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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
— , Gerda Laski. K u rzer N ach ru f au f d ie  am  24/11. 1928 in  B erlin  ju n g  ver- 

s to rbene  P h y sik e rin . (N atu ro  123. 250. 16/2.) B e h r l e .
F. London, Uber den Mechanismus der tiomoopolaren Bindung. Die fruher (C. 1928. 

II. 2093. 2617) ais homoopolare Valenzkrdfte gedeuteten ąuantenmechan. Resonanz- 
effekte werden in der vorliegenden Arbeit hinsielitlich ihres Superpositionsgeselzes 
untersucht. Dazu werden die Wechselwirkungsweisen von drei einwertigen Atomen 
explizite ąuantenmechan. berechnet u. m it denen verglichen, welche jeweils zwei der 
Atome ohne Berucksichtigung des Dritten aufeinander ausuben wiirden. — Es ergibt 
sioh, daB diese Kraftwrkgg. sieh im allgemeinen nicht nach dem Parallelogrammgesetz 
superponieren. Insbesondere kann ein einwertiges Atom m it derjenigen Wirkungs- 
weise, mit der es ein zweites anzielit, nicht zugleich auch ein drittes anziehen. Das 
ąuantenmechan. Modeli des Bindungsvorganges gibt somit die Tatsacho der ,,Ab- 
sattigung“ , d. h. des Erschopfens von begrenzten jedem Atom eigentumlichen Wirkungs- 
moglichkeiten wieder, wie sie durch den chem. Valenzbegriff beschrieben wird. — Es 
zeigt sich weiter, daB durch zwangsweise Annaherung des dritten Atoms die Bindung 
der beiden ersten aufgelockert wird, u. daB unter Umstanden das dritte Atom nach 
Oberwindung einer Potentialschwelle von einem der beiden ersten schlieBlieh an- 
gezogen wird — auf Kosten der urspriinglichen Bindung des anderen Atoms, welches 
aus dem Molekiilverbande ausgestoBen wird. — Die detaillierte Unters. des Mechanismus 
dieser bimolekularen Rk. A B  +  C — ->- A +  B  C zeigt, daB zu ihrer Abwickelung im 
allgemeinen die Anwesenheit einer gewissen Energie erfordcrlich ist, welche man ais 
die ąuantenmechan. Deutung der von Arri-IENIUS formell eingefiihrten Aktivierungs- 
warme ansehen wird, dereń numer. Berechnung auf Grund der Quantenmechanik 
somit prinzipiell gegeben ist. — Nur in einem Fali besteht Superposition der Resonanz- 
Itriifte naoh dem Parallelogrammprinzip, niimlich dann, wenn sie ais AbstoBungskriiftc 
zwisohen Systemen fungieren, zwischen denen uberhaupt keine homoopolaren Bindungen 
bestehen, also insbesondere bei Gasen aus abgesatt. Molekiilen. Dieser Umstand ist fur 
gewisse Begriffsbldgg. der Gaskinetik yonWichtigkeit. (Probleme der moderncn Physik. 
Debye: Sommerfeld-Festschrift 1928- 104— 13. [Leipzig, Hirzel].) LONDON.

Richard Lorenz, Der Verteilungssatz. I. Der ideale Verteilungssatz in  Molen- 
bruchform. (Ygl. nachst. Ref.) Die ubliche Definition der Konz. bei der Benutzung 
des Massenwirkungsgesetzes: Anzahl der Mole in der Vol.-Einheit, ist denkbar schlecht; 
etwaa besser ist die von N ERNST: Anzahl der Mole in einem Vol. der urspriinglichen 
FI. Am besten ist die Benutzung des Molenbruchs, wic durch eine theoret. Ableitung 
dargetan wird (s. Original). PLANCK, VAN L a a r  u . F. W. KUSTER sind die Vor- 
laufer. Das Verhaltnis der Molenbriiche des sich verteilenden Stoffes in den beiden 
Phasen x /y  ist bei gleicher Mol.-GroBe des Stoffes in beiden Phasen konstant. Vor- 
aussetzung ist die Gultigkeit des idealen Gasgesetzes oder der Gesetze fur ideale Fl.- 
Gemischc. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 178. 346—52. 1/2. Frankfurt a. M., Inst. f. 
physikal. Chem.) W. A. ROTH.

Richard Lorenz, Der Verteilungssatz. II . Der Verteilungssaiz fu r  kondensierłe 
Sysleme. (Vgl. vorst. Ref.) Fur kondensierte Systeme, wo die einfachen Geetze nicht 
melir gelten, kann man mit Hilfe von VAN L a a r s  molaren Potentialen einen Ver- 
teilungssatz ableiten unter Benutzung der VAN DER W AALschen Gleichung. Der 
Satz lau te t: xj y e '0 =  konst., wo w eine komplizierte Funktion ist. Dieser Satz hat 
einen groBen Gultigkeitsbereich. Er ist von VAN L a a r  schon 1901 abgeleitet, aber 
aus bestimmten, vom Vf. dargetanen Grunden nie benutzt worden. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 178. 366—70. 1/2. Frankfurt a. M., Phys.-ehem. Inst.) W. A. R o t h .

C. W . Oseen, Die anisotropen Fliissigkeiten. Tatsachen und Theorien. Vf. be- 
spricht zunachst die Th?orie ron BORN (C. 1916. II. 366), die eine gegenseitige Aus-
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richtung der Molekule infolge ihres Dipolcliarakters aimimmt. Die experimentellen 
Naclipriifungen liaben ergeben, daB die bei anisotropen Tli. vorliandenen Dipolmomente 
zu klein sind, urn eine gegcnseitige Ausriclitung hervorrufen zu kónnen. Andererseits 
schmelzen Stoffe, dereń Dipolmomenfc naeh der BORNsehen Theorie geniigen miiBte, 
lim Anisotropie hervorzurufen, durchaus nieht anisotrop. Die BORNSohe Theorie ver- 
naeklassigt einen wesentlichen Teil der potentiellen Energie, woraus diese u. andere 
Unstimmigkeiten sieli ergeben. Der Theorie des Vfs. liegt die Annahme zugrunde, 
daB die Krafte, die die starr gedachten Molekule aufeinander ausiiben, teils anziehende 
sind, die im Schwerpunkt angreifen, teils Drehmomente, die die Molekule in bestimmte 
Lagen zueinander cinzustellen bestrebt sind. Unter der Einw. dieser Krafte schliefien 
sieh die Molekule bei geniigend niedriger Temp. zu Sehwarmen zusammen, die auf 
bestimmte A rt orientiert sind. I n  diesen Sehwarmen ist die Erkliirung fiir die Eigg. 
der krystallinen Fil. zu sehen. Weiter werden die Einwande gegen diese Schwarm- 
liypothese widerlegt u. die mathemat. Methode besproehen. Vf. besehreibt dann kurz 
die Eigg. des smekt. Zustandes, des eigentlichen nemat. Zustandes u. des nemat. Zu- 
standes vom Cholesterintypus u. priift in jedcm Ealle die Anwendungsmoglichkeit der 
Theorie von B o r n  u. der eigenen Theorie. (Fortsehr. Chem. Physik u. physikal. Chem. 
Serie B . 20. No. 2. 1—87. Upsala, Univ.) L o r e n z .

Erwin Richard Sauter, Kolloidlechnische Sammelreferate. VI. Kalalyse und Ad- 
sorplion. {V. vgl. S t a g e r ,  C. 1928. II. 2178.) Unter Hinweis auf die allgemeine 
Literaturzusammenstellung von FRANKENBURGER (C. 1928. II. 1176) gibt Vf. eine 
.Ubersicht iiber moderno wissenscliaftliehe Arbeiten auf dem Gebiete der heterogenen 
Katalyse. — Speziell geht Vf. auf die Bedeutung der Chemosorption u. der Stellen 
hoheren Energieinhalts auf dem Adsorbens fiir eine gesteigerte katalyt. Wirksamkeit 
ein. (Kolloid-Ztselir. 46. 148—55. Okt. 1928. Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. 
Chem.) C o h n .

E. Spitalski, N. Petin und B. Konowalowa, Hetcrogene Katalyse von JFasscr- 
stoffswperozyd durch Kupferverbinduvgen. Vff. untersuehen die katalyt. Wrkg. von 
Cu-Verbb. auf den Zerfall von H 20 2. Die Cu-Ionen katalysieren an sieh nieht. Die 
Kinetik der lik . ist kompliziert. In der Annahme des Rk.-Verlaufes nacli einer Gleiehung 
1 . Grades wurden die IConstanten ennittelt: K  fallt zuniichst, steigt dann in alkal. 
Lsg. bis zu einem Maximum, wahrend es in neutraler u. saurer Lsg. bis zum Ende der 
Rk. wachst. Die mittleren Rk.-Gescliwindigkeiten wurden bereehnet. Sie sind ab- 
hiingig von der urspriingliohen H 20 2-Konz., sowie vom Sauregrad der Lsg. Bei hohen 
H 20,-Konzz. ist der katalyt. Zerfall absol. genommen langsamer ais bei niederen. 
Zur Identifizierung der NdcL, die sieh bei der Rk. bilden, wurden analyt. Verss. aus- 
gefiihrt, welehe ergaben, daB dieselben nieht homogen sind. Sie bestehen vielmehr 
aus einem Gemisch von braunem Peroxyd u. grunem Kupferhydroxyd. Bei hohen 
H 20 2-Konzz. herrseht das Kupferperoxyd vor, bei niederen Konzz. das Kupferhydr- 
Oxyd. Dio katalyt. Wirksamkeit des Nd. sinkt m it der Zeit (Alterungserscheinung). 
Die Cegeniiberstellung der kinet. u. analyt. Befunde fuhrt Yff. zu dem SchluB, daB 
die Menge des gebildeten Peroxyds umgekehrt proportional der Zers.-Geschwindigkeit 
ist. — Die Zers.-Gesehwindigkeit des Perosyds ist im Vergleich zu der von H 20 2 sehr 
gering. In alkal. Lsg. ist das Perosyd weniger bestandig ais in neutraler. — Zum SchluB 
stellen Yff. Betraehtungen ubor den Meehanismus der katalyt. Rk. an. Im  Rk.-Gemiseh 
entstelien gleiehzeitig 2 Zwisehenprodd. — das passiye Peroxyd u. ein akt. Prod. Dio 
Bldg. u. Zers.-Gesehwindigkeit des akt. Prod. ist im Gegensatz zum Peroxyd sehr 
groB. Die Zerfallsgeschwindigkeit beider Zwisehenprodd. ist von der H 20 2-Konz. un- 
abhangig. Die Geschwindigkeit der katalyt. Rk. ist proportional der Konz. des akt. 
Zwiselienprod., die ihrerseits eine Funktion der Bldg.- u. Zers.-Geschwindigkeit des 
Peroxyds ist. (Journ. Russ. phys.-chom. Ges. [russ.] 60. 1237—70. 1928. Labor. f. 
phys. Chem. d. I. MGU.) ” G u ria n .

E. Spitalski, N. Petin und E. Burowa, Kalalyse und Umuandlungsprozesse von 
Kolloiden. I. Katalyse von Wasserstoffsuperoxyd durch Eisenverbindungen. Vff. setzen 
ihre Arbeiten uber Katalyse fort (vgl. C. 1925. I. 331) u. untersuehen die katalyt. Zera. 
von H 20 2 durch Eisenchlorid in saurer Lsg. u. Eisenhydroxyd in alkal. Lsg. Es zeigte 
sieh, daB Eisenchlorid infolge der Hydrolyse in schwach saurer Lsg. bestandige Hydro- 
sole bildet, zum Unterschied von dem friiher untersuchten Eisensulfat, das gelbe Nd.- 
Bldg. bas. Salze zeigt. Die Abhangigkeit der katalyt. Wirksamkeit der Rk.-Gemische 
von dem Sauregrad bzw. der Alkalitat der Lsg. ist bei Eisenchlorid u. Eisensulfat etwa 
die gleiche. Bei Anwendung beider Salzo fallt in alkal. Lsg. ein unl. Hydrogel, welchem
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die Rolle des eigentliehen Katalysators zufallt. K atalyt. wirksam ist nur das 
Ferriion, folglich nur Verbb., in denen das Eisen ais 3-wertiges łon  auftritt. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1271—89. 1928. Labor. f. phys. Chem. d.
I.M G U .) Gukian .

E. Spitalski, N. Petin und E. Burowa, Katalyse und TJmwandlungsprozesse von 
Kolloid-en. II . Untersuchung des Meclianismus der Hydrolyse vori Eisensalzen und der 
Eigenschaflen kolloider Hydrosole mittels der katalytischen Wirkung von Ferriionen. 
(I. ygl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen die katalyt. Wrkg. der Ferriionen auf don Zorfall 
von HoOa u. messen gleichzeitig die Leitfahigkeit der Rk.-Gemisehe. Sie stellen fest, 
daB, wahrend die kolloiden Lsgg. Alterungsersclieinungen zeigen, ilire Leitfahigkeit 
sieli wenig verandert. Der Vorgang wird weiterhin untersuclit bei Ggw. von kolloiden 
Eisenverbb. Es zeigt sieli, daB die aus konz. EeCl3-Lsgg. m it Alkali erhaltenen Gele 
die katalyt. Wirksamkeit der Sole erniedrigen. Der Chlorgeh. u. die spezif. Leitfahigkeit 
der Sole bleiben dabei unverandert. — Die Hydrolyse konz. Eisensalzlsgg. bei Ggw. 
starker Alkalien wird erklart duroh die Adsorption yon Ferriionen an den gebildeten 
kolloidalen Eisenteilehen. Die Adsorptionsgeschwindigkeit ist proportional der Dis- 
persitiit des kolloiden Systems. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1291—1316. 
1928. Labor. f. phys. Chemie d. 1. MGU.) GURIAN.

E. Spitalski, N. Petin. und E. Burowa, Katalyse. und Umwandlungsprozesse von 
Kolloiden. I II . Kolloide Eisengele wid dereń Umwandlungen. (II. vgl. vorst. Ref.) Im 
Gegensatz zu QUARTAROLI, der an die autokatalyt. Zers. von Wasserstoffsuperoxyd 
glaubt (vgl. C. 1 9 2 6 . I. 822), halten Vff. den Zerfall von H 20 2 fiir ein Beispiel hetero- 
gener Katalyse. Unterss. der Kinetik der H 20 2-Zers. dureh Eisenverbb. in einem 
Medium variierender Alkalitat ergaben, daC der eigentliche Katalysator Eisenhydroxyd 
ist, dessen Wirksamkeit nur vom Alter u. dem Alkalitatsgrad der Lsg. abhangt. Steigende 
Alkalitat besehleunigt das Altem des Katalysators. — Das Eisenhydroxyd lost sieli 
in der alkal. H 20 2-Lsg., es entstehen losliehe Eisenverbb., die ais Zwischenprodd. der 
Rk. auftreten. Die Alterungserseheinung beruht auf der L6sliehkeitsverringerung des 
Eisenhydroxyds in H 20 2-Lsg. dureh ubersehiissiges Alkali. Die Folgę ist eine De- 
hydratation des Hydrogels, die grofien Teilehen wachsen ń, conto der kleinen, die katalyt. 
akt. Oberflaehe wird Ideiner. Vff. vermuten die Móglichkeit einer Anderung der mikro- 
kr^ystallinen Struktur des Nd. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1317—32.
1928. Labor. f. phys. Chem. d. I. MGU.) Gu r ia n .

J. N. Brónsted und W. F. K. W ywie-Jones, Die katalylische Wirkung von 
Sduren bei Hydrolysen. (Vgl. C. 1929. I. 837.) Zuni Studium der Hydrolyse dureh 
Sauren, ais katalyt. Rk. wird die Verseifung von Athylacetalen gewahlt. Einen be- 
sonderen Gesichtspunkt bildeten hierbei die Charakteristika dieser Hydrolyse, namlich 
die hohe Empfindlichkeit der Acetale gegen H \  ihre Bestandigkeit gegen (OH)~ u. 
der vóllig neutrale Charakter derselben u. aueh der Hydrolysenprodd. Folgende Acetale 
wurden dargestellt, wobei auf die Darstellungsmethode nur kurz hingewiesen wird: 
Orthoameisensaurealhylester GHfOC^H,)^ Orthoessigsdureathyleiier CIL-C{OCJIs)s, 
Orthopropionsaureathylester CII a ■ GHl- C(OG„Hs\  vom Kp. 160°, Orthokohlensauredłhyl- 
esłer G'{OCJLJ4, Acetaldehyddiathylacetal (Acetal) CH3-CH(OC2Hs)2 u. Acelondidthyl- 
acetal (.Ketal) (CII3)2• C{OC2II5)2. Bei der Hydrolyse yon Acetal u. von Orthoameisen- 
saureathylester ist eine Katalyse dureh Sauren bzw. IT  nicht bemerkbar. Hierdurch 
eignet sich diese Rk. zur pn-Best. u. zum Studium von Salzeffekten. Die Hydrolyse 
der Ester der anderen Orthosauren wird dureh molekulares W., m- u. p-Nitrophenol, 
Kakodylsaure u. Essigsaure katalyt. beeinfluBt. Die katalyt. Wrkg. ist hierbei von 
der Aciditat des Katalysators abhangig. Die Dissoziationskonstante der Sauren wurde 
aus den Messungsergebnissen in verschiedenen Pufferlsgg. berechnet. Auf Grund 
experim. Daten wird der Meinung Ausdruck gegeben, daB ungeladene Molekule katalyt. 
wirken. Im  Sinne friiherer Arbeiten der Vff. wird hierdurch die Theorie der katalyt. 
Rkk. auf molekulare Wrkgg. ausgedehnt. (Trans. Faraday Soc. 25. 59—76. Febr. 
Kopenhagen, Polytechn. Inst.) H a n d e l .

Groves Howard Cartledge, Introductory theoretical chemistry. Boston: Gflm 1929. (567 S.) 
8°. Lw. S 3.60.

Andrfi Dognon, Prćcis de physico-chimie. Coli. do Prócis medicaus. Paris: Masson e t Cie.
1929. (310 S.) Br.: 30 fr.; oart. 36 fr.

Renś Dubrisay, Lecons sur la chimie generale. Paris: Gauthier-Villars e t Cie. 1928. (VI, 
246 S.) 8°.
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Samuel Glasstone, Chemistry in daily life. London: Methuen 1929. (250 S.) 8°. 6 s. net. 
[russ.] W. Kondratjew, Dio physikaiischen und chemischen Eigenschnftcn der Molekule.

Moskau, Leningrad: Staatsverlag 1928. (104 S.) Rbl. 1.25.
J. W. Mellor, A Comprchensive treatisc on inorganic and tlieoretieal chemistry. Yol. 9.

London: Longmans 1929. (982 S.) 8°. 63 s. net.
[russ.] W. Scbischokin, Praktisclies Lehrbuch der Chemie. 3. Aufl. Leningrad: Polyteehn.

Inst. M. K alinin 1929. (199 S.) Rbl. 2.50.

A l. Atomstruktur. Radiochem ie. Photochem ie.
V. S. Vl-kljan, Bemerkung iiber die Freiheitsgrade in  der Wellenmechanik. Es 

werden zweł Beispiele in der Wellenmechanik gezeigt, bei dereń Behandlung man zur 
Yereinfachung der Reehnung die Bewegungsfreiheit des Systems ais stiirker beschriinkt 
annehmen kann, ais es in der Wirklichkeit der Fali ist: 1. Die Bewegung des Elektrons 
im H-Atom liat okne Beriicksichtigung der Mitbewegung des Kernes 3 Freiheitsgrade, 
es lassen sich aber die BOHKselien Energiewcrtc ableiten, wenn das Problem ais Problem 
m it einem Freiheitsgrad behandelt wird. — 2. Bei Beriicksichtigung der Mitbewegung 
des Kernes bat das System 6 Freiheitsgrade, man kommt aber zu den bekannten Energie- 
niveaus, wenn man das Problem auf ein Problem m it einem Freiheitsgrad zuruekfiihit. 
(Ztschr. Physik 52. 735—38. 31/12. 1928. Zagreb.) L e s z y n s k i .

J. L. Snock jr., Zur Prufung der Schrodingerschen Theorie. II. (I. vgl. C. 1928.
II . 1973.) Dio Absorptionsmessungen an H a u. Hg werden unter erhołitem Druck 
wiederholt u. dureh Messungen des Verhiiltnisses Hg zu Hy ergiinzt. Die gefundenen 
Werte fur das Verhaltnis der Gesamtabsorption u. fur das Doppelverhiiltnis der Dublett- 
komponenten stehen mit den Forderungen der Theorie in befriedigender tlberein- 
stimmung. (Ztschr. Physik 52. 654—56. 31/12. 1928. Utrecht, Physik. Inst. d. 
Univ.)  ̂ ‘ L e s z y n s k i .

D. Meksya, Uber die Dynamik des Elektrons. Anwendung des allgemeinen Rela- 
tivitatsprinzips auf die Dynamik des Elektrons. (Philos. Magazine [7] 6 . 977—91. 
Nov. 1928. London, K i n g ’s Coli.) K y e o p o u l o s .

C. J. Davisson und L. H. Gerrner, E in Versuch, Eleklronemcellen durch Reflexion 
zu polarisieren. Es wird versucht, in einer Anordnung, die der bekannten Doppel- 
spiegelanordnung zum Naehweis der Polarisation des Lichtes nach Reflexion an Glas 
entsprieht, die Polarisation von Elektronenwellen nach Reflexion an Ni-Krystallen 
nachzuweisen. Es werden Elektronen von 10—150 Volt Beschleunigung untersucht. 
Innerhalb der Vers.-Genauigkeit ist keine Polarisation nachzuweisen. Der doppelt 
reflektierte Strahl weist Maxima bei 20, 55, 77, 103 u. 120 Volt auf, von denen die 
beiden erstgenannten bisher nicht bekannt waren. (Naturę 122. 809. 24/11. 1928. 
New York, Bell Tel. Lab.) L e s z y n s k i .

M. V. Laue, Notiz zur Quantentheorie des Atomkerns. Es wird ein mathemat. 
Verschen in der Arbeit von GamOW (C. 1928. II. 2702) berichtigt, u. es wird den beiden 
Konstanten der GElGER-NuTTALschcn Beziehung eine physikal. Bedeutung gegeben. 
(Ztschr. Physik 52. 726—34. 31/12. 1928. Berlin-Zehlendorf.) LESZYNSKI.

K. F. Bonhoeffer und p . Harteck, Experi>mnłe iiber Para- und Orthowassersloff. 
Die Umwandlung der naeh H e i s e n b e r g s  Theorie zu erwartenden beiden Modifikationen 
des molekularen Waaserstoffs (ais Para- u. Orthowasserstoff bezeiehnet) wird experi- 
mentell untersucht, Parawasserstoff wird angereichert u. aus Warmeleitfahigkeits- 
niessungen bei niederen Drueken die Halbwertszeit- der Umwandlung ‘bestimmt: groCer 
a!s ein Jah r (theoret. einige Tage bis Wochen). — Parawasserstoff ist bei Zimmertemp. 
u. Atmospharendruck in GlasgefiiBen haltbar, wandelt sich bei 100 Atm. u. in Metall- 
gefiiCen langsam (in ca. 5 Stdn. auf die Halfte), duręli Pt-Asbcst ais K atalizator 
momentan u. durch clektr. Entladungen schnell in gewóhnlichen Wasserstoff um. 
Durch Adsorption von Wasserstoff an Koblo boi der Temp. des fl. Wasserstoffs resultiert 
prakt. reiner Parawasserstoff. — Frisch vcrfestigter, sowie durch Atomvereinigung 
bei der Temp. des fl. Wasserstoffs erlialtener Wasserstoff enthalt Para- u. Orthowasser
stoff im Mischungsverlialtnis 1 :3 ; ebenso ist der gewóhnliche Wasserstoff cine Mischung 
im Verhaltnis 1: 3. (Naturwiss. 17 . 182. 15/3. Berlin-Dahlem, Kais.-Wilh.-Inst. f. phys. 
Chemie u. Elektrochemie.) S k a l i k s .

A. Euckeń, Der Nachweis einer Umwandlung der antisymmetrischen Wasserstoff- 
molekiilart in  die symmetrische. Bei hinreichend tiefer Temp. ist eine Wrachiebung 
des Haufigkeitsverhaltnisses 1 :3  zwischen den beiden nach der Wellenmechanik 
existierenden Wasserstoffmolekiilarten (antisymmetr. u. symmetr. Form) zu erwarten. 
Dieselbe muBte sich in einem Anstieg der spezif. Wiirmen bemerkbar machen, da die



1929. I. At. A t o m s t r c k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1537

Rotationswarmen der bciden Arten verschicden sind. — In  gemeinsam m it K. Hiller 
ausgefiihrten Verss. wurde Wasserstoff in einem StahlgefaB (45 ccm) unter 50 Atm. 
123/., Tage bei der Temp. der fl. Luft belassen. Anfangs, naeh 6 Tagen u. zum SchluB 
wurde die W arniękapazitat ermittelt. Der der Umwandlung entsprechende Ansticg 
der Rotationswarme war deutlick bemerltbar. (Naturwiss. 17. 182. 15/3. Breslau, 
Phys.-ekem. Inst. d. Teohn. Hochschule.) S k a l i k s .

L. R. G. Treloar, Die Intensitdłsverleilung der allgemeinen und der charakterislischen 
liontgenstrahlung des Mólybdans. Die Verss. dienten der naheren Unters. der Gesamt- 
straklung einer SnEARER-Rohre m it Mo-Antikatkode unter versekiedcnen Erregungs- 
bedingungen. Die Erregung erfolgte einmal m it Induktor u. Queeksilberunterbreeher, 
in einer anderen Serie mit einem Transformator. Die Antikatkode war 1 mm, das 
Aluminiumfenster der Rohre 0,056 mm dick. Ais Spektrometer diente ein solches 
der Bauart von B ra g g  mit oberflaehlieh geschliffenem Caleitkrystall; die Ionisations- 
kammer entliielt Methyljodid. Bestimmt wurden: die Intensitatsverteilung der all
gemeinen Strahlung bei verschiedenen Rohrenspannungcn, die Intensitatcn der K  a- 
u. K/?-Linie kierbei, sowie das Yerkaltnis von homogener zu Gesamtstraklung. Die 
Erregungsweise kat keinen EinfluB auf die Intensitiitsverteilung. Der Quotient der 
Wellenlange der maximalen Energie durck die Wellenlange minimaler ist fur vcr- 
sekiedene Róhrenspannungen konstant. (Pkilos. Magazine [7] 6. 1008— 19. Nov. 
1928. Reading, Univ.) KYROPOULOS.

F. Hund, Uber Zuordnungsfragen, insbesondere iiber die Zuordnung von Multi-pkl- 
termen zu Seriengrenzen. Es wird darauf kingewiesen, daC die Zuordnung von Termen 
eines ąuantemnechan. Systems nickt immer streng definiert ist. In  manoken Fallen 
muB bei der Ordnung von Spektren eine in der N atur der Sacke liegende Unbestimmt- 
heit in Kauf genommen werden. Ais Beispiel fur die Anwendbarkeit der friiker 
(C. 1 9 2 7 . II. 782) geauBerten Vermutung, dafi nur durck Symmetrie gefordertc 
Oberkreuzungen auftreten, werden die folgenden Beispiele diskutiert: 1. Zuordnung 
von Termen im gleiehzeitig wirkenden magnet, u. elektr. Feld. — 2. Yeranderung der 
Termstruktur zweiatomiger Molekeln bei starker werdender Rotation. — 3. Zuordnung 
der Multipiettkomponenten zu Seriengrenzen. — Es ergibt sich, da(3 Ergebnisse dor 
friikeren Unterss. des Vfs. (vgl. H u n d ,  Linienapektren 1927) stark eingesekrankt 
werden mussen. (Ztsclir. Pliysik 52. 601—09. 31/12. 1928. Rostock.) L e s z y n s k i .

L. A. Sommer, Die ąuantentheoretische Deli lun ij der griinen Nordlichtlinie auf 
Grund inlerferom-ełrischer Zeemaneffektmessung. (Scient. Papers. Inst. physical. ehem. 
Res. 9. 181—201. 28/11. 1928. — C. 1929 . I. 606.) L e s z y n s k i .

Yoshio Fujioka, Experimenialunlersuchuvgen iiber die Heliumbanden. Es wird 
der Unterschied der rclativen Intensitatcn der He-Banden bei Erregung m it Gleieli- 
strom u. kondensierter Entladung untcrsuclit, u. os wird eine Analyse der im negątiven 
Glimmlicht der Gleichstromentladung relativ starker kcrvortretenden Bariden 535 u. 
495 m/j gegeben. Dio Storungen u. dio Werte der Konstanten machen es so gut wic 
sieher, da!3 diese beiden Banden nickt Sohwingungsbanden eines gleichen Systems 
sind. (Ztschr. Physik 52 . 657—67. 31/12. 1928. Tokio, Inst. of Physical and Chem. 
Res.) L e s z y n s k i .

Henryk Jeżewski, Neue Banden von Quecksilberhydrid im  Ultravioletten. Vf. 
bericlitet iiber die Auffindung einer Reihe neuer Banden im Quecksilber-Wasserstoff- 
Luminescenzspektrum zwiseken 2190 u. 2537 A. Die neben den Hg-Linien (AA 2407 A, 
2414, 2225) auftretenden Banden erscheinen nur bei Ggw. von Wasserstoff u. bei 
Tempp. von 150—300°. Kleine Mengen Luft verhindern das Auftreten der Banden 
nickt. Qualitative Studien ergaben, daB die Intensitat dieser Banden mit wacksendem 
Druck des Wasserstoffs zunimmt. Maximum bei 34 mm. Bei 40 mm war noch keine 
Abnakme feststellbar. Das System best-eht aus 4 Hauptbanden:

2493,7 A 2367,3 A 2264,0 A 2192 A
2517,5 2388,0 2287,1 2219 ?

Davon sind nicht genau studiert X 2493,7 A (ersekeint auf intensivem Kontinuum) 
u. X 2192 (ist diffus u. nur auf sensibilisierten Platten erkennbar). Die Ckarakteri- 
sierung der Banden, welche aus je 3 Liniengruppen bestelien (eine starker ais die beiden 
anderen), erfolgte durch Intensitatsmessung. Es werden in 4 Tabellen die berechnetcn 
u. die gemessenen Sckwingungszaklen der einzelnen Linien der Banden aufgefiihrt, 
ebenso die berechnetcn Tragheitsmomente der Moll., sowie die Kernabstande.

Vf. schlieBt aus seinen Unterss. iiber den EinfluB des Wasserstoffdruckes, des Hg- 
Dampfdruckes auf daa Erscheinen dieser Banden, sowie aus dem hohen Reinheits-
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grade der Komponenten, daB die Trager dieser Banden die betrachtlich deformiertcn, 
neutralen Quecksilberhydridmoll. sin d  (Molekiilionen). Die Tragheitsmomente d e r Moli. 
dieser Verb. sind indessen kleiner ais die der Moll. der HuLTIIK N-Bande, auch sind 
die letzteren nach kiirzeren, diese nach langeren Wellen rerschobcn. (Buli. In t. Acad. 
Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928. 143—62.) R e i n i c k e .

B. K. Mukerji, A. K. Bhattacharji und N. R. Dhar, Die Veranderung des 
Exlinklionskoeffizienlen mit der Temperatur. Es wird die Veranderung der Extinktions- 
koeffizientcn m it der Temp. fur die folgenden Lsgg. bestimmt: /f 2CV20, (5160 A, 20—60°), 

in K J  (5160 A, 10—50°), J 2 in A. (5160 A, 15—35°), K 2C2Oa +  J ,  in K J  (5216 A, 
10—30°), H 2Cr„0; -i- (COOH), (4880 A, 10—30°), H 2Cr20 , +  Chininsulfat in H 2S 0 4- 
UberschuB (?. 5010 A, 10—30°), Rochelle-Salz +  Br„ in Ggw. von Na-Acetat (5200 A, 
10—30°), KMnOx (5G40 A, 10—50°), NaA'02 +  J 2 in Ggw. von Na-Acetat (5280 A, 
10—40°), Na-Formiat +  Jo in Ggw. von Na-Acetat (5280 A, 10—40°), FeSOt +  J» 
(5280 A, 10—40°), Eosin (5650 A, 10—40°), ( tf tf4)2C204 +  J ,  (5650 A, 10—40°); 
GuSOi (6300 A, 10—40°), GuCl (6000 A, 15— 40°). In  allen Fal len steigt der Extinktions- 
koeffizient linear m it der Temp. an. Dieser Anstieg wird auf die yeriinderung des 
Hydratationszustandes zuruckgefiihrt. (Journ. physical Chem. 32. 1834—40. Dez. 
1928. Allahabad, Univ., ChemT Lab.) ' LESZYNSKI.

R. W. Wood, Mitteilung Ober Ramanlinien unter hoher Dispersion. (Vgl. C. 1929. 
I. 355.) Es werden unter hoher Dispersion aufgenommene Ramanspektren des Bzl. 
u. CClA wiedergegeben. Die Breite der einzelnen Ramanlinien liegt zwischen 0,5 u.
2,5 A. (Philos. Magazine [7] 6. 1282—83. Dez. 1928. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  
Univ.) L e s z y n s k i .

V. Posejpal, Fluorescenz und iillrarote Absorplion des Benzóls. Es wurde vom 
Vf. gezeigt (Sbornik ćlcnu II. tfidy 37 [1928]. X X XV III. [Prag]), daB ein dem Raman- 
effekt entsprechender ProzeB bei der Fluorescenz u. Phospliorescenz festzustellen ist. 
Eino Analyse des Bzl.-Fluorescenzspektrums fiihrt zu den gleichen TJltrarotfreąuenzen 
wie die Analyse der Ramanspektren. (Compt. rend. Aead. Sciences 187. 1046—48. 
3/12. 1928.) L e s z y n s k i .

A. Andant, Ober die Fluorescenz der Kohlenwasserstoffe. (Vgl. C. 1928. I. 233.) 
Es werden die Fluorescenzspektren von Ncmen, Dodecen, Fluoren u. Chrysen unter- 
sueht. Fluoren zeigte bei Erregung m it 313,2 m// 4 Banden m it den Intensitatsmaxima 
bei 380,5; 404,0; 434,0 u. 462,0 m/j, Chrysen bei Erregung m it 313,2 m/i u. 365,0 m/t 
6 Banden m it den Intensitatsmaxima bei 395,0; 404,0; 415,0; 434,0; 469,0 u. 498,0 TOfx, 
bei Erregung m it 265,2 m/t nur 4 Banden bei 395,0; 404,0; 415,0 u. 434,0 m/t. Bei 
fl. Nonen u. Dodecen konnten keine meBbaren Photogramme erhalten werden. (Chim. 
et Ind. 19. Sond.-Nr. 267—69.) KRUGER.

M. C. Reinhard und B. F. Schreiner, Finige Ver$uche uber die Verfarbung von 
Glas und Edelsteinen durch Rontgenstralilen und Radiumstrahlen, jBi-kaltiges Glas 
wird bei intensiyer Rontgenbestrahlung gelb. Topas, Aqvamarin, Amethyst, Granat, 
weiBer u. brauner Diainant bleiben bei intensiyer Bestrahlung m it RijntgenstraMen 
u. m it den /?- u. y-Slrahlen eines Ra-Priiparates unverandert. Ais einziges der unter- 
suchten Steine zeigt der weiBe Diamant bei Bestrahlung durch das Ra-Praparat eine 
blaue Fluorescenz. Naturlicher Quarz bleibt unbeeinfluBt, geschmolzener Quarz wird 
durch Rontgenbestrahlung stellenweise braun verfarbt. (Journ. physical Chem. 32. 
1886—87. Dez. 1928.) L e s z y n s k i .

A. Gałecki und R. Spychalski, Studien am Silberkeimsol und seinen Derivaten. 
I. Einleitende Versuche zur Lichtwirhung auf diese Sole. Der Inhalt der Arbeit deckt 
sich m it dem der C. 1929. I. 485 referierten Arbeit. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 177. 
337—44. 20/12. 1928. Posen, Physik.-Chem. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

A. J. Phillips, Das Verhalten von Nitrocellulosegelen im  polarisierten Licht. Yf. 
untersucht die Zusammenhange zwischen der Farbę zahlreieher Nitrocellulosepraparate 
im polarisierten Licht u. den Bedingungen ihrer Darst. Die Farbę ist eine Funktion 
des Dispersionsgrades der Nitrocellulose. Dieser ist abhangig von dem Prozentgeh. 
an W. im Nitrierungsbad, dem Verhaltnis von Schwefel- zu Salpetersaure, der Zeit 
u. Temp. der Nitrierung u. verschiedenen anderen Faktoren. Der Dispersionsgrad 
bestimmt in viel groBerem MaBe die Farbę im polarisierten Licht ais die chem. Konst. 
(der Prozentgeh. an Stickstoff). (Journ. physical Chem. 33. 118—30. Jan . Atlanta, Ga., 
Abt. fur Chemie, Georgia-Schule f. Technologie.) L o r e n z .

W. H. Martin, A. F. W. Cole u n d  E. E. Lent, Die Ausdehnung von Chlor bei 
Belichtung. D ie v o n  S h e n s t o n e  (Jo u rn . chem . Soc., L o ndon  71 [1897]. 471) gem achte
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Angabe, daB trockenes Chlor nicht die von B u d d ę  gefundene Ausdehnung bei Beliohtung 
zeigt, fiilirtc z u dor Annahmo, daB die absorbierte Energie ais Fluorescenz wieder aus- 
gestrahlt wiirde. Vf. konncn auch pliotograph. keine Fluorescenz nachweisen. Sie 
untersuchen dann sorgfaltig gereinigtes u. iiber P 20 5 getrocknotes Chlor u. fitiden, 
daB dieses bei Beliohtung sich ebenso ausdehnt wie nicht getrocknotes Chlor. (Joum, 
physical Chem. 33. 148—53. Jan . Toronto, Chem. Lab. d. Univ.) L o r e n z .

Aj. Elektrochem ie. Thermochemie.
A. T. Waterman, Die elektr ische Leitfahigkeit von Metałlen ais Funklipn des 

Druckes nach der Sommerfeldschen ElektrcmentJieorie. Vf. leitet eine Formel ab fiir die 
Abhiingigkeit des elektr. Widerstandes von Metałlen vom hydrostat. Druok, die m it 
den von Bridc.M A N  gemessenen Werten wesentlich besser ubereinstimmt ais die von 
HOUSTON (C. 1 9 2 8 .1. 2786) gegebene Naherungsformel. Tabellar. Vergleich der Druck- 
koeffizienten. Der positiye Druckkoeffizient von Li bleibt auch in der vorliegenden 
Darst. unerklart. (Philos. Magazine [7] 6. 965—70. Nov. 1928. London, K in g s  
Coli.) _ K y r o f o u l o s .

F r. KlingelJuB, Die Funkenspannung bei Drucken p < 760 mm Hg und das 
Minimumpotential, unter Beriicksichtigung der Eleklrodenfunktion dargeslettl. (1.—3. Naeh- 
trag.) (Vgl. C. 1 9 2 9 . I . 487.) (Ztschr. Physik 52 . 746—47. 890—91. 5 3 . 154—56. 
1/2. Basel.)  ̂ L e s z y n s k i .

Satyendra Ray, Ober den Durcligang des ehklrisclien Slromes durch eine Cooper- 
Hewitt-Qnecksilberlampe. Eine Reihe theoret. Dberlegungen des Vf., welche die strom- 
gleiehrichtendc Wrkg. der C o o i’E R -H fa v jt t-  Quccksilberlampe zu erklaren suchen. 
Im Prinzip wird angenommen, daB die „innere elektr. Ladung“ des Hg-Atoms Gas- 
atome von entgegengesetzter Ladung aufnimmt, die auch in der evakuierten Kohro 
noeh vorhanden sind. Der clektroenerget. Zustand solcher Systeme wird dann aut 
C4rund einer allgemeinen Betrachtung iiber den Mechanismus der elektr. Leitung in 
Gasen besprochen. Auf dieser Grundlage gelingt dann eine befriedigende Erklarung 
der Erscheinungen in der COOPER-HEWITT-Lampc. (Ztschr. Elektrochem. 35 . 89 bis 
93. Febr. Lucknow [Indien], Univ.) H a n d e l .

Otto Klemperer, t)ber die Befreiung des Elektrons ans der Melalloberjlache durch 
langsame positive Ionen. Die Wahrscheinlichkeit, m it welcher ein Elektron aus der 
Oberflache eines Metalles durch ein positives łon befreit wird, wird aus den vorliegenden 
Messungen auf den beiden folgenden Wegen bereclinet: 1. aus Stromspannungsmessungen 
der Townsendentladung; — 2. aus dem Minimumfunkenpotential u. dem lonisierungs- 
aufwand des Elektrons im Gase. -— Die Ubereinstimmung der auf den grundsatzlich 
verschiedenen Wegen gewonnenen Werte ist gut. (Ztschr. Physik 5 2 . 650—53. 31/12. 
1928. Kieł, Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

A. Meissner, Untersuchung iiber Pyro- und Piezoeleklrizitdt. Vf. beriehtet zu- 
sammenfassend tiber seino pyro- u. piezoelektr. Unterss. an Quarz. AuBer fiir ver- 
scliiedene Quarzproben wurdcn die pyroelektr. Koeffizienten fiir Zucker, Weinsaure, 
Ilochellesalz, Turmalin, Topas, Zinkblende, Schwefelkies u. Pentaerythrit bestimmt. 
(Naturwiss. 17. 25. 11/1. Berlin.) L e s z y n s k i .

O. Lossew, Der leuclitende Carborundumdelektor und Detektoreffekt und 
Schwingungen an Knjstallen. Es werden die unter yerschiedenen Arbeitsbedingungen 
des SiC-Detektors auftretenden Luminescenzerscheinungen bescluieben. (Philos. 
Magazine [7] 6 . 1024—44. Nov. 1928. Nischny-Nowgorod, Radio-Lab.) K y r .

P. S. oimstead, Der Einflu/3 von Gasen auf den Widersland von Konlaklen Jcorniger 
Kohlen. Es wird eine Methodo beschrieben, die es gestattet, den Widerstand von 
Kohlenkontakten ais Funktion des Gasdrucks, der angelegten Spannung oder der Zcit 
zu messen. Verss. m it Stickstoff zeigen, daB der Widerstand zwischen den Kohlen- 
kornern annahernd logarithm. u. reyersibel mit dem Gasclruok (im Gebiet von 1 * 10~3 
bi3 760mmHg) waehst. Bei konstantom Druck bewirkt Temperaturerhóhung Abnehmen 
des Widerstandes. Da nun Stickstoff reversibel von Kohle adsorbiert wird, die ad- 
sorbierte Menge logarithm. m it dem Druck waehst u. m it steigender Temp. abnimmt, 
so spheint es sicher, daB der Widerstand der Kohle z. T. von der an der Oberflache 
des Kontaktes adsorbierten Gasmenge abhangt. Der Widerstand nimmt auch ab mit 
steigender Spannung, was nicht durch Temperaturerhóhung allein erklart werden kann, 
da die Temp. proportional dem Quadrate der Spannung ist. Allerdings ist ein rein 
elektrostat. Effekt nicht ausgeschlossen. W ird das Gleichgewicht der Adsorption durch 
Erwarmen gestórt, dann nimmt der W iderstand mit der Zeit zu bzw. ab. Dies wird



1540 A j. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1920. I.

zuriickgefuhrt auf Gas, das in den Poren der Kohle durch Capillarkrafte gehalten 
wird. — Wenn die Spannung iiber einen krit. Wert gesteigert wird, der von der Art 
der angewandten Kohle abhangt, so nimmt der Widerstand plótzlich sehr erheblich 
ab. Diese krit. Spannung entspricht etwa der Temp., bis zu der die Kohle bei der vor- 
hergehenden Entgasung erhitzt worden war. AuBerdem ergibt sich eine etwa linearc 
Beziehung zwischen dcm Prozentgeh. an Wasserstoff u. dcm Widerstand bei dieser 
krit. Temp. Es wird dalicr angenommen, daB diese Abnahme des Widcrstandes bei 
einer krit. Spannung hervorgerufen wird durch das chem. gebundene Gas. (Journ. 
physical Chem. 33 . 69— 80. Jan. New York, Bell-Telephone Lab.) LORENZ.

N. Salessky, Uber die Anfangsleitfahigkeit von Gips und Stcinsal.z. Es werden 
die Anfangsstrome in parallel der Spaltrichtung geschnittenen Gipsplatten u. in parallel 
der Wiirfelflache geschnittenen Steinsalzplattcn in Intervallen von 0,01—0,06 sec. 
nach Anlcgen der Spannung gemessen u. die Unmoglichkeit der Extrapolation nach 
dem Koordinatcnanfang gezeigt. Das Omische Gesetz u. das Superpositionsprinzip 
ist giiltig. Die Leitfiihigkeit ist von vorhergehendem Stromdurcligang unbceinfluBt. 
Die Temp.-Abhangigkeit ist fiir Gips wahrscheinlich durch die iibliche Exponential- 
kurve darstellbar, ist aber fiir Steinsalz durch die Zeitspanne zwischen dem Anlegen 
des Potentials u. der Strommessung bedingt. (Ztschr. Pliysik 52 . 695—707. 31/12. 1928. 
Kasan, Pliysik. Inst. d. Un\v.) L e s z y n s k i .

R. Harman Ashley, Wasserstoff ionenkonzenlralion. Allgcmeinvcrstandliche Defi- 
nition der Begriffe Gleichgewicht, Dissoziation von W. u. von Sauren, pn-Wert u. 
dessen Best. u. Bereclmung fiir W. u. fiir Sauren, Pufferwrkg., Indicatoren. (Journ. 
cliem. Education 5. 1647—58. Dez. 1928.) H a n d e l .

K arl Fredenhagen, Beitrage zur Kenntnis der eleklrolyiischen Losungskrafte wid  
des eleklrolyiischen Ionenzustandes. IV. Lósungs- und Sohalationsenergien, ihre Be- 
rechnung und Vergleich. Sind dic eleklrolyiischen Ionen solvatisierte Gasionen ? (III. 
vgl. C. 19 2 8 . II. 2225.) Die Verteilungszahl ist ein MaB der vom Lósungsm. auf den 
zu lósenden Stcff ausgeiibten Losungskrafte; letztere sind noch unbekannt. Ent- 
sprechendo Formeln gclten aueh fiir die elektromotor. wirksamen Vorgange, falls 
namlich ein Atom ais „Losungsion" in Lsg. geht. F  =  R  T  In P (e ) , wo P(E)  die 
„elektrolyt. Lósungskonstante“ bedeutet, die auf gleiclie Konzz. der Gasatome u. 
der zugehorigen Losungsionen bczogen ist. Bei der Verteilung eines Salzes zwischen 
Gas- u. Fl.-Phase sind die Ionenprodd. in der Lsg. gleich dem Prod. der elektrolyt. 
Verteilungszahlen der Komponenten des Salzes m it seinem Dissoziationsprod. in der 
Gasphase. DaB die neutralen Gasatome beim t)bergang in die Lsg. einen Ladungs- 
charakter annehmen, tr it t  energet. gar nicht in die Erscheinung. Das widerspricht 
der herrschenden Meinung, daB bei elektromotor. wirksamen Vorgiingen die Atomc 
zunaclist Gasionen werden, u. erst diese ais Losungsionen in Lsg. gehen.

DaB die Losungsionen solvatisiertc Gasionen sind, ist nicht bewiesen. Gemessen 
sind nur die Lósungs- oder Verteilungsenergien, die dem Ubergang vom neutralen 
Atom zum Lósungsion entsprechen. Man kann die Verteilungsenergien berechnen, 
die dem tjbergang Gasion — >- Losungsion entsprechen. Im Gleichgewicht ist z. B. die 
Konz. der Losungsionen des Na 108e-m al gróBer ais die der Gasionen. Die von F a ja n s  
definierten Solratationsenergien sind dic vom Vf. definierten Losungsenergien -j-
Ionisierungsenergien. Fiir Na ist die Lósungsenergie (Losungsion---->■ Gasatom)
3,49 V, die Ionisierungsenergie (Gasatom — >- Gasion) 5,13 Volt. AuBer beim Hg" 
ist der Energieinhalt der Lósungskationen kleiner ais der der zugehorigen Gasatome. 
Bei den Halogenen ist der Energieinhalt des Gasatoms am groBten, der des Gasions 
am kleinsten, der des Losungsions liegt dazwischen. Will man dic Losungskrafte er- 
forschen, so betrachtet man am besten die Losungsenergien.

Wahrscheinlich entstehen die elektrolyt. Potentialdifferenzcn dadurch, daB das 
elektrolyt. Lósungsm. den neutralen Atomen einen Ladungscharakter verleiht. Das 
Wesen u. die Ursachc der elektrolyt. Dissoziation kennen wir im Grunde nicht. Beob- 
achtet man die Warmetónungen am Zn u. am Cu in einem DANIELL-Element in ge- 
trennten Calorimetern, so miiBtcn naeh der herrschenden Ansieht an beiden Elek- 
troden zusiitzliche Warmetónungen m it entgegengesetzten Yorzeiehen im Betrage 
der Ionisierungsenergie der Gasatome eintreten, was nicht der Fali ist. Also sind die 
Losungsionen keinc solvatisierten Gasionen. Wenn sich die Ionen in zwei Phasen 
proportional der dritten Potenz der D E. verteilen, waren nach der iiblichen Annahme 
(Losungsion =  solvatisiertes Gasion) in W. nur 106-mal so viel Ionen vorhanden ais 
in der Gasphase, das Yerlialtnis ist aber um viele Zehncrpotenzen gróBer (s. o.). Ferner
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miiBten dic Ionenverteilungszahlen fiir alle gleichwertigen Ioncn von der gleichen 
GroBenordnung scin, was durchaus nieht der Fali ist. Eine Theorie der elektrolyt. 
Dissoziation ist nur móglich auf Grund der Einfiihrung der Losungskriifte ais spezif. 
Weehselwrkgg. zwischen Lósungsm. u. Gelostem, die atomtheoret. noch nieht zu deuten 
sind. Es sind chem. Krafte, nieht clektrostat. Der Bindungszustand der Atome in 
einer gegebenen Yerb. ist nur insofern von EinfluB auf die elektrolyt. Dissoziation 
der Verb., ais sieh das Dissoziationsprod. der Verb. in der Gasphase ais eine Folgę 
der Art der chem. Bindung darstellen liiBt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 140- 
65—77. Jan. Greifswald, Chem. Inst.) W. A. ItOTH.

P. DroBbach, Znr Berechnung der theorelischen Potentiale von Kalium und Natrium. 
Der in einer friihcren Abhandlung (C. 19 2 8 . II. 626) berechnete Wert stimmt mit den 
cxperimentell erhaltenen Datcn nieht genau genug iiberein, weshalb die Bereclinung 
unter Beriicksiehtigung des Einflusses der Konz. wiederholt wurde. Hierbei ergab sieh: 
eXa =  —2,72 Volt u. ek =  —2,06 Volt. Die experimentell gefundenen Werte sind:

=  —2,72 u. ck =  —2,02 Volt, so daB dic Ubcreinstimmung sehr befriedigend ist. 
(Ztschr. Elektrochem. 35 . 95—96. Febr. Lautawerk.) HANDEL.

G. F. Isaacs und J. R. Partington, Konzentralionszellen in Athylalkohol: Natriwm- 
und Kaliumjodid. Es wurde die EK. der Konzenlrationselemenle Ag/AgJ, N aJ  (Cj)/ 
N aJ  (c2), Ag.JjAg u. Agi AgJ, K J  (c^ /K J (c.2), AgJ/Ag  in A. bestimmt. Die Konz. 
der Alkalijodidlsgg. variierte zwischen 0,5 u. 0,001-n. N ach  einer ausfulirlichen Be- 
schreibung der MeBmethode werden die nach der NERNSTschen Formel erhaltenen 
EK.-Werte u. die Uberfiihrungszahlcn des Anions (na) zusammengestellt. AuBer bei 
der liochsten Jodidkonz. sind die »0-Werte von der Konz. unabliangig. (Trans. Faraday 
Soc. 25 . 53—59. Febr. London, Univ.) H a n d e l .

Erich Muller und Per Ekwall, Zur Theorie der eleklrolylischen Abscheidung des 
Chroms aus wasserigen Chromsaurelosungen. Es wird yersucht, die Erscheinung, daB 
r e i n e Chromsaure an einer glatten Pt-Kathode nieht reduziert wird, durch mikroskop. 
Unters. der Pt-Oberflache aufzuklaren. Nach Beschreibung des hierzu verwendetcn 
Apparatcs werden die Ergebnisse der mikroskop. Unters. der bei verschiedenen Span- 
nungen benutzten Pt-Kathode yeransehaulieht u. besprochen. Der Elektrolyt bestand 
hierbei aus reiner, dann bei weiteren Verss. aus SO.,"-haltiger bzw. aus S04"-freier, 
aber Cr'"-haltiger Chromsaure. Es wird festgestellt, daB sieli in allen Fallen eine Ober- 
flachenschicht gebildet hat. Im Sinne der Vermutung, daB der Kathodenuberzug aus 
Chromichromat besteht, untersuehen Vff. das elektrochem. Verh. von kolloidalen Chromi- 
chromatlsgg. u. berichten liber eine Darstellungsmcthode derselben. Durch Annahme 
cines elektrokataphoret. an die Kathode gepreBten Chromichromatuberzugcs gelingt 
es, alle beobachteten Erscheinungcn bei der Elektrolysc von Chromsaurelsgg. an einer 
Pt-Kathode zu erklaren. Immerhin konnte die Sperrschicht mikroskop, nur bei den 
unedleren Potcntialen beobachtet werden. (Ztschr. Elektrochem. 35. 84—89. Febr. 
Dresden, Techn. Hochsch.) HANDEL.

E. Spitalski und W. Pitscheta, Expcrimen(elle Untersućhung der Prozesse bei (kr 
eleklrochemischen Polarisalion von Plalin. Vff. untersuehen die anod. Polarisation des 
Platins in einer n. Schwefelsaurelsg. unter Benutzung des SpiT A L SK I-K om m utators. 
Die Beeinflussung der Depolarisationskurven durch einen chem. Depolarisator wurde 
bei verschiedenen Stromdichten studiert. Die Prozesse ąn der Elektrode werden durch 
die PotentialgroBe bestimmt. Die beobachteten Anderungen der Depolarisations- 
kurven, dereń Abhangigkeit von der Stromdichte u. andere Polarisationserscheinungen 
sprechen nach Yff. fiir die Bldg. fester Lsgg. atomaren Sauerstoffs im Platin. Dic die 
Uberspannung beeinflussenden Faktoren sind: 1. Zus. der Elektrode,2. Vorgeschiehte,
3. Stromdichte, 4. Oberflache der Elektrodę, 5. Druek u. Temp., 6. Beimengungen, 
7. Entw. der Gase, 8. Drehung, 9. Zeit. Die Bedeutung dieser Faktoren, insbesondere 
von 2., 3., 8., 9. wird besprochen. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60 . 1351—81. 
1928. Moskau, Wissenscli. chem. Inst.) G u r ia n .

Umberto Salerno, Der Ilalleffekt bei Stahl-Nickellegierungcn. An Stahl, Ni u. 
Legierungen m it 8, 22, 36, 44 u. 49% Ni wird der HA LL-Effekt untersucht. Die E r
gebnisse sind graph. u. tabellar. dargestellt. Die Legierungen zeigen dieselben Charak- 
teristiken wie die ferromagnet. Metalle, bei Invar ist der Rotationskoeffizient besonders 
hoch. Die Asymmetrie ist besonders ausgcpragt bei der Legierung m it 22°/0 Ni, der 
am wenigsten magnet. Legierung, wahrend sie bei der stark magnet. Legierung mit 
49% Ni fast yerschwindet. Auffallig ist der parallelc Gang der HA LL-Effekts, der 
spezif. Warme, der thermoelektr. IŁraft, der Warmeleitfahigkeit u. des elektr. Wider-
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standcs. (Rend. Accad. Scienze fisiche, mat., Napoli. Serie 3a. 34. 159—65. 
1928.) R. K. Mu ller .

L. W. Mc Keehan, Magnetoslriktion: Bemerkungen zu einer Miłleilung von
Alfred Schulze. Entgegen der Ansicht von  S c h u l z e  (C. 1928. II. 1984) hii.lt Vf. dic 
Hypotliese aufrecht, daB dio leiclite Magnetisierbarkeit des Permalloy durch lokale 
Neutralisierung der Magnetostriktion, die fiir Fe u. Ni verschiedenes Vorzeichen hat, 
bedingt ist. (Ztschr. Physik 52. 752—54. 31/12. 1928. New Haven, Conn.) L e s z y n s k i .

Wilfred Fisher Wyatt, Losungen. I I . Das Schmelzpunktsdiagramm und die lałente 
Verdampfungstvdrme von binaren Miscliungen fliichtiger Fliiesigkeilen. (I. vgl. C. 1928. II. 
2536.) Vf. bestimmt nach der (1. e.) beschriebenen Methodo dio Schmelzpunkte u. dio 
latenten Verdampfungswiirmen binarer Mischungen von Methanol-Chloroform, A.-Tetra- 
ehlorkohlenstoff, Essigester-Tetrachlorkohlenstoff u. von Benzol-Bromatliyl bei verschie- 
dcnen Mischungsverhaltnissen u. stellt die Ergebnisse grapli. dar. Die Anderung der 
latenten Warmo ist bei allen Mischungen regelmaBig, auBer beim System Methanol- 
Chloroform, bei dem 2 Minima u. 2 Maxima beobachtet werden konnten. Aus den 
starken Abweichungen der latenten Warmen dieses Systems vom Additiyitatsgesctz wird 
gefolgert, daB bei hohcrenTempp. sehr erhebliche Attraktionskriifte zwischen den beiden 
Molekulartcn existieren mussen. Die Existenz der Verbb. CH30H-CHC13; (C2H 5)0-CC14; 
2 (CoHsJjO-CCl.! u. 2 CH3C00C2H5-CC14 lyurde kryoskop. naehgewiesen. Immerhin 
zeigt die Form der Kurve der Verdampfungswarme fiir Mischungen, welche CC14 ent- 
halten, daB die auftretendcn Verbb. bei hoheren Tempp. nicht stabil sind. (Trans. 
Faraday Soc. 25. 43—48. Febr. Sheffield, Univ.) H a n d e l .

