlevy und R. Johnson, St. Helens, England, Ziegel. Ais Rohstoffe werden 
Jlischungen von 60% Abfallsand aus Glasfabriken, 35°/0 Tópferton u. 5%  Kalkstein 
benutzt. (E. P. 294760 vom 5/7. 1927, ausg. 23/8. 1928.) K u h l in g .
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Hermann Plauson, Hamburg, Iiersldlung hartzaher Kunstasyhallmasscn fiir  
Straflenbauzwecke o. dgl., 1. dad. gek., daB man Faktis bildcndc Ole direkt oder in 
Kombination mit Peohen, Goudron oder Harzarten einer tcilweisen Sulfurierung, 
gegebenenfalls unter Zusatz von an sich bekannten Fiillstoffen unterwirft, worauf die 
M. gegebenenfalls gemahlen bzw. in bekannter Weise emulgiert wird. — 2. dad. gek., 
daB die teilweise sulfurierten Ole m it Kautsehuklatex bzw. yulkanisiertem Kautschuk- 
latex gemisclit werden. — Das Erzeugnis erwciclit nicht in der Sommerhitzo u. wird 
durch Frost nicht bruchig. (D. R. P. 466 567 KI. 80 b vom 18/11. 1925, ausg. 9/10. 
1928.) K u h l in g .

Johann Jakob, Schweiz, Kunststeine. Man mischt an S i02 reiche Stoffe (Quarz, 
Sorpentin usw.) mit anorgan. leicht zersctzbaren Salzen in der Hitze fliichtiger Sauren 
(Sulfate, Carbonate). (F. P . 643 645 vom 8/11. 1927, ausg. 20/9. 1928.) K a u s c h .

Kunststein-Industrie W. Henker & Co. G. m. b. H., Berlin, Herstellung von 
Gegenstanden aus hellfarbigen Sehwefelguflmassen, dad. gek., daB z. B. in eine Form 
zuerst eine hellfarbige SchwefelguBmasse in diinner Schiclit gegossen u. dann cino 
haltbare, nicht springende, andersfarbige SchwefelguBmasse in dicker Schiclit darauf 
oder hineingegossen wird. — DieErzcugnissc zerreiBcn nicht, wie die bekannten Schwefel- 
guBmassen. Die auBere Schicht kann beliebig gefarbt werden. (D. R. P. 466 254 
KI. 80 b vom 16/1. 1927, ausg. 2/10. 1928.) K u h l in g .

H. Hessell Tiltman, Common clay. London: Benn 1928. (258 S.) 8°. 7 s. Gd. net.

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
H. Madei, Die Forlschritte der Aufbereitungsiechnik im  Jalire 1927. Literatur- 

iibersicht iiber Verf. u. App., insbesondere der Flotalion. (Metali u. Erz 25. 428 
bis 437.) Sc h u l z .

H. Schneiderhóhn, Welche Anforderungen sind an Mineralien zu stellen, die zu 
Aufbereitungsversuchen veruandt werden V Bei der Ausfiihrung von Schwimm-Auf- 
bcreitungsverss. ist es von auBerordentlicher Wichtigkeit, daB das Versuchsmaterial 
vollig rein, homogen u. konstant zusammengesetzt ist, damit einwandfreie, reproduzier- 
bare Ergebnisse erzielt werden. Vf. betrachtet die verschiedenen Arten von Erzvork. 
unter diesem Gesichtspunkt. (Metali u. Erz 25. 499—504. Freiburg i. Br.) L u d e e .

Esther Laine, Anwendung chemischer Mtlhodcn bei der Ol-Flotation ton Kupfer- 
erzen. Zusammenfassende Darst. der Entw. der Olflotation von Cu-Erzen in Amcrika, 
durch dio, nachdem die Erschopfung der Cu-reichen Vorkk. drohtc, die Verarbeitung 
Cu-armer Erze ermoglicht wurde. (Journ. chem. Edueation 5. 1084—89. Bisbee, 
Arizona.) LESZYNSKI.

Fritz Wlist, Eine neue Theorie des Hocliofenverfahrens. 2. Mitt. (I. vgl. C. 1928.
I. 2650.) Durch umfassende Unterss. — Probenahme an Hoehofen — sollen die Haupt-
punkte der friiher kurz veroffentlichten Hochofenthcorie (C. 1928. I. 2650) bewiesen 
werden. Vor den Blasformen des Hochofens ist ein Oxydationsraum yorhanden, in 
dem im durchlaufenden Roheisen Eisenosydul gebildet w rd , das im Gestell wieder 
zerstórt wird. Die Fremdkorper des Roheisens (Si, Mn) werden oberhalb der Formen- 
ebene reduziert u. vom Eisen aufgenommen, nicht durch C aus der Schlacke reduziert. 
Ein Teil des schon reduzierten Si wird in der Formenebene oder durch FeO im Gestell 
oxydiert, war also nutzlos in  das Fe ubergefiihrt. Der schadliche Oxydationsraum 
vor den Formen ist deshalb nach Móglichkeit zu verringern. (Stahl u. Eisen 48. 1273 
bis 1287. Dusseldorf.) SCHULZ.

K. v. Kerpely, Ober Einschmelz- und Oxydalionsarbeiten im  basischen Elektro- 
ofen. Es wird eine Anleitung zur Durchfiihrung u. Kontrolle des Schmelzbetriebcs 
in elektr. Stahlschmelzófen gegeben, u. zwar in bezug auf die an den Schrott zu stellenden 
Anforderungen, auf die Beseitigung von Stórungen u. auf den Verlauf der Schmelz-, 
Oxydations- u. Desoxydationsperiode. (GieBerei-Ztg. 25. 568—73. Berlin.) K a l f e p .S.

Saburo Umino, Uber den Warmeinhalt und die spezifische Wannę einiger Schlacken 
bei hohen Temperaturen. 2 Arten Schlacken, eine Hoehofen- u. eine bas. Siemens-Martin- 
ofenschlacke, wurden bei Tempp. zwischen 100—1500° mittels der calorimetr. Misch- 
methode untersucht. Die Hoehofen- (Siemens-Mart inofen-)Schlacken hatten folgendc 
Zus.: 34,22—37,26% SiO.. (18,20—20,28%), 0,74—1,58% FeO (10,27—13,45%),0,20 
bis 0,84% Fe,©,, (2,40—3,03%), 13,15—15,60% A120 3 (4,68—5,00%), 40,92—43,15% 
CaO (43,55—44,20%), 1,80—4,56% MgO (9,14—11,84%), Spur P (0,25—0,33%),

X. 2. 172
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0,11—0,98% S (0,40—0,54%), 1,82—2,24% MnO (6,60—0,97%) u. scheinbare spez.
D. 2,80—2,97 (3,12—3,46). Die Schlacken erweiehen in einem bestimmten Temperatur- 
bereich allmahlick. Obgleieh sie in der Zus. yoneinander abweiohen, steigt der Warme- 
inhalt allmahlich m it erhóhter Temp., d. li., sie enthalten rund 400 cal. bei 1500°. Die 
mitteleren spezif. Warmen unterscheiden sieli im Falie jeder dieser Schlacken ent- 
sprechend ihrer Zus. mehr oder weniger, aber ganz allgemein gesproehen sind sie be- 
deutend gróBer ais die der Metalle u. steigen mit erhóhter Temp. (Science Reports 
Tóhoku Imp. Univ. 17. 985— 96. Imperial Steel Works.) W i l k e .

Helmut WeiB, Beitrag zur Frage der Citronensaurelóslichkeit und Hdrte der Thomas- 
schlacke. Die Citratlóslichkeit der THOMAS-Schlaeko steigt mit dem Silizierungsfaktor 
(Verhaltnis Si02: P20 5), um bei 0,42—0,45 ein Masimum zu erreichen. Zur Erhóhung 
des Silizierungsfaktors kommt in erster Linie Zusatz von Sand zur Sohlacke in  Frage. 
AuBerdem steigt die Citronensaurelóslichkeit m it steigendem Feinmehlgeh. u. zwar 
um je 0,33% fiir 1% Feinmehlerhóhung. Die Citronensaurelóslichkeit wird femer 
erhóht durch hohe Temp. des Stahlbads u. knappen Kalkzusatz, erniedrigt durch 
schroffe Abkiihlung der Schlacke. Hartę Schlacke, die bei Si-reichem Roheisen ent- 
fallt u. erhóhten Geh. an SiOs, MnO u. FeO aufweist, yerhalt sich infolge schlechterer 
Vermahlung, also aus Griinden mechan. Art, ungiinstiger. In  der Ausspraehe wurde 
die nachteiBge Wrkg. der Abschreckung nur bei W.-Abschreckung zugegeben, sehneUe 
Kiihlung auf andere Weise soli sogar gunstig wirken. (Arch. Eisenhiittenwesen 2. 
81—85. StahlwerksausschuB des Vereins dtsch. Eisenhuttenleute.) SCHULZ.

Genske Takahaslli, Ober die verstdrkendeWirkung der Carbonate, die in  der Kohlungs- 
mischung enthalten sind. Es ist eine bekannto Tatsache, daB Erdalkalicarbonate u. Alkali- 
carbonate ais Zusatz zur Holzkohle oder Koks den Kohlungseffekt auf Fe u. Stalli sehr 
stark erhóhen. Die ubliche Erkliirimg dieser Erscheinung wird der Wrkg. zugesprochen, 
die durch die Zers. des Carbonats m it darauffolgender Bldg. des CO hervorgerufen 
wird. Kiirzlich steUte RODMAN (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 7 [1925]. 535) fest, 
daB das bei der Zers. des Carbonats gebildete CO weniger wichtig ist ais das zuriick- 
bleibende Oxyd. Aber er gibt keine Erlśiuterung des Mechanismus der katalyt. Aktion 
der Carbonate. In  einigen Vorunterss. stellte Vf. fest, daB die Dissoziationstempp. 
der Carbonate in CO-Strom bedeutend hóher sind ais im Luftstrom u. daB die Schnellig- 
keit der Zers. 2 CO — > C02 +  C in Abwesenheit eines Katalysators wie Fe, Co, Ni 
usw. sehr gering ist. Die Unhaltbarkeit der yorherrschenden Tlieorien betreffend der 
Ursache der beschleunigenden Wrkg. der Carbonate wurde durch die folgenden ex- 
perimentellen Tatsachen gezeigt: 1. Wird Fe oderStahl mitC erhitzt, so ist dieKohlungs- 
wrkg. in Ggw. der Carbonate viel energischer ais in einem CO-Strom. 2. Die Carbonate 
erhóhen die Kohlungsgeschwindigkeit sogar, wenn keine Dissoziation eintritt. 3. Wird 
die Carburierung in einem CO-Strom durchgefiihrt, so beschleunigt die Ggw. der 
Carbonate die Kohlungsgeschwindigkeit sogar in Abwesenheit von festem C. 4. Die 
CO-Bldg. durch die direkte Rk. zwischen dem Carbonat u. dem festen C bildet nicht 
den Hauptfaktor der beschleunigenden Wrkg. Vf. beobachtete, daB, wenn Carbonat 
im CO-Strom erhitzt wird, eine gróBere Menge C in sehr feiner Verteilung in Freiheit 
gesetzt wird. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daB das Carbonat C aus dem CO ab- 
scheidet, u. daB diese Rk. die Hauptursache der beschleunigenden Wrkg. ist. Dieser 
C ist in sehr feiner Verteilung, daher sehr aktiv u. diffundiert bei hohen Tempp. leieht 
ins Fe. Diese Ansicht wird durch folgende Tatsachen gestiitzt: 1. Die Carbonate 
scheiden aus CO C ab. 2. Die Abscheidungswrkg. des C ist sehr deutlich. 3. Die Kohlungs
geschwindigkeit wachst m it dem Betrag des zers. C, der m it der Oberflache des Fe 
in Beriihrung kommt. 4. Die Ggw. jeder Substanz, die die Bldg. freien C aus CO heryor- 
ruft, erhóht die Kohlungsgeschwindigkeit. 5. Unter der Bedingung, daB der aus CO 
entstandene C sich leieht m it C02 yerbindet, ist die beschleunigende Wrkg. der Carbonate 
nicht groB. 6. Die beschleunigende Wrkg. ist nicht vorhanden, wenn in der Atmospharo 
kein CO enthalten ist. 7. Aktiyer C diffundiert leieht in Fe u. Stahl. Aus diesen Tatsachen 
kann m it Sicherheit geschlossen werden, daB die Hauptursache der beschleunigenden 
Wrkg. die C-Bldg. aus dem CO-Gas ist, u. dieser C wirkt direkt auf das Fe ein. (Science 
Reports Tóhoku Imp. Univ. 17. 883—926. Research Inst. Iron Steel, and Other 
Metals.) W i l k e .

H. B. Knowlton, Tatsachen und Grundlagen der Stalil- und Warmebehandlung. 
XXI. Mitt. (XX. vgl. C. 1928. I I . 2053.) Verschiedene Spezialarten yon Ofen zur 
Warmebehandlung einschlieBlich kontinuierlicher Ofen, fl. Bader, Spezialtemperofen 
usw. bilden den Gegenstand der Arbeit, weiter die yerschiedenen Abschreckyerff.,
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die Temperaturregulierung des Abschrockbades u. das Transportsystem u. a. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treating 14. 580—608. Fort Wayne [Ind.], International Har- 
vester Co.) " WlLKE.

O. W. McMullan, Wirkung der Abschrecktemperaturanderung auf die Eigen- 
schaften des abgeschreckten Słahls. Die Arbeit zeigt einen Vcrgleich der Harteunterss. 
mit yerschiedenen Verff. mit der Vickersharte ais Vergleichsharte. Hartekuryen von 
Ni-Mo- u. reinen C-Stahlen sind aufgenommen worden. MittelmaBig C-haltige 
Legierungsstahlo u. reine C-Stahlo wurden in yerschiedenen GroBen behandelt u. die 
Hartę auf der Oberflachę u. im Innern ermittelt. Die maximale Hartę an der Ober- 
flache wird bei hoch-C-Stahlen, ganz gleich ob Legierungs- oder reiner C-Stahl oder 
ob in W. oder Ol gehartet worden ist, erreicht, indem von einer Temp. etwas uber dem 
oberen krit. Bereich abgesehreckt wird. 2 „Spitzen“ sind in den Hartekuryen, einmal 
"bei den Tempp. etwas iiber dem krit. Bereich u. das anderemal bei Tempp. betraclitlich 
iiber den fiir gewóhnlich im fabrikator. Arbeiten benutzten. Diese Eigenart ist bei 
olgeharteten Stahlen m it mittlerem C-Geh. nicht so deutlich. Bei mittlerem C-Geh. des 
Stahles in Abmessungen wie sio zu Automobilachsentragern benutzt werdon, wird 
dio groBt-c Oberflachenharte u. Hśirtetiefe erreicht durch Abschreeken unmittelbar 
iiber der oberen krit. Grenze. Jo weniger wunschcnswert die Abscłireckbcdingungen 
sind, um so minderwertiger werden die Ergebnisse m it steigender Temp. von rund 
980°. Tempp. von 870—925° yerursachen nicht nur erhohtes Verwerfen, mehr Gliih- 
spanbldg., ycrminderte Ofenlebensdauer u. erhohte Brennstoffkosten, sondern sie geben 
auch schlechtere Harteresultate. So wichtig das Absehreckmittcl sein mag, so kann 
ein gekohlter Teil nicht so getempert werden, daB er die gleiche H artę erhalt wie bei 
Anwendung des Mittels u. der Abschrccktemp., die die grofite Harto dirokt beim Ab
schreeken geben. Dies liiBt erkennen, daB das Zersetzungsprod. des Austenits Troostit 
u. nicht Martensit ist. Bei einer Temp., gewóhnlich zwischen 870 u. 925° findet cin 
deutliches Anwachsen der KorngróBe s ta tt im Vergleich zu der die ober- oder unterhalb 
dieser Temp. vor sich geht. Dio 2. „Spitze“ der Hartekurve u. eine groBe Hartcerhohung 
im Innern groBer Stahlstucke, die gewóhnlich nicht tief gehartet sind, findet bei der- 
selben Temp., wo die oben erwahnte KomvergroBerung stattfindet, s ta tt. Wo es 
wiinschenswert ist, hohe Abschrecktempp. anzuwenden, um tief gehartete reino C-Werk- 
zeugstahle zu erhalten, kann die genaue Abschrccktemp. m it kleinen Probestiicken 
desselben Stahles durch einfaches Feststellen, bei welcher Temp. das deutliche Korn- 
wachstum stattfindet, bestimmt werden. Es ist angebracht, die niedrigste Temp. 
anzuwenden bei der das Komwachstum beginnt, da hohere Tempp. prakt. keine groBere 
Hartę liefem, aber yermehrte Bruchgefahr mit sich bringen. Zug- u. Izodprobcn an 
gekohlten Stahlen wie S. A. E. 4615 u. 1020 lassen die Notwendigkeit erkennen, etwas 
iiber dem krit. Bereich des Kems abzuschreckcn, um groBere Festigkeit u. besonders 
hohere Kerbschlagzahigkeit zu erhalten. Dio Wrkg. einer 260°-Temperbehandlung 
auf einen wenig C enthaltenden Stahl, der innerhalb des krit. Bereichs abgesehreckt 
ist, auf die Hartę, Zugfestigkeit u. Kerbbriichigkeit ist sehr deutlich. Die Zug- u. 
Kerbschlagproben an S. A. E. 1035 u. 3240 geben im allgemeinen Resultate, die man 
aus der Brinellharte*bei don yerschiedenen Tempp. erwartet. Nach der gleichen Warme- 
behandlung fallen die Izodwerte bei Proben, die bei den hoheren Tempp. abgesehreckt 
worden sind. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 14. 477—501. Detroit, Timken-Detroit 
Axle Co.) W lLKE.

C. R. Wohrman, Eiseneinschliisse. Eine pliotomikrographische Unłersuchung. 
V. Mitt. Allgemeine Betrachtungen iiber das Einschlujiproblem. (IV. vgl. C. 1928. II. 
2057.) Vf. definiert ais Einschlusse mechan. Verunreinigungen, dio mit dem Metali 
bei gewóhnlichen Tempp. zusammen yorkommen. Die Hauptąuellen fur die Bldg. 
der Einschlusse sind 0 2 u. S, die in das Metali durch die Charge u. die Ofenatmosphare 
gelangen; untergeordnete Quellen sind die Schlacke u. die feuerfesten Materialien in 
u. um den Ofen. Ein betraehtlicher Teil, der im Fo u. Stahl zu findenden Einschlusse 
ist in der Schmelze ais Suspension oder Emulsion yorhanden. Ein gleichwichtigcr 
Teil wird beim Erstarren des Metalls aus Materialien gebildet, die im gesehmolzenen 
Metali gel. waren. Bedeutende Mengen Einschlusse werden jędenfalls nicht nach der 
Erstarrung des Metalls gobildet. AnschlieBend werden die Bedingungen besprochen, 
die die GróBe, Gestalt u. Verteilung der Einschlusse bestimmen u. das Verh. der Ein- 
schliisse im festen Metali. Bei der Besprechung der Identifizierung von Einschlussen 
weist Y f. darauf hin, daB die Mehrzahl der Einschlusse nicht einfache Verbb. sind, 
sondern komplexe feste Lsgg. oder Aggregate solcher Lsgg., u. daB die allgemein be-
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nutzten Untersuchungaverff. keino Prazisionsmethoden sind. Dor Einflufi der Ein- 
schliisse auf die nutzlichcn Eigg. yon Fe u. Stahl u. die Yermeidung der Einschliisse 
bildon die letzten Kapitel der ausfiihrliehen Arbeit. (Trans. Amor. Soc. Steel Treating 
14. 539—79. Harvard Univ.) .WlLKE.

J. Seigle, Einige Eigenschaftcn sehr gróber Eisenkrystalle. Das Mittel, Stahl- 
krystalle von 4 oder 5 mm Scitenfliichenlange zu erzeugen, ist bekannt. Ein Wieder- 
erhitzen auf 900° oder dariiber von Staben m it grofien Krystallen bat ein Oberfiihrcn 
in  ein feines Gefiige zur Folgę. Die mechan. Eigg. eines Krystalles sind sehr yersehieden 
von denen eines Aggregats yon sehr kleinen Krystallen, die yoneinander yersehieden 
orientiert sind. Die groBen Krystalle sind in der Kegel bei gewohnlicher Temp. sehr 
geschmeidig u. bei StoBbeanspruchungcn nicht sprode. (Teehniąue mod. 20. 665— 70. 
Nancy, Ecole de la Mćtallurgie et des Mincs.) KALPERS.

H. S. Rawdon und T. Berglund, Ungewóhnliche Gefilgeerscheinungen in  der Slrukluf 
des Ferrits. Neben dcm gewóhnlichen Korngrenzennctzwerk des Ferrits werden drei 
zusatzlichc Unterteilungcn der Schliffliiclie beobaehtet. 1. Das (5-Netzwerk verdankt 
seine Entstehung Fremdeinschliissen, die sieli bei der Erstarrung an den Korngrenzen 
der <5-Mischkrystallo ansanimeln. Es findet sich nur im GuBzustand, wird von den 
allotropen Umwandlungen nicht beeinfluBt u. iiberlagert deslialb das zuletzt ent- 
stehende a-Korngrenzennetzwerk. 2. Das y-Netzwerk ist ebenfalls unabhiiiigig vom 
a-Netzwerk u. beruht auf der Ggw. von Fremdstoffeinschliissen. Es entsteht nur in 
Eisen, welehes im -/-Zustandsfeld bearbeitet oder lange gegliiht wird. 3. Eine feine 
„Aderung“ der a-Kórner selbst findet sieli sowohl im gegossenen wie bearbeiteten Werk- 
stoff. Sie steht in keinem Zusammcnhang m it dcm krystallograph. Aufbau der Krystalle, 
dagegen anselieinend m it der chem. Konst. des Stahles, da sie nur durch Atzen sicht- 
bar gemacht werden kann. Ihr Auftreten ist mit der y— a-Umwandlung yerkniipft, 
jedenfalls wird es durch Bearbeitung in der Nahe des Umwandlungspunktes begiinstigt 
u. fehlt im umwandlungsfreien liochsilizierten Materiał. Einschliisse im Ferrit dienen 
oft ais Keimpunkte dafur. Die mechan. Eigg. des Stahles werden durch die Gefiige- 
crseheinungcn nicht sichtlich beeinfluBt. (Dpt. Commerce Scicnt. Papers Bureau 
Standards, Nr. 571. 68 Seiten Sep.) S c h u l z .

A. Fry, Kraftwirkung im Stahl. Referat einer Arbeit von F e l t  inCarnegie Seliol. 
Mcm. 16 [1927]. 101-—29 iiber die Bedingungen fiir Ausbildung yon Kraftwirkungs- 
figuren in weichem Stahl. Dio Atzung ent-wickclt dio Kraftwirkungsfiguren am starkston, 
wenn der Stahl zuvor bei Gelbglut gegliiht war u. wenn die Verformung schlagartig 
stattfand. Naeh Abschreclcung oberhalb 725° nimmt Stahl keine Kraftwirkungs
figuren an. (Stahl u. Eisen 48. 1296—98.) SCHULZ.

Rudolf Hohage imd Richard Rollett, Ober den Einflufi des Slreckungs- und 
Stauchungsgrades auf die Leistungsfiiliigkeit von Schnellslaldfrdscrn. Gefiigeunterss. an 
Fraserseheiben, die in yerschiedener Art, insbesondere m it yerschiedencn Streekungs- 
u. Stauehgraden aus einem Schnellarbeitsstahl hergestellt wurden, lieBcn erkennen, 
daB ein bestimmter Streckungs- u. Stauehungsgiad erforderlich ist, um in den Frasern 
hochste Leistungen beim Gebrauch zu erzielen. Fiir Friiser groBen Durehmessers muB, 
da der GuB sehr dicker Blócke aus Schnellstahl Schwicrigkeiten lfiacht, auch von der 
Stauchung beim Scbmieden Gebrauch gemacht werden. (Stahl u. Eisen 48. 1243—47. 
Ternitz, N.-Osterr.) SCHULZ.

Frank R. Palmer, Bemerkungen iiber die Beziehung der Gestalt zur 1 Yiirme- 
behandlung. Die fundamentalen Grundlagen der Gestalt, wie sie dio Warmebehandlung 
u. darauf dio Brauchbarkeit der fertigen Teile beeinflussen, werden behandelt. Ein 
Werkzeug oder ein Maschinenteil ist richtig in den Abmessungen vom Standpunkt 
der Warmebehandlung aus, wenn das ganze Stiick im gleichen MaBe erwarmt u. ab- 
gekiihlt werden kann u. so weit ais móglich dabei keine inneren Spannungen bildet, 
die sonst beim Absclu'eeken entstehen. Die genaue Formengebung u. das richtige Ge- 
wiclit der einzelnen Querschnitte werden an einigen Beispielen gezeigt. (Trans. Amcr. 
Soc. Steel Treating 14. 469—76. Reading [Pa.], Carpenter Steel Co.) W lLKE.

— . Homogene Verbleiung. (Canadian Chem. Metaliiirg. 12. 256—57. 258. —
C. 1928. I. 2296. 2533,) W il k e .

E. D. Timmerinan, Die Beslimmung der Zinkaufnahme beim Heifiterzinken. 
Die prozentuale Gewiehtszunahme des verzinkten Gegenstandes ist gleicli a k/m, 
wobei bedeutet a die Oberflache des Gegenstandes in sq. in., m das Gewiclit desselben 
naeh dem Yerzinkesi u. k eine Konstantę, die von der allgemeinen Praxis der Fabrik 
abhangt, denn nur Eintauchzeit, Topfmetall, FI. u. Temp. beeinflussen sie. Einige
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Bcreolmungen werden durchgefiihrt. (Canadian Chem. Metallurg. 12. 249— 50. 
Montreal, Steel Co. of Canada, Ltd.) W lLKE.

— , Verzinkung von Trommdn. Ein Bericht iiber die galvan. Verzinkung einer 
Fe-Trommel von 3,9 m Durchmesser u. 4,50 m Hóhe. (Metallborse 18- 2332—33. 
Berlin.) L u d e r .

J. Roudnick, Die elektrolytischcn Niederschldge der Metalle. Eine ausfiihrliche 
Abhandlung iiber dieses Gebiet an Hand des Schrifttums. Naeh einer allgomeinen 
Einleitung iiber Elektrochemie u. Metallschutz folgt die Beschreibung der Vernickelang. 
Dem Verchromen lcommt eine besondere Bedeutung zu. Es gibt glanzende, milchigo 
u. grauo Uberziige. Der Cr-Nd. wird erhaltcn dureh Red. der Chromsaure in Ggw. 
gewisser Anionen; dieser Red. gcht die Bldg. eines Diaphragmas yoraus, dessen Gcfiige 
u. Eigg. von der Ggw. fremder Anionen abhangen. (Rev. universellc Mincs, Metallurgie, 
Travaux publics etc. [7] 18. 266—79. 19. 21—31. 20. 53—65. Liittich, Univ.) K a l p .

Adolf Bartll, Zur Filtration gahanischer Bader. Vf. beschreibt eine Yorr., die ein 
kontinuierliehes Entferncn yon Schlamm u. Schmutz' aus galvan. Biidcm durch Fil- 
tricren wahrend des Betriebes gestattet. (Metali 1928. 169—70. Berlin.) L u d e r .

H. Petersen, Die Prufung der Haftfesligkeit von Nickeluberzugeti. Referat einer 
Arbeit yon C. H. FARIS in Trans. Inst. Engs. Shipbuilders Scotl. 71 [1927]. 209—44, 
in der die Haftfestigkeit eines galyan. Nickeliiberzuges auf Stahl zu 27,7 kg/qmm er- 
m ittelt wurde. Nickeliiberziige sollen den VerschleiB von Wellen u. Zapfen in Lagern 
stark herabsetzen. (Stahl u. Eisen 48. 1300—1301.) S c h u l z .

Roy L. Dorrance und w . C. Gardiner, Polarisation und Wider stand in  Ver- 
nickelungsbadem. Anod. u. kathod. Polarisation sowie der Leitungswiderstand sind 
fiir das Arbeitcn eines Galyanisierbades yon groBer Bedeutung. Diese Grofien werden 
bei 17° an Vernickelungslsgg., die n. in bezug auf NiSO., u. 0,25-molar an Borsaure 
sind, u. die auBerdem wechselnde Zusiitze enthalten, gemessen. Chloridc vermindern 
die anod. Polarisation u. befórdern so die Korrosion der Anodę; dabei kommt dcm 
Kation des betreffenden Chlorides keine spezif. Wrkg. zu. Bromide wirken in der 
gleichen Weise. Das Fluorion setzt die anod. Polarisation nicht herab; scin giinstiger 
EinfluB beruht wahrscheinlich auf einer Pufferwrkg. H50 2 beeinfluGt die Polarisationen 
nicht. Na-Citrat steigert die anod. Polarisation. CdCl2 gibt eine ziemlich niedrige 
kathod Polarisation. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 54. 10 Seiten Sep., Kingston 
[Canada], Univ.) STAJIM.

E. Schumacher, Rost- und Eisenschutz durch Anslrich. Naeh kurzem Hinweis 
auf die wirtschaftliche Bedeutung des Rostseliutzes u. auf den elektrochem. Charakter 
des Rostyorganges wird der Aufbau der Rostschutzfarben besprochen. AuBer Vcr- 
wendung guter Farbę ist richtige konstruktive Gestaltung, Entrostung u. richtiges 
Aufbringen der Farbę wichtig. Kurze Besprechung der Priifverff. fiir Farben. (Stahl 
u. Eisen 48. 1288—93. Dortmund.) Sc h u l z .

E. Schreiber, Korrosionsersclieinungen bei Eisen und Stdhlen. Vf. gibt einige 
Winkę iiber die Ursaehen von Korrosionsersclieinungen an Fe u. Stahl, die durch un- 
sachgemaBe Verpackung u. Aufbewahrung auftreten kónnen. (Metallborse 18. 2274 
bis 2275. Elberfeld.) L u d e r .

Edward C. Groesbeck und William A. Tucker, Beschleunigte Lahoratoriums- 
rerjaliren zur Korrosicmsuntersuchung an rerzinktem Stahl. Der Zwcck der Unters. 
war der Vergleich der Vorteile von 2 bestimmten besc.hleunigten Priifverff., die die 
Lebensdauer des Zn-Uberzuges auf heiB verzinkten Materialien crmitteln, u. von 
anderen Autoren angewandt worden sind. Diese beiden Vcrff. sind dic nachgealimte 
atmosphar. Korrosion u. die Spriihmethode. In ersterem Falle werden die Unters.- 
Stiicke einer konz. Art einer feuchten u. sauren Atmosphare ausgesctzt, die vor allem 
in industriellen Gebieten u. einigen grofien Stadten vorherrscht, im zweiten Falle 
werden n. Lsgg. von NaCl u. NH,C1 gesondert in Form von Nebel u. Spriihregen an
gewandt. Die Lebensdauer der Verzinkung wurde durch Festlcguńg der Zahl der 
Perioden bei der 1. Methode ermittelt, wobei jede 24-std. Periode in 3 Teile zerfiel: 
5-std. Einw. einer warmen feuchten Gasmischung (5 Vol.-Teile C02, 1 Teil S 02 u. 
94 Teile Luft), 1 Stde. W.-Spriihen u. 18-std. Lufttrocknen. Beim 2. Verf. wurden 
die Stdn. festgestellt, bis zu denen dic Verzinkung schiitzte u. der erste Rost sichtbar 
wurde. Es wurde nicht yersucht, die Ergebnisse dieser Verss. m it denen beim Ge- 
brauch in den yerschiedenen Klimaten zu interpretieren. Bei den der atmosphar. 
Korrosion nachgemachten Verss. war eine bestimmte Beziehung zwischen der Lebens
dauer, wiedergegeben durch die Perioden, u. dem Gewicht des Zn-Uberzuges fest-
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stellbar. Die Zeit, die notwendig ■war, um ein Schadhaftwerden der Verzinkung heryor- 
zurufen, lag in annehmbaren Grenzen fiir eino Laboratoriumsmethode; rund 3 bis 
4 Wochen wurden bei Blechmaterial m it 71 g Uberzug benótigt. Der Gewichtsyerlust 
des Uberzuges schwankte bei den Verss. bei jedem Probestiick von Periode zu Periode. 
aber der durehschnittlicbe Gewichtsyerlust u. auch das Verhaltnis des Anfangsgewichts 
des t)berzuges zum Gesamtyerlust naherten sieh konstanten Werten, die vom Anfangs- 
gewicht des "Oberzuges unabhangig waren. Bei den Spriihyerss. m it NaCl-Lsg. war 
eine ganz festo Beziehung zwischen der Lebensdauer, ausgedriickt in Stdn., u. dem 
Gewieht des Uberzuges. Aber dio Zeit bis zum Schadhaftwerden war sehr lang, rund 
3000 Stdn. oder 125 Tage bei 71 g-ttberzug. Bei den N H 4C1-Spriihyerss. sind 2 Arten 
zu untorscheiden: ein Teil wurde vor Inangriffnahmo der in unmittelbarer Nachbar- 
sehaft nachgemaohten atmosphiir. Korrosion durchgefuhrt u. zeigte eine zweimal 
so kurzo Lebensdauer wie bei den NaCl-Verss. Der andere Teil der Verss. wurde 
durchgefuhrt, wahrend die atmosphiir. Korrosionsyerss. liefen, u. ist durch die Bldg. 
eines "Dberzuges von Korrosionsprodd., die die Korrosion bedeutend verminderten, 
gekennzeiehnet. Die Bldg. dieses Uberzuges wird der gelegentlichen Anwesenheit 
der Versuchsgaso aus der nachgemachten atmosphar. Korrosion in der Laboratoriums- 
atmosphare zugeschrieben. Die Art des Zn-Angriffs war bei beiden Verff. yollig ver- 
schieden. Bei der nachgeahmten atmosphar. Korrosion wurde der t)berzug alimah-. 
lich auf der ganzen Oberflache entfernt. Yon der Zinkmetallschicht ging es durch 
dio auCere u. innere Fe-Zn-Legierungsschicht zum Grundmetall, wobei allgemein 
an den diinnsten tłberzugsstellen angefangen wurde. Bei beiden Spriihvorff. wurden 
dio Untersuchungsstucke órtlich u. rein willkiirlich korrodiert, entsprechend der Ver- 
teilung des Spriihregens auf der Oberflache des Stiickes u. fur gewóhnlich langs den 
yortikąlen inneren Teilen, wo die Stucke aufgehangt waren. Die Korrosion schritt 
an diesen Punkten weiter fort. Die Oberflachenteile, die zwischen den korrodierten 
Flachen lagen, blieben manchmal unangegriffen. Die Spriihmethode ha t dem- 
entsprechend groBe Nachteile. Die Ggw. von 0,2% Cu im Stahl hatto auf die Lebens
dauer des Uberzuges keinen EinfluB. Blechmaterial m it unvollkommenem t)berzug 
zeigte stets etwas kurzere Lebensdauer ais das m it guter Verzinkung. Eine Anzahl 
heiB yerzinkter Stucke wurde x/2 Stde. auf 500° angelassen, um moglichst yiel vom 
Zn des Uberzuges in  die gleichmaBig yerteilte Fe-Zn-Legierung iiberzufuhren. Diese 
Bleche waren etwas widerstandsfahiger ais die n. nicht angelassenen bei Anwendung 
der nachgemachten atmosphar. Korrosion, aber bedeutend schlechter bei Benutzung 
des NaCl-Spriihverf. Dio langsamere Wrkg. im ersten Falle hat eine Erklarung in 
der Abwesenheit der Zn-Metallschicht, da der allgemeine Korrosionsangriff durch 
die Bk. zwischen dem anod. Zn u. der kathod. Fe-Zn-Legierung beschleunigt worden 
sein wird. Der naehgeahmte atmosphar. Korrosionsvers, scheint nach yorgehendem 
sehr zu empfehlen zu sein. Dio Spruhverss. haben versagt. (Dpt. Commercc, Rese
arch Papers Bureau Standards 1928. Nr. 10. 41 Seiten Sep.) W il k e .

Henning Gustav Flodin, Roslaps-Niisby, und Emil Gustaf Torvald Gnstafsson,
Stockholm, Herstellung von Metallen, die aus ihren Sulfiden durch melallisches Eisen 
ausgetrieben werden Tconnen. (D. R. P. 467146 K I. 40c yom 25/4. 1924, ausg. 20/10. 
1928. Schwed. Prior. 25/4. 1923. — C. 1928. I. 1325 [E. P. 280540].) K u h l i n g .

Hiittenwerk Niederschonweide Akt.-Ges., Berlin-Niederschonweide, Auf- 
arbeilen metallhaltiger Massen. Dicke Schichten von Sn, Pb, Cu u. Sb enthaltenden 
Massen werden in Schaehtofen m it Oberhitze geschmolzen. Am Boden sammelt sich 
eine hauptsachlich Sn u. Pb neben wenig Cu u. Sb enthaltende Schicht, welche ab- 
gezogen wird. Beim starkeren Erhitzen wird eine Legierung erhalten, welcho weiteren 
aufzuarbeitenden Massen zugesetzt wird. Der Riickstand wird bei hóherer Temp. ab- 
gezogen. (E. P. 294 487 yom 23/7. 1928, Auszug yeroff. 19/9. 1928. Prior. 21/7.
1927.) K u h l in g .

T. Giller, Miihlheim, iibert. von: P. Ohrt, Dusseldorf, Verarbeitung von flussigen 
Schlacken u. dgl. Die fl. Schlacke u. dgl. wird in  gebrannten Behaltern m it W. oder 
Luftstromen behandelt. Die Behalter befinden sich zweckmaBig auf der AuBenseite 
einer in standigem Umlauf befindlichen Welle, welcher nacheinander oder gleichzeitig 
W. u. fl. Schlacke zugefuhrt werden. Im  ersteren Falle werden porigo Erzeugnisse, 
in  letzterem wird gekornte Schlacke erhalten. (E. P. 294175 vom 13/7. 1928, Aus
zug yeroff. 12/9. 1928. Prior. 19/7. 1927.) K u h l in g .
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Vacuumsclunelze Ges., Frankfurt a. M., H. Gruber, W. Rohn, Hanau und
0. H. Weber, Griesheim a. M., Gewinnung und Reinigung von Metallen. Bei erhohten
Tempp. dissoziierbarc Metallverbb., yorzugsweise Oxyde oder Sulfide, werden unter 
Erhitzung Vakuen ausgesetzt, welehe hoher sind ais die den Dissoziationsdrucken 
der verwendeten Metallyerbb. bei den Arbeitstempp. entspreehenden Vakuen. Bei 
Verwendung von Mischungen von Verbb. yerschiedener Metalle bzw. einer oder mehrerer 
Metallyerbb. u. eines oder mehrerer Metalle entstehen Legierungen. (E. P. 294 795 
vom 22/9. 1927, ausg. 23/8. 1928.) K u h l in g .

Aluminium-Industrie Akt.-Ges., Neuhausen, Elektrotliermische Herslellung von 
Leichlmetallen m it Hilfo zweier gebrannter, aber durch ein gemeinsohaftliches Losungs- 

Schmelzbad yerbundener Raume, von denen der eine der Red. des Erzes, der andere 
der Yerdampfung des reduzierten u. gel. Leichtmetalles dient, nach Patent 456 806,
1. dad. gek., daB das gemeinschaftliche Schmelzbad Si ais erheblichen Bestandteil
enthalt. — 2. dad. gek., daB im Destillationsraum C weder ais Bau- noch ais Elektroden- 
material yerwendet wird. — 3. Ofen zur Ausfukrung des Verf. nach Anspruch 1 u. 2 
u. den Anspriichen des Hauptpatents, dad. gek., daB durch eine leitcnde feuerfeste 
Ausmauerung im Destillationsraum Strom zugefiihrt wird. — Das yorhandene Si 
zersetzt entstandene Carbide, welche die Ausbeute an Leichtmetall yerringern. 
(D. R. P. 466 551 K I. 40 c vom 6/1. 1926, ausg. 9/10. 1928. Zus. zu D. R. P. 456806;
C. 1928. I. 2000.) K u h l in g .

Ludlum Steel Co., Watervliet, iibert. von Percy A. E. Armstrong, Loudonyille, 
V. St. A., Eisenlegierungen. Die Legierungen enthalten neben Fe mehr ais 13% Cr,
0,3—5%  Si u. moglichst wenig C. Durch von einer Anfangstemp. von 1100—1250 
bis zu einer Temp. von 750° fortgesetztes Walzen m it moglichst schweren Walzen- 
kdrpern werden ihre Oberflachen lialtbar gemacht. (A. P. 1 686 223 yom 19/2. 1924, 
ausg. 2/10. 1928.) K u h l in g .

A. Roitzheim und W. Remy, Oberschóneweide, Zinkgewinnung. Die Rohstoffe 
werden in senkreohten Muffeln, welche durch auBorc u. innere Beheizung auf einer 
Temp. von etwa 1400° gehalton werden u. denen von unten her Luft zugefiihrt wird, 
zur Rk. gebracht. Die m it einer Temp. yon 900—1000° abziehenden Dampfe werden 
zwischen einer Anzahl von horizontal angeordneten, gelochten Platten hindurchgeleitet. 
Durch dio Lochungen der P latten rieselt gekornter Koks, auf dem sich das in den Dampfen 
enthaltene ZnO niederschlagt, wahrend die nicht kondensierten Zinkmotalldampfo 
in einen anschlieBenden auf 850—500° gehaltcnen Raum yerdiehtet werden. (E. P. 
294 127 vom 6/4. 1927, ausg. 16/8. 1928.) K u h l in g .

Metropolitan-Vickers Electrical Co., Ltd., Westminster, G. H. Fletcher, 
Ecclesall und C. L. Sumpter, Baslow, England, Hitzebehandlung von Metallen. Die 
Erhitzung erfolgt mittels einer Anzahl nebeneinander angeordneter Brenner. H intcr 
diesen Brennern sind Diisen angebracht, durch welche Kuhlfl. zugefiihrt wird. (E. P. 
294 709 Tom 3/5. 1927, ausg. 23/8. 1928.) K u h l in g .

H. Leiser, Berlin-Friedenau, Cliromieren von Eisen-, Stahl-, Aluminium - u. dgl. 
-gegenslanden. Vor der elektrolyt. Verchromung werden dio zu iiberziehenden Gegen
stande m it 2 aus anderen Metallen bestehenden Zwischenschichten bedeckt, z. B. 
einer ersten Sehicht aus Sn, welches in geschmolzenem Zustand u. einer zweiten, aus 
Messing bestehenden Sehicht, welche elektrolyt., durch Spritzyerf. o. dgl. aufgebracht 
wird. (E. P. 294 484 vom 23/7. 1928, Auszug yeroff. 19/9. 1928. Prior. 21/7.
1927.) K u h l in g .