Wilfred Fisher Wyatt, Losungen. I II . Der Umwańdlungspunkt von Telrachlor- 
kohlensloff und Verbindungen von Tetrachlorkohlenstoff oder Chloroform mit Aceton, 
Ather und Benzol. Der Umwandlungspunkt (bei etwa — 48,5°) der im vorst. Ref. gc- 
nannten Sj^temo wurde in Mischungen von Aceton bzw. CS2 m it CC14 untersucht. 
Hierbei konnten 2 krystallin. Modifikationen von CCI., festgestellt werden. Das Studium 
der Gefrierpunktskurven der untersuchten Systemo ergab den Nachweis der Existenz 
folgender Verbb.: CJI^GGl,-, C J i^ C C l^ ;  (GH2)XO,GCli; 3 {CJL^.O/JHCh,-,
2 (G2H5)20,CHC13; {G2HS)20,CHG13 u. (C2F 5)20,2C //C /3". Das Bestehen dies"er Verbb. 
wird mit Hilfe der Restyalenzenlehrc erklart. (Trans. Faraday Soc. 25. 48—53. Febr. 
Sheffield, Univ.) H a n d e l .

W. Świętosławski und H. Starczewska, Der Einflup gewisser Korrekluren auf 
die MePresidtaie bei <far Bestimmung der Verbrennungswarmen organischer Subslanzen. 
Seit die „internationale“ Kommission 1922 ais einzige Eiclisubstanz Benzoesaure 
(6324 cal.jjd próg, in L u ft gewogen) festgesetzt hat, sind die organ, thermochem. Daten 
homogener geworden u. die Unsicherheiten selir klein. Man sollte stets bei der gleichen
Ausgangstemp. messen u. stets die gleicho Temp.-Erhóhung benutzen; dann fallen
fast alle Korrekturen heraus. Vff. berechnen noch zwei Korrekturen fiir eine Reihe 
von Substanzen genauer: 1. Die Umrechnung auf isotherme Verbrennung; 2. die Ver- 
anderung der Verbrennungswarme m it der Vers.-Temp. Erstere hangt von der Menge 
Substanz ab u. iibertrifft die Vers.-Fehlcr erst, wenn man mit 2—3° Temp.-Erhóhung 
arbeitet. Ais Normaltemp. wird 20° angenommen. Bei O-reichen Substanzen wird dio 
zweite Korrektur merklich, meist kann sie zwischen 15 u. 20° vernachlassigt werden. 
Arbeitet man im Eiscalorimeter, so wird sio erheblich. Ausfiihrliche Zahlenbeispiele 
werden gegeben. (Buli. Inst. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928. 85—97. 
Warschau, Chem. Forsch.-Inst.) W. A. R o t h .

Ed. Maurer und W. Bischof, Berechnung des Wassergasglcichgewichts vermittels 
der genauen Nernslsclien Wdrmegleichuiuj. Die bisherigen Messungen (1898—1928) 
fiihren zu ganz verschiedencn Werten von K v dio namentlich bei hohen Tempp. 
stark divergieren. Die NERNSTscho Naherungsformel geniigt nicht zur Berechnung;

T E n g e l s
N k u m a n n -

K o h l e r
Gleichung T E n g e l s

N e u m a n n -
K o h l e r

Gleichung

600°
800°

1000°
1200°

0,039
0,237
0,722
1,437

0,038
0,248
0,735
1,422

0,033
0,240
0,733
1,460

1400°
1600°
1800°
2000°

2,265
3,114
3,941
4,746

2,205
2,996
3,685
4,301

2,291
3,124
3,928
4,729

die genaue Gleichung muB benutzt werden. Die Vff. reohnen nach der Methode der 
kleinsten Fehlerąuadrate m it P ie r ś  Werten fur die mittleren Molarwarmen yon H 20
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u. C02 u. der Warmetónung 10071 cal bei 0°, die bei 1000° auf ca. 6900, bei 1800° auf 
ca. 6400 cal sinkt. Aus umstehender Tabelle crgcben sich die K v. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 178. 371—80.1/2. Freibergi. S., Eisenhutten-Inst.,Bergakadomie.) W. A .R.

F. Heńning und C. Tingwaldt, Die Temperalurnerteilung in  der Acetylen-Scliweip- 
flamme. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 1828—30. 15/12. 1928. — C. 1928. I I . 18.) Le.

E. Darmois, Leęons sur la conductibilite des ólectrolytes professees a la Sorbonne en 1927
— 1928. P aris: V uibert 1929. (148 S.) B r.: 20 fr.

As. K olloidchem ie. Capillarchemie.
J. Traube, Ober die Stabilildt des Sulmikrons. Kryslallzersetzung, Krystallbildung 

und Emulsionsbildung. Gemeinsam mit Wilhelm v. Behren. (Kolloid-Ztschr. 47. 
45—47. Jan. Berlin, Techn. Hochsch. — C. 1929. I. 187.) K r u g e r .

H. D. Murray, Ionengleichgmichte in  kolloiden Losungen. Vf. nimmt an, daB 
die Aufladung kolloider Teilchen in 2 Stufen vor sich geht. Zuerst Adsorption eines 
Elektrolyten an der Oberflache des kolloiden Teilchens, dann Ionisation des adsorbierten 
Elektrolyten. Da dio Adsorption des stabilisierenden Elektrolyten wahrscheinlich 
polar ist, so ist anzunehmen, daB das bei der Ionisation auf der Oberflache 
zuriickbleibende łon chem. dom Kolloidteilchen ahnlich ist. Es ergibt sich so die Regel: 
Bei Bldg. eines Kolloids durch Mischung zweier Elektrolyte, werden die Teilchen 
p o s i t  i v geladen sein, wenn der das Kation liefernde Elektrolyt im UberschuB ist, 
u . ' n e g a t i v ,  wenn der das Anion liefernde Elektrolyt im UberschuB ist. — Das 
Gleichgewicht zwischen dem Kolloidteilchen K  u. einem Elektrolyten A B  kann dar- 
gestellt werden durch: K  +  A B KaII K a-  +  B'. Wenn dio Partikeloberflacho 
noch ungesatt. ist, dann kann Zugabe geringer Mengen eines Elektrolyten eine Er- 
hóhung der Ladung u. damit Stabilisierung bewirken:

K a - +  B ' +  ab  ^ K aAb. +  B ' ^  K%. +  B ' +  b '.
Is t die Oberflache gesatt., dann stellt sich in Lsg. u. auf der Oberflache ein Gleioli- 
gewicht ein zwischen dem vorhandenen u. dem zugefiigten Elektrolyten. So kann 
der Vorgang der Akklimatisierung erklart werden. Wird aber bei gesatt. Oberflache 
ein Nichtelektrolyt zugegeben, dann kann Koagulation eintreten durch Verdrangung 
des stabilisierenden Elektrolyten von der Oberflache des kolloiden Teilchens. Ein- 
gehend wird unter der obigen Annahme noch besprochen der Elockungswert mehr- 
wertiger Salze u. die Ladungsumkehr durch Zugabe mchrwertiger Salze, die in t)bcr- 
einstimmung m it der Erfahrung gedeutet werden, worauf aber nicht ausfuhrlich ein- 
gegangen werden kann. (Journ. physical Chem. 33. 138—42. Jan . South Kensington, 
Beichsinst. f. Wiss. u. Technik.) L o r e n z .

A. von Buzagh, Zur Theorie der Bodenkiirperregel. AnsclilieBend an eine Diskussion 
iiber die Bodenkórperregel (vgl. C. 1928.1. 655. 1632) weist Vf. auf Erscheinungen hin, 
bei denen die Abhangigkeit des Peptisationsgrades von der relativen Bodenkorper- 
menge nicht ausschlieBlich durch Adsorptionsvorgiinge erklarbar ist. So tr it t  bei 
Suspension von Tierkohle, CaC03, BaS04, ZnO, Pb30 4, HgO in reinem W. eine starkę 
Abhangigkeit der Suspensionskonz. von der relatiyen Bodenkorpermenge sowie ein 
Maximumseffekt auf. An Tierkohle, die einer melirwochigen Dialyse unterworfen war, 
wird gezeigt, daB diese Erscheinung nicht ais „Autopeptisation“ durch Adsorption 
molekular disperser Anteile des Bodenkórpers zu erklaren ist. Dio Anderung des 
Dispersitatsgrades, am Beispiel des ZnO gezeigt, ruft  nur qualitative Anderungen der 
Erschcinung hervor, die zudcm entgegengesetzt den aus der Adsorptionstheoric zu 
folgernden Erwartungen yerlaufen. — Wird ein UberschuB von Eisenhydroxydgel in 
verd. Ammoniak peptisiert, dann zentrifugiert u. ein Teil des zentrifugierten Gels 
mit einem Teil des Sols wiederum geschuttelt, so tr i t t  eine deutliche Abnahme des 
Peptisationsgrades (bei wachsender Bodenkorpermenge) auf. Dagegen diirfte nach der 
Adsorptionstheorie keine Anderung auftreten, da kein Grund fiir die Anderung der 
spezif. Adsorption anzunehmen ist u. das Adsorptionsgleichgewicht nicht gestort wird. 
Es ist demnach der Peptisationsgrad auch von der Konz. der Gelsuspension abhangig. 
(Kolloid-Ztschr. 46. 178—85. Nov. 1928.) C o h n .

George D. Rock und Simon Klosky, Die Dielektrizitatskcmslanłen von Silbersolen, 
die mit verschiedenen Mengen Alkohol verdunnt sind. Die DE. wird in einer modifizierten 
Schwebungsapparatur gemessen, die ein Mitnehmen der beiden Hochfreąuenzkreise 
yerhindert. Die Apparatur wird mit Stoffen bekannter DE. geeicht. Dann werden
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versckiedene wss.-alkoh. Silbcrsolo gemessen. Die DEB. der Sole sind prakt. den ent- 
spreohenden derDispersionsmittel gleich, raeist liegen die Wertc etwas niedriger. (Journ. 
physical Chem. 33. 143—47. Jan. Washington, Kathol. Univ. v. Amerika.) Lor .

A. Simon, Uber die Konstilution und den stabilen Endzustand von Hydrogelen. 
Naeh einer kurzeń Ubersicht iiber die bisherigen Auffassungen der Wasserbindung 
in kolloiden Oxydhydraten (BERZELIUS, VAN B e m m e le n ,  ZsiGMONDY, WlLLSTATTER- 
K r a u t )  u . dereń Schwierigkeiten, die Erscheinungen einheitlicii zu erkliiren, kommt 
Vf. auf Grund eigener Verss. an Fe- bzw. Zr-Oxydhydraten zu folgendem Ergebnis: 
VoIlig amorphe Metallhydroxyde enthalten das W . in osmot. Bindung, sobald aber 
ein Teil der einen Komponento (Metalloxyd) ortsfeste Ruhelagen erreicht (Krystalli- 
sation), wird auch ein Teil der andem Komponentę (W .), dureh die erste Komponento 
beeinfluBt, ortsfeste Ruhelagen erreiehen, u. es wird sich ein Gleichgewicht zwisehen 
osmot. gebundenem u. chem. gebundenem W. ausbilden. — Dabei streben die amorphen 
Primarprodd. der Osydhydrate mit der Zeit einem krystallisierten Endzustand minimaler 
potentieller Energie zu, der entweder ein stochiometr. H ydrat oder das Anhydrid sein 
kann. — Es wird so das Vork. zahlreicher stochiometr. Hydra te in der N atur erklart, 
die man praparativ mangels geolog. Umwandlungszeiten gar nicht oder nur unter 
Bedingungen darstellen konnte, welche den OrdnungsprozeB beschleunigen, wie er- 
hohte Tempp. u. Drucke. Ais Beispiel dafiir werden die vom Vf. naeh Alterung der 
frisch gefallten Hydroxyde unter Druckerliitzung nachgewiesenen Verbb. 3 Sb.,05'5  H20  
(vgl. Simon u . T i i a l e r ,  C. 1927. I .  2808) u. Cr20 3-H ,0  angefiihrt. — Weiter konnte 
beobaehtete werden, daB m it zunehmender gittermaBiger Orientierung die Peptisier- 
barkeit abnimmt, so daB der kolloide Zustand nur ais Durchgangsstadium zu stochio- 
metr. Hydraten u. zu der anhydr. Form anzusehen ist. — Vf. weist darauf hin, daB 
die Synthese von Tcmp.-empfindliehen Hydraten, welche bei Druckerliitzung nicht 
gelingt, in vielen Fallen dureh Zers. wasserfreier Alkalisalze der Oxyde dureh wasser- 
freie Sauren moglich sein wird. Ais Beispiel wird die Zers. Na2P b0 3 mit HCN an- 
gefuhrt. (Kolloid-Ztschr. 46. 161—69. Nov. 1928. Stuttgart, Techn. Hochsch.) Cohn.

Paul Goldschmidt, Erich Weingardt und Wilhelm Bachmann, Uber den 
Lósungszu.stand von Kupfer und Eisen in  ałkalisekem Medium bei Gegenwart hydroxyl- 
hałtiger organischer Subslanzen. LaBt man zu einem wss. Losungsgemiseh cines Fe- 
oder C«-Salzcs u. einer organ. OH-haltigen Substanz (Glylcol, Glycerin, Mannit, Trauben- 
zneker, Rohrzucker, Inulin, Dertrin, Starkę) NaOH flieBen, so entsteht zuniichst 
Triibung oder Nd., im NaOH-tjberschuB Bldg. einer braunroten bzw. tiefblauen FI. 
Wird die zur Auflosung erforderliche NaOH-Menge gegen die vorhandene Menge organ. 
Substanz aufgetragen, so ergeben sich bei Glycerin, Mannit, Traubenzucker u. Rohr
zucker Kurven, die aus einem steil abfallenden Ast iiber ein „Ivnie“ in einen der Ab- 
scissenachse parallclen Ast iibergehen; bei den Systemen m it Inulin, Dextrin, Starko 
u. Glykol waren quantitative Untcrss. nicht moglich. Dureh Dialyse (z. T. unter Vcr- 
wendung eines Jlikrodialysators, bei dem die Vorgange in unmittelbarer Niihe der 
Membran ultramkr. verfolgt werden kónnen, Ultramikroskopie, Ultrafiltration, Priifung 
der Elektrolytempfindlichkeit, Kataphorese- u. Elektrolyseverss. wird gezeigt, daB 
der abfallende Ast kolloiden Zerteilungen, der horizontale Ast krystalloiden Molekular- 
komplexen entspricht, wobci alle Ubergange zwisehen beiden Zustanden vorkommen. 
Die Hydrolyseempfindlichkeit liimmt m it stcigendem Mol.-Gew. (Zunahme der OH- 
Gruppen) at>. (Kolloid-Ztschr. 47. 49—55. Jan. Hannover.) K r u g e r .

Erich Heymann, Kolloidcliemische Studien im  System-. Kolloides Eisenhydroxyd• 
Salzsdure-Wasser. (Vorl. Mitt.) (Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 2789.) Fur das Gleichgewicht kolloides 
Fe(OH)3-FeCl3-HGl ist der (Juoticnt [HC1]3/[FcC13] nicht konstant, sondern zeigt einen 
kleinen Gang derart, daB einer hóheren Konz. an kolloidem Fe(OH):, eine etwas hohere 
Gleichgewichtskonz. an FeCl3 entspricht. Grobe Fę(OH)3-Teilchen stehen m it einer 
geringeren FeCl3-Konz. im Gleichgewicht ais kleine. Dureh Altem von FeCl3-Lsgg. 
hergest-elltc Gleiehgewichtslsgg. enthalten mehr Cl an die Fe(OH)3-Teilchen gebunden 
ais solche, die dureh Vermischen yon Fe(OH)3-Sol u. HC1 in aquivalentem Betrago 
bereitet worden sind. Zusatz von Fe(OH)3-Sol zu einer FeCl3-Lsg. erhóht die Ge- 
schwindigkeit der langsamen Hydrolyse stark. (Kolloid-Ztschr. 47. 48. Jan . Frank
furt a. M., Univ.) K r u g e r .

Sakae Tsuda, Ober ausgezeichnete Temperaturen bei gelatinierenckn Systemen. 
Gełatinesolc zeigen bei hoheren Tempp. weder Strukturviscositat noch zeitliche Zunahme 
der Viscositat; unterhalb einer bestimmten Temp. (33—35° bei 2—8°/0ig. Gelatinesolen) 
treten beide Erscheinungen zugleich auf. Diese Temp. stimmt mit der krit. Temp.
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der Gelatinierung iiberein. Osmot. gereinigte Gelatine hatte fast gleiche Erstarrungs- u. 
Erweichungstempp. wio gewohnliohe Gelatine. Quecksilbersulfosalicylsaure besitzt bis 
ca. 95° keine ausgezeichnete Gelatinierungstemp., dio Kurven der Erweiobungs- u. 
Erstarrungstempp. laufen sehr viel steiler in bezug auf die Konz.-Aclise ais bei Gelatine. 
Die ausgezeichnete Temp. kann ais krit. Entmischungstemp. aufgefaBt werden; dem- 
entspreckcnd liaben Salze (K28 0 t , K J)  in miiBigen Konzz. auf die Gelatinierungs
temp. von Gelatinesolen nur einen geringen EinfluB. 2%ig. Gelatinelsgg. in 50%ig. A. 
flockten bei Erniedrigung der Temp. aus u. gelatinierten nicht ais Ganzes, 4- u. 8u/0ig. 
lconnen gelatinieren, aber nur mit gleichzeitigem Auftreten von freiem W. oberlialb 
des Gels. Die Erstarrungstomp. von Agarml wird mit steigender Konz. immer hóher, 
niihert sich aber doch einer krit. Temp.; die Erweichungstempp. liegen weit oberhalb 
der Erstarrungstempp. Ein Beispiel eines Systems m it extrem auseinanderliegenden 
Erstarrungs- u. Erweichungstempp. ist das Amylosesol von MEYER (Kolloidchem. 
Beih. 5 [1913]. 1). (Kolloid-Ztschr. 47. 28—36. Jan. Leipzig.) K r u g e r .

Hans Wagner, Konsistenz wid Gallertbildung. Die Bedeutung der Konsistenz- 
anderung der Bindemittel u. der Gallertbildung fiir die Ansłrichtechnik wird besproclien. 
Unter besonderer Beriicksichtigung der wss. Bindemittel (wasserl. bzw. in W. pepti- 
sierbare Kolloide) wird folgendo Einteilung vorgeschlagen: A. Sicher definierte Zu- 
stiinde: I. Bcwegliche Systeme. Sole. Zu kennzeichnen durch die Viscositat. a) niedrig- 
viscose, streichfahige ,,Liquosole“ , b) hochviscose, schwer streichbare, fadenziehende 
,,Viscosole“ . II. Unbewegliche Systeme. Gele. Zu kennzeichnen durch den F. der 
Gallcrte (Gallertzahl) u. durch die Viscositat der geschmolzenen Gallcrte. a) ,,Liquo- 
gele,“ die im geschmolzenen Zustand niedrige Viscositat ergeben, b) „Viscogele“ , 
mit hoiicr Viscositat im geschmolzenen Zustand. B. Nicht sichcr definierte Zustande:
1. Salbenartige ,,PIastogele“ bzw. „Plastosole", gekennzcichnet durch Beibehaltung 
der durch Druck gegebenen Form bei niedriger Viscositat im geschmolzenen Zustand 
u. geringer Elastizitat. 2. Ziihgallertige „Elastogele“ (Sole), gekennzcichnet durcli 
starkę Dchnbarkeit u. Zuriickkehr in den friiheren Zustand nach Aufhóren des Zuges, 
hohere Viscositat. — Nach Verss. gemeinsam mit J. Kesselring lassen sich bei Casein 
alle diesc Zustande beobachten, wobci auffallende Ubergange von einem zum andern 
vorkommcn. Untersueht wurden Lsgg. von Casein mit 6°/0 KOH  oder den iląuiyalenten 
Mengen N H 3 oder Na2C03 frisch, nach 20 u. 70 Tagen; ais Desinfektionsmittel Phenol, 
Nitrobenzol oder Borax. KOH bewirkt Erhohung der Viscositat mit gleichzeitiger 
Gelbldg.; Endprilparate bestandig. NH3 ruft ein allmahliches Sinken der Viscositat 
hervor, wobei gleichzcitig die Konsistenz hinsichtlich des Gallertgrades ganz ver- 
schieden ist u. vom Desinfektionsmittel abhangt; Endpraparate bestandig. Bei Na2C03 
bedeutende Verminderung der Viscositat, wobei unter Umstanden der Weg iiber Gallert- 
bldg. fiihren kann; schlieBlich nach ziemlich kurzer Zeit Synerese. Die Wrkg. des 
Dcsinfektionsmittels ist verhiiltnismaBig gering. Das einzige ausgesprochen ciast. 
Gcl des Caseins ist der Caseinkalk. (Kolloid-Ztschr. 47. 19—21. Jan. S tuttgart.) K ru .

M. Kroger und K. Fischer, Gallertpseudom-orphien. (Vgl. K r o g e r ,  C. 1922. III. 
426.)' Ober die Mg(OH)2-Gallcrte konnte eine Reihe anorgan. Hydroxyde (Cd(OH)„, 
Zn{OH)„, Ni(OH)3, Al(OH)3, Co(OH)z, Pb(OH)v  Hg(OH),, Cu(OIJ)„, Mn(OH)2, Fe(OH)3 
neu ais Gallerten hergestellt werden. Dies sind Beispiele von ,,Gallcrtpseudomorphien“ . 
Die Mg(OH)2- Gallerte entsteht bei Zusatz von wenig W. zu einer Lsg. von Mg-Methylat 
in Methylalkohol; Ggw. von etwas MgO seheint fiir die Gallertbldg. wesentlich zu sein. 
Die geringe Stabilitat der Gallerten kann durch Zusatz von Glycerin, Glykol oder 
iihnlichen Substanzen, die peptisierend wirken, verbessert werden. Zusatz von Alkali- 
liydroxyd steigert die Gcschwindigkcit der Gallertbldg. Zu den Pseudomorphieverss. 
wurde Mg-Methylatlsg. in Glycerin flieBen gelassen u. die wss. Lsg. des anderen Metall- 
salzes zugegeben. Die so gewonnenen Gallerten, bei denen ca. 1/5 des Mg(OH),-Gallcrt- 
gerustes durch die anderen Hydroxyde ersetzt ist, sind im Ultraviolett sehr durch- 
lassig; Beginn der kontinuierlichen Absorption zwischen 220 u. 310 A. Wegen ihres 
extrcm hohen Zerteilungsgrades stellen die Hydi’oxydgemische wertvo!le Katalysatoren 
dar. (Kolloid-Ztschr. 47 . 5— 10. Jan. Leipzig.) K r u g e r .

M. Kroger und K. Fischer, Die elastischen Eigenschaften saurer und ałkalischer 
Kieselsauregałlerten und ihr innerer Aufbau. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen die 
Geschwindigkeit der Gelatinierung von Wasserglaslsgg. in Abhangigkeit von Art u. 
Menge zugesetzter Saure (Essigsaure, H2SOv  H3POv  HCl) u. der Konz. der reagierenden 
Komponenten. Qualitativ verhalten sich die verschiedenen Sauren gleich. Fast 
momentane Bldg. der Si O;-Gallerte im neutralen Gebiet; nach der alkal. u. sauren
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Seite werden die Gelatinierungszeiten raseh gróBer, wobei auf selir lange Gelatinierungs- 
zeiten im Gebiet mittlerer Saurekonz. (u. U. melir ais eine Woohe, wio bei CrOs) wesent- 
lich kiirzere bei den hóchsten Saurekonzz. folgen. Je  friiher die Gelatinierung beginnt, 
um so rasoher tr i t t  auch die Synerese auf. Die Schrumpfung wachst m it steigender 
Alkalitat ohne Diskontinuitat beim Durcbgang durcli das neutrale Gebiet. — An Hg 
oder fi. Amalgamen entwickelte Gallertgrenzflaehen sind glatt u. sind u. bleiben auqh 
nach Wegnahme des Hg opt. vollkommen, wiilirend an der Luft entwickelte Grenzflaohen, 
z. B. bei Mg(OH)2-Gallerte, haufig feine Oberflachenstrukturen aufweisen. Eine ge- 
alterto S i02-Gallertgrenzf lachę, die die ersten Syneresistropfen abgeschieden hat, 
yerwachst m it einer neu aufgegossenen gelatinicrenden FI. derselben chem. Zus. nicht; 
bei ganz frischen Gallerten, die beide noch gelatinieren, findet jedoeh Verwachsung 
s ta tt. — Messung der elast.-plast. Eigg. saurer, neutraler u. alkal. S i02-Gallerten 
nach der Methode der Biegung von Staben ergibt, daB bei gleichem Alter die rasch 
sich bildenden Gallerten trotz groBer piast. Unterschiede elast. ziemlich gleiehwertig 
sind. Die Plastizitat geht mit wachsendem Alter stark zuriick, aber auch die elast. 
Eigg. andern sich erheblich. Dio Plastizitat nimmt m it sinkendem Sauregeh. beim 
Durchgang durch das neutrale in das alkal. Gebiet zu. Diskussion der Ergebnisse 
im Hinblick auf den inneren Aufbau der Gallerten. (Kolloid-Ztschr. 47. 10—14. Jan. 
Leipzig, Univ.) K r u g e r .

M. Kroger und K. Fischer, Die plastischen Eigenschajten der Gallerten, ihre 
TemperaUirabhdngigkeit und die Formung gallertiger Linsen. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. 
beschreiben eine Methode der piast. Deformation weicher Gallerten u. teilen Verss. 
an S i0 2-, Mg(OH).2- u. Oelatinegallerten mit. Bei der Mg(OH),-Gallerte wurde auch 
der EinfluB niedriger Temp. (CO,>-A.) untersucht u. Abnahme der Plastizitat festgestellt. 
Zwischen dem Verh. bei der Abkiihlung u. beim zeitlichen Lagern der Gallerten besteht 
weitgehende Analogie. Bei noch tieferen Tempp. ist wahrseheinlieh das Dispersions- 
mittelgemisch der Mg(OH)2-Gallerte m it an den elast. Vorgangen beteiligt. — Konkav- 
konvexe Gallertlinsen m it guten opt. Eigg. werden gewonnen, indem man die werdende 
Gallerte in einen Glaszylinder gibt, der in einem GefiiB m it Hg steht, nach Erreiehung 
einer gewissen Festigkeit bis zur gewunschten Formung Hg auf die Gallertoberflache 
gieBt, nach einigen Minuten den Zylinder m it Gallerte u. daraufliegendem Hg vom 
unteren Hg abhebt u. dann das obere Hg abgiefit. (Kolloid-Ztschr. 47. 14—19. Jan. 
Leipzig, Univ.) K r u g e r .

Rowland Marcus Woodman, Bemerhungen iiber gegenseitige Emulsionen, mit 
inlereśsanUn Beispielen aus der ScJiadlingsbekampfung an Baumen. Vf. gibt Vorschriften, 
wie man durch verschiedenartiges Schutteln einer wss. u. einer nichtwss. Phase einmal 
eine Emulsion der nichtwss. in der wss., das andere Mai eine der wss. in der nichtwss. 
Phase erlialten kann. Die verschiedenen mechan. Bedingungen beeinflussen anscheinend 
den Verteilungskoeffizienten des Emulsifikators in den beiden Phasen. (Journ. physical 
Chem. 33. 88—94. Jan. Cambridge, Engl., Gartenkultur-Forschungsstat.) LORENZ.

A. Dumanski und A. A. Chalisew, Die Weinsauremethode zur Herslellung negaiiv 
geladener Sole. II. Die kolloide Natur der Fehlingschen Ldsung. (I. vgl. C. 1928. II.
22.) Vff. wollen eutscheiden, ob die alkal. Kupfertartratlsgg., wie schon G r a h a m  
vermutet hatte, kolloider N atur sind, oder ob die Eigg. dieser Lsgg. rein stochiometr. 
zu erklaren sind. Es wurden Verss. angestellt iiber den Alterungseffekt bei Kupfer
tartratlsgg. von verschiedener Alkalitat, wobei es sich ergab, daB alle Lsgg. kolloide 
Teilchen enthalten. Je  nach dem Verhaltnis der angewandten Substanzen sind auch 
die Eigg. der Lsgg. verscliieden. In  der aus 1 Mol. Cu(OH)2, ca. 1,5 Mol. Weinsaureu 
hochstens 1 Mol. NaOH bestehenden Lsg. konnte z. B. ein bas. Salz nachgewiesen 
werden von der Zus. Cu(OH)„CuT (T =  C4HjO„ oder CjHoO,,), welches in starker alkal. 
Lsg. zerstórt wird. Das aus Cu(OH)2-Lsg. m it iiberschussigem CuT gebildete CuT- 
Cu(OH)2 zeigt nicht unter allen Umstanden kolloide Eigg. Bei Anwendung yon tiber- 
schussigem Cu(OH)2 u. CuT entstehen bas. Salze anderer Zus., z. B. CuT-5 Cu(OH)2, 
welche kolloid sind. Aus der Lsg. bas. Salze entsteht bei geeigneter Behandlung mit 
Alkali ein Kupferhydroxyd, aus dem bei yorsichtigem Erwarmen ein CuO-Sol entsteht, 
bei starkerem Alkalizusatz Koagulation erfolgt. Die Eigg. des durch Dialyse gereinigten 
negatiy geladenen CuO-Sols werden beschrieben. Alkali wirkt auf CuT ahnlich wie 
auf andere Salze; die hierbei gebildeten bas. Salze u. Cu(OH)2 bleiben jedoch (wahr- 
scheinlich infolge der Schutzwrkg. organ. Oxyverbb. gegeniiber den Solen) kolloid 
gel. Aus alkal. CuT-Lsg. wurden leicht CuS u. Cu2Fe(CN)6-Sole erhalten. Auf Grund 
der Esistenz eines CnT-Sols stellen Vff. fest, daB die in der Literatur beachriebenen
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mctallorgan. Kóniplexsauren kolloido Salze der Schwermetalle m it Oxysiiuren sind. 
Die oxydierende u. katalyt. Wirksamkeit der alkal. F e h l i n Gschen Lsg. riihrt vou 
seinem hohen Dispersitatsgrad her. Die Kolloidalit-at des Cu(OH)2 in der F e h l in g - 
schen Lsg. erklart die Entsteliung von Cu20-Solen, seine Alterung, sowie die manclimal 
unangenehmen Storungen bei den quantitativen Zuckerbestst. (Kolloid-Ztsohr. 47. 
121—31. Febr. Woronesch, RuBland.) GlTRIAN.

R. Zsigmondy, Slrukturen klare.r Nalrium-Oleatgele und die Kemzahłen in  diesen 
OeUn. P . A. T h i e s s e n  u . T r i e b e l  untersuchten die Veranderungen, die die Hydro- 
sole von Na-Oleat in ikrer Struktur bei der Umwandlung in klare Gallerten erleiden. 
Sie fanden in klaren liochyiscosen Gallerten vor dem Eintreten des Opakwerdens eine 
loekere Struktur von feinsten ultramikroskop. Faden, entsprechend den von ZSIG
MONDY ii. BACHMANN (Kolloid-Ztschr. 11. [1912], 145) aufgenommenen Strukturen 
opaker Na-OIeatgele. Obwolil klare Gallerten, die durch Aufschmelzen opaker Gele 
erhalten wurden (ZSIGMONDY u. B a c h  MANN, 1. c.), dieselbe Struktur zeigten, kćinnen 
sie nach Vf. nicht m it den oben erwahnten identifiziert werden. — In  den bei der Um
wandlung von Sol zu Gel auftretenden klaren Gallerten, die der Leitfahigkeit nach 
den Hydrosolen nahestehen, hatten Vf. u. BACHMANN keine Strukturen feststellen 
kónnen. Vf. halt es daher fiir wichtig, daB klare Na-Oleat-Gallerten trotz der wenig 
yeranderten elektr. Leitfahigkeit, gegeniiber den Solen, eino charakterist. Struktur 
besitzen. Bei der Darst. klarer Gallerten treten gelegentlich kugelige weiBe Kerne 
auf. T h ieS S E N  u. T r i e b e l  ermittelten die Bedingungen unter denen man fadige 
Gele oder Kerne erhiilt. An den kernhaltigen Gallerten wurde die Abhangigkeit der 
Kernzahl von der Unterkiihlung festgestellt. Vf. weist auf die Bedeutung der mit- 
geteilten u. noeh geplanten Verss. fiir die Aufkliirung des Mechanismus der Krystalli- 
sation von Seifengelen hin. (Kolloid-Ztselir. 47. 97—98. Febr. Góttingen.) G u r t a n .

W . A. D orim an, Ionenantagonismus an kolloiden Modellen. I . Einige Gesetz- 
mapigkeiten des Ionenantagonismus bei der Koagirfalion des hydrophilen Schwefelsols. 
Vf. untersucht an einem negatiyen hydrophilen Sehwefelsol (nach Se l m i ) die anta- 
gonist. Wrkgg. der Salzpaare: LiCl-MgCl2 (A1C1S, HC1) u. HCl-NaCl (KC1, LiCl; MgCl2, 
CaCl2; A1C13; Th(N03)4). — Die Abhangigkeit der ICoagulationswerte (KoW) der Salze 
von der vorher zugefugten HC1- bzw. LiCl-Konz. des Sols wird in den meisten Fallen 
durch eine parabelfórmige Kurve dargestellt m it einem Maximum bei einer HCl-[LiCl-] 
Konz. von ca. 50% ihres eigenen KoW. — Bei univalenten Kationenpaaren wird nur 
ein schwacher Antagonismus beobachtet. Dieser steigt mit dem Abstand der Kationen- 
paare in der lyotropen Reihe u. wird besonders groB beim Ubergang zu Ionenpaaren 
verschiedener Wertigkeitsstufen. — Verdiinnung des Sols setzt den Ionenantagonismus 
herab. Bei Umladung des Sols m it Th(N03)4-Lsg. wird das Sol triibe u. offenbar stark 
dehydratisiert; dam it konform geht ein Verschwinden des Kationenantagonismus, 
ohne daB ein Antagonismus der'Anionen dafiir auftritt. — Yf. diskutiert den EinfluB 
yon Ladung u. Hydratation der Mizellen auf die beobachteten Erscheinungen. (Kolloid- 
Ztschr. 46. 186—98. Nov. 1928. Moskau, Swerdlov-Univ.) Co h n .

W. A. D orim an, Ionenantagonismus an kolloiden Modellen. II . Einflufi des Anions 
auf den Antagonismus der Kationen bei der Koagulalion des hydrophilen Schivefelsols. 
Vergleichende Unt-erss. iiber den Antagonismus von HC1 u. H 2S04 m it NaCl, KC1, 
MgCl2, A1C13, Th(N03)4 an hydrophilen negatiyen Schwefelsolen (vgl. yorst. Ref.), 
wobei die Saure das erst zugegebene Glied ist, ergeben einen m it der Wertigkeit der 
Kationen stark st-eigenden Antagonismus bei Ersatz des Cl' dureh S04", welcher be
sonders bei Th(N03)4 ausgepragt ist, dessen KoW bei H 2S 04 1000-mal gróBer ist, ais bei 
HC1 ais erstem Glied. Im  Gegensatz dazu tr i t t  bei einem Ersatz des Anions im zweiten 
Glied des Salzpaares durch S04" eine kleine Schwachung des Antagonismus auf, was 
auf eine spezif. Wrkg. des Anions von seinem Partner hinweist. (Kolloid-Ztsohr. 46. 
198—201. Nov. 1928. Moskau, Swerdlov-Univ.) Cohn.

Laszló Auer, Die Elektrolytwirkung auf organische isokolloide Systeme. (Vgl. 
C. 1927. II. 1935.) Salze wirken auf die kolloide Sol-Gel-Umwandlung der isokolloiden 
jetten Ole ahnlich wie auf die Sol-Gel-Umwandlung von Gelatinesolen. Es handelt 
sich dabei um eine kolloidphysikal. Rk., nicht um eine katalyt. Wrkg. der Elektrolyte. 
Vf. yerfolgt die ElektrolytwTkg. durch Messung der Viscositat der Ole nach Erhitzen 
m it den trockenen Elektrolyt-en (aąuiyalent 3% Na2S 04) auf 280—320°. Die meisten 
Metallsalze sind in fetten Ólen 1. Die elektrolythaltigen Ole sind bei hóheren Tempp. 
bedeutend yiscoser ais die elektrolytfreien, beim Abkiihlen entstehen je nach den 
Yersuchsbedingungen Gallerten yerschiedener Festigkeit. Unters. der Wrkg. der



1548 A 3. K o l l o ic c c e m i e .  C a p i l l a r c h e m ie . 1929. I.

Carbonate beł Leinol liefert die lyotrope Kationenreihe Li' >  Na  >  K ‘ >  NH ,^; 
Al"'^>  Ba'^>  C a ">  Sr" >  Fe" >  Unters. der Wrkg. der Na-Salze die lyotrope 
Anionenreihe (Oxalal)” >  $ ,0 3" >  S 0 3” >  HC03 >  C03" >  S0 \'~ >  N 0 / > B r 0 3 ">  
S "  >  BtO-" >  A 03' >  (Acetat)' >  Cl' >  B r' >  5 , 0 / '  >  J '  >  2ŁP04"  >  CA7' >  
G NS' <  Gitrat. Die Rolle der Kationen scheint etwas wichtiger zu sein ais diejenige 
der Anionen. Die Eigg. der erhaltenen Prodd. liangen von dem Gasdruck u. der Zus. 
der Gasatmosphiire im Rk.-Raum ab. Die K urve: Erhitzungsdauer-Viscositat yerlauft 
iihnlich einer Sinuslinie, was Vf. auf Umladung zuriickfuhrt. Ultramkr. Aufnahmen 
mit Na2S oder N aH S03 bei yerschiedencr Erhitzungsdauer yerfestigter Leinolgallerten 
im Original. Unters. der Festigkeit der unter gleichen Bedingungen m it 5% NaHC03 
hergestellten Gallerten yerschiedener Ole ergibt die Reihenfolge Iiolzól >  RicAnusol >  
Leinol >  JRiibdl >  Fischiran >  Sonnenblumenol >  Olivenól. Die Holzolgallerte ist 
kohiirent u. bienenwachsahnlich, die 01ivenolgallerte besitzt Salbenkonsistenz. Vf. halt 
eine Einteilung der fetten Ole in bestimmte Gruppen nicht fur angebracht, da sich ihre 
Eigg. nur graduell unterscheiden. Im isokolloiden Sol des Ricinusols u. Sonenblumen6ls 
scheinen Schutzkolloide yorhanden zu sein, die das Ol gegen gewisse Iioagulatoren 
(Luft, Ameiscnsaure) schiitzen, anderen gcgeniiber aber wirkungslos sind. Um die 
Verschiedenheit des Bcstrebens der Isokolloide zur Gallertbldg. zu kennzeichnen, schlagt 
Vf. vor, zu sagen, dafi sie verschieden ,,gelogen“ sind; die die „gelogenen" Eigg. ver- 
ursachenden Gruppen sollcn „gelophore“ Gruppen genannt werden. Bei den elektrolyt- 
haltigen Gallerten sind auBer Viscositat u. F. die meisten physikal. Eigg. verandert, 
wie D., Geruch, elektr. Isolationsfiihigkeit, Lóslichkeit in verschiedenen Lósungsmm., 
Quellbarkeit. — Dureh Elektrolytbehandlung ist auch bei den Harzen sowohl Ver- 
festigung wic Verfliissigung auszufiihren; verfliissigte dickólartige Harzprodd. iihneln 
in vieler Beziehung verdickten Leinólen u. bilden unter ahnlichen Bedingungen wie 
diese Filme. Die elektrolythaltigen fetten Olgallerten zeigen ultramkr. ahnliche Faser- 
struktur wie die Gallerten konz. wss. Seifensole. DEBYE-SCHERRER-Diagramme 
ergaben nur das amorphe Spektrum des Ols, die Elektrolyte scheinen also nicht in kleinen 
Krystallen, sondern molekulardispers in den Gallerten dispergiert zu sein. (Kolloid- 
Ztschr. 47. 38—43. Jan. Budapest, z. Z. Manchester.) K r u g e r .

S. Liepatow, Uber Syniirese und Hydratalion. Zur Theorie der Syndrese. (Vgl.
C. 1 9 2 8 . I. 2703.) Wss. Lsgg. von Geranin sind molekulardispers; sie gehen nur in 
Ggw. von Salzen (NaCl) oder anderen Stoffen (/!)., die die Losliclikeit des Geranins 
vermindern, in Sole iiber; Best. der Lóslichkeit von Geranin in W.-A.-Gemischen, 
Synareseverss. an Lsgg. von Geranin in 1/10-n. NaCl u. wss. A. u. viscosimetr. Messungen 
an Lsgg. in wss. A., aus denen die Hydratation nach der HATSCHEKschen Formel 
berechnet wird. Die Viscositat nicht zu verd. Sole steigt mit der Zeit; Vf. betrachtet 
solche zeitlichen Anderungen der Viscositii.t, die nicht zur Gelatinierung fiihren, ais 
kinet. HydratationsprozeBe, da sie auch in kurzer Zeit bcendet sind u. eine der Hydra- 
tationszahl des untersuchten Kolloids entsprechende Yiscositat ergeben. Fiir die 
Geschwindigkeit der Synarese gibt Vf. die Gleichung d m/d t =  h (a — m) (m - Menge 
der abgesehiedenen FI., a — Maximum dieser Menge), die dureh die Verss. bestiitigt 
wird. Gelatinierung u. Synarese werden im Grunde dureh die gleiche Ursache bedingt, 
niimlich dureh die Attraktionskriifte zwisehen den Teilehen; das Endstadium dieser 
Erschcinung ist die Bldg. eines Hydrates (Geranin). 2043 H.,0. Betrachtungen iiber 
Kolloid- u. Krystalloidhydrate u. den Unterschied zwisehen Synarese u. Krystalli- 
sation. Anormaler Verlauf bei der Synarese von SiO*-Gallerten. (Kolloid-Ztschr. 47. 
21—28. Jan. Iwanowo-Wosnesensk, Lab. des Textil-Trusts.) ^  KRUGER.

Silvestr Prat, Biologische Reaktionen auf die Dichle der Gallerten. Vf. findet bei 
der Kultivierung von Cyanophyceen in Agar- oder iSi02-Gallerten eine deutliche Rk. 
der Form der Kolonien auf die D. der Gallerte, die bei Agargallerten dureh Zugabe 
von Salzen, bei S i02-Gallerten dureh Anwendung von Wasserglas verschiedener Konz. 
oder Beginn der Dialyse yerschieden lange Zeit nach Saurezusatz verandert wurde. 
Das in Ca-Salz-haltigen Gallerten dureh die Atmungs- u. Assimilationstatigkeit der 
Cyanophyceen ausgeschiedene CaC03 zeigt ebenfalls unter yerschiedenen Bedingungen 
wcchselnde Form. (Kolloid-Ztschr. 47. 36—38. Jan . Prag.) K r u g e r .

E. C. Bingham und J. W. Robertson, Eine Meihode zur gleichzeiligen Messung 
von Plastizitdt und Elastizitat. Lsgg. von Na-Silicat mit groBem Si02-UbersehuB sind 
sehr elast.; dureh Anderung des Verhaltnisses von Alkali: SiO„ von ea. 7: 29 auf 24: 40 
wird Na-Silicat yollkommen unelast. — Vff. geben eine Methode zur gleichzeitigen 
Messung yon Plastizitat u. Elastizitat an, die darauf beruht, daB abwechselud auf die
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beiden Enden einer Capiilare, die das zu untersuchende Materiał (43%ig. NH^Ołeat- 
Isg.) enthalt, ein bestimmter Druck ausgeubt wird, u. die dadurck verursachte schwin- 
gende Bewegung m it Hilfe einiger grober, der Substanz zugeaetzter Teilchen beob- 
aclitet wird. Aus den Vołl. der elast. Deformation (gefunden durch Extrapolation 
der Kurve: Deformationsyoll. — Zeit auf die Zeit 0) lafit sich die Elastizitat, durch 
Extrapołieren der Scherkurven auf die Fliefigesehwindigkeit Nuli die „FlieBfestigkeit“ /  
u. danach die ,,Beweglicbkeit“ /t der Gleichung v =  /i (F — /)  /  (v — Geschwindigkeit, 
die einer Fliissigkeitsschiclit durch eine in der Entfernung r wirkende scherende K raft F  
erteilt wird) berechnen. Fiir den untersuchten Typ von piast. Stromung gilt das H o o k - 
sche Gesetz. (Kolloid-Ztschr. 47. 1—5. Jan. Easton [Pa.], Lafayette Coli.) K r u g e r .

Yasota Kawakami, Thermodynannsche Studien iiber Seifenlósungen. I. Die latente 
Wannę an der Oberflache zmschen der Seifenlósung und der Luft. Der Vf. mafi die Ober- 
flachenspannungen wss. Lsgg. (lU00-n.) von Na-Salzen von Fettsauren der Essigsaure- 
reilie, namlich von Butler-, Laurin-, Myristin-, Palmitin- u. Stearinsdure bei vor- 
schiedenen Tempp. mittels H a r k i n s  Tropfengewichtsmethode u. fand, daB bei 40° 
wss. Lsgg. der Na-Salze hóherer Homologen groBere latente Wiirme zeigen ais dio von 
niederen. Bei Seifenlsgg. ist die latente Warme betrachtlich bei Tempp., bei welclien 
klare Lsgg. triib zu werden bcginnen, wahrend reines W. oder eine verd. Lsg. von gewolin- 
lichem Salz eine ganz kleine Oberflachenwiirme (latent) zeigt. (Journ. Soc. chem. Lid., 
Japan [SuppL] 31 . 281 B. Nov. 1928.) B lo c h .

R. C. Brown, U ber die Jaegersche Methode in  ihrer Anwendung zur Beslimmung 
der OberflachensjKinming des Quecksilbers. Dio Methode der Blessung des maximalen 
Blasendruckes ( J a e g e r )  zur Best. von Oberflachenspannungen wurdo auf Grund 
von Schwierigkoiten in der Anwendung auf geschmolzene Metalle eingeliend bei Mes- 
sungen an Hg ilntersucht. Zur Erzielung reproduzierbarer Werte erwies sich im Gegen- 
satz zu Luft der Stickstoff ais blasenbildendes Gas gceignet. (Philos. Magazine [7] 6. 
1044—55. Nov. 1928. London, Univ. Coli.) K y r o f o u l o s .

N. Harkewitsch, Ober die Umladung von Kollodiummembranen in  Alkaloid- 
losungen. Dio Elektroosmoso von Chinin, Cocain, Morphiumlsgg. unter Anwendung 
einer Kollodiummembran zeigt, daB dieselbe nicht ihre ursprungliche negatiye Ladung 
beibehalt. Nur bei sehr geringen Konzz. der Lsgg. kann der isoeloktr. Punkt erreicht 
werden (fiir Chininsalze bei 250 Millimol/Liter). Bei hoheren Konzz. kommt infolge 
der positiven Ladung der Membran eine elektroosmot. Bcwegung zur Anodę zustande. 
Vf. untersucht die Einw. von Clnninlsg. auf andere Membranen (Cellulose, Agar-Agar, 
Pyroxylin). Es erwies sich, daB Agar-Agar (5%) unfahig ist, sich in Chininlsg. umzuladen. 
Cellulosemembranen laden sich unter gewissen Umstanden um, Pyroxylin verhalt sich 
dem Kollodium anałog. Verss. mit anderen Alkaloiden (Chinolin, Pyridinderiw . u. a. m.) 
zeigten, daB das Verh. der Kollodiummembran durch gewisse Gruppen bedingt ist. 
(Kolloid-Ztschr. 47 . 101—04. Febr. Sewastopol, Wissensch. Labor. d. Ssetschenow Inst.

A. Fodor und Kurt Mayer, Spektropholomelrische und kalaphorelische Versuche 
iiber das Adsorplionsvermógen von Oelatinefur Methylenblauchlorid. Kataphoret. Unterss. 
an gemischten Solen von elektrodialyt. gereinigter Gelatine u. Methylenblauchlor- 
hydrat (Mbl-HCl) zeigen, daB bei iiberschussigen Gelatinemengen (1,68%) u. geringen 
Mbl-Konzz. (0,002%) das Mbl immer m it der Gelatine wandert u. zwar, wie bei reinen 
Gelatinełsgg. kathod. bei pn 5S 4,6 u. anod. bei pn s  4,9. — Verschiebung des Konz.- 
Verhiiltnisses nach 0,51% Gelatine u. 0,007% Mbl macht einen groBeren EinfluB des 
Mbl bemerkbar, so daB sclion bei pn S  4,9 die Gelatine m it dom Mbl zur Katliode 
wandert. In  saurer Lsg. (pa S  4,8) wandert die Gelatine m it Mbl anod., wahrend im 
Kathodenraum nur Mbl zuriickbleibt. Hicr tr i t t  offenbar eine Umladung der Gelatine 
durch dio Cl' des Farbstoffsalzes auf. — Diffusionsverss. m it 0,004% Mbl-HCl in ein 
6,4%ig. Gelatinegel zeigen eine Wrkg. von Sauren u. sauren Salzen, wahrend Neutral- 
salze u. Alkalien keinen besonderen EinfluB gegeniiber reiner Gelatine haben. Bei 
allen ph >  4,7 wird eine Anreieherung des Mbl. in der Gelatine in Gestalt eines Ringes 
beobachtet. Die Ringbldg. ist aber nicht ais cinfaches Adsorptionsphanomon zu er- 
klaren. Denn, wie bei spektrophotometr. Messungen (vgl. C. 1926 . I. 2309 u. 19 2 6 .
I I .  2777) in Obereinstimmung m it der Kataphorese gezeigt wird, ist gerade im sauren 
Gebiet (p <  4,7) die Adsorption des Mbl besonders stark u. wird dagegen, scharf be- 
grenzt durch den isoelektr. Punkt, im neutralen u. alkal. Gebiet spektrophotometr. 
kaum nachweisbar. Letzteres steht in einem Widerspruch m it den Ergebnissen der 
kataphoret. Methode u. ist analog den friiheren Verss. des Vfs. beim Albumin (]. c.).

f. phys. Heilmethode.) Gu r ia n .
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Vf. nimmt an, dafl ein System der anod. wandernden Form (Protein •<—>- Cl') Mbl+ 
im Spektrophotometer ais Adsorbat gezeigt wird, dagegen nieht das kathod. wandernde 
System (Protein Mbl+) Cl'. — Quantitative Verss. iiber den Diffusionsyorgang 
vón Mbl in Gelatine ergeben, daB bei Uberschichtung einer tiefen Gelatinesaule (also 
bei zureichender Adsorbensmenge) m it Mbl-Lsg. die Diffusionsgeschwindigkeit dem 
Verteilungssatz gehorcht. Es ist eine Gleichung * =  lconst. (a — x ) giiltig, ivo a die 
urspriingliclie Mbl-Konz. in der Farbstofflsg. u. x  die lierausdiffundierte Menge Mbl 
(spektrophotometr. gemessen) ist. Bei Uberschichtung einer diinncn Gelatineschicht 
(also beschrankte Adsorbensmenge) wird der Diffusionsyorgang analog der Adsorptions- 
isotherme durch eine Exponentialgleichung: x  =  konst. (a —  x)Vn dargestellt. (Kolloid- 
Ztschr. 46 . 201—07. Nov. 1928. Jerusalem, Hebraische Univ.) COHN.

H. R. Kruyt und Gr. S. de Kadt, Die Ladung der Kolde. Best. des Flockungs- 
wertes fur yerschiedcne Elektrolyte u. Kataphoreseverss. ergeben, daB aueh aschcfreie 
AdsorptionsjtoHe (nieht hoeh erhitzte Zuckerkokle oder oline Anwendung hoher Tempp. 
gereinigte MERCKScho Carbo medicinalis) negatiye Ladung besitzt. Wird diese Kohle 
in C02-Atmosphare oder im Vakuum auf 1000° erhitzt, so entsteht cśin in W. positiv 
geladenes Prod. Diese positiye Kohle erlialt aber durch Erhitzen im O,-Stroni auf 400° 
wieder negatiye Ladung gegen W. Die positiye Kohle hat kein oder fast kein Adsorptions- 
yęrmogen fiir NaOH, die negatiye bindet erliebliche Mengen NaOH u. wird auch leichter 
benetzt. — Anseheinend entstehen bei der Behandlung m it 0 2 bei 400° Oborfliichen- 
yerbb. negatiyen Cliarakters derart, daC sie bei Bcriihrung m it W. earboxylahnliclie 
Gruppen liefern; bcim Erhitzen auf 1000° werden yielleicht diese Komplese abgespalten. 
(ICollóid-Ztschr. 47. 44. Jan . Utrecht, VAN’T H o f f  Lab.) K r u g e r .

Maurice Copisarow, Mineralische Bau/mjormationen: ihre Bildung und Bedeulung. 
(Vgl. C. 1928. II. 134.) Minerał. „Baumbldg." findet nur in  den Fiiilen u. unter den 
JJedingungen sta tt, wo das Reaktionsprod. zeitweilig kolloide N atur besitzt. Ggw. 
von Gasen ist nieht erforderlich. Nach Verss. m it Maurice F. Cutler u. Alfred E. Stubbs 
wurden Baumformationen bei folgenden Stoffen beobaehtet: CaC03, CaSO}, Ca- 
Oxalat, Cas(PO,t)2, BaCO~, BaSO4, BaCrO4, Ba-Oxalat, S rS 0 4, SrC03, Sr-Oxa!at, 
Gu-Arsenat, Co-Arsenał, Gu-Arsenit, Mg-Arsenit, Cu-, Co- u. Mg-Stannal, Ag.,CrOĄ 
u. CoCO-,. Vergleieh der an der Bldg. der Mineral„baume“ beteiligten akt. Gruppen 
u. Kcimc m it den minerał. Bestandteilen organism. Stoffe zeigt, daB in beiden Fallen 
dieselben Elemente yorherrschen u. die Wirkungsweise dieser Elemente, wenigstens 
in Form physikal.-cliem. Komplexe, prakt. ident. ist. (Kolloid-Ztschr. 47 . 60—65. 
Jan . Manchester, England, Uniy.) K r u g e r .

E. L. Lederer, Anwendung der Fourierfunktionen auf die Diff-usicm. Vf. leitet, 
ausgehcnd von seinen friiheren mathemat. Betrachtungen (ygl. C. 1928. I. 1630) mit 
Hilfe der Fourierfunktionen Formeln fiir die Verteilung gel. Stoffe im Diffusionsraum 
zur Berechnung des Diffusionskoeffizienten ab. Die daraus errechneten Tabellen 
stimmen mit den STEFAN-KAWALKIschen Tabellen nahe iiberein. Doch kommt Vf. 
ohne die von S tE F A N -K a w a lk i  gemachte Voraussetzung einer Reflexion am freien 
Ende des Diffusionsraumes aus. — An Hand vorliegender experimenteller Daten er- 
rechnet Vf. etwas hohere Werte fiir den Diffusionskoeffizienten u. schlieflt daraus, 
daB der wahre Diffusionskoeffizient der aus der Theorie der Ionenbeweglichkeit be- 
rechneten Grofie gleichkommt. (Kolloid-Ztschr. 46. 169—73. Nov. 1928. Hamburg.) Co.

E. L. Lederer, Anwendung der Fourierfunktionen auf die Sedimentation. (Vgl. 
Yorst. Ref.) Yf. leitet fiir die Verteilung gleich grofler nieht koag\ilierender Teilchen 
in yerschiedenen Hohen u. zu yerschiedenen Zciten vor der Einstellung des Sedimen- 
tationsgleichgewichts Formeln ab, die eine gute Ubcreinstimmung m it den Pep.RIN- 
schcn Ergcbnissen, auch bzgl. der Dauer der Einstellung des stationiiren Zustandes 
ergeben. — Vf. zeigt femer kurz den Weg zur Erweiterung der Theorio auf Teilchen 
von yersehiedenem Radius u. gibt eine angenaherte Auswertung des fiir das Sedimen- 
tationsgleichgewicht resultierenden Integrals unter Annahme einer bestimmten Haufig- 
keitsyerteilung an. (Kolloid-Ztschr. 46 . 173—76. Nov. 1928. Hamburg.) Cohn.