Bohumil Jirotka, Berlin, Herstellung von Uberziigen auf Gegenslanden aus A lu
minium und Aluminiumlegierungen unter Verwendung vón Salzen des Sn, Pb u. Zn  
u. eines Alkalis, dad. gek., daB man die Mischungen dieser Schwermetalle mit konz. 
Lsgg. des Alkalis, yornehmlich eines Alkalicarbonats, bei erhohter Temp. auf die Gegen
stande aufpinselt, worauf die tlberziige zweckmaBig m it einer Flamme nachbehandelt 
werden. — Der zu iiberziehende Aluminiumgegenstand wird z. B. m it einer h. Lsg. 
bepinselt, welche in 100 Teilen wenigstens 40 Teile K 2C 0 3 u. 1 Teil SnS04 enthalt. 
(D .R ;P . 466 843 K I. 48 b vom 24/11. 1926, ausg. 13/10. 1928.) K u h l in g .

Electrolux Ltd., London, iibert. von: Platen-Munters ReJrigerating System 
Aktiebolag, Stockholm, Elektrolytische BehanćUung ton Aluminiumgegenstanden. Zwecks 
Erzeugung gefarbter Oberflachenschichten werden die zu behandeinden Gegenstande 
bei der Elektrolyse von Alkalifluoridlsgg., denen gegebenenfalls eine Saure, wie HF, 
oder ein Alkali, -wie NH3 oder (NHJjCO;;, zugesetzt worden ist, ais Anoden geschaltet. 
Zwecks Reinigung usw. werden die Gegenstande kurze Zeit im gleichen Bade ais Kathode
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oder in einem oxydierenden Bade ais Anodę gesehaltet u. dann in Waclis getaucht. (E. P. 
294 237 vom 15/6. 1928, Auszug ycróff. 12/9. 1928. Prior. 22/7. 1927.) K u h l in g .

Koloman von Kerpely, Die metallurgischen und metallographisclien Grundlagcn des GuB- 
eisens. Hallc/Saale: W. Knapp 1928. (VIII, 120 S.) gr. S°. =  Die Betriebspraxis d. Eisen-, 
Stalli- u. MetallgieBerei. H . 7. nn. M. 7.50.

H. Peclieux, Manuał do Metalurgia. (Electrometalurgia y Termometalurgia). Traducción 
de Santiago de Tos. Barcelona: Manuel Marin 1928. (559 S.) 8°. br. Ptas 12.— ; 
geb. Ptas. 14.—.

[russ.] Forschungsarbsiten auf dem Gebiet der GuBeisen-, Eisen- und Stahlmetallurgie. Łfg. 2.
1. I. Ssokolow, W. Iwascbew und A. Matweew: Ober Menge und Zusammensetzung 
der bei der trockenen Destillation versehieden lioch gebrannter Holzkohlen entstehenden 
Gase. 2. W. Michaiłów: Technischo Untersuchungen in einem Hocliofen des Hiitten- 
werks Slatoust. Swerdlowsk: 1928. (97 S.) Rbl. 2.—.

[russ.] A. Stogow, 1. Untcrsuchung eines Molybdiinstahls fiir permanentc Magnete. 2. EinfluB 
des Vanadiums auf die magnetischen Eigenschaften eines chromhaltigcn Stahls. Moskau: 
W i ssensohaf tl . -techn. Verlag 1928. (32 S.) Bbl. 0.05.

IX. Organische Praparate.
H. E. Fierz-David, Die. Probleme der 0rganisch-chemi3che.11 Technik. Ubersicht 

iiber das Gesamtgebiet der Industrie der organ. Verbb. (Chim. et Ind. 19. Sondernr. 
109—20.) B o r n s t e in .

Edouard Joseph Simon Bartę, Erankreieh, Herstellung von Butylalkohol und 
llomologen, dad. gek., daB man das Salz der entsprechenden Saure, z. B. Calcimn- 
butyrat, m it einem Reduktionsmittel, wie Calciumformiat, behandelt u. den so er- 
haltonen entsprechenden Aldehyd, z. B. Bulyraldehyd, in den Alkohol, z. B. Butyl
alkohol, durch Hydrierung iiberfuhrt. ZweckmaBig mischt man die Calciumsalze mit 
inerten Stoffen, wie Sand, CaC03, u. fiihrt die Red. durch Erhitzen diinner Schiclitcn 
(2 cm Dicke) dieser Mischung durch. (F. P. 642689 vom 23/3. 1927, ausg. 1/9. 
1928.) U l l r ic h .

Anton Deppe Sóhne und Wolfgang Ponndorf, Hamburg-Billbrook, Herstellung 
von Nerol aus Geraniol, dad. gek., daB Geraniol oder geraniolhaltige Ole m it Metall- 
alkoholaten bei Abwesenheit von W. u. reduzierend wirkenden Mitteln, gegebenenfalls 
in  Ggw. wasserfreier Lósungsmm., erhitzt werden. — Die umlagernde Wrkg. der Metall- 
alkoholate ist von yerschicdener Starkę. Alkalialkoholate wirken am starksten, K- 
Alkoholat starker ais Na-Alkoholat, dieses aber starker ais A!-Alkoholat, zu schwaelie 
Einw. der Alkoholate fuhrt zu schlechten Ausbeuten, zu starkę zur Bldg. yon KW- 
stoffen u. von hydrierten Prodd., wobei von den unhydrierten KW-stoffen dann noeli 
ein grofier Teil polymerisiert wird. ZweckmaBig lafit man die Alkoholate zur Vcr- 
kiirzung der Reaktionsdauer bei Tempp. iiber 100° einwirken u. schaltet die Einw. 
des L uft-02 durch Zusatz eines niedrig sd. Lósungsm. oder durch Arbeiten im Vakuum 
aus. Z. B. wird Geraniol m it Al-Benzylat 1 Stde. bei ca. 230° (Innentemp.) oder 4 Stdn. 
auf 160’ am RiickfluBkiihler erhitzt, das Geraniol u. cin Teil des Benzylalkohols mit 
Wasserdampf abgetrieben u. der Riickstand im Vakuum dest. Die Geraniol-Nerol- 
Fraktion wird mit CaCl2 angeriihrt u. nach 12stdg. Stehen das Nerol von dem aus- 
krystallisierten Geraniol-CaCl2 durcli Ausziehen m it Bzn. getrennt. Man erhalt ca. 45% 
Roh-Nerol u. gewinnt ca. 30% Geraniol zuriiek. — Geraniol u. . NaOH werden im 
Vakuum erwiirmt, bis das Geraniol beginnt iiberzudest., wobei sieli Na-Geraniolal u. W. 
bildet, welch letzteres abdest. Die Lsg. yon Na-Geraniolat in Geraniol wird 1 Stde. 
im Vakuum unter 10 mm Druck am RuckfluB zum Kp. erhitzt (Innentemp. 125°). 
Nach Auf arbeiten wie oben werden ca. 30% Geraniol wiedergcwonnen u. 50% Nerol 
erhalten. — Man kann auch Geraniol m it 40%>g- NaOH im Vakuum er war men, bis 
alles W. abdest. ist, hicrauf Bzl. zugeben, das Gemisch 3 Stdn. am RuckfluB erhitzen, 
m it Wasserdampf Bzl., Nerol u. Geraniol abtreiben u. das Prod. wie yorher aufarbeiten. 
Das Verf. ermoglicht die einfache u. wirtschaftliche Gewinnung des ais Riechstoff 
wertyolleren u. in natiirlichen ath. Olen nur in geringen Mengen cnthaltenen Nerols 
aus dem leieht erhaltlichen Geraniol. (D. R. P. 462 895 KI. 12o vom 28/10. 1924, 
ausg. 1S/7. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

William H. Rinkenbach, Dover, New-Jersej-, und Walter O. Snelling, Allen- 
town, Pennsylyania, V. St. A., Herstellung von DiatJiylenglykolnilrat, dad. gek., daB
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man Diathylenglykol untcrhalb 15° mit einer Miscluing von H 2S04, HNO0 u. W., in 
der die H N 03 in gerado der theoret. erforderlichen Mengc vorhandcn ist, um das Di
athylenglykol in das N itrat uberzufiihręn, behandelt. ZweckmaBig bestcht die Nitrier- 
saure aus weniger ais 30% H N 03 u. weniger ais 75% H 2SO,, u. mehr ais 3% H20. 
(A. P. 1686 344 vom 31/5. 1927, ausg. 2/10. 1928.) ” ' U l l r ic h .

H. Gouthiere et Cie., Frankreich, Herstellung von Ketonen. Milchsaures Calcium 
in Pastenform, z. B. gewonnen durch Fallung von durch Garung erzeugter Milchsaure 
mit CaC03, wird m it einer bestimmten Menge des Riickstandes der vorhergehcnden 
Dest. gemischt u. dio so erhaltene homogene pulvcrige M. bei 300° der troekenen Dest. 
unterworfen. An Stelle von Calciumlactat konnen auch andere organ. Ca-Salze, wic 
Formiate, Acetale, Butyrate oder Propionate Yerwendung finden. Die durch die Dest. 
gewonnenen Ketone werden (lureh Kiihlen kondensiert u. dic dabei entstehenden brenn- 
baren Gase zur Heizung der Retorte verwendet. (F. P. 642 698 vom 23/3. 1927, ausg. 
1/9. 1928.) U l l r ic h .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G.m. b .H . (Erfinder: Martin 
Mugdan und Josef Wimmer), Murichen, Darstellung von Anteisensaufemethylester. 
(D. R. P. 466 516 KI. 12o vom 23/1.1925, ausg. 8/10. 1928. — C. 1 9 2 8 .1. 2207.) S c h o .

N. V. Nederlandsche Mijnbouw en Handel Maatschappij, Amsterdam, Iler- 
stsllung blullaugensalzfreier Cyanalkalilaugen aus eisenhaltigeri Cyanidrohnassen, 1. dad. 
gek., daB dic Ilolimasse mit konz. Ammoniakwaęser ausgelaugt wird. — 2. dad. gek., 
daB die in die stark ammoninkhaltige Lauge ubergegangenen Alkalisulfidc in bekannter 
Weise durch Oxydation in Tliiocyanat ubergefuhrt werden. — Der geringe Gehalt an 
Thiocyanat ist bei der Vcrwendung des Cyinids zur Goldwascherei bedcutungslos. 
(D. R. P. 467 117 K I. 12k vom 19/1. 1927, ausg. 18/10. 1928.) K u h l in g .

Wargons Aktiebolag und Johan Hjalmar Łidholm, Wargon, Schweden, Her
stellung von Harnstoff in feinkrystallinisclier Form. (D. R. P. 466 263 KI. 12o vom 11/9. 
1924, ausg. 3/10. 1928. Schwed. Prior. 29/10. 1924. — C. 1926. I. 492.) S c h o t t l .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Darstellung von A mi n oguanidine.il. Zu dem 
Ref. nach F. P. 618 063; C. 1927. II. 503 [H eyn] ist folgendes nachzutragen: Die aus 
Alkylisothioharnstoffsalzcn u. hoher molekularen aliphat. Diaminen erhaltlichen 
Kondensationsprodd. sind nicht, wie dort irrtumlich angegeben ist, Alkylbiguanide, 
sondern s. Alkylendiguanidine. — Hexamet)iylendiguanidinhydrocMorid aus absol. A. 
Nadeln, F. 181-—182°, — Dekamethylendiguanidinhydrochlorid aus h. W. groBe SpieBe,
F. 199—200°; Nitrat Drusen langer Nadeln, F. 150—151°. — Versetzt man allmahlich 
S-MethylisothioJiarnstoffhydrochlorid m it N,N'-Diathylatliylendiamin oder gibt die konz. 
wss. Lsgg. der Komponenten zusammen, erhitzt bis zur Beendigung der Entw. von 
CH3'SH , sauert mit vcrd. H2S04 an u. kublt gut ab, so fallt N,N'-Didthyldthylcn- 
diguanidinsnlfat in einer Ausbeute von 80—90% aus. (D. R. P. 466 879 KI. 12o vom 
5/8. 1926, ausg. 17/10. 1928.) Zus. zu D. R. P. 463576; C. 1928. U. 1486.) S c h o t t l .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
L. Voigt, Abziehen von Farben. Die bei don einzelnen Faserstoffen u. den yer

schiedenen Farbstoffen anwendbarcn M ite l sind besprochen. (Ztschr. ges.Textil- 
ind. 31. 691.) S u y e rn .

H. D. Bruce, Farbkraft non Pigmenten. Es wird die Notwendigkeit gezeigt, die 
Farbkraft bunter Pigmente ais von 2 Faktoren anhangig zu betrachten. Unterschied 
zwisclien der Farbkraft weiBer u. schwarzer Stoffe. Drei Begriffe werden eingefiihrt: 
farbig, yerdunkelnd u. aufhellend, sowio eine Methode zur spektrophotometr. Er- 
mittlung dieser Eigg. angegeben u. durch Tabcllen u. graph. Darstst. erlautert. Entw. 
einiger empir. Formeln, um die 3\Iischung eines weiBen Pigments mit einem bunten 
zu bercchnen, die eine bestimmte Helligkeit oder colorimetr. Reinheit besitzen soli. 
In  einem Anhang wird das Verf. angegeben, das zur Farbcnspezifizierung in den mono- 
ehromat. Grenzen der yorherrschenden Wellenlange, Reinheit u. Helligkeit dient. 
(Dpt. Commerce, Research Papers Bureau Standards 1928. Nr. 7. 26Seiten Sep.) ' K ox.

F. O. Peters und J. D. Hagar, Titanoxyd in Amerika. Titanoxyd wird unter 
dcm Namen Titanweifi, in Amerika ais Titanos, in anderen Landern auch ais Tixyd 
ais Gemisch aus 25% Titanoxyd u. 75% Blanc fixe ais geschatzte chem. neutrale 
WeiBfarbe yon hoher Deck- u. Farbekraft u. groBer Wetterbestandigkeit fiir sich oder 
auch in Verb. mit Blei- u. ZinkweiB, sowie zur Herst. ofentrocknender Farbemaillen
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yerwendet. Fiir Nitroeelluloselacke wird reines Titanoxyd gebraucht. (Farbę u. Lack
1928. 410.) B l o c h .

Hermann Schrader, Ober schwefelsaures Blei. E in Beilrag zur Kennłnis dieses 
Salzes. WeiBe Farbcn aus PbSO.j, Herst. von Chromgelben aus P bS04 nach dem 
Soda-, dem Kalk- oder Atznatron-, dem Glatte-, dem Chlorbarium- u. dem kom- 
binierten Soda- u. Chlorbariumverf. nebst Erlauterungen dazu. (Farben-Ztg. 34. 
268—69. Veckerhagen a. d. Weser.) K ó n ig .

Walter Herzog, Die Bedeutung der Arylsulfogruppe in der Azojarbstoffsynthese. 
Eine Reihe Beispiele aus der Azofarbstoffe betreffenden Patentlitcratur. (Ztschr. 
ges. Textilind. 31. 709—10. Wien.) Su v e r n .

Ch. Dorn, Die Grundlagen der Normung der Malerfarben. Fiir die Praxis wesent- 
lich sind neben den chem. Eigg. der Malerfarben (Zus., Reinheit) auch die physikal. 
u. besondors dio anstriehtcchn., wobei auf die Priifung der letzteren besonderes Ge- 
wieht zu legen ist, da der Zusammenhang zwischen diesen u. den heiden erstgenannton 
nur lose ist. Fiir die wichtigsten anstrichtechn. Eigg. — Olbedarf, Farbekraft, Material- 
verhrauch, Deckfahigkeit, Durchsiehtigkeit, Lichtechtheit u. Durchsehlagen durch 
einen dariibergelegten Anstrieh — gibt Vf. einfache Priifungsmethoden, sowie auf 
Grund der angefiihrten Prinzipien ein Normungsschema fiir trockene u. angeriebene 
Farben. (Nachr. Standardiaierung [russ.: Westnik Standartisazii] 1928. 3. 23—26.) Ro.

Two-Tone Corporation, iibert. von: Pieter Mijer, New York, V. St. A., Farben. 
Man setzt das Gewebe einer yernebelten Farhstofflsg. aus u. entfernt es bevor dic 
Farbstoffnebel das Gewebe durchdrungen haben. (A. P. 1 683 687 łom  14/2. 1924, 
ausg. 11/9. 1928.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: J.D . 
Mc Burney und E. H.Nollau, Newburgh, N. Y., Oberzugsmiltel m it einem trock- 
nenden Ol ais Grundstoff werden vor dem Gelatinieren bewahrt durch Zusatz einer 
die Solphase erhaltenden u. eine Dissoziationskonstante zwischen 1,0 u. 3,4 auf- 
weisenden Substanz (Sauren, wie Citronen- oder Weinsaure) in Mengen von 0,1% 
beginnend. (E. P. 294 029 vom 20/10. 1927, Auszug veróff. 5/9. 1928. Prior. 22/7.
1926.) __________________ K a u s c h .

Beatrice Itwin, The new science of colour. Philadelphia: Mc Kay 1928. (138 S.) 1C°. Lw.
$1.50.

XII. Kautscłrak; Guttapercha; Balata.
Kurt H. Meyer und H. Mark, U ber den Kautićhuk. I. D e r g e d e h n t e K a u t -  

s c h u k .  Rontgenograph. Unterss. am gedehnten Kautschuk durch v. Lusich haben 
folgende Identitatsperiode ergeben: a — 12,3 ±  0,1, b — 8,3 ±  0,1, c =  8,1 ±  0,1 
(Faserachse). Der Elementarkórper ist rhomb. In  ailen drei Dimensionen durchziehen 
diagonale Schraubenachsen den Krystalliten. , Das Rontgendiagramm zeigt mit Sieher- 
heit, daB ein mit steigender Dehnung zunehmender Anteil der die Substanz aufbauenden 
Atome gittermaBig geordnet wird: Sie bilden ELrystallite (Micellen) von regelmaBigem 
innerem Aufbau. Nach Rechnungen von Hengstenberg betragt die mittlere Weg- 
lange der Krystalliten 300—600 A, die Dicke u. Breite im Mittel 100—200 A; es haben 
somit rund 10 000—20 000 Elementarkórper oder 80 000—150 000 Isoprenreste in 
einem Krystalliten Platz; man darf annehmen, daB die Micelle die Form einer langen 
flachen Schachtel hat. Auf Grund der Berechnung von Vol. u. spezif. Gew. glauben 
Vff., daB der Elementarkórper nicht 4 (vgl. auch H a u s e r , Ma r k , C. 1926. II . 2120), 
sondern 8 Isoprenreste enthalt. Allerdings schlieBt das Rontgendiagramm einen 
Ring yon 8 Isoprenen aus; viełmehr macht es die Annahme von 4 Mikrobausteinen 
aus je 2 Isoprenresten notwendig. Yff. bevorzugen folgende Hauptvalenzkette: 
—CH„—C(CH3)—CH—CH,— u. nehmen an, daB sie parallel zur Dełmungsrichtung 
(Faserachse) liegt.

II . D e r  u n g e d e h n t e  K a u t s c h u k  zeigt keine Interferenzen. Bei 
Dehnung treten die Interferenzen sofort auf; bei Entspannung verschwinden sie 
ebenso schnell, so daB man annehmen muB, daB die im gedehnten Kautschuk zweifels- 
frei nachzuweisenden Krystallite sich nicht vóllig in ihre Hauptvalenzketten auf- 
losen, sondern sich nur weitgehend desorientieren. Der Zwangszustand, dem die 
Hauptvalenzketten bei Dehnung unterliegen, hangt zweifellos mit dem Yorhanden-
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sein der olefin. Bindungen zusammen; denn nach dereń Beseitigung durch Hydrierung 
(P u m m e r e r , N i e l s e n , Dissert., Erlangen 1927) oder Anlagerung yon Halogen oder 
Halogenwasserstoff yerschwinden die elast. Eigg. Unter Hinweis auf die B a e y e r - 
sche Śpannungstheorie nehmen Vff. an, daB die Hauptyalenzketten durch ihre Doppel- 
bindungen eine gewisse Tendenz besitzen, sich zu yerbiegen u. gewiascrmaBen ein- 
zurollen, so daB hierdurch die elast. Eigg. des Kautschuks in die Hauptvalenzketten 
hineinyerlegt wurden.

III , D e r  g e l o s t e  K a u t s c h u k .  Die hohe Viscositat der Kautschuk- 
Isgg., z. B. in Bzl., laBt darauf schlieBen, daB in diesen Lsgg. sehr groBe, stark solva- 
tisierte Micellen vorliegen; unter dem EinfluB gewisser Solyenzien scheinen die Mi- 
cellen in kleinere Aggregate von Hauptyalenzketten oder in  die Hauptvalenzketten 
selbst zu zerfallen. Die von P u m m e r e r  (C. 19 2 7 . II . 2783) ais Sol- bzw. Gelkautschuk 
bezeichneten Fraktionen durften ais Micellen yerschiedener TeilchengroBe anzusprechen 
sein. Der osmot. Druck in Bzl.- u. Chlorbzl.-Lsg. wurde yon Fikentscher bestimmt; 
es zeigte sich, daB der osmot. Druck bei steigender Konz. yiel starker zunahm ais 
bei einfacher Proportionalitat m it der Konz. zu erwarten war; die Teilchen scheinen 
in hohem Grade m it Losungsm. solvatisiert zu sein u. daher ein betrachtliches Eigen- 
vol. zu besitzen; man muB daher in der Rechnung die einfache Gasgleichung durch 
die Gleichung der realen Gase ersetzen unter Benutzung der v a n  d e r  WAALSschen 
Konstantę b, die das Eigenyol. bedeutet. Die Ergebnisse zeigen, daB 1 g Kautschuk 
20—40 g Bzl. bzw. Chlorbzl. bindet.

IV. D ie  V u l k a n i s a t i o n  schadigt den inneren Aufbau der Micelle nicht,
da das RSntgenbild des vulkanisierten Kautschuks gegeniiber dem des unvulkani- 
sierten nicht yeraridert ist. Man muB annehmen, daB die Micellen bei starkem Zug 
aneinander entlang gleiten kónnen u. daB diese Fahigkeit durch schwache Vulkani- 
sation aufgehoben wird; es mussen also hierbei die Assoziationskrafte, die die Mi- 
cellen aufeinander ausuben, durch irgendwelche Krafte yerstarkt werden. Bei der 
Kallvulkanisation muB man in Analogie zu der Rk. des Chlorschwefels mit Olefinen 
annehmen, daB je 2 Doppelbindungen durch Schwefelbriicken miteinander yerknupft 
werden; ein Teil des Chlorschwefels wird sicherlich dazu yerwandt, um Briicken 
zwischen Olefinbindungen ein u. derselben Micelle zu schlagen, ein anderer Teil wird 
aber zur Verknupfung von Doppelbindungen benachbarter Micellen dienen; hier
durch ist dann eine feste Verknupfung, gewissermaBen eine Verkettung der Micellen, 
an einzelnen Punkten gegeben. Auch die HeifSmllcanisation diirfte ihren Grund in 
der chem. Verkniipfung von Olefinbindungen haben u. dam it von Micellen miteinander. 
Bei der Yulkanisation mit groBeren Mengen Schwefel oder Schwefelchlorid (Hart- 
gummi) yerschwindet die Dehnbarkeit; hierbei durften yiele Schwefelbriicken an 
u. in den Micellen das ganze Gefiige yerfestigen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1939 
bis 1949. Ludwigshafen, I. G. Farbenindustrie.) A m m e r l a h n .

S. Minatoya, K. Ishiguro und K. Maruyama, Uber die chemische Analyse w n  
Guttapercha, Balata und dhnlichen Kohlenicasserstoffen. Vff. haben 26 Guttapercha-, 
8 Balataarten u. 3 diesen ahnliehe KW-stoffe auf Feuchtigkeit, Asche, Verunreini- 
gungen, Harze u. Gutta-KW-stoff untersucht. Hierbei wurde das fiir die elektr. u. 
mechan. Eigg. ausschlaggebende Harz in drei Gruppen eingeteilt, u. zwar „Fluayil“, 
„sphar.“ u. „nadeliges Alban“ . Die Details der Arbeit sind nur in japan. Sproche mit- 
geteilt. (Res. of the electrotechnical Laboratory 1928. 14 Seiten Sep.) HAUSER.

Erie C. Zimmermann und Leslie V. Cooper, Erweicher und Versteifer. Die 
wichtigsten zu den Erweichem, sowie zu den Vcratcifern zu zahlenden Substanzen 
werden aufgefiihrt. Die Best. des Erweichungs- bzw. des Versteifungsgrades erfolgt 
durch Einmischen der Substanz in Kautschuk unter standardisierten tBedingungen 
u. Best. der Plastizitat der Mischung nach der Methode yon WILLIAMS (C. 1 9 2 4 . II. 
2089). Ais besonders markante Beispiele yersteifend wirkender Zusatze werden Benzidin 
u. Paraamidophenol erwahnt. (Ind. engin. Chem. 20 . 812—16.) H a u s e r .

D. J. Beayer u n d  T. P. Keller, Der Einflufi verschiedener Arten von Gasrufi 
auf bestimmte physikalische Eigenschaften von Eautschukmischungen. Der EinfluB 
yerschiedener Arten von GasruB auf Vulkanisationsgeschwindigkeit, ReiBwerte, 
Alterung u. Abrieb wird untersucht. Vff. stellen fest, daB die Anwesenheit yon Sauer- 
stoff, sei es in adsorbierter oder m it dem RuB gebundener Form die Vulkanisation 
yerzógert u. daB die wichtigsten physikal. Eigg. proportional m it dem steigenden 
Sauerstoffgeh. abnehmen. Das gleiche gilt fiir die Abriebseigg. (Ind. engin. Chem. 
20 . 817— 19.) H a u s e r .
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St. Reiner, Die Bestim/mung des spezi/ischen Gewićhls von Gummimischungen. 
Eine Methode der raschen Best. des spez. Gewiehtes von Gummimischungen wird 
besprochen. (Gummi-Ztg. 43. 135.) HAUSER.

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, D. F. Twiss und E. A. Murphy, Erdington, 
Birmingham. Konzentrieren von Kaulschubnilch. Das Eindampfen der Kautschukmileh 
erfolgt untor vor?ichtigem Mischen der Kautschukmileh mit den Zusatzstoffen u. 
der Stabilisierungsmittel wie Leim, Gelatine, Casein, Dextrin, Seife, Alkalien, die 
mit den Siiuren der Kautschukmileh zu reagieren vermógcn, Wasserglas, Viscose. 
Zur Verhutung des Dickwerdcns des konz. Kautschukmilchsaftes setzt man wss. NH3 zu. 
(E. P. 290 313 vom 13/11. 1926, ausg. 14/6. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abscheidung von Kaułschuk 
aus Kautschukmileh. Man vermischt Kautschukmileh m it einer solchen Menge Saure, 
daB P]j weniger ais 2 ist. Naeh 24 Stdn. wird filtriert. Man kann der Kautschukmileh 
Fiillstoffe, Schutzkolloide, Schwefel usw. zusetzen. Man erhalt eine viscose durch 
wss. NH3 leicht dispergierbare Pastę. (E. P. 294 804 vom 10/10. 1927, ausg. 23/8.
1928.) F r a n z .

Dryden Rubber Co., Chicago, Illinois, iibert. von: Richard F. Kinsley, Chicago, 
Illinois, Herstellung von Gegenslanden aus Kautschukabfallen. Gemahlene, yulkanisierte 
Kautschukabfalle werden evtl. unter Zusatz von S u. Fiillstoffen zu einer P lattc ge- 
preBt, wobei Vorerhitzen der M. u. Erwarmen wahrend des Pressens von Vorteil ist. 
Aus der P latte werden dann z. B. Kautsehukabsatze unter gleichzeitigcr, teilweiser 
Yulkanisation ausgestanzt u. in einer besonderen Form unter starkem Druck u. bei 
etwa 180° zum fertigen Gegenstand vcrpreBt, wobei durch Auflegen einer Kautschuk- 
schicht von groBercr P lastizitat u. geringerer Elastizitat, ais sie die Absatzmasse auf- 
weist, Bldg. eines einwandfreien oberen Randes des Absatzcs u. dam it gute Verb. mit 
dem Schuhleder erzielt wird. (A.P. 1 684 100 vom 9/5.1924, ausg. 11/9.1928.) R a d d e .

Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, iibert. von: A. Szegvari, Akron, Ohio, 
V. St. A., Imprcujnieren oder Uberziehen mit wafirigen Kautschukdispersionen. Wahrend 
des Impragnierens oder tlberziehens halt man die Kautschukdispcrsion in Umlauf, 
hierbei kann sie durch eingeschaltete Filter von groberen Teilchcn befreit werden; 
die Dispersion kann wahrend des Umlaufs erfordcrlichcnfalls erwarmt oder gckiihlt 
werden. (E. P. 294153 vom 18/7. 1928, Auszug veroff. 12/9. 1928. Prior. 18/7.
1927.) F r a n z .

Rubber Service Laboratories Co., iibert. von: William P. ter Horst, Akron, 
Ohio, V. St. A., Vulkanisiereii von Kaułschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger ver- 
wendet man die Einwirkungsprodd. von Aminen auf die Reaktionsprodd. von Thio- 
phosgen auf die Mercaptothiazole. Man vereinigt z. B. Piperidin m it dem Einwir- 
imnasprodd. von Tliiophosgen auf die Na-Verb. von Mercaptobenzothiazol. (A. P. 
1 682 729 vom 4/8. 1927; ausg. 28/8. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Synthetischer Kautschuk. Die 
Polymerisation der KW-stoffe Butadien, Isopren, Dimethylbutadien usw. mit 0 2 
oder O-abgebenden Stoffen erfolgt in Ggw. eines Metallsalzes einer anorgan. oder organ. 
Saure, wie Co, Pb, Mn, Cr, Ni, Ag, man kann in Ggw. von Sehutzkolloiden arbeiten. — 
Man scliiittelt Erythren in Ggw. von viel Luft m it einer wss. Lsg. von BluteiweiB u. 
Manganoborat; man behandelt Isopren mit einer wss. von Gelatine u. frisch gefalltem 
Kobaltcarbonat oder Bariumperoxyd u. Manganisulfat. Man schiittelt Erythrene mit 
einem Gemisch aus Casein, Tetrahydronaphthalinsulfonsiiure, Blcicarbonat u. W. 
Man halt die Temp. auf 60°. (E. P. 294 661 vom 27/7. 1928, Auszug veroff. 19/9. 1928. 
Prior. 28/7. 1927. Zus. zu E. P. 283840; C. 1928. I. 2136.) F r a n z .

t

XIII. A therische Óle; Riechstoffe.
— , Die Chemie von westauslralischem Sandelholzol. A. R. P e n fO L D  hat versucht, 

durch vergleichende Unters. von ostind. u. westaustral. Sandelholzol die bei den bis- 
herigen Veróffentlichungen Yorliegenden Widerspriiche bzgl. der chem. Zus. zu klaren. 
Mittels Plithalsaureanhydrid konnten jeweils 70% Alkohole isoliert werden. Die Identi- 
fikation geschah durch Darst. der Allophanate. Die Alkohole des ostind. Ols ergaben 
ein Allophanat, F. 162—163°, wahrend aus den Alkoholen des westaustral. Ols ein Ge
misch von Allophanaten erhalten wurde, dem durch fraktionierte Krystallisation 
Sanlalolallophauat, F. 162°, entzogen werden konnte. Die Mutterlaugen ergaben
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weiterc Mengen von Allophanat, F. 148—152° (Deriyy. von Fusanol). Aus einem 
Sandelholzol von Santalum lanceolatum wurde ais Hauptbestandteil ein Alkohol 
ocd =  —70° isoliert, der ein sehr schón krystallisiertes Allophanat, F. 114°, ergab. 
Da die westaustral. Produzenten m it Hilfe dieses Ols die opt. Drehung ihrer Ole korri- 
gieren, ist die Drehung allein kein Kritorium fur die Giite der Sandelholzole. Durch 
Erhitzen der westaustral. Ole m it Phthalsdureanliydrid auf 140° konnte ferner ein 
sek. Sesąuiterpenalkohol in geringcr Menge (nicht uber 10%) gewonnen werden (Kp., 145 
bis 154°; D.15 0,9939—0,9950; a D =  +18,4° bis 27,2°; n D20 =  1,5100—1,5106), der 
jedoeh kein krystallisiertes Allophanat ergab. AuBer den Santalolen lieG sich keiner 
der isolierten Alkohole zu Santalensdure oxydieren. Es wurde folgende Arbcitsweise 
angewandt: 50 g gepulvertes KMnOj wurden m it 700 ceni Eiswasser, 300 g Eis u. 
20 ccm Sandelholzol schnell in der Schiittelmaschine gemischt; dabei wurden aus 
20 ccm ostind. 01 6—7 g, aus 20 ccm westaustral. Ol 2,5—3,5 g rohe Santalensdure 
(F. 76—76,5° aus A.) erhalten. . Hieraus berechnet sich der Gehalt von 40—45% 
Santalol fiir austral. Ol. Durch Oxydation mit Cr20 3 in Eisessig\sg. konnten aus west
austral. Ol geringe Mengen eines Aldehyds erhalten werden, welcher ein Semicarbazan,
F. 230°, ergab, entsprechend der Anwesenheit von Santalol. In sclbstdest, Olen von 
Eucarya spicata u. Santalum lanceolatum konnten Santalole nicht festgestellt werden, 
dagegen Sesquiterpenalkohole von folgenden Konstanten: 1. Kp.4_5 160—161°; D. 0,942; 
ccD =  +4,9°; nD20 =  1,5039. — 2. Kp.5 163—165°; D. 0,9474; a D =  —66,7°; nD2“ =
1,5074. ICrystallisierende Allophanate u. Santalensdure konnten aus diesen Alkoholen 
nicht gewonnen werden. Die durch Einw. von iJr-Dampfen auf die .Etsmtglsg. von 
westaustral. Ol entstehende^ rotviolette Farbrk. bietet ein gutes Unterscheidungs- 
merkmal gegeniiber ostind. 01 u. ist auf die Anwesenheit geringer Mengen an Sesqui- 
terpenen zuriickzufuhren. (Perfumery essent. Oil Record 19. 417—20.) E l l m e r .

A. Tschernuchin, Uber die Bedeutung einer Zerkleinerung der Korntr fu r  die 
Fabrikation von Iioriander- und Anisol. Die Zerkleinerung steigert die Ausbeute an 
Korianderól um ca. 17% u. an Anisol um 5%. Destillationsdauer u. Dampfverbrauch 
nehmen ab. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 5.,11-—13. 
Woronesh.) Go i n k i s .

F. L. Vodret, Das dtherische Ol der gemeinen Myrte (myrtus coinmunis L.) Die 
Lokalisation des ath. Ols der Myrte in Biattern u. Stengehi wird m it einer wss. alkoh. 
Lsg. von Sudan I I I  festgestellt, durch welehes Eeagens die Stellen, an denen sich 01 
befindet, deutlich ro t gefarbt werden. Das vom Vf. untersuehte 01 ist von lebhaft 
smaragdgriiner Farbę, seharfem, haftendem Gesclimack u. myrtenahnlichem Geruch.
D.10 0,8961; [a]D1(> =  +18,4°; nD20 =  1,4702; SZ. 1,36; YZ. 22,80; EZ. 21,44; 
AeetyI-VZ. 53,10; JZ. 201,10. Bei der Wasserdampfdest. wird ein farbloses, klares 
Ol-erhalten: D.10 0,8914; [a]D10 =  +19,2°; nD20 =  1,4708; SZ. 0,23; VZ. 36,40; 
Acetyl-VZ. 51,40; Jodzahl 224,70. — Die grune Farbę des urspriinglichen Ols, die yon 
versehiedenen Autoren der Anwesenheit von Cu zugeschrieben wird, ruhrt naeh spektio- 
skop. Unterss. des Vfs. yom Ghlorophyll her. Das bei der Wasserdampfdest. erhaltene 
Ol wird der fraktionierten Dest. bei gewohnlichem Druck unterworfen. 2 Fraktionen 
wurden untersueht: a) Kp.--3 159—162°, b) Kp.-53 163—175°. Aus a) wird ein Terpcn- 
kohlenwasserstoff, CjoHjj, isoliert, der durch das Nitrosochlorid ais rechtsdrehendes 
Pinen identifiziert wird. Aus b) werden 2 Yerbb. C10H]SO erhalten. Der Nachweis, 
daB eine von beiden Cineol ist, gelang durch Oxydation nicht sieher, da liierbei eine 
Verb. yom F. 245° entsteht, wahrend naeh WALLACH u. GlLDEMEISTER (LlEB lG s 
Ann. 246 [1888]. 268) Cineolsaurc (F. 196—197°, Zers.) entstehen soli. Dagegen gelang 
der Nachweis naeh der in der Industrie iiblichen Methode zum Nachweis von Cineol 
in Eukalyptusol mit Eesorcin. — Die Identifizierung der zweiten Verb. ais Myrtenol 
wurde naeh Tl EM ANN u. KRUGER (Ber. Dtseh. chem. Ges. 29 [1896]. 901) durch 
Oberfiihrung in die Phthalestersaure ausgefiihrt; allerdings weiehen auch hier die 
FF. erheblich ab von den von SEMMLER u . B a r t e l t  (Bor. Dtseh. chem. Ges. 40 
[1907]. 1365) gefundenen. Vf. findet F. 186°, S. u. B. geben an F. 114—115°. (An- 
nali Chim. appl. 18. 421—28. Cagliari, Landwirtsehaftl. Mittelschule.) FIEDLER.

Adelaide Labo, Zibeth und Zibethon. Sammelberieht iiber Herkunft u. Gewinnung 
von Zibeth, einer Driisenausseheidung der Zibethkatze, so^We iiber den Cliemismus 
des Tragers des Geruches, des Zibethons an der Hand des yorliegenderi Schrifttums. 
(Riv. Ita l. Essenze Profumi 10. 139—42.) GRIMME.

J. Zimmermann, Yerfahren zur Absćheidung von Citronellal atts dtherischen 
Olen. Naeh folgendem Verf. gute Ergebnisse: 35%ig. Lsg. von Na.,S03 (wasserfrei),
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mit H2S04 gegen Phenolphthalein neutralisieren, nach Zusatz von 2% Na2S 04 auf 
15—18° kiihlen u. darin unter Kiihlcn ( <  21°) u. starkem Riihren 01 zufliefien lassen: 
Nd. u. alkal. Rk., m it 10%ig. Essigsiiure bis noch scliwack alkal. neutralisieren, 
schlieBlich a/2 Stde. ausriihren, Nd. absaugen, m it Handpresse abpresson, m it A. 
abreiben u. auspressen, trockenen Nd. m it wenig sd. W. in  Scheidetrichter uberfuhren, 
mit A. ubergiefien u. m it konz. Na2C03-Lsg. schiitteln, bis alles gel. ist. A. abscheiden, 
m it W. waschen, Citronellal durch Dest. m it Dampf reinigen. Erhaltenes Citronellal 
aus Eucalypt. citriodora (Citronellaol): Citronellal durch Titration 97,0'(98,0), D.27,6
0,8519 (0,8509), aD28 =  + 0 ° 43' (+10° 10'), nD“  =  1,4434 (1,4438). Nach 1 Jahr 
in halbgefullter Elasche noch 93—94% Citronellal. Konservierende Wrkg. von Phenol- 
phthaleinspuren. (Pharmac. Tijdschr. Nederl.-Indie 5. 293—95. Buitenzorg, Analyse- 
Labor.) G h o s z f e l d .

Rob. Ernest Meyer, Betraclitungen iiber einige neuere Bestimmungsmethoden von 
Citronellal. (Riechstoffind. 3. 136—39. — C. 1928. II . 1273.) E l l m e k .

W. Warenzew, Die Bestimmung des Gehalles an atherischem Ol im Rohmaterial. 
Vf. bestreitet die Prioritat der von TSCHERNUCHIN (C. 1928. I. 762) angegebenen 
Methode zur Best. von ath. Ol in Pflanzen sowie ihre prakt. Verwendbarkeit, da Yerss. 
in der Praxis gezeigt haben, daB die danach bestimmten Gehh. stets bedeutend geringer 
waren ais die fabrikator. gefundenen Ausbeuten. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino- 
Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 1. 20—21. Moskau.) S c h a p ir o .

XV. Garungsgewerbe.
Lampe, Neuere Erfahrungen uber Verwendung von Aluminiumgeraten ais Sprit- 

beh&lter u. dgl. Die Unterss. erstrecken sich auf A., Backhefe, Eg. u. Monopolin. A. 
rein u. mit W. gemiseht, wirkt auf Al prakt. nicht ein, ebensowenig Backhefe, die 
3 Wochen lang m it Al-Folie in Beriihrung war. Rein-Al u. Lautal wurden 3 X 24 Stdn. 
bei 90° der Einw. von Eg. ausgesetzt. Trotz der festgestelltcn Gewichtsverluste kann 
Al yerwendet werden; die Verwendung von Lautal ist dagegen nicht zu empfehlen. 
Bei Monopolin war die Dauer der Verss. 6 Monate; die Gewichtsyerluste sind bei Einw. 
der einzelnen Komponenten yiel geringer ais bei dem Gemisch selbst; ,,harte“ Al- 
Proben 'wurden starker angegrjffen ais weichgegluhtes Metali. (Ztschr. Spiritusind. 
51. 269.) R u h l e .

S. C. Vandecaveye, Die Wirkung aufeinanderfolgender Oenerationen von Hefe 
auf die alkoholische Oarung von Cider. Die besprochenen Unterss. entspringen dem 
Bestreben, haltbąre unvergorene Fruchtsdfte herzustellen. Pasteurisation u. Abkiihlung 
sind dazu nicht geeignet u. Zusatz yon Erhaltungsmitteln ist unzulassig. Vf. berichtet 
iiber einige yorlaufige Verss., die auf der Beobachtung beruhen, daB Bakterien- u. 
Hefekulturen sich in solchen Nahrmitteln nicht mehr oder nur kiimmerlich entwiekeln, 
die bereits ein oder mehrere Mało denselben Bakterien oder Hefen ais Nahrmittel 
gedient haben. Man. nahm zur Erklarung an, dafl die yon den yoraufgegangenen 
Generationen Hefe angesammelten Abfallerzeugnissc giftig in  solchem Umfange 
wirken, daC weiteres Hefen- oder Bakterienwachstum mehr oder weniger yerhindert 
wird, u. weiter, daC yerschiedene Generationen yon Hefe bald gewisse wesentliche 
Nahrstoffe so yollstandig yerbrauchen, daB auch deshalb weiteres Wachstum un- 
moglich wird. Diese beiden Annahmen hat Vf. in  der Hauptsache durch Verss. nach- 
gepriift, wozu Cider von ausgesuchten (cull) Apfeln yerschiedener Artcn diente. Dic 
Ausfiihrung der Verss. wird eingehend beschrieben; die Ergebnisse werden in  Tabellen 
zusammengefaBt. Danaoh ist der Geh. yon Cider an N  u. P  gering, u. es wird alles 
dayon bis auf Spuren durch Koagulation bei 45° u. durch das Wachstum yon 2 oder
3 Hefegenerationen entfernt. N war nie ais N itrat oder N itrit yorhanden, aber immer 
in  geringer Menge ais NH3. Orthophosphate waren immer yorhanden. Klarer Cider, 
enthaltend 0,53% A. u. yon dem naturlichen Geruche unbehandelten, frisch ge- 
preBten Ciders wurde erhalten in einer zeitlich unvergarbaren Form durch das Wachs
tum  dreier Generationen Hefe. Die Hauptursachen fiir die zeitlich unyergarbare 
Form des Ciders wurden festgestellt im Mangel an N  u. P  u. nicht in  der Wrkg. an- 
gesammelter giftiger Stoffe. Es wurde beobachtet, daB zeitlich unyergiirbarer Cider 
nach 7 Tagen Aufbewahrung beim Optimum der Temp. fiir Hefe einer beschrankten 
Garung unterlag, wahrscheinlich infolge der Ggw. yon Spuren N  u. P, die ausreichten, 
die Lebensyorgange in einer geringen Zahl yon Hefezellen aufrecht zu erhalten. 
(Journ. agricult. R es. 37 . 43—54. Washington, Agricultural Experiment Stat.) R u i i l e .
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Yoshinori Tomoda, Ober die Gemnnung von Glycerin durch Gdrung. VI. Einflufl 
der Zuckerkonzentration auf die Ausbeute an Glycerin. (Chem. News 1 3 7 . 265—66. —
C. 19 2 8 . I I . 1629.) L in d e n b a u m .