G. Linek, U ber Diffusionsringe. (Vgl. C. 1928. II . 6.) Die Diffusionsverss. von 
AgN03 u. K2Cr„0- bzw. K 2Cr04 in Gelatine wurden mkr. yerfolgt. Dabei zeigte sieh, 
wenn ein Tropfen AgNOn auf eine m it K 2Cr20 , gefarbte Gelatineplatte gebracht wird, 
daB zunachst m it abnehmender Geschwindigkeit in zentrifugaler Richtung K N 03, 
AgN03 u. Ag2Cr04 diffundieren. Zuerst erreicht nun das K N 03 den Zustand der Uber- 
sattigung u. bildet einen weifien Nebelring von farblosen pseudohexagonalen Krystall- 
gruppen, welcher yon dem nachsten nur cincn Abstand von 20 // hat. Dann bilden
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sich innerhalb dieses Gebiets braunliche Kiigelchen (Globuliten), welche allmahlieh 
in einen Regen von gróBeren Tropfen ubergehcn u. eine zusammenhiingende Zone von 
a m o r p h c m  rotbraunem Ag2GrO., bildcn. Gibt man auf eine m it AgN03 yersetzte 
Gelatineplatte K 2Cr20,-Tropfen, so bildet sich darunter Ag2Cr04, K N 03 u. K 2Cr20 7 
die in zentrifugaler Richtung wandern. Da das K 2Cr20 7 nur łangsam hinter K N 03 
wandert, tr i t t  zuerst eine tlbersattigung von Ag2Cr04 ein. Die langsam gesatt. Lsg. 
von K N 03 diffundiert ruckwarts in das fiir KNO:, untersatt. Gebiet u. fiillt den Raum 
zwischen den Ag2CrO.,-Ilingen mit feinen Ringen von KNOa. Beim Gegeneinander- 
diffundieren von AgN03 u. K,Cr20 „  wobei das erstere rascher geht, entsteht beim 
Zusammentreffen zuniichst kein Ag2CrO.,-Streifen, sondern K 2Cr20 7 dringt in AgN03 
ein u. bildet nach diesem hin Ringe. Das K N 03 diffundieTt aber nach dem K 2Cr20 , 
hin u. ruft jenseits des ersten Ag2CrO,1-Streifens rythm. Streifen von KNO:i in der 
oben beschriebenen Weise liervor. (Chemie d. Erde 4. 88—94. 1928. Jena, Mineralog, 
geolog. Inst. d. Univ.) ENSZLIN.

I. K . Taiinni, Die Viscositat ubersdtligier Losungen. II. (I. vgl. C. 1928. II. 26.) 
Vf. untersucht die Viscositat folgender Lsgg.: Zucker, Citronensiiure, Natriumthio- 
sulfat, Acctamid u, Harnstoff in W.; Resorcin, Acetamid u. Urethan in Athylalkohol; 
Urethan u. Phenanthren in Toluol bis unter die Sattigungstemp. In  den Eallen, wo 
die Viscositatskonz.-Kiu'ven nicht geradiinig sind, sind die log.-Viscositśitskonz.-Kurven 
geradlinig u. unigekehrt. Dann kann die Temperaturabhangigkeit der Viscositat wieder- 
gegeben werden durch: •>] =  m c -j- n, bzw. l o g =  0  G -f- 0 ,  wobei m, n  bzw. 0 , <J> 
Konstanten sind, die von der Temp. der Lsg. abhiingen. — Der Temperaturkoeffizient 
der Viscositat wachst m it steigender Konz. u. abnehmender Temp. ; von der Yiscositat 
selbst hangt er in der Weise ab: je gróBer die Viscositat der Lsg., um so gróBer der 
Temperaturkoeffizient. — Unter gcwissen Bedingungen kami die Yiscositat einer Lsg. 
bei Variation von Konz. u. Temp. wiedergegeben werden durch die Gleichung: 
log};' =  (k t  +  k')C, wobei i f  die relative ViscositiŁt, t die Temp. u. k  u. k' Konstanten 
sind, die von der Konz. G unabhangig sind. (Journ. physical Chem. 33. 52—68. Jan. 
London, Univ., William Ramsay Lab. f. phys. u. anorg. Chemio.) L o r e n z .

Thadee Peczalski, Die kinetische Theorie der Absorption. Vf. entwickelt eine 
kinot. Theorie der Gasabsorption durch poróse Stoffe auf Grund des Ansatzes, daB 
innerhalb der Poren die mittlere freie Weglange der Gasmoll. vermindert ist, woraus 
eine adiabat. Kompression u. damit eine Erhóhung der Temp. u. der Gasdichte in den 
Poren resultiert. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 7 .1035—37. 3/12.1928.) L e s z y n s k i .

Bun-ichi Tamamushi, U ber die Adsorplion des Fluorions. Auch an reiner Zucker- 
kolilc wird entgegen der Stellung in der lyotropcn Reihe aus den Lsgg. der K-Salze F ' 
starker adsorbiert ais Cl'. Wahrsoheinlich findet hydrolyt. Adsorption u. Verschiebung 
des Gleichgewichts 2 HE (HF)2 an der Grenzflache zugunsten der Komploxbldg. 
sta tt. Aus Lsgg. von HF  oder HCl wird F ' 2—3-mal starker adsorbiert ais Cl'. (Kolloid- 
Ztschr. 47. 58—60. Jan . Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. 
u. Elektrochem.) K r u g e r .

J. Tillmans, P.H irsch und K . Schilling, Adsorption von Kohlensdure durch Ferri- 
hydroxyd. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1250.) Das zu den Verss. verwandto Ferrihydroxyd wurde 
nach 3 Methoden hergestellt. Die erhaltenen Prodd. yerliielten sich gleich in bezug 
auf die Kohlensiiureadsorption. Es zeigte sich, daB nur freie Kohlensaure verschwindet. 
Die Unters. der Abhangigkeit der Adsorption von der Konz. an freier u. gebundener 
Kohlensaure in der Lsg. fiilirte zu folgenden Ergebnissen: Bei gleichbleibendem Bi- 
earbonatgeh. des W. geht die Adsorption parallel der Menge der freien Kohlensaure. 
Bei konstantem Geh. an freier Kohlensaure steigt die Adsorption m it wachsender 
Biearbonatkonz. Bei Verminderung der Kohlensaurekonz. nach stattgefundener Ad
sorption wird ein Teil der adsorbierten Kohlensaure aus dem Nd. wieder frei. Be- 
trachtungen iiber den Meehanismus des Vorganges fuhren zu dem Ergebnis, daB in 
allen Fallen, im Grunde genommen, HC03-Ionen adsorbiert werden u. die freie Kohlen
saure dazu dient, das Bicarbonat zu regenerieren, so daB nur scheinbar die Kohlen- 
saureadsorption, in Wirklichkeit die Bicarbonatadsorption gemessen wurde. (Kolloid- 
Ztschr. 47. 98—101. Febr. Frankfurt, Univ. Inst. f. Nahrungsmittelchem.) G ukian .

R. F. Reed und S. C. Horning, Adsorption von Kaliumchromat an Zink. Das in 
der Lithographie iibliehe Atzen der Zinkplatten m it Kaliumchromat bewirkt eine 
Anderung der Zinkoberflache, indem eine Chromverb. niedergeschlagen wird (Zink- 
chromat oder Kaliumchromat). Bei dem Baden in Chromatlśg. yerlieren die Zink
platten weniger an Gewicht (0,01 mg/qcm in 20 Stdn.), ais beim Baden in dest. W.
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(0,35 rag/qcm). Je  naeli Art u. Konz. des Bades wird melir oder weniger Chrom von 
Zink aufgenommen. Behandelte P latten adsorbieren weniger W. (0,0009 mg/qcm) 
ais unbehandelte Platten (0,0013 mg/qcm). Die geatzten Platten nehmen kein Methyl- 
yiolett an, wahrend unbehandelte Platten angefarbt werden. (Journ. physical Chem. 33. 
136— 47. Jan. Cincinnati, Univ., Inst. f. wissenschaftl. Unterss., Abt. f. lithograph. 
Unterss.) L o r e n z .

K. Krishnamurti, Mechanismus der (juellung yon Gelen. E in in W. getauchtcs 
Sttick Gelatine wird opalesccnt u. Messungen der Anderungen der Liclitzerstreuung 
wahrend der Quellung, ausgcfiihrt wahrend des Trocknens eines 2%ig. GcLs bei ph =  3, 
ergaben, daB dio Intensitat. des zcrstreutcn Lichtes m it zunelimender (Juellung erst 
zu- u. dann abnimmt. Diese Bcobachtung dient ais GrundJage fiir folgendes Bild vom 
Mechanismus der Qvellung: Bei der Aufnahme von Losungsmm. durch das Gel sind 
2 Artcn zu unterscliciden. Bei der ersteren wird das Gel in die Struktur der Gelmicellen 
aufgenommen, was eine VorgroBerung des Micellenvol. u. damit eine Vergr6Berung 
der Lichtzcrstreuung durch das Gel zur Folgę hat. lnfolge der Kohasion zwischen den 
dio Miccllen bildenden Moll. hort dieser ProzcB an einem bestimmten Punkt auf. 
Zweitens blcibt dann das weiterhin aufgcnommene LOsungsm. im intermicellaren Raum, 
was zu einer Verminderung der Lichtzcrstrcuungsfahigkcit fiihrt. Weiterhin wird 
dieso Auffassung gestiitzt durch die Beobachtung, daB 4°/0ig. Gelatinegel am isoelektr. 
Punkt sehr triibo ist, beim Eintrockncn nach einigen Wochen von oben her klar zu 
werden beginnt u. beim Fortschrciten der Dchydratation unter Zusammenschrumpfen 
auf ca. 2/3 des ursprunglichen Vol. mit der Zeit ganz durchschcinend wird. (Naturę 
123. 242—43. 16/2. London, Univ. Coli.) B e i i r l e .

B. Anorgauische Cliemie.
K. F. Bonlioeffer und H. Reichardt, Thermisclie Dissoziation von Wasserdampf 

in Wasserstoff und freies Hydroxyl Es laBt sieli abschatzen, daB dio therm. Dissoziation 
des W.-Dampfes gcmaB 2 ILO =  2 II +  2 OH cino nicht vicl groBere Dissoziations- 
•\varme erfordert, ais die Dissoziation in 2 H 2 +  0 2. In  der T at licBcn sich in hoch er- 
hilztem W.-Dampf von 1200" an OH-Gruppen durch das Absorjitionsspektrum nach- 
wciscn. Die Bereclmung der Dissoziationswarmo war angenahert aus dem Verhaltnis 
der Intensitatcn bei verschiedęnen Tcmpp. u. verscliiedcnen Verhaltnissen 0 2/H.,0 
moglicli; sic ergab sich (fiir T  — 0) zu —121 kcal. gegemiber —114 kcal. fur 
die Dissoziation in 2 H 2 +  0 2. Die Konzz. an 0 2 u. OH werden fiir 1000—2505° 
tabellar. zusammcngestcilt. (Żtschr. Elektrochcm. 34. 652—54. Sept. 1928. Berlin- 
Dahlem.) K le m m .

Leonhard Hawkes, Untcrkiihltes Wasscr. Unterkiihltes W. ist bei —9° noch ganz 
fl., plotzlich auf —17° (olinc Krj-stallisation) abgekiihlte Wassertropfen wurdon liart, 
d. h. richtiges Wasser-Glas. Zwischen —9° u. —12° scheint eine starkę Vcriinderung 
der Eigg. von unterkuhltem W. einzutreten (vgl. aucli B e i l b y ,  Aggregation and Flow 
of Solids [1921]. 195). (Naturę 123. 244. 16/2. Bedford Coli., Regcnfs Park, 
N. W. 1.) B e i i r l e .

R. H. Carter, Lóslichkeit einiger anorganischer Fluoride in Wasser bei 25°. In  
100 ccm wss. Lsg. yon 25° sind enthaltcn: 0,004 g CaF2, 0,013 MgF2, 0,039 SrF„
0,061 Na3AlFc, 0,066 PbF„, 0,075 CuF2, 0,091 FeF3, 0,121 BaF2, 0,151 LiF, 0,186 MnFÓ,
0,559 A1F3, 0,622 CdF2, 1,415 CoF„, 1,516 ZnF2-4 H 20 , 4,030 NiF2, 4,054 NaF. Die 
P h  der gleichen gesatt. Lsgg. werden angegeben. — Es wird auf die Bedeutung der 
Lóslichkeit bei Verwendung der Fluoride ais Schadlingsbekampfungsmittel hingewiesen. 
(Ind. engin. Chem. 20. 1195. Nov. 1928. Washington, Bureau of Chemistry and 
Soils.) Cohn.

Naoto Kameyama und Sakae Yagi, Fliissiges Ammoniak und Nalriumnitrat. 
Die NH3-Dampfdrucke iiber den Lsgg. von NaNO:i in fl. N H 3 bei verschiedenen Konzz. 
wurden bestimmt. Aus den Isothermen des Gleichgewichtsdruckes gegen NH3/NaN03 
ergibt sich der Sattigungspunkt von N aN 03 in fl. NH3 zu etwa 1,25 N aN 03 auf 1 NH3 
bei —15 bis —25°. Die wahrend der isothermen Verdampfung des NH3 aus der gesatt. 
Lsg. absorbierte Warmemenge wurde zu etwa 5,4Kcal./g-mol. NH3 bei —20° gefunden. 
Die Losungswarme des festen N itrats zur gesiltt. Lsg. muB klein sein. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 272 B. Nov. 1928. Tokyo, Uniy., Dep. Appl. 
Chem.) Bl.ocn.
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Pierre Jolibois, Ober die Anwendung der Theorie von A . Smits auf die allolropcn 
Abarten des PhospJiors. Vf. polemisierfc gegen A. S m its  (vgl. C. 1929. I. 1200; S m its  
u. BOKHORST, C. 1917. I. 5), dessen Theorie manche Beobachtung nicht zu erklareu 
vermag. Erhitzt man pulverigen roten P  100 Stdn. auf 360°, behalt er D. 2,16 boi. 
E rhitzt man ihn in gleicher Weise m it 1% Jod, hat er nach Abtrennung von ge- 
bildetem Jodphosphor D. 2,37 (pyromorpher P). Man kami immer noch yier Abarten 
von festem P  in Betraeht ziehen, die drei vom Vf. (These, Paris 1910) angegebencn: 
weiBen P, gewóhnlichen roten P, pyromorphen P u. den erst nach 1910 entdecktcn 
schwarzen P  von B r id g m a n ,  der aus weiBem P durch sehr holie Drucke entsteht. 
Diese verschiedenen Arten kónnen bei gowóhnlicher Temp. u. unter gewohnlichen 
Drucken koexistieren infolge paśsiyer Widerstande. Nur der pyromorphe (u. yielleicht 
schwarze) P  ist stabil. Die beim Erhitzen intermediar auftretenden Dichteanderungen 
beziehen sich auf Zustande unvollstandiger Umwandlung infolge des langsamen Ober- 
ganges einer Abart in die andere. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 174—76. 
7/1.) B lo c h .

Karl Przibram, BlojtesSteinsalz. Zu der Verdffentlichung yon G u t h r i e  (C. 1929. 
I. 1316) yerweist Vf. auf seine friiheren Mitteilungen (vgl. C. 1928. I. 2984). (Naturo 
123. 243. 16/2. Wien, Inst. f. Radiumforsch.) B e h r l e .

Francesco Giordani und Eliodoro Mattias, Kinetik der Zersetzung der Losungen, 
von Natriumhypochlorit. Fiir die Zers. des NaOCl in wss. Lsg. hat G i o r d a n i  (G. 1925- 
I. 825) die Gleichung aufgestellt NaOCl +  HOC1 =  NaC103 +  2 HC1, wobci HOC1 
durch vorgangige Hydrolyse entstanden ist; daneben spielt sich noch die Rk. 
2 NaOCl =  2 NaCl +  0 2 ab. Die Zers.-Geschwindigkeit wird in 0,300- u. 0,381-molarcr 
NaOCl-Lsg. verfolgt. In  dem abnorm hohen Temp.-Koeffizienten der Geschwindig- 
kcitskonstanten (6,96 bzw. 11,96 fiir eine Temp.-Erhóhung von 31 auf 46°) sehen Vff. 
eine Bestatigung des angenommenon Rk.-Verlaufs. (Rend. Accad. Scienze fisichc, 
mat., Napoli Serie 3a. 34. 137—41. 1928. Neapel, Ing.-Schule, Elektrochem. 
Lab.) R. K. M u l l e r .

Francesco Giordani und Roberto Intonti, Der Einflu/3 der Stromkonzentration 
bei der elektrolytischen Herslellung des Natriumperborats. Vff. untersuchen die Anderung 
der Ausbeute m it der Stromkonz. bei der elektrolyt. Herst. von Na-Perborat, NaBO..^ 
H s0 2-3 H 20, nach dem Verf. von A r n d t  (C. 1923. I. 1208). Sie arbeiten bei 14—15° 
m it Pt-Elektrodon von 1 qcm u. ca. 1 Amp.; dio Stromausbeute wird durch ein Cu- 
Voltameter gegeben. Es wird Bldg. des Perborats aus intermediar gebildetem NaoGjOu 
u. NaBOj angenommen, das Perborat zers. sich langsamer ais Na2C20 6 unter Verlust 
des akt. Ó. Aus Verss. mit yerschiedener Stromkonz. u. vcrschiedencr Konz. an Per
borat ergibt sich, daB bei hóherer Perboratkonz. mit wachsendcr Stromkonz. aueli 
die momentane Ausbeute steigt, bei geringer Perboratkonz. aber sinkt, was theoret. 
begriindet wird. Es ist also yorteilhaft, dio Perboratkonz. klein zu halten, um die Ab- 
kiihlung zu erleichtern u. eine gleichmaBige NaBO»-Konz. zu erreichen. (Rend. Accad. 
Scienze fisichc, mat., Napoli. Serie 3a. 34. 30—36. 1928. Neapel, Ing.-Schule, Elektro
chem. Lab.) R. K. M u l l e r .

Naoto Kameyama und Eiichi Masuda, Schmelzpunklsdiagramm von Kryolith- 
Bariumfluoridgemisćhen. Es existiert ein eutekt. Punkt bei 835°, das eutekt. Gemisch 
cnthalt 62,5 Gow.-°/0 BaF„, was nahezu genau ein molekulares Verhaltnis BaFa: 
Na3AlF6 =  2: 1 vorstellt. Eine Verb. wurde nicht gefunden. (Joum . Soc. chem. Ind'., 
Japan [Suppl.] 31. 271 B— 72 B. Noy. 1928. Tokyo, Univ., Dep. Appl. Chem.) B lo c h .

H. B. Dim nicliff und C. L. Soni, Die Einwirkung von Schu-efelwasserstoff auf 
Chromaie. I. Die Endprodd. der Einw. yon H2S auf Kaliumchromat sind; ein Nd. 
von Chromihydroxyd, vermischt mit Schwefel, u. eine Lsg., die K 2S, Kaliumpolysulfid, 
Kaliumthiosulfat u. kolloiden Schwefel enthalt. Aus der Lsg. konnten Krystalle er- 
halten werden, dereń Geh. an Gesamt-Schwefel, Kalium u. Thiosulfat bestimmt wurde. 
Aus diesen Zahlen lieB sich die Anwesenheit von K 2S5 berechnen. Sulfate, Sulfite u. 
Thionate waren nicht nachzuweisen. Ais Reaktionsverlauf wird yorgeschlagen: K 2CrO., 
hydrolysiert tcihreise, das entstehende KOH yerbindet aich mit Schwefelwasserstoff
zu KHS. Weiterer H 2S wird von H 2Cr04 angelagert zu einer Verb. gQ^>Cr<TQ^|^>S.
Diese Verb. zers. sich unter Abscheidung von Schwefel zu Cr(OH)3 u. OH; dieses reagiert 
m it Schwefelwasserstoff weiter. Der wesentliche Teil der Einw. von H 2S auf Chromate 
laBt sich durch die Gleichung: 2 H 2Cr04 +  3 H .S  =  2 Cr(0H )3 +  2 H 20  -f- 3 S wieder- 
geben. (Joum . physical Chem. 33. 81—87. Jan. Lahore, Univ. Abt. f. Chemie.) L o r e n z .
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G. Schikorr, Uber das SysUm-Eism-Wasscr. Vf. bereehnet den H 2-Druck, der 
zur H 2-Entw. duroh Einw. von Fe auf W. notwendig wiire u. zeigfc damit, daB dem- 
gemaB kein H 2 entwickelt werden diirfte. Es miissen also bei der Zers. von H 20  durcli 
Fe andere, bei der ausgefuhrten elektrochem. Berechnung nicht berucksichtigte Momente 
maBgebend sein, da die am Fe tatsachlich beobachteten H 2-Drucke weit hohere sind. 
Weitere Verss. fiihrten zur Annahme, daB die Zers. auf die Anwesenheit von 
Eisenhydroxyd zuruckzufiihren ist. (Ztschr. Elektrochem. 35 . 62—65. Febr. Berlin- 
Dalilem, Staatl. Material-Priifungsamt.) H a n d e l .

G. Schikorr, Uber die lieaktionen zwischen Eisen, seinen llydroxyden und Wasser.
Im Sinne der vorst. referierten Abhandlung wird die H20-Zers. durch Fe unter be- 
sónderer Beriicksichtigung der Rolle der Eisenoxyde studiert. Die bei gewóhnlicher 
Temp. bcobachtete Schwarzung des Eisenoxyds bei der H 20-Zers. wird durch einen 
Red.-Vorgang erklart, durch welchen Fe., O,, gebildet wird. Aus zalilreichen Verss. 
wird darauf gesehlossen, daB die H 2-Entw. die Folgę der Zers. des W. durch gel. Eisen- 
hydroxyd ist. Metali. Fe u. festes Hydrosyd wirken hierbei ais Katalysatoren. Bei 
Atmospharendruck ist die Bildungsgesehwindigkeit des H 2, der dritten Wurzel aus 
dem Druck umgekehrt proportional. Eine Tomp.-Steigerung von 10° yerdoppelt die 
Geschwindigkeit. Ebenfalls beschleunigend wirkt die VergróBerung der Fe-Oberflaehe. 
(Ztschr. Elektrochem. 35 . 65—70. Febr. Berlin-Dahlem, Staatl. Material-Priifungs- 
amt.) H a n d e l .

Clement Dlival, Uber ein Kobaltimonammin. Von den sieben Roihen von Koballi- 
amminen nach W e r n e r  fehke bisher ein Vertreter des Typus [Co(NH3-X5]M2. Den 
ersten Vertreter dieser Reihe, ein Nalriumkoballiammonioborat, [Co(B02)5 
erhalt man nach allgemein anwendbarem Verf. in folgender Weise: Man erhitzt 10 g 
Trinitratotriammin, [Co(N03)3(NH3)3], 1/1 Stde. m it 50 cem W. u. 7,5 g Na-Meta- 
borat u. kuhlt (NH3-Entw .!) die violette FI. ab, worauf ein grauvioletter Nd. sich 
abscheidet. Loslichkeit in W. 1: 3000. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 176. 
7/1.) B lo o h .

H. Hock und H. Stnhlinann. Uber die Einwirkung von Quecksilbersalzen auf 
Eisenpentacarbonyl. I I . Mitt. (I. vgl. C. 1928. II. 2542.) Aus 1 Mol. Mercurisulfat, 
gel. in 10%ig. H 2SO.!, u. 1 Mol. Eisenpentacarbonyl erhalt man unter Gas-(C02)-Entw.
— unter Ersatz eines CO durch Hg — Eisenlelramrbonyląuecksilber, Fe(CO)4Hg, einen 
braunlichgelben, kleinkrystallinen Nd. von ausgesprochcn hydrophoben ISigg., der 
trotz der hohen D. auf der Oberflachc schwimmt. Die Verb. entsteht auch aus Mercuro- 
sulfat u. Eisenpentacarbonyl in wss. Suspension (unter Absclieidung von Hg), zers. 
sich ab 150° unter LuftausschluB in metali. Fe, Hg u. 4 Moll. CO, ist bestandig gegen 
nicht osydierend wirkendo Mineralsauren, auch gegen kochende konz. HC1, wird aber 
von konz. H N 03 momentan unter Gasentw. zers. Mit Mercurisalzen bildet sie Molekiil- 
verbb., so mit H gS04 die Verb. Fc(CO).JJg-11 gSO.x, dio auch aus 1 Mol. Carbonyl u. 
2 Moll. HgSO, entsteht, prismat.-rhomb., gestreckte, pleochroit. (gelbliehgriin-farblos), 
in W. zll., in verd. H 2S 04 11. Krystalle. — Fe(CO).jHg laBt in verd. H 2ŚO., m it H 2S 
kein HgS ausfallen, setzt sich m it in CS2 gel. Jod  selinell um zu H gJ u. einer Verb. 
Fe(CO)vI„, die auch aus den Verbb. Fe(CO).,Hg- HgSO., u. Fe(CO).i-Hg2Cl2 in CSa m it 
J  gebildet wird. Sie zers. sich beim Erwarmen m it W. in Fe J„ u. CO u. liefert m it PyTidin 
unter CO-Entw. u. Griinfarbung zuerst Verb. Fe(CO).,Py2J 2, bei PjTidinuberschuB 
unter weiterer CO-Entbindung schliefilich gelbliclie Krystalle der Verb. (FePy^)J.Ł, 
die auch aus Fe(CO)1Hg in PjTidin mit Jod erhalten wird. Analog entsteht m it in 
PAe. gel. Br Fe(CO)i Br„ u. m it Cl ein Eisentetracarbonylchlorid. Durch H 20 2 bzw. 
aceton. Permanganatlsg. wird Fe(CO)4Hg Tollstiindig abgebaut, auch Eisenpenta- 
carbonyl, hier ist bei Anwendung von Permanganat wenig Eisentetracarbonyl nach- 
zuweisen. Aceton. CuCl2 (2 Moll.) scheidet aus Eisenpentacarbonyl rotlichgelbes Cv.2C!., 
ab, es entstehen noch FeCl2 u. CO, aus Fe(CO).,Hg bildet sich daneben Hg, das mit 
CuCl2 unter BIdg. von HgCl2 u. Cu2C'l2 reagiert. — Die Verb. Fe{CO).iH g■ HgSO^ laBt 
in angesauerter Lsg. m it H 2Ś HgS, m it HC1 oder NaCl die Verb. Fe(CO)4Hg2Cl2, m it 
HBr bzw. H J  oder dereń Alkalisalzen die entsprechende Br- bzw. J-Yerb. ausfallen, 
liefert m it verd. H N 03 wahrscheinlich die Verb. Fe(C0)4Hg-Hg(N03)2, die dann in 
Fe(N03)2, CO u. Hg zerfiillt, zers. sich selbst in saurer Lsg. beim Stehen, rasch beim 
Kochen m it W., in FeS04, Hg u. CO, u. wandelt sich mit Eisenpentacarbonyl in die 
Yerb. Fe(CO)4Hg um. — Eisentetracarbonyląuecksilber, Fe(CO).,Hg, u. HgBr2 in methyl- 
alkoh. Lsg. ergeben die Yerb. Fe(GO)tUg ■ HgBrv  mkr. spindelformige, farblose 
(rhomb. ?) Nadeln. Analog entsteht das Jodid, Fe(GO).tHg ■ IlgJ2, orangegelbes Pulvcr
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aus golblichen, mkr. (rhomb. ?) Krystallen; m it HgCU iu wss. Lsg. das Clilorid, Fc(CO)i 
Hg2Cli , Krystalle aus Aceton. — Mercuriacetat liefcrt m it Eisenpentacarbonyl zu- 
nachst ebenfalls Eisentetracarbonyląuecksilber, das sich m it uberschussigem Acetat 
zur Doppelverb., Fe(C0)4H g-Hg(0-0CCH3)2, umsctzt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
431— 37. 6/2. Clausthal, Bergakad., I n s t .  f. Kohlenchemie.) BŁOCJr.

Kurt Fischbeck und E. Elben, Ober die Einwirkung von u-usserigen Natrium- 
polysulfidlosungen auf mctallisches Kupfer. Es sollto untersucht werden, ob die Vcr- 
dickungsgeschwindigkeit von Anlaufschichten von Cu2S auf Cu dem FiC K sclien  Gesetz 
entsprechend linear von der Schichtdicko abhangt oder nach einem Exponentialgesetz; 
Jetzteres war friiher (C. 1926. II. 1003) bei Verwendung der Interferenzfarbenmethode 
gefunden. Die Unters. erfolgte so, dafl bei yerschiedenen S-Partialdrucken bei 98° 
jedcsmal die Zeit bestimmt wurde, bis ein bestimmter Farbton, entsprechend einer 
gcwissen Schichtdicko, erreicht war. Dio Ergebnisse zeigten keinen exponentieIlen, 
sondern linearen Verlauf. Bei Verwendung von Na2S5-Lsgg., die dem BEERschen 
Gcsetz folgen, d. h. immer nur S5"-Ionen, keine anderen Sx"-Komplexc, enthalten, 
zeigte sich ebenfalls linearer Verlauf. Fur Na2S2 bis Na^S, zeigten colorimetr. Verss., 
daB diesc Lsgg. nicht dem BEERschen Gesetz folgen, d. li., daB sich m it der Ver- 
dunnung dio Gleichgewichte zwischen den Polysulfidionen verschieben; einen ahnlichen 
Verlauf zeigten die Anlauffarben. Die Verss. zeigen, daB die NEWTONsche Skala fiir die 
Anlauffarben von Cu2S nicht verwendet werden darf. (Ztsclir. Elektrochcm. 34. 
642— 45. Sept. 1928. Tiibingen, Univ.) K le m m .

Wl. Ipatiew und Wl. Ipatiew jr., Verdrdngung von Kupfer aus neutralen und 
sauren Kupfersulfatlósungen durch Wassersloff unter Druck. (Vgl. C. 1927. II. 2496.) 
Bcim Erhitzen von CuSOyLsgg. m it H„ unter Druck kann eine nur Cuprosulfat ent- 
lialtende Lsg. nicht erlialten werden, immer sind daneben noch Cuprisalz u. metali. 
Cu zugegen. Es gclingt auch nicht, metali. Cu zu verdrangen, ohne daB in der Lsg. 
gleichzeitig Cupro- u. Cupriionen auftreten. Die Cu-Fiillung geht nie zu Ende, ein 
Teil des Metalles blcibt stets in Ionenform in Lsg., wie lange auch dio Lsg. unter Druck 
gehalten wird. Nach Ablauf einer gewisscn Zeit ist die Konz. der Cupro- u. der Cupri
ionen in der Lsg. beinahe konstant, es ist daher ein Gleiehgewicht anzunehmen, hcr- 
riihrend von der gleichzeitigen Verdrangung des Metalles u. der Wiederauflosung durch 
CuSO., nach folgenden R kk.:

2 CuSO., +  H„ =  Cu„SO., +  H „S O ,; Cu2SO , +  H 2 =  C u, +  I L S 0 4;
CuSOj +  Cu =  Cu„SOv

Jlifc wachsendcr AciditiŁt der Lsgg. werden dio Bedingungcn fiir eine holie Cupro- 
ionenkonz. gunstiger, der Anstieg der Cuproionen erfolgt auch auf Kosten des aus- 
fallenden Cu. Bei konstanten H2-Drucken wird der EinfluB zugesetzter Saure m it 
wachsendcr Konz. der CuSO.r Lsgg. kleiner. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 386—90. 
6/2. Leningrad, Chem. Lab. d. Akad. d. Wiss.) B l o c h .

Luca Coniglio, Untersuchungen iiber Entwdsserung von CdSOt ■ s/3 //»0. Es werden 
die Umwandlungspunkto u. Existenzgebieto der Krystallhydrato des CdS04 unter- 
suelit. Der Umwandlungspunkt C d S O . , H 20 — >-CdS04-H20  liegt bei 41,5°, bei 
120° tr i t t  ais neue Stufo CdS04,3/3 H 20  auf, bei 138° CdS04• l/3 H 20 , der letzte Rest 
Krystallwasser verschwindet nur sehr langsam bei 150°. Vf. vertritt auf Grund seiner 
Ergebnisse die Formulierung „3C dS04-8 H ,0  usw.“ (Rend. Accad. Scienzo fisiche, 
mat., Napoli. Serio 3a. 34 . 119—22. 1928. Neapol, Uniy., Chem. Inst.) R. K. M u l l e r .

Gerhart Jander, Franz Busch und Theodor Aden, Ober amphotere Ozydhydrate, 
dereń udsserige Losungen und Icryslałlisierende Verbindungen. V II. Mitt. Die Vor- 
gange in  wasserigen Losungen von Slannaten bei Veranderung der Wassersloffionen- 
konzenlration durch Salzsdure. (VI. vgl. C. 192 8 .1. 1942.) Einblick in die Aggregations- 
vorgiinge, die sich bei langsam fortschreitendem Ansauern von Alkalisalzlsgg. schwacher 
anorgan. Sauren abspielen, bietet auBer der analyt. Unters. crhaltcner krystalli- 
sierender salzartiger Verbb. u. der Best. der speziellen Diffusionskoeffizienten der in 
Lsg. befindlichcn Siiurereste auch die vergleichende Unters. der opt. Absorption im 
sichtbaren u. ultravioletten Teil des Spektrums. Findet mit wachsendcr ph eine 
Aggregation zu hóher molekularen Isopolysaureanionen s ta tt, dann t r i t t  — parallel 
diesem Vorgang — eine Verschiebung der Absorptionsgrenzo fur Licht nach den 
langeren Wellen hin ein. Gleichzeitig flachen sich dio Maxima u. Minima der Ex- 
tinktionskurye, welcho die Absorption im starker alkal. Gebiet wiedergibt, ab. Bei 
Chromat-, Bichromat- u. Alkalivanadatlsgg. spielt sich diese Erscheinung teils im 
sichtbaren, teils im ultravioletten, in zahlreichen anderen Fallen ganz im ultravioletten
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Gebiet ab. — D i f f u s i o n s e r g e b n i s s e  deuten darauf hin, daB beim Ansauern 
von Stannat- u. Chlorosiannatlsgg. zuniichst die Zinnsaurereste zu unbestandigen Gc- 
bilden von so erheblicher TeilchcngroBc zusammentreten, daB sie von cinem fiir Kongo- 
rot dichten Ultrafilter zurfickgehalten werden. Diese Gebilde treten zu noch gróBeren 
zusammen unter Yerbrauch von H-Ionen. W ird hierbei der Betrag von 10-11,6 unter- 
schritten, so spaltet sich ein anderer Teil auf zu einer Zinnsauro von molekularem 
Vcrteilungszustand m it Diffusionskoeffizient 0,37. Im groBen Bcreich des pn von 
10_11,a bis 10_1 sind keine Zinnsauremoll. dispers 1. Bei Anwendung von HC1 tr it t  
Wiederauflosung des Zinndioxydhydratnd. ein, wenn die HC1 etwa 0,6-n. geworden 
ist (mittleres Mol.-Gew. der Zinnsauregebilde etwa 12 000), bei weiterer Steigerung 
der uberschussigen HCl-Konz. auf 0,8-n. u. daruber wird der Diffusionskoeffizient 
wieder hoch u. die Diffusionsgeschwindigkeit ist so groB, wie die des Zinnsaurerestes 
in stark alkal. Lsg. — Hinsichtlich der opt. Absorption von 0,1-molaren Lsgg. ergab 
sich, daB m it NaOH alkal. gemachte oder auch rein wss. Alkalistannatlsgg. keine be- 
merkenswerte Lichtabsorption zcigen. Setzt man jedoch so viel verd. HC1 zu, daB 
sie 0,1-molar an Na-Stannat u. 0,02-n. an HC1 sein konnte, zeigt sich plótzlich starkę 
Absorption im kurzwelligen Teil des Ultraviolett, bei weiterer Steigerung des HC1- 
Zusatzes Triibung u. Ausfallen des Zinndioxydhydrats. Danacli erfolgt bei langsamem 
Ansauern chem. kaum eine cinfache (jberfiihrung des Alkalistannats in ein saures 
Alkalistannat nach: Na2[Sn(OH)6] +  HC1 =  NaH[Sn(OH)6] +  NaCl — wie von 
Chromation in Bichromation —, eher findet eine Umwandlung des Stannatrestcs der 
einfaclien Zinnsaure in das Anion einer aggregierten Saure, einer Dizinnsdure, H 2[Sn2- 
(OH)10] oder H.,[(OH)5SnOSn(OH)5], s ta tt. In  geniigend starker Saurc (0,4—0,6-n. 
HC1) lost sich nach langerem Stehen alles reinc Na-Stannat klar auf, diese Lsgg. zeigen 
starkę Absorption im Ultrayiolctt. In  starker salzsaurem Gebiet (bis 5-n. HC1) kónncn 
wenigstens drei verscliiedene Verbb. m it vierwertigem Sn auftreten: die bekanntc 
Zinnchlorwasserstoffsaure in etwa 5-n. HC1, aus ihr bildet sich bei fallender HCl-Konz. 
eine Hydroxochlorverb. (die von P f e i f f e r ), die noch nicht aggregiert ist, bei weiterer 
Abnahme der HCl-Konz. eine zweite Hydroxochlorozinnsaure niederen Cl- u. hoheren 
OH-Geh., die zu erheblicher Aggregation neigt, u. dam it ist der E in tritt in den kolloidon 
Verteilungszustnnd erfolgt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 177 . 345—62. 15/1. Gottingen, 
Univ.-Lab. f. anorgan. Chem.) B l o c h .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
Hawksworth Collins, Die CoUinssc.hen Zahlcn der Minerałien. IX . (VIII. vgl.

C. 19 2 9 . I. 1206.) Fortsetzung der Berechnung der theoret. D. u. Lichtbrechung (in 
Klammern) der Minerałien. P  hat das relative Volum 14,56 u. die Brechungszahl 
10,51. Clinoclasit 4,373 (1,8791), Cornieallil 4,19 (1,8391), Newberyit 2,08 (1,5255), 
Fluorapalit 3,195 (1,645), Herderit 2,972 (1,617), Beryllcniit 2,8244 (1,5403), Brust.il 
2,205 (1,5447), Martinit 2,89 (1,6137), Spodiosit 2,965 (1,669), Tagilit 4,06 (1,8442), 
Variscit 2,482 (1,5861), Vashegyit 1,956 (1,48013). (Chem. News 138 . 82— 83. 8/2.) E n s z .

Friedrich Rinne, Morphologische und physikałisch-chemiscTie Untersuchungcn an 
synthelischcn Spinellen ais Beispielen unsldcliiomelriscli zusammengesetzler Stoffc. Nach 
einer kurzeń (jbersicht iiber die alteren Arbeiten u. die feinbaulichen Verhaltnisse in 
der Spinellgruppe, werden die Kohasionsyerhaltnisse der synthet. Spinelle bchandelt, 
welche im Gegensatz zu den natiirlichen eine Spaltbarkeit, wenn auch sehr grober Art, 
nach dem Wiirfel aber nur an den bereits durch Risse angedeuteten Stellen aufweisen. 
Es handelt sich dabei um eine beim Abkiililen entstandene krystallograph. gerichtete, 
aber im Effekt lokalisierte Auslosung einer Spannung. Nach den Atomabstanden 
miiBte man eigentlich Spaltbarkeit nach (110) am ehesten erwarten. Die H artę ist 
sehr hoch, nimmt aber mit zunehmendem UberschuB an A120 ;1 deutlich ab. Auch ist 
der kunstliche Normalspinell dem natiirlichen Spineli deutlich unterlegen. Losungs- 
korper von kunstlichem Materiał in einer KHSO,r Schmelze ergaben zunachst ein ver- 
rundetes Ebomboeder, welches bei langerer Einw. in Pyramidenwurfel ubergeht. Auf- 
nahmc derselben mittels Zweikreisgoniometer u. lleflektographen nach ROSCH. Dio
D. nimmt zunachst von MgAl20.j bis MgAl20 4 • 3 A120 3 stetig zu ,um dann kleinen Un- 
regelmaBigkciten, auch innerhalb derselben Birne, Platz zu geben. Eine Krystallisation 
Mg0 -10 A1203 war triibe steinig u. enthielt viel a-Korund. Best. der Extinktions- 
koeffizienten dreier gefarbter Spinelle. Die Lichtbrechung steigt m it steigendem Geh. 
an A120 3 (s. Tabellen), wahrend die mittlerc Disi)ersion gleieh bleibt (ni? -}- >ic =  0,0118).



1929. I. C. MlNERALOGISCHE UND GEOLOGISCHE CHEMJE. 1557

Der Spineli eignet sieh. auch fiir Brillantschliff. Auch ist dcutlich sekundare Doppel- 
brechung zu beobachten. Von den Laue- u. Drehspektrogrammen zeigten erstere 
tiberhaupt keine, die letzteren keine deutliehen Unterschiede zwischen reinem Spineli 
u. solchem m it Tonerdefiberschu 13. Der gleiche Fali tr itt  bei den D e b y e - S c h e r r e r -  
Diagrammen auf. Dabei wurde festgestellt, daB y-Al20 3 u. Mg0-Al20 3 sehr ahnliche 
rontgenograph. Spektrcn liefern. Es wurde nur eine deutliche Verand"erung des Gitter- 
abstandes beobachtet. Edelspinell von Ceylon n =  8,04 (8) A, M g0-A l20 3 a —
8,02 (2) A, M g 0 -3 A L 0 3 a=  7,96 (4) A, M g 0 -d A L 0 3 a =  7,92 (3) A, MgO-5 A l20 3 
a =  7,91 (9) A. Auf Grund eingehender Unters. aller moglicher Fiille, welcho den 
UberschuB von A120 3 in den Spinellen erklaren konnen, kommt Vf. zu dem SchluB, 
daB dieselben Mischkrystalle von M g0'A l20 3 m it y-AI20 3 darstellen. Durch Tempem 
der kiinstlichen Spinelle mit Al20 3-UbcrsehuB zeigen dieselben zunaehst Asterismus. 
Boi langerem Gliihen lassen sieh im Ultramikroskop kolloide Teilchen nachweisen, 
welche starkę Abweichung von der Kugelform haben. Nach 24 Stdn. Gliihen erscheinen 
Flecke u. Bander, welche aus a-Al20 3 bestehen, wobei die D. erheblich ansteigt. (Neues 
Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Beilage-Band 58 . Abt. A. 43—108. 1928.) E n s z l i n .

G. Menzer, Uber das Kryslallgitter von Eulytin. Vorl. Mitt. Von Krystallen von 
Eulytin BiAS i30 12 m it regularer Symmetrie wurden Pulveraufnahmen angefcrtigt, 
welcho ein kub. raumzentriertes Gitter m it der Wiirfelkante aw =  10,25 i  0,02 A 
ergaben. Eine Best. der D. der sehr kleinen in Wachs eingebetteten Krystalle nach 
der Schwebemethode orgab 6,32 ±  0,21. Unter Zugrundelegung des JIol.-Gcw. 1109 
u. der gefundenen D. erhalt man 3,7 Moll. im Elementarwurfel. Sind 4 Moll. in dcm- 
selben enthalten, so bcrechnet sieh dio D. zu 6,83 ±  0,09. SchlieBt man alle Raum- 
gruppen aus, bei denen Atome desselben Elemcnts auf mehrero Punktlagen vcrteilt 
sind, so bleibfc nur dio tetraedr.-hemiedr. Raumgruppo T sd iibrig, m it der dio auf- 
trotendon Interferenzen gut uberoinstimmen. Die Atomvertoilung ist folgendo: 12 Si- 
Atomc in einer der Punktlagen [0 -J | ]  oder [0 ■}• ■£), 16 Bi-Atomc in der Punktlage 
[u, v, u] u. 48 O-Atome in der Punktlage [m n p]. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. 
Abt. A. 1928 . 420—21. Berlin, Min.-petrogr. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

L. J. Spencer, Flitorescenz der Mineralień im idtrauioktten Licht. Gcschichtlicho
Betrachtungen u. Allgemeines iiber die Fluorescenz der Mineralien. (Amer. Mineralogist 
14 . 33—37. Jan. Brit. Museum.) E n s z l i n .

Charles Palache, Dic paragcncliscke Einordimng der Mineralien ,von Franklin, 
New Jersey. Dio Mineralien werden eingeteilt nach ilirer Zugehórigkeit zu den primaren 
E rzen , zu den Pegmatitkontaktmincralicn, zu den hydrothermalen Spaltenmineralien 
u. zu den Oberflachenoxydationsprodd. (Amer. Mineralogist 14 . 1—18. Jan. Harvard, 
Univ.) E n s z l i n .

O. Miigge, Ober die Enistehung faseriger Minerale und ilirer Aggre.gationsjonnen. 
Beschreibung parallelstcngłigei* Kluftausfiillungen, parallelfaseriger Gebilde aus dem 
SchmelzfluB, an Rcaktionsrandern u. Pseudomorphosen, der Faserbldg. bei der 
Krystallisation von Gelen u. faseriger Ausbluhungen u. Erlauterung ihrer Entstehung 
u. Merkmale an Hand von natiirlichen Mineralbldgg. Bis auf dio letztero A rt der E n t
stehung haben alle angefuhrten Falle ein Gemeinsames, namlich, daB ihr Wachstum 
auf irgend eine Art gehemmt wurde, sei es durch Rationierung der Nahrung, oder rein 
mechan. oder therm. Aus dem Vork. solcher Faserbldgg. lassen sieh haufig Schlusse 
genet. Art ziehen. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Beilage-Band 58 . Abt. A. 
303—48. 1928. Gottingen, Mineralog. Petrograph. Inst.) E n s z l i n .

John T. Lonsdale, Dipyr und verwandłe Koniaklmineralien aus den Franklin- 
Bergen von Texas. Der Dipyr, ein Minerał der Skapołithgruppe, tr i t t  an der meta- 
morphosierten Kontaktzone eines Granits mit Kalkstein auf. E r  hat graublaiio Farbę, 
ist opt. einachsig negativ m it e =  1,543, co =  1,553. Daneben wurde noch Granat, 
Diopsid, Mikroperthit, Mikroklin, FluBspat, Titanit, Muscovit u. Ołivin gefunden. 
(Amer. Mineralogist 1 4 . 26—32. Jan. Coli. of Texas.) E n s z l i n .

E. Blanek, F. Giesecke und H. Keese, Beitrage zur cliemischen Vermłlerwng 
auf Ilindo, Vesłeraale)i, Nord-Norwegeti. (VgJ. C. 1 9 2 8 . I. 2798.) Untersucht wurden 
die Verwitterungsvorgiinge eines gneisartigen krystallinen Schiefers u. eines grob- u. 
feinkornigen Granits. Es zeigte sieh dabei, daB unter den Bedingungen des dortigen 
Klimas nur eine geringe Entkieselung u. erst im Boden eine etwas starkere Abnahme 
der bas. Bestandteile eintritt. Der Granit erwies sieh ais bedeutend widerstandsfahiger 
gegen die yerwittemden Agentien ais der Schiefcr. Die Yerwitterung in diesem Gebiet
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schlieBt sioh enger an dio Verwitterung in gemaBigten Zonen ais an die arkt. Gebieto an. 
(Chemie d. Erde 4. 76—87. 1928.) E n s z l in .

E. Blanek und H. Keese, tfber sogenannte Kaolinitisierung eines Granits unter 
liohhumusbedeckung im  Schwarzwald. Unter dem EinfluB der Bedeekung m it Roh- 
humus t r i t t  beim Granit, wie Vff. an Hand von Analysen nachweisen, keino Bldg. von 
Kaolin auf, sondern es entsteht nur eine Bleichung des Gesteins unter Ausbildung 
einer Zone Bleicherde u. einer Konzentrationszone der aus dem Granit durch dio 
Agentien der Humuserdo herausgelangten Bestandteile (Fe). In  der Bleicherde ist 
S i0 .2 stark  angereiehert, ALO3 stark  vermindert u. Alkalien wenig verandert, wahrend 
bei der Bldg. von Kaolin aus den Feldspaten des Granits SiO, u. Alkalien weggefiihrt 
werden. (Chemie d. Erde 4. 33—41. 1928. Gottingcn.) E n s z l i n .

R. Brauns, Vber „Transvaal-Jade“ und andere „Jade“. Jado ist ein etwas delm- 
barer Begriff, indem meist Nephrit darunter verstanden wird, aber auch Jade.it. Die 
wesentlichen Eigg. u. Unterscliiedo dieser beiden Stoffe werden dann behandelt. 
Nephrit konnte ais Strahlstein aufgefafit werden, dessen einzelnc Teilchen mkr. kleili 
u. fein sind. Jadeit geliort ais Minerał zu der m it einem hohen Natrongeh. ausgezeicli- 
neten Agiringruppe. AuBerlich iihnlich nach chem. Zus. u. physikal. Eigg., aber docli 
wesentlich von den beiden oberen verschieden ist die ,,Transvaal-Jade“ oder Granat- 
Jade u. ein Stein von der chines.-tibetan. Grenze ein Serpentin-Jade. Ohne weiteren 
Zusatz sollte Jado nur fur Nephrit u. Jadeit gelten. (Dtsch. Goldschmiede-Ztg. 32. 
30—32. 12/1. Bonn.) W lLKE.

Tom. Barth, Zur Genesis der Pegmalile im  Urgebirge. I. Die Geologie und Petro- 
graphie der granitischen Pegmalile im  sudlichsten Norwegen. Beschreibung der Geologio 
u. des Mineralbestands der Pegmatitgange bei Kristiansand, in Iveland, bei Flekkefjord 
u. Farsund m it Anmerkungen iiber die Zus. der Feldspate. Der Hauptbestandtcil 
der Gange ist der Mikroklinperthit. Plagioklas tr i t t  besonders haufig in Iveland (bis 
50%) auf, wahrend er an den anderen Stellen so weit zuriicktritt, daB er kaum 1% 
ausmacht. Ebenso enthalt der Mikroklinperthit in Iveland nur 15—20% Perth it in 
ganz gleichmaBiger Zus., wahrend an den anderen Punktcn ungleichmiiBigere Zus. 
m it 20—25% Perthit vorherrscht. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Beilagc- 
Band 58. Abt. A. 385—432. 1928. Leipzig, Inst. f. Mineralogie u. Petrographio d. 
Univ.) E n s z l i n .

T. Barth, Zur Genesis der Pegmalile im Urgebirge. II. Ein syntektisclier Geslcins- 
komplex aus dtm  sudlichsten Norwegen. (I. vgl. vorst. Ref.) Eingehende Beschreibung 
der Gesteinsarten des in Baneheia, dicht nordlich Kristiansand vorkommenden Gesteins- 
komplexes praekambr. Entst-ehung. Es treten auf: Kalk- u. Skarngesteine, welche 
allmahlich in skapolithisierte Amphibolito ubergehen, welche wiederum durch In- 
jcktion eines granit. Pegmatitmagmas in Augengneis umgewandelt sind. Durch weitere 
Zufuhr bilden sich Pegmatiteinschlusse im Gneis, wełche in groBcre Pegmatitkórper 
iibergehen. Diese Gesteinsumwandlungen lassen sich so erklaren, daB unter hohem 
Druck bei einer Temp. unter 500° iiltere kalkreichc Gesteine von einer leichtfl. Silicat- 
schmelze durehdrungon wurden, welche m it einer stoffrciclicn gasahnlichon Phase im 
Gleichgewicht stand. Seltenero Elemente, wie B u. F, sowie Nb, Ta u. selteno Erdcn, 
fehlen sowohl in der gasformigen, wie in der fl. Phase. Dio Gesteinsumwandlung wird 
Anatexis genannt (Wiederauflosung des Nebengesteins durch ein pegmatit. Magma, 
das ais Ichor bezeichnet wird). (Chemie d. Erde 4. 95—136. 1928.) E n s z l i n .

H. Jung, Die chemische Zusammenselzung des Phonolitlis von der Heldburg bei 
Koburg. Von dem Phonolilh von der Heldburg wird eine neuo Analyse angegeben, 
welche von der von H i l g e r  angefertigtcn wesentlich abweicht. Das Gestein entspricht 
einem normalfoyait. Magma im Sinne N lGGLls, u. ist am niichsten verwandt mit den 
Phonolithen des bohm. Mittelgebirges. Der Mineralbestand ist Sanidin, Nephelin, 
Augit, Hornblendo u. Hauyn neben Glimmer, Apatit, Magnetit, Ilmenit u. Zirkon. 
(Chemie d. Erde 4. 23—26. 1928. Jena, Mineralog.-geolog. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

W . A. Tarr, Das Vorkmnmen beiderseitig begrenzler Quarzkrystalle in Gips. In  
der Nahe von Acme, Neu-Mexiko, wurden in Gips Quarzkrystalle gefunden, welche 
durch Eindringen Si02-haltiger Lsgg. in den Alabastergips unter Verdrangung des 
letzteren entstanden. Dieselben sind durch den aus dem Gips zuruckgebliebenen 
Hiimatit rotlich gefarbt. (Amer. Mineralogist 14. 19—25. Jan. Univ. v. Missouri.) E n s z .

Hermann Harrassowitz, Siideuropaische Roterde. Dio Roterde wird ais Illuvial- 
horizont aufgefaBt. Sie ist kein selbstandiger Bodentyp, auch ist die rote Farbę kein
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Zcichen mittelmeer. VcrwitŁerung. Die doutschen Lehme sind ,,siallit.“ , die mittel- 
mcer. unabhangig von der Farbę „allit.“  (Chemie d. E rd e 4 . 1—11.1928. GieBen.) E n s z .

B. GoBner und K. Brtickl, Untersuchungen Uber die Skapolithgruppe. (Vgl.
C. 1 9 2 8 . I I .  7.) Neun neue Analysen von Skapolilhen yerschiedener Herkunft u. groBer 
Reinheit werden angegeben zusammen m it den physikal. Konstanten. Zum Zwecko 
der Klarstellung der Raumgruppenzugehorigkeit des Skapoliths wurden Durch- 
stralilungs- u. Drehspektrogramme aufgenommen u. die gefundenen Reflexe tabellar. 
zusammengestellt. Nach der chem. Unters. besteht das Minera! aus 3 Plagioklas -j-
1 Salz, worin in letzterem Falle weitgehende Vertretung moglich sein muB (CaCO;., 
CaO, CaSOi, CaCl2, Na2Clj), u. nach Ansicht der Vff. dureh das yerhaltnismaBig wcite 
Gitter auch begiinstigt wird. Die Entscheidung der Zugeliórigkcit zur Raumgruppe 
G m it a — 17,25 u. c =  7,65 A u. 4 Moll. Skapolith oder zu Gih2 mit a =  12,21 A 
u. c =  7,65 A m it 2 Moll. gelang dureh die Messungen nicht, docli sind Yff. mehr ge- 
neigt, sie ersterer zuzuschreiben. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Beilage-Band 
5 8 . Abt. A. 349—84. 1928. Miinchen.) E n s z l in .

Haymo Heritscll, Die Entstehung des Basalts von Weitendorf bei Graz. (Ztrbl. 
Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 19 2 8 . 421—28.) E n s z l i n .

E. Kohler, Ober die Dolomitisierung der Bryozoenriffe des Zechsleins in  der Um- 
gebung von Pofineck i. Tli. Diese Bryozoenriffe, iiber dereń Zus. ein ausfiihrliches 
Analysenmaterial zusammengetragen wird, sind bereits wahrend ihrer Entstehung 
dureh die Einw. der absterbenden Organismen auf die Mg-Verbb. des Meerwassers 
weitgehend dolomitisiert worden. Nach diesem Vorgang war das Gestein spater einer 
vielfachen Verwitterung unterworfen, wodurch das CaC03 dureh C02-haltige Gewasser 
unter Druek aus dem dolomit. Gestein ausgelaugt wurde, wahrend der Dolomit selir 
schwer angegriffen wird. (Chemie d. Erde 4. 42—64. 1928. Jena, Geolog, u. mineralog. 
Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

Maximilian Helbig, Weitere Unter suchungen uber BodenverlMt im gen dureh Eisen 
und Mangan bzw. Tonerde und Kalk. Drci Falle von Verkittungen von Gesteins- 
triimmern dureh Sedimente von Fe,,0;1 aq., M n02 aq., bzw. Tonerde u. Kalk werden 
beschrieben. Die Kittmatcrialien werden aus Verwitterungsprodd. dureh W. in kolioi- 
daler oder echter Lsg. zugefuhrt u. das K ittm aterial dureh physikal. oder chem. Vor- 
gange gefallt. Diese Ablagerungen bilden teilweise Hemmnissc fur das Pflanzen- 
waehstum. (Chemie d. Erde 4. 12—22. 1928. Freiburg i. Br., Inst. f. Bodenk.) ENSZLIN.

W . Petraschek und B. Wilser, Ober den 1 Yassergchalt und die Verfesligung von 
'1'ongesteine.n. Vff. versuchen, aus don Bestst. des Wassesgehalts von Tonen Schlusse 
auf den Grad der Verfestigung derselben zu ziehen. Im allgemeinen ist auch eine Ab- 
nahme des Gehalts an W. mit zunelimender Metamorphose zu erkennen, u. zwar nimmt 
sowohl die grobe Bergfeuehte, das Capillarenwasser, ais auch das hygroskop. gebundene 
W. ab, wahrend das bei Botglut entweichende Konst.-W. sich kaum vermindert. Auch 
die Ritzharte wird m it zimehmender Umwandlung immer groBer, wahrend das Poren- 
volumen abnimmt. (Berg- u. Huttenmiinn. Jahrb. 74. 57—65. 1926. Leoben.) E n s z .

Ernst Schroedter, Das Vorkommen freier Sclnuefelscłure in  einem Grundwasser- 
boden. Vf. hat in einem Grundwasserbodcn in  50 cm Tiefe unter Humusschiehten 
groBere Mengen Sidfid- u. Sulfatschwefel (0,36°/o S bzw. 0,46°/o S03) gefunden, aus denen 
er nach der Rk. des wss. Auszuges u. dem Geschmack einen Gelialt an freier H 2SO., 
erreehnet. Die H 2S 0 4 wirkt auf den Al-Gehalt des Gcst-eins losend, weleher von 5,60°/,, 
A120 3 in 10 cm Tiefe auf 2,85°/o in 50 cm Tiefe sinkt. Vergleich m it den Befunden 
anderer Autoren. (Chemie d. Erde 4. 70—75. 1928. Danzig, Mineralog.-geolog. Inst. 
d. Techn. Hochsch.) E n s z l i n .