K. Kino, Palmitinsaure ais ein Bestandteil des Fuselóls. Fuselol, auch aus Bataten 
u. Rohrzuckcrmclasse gewonnen, schied bei der Entwasserung m it Atzkali feine Nadeln 
des Kalisalzes der Palmitinsaure ab. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 
180B.) B l o c h .

J. Raux, Schwierigkeiten beim Mdlzen und Brauen. Das Erhitzen der Gerste. 
Umstande, die das Erhitzen begiinstigen, u. vorbeugende MaBnahmen (Reinigen der 
Gerste u. Abkiihlen) werden besprochen. (Brasserie et Malterie 19 2 8 . 15; Brewers 
Journ. 64. 454.) R u h l e .

Marc H. van Laer, Brauwasser. Die Bedeutung seiner Zus. fiir den Brauvorgang, 
insbesondere fiir die Rk. der Maische u. die Diastasewrkg., wird dargestellt. (Petit 
Journal du Brasseur 19 2 8 . 903. 927; Brcwers Journ. 64 . 452—54.) R u h l e .

L. Ch. Lemale, Verwendung der Schlempe der Brennereien. Bei vorlaufigen Verss. 
wurde Glycerin durch Dest. in  Mengen on 0,9—1,7% erhalten, im Riiekstande des 
Destillatcs K20  0,93 bis 1,3% u. P2Og 0,17%. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 46. 
593—96.) ‘ " R u h l e .

Masakazu Yamada, Ober die Bestandteile des japanischen Shochu-Whisky. Die 
iiblichen Bestandteile, wie sie durch die verschiedenen Rohstoffe (Sakekuchen, R eis, 
siiBe Kartoffel, Weizen u. a.) bedingt werden, sind in einer Tabelle zusammengefaBt; 
die einzelnen Branntweine sind nach den Rohstoffen in 8 Gruppen zusammengestellt, 
dereń Mittelwerte fiir die einzelnen Bestandteile sehwanken in %  fiir A. von 32,0 bis 
40,8; Gesamtsaure 0,0009—0,0458; Aldehyd 0,004 45—0,019 19; Furfurol 0,000 05 
bis 0,000 84; Fuselol 0,002—0,19. Gesamtsaure wurde bestimmt durch Titration mit 
V60-n. NaOH; Furfurol m it Anilinacetat; Fuselol nach TAKAHASHI, abgeandert nach 
Sa t a ; 1 ccm der Probe (wenn notig yerd.) m it 2 ccm einer 0,5%ig. Lsg. von Vanillin 
in konz. H2S04 schiitteln, 3 Min. erwarmen im sd. Wasserbade, Zusatz von 1 ccm W. 
u. schiitteln, Bldg. rotvioletter Farbung nach 1/2 Stde. (Buli. of the agricult. chem. 
Soc. of Japan 4. 33—34. Sep.) " R u h l e .

Erich Walter, Weinkrankheiten und ihre Bekdmpfung. Zusammenfassende Be- 
sprechung'. (Konserven-Ind. 15 . 555—56. 569—70.) R u h l e .

Hans Eggebrecht Ober den TJrsprung der Essigsorlen vor Schiizenbachs Ent- 
deckung der Schnellessiggewinnung. Zusammenfassende Darst. der Verhaltnisse an Hand 
der 1807 erschienenen Anleitung HERMBSTADTs zur Herst. u. Verwendung des Essigs 
u. der verschiedenen Arten desselben. (Dtsck. Essigind. 32 . 365—67.) R u h l e .

E. Parisi, Ober den balsamischen Essig von Modena. Vf. beschrcibt die Zubereitung 
des balsam. Essigs von Modena, der aus eingekochtem Most (aus weiBen Keltertrauben) 
erhalten wird u. in HolzgefaBen mindestens 100 Jahre sich sclbst iiberlassen bleibt. 
Theoret. Betraehtungen iiber die Entstehung des Essigs. Der balsam. Essig unter- 
scheidet Bich betrachtlich vom gew6hnlichen Weinessig. E r ist eine schwarze, dicke, 
manchmal sirup8se FI. von gleichzeitig siiB u. saurem Geschmack u. von auBerst an- 
genehmem, belebendem Geruch. Aus den m it Wasserdampf fluclitigen Substanzen 
wurden isoliert: 1. Acetylmethylcarbinol, CHX'H(OH) • CO • CH,, identifiziert durcli 
das Osazon (F. 243°), welches durch Oxydation m it Eisenschlorid nach P e c h m a n n  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 21  [1888]. 2751) in das entsprechende Osotetrazon (F. 168°), 
CH3—C = N —n - c 6h 5

i_ i , iiberfuhrt wird; 2. Acetaldehyd (aus der ersten Fraktion);
CH3—C—N—N • CcH-
3. A . ; 4. Ameisensaure; 5. reichlich Essigsdure. — Mit Na-Carbonat genau neutrali
siert, stromt der balsam. Essig einen intensiven Duft nach altem Wein aus, der vorher 
durch die Essigsaure Yerdeekt war. Beim Ausschiitteln m it A. geht der Duft in  die 
iith. Lsg. iiber. Beim Verdampfen bleibt ein óliger Riickstand, in  dem sich winzige, 
zu Rosetten vereinigte, nicht naher charakterisierte Krystalle bilden. Beim Ver- 
seifen des oligen Riiekstandes wurde erhalten: Essigsdure, Athylalkohol, Acetaldehyd, 
Ameisensaure. —  Sehr hoch ist die Jodzahl nach PKATOLONGO (vgl. C. 1925 . I. 2515). 
Diese betragt boi normalem Weinessig 40—47, bei alten Essigen 75. Beim balsam. 
Essig kann die Zahl 200 erreicht werden. — Die Menge des gefundenen Glycerins 
betragt 0,7—0,9%. An organ. Sauren fanden sich neben groBen Mengen Apfelsdurc 
geringe Mengen Bemsteinsaure u. winzige Mengen Weinsaure. An Zuckern waren 
yorhanden Glucose u. Fructose. — Pentosen (Arabino.se) wurden entgegen allen Berichten
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der Onologic, nach dcnen sic im Weiii vorhanden sein sollcn, nicht gefunden. (Annuli 
Chim. appl. 18. 395— 407. Bologna, Landwirtsohaftl. Hochsch.) F i e d l e r .

Ernst Mayr, Die Ilerstellung von Obstessig. Kurze Anleitung dazu. (Deutscher Klein- 
u. Obstbrenner 1928. Nr. 18; Dtseh. Essigind. 82. 339—40.) RUHLE.

W. Lohmann, Milchsaure in  der alkoholfreien Gelranke-Industrie. Ausfiihrungen 
iiber Yerwendbarkeit, gesundheitliche Vorziige u. anzuweńdendo Mengen der Milch
saure. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1928. 171—7*2. Berlin-Friedenau.) Gd.

C. VOn Scheele und G. Svensson, Uber die Afethoden zur Bestimmung der ge- 
bundenen Starkę in  Kartoffelpiilpe. (Vgl. C. 1928. II. 2202.) Boi der Best. der Starko 
in Kartoffelpiilpe nach MAERCKERs Diastaseverf. geht ein Teil der Pektinstoffe in 
Lsg. u. wird gleichzeitig m it der Maltose zu reduzierendem Zueker hydrolysiert; auch 
bei der Behandlung nach Ew f.R S u . Fallung mit Pb-Essig bleibt ein Teil der Pektin- 
stoffo hydrolysiert in Lsg. zuriick. Fiir ein neucs Verf. zur Best. der Starkę in Pulpo 
ist zu fordern, daB dic Starkę schnell in  Lsg. gebracht wird, daB dic Starkelsg. vóllig 
von Pektinstoffen befreit werden kann, u. daB die Starkebest. auf polarimetr. oder 
refraktometr. Wege vor sich geht. (Ztschr. Spiritusind. 51. 290—91.) RUHLE.

Vereinigte Cliemische Werke Akt.-Ges., Deutschland, Beseitigung des dem 
durch Garung erhaltenen Glycerin anhaftenden unangenehmen Geruchs, dad. gek., daB 
man das in ublichcr Weise dest. Glycerin mit oxydiercnden Mitteln behandelt. Zweck- 
miiBig wird das Rohglycerin entweder in konz. Zustande oder in Lsg. m it H 20 2, Per- 
manganaten, unterchlorigsauren Salzen, z. B. Ghlorkalk, behandelt u. dann erst dest. 
(F.P. 642083 vom 7/10. 1927, ausg. 21/8. 1928. D. Prior. 11/10. 192G.) U l l r ic h .

Lothar Sclimidt, Gorlitz, Vorrichtung zur Verhulung von Alkoholrerlusten beim 
Abziehen des Lutters oder der Schlempe aus Destillierapparaten. Zwischen Kolonne u. 
Lutterpumpe ist ein Druckausgleichbchalter m it Beliiftungsventil u. Trennung yon 
ZufluB u. AbfluB durch einen WasserabschluB eingeschaltet. (D. R. P. 465 815 KI. Ob 
vom 25/6. 1925, ausg. 26/9. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Metallwerke vormals J. Aders Akt.-Ges. Neustadt-Magdeburg, Magdeburg, 
Vermeidung des Enislehens von Methylalkohol beim Vergdren von Most und SafUn auf 

den Treslern. Nach der Trennung des Mostes von den Trestern werden diese sofort 
mit Dampf behandelt u. sodann dem Most wieder zugesetzt. Unter den Tresterstiitzen 
der Pressc ist ein VerteilungsgefaB angeordnet, welches die Trester wechselweise don 
Dampfem zufuhrt. (D. R. P. 465 816 KI. 6 c vom 31/3.1926, ausg. 26/9.1928.) M.F.Mu.

Eduard Jalowetz. Wien, Verbesserung von Brauuasstrn. (D. R. P. 465 813 
KI. 6 b vom 28/11. 1925, ausg. 26/9. 1928. Oe. Prior. 20/11. 1925. — C. 1926. II. 2854 
[Oe. P. 103 912] D- R- P- 466 508 [Zus.-Pat.] KI. 6 b vom 17/1. 1926, ausg. 8/10.
1928. Oc. Prior. 12/1. 1926. Zus. zu D. R. P. 465813. — C. 1927. I- 3148 [Oe. P. 
105 588].) M. F. M u l l e r .

Hans Popper, Prag, Vernichlung von Essigaalen. Den zu behandelnden Medien 
werden kleine Mengen von sauren mineralsauren Salzen oder Mischungen von sauren 
mineralsauron Salzen mit Persalzen zugesetzt. Eventl. werden den zu behandelnden 
Medien Verbb. zugesetzt, welche gleichzeitig 0„ abspalten u. saure mincralsaurc Salze 
bilden. (D. R. P. 465 817 KI. Ge vom 1/9. 1923, ausg. 26/9. 1928.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
M. P. Neumann, Die Backfdhigkeit der lioggenmehle. Ein Beitrag zu den Grund- 

gesetzen der Backfdhigkeit. Der Hcfebackvers. ist ein brauchbares Mittel zur Priifung 
der Eignung der Roggenteige zur Hefelockermig sowie weiterhin zur Verfolgung des 
inneren Zustandes bzw. der Anderungen des Mehles dureh Abbauvorgange. Scharfer 
ais die iiblichen Mittel zum Nachweis dieser Zustandsiinderungen (1. EiweiB, Saure- 
grad, diastat. Kraft) hat sich ferner der Verfolg der ersten Stufen der Starkespaltung 
erwiesen, wobei die Farbanderung der Jodstarke qualitativ u. quantitativ einen cha- 
rakterist, Verlauf zeigt. Entsprechend der These des Vf.s, daB der Komplexitatsgrad 
der Mehlbestandteile (Starkę, Klcber) mit dem Enzymvorrat ein optimales Verhaltnis 
aufweisen muB, um vol!e u. hochste Backfahigkeit zu sicliern, weist dieses Optimum bei 
n. Roggenmehl, dessen Bestandteile an sich eine der Backfahigkeit abtragliehe, labilc 
Form zeigen, in Richtung des Stoffaufbaues, so daB komplexspaltende Krafte jeder Art, 
insbesonderc Feuchtigkeit zu yermeiden sind u. der fermentative Bestand untere
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Grenzwerte zeigen muB. (Ztschr. ges. Getreidewesen 15. 183—92. Berlin, Versuchs- 
u. Forschungsanst. fiir Getreideyerarbeitung.) G r o s z f e l d .

R. Legendre, Gewerbliche Anioendungen des p/r- Da das Fleisch von Krustazeen 
alkal. reagiert, bewirkt es bei Dosenwaren leicht, daB von der Wandung Sn in Lsg. 
'gohfc u. sich unter starker Verfarbung mit dom S des Fleisches umsetzt. Abhilfo durch 
Herabsetzung des pu durch Zugabe sehr klciner Mengen organ. Sauren oder saurer 
Fruchtsafte. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 842.) GROSZFELD.

R. Martin, Die vereinfachte Molekular konstantę (CMS) und der Gefrierpunkt von 
Schafmilch. 48 Doppelanalysen (Morgen- bzw. Abcndmilch). Die CMS. (vgl. Ma t h ie u  
u. F e r r e , C. 1914. I. 1020) lag mit im Mittel 80,5 (73—84,6) etwas hóher ais bei 
Kuhmilch, Mittel 73—74, der Gefrierpunkt bei — 0,580 bis 0,630, Mittel — 0,610. 
Das Milchserum war auch hier mit dem Blutserum isoton. (Ann. Falsifications 21. 
390—97. Rodez, Station Agronom.) GROSZFELD.

L. Bliecg, Die Milch von UOrne (Gebiet von Sees). (Scheinbare und walire CMS.) 
169 Analysen, die die groBe Konstanz der yereinfachten Molekularkonstante (CMS., 
vgl. vorst. Ref.) zeigen. Die wahre CMS. lag zwischen 70—80, im Mittel bei 75. (Ann. 
Falsifications 21. 398—410. Paris, Faculte de Pharm.) G r o s z f e l d .

EmilLenk, Reuision des Labgesetzes. Das Labgesetz: Gerinnungszeit X Labkonz.= 
konst. (STORCH u. SEGELKE) stimmt insofern nicht, ais bei abnehmender Labkonz. 
das Prod. erst kleiner wird, um bei entspreehender Verd. konstant zu werden. Bei 
diesen Verdiinnungsgraden hat das Gesetz Giiltigkeit. Bei weiterer Verd. steigen 
die Produktionszahlen wieder an. Die Ablehnung des Gesetzes von GLIMMER u . 
K r u g e r  (C. 1926. I. 3510) ist deshalb nur bedingt berechtigt. Ais Verf. wird vor- 
geschlagcn: 10 ccm frische Milch werden 3 Min. auf 35° yorgewarmt. Zusatz von 
1 ccm verd. Lablsg. Umwendung des Probierglases. Beginn der Zeitmessung. Zweites 
Umwenden im W.-Bad von 35°. Priifung des Gerinnungseintritts durch Bewegen 
des Glases im W.-Bad, wobei die Gerinnung an dem AbflieBen der Milch yon den
Glasriindern auf Sekunden genau festgestellt werden kann. eK' -? a =

L.E. (Labstilrke). Die Lablsg. -wird aus Labextrakt 5: 500 oder aus Labpulver 0,5: 500 
mit dest. W. bereitet. Die Gerinnungszeit soli 6 Min. nicht unter- (sonst muB ent- 
sprechend verd. werden) u. 14 Min. nicht iiberschreiten. (Biochem. Ztschr. 178 [1926]. 
105— 18. Wien, Chem. Werke Stockerau.) O p p e n h e i m e r .

A. W olff, Impfimg der Pasteurisationsmilch. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 57. 
277—83. 293—97. Kiel, Landwirtsehaftskammer.) F r a n k .

Rossee, Ober die Probenahme von Nahrungs- und Genupmitteln und die Analysen- 
preise. Bericht aus der Praxis, Forderung hinreiehender ProbengróBen u. Angabo 
des Zweckes der Untcrs. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdscli. 1928. 170—71.) GROSZFELD.

F. Marion, Bestimmung des irockenen Klebers nach dem Flaschenverfahren. (Chim. 
et Ind. 19. Sondernr. 824—25. — C. 1927. II. 344.) GROSZFELD.

J. Tausz und H. Rumm,, Ober die Anwendung der Analysenguarzlampe zur Be- 
urteilung von Getreidekomem. Es luminescierten die Kórner von Mais hellblauviolett, 
Gersto fahlgriin, Hafer fahlblau, Weizen blau, Starkę blau bis blauviolett, Gliadin 
u. Glutenin blau bis blaugrun. Bei gekeimten Kórnern war die Fluorescenz auBer 
bei Hafer yersehwunden. Von Weizen waren stark griin fluorcsciercnde Kórner stets 
etwas geschrumpft. Wesentliche Unterschiede in der Keimfahigkeit in Beziehung 
zur Fluorescenz wurden nicht beobachtet. (Ztschr. ges. Miihlenwesen 5. 113—14. 
Karlsruhe, Techn. Hochsch.) Gr o s z f e l d .

Al. Ionesco-Matiu und C. V. Bordeianu, Neues Yerfahren zur rolumetrischen 
Bestimmung der Proleinstoffe der Milch. Das Verf. besteht darin, daB die Protein- 
stoffe yon 2,5 ccm Milch in einem besonderen Reagensrohr mit 7,5 ccm einer Lsg.
von 5 g HgCl2 in 100 ccm Aceton gefallt u. das Vol. des Nd. abgelesen wird. Das Fett
lóst sich dabei im Aceton. Nach 24 Stdn. ergibt das Vol., mai 1,02, den Proteingeh., 
ziemlich genau mit dem nach K j e l d a h l  gefundenen ubereinstimmend. (Chim. et 
Ind. 19. Sond.-Nr. 826—30. Jassy, Univ.) Gr o s z f e l d .

D. W. Steuart, Methylenblau. fiir die Milchreduktaseprobe. Der Methylenblaugeh. 
kauflicher Tabletten, yorschriftsmaBig gel., entsprach 0,02%ig- Lsg. Der Farbstoff- 
geh. kann ziemlich schwanken, ohne das Ergebnis der Probe zu beeintrachtigen. 
(Analyst 53. 532. Southall, Maypole Margarine Works.) Gr o s z f e l d .

X. 2. 173
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F. S. Smith, Brooklyn, V. St. A., Entwesung mittels lióntgenstrahhn. Durcli eine in 
(ler Patentschrift beschricbenc komplizicrte Anordnung, dereńBeschreibungdenRalimen 
eines kurzeń Ref. iiberschreiten wurde, werden die Kathoden zweier RÓntgcnróhren 
rasch zum voriibergehenden Gliihen gebracht. Dabei werden kraftige X-Strahlenbuschel 
von kurzer Dauer erzeugt, welcho zur Enlwesmig von Gelreide, Pelzen, Tabak usw. 
yerwendet werden. (E. P. 294 409 vom 27/10. 1027, ausg. 16/8. 1928.) K u h l in g .

Douglas Pectin Corp., New York, iibert. von: H. G. Łoesch, Rochester, N. J., 
Nahrungsmittelpraparate, bestehend aus Suspensionen von festem Pectin in einer FI. 
(A., Glycerin, Sirup, Fruchtsaftc usw.) u. einer organ. Saure (Milch-, Wein-, Citronen- 
u. dgl. -saure), die sich in der FI. lóst. Dic Praparate dienen zur Herst. von Gallertcn 
u. Konscryen. (E. P. 262736 vom 3/11. 1926, Auszug veróff. 2/2. 1927. Prior 
10/12. 1925.) K a u s c h .

Franęois Bilion, Frankreich, Fischpuher. Die EiweiBstoffe im Fischfleisch 
werden yolikommen in Aminosaurcn iibergefuhrt. (F. P. 641 887 vom 11/3. 1927, 
ausg. 13/8. 1928.) K a u s c h .

Pierre Max Raoul Salles, Frankreich, Seine, Beinigung von Austern und See- 
fisclien u. a. mit nascierendem Jod. Die zers. wirkenden Bakterien werden durch die 
Einw. yon nascierendem J  abgetótet, zu welchem Zwecke man die Seetiere einer Elek- 
trolyse in jodhaltigem Mcerwasscr untenvirft, wobei man das Meerwasser standig 
durch den Elektrolysierbehalter, der gleichzeitig ais Aufbcwahrungsbehalter fur die 
Ticre dient, stromen laBt u. so don Tieren geniigend frischc Luft zum Leben zufiihrt. 
Der Nilhrwert der so behandelten Tiere wird noeh durch dic aufgenommenen geringen 
.Todmengen erhoht. (F. P. 561 855 vom 30/1. 1923, ausg. 30/10. 1923.) R a d d e .

Pierre Max Raoul Salles, Frankreich, Gironde, Beinigung von Muscheln u. a. 
Seetieren durch Elektrolyse. Die Seetiere werden in naturlichem oder kiinstlichem 
Mcerwasscr nach Dckantation u. intensiyer Durchluftung in einem geeigneten App. 
einer Elektrolyse unterworfen. Bei Abwesenheit von J  u. Br wird die Stromstiirke 
so gewahlt, daB nur eine W.-Elektrolyse stattfindet u. sich nur ganz unwesentliche 
Mengen Cl oder Hypochlorite bilden. Bei Anwesenheit von Br u. J  ist die Stromstiirke 
so zu halten, daB nur die J-Yerbb. zers. werden. Die Muscheln binden betrachtliche 
Mengen J , ohne an Lebensfahigkeit cinzubiiBen. Vielmehr wird ihr therapeut. Wert 
dadurch erhoht. Das Verf. dient weiter auch zur wirksamen Konseryierung yon Sce- 
fischen u. Krustazeen. Vgl. auch yorst. Ref. nach F. P. 561 855. (F. P. 639 079 vom 
23/7. 1927, ausg. 13/6. 1928.) R a d d e .

Borden Co., New York, Eingedampfie Milch. Man sterilisiert die eingedampfte 
Milch durch gesatt. Dampf u. unter einem Druck, der hinrcicht, das Kochen zu ver- 
hindern, worauf die sterilisiertc Milch in Kannen eingefiihrt u. darin yerschlossen 
wird. (Aust. P. 11083/1928 yom 3/1. 1928, ausg. 7/8. 1928.) K a u s c h .

Henri Corblin, Frankreich, Seine, Herstellung von Gefriermilch. Aus den Róhren 
des nicht nur zur Herst. von Gefriermilch, sondern auch von Speiseeis geeigneten Gc- 
frierapp. werden die diinnen Milchblattchen durch leicht gehende Kolben ausgestoCen, 
die gleichzeitig auch mit den Reglern fiir den Zuflufi der k. u. den AbfluB der w. Kaltc- 
lauge yerbunden sind. (F. P. 32883 vom 7/9. 1926, ausc. 6/3. 1928. Zus. zu
F. P. 618878; C. 1928. II. 1952.) R a d d e .

Myrle S. Bolton, Rosemeade, Californ., Nahrungsmiltel. Man mischt NuBbutter 
mit W., setzt hierzu geschnittene Pfeffergurke, yerschlieCt das Gemisch luftdicht in 
Behaltern und kocht es bis zum Fest- oder Halbfestwcrden. (A .P. 1687 154 yom 
31/8. 1926, ausg. 9/10. 1928.) K a u s c h .

XVII. Pette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Egon Bóhm, Hochdruck-Heifiicasseranlagen in  der Fettindmtrie. Erlauterung 

der alten u. der yerbesserten I1 E R K IKS-Fr E D E R K i  N G - App arat u  r, die sich fiir Fettsaure- 
dcst.-Anlagen eignet. Abbildungen. (Chem. Apparatur 15. 193—95.) R ie t z .

J. Davidsohn, Das Bleichen der Ole und Feltc. Technolog, tjberblick. (Allg. 
01- u. Fett-Ztg. 25. 531—33. 543—45. 555—57. Berlin-Schoneberg, Chem. Labor. 
fur die Ol-, F ett- u. Seifcnind.) RlETZ.

D. WoodroJie und F. N. Crane, Das Emulgierungsvermbgen sidfurierter Ole. 
S t i a s n y  u . R i e s s  (C. 1926. I. 1066) hatten an sulfuriertem Klauenól u. anderen 
sulfurierten Olen festgestellt, daB Emulsionen yon sulfuriertem Ol u. Mineralól in W. 
bei pn =  7,0—7,7 die groBte Bestandigkeit aufweisen. Yff. stcllen fest, dalł diese
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Resultato nicht fiir aOc Handelsprodd. Geltung haben. Der pH-Wert solcher Handels- 
prodd. schwankt zwischen 1,0 u. 9,0. Werden 2 ccm der yerschiedenen Prodd. in 
50 ccm versehiedener Puffcrlsgg. emulgiert, so ergibt sich, daB einige in sehr weiten 
PH-Grenzen stabile Emulsionen bilden, bei anderen dagegen dieser pH-Bereich nur sehr 
klein ist. Konzentrationsverminderung ist bei den yerschiedenen Olen von verschiedenem 
EinfluB, einige emulgieren bei geringen Konzz. besser, wahrend andere weniger stabil 
sind. Die Emulgierfiihigkeit wird durch den Neutralsalzgehalt der Lsg. beeinfluBt. 
Viele sulfurierte Ole geben in Lsgg. m it mehr ais 3%'Salz keine stabilen Emulsionen 
mehr. (Journ. Int. Soc. Leather Trades Chemists 12. 419—23.) St a t h e r .

G. Collin und T. P. Hilditch, Die Glyceridkomponenten von Kokos- und Palm- 
kemfełl. (Vgl. aueh C. 1928. I. 1339.) Ein natiirliches neutrales Fctt, in Aceton gel., 
kann durch Oxydation mit KMnO* fast quantitativ in seine yóllig gesatt. (unverandert 
bleibenden) Glyceride u. die sauren Spaltstiickc der ungesiitt. u. gemischt gesiitt.- 
ungesatt. Glyceride getrennt werden. Diese Methode ist bei einfacherer u. rascherer 
Gestaltung aussichtsreich fur die techn. Fettanalyse. Dio Methodik wird erganzt 
durch die anschlicBende fraktioniertc Dest. der Methylester u. fraktionierte Krystalli- 
satión der vóllig gesatt. Glyceride; sio wird ausfiihrlich bcschrieben. — Vff. stellen 
folgendc Zus. von Cocos- (Palmkern-)fett fest: Vóllig gesatt. Glyceride 84 (63)%, 
darunter yorwiegend Dilauromyristin, kein Trilaurin u. dgl. Gemischt gesatt.-ungesatt. 
Glycerido 16 (37)%; Aquivalcntverhaltnis zwischen ungesatt. u. gesatt. Sauren in 
diesen Glyceriden 1: 1,3 bis 1,4; bei Cocosfett wenig Caprin- u. Palmitinsaure, bei 
Palmkernfett viel Palmitinsaure zugegen. Mon-Olcoglyceride 12 (26), Dioleoglyceride
4 (11)%. In beiden Fetten wenig oder kein Triolein. — Die Feststellungen harmo- 
nieren m it denen B o e m e r s  u . anderer. Auf die zahlreichen Tabellen u. schemat. 
Darstst. des Originals sei yerwiesen. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 261—69. Liver- 
pool, Univ.) R ie t z .

Felix Fritz, Spezifisches Gewicht ton Leinól bei hoheren Temperaturen. Ermittlung 
des spezif. Gewichts von Leinól bei 15,5° u. 100°, sowie boi hoheren Graden u. Fest- 
stellung der Anderungszahl fiir 1° zwischen 15,5° u. der hóchsten Vers.-Temp. in yer
schiedenen Leinólsorten. (Farbo u. Lack 1928. 474. Berlin.) K O n ig .

— , Studien iiber trocknende Ole. Die Wirkung des Kaltblasens auf Leinol. In  Tabellen 
sind D., Brechungsindex, Saurewert, Jod- u. Hexabromidzahl yon gekiihltem Leinól 
beim Blasen m it einem trockenen Luftstrom, ferner yon im C02-Strom yorerhitztem 
Leinól, sowie die Ergebnisse beim Abscheiden der Trockenmm. durch Thioglykol- 
sauro aufgezeichnct. Aus den Verss. gcht die Bldg. von Oxyglyccriden hervor, ferner 
dio durch Schaumbldg. gefórderte Sauerstoffabsorption bei Ggw. von Na- u. Ca-Oleat. 
Die Carboxylgruppo freicr Loinólfettsauren wird im Laufe der Rk. beeinfluBt. Dio 
Ergebnisse beim Blasen von yorerhitztem 01 lassen erkennen, daB man durch kom- 
binierte Behandlungswciscn yerschiedenartige Prodd. fiir die einzelnen industriellen 
Bcdiirfnisso herstellen kann. Tliioglykolsaure yerzógert wie a-Naphthol die Ver- 
dickung u. soheidet die Trockenmm. prakt. quantitativ ab. (Farbo u. Lack 1928. 
496—98.) K o n ic .

D. Holde, W. Bleyberg und M. Abdul Aziz, Zur Kennlnis des chinesischeti 
Holzóls. II . (Vorlaufige) Mitt. (I. vgl. C. 1928. II. 831.) Dic bereits ausgesproehene 
Vermutung, daB Tageslicht u. Bereitimg der JBr-Lsg. die JZ.-Werte fur Holzól u. 
Eliiostearinsaure beeinflussen, wurde durch systemat. Verss. bestatigt. Aueh dabei 
auftretende Anomalien lenkten den Verdacht auf die auBergewóhnliche Konst. der 
Elaostearinsaure, der durch Beobachtungen von Substitution u. Halogenabspaltung 
bei der HANUS-IBest. bestarkt wurde. Das folgende in I .  angedeutete Verf. zur Sub- 
stitutionsermittlung erwies sich ais brauchbar: Die von der JZ.-Best. herruhrendo 
FI. wird inChlf. u. wss. Scliicht getrennt, erstere mit W. gewaschen, bis genau 500ccm 
wss. Auszug erhalten werden. 100 ccm davon werden zur Entfernung der Chlf.-Reste 
3-mal m it je 50 ccm PAe. gewaschen. Kochen mit 25 ccm 1/i -n. AgN03-Lsg. +  iiber- 
schiissiger H N 03 (d =  1,4), bis schwarzcs Ag2S verschwindet. Abkuhlen auf Zimmer- 
temp., AgNO3-0berschuB in ublicher Weise mit Vio-n - NH4CNS-Lsg. zuriicktitriert. 
Bei der Blind- bzw. Hauptprobe der HANUS-Best. u. anschlieBenden Substitutions- 
ermittlung werden yerbraucht a (bzw. c) ccm 1/10-n. Na2S20 3-Lsg. u. b ^bzw. d) ccm 
Vio-n- NHjCNS-Lsg. H at weder Halogensubstitution noch -abspaltung stattgefunden, 
so ist a—c =  d—b; andernfalls (a—c) — (d—b) — e, dem 1/,0-n.-Aquiyalent der infolge 
Substitution oder Abspaltung in der wss. FI. befindlichen Halogenmenge. Die nur auf

173ł
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Addition bcruhende JZ. ist '=  -----(2 e, weil von jedcm Mol. Halogen
nur 1 Atom substituiert wird, eins in die wss. Lsg. geht. — s =  Einwags). Negative 
korrigierte JZ. ( 2 e >  a—c) bcsagt, daB ein Teil Halogen aus der halogenisierten Fett- 
saure wieder abgespalten worden ist; sonst ist aus Substitution oder nachtriiglicher 
Abspaltung stammendes Halogen der wss. Lsg. durch die Titration nicht zu unter- 
scheiden. — Verss. zeigten, daB bei Holzól u. Elaostearinsaurc der gróBte Teil des 
Halogens aus dem Reaktionsprod. wieder abgespalten u. in den wss. Auszug iiber- 
gegangen war, der kleine Rest nur bei der Fettsubstanz verblieb. Letzterer wurde 
auBer ais Differenz auch direkt bestimmt. — Die im Yergleich zu den Halogen- 
anlagerungsprodd. anderer Fettsauren (Kontrollyerss. mit Olsiiure) auffallend starkę 
Tendenz zur Abspaltung von Halogenwasserstoff aus den JBr-Reaktionsprodd. des Holz-

ols bzw. der /J-Elaostearinsaurc konnte aus dem 
i j y RingschluB dreier konjugierter Doppelbindungen
I __ y  r _I JJ erklart werden. 2 solche Reaktionsvorgiinge

,, 1 werden dargestellt, die m it folgenden allgemeinen
- 2 Erfahrungen harmonieren: 1. Bei konjugierten

Doppelbindungen lagert sich Halogen meist an den auBeren Stellen (hier 1,6) an, wo- 
durch der RingschluB erleichtert wird. 2. Hydroaromatische Vcrbb. neigen zum t)ber- 
gang in aromat. — Zur Bestatigung der Vermutung soli yersucht werden, aus Elao- 
stearinsauredibromid HBr abzuspalten u. das Prod. m it alkal. KMnO.,-Lsg. zu oxydieren, 
wobei o-Phthalsaure bzw. Phthalsaureanhydrid entstehen miiBte. (Farben-Ztg. 33. 
3111—44. Berlin, Techn. Hochsch., Lab. fiir Ole u. Fette.) R ie t z .

Tetsuro Mazume und Shingo Nagao, Pyrogene Polymerisierung des Holzbls 
und des Athylesters der Elaostearinsdure. Beim Erhitzen von Holzól im C02-Stroni 
(boi 200, 250 u. 300°) steigt die Viscositat erst allmahlich, dann kurz vor der Gelati- 
nierung plotzlich; JZ. falit langsam, Brechungsindex erst stark, dann allmahlich. 
Vff. schlieBen aus Beziehungen zwischen Mol.-Gew. u. JZ. auf extramolekulare Polymeri- 
sation. — Bei Elaostearinsaureathylester fiillt (imter gleichen Bedingungen, jedocli 
bei 220°) JZ. zuerst allmahlich, spater sehr langsam; der Brechungsindex steigt nach 
einem Minimum wieder an. Mol.-Gew. yerdoppelt sich, ohne daB Gerinnung eintritt. 
Um das dimere Prod, zu gewinnen, haben Vff. aus dem hydrierten Ester die Fettsaure u. 
ein nicht krystallisierbares Prod. isoliert; letzteres zeigt doppeltcs Mol.-Gew. u. konnte 
dimer sein. (Journ. Soe. chcm. Ind., Japan [Suppl.] 31. 114 B—115 B.) RlETZ.

T. Mazume und G. Shobayashi, Ober die Pólynwrisation von Linolens&ure und 
Heringsól beim Erhitzen. Wird der Methylester der Linolensdure im H 2-Strom bei 300° 
erhitzt, so erfolgt Polymerisation von zwei Moll. Beim Heringsól findet bei 290° wie 
beim Holzól ebenfalls Polymerisation unter zwei Moll. statt. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 31. 179B—180B.) B l o c h .

Karl Schmorl, Speisefette und Speiseole und dereń Untersuchzing. Populare 
Darstellung. (Volksernahrung 3- 289—91. Coburg.) RlETZ.

Otto Duesberg, E in neuer Carnaubawachs-Ersalz. Die I. G.-Wachse O u. E 
ilhneln dem rohen Carnaubawachs, vor dem sie yerschiedeno Vorziige haben. Eigg. 
u. Verwendungsmóglichkeiten werden beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 55. Chem. 
techn. Fabrikant 25. 106—07.) R ie t z .

K. Muller, Zwei- und Mehrkorperverdampfung. Hauptvorteil liegt in der Dampf 
ersparnis. Vf. empfiehlt fiir kleinere Betriebe 2-Kórperapparate, fiir groBe die 3-Kórper 
apparate. (Seifensieder-Ztg. 55- 346—47.) RlETZ.

— , Ober Salzgehalt in Grund■ undKernseifen. (Seifensieder-Ztg. 55.345—46.) R ie t z  
/  W. F. Darke und E. Lewis, Glycerin und seine Ersatzmittel in der Industrie 

' Umfassende u. eingehende Abhandlung iiber die chem. u. technolog. Verhaltnisse des 
Glycerins u. seiner Ersatzmittel, insbesondere des Glykols. Tabellen; ncuartige schemat. 
Darstst. von Produktion u. Verwendung; Bibliographie. Wegen der Reichhaltigkeit 
muB auf das Original venviesen werden. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. 1073 
bis 1092.) R ie t z .

H. Endoh, Bericht iiber den Einjlufi von Asbc.it auf die calorimetrische Bestimmung 
von Fetten und fetten Olen. Der Zusatz von Asbest bei der Heizwertbest. zur leiehteren 
Verbrcnnung u. Yerhinderung des UberflieBens der Probe beeinfluBt die Resultate 
in ungunstiger Weise u. setzt ihre Sicherheit herab. Bei Benzoesaure, Bohnenól u. 
Walfischtran z. B. stiegen auf den Asbestzusatz die Werte um bis 70 cal., bei Oliyenól
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sanken sie bis 50 cal. Es empfiohlt sich daher, bei Verbb. m it so liohen Mol.-Geww. 
wie Fotton u. fetten Olen, dereń Verbrennungswarmcn ohnehin Variation in groBem 
jBereich zeigen konnen, vom Zusatz von Asbest ais einer neuen Komplikation ab- 
zusehen u. die Probc mit dem Heizdraht allein zu yorbrennen. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 31. 18GB—188B.) B l o c h .

Jakob Lund, Fredrikstad, Verfahren und Vorrichlung zur Aujarbeitung von Wal- 
fischen. Walfische u. anderes geeignetes tier. Materiał werden zwecks Gewinnung 
des Oles in unzerteiltem Zustande einer Behandlung mit direktem Dampf bei einem 
Druck von 4—7 at in Behiiltern unterworfen, die der Form u. GróBo der Walfische 
angepaCt sind, wobei das sich abscheidende Ol nach u. nach abgezogen u. in einzelnen 
Fraktionen gesammelt wird. Durch Bespriihen mit uberhitztem W. z. B. von 150° 
werden die mechan. den Fleischresten anhaftenden Olmengen ausgewaschen.' (Hierzii 
vgl. auch Chem.-Ztg. 52. 241; C. 1928. I. 2318.) (N. P. 43 094 vom 7/10. 1925, ausg.

[russ.] B. Raił, Die Seifenindustrie. Moskau, Leningrad: Staatsverlag 1928. (116 S.) llbl. 0.90.

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

Bach, Ol- und Melallflecke im Tezlilgut. Die Entstehung der Flecken u. Mittel 
zu ihrer Vcrhutung u. Beseitigung.sind besprochen. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 689 
bis 690.) Su v e r n .

Jogendra Kumar Chowdhury und Ranendra Kumar Das, Die Entfernung 
des Lignins aus der Julefaser. Behandlung mit Halogenen, h. wss. NaOH, Bisulfit- 
lauge oder 6—7%ig. wss. S 02 zur Entfernung des Lignins ist fiir Jutdaaęi zu drast. 
Durch sd. Phenol, Jiesorcin, m- u. p-Krcsol oder Kreosol im ObersehuB kann der Lignon- 
komplex bei geringem Verlust an Cellulose mehr oder weniger cntfem t werden; wahr- 
scheinlich entsteht ein im UberscliuB des Losungsm. 1. Kondensationsprod. zwischen 
Lignon u. Phenol. Das Briichigwerden der Faser beim Erhitzen m it Kreosot oder 
anderen Phenolen im Autoklaven kann durch Zusatz bas. Stoffe (Pyridin) verhindert 
werden. Beim Erhitzen mit Pyridin allein t r i t t  ein erheblicher, z. T. auch vom Angriff 
der Cellulose herriihrender Gewichtsverlust auf, ohne daB Faserstruktur u. ZerreiB- 
festigkeit merklich leiden. Mit wss. N H 3 s ta tt Pyridin nimmt infolge Hydrolyso dio 
ZerreiBfcstigkeit erheblich ab. Bei 100° ist die Hydrolyse durch W. gering, wahrend 
bei 193—195° die Faser unter betrachtlichem Gewichtsyerlust zerfallt. Die optimalen 
Bedingungen fiir weitgehende Entfernung des Lignons (bis auf 4,4% nach WlLL- 
STAETTEP. u. ZECHMEISTER) ohne ernstliche Faserschadigung sind 4-std. Erhitzen 
auf 193—195° boi 28—30 a t m it einem Gemisch von Kreosot mit 10 Vol.-% Pyridin; 
wahrend bei gewohnlichem Druck bei derselben Temp. nur ein geringer Effekt erzielt 
wird. Weitere Steigerung von Druck u. Temp. hat Abnahme der Faserfestigkeit 
zur Folgę. Gemische von Kreosot u. J 2 ergaben einen m it der J 2-Menge zunehmenden 
Gewichtsverlust der Faser u. Briichigwerden. Kleine Zusatzc von J 2 zu Kreosot- 
Pyridingemischen fórdern die Entfernung des Lignins nicht. Die unter optimalen 
Bedingungen mit Kreosot-Pyridin behandelte Juto hat noch einen hohen Pentosan- 
geh. (8,7% Furfurol); dieser konnte durch Erhitzen mit 5—6%ig- NaOH (Zusatz 
von etwas Phenol yerbessert die Farbę der Faser) auf 4,1% Furfurol erniedrigt werden, 
wobei gleichzeitig der Lignongeh. auf 2,5% sank. — Vff. nehmen an, daB die Inkrusten 
aus einem durch Rrafte physikal. Natur fest gebundenen Lignon-Cellulose-Komples 
bestehen. Halogene, Halogenwasserstoffsiiuren oder PjTidin katalysieren die E nt
fernung des Lignins, weil sie Cellulose mehr oder weniger angreifen, aus dem Ligno- 
cellulosekomplex entfernen u. daher das Lignon der Wrkg. des Losungsm. freilegen. 
(Joum . Indian chem. Soc. 5. 231—43. Dacca, Univ.) K r u g e r .