Guido Carobbi, Ober das Vorkoinmen des Atakamils in den Ablagerungen der 
Vesuvlava von 1631. In den griinen lnkrustationen der Lava yom Vesuvausbruch 
des Jahrcs 1631 wird mkr. u. analyt. das Vorhandensein von Atakamit sichergestellt. 
(Rend. Aeead. Scienze fisiche, mat., Napoli. Serie 3a. 34. 78—83. 1928. Neapel, Univ., 
Inst. f. allg. Chemie.) R. K. M u l l e k .

D. Orgauisclie Chemie.
R. V. Wheeler und W. L. Wood, Die Zersetzung von Melhan dureh Hitze. Vff. 

pruften auf drei Wegen in besonderen Apparaten das Yerh. von CH4 in der Hitze, 
speziell im Hinbliek auf die Bldg. aromat. KW-stoffe: statisch, m it Zirkulation u. 
m it strómendem Gase. Bzl. entstand zwisehen 875 u. 1100°, iiber 1000° neben kohligem
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Rauch; das Temp.-Optimum zur Bzl.-Bldg. aus, durch ein horizontales Quarzrohr 
strómendem CH4 lag bei ca. 1060° m it einer Ausbeute von 0,2 Gallons (0,9 1) auf je 
1000 KubikfuB (28,3 cbm). Das Materiał des Reaktionsrohrs — ob Quarz, Porzellan 
oder Cu — beeinfluBtc die Zers. wenig, ebenso auch die Fiillung des Quarzrohrs mit 
Quarzstiioken. Im Fe-Rohr entstanden keine kondensierbaren Prodd., das CH4 zerfiel 
liier in C u . H ; die Verdiinnung des CH4 durch N  yerandert bei 1000° die Ausbcuto 
kaum, Zusatz von H  verringert sie stark. Neben Bzl. wurden kleine Mengcn von C2H „ 
hoheren Olefinen, Naphthalin, Anthracen u. C, letzterer ais glanzend schwarzer tlbcrzug 
auf dem Reaktionsrohr beobachtet. (Fuel 7. 535—39. Doz. 1928. Sheffield Uniyersity, 
Departm. of Fuel Technology.) B o r n s t e in .

W illiam  Augustus Caspari, Krystallograjihie der aliphatiachen Dicarbonsduren. 
(Vgl. M u l l e r ,  C. 1 9 2 7 . II. 780.) Zur Rontgenstrahlenunters. standen Krystalle nach- 
stehender Verbb. zur Verfiigung, fiir welche die Dimensioncn der Elementarzelle be- 
stimmt wurden. Adipinsaure: a =  10,27; b =  5,16; c =  10,02; p  =  137° 5'. Pimelin- 
sdure: a — 9,93; b — 4,82; c =  22,12; /? =  130° 40'. Korksdure: a — 10,12; b =  5,06; 
c =  12,58; P =  135° 0'. Azelainsaure: a =  9,72; b =  4,83; c =  27,14; p =  129° 30'. 
Sćbacinsaure: a =  10,05; 6 =  4,96; c =  15,02; p =  133° 50'. Brassylsdure: a =  9,63; 
6 =  4,82; c =  37,95; p =  128° 20'. Hexa<kcandicurbonsaure\ a — 9,76; 6 =  4,92; 
c =  25,10; P =  131° 10'. Fiir dio Zahl der Moll. in der Elementarzelle ergibt sich in 
obiger Reihenfolge: 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Das Gitter gehort zum Typus Vm. Die Krystalle 
gchoren zur Raumgruppe C52h. Obigc Dimensioncn zeigen, daB die Elementarzellen 
samtlicher Sauren fast. dieselbe Breite u. Tiefe habcn. Demnach yerlauft die K ette 
der C-Atome des Strukturmol. entlang der c-Achsc. Mit bezug auf dio c-Dimension 
der verschiedenen Elementarzellen ergibt sich, daB dio Krystalle zwci Gruppen bilden, 
entsprechend der geraden bzw. ungeraden (7-Anzahl. Die c-Achsen der geradzahligen 
6'-Reihen sind fast proportional m it der Zahl der C-Atome, wahrend sie in den ungerad- 
zahligen C-Reihen der doppelten Zahl der (7-Atome proportional sind. Der IJnter- 
schied in der K rystallstruktur zwischen geradzahligen u. ungeradzahligen Carbonsiiuren 
kann nicht ohno Zusammenhang m it dem bekannten Wechsel in ihren FF. sein. Der
F. hangt von der Leichtigkeit ab, m it welcher die Moll. aus dem Krystallgitter gerissen 
werden. Die Annahme erscheint daher plausibel, daB die Zellen der ungeraden Carbon- 
siiuren (mit relativ niedrigerem F.) weniger stabil sind ais die der geradzahligen Carbon- 
sauren. — Dio D.D. wurden aus der Formel d =  1,66 MN/abc-sin p  berechnet, wo 
M  =  Mol.-Ge w. u. N  — Zahl der Moll. pro Elementarzelle. Alle bisher unter- 
suchten aliphat. Verbb., einschlieBlich Bromstcarinsaure, zeigen iihnliche Werte fur 
a b sin /?, die zwischen 35,8 bis 37,8-10~19 qcm liegen. Hieraus kann m it groBer Sicher- 
heit geschlossen werden, daB allo diese Krystalle denselben Bau zeigen: parallelo 
Biindel von Ketten yon (7-Atomen entlang der c-Achse, m it geniigendem Zwischen- 
raum fiir H-, O- u. andere Atome. — Eine weitere auffallende Obereinstimmung m it 
anderen Krystallstrukturen besteht darin, daB die Entfernung der Mittelpunkte zweier 
C-Atome der untersuehten Reihe 2,53 A betragt. Fiir Diamant ist die entsprechende 
Entfernung 2,52 A, fiir C ^II^  2,537 A. In  jedem ICrystall muB in der Richtung der 
c-Achse eine Lucke zwischen einanderfolgenden Moll. existieren. Die Berechnung hier- 
fiir ergibt 2,09 A. Das Ausfullen dieser Liicke ist Aufgabo der O- u. H-Atome zweier 
Carboxylgruppen. (Journ. chem. Soc., London 19 2 8 . 3235—41. Dez. Davy Faraday 
Labor.) K. WOLF.

Carl Neuberg, Fritz Weinmann und Marthe Vogt, Syntliesc von Glycerinsdurc- 
monophosphorsaure. Zur Herst. yon Glycerinsauremonophosphorsaure yermischt man 
’/2 Mol. d,l-Glyceriiisaure (53 g, im Hochvakuum bei 70° getrocknet) m it 1,06 Mol. 
(114 g) Metaphosphorsaureatliylester. Nach einer Minutę beginnt rasche Triibung der 
anfiinglich klaren Lsg. u. Erwarmung, der durch Kiihlen begegnet wird. Nach Be- 
endigung der von selbst yerlaufenden Rk. wird am Wasserbad enviŁrmt, bis ein aus 
dem triiben Sirup ausfallendes zahes Ol sich nicht mehr yermehrt. Der bei Zimmertemp. 
glasige BodenkSrper, der 4/s der gesuchten Verb. enthalt, wird m it CHC13 ausgezogen, 
in W. gel., m it NH3 soweit neutralisiert, daB die Lsg. noch stark sauer gegen Kongorot 
ist, 1/2 Stde. ani RiickfluBkiihler gekocht u. nach Zusatz von uberschiissigem NH3 
nochmals gekocht. Nach Abscheiden der anorgan. Phosphorsiiure m it MgCl2 wird im 
Vakuum eingeengt u. in A. gegossen. Den Sirup yerwandelt man in das neutrale Ba- 
Salz, welches man durch Ansauern m it HBr in das saure Salz uberfuhrt. Aus dem 
aus Methanol u. dann aus W. umkrystallisierten Brucinsah, C3H70,P(C23H 2a0 4N2)3 
kann man das opt.-akt. Ba-Sałz, C3H 50 ;PBa, gewinnen; dieses weist in 10°/0ig. Lsg.
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(bei eben kongosaurer Ele.) im 2 dm-Rohr Anfangsdrehung =  +0,35° (provisor. Wert) 
auf. Die 25%ig. Lsg. in 2,5 mol.-HBr zeigt im 2 dm-Rohr Anfangsdrehung +0,31°, 
nach 2 Tagen jedoch —1,10° auf. (Bioehem. Ztschr. 199. 248—52. 23/8. 1928. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Biochemie.) HESSE.

B. Bleyer und W. Braun, Beitrag zur Kennłnis des oxydativen Abbaus der Glucose.
I II . (II. vgl. C. 1927. II. 805.) Nachdem in den fruheren Arbeiten die Endprodd. 
der Oxydation der Glucose mittels Chloramin ais CH3COOH u. C02 erkannt waren, 
wird jetzt der Reaktionsverlauf naher untersucht u. dabei gezeigt, daC diese Osydation 
ebenso wie der fermentative Abbau der Glucose (nach N e u b e r g )  uber Brenztrauben- 
sdure verlauft. Es erfolgt zunaohst durch die OH-Ionen Umlagerung der Hexose zu 
einer sehr reaktionsfahigen Form u. dann durch Alkaliwrkg. bei 100° Hydrolyse. Ais 
zweites Stadium des Abbaues ist Oxydation des Zuckers m it 3 C-Atomen zu Brenz- 
traubensaure (welche durch Farbenrkk. nachweisbar ist) anzuselien, der ais dritte Stufe 
Spaltung zu C02 u. Acetaldehyd, sowie nachfolgender Oxydation zu Essigsaure folgt. 
Acetaldehyd konnte m it Dimedon niclit abgefangen werden, da das Dimedon sofort 
durch Chloramin oxydiert wird. — Bei Oxydation von Glucose mittels Hypojodit 
nach WlLLŚTATTER u. SciIUDEL wird Glucomaure gebildet; bei starkeren Konzz. 
von Alkali oder Jod  geht diese Rk. jedoch weiter. In  Analogie hierzu wird bei der 
Oxydation mittels Chloramin wahrscheinlich zunachst Gluconsiiure gebildet, die weiter 
iiber Methylglyoxal u. Brenztraubensaure abgebaut wird. — Methylglyoml wird in 
stark alkal. Lsg. nicht oxydiert, sondern zu Milchsaure umgelagert. Im  zweiten Stadium 
der Rk. hat das Alkali also eine die Oxydation hemmende Wrkg. Damit ist aber Methyl- 
glyosal ais Zwischenprod. nicht nusgeschlossen. — Die Methodik entsprach den fruheren 
Arbeiten. Nur wurde die Bestimmung von C02 u. den gebildeten Sauren erst nach 
Red. des Chloramins dureh Hydrazin vorgeuommen. (Bioehem. Ztselir. 199. 186—94. 
23/8. 1928. Weihenstephan, Chem. Inst.) H e s s e .

Thomas Martin Lowry und Gilbert Freeman Smith, Die Mularotation der 
Galaktose. Durch eine graph. Auswertung der Mutarotationskurye der a-Galaktose 
kónnen unter der Annahme, dali nur 3 Zuckcr a, ji u. /t in der wss. Galaktoselsg. vor- 
liegeri, die Mengenverhaltnisse der drei Zucker im Gleichgewicht bereehnet werden. 
Die Menge des a-Zuckers im Gleichgewicht kann auBerdem durch Loslichkeitsbest. 
vor u. nach der Einstellung gemessen werden. Die erste Methode ergibt fiir a-Galaktose 
30%, die Loslichkeitsbest. 37%. Dieser W ert gilt unter der Voraussetzung, daB die 
Loslichkeit durch dic andern anwesenden Zucker nicht gestort wird. Die Differenz 
zwischen beiden W erten kann dann ais Mali fiir den Fehler angesehen werden, der 
durch die Annahme von nur drei Zuclcern im Gleichgewicht entsteht. (Journ. physical 
Chem. 33. 9—21. Jan . Cambridge, Engl., Lab. f. phys. Chemie, Univ.) L o r e n z .

Carl Neuberg und Maria Kobei, Uber die Erscheinungen beim Zvsaminentreffen 
ton Dipeptid bzw. Pepton mii Zucker, Hexosediphosplial sowie Methylglyoxal. Nach 
fruheren Unterss. (vgl. C. 1926. I. 621. II. 3059) reagiert Fructose rasch m it Alanin, 
Asparagin, Glutaminsaure usw. Diese Rk., welche durch Beobachtung der Drelmngs- 
iinderung yerfolgt werden kann, unterscheidet sich grundsatzlich von der Rk. von 
M a i l l a r d  (1911), da eine tiefergehende Umgestaltung der Komponente (wie sie durch 
Bldg. von C02, Ń H 3 u s w . bei der Rk. von M a i l l a r d  angezeigt wird) nicht erfolgt, 
sondern in den Lsgg. sog. Addukte anzunehmen sind. Es werden neue Verss. beschrieben 
mit Alanyłalanin, Seidenfibroinpeplon einerseits u. Fntctose, Glucose, hexosediphosphor- 
saurem Mg u. Methylglyoxal andererseits. (Bioehem. Ztschr. 200. 459—67. 30/9. 1928. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

Franz Holzl, Die Alkylierung der Octocyanowolframsdure. (Vgl. C. 1928. I. 1281.) 
Die Unterss. uber die Alkylierungsprodd. werden nach Studium der Hexacyanochronii- 
sdure u. Octocyanomolybddnsaure nunmehr mit Riicksicht auf die Yerwandtschaft im 
period. System auf die Octocyanowolframsdure iibertragen. Ausgangsmaterial war das 
nach OLLSSON (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 88. 19) gewonnene K-Octocyanowolframat, 
K 4[W(CN)8]-2 H 20 , das in sehr verd. schwefelsaurer Lsg. m it AgN03 in  ein gelbes, 
in W. u. Sauren unl., in NH3 1. Prod. iibergefiihrt wurde, in dem neben dcm Neutral- 
salz Ag4[W(CN)8] vermutlich noch die sauren Yerbb. AgH3[W(CN)8], AgaH 2[W(CN)8] 
u. Ag3H[W(CN)8] vorhanden sind. Methylierung dieses Ag-Salzgemisches durch 
8-tagige Behandlung m it CH3J  bei Zimmertemp. unter haufigem Schutteln. Der nach 
Entfem ung vom CH3J  m it A. gewaschene u. getrocknete Ruckstand — es werden alle 
Ag-Atome durch CH3 substituiert — ergab bei E straktion m it absol. CH3OH nach 
yorsichtigem Einengen dieser Lsg. im Yakuum einen braunlichgelben, sehr hygroskop.



1562 D . Ob g a n is c h e  Ch e m ie . 1929. I.

schwach nach Isonitril riechenden Kórper A, C12H j40 2N8W (I), der beim Erwarmen 
m it NaOH Carbylamingcruch entwickelt. Auf Grund fruherer Beobaehtungen scheint 
die Annahme gerechtfertigt, daB alle alkylierten Cyanogruppen in der Isonifcrilform 
vorliegen. Mit Riicksicht auf die Eigg. der Verb. A  (Bldg. eines Ag-Salzes aus methyl- 
alkoh. Lsg., Unabspaltbarkeit von CH3OH selbst iiber P 20 5, saure Rk. der wss. Lsg. 
gegen Lackmus, geringe Neigung zur Isonitrilentbindung) wird diese ais ein Halb- 
solvolysenprod. der Isonitrilmoll. (I)— abgeleitet yon dem sauren Salz Ag2H 2[W(CN)8] — 
aufgefaBt. — Bei einem weiteren Vers. wurde das nach 28-tagiger' Methylierung erhiilt- 
liche Prod. m it absol. CH3OH ausgezogen u. diese Lsg. mit methylalkoh. AgN03 ge- 
fallt. Die Analyse ergab nach Wasehen u. Trocknen (P20 5) eine Verb. der Bruttoformel 
CulH 10ON-AgW, so daB der Korper auf Grund seiner Eigg. (Rk. der Ag-Atome m it 
Chloriden) ais eine Verb. II mit. doppelter Briickenbindung aufgefaBt werden kann, 
wobei die diesem Ag-Salz zugrundeliegende 2-bas. Saure vermutlieh aus einer hóher- 
methylierten einkernigen Saure III — abgeleitet vom tert. Ag-Oetocyanowolframat — 
durch Vereinigung von 2 Moll. III unter Abgabe von je 1 Isonitril u. Errichtung der 
Doppeleyanbrucken entstand. — Wird der bei Extraktion des Methylierungsprod. m it 
absol. CH3OH verbleibende unl. Riickstand nunmehr mit W. extrahiert, so ergibt 
sich eine goldgelbe, gegen Lackmus sauer reagierende, m it NaOH Isonitril entwickelnde

CH-,0 ^  /O C H ,W (CN)„
( ^O C H , \ H2;
\.C—NIICHjJjJ

I
(NC)4 

(CH,NG),
HO 

CH,NH--C 
(NC)4

IV
1 W CN-W

H O ^. \
c h 3n h - c J 2

CILNH 
(NC)4

c h 3n c
(CN)4 

(CNCH3)2 
^O H  

C -N H C H ,
w . . w  (CN)4

CN
( /-O H  
\.C—NHCH

VI
,0 H

c  w  CN w  C -N H C H 8 
"  ™  "  (CN)4 

CNtCII3
CN
I I

Aga; [
yy  (CN)6 1j.£
w (CNCH3)3J U

i i i

OH (NC), V (CN)4
ł

0 ^  V W 'CN'W / O  y
L\.CH3N H — C /s ,C -N H C H 3j 3

H ‘,

)J
(NC)s -̂ y

OH—C 
CILNII

CN , y  (CN)3

g  V o „
CN

Y II
NHCH,

IX r ^ 0 CH3 
^N H  CPI3T U I C < NHCH,

u. mit AgN03 ein rotgelbes unl. Ag-Salz liefernde Lsg. Nach Einengen im Vakuum, 
Pressen der krystallinen Ausscheidung auf Ton u. Trocknen (P20 5) im Vakuum wurde 
ein braunes Pulver erlialten, die Verb. B, C2IH 2303NI5W2 (IV) mit einem vermutlich 
zweikernigen Mol. u. einer /i-Cyanobriicke. Die auf eine einbas. Saure stimmenden 
Titrationsdaten stehen m it der Formulierung IV im Einklang, da die 2 H ‘ (der OH) 
im Koordinationsraum Selbstneutralisation durch das auBenstehende Hydroxyl zu 
einem wie eine einbas. Siiurc reagierenden Ampholyten erfahren. Auch das analoge 
Verh. der entsprechenden Cr-Verbb. sprieht fiir die Anwesenheit der Cyanobriieke in IV, 
ebenso die Darst. einer zweikernigen, in den Eigg. u. der Gewinnung durchaus analogen 
(spater beschriebenen) Verb. D bei Einw. von Sauren auf die Methylierungsmasse der 
Odocyanowolframsaure. Die Bldg. der IsonitrUhalbhydrolysenprodd. erfolgt nur schein- 
bar aus neutraler Lsg., da ja Ggw. der H ' des W. oder von Spuren der sauren Verb. A  
angenommen werden kann, wora uf dann autokatalyt. der Komplex 0H -C 'N H C H 3 
aus dem Koordinationsraum H ' abdissoziiert. Die ungewóhnliche 5-Wertigkeit des W 
wird aus dessen St-cllung im period. System zu erkliiren versueht, indem m it steigender 
Atomnummer die Tendenz zur Bldg. von Cyanosalzen mit hoherwertigem Zentralatom 
wachst. — Der in CH3OH u. W. unl. Riickstand von der Extraktion des Methylierungs- 
prod. wurde nunmehr mit verd. HC1 behandelt, worin sich die M. unter Riicklassung 
von AgJ lost. Einengen der hellroten Lsg. im Exsikkator, Abpressen der krystallinen 
Ausscheidung auf Ton u. Auswaschen der HC1 m it A. Bei Extraktion der M. m it CH30H  
wurde eine gelbgefiirbte Lsg. erhalten — der wasserl. Teil des Ruckstands gibt den 
spater zu besprechenden Korper D  —, aus der im Vakuum (P20 6) die Verb. C, 
C20H 20O6N16W2 (V), sich ausschied, 1. in W. u. A., Rk. gegen Methylrot u. Methylorange 
stark sauer, dereń Titration (mit Phenolphthalein) eine 5-bas. Saure ergab. Erwarmen 
m it NaOH entbindet Isonitril, m it AgN03 wird eine gelbe Fallung erhalten. Aus diesen 
Eigg. kann auf 5-Wertigkeit des W u. auf Ggw. von 5 Moll. HO-C-NHCH3 u. sohin 
auf Formel V geschlossen werden, die durch die Darst. des hellgelben swl. Ag-Salzes
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von V (Fallung der Lsg. der Verb. O m it AgN03, Waschen u. Trocknen) u. Vergleic1i 
dieser Ag-Daten m it denen der Ag-Werte von V sehr wahrscheinlich gemaoht wurde. — 
Der in CH3OH unl. Riiekstand nach Extraktion der Verb. C ist grófitenteils in W. 1. — 
der geringe unl. Anteil hat vermutlieh die Zus. einer Verb. VII —, welchc sauer 
reagierende Lsg. nach Einengen u. Trocknen (Pz0 5) dio braune Verb. D (VI) ergibt, 
dereń Isonitrilgeh. beim Erwarmen mit Lauge nachweisbar ist u. die m it AgN03 eine 
gelbe Fallung liefert. Auf Grund dieser Eigg. diirfte es sich um eine zweikernige Formei 
m it doppelter Cyanobriicke u. der Koordinationszahl 8 der Zentralatome handeln. 
SehlieBlich wird an Hand der gemachten Beobachtungen noeh eine Reihe von Riick- 
schlussen u. Folgerungen gezogcń — bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original ver- 
wiesen werden —- u. hierauf die Auffassung der Halbsovolysenprodd. ais O H • C ■NHCH.. 
(also keine Verbb. vom Typ der Siiureamide) begriindet. Es kann daher zusammen- 
fassend gesagt werden, dafl die Methylicrung der Octocyanowolframsaure zu isonitril- 
haltigen Komplexen mit 4- oder 5-wertigem W ais Zentralatom fiihrt. Ais ł. Stufe 
der Isonitrilverseifung kann die unter dcm EinfluB von H ‘ erfolgendc Addition von ein 
Mol. W. oder Alkohol an koordinativ gebundenes Isonitril angesehen werden unter Bldg. 
der Prodd. VIII bzw. IX, dio koordinativ gebuuden blciben. Durch Abdissoziation 
eines H ' aus dem IIydroxylnmtliylamino-C (VIII) erliiilt der Komplex die Eigg. einer 
starken Siiure; hierzu ist naturgemafi der Methoxylmethylamino-C (IX) nicht befahigt, 
weshalb dessen Einfiihrung den Charakter der Komplexverb. nicht andert. Bei An
wendung von Ag-Salzcn u. C!H3J  erstreckt sich die Alkylierung nicht iiber alle 8 Cyano- 
gruppen. Daher konnen nur saurc esterartige Verbb. oder liochstens Nichtelektrolyte, 
aber keine Salze mit komplexem W-haltigom Kation gewonnen werden. Es gelingt die 
schrittweise Eliminierung der Isonitrilmoll. aus dem Koordinationsraum, was in saurer 
Lsg. iiber die Halbsovolysenprodd. des Carbylamins geschieht. Nach A ustritt eines 
solehen Neutralteiles kommt es zur Bldg. mehr-, vorzugsweise zweikerniger Verbb., 
wobei die Kerne durch einfache, doppelte oder 4-fache Cyanogruppen verbunden 
werden, sofern alle 8 Liganden in den Ecken eines Wurfels eingelagert sind. Doeh 
ist bei besonderer Anordnung der Begleiter wolil auch das Auftreten von 3-facher 
Briickenbindung zu erwarten. (Slonatsh. Chem. 51. 1—22. Jan. Graz, Univ.) H e r z o g .

K. Lonsdale, Die Struktur des Benzolringes. Vorliiufige Mitt. iiber die Schliisse, 
die eine Unters. der Krystallstruktur des Tetramethylbenzols auf die Symmetrie u. Form 
des Bzl.-Ringes zulaBt. Die Symmetrie ist einzentr. pseudohexagonal oder hexagonal. 
Zumindest in der Tetramethylverb. ist der Bzl.-Ring plan. Die Almlichkeit mit 
der Graphitstruktur ist gróBer ais die mit der Diamantstruktur. Atomarer Abstand 
1,42—1,48 A. (Naturę 122 . 810. 24/11. 1928. Leeds, Univ.) LESZYNSKI.

F. H. Rhodes und A. W. Lewis, Die Ldśliclikeit von benzolsułfosaurem Natrium  
in  Wasser und Nalriumsuljatlosungen. Die Losliclikeit des ais Zwischenprod. bei 
Herst. synthet. Phenols dienenden benzolsulfosauren Natriums in W. u. Lsgg. von 
Na2SO,i wird bestimmt, die Resultate in Diagrammen u. Tabellen niedergelegt. (Ind. 
engin. Chem. 20. 1366—67. Dez. 1928. Ithaca, N . Y., Cornell Univ.) N a p h t a l i .

Gust. Kornppa, Studien in der Tricyclengruppe. Ref. eines wahrend der I II . Nord. 
Chemikerversammlung gehaltenen Vortrages. — Zur Sicherstellung der trieyel. Struktur 
der Tricyclensaure, C10H h O,, wird dereń Athylester mit Na-A. zu dem entspreehenden 
Alkohol ' Tricyclenol, C10H ]6O, aus Lg., F. 110—111°, reduziert, dessen Chłorid (dar- 
gestellt mittels PC15) bei der Red. mit Na-A. Tricyclen, Ci„Hi0, liefert. Dabei ergibt 
sich gleichzeitig, daB Tricyclensaure nicht mit Teresantalsuure ident. ist, da SEMMLER 
die Uberfiihrung letzterer in Tricyclen nicht gelang. — Aus Tricyclenol wird eine Di- 
chloru erb. gewonnen, aus dieser ein Olykol. — 'Tricyclenolphenyhnethan, F. 86°. — 
Eine Ringaufspaltung m it Hilfe der B ertra ji-W A L B A U M sc lien  Rk. gelingt bisher 
nicht. (III. Nordiska Kemistmótet 1926 . 209—10. 1928. Sep.) W . W o l f f .

W. Borsche und W . Peitzscb, Untersuchungen iiber die Bestandteile der Kawa- 
wurzel. VII. Uber Pseudomelhysticin. (VT. vgl. C. 1 9 2 7 . II . 2543.) Der in der Kawa* 
wurzel neben Yangonin u. Methysticin vorhandene Bestandteil, der ais „Pseudo- 
methysticin“ bezeicknet wurde, erwies sich bei naherer Unters. ais methysticinhaltiges 
Dihydrometliysticin (I). Bei der katalyt. Hydrierung wurde diese „Pseudoverb.“ schon 
durch einen Bruchtcil der zur Red. benotigten theoret. H 2-Menge in reines I  iiber- 
gefilhrt. Weiter lieferte der Methylester der „Pseudomethysticinsaure", der sieh beim 
Aufspalten von Pseudomethysticin bildete, bei Extraktion m it A. neben 11. Dihydro- 
methysticinsauremethylester vom F. 50—51° swl. Methysticinsauremethylester vom 
Kp. 162—163°. Ebenso lieBen sich kunstliche Misehkrystalle aus Methysticin u. I
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nicht wieder glatt in ihro Komponenten zerlegen. — Bei der weiteren Unters. der 
katalyt. Red. des Methysticins (ygl. yor. Mitt.) fand sich, daB in drei Stufen nacłi- 
einander I, Tełrahydro- u. Hexahydronielhysticinsdure (II) entstanden. Bei Einw. von 
Alkalion lieferte das Dihydromethystioin die opt. inakt. Dihydromethysticinsdure (III), 
die beim Erwarmen m it H 2S 0 4 zu Dihydropiperinoylessigsdure bzw. Dihydromełhy- 
slicon (6-[Methylendioxyphenyl]-A3-hexenon-2) (IV) abgebaut wurde. Das Methysticin 
lieB sich nie quantitativ zu I  reduzieren, sondern es entstand zugleieh dureh reduktiye 
Aufspaltung des Lactonringes stets etwas Tetrahydromethystieinsaure, die beim E r
warmen m it W. unter Druck oder verd. Mineralsauren sogleich in Tetrahydromethysticon 
iiberging. Bei Dest. unter yermindertem Druck wurde unter Bldg. von reinem cnol- 
Tetrahydromethysticonmethyldtlier (6-[Methylendioxyphenyl\-2-methoxy-A ^-hezen) nur 
C02 abgespalten.

V e r  s u c h e. „Pseudomethysticin". Aus den Betriebsriickstanden von der 
teehn. Darst. des Kawaliarzes nach Abscheiden des Yangonins u. Methysticins. Aus 
Aceton u. CH,OH derbe Prismen. F. 113—114°. [a]c23 =  +26,61°. Bei der Hydrie- 
rung Bldg. von Dihydromethysticin vom F. 116—118°, dureh Aufspaltung m it Na- 
Methylat Bldg. von Methysticinsaure vom P. 185—187° (Zers.) neben Mischkrystallen 
von Dihydromothysticinsiiurc u. Methysticinsaure (,,Pseudomethysticinsaure“). Letztere 
lieCen sich dureh A. oder CII3OH in Methysticinsauremethylester (F. 163—164°) u. 
Dihydromethyslicinsduremethylester (F. 50—51°) zerlegen. — Wurde I  m it Methysticin 
in CII30H  gel., schieden sich beim Verdunsten der Lsg. gut ausgebildete Prismen ab, 
die den Krystallen des „Pseudomethystieins“ yóllig gliehen. — Dihydromethysticin, 
C'i6HJ60 5(I). Dureh Hydrieren von Methysticin in Ggw. von kolloidalem Pd neben 
Tetrahydromethystieinsaure. Aus CH3OH derbe Prismen, F. 117—118°. [o c ]d 23 =
20,57°. — Dihydromethysticinsdure, Ci5H 160,; (HI). Aus yorigem mit Na-Methylat 
oder KOH. Aus CH3OH Prismen, F . 146—147° (Zers.). Methylester, C]6H ,S0 5. Mit 
Diazomethan. Aus A.-PAe. Nadelchen yom F. 50—51°. — Dihydromethysticon, Ci3H I40 3 
(IV). Aus III bei Einw. von H 2S 04 dureh Erwarmen unter C02-Abspaltung. 2,4-Di- 
nitrophenylhydrazon, C19Hj80<;N4. Aus CH3OH rubinrote Tafelchen, F. 147—148°. — 
Methiysticon-2,4-dinitrophenylhydrazon, C19H 10O6N4. Aus Methysticin, Methysticin- 
śilure oder Methysticon. Aus h. Chlf. Nadelchen, F. 236—237°. — TetraJiydromethy- 
sticinsaure, Ci5H 18Oc. Aus I  bei der Hydrierung, F. 135—136°. — 6-\Methylendioxy- 
yhenyl]-2-methoxy-A1-hexen, C14H ,s0 3. Aus vorigem dureh Erhitzen auf etwa 145°. 
K p .„  176—177°. Beim Erwarmen m it verd. Mineralsauren Entmethylierung zu Tetra- 
hydromethysticon (2,4-Dinitrophenylhydrazon, C^H^OjN,, F. 129—130°). — Hexa- 
hydromethysticinsdure, ClcTT20Of) (II). Aus der Tetrahydroyerb. dureh Hydrierung. 
Aus A. Prismen vom F. 66—67°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 360—67. 6/2. Frank
furt a. M., Univ.) POETSCH.

W. Borsche und W. Peitzsch, Uiitersuchungen iiber die Bestandteile der Kau-a- 
mirzel. V III. Uber Kawsdure. (VII. vgl. vorst. Ref.) Bei der Unters. der von B o r s c h e  
u. R o th  (C. 1 9 2 1 . I II . 1431) aus techn. Kawaharz gewonnenen Kawasaure, die bisher 
ais y-Cinnamalaeetessigsaure angesehen wurde, stellte sich heraus, daB den Praparaten 
Verunreinigungen yon yerwandten Sauren beigemengt waren, dereń Entfernung erst 
nach yielen Bemuhungen gliickte. Die reine Saure von der bisherigen Bruttoformel 
C13H 120 3 erwies sieh ais ■ y-Cinnamal-(i-mcthoxycrolonsaure, C0H5 ■ CH : CH - CH: CH • 
C(OCH3): CH-COOH (I), die drach Sauren leicht zu CH3OH u. y-Cinnamalacetessig- 
saure aufgespalten wurde. Bei partieller Entmethylierung des Methylestera yon I 
entstand derselbe y-Cinnamałacetessigsduremethylester, der von B o r s c h e ,  R o s e n t h a l  
u. C.H. M e y e r  (C. 1927- II. 82) beim Entacetylieren von a-Cinnamalacetacetessigsaure-

I I  H2C < £ > C 6H3• CII2 • CH2 • CH,• CII2 • CII(OCH3)• CH, • COOH

III  II.iC < Q > C 0II;. • CII3 • CII2• C H = C H • C(OCIŁ,)=CH • COOII

IV H 2C < Q > C 6IIa • CH, • CHS • CH— CII • CO • CHS
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metkylester erhalten wurde. Bei der katalyt. Red. verhielt sich I genau wie Methy- 
sticinsaure unter Bldg. von Tetrahydrokawasaure, C0H5 • CH2 • CH2 • CH, • CH, -C(OCH3): 
CH-COOH(H), die durch Dest. unter vermindertem Druck g l a t t z u  (i-Phenyl-2- 
mełhoxy-Al-hexen decarboxyliert u. bei weiterer Hydrierung nur allmahlich in Hexa- 
hydrokawasdure ubcrgcfuhrt wurde. Synthet. lieB sich II aus Tetrahydro-y-cinnamal- 
acetessigsaurc durch Einw. von Diazomethan u. Verseifung des Rk.-Prod. erhalten.

V e r  s u c h o. Zur Reindarst. von Kawasaure wurde techn. Kawaharz m it NaOH 
yerseift u. das abgeschiedene rohe Na-Kawat sorgfaltig durch fraktionierte Kjystalli- 
sation aus A. gereinigt. 10 g Rohsaure ergaben bei der Reinigung 4,4 g Kawasaure,
1,5 g einer Saure von noch unbekannter Konst. vom F. 135—136° (Zers.), 0,15 g Di- 
hydjomethysticinsaure vom F. 151—152° (Zers.), 0,1 g Methysticinsiiure vom F. 190 
bis 191° (Zers.) u. 2,5 g eines Gemisches von I u. Methysticinsaure, das sich 
iiber die Methylester der Sauren trennen lieB. — Kawasaure, C14H 140 3 (I). Aus A. 
sechseckige Tafelchen vom F. 186° (Zers.), in konz. H ,S 0 4 purpurrote Fiirbung. LI. 
in CH3OH, Chlf., Aceton u. Essigester, kaum 1. in Bzl., unl. in PAe. Beim Schmelzen 
u. Destillieren bei 190° Zers. zu 6-Phenyl-2-met1ioxy-A1M-hexatrien (?), C6H 5-CH: 
CH-CH: CH-C(OCH3): CH2. — Cinnamalaceton. Aus I beim Erwiirmen mit H 2S 0 4 
unter C02-Abspaltung. 2,4-Dinilroplienylhydrazon, C18Hj,,04N4. Blattchen, F. 218 
bis 220°. — y-Ci7inanialacetessigsduremethylester, C14H 140 3. Aus I mit Diazomethan 
iiber dem Methylester von I. Blattchen, F. 91—92°. — Tetrahydrokawasaure, C14Hj80 3
(II). Durch Hydrierung von I in Ggw. von kolloidalem P d . Aus h. CH3OH perlmutter- 
glanzende Blattchen, F. 109—110°. Beim Erwarmen m it H.,S04 Bldg. von oi-Phenyl- 
raleriansdtiremethylkeion (Semicarbazon F. 140—141°). — 0-Phenyl-2-m-cthoxy-Al- 
hexen, C13H 180 . Bei der Decarboxylierung von II durch Erhitzen auf 130— 140°. 
K p .16 136—138°. Liefert mit Semicarbazidchlorhydrat u. Na-Acetat 6-Phenylhexa- 
non-2-semicarbazon. F. 141—142°. — LieC man auf Tetrahydro-/-cinnamalacetessig- 
sauremethylester Diazomethan im UberschuB einwirken, entstand in geringer Ausbeute
II Tom F. 106—107°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 368—73. 6/2. Frankfurt a. M., 
Univ.) POETSCH.

George Norman Burkhardt und Harold Wood, Nitroarybchwefelsduren und ihre 
Jłedukliojisprodukle. Die Methode zur Herst. von Arylsehwefelsauren durch Anlagerung 
von Phenolen oder Naphtholen an Dimethylanilinchlorsulfonsauren (vgl. B u k k h a r d t  
u. L a p w o r t h ,  C. 19 2 6 . I. 3324) wurde auf Nitrophenole u. Nitronaphthole angewandt. 
Die erhaltenon K-Salze der Schwefelsaureester lieBen sich leicht zu den entsprechenden 
Aminoderiw. reduzieren, die ohne Abspaltung des Schwcfelsaurerestes Acetyl- u. 
Benzylidenderiw. liefertcn. K-o-Nitrophenylsulfat wurde in alkal. Lsg. zu der Azo- 
u. Hydrazoverb. reduziert u. in das K-Salz der 4,4'-Diaminodiphenylen-3,3'-dischwefel- 
sdure iibergefiihrt, das bei der Hydrolyse das entsprechende Dioxybenzidin bildete. 
Wahrend bei den Aminoarylsulfaten m it der NH:- u. Sulfatgruppe in o-Stellung zu- 
einander beim Diazotieren der Schwefelsaurerest abgespaltcn wurde, lieferten die m- 
u. p-Verbb. n. Diazoderiw., die sich mit /?-Naphthol zu wasserloslichen Azoverbb. 
kuppeln lieCen. Bei Farbeverss. auf Wolle u. Seide auf der Fascr u. folgender Hydrolyse 
der Farbstoffe m it l °/0 H 2SO, zu unl. Verbb. traten auf der Faser stumpfe Schattie- 
rungen auf.

Y e r s u c h e .  1 -Nitro-2-naphihol. Durch Nitricrimg von Essigsaure-^-naphthalid 
nach FRIEDLANDER u . L i t t n e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 8  [1915]. 330). — 4-Nitro- 
1-naphthol. Durch Kochen von a-Naphthylamin m it Eg., Acetanhydrid u. H N 03 u. 
Erhitzen der abgeschiedcncn Rk.-Prodd. mit A . u. wss. KOH. Nach Dest. aus der 
K-Verb., F. 165—166°. — 2-Nitro-l-naphthol. F. 128—129°. — Zur Uberfiihrung der 
Nitrophenole u. Nitronaphthole in die Sulfate wurde Chlorsulfonsaure u. Dimethyl- 
anilin in CS2 auf 35° erhitzt u. zu der Mischung die Nitroverbb. zugegeben. Die Lsg. 
wurde dann alkal. gemacht u. das Sulfat extrahiert. — o-Nitrophenylschwefełsdure, 
K-Salz, C6H40 6NSK. A us 90% A. u. W. — p-Nilroplienylschwefelsdure, K-Salz. Aus W.
— l-Nilro-2-naphlhylsćhwcfelsaure, K-Salz, C10H 6O6NSK, H 20. Aus h. W. lange, blaB- 
gelbe Nadeln. — 4-Nitro-l-naphthylschtcefelsdure, K-Salz. Wl. in k. W., aus h. W. 
Nadeln. — Zur Red. wurden die Sulfate in einer Lsg. mit suspendiertem CaC03 oder 
BaC03 m it Ferrosulfat bei 70—75° behandelt. — o-Aminophenylschwefelsdure, K-Salz, 
CeH0O4NSK. LI. in W. Mit Br-Wasser schwach violettc Farbung. — p-Aminophenyl- 
schwefelsaure, K-Salz. LI. in W. Aus A. in schlecht ausgebildeten Tafelchen. Mit 
Br-Wasser Yiolette Farbung, bei uberschiissigem Br Nd., der aus A. in Plattchen vom
F. 124° krystallisierte. Die freie Saure ist in allen Lósungsmm. wl. — p-Benzyliden-
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anwiophenylscJiicefelsdure, K-Salz, C13H 10O4NSK , 1/2 H 20 . Wl. in W., 1. in h. wss. A. — 
l-Amino-2-napMiylschwefelsdure, K-Salz, CmHgOjŃSK,1/  ̂H.,0. Aus h. W. Blattchen. 
Mit konz. HC1 oder Essigsaure die freie Saure, die aus h. W. in langen Nadeln krystalli- 
sierte. — Bei der Diazotierung u. Kuppelung m it Resorem lieferte die p-Aminophenyl- 
schwefelsaure das K-Salz der Dioxybenzolazophenylschwefelsdure, Ci2Hg0GN2S K ,l1/2H 20 . 
Aus h. W. orangefarbigo Blattchen, wl. in k. W., unl. in A. u. anderen organ. Losungsmm. 
Beim Koehen m it verd. HC1 Bldg. von Dioxybenzolazophenol. — 2-Oxynaphihalin- 
azophenylsćhwefelsaure, K-Salz, CjoHuOjNjSK^/j H 20 . Aus der diazotierten p-Amino- 
phenylschwefelsiiure m it /3-Naphthol. Wl. in k. W. u. A., 1. in h. W. Mit HC1 p-Oxy- 
benzolazo-/?-naphthol (F. 193,6°). — 4,2'-Oxynapktlialinazo-l-naphthylschwefelsaure, 
K-Salz. LI. in warmem W. Beim Kochen Bldg. von 4-0xynaphthalinazo-/?-naphthol 
(F. 236°). — Bei Einw. von salpetrigor Saure auf das K-Salz der o-Aminophenyl- 
schwefelsaure u. Behandeln m it /?-Naphthol Bldg. von o-Oxybcnzolazo-fi-7iaphthol, F. 191°. 
— Azóbenzol-2,2'-dischvxfelsdure,Di-K-Salz,C1̂ B.i0^i„S^K.^. AusdemK-Salz der o-Nitro- 
phenylschwefelsaure durch alkal.Red. mitZn-Staub oderNa-Amalgam. Aus k.W.orange- 
farbige hexagonale Blattchen, unl. in organ. Losungsmm. Bei Einw. von HC1 Hydrolyse 
zu o,o'-Dioxyazobenzol (aus A. Nadeln, F. 171°). — Hydrazobenzol-2,2'-discliwefelsaure, 
Di-K-Salz. Neben yorigem. Aus h. W. Nadeln. Bei Behandlung m it konz. HC1 Um- 
lagerung in  4,4'-Diaminodiphenylen-3,3'-dischwefelsdure, CjoHjoNofSOjH);,^1/, H ,0 . Aus 
W. Nadeln. K-Salz. Blattchen. Bei der Hydrolyse m it konz. HC1 Bldg. von 3,3'-Di- 
oxybenzidin, das zur Identifizierung ebenfalls durch Demethylierung von Dianisidin 
mit H J  hergestellt wurde. Diacetylderiv., C16H 160.,N2. Aus Benzylalkohol F. 292° 
(Zers.), unl. in Sauren, 11. in Alkali. — Die Diacetylverb. lieferte beim Erhitzen auf 
300—320° das Dianhydroderiv. ClcH ]20 2N2. LI. in Bzl., Chlf., Essigsaure u. h. A. Aus 
letzterem Blattchen vom F. 164— 165°. (Journ. chem. Soc., London 19 2 9 . 141—52. 
Jan. Manchester, Univ.) POETSCH.

Rudolf Dworzak und Theresia M. Laseh. Uber cyclische Acetale. (I. Mitt.) 
Yff. stellen sieh die Aufgabe, die in der Literatur bestehendc Diyergenz zwischen dem 
Verh. des Benzaldehyds u. Acetons (bevorzugte Bldg. von Sechsringen auf der einen, von 
FiinfTingen auf der anderen Seite bei der Acetalisierung) durch Schaffung eines yer- 
gleichbaTen T atsach en m ateria les zu kliiren. Ankniipfend an  die Unterss. von F r a n k e  
u. GlGERL (C. 19 2 8 . I I . 1332) konnte zunachst bei Kondensation einer Reihe von a- u. 
/J-Glykolen m it aliphat. Aldehyden, die offenbar leichter reagieren, festgestellt werden, 
daB die Ausbeuten sowohl beim Arbeiten in der Kalte ais in der W arm e ungefiihr die 
gleichen waren. Hóchstens war im  Verh. der primaren, sekundaren u. tertiaren 
Alkoholgruppen gegeniiber der Acetalbldg. ein Sinken der Ausbeute bei ditertiaren 
Glykolen wahrzunehmen. Hingegen gelang es im Gegensatz zu HlBBERT (Journ. 
Amer. chem. Soe. 45 . 3130) nieht, das Acetal des Tetramethylenglykols zu synthetisieren, 
wie auch analoge Verss. m it 1,8-, 1,9- u. 1,10-Glykolen fehlschlugen. W iihrend  aus 
den m it einer Reihe aliphat. Aldehyde erzielten Ausbeuten der SchluB gezogen werden 
konnte, daB m it steigender C-Zahl des Aldehydmol. die Ausbeuten bei der Acetali-
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sierung steigen, was auch in Ubereinstimmung mit den Unterss. von DŹLEPINE (Ann. 
Chim. [7] 33. 378. 482) iiber die Bldg.-Warme von Acetalen steht, scheint aus den 
Arbeiten von HlBBERT (Journ. Amer. chem. Soc. 46. 1283) geschlossen werden zu 
konnen, daB die Leichtigkeit der Acetalbldg. mit zunehmendem Mol.-Gew. des aliphat. 
Aldehyds abnimmt.

V e r s u c h e .  Die allgemeine Arbeitsweise bei der Kondensation in der Warme 
war in Anlehnung an TOLLENS (L ie b ig s  Ann. 289. 14) die, daB das Glykol m it einem 
geringen OberschuB des Aldehyds mit HC1 (1,19) versetzt oder m it trockenem HC1 
gesatt. oder m it an trockenem HC1 gesatt. konz. Saure 1 Stde. am Steigrohr erhitzt 
wurde. Das Rk.-Prod. (2 Sehichten) wurde ausgeathert, worauf nach Trocknung 
(K2C03) u . Entfernung des A. fraktioniert wurde. Beim Arbeiten in der Kalte (vgl. 
F r a n k e  u . G ig e r l ,  1. c.) wurde in das Gemisch von Glykol u. Aldehyd bei Eiskiihlung 
u. AusschluB von Feuchtigkeit HC1 bis zur Sattigung eingeleitet, nach mehrstd. Stehen 
in der Kalte HC1 durch C02 verdrangt, ausgeathert, der A .-Extrakt m it Eiswasser 
gewaschen, getrocknet u. dest. Die letzten, schwer entfernbaren Reste des Glykols 
wurden gelegentlich durch Dest. uber Na u. ein Halogengeh. des Rohprod. durch Koehen 
iiber molekularem Ag beseitigt. Samtliche Verbb. stellen wasserklare, camplierartig 
riechende Fil. vor m it Ausnahmc der aus Oenanthol erhaltcnen, dereń Geruch etwas 
an diesen Aldehyd erinnert. — Formal des MelhylalhyllrimethylenglyMs, C1Hli0 2 (I). 
Kp. 149—154° je nach Darst. — Acetal des Methylathyllritnethylenglykols, CsII10O2 
(nachl). Kp. 155—160°. Ausbeute bei beiden Verbb. ca. 30%. — Formal des Dimethyl- 
trimethylenglykols ( I I ) .  Darst. des Glykols nach F r a n k e  u . HlNTERBERGER (Monatsh. 
Chem. 43 [1921]. 657). Kp. 124—127°, Ausbeute 28—31%. — Isobutyral des Dimethyl- 
trimethylenglykols, CaH 180 2 (III). Kp. 159—161°. Ausbeute ca. 67%. — Oenanthal 
des Dimethyltrimethylenglykols, C12H 210 2 (IV). Kp. 234—239°, Ausbeute 78%. — 
Isobutyral des 2-Methylpentandiols-l,3, C10H 20O, (V). Darst. des Glykols nach T h a l-  
BERG (Monatsh. Chem. 19 [1897]. 157). Kp. des durch Kochen iiber Ag gereinigten 
Prod. 69—70°, Ausbeute 69%. — Isobutyral des Butandiols-1,3, C8H 160 2 (VI). Darst. 
des Glykols nach F r a n k e  u . K ohn  (Monatsh. Chem. 27 [1905], 1107). Kp.,„ 42,5—43, 
Ausbeute 63%. — Isobutyral des 2,4-Dimethylpentandiols-2,4, Cn H 220 2 (VII). Darst. 
des Glykols nach F ra n k e  u . K ohn  (Monatsh. Chem. 28 [1906]. 1001). K p .21 (etwas 
halogenhaltig) 67—73°, Ausbeute 25%. AuBerdem wurde eine hohersd. stark Cl-haltige 
Fraktion gewonnen. — Isobutyral des 2,3-Bimethylbutaiidiols-2,3 (Pinakon), C10H 20O2 
(VIII). K p .13 (nach Dest. iiber Ag) 59°, Ausbeute 58%. — Isobutyral des 3,4-Dimethyl- 
hexandiols-3,4, Ci2H 210 2 (IX). Darst. des Glykols naeh B ra u n  u . K i t t e l  (Monatsh. 
Chem. 27 [1905]. 804). Kp .I0 (nach Kochen iiber molekularem Ag) 81—83°, Ausbeute 
66% . — Isobutyraldehyd u. Pentandiol-1,4. Darst. des Glykols nach L lP P  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 22 [1889] 2567). Beim Arbeiten in der Kalte wurden erhebliehe Mengen 
Paraisobutyraldehyd, eine halogenhaltige Fraktion, Kp. 140—180° u. ein dicker, brauner 
nicht unzersetzt dest. Ruckstand erhalten. Beim Arbeiten in der Warme ergab sich 
bei der Dest. ab 60° Isobutyraldehyd, dann eine Fraktion, Kp. 70—80°, Yermutlich 
das unreino Oxyd des Glykols. Dio Dest.-Ruckstande waren uneinheitlich u. halogen
haltig. — Isobutyraldehyd u. Oktandiol-1,8. Bei Kondensation in der Warme wurde 
eine Fraktion, Kp .10 180—230°, erhalten, die boi Krystallisation aus Bzl.-Lg. erhebliehe 
Mengen des Glykols (F. 57—58,5°) ergab. Diese Fraktion u. der schwarze Ruckstand 
waren stark Cl-haltig. — Isobutyraldehyd u. Nonandiol-1,9. Kondensation in der 
Warme. Bei der Vakuumdest. wurde in der 1 . Fraktion, Kp. 157—180°, das Glykol 
groBtenteils zuriickgewonnen. Die 2. Fraktion, Kp. 180—214° war ein zahes, bald 
fest werdendes Ol. (Monatsh. Chem. 51. 59—72. Jan . 1929. Wien, Univ.) H erzo g .

Tom Sidney Moore, Mary Boyle und Vera M. Thorn, N-substituierte Deritate 
des Piperazins und Athylendiamins. I. Ilerstellung von N-monosubstituierien Derimten. 
Bei der Herst. von N-monosubstituierten D eriw . des Piperazins u. Athylendiamins 
bereitete die Isolierung u. Trennung der verschiedenen Rk.-Prodd. Schwierigkeiten, 
u. es wurden zu diesem Zwećke dio genauen Rk.-Bedingungen untersucht. Nur im 
Falle der Piperazinessigsdure war eine direkte Trennung des entstehenden Mono- n. 
Diessigsaurederiy. iiber die Hydrochloride móglieh, wahrend bei der Synthese der 
analogen /J-Pipcrazinpropionsaure u. y-Piperazinbuttersaure die Trennung der Ge- 
mische nicht gelang. Es wurde wciter versucht, Monoacylderiw. des Piperazins vom 
Typus R1 -N<C.1H8> N H  ( R j  =  behebiger Substituent) uber die Verbb. der Formel 
R 1-N < C 4H 8> N -C O R  herzustellen. Da man bei der Einw. von Chlorameisensaure- 
athylester sogar bei uberschussigem Piperazin nur die Dicarbathoxyverb. erhielt,
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wurde versucht, durcli Erhfihung der [H ‘] wahrend der Rk. die Bldg. der Disaure zuriick- 
zudrangen. Fiigte man zu einer konz. Lsg. von Piperazin HC1 bis zur neutralen Rk. 
u. dann in Zwischenraumcn kleine Mengen des Chlorameisenesters u. NaOH bis zum 
Verschwinden des freien Piperazins zu, enthielt die Lsg. die beiden Carbiithoxypiper- 
azine, von denen sich die Direrb. in iiberschussigem Alkali leicht m it A. extrahieren 
lieB. Bei Yerwcndung von Na-Acetat an Stelle der NaOH blieben die Ausbeuten un- 
veriindert, wahrend die Rk.-Daucr von 41/, auf ungefahr 2% Stdn. lierabgesetzt wurde. 
Die Ausbeuten an Mono- u. Diverb. entsprachen 70 bzw. 12°/„ des angewandten Piper
azins. Mit Benzoylchlorid betrug die Ausbeute an Monobenzoylpiperazin unter ahn- 
lichen Bedingungen nur 22%. Gleiehe Verss. wurden mit Athylendiamin unternommen, 
u. Monocarbdthoxydthylendiamin neben 10% der Dicarbatlioxyverb. in 60—70% Aus
beute erhalten. Die Herst. von Verbb. der Formel R -N < C 4Ha>N-COOC2H5 aus der 
Carbathoxyverb. gelang ohne Schwierigkeit; ebenso lieBen sich diese Yerbb. m it NaOH, 
langsamer m it HC1 unter Abspaltung der Carbathoxygruppe in monosubstituierte 
D eriw . iiberfuhren. War R ein Saureradikal, wurde es gewóhnlich mit der Carbathoxy- 
gruppe climiniert, so daB Monoaeylverbb. auf diese Weise nicht erhalten werden 
konnten. Die monosubstituierten Piperazine bildeten mit C02 unbestandige, mit CS2 
bestandige Additionsverbb., die beinahe ohne Zers. sublimierten u. durch Metalloxyde 
nicht entsehwefclt wurden.

V e r  s u c li e. Piperazin-l-carbonsaureathylester (N-Carbdtlioxypiperazin), C7H 14 • 
0 2N2. A us Piperazin u. Chlorameiscnsaureathylester unter den oben angegobenen 
Bedingungen. Nach Entfemen des Dicarbathoxypipcrazins ais FI. vom Kp.;oo 237°. 
Mit W. u. den gewóhnlichcn organ. Losungsmm. in jedem Verhaltnis mischbar. 
Additionsverb. mit CS2, Cl5H 2K0 1N.,S2, F. 148° (Zers.). — 4-Beraoylpiperazin-l-carbon- 
saureathylester, C14H ls0 3N2. Aus vorigem durch Benzoylierung in Ggw. von Alkali. 
Aus PAc. F. 82°, 11. in A. u. Bzl. — N-Benzoylpiperazin, Cn H 14ON2. Aus vorigem mit 
NaOH in geringer Ausbeute oder durch direkte Benzoylierung. AuBerst hygroskop.,
11. in den gewóhnlichen organ. Losungsmm., F. 64°. — 4-p-TóluolsulJonylpipe.razin-
1-carbonsduredlhylester, C1.1H 20O4N2S. Aus der Carbathoxyverb. m it p-Toluolsulfonyl- 
chlorid. Aus Bzl. u. Lg. F. 121°. — N-p-Toluolsulfonylpiperazin, Cn H 160 2N2S. Aus 
vorigem m it ICOH. Aus Bzl. u. Lg. F. 110°. Wl. in W , 11. in Bzl. Addilionsverh. 
2 C1II1160 2N ,S ,C 0 2. F. 107° (Zers.). Additionsprod. 2 Cn ff10O2Ar2S,CS2. Unl. in W. 
u. den gewóhnlichcn Losungsmm., F. 171°. — 4-Alhylpiperazin-l-carbonsduredthylesler, 
C8H 180 2N2. Durch Erhitzen der Carbathoxyverb. u. p-Toluolsulfonsaureathylester in 
A. m it Na2C03. K p.,, 136°. — N-Atliylpiperazin, Diliydrochlorid, C0H 14N2,2HC1. Aus 
vorigem mit konz. HC1. Daraus das freie N- Athylpiperazin vom Kp. 155—158°. Geruch 
nach Triathylamin. Cliloroaurat. Additicmsverb. CriH 2,CS„. Sublimiert oberhalb 
160°. — 4-{S-Oxydthylpiperazin-l-carbonsdureathylester, C9H]80 3N2. Mit Athylcnchlor- 
hydrin. K p .]7 184°. — N-f}-Oxydthylpiperazin, Diliydrochlorid, C0H i4ON2,2HC1. Durch 
Hydrolyse des yorigen mit konz. HC1. Chloroplatinat u. Cliloroaurat. — 4-Carbdtlioxy- 
piperazinessigsduredlhylester, CnH.^OjNo. Mit Athylchloraeetat. K p.ls 183°. Mit 
Sauren vóllige Hydrolyse. — Piperazinessigsdure, Hydrochlorid, C0H,„O2N2,2HCl. 
Orthorliomb. Krystalle. LI. in W. Daraus m it Ag2C03 die freic Saure. LI. in W. Wl. 
in A. Dunkelfarbung bei 140—150° u. beim schnellen Erhitzen F. 279°. — 4-Carb- 
iiilioxypiperazin-fi-propionsdurealhylcster, Ci2H 220 4N2. Mit ji- Jodpropionsaureathylcster. 
Kp .22 198°. — 4-Carbdlhoxypipcrazin-y-buttersdureaihylester, C13H 240 4N2. Mit y-Chlor- 
buttersaureiithylestcr. K p .21 207°. — Piperazin-P-propio7isdure, CjHj.jOoN.^. Bei 
sehnellem Erhitzen F. 215°. Hydrochlorid. — Piperazin-y-butlersdure. Bei schnellem 
Erhitzen F. 235°. Chloroplatinat, CsHjCO2N2,H 2PtCl0. — Carbdtlioxyathylendiamin, 
C5H 120 2N2. Analog wic beim Piperazin. K p .20 135°. Additio?isverb. 2 C5H !20 2N21 
C 02. L. in W. u. A ., bei schnellem Erhitzen F. 102—103°. — N-Benzoyl-N'-carbdtlioxy- 
alliylendiamin, C12Hi60 3N2. Aus verd. A. Nadeln, F. 130°, wl. in W. u. 11. in den ge- 
wóhnlichen Losungsmm. — A1 - p - Toluolsulfonyl - N ' - carbdthoxyathylendiamin, 
C12H 180 4N2S. A us A. F. 66°. — N-p-Toluoteidfonylfithyle.iidiamin, C9Hi40 2N2S. Aus 
Bzl. F . 121°, wl. in W. u. A., 11. in Chlf. u. Bzl. — N'-Carbdthoxyuthylendiamin-N-essig- 
sduredthylester. LieB sich nicht unzers. destillieren. Bei der Hydrolyse Bldg. von ft-Arnino- 
athylglycin, NH 2-C2H, ■ N H -C H ,• COOH. AuBerst hygroskop., F. 144°, wl. in h. A., 
unl. in anderen organ. Losungsmm. (Journ. chem. Soc., London 19 2 9 . 39—51. Jan. 
Englefield Green, Surrcy, Royal Holloway Coli.) POETSCH.