Hermann Wenzl, Ober das Bleichen von Sulfitzellsloff. Kurze, vorlaufige Mitt. 
Mit Rucksicht auf die Arbeit von BERGQVIST (C. 1928. II. 2307) kiindigt Vf. eine 
Arbeit an iiber Zellstoffkonstanten u. Festigkeitseigg. der Faser bei fortschreitender 
Bleicho im Zusammenhang m it der [H‘]. E r bittet, ihm dieses Arbeitsgebiet ungestórt 
zu uberlassen. (Papierfabrikant 26. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chefnikcr u. -In-

27/9. 1926.) R a d d e .

genieure 652—53. Greteseh.) B r a u n ,s.
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May de Witt-Hopkins, Frankreich, Seine, Transparent- und Durchscheinend- 
maclien von Seidengeweben der verschiedensten Art. S ta tt Seido oder Papier werden aus 
Gelatine hergestellte Gegenstiinde usw. wio im H auptpatent behandelt. (F. P. 26 662 
vom 12/7. 1922, ausg. 28/2. 1924. Zus. zu F. P. 554573; C. 1924. I. 2035.) R a d d e .

May de Witt-Hopkins, Frankrcich, Seine, Transparent- und Durchscheinend- 
machen von Seidengeweben der verschiedensten Art. Transparentes u. unentflammbares 
Celluloid (Sicoid u. Plastin), transparente Acetylcellulose u. Cellulose (Cellophan), die 
durch Farben oder Lackieren oder Oberziehen mit IC-Wasserglas oder anderen Prodd. 
unentflammbar gemacht ist, werden naeh dem Yerf. des Hauptpatentes behandelt u.
finden Verwendung ais Im itation von Yenetian. Glos, Krystallglas, fiir Damenhiite u. a.
Gegenstiinde. Vgl. auch F. P. 26 662; vorst. Ref. (F. P. 27 461 vom 21/9. 1922, ausg. 
7/7. 1924. Zus. zu F. P. 554573; C. 1924. I. 2035.) R a d d e .

John H. Martin, Central Park, New York, V. St. A., Vorbereilung von Haaren fiir  
die Filzerei. Dio tier. Haare werden auf der H aut oder naeh ihrer Entfernung von 
der H aut der Einw. einer Saure, der eine Oxysaure aus der Fettsaurereihe beigcmischt 
ist, ausgesetzt. Es kónnen auch Mischungen, bestehend aus organ. Sauren, z. B. aus 
CH3CO»H u . kleineren Anteilen yon Oxysauren aus der Fettsaurereihe z. B. von Glykol- 
siiure oder Milchsaure, ais Behandlungsfl. verwandt werden. (A. P. 1 685 168 vom 
28/4. 1926, ausg. 25/9. 1928.) E n g e r o f f .

John H. Martin, Central Park, New York, V. St. A., Vorbereitung eon Haaren fiir  
die Filzerei. Die tier. Haare werden auf der H aut oder naeh ihrer Entfernung von der 
H aut der Einw. einer anorgan. Saure, der eine Osysauro aus der Fettsaurereihe, z. B. 
Glykolsaure, beigemischt ist, ausgesetzt. (A. P. 1 685 169 vom 28/4. 1926, ausg. 
25/9. 1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erfinder: Udo Ehrhardt, 
Bitterfeld, TViedergewinnung von reiner Chlorzinklauge aus Ablaugen von der Zellstoff- 
behandlung. Zur Reinigung u. Anreicherung der Laugen werden Zn-(OH)2 u. Cl2 ver- 
wendet, u. zwar in der Weise, daB man zunachst in dio durch Zn-(OH)2 alkalisch gc- 
machte Lauge Cl2 bis zur yolligen Oxydation des Fo einleitet. Naeh Abtrennung des 
Fe-Oxyds wird durch erneute Zusatze von Zn-(OH)2 u. Einleiten von Cl2 Zn-(0C1)2 
erzeugt, u. durch weitere Cl2-Zufulir im UberschuB wird die Lauge angesauert u. dio 
Umwandlung des Zn-(0C1)2 in Zn-(C103)3 erreicht. Wahrend des Eindampfens der 
chlorathaltigen Lauge bis zum gewiinschten Hochstgehalt an ZnCJ2 wird die Oxydation 
der letzten Reste organ. Verbb. bewirkt. (D. R. P. 466 559 KI. 55 b t o m  16/9. 1926, 
ausg. 9/10. 1928.) M. F. M u l l e r .

Philadelphia Quartz Co., Pennsylvanien, iibert. von: Charles H. Dedrick, 
Drexel Hill, Herslellung von Strohzellstoff und Papier. Das Stroh wird zunachst mit 
Na-Silicallsg. unter Zusatz von Natronlauge oder Na2C03 gekocht, dann wird die M. 
abgezogen u. naeli Entfernung der Kochlauge wird der Zellstoff ohne vorheriges Waschen 
gehollandert, wobei Al2(SOj)3 zugesetzt wird, u. in iiblicher Weise weiter verarbeitet. 
Die den Fascrn anhaftenden organ. Stoffe von den Koehlaugenresten bilden m it dem 
Na-Silicat u. dem Alaun  einen wasserdichten tjberzug u. Leim auf der Faser, so daB 
dabei zugleich ein festes u. wasserdichtes Papier gewonnen wird. (A. P. 1 682 834 vom 
6/1. 1925, ausg. 4/9.1928.) M. F. Mu l l e r .

E. Muller, Gent, Belgien, Trocknen von Filmen oder Faden aus Cellulosehydrat. 
Man liifit die F ilm e  iiber dicht angeordnetc auf nicht iiber 100° erwilrmte Walzen so 
sohnell laufen, daB eine wesentliche Erwarmung nicht eintritt. (E .P .294  675 vom 
23/4. 1927, ausg. 23/8. 1928.) F r a n z .

E. Muller, Gent, Belgien. Entwdssern von Filmen oder Kunstfaden aus Cellulose
hydrat. Zur Vermeidung von Verlusten an Glycerin oder anderen Weichhaltungsmitteln 
wird das Glycerin erst am Ende des Troeknens dem Cellulosefilm cinverleibt. (E. P.
294 676 vom 25/4. 1927, ausg. 23/8. 1928.) F r a n z .

Eastman Kodak Co., iibert. yon: Ray L. StincMield, Rochester, New York, 
V. St. A., Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit von Filmen. Man behandelt einen 
Nitrocellulosefilm auf einer oder beiden Seiten m it einer verd. Lsg. von NaOH, KOH 
oder NH3, bis eine oberflachliche Verseifung erfolgt ist; alsdann wird das Alkali wieder 
entfernt. (A. P. 1 683 315 vom 9/10. 1926, ausg. 4/9. 1928.) F r a n z .

Graies Handbuch der organischen Warenkundc m it EinschluB der meclianisclien Technologie 
und technischen Warenprufung. Bd. 2. Halbbd. 2. S tuttgart: C. E. Poeschcl 192S. 
4°. 2,2. Gesamtc mechan. Technologie. Chem. Technologie d. Zcllulose u. die Zellu-
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losin. Hrsję. von Victor Grale. [Umsohlagt.:] Dic Tcxtilien. Chem. Technologie d.
Zcllulosc (XXIV, 770 S.) M. 47.50; Lw. M. 51.—. Subskr.-Pr. M. 42.50; Lw. M. 40.—.

X IX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
L. M. Hirschberg, Die australischen Brennstoffe, ihre industrielle Ausnutzung und 

Erforschung. (Chem. Fabrik 1928. G05—07. 019—20. London.) S ie b e r t .
H. Illies, Der heutige Stand der Tieftemperaturverkokung. Entw. des Verf. Be- 

schreibung einiger neuerer Prozesse. Zukunftsaussichten. (Feuerungstcchnik 16. 
217—220.) N a p h t a l i .

Lucien Mauge, Verkokung bei niedriger Tem-peratur. Neue Of en form fiir die 
fraktionierte Dcstiłlalion von Braunkolilen und anderen armen Brennstoffen. Beschreibung 
des Ofens Bonnevie fiir dio Braunkohlenschwelung (vgl. C. 1928. I. 1121). (Ind. chi- 
mique 14 [1927]. 390—93.) B o r n s t e in .

Alfred W. Nash und Arthur R. Bowen, Synthetische Brenn- und Kraftstoffc. 
Fortschrittsberichto 1927 iiber Berginisierung, katalyt. u. nichtkatalyt. Kohlenoxyd- 
rcd., Umwandlung von Methan u. Naturgas in hóhere KW-stoffe, Synthese mittels 
BF3, Gewinnung von Bzl, aus Phenoldiimpfen nach der Zeitschriften- u. Patentliteratur. 
(Journ. Inst. Petroleum Technologists 14. 643—50. Birmingham, Univ.) N a p h t a l i .

A. TJllrich, Nethanolsynthesen aus Kohlenoxyden und Wasserstoff. Beschreibung 
der histor. Entw. der Methanolsynthesen aus CO u. H , in Ggw. von Katalysatoren, 
yorwiegend an Hand der Patenlitcratur. (Metallborsc 18. 1405—06. 1629—31. 1853 
bis 1855. 2023—24. 2078—79.) H e r z o g .

G. Stadników und N. Titow, Untersuchungen iiber den Torfteer. Dic Zerlegung 
eines nach dem Hydrotorfverf. gewonnencn Sphagnumtorfes, der 13,1% W. u. 2,8% 
Asclie u. im Reintorf 60,0% C, 6,2% H u. 0,30% S enthiclt, ergab: 11,6% Asphaltene, 
13,8% Harze, 6% feste, schwarzgefarbte, in Teer, Amylalkohol u. Pyridin 1. Sub
stanzen. Die Ole des Teers bestanden hauptsachlich aus 0-Verbb. u. ungesatt. KW- 
stoffen. Das abgcsehiedene Paraffin enthiclt ungesatt. Verbb. u. gab ziemlich hohc 
SZZ. u. VZZ. (Brennstoff-Chem. 9. 325—26. Moskau, Lab. f. Torf- u. Kohlenforsch. 
d. Torfinst.) B o r n s t e in .

Otto Huppert, Die Zerlegung der Koksofengase durch Tiefkiihlung. Schilderung  
des BRONN-LlNDE-CONCORDIA-Verf., bei dem  d as von  N H n, Bzl. u . S befre ite  Kolcs- 
ofengas d u rch  frak tio n ie rte  V erfliissigung in  seine K om ponen ten  zerleg t w ird . H a u p t-  
erzeugnisso s in d  CHt u . Jh. (U m schau 32. 874—76.) RÓLL.

Richard Kissling, Die Erdólindustrie im Jahre 1927. (Chem.-Ztg. 52. Nr. 86. 
Fortschrittsber. 118—24. — C. 1928. II. 2209.) J u n g .

W. J. Wilson, Einzelne Petroleumprodukte. (Fortschrittsbericht 1927.) Kurze 
Zusammensteliung von Publikationen iiber Paraffin, Schadlingsbekampfungsmittel, 
Naphthensauren, Naphthensulfosauren u. Verwendung von Petroleumolen zur Holz- 
impragnierung. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 14. 637—40.) N a p h t a l i .

R.Pitkethly, Crackterfahren. (Fortschrittsbericht 1927.) (Journ. Inst. Petroleum 
Technologists 14. 611—21.) N a p h t a l i .

F.H. Garner, Schwere Destillale, Heizól, Asphalt und Riickstand. (Fortschritts
bericht 1927.) Kurze Zusammenfassung von Unterss. u. techn. Fortschritten an Hand 
der Literatur. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 14. 632—37.) NAPHTALI.

V. d. Heyden und Typke, Schlammbildungen auf Zusatz von neucm zu gebrauchtem 
Transformatorenól. Weitausraffiniertcs 01 wirkt starker schlammfallend ais schwach 
raffiniertes, Paraffinbasisól starker fallend ais Naphthenbasisol. (Erdol u. Teer 4. 
493—94.) T y p k e .

— , KontroUe der Isolieróle (Transformatorenole) auf Verteerungszahl und Durch- 
schlagsfestigkeit. Beschreibung der Verteerungszahlbest. nach ScHWARZ-MAKKUSSON 
u. der Best. der Durchschlagsfestigkeit. (ólm arkt 10. 380—81.) T y p k e .

C. Walther, Die Temperaturabhangigkeit der Yiscositat. I. Die bisher bekannten 
Formeln fiir die Abhangigkeit der Viscositat von der Temp. speziell fiir Mineralole 
werden diskutiert. Es wird die Formel log log Vk =  — M  (t — 50)/100 +  log log Vk 50°, 
worin Vk die kinemat. Viscositat u. M  den logarithm. Temperaturfaktor der Yiscositat 
bedeuten, aufgestellt u. dio Bereehnung des letzteren angegeben, womit fiir die Tem
peraturabhangigkeit der Visositat ein Ausdruck geschaffen wurde, in dem auBer der 
Yiscositat bei 50“ nur noch e i n e  Stoffkonstanto cnthaltcn ist. Weiterc Abhandlungen
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werden in Aussiclit gestellt. (Erdol u. Teer 4. 510—11. Berlin, Chem. Lab. f. Handel 
u. Industrie.) NAPHTALI.

H. C. Mongey, Viscositat ist die wichtigste Eigenschaft. Die Viscositat wird in 
ihrer Abhiingigkeit von den Jahreszeiten, der asphalt. oder paraffin. Nattir der Ole, 
ihrer Fliichtigkeit, die bei anseheinend gleich yiscosen Olen beim prakt. Vers. erst 
bei Geschwindigkeiten iiber 40 Stundenmeilen in Erseheinung tritt , gezeigt. Der 
EinfluB des Eindringens von Kraftstoff in das Getriebe, der EinflufB des S-Geh. im 
Gasolin hierbei u. die Bedeutung der sonstigen Unters.-Yerff. fiir den Automobilisten 
werden besproehen. (Oil Gas Journ. 27. No. 18. 149— 50. 155.) NAPHTALI.

Gr. Esser, Automatische Schicerkraft-Olreinigung. (AUg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 485—86. 
496— 97.) N a p h t a l i .

Typke, Yerteerungszahl und Widerstandsf&higkeit von Schmieroten. Erwiderung 
auf die Ausfiihrungen von B a u m  (C. 19 2 8 . II. 1641). (Erdol u. Teer 4. 528.) T y p k e .

von der Heyden, Verteerungszahl und. Widerstandsfahigkeit von Schmierolen: 
Erwiderung auf die Ausfiihrungen von B a u m  (C. 1928 . II. 1641). (Erdol u. Teer
4. 528—29.) T y p k e .

Horst Bruckner, Die Voltol6le, ihre Herstellung und Venvendung. Die Wrkg. 
elektr. Ghmmentladungen auf organ. Verbb., die von B e r t h e l o t  u. insbesondere 
von DE H e m p t in n e  untersueht wurden, fiihrten zu den Arbeiten von ElCHWALD u. 
V o g e l , der Voltolisierung der Ole. Diese wird nach einer von N e RN ST aufgestellten 
Theorie auf den StolJ von Gasmolekeln zuruckgefiihrt. Dabei wird H 2 abgespalten, 
die ungesatt. Molekule werden teils polymerisiert, teils weiter dehydriert, teils auch 
durch H 2-Aufnahme wieder abgesatt. Nach geniigend langer Dauer der Wrkg. ist 
das Reaktionsgut polymerisiert u. damit das Voltolol, das durch eine besonders flachę 
Viseositatskurve ausgezeichnet ist, hergestellt. Anwendungsgebiete sind daher Ver- 
brennungsmaschinen, Dieselmotoren usw., ferner die Herst. von Schmierólemulsionen. — 
Angaben iiber techn. Herst. u. Viscositatsprufung. (Chem.-Ztg. 52.637—38. 
Dresden.) N a p h t a l i .

T. E. Layng und M. A. Youker, Einflufl von Beschhunigern und Verzogerern auf 
die Oxydation fliissiger Kohlenwassersloffe. Es wird ein App. beschrieben zur Best. 
der Wrkg. verschiedener Verzogerer u. Beschleuniger des Klopfens auf die langsame 
Oxydation von KW-stoffbrennstoffen. Yff. machen Angaben iiber die Wrkg. ver- 
schiedener Substanzen auf die langsame Osydation ron  n-Heptan u. seinen O-Deriw., 
Gasolin u. Kerosin. Es zeigt sich eine iiberraschende Ahnlichkeit in der Wrkg. von 
Pb(C.,H5)4 u. verschiedenen Na- u. K-Yerbb. sowie eine Verschiedenheit der Wrkg. 
von Pb(C,H5)4 u. dieser Na- u. K-Verbb. auf die Oxydation von KW-stoffen in der 
Gas- oder in der Fliissigkeitsphase. (Ind. engin. Chem. 20. 1048—52. Urbana, UL, 
Univ. of Illinois.) B o r n s t e in .

Paul Dumanois, Vber die Verivendung des Methylalkohols ais Triebstoff. Er- 
Srterung iiber die Móglichkcit dieser Verwendung an Hand einiger Verss. (vgl. C. 1928 .
I. 280). (Buli. Assoc. Chimistes Sucre Dist. 46 . 605—08.) R u h l e .

Karl d’Huart, Zur Entstehung der Dulongschen Heizwertformel. Die DuLONGsche 
Heizwertformel wird immer noeh benutzt u. zitiert, obwohl sie nur fiir O-arme Heiz- 
stoffe ungefahr gilt u, es bessere Formeln gibt. AuCerdem stammt die Formel nicht 
von DULONG. Der Grundgedanke ist alter (R u m f OED), die Formulierung auf Grund 
DULONGs recht genauer Messungen spater (B e r z e l iu s , F a v r e -S il b e r m a n n ). (Vgl. 
auch C. 19 2 8 . II. 1843.) (Warme 51. 797—800. Berlin.) W. A. K o t h .

H. Winkelmann, Die Verwendung des Calorimeters nach Parr fiir Heizwerl- 
bestimmungen fester Brennstoffe. E in Neusilbercalorimeter steht in einem doppel- 
wandigen HartpapiergefaB. In  das Calorimeter taucht ein in 1ho° geteiltes Thermometer 
u. eine m it Fliigeln versehene Verbrennungspatrone, die rotiert wird u. in einem durch 
den Deckel ragendes Selbstschlufiventil endet, in das ein erhitzter Ziindstift gebracht 
wird. Dieser ziindet das Gemisch aus 0,500 g Kohle, 0,500 g Weinsaure, 1,000 g K 2S20 8 
u. 10 g Na20 2. Hauptperiode 5 Min., Wasserbeschickung genau 2 kg. Erwarmung 
infolge der Reagentien u. des Zimdstiftes 1,054°; der Betrag wird von der fur die Warme- 
strahlung korrigierten Temp.-Erhohung abgezogen. Fur die ubrigbleibende Temp.- 
Erhohung gibt Vf. eine Tabelle, um sofort den Heizwert zu finden (aus Kontrollyerss. 
m it einer ublichen Ve'rbrennungsbombe abgeleitet). Dio Reagentien diirfen nicht feucht 
u. nicht zu a lt werden. Feuchte Kohlen ( > 2 0 %  W.) sind vorher zu trocknen, da sie 
beim Mischen m it den Reagentien Selbstentziindung geben konnen. Blan kann mit
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der Apparatur bei vorsichtigem Arbeiten auch wenig {liichtige, f). Hcizstoffe anniŁhcrncI 
genau untersuehen. (Ztschr. techn. Phj’sik 9. 422—25. Ratibor.) W. A. ROTH.

Walter J. Podbielniak, Die physikalisclien Konstanten der Kohlenicasserstoffe. Sie 
bilden eine notwendige Erganzung der A. S. T. M.-Verff. zur Analyse von Naturgas u. 
Gasolin, insbesondere bei der Anwendung der Analysenergebnisse fur die verschiedenen 
Probleme in der Technik der Fabrikafcion, der App. u. fiir wissenschaftliche Unterss. 
Vf. hat daher die in der Literatur verstreuten, teilweise sich widersprechenden Daten 
der in Erdgas u. Gasolin yorkommenden KW-stoffc sowie von N, O u. C02 krit. ge- 
sichtet u. in einer Tabelle zusammengestellt. — Hinsichtlich der Genauigkeit der Kon- 
stanten wird bemerkt, daB der Faktor beim t)bcrgang vom Dampfyol. zum Fl.-Vol. 
nicht fiir jeden KW-stoff eino Konstantę darstellt, sondern von dem nach den idealen 
Gasgesetzen errechneten Werte fiir hohen Druck u. fiir nahezu gesatt. Dampfe 
sogar erheblich abweicht. Fiir Tempp. u. Drucke, unter denen Dampfe im Labora
torium gemessen werden, sind die Daten geniigend genau, wie im einzelnen besonders 
fiir ungesatt. KW-stoffe naher ausgefiihrt wird. (Oil Gas Journ. 27. No. 20. 120 
bis 121.) . ________  N a p h t a l i .

Ernest Windsor Bowen, England, Brennsloffbrikelts. Der Staub wird von dem 
kórnigen Anteil des.Brennstoffs in trockenem Zustande getrennt u. dann in bestimmter 
Menge in die kórnige M. nach Mischen dieser m it einem Bindemittel eingefiihrt. 
(F .P . 643185 vom 28/10. 1927, ausg. 11/9. 1928.) K a u s c h .

O. Monnet et Cie., Frankreich, Holzkoldenbrikell zur Vergasung. Man ver- 
wendet Blut ais Bindemittel fiir das Holzkohlenpulver. (F .P . 643476 yom 2/4. 
1927, ausg. 18/9. 1928.) K a u s c h .

Foundation Oven Corp., V. St. A., Koks. Man verwendet zur Herst. von Koks 
Ofen, dereń Sohle eine Anzahl von Óffnungen yon gegebenen u. zunchmenden Dimen- 
sionen aufweist. (F. P. 643 110 vom 8/10. 1927, ausg. 10/9. 1928.) K a u s c h .

Barrett Co., New York, iibert. von: S. P. Miller, Tenafly, N. J .,  Destillaticm 
von Teer. Man erhiilt eine Pechverb. wenn man Teer dest. mit Hilfe h. Destillations- 
gase. Es entsteht ein hochschm. hartcs Pech, das noch h. mit Teer behandelt wird, 
um einen fl. Brennstoff, ein Krcosotpraparat oder eine M. zum Dachdecken zu er- 
zeugen. (E. P. 295 687 vom 10/8. 1928, Auszug veróff. 10/10. 1928. Prior. 17/8.
1927.) K a u s c h .

Residuum Separations Corp., V. St. A., Extraktion fester mit Hilfe flussiger Stoffe
(Ole, Teerole usw.). Die fl. Stoffe werden in li. Zustande iiber beweglichen Zerkleinerungs- 
organen fiir die festen Stoffe yerteilt u. ihre Temp. so hoeh gehalten, daC die fliich- 
tigeren Anteile durch Dest. abgetrieben werden, wahrend die zuruckbleibenden, 
schwereren Anteile pulverisiert werden. (F. P. 643 693 vom 9/11. 1927, ausg. 21/9.
1928.) K a u s c h .

Heinrich Horst, Berlin-Charlottenburg, iibert. von: Felix Ginsbach, Lu.xemburg,
Belmndeln von Torf. Man prefit den Torf in zwei Stufen u. fiigt bei der Vorpressung 
einen Teil des vóllig entwiisscrten, gepreBten Kuchens hinzu. (A. P. 1 686 807 vom 
23/4. 1927, ausg. 9/10. 1928. Luxemburg. Prior. 30/4. 1926.) KAUSCH.

David T. Day und J. Goble, Washington, Columbia, Ausziehen der Olbasen ans 
rohetn Schieferól. Man behandelt zuerst eine Menge des Roholes m it einer verd. Lsg. 
einer anorgan. Saure, trennt die Saurelsg., die die Olbasen enthalt, von dem Ol, 
neutralisiert die Lsgg. m it Alkali, wobci die Olbasen ausfallen. Letzterc werden 
besonders gesammelt, m it einer anorgan. Saure behandelt, m it Alkali neutralisiert 
u. das Gemisch m it einem KW-stofflósungsm. umgeriihrt. Dann wird die Lsg. von 
dem wss. Alkali getrennt u. die Olbasen werden mittels einer anorgan. Saure extrahiert. 
(A. P. 1 685 315 vom 11/12. 1924, ausg. 25/9. 1925.) ' K a u s c h .

Interstate Refineries Inc., Kansas City, Missouri, iibert. von: William
F. Muehl, Kansas City, Missouri, V. St. A., Apparat zur Umwandlung von schweren 
Kohlenwasserstoffen in leichtere. Die in einem mit Kratzern zum Entfernen der sich 
bei der Dest. ansetzenden Kohle versehenen Destillierkessel erliitzten schweren KW - 
stoffe werden wahrend der Dest., die bei etwa 400° unter einem Druck von 17 at 
erfolgt, auf konstantom Niveau gehalten. Die abdestillierenden Dampfe durch- 
stromen einen Dephlegmator u. gelangen in ein gekiililtes KondensationsgefaB, yon 
wo sie zum Gebrauch abgezogen werden. In  einem Hilfsapp. werden die Schwerol- 
riickstande auf Atmospharendruck expandiert, wodurch die letzten Reste leicht 
fliichtiger KW-stoffe yerdampfen, Gleichzeitig dient der Hilfsapp. ais Yorerhitzer
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fiir das zu crackende Ol, das durch Warmeaustauscli auf 150° erwiirmt wird u. im 
Dephlegmator den abdestillierenden, 400° h. Leichtoldampfen entgegenstrómt. Da- 
durch wird erreicht, daB alle iiber 260° sd. Anteile der Crackdampfe kondensiert werden 
u. in das CrackgefaB zuriickflieBen. Das Verf. ermoglioht die Gewinnung von gutem 
Gasolin in ausgezeiclmeter Ausbeute. (A. P. 1 485 565 vom 17/3. 1921, ausg. 4/3. 
1924.) R a d d e .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Warren K. Lewis, 
Newton, Mass., Raffinieren von Olen usw. Das zu raffinierende Ol wird durch GefaBe 
stromen gelasscn, in dereń jedem es m it einer Menge von Filtrierton geriilirt wird, 
worauf man es absitzen lilBt u. dekantiert. Sobald der Ton in einem GefaBe unbrauclibar 
wird, wascht man ihn m it Naphtha aus u. trocknet durch hindurchstrómende h. Gase. 
(A. P. 1 686 493 vom 23/8. 1923, ausg. ausg. 2/10. 1928.) K a u s c h .

Standard Oil Development Co., Linden, N. J . ,  iibert. von: H. G. M. Fischer, 
Westfield, N. J ., Reinigen von Olen. KW-stoffóle werden m it Natriumplumbit ver- 
ruhrt, das Gemisch wird mit einem starken Strom von 0 3-enthaltendem Gas yerblasen
u, S in geringen Mengen wahrend des Verblasens zugesetzt. (E. P. 295728 vom 
18/8. 1928, Auszug veróff. 10/10. 1928. Prior. 19/8. 1927.) K a u s c h .

Societe d’ExpIoitation d’Usines Metallurgigues, Frankreich, Behandlung von 
Flussigkeiten mit Fliissigkeiten hoherer Dichte, insbesondere von Bzl., Alkoholen, Petro
leum usw, Man leitet die Fil. durch enge, luftdichte Rohre, dio mit Raschigringen 
gefiillt sind, yon unten her u. ihnen die schwereren FU. (Saure, Soda) entgegen. (F. P. 
643 500 vom 5/4. 1927, ausg. 18/9. 1928.) K a u s c h .

Passavant-Werke G. m. b. H., Michelbaehcr Htitte, Nassau, Vorrichiung zum 
Trennen von aus Benzin, Benzol o. dgl. und Wasser bestehenden Flussigkeitsgemischen, 
dereń Einlauf durch ein Schwimmerventil gcregelt wird, 1. dad. gek., daB der Ventil- 
kórper u. der Schwimmer dieses Ventils an je einem Endo eines zweiarmigen Hebels 
angeordnet sind, wobei sich der Schwimmer in dem Trennungsraum u. das Ventil in 
einer den Schlammraum m it dem Trennungsraum yerbindenden u. neben dem letzteren 
liegendenVentilkammer befindet, — 2. dad. gek., daB die AusfluBdffnungen der Durch- 
fluBkammern unmittelbar iiber dereń Boden in den abschlieBenden Seitenwanden an
geordnet sind, so daB das Flussigkeitsgemisch den Trennungsraum in nahezu diagonaler 
Richtung ohne Aufwirbelung der bercits ausgeschiedenen Leichtfl. durchflieBt. (D. R. P.
466 988 K I. 12 d vom 12/11.1924, ausg. 16/10. 1928.) K a u s c h .

| russ.] A. Ssachanow, Das Craoken in der fliissigen Phase (Chemie und Technologie), Moskau.
Leningrad 1928. (371 S.) Rbl. 10.—.

XXIV. PłiotograpM e.
K. Tsohibissow, Die physikalisch-chemische Deulung der Lichtempfindlichkeit 

photographischer Emulsionen. Vf. gibt eine ausftihrliche Ubersicht iiber die Entw. 
der Anschauungen iiber das Wesen des latenten Bildes, insbesondere iiber die Rolle 
der organ. Sulfide fiir die Lichtempfindlichkeit der Emulsionen, sowie iiber das Wesen 
des Entwicklungsvorganges. — AnschlieBend gibt er eine Gegenuberstellung der zum 
Ausdruck der Lichtempfindlichkeit benutzten MeBmethoden nach SCHEINER, E d e r-  
H e c h t  u . HuPvTEP, u . D r i f f i e l d  u . gibt eine graph. Darst. der Beziehungen der nach 
den 3 Methoden gefundenen Werte zueinander. (Journ. ang. Chem. [russ.: Shournal 
prikladnoi Chimii] 1. Nr. 1. 37—53.)  ̂ R o l l .

Liippo-Cramer, Halogensilber-Pseudomorphosen. Vf. stellt fest, daB auch reines, 
krystallisiertes AgCl durch die Umwandlung in AgBr in eino sehr poróse, anfarbbare 
Pseudomorphose iibergeht. Ammoniakal. AgCl-Lsgg. laBfc Vf. eintrocknen, bedeckt 
sie zum Schutz gegen Abschwimmen u. mechan. Verletzungen m it Gelatine, iiberfiihrt 
das AgCl in AgBr u. stellt dami die Anfarbbarkeit fest. Yerss. uber dio opt. Sensibili- 
sierung durch Umwandlung von AgCl-Schichten hergestellter AgBr-Gelatineschichten 
ergeben — allerdings nicht bei allen Emulsionen reproduzierbar —, daB diese Schichten 
besser sensibiłisiert werden konnen ais n. AgBr-Schichten. (Photogr. Korrespondenz 64. 
297—99. Schweinfurt.) '  L e s z y n s k i .

F. M. Hanier, Chemische Untersuchung der Desensibilisatoren. Vortrag. Dis- 
kussion der bisher bekannten Desensibilisatoren. Prakt. brauchbare anorgan. Desensi
bilisatoren existieren nicht (HgCN zerstdrt das latente Bild u. fiihrt bei yerschiedenen 
Entwicklern zur Yerschleiemng). Die Tatsache, daB die meisten bekannten organ.
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Desonsibilisatorcn zu den Safraniuen u. venvandt.cn Farbstoffgruppen gehoren, ist 
wahrschoinlich darauf zuriickzufuhrou, da(3 dic crsten bekanntcn Desonsibilisatorcn 
Safraninc waren, u. daher dic Unterss. auf dieso Gruppen beschrankt blieben. Be- 
ziehungon zwischcn Desonsibilisicrungsvcrmógen u. Konst. konnen noch nicht gegobon 
werden. (Science Ind. photographiques 8. 169—71.) LESZYNSKI.

— , Flecken in  der Photographie. Es werden die Ursachcn u. Vcrhutungsvor- 
scliriften fur dio Flcekenbldg. auf photograpli. Materiał angegeben. Flecke auf Ńcga- 
tiyen entstehen mcist durch unsaubere Behandlung, besonders durch Beriihrung mit 
Thiosulfat, wogegen es keino absol. Abhilfc gibt. Gegen Flecke, die durch Pyrogallol- 
Entwickler entstehen konnen, wird ein Rezept von I l f ORD angegeben, das in Aus- 
bleiehen u. Wiederentw. mit Metol oder Amidol besteht. Bei Roli- u. Packfilmen 
konnen ferner noch Flecke durch anhaftende Papicrteilchen entstehen, die nur teilweise 
in einem geeigneten Bad entfcrnt werden konnen. Die beim Yerstiirken oder Ab- 
schwachen auftretenden Flecken sind meist auf ungeniigendes Wassern zuruckzufiihren. 
Boi Entwicklungspapieren sind hiiufig atmosphiir. Einflusse dic Ursachcn von Flecken,
u. cs empfiehlt sich, stets frischc Papiere zu benutzon u. sie bei der Aufbewahrung 
trocken zu halten. Verbrauchte Tonbiidcr bedingen auch haufig Fleckenbldg., ferner 
solcho Tonbiider, zu dereń Auflosung nicht ganz reines W. yerwandt wurde. Fiir die 
Entfernung von Farbflecken, die durch Anilinfarben entstanden sind, wird ein ein- 
faches Rezept angegeben, das auch allgemein Anwendung firden kann. (Brit. Journ. 
Photography 75. 573—74.) Me n k e .

Otto Treichel, Der Film aus Papier. II . (I. vgl. C. 1928. II. 1643.) Vf. berichtct 
iiber eine kornlose Variantc des Bromoldrucks, dic fiir dic Vervielfaltigung von Kino- 
filmen unter Vcrwendung von Papicrtragern geeignet ist, da keine W.-Behandlung 
erforderlich ist. (Photogr. Industrie 26. 1009—11.) LESZYNSKI.

Kurt Jacobsohn, Spezialfilme zur Herstellung von Duplikaten. Besprechung 
des A g f a-„Dup-Films“ u. des E a s t  m a n-Duplikatingfilms. (Photogr. Industrio 
26. 931—33.) L e s z y n s k i .

M. Demichel, Ein neues photomechanisches Drucki-erfahren. Vf. behandelt die 
Anwendung des von S. DE P r o c o u d in e  GÓRSKI erfundencn Elkapapiers fiir photo- 
ehem. Druckverff. Die neuen Verff. beruhen auf der Hiirtung der Gelatine durch Ent- 
wicklor. (Science mod. 5. 449—51.) L e s z y n s k i .

P. Schonne. Interferenzphotographie (Lippmannverfahren). Vf. gibt ein Rezept fiir 
einen Sensibilisator fiir  das LlPPMANN-Yerf. an, der dio Empfindlichkeit der Emulsion 
im roten Spektralbereich erhóht u. dadurch eine sehr gute Farbwiedergabe ermoglicht. 
(Science Ind. photographiqucs 8. VIIC Congres International de Photographie 
190.) M e n k e .

L. A. Jones, Der Kontrast der photographischen Papiere. (Vgl. C. 1927- II. 2375.) 
Vf. gibt eine mathemat. Behandlung des Kontrastes photograph. Papiere u. seino 
graph. Darst., aus der man ubersichtlich u. vor allem rein objektiy die Wirkungsweiso 
eines Papieres ersehen kann. (Science Ind. photographiques 8. VTIe Congres In ter
national de Photographie 181—84.) MENKE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Photographisches Verfahren. 
In  einer oder mehreren Schichten eines aus Gelatine, Celluloseyerbb. oder Harzen be- 
stehenden Tragers fiir liehtempfindliche Emulsionen werden 2 oder mehr Farbstoffc 
gleiehmaBig verteilt, bei denen das Spektralabsorptionsband des einen der maximalen 
Spektralabsorption des oder der anderen Farbstoffe entspricht u. welche entweder 
siimtlich oder nur teilweise in den Entwicklungs- usw. -badern gebleicht werden. Die 
Trager wirken antihalotisch. (E.P. 294104 vom 29/6. 1928, Auszug yeroff. 12/9. 1928. 
Prior. 16/7. 1927.) K u h l in g .

Gustav Kogel, Karlsruhe i. B., Herstellung von lichtempfindlichen Schichten mittels 
Ferrisalzen, die aus einem Negativ ein Positiv ergeben, dad. gek., daB man Ferrisalze 
mit Carboxylverbb., die m it Forrosalzon Farbungen ergeben, vereinigt. — Geeigneto 
Carbonylvorbb. sind Naphthochromsulfosauren, Nitrosoverbb. aliphat. oder aromat. 
Carbonylycrbb. u. dgl. (D. R. P. 466 326 K I. 57b vom 14/12. 1927, ausg. 4/10.
1928.) ' K u h l in g .

Johannes Herzog & Co., Photochemische Fabrik, Hemelingen, Erzeugung 
photographischer Farbstoffbilder mittels Leukofarbstoffen, 1. dad. gek., daB-photograph. 
Bilder mit oxydationsfahigen Pigmenten der Einw. von Leukofarbstofflsgg. ausgesetzt 
werden. — 2. dad. gek., daB die einzelnen, nach Ansprueh 1 gewonnenen Teilbilder
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durch konturendeckendes Obcrcinandcrkopicren auf ein u. dieselbe, jeweils erneut 
sensibilisierte Unterlage zu einem zwei- oder mehrfarbigen Gesamtbild yercinigt werden
— Besonders geeignet sind Lsgg. von Leukofarbstoffen der Triphenylmcthanreihe.
(D. R . P. 466 327 K I. 57b vom 6/7. 1927, ausg. 4/10. 1928.) K u h l in g .

Otto S. Marckworth, Columbus, Ohio, V. St. A., Farbeverfahren, besonders fur  
Photographien. Die zu fiirbende Flachę (Photographie) wird m it einem Wachse, ath. 
Ole u, Gelatine enthaltenen Uberzug versehen, der dazu dient, beim nachfolgenden 
Erwiirmen die Farben zu vermischen u. naeh dem Verfliichtigen der Ole auf der 
Filmgelatine zu fixieren. Auf diese Schicht werden die Farbstoffe aufgetragen, 
gegcbenenfalls wird noch ein zweiter Wachsuberzug aufgebracht, darauf das Ganze 
erwarmt, wobei dic Farben ineinander flieBen u. die yorhandenen Ungleichheiten 
beseitigt werden, u. zum SchluB poliert. Die Farben sind leicht wieder entfernbar. 
Die so behandelten Photographien bleiben geschmeidig. Man kann aueh Farben 
benutzen, die in einer Mischung yon Wachs, ath. Ólen u. Gelatine angeriihrt sind u. 
den Vortcil aufweisen, in der Tube nicht hart zu werden u. sich leicht aufspritzen zu 
lassen. (A. P. 1676 739 vom 10/7. 1924, ausg. 10/7. 1928.) R a d d e .

William Henry Gardner und Clarence Neil de Witt. Los Angeles, California,
V. St. A., M ittel zum Uberziehen von photographischen Filmen aus Kollodium. Man 
iiberzieht mit einer Lsg. aus Firnis, A., Japantrockncr, venetian.Terpcntin u.Kollodium. 
(A. P. 1 682 957 voni 23/6.1924, ausg. 4/9. 1928.) F r a n z .

Kodak Soc. an., Lausanne, Pliotographisches Umhehrverfahren. (Schwz. P. 
123 946 vom 17/5. 1926, ausg. 2/1. 1928. — C. 1927. I. 556 [A. P. 1600797].) K u h l .

Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: Maximilian Paul Schmidt und Wilhelm 
Krieger), Biebrich, Herstellung lichtempfindliclier Schichten mittels Diazoverbindungen,
1. dad. gek., daB Gemische von wenigstens 2 yerschiedenen Diazoverbb. auf eine 
beliebige Unterlage aufgetragen werden. — 2. dad. gek., dafi 2 oder mehr Diazoverbb. 
yon yerschiedener Lichtempfindlichkeit benutzt werden. — Bei gleicher Lichtempfind- 
lichkeit werden die Diazoyerbb. in yerschiedenen molekularen Mengenyerhaltnissen auf 
eine Unterlage aufgebracht. (D. R. P. 467 090 KI. 57 b vom 7/9. 1927, ausg. 17/10.
1928.) ' " K u h l i n g .

Chemische Fabriek L. van der Grinten und F. van der Grinten, Limburg, 
Holland, Diazctypie. (E. P. 294 972 vom 3/5. 1927, ausg. 2G/9. 1928. — C. 1928. 1. 
2768.) ' K u h l in g .

G. Kogel, Karlsruhe i. B., Herstellung von Lichtbildern, 1. dad. gek., daC Schichten, 
die neben Bindemitteln lichtempfindliche Ketone enthalten, yerwendet u. unter Zu
satz yon Silbersalzen entwickelt werden. — 2. dad. gek., daB das zur Entw. notwendige 
Silbersalz bereits in der lichtempfindlichen Schicht enthalten ist. — 3. dad. gek., daB 
die belichteten Schichten m it organ. Stoffen, wie Methyl-p-aminophenolsulfat u. dgl., 
entwickelt w:erden. — Besonders geeignete lichtempfindlicho Ketone sind die Keton- 
yerbb. der Anthracenreihe, wie 2,7-anthrachinondisulfonsaures Na. (D. R. P. 467 089 
Ki! 57 b vom 8/7. 1926, ausg. 17/10. 1928.) K u h l in g .

Richard Gschopf, Wien, Herstellung von mehrfarbigen Kopien, besonders Papier- 
bildern, wobei die drei Teilnegatire nacheinander auf ein und derselben, mit Gelatine 
iiberzogenen Unterlage kopiert werden. (Teilref. naeh E. P. 279 381; C. 1928. I. 1352). 
Nachzutragen ist: Zur Abkiirzung des Kopieryorganges kann man den ersten Teil- 
farbendruck direkt auf mit Celluloidlsg. impragniertem Gaslichtpapier herstellen u. 
den Schwarzdruck in bekannten Tonjmgsbadern farben. (D. R. P. 467 091 KI. 57b 
vom 21/5. 1927, ausg. 20/10. 1928. Oe. Priorr. 22/10. 1926, 21/4. u. 7/5. 1927.) K u h l .

Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: Maximilian Paul Schmidt, Wilhelm Krieger 
und Rudolf Zahn, Biebrich a. Rh.), Herstellung von Lichtbildern in naturlichen Farben 
naeh den in der Farbenphotographie iiblichen Methoden, 1. dad. gek., daB zur Herst. 
der farbigen Teilbilder haltbare, am Licht ausbleichende Diazoyerbb. yerwendet werden.
— 2. dad. gek., daB die Teilbilder einzeln nacheinander auf derselben transparenten
oder undurchsichtigen Unterlage erzeugt werden. — Zwecks Herst. durchsichtiger 
(z. B. Projektions-) Bilder kann man die Teilbilder getrennt auf durchsichtigenTragem 
erzeugen u. nachtraglich zur Deckung bringen. (D. R. P. 467 162 K I. 57 b yom 20/10.
1927, ausg. 19/10.1928.) K u h l in g .

Owen Wheeler, Colour photography. New York: Pitm an 1928. (148 S.) 8°. Lw. $3.75.

printea in 3erm»nr SehluB der Rcdaktion: den 19. Noyember 1928.