Satyendra Nath Ćhakravarti und W illiam  Henry Perkin jr., Synthese des
3,10-Dimethoxytetrahydroprotoberberins. Verss., das dem 3,ll-Diinethoxytetrahydro-
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protoberberin (vgl. C. 1928. I. 354. 355) isomere 3,10-Dimethoxytetrahydroprotoberberin
(III) auf analoge Weise herzustellen, verliefen erfolglos. Es wurde darauf zunachst 
m-Methoxybenzoesaure mit CH20  in Ggw. vou HC1 zum 4-Methoxyphthalid kondensiert, 
um dieses m it MnO, u. H 2S04 zur 4-Methoxyphthalaldehydsilure zu oxydieren. Dio 
Oxydation konnte jedoeh nicht bei dieser Stufe aufgehalten werden, sondern lieferte 
ais Hauptprod. stets 4-Methoxyplithalsdure. Die Synthese gelang schlieBłich iiber die 
4-Methoxyplithalidcarbonsaure (I), die durch Kondensation von 4-Methoxybenzoesaure- 
methylester m it Chloralhydrat zum 4-Methoxytriehlormethylphthalid u. Verseifung des 
letzteren erhalten wurde. Das Saurechlorid von I lieB sich m it /i-m-Metlioxyphenylathyl- 
amin leieht zu 4-Methoxyplrfhalidcarbonsaure-(S-m-methoxyphenyldthylamid kondensieren, 
das beim Erhitzen m it P0C13 in 3,10-Dimethoxyoxyprotoberberin (II) iiberging. II lieferte 
bei der elektrolyt. Red. III, das in allen seinen Eigg. dem 3,11-Isomeren sehr almelte.

V e r  s u c h e. m-Metlioxybenzoesdure. Aus m-Methoxybenzaldehyd durch Oxy- 
dation m it Permanganat in h. Acetonlsg. Aus W. Nadeln, F. 109—110°. Methylester. 
Kp.?(1121—124°. — 4-Mcthoxyphtlialid, C9HR0 3. Aus voriger Saure, CH„0 u. HC1 durch 
Erhitzen auf dem W.-Bad. Aus W. lange Nadeln, F. 120°. — 4-Meihoxyphihalsdure, 
C0H 8O5. Durch Oxydation des Phthalids mit, Permanganat. Aus W. Nadeln, F. 168 
bis 170°. — 4-Methoxyphllialidcarbonsdure (I). Durch Mischen von m-Methoxybenzoe- 
sauremethylester, Chloralhydrat u. H 2S 04. Nach 5-tagigem Stehen aus dem Nd. nach 
Umkrystallisieren aus A. 4-Methoxytricldormethylphthalid vom F. 135°, das nach Be- 
handeln m it NaOH u. Extraktion mit A. die Saure lieferte. Aus Bzl. F. 170°. — 
4-Methoxyphthalidcarbonsdure-f}-m-m&tlioxyplienylathylamid, C1BH ,90 5N. Voriges wurde 
m it Thionylchlorid in das Saurechlorid ubcrgefuhrt u. dieses m it /?-m-Mcthoxyphenyl- 
athylamin umgesetzt. Aus A. Nadeln, F. 129°. — 3,10-Dimethoxyoxyprotoberberin, 
Cj0H]7O3N (II). Durch Erhitzen des Amids mit P0C13 u. Red. des gebildeten Prod. 
m it Żn-Staub u. Eg. Aus A. Nadeln, F. 180°; in konz. H 2S 04 violette Lsg., nach Zu- 
fiigen eines Tropfens konz. H N 03 erst griine u. dann tiefblauviolette Farbung. —
3,10-Dimetlioxytetra]iydroprotoberberin, C]9H 2i0 2N (III). Aus vorigem durch elektrolyt. 
Red. iiber das Hydrochlorid. Aus CH3OH Prismen, F. 139°. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 196—201. Jan. Oxford, D y s o n  P e r r in s  Lab.) P o e t s c h .

Otto Dischendorfer und Oskar Polak, Untersuchungen auf dem Gebiete der Phyto- 
cliemie. V. Mitt. tiber das Allobetulin. (IV. vgl. C. 1927. I. 1596.) Die Richtigstellung 
der Formeln des Betulins u. des mit diesem isomeren gesatt. Allobetulins, C-30H 50O2 (I) 
veranlaBte die Naehpriifung der Umsetzungen des letzteren. Es ergab sich hierbei 
der tlbergang des Allóbelulinacetats in Oxyallóbetulinacetat, C30H„O3(OC2H3) bei Oxy- 
dation m it Cr03 oder H N 03 unter E in tritt eines O u. vermutlich A ustritt von 
2 H-Atomen. Bei Verseifung liefert letztere Verb. das Oxyallobetulin, C30IIit)0 3 (II), 
dessen Darst. gegeniiber anderen Autoren bedeutend yereinfaeht werden konnte, 
indem das Allobelulinformiat bei Oxydation m it Cr03 ein Oxyallobetulinformiat ergab, 
das leieht verseift werden konnte. Die Oxydation von I fiihrte zum Allóbetulon, O ^ I ,80 2 
(Ul) — charakterisiert durch ein Dinilrooxyallobetulon —, dessen Red. nach Clem- 
MENSEN unter Ersatz des O der CO durch 2 H-Atome eine Verb. C30H50O lieferte. Sehr 
energ. Oxydation von I, II oder III fiihrte unterRingsprengung zu einer 2-bas. (Titration), 
gesatt. Saure C30H 46O2, die ais Oxyallobetulinmure (IV) bezeielinet u. durch ihre m it 1-n. 
alkoh. KOH verseifbaren Alhylester charakterisiert wurde. Beim Kochen m it Aeet- 
anhydrid geht IV unter Verlust von 1 Mol. W. in das entsprechende Anhydrid iiber, 
dessen Verseifung m it verd. Eg. wieder zu IV fiihrt. Durch Dest. von IV im C02-Strom 
wird unter Abspaltung von je 1 Mol. W. u. C02 ein Keton C29HJ40 3 (V) erhalten, das 
durch ein Oxim charakterisiert werden konnte. Die Bldg. dieses Ketons V laBt in der 
Saure IV eine 1,6-, 1,7- oder 1,8-Dicarbonsaure u. in dem bei ihrer Entstelning auf- 
gespaltenen Ring einen 6-, 7- oder 8-C-Ring vermuten, vorausgesetzt, daB bei Bldg. 
von V keine Umlagerung erfolgt ist. Eine weitere Aufspaltung des Ringes gelingt unter 
n. Bedingungen am Keton V nicht, was gegen die Anwesenheit einer weiteren CH,-
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Gruppe spricht. Oxydation des friiher (1. c.) beschriebencn a,a'-Dibrcnnallobetułons (VI) 
fiihrte zum a,a'-Dibromoxyailobetulo?i, C30H 44O3Br2. Die Stellung der beiden Br-Atome 
in VI an demselben C wurde durch nachfolgende R k k . erwicsen: Bldg. eines Br-freien 
Dioxims, C30H-lsO3TST2 (VII), dessen Oxydation das entsprechende Furozan (VIII) ergab, 
u. Gewinnung des zugehorigen PJienazins, C3eH!i0ON2 (IX) aus VI u. o-Phenylendiamirt. 
Die Verb. I  ahnełt in ihrem Verh. bei der Oxydation gewissen Dihydrosterinen, wie dem 
Dihydrocholesierin (vgl. W il l s t a t t e r  u. Ma y e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 
2199) u. dem Sitostanól (vgl. W in d a u s  u . R a h l e n , Ztschr. physiol. Chem. 101. 223), 
wahrend das aus III durch CLEMMENSEN-Red. erbaltliche Prod. im Sitostan (vgl, 
WlNDAUS u. R a h l e n , 1. e.) sein Analogon findet. Andererseits erinncrt der leichte 
E in tritt eines indifferenten Ć-Atoms in I an analoge Erscheinungen bei dom Amyrinen 
(vgl. V e s t e r b e r g , Ber. Dtsch. chem. Ges. 20 [1887]. 1242) sowie beim Lupeol (vgl. 
Co h e n , C. 1910. I. 651).

/C H -O H  /C O  OH
(C28H,oO ) ^ ^  —----->- (C«H „02) ^ COOH — >■ (Cj9H410 3) +  ^2O C 02

i
-CO /  „ .C H -O H

( c 2 S i i j „ ° ) ^ c H 2  1 1

/C O
a O ) \ At-. ^  (C23H i3,

Y I  i  ^ C B r :

y ,C ~ N -O H  / C = N ^ A
^  TI“

V e r  s u c h e. Oxyalldbetulinformiat, C31H 4S0 4. Aus Allobelulinformiat in Eg. 
mit Cr03 am W.-Bad u. nachfolgendes 1-std. Erhitzen unter RuckfluB. Earblose 
Nadelehen aus Eg., E. 347— 48°. Die Rk. nach SALKOWSKY ergibt Gelbfarbung. 
[a]D18 — +57,4; 57,9. — Oxyallobetulinacelat, C32H 50O4. Oxydation von Allóbetulin- 
acetat m it Cr03 (oder iiberschiissiger konz. IIN 03) bei — 6 bis 0°. Lange Nadeln 
aus Bzl., Braunfarbung ab 335° ohne zu schmelzen. Gelbfarbung nach Sa l k o w s k y , 
[«]d18 =  +62,0; 63,2°; [ajn23 =  +60,1°. — Ozyallobetulin, C30H 48O3 (II). Verseifung 
der Ester (Formiat oder Acetat) durch 1,5-std. Erhitzen am W.-Bad mit einer Mischung 
von 1-n. alkoh. KOH u. Bzl. Nach Entfernung des Solvens feine Nadelehen, F. aus 
Bzl. 360° (Zers.) bei langsamem Erhitzen. [oc]d19 =  +46,6; 48,3°. — Oxyallobetidin- 
saure, C30H 40O0 (IV). Eintragen yon I oder II in eine Mischung von Eg. u. H N 03 (1,52) 
bei —4 bis —6° bzw. von III in H N 03 (1,52). Nach 5- bzw. 1-std. Stehen in der Kalte 
wird in viel k. W. gegossen. Lsg. des vorerst amorphen Prod. in sd. A. u. Fallung mit 
W. Feine Nadelehen (auch aus verd. Aceton), F. 283—284° (Zers.); Bchwache Gelb
farbung nach S a l k o w s k y . [a]D13 =  +56,63°; +57,98°. Mol.-Gew. nach R a s t : 
502. — Dimethylester, C32H 50OG, Blattchen aus verd. A. F. 230—231°; [<x]d18 =  +48,7; 
+48,8°. — Di&thylester, C34H 540 6. F. aus verd. A. 191—193°. M d 18 =  +52,92°; 
+54,97°. — Anhydrid der OzyaUobelulinsaure, C30H 51O5. Erhitzen von IV in iiber- 
schiissigem Aeetanhydrid unter RuckfluB. F. aus Acetanhydrid 290—292° (Zers.). 
M d 18 =  +85,7; +86,4°. — Keton GwHix0 3 (V). Dest. von IV im C0 2-Strom bei ca. 
360°. Krystalle aus A., F. 340—342°, schwach Rosafarbung nach LlEBERMANN. 
[<x]d18 =  +152,8°; +153,3°. — Oxim des Ketons V, C29H.150 ?N. F. aus A. 304—306° 
(Zers.). — Allóbetulon, C30H 48O2 (HI). Oxydation von I in Eg. m it Cr03 bei 60° 
u. Fallung mit W. nach 1-std. Stehen. Farblose Nadeln aus A., F. 239—241°. [oc]d18 =  
+75,1°. — Red.-Prod. vorst. Verb. nach Cl e m m e n s e n , C30H 60O. 8-std. Erhitzen von 
n i  in Eg.-HCI mit amalgamiertem Zn unter RuckfluC u. stiindlichem Zusatz von etwas 
HC1 u. evtl. Eg. Nadeln aus h. F iltrat, F. aus A. 232—233°. Gelbfarbung nach SAL
KOWSKY, Rotyiolettfarbung nach LlEBERMANN. [a ]n 18 =  +44,5°; +45,4°. —  Di- 
nitrooxyalldbelvlon (?), C30H.i4O,N2. Behandlung von III m it einer m it 1/7 W. verd. 
H N 03 (1,50) bei Zimmertemp. u. folgendes 3—4-std. Erhitzen am W.-Bad unter Riick- 
fluB. Die W.-Fallung gibt aus verd. Eg. Blattchen, F. 223—224° (Zers.). Gelbfarbung 
nach Sa l k o w s k y . — Dioxim aus Dibromallobetulon, C30H 48O3N2 (VII). 5-std. Kochen 
von VI in sd. A. m it essigsaurem NBLOH; nach Einengen Nadelehen, F. aus A. (halt
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hartnackig Krystall-A. zuriiok) 194—196° (Zers.); Gelbfarbung naoli Sa l k o w s k y , 
Rotfarbung nach L ie b e r m a n n . [oc]d18 =  77,6°; 77,7°. — Furoxan aus vorst. Dioxim, 
C30H.16O3N0 (VIII). Aus VII in Eg. u. wss. N aN 02-Lsg. Nach Aufhóren der Gasentw. 
kurzes Erhitzen u. Fallung in der Kiilte m it W. WeiCe Nadelchen aus verd. A. u. 
verd. Aceton (wiederholt), F. 258—261° (Zers.). Schwache Gelbfarbung nach Sa l - 
KOWSKY, schwache Rosafarbung nach LlEBERMANK. — Phenazin aus Dibromallo- 
betulon, C,6H50ON= (IX). 10-std. Kochen von VI in A. m it o-Phenylendiamin in Ggw. 
von W.-freier Soda. Einengen u. Fallung m it W. ( +  1 Tropfen Eg.). Hellbraune Nadeln 
aus yerd. Aceton, F. 269—273° (Zers.). — <x,tx.'-Dibroraoxyallobelulon, C30H4llO3Br2. 
Eintragen von VI in eine Misehung von H N 03 (1,52) u. Eg. u. Fallung nach 4-std. 
Stehen in der Kalte mit W. GroBe Nadeln aus A. (wiederholt), F. (Zers.) 300—310°. 
(Monatsh. Chem. 51. 43—58. Jan. 1929. Graz, Techn. Hochsch.) H e r z o g .

R. Robinson, Das Catechin-Problem. Vf. verweist auf die Tatsache, daB genaue 
Einzelheiten uber die Oxydation des Cyanidins zu einem wohldefinierten gelben Prod. 
bisher nieht yeroffentlicht wurden. (Chem. Age 19. 432. 10/11. 1928. London, Univ. 
College.) STATHER.

W illiam  Kerppola und Erkki Leikola, Zur Chemie des Bilirubins. II . Uber 
die farbigen Oxydationsstufen des Bilmibins und ihr Verhallen bei Veranderung der 
Wasserstoffionenkonzentralion. (I. vgl. C. 1928. II. 2153.) Wie Vff. fruher gezeigt 
haben, schwankt die Farbę des Bilirubins bei yerschiedenem pn des Lósungsm. Sie 
untersuehen jetzt ebenso die Oxydationsprodd. des Bilirubins. Bchandelt man eine 
Bilirubinlsg. in Chlf. mit steigenden Mengen HCl-Na-Nitrit, so yerandert sieh ihre 
Farbę von rotgelb uber rotyiolett, rosarot, yiolettocker, rotocker, goldocker, ockergelb. 
Bei weiterem Zusatz yon HCl-NaN02 tr i t t  Entfarbung ein. Verschiedene Proben einer 
Bilirubinlsg. werden m it steigenden Mengen Nitrit-HCl yersetzt. Nachdem die Lsg. 
ihre Farbę yeriindert hat, wird zur Trockne yerdampft u. in 96°/0ig. A. aufgenommen. 
Die so erhaltenen alkoh. Lsgg. yerschiedener Farbę werden in eine PufferlSsungsreihe, 
P h  =  0—14,0, eingetragen. Das pn jeder FI. wird colorimetr. gepruft. Die erhaltenen 
Farbungen werden ausfiihrlich angegeben. — Vff. untersuehen mit ihrer Methodik 
auch die N atur der EHRLICHsehen Diazork. auf Bilirubin, u . kommen zu dem Er- 
gebnis, daB die dabei entstehende Fiirbung teils auf ein einfaches Oxydationsprod. 
des Bilirubins, teils auf die Wrkg. der Sulfanilsaure zuriickzufuhren  ist. (Skand. A rch. 
Physiol. 55. 70—77. Jan. Helsinki, Univ., Med.-chem. Lab. u. pharmakol. Inst.) WlLLST.

W illiam Kerppola und Erkki Leikola, Zur Chemie des Bilirubins. I II . Die 
Wirkung der Slrahlungsenergie auf das Bilirubin. (13. vgl. vorst. Ref.) Vff. unter- 
suchen die Farbenyeranderung des Bilirubins bei der Bestrahlung m it yerschieden- 
artigem Licht. Lufttrockenes Bilirubin andert auch bei mehrstd. Bestrahlung mit 
ultrayiolettem Licht (Hanauer Lampe, 220 V, Abstand 20 cm) seine Farbę nieht, 
ebenso in Glycerin gel. Bilirubin. In allen anderen Losungsmm. tr i t t  Veranderung ein. 
In  Chlf. wird dio Lsg. nacheinander griin, blau, violett, rosa, braungelb u. sohlieBlich 
(innerhalb 7 Min.) farblos. Der Rk.-Verlauf laBt sieh durch Einschaltung yerschiedener 
Glaser hemmen, am starksten durch Kobaltglas. In  anderen Fil. gehen dieselben Ver- 
sinderungen vor sieh, nur mit anderer Geschwindigkeit. Tageslicht wirkt am starksten 
in alkal. Lsg. Trockenes Bilirubin wird nieht yerandert. Mit Rontgenlicht lassen sieh 
dieselben Effekte erzielen, wie mit ultrayiolettem Licht, nur erfolgen die Farbande- 
rungen langsamer, ebenso m it Radiumstrahlung (80 mg Radium, Abstand 1 om, Bili- 
rubin-Chlf.-Lsg. in 11 Tagen fast vóllig entfarbt). Die Farben andern sieh bei Anderung 
des ph des Lósungsm. allgemein wie in der II. Mitt. angegeben. (Skand. Arch. Physiol. 
55. 78—86. Jan.) W i l l s t a e d t .

W illiam Kerppola und Erkki Leikola, Zur Chemie des Bilirubins. IV. Uber 
die Loslichkeit des Bilirubins und seiner farbigen Oxydationsstufen und iiber ihre Be- 
handlung mit Reduktions- und Kondensaticmsmitteln. (III. ygl. yorst. Ref.) Vff. unter- 
suchen den EinfluB yon Reduktions- u. Kondensationsmitteln auf dio Farbę der Oxy- 
dationsprodd. des Bilirubins. Die erhaltenen Farbanderungen werden in einer Tabelle 
angegeben. Dio Farbungen sind so typ. fiir jede einzelne Bilirubinfarbe, daB Vff. sie 
zum Nachweis yorschlagon mochten, falls sieh nieht zeigt, daB fremde Stoffe ahnliche 
Farbrkk. geben. (Skand. Arch. Physiol. 55. 87—90. Jan.) WlLLSTAEDT.

W illiam Kerppola und Erkki Leikola, Zur Chemie des Bilirubins. V. Einige 
weitere Beobachtungen iiber die Eigenschaften der Gallenfarbstoffe. (IV. vgl. yorst. Ref.) 
Bilirubin reduziert in stark alkal. Lsg. Phosphorwolframsiiure zu blauem W20 5. —
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Bei Ubcrfiihrungsyerss. wandert sowohl Bilirubin, ais aucli Biliyerdin zur Anodę. 
(Skand. Arch. Physiol. 55. 258—59. Jan. Helsinki, Univ., Med.-chem. Lab.) WlLLST.

W illiam Kerppola und Erkki Leikola, Zur Chemie der Bilirubins. VI. Uber 
den Na.chvx.is des Bilirubins und dessen farbiger Oxydationsprodukte und uber die guanti- 
talive Bestimmung derselbcn. (V. vgl. vorst. Ref.) K rit. Besprechung der gebriiueh- 
lichen Best.-Methoden. (Skand. Arch. Physiol. 55. 260—65. Jan.) WlLLSTAEDT.

A. Fodor und Chasuva Epstein, Untersuchungen iiber den Abbau der Gelatine und 
des Gelatinepeptons mit Essigsaureanhydrid. Isolierung assoziierler Polypeplide. Zu der 
friiheren Arbeit (vgl. C. 1928. I. 363) werden noch folgende Erganzungen gegeben. 
Bei Behandlung von Gelatine m it sd. Essigsaureanhydrid wird ein Gemisch anhydrolyt. 
Spaltprodd. der Gelatine erhalten, aus dem die Isolierung von assoziiertcn Dipeptiden 
des Oxyprolins gclang. Assoziation bzw. Polymerisation sind moglicherweise der sckun- 
daren Einw. des Essigsiiureanhydrides zuzuschreiben, da Gelatinepepton, dessen kryo- 
skop. Werte etwa 400 betrugcn, m it der gleichen Fl. Prodd. von weit hóherem Molekular- 
gewichte (bis 1500) gab, so daB also m it einer kondensierenden Wrkg. im Sinne von 
Assoziation bzw. Polymerisation gerechnet werden muB. Diese Substanzen sind fer- 
mentativ spaltbar, konnen also schon aus diesem Grunde keine Anhydride vom Typus 
der Dioxopiperazine darstellen. Durch Erhitzen im Vakuum auf etwa 150° entstehen 
anhydr. Verbb. — Der Unterschied zwischen Gelatine u. Gelatinepepton ist bedeutend. 
Obwohl die Zus. an Bausteinen nicht sehr abweichend sein kann (da beide bei voll- 
st-andiger Hydrolyse Amino-N: Gesamt-N =  2 :3  aufweisen),erhalt man aus dem Pepton 
m it Essigsaureanhydrid unter den gleichen Bedingungen keine Oxyprolyldipeptide. 
(Biochem. Ztschr. 2 00 . 211—22. 30/9. 1928.) H e s s e .

A. Fodor und R. Schoenfeld, Uber den Abbau der Gelatine durch Glycerin unter 
verschiedenen Bedingungen. Isolierung eines nichtkolloiden, durch Pepsin spaltbaren 
Zwischenprodukts. (Vgl. auch yorst. Ref.) Es wurde der Abbau yon Gelatine m it 
wasserfreiem Glycerin bei 180° yersucht. Dabei geht in 2 Stdn. die Gelatine in Lsg. 
Beim Auf arbeiten des Reaktionsgemisches (nach Fallung m it A.) erhalt man gummi- 
artige Massen, aus denen sich Fraktionen m it krystallin. Habitus gewinnen lassen. 
Diese enthalten keinen Amino-N u. geben keine Ninhydrinrk. Arbeitet man bei 130°, 
so erhalt man einen cinheitlichen Kórper yon der MolekulargroBe des Gelatinepeptons. 
Dieser wird durch Trypsin ebenso gespalten wie Gelatine bzw. Gelatinepepton. Vff. 
ziehen aus diesen Befunden folgotade Schlusse iiber die Fermentwrkgg. auf Gelatine 
u. ihre Abbauprodd. Das Pepsin ist vom Kolloidzustand der Substrate unbeeinfluBt 
wirksam, iibt eine rein chem. Wrkg. aus, ,,u. es ist in diesem Falle fiir dieses Ferment 
offenbar einerlei, ob man ihm Gelatine oder desassoziierte Gelatine ais Substrat dar- 
reicht, einerlei auch, ob die in der Gelatine yorhandenen freien NH»-Gruppen vollig 
bestehen bleiben oder nicht." Die trypt. Wrkg. ist ebenfalls unabhangig vom Kolloid
zustand des Substrates. Die yom Pepsin gespaltenen Peptidbindungen sind yerschieden 
von denen, die das Trypsin angreift. (Biochem. Ztschr. 200 . 223—35. 30/9. 1928. 
Jerusalem, Hcbr. Uniy.) HESSE.

J. Boeseken und W . D. Cohen, Das Sesamin. Sesamin ist der dritte Bestandteil 
im Unyerseifbaren des Sesamoles. (Vgl. auch B e r t r a m ,  V. D. S t e u r  u. W a t e r m a n ,
C. 19 2 9 . I. 1353.) Sesamin wird ais Abfallprod. der Raffination durch Entfemen der 
Fettsauren mittels Ligroin u. Umkrystallisieren aus A. ais gelbliche Nadcln yom F. 122° 
erhalten. Durch weiteres Umkrystallisieren aus HCl-haltigem A. erhalt man blendend 
weiBe, harte Nadeln, die ofters warzenartig gruppiert sind: C20H I8O6 (statt C20H ,9O„ 
wie H e id u s c h k a , In t. Congress of applied Chemistry 11  [1912]. 13, angibt), F. 122,5°; 
[a]c =  + 68,6° (in CHC13). Es wird folgende Konstitutionsformel angegeben:

Diese Formulierung wird durch folgende Befunde gestiitzt. Zinkstaubdest. liefert 
Prodd. mit polyphenol. Eigg. Bei Behandlung m it I I2 -f  Ni bei 100 a t u. 250° 
bleibt das Sesamin unyerandert. Bei 300° erfolgt Zers. zu Teerprodd. Verd. ILSO., 
yerandert das Sesamin nicht, konz. H 2S 04 +  Essigsaureanhydrid baut ab; diese*Rk. 
wurde nicht weiter yerfolgt. Bei Oxydation m it H N 03 +  Eisessig bei 20° entsteht
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ais Hauptprod. ein bei 233° schm. Korpcr A  u. ein Prod. B, F. 120—135°. Dabei 
-werden aus 5 g Sesamin 3,5 g A u. 1,8 g B  erhalten. B  konnte ais Gemisch von 4-Nitro- 
1,2-melhylendioxybenzol, eines jSTitrierungsprod. des Piperonals, sowie Niiropiperonal 
erkannt werden. Prod. A  wird ais Dinitrosesamin, C20H 10O10N2, erkannt. Dieses wird 
durch SnCL +  HC1 bei 60° reduziert, wobei ein Zinndoppelsalz, C20H 22O6N2Cl6Sn, 
[a ]n  =  60,0°, erhalten wird. Sesamin enthalt keine nach Z e i s e l  bestimmbare Afkoxyl- 
gruppen. Sesamin wirkt auf eine ather. Lsg. von G r i g n a r d s  Reagens nicht ein; nach 
Verdampfen des A. findet bei 125° eine esplosionsartige Rk. sta tt. W ahlt man Toluol 
ais Lósungsm., so kann bei groBem UberschuB an C2H5MgJ die GRlGNARDscho Verb. 
erhalten werden, welche dann bei stundenlangem Kochen m it HC1 eine glasige M. 
ergibt, in der zwei C2H5-Gruppen nachweisbar sind. Damit ist ein Beweis fur Ggw. 
von zwei Dioxymethylengruppen erbracht. Ein weiterer Beweis hierfiir wird darin 
gesehen, daB bei Erhitzen mit Al Cl., in Bzl. ein den charakterist. Geruch von Diphenyl- 
methan u. die Brenzcatechinrk. gebendes Prod. erhalten wird. Beim Erhitzen m it 2% 
konz. HC1 im EinsekluBrohr wird ein Prod. C20H 18O0, E. 95—98°, [<x] d  =  + 86,6° er
halten; hier schcint eine Art WALDENscher Umkehr erfolgt zu sein, was zu der An- 
nahme fiihrt, daB en tsp rechend  obiger Eormel die beiden Pyrocatech inm ethylenT este  
durch zwei ,,kondcnsierte“ Tetrahydrofuranringe verkettet sind. Ein weiteres Um- 
lagerungsprod. des Sesamins, fur das der Name Isosesamine vorgeschlagen wird, erhiilt 
man beim Acetylieren bei 60°, wobei ein in A. 11. Prod. erhalten wird, das beim Auf- 
arbeiten die Essigsaure abgibt unter Bldg. eines Isosesamins von [a]c =  +73,3°, E. 118 
bis 120°. — Zum SchluB werden die Abweiehungen dieser Ergebnisse von denen von 
B e r t r a m  (1. c.) besprochen, wobei besonders Gewicht auf die Zus. C20H 18O6 gegeniiber 
C18H]0O5 gelegt wird u. betont wird, daB die Strukturformel von B e r t r a m  im Gegen- 
satz zu der der Vff. keine positiv drehenden Isomeren zulśiBt. (Biochem. Ztsehr. 201. 
454—63. 3/11. 1928. Delft, Techn. Hochsch.) H e s s e .

E. Binaghi e E. Massa, Sui magnesiluretani. Nota III. Cagliari: G. Ledda 1927. (8 S.) 8°. 
Paul Karrer, Lehrbuch der organischen Chemie. Leipzig: G. Thieme 1928. (XXI, 884 S.)

4°. M. 34.— ; Lw. M. 36.—.

E. Biochemie.
E[. Enzym chem ie.

S. N ishim ura, U ber einen Aktivator der Malzamylase. Untersucht wird die Einw. 
eines Darrmalzauszuges auf l%ig- Starkekleister. Dabei verfolgt Vf. die „Starkę 
spaltende K raft“ an der Anderung der Farbung m it Jod u. betrachtet ais Endpunkte 
die reinrote u. reingelbe Jodrk.; w'eiter wird die Menge des gebildeten Zuckers nach 
K je ld a h i . - B e r t r a n d  bestimmt (,,Verzuckerung“ ); in einigen Verss. wird auch die 
,,Verfliissigungszeit“ bestimmt. — Erhitzt man die Amylaselsg. 10 Jlinuten lang auf 
bestimmte Tempp. u. ermittelt dann die Wrkg. auf Starkę bei 20—21° (ph =  6), so 
findet man, daB die Vcrzuckerungskraft schneller abgenommen hat ais die Stiirke 
spaltende K raft; dies ist am deutlichsten bei Erhitzen auf 70°; bei 80—85° werden 
beide Funktionen vollig zerstort. Untersucht man die pH-Abhangigkeit bei 20—21°, so 
findet man fiir die beiden Krafte das Optimum bei pn =  4,0—5,0. Untersucht man 
nun bei ph =  3,0, so findet man starkę Abnalime der starkeverflussigenden u. der 
starkespaltenden Kraft, dagegen nur yerhaltnismaBig geringe Abnahme der Ver- 
zuckerungskraft. Hiilt man einen Malzauszug 5 Jlin. bei ph =  3,0 (was durch Zusatz 
von 0,35 ecm 1/10-n. HC1 zu 3 ccm eines ph =  6,0 zeigenden Malzauszugs erreicht wird), 
u. setzt ihn dann zu einer Stśirkelsg. von ph =  4,9, so findet man die Verflussigung 
u. die Spaltung von Starkę stark, die Verzuckerungskraft nur wenig verringert. H alt 
man die Amylaselsg. dagegen 10 Minuten bei ph =  8,6 u. 70°, so findet man (nach 
Neutralisieren des zugesetzten Alkali) bei Zusatz zur Stiirkelsg. von pH =  4,9 alle 
Funktionen des Starkeabbaues gleich stark verringert. Bringt man die m it Saure 
behandelte Lsg. u. die m it Alkali auf 70° crhitzte Lsg. (oder auch eine ohne Alkali auf 
80° crhitzte Lsg.) zusammen zur Starkelsg., so wird die starkespaltende K raft ziemlich 
gefordert, ohne daB die Verzuekerung entsprechend gefórdert wird. E rhitzt man da
gegen auf 85°, so hat der so behandelte Auszug keine beschleunigende K raft mchr. — 
Weitcrhin wurde der EinfluB der ph auf die in ihrer Spaltungskraft durch Zusatz von 
HC1 gehemmte Amylaselsg. untersucht. Der Verlauf der Verzuckerung ist dabei von 
Verfliissigung u. Spaltung beeinfluBt: Je schneller die Spaltung erfolgt, desto gunstiger 
yerlauft die Yerzuckerung. Das pji ist von verschiedenem EinfluB auf Spaltung u.
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Verzuckerung der behandolten u. der unbehandelten Enzymlsg. Nach der Behandlung 
bei ph =  3,0 findet man das Optimum der Starkespaltung nicht mekr bei pjt =  4,9, 
sondern bei ph =  6,8; dadurch wird auch die Verzuckerung bei pn =  6,8 giinstiger 
ais boi ph =  4,9. — Aus diesen Ergebnissen schlieBt der Vf., daB neben der Amylase 
ein die Starkespaltung fordernder Stoff yorhanden ist, ohne den die Amylase nur wenig 
wirksam ist. Dieser Aktivator wird bei pn =  3,0 fast inak tm ert u. wird dann bei 
neutraler oder schwach alkal. Rk. wieder aktiv. Neutralisiert man die durch HCI in 
ihrer Spaltungskraft gehemmte Amylasolsg., so wird der die Starkespaltung fórdernde 
Stoff ebenfalls aktivicrt. Boi 70° wird dais Enzym stark geschwacht, wahrend der 
Aktiyator nur wcnig geschiidigt wird. (Biochem. Ztschr. 200. 81—89. 30/9. 1928. 
Unionbrauerei Kawaguohi-Maclii bei Tokio.) HESSE.

D. M uller, Studien iiber ein neues Enzym Glykoseoxydase. I . Vf. hat vor mehreren 
Jahren (Landbehojsk Aarsskrift 329, Kopenhagen 1925) die Beobachtungen von 
M axim ow (C. 1904. II. 49) bestatigt, daB bei Zusatz yon Glucose zu PreBsaft oder 
Enzympriiparat von Aspergillus niger eine gesteigerte Oa-Absorption stattfindet; 
wciter wrurde beobachtet, daB zugleich m it der Oa-Absorption ein Verbrauch yon Glucose 
u. Bldg. von Saure erfolgt. Vf. nahm an, daB hierbei ein Enzym mitwirkt, welches 
dic Oxydation yon Glucose zu einer Saure (yermutlicli Gluconsaure) katalysiert. Dieses 
Glykoseoxydase genannte Enzym wird in der yorliegenden Arbeit naher untersucht. 
Man erlialt das Enzym aus Aspergillus niger VAN TlEGHEM u. auch aus Penicillium 
glaucum L i n k , welche auf einer Nahrlsg. folgender Zus. geziichtet waren: 20 ccm 
10°/ ig. Ca(N03)2-4 H 20 ; je 10 ccm 2,5%ig. K H „P04, 2,5°/0ig. MgSO., ■ 7 H 20 , 2,5°/0ig. 
KC1; 3 Tropfen 10%ig. FeCl3, 50 g techn. Glucose, 0,75 g Citronensaure +  1000 ccm 
Leitungswasser. (Die Lsg. hat mit dem ICopenhagener W. ph =  4,3—5,0). An Stelle 
yon Glucose wurden auch gleiche Mengen Fructose oder Weinsaure yerwendet. Die 
abgespiilten Mycele ha.lt man noch 6 Stein. in einer Niilirlsg., die keine Glucose enthalt. 
Nach dieser Zeit, in der die im Pilz aufgespeicherte Nahrung fast yollig yerbraucht 
ist, preBt man das W. ab. Die Enzymlsgg. werden nach BUCHNER durch Yerreiben 
m it Quarzsand u. Kieselgur u. Abpressen unter 300 Atm. hergestellt. Aus dem PreB
saft kann man Trockenpraparate durch Fallen m it A. -f  A. erhalten. — Der Gaswechsel 
wurde im App. von H a l d a n e  oder im Mikrorespirationsapp. nach K r o g h  untersucht. 
Der Gaswechsel besteht in 0 2-Absorption u. C02-Ausscheidung, wrobei m it u. ohne 
Zusatz von Glucose [H ] sowie Titrationsaciditat wachscn. Etwa yorhandene Glucose 
yerschwindet dabei. Durch Glucosezusatz wird die 0 2-Absorption so gesteigert, daB 
die Absorption ohne Glucose etwa 15—53% der bei Zusatz yon Glucose beobachteten
0 2-Absorption entspricht. Die C02-Ausscheidung wird durch Glucose nur wenig ge- 
andert. Das pn geht boi Abwesenheit yon Glucose yon 6,5—6,7 auf 4,6—5,9, bei Zusatz 
yon Glucose von 6,5— 6,7 auf 3,7—4,5; dio Titrationsaciditat betragt am ScliluB 0,14 
bis 0,45 ccm n. Saure bzw. 0,7—1,4 ccm n. Saure. — Es wird eine Abnahmc der redu- 
zierenden Zueker beobachtet u. gezeigt, daB diese nicht etwa durch Bakterienwrkg. 
yerursacht ist. Ferner wurde naehgewiesen, daB bei diesem Yorgang keine fliichtigen 
Sauren u. keine mit Pb-Acetat fallbaren Sauren gebildet werden. Dagegen konnte 
nach Neutralisieren m it CaC03 durch Zusatz von A. eine ais d-gluconsaures Calcium 
identifizierte Substanz erhalten werden. (Biochem. Ztschr. 199. 136—70. 23/8. 1928. 
Kopenhagen, Uniy.) HESSE.

D. M ichlin, Weiteres iiber pflanzliche Oxydoredukase. Es werden Verss. zur 
Reinigung der friiher (C. 1927. I I . 1352) beschriebenen Oxydoredukase aus Kartoffeln 
mitgeteilt. Das Ferment wird aus der wss. Lsg. m it Aceton gefallt, der Nd. m it 1/i00-n. 
HCI yerrieben u. die Lsg. nach Entfernen des Unlóslichen mit Kohle behandelt. Aus 
der erhaltenen Lsg. kann durch Fallen mit Aceton ein sehr wirksames, haltbares Priiparat 
erhalten werden. Eine weitere Reinigung kann durch Adsorption des m it Kohle be- 
handelten Fermentes an Bolus alba u. Elution m it 0,05%ig. NH 3 erreicht werden. 
Die A ktiyitat wird durch Behandeln mit Kohle auf das 52-fache, durch Behandehi 
m it Bolus alba auf das 135-fache (ber. auf Trockensubstanz) gesteigert. — Das Optimum 
der Wrkg. Uegt in dem mit Kohle behandelten Praparat fiir Red. yon N itrat bei pn =  
5,9, fiir Red. von Methylenblau bei pn =  7,3—7,8; auBerhalb dieser schmalen Zone 
ist das Enzym unwirksam. Wahrend die Milchoxydoredulca.se. N itrat u. Methylenblau 
annahernd m it gleicher Gesehwindigkeit reduziert, wird durch das pflanzliche Enzym 
N itrat etwa 250-mal schneller ais Methylenblau reduziert. — Durch KCN wird die 
Entfarbungsgeschwindigkeit bei Milchosydoredukaso nicht, bei Kartoffeloxydoredukase 
dagegen sehr stark hcrabgesetzt. — Durch l% ig- NaHCOa-Lsg. wird die Oxydoreduka.se
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der Milch yollstandig u. irreversibel inaktiyiert, wiikrend das pflanzlicho Ferment, 
fast nicht beeinfluBt wird; dureh 3°/0ig. Na2C03-Lsg. wird auch die Oxydoredukase der 
Kartoffel betrachtlich geschadigt. — Pflanzlicho u. tier. Oxydoredukase weisen also 
betrachtliche Vcrschiedcnheiten auf. (Biochem. Ztschr. 202. 329—3G. 24/11. 1928. 
Moskau, Biochcm. Inst. Volkskommissariat f. Gesundheitswesen.) H e s s e .

CarlNeuberg und Fritz Weinmann, StruJclurchemische Spezifitat der Carboxylase. 
Untersucht wurde die Spaltbarkeit der Trimethylbrenztraubensiiure, (CH3)3C ■ CO ■ COOH 
dureh Carbozylase u. gefunden, daB diese Ketocarbonsaure yóllig resistent gegen Carb- 
oxylase aus untergariger u. obergariger Hefe ist. (Biochem. Ztschr. 200. 473—76. 30/9. 
1928. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

J. de Rey-Pailhade, Das Philotheion ais Hydrogemse. Ais Quelle fur das Philo- 
theion dient das WeiBe eines Hiihnereies, das m it der doppelten Menge W. yerdiinnt 
wird. Vf. halt das Philotheion im Gegensatz zu H e f f t e r  (C. 1907. II. 822) u. in 
Ubereinstimmung m it seinen friiheren Mitt. (C. 190S. I. 143 u. 1409) fur ein Enzym. 
Gibt man zu dem verd. HiihnereiweiB in einem yerschlosscnen GcfiiB Sehwefel, so 
wird ein iiber der FI. befindliches Stuck Bleiacetatpapier in 30 Min. geschwiirzt, wahrend 
in einer Kontrollprobe ohne S diese Schwiirzung nicht beobachtet wird:

2 R -SH  ( =  Philotheion) +  S =  H ,S -f- R- S- S- R (Philothion).
Das gebildete Philothion enthiilt die charakterist. —S—S-Gruppe des Cystius. Die 
Wrkg. kann dureh Erhitzen in schwach alkal. u. in schwach saurem Medium verniehtet 
werden, womit die Fermentnatur erwiesen erscheint. Auch der bei Erhitzen ausfallende 
Nd. zeigt nicht mehr die Bldg. yon H 2S bei Zusatz von S. (Compt. rend. Soe. Biologie 99. 
1700—1702. 7/12. 1928.) ( " H e s s e .

Walter Fleischmann, Ober das Yorkommen von IApase in  polymorphkernigeu 
Leucocyten. Nach der yorhandenen Literatur (vgl. FLEISCHMANN, Ergebn. d. Physio- 
logie 27 [1928], 1) ist die Frage, ob die polymorphkernigen Leucocyten ebenso wie die 
Lymphocyten ein fettspaltendes Ferment enthalten, umstritten. Vf. konnte jetzt 
mittels der Methode yon RONA u. LaSNITZKI (C. 1926. II. 1429) einen sicheren Nach- 
weis fiir das Vork. von Lipase in polymorphkernigen Lymphocyten aus sterilen Peri- 
tonealexsudaten des Kaninchens erbringen. (Biochem. Ztschr. 200. 25—28. 30/9. 1928. 
Wien, Univ.) H esse .

P. Rona und E. Mislowitzer, Untersuchungen iiber fermentalive Ehceiflspaltung. I I  
(I. ygl. C. 1928. II . 1446.) In  der friiheren Mitt. war gezeigt, daB das an sich nicht 
an Kollodiummembranen adsorbierbare Casein yon diesen Membranen sofort adsorbiert 
wird, wenn es kurz m it Trypsin behandelt ist; dabei geht eine nicht in der Aufspaltung 
von Peptidbindungen bestehende Veranderung des Caseins yor sieh. Vff. konnten jetzt 
zeigen, daB bei Pepsinspaltung die Adsorbierbarkeit nicht eintritt, wenn das Ferment 
sofort nach Zusatz dureh Aufkochen zerstórt wird. Aber auch bei langerer Einw. von 
Pepsin ist die Adsorbierbarkeit geringer ais nach Einw. yon Trypsin. An Casein, daB 
einmal m it Trypsin u. andererseits mit Pepsin zu fast dem gleichen Spaltungsgrad 
behandelt war, ergaben sich groBe Yerschiedenheiten hinsichtlich der Adsorbierbarkeit; 
so konnten nach 12°/0 Spaltung 46—50% des m it Trypsin behandelten Casein, dagegen 
nur 0—5% des m it Pepsin behandelten Caseins adsorbiert werden. — Der Zuwaehs 
an Aminosaure in der nicht-enteiweiBten Spaltungsfl. ist ebenso wie bei der trypt. 
Spaltung ungefahr gleich dem Zuwaehs, der im Verlauf der Spaltung in dem ent- 
eiweiBten F iltrat auftritt. Die neu auftretenden N H 2-Gruppen gehóren aussehlieBlich 
oder yorwiegend zu den Ketten, die in dem Rest-N erscheinen. — Auch an Casein, 
das zunachst kurz m it Pepsin u. dann mit Trypsin gespalten wurde, konnte gezeigt 
werden, daB erst die Behandlung mit Trypsin eine Adsorbierbarkeit bewirkt. Auch 
hier findet man eine desaggregierende Wrkg. unabhangig yon der Lsg. der CO-NH- 
Bindungen. Bei der Pepsinspaltung findet also die bedeutende Molekiilzerkleinerung, 
die bei Tryjssinspaltung beobachtet wird, nicht sta tt. (Biochem. Ztschr. 200. 152—65. 
30/9. 1928.) H e s s e .

P. Rona und E. Mislowitzer, Untersuchungen iiber fermentative Eiu-tifispaUung. I II . 
(II. ygl. yorst. Ref.) Es werden die friiher an Casein ausgefuhrten Verss. an Serumalbumin 
wiederholt. Dieses wird dureh Trypsin nicht gespalten: es werden keine CO-NH- 
Bindungen gel. u. es wird kein Nicht-EiweiB-Stiekstoff gebildet.. Auch findet man 
keine Teilchenyerkleinerung. Dagegen konnte bei Behandlung mit Pepsin eine Teilchen- 
yerkleinerung nachgewiesen werden, dereń GroBenordnung ungefahr der Zerkleinerung 
bei Caseinspaltung dureh Pepsin entspricht. Die im Rest-N nachweisbaren Amino- 
gruppen sind dureh Spaltung neu entstanden. Die Zunahme der Aminogruppen wahrend
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der Spaltung hango m it cler Abspaltung von zum Rest-N gehórenden Spaltprodd. 
zusammen. In  der kolloiden Fraktion findet man dagegen keine oder nur eine sehr 
geringfiigige Vermehrung der NH2-Gruppcn, wohl aber eine deutliche Yermehrung 
der Carboxylgruppen. (Biochem. Ztschr. 202. 453—65. 24/11. 1928. Berlin, 
Uniy.) " H e s s e .

Carl Neuberg und Ernst Sinion, Weitere Unter su chungen iiber die stereocliemische 
Spezifitdt cler Ketonaldcliydmutase. (Vgl. C. 1927. II. 2612.) Vff. untersuchten die Einw. 
von Mucor jayanicus, Mucor stolonifer u. Kahmhefe auf Methylglyoxal. Dabei wurde 
Methylglyoxal von Mucor jayanicus zu d-Milchsdure, yon Mucor stolonifer, sowie durch 
die Kahmhefe zu d,l-Milchsaure dismutiert. (Biochem. Ztschr. 200. 468—72. 30/9. 1928. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) HESSE.

Ernst Waldschmidt-Leitz, Enzyme actions and properties. Trans, and extended by 
R. P. Walton. London: Chapman & Hall 1929. (274 S.) S°. 20 s. net.

E a. Pflanzenchem ie.
B. Rutowski und I. Winogradowa, Uber das dtlierische Ol von „Ambrosia 

mexicana“. (Vorl. Mitt.) Die Pflanze Ambrosia mezicana wurde in der Krim u. in 
Abchasien angepflanzt. Sie erweist sich bei botan. Unters. ais zur Familie der Cheno- 
podiaeeae gehórig u. der Gattung Chenopodium ambrosiodes am nachsten stehend. 
Das bei der W.-Dampfdest. aus f r i s c h e m  K raut gewonnene Ol ist dickfl., wahrend 
t r o c k e n e s  Materiał eine feste M. liefert; aufierdem sind in der Pflanze reichlich 
harz- u. wachsartige Stoffe yorhanden. Das durch Dest. gewonnene Ol riecht amber- 
artig u. hat folgende Eigg.: D .2°„0 0,5—1,0; c<d =  + 9° bis +18,8°; n20 =  1,492—1,511; 
SZ. 0,68—1,511; EZ. 60—106; EZ. n. A. 118—218. Das Dest.-W. reagiert alkal. Das 
Ol wird yerseift, mit W.-Dampf rektifiziert u. die schwerfliichtigen (festen) Anteile 
(ca. 20%) gesondert aufgefangen; sie geben beim Umkrystallisieren aus yerd. A. eine 
Verb. vom F. 126—127°, [a]n =  +76,13° (in A.; c =  6,83). Der fl. Anteil wird durch 
Dest. in 2 Fraktionen vom K p .J3 145—150°; D.2%  0,8855; an =  +1,08°; n20 =  1,4792 
bzw. K p.j3 150—160°; D .2°20 0,9573; an =  +7,52°; n2° =  1,4995 zerlegt, die beide 
einen prim. oder sek. SesąuiterpenalkoJiol enthalten, u. ein u. dasselbe Phenylurethan,
F. 103—105°, liefern. Ferner finden sich Spuren einer phenolartigen Verb. u. einer 
Saure; Aldeliyde sind nicht yorhanden. (Riechstoffind. 4. 10—11. Jan. Moskau, 
Chem.-Pharm. Forsch.-Inst.) W. WOLFF.

Zoe Melas-Joannides, Beitrag zur Kenntnis pliototoxisclier Substanzen. Die 
phctotozische Substanz aus Hypericum crispum. Vf. hat yersucht, die phototox. Sub
stanz aus der in Griechenland sehr haufigen Pflanze Hypericum crispum, dereń GenuB 
bei wenig pigmentierten Tieren haufig zu shockartigen Erscheinungen durch Sensi- 
bilisierung gegen Sonnenlicht fiihrt, zu isolieren. Sio erhielten aus 100 g troekener 
Pflanze 0,16 g einer roten amorphen Substanz, die in W. wl. ist u. ein charakterist. 
Spektrum ,zeigt. Verss. iiber die phototox. Eigenschaft dieser Substanz liegen zu- 
nachst nicht vor. (Arch. Inst. Pasteur Hellćnique 2. 161—65. 1928. Sep.) TAUBM.

Augustus H. Gili und H. W. Greenup, Die farbende Substanz der Baumwoll- 
saathiilsen. Mitteildng iiber die Isolierung einer neuen Substanz aus den Hillsen. Nach 
einem Uberblick iiber die Erforschung der Farbtrager in der Cottonsaat skizziert 
Vf. die Unters. des Soapsfcocks u. der Hiilsen. Aus dem ersteren laBt sich durch keines 
der gebrauchlichen organ, oder anorgan. Lósungsmm. ein Farbstoff extrahieren. 
Wenn die Extrakte aus Baumwollsaathulsen m it A., CS2, A., Aceton u. Bzl. nach 
Absorptionsmethoden analysiert werden, lassen sich Carotin, Nanthophyll u. yer- 
wandte Farbstoffe nachweisen. Wenn die Hulsen m it einer Mischung der genannten 
Lósungsmm. extrahiert werden, erhalt man nur kleine Mengen (ca. 1/0% 0) ganz oder fast 
unmerklich tox. Gossypol, das durch die Anilin- u. Acetylderiyy. identifiziert wurde. — 
Der wss. Hulsenextrakt ergab eine rótliehbraune, durch Tierkohle u. dgl. nicht ent- 
fslrbbare neue Substanz Ci0H 33O21, dereń Mol.-Gew. aus der Verbrennung u. der 
Analyse der Cu-Verb. berechnet wurde. Die Substanz zeigt keine Gruppenrkk. u. ist 
bemerkenswert inakt. gegen die meisten Reagenzien; NaOH reagiert unter Bldg. 
einer schwarzen, teerartigen M. (Joum . Oil F at Ind. 5. 288—94. Okt. 1928.) RlETZ.

E,. Pflanzenphysiologle. Bakteriologie.
J. Bodnar, Die enzymatische Kondensation des Formaldehyds zu Zucker. II. (I. ygl.

C. 1928. I . 1973.) Nachdem friiher gezeigt wurde, daB Blatter oder Blattbrei von
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Tropaeolum nur in Ggw. von Formaldehyd dagegen niolit bei Anwesenheit von Acet- 
aldehyd eine Vermehrung von Trockensubstanz u. Zueker zeigen, werden jetzt die 
gleichen Erscheinungen auch fiir Pulver aus getrockneten Blattern gezeigt. Gleichzeitig 
werden die fruheren Befunde bestatigt. Da gekockte Blattcr oder B lattpulrer keine 
Kondensation von HCHO zu Zucker bewirken, wird der Vorgang ais durek Enzyme 
bedingt angesehen. — Es werden einige im Referat nieht enthaltcne Druekfeklcr der 
I. Mitt. rięhtiggestellt. (Biochem. Ztschr. 201. 281—85. 3/11. 1928. Budapest, Pflanzen- 
biochem. Inst.) H e s s e .

Giuseppe Mazzetti, Uber die baktericide Kraft des Leiniils. II . Die baktericide 
Wirkung des Leinols auf Kullure?i von Tuberkelbazillen. (I. vgl. C. 1928. I. 938.) 
Vf. wcist nach, daB Tuberkelbazillenkulturen, die vorher auf porósem Materiał m it 
Leinól zusammengebracht worden sind, ihre Virulenz gegenuber Meerschweinchen 
yerloren haben. (Annali Igiene 39. 25—33. Jan.) T a u b m a n n .

Claudio Pulcher, Wirkung der Schwefelsaure und der Essigsaure auf den Tuberkel- 
bazillus. Best. der Saurekonz., die nótig ist, um den Tuberkelbazillus in seiner Vita- 
lita t zu schwachen bzw. ihn abzutoten. Die Werte sind in Normalsaure ausgedruckt:

1. Unsckadlich 2. Schwachend 3. Totend
H 2S O , .................... 5,2 14,6 15,7
CHjCOOH . . . .  0,35 0,53—0,85 1,1

Die Schwefelsaure zerstort den chem. Aufbau des Bazillus, die Essigsaure lóst seine
Lipoide. (Arcli. Scienze mediehe 50. 6 Seiten. 1927. Sep.) T a u b m a n n .

A. Lebedew, Uber den Mechanismus der alkoholischen Garung. Polemik gegen 
E a w o r s k i  (C. 1928. II. 342). (Biochem. Ztschr. 200. 149—51. 30/9. 1928. Moskau,
I. Univ.) H e s s e .

Maria Kobei und Alexander Tyehowski, Biochemische Spaltung des Zuckers 
nach der zweiten Vergdrungsform unter dem Einflufi non Carbaminsaurehydrazid und 
Thiocarbaminsaurehydrazid. Isolierung von Acetaldehyd und Glycerin. Es konnte bei 
Vergarung von Rokrzucker mittels Carbaminsaurehydrazid u. mittels Thiocarbamin- 
saurehydrazid Acetaldehyd abgefangen werden, u. zwar 12 bzw. 15°/0 der theoret. denk- 
baren Menge. Um die Rk. der Hydra z inder i w .  mit Carbonylzuekern móglichst zuriick- 
zudrangen, wurde Rohrzucker ais Giirsubstrat benutzt, da man hoffte, daB die aus 
der Saccharo3e enzymat. gebildeten reaktionsfiikigen Monosaccharide schneller ver- 
garen wurden ais sie Semicarbazone bilden konnen. Wie die angegebenen Zahlen 
zeigen, hat sieh diese Erwartung nur zum Teil erfiillt, da offenbar die Geschwindigkeit 
der Saccharasewrkg. nickt liinter der der desmolji;. Agenzien zuriickbleibt. Neben 
dem abgefangenen Aldehyd konnte die korrelative Menge Glycerin nackgewiesen 
werden. (Biockem. Ztsckr. 199. 218—29. 23/8. 1928.) H e s s e .

Carl Neuberg und Maria Kobei, Ergdnztmg zur vorstelienden Yeróffentlichung 
und zu unserer fruheren Milteilung iiber vermeintliche Abfangung von Methylglyoxal 
bei der alkoholischen Garung. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. weisen darauf liin, daB K o s t y t -  
SCHEW u. S o l d a t e n k o w  (C. 1928. II. 677) auf Grund der Einwande von N e u b e r g  
u. K o b e l  (C. 1928. I. 1539) ikre Angabe iiber Abfangung von Methylglyoxal bei der 
alkok. Garung zurucknehmen. Vff. iiben weitere K ritik an der Metkodik von K o s i ’\ rT- 
SCHEW. (Biochem. Ztschr. 199. 230—31. 23/8. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

Carl Neuberg und Ernst Simon, Uber Ycrschiedenheit der Vorgdnge bei der alko
holischen Zucker spaltung und der Acetaldehyddismulation. Im AnschluB an eine friihere 
Mitt. (C. 1928. II. 1342) wird gezeigt, daB bei Bact. ascendens u. bei Bact. pasteurianum, 
welche leicht die quantitative Dismutation von einfachen Aldehyden u. Ketonalde- 
hyden bewirken, im Gegensatz zu Befunden von M y rb a C K , E u l e r  u. S a n d b e r g  
(C. 1928. II. 258) kein Erganzungsstoff fiir die Apozymase, keine Cozymase, nach- 
weisbar ist. Man darf Dismutation (eine direkte Oxydoreduktion der beiden in Rk. 
tretenden Molekule) nickt gleicksetzen mit Disproportionierung. (Biochem. Ztschr. 199. 
232—47. 23/8. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

Giuseppe Fiorito, La chimica e la batteriologia nclla grandę guerra: previsioni per il futuro.
Conferenza. Catania: G. Arabito 1928. (28 S.) 8°. L. 2.50.

E5. Tlerphysiologie.
U. v. Euler und G. Liljestrand, Die Wirkung von Adrenalin, Sympathol, Tyramin, 

Ephetonin und Histamin auf Gaswechsel und Kreislauf beim Menschen. In einer fruheren
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Mitt. haben Vff. gezeigt, daB Adrenalin das MinutenvoIumen des Herzens wahrend der 
Ruhe erheblich steigert (C. 1928. I. 1054). Es wurden nun in gleicher Weise unter
sucht d-Adrenalin, Sympathol (C. 1927. II. 1587), Tyramin, Ephetonin (synthet. 
Ephedrin) u. Histamin. Die Versuchstechnik war dicselbe, wie die der friiheren Arbeit. 
Samtlichc Substanzen riefen qualitativ sehr ahnliclie, quantitativ yerschiedene Wrkgg. 
liervor. Der Gaswechscl wurde angeregt u. das Minutenvolumen des Herzens ge- 
steigert. Am ausgepragtesten war die Wrkg. des Histamins, dann die des d-Ądrenalins, 
viel schwacher waren die Wrkgg. von Ephetonin, Tyramin  u. Sympathol. Aber auch 
die stiirkste, die des Histamins, ist noch erheblich kleiner, ais die des l-Adrenalins. — 
Da manche Substanzen, die den Stoffwechsel des Gesamtorganismus beeinflussen, 
eine entsprechendo Wrkg. auf isoliertes Gewebc ausiiben, haben Vff. auch die Wrkg. 
derselben Substanzen auf den Sauerstoffverbrauch des ąuergestreiften Muskels mit 
der Methylenblaumethodc von T h u n b e rg  (C. 1917. I. 784) untersucht. Die Arbeits- 
technik war die von AHLGREN (C. 1926. II. 248) angegebene. Auch bei diesen Verss. 
ergab sich die starkero Wrkg. der beiden Adrenaline u. des Histamins. (Skand. Arch. 
Physiol. 55. 1—25. Jan. Stockholm, Pharmakol. Lab. d. Karolinischen Inst.) WlLLST.

Aldo Barchiesi, Untersuchungen iiber die Wirkung der Lipoide. II. Histologische 
wid physiologische Verdnderungen der Schilddriise, Nebenniere und Leber bei Kaninclien 
nach Lecithingaben. (I. vgl. C. 1929. I. 1018.) Die Kolloidraume der Schilddriise 
nehmen nach Lccithingaben an GróBo zu. Das Vol. der Nebennierenrinde ist ver- 
gróBert, der Glykogengeh. der Leber erheblich verringert. (Rassegna Clin., Terap. 
Scienzc aff. 27- 366—69. Sept.-Okt. 1928.) T a u b m a n n .

Luigi Condorelli, Wirkung der Veranderung in der chemischen Zusammensetzung 
des im Nervensystem zirkulierenden Blutes auf den Bhythmus der Atmung. (Mit  be- 
sonderer Berucksiclitigung der Kationenverdnderungen.) Veranderungen im Atem- 
rliythmus, wie sie bei Herzkranken beobachtet werden, konnten bei Tieren durch 
Oberladung des Blutes m it C02, nicht aber durch Entziehung des 0 2 erzielt werden. 
Im  iibrigen wird die Wrkg. von versehieden groBen Dosen K, Ca, Na auf die Atmung 
untersucht. (Arch. Farmacol. sperim. 4 6 . 7—28. 14/10. 1928.) TAUBMANN.

G. Ascione, Atropin und Antikorper. Atropin schriinkt bei Kaninchen die Bldg. 
von Antikórpern gegen Bacterium typhi ein. Vom Atropin wird eine direkto Wrkg, 
auf die Kórperzelle angenommen. (Arch. di Scienze biologiche 10. 283—91. 1927. 
Sep.) T a u b j i a n n .

G. Ascione, Pilocarpin und Agglutinine. Pilocarpin bcwirkt bei Kaninchen, 
die m it Bacterium typhi immunisiert sind, weder eine Steigerung des n. Agglutinin- 
geh. noch verkiirzt es die Zeit bis zur Produktion spezif. Agglutinins. Die Ruckkehr 
zur Norm erfolgt schneller ais bei den Kontrollen. Annahme einer direkten Wrkg. 
des Pilocarpins auf die Agglutinin produzierenden Zellen. (Arch. di Scienze biologiche
10. 273—82. 1927. Sep.) T a u b m a n n .

P. Leovey und E. Kerpel-Fronius, Die experimentelle Uramie und Chlorgehalt 
der Kortex. Untersucht wurde der Cl-Geh. der grauen u. weiBen Substanz des Gehirns 
von Kaninchen ani normalen Tiere, am chlorverarmten — durch entsprechende Hafer- 
diat u. intravenose Injektion von Sublimat — u. am chloriiberladenen Tiere — durch 
Unterbindung der Ureteren u. taglicher peroraler Verabreichung von NaCl. Der Cl-Geh. 
wurde nach einer Mikromethode (PlNCUSSEN, Jlikromethodik 1928. S. 168) bestimmt. 
Die Yerss. zeigtcn, daB die Kortex nur 14,45% Cl, die weiBe Substanz dagegen 23,5% Cl 
bei Chlorverarmung abgibt. Bei Cl-Zufuhr nimmt die Kortex 143,-9%, die weiBe da
gegen nur 56,02% Cl auf. Der Krankhcitsverlauf der experimentellen Uriimie nach 
Ureterenunterbindung u. Cl-Zufuhr ist etwa um die Hiilfte verkurzt, aber qualitativ 
unverandert. Die Yff. glauben, daB die Cl-Wrkg. keine spezif. Wrkg. ist, sondern 
durch alle Salze erreicht werden kann. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 138. 372—78. 
Dez. 1928. Budapest, Physiolog. Inst. d. Univ.) M ahn.'

Rudolf Schoen, Untersuchungen iiber die zerebrale Innervation der Atmung. II. Mitt. 
Ober periodische Atmung und Apnoe. (I. vgl. C. 1&28. II. 2260.) Vom Vf. wurden die 
Bedingungen an Kaninchen studiert, unter dencn period. Atmung nach Eingriffen 
ani Zentralnervensystem — Exstirpation typ. Ebenen proximaler Gehirnteile — 
allein oder m it 0 2-MangeI verbunden, nach Vergiftung m it Morphin, Hypophysin, 
Adrenalin, Lobelin, Cardiazol u. Diallylbarbitursaure (Dial) auftrat. Aus den Ergebnissen 
lieB sich erkennen, daB period. Atmung unter diesen Bedingungen 3 Ursachcn haben 
kann: 1. durch Storung der Koordination der Atemzentren durch Yerletzung des 
distalen Teils des Hirnstammes; 2. durch Giftwrkg. u. zwar wirkten die Gifte so, die
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nach anfanglicher Lahmung die Atmung erregten u. dadurch zu Schwankungen in 
der Erregbarkeit der Atemzentren fiihrten (CnEYNE-STOKEsche Atmung); 3. durch 
Einww., die vom Groflhirn u. Thalamus ausgingen (bei Morphinyergiftung u. 0 2-Mangel). 
Diese Eorm period. Atmung ging in regclrmiBige Atmung uber, wenn die entsprechenden 
Himteile entfernt wurden. Ferner zeigto sich, daB sich die einzelnen Eormen in ihrem 
Verh. gegentiber dem C02-Reiz untcrschieden. (Arch. exp. Patliol. Pharmakol. 1 3 8 . 
339—71. Dez. 1928. Leipzig, Med. Univ.-Klin.) Ma h n .

Guido Guerrinł, Uber Besonderheiten der Wirkung der Kostform bei Erndhrung mit 
normalcr und autoklavierter Nahrung. Verschiedenc Eutterarten werden von Tauben un- 
gleich gern genommen. In  absteigender Reihenfolge: Reis, Erbsen, Hirse, Linsen. Im 
Autoklayen sterilisiertes Futter wird besonders ungern genommen. Die iufolge der Auto- 
klavierung auftretenden ayitaminósen Schadigungen sind von der Art des Euttcrs unab- 
hangig. (Biochimica e Terapia sperimentale 14 . 18 Seiten. 1927. Sep.) T a u b m a n n .

Guido Guerrini, Die Wirkung von Auszugen nicht gekeimler Samen auf die Muskel- 
kontraktion im  Yergleićh, mit normalen und autoklamerten Samen. Durch Verfutterung 
von wss., nicht autoklayierten Reisextrakten konnte die Muskelleistung von Frosehen 
erheblich gesteigert werden. Auszugo von Reis, der autoldayicrt oder durch Ex- 
traktion seiner Vitamine beraubt war, bewirkten keine Leistungssteigerung. (Bio- 
chimiea e Terapia sperimentale 15. 1928. 15 Seiten. Sep. TAUBMANN.

W. E. Krauss, Untersucliungen iiber den Ndhrwert der Milch. I. Die Erzeugung 
von Erndhrungsandmie bei Albinoratteji durch ausschliefilićhe Vollmilchfutterung. Bei 
entwóhnten Jungen von n. Weibchen wurde durch ausschlieBliche Yollmilchfiitterung 
in 4—6 Wochen Anamie erzeugt, wie an Hamoglobingehaltskurven gezeigt wird. (Journ. 
Dairy Science 12. 74—79. Jan. Wooster, Ohio, Agric. Experim. Stat.) G ro s z fe ld .

R. W. Titus und J. S. Hughes, Der Ndhrwert von Kupfer in Yollmilchpuher. 
Die geringe Erhohung des Cu-Geh. durch Konz. der Milch in Kupfergeraten ist nicht 
schadlich, sondern kann fórderlich sein. R atten m it solchcm łlilchpulver unter Zusatz 
von 0,5 mg Ee gefuttert, zeigten hervorragendcs Wachstum u. ausgezcichnete Hamo- 
globinerzeugung bei einer Versuchsdauer von 10 Wochen. Ein gimstiger EinfluB auf 
Kinderemahrung ist zu erwarten, wurde aber durch Verss. bisher noch nicht gestiitzt. 
(Journ. Dairy Science 12 . 90—93. Jan. Manhattan, Kansas State Agric. College.) Gd.

H. N. Green und E. Mellanby, Die Bedeutung des Vitamins A  ais infektions- 
verhinderndes Mittel. In  ausgedehnten Verss. an Ratten konnte gezeigt werden, daB 
beim yollkommenen Eehlen von Vitamin A in der Nahrung die Tiere an infektiosen 
Erkrankungen zugrunde gingen. Mit Vitamin D konnten diese todlich yerlaufenden 
Infektionskrankhciten nicht yerhindert werden. Bemerkenswert ist, daB fast nur 
die mannlichen Tiere an infektiosen Erkrankungen infolge Eehlens des Vitamins A 
in der Nahrung zugrunde gingen. (Brit. med. Journ. 1928 . II. 691—96. 20/10. 
Sheffield, Univ.) F r a n k .

N. Bezssonoff, Die sofortige physiologischc Wirkung der C-Avilaminose. Das 
Vitamin C hat sowohl eine exkretor. wie auch eine „piast.“ Funktion. Bei Mangel 
an Vitamin C wird dic Exkretion der Phenole durch den Urin gehemmt, es kommt 
zu einer Autointoxikation beim Meerschweinchen. (Buli. Soc. Chim. biol. 10 . 1199 
bis 1212. Nov. 1928. Laborat. de Chimie biolog, de Colombes.) HlRSCH-K.

Marco Bergamini, Experimentelle Untersuchung iiber die Dystrophia alipogenetica 
Bloch. Vf. weist nach, daB die Erscheinungen der genannten Krankheit nicht, wie 
urspriinglich angenommen, auf dem Fehlcn der Fctte, sondern der gleichzeitigen 
Abwesenheit des fettl. Vitamins beruhen. (Biochimica Terapia speriment. 15 . 396 
bis 410. 30/11. 1928.) T a u b m a n n .

Tomosaburo Ogata, Referat iiber die Reiserkrankung des Gefliigels (kakkedhnliche 
Krankheit oder Polyneuritis gallinarum). (Verhandl. d. Japan. Patholog. Gesellsehaft 
19 2 0 . 75 Seiten Sep. — C. 1929- I. 1476). H i r s c h - K .

Frederick F. Tisdall und Alan Brown, Durch die Jahreszeit bedingte Verschieden- 
heiten in  der antirachitischen Wirkung von Scmiienlicht. Die .yerstarkte antirachit. 
Wirksamkeit des Sonnenlichts im Marz, April u. Mai wird weniger bedingt durch die 
Zunahme von ultrayioletten Strahlen von der Lange, wie sie im Winter im Sonnen- 
licht yorhanden sind, ais durch die Ggw. von Strahlen, die kiirzer sind ais die im 
Winter gefundenen. (Amer. Journ. of Diseases of Children 34. 721—36. 1927. Sep. 
Toronto.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

Frederick F. Tisdall und Alan Brown, Antirachilische. Wirkung von Himmels- 
licht. Die antirachit. Wrkg. von Himmelslicht (reflektierte Strahlen von Himmel u.
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Wolken) ist %  bis %  mai so groB wie dio von Sonnenlicht (Strahlen der Sonne u. re- 
flektiertc Strahlen vom Himmel). Die Rotung der H aut ist kein passender MaBstab 
fiir die Wrkg. der ultravioletton Strahlen. (Amor. Journ. of Diseases of Children 34. 
737—41. 1927. Sep. Toronto.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Frederick F. Tisdall und Alan Brown, Antirachitischer Wert der Sonnenstrahlen 
durch verschiedene Sjjezialfensłerglaser. Durch Vita-, Yioray- u. Corningspezialglas 
werden nur 25—50% der antirachit. Wrkg. erzielt, die ohne dieses Glas naehweisbar 
ist. (Amer. Journ. of Diseases of Children 34. 742—52.1927. Sep. Toronto.) HlRSCH-K.

Bruno Rewald, Besteht ein Zusammenhang zwischen Wasser, Salzgehalt und 
Ausscheidung ? Vf. besprieht Unt-erss. von STARKENSTEIN, wonach die Menge des 
rom  getrunkenen W. wieder ausgeschiedenen Anteiles unter anderem vom Salzgeh., 
Zufuhr von C02 abhangig ist. Die Ursaehe des Einflusses von C02 ist die [H‘], je 
groBer diese, desto sehneller geht die Ausscheidung des W. AuBerordcntlich wiinschens- 
wert ist die Erforsehung der Einw. der verschiedenen Salzlsgg. auf die Nierenfunktionen, 
woriiber noch wenig Erfahrungen vorliegen. (Mineralwasser-Fab. 33. 66. 26/1.) Gd.

Mogens Nom, Unter suchungen iiber das Verhalten des Kaliums im  Organismus.
I. Ober Kalium- und Natriumgehalt verschiedener Organe. Vf. hat fiir seine Unters. die 
gobrauchliehen Best.-Methoden fur K  etwas modifiziert. Bei der Makrobest. ist eine 
Vereinfaehung der Perchloratmcthode dadurch erreicht worden, daB K  -j- Na nicht, 
wie iiblich, ais Chloride, sondern ais Carbonate isoliert werden. Die Summę von K +  Na 
liiBt sich dann titrim ctr. ermitteln. Das Prinzip der Mikromethode ist: Einaschern 
mit H 2S0.,-HN03> Fallung des IC ais Kalium-Natriumkobaltinitrit, Ermittlung des 
Nitritgeh. des Nd. durch Titration m it Permanganat u. Oxalsaure. — Mit diesen 
Methoden wurde der K-Geh. verschiedener Organe bestimmt. Ergebnisse: Der K-Geh. 
des Herzens (pro 100 g feuchter Substanz) ist niedriger, ais der der Skelettmuskulatur. 
Boim Na-Geh. ist das Umgekehrte der Fali. Die Analysen zeigen, daB Na ein Grund- 
bcstandteil des Muslcels sein muB. Dieses Problem ist bisher strittig  gewesen. Der Na- 
Geh. der Niere ist gegenuber dem der Muskulatur sclir hocli. Es gelang nicht, das Ver- 
hiiltnis K /Na in der Muskulatur durch dauernde Fiitterung der Versuclistiere m it iiber- 
wiegend K- bzw. Na-haltiger Nahrung dauernd eindcutig zu verandern. (Skand. Arch. 
Physiol. 55. 162—83. Jan . Kopenhagen, Univ., Pharmakolog. Inst.) WlLLSTAEDT.

Mogens Nom , Untersuchungen iiber das Verhalten des Kaliums im  Organismus.
II. Ober Schwankungen der Kalium-, Natrium- und Ohloridausscheidung durch die Niere 
im  Laufe des Tages. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Ausscheidung von K, Na u. Cl durch die 
Niere ist des Nachts niedriger ais am Tage. Bei Personen, die nachts wachen u. am 
Tage schlafen, tr i t t  eine Umkehrung dieses Verhiiltnisses ein. Die Unterschiede sind 
durch den Wechsel zwischen Wachsein u. Schlafen bedingt, nicht durch die Ruhe 
der Muskeltatigkeit. Intonsivo Muskeltatigkeit beeinfluBt die Ausscheidung von K, 
Na u. Cl nicht. Die Herabsctzung der K-, Na- u. Cl-Ausscheidung ist nicht auf eine 
durchgangige Depression der Nierentatigkeit zuriickzufiihren, da nachgewiesen wird, 
daB die Ca-Ausscheidung Tag u. Nacht unverandert ist u. die Mg-Ausscheidung nachts 
sogar erhoblich gróBcr ist ais am Tage. Die Narkose scheint (beim Menschen, nicht 
beim Knninchen) auf die Nierenausscheidung einen ahnlichen EinfluB auszuuben, 
wie der Nachtschlaf. (Skand. Arch. Physiol. 55. 1S4—210. Jan.) WlLLSTAEDT.

Mogens Norn, Unter suchungen iiber das Verhalten des Kaliums im Organismus.
III . Ober Schwankungen der Kaliumkonzentration des Plasmas nach Eingabe von
Kaliumsalzen und bei verschiedenen Diureseformen und ihre Beziehung zur Kalium- 
ausscheidung im Ham. (II. vgl. vorst. Ref.) Nach Eingabe von KC1 wird bei Kaninchen 
u. im Selbstvers. eine erheblichc Steigerung der K-Konz. im Plasma festgestellt. Die 
Steigerung der K-Konz. im Plasma ruft eine Steigerung der K-Ausscheidung durch 
die Niere hervor. Es wird aber gezeigt, daB die K-Ausscheidung der Niere durchaus 
nicht nur von der K-Konz. des Plasmas abhangt. (Skand. Arch. Physiol. 55. 211—29. 
Jan.) WlLLSTAEDT.

I. Snapper und A. Grunbauin. Ober den Abbau von Diacetsaure und fi-Oxybutter- 
saure in den Muskeln. (Vgl. C. 1927, II. 1047.) Beim kiinstlichen Durchstrómen von 
Hundeextremitaten mit Blut, dem jj-Oxybuttersdure zugesetzt ist, wurden 45—75% 
dieser Saure abgebaut, ohne gleichzeitige Oxydation zu Diacetsaure. Setzt man unter 
gleichen Bedingungen Diacetsaure dem Blut zu, so verschwinden ca. 80% ; es wurden 
18—20%, ais /i-Oxybuttersaure adsorbiert, an Muskeln u. Knochen zuriickgefunden. 
Bei Durelistrómungsverss. an Kalbszunge werden 13—40% der zugesetzten fS-Oxy- 
buttersiiure abgebaut, ohne gleichzeitige Bldg. von /3- Oxybu 11 ers jiure; von Diacetsaure
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verschwinden 75,5—84,5°/0, wobei 29—67,5% ais /?-Oxybuttersaure zuruckgefunden 
werden, so daB in vier Verss. nur 13—21% der Diacetsatire tatsiichlich verschwinden. 
In  einem Vers. waren aber 54,5% abgebaut werden. Bei alien Vers3. ist es unbedingt 
erforderlich, nicht nur das durchstromcnde Blut, sondern auch die Muskeln, Fett, 
H aut u. Knoehen zu untcrsuchen. (Biochem. Ztschr. 201. 464—72. 3/11. 1928.) H e s s e .

I. Snapper, A. Griinbaum und Ch. Mendes de Leon, Ober den Abbau von Di- 
acetsaure und fi-Oxybultersaure in den Organen des pMorrhizinazidolischen Hundes. 
(Vgl. auch vorst. Ref.) Sowohl die Niere, ais auch die Extremitaten des phlorrhizin- 
diabet. Hundes sind imstande, Ketonkorper abzubauen. Die Intensitat des Abbaues 
scheint auch wahrend der Phlorrhizinacidosis kaum verringert zu sein. Die Phlorrhizin- 
acidose beruht daher auf vermehrter Produktion von Ketonkórpern, nicht auf ver- 
mindertem Abbau der Acetonkórper. Wahrscheinlich beruht die diabet. Acidosis an- 
fanglich ebenfalls auf Zunahme der Bldg. von Ketonkórpern in den fettig degenerierten 
Organen, ohne daB der Abbau dieser Verbb. geschśidigt zu sein braucht. Nur im letzten 
Stadium der Zuckerkrankheit, wenn ein nicht melir durch Insulin beeinfluBbares 
Koma auftritt u. Symptome von Niereninsufficienz sieli zcigen, hat man der Moglieh- 
keit einer Schadigung der Organe, wo die Ketonkorper vernichtet werden, Reclinung 
zu tragen. (Biochem. Ztschr. 201. 473—78. 3/11. 1928. Amsterdam.) H e s s e .

J. M. Inouye, S. Forer, M. G. Reisclie und E. G. Miller jr., Der Mucingehalt 
des SpeicJiels. Der Mucingehalt des Spcichels wird folgendermaBcn bestimmt: 10 ccm 
Speichel werden m it 2,5 ccm 5%ig. ŃaOH alkalisicrt, filtriert u. 5 ccm des Filtrats 
durch eine Kollodiummembran gegen flieBendes W., darauf gegen dest. W. dialysiert. 
Der Riickstand wird m it W. auf 50 ccm aufgcfiillt u. 20 ccm davon tropfenweise mit 
0,02-n. HCI yersetzt, bis ein weiterer Zusatz keinerlei Fallung verursacht. Die ent- 
standene Triibung wird nephelometr. mit der einer Vcrgleichslsg. verglichen, die man 
analog aus 10 ccm einer 0,l%ig. Lsg. von Na-Mucinat bereitet. — Auf diese Weise 
wird der durchschnittliche Mucingehalt des Spcichels n. mannlicher Personen nach 
m edian. Reizung (Kauen von Paraffin) bestimmt u. zu 0,26% gefunden; die Honhst- 
schwankungen bei den cinzclnen Individucn betrugen 0,08%. — Regt man die Sekretion
20 Min. nach Vornahme der Kontrollprobe m it Paraffin durch chem. Reizung an, so 
nimmt der Mucingehalt zum Teil zu, zum Teil ab. Bei Citronensafl findet Abnahme 
(unter Umstanden um ca. 0,10%), bei Zigareitenraucli keine Anderung, u. bei Zucker 
( k l e i n e  Mengen) ebenfalls eine Abnahme sta tt, wahrend bekanntlich groBe Zueltcr- 
ąuantitiiten eine Erhohung der Mucinkonz. hervorrufen. — In  viclen Fallen wird der 
N-Gehalt des geklarten u. dialysierten Speichels bestimmt; die erlialtenenWcrte zeigen 
die gleichen Schwankungen bei der Einw. der Tersehiedenen Stimuli. (Proeeed. Soe. 
exp. Biology and Medicine 25. 153—55. 1927. Sep. Columbia, Univ.) W. WOLFF.

A. Cruto, U ber die Wirkung des Lecithins auf den Feitstoffwechsel. Bei hungernden 
Meerschweinchen bewirlct das Lecithinpraparat ,,Bioplaslin“ eine Vermehrung des 
Lecithins in Leber u. Muskel, des Cholesterins in der Leber. Die Fettsauren der Leber 
sind erheblichverringert. Bei Meerschweinchen mit nornialemFutterzeigtsicheinemaBige 
Abnahme des Leberlecithins nach Bioplastin. Die librigen Werte sind unverandert. 
(Rassegna Clin., Terap. Scienze aff. 27. 363—65. Sept.-Okt. 1928.) T a u b m a n n .

Nils Alwall, Zur Kenntnis der enzymatischen Bildung von l-Apfelsdure aus Fumar- 
sdure. Yf. bestatigt die Ergebnisse von CLUTTERBUCK (C. 1927. II. 1724), daB die 
enzymat. Bldg. ron  1-Apfelsaure aus Fumarsaure zuerst mit groBer Geschwindigkeit 
erfolgt, dio dann allmahlich abnimmt, bis zuletzt ein Gleichgewichtszustand erreicht 
wird. (Skand. Arch. Physiol. 55. 91—93. Jan. Lund, Univ., Physiolog. Inst.) WlLLST.

Albert Llitje, Das Jod, seine Verbreitung und Bedeutung. Besprechung dos 
Vork. des J  in Meerwasser, Seetang u. Chilesalpeter, Hinweis auf seine Bedeutung zur 
Heilung der Kropfkrankheit. (Mineralwasser-Fab. 33. 67. 26/1. Bremen.) G r o s z f e l d .

L. Cannavol, TJntersuchungen iiber die pliarmakologische Wirkung von Plienyl- 
guanidinen. Untersucht wurden Monophenylguanidin, sowie das symm. u. asymm. 
Diphenylguanidin. In  allen Fallen sind die Wrkgg. des Guanidingrundkorpers
— Blutdrucksenkung u. Krampfwrkg. — deutlich. Bei dem Monoderiy. ubenviegen 
die Kreislaufwrkgg., bei den disubstituierten Korpern die Kriimpfe. Der Blutzucker 
wird nicht deutlich beeinfluBt. (Arch. Farmacol. sperim. 45. 249—72. 273—79.

Ezio Milanesi, w irkungsstarkę der Chininsalze in  Beziehung zu ihrer Fluorescenz. 
Vf. weist auf eine Parnllelitat zwischen der protozoontotenden K raft u. der Fluorescenz

30/9. 1928.) T a u b m a n n .
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der Chininsalze hin. Das besonders wirksame Chinin, bisulfur. zeigt die starkste 
Fluoreseenz. (Arch. Farmacol. sperim. 46 . 29— 32. 33— 43. 14/10. 1928.) TAUBMANN.

V.Vergnano, Pharmakologische Unter suchungen iiber Digitalis ferruginea L. Unterss. 
iiber die in Italien inicht offizinelle Digitalis ferruguinea ergaben einen erheblich 
hoheren Geh.Jan herzwdrksamen Stoffen, ais in der zum Vergleich herangezogenen Digi
talis purpurea u. Digitalis lutea. (Arch. Farmacol. sperim. 45 . 280—86. 46 . 1—6. 4/10. 
1928.) T a u b m a n n .

S. Flamrn, Untersuchung uber die Wirkung der Narkolica auf den Nerven. Fur 
eine gróBere Anzalil von Narcotica: Alkohole (Methyl- bis Amylalkohol, Iso-, sek. 
u. tert. Amylalkohol), Sulfonal, Trional, Yeronal, Luminal, Proponal, Adalin, Niryanol, 
Brominal, Neuronal, Chloralhydrat, Urethan u. Hedonal wurde nach dem Prinzip 
der Einw. unendlicher Menge in unendlicher Zeit die Grenzkonz. fur das Frosch- 
ischiadikus-Gastroknemiuspraparat (R. esculenta u. temporaria) dureh Lahmung u. 
Entgiftung ermittelt. Es lioB sich ein Apparat konstruieren, der gestattete, die Ent- 
fernung zwisehen Reizstelle u, Erregungsort bei bestimmtem Rollenabstand des In- 
duktoriums direkt zu messen. Die Resultate zeigten, daB die auftretenden Streuungen 
m it der Substanz yariieren, also eine Funktion von Gift u. Objekt darstellen. Hohere 
Konzz. u. schneller wirkende Narkotica hatten eine geringere Streuung. Ferner lieB 
sich zeigen, daB sich aus dem ycrschiedenon zcitlichen Vcrh. keine Schliisse auf die 
In tensitat der Wrkg. ziehen lassen. Eine Konz., die nicht mehr lahmte, erzeugte eine 
Verminderung der Erregbarkeit. Eine Konz., die eben entgiftend wirktc, verursachte 
bei manchen Substanzen bei langerer Einw.-Dauer eine sek. Lahmung. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 138. 257—75. Doz. 1928. Leipzig, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M ahn.

L. Lendle, Untersuchungen iiber kombinierte Narkosen. I. M itt.: Aiher und Chloro
form. In Verss. an weiBen Mausen werden fur A. u. Chlf. zunachst die narkot. u. letalen 
Grenzkonzz., die Narkosezeiten u. die rclativen Narkosegeschwindigkeiten bestimmt. 
Die gleichzeitigo Verwendung von A. u. Chlf. bewirkt keine Potenzierung iiber die 
Summo der eriuittelten Teilwrkgg. hinaus. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 179 
bis 200. Febr. Leipzig, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) F p.EUND.

L. Lendle, Untersuchungen iiber kombinierte Narkosen. II. Mitt. Stickoxydul und 
Aiher. (I. ygl. vorst. Ref.) Die Kombination von A. m it N20  bewirkt keine Poten- 
zicrung der narkot. Effekte. Bei hoheren Konzz. yon N..0 scheint der narkot. Gesamt- 
effekt der A.7N.20 -Kombination sogar abzunehmen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
139. 201—10. Febr. Leipzig, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) F r e u n d .

L. Lendle, Untersuchungen iiber kombinierte Narkosen. III . Mitt. Narcylen und 
Ather. (II. ygl. yorst. Bef.) Die Narkosebreite des Narcylens entspricht ungefahr 
der des A. Misehnarkosoyerss. mit A. u. Narcylen an weiBen Mausen ergaben keine 
Wirkungspotenzierung. Die Gemische yon A. u. Narcylen wirken lediglieh additiy. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 211—19. Febr. Leipzig, Pharmakolog. Inst. d. 
Uniy.) FREUND.

L. H. van der Velde, Die Behandlung der crouposen Pneumonie mit inlra- 
muskuldren Einspritzungen von Chininhydrochlorid. Bericht iiber sehr gunstige 
Ergebnisse, Verminderung der Krankheitssymptome, Sinken der Sterbliehkeit yon 
etwa 20—25 auf 5—6% . Besonders gute Erfolge bei Anwendung gleieh bei Ausbrueh 
der Krankheit. Die Schmerzhaftigkeit der Einspritzung m id  dureh Zugabe von 
Urethan wirksam yermindert, das auch sonst giinstig wirkt. (Nederl. Tijdschr. Genees- 
kunde 73. I. 821—25. 16/2. Oestcrhesselen, Drenthe.) Gp.OSZFELD.

Bruno Kisch, Differenzitrende Wirkungsanalysen von Ilerzgiften. VI. Mitt. Die 
Wirkung von Acetaldehyd auf das Froschherz. (V. ygl. C. 1927. II. 1730.) 0,0011°/oig. 
Acetaldehydlsgg. wirken beim naturlich durchbluteten u. kiinstlich durclistromten 
Froschherzen, an nomotopen u. lieterotopen Beizbildungsstellen, sowie an der isolierten 
Herzkammer stets in gleicher Weise. Die Reizbldg. wird (mitunter nach primarer 
Besehleunigung) yerlangsamt, was bei hoheren Konzz. oder ófterer Einw. niedrigerer 
Konzz. zu langdauernden Herzstillstanden fiihren kann. Bei Konzz. iiber 1%  sind 
die Wrkgg. langsam oder gar nicht reyersibel. Eine deutliehe Hemmung der Ober- 
leitung konnte nicht festgestellt werden. Die K ontraktilitat wird so beeinfluBt, daB 
bei iiberhaupt wirksamen Konzz. stets eine inotrope Wrkg. zu sehen ist. Dazu kommt 
in Zeiten sommerlieher Mg-t)berempfindlichkeit ein starker Kammeraltemans. Bereits 
0,001%ig. Acetaldehydlsgg. wirken stark. Die Ahnlichkeit m it der Mg-Salzwrkg. 
zeigt sich auch darin, daB zu jener Zeit der Aldehyd ahnlieh wie Mg-Salze ala Ant.a- 
gonist zu hohen CaCl2-Konzz. derNiihrkgg. den yon diesen erzeugtenKanimeralternans
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schnell trotz unyeranderter CaCl2-Mengen beseitigt. Dio Aldehydwrkgg. sind auch 
am atropinisierten Tiere zu beobachten. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 138. 329—38. 
Dez. 1928. Koln, Chem. Abtlg. d. Physiol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Carlo Crema, Uber das Verhallen der Gesamtlipoide, des Lipoidphosphors und des 
Adrenalins der Nebennierenkapsel beim verzogerten Verbrennungstod. Bei Meerschwein- 
ehen, die m it sd. W. verbriiht waren, wurden erhebliche Verminderungen der im 
Titel genannten Kórperbestandteile gefunden; am groBten dann, wenn die Tiere 
an der Verbrennung eingingen, geringer u. zur Norm zuriickkehrend, wenn die Ver- 
brennung nieht todlich war. (Boli. della Societa Italiana di Biologia sperimentale 3 
59—62. 1928. Sep.) ' T a u b m a n n .

Francesco Paolo Tinozzi, Verhallen der Harndiaslase bei chirurgischen Er- 
krankungen und nach operaliven Eingriffen. Die Wertc fiir Harndiastase, die beim
11. Menschen recht konstant sind, zeigen eine Senkung bei Carcinomkranken, nieht 
aber bei gutartigen Geschwiilsten. Deutliche Veranderungen, nieist Zunahmon, 
finden sieh nach Narkosen, weniger stark nach Lokalanasthesie. Sie werden zuriick- 
gefiihrt auf Becinflussung der Speichel- u. Pankreassckrction. (Ann. Italiani di 
Chirurgia 6. 1928. 12 Seiten. Sep.,) T a u b m a n n .

Verhandlungen der Deutschen phormakologischen Gesellschaft. 7. Tagung, goli. vom 21. bis
23. Scpt. 1927, in  Wurzbnrg. Hrsg. von Joseph Schiiller. Lcipzig: F. C. W. Vogel 192S.
(152 S.) gr. S°. 1111 M. 10.—.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Imre Gyarmati, Die ungarische Kamille. Ausfulirlicher Bericht iiber Ernte, 

Trocknung, Keinigung u. Vcrwendung der ungar. Kamille. (Magyar gyógyszeresztudo- 
many T&rsas&g £rtesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5. 3—IG. 15/1. Vortrag.) B k r l i .

Kornel Góllner, Exlrakte und Extraktion. Vortragcnder gibt einen geschichtlichen 
tjberblick iiber die Veranlassung zur Herst. u. die Verff. der Bereitung von Extrakten. 
Die Bedeutung der Ausdriicke Valoid-, Fluid-, Resinoidextrakte wird erklart, eine 
Einteilung nach dem Lósungsm. u. nach der Konsistcnz gegeben, die einzelnen Stufen 
der Herst. beschrieben, dic termini technici abgegrenzt, die Abhśingigkcit der Er- 
gebnisse yon GroBe der Beriihrungsflilche zwischen Drogę u. Lósungsm., Hohe der 
Temp., Schnelligkeit des Durchdringens u. von der Menge des Lósungsm. dargelegt. 
Dann werden die Arbeitsweisen, namentlich das Gegenstromyerf. in Batterien u. 
anderen Extraktortypen eingehend besprochen. (Magyar gyógyszeresztudomanyi 
TarsasagErtesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5. 48—57. 15/1. Yortrag.) B e r l i t z e r .

Zoltan Csipke, Uber die HersleUnng des Extraclum Hydrastis fluidum  und die 
Melhoden der Gehallsbesłimmungen. Nach einem geschichtlichen u. botan. tjberblick 
beriehtet Vf. krit. iiber dic bekannten Mcthodcn zur Herst. des Extraktes u. zur offi- 
zinellen Best. des Alkaloidgeh. in Drogę u. Extrakt. Es wurden die Verff. der verschic- 
denen Lander experimentell yerglichen, die Notwendigkeit der Vorunters. der Drogo 
u. Wahl des geeigneten Extraktionsmittels betont, dann dio Wichtigkeit der Anwendung 
einer 20—22-fachen Menge der Extraktionsmittels zur yollkommenen Erschopfung, 
die sieh durchaus lohnt, bis die Drogę nur melir 0,34°/o Alkaloid enthalt. Zur Fest- 
stellung der Vollstandigkeit der Extraktion dient die sehr empfindliche Berberinrk. 
nach GLUCKSMANN. Beim Vergleich grayimetr. u. yolumetr. Verff. ergab sieh dio 
Uberlegenheit der letzteren, besonders nach dem Verf. der Phar. Syecica X., dio ais 
Indicator ein Gemisch von Methylrot u. Methylenblau yerwendet. Es werden vielc 
Einzelheiten botreffs der Extraktion u. der Ausfuhrung der Gehaltsbest. gegeben. 
(Magyar gyógyszerńsztudominyi Tarsasag ErtesitSje [Ber. Ungar. phamiaz. Ges.] 5. 
73—85. 15/1. Budapest, Univ.) B e r l it z e r .

W illiam Johnston, Slickstoff ais Konservierungsmittel fiir gewisse Emulsimen und 
Sirupe. Vf. regt an, Jodeisensirup u. anderc Fen -Praparate sowie Ferrum reduct. in 
^<icfcsto//atmosphare aufzubewahren. (Pharmac. Journ. 121 . 619. 29/12. 1928.) H a rm s .

Bśla Gaal, Beitrage zur Pliytochemie der Herba Centaurii. Aus 5 kg der Drogo 
wurde 3,18% grtiner, salbenfdrmiger Extrakt mit PAe. erhalten. Die SZ. war 25,9 
bzw. 25,24, die VZ. 101,63 u. 101,54. Die Best. des Unverseifbaren (13,02%) u. der 
wasserunl. Fettsauren (47,15%) mit einem mittleren Mol.-Gew. von 314,3 wird ein
gehend beschrieben. Der berechnete Wert ist 57,03%, der Mangel an Ubereinstimmung 
wird ais Beeinflussung des Titrationsergebnisses durch Yerunreinigungen erklurt.
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Auf freie Siluren cntfallen 14,36°/0. Dic Fettsauren wurden nacli BÓMER durcli Ver- 
seifung isolierfc u. hinterblieben in einer Menge von 46,8°/0 vom Rohfett ais griinbraune 
Masse. Das Glycerin wurde getrennt nachgewiesen. Aus den Fettsauren wurden nach 
V a r r e n t r a p p  46,11°/0 gelblichgriine fl. Fettsauren abgeschieden. Ihre Bromierung 
fiihrte zur Identifizierung von a-Linolensaurehexabromid u. von Olsauredibromid. 
Bei der Red. des ersteren wurde eine gelbliche Saure m it Lebertrangeruch erhalten, 
dereń Jodbromzahl nicht genau m it der bekannten der Linolensaure iibereinstimmte. 
Das Dibromid wurde zur Olsaure reduziert. Die festen Fettsauren wurden durch 
fraktionierte Krystallisation aus A. sowie nach H e in t z  mit Magnesiumacetat getrennt 
u. 4 Fraktionen m it FF. zwischen 02 u. 72° erhalten. Aus der 1. wurde die Cerotin-, 
aus der 2. u. 3. die Stearin- u. Palmitinsaure isoliert. Aus der 4. konnte keine einheitliche 
Saure erhalten werden. Nach Entfernung des rotgelben Farbstoffes m it PAc. geschah 
die Unters. des Unyerseifbaren durch mehrstd. Kochen m it Essigsaureanhydrid. Es 
wurden so seidenglanzende Nadeln, ein Ester vom F. 238° erhalten. Nach der Verseifung 
krystallisicrten aus A. dunne, fachcrfórmig angeordnete Saulen m it Resinoleigg. (Farb- 
rkk.) u. einem F. von 200°. Ferner wurde ein Grenzlcohlenwasserstoff vom F. 63° in perl- 
muttergliinzenden Schuppen gefunden. Er diirfte die Formel C,6H 51 oder C28H 5S besitzen. 
(Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5 . 
58—72. 15/1. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

G. Malcolm Dyson, Antimon in  Pharmazie und Chemie. III . Die organisclien 
Antimonverbindungen in  der Therapie. (II. vgl. C. 1929. I. 926.) Die dem Salyarsan 
u. dem Arsacetin analogen Sb-Verbb. liaben ebensowenig therapeut. W ert wic 3-Amino-
4-chlorphenylstibinoxyd. Zur Bekiimpfung von durch Trypanosomen, Leishmania 
u. Schistosomen verursachten Tropenkrankheit werden weitgehend gebraucht: 1. ali- 
phat. Sb-Verbb.: Antimon-dithioglykolsaures Na, Antimontrithioglykolsauretriamid, 
Antimontrithioglykolsauretrimethylester, 2. aromat. Sb-Vcrbb.: Sułfoform (Tri-
phenylstibinsulfid), Slibenyl (p-Aeetylaminophenylstibinsaures Na), Slibosan (m-Chlor- 
p-acetylaminophenylstibinsaures Na), Luargol (3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol- 
bromsilberantimonylsulfat). Besonders in Verb. mit Chaulmoograbl werden diese 
Sb-Yerbb. gegen Lepra angewandt. (Pharmae. Joum . 121. 596. 22/12. 1928.) A. Mu.

Charles F. Amacker, Bogalusa, Louisiana, V. St. A ., Heilmitteł, dad. gck., daB 
Salicylsaitre, Jodiinktur u. eine 2°/0ig. Lsg. yon Mercurochrom (Di-Na-Salz des Dibrom- 
hydroxymerciirifiuoresccins) unter Zusatz cines Lósungsm. wie A. oder Glycerin yer- 
misclit w-erden. Das Prod. ist infolge seiner baklericiden Wrkg. zur Anwendung bei 
Wunden, Verbrennungen u. Hautkrankheiten geeignet. (A. P. 1 686 062 yom 8/7.
1927, ausg. 2/10. 1928.) A l t p e t k e .

Edwin C. W hite, Baltimore, Maryland, V. St. A., Verfahren zur Herstellung 
organischer Quecksilberverbindungen, dad. gek., daB Quecksilbersalze auf die Alkali-

salze des Sulfonfluoresceins oder seiner an der X- 
Stellung durch Halogen substituierten D eriw . 
bei gcwohnlicher Temp. zur Einw. gebracht 
werden. In  den entstandenen Prodd. ist das 
Hg m it einer Yalcnz an die 1- oder 2-Stellung, 
m it der anderen an den Siiurercst des ver- 
wendeten Hg-Salzes gebunden. Z. B. wird 
Dibromsulfonjluorescein in der bcrechneten 
Menge NaOH gel., eine Lsg. von Mercuriacetat 
unter Riiliren 15—30 Minuten zum Sieden er

hitzt, nach einigen Stdn. der entstandene Nd. mittels NaOH in Lsg. gebracht u. dio 
Lsg. im Vakuum vollig eingedampft. Die Verb. bildet dunkelgriine Schuppen u. besitzt 
baklericide Wrkg. (A. P. 1 692 237 yom 27/1. 1927, ausg. 20/11. 1928.) ALTPETER.

Chemisch-Pharmazeutische A.-G. Bad Homburg und Arthur Liebrecht, 
Frankfurt a. M., Herstellung von Losungen der Chininbase. Man bringt Chininbase 
m it Chininsalzen in  wss. Lsg. zusammen. Die entstandenen klaren Lsgg. haben einen 
pa-W ert von ca. 7.4—7,7. Zur Erhohung der Lóslichkeit werdengegebenenfalls TJrethane, 
Amidę aliphat. Sauren wie Isovaleramid, oder Phenyldimethylpyrazolon zugesetzt. 
(A. P. 1 6 9 2  900 vom 17/1. 1928, ausg. 27/11. 1928. D. Prior. 4/11. 1925.) A ltp .

Karl Liidecke, Berlin, Herstellung von Trimethylaminglykolmonoborat. Wss. oder 
alkoh. Lsgg. von Trimethylaminglykol (1 Mol.) werden m it mehr ais 1 Mol., aber weniger 
ais 3 Moll. Borsdwe yersetzt, im Vakuum konz. u. hierauf das Monoborat durch Zusatz
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von geeignoten organ. Losungsmm., wic Aceton, gefallt. WeiCcs mkr.-krystallin. Salz, 
enthalt 1 Mol. H 20 , F. ca. 300°, rcagicrt gcgcn Lackmus neutral u. ist 11. in  W. u. 
Alkoholen, unl. in A., Essigestcr, Aceton, Bzl., Toluol. Das Prod. dient zu łherapeut. 
Zwecken. (E. P. 293 438 vom 9/2. 1928, Auszug veroff. 29/8. 1928. D. Prior. 8/7. 
1927.) . A l t p e t e k .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in  Basel, Basel, Sehweiz, Darstellung 
von basisclien Dcrivaten des Cyanamids. Durch Einw. von Halogcncyan wie Bromcyan 
auf Bis-diathylaminodthyl-amin (dargcstellt aus Diathylaminoalhylchlorid u. NH3, 
Kp.s 105—110°) in ath. Lsg. unter Kiihlung entsteht Bisdiathylaminodthylcyanamid, 
wclches von dera ausgeschiedenen Bisdidthylaminoathylaminhydrobromid abgetrennt, 
ein gelbliches Ol darstellt, Kp .4 150°, 11. in W., organ. Losungsmm. u. Sauren. Die 
Umsetzung liiBt sich auch in wss. Lsg. unter Zusatz von Alkali zur Bindung der frci- 
werdenden HBr durchfiihren. Die gleiehe Verb. entsteht bei der Umsetzung zwischen 
Diathylaminoalhylchlorid u. Metallsalzen des Cyanamids in ath., alkoh. oder wss. Lsg. 
Bei der Rk. zwischen Halogeneyan u. as-Didthyłdthylendiamin in ath. Lsg. entsteht 
Didthylaminodthylcyanamid, farbloses 01, auch im Vakuum nicht destillierbar, dessen 
Salze meist hygroskop. sind. Die Verbb. finden łherapeut. Verwendung. (Schwz.P. 
122 879 vom 20/6. 1926, ausg. 17/10. 1927 u. Schw. PP. 124 485 [Żus.-Pat.] vom 
20/6.1926, ausg. 16/2.1928,125 130 [Zus.-Pat.] vom 20/6.1926, ausg. 2/4. 1928.) A l t p .

Joseph K. Marcus, New York, Yerfahren zum Extrahieren der Vitamine aus 
felthaltigem Materiał. Man ftthrt pflanzliche o. tier. Ole u. Fette, z. B. Lcbertran, der 
antirachit. Vitamine enthalt, gcgebcnenfalls unter Zuhilfenahme von alkoh. Alkali, 
in  eine viscosc, haltbare Seife iiber u. extrahicrt sie alsdann mit Athylendiehlorid. Die 
Extraktionsfl. enthalt das Unverseifbare oder Sehwerverseifbare u. die Vitamine. 
Nach Entfernung des Lósungsm. verbleibt ein vitaminreicher Riiekstand. (A. P. 
1 690 091 vom 30/4. 1927, ausg. 30/10. 1928.) E n g e r o f f .

Marius Eiumanuel Pozzi-Escot, Peru, Enlwdssemng von biologischen Produkten 
durch die Abgase von liekłifikalionskolonnen fu r  fliissige Luft bei der Herst. von 0 2. 
Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Trocknung von Organextrakten, Serum, 
Vaceincn usw. (F. P. 648 359 vom 18/6. 1927, ausg. 8/12. 1928.) K a u s c h .

E. Sonnner, Ziirich, Mittel zur Herstellung radioaktiver Flussigkeiten. Eine fcin 
gcmahlene keram. M. wird mit radioakt. Salzen gemischt, worauf aus dem Gemisch 
ein dunnwandiger poroser Hohlkorper geformt w'ird, der alsdann gebrannt wird. Zur 
Herst. radioakt. FI. legt man den Hohlkorper in diese. (Schwz. P. 127 544 vom 15/8.
1927, ausg. 17/9. 1928.) S c h u t z .

Karl Stauffer, Thun, Sehweiz, Haaricasser. Man kocht Birkenrinde in W. etwa
6 Stdn. u. filtriert den Extrakt. (Schwz. P. 128 327 vom 3/11. 1927, ausg. 16/10.
1928.) S c h u t z .  

Christian Drangsholt, Norwegcn, Zusatzmittel fiir Bader. Man behandelt Humus-
stoffe m it Alkalien, filtriert die gel. humussduren Salze u. fallt die freien Sauren aus, 
welche darauf in A. o. dgl. gel. werden. Die in  Freihcit gesetzten Sauren werden darauf 
mittels Alkalien, z. B. Na„C03 oder Li2C03 gel. u. kónnen dann Biidcrn zugcsctzt werden. 
(F. P. 648 674 vom 11/27 1928, ausg. 12/12.1928. N. Prior. 12/2. 1927.) S c h u t z .

Erik Wilhelm Fischer und Erik Wilhelm J. Son Virgin, Schweden, Fur zalm- 
tcchnische Zwecke geeignetes Amalgam. Die Metallpulverteilchen werden im Yoraus 
an ihrer Oberflache m it fein verteiltem Hg u. einer Atzfl. prapariert, um die Amalgam- 
bldg. zu crleichtern. Man kann ein Hg-Salz, z. B. HgCL oder Hg-Formiat u. eine nicht 
oxydierendc Saure, z. B. HC1, verwenden. (F. P. 646 885 vom 9/1. 1928, ausg. 16/11.
1928. D. Prior. 10/1. 1927.) SCHUTZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: K arlDaim ler, 
Fritz Just, Gerhard Balie, Hoechst a. M., und Sigismund Fuchs, Frankfurt a. M., 
Desinfektionsmittel. Das Mittel besteht aus einer aromat. Sidfonsaure, welehe eine 
oder mehrere Seitcnketten mit wenigstens 3 C-Atomen enthalt. Ein fiir die Desinfektion 
von Kleiderti u. dgl. geeignetes Priiparat besteht aus 80 Teilen NajCO,, 20 Teilen 
diisopropylnaphthalinsulfonsaurem Na. E in Mund- u. Gurgelurtsser enthalt eine etwa 
0,5°/0ig. wss. Lsg. von butylnaphthalinsulfonsaurem N H i. Ais Waschmittel fiir  infizierte 
Tiere wird z. B. eine l% ig . wss. Lsg. von cydohezyltetrahydronaphlhalinsidfonsaurem 
Pyridin  yerwendet. (A. P. 1 691 228 vom 31/7. 1926, ausg. 13/11. 1928. D. Prior. 
3/8. 1925.) _ _____________ S c h u t z .
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Hugh Alister Mc Guigan, A text-book of pharmacology and therapeulics. Pbiladclphia:
Sauuders 1928. (600 S.) 8°. Lw. $ t5.—.

G. Analyse. Laboratorium.
Ludwig Kaufmann, Das Ldboraloriumslablett. Zur Bewcgung gróBerer App., 

Wasserbiider usw. dient ein Laboratoriumtablett, das sich vermóge der Rollen, auf 
denen es ruht, auf den Arbeitsplatzen leicht nach allen Riohtungen bewegen laBt. 
Fisierschrauben m it Gummischeiben geben die Mogliehkeit, das Tablett im Bedarfs- 
fall an einor Stelle zu befestigen. Das Tablett ist unter der Bezeichnung ,,Rollctt“ 
durch die Gerate- u. Apparatebau-Abt. der V e r e i n i g t e n L a u s i t z e r  G l a s -  
w e r k e ,  A.-G., B o r 1 i n SO 36, zu beziehen. (Chem. Fabrik 1929. 40. 23/1. Berlin- 
Wilmersdorf.) JUNG.

Martin Ruhemann, Ober physikalische Methoden im chemischen Laboratorium.
VI. Erzeugung und Messung von tlefen Temperaturen. (IV. vgl, C. 1928. I I . 1965.) 
(Ztschr. angew. Chem. 41. 946—50. 25/8. 1928. Berlin.) B e r l i t z e r .

J. Gtirtler, Ein praktischer Saugheber. Ahnliche Heber wie der von W e n t z e l  
(C. 1929. I. 1130) beschriebene sind schon lange bekannt. Der Vf. hat bereits vor 
30 Jahren einen solchen Heber konstruiert. (Ćhem.-Ztg. 53. 90. 30/1.) Ju n c .

V. Lyncker, Ein praktischer Saugheber. E in Heber, wie der v o n  WENTZEL an- 
gegebene (vorst. Ref.) ist bereits in Z e r n e c k e s  „Leitfaden fur Aąuarien- u. Terrarien- 
freunde" u. in dem Taschenbuch „Aąuarien u. Terrarien“ der Union Deutsche Verlags- 
gcscllschaft beschrieben u. abgebildet. (Chem.-Ztg. 53. 90. 30/1.) J u n g .

P. Fuchs, E in  praktischer Saugheber. Der Vf. beschrcibt einen Saugheber, der 
aus einem einzigen Stuck Glasrohr hergestellt ist u. der auch bei wechselndem FI.- 
Zulauf standig betriebsboreit ist. (Chem.-Ztg. 53. 90. 30/1. Leipzig.) J u n g .

G. Pokrowski, Vber eine optische Methode zur Grofienbestimmung der Teiłchen 
in  Suspensionen. (Vgl. C. 1927. II. 381.) Beschreibung einer auf dem MiE-Effekt 
beruhenden Methode zur Best. der TeilchengróBe in Suspensionen. Der vom Vf. haupt- 
siichlieh zur Unters. kleiner Bodenteilchen benutzte App., das „Opaloskop“ , kann 
auch zur Messung der Polarisation des von einer Suspension zerstreuten Liohtes dienen. 
(Kolloid-Ztschr. 47. 55—58. Jan. Moskau, Techn. Hochsch.) K r u g e r .

W . D. Horne, Ein, vereinfachter Kataphoreseapparat. Vf. beschrcibt einen Kata- 
phoreseapp., der leichtc Fullung, Reinigung, Verschiebung der Elektrodon u. ultra- 
mkr. Beobachtung der Wanderung gestattet. (Ind. engin. Chem. 20. 1147. Nov. 1928. 
Hcrshey, Cuba.) Cohn.

Erich Baer, Ein cinfacher 3Iikroeleklrodialysierapj)aral. Vf. beschrcibt einen 
Dialysierapp., der nach bekannten Prinzipien m it den cinfachsten Laboratoriums- 
mitteln aus mehreren ineinandergeschobencn Glasrohren zusammengesetzt wird. 
(Kolloid-Ztschr. 46. 176—78. Nov. 1928. Berlin, Kaiser Wilhelm-Inst. fur Arbeits- 
physiologie.) CoilN.

O. von Baeyer und U. Gerhardt, Die interferometrische Messung im  Ultra- 
■mikroskop sichtbar gemachter Teiłchen von 200 m/j, Durchmesser. Zusammenfassung 
der prakt. u. theoret. Grundlagen sowie der Anwendungsgebiete des Verf. (Fortschr. 
Chem. Physik u. physikal. Chem. 20. Nr. 1. 1—23. 1928. Berlin, Inst. f. Physik d. 
Landwirtsch. Hochsch.) LESZYNSKI.

Hermann Emde, Feinzerstduber fiir Flammenfarbungen. (Vgl. auch C. 1929- I. 
928.) Vortrag uber Vorr. fiir Flammenfarbungen. Es wird ein dem Zerstiiuber von 
G o u y  (K a y s e r , Handbuch der Spektroskopie, 1900, I) in der Wrkg. gleichwertiger, 
aber viel kompendioserer u. billigerer Zerstauber beschrieben, der aus einem in ein 
scheibenfórmiges rundes GlasgefaB derartig eingeschmolzenen Winkelzerstauber be- 
steht, daB er m it Druckluft aus einem einfachen oder doppelten Gummihandgeblase 
oder aus einer Druckluftleitung betrieben werden kann. Der App. ist im Original 
abgebildet. Hcrsteller ist die G l a s t o c h n .  W e r k s t a t t  K e l l e r ,  B a s e l ,  
St. Johannvorstadt. (Chem.-Ztg. 52. 1003. 26/12. 1928.) JUNG.

R. Wasmuht, Colorimetrie mit Hilfe des Eintauchcolorimeters. Es werden opt. 
Eintauchcolorimeter beschrieben, die auf der Anwendung des B EERsehen Gesetzes 
beruhen. Die Fl.-Schichthohen der zu untersuchenden Lsgg. werden durch Heben 
u. Senken eintauchender zylindr. Glasstabe, dereń Endflachen genau planparallel 
geschliffen sind, verandert. H at man im Gesichtsfeld auf Farbgleichheit der beiden 
Fl.-Sauleu durch Variation der Sehichthohen eingestellt, so laBt sich die Konz. der
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Vors.-Lsg. aus don gomcssenen Schiclithohen wio aus der bekaimton Konz. der Probe- 
lsg. errechnen. Die Grundforra dieser App. besteht in der Anordnung von DUBOSCQ. 
Um yollige opt. Symmetrie 7,u erreiehen, ist ein Kompensationscolorimeter gemaB 
der Anordnung von B u r k e r  konstruiert worden, boi dem alle Schichtendicken, allo 
breohenden oder reflektierenden Flachen gleichbleiben. Beide Arten der Colorimeter 
sind im Original abgebildet u. dio Arbeitsweiso ist ausfiihrlich erlautert. (Chem. 
Fabrik 1929 . 37—38. 23/1. Aachen.) J u n g .

— , Vereinfachte pjj-Beslimmungen durch bestandige Farbenslandards. Das bc- 
schriebene Gerat besteht aus einer elektr. Gluhlampe, dereń Strahlen nach Halbierung 
cinerseits durch die zu priifendo mit Indicator versotzte Lsg. andererseits nach Passieren 
eines GefaBes m it W. (bzw. der zu prufenden Lsg. ohne Indicator) durch eine Farb- 
scheibe gehen u. schliefilich nebeneinander beobachtet werden. Eine drehbare Platto 
enthalt die den yerschiedenen pH-Stufen eines Indicators entsprechenden Farbschoiben 
u. wird solange gedreht, bis beido Seiton des Gesichtsfeldes tibereinstimmen. Dio Farb- 
scheiben entsprechen in Abstufungen von je 0,2 ph Thyraolblau pH =  1,2—2,8, Brorn- 
phenolblau 3,0—4,6, Methylrot 4,4—6,0, Bromthymolblau 6,0—7,6, Phenolphthalein 
8,4—10,2, Alizaringelb 10,2—11,6, Violett 12,0—13,6 u. Universalindicator. (Abstufung 
je 0,5 ph) 4,5—9,0. (Laboratory 1. 74—75.) G r o s z f e l d .

Elem ente und anorganische Verblndungen
Frederick G. Germuth und Clifiord Mitchell, Die Auffindung und Identifizierung 

beslimtnier Kationen mit Hiljc von Nalriumalizarinsulfonat. Vff. yersetzen die wss. 
l 0/0ig. Lsgg. Ycrschicdcncr anorgan. Salzo m it einer 0,5%ig. Lsg. von Na-Alizarin- 
sulfonat [NaC11H 50.2-(0H)..S03 +  H 20] u. untersuchen die entstohenden Ndd. u. 
Farbungen (abgekiirzt Fb.) mit Hinblick auf ihrc analyt. Verwendbarkeit. Pb(N03).,: 
flockiger purpurroter Nd.; AgN03: dunkelbraune Fb.; Hg(N03)2: dunkolroter Nd.; 
HgN03: hellgelbc Fb.; Bi(N03)3: blaBroter Nd.; CuCL: hellroter Nd.; GdCL: orange- 
farbiger Nd.; SbCl5: hellroter Nd.; SbCl3: dunkelrote Fb.; SnClt : orangefarfiiger Nd.; 
SnCL: blaBroter N d.; MnCl2: gelbe Fb.; FeCl3: ruBigschwarzer Nd.; FeCl2: dunkol
roter Nd.; CoCl.,: roter Nd.; NiCL: roto Fb.; CaCL: rotę Fb.; Ba(N03)2: hellrote Fb.; 
Sr(N 03).,: tiefrotc Fb.; ZnCL: blaBrote Fb.; Mg(fl2: hellroter Nd.; NaCl: gelbe Fb.; 
KCl: gelbe F b .; N H fil:  gelber Nd.; LiCl: gelbe Fb.; AlCl3: schwarzgelber Nd.; CrCl3: 
tiefgelber Nd.; Uranchlorid: tief violetter Nd.; PlCl4; purpurner Nd.; PICI2: tiefroter 
N d.; AuClz : hellrote Fb.; AuGl: dunkelrote F b.; Th(N 03)t : roto Fb.; T lN 03: dunkel- 
blaucr Nd.; TiCl.t : schwarzer Nd.; Cc(N03)6: tiefbrauno Fb. — Wahrend dio Farbrkk. 
im allgemeinen auf Anderungen der ph der Lsgg. zuruckzufiihren sind, beruht die Bldg. 
der Ndd. offenbar auf dem Auftreten bestimmter Verbb. Die Empfindlichkeit der Rk. 
wird gepriift u. dabei gefunden, daB bei sehr yord. Lsgg. eine Zugabe von NH3 die Bldg. 
der Ndd. auBerordentlich beschleunigt. (Ainer. Journ. Pharmac. 101 . 46—52. Jan. 
Baltimore u. Chicago.) W . W o l f f .

L. J. Curtman und W. W. Plecłmer, Nachweis von reduzierenden Badikalen 
in  der syslematischen Sdureanalyse. Zur Feststellung der Ggw. oder Abwesenheit von 
reduzierenden Saureradikalen im systemat. Schema der Saureanalyse wurden nach 
eventuellem Entfernen von reduzierenden Sn- oder Fe-Salzen an der Farbabnahme 
cincr angesauerten Lsg., der KMnOt zugesetzt war, die Saureradikale nachgcwieeen. 
Zu einer auf 5 ccm verd. Lsg. der Sauren wurden 0,5 ccm 3-n. H 2S04 u. dann 2 Tropfcn 
einer 0,1-n. KM n04-Lsg. zugegeben. Die Ggw. von reduzierenden Radikalen zeigte sich 
durch Erblassen der rosaroten Lsg. an. Fand in der Kalte keine Red. sta tt, wurde dio 
Lsg. erwarmt. Folgende Radikale waren in Mengen von iiber 1 mg bei Nichterblassen 
abwesend: Arsenit, Thiosulfat, Sulfit, Sulfid, Jodid, Bromid, Thiocyanat, Ferrocyanid, 
Nilrit, in Mengen von mehr ais 10 mg Ozalat u. Tartrat. Wurde boim Erhitzen oben- 
falls kein Bleichen der KMn04-Lsg. festgestellt, konnen Oxalat, Tartrat u. mehr ais 
10 mg Cyanid ais nicht anwesend angenommen werden. (Chem. News 138 . 50—51. 
25/1. Coli. of tho City of New York.) P o e t s c i i .

Ph. Albrecht, U ber eine Methode zur quantitativen Beslimmung kleiner Mengen 
Kieselsaure in  Orthophosphorsaure. Es wird eine Methode zur Best. kleiner Mengen 
von S i02 in Orthophosphorsaure besebrieben, bei welcher durch Behandlung der 
H 3PO4 m it festem AgN03 bei 100—120° die Kieselsaure bzw. die Kieselsaure-Phosphor- 
saureverbb. in ein irreversibles, unl. Kieselsauregel yerwandelt wird. (Chem.-Ztg. 
53 . 118— 19. 9/2.) J u n g .
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Ludwig Moser und Karl Schutt, Die Beslimmung und die Trennung sellener 
Melalle. von anderen Meiallcn. (XII. Mitt.) Die Trennung des Lithiums vom Kalium, 
Nalrium und Magnesium. (XI. vgl. C. 1929. I. 562.) Nach Besprcehung der iiber dio 
Trennung von Li vom K, Na, sowio den Erdalkalien u. vom Mg vorliegenden Literatur 
u. Beschreibung der Reinigung des ais Ausgangsmaterial dionenden reinsten LiCl- 
M e r c k  (3-maligc Krystallisation aus W.) werden nun dio bekanntesten Trennungs- 
niofchoden des Li einer krit. Priifung unterzogen. Was dio Trennung des Li von den 
Alkalimetallen betrifft, wird auf 3 hierboi haufig nicht beachtete Fehlerąuellen auf- 
merksam gemacht, namlich Hygroskopizitiit des trockenen LiCl u. der W.-freion organ. 
Solvcnticn, sowie Verlust von etwas in diesen gelóstem Salz infolge Haftenbleibens 
einiger Tropfen des Lósungsm. an der Glaswand (,,Ablaufcn“ ). Dagegen werden 
seharfe Trocknung des Salzgemisches (120—150°), AusschluB von Luftfeuchtigkeit 
(CaCL-Rohr), sowie Ersatz der manuellen Filtration durch eino saugende Heber- 
anordnung empfohlen, sofern nicht Gemische von Solventien yerschiedencr Kpp. 
Yorliegen. Gepriift wurde zuniichst die Methode der Extraktion des LiCl m it konz. 
HCI nach G in t l  ( D i n g l e r s  polytechn. Journ. 240 [1881]. 83), die sich infolge Vcr- 
fliichtigung vonHCl am W .-Bad u. der hierdurch bedingten crhóhten Lóslichkeit von 
KC1 u. NaCl ais unbrauchbar erwies. Ebenso wurde die von R e i c h a r d  (Chem. Ztg. 
29 [1905]. 861) vorgesehlagene Fallung des Na m it H.,SiFn ais giinzlieh ungeeignet 
erkannt. Auch die Methoden des Ausziehens von LiCl m it W.-frciem (iiber BaO ęnt- 
wiissert) bzw. W.-haltigem Pyridin nach M u r m a n n  (Ztschr. analyt. Chem. 50 [1911]. 
171) bzw. K a h l e n b e r g  u . K r a u s k o p f  (Journ. Amer. chem. Soc. 30 [1908]. 1104) 
ergaben zu niedrige Werto an LiCl infolge unvollstandiger Extraktion u. „Ablaufens“ 
der P jridinlsg. an der GefaBwand. ScblieBlich erwies sich das Yerf. von W INKLER 
(Ztschr. analyt. Chem. 52 [1913]. 638) der Extraktion von LiCl m it Isóbutylulkoliol 
nach entsprechender Ycrbesserung (vollkommenste Entwasserung dieses Alkoholes 
niittels BaO, Ersatz des die Li' adsorbierenden Papierfiltors durch ein Glassinter, 
Ycrmeidung des „Ablaufcns“ der organ. Fl. durch mechan. F iltration mittels Hebers 
in Anlehnung an die von S t r i t a r ,  Ztschr. analyt. Chem. 42 [1903]. 582 bescliriebene 
Yorr.) ais geeignet. AuBcrdcm wurden durch Nachpriifung der Loslichkeitsyerhiiltnisso 
(ctwas KC1 u. NaCl gelit bei der Extraktion stets in Lsg., etwas LiCl entzieht sich der 
Extraktion) folgende gegen WINKLER (1. c.) vcrbessertc Korrekturen ermittclt: Boi
3-maliger Extraktion m it jc 10 ccm absol. Isobutylalkohol sind 0,5 mg zur Auswage 
an KjJSO.j (im Original irrtiimlich Li„SO.,, der Ref.) u. Na2SO., zuzuzahlen, dagegen
0,5 mg vom gefundenen W ert fiir Li2S 04 abzuziclien. Aus zahlreichen Beleganalysen 
ist ersichtlich, daB diese, sich sonst streng an dio Vorschrift Yon W INKLER haltende 
Methode eine einwandfreie quantitative Trennung des Li von K  u. Na gewahrleistet. 
Die Nachpriifung der Methode von S m ith  u. R oss (C. 1925. I I . 331), die darauf beruht, 
daB LiClO., u. NaClO* in einem Ccmisch gleicher Voll. von n-Bulylalkohol u. Athyl- 
acelat 1. sind, KCIO., dagegen darin unl. ist, ergab wegen unvollkommcner Trennung 
Yon Li u. Na keine befriedigenden Resultatc. Was nun die T r e n n u n g  d e s  L i  
v o m M g anlangt, so wurdo zunachst das Verf. von B e rz e l iu s  (Berz. Jahresbcr. 21 
[1842]. 142) der Oberfuhrung des MgCl, in MgO m it gelbem HgO nachgcpriift, wobei 
sieh ergab, daB vermutlich infolgo Vorliegens eines Gleichgewichtes MgCL ^  MgO 
eine Yollstiindige Trennung des Li Yom Mg auf diesem Wego unmóglich ist. Auch die 
^lethode Yon G r a y - D i n w i d d ie  (Amer. Journ. Science [S i l l i .m a n ]  [4] 39 [1915]. 
062) der Fallung des Mg neben Li m it einer alkoh. Ammonearbonatlsg. erwies sich selbst 
bei doppelter Fallung des Mg wegen Adsorption des Li durch das jrgC03(NH.,)2C03- 
4 H20  ais unbrauchbar. Ais einzig derzeit bekannte einwandfreie Methode zur Trennung 
des Mg vom Li mittels einer einzigen Fallung wurde das Verf. yom B e r g  (C. 1927.
II . 853) der Fallung des Mg ais o-Oxychinolat erkannt. Sohin ist der einfachste Weg 
zur Trennung des Li vom K, Na u. Mg der, das Mg nach B e r g  (1. c.) m it o-Oxychinolin 
aus NHjCl-haltiger, ammoniakal. Lsg. zu fiiiien u. aus dem F iltrat nach Abrauchen 
der Ainmonsalze die Trennung des Li vom K  u. Na mittels der vorhin bcschriebenen 
Yorbesserten MethcKle Yon W in k l e r  (1. c.) zu bewerkstelligen (Beleganalysen). (Mo- 
natsh. Chem. 51. 23—42. Jan . 1929. Wien, Techn. Hochsch. u. Hochsch. f. Boden- 
kultur.) H e r z o g .

—  Die Schicefelbeslimmung in  StaM usw. Spane von Fe, Stahl usw. geben, trotz- 
dem sie oft noch glanzend sind, nach 2-jahriger Lagerzeit nicht melir soviel H 2S ab, 
wenn sie inHCl gol. werden, wie zuerst. Nur durcliAnlassen dieser Spane in einer 0 2-freien 
Atmosphajre, wie C02 oder N2, vor Ausfuhrung der Best. kann mail die untersehied-
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lichcn Wertc yermeiden. Eino einfachc Methodc, dic das gleiche Ergcbnis hat, ist wio 
folgt: 5 g Spane werden m it 0,5 g trockcnem gepulvertem Weinstein in einen Porzellan- 
tiegel von 1%  Zoll Durchmesser u. 7/s Zoll Hohc gebraclit, der dann m it 95%ig., in 
Sauro gewaschenem Scesand u. 5% gepulvertem Weinstein vollgefullt wird. Hierauf 
kommt ein Dcckel m it uberstchendem Band, das Ganze wird umgestulpt, so daB der 
Deckel die Unterlage bildet, u. der frcie Teil zwisehen dem Deckelrand u. dem Tiegel 
wird ebenfalls m it der Sand-Weinsteinmischung ausgefiillt. Das Ganze wird 20 Min. 
auf 750—850° erliitzt, hierauf auf einer Ee-Plattc abgekuhlt u. nun in den S-Best.-App. 
getan. Nebenher muli ein blinder Yers. angestellt werden, vor allem, da der Sand oft 
trotz Saurewaschung noch etwas S enthii.lt. (Chem. Age 20 . Monthly Metallurgie. 
Sect. 3. 5/1;) W i l k e .

— , Vergleichende Unter suchungen der Zinkbestimmungsmethoden. Der Chemiker- 
FacliausschuB der Gescllschaft Deutsclier Metallhutten- u. Bergleute untersuchte 
dio Zuverlassigkeit der Best. von Zn nach den maBanalyt. Methoden von SCHAFFNER 
(Na;S), von U r b a s c h  (K4FeCy6), nach der K 4FeCyc-Methode mit Ammoniummolybdat 
ais Indicator u. gewichtsanalyt. ais ZnO. Die 4 Arbeitsweisen sind ais gleichwertig 
anzusehen. (Metali u. Erz 26. 41—42. Jan. Berlin.) L u d e r .

A. Seiser, A. Necke und H. Muller, Bestimmung lcleinsler Bleiinengen dureh 
Elektrolyse. (Vgl. C. 19 2 8 . I. 2192.) S tatt der Oxydation mit Hypochlorit wird Pb 
in Mengcn von 0,01—0,2 mg nun clektrolyt.-colorimetr. bestimmt. Zur Veraschung 
von Blut mischt man fl. Blut mit 5 Vol.-°/n konz. H.,S04 innig, vcrbrennt in Schalen 
aus Supremaxglas im Muffelofen bei 500—530° — uber 550° besteht Gefahr der Ver- 
fliichtigung von P bS 0 4 —, nimmt mit H ,S 0 4 u. H N 03 h. auf, ninimt im Kjcldahl- 
kolben eine Nachzerstórung vor (Zutropfen von HNO;t), verd. mit 100 ccm W., koclit 
bis zur vólligen Klarung, neutralisiert m it NEL, u. verfiihrt weiter, wie friiher angegeben. 
Den Filterruckstand nimmt man mit h. 20%ig. H N 03 auf, verdampft zur Trocknc,
1. den Schiilchenruckstand h. mit 1—1%  ccm stickoxydfreicr H N 03 u. wenig W., 
spiilt in das ElektrolysicrgefiiB, gibt 5 ccm einer l% ig. reinen CuSÓ4-Lsg. zu, fiillt 
m it W. auf u. elektrolysiert 45 Min. (Gunstigste Siiurekonz. 0,7%, Badspannung
з,3 Volt, Stromstarke 2 Amp.), taucht dio Anodę nach Abschleudern des W. in eino
Lsg. von Tetramethyldiaminodiphenylmcthan in Eg. u. yergleicht diese m it der Ver- 
gleichslsg. des aus reinster Bleinitratlsg. clektrohi;. abgeschiedenen PbO„. — Fe-Salze 
in nicht zu groBer Menge stóren nicht, ebenso Mn-Mengen unter 0,5 mg, besonders 
bei Zusatz von 25 ecm gesatt. Ammoniumsulfatlsg. (Ztschr. angew. Chem. 42 . 96—98. 
26/1. Halle a. S., Univ., Hyg. Inst.) B l o c h .

H. R. Adam, Bestimmung der PlalinmclaUc iii Erzen und Konzentraten. I . Das 
Probieren von Erzproben einschlieBlich der Proben aus der Konz. 4 Methoden wurden 
eingehender untersucht, zuerst die chem. Analyse der Edelmetalle, die dureb Schmelzen
и. Abtreiben erhaltcn wurden. Dieses Verf. ist wissenschaftlich einwandfrei, aber bei
Serienanalysen doeh schwcrfallig. C. W. D a v is  (Tochn. Paper 270, Bureau of Mines) 
h a t alles Wiehtige hierfur untersucht. Das 2. Yerf. besteht in dem Sammeln der Pt- 
Mctalle im Ag u. dem Scheiden mit H 2S 04, es eignet sich gut ftir Serienanalysen, wenn 
Pd nicht anwesend. Eine abgeanderto Methode ha t K. L. Gr a h a m  (S. A. Mining 
Eng. Journal 19/3. 1927) bekannt gegeben, dereń Eignung untersucht wird. Um den 
Pd-Verlust zu Yerhindern, wird nach ihr die Sehcidung bei einer solch hohen Temp. 
ausgefiihrt, daB das Ag gcl. wird. Das 3. Vcrf. zur Best. der Platinoide wird ohne 
Quartation m it Ag u. ohne Scheiden durchgcfiihrt u. wird fiir Erze des Potgietersrust- 
distrikt angewandt, in denen das Verhiiltnis P t : Pd wie 1: 1 ist. Man begniigt sich 
in der Praxis einfach m it dem Auswiegen des abgetriebenen Kornes, das man dureh 
mogliclist hohe Endtemp. im mit Kohle gefeuerten Ofen erhalten hat. Dieses Verf. 
ha t sich in der Praxis fur das dortige Vork. bewahrt. Das letzte Vcrf. des Sammelns 
der Platinoide in einer genau abgewogenen Menge reinen Au, ist langweilig u. unprakt.
— II. Die Best. von „FIotations“- u. „Schwere“ -Konzentraten von 100 dwt Wert 
je t  u. hoher. Angaben uber die Ausfuhrungen dieser Betriebsanalysen sind noch nicht 
in gróBcrer Zahl vorhanden. Es wird mitgeteilt, daB man die bisherigen Verff. ver- 
lassen muBte u. die Edelmetalle ohne Ag sammelte, wobei die Spuren Ni u. Cu entfernt 
werden muBten, erforderlichenfalls war hierzu eine 2. Abtreibung u. Entfernung der 
Hauptbleimenge im Hochtemp.-Ofen notwendig. Die dann angegebene chem. Analyse 
gibt keine neucn Tatsachen, wird aber ais gut geriihmt. (Journ. chem. metallurg. 
mining Soc., South Africa 29 . 106—15. Nov. 1928.) W i l k e .
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K. Ries, Schncllanalyse non normalem BolgufS (Bronze, Messing u. dgl.) ohnc A n 
wendung der Schnclldektrolysc. Das von K r u g  (0. 1928. I I . 2491) angegebene Verf. 
is t nieht neu. Geringe Mengen Sb diirften das Verf. hinfallig machen. Zur Best. 
des Cu ist das billigere KCN-Verf., zur Mn-Best. Titricren m it As„03 yorzuziehen. 
Aueh gibt es einfachere Zn-Bestst. (z. B. Fallung m it H,S). Al kann nach Abseheidung 
des Sn m it NH.jOH gefallt werden. (Chem.-Ztg. 52. 1007. 26/12. 1928. Remscheid.) Ju .

H. Krug, Schnełlanalyse von normalem BotgufS (Bronze, Messing u. dgl.) ohnc A n 
wendung der Schnelleleklrolyse. Antwort an R i e s  (yorst. Ref.). Neu ist die Zusammen- 
stellung der Einzelyerff. Geringe Mengen Sb konnen in besonderer Einwaage bestimmt 
werden. Zn, Pb u. Fe stóren dic Best. des Cu nach dem KCN-Verf. Die Titration 
des Mn mit As20 3 scheitert am sehlecht siehtbaren Umschlag in der Cu(N03)2-Lsg. 
Die Fallung des Zn ais ZnNHjPO,, zieht Vf. der Fallung m it H 2S vor. N. RotguB 
darf nur Spuren Al enthalten. Die Fallung des Al bietet keine Vorteile. Das Verf. 
gestattet, Cu, Pb, Fe, Mn u. Zn nebeneinander zu bestimmen. (Chem.-Ztg. 52. 1007. 
26/12. 1928. Bochum.) J u n g .

Organlsche Substanzen.
Laszló E kkert, Einfacher Nachtceis der Fruclose. Dic hier angcfiihrtcn sclir zahl- 

reichen Rkk. in Ggw. yon Siiuren sind eigentlich die des Oxymethylfurfurols, die auch 
andere Hexosen langsam ergeben. Charakterist. ist aber folgende R k.: In  eine kleine 
Porzellanschale bringt man 10—30 mg Fruetoscpulyer, dazu 3—5 Tropfen ca. 2-n. 
KOH oder NaOH sowio 0,5— 1 g festes Atzkali. In  %  Min. zeigt sieh rings um das 
Stiick Lauge eine rótliche, dann blutrote Farbę, allmahlich wird dic ganze FI. blutrot. 
Andere Zuckerarten bleiben farblos oder werden gelb. (Magyar gyógyszcrćsztudo- 
mdnyi Tarsasag Ertcsitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5. 17—18. 15/1. Budapest, 
Univ.) " B e r l i t z e r .

Bestandteile von  Pflanzen und Tleren.
— , Eine Schnellmełhode zur Praparation pathologischer Gewebe fiir die Mikrounter- 

suchung. Beschicibung eines besonders bei chirurg. Operationen wertvollcn Arbeits- 
ganges. Die Gewebe kommen im Operationsraum in 10°/o>g- Formalinlsg., werden 
ins Laboratorium gebraeht, dort m it W. abgewaschen, gefroren, im Gefriermikrotom 
gesehnitten, die Schnitte m it dest. W. gewaschen, 15 Sek. nach U n n a  gefarbt, 30 Sek. 
mit Salzlsg. behandelt, mikroskopiert. (Laboratory 1. 78.) G r o s z f e l d .

Paul Karrer, Beth v. Euler und Hans v. Euler, Zur Kcnnlnis der zur A-Viłamin- 
priifung vorgeschlagenen Antimontrichloridreaktion. (Vgl. auch C. 1929. I. 1018.) Ais 
Rk. auf das wachstumsfórdernde Vitamin A gilt die yorubergehende Farbung, welche 
beim Versetzen von F ett oder Ol m it einer Lsg. von SbCl3 in CHC13 auftritt. Diese 
Farbenrk. nach D rum m ond u. R osenheim , bzw. C a r r  u. P r ic e  (C. 1926. II . 2831), 
welcho zur colorimetr. Best. des Vitamins dienen soli, kommt einer ganzen Kórpergruppe, 
den Carolinoidcn oder Polyenen, wegen der in ihnen yorhandenen Systemc von konju- 
gierten Doppelbindungen, zu. Dic m it yerschiedenen Carotinoiden erhaltenen 
Rkk. weisen hinsiehtlich Farbton u. Absorptionsspektrum Versohiedenheiten auf. 
Auch wenn allo Carotinoide die A-Vitamimvrkg. ausiiben wurden, ware eine quanti- 
tative Best. des A-Vitamins m it der SbCl3-Rk. nur in solchem Materiał móglieh, in 
dem nur ein einziges Carotinoid yorkommt. (Wenn das auch im allgemeinen nieht 
der Fali ist, so kann doch, z. B. in Fischlebertran, ein besonderes Carotinoid so iiber- 
wiegen, daB fiir industrielle Zweckc die Best. m it hinreichender Genauigkeit erfolgen 
kann.) Wesentlich ist den Vff. der SchluB, daB die A-Vitaminwrkg. m it einem Sj^stem 
von konj ugier ten Doppelbindungen zusammenhangt. DaB dabei die Eigenfarbe des 
Carotinoids sehr schwach sein kann, wie etwa bei den Dihydrocrocctinen, zeigt, daB auch 
bei dem typ. A-Vitamin fuhrenden Stoff, Dorschlebertran, Eigenfarbe u. Wirksam
keit keineswegs parallel zu gehen brauchen. — Zur Anstellung der Rk. wird sorgfaltig 
getrocknetes Antimontrichlorid in trockenem CHC13 zu 30% gel., was sehr nahe der 
Sattigung entspricht; die Ablesungen am Tintometer nach L o v ib o n d  werden 10 Sek. 
nach Mischung des Reagenses m it dem zu untersuchenden Materiał yorgenommen. 
Es wurden an einigen Substanzen Ablesungen in Gelb u. in Blau yorgenommen; fiir 
die Ablesungen in Blau wird folgende yorlaufige Tabelle gegeben: Carotin 100; Bixin  
160; Xanłhophyll 41; y-Crocetin 350; Dihydro-ct-crocetin 240. Daneben miissen un- 
bedingt die Spektren der Substanzen herangezogen werden, fur die nach Unterss. 
yon Harry Hellstróm folgende Werte angegeben werden: B ixin  (in CHC13; Konz.
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0,016 mg/ccm; Schichtdicke 3,16 mm). Banden bei /. =  510—492 u. 479—467, wobei 
Maxima bei 506,5 bzw. 472,0 m/i gefunden werden; ferner ein flaches Absorptions- 
gebict bei ). =  452—442 m/i. — B ixin  in CS., (gesatt. Lsg.; 6,31 mm). Banden bei 
528—507, 494—483 u. 464—455 m/i; Maxima: 518 m/i bzw. 488 m/t. — Zanthophyll 
(0,0355 mg/ccm in CHC13; 7,93 mm Schichtdicke). Banden bei 489—475, 460—445,5
u. 435—427 m/i; Maxima bei 482, 452,5 bzw. 430 m/i. — Dihydro-a.-croceiin (in CHC13; 
Konz. 3,6 X 10-3 mg/ccm; 20,04 mm Schichtdicke). Banden bei 380— 388, 359— 368
u. 340—349 m/<; Maxima bei 386, 365 bzw. 346 m/i. Bei hoher Konz. t r i t t  noch ein
4. Band bei 324—332 (Maximum 329) m/i auf. — Die spektrometr. Aufnahme der 
blauen Farbung bei Zusatz von SbCl3-Lsg. fiir Dilrydro-a-crocetin ergab nach Hell- 
Stróm folgendes: 0,2 ccm einer Lsg. von 4,5 mg Substanz in 25 ccm CH3C13 mit 2 ccm 
30%ig. SbCl3-Lsg. zeigt in 5 mm Schichtdicke ein kraftiges Band im Rot bei 1 621,5 
bis 586 m/i (Maximum 604,5 m/t), welches etwa 10 Sek. bestandig war. (Ark. Kemi, 
Minerał. Geol. Abt. B. 10 . Nr. 2. 1—6. 7/1.) H e s s e .

Paul Trendelenburg, Auswerlung von HypophysenhinłerlappenprSipązalen am 
Ulerus des Schafes. Die Unterss. wurden derart durchgefiihrt, daB in Doppelyerss. 
an 2 Praparaten vom gleichen Uterushorn eines Lammes jede zu priifende Einzelmenge 
eines unbekannten Auszuges zweimal hintereinander auf die Prilparate zur Einw. 
gebracht wurde u. jedem der Zusatze stets die gleiclie Menge des Standardauszugcs 
folgte. Die Menge des Standardauszuges wurde so hoch gewahlt, daB .eine submaximale 
Kontraktion eintrat. Stand das Ergebnis einer auf 4 Einzelverss. beruhenden Best. 
fest, so wurde die Menge des unbekannten Auszuges um 20% erlioht bzw. erniedrigt, 
darauf wiederum eine Serie von 2 Doppelverss. durchgefiihrt, bis die Konz. der zu 
untersuclienden Lsg. gefunden war, die einwandfrei sehwacher oder stiirker wirktc 
ais die Standardlsg. Die Methode lieferte dann Werte m it einer Genauigkeit von ±20% . 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 138 . 301—05. Dcz. 1928. Berlin, Pharmakol. Inst. 
d. Univ.) M ahn.

Amedeo Dalia Volta, Die CMorohamoglobinreahtion in kadauerosen Geiceben. 
(Vgl. hierzu auch C. 1928 . II. 1467.) Die friiher vom Vf. angegebene Rk. (Griin- 
farbung des Blutes bei Ggw. von Sehwefelammon u. Hyclroxylamin) yerlauft be- 
sonders intensiv u. sclmell an Leichcnteilen, die bereits Spuren kadayeroser Zers. 
zeigen. Diese Rk. kann zur Feststellung der eingetretenen Fiiulnis bonutzt werden 
(forensisch), wenn andere Zeichen der Zers. noch nicht yorhanden sind. (Boli. Sou. 
Italiana Biologiche sperimentale 3. 37—39. 1928. Sep.) T a u b m a n n

T. C. Hunt, Die Bedeulung des HarnstoJJtests. Ziisammcnslellung von Resultatcn 
und Yorschlag einer Modifikałion der Methode. Dic nach der Methode von E. G. B. 
CALVERT erzielten Resultate u. ihre Bedcutung fiir nicrendiagnost. Zwecke werden 
aufgefiihrt. Vf. gibt eine Vereinfachung der Methode an. (Lancet 2 15 . 912—14. 
3/11. 1928. St. Mary’s Hospital.) F r a n k .

Richard Ehrenstein, Uber die Vorschriften des D. A. B. 6 fiir Salbenfelte vnd 
Salbenóle. K rit. Betrachtung der Priifungsyorschriften fiir die zur Salbenherst. gc- 
brauchten Fette u. Ole des D. A.-B. 6. Die Einheitlichkcit der Methoden zur Fest
stellung geforderter Konstanten ist nicht gewahrt (bei einigen Stoffen „Saurezahl“, bei 
anderen „Sauregrad"). Die Forderung der SZ. (errechnet) fur Wollfett ist zu streng, 
der Sauregrad fiir 01. Arachid, erscheint zu hoch, desglcichen dic Jodzahl fiir Kakao- 
p r  e B butter. Die W lNKLERsehe Jodzahlbest.-Methodo sollte durch die Methode 
yon ROSEMUND-KUHNHENN oder durch diejenige von H. P. KAUFMANN ersetzt 
werden. Tabello der wichtigsten Grenzzahlen der zur Salbenbereitung yerwendeten 
Fette, W achsc, KW-stoffe des D. A.-B. 6. (Apoth.-Ztg. 44 . 197—98. 13/2. Ham
burg.) A. M u l l e r .

H. W. van Urk, Paradimethylaminobenzaldehyd ais lieagens auf organische 
Heilmittel. Wenig des zu priifenden Stoffes wird in flaeher Porzellanschalc m it 5 bis 
10 Tropfen der alkoh. l% ig. Reagenslsg. u. soviel yerd. H 2S 04, daB dereń Konz. 
2% betragt, abgedampft. Beobachtung der Farbę des Ruckstandes, der darauf 
tropfenweise m it W. yerd. wird, wobei die Farbiinderung festgestellt wird. — Auch 
die Ringrk. durch Unterschichtung der verd. alkoh. Lsg. m it H2S 04 bietet bisweilen 
Vortcile. Tabellar. Wiedergabe des Verh. von Stoffen yerschiedenster Art, besonders 
von Alkaloiden u. Arzneimitteln. (Pharmac. Weekbl. 66 . 101—08. 2/2.) G r o s z f e l d .

Łajos D avid , Uber die Bestimmung des Camphergehaltes des Oleum camphoralum. 
Man yermischt 4 g Campherol in einem Kolben mit aus 5 g CaOH bereitetem Kalk- 
hydrat u., m it 110—120 ccm W. u. treibt zuerst m it kleiner Flamme 60 ccm Destillat

|
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in einen mit Eintcilung u. Stopfen ycrschencn Mcfizylinder iiber, gibt 20 g NaCl dazu, 
wiisckt das Kuhlerrohr m it A. nach, u. gieCt diesen m it weiterem A. in don Zylinder, 
bis scinc Gesamtmcngo 50—60 ccm betragt. Man schiittelt aus, gieBt eine genau 
abgemcsscnc Menge A., etwa die Halfte, in einen gcwogenen Kolben, verdampft den 
A. auf dcm W.-Bad, trockuet u. wiigt. (Magyar gyógyszerósztudomanyi Tarsasag 
Ertcsitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5. 25—27. 15/1. Szeged, Univ.) B e r l i t z e r .

Lajos David, Uber die Bestimmung des Gesamlallealoidgehalles der Ilcrba und 
Tinctura lobeliae. 50 ccm Tinktur werden in einer Porzellanschalc auf 3 ccm eingedampft, 
m it 10 ccm 0,5°/oig. Essigsaurc durch ciii Filter in ein Bechcrglas gespiilt, dazu 1,5 ccm
5-n. NaOH, 0,5 g CaOH, 4 g NaCl u. 2-mal 50 cem A. gegeben; dann wird 15 Min. 
lang ausgeschuttelt, dio ath. Lsg. in einem geschlossonen GefiiB m it 0,5 g Traganth- 
pulver geschuttelt, dann m it 0,5 ccm W. so lange, bis dio Lsg. ganz klar ist. Aus einem 
aliquoten Tcil der Lsg. wird dor A. verdampft u. der Ruckstand uber CaCl2 im Vakuum 
bis zur Gcwichtskonstanz getrocknet. — 5 g Pflanzenpulver werden m it 30 g 0,5%'g- 
Essigsaurc vermischt, etwa 15 Min. auf dem W.-Bad erwarmt, bis 10 g verdampft, 
sind, dann das verdampftc Wassergcwicht genau ersetzt. Der Brei wird auf trockencs 
Filtcrtuch gebracht u. iiber Filterpapier gut ausgepreBt, genau 10 g PreBsaft in einem 
Becherglas aufgefangen, dann wie bei der Tinktur weitcrverfahren. Das Endgewicht, 
mit 80 multipliziert, gibt den Prozentgeh. (Magyar gyógyszerćsztudominyi Tarsksag 
Ertcsitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5. 28—32. 15/1. Szeged, Univ.) BERLITZER.

Gabor Matolesy, Uber die quantitative Bestimmung des Saponingehaltes der 
heimischen Gypsophila paniculata L. Vf. beschreibt eine Methodc der Schaumzahl- 
best. in einem besonders kalibrierten MeBzylindcr nach vorheriger Entfernung der 
Ballaststoffc. Die Schaumzahl war 1667. Es wurde die Viscositat m it dem TRAUBE- 
schcn Viscosimeter bestimmt u. gefunden, daB sie proportional der Konz. ansteigt, 
m it dor Temp. fiillt. In  einem Stalagmometcr, das durch eine kleinc Ansaugevorriehtung 
vervollstandigt wurde, wurde die Oberflaehenspannung untersucht u. gefunden, daB 
sio proportional dor Konz. der Lsg. wachst. Zur quantitativcn Best. des Saponingeh. 
wurdo ein Verf. m it Aceton, eines m it Chinin u. ein volumetr. ausgcarbeitet, die ein- 
geheud bescliriobon werden. So wurde in vcrschiedencn Wurzelteilen 0,15— 8,36% , 
durclischnittlich 7,06%  Saponin gefunden. Der hamolyt. Index war bei Fiillenblut 
1 : 160 000, Schwcinsblut 1 : 85 000, Kalbsblut 1 : 28 000, Katzenblut 1 : 14 300, bei 
Goldfischen 1500, bei Karpfen 680. (Tabellcn u. Abbildungen vgl. Original.) (Magyar 
gjróg3rszerćsztudomanyi Tarsasag Ertcsitoje [B er. Ungar. pharmaz. Ges.] 5 . 33— 42. 
15/1. Budapest, Univ.) B e r l i t z e r .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den licaklionen des Ilolocains. Erwarmt man das Ge- 
miscli von etwa 0,01 g salzsaurem Uolocain, cbensoviel Resorcin u. 0,5— 1 ccm konz. 
HoS04 vorsichtig in einer kleinoren Probierróhre, so farbt sich die Rk.-Fl. iiber wein-, 
rubin-, granatrot tief kirschrot, dann brombcerrot. Bei salzsaurem Novocain, A lypin
u. Stovain entsteken griine bis schwarzgriine Farbungen. Bei Cocain t r i t t  weinrote, 
bei Tropacocain eine zwiebelrote bis violette Fiirbung auf. Gibt man zum Gemisch 
von salpetersaurom Novocain u. Resorcin 10 Tropfen absol. A. u. 0,5 ccm konz. H 2SO., 
dann tr i t t  eine griine, blauo, dann yiolette Farbę auf. (Magyar gyógyszeresztudomany 
Tarsasag Ertcsitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5. 19—20.15/1. Budapest,Univ.) BlJRL.

Laszló Ekkert, Beitrag zu den lieaklionen des Morpliins. (Vgl. auch C. 1929.
I. 1135.) Triiufelt man auf 1—2 cg Morphin einigc Tropfen einer etwa 5% ig . alkoh. 
Anisaldeliydlsg. u. nachher einige Tropfen konz. H ,S 0 4, so farbt sich dic Rk.-Fl. sofort 
lebhaft u. bei darauffolgendem vorsichtigem Erwarmen derselbcn liiBt sich wieder- 
holter Farbenwechsel beobachten. Die m it vcrschicdenen Quantitaten von Lsg. 
(10 oder 2 Tropfen Aldeliydlsg. +  10 ccm absol. A.) u. konz. H 2S 04 m it Morphin-, 
Melhylmorpliin-, Athylmorphinhydrochlorid, Heroin, Peronin, Paracodin, Apomorpliin, 
Narcolin u. Narcopliin auftretendcn Farbrkk. werden in Tabellenform beschrieben. 
(Magyar gyógyszerósztudomanyi Tarsasag Ertesitojo [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5.
21—24. 15/1. Budapest, Univ.) B e r l it z e r .

Edward S. Rose, Pr Hf mig einiger gebriiuchlićher Antiseptica. Vf. untersucht 
nach dem von R e d d is h  (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 16 [1927]. 652) beschriebenen 
Verf. eine Reihe von Salben, Seifen u. Desinfektionsfll. auf ihre bakterientotende bzw. 
dereń Wachstum verhinderndo Wrkg. Es zeigt sich dabei, daB zahlreicho haufig ver- 
wandtc Praparate ais in genanntem Sinne wirkungslos angesehen werden miissen. 
(Amer. Journ. Pharmac. 101. 52—55. Jan . Iowa, Lab. Edw. S. R o s e .) W . W o l f f .
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Elemer Schulek und Gabor Vastagll, U ber den J  odofwmgehult der Jodoformgaze. 
Vff. untersuchten mehrere in ihrcr Ggw. durch Fixicrung mit Glycerin, Paraffinol 
oder Harz hergestellte Verb&nde. 1/2 bzw %  m Gaze wurden in einen 500 bzw. 300 ccm 
fassenden Erlenmeyerkolben gebraoht. Nach W&gung wurden 200 cm m it absol. A. 
bereitete 2,5°/0ig. KOH darubergegossen, unter dem Riickflufikiihler 1 Stde. lang 
lebhaft gekoeht, die ausgekuhlte Lsg. in einen 1 1-Kolben gegossen u. die Gaze in einen 
weiten Trichter ausgewasclien, bis AgN03-Lsg. nur scliwach getrubt wurde, dann 
wurde m it der Waschfl. bis zur Markę aufgefiillt. 10 ccm davon wurden im Ni-Tiegel 
eingedampft, der Ruckstand mit 1 g KOH geschmolzen, die Sohmclze in W. gelost, 
durch einen Wattebausch in einen 200 com Kochkolben filtriert u. W. bis zu einer 
Fl.-Menge von 90 ccm zugegeben. Die gegen Methylorange neutralisicrte Lsg. m it 
50%ig. HoSOj wurde nach Zugabe von 1 ccm 1-n. HC1 m it Chlorwasser oxydiert, 
ausgekocht, nach dem Abkiihlen 5 ccm 20%ig. H3PO., u. K J  zugegeben u. das aus- 
geschiedene J  m it 0,1-n. Thiosulfatlsg. titriert. Es ergab sich aus den Unterss., daB 
das Jodoform auf der Gaze ungleichniiiBig yerteilt war u. einzelne Stiiclco 7,35—10,38% 
davon enthielfen. Der Jodoformgeh. ist unabbilngig vom Fixicrmittel u. iindert sich
kaum walirend der Aufbewahrung. Das Abbrockeln ist unwesentlich. Bei der Herst.
hat m it Hilfe geeigneter Vorr. die Trocknung rasch zu geschelien, um Yerluste zu ver- 
meiden, oder man muB im voraus 25% melir ais die yorgeschriebencn 10% auftragen. 
(Magyar gyógyszerósztudomanyi Tarsasag Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5. 
43—47. 15/1. K. U. Landes-Sanitatsinstitut.) B e r l it z e r .

K. Hering, Vergleichende Unłersuclmng&melhoden der Beslimmung des Allohol- 
gclialls in Tinkluren. Vf. bestimmt die Alkohol/.ahlen bzw. die Gewichts-% A. einer 
Reihe von Tinkturen nach den Vorsehriften des Schweizer A.-B. 4, des D. A.-B. 6
u. einer von ihm abgeanderten D.-A.-B.-Methode (Erlenmeyerkolben, senkreehter 
Kuhler). Die letztere ermoglicht es, eine Best. in 10 Min. auszufiihren, u. iiefert sichere 
Resultate (3 Abbildungen, G Tabellen). (Apotb.-Ztg. 44. 180—84. 9/2. Driesen, Nm., 
Labor. der Adler-Apotheke.) A. Mu l l e r .

Jacgues Duclaux, Paris, Frankreieli, Membran fiir UUrafilter. Man taueht 
ein Gewebe in eine Lsg. von Celluloseacetat in Essigsaure, koaguliert mit W. u. wascht 
das W. mit einer m it W. mischbaren FI. aus. (A. P. 1 693 890 vom 30/8. 1923, ausg. 
4/12. 1928. F. Prior. 11/9. 1922.) F iianz.

John Albert Kolmer, Serum iliagnosis by compIement-fixation, w ith fipecial reference to 
syphilis. Philadelphia: Lea & Febiger 1928. (583 S.) S°. Lw. § 7 .—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Felix Hebler, Zur Technik und Wirłscliafllichkeit meclianischer Dispergierungs- 
verfahren. Vf. untersucht den Wirkungsgrad von Schlagmuhlen u. Kugelmiililen bei 
median. Dispergierung durch NaBvermahlung. An Hand von Dispersoidanalysen unter 
Benutzung des Flockungsmessers von O s t w a l d -v . H a h n  ergibt sich, bei ungefa.hr 
gleiehem Kraftbedarf, fiir schnell laufende Schlagmiihlen eine erheblich groBere Tages- 
leistung, dagegen bei langsam laufenden Kugelmiililen eine hóhere Ausbeute an kolloidem 
Anteil (TeilchengroBe <100 ftfi). Die hochste Leistung pro Stde. u. KWH wurde boi 
nicht zu liohen Anspriichen an die Dispersitat in kontinuierlieh arbeitenden Rohr- 
miihlen erzielt. (Kolloid-Ztschr. 46. 225—27. Xov. 192S.) Conx.

S. P. Burkę und W. B. Pluinmer, Oasstrom durch gefiilłle Saulen. Vff. geben 
fiir den Blasendruek in einem Gasstrom, der durch eine m it Gegenstiinden verschiedener 
sphiir. Form gefiillte Saulo streieht, den allgemeinen Ausdruck: pH =  O-p- V- ■ S /f3, 
wo p den Blasendruek, l die Lange der Fiillung, V die durchschnittliche lineare Ge- 
schwindigkeit fiir die gesamte Siiule, S  die Oberfiache der Fullkorper pro Einlieitsvol. 
derselben, /  den Fiillungsfaktor (d. h. freies Vol. pro Einheitvol. des Fiillkorpers dar- 
stellt. O, ein .yariabler Koeffizient, ist eine Funktion von /i S /p  V, wo // die absol. 
bzw. relative Viscositiit des durchstromendcn Stoffes ist. (Ind. engin. Chem. 20.119G 
bis 1200. Nov. 1928.) Cohn.

S. P. Burkę und W. B. Plummer, Siispension von makroskopischen Teilchen in 
einem turbulenten Gasstrom. Durch Messung des Gewichtsverlustes, den sphiir. Teilchen
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in einem yertikalen Gasstrom erleiden, bestimmen Vff. fiir Kolile u. Koks die Konstanten 
k in der Gleiehung fur den Widerstand makroskop. sphiir. Teilehen in einem turbulenten 
Gasstrom: R g — k Q-r2 • V2, wo o die Dichte, r den Radius, V die Geschwindigkeifc 
des Gasstroms u. g die Fallbesclileunigung darstellen. Fur unregelmaCige Kohle- u. 
Koksteilchen ergibt sich durehschnittlich 104 k/g — 9,3. — Mit diesem Wert ergibt 
sich fiir die Geschwindigkeit eines turbulenten Gases der Dichte g : t /—47,8 ([a—e](?/e)0,5, 
wo d u. a Durclimesser u. 1). der suspendierten Teilehen darstellen. — Die Anwend- 
barkeit der Gleiehung wird diskutiert. (Ind. engin. Chem. 20. 1200—1204. Nov.
1928.) Cohn .

Anton Mackert, Apparat zur Beslimmung des Durchbruchs bei Adsorptionsanlagen. 
Es wird ein App. bcschrieben, der sich in der Praxis zur Best. des Durchbruchs sehr 
gut bewahrt hat. An einer Blattfeder hangt ein Senkkorper, der aus einem Leicht- 
metallring besteht, an dem Metallfaden befestigt sind, an denen Adsorptionskohle 
perlschnurartig aufgerciht ist. Der Senkkorper ragt in einen Glaszylinder hinein. 
Ober das Statiy, die Blattfeder, den Hg-Napf, in den das eine Ende der Feder taucht, 

wird der Stromkreis einer Batterie gcschlossen. In  den Zylinder wird ein Teil des 
aus der Anlage entweichenden Gases geleitct. Sobaid der Gasbestandteil, der durcli 
Absorption zuriickgehalten werden soli, im Abgas auftritt, wird er von der Kohle 
des Scnkkorpers adsorbiert, durch die Gewichtszunahme wird dic Blattfeder herab- 
gedruckt, der K ontakt geschlossen u. die in den Stromkreis eingeschaltetc Klingel 
gibt das Zeichen, daB der Durchbruch erfolgt ist. Eino schemat. Zeichnung erlautert 
die Beschreibung. (Chem. Fabrik 1929. 39—40. 23/1. F rankfurt a. M.) Ju x g .

G. Polysius EisengieBerei und Mascliinenfabrik, Dessau, Herslellung feuer- 
fester Massen, z. B. zum Ausklcidcn von Dreliófen, Schachtófen, Kesselfeuerungen o. dgl. 
aus Schmelzzement mit Ztisiilzen, dad. gek., dafi Mischungcn von hochfeuerfesten Stoffen, 
wie Korund, Zirkon u. dgl. allein mit Schmelzzement ais Bindemittel nach der Formung 
einem BrennprozeB bei hóherer Temp. unterworfen werden. — Die Erzeugnisse sind 
gegen chcm. u. mechan. Emfliisse sowio Tempp. von mehr ais 1800° bestandig. (D. R. P. 
464 312 KI. 80b vom 6/3. 1925, ausg. 13/2. 1929.) K u h l in g .

Oderberger • Chemische Werke Akt.-Ges., Oderberg, Tschechoslowakische 
Republik, Herstellung kolloider Losungen. (D. R. P. 470 837 K I. 12 g yom 30/5. 1922, 
ausg. 31/1. 1929. Oe. Prior. 19/5. 1922. C. 1923. IV. 446.) K a u s c h .

Frankfurter Dampfkessel-Fabrik Garthe & Co. vorm. Justus Garthe, F rank
furt a. M.-Griesheim, Mischvorrichlung mit am Boden des Mischgutbehalters angebraclilem 
Schleuderrad, gek. durch eine das Schleuderrad umgebende u. bis auf einen engen 
yerstellbaren Ringspalt abgedeckte Kammer, in die das yom Schleuderrad angesaugte 
Mischgut durch einen feststehenden Leitschaufclkranz liindurch hineingeschleudert 
wird, um aus dieser durch den Ringspalt wieder radial am Boden in  den Mischgut- 
behalter einzutreten. (D. R. P. 470 802 KI. 12 e vom 25/11. 1927, ausg. 31/1.1929.) K a.

Friedrich Bartling und Franz Lawaczeck, Deutschland, Abscheiden von Stoffen 
aus einem Strome, in  dem sie suspendiert sind. Man bringt unregelmaCige Geschwin- 
digkeiten in  der senkreehten Richtung des Stromes hervor u. sammelt u. gewinnt 
die Stoffe auCerhalb der Geschwindigkeitszonen. (F.P. 647754 yom 30/12. 1927, ausg. 
30/11. 1928. D. Prior. 31/12. 1926, 25/7. u. 19/11. 1927.) K a u s c h .

Carbide and Carbon Chemical Corp., New' York, iibert. yon: Arthur B. Ray, 
Flushing, N. Y., Jłeinigen von Fliissigkeiten, die Salze u. organ, farbende Stoffe ent- 
haltfin. Man yermischt die Fil. m it einem in W. unl. Erdalkalipliosphat u. Adsorptions
kohle. (A. P. 1 699 449 vom 3/5. 1922, ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

Edouard Henri Labitotiere, Frankreich, Filier fiir Fil. yon starker Viscositat, 
insbes. yon Spinnlsgg. fiir die Kunstseidenfabrikation bestehend aus einer Reihe yon 
Filterelementen, die m it Filterstoff uberzogen sind u. die Fl. ins Innere hindurch- 
treten lasscn. (F. P. 649 101 vom 15/2.1928, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c h .

Dan Radulescu, Rumanien, Reinigen von Verbrennungsgasen. Die Gase werden 
zuerst in einem Zylinder zirkulieren gelassen, der in  eine Anzahl Kammern geteilt 
ist, in denen Zentrifugenscheiben angebracht sind. In  diesem Zylinder werden die 
Gase von groben darin enthaltenen Stoffen befreit, dann werden die feineren Bestand- 
teile zu gróBeren Tropfen kondensiert u. die Gasmasse wird in  schnelle Umdrehung 
yersetzt. (F .P . 648 773 vom 7/1. 1928, ausg. 13/12. 1928. Ruman. Prior. 2/5. u. 
14/6. 1927.) K a u s c h .
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M etallgesellschaft A.-G., (Erfinder: Georg Muller), Frankfurt a. M., Gewinnung 
fon adsorbierten Gasen oder Ddmpfen dureh Aufienbeheizung des das beladene Adsorp- 
tionsmittel entlialtenden Raumes bzw. kombinierte Inneri- und Aufienbeheizung. (D. R. P. 
470 727 K I. 12 e vom 7/2. 1924, ausg. 31/1.-1929. — C. 1925. I. 2640 [Metallbank 
und Metallurgische Ges., Akt.-Ges.].) K a u s c h .

Fritz Graupner, Hannover, und Reinhold Kruger, Duingen, K r. Alfeld, Fidl- 
korper zur regellosen Einschiittung fur Absorptions-, Reaktionstiirme u. fur ahnliche 
App. in Form von Kugeln, Wiirfeln, Zylindem o. dgl., dad. gek., daB sie mehrmals 
derart durehbohrt sind, daB jede Durchbohrung im Innern des Fiillkórpers von mehreren 
anderen Durchbohrungen an yerseliiedenen Stellen gesehnitten wird. (D. R. P. 471 232 
K I. 12e om 25/8. 1927, ausg. 8/2. 1929.) K a u s c h .

L’Air Liąuide Soc. Anon. pour l’Etude et l’Exploitation des Procśdes
G. Claude, Paris, Regenerieren von Kontaktmitteln fur die Herst. von Stickoxyden 
aus H 2-Gemischen (E. P. 287 577; C. 1928. I. 2979) mittols einer verd. Alkalilsg. ais 
Wasehlsg. (E. P. 301 736 vom 1/12. 1928, Auszug veróff. 30/1. 1929. Prior. 3/12.
1927.) K a u s c h .

Ges. fur Lindes Eismaschinen Akt.-Ges., Hóllriegelskreuth b. Munchcn, Fest- 
machen von Gasen. C02 u. dgl. wird yerfliissigt, gekuhlt auf ihren Gefrierpunkt u. 
dann der Druck, der auf der FI. liegt, yermindert. Die Kiihlung kann dureh Verdampfen 
eines Teiles der FI. bei Drucken iiber dcm Tripelpunktdruek bewirkt w erden. (E. P. 
301 741 vom 3/12. 1928, Auszug veróff. 30/1. 1929. Prior. 2/12. 1927.) K a u s c h .

J. W. Martin, New York, Aufbeuvhrung fester Kohlensaure. Feste C02-Blocke 
werden in Papiersacke eingeschlossen. Entstehendes C02-Gas entweicht dureh Off- 
nungen in der Papierliiillc. (E. P. 300 985 vom 21/11. 1928, Auszug ver8ff. 16/1. 1929. 
Prior. 22/11. 1927.) K a u s c h .

Universal Oil Products Co., Chicago, Entfernung fester Ruckstdnde aus Deslilla- 
tionskammern m it Vcrwendung von in die lctzteren eingebauten ReiBkórpern (Drahtseil 
oder Kette). (Oe. P. 111 990 vom 3/6. 1925, ausg. 10/1. 1929.) K a u s c h .

A. Einstein, Berlin, iibert. von: L. Szilard, Berlin-Wilmersdorf, Kalteerzeugung. 
Bei der Kalteerzeugung dureh Kompression oder Absorption wird die Kondensations- 
warme dureh eine feste oder halbfcste Substanz, wic Phenol, die schmilzt oder ihren 
Zustand andert, wahrend einer yerhaltnismaBig kurzeń Kompressions- oder Erzeugungs- 
dauer u. ihre Warme allmiihlich an ihre Umgebung abgibt, absorbiert. (E. P. 299 783 
Tom 29/10. 1928, Auszug veróff. 28/12. 1928. Prior. 31/10. 1927.) KAUSCH.

National Refrigerating Co., Massachusetts, ubert. von: Frederick G. Keyes, 
Cambridges, Mass., Kalteerzeugung. Man benutzt ein Adsorptionsmaterial (CaCl2), 
das m it einem Kiihlmedium (NH3) bestimmte Additionsrerbb. gibt. (A. P. 1 698 847 
vom 24/7. 1925, ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

De Łayal Separator Co., New York, ubert. von: Ford H. Mc Berty, Pough- 
keepsie, N. Y., Durchfiihrung von Reaktionen zwisehen Fliissigkeiten, die zu dichten 
Emulsionen neigen (Schmierol u. Olsaure sowie Atznatronlsg.). Man nutscht die Fil. 
u. trennt sie, nachdem die Rk. zwisehen ihnen nur zum Teil durchgefuhrt u. bevor eino 
diehte Emulsion gebildet ist, mischt sio von neuem u. wiederholt diese Operationen, 
bis die Rk. yollkommen durchgefuhrt ist. (A. P. 1 698 270 yom 16/8. 1924, ausg. 
8/1. 1929.) K a u s c h .

Friedrich W. Weber, Hackensack, N. J., Katalysator. Asbest wird m it einer 
Siiure behandelt, dann mit einem 1. Silicat, das S i(0H )4 u. ein 1. Salz mit der Sauro 
zu bilden yermag, impragniert, zum Gliihen erhitzt, ausgewasehen u. m it der Lsg. 
eines Salzes der seltenen Erden impragniert, aus dem dann das Oxyd des letzteren 
gebildet wird. (A. P. 1 698 009 yom 1/12. 1924, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Ausfiihrung photochemischer 
Reaktionen zwisehen Gasen oder Ddmpfen. Die Rkk. (CO u. H„) werden dureh eine 
geeignete Anordnung yon Strahlapp. hervorgerufen. (F. P. 647 730 yom 14/11. 1927, 
ausg. 30/11. 1928. D. Prior. 3/9. 1927, 20/11. 1926 u. 4/2. 1927.) K a u s c h .

Otto Lange, Technik der Emulsionen. Berlin: J. Springer 1929. (VIII, 1191 S.) gr. 8°.
M. 28.—; Lw. M. 29.40.

III. Elektrotechnik.
C. A. Robak, Hólzerne Scheidewunde fu r  Blei-Lagerbatterien. Beziehung zwisehen 

Lebensdauer und Zellbdu. Vff. untersuchen die Abnnhme der mechan. Widerstands-
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fahiglćeit von holzernen Scheidewiindon in Lagcrbatterien, dic lilngere Zeit in elektr. 
Zugbatterien gearbeitct haben. Es wird eine starkę Abnahme der Widerstandsfiihigkeit 
gegeniiber ungebrauchten Scheidewanden, die denselben Zeitraum in einer gleioh- 
artigen Saurelsg. gelagert waren, festgeS tellt. Die Widerstandsfiihigkeit der an den 
positiven Elektroden anliegenden glatten Scheidewande war 30—45% hoher ais dio 
von Holzplatten, welche an negativen Elektroden anlagen. — Dies war aber in den 
untersuehten Fiillen nieht maBgeblich fiir die Lebensdauer der Batterien. (Ind. engin. 
Chem. 20. 1151—52. Nov. 1928.) C o h n .

Berthel M. Thompson, Die Wirkung der H'-Konzentralion auf die Spannung des 
Leclanchetrockenelements. Vf. miBt die Spannungen von Leclanchćelemcntcn in Ab- 
hangigkeit von der pH der in ihnen aufgesaugten Lsgg. Nach Einstellung des Gleich- 
gewichts wird die El. aus den Elementen mit hohen Drucken herausgepreBt u. dann 
sofort die Ph gegen eine H2-Elektrode gemessen. — Die Spannungen von M n02-Graphit- 
mischungen gegen NHłCl-ZnCl2-Lsgg. sind linear abhiingig von der gemessenen pu 
der letzteren. — Bei Anwendung natiirlieher Mn02-Erze niihert sieli die Neigung der 
linearen Funktion sehr dcm theoret. Werto —0,059, ist aber bei kunstliehem M n02 
etwas gróBer, was wahrseheinlich auf der Anwesenheit niedrigerwertiger Mn-Ionen 
beruht. — Es wird die Bedeutung der Messungen zur Aufklarung der Eigg. der 
Leclanchezclle diskutiert. (Ind. engin. Chem. 20. 1176—78. Nov. 1928. Madison, 
Frencli Battery Cy.) COHN.

F. A. Forster, Die ultrauioletlen Słrahlen der (juarzlamjje wid ihre biologisch- 
chemischen Anwendungsgebiete. Bcschreibung der Anwendung von Quarzbrenner, Quarz- 
lampo, kunstliehe Hohensonne, Kromayerlampe, Milehbestrahlungslampe, Analysen- 
ąuarzlampe. (GesundJicitsing. 52. 38—44. 19/1. Berlin.) S p littG E R B E R .

A. Dauvillier, Erakuierle Rohren. Abliandlung iiber Konstruktion der ver- 
sehicdenen Arten evakuicrter Rohren, ihre Wirkungswcisen u. Anwendungsformen. 
(Science et Ind. 13. Nr. 180. 4—17. Jan.) J u n g .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: M. Pipkin, Cleve- 
land Heights, V. St. A., Furben von Glilhlampenbirnen. Die Innenflachen der Birnen 
werden m attiert u. ein trockenes Farbstoffpulver auf den m attierten Flaelien an- 
geordnet, welches aus feinen u. gi'6beren Teilchen von W20 3 bzw. Silicaten, Sulfiden 
oder Oxydcn des Fe, Cd, Cr, Co, Se, Ti o. dgl. besteht. Ais. „getter“ kann roter P 
zugcsetzt werden. (13. P. 30Ó179 vom 7/11. 1928, Auszug yeroff. 31/12. 1928. Prior. 
7/11. 1927.) K u h l i n g .

International General Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Allgemeine 
Elektricitats Ges., Berlin, Entladungsrohren. Freie Erdalkalimetalle werden innerhalb 
der Rohren durch Erhitzen von gegebenenfalls m it BcO, A120 3 o. dgl. verd. Mischungen 
von Erdalkalioxydcn, -aluminatcn oder -silicaten u. metali. Al, Be o. dgl. erzeugt. 
(E. P. 299 857 vom 2/11. 1928, Auszug vcroff. 28/12. 1928. Prior. 2/11. 1927.) K u iil .

August Gehrts, Berlin, Rohrengleichrićhier. Die Gleicliriehter entlialten eino 
Kathode, welche aus Mo u. wenigstens einer die Elektronenemission erhóhenden Sub- 
stanz besteht, vorzugsweise aus Mo u. Th, Al, Ti bzw. dereń Verbb. Zweeks Ver- 
ringerung der Rekrystallisationsgeschwindigkeit kiinnen den thorierten Molybdiin- 
kathoden noeh Zr, Ta, W u. dgl. zugesetzt werden. (Scliwz. P. 128077 vom 29/6.
1927, ausg. 1/10.1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fur Ronlgenstrahlen undurch- 
la-ssige Gegenslande. Den vorzugsweise ais Behalter, Pąckmaterial u. dgl. dienenden 
Gegenstanden, z. B. Papier, Pappc, Gewebe, Holz, Metali o. dgl. werden bleilialtige 
Verbb., wie Pb, BleiweiB o. dgl., ein- oder aufgelagert. Die Bleiverbb. werden walircnd 
der Herst. der Gcgenstandc in sie eingearbeitet oder auf sie aufgespriiht oder in Mischung 
mit Gelatine, Glycerin o. dgl. aufgebracht. (E. P. 299 723 vom 29/10. 1928. Auszug 
veróff. 28/12. 1928. Prior. 28/10. 1927.) K u h l i n g .

Telephon-Apparat-Fabrik E. Zwietusch & Co., Ges., Berlin, Dielektńkum fiir  
Kondensatoren. Die Kondensatoren werden impragniert oder gefullt m it Mischungen 
von Kolophonium u. Ozokerit. Bei Kondensatoren, welche in dampferfiillter Atmo- 
sphare oder bei stark wechselnden Tempp. gebraucht werden, kann die Halfte des 
Kolophoniums durch Karnaubawachs ersetzt werden. (E. P. 299 697 vom 27/7. 1928, 
Auszug Ycriiff. 28/12. 1928. Prior. 29/10. 1927.) K u h l i n g .
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IV. Wasser; Abwasser.
M11X Groeck, Wasserstein im heipen und kalten Wasser. Erscheinungen, wie sie 

durch Kesselsteiii im industriellen Dampfkessel verursaeht werden, bcobachtet man 
ais Wasserstein in HeiBwassersystemen (Zentralheizungen, Warmwasser- u. KuU- 
anlagen). Wassersteinbldg. sotzt grundsatzlich die Stórung des Gleichgewichts zwischen 
Ca(HC03)2 u. COn, Anwesenheit von 0 2 u. eines reaktionsfahigen MctalLs (Fe, Cu) voraua. 
(Gesundlieitsing. 52. 97—102. 16/2. Berlin.) S p l i t t g e r b e r .

George C. Bunker, Die Vcrwendung von Chlor in der Wasserreinigung. Nach 
einer Schilderung der Vorteile, dio eine Chlorung des aus Oberflachcngewassem 
stammenden Trinkwassers mit sich bringt, wird fiir Nordamerika die Verwendung 
von fl. Pl2, fiir Mittel- u. Siidamerika, wo fl. Cl2 nicht zur Verfugung steht, die elektro- 
lyt. Cl2-Erzeugung aus NaCl ais geeignet empfohlen. (Journ. Amer. med. Assoc. 92.
1—6. 5/1. New York.) Sp l it t g e r b e r .

A. Kufferath, Zur Technik des Belebtschlammierfahrens. Beschreibung der mit 
dem Verf. zu erzielenden Ergebnisse unter der Voraussetzung wissenschaftlicher Be- 
triebsweise u. Betriebsiiberwachung. (Ztschr. angew. Chem. 42. 65—67. 19/1. 
Berlin.) SPLITTGERBER.

Bach, Bestimmung im Wasser gelósten Sauerstoffs. Dio Umarbeitung eines alten 
Vorf. von M i l l e r  (C. 1914. I. 1849) ermogliclite es dcm Vf., den Geh. an 0 2 in un- 
gefarbten Wassern noch auf x/4 mg/l annahernd genau mit billigen Mitteln u. in kurzer 
Zeit festzustellen. Das Yerf. griindet sich auf die Beobachtung, daB die m it einem 
reduzierbaren Farbstoff (Plienosafranin-Hochst) angefarbte Wasserprobe durch Zusatz 
eines Reduktionsmittels entfarbt wird. Gcnaue Yorschrift im Original. Der Yerbraueh 
an Reduktionsmittel ergibt die Menge des 0 2. (Gesundheitsing. 52. 36—37. 19/1. 
Essen [Ruhr], Emschergenossenschaft.) - S p l i t t g e r b e r .

J. Minkewitsch, N. Trofimuk und S. Wedenjapin, Ober die Bedeidung der 
zweifaćhen Herkunft der Bakteriengruppe Coli-aerogcnes fiir die sanitare Beurteilung 
des Trinkwassers. Die Garungsprobe bei 46° nach B u l i r  ist fiir die Erkennung der 
aus Mensehen- u. Warmbluterdarm stammenden Kulturen von Bact. coli viel wert- 
yoller ais die in Amerika gebrauchliche Differenzialunters. auf Bact. coli u. Bact. 
acrogenes bei 37°. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 109. 348—53. 15/12. 1928. Leningrad, 
Hygien. Inst. der Militar.-medizin. Akademie.) SPLITTGERBER.

V. Anorganische Industrie.
F. Chemnitius, Zur Fabr i kation des Konversiotissalpeters. Beschreibung der 

Apparatur zur Fabrikation des Konversionssalpeters sowie Angaben iiber die Arbeits- 
weisc u. Unters.-Methoden. (Chem.-Ztg. 53. 85—86. 30/1.) JUNG.

C. J. V. Fery, Paris, Ozonherstellung in der Luft von Raumen. Man verwendet 
einen 0 3-Erzeuger, der aus einem Transformator, dessen Primarwicklung mit den 
Hauptleitungen u. dem Kommutator yerbunden ist, besteht. (E. P. 301 883 vom 
7/12. 1928, Auszug veroff. 30/1. 1929. Prior. 7/12. 1927.) K a u s c h .

Leon Simmer, Frankreich, Selbstabkiihlung von Luft fur die Herst. von fl. Or  
Eino Flussigluftkolonne ist an ihrem Flussigkcitsbehalter von einer senkrecht an- 
geordneten Rohrschlange umgeben, durch die die komprimierte Luft getrieben wird. 
(F. P. 648 298 vom 14/1. 1928, ausg. 7/12. 1928.) K a u s c h .

Minerals Separation North American Corp., New York, ubert. von: Edward 
H oit Nutter, San Francisco, und John W. Littleiord, Alameda, Californ., Konzen- 
tration des Schwefels in seinen Erzen. Man erhitzt die Erze, um die S-Partikelchen 
zu yereinigen, mahlt sie fiir den FlotationsprozeB, ruhrt eine wss. Pulpę aus dem 
gemahlenen Materiał an u. trennt den sich bildenden Schaum ab. (A. P. 1 697 402 
vom 20/4. 1928, ausg. 1/1. 1929.) K a u s c h .

Herman B. Kipper, Muskegon, Michigan, Forderung chemischer Reaktionen, 
insbesondere der Herst. von HC1 aus NaCl u. H 2S04. Man mahlt u. zerkleinert die 
Reaktionsstoffe in einem erhitzten GefaBe durch rasche Bewegung metallener Teile 
u. schutzt dieses GefiiB vor dem Anbacken des Materials durch langsam bewegte 
Metallteile. (A. P. 1 697 390 vom 14/5. 1926, ausg. 1/1 . 1929.) K a u s c h .

Solvay Process Co., Solvay, N. J., iibert. von: W illiam N. Henderson, Syracus 
N. Y., Verarbeitung von Gasen, die Stickstoff, Wasserstoff und Kohlendiozyd enthalten.
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Man unterwirft die Gasgemische unter Druck zwecks Abseheidung des groBeren Teils 
des N 2 u . H 2 einer Wasehung m it W., bringt die aus dem W. in Freiheit gesetzte C02 
m it Na2C03 in Beriihrung, so daB sieli NaHC03 bildet, wiederholt diese Operation 
u. leitet das N2-H2-G-cmisch durch einen NH3-Bildungsapp. (A. P. 1 698 722 vom 
21/3. 1925, ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

Harald Ahląuist, Rye, V. St. A., Arumoniakgewinnung aus den Filtraten vom 
Natriumbicarbonat bzw. der Ammoniaksodaherstellung. Die F iltrate werden durch 
einen Warmeaustauscber. der m it Ablaugen desselben Vorganges geheizt wird, u. dann 
in einen Turm geleitet, iii welchem ihnen in dem unteren Teile des Turmes entwickeltes 
NH3 u . C02 entgegenstrómen. Nach Durehlaufen der oberen Halfte dieses Turmes 
werden sie abgeleitet, nach Zusatz der zur Zers. des vorhandenen NH.,C1 erforderlichen 
Menge CaO zum Turm zuriickgeleitet, in dessen unterer Halfte ihnen Dampf zugefiihrt 
wird. (A. P. 1 696 224 vom 17/11. 1926, ausg. 25/12. 1928.) K u h l i n g .

S. Robson, Avonmouth, England, Ammoniumsulfat. Gaswasser o. dgl. wird, 
um es von nicht fliichtigen Stickstoffyerbb. zu befreien, dest., das Destillat gegebenen- 
falls bis zu einem Geh. an NH3 von etwa 6°/0 konz. u. die FI. dann unter solchen Be
dingungen verfliichtigt, daB die Dampfe sich mit S03 zu festem (NH4)2SO, vereinigen. 
(E. P. 2 9 9  934  vom 16/S. 1927, ausg. 29/11. 1928.) K u h l i n g .

P. Dutoit, Lausanne, Phosphorpentasulfid. Man laBt auf Fe2P  bei 700—-800° 
S-Dampf, der aus m it dem Phosphid gemischten Pyriten gewonnen worden ist, ein- 
wirken. (E. P. 301500 vom 22/11. 1928, Auszug veroff. 23/1. 1929. Prior. 1/12.
1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler, 
Ludwigshafen a. Rh.), Aktire Kohle. Ausfiihrungsform des Verf. des D. R. P. 463 772; 
dad. gek., daB in der Nahe der Oberflache der Kohleschicht noch Luft in den Schacht- 
ófen eingeblasen wird. (D. R. P. 469 277 K I. 12i vom 11/7. 1925, ausg. 12/12. 1928. 
Zus.. zu D. R. P. 463772; C. (928. II. 1251.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aktire Kohle wird durch 
einen Elektrolyten, dessen Anionen fest adsorbiert werden, aber nicht naehteilig wirken 
u. entfernt werden kónnen, raffiniert. Dadurch wird eine Korrosion eiserner o. dgl. 
App. durch die Kohle verhindert. Man verwendet vorteilhaft Fe(N03)3 oder Zn(N03)2 
ais Elektrolyten. (E. P. 301313 vom 23/11. 1928, Auszug veroff. 23/1. 1929. Prior. 
26/11.1927.) K a u s c h .

Akt.-Ges. fiir Stickstoffdunger, Koln, Aktive Kohle wird durch Sortieren 
(Sieben) von Aschen erhalten, die bei der Verbrennung von Kohle, Braunkohle, Holz 
oder Torf besonders in den Feuergaskaniilen gewonnen werden. (E. P. 301 330 vom 
26/11. 1928, Auszug veroff. 23/1. 1929. Prior. 26/11. 1927.) K a u s c h .

Societe Anonyme des Charbons Actifs Edouard Urbain, Frankreich, Aktire 
Kohle. Man behandelt eine bei unter 600° durch Gliihen erhaltene Kohle m it Diimpfen 
von P 20 3 oder dem Anhydrid der Metaphosphorsaure, gegebencnfalls verd. durch 
inerte Gase, bei 500—700° u. Auswaschen bis zur Entfernung von H 3P 0 4. (F. P. 
649 043 vom 7/7. 1927, ausg. 17/12. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M., Metallcarbonyle.. Mischungen 
von Fe, Ni, Co, Mo usw. werden in ihre Bestandteile zerlegt, indem man die Metall
carbonyle bildet, diese durch fraktionierte Dest. o. dgl. voneinander trennt u. zers. 
(E. P. 301 099 vom 25/6. 1927, ausg. 20/12. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Metallcarbonyle. Bei der 
Herst. der Carbonyle aus CO u. Metallen, die durch Red. erhalten worden sind, werden 
Stoffe, die Metalle oder niedere MetalIoxyde enthalten, vorerst, um sie gegen CO 
reaktionsfabig zu machcn, oxydiert, z. B. durch Erhitzen m it 0 2, Luft, W., C02 usw., 
u. dann reduziert zweckmaBig unter Druck. (E. P. 301 778 vom 5/9. 1927, ausg. 3/1. 
1929.) K a u s c h .

F. Giilker, Gelsenkirchen, Wasserstoff. Man verwendet ais katalyt. Absorptions- 
material fiir die C02 bei der katalyt. Herst. von H 2 aus CO u. Wasserdampf ein aqui- 
molekulares Gemisch von CaO u. MgO. (E. P. 301 499 vom 21/11. 1928, Auszug 
veróff. 23/1. 1929. Prior. 1/12. 1927. Zus. zu E. P. 275273; C. 1927. II. 3079.) K a u .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Katalytische "Erzeugung von 
Wasserstoff aus Gemischen von KW-stoffen u. Wasserdampf oder C 02. Man arbeitet 
in  verliingerten Kammern, in denen der Katalysator mittelbar auf 600—1000° erhitzt 
wird. (E. P. 301 969 Tom 15/9. 1927, ausg. 3/1. 1929.) K a u s c h .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ Reinigung ton Alkalilaugen. 
M a n  behandolt organ. Stoffe enthaltende Laugen im Autoklaven boi etwa 180° mit
0 2 oder diesen enthaltenden Gasen bei einem Druek von 10—15 at. Das sich bildende 
Alkalicnrbonat wird mit einem Erdalkalioxyd oder -hvdroxyd beseitigt. (F. P.
646 942 voin 10/1. 1928, ausg. 17/11. 1928. D. Priorr. 14/l."l927 u. 11/11. 1927.) K a .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Tschechoslowakei, 
Elektrolytische Herstellung von Alkalichloraten. Bei der Elektrolyse wird der Geh. 
an entwiekeltem 0 2 u. H 2 unter die Explosionsgrenze durch Zufiihrung eines Ver- 
diinnungsgases (auBer 0 2) gebracht. (F. P. 647 052 vom 13/1. 1928, ausg. 20/11. 1928.
D. Prior. 29/4. 1927.) . K a u s c h .

Kali-Industrie Akt.-Ges., C. T. Thorssell und A. Kristensson, Kassel, Kalium- 
carbamal und -carbonat. Man laBt ein K-Salz (KC1) mit NH.r Carbamat in Ggw. von 
fl. NH3 reagieren. Durch Erhitzen des Carbamats mit weuig W. erhalt man NH3, C 02 
u. K 2C03 oder KHCO,. (E. P. 300 629 vom 5/10. 1928, Auszug yeroff. 9/1. 1929. 
Prior. 18/11. 1927.) K a u s c h .

S. Husain, Nanded-Decean, Indien, und J. R. Partington, London, Alkaliper- 
phosphale. Man behandelt 1. o-Phosphate, vorteilhaft in wasserfreiem Zustande mit 
einem Peroxyd in Ggw. yon W. oder einer verd. H 20 2-Lsg. u. yerdampft sodann die 
Lsg. unter Druckyermindcrung bei gewohnlicher Temp. oder uber gesclmiolzcnem 
CaCl2 u. dgl. Man kann auch H 20 2 allein anwenden. (E. P. 300 946 vom 20/8. 1927, 
ausg. 20/12. 1928.) K a u s c h .

Canadian Salt Co., Ltd., iibert. von: George E. Gallop, Windsor, Ontario, 
Canada, Koclisalz. Grobsalz wird gewonncn, indem man feines NaCl zu einer diehten, 
homogenen M. ycrpreBt, diese bis zur gewiinschten GroBe zerkleinert u. das Endprod. 
sortiert. (Can. P. 267 684 yom 26/4. 1926, ausg. 18/1. 1927.) R a d d e .

Victor Yngve, South-Orange, N. J., Reinigung von Koclisalz. Die Salzsole 
wird m it iiberschussigem NaOH yon der Ghloralkalielektrolyse behandelt, die ge- 
fallten Hydroxyde (Mg[OH]2, Ca[OH]2) werden entfernt, die gereinigte Sole wird 
eingedampft u. die Mutterlauge im Kreislauf wieder yerwendet. Das NaCl wird mit 
neutraler Sole gewaschen. (A. P. 1 697 336 yom 9/4.1925, ausg. 1/1.1929.) K a u s c h .

Federal Phosphorus Co., Birmingham, Alabama, iibert. von: John N. Carothers 
und Charles F. Booth, Anniston, Alabama, Saures Natnumpyrophospliat. Man setzt 
zu H 3P 0 4 eine Alkaliverb., bis crstere gegen Metliylorange neutral ist, krystallisiert 
das Na2I lP 0 4 aus, trennt die Krystalle von der Mutterlauge u. verwandelt sie in saures 
Natriumpyrophosphat. (A. P. 1 699 093 vom 13/1. 1926, ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

Kali-Industrie Akt.-Ges., C. T. Thorssell und A. Kristensson, Kassel, Alkali- 
und Erdalkalinitrate. Man laBt eine Lsg. oder Suspension von Alkali- oder Erdalkali- 
kydroxyd oder -carbonat uber Absorptionsturme einer HNOs-Anlage rieseln u. befreit 
die erhaltene N itrit enthaltende Nitratlsg. von dem N itrit durch Behandeln m it H N 03 
u. Dampf. Hierauf wird die Lsg. auf 0° abgekuhlt, wobei sich ein Teil des N itrats fest 
abschcidet. Die Mutterlauge erwarmt sich auf 15—20°, wenn sie im Gcgenstrom zu 
weiteren Nitratlsgg. flieBt, wird abgekuhlt u. kehrt in das Verf. zuruck. (E. P. 300 632 
vom 18/10. 1928, Auszug veróff. 9/1. 1929. Prior. 18/11. 1927.) K a u s c h .

Salzbergwerk Neu-StaB£urt, StaBfurt, Magnesia. Gebrannter Dolomit wird 
m it der geniigenden Menge eines NH3-Salzes (NH4C1) behandelt, um den Kalkgeb. 
des Dolomits ais 1. Salz zu entfernen. Es konnen hierbei Abfallaugen vom Solvay- 
Sodayerf. oder yon der Behandlung yon Mg-NH4-Carbonat mit KC1 ais Quelle fiir 
das NH4C1 Venvendung finden. (E. P. 301 751 vom 3/12. 1928, Auszug veróff. 30/1.
1929. Prior. 3/12. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Calciumsulfat. Man fiihrt 
die Rk. zwischen H 2S 04 oder ihren Salzen mit Ca-Verbb. in Ggw. von Metaphosphor- 
siiure oder ihrer Salżo durch. Es bildet sich dann lcSrniges, leieht filtrierbares CaS04. 
(E. P. 301 210 yom 5/12. 1927, ausg. 20/12. 1928.) K a u s c h .

Texas Co., New York, iibert. von: Rene de M. Taveau, Elizabeth, und Cyril
B. Tygert, Bayonne, N. J ., Metallchlond. Metali enthaltendes Materiał wird durch 
eine hoclierhitzte Kammer, in der es entwiissert wird, gefiihrt, dann h. in eine Reaktions- 
kammer gebracht, die von auBen beheizt wird u. durch die im Gcgenstrom C0C12 
geleitet wird. Die dabei entstehenden Metallchloriddiimpfe werden kondensiert. (A. P.
1 698 324 vom 17/1. 1922, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c i i .

W illiam F. Downs, Chatham, N. J ., Wasserfreie Metallchloride. Man mischt 
ein Metalloxyd (A120 3) m it der Lsg. einer freien C enthaltenden organ. Verb., yerdampft

104*
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die Lsg., gliiht denRiickstand u. behandelt ihn in einern Dreliofen m it h. Cl2. (A. P.
1 699 229 vom 12/1. 1925, ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

Claude G. Miner, Berkeley, Californ., Aluminiumchlorid. Al20 3-haltiges Materiał 
wird in  Ggw. von Kolile bei wenigstens 1500° mit HC1 behandelt. (A. P. 1 698 238 
vom 19/5. 1927, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

Carl Raymond Whittemore, Montreal, Quebec, Canada, Titanozyd aus Titan- 
Eisenerzen. Da Fe in  den Erzen wird ohne Sehmelzen u. Sinterung zu Eisensehwamm 
reduziert; die Erze werden in einer oxyd. Atmosphare gekiihlt, der Eisensehwamm 
wird getrennt u. ebenso das Ti von den nichtmagnet. Anteilen. Die so beliandelten 
Erze werden mit einer Saure auf 250“ erhitzt, die M. wird m it k. W. ausgelaugt, die 
Lsg. hydrolysiert u. das gefallte T i(0H )4 gegluht. (A. P. 1 699 173 vom 21/8. 1924, 
ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

Titanium Pigment Co., Inc., New York, iibert. von: Lonnie W. Ryan, Niagara 
Falls, N. Y., Alkaliiiłanat. TiO(OH)2 o. dgl. wird m it einer Alkaliverb. gemiseht u. 
auf 100—200° erhitzt. (A. P. 1 697 929 vom 2/6. 1925, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

T. P. Hilditch, Catalytic processes in  applied chemistry. (Vol. 2 of a ser. of monographs
on applied chemistry.) London: Chapman & H all 1929. (360 S.) 8°. 16 s. net.

VH. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
E . B ritzke, A. D unajew  und E . Pochw alinskaja, Gewinnung von Ammonium- 

phosphat. Der erste Teil der Arbeit ist der Theorie u. Praxis der Herst. von NH4-Phosphat 
durch Rk. der oxydierten Gase der P-Dest. m it NH3 (vgl. C. 1928. II. 928) gewidmet. 
Der zweite Teil behandelt die Gewinnung des NH4-Phosphats („Ammophos") durch 
Neutralisation der teehn. fl. Phosphorsaure mittels gasformigen NH3. Die Unterss. 
der Yff. ergaben, daB es zweckmaBig ist, zu diesem Behuf Auszuge sogenannter „Grenz- 
konz.“ anzuwenden, d. h. soleher Auszuge, die bei Siittigen m it NH3 vollstandig krystalli- 
sieren, ohne Eindampfen u. ein trockenes, krumeliges Prod. bilden. Die gesuchte 
,,Grenzkonz.“ kann durch Berechnung gefunden werden, indem man von der Analyse 
des gegebenen Pho8phoritauszugs ausgeht u. bei der Neutralisation durch NH3 die 
Bldg. von Krystallohy<lraten-CaS04 • 2 H 20 , F eP 04 • 2 H20  u. von Salzen, die Kon- 
stitutionswasser enthalten: NH4H 2P 0 4 u. (NH4)2H P 0 4, annimmt. Beim Eindampfen 
der Phosphoritauszuge zwecks Erhaltens der „Grenzkonz.“ mufi beriicksiehtigt werden, 
daB das Siittigen des phosphorsauren Auszugs m it NH3 von bedeutendem Warme- 
effekt begleitet wird, infolge der groBen Neutralisations- u. Krystallisationswarme 
der entstehenden Verbb. u. also ein Teil des uberschiissigen W. des Auszugs auf Kosten 
dieser Warme yerdampft. Daa Eindampfen des Auszugs hat vor dem Eindampfen 
der NH4-Phosphatlsg. erstens den Vorteil, daB es ermóglicht, ein Prod. von der ge- 
■\ninschtcn Zus. zu erhalten: Monophosphat, Diphosphat oder ein Gemisch beider 
Salze in beliebigem Verhiiltnis. Beim Eindampfen aber der Lsg. von N H4-Phosphat 
kann nur Monophosphat erhalten werden, da die Lsgg. von (NH4)2H P 0 4 u. (NH4)3P 0 4-
3 H 20  unbestandig sind u. beim Erhitzen NH3 bilden. Der zweite Vorteil des 
Eindampfens der Auszuge ist der, daB die NH4-Phosphate, die durch Sattigen der 
Auszuge von „Grenzkonz.“ m it NH3 erhalten werden, die fiir Dungemittel so wichtigen 
Eigg. haben: sie sind locker u. brocltelig, welch letztere Eigg. dem durch Eindampfen 
einer NH4-Phosphatlsg. erhaltenen „Ammophos" fehlen. Die Rk. kann entweder durch 
Sattigen des phosphorsauren Auszugs mit NH3, oder durch Pulverisieren des Auszugs 
in einer NH3-Atmosphare durchgefuhrt werden. Die erhaltenen Prodd. enthalten 
41—45% wasserlósliches P 20 5u. 13—14% NH3 u. sind bestandig, krystallin. u. brockelig. 
Die Methode der Gewinnung von NH4-Phosphat durch Sattigen des phosphorsauren 
Auszugs mit NH3 verlangt ein sehr energ. Ruhren. Der ProzeB muB ohne Kuhlen 
durchgefuhrt werden, da infolge des Ansteigens der Temp. der reagierenden M. (auf 
ca. 70°) die Lóslichkeit des NH4-Phosphats zunimmt u. also die Neutralisation zu Ende 
gefiihrt werden kann, bevor die reagierende M. vollstandig erstarrt ist. Es wurden auch 
Verss. zur Gewizmung von NH4-Phosphat durch Neutralisation m it NH3 phosphor- 
saurer Auszuge von gewóhnlieher Konz. (mit 10—25% P 20 5) angestellt. Es erwies 
sich, daB auch hier eine vollstandigo Ausnutzung des Auszuges errcicht wird, falls 
die Menge des eingefuhrten NH3 auf (NH4)3P 0 4 +  10% Geh. an freiem NH3 in der 
Lsg. berechnet wird, bei einer Temp. des Rk.-Gemisches von 20—30°. Die Vollstandig- 
keit der Fiillung der Phosphorsaure erwies sich in den Verss. der Yff. unabhiingig von
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der urspriinglichen Konz. des phosphorsauren Auszuges. Durch Kiihlen des Rk.- 
Gemisches wird die groBto Ausbeute, sowie gute physikal. Eigg. des erhaltenen Prod. 
erreicht. Jedoch kann das Kiihlen notigenfalls auch unterbleiben, da m it der Temp.- 
Erhóhimg die Ausbeute u. die physikal. Eigg. des Prod. nur unerheblich leiden. (Trans. 
Inst. Fertilizers [russ.: Trudy nautschnogo Institu ta po Udobreniam] 1928. Nr. 51.
5—72.) GOINKIS.

N. Koschetschkin, S. Schtscherba und A. Wolskaja, Das Versuchsfdd Dolgo- 
prudnoje. Beschreibung der Ergebnisse von Feldyerss. im Jahre 1926 1. des Versuchs- 
feldes Dolgoprudnoje (N. KOSCHETSCHKIN); 2. der Abteilung des Versuchsfeldes bei 
Krjukowo (S. SCHTSCHERBA); 3. der Abteilung des Versuchsfeldes bei Ljuberzy 
(A. WOLSKAJA). E s  wurden hauptsachlieh Verss. iiber Kalkung u. Diingung m it 
Phosphoritmehl ausgefuhrt. Die Kalkung erwies sich, in Ubereinstimmung m it den 
Ergebnissen der yorigen Jahre, ais wirksames Mittel zur Hebung der Erntcn, wobei 
die Nachwrkg. im zweiten u. dritten Jahr starker war, ais die unmittelbare Wrkg. auf 
die erste Em te. Auf den Boden der Podsolzone erwies sich Phosphoritmehl ais wirk
sames Mittel zur Hebung der Ernte. (Trans. Inst. Fertilizers [russ.: Trudy nautschnogo 
Institu ta po Udobreniam] 1928. Nr. 53. 3—83.) G o in k is .

R. Lucas und W. Hirschberger, Ober eine Methode zur Bestimmung des Gesamt- 
sticksloffs in Hanistoff-Nitraigemischen. Man yersetzt 50 ccm einer Lsg., enthaltend
0.5g (nicht mehr 1) des Gemisches(Harnstoff-Kalksalpeter, Harnstoff-Kali-Phosphor etc.)
m it 5 g Ferrum hydrogenio reductum pro analysi, dann m it 50 ccm k. verd. H 2S 04 
(l:3 V o l.), hangt einen lang ausgezogenen Trichter in den Kolbenhals, iiberlaBt das 
Gemisch sich selbst, event. unter Wasserkuhlung, bis die H 2-Entw. aufgehort hat, 
dampft auf freier Flamme ein, bis die Lsg. durch ausscheidendes FeS04 sich zu truben 
beginnt, laBt abkuhlen, gibt 15 ccm konz. H„S04 zu, dampft unter Bewegimg weiter 
bis zur Zahfl. ein, laBt erkalten, yerd. spiilt in einen 1000 ecm-Destillationskolben, 
yersetzt m it 120 ccm starker NaOH, dest. das NH3 in yorgelegte 40 ccm 2-n. H 2S 04 
u. titriert nach etwa 1 Stde. mit 1/ 2-n. NaOH u. Indophenol ais Indicator zuriiek. 
(Ztschr. angew. Chem. 42. 99—100. 26/1. Ludwigshafen a. Rh., I . G. Farbenind.- 
Werk Oppau.) B l o c h .

— , E in  neuer Bewdssermigskegel ais Hilfsmitlel fiir landwirtschaftliche Forschung. 
Der Kegel in Form eines Erlenmeyerkolbens von 200 ccm besteht aus porćisem Ton 
u. wird m it W. beschickt in den Boden gesetzt, wodurch dieser st-eta gleichmaCig feucht 
bleibt. Die zugefuhrte Menge W. ist jederzeit leieht zu ermitteln. (Laboratory
1. 77.) ________________  GROSZFELD.

Selbi (Soc. d’Exploitation des Licences de Brevets Industrielles), Frankreieh, 
Dungemittel. Beim Verf. des Hauptpatents wird ein Teil des Superphospbats durch 
eine geringe Menge konz. H ,S04 ersetzt. (F. P. 33 696 yom 18/6. 1927, ausg. 29/11. 
1928. Zus. zu F.P. 623227; C. 1927. II. 1885.) K u h l in g .

Soc. d’fitudes Chimigues pour l’Industrie, Genf, Dilngemiilel. Rohphosphate 
werden m it gegebenenfalls Harnstoff enthaltender Salzsiiure aufgeschlossen u. die 
erhaltene Lsg. m it K 2S04 behandelt. Die yom abgeschiedenen CaS04 getrennten, 
KC1, Ca(H2P 0 4)2 u. gegebenenfalls Harnstoff entbaltenden Lsgg. werden eingedampft. 
(Schwz. P. 128015 vom 24/12.1926, ausg. 1/10. 1928.) K u h l in g .

Kunstdiinger-Patent-Verwertungs-Akt.-Ges., Glarus, Schweiz, iibert. von:
F. G. Liljenroth, Stoekholm, Auslaugeverfahren mittels Saure. Kalkreiche Stoffe, wie 
Rohphosphate oder unreines CaC03, werden m it H N 03 oder Bauxit o. dgl. oder Roh
phosphate werden m it H 2S04 behandelt, um Ca(N03)2-Lsgg. bzw. Al2(S04)3-Lsgg. bzw. 
H 3P 0 4 oder saure Phosphate zu erhalten. (E. P. 301 306 yom 23/10. 1928, Auszug 
yeróff. 23/1. 1929. Prior. 26/11. 1927.) K a u s o ii.

Kunstdimger-Patent-Verwertungs-Akt.-Ges., Glarus, Schweiz, iibert. yon:
F. G. Liljenroth, Stoekholm, Phosphorsaure und ISsliche Phosphate. Man laugt Roh
phosphate aus u. fallt aus den erhaltenen Lsgg. das Ca ais CaS04 bei wenigstens 80—95°, 
wobei krystallin. CaS04, das sich rasch absetzt, entsteht. (E. P. 301 864 yom 30/10.
1928, Auszug yeroff. 30/1. 1929. Prior. 7/12. 1927.) K a u s c h .

J. A. Pond, Auckland, Neu-Seeland, Calciumphosphate. E in im wesentliehen 
CaH4(P 04)2 u. CaHP04 u. wenig unangegriffenes Ca3(P04)2 enthaltendes Dungemittel 
erhalt man durch inniges Mischen von Ća3(P04)2 mit H 2S04 u. zwar m it 10—20% 
weniger Saure (D. 1,36-—1,55) ais fur die yollkommene Bldg. von CaH4(P04)2 er-
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forderlich ist, u. Erhitzen der Mischung in fein zerteiltem Zustande auf 280° F. (E. P. 
300 965 Tom 17/11. 1928, Auszug veroff. 16/1. 1929. Prior. 21/11. 1927.) K a u s c h .

A. Messerschmitt, Suvigliana.-Lugano, Calciumalkaliphosphate der Forrnel (CaO)2- 
(K20)P 20 5 erhalt man durch Zusammensintern (ohne Selimelzen) von Rohphosphaten, 
bas. oder sauren Substanzen (Erdalkalioxyde, A120 3, S i02, Fe20 3 u. dgl., Ton oder 
andere Silikate usw.), einem Alkalisulfat oder StaCfurter Rohsalz u. einem starken 
Reduktionsmittel (Kohle, Eisenpyrit). (E .P. 300 961 vom 12/11. 1928, Auszug veroff. 
16/11. 1929. Prior. 21/11. 1927.) K a u s c h .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, iibert. von: Rhenania Kunheim Verein 
Chemischer Fabriken Akt.-Ges., Berlin, Calcium- und Doppelpliosphate. Citrat- 
lósliehe Phospliate crhiilt man durch Gluhen von Rohphosphaten im Gemisch mit 
Alkalicarbonaten oder -salzen oder Mg-Verbb., m it oder ohne Mithilfe von Dampf in 
2 Stufen. Die erste Stufe wird unter dem F. des Ausgangsgemisches (800—1000°), 
die zweite bei 1150° durchgefiihrt. (E. P. 301 022 vom 8/11. 1928, Auszug veróff. 16/1.
1929. Prior. 23/11.1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gyanrerbindung. Zwecks 
Herst. von Ca(CN)2- 2 NH3 laBt man Gemische von HCN u. NH3 auf CaO, Ca(OH)2 
oder 1. Salze des Ca in Ggw. von W. oder organ. Fil. einwirken oder man leitet einen 
Stroni von NH3 durch eine konz. Lsg. von Ca(CN)„ oder gasfórmige HCN u. NH3 
iiber CaO. (E. P. 300 348 vom 19/9. 1927, ausg. 6/12. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Diingemiltel, bestehend aus 
Mischungen von Harnstoff m it A1PO.,, FePO., oder beiden u. gegebenenfalls Kalium- 
salzen o. dgl. E in geeignetes Gemenge von FePO., u. A1PO., wird bei der Absattigung 
von Rohphosphatlsgg. m it NH3 erlialten. (E. P. 300 329 vom 24/8. 1927, ausg. 
6/12. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Diingemiłtel und Kalium- 
bisulfał. Man behandelt festes K H S04 mit gasfórmigem NH3 bei gewóhnlieher Temp. 
u. erhalt so das Doppelsalz Ammonium-Kaliumsulfat. KHSO., erzeugt man durch 
Bchandeln von Gemischen von KC1 u. H 2SO., (im Verhaltnis von wenigstens 1: 1) mit 
einem Gas- oder Dampfstrom (iiberhitzter Dampf) zwischen 110—120°. (E. P. 300 402 
vom 3/12. 1927, ausg. 6/12. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Diingemitlel. Gesatt. Lsgg. 
von Chloriden oder von Chloriden oder N itraten des K , NH., u. gegebenenfalls Na, 
welehe im Gleichgewicht m it wenigstens 3 festen Phasen der genannten Salze sind, 
werden mit festen N itraten oder Chloriden des K , NIT, oder Na oder Mischungen 
dieser Salze versetzt, bis zur Lsg. der zugesetzten Salze erwarmt u. krystallisieren 
gelassen. Die abgetrennten Mutterlaugen konnen, gegebenenfalls mit anderen Salzen, 
in der gleichen Weise behandelt werden. Auch 1. Phospliate konnen ais Zusatze ver- 
wendet werden. (E. P. 299 984 vom 13/10. 1927, ausg. 29/11. 1928.) K u h l i n g .

Marie Vincent-Rentsch, Val!amand-dessus, Waadt, Schweiz, Ldusevertilgungs- 
miitel. Es werden Tabak u. Knohlauchzwiebcln zusammen in W. gekocht, worauf die 
festen Ruckstande nach dem Erkalten von dem zum Einreiben bestimmten Absud 
getrennt werden. (Schwz. P. 128 173 vom 23/4. 1928, ausg. 1/10. 1928.) S c i iu t z .

E. F. Snyder, Methods for determining the hydrogon-ion concentration of soils. Washington:
D. C., Gov’t  Pr. Off., Sup’t  of Doc. 1928. (30 S.) 8°. (U. S. Dept. of Agri., circular 56) 
pap. 5 c.

■VIII. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
J. S. Godard, Die Konzentration der Erze des u-estlichen Quebec. Die Vorkk. lassen 

sich in 3 Gruppen einteilen: Pocherze, direkt sehmelzbare u. Konzentrationserze. Die 
letzte Gruppe zerfallt allein wieder in 7 Abtcilungen. Die Probleme der Aufarbeitung 
dieser komplexen Erze lassen sich kurz etwa wie folgt zusammenfassen: Eine Konz. 
der Edelmetalle m it den Cu-Konzentraten, wobei die Ausbeute dann am besten ist. 
In  einigen Fallen sind Au u. Ag die Hauptwerte, u. das Cu ist von zweiter Bedeutung. 
Ein weiteres Problem ist die Konz. der Cu-Zn-Erze in marktfahige Cu- u. Zn-Prodd. 
bei hohen Ausbeuten an beiden Mineralien, was von dem Metallverhaltnis von Cu zu 
Zn abhangt, aber auch von dem Oxvdationszustand der Erze. Die bisherigen Arbeiten 
u. Erfolge bei der Konz. der einzelnen Erzsorten werden dann genauer geschildert. 
(Buli. Amer. Zinc Inst. 11. Nr. 11—12. 1—9. Nov./Dez. 1928. Ottawa, Mines Branch, 
Department of Mines.) W lLKE.
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Gr. H. Wigton, Flotalion oxydischen Erzes in  der Chief Consolidated Mili. Dio 
Arbeit des Werkcs besteht in der Flotation osydierter Mincralien von S i02-haltigen 
Erzen des Tinticbezirks. Da die Pb-, Ag- u. Au-Mineralien, die den Brzen den Wert 
geben, fast ganz osydicrt sind, so waren neue Probleme zu losen. Zuerst wurde das 
Verf. im Labor. erprobt. Die durchschnittliche Menge der zur Flotation angewandten 
Pil. betrug je t  Erz 3 lb Natriumsilicatlsg., 0,6 lb Aerofloat (Krcsylsaure u. Phosphor- 
pentasulfid.) u. 5,0 lbs Athylxanthat. Die Zerkleinerung der Erze wurde in einer Kugel- 
inulile ausgefuhrt. Mit Phenolphthalein u. Methylorange war weder Alkalinitat, noch 
Saure in dem Brei nachweisbar. Obgleich die Reagentienkosten hocli waren, war der 
Erfolg der Flotation so gut, dal3 eine Ubertragung auf den Betrieb versucht wurde. 
Hier ergaben sich aber viele Schwierigkeiten. Die Zus. der PI. wurde abgeandert auf 
1/i lb Aerofloat u. 8 lb Athylxanthat auf 1 1 Erz. AuBerdem stellte sich heraus, daB 
das Mahlen nicht nur eine zerkleinernde Wrkg. hatte, sondern auch die pn beeinfluBte. 
Bei genauer Kontrolle von pn wurden dann ebenfalls im Betriebe gute Ergebnisse 
erzielt. Das Erz hatte z. B. 0,278 oz Au je t, 12,03 oz Ag jo t, 11,84% Pb, 59,82% Unl.,
0,22% Cu, 0,91% Zn, 7,04% Pe, 2,43% CaO u. 1,25% S. Das Konzentrat enthielt:
0,617 oz Au je t, 36,66 oz Ag je t, 38,85% Pb, 21,76% Unl., 0,48% Cu, 1,42% Zn, 
5,49% Po, 4,50% CaO u. 3,04% S. Die prozentuale Erhóhung betriigt also bei Au 
64,33, Ag 88,56 u. Pb 95,34. In  der Kugelmiihle muB der pn-Wert auf 6,8—7,0, in 
den ersten Flotationszellen auf 7,0 u. in den Zellen, in denen Athylxanthat zugesetzt 
wird, auf 7,2 gelialten werden. (Mining and Bletallurgy 9. 541— 42. Dez. 1928. Eureka 
[Utah], Chief Consolidated Mining Co.) W i l k e .

Sture Mórtsell, Selektivflotation in Orijarvi. Eino Besclireibung der Aufbereitung 
der Zink- u. Bleierze in der finnliind. Grubo Orijarvi. (Teknisk Tidskr. 59. Bergs- 
vetenskap 15—16. 9/2.) W . W o l f f .

H. Kalpers, Der Kohlenstaubdrehofen im  Vergleich zum Kupolofen zur Herslellunr/ 
hochwerligen Tempergusses. Vf. beschreibt die Gewinnung von liochwertigem Temper- 
guB dureh Zusatz von sogenannten „Temperpaketen“ ; dies sind Metallbundel, die 
mit Zement umgeben u. deshalb im Kupolofen erst von der flussigen Schlackensehicht 
angegriffen werden, die sich iiber dem Metali befindet. Die Pakete tiben somit eine 
kraftige Desoxydationswrkg. aus. Weiterhin wird ein Trommelofen mit Kohlen- 
staubfeuerung beschrieben u. dessen Arbeitsweise mit der des Kupolofens vergliehen, 
wobei sich betrachtliehe Vorteilc der Staubfeuerung ergeben. Der Arbeit sind eine 
Anzahl Abbildungen beigefiigt. (GicBerei-Ztg. 26. 78—82. 1/2. Berlin.) L u d e r .

Walter Schopper, Stórende Bildung von Schwefelsaure in Abgasen hiitlenmannischer 
Prozesse. Vf. erórtert die Bedingungen, unter denen in den Abgasen aus dem Cu- 
Konverter, dem Rostofen u. der JDwiGHT-Ll.OYD-Anlage die Bldg. von S03 einsetzt, 
u. beschreibt ein einfaches Verf. zum Nachweis des S 03, indem mit einem blanken 
Fe-Stabe aus dem Gasstrom ein wenig Staub entnommen wird, dessen Rk. man m it 
Methylorange priift. Es zeigte sich, daB die SOs-Bldg. von der Temp. stark abhangig 
ist. Man kann sie dureh tjbcrwachung der Gastemp. prakt. soweit unterdriieken, 
daB die Entstaubung nicht gestort wird. (Metali u. Erz 26. 36— 41. Jan. Hamburg.) Lii.

R. Stumper, Untersuchungen iiber den Einflup der Walztemperatur auf die Eigen- 
schaften der Scliienen. Vf. erlautert die yerschiedenen bisher beschrittenen Wege zur 
Verbcsserung des Schienenstahls dureh Anderung der chem. Zus. u. betrachtet die 
Moglichkeiten, ein feinkorniges Gefuge zu erreichen. Es wurde der EinfluB der End- 
walztemp. zwisehen 950 u. i 150° auf die mechan. Eigg. u. das Gefuge der Scliiene 49 
der Deutsclien Reichsbahn untersucht. Der Stahl enthielt ca. 0,4% C, 0,1 %  Si, 1% Mn,
0,06% P, 0,04% S. Es ergab sich, daB die Zugfestigkeit, Dchnung, Streckgrenze u. 
Kerbzahigkeit bei niedriger Walztemp. am gunstigsten sind, wahrend die Hartę nur 
unwesentlich beeinfluBt wird. Die KomgróBe ist bei 950° am geringsten; sie nimmt 
etwa in Form einer geometr. Reihe zu, wenn die Temp. in arithmet. Reihe fallt. Der 
fur die Eigg. somit gunstigen niedrigen Walztemp. stehen jedoch wirtschaftliche Mo- 
mente entgegen. Der Arbeit ist eine groBe Zahl von Tabellen u. Bildern beigefiigt. 
(Stahl u. Eisen 49. 177—87. 7/2. Saarbrucken.) L u d e r .

Henry S. Rawdon, Fliepfiguren beim Flupeisen unter Zug. Eine Unters. der Kraft- 
wrkgg. der sogenannten Linien yon L u d e r  ( D i n g l f . r s  polytechn. Journ. 155. [1860]. 
18), P i o b e r t  (Memoriał de PArtillerie 5 [1842]. 505) oder H a r t m a n n  (Compt. rend. 
Acad. Sciences 118 [1894]. 520) wurde an niedrig gekohltem Dampfkesselstahl in 
h. gewalztem Zustande ausgefuhrt. E r enthielt 0,17% C, 0,40% Mn, 0,02% P  u.
0,033% S. Beobachtungcn an polierten Proben. die dureh Zug gestreekt worden waren,
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zusammen m it Kraftmessungen an ihnen, liefien erkennen, daB das erste Erscheinen 
der Kraftwrkgg. auf der polierten Oberflache m it dem FlieBen des Metalles zusammen- 
fallt, u. in der T at sehr genau die Proportionalitatsgrenze des Metalles anzeigt. Die 
Kraftwirkungsfiguren erscheinen prakt. bei einer Zugprobo immer zuerst an den Enden 
des Stiickes m it verringertem Querschnitt, dicht bei den Einspannkópfen. Die erstcn 
Linien, die erschienen, hatten nieht die ais typ. angesehene Orientierung von 45°, 
sondem standen zur Lange des Probestabes senkrecht. Wird die Belastung aufrecht 
erhalten, oder etwas iiber den FlieBpunkt erhóht, so schreiten die Figuren von den beiden 
Enden zur Mitte fort. Eine Ausdehnung der Eiguren nach den Enden hin findet nur 
am Schlusse des Zugvers. sta tt. Wird nacheinander ófters belastet u. jedesmal dann 
entlastet, so zeigen die Kraftwirkungsfiguren bei jeder neuen Belastung ein Fort- 
schreiten u. Ausdehnen der schon bei der letzten Entlastung gebildeten. Dies geht 
in ahnlicher Weise weiter, bis die ganze Lange des Probestabes so beeinfluBt ist. Keine 
Erhóhung der elast. Eigg. durch „Uberspannung“ kann stattfinden, bis dies alles ge- 
schehen ist. Mit weiter steigender Belastung werden die Figuren durch das starkę 
FlieBen des Metalles nieht mehr so deutlieh. Dio Lage des Bruches scheint in den 
meisten Fallen in keiner Beziehung zu den schon vorhandenen Figuren zu stehen. 
Bei m it Span bedeckten Oberflachen kónnen die belasteten Flachen durch das Ab- 
blattem  des Spans lokalisiert werden. Diese Methode ist jedoch qualitativ u. darf 
nieht zur genauen Best. des FlieBpunktes oder zur Yeransohaulichung der feinen Einzel- 
heiten der FlieBfiguren verwendet werden. Die Hartę des in diesen Verss. benutzten 
Stahles wurde órtlich um rund 5% beim Bilden der Figuren erhóht. Diese Harte- 
erhóhung betragt jedoch nur rund 10% der beim Belasten des gleichen Materials bis 
zur Bruchgrenze entstehenden. Die Róntgenstrahlcmmters. zeigte keine markanten 
Unterschiede zwischen dem mit Figuren versehenem Metali u. solchem ohne. Eine Unters. 
der Innenstruktur des Stabes zeigte ebenfalls keine deutliehen Unterschiede. Nach 
einem Anlassen auf 650° wiihrend 1 Stde. war bei gerecktem Metali keine Neigung zur 
Rekrystallisation oder zum Komwachstum feststellbar. Auf den polierten u. geatzten 
Oberflachen von Staben, die hierauf so stark gereckt wurden, daB Figuren entstehen 
muBten, zeigten sieh bei einigen K óm em  Gleitlinien in den Figuren. Die Gleitflachen 
in jedem Kom waren fast parallel zu denen in anderen Kómem, u. die Anzeichen 
dieser Flachen auf der Oberflache waren fast senkreeht zum angewandten Zug. Schein- 
bar tr i t t  Gleitung nur in solchen Fem tkóm em  auf, die in bezug auf den angewandten 
Zug gunstig liegen. Unter geringer YergróBerung hat die Metalloberflache zwischen 
den FlieBfiguren ein „geripptes“ Aussehen. Jede einzelne Rippe ist viel gróBer ais 
die Ferritkómer des Metalles. Ais Folgę der Deformation durch Gleitung, die in einigen 
Kóm em  stattfindet, werden die anderen Kómer geneigt u. verschoben u. geben so der 
polierten Oberflache ein mattes Aussehen innerhalb der FlieBfiguren. Beobachtungen 
an polierten Stucken zeigen sehr schon das allmahliche Fortschreiten des FlieBens 
von Metali unter Zugbeanspruchung. E in Stab kann in seinen FlieBfiguren zeigen, 
daB er schon betrachtlich dem FlieBen unterlegen hat u. trotzdem sieh noeh m it dem 
Zug unter dem FlieBpunktbefindet, was m it der Definition des FlieBpunktes zusammen- 
hangt. Kraftwirkungsfiguren ahniich den hier beschriebenen wurden auch auf Al- 
Legierungsblech festgestellt, das zum Vergleich herangezogen worden war. (Bureau 
Standards Journ. Res. 1. 467—85. Sept. 1928. Washington.) W i l k e .

—  Das Stahlłempem. Nach einer Besprechung der maBgebenden Faktoren beim 
Tempem werden die Apparatur u. das Homoverf. der L e e d s  a n d  N o r t h r u p  
C o. an Abb. behandelt. (Chem. Ago 20. Monthly Metallurgic. Sect. 2—3. 5/1.) W i l k e .

S. Epstein und H. S. Rawdon, Slahl fiir Einsatzhdrtung, nonnaler und anormaler 
Stahl. (Bureau Standards Journ. Res. 1. 423—66. Sept. 1928. Washington. — C. 1927.
II . 2344.) W i l k e .

Bruno Geier, Beilrage zur Frage der Entstehung der bóliviani$chen Kupfererzlager- 
statten vom T ypm  Corocoro. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Beilage-Band 58. 
Abt. A. 1— 42. 1928. Pforzheim.) E n s z l i n .

—  Die nasse Kobaltgeuoinnung aus armen Erzen. Zuerst wird das Erz zu einem 
feinen Pulver gemahlen u. m it einem bestimmten Teil Steinsalz vermischt. S-haltige 
Erze mussen vor dem Vermahlen geróstet werden. Das mit NaCl geróstete Erz wird 
in einer Mischung von verd. HC1 +  H2S 04 aufgelóst. Cu u. in der Lsg. zuriick- 
gebliebenes Pb werden durch H„S gefallt, u. zwar indem man in einem irdenen Topf 
Na2S in die Lsg. bringt u. gut riihrt. Das F iltrat wird m it Na;,C03 neutralisiert u. 
ein grofier UberschuB von rohem Na„S zugegeben. Kalk zum Neutralisieren zu ver-
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wenden ist nicht vorteilhaft, da sich CaSO* m it dem Nd. vermengt. Enthalten diese 
Filtrate noch yiel Na2S, so konnen sie zur Cu-Fallung der folgenden Chargen yerwendet 
werden. Der Nd. wird m it schwacher HC1 behandelt, wobei durch schnelle Unters. 
des Nd. festgestellt werden muB, wieviel Fe er noch enthalt. Fallt der Fe-Gehalt unter- 
halb eines bestimmten Gehalts, so wird die Saure abgezogen. Hierauf wird m it an- 
gesauertem u. dann m it h. W. gewaschen, bis nur Spuren Fe yorhanden sind.. Der 
feuchte Nd der Ni- u. Co-Sulfide wird sorgfiŁltig getrocknet, in einem kleinen Ofen 
gerostet u. die yollstandige Umwandlung in die Sulfate analyt. verfolgt. Bei richtiger 
Arbeitsweise lost sich alles dann in h. verd. H 2S04. Zur Trennung von Ni wird die 
Lsg., falls sie zu stark ist, m it NH3 neutralisiert, Ammoniumbisulfat zugegeben u. 
sorgfaltig eingedampft. Ist sie genugend konzentriert, so krystallisiert ein Nickel- 
doppelsalz ais schwer 1. M. aus, die nur wenig Co enthalt. Diese Krystallisation muB 
manehmal wiederholt werden, um eine yollstandige Trennung zu erlangen. Die Lsg. 
wird ohne Waschen abfiltriert u. der Ni-Nd. fur eine gesonderte Behandlung aufgehoben. 
Dann wird H 2S-Gas in die FI. geleitet, was techn. besser ist, ais Zugabe von Na,S. 
Hierauf wird der Nd. im Ofen erhitzt, u. zwar starker ais bei der obigen Erhitzung 
von Co- -|- Ni-Sulfid, u. das erhaltene Sesquioxyd yerkauft. (Chem. Age 20. Monthly 
Metałlurgie. Sect. 1— 2. 5/1.) W i l k e .

Harald Carlborg, Die Chromerzvorkommen der Welt. Eine Besehreibung der Art 
des Vork., der Yerwendung, Zus. u. geograph. Verbreitung der Chromerzlager der Erde. 
(Jernkontorets Annaler 1929. 1—24.) W. W o l f f .

Ivor Griffith, Blatlgold — alles und neues. Die amerikan. Blattgoldherst. besonders 
die der Firma H a s t i n g s  a n d  Co., u. die Eigg. der yerschiedensten in- u. ausland. 
Sorten werden kurz erwahnt. (Buli. Wagner Free Inst. Science Philadelphia 3. 59—62. 
Dez. 1928. J o h n  B. S t a t s o n  Co.) W i l k e .

John Watson, Das AUreiben bei Platinoiden in Erzen. E in gutes FluBmittel 
besteht aus 3 lbs trockener calcinierter Soda, 3 lbs reiner Abtreibbleiglatte, 1 lb ge- 
schmolzenem Borax u. 1,5 g AgCl. Es folgt dann eine eingehende Schilderung des vom 
Vf. angewandten Abtreibeyerf. u. die Wiedergewinnung des AgCl. (Journ. chem. 
metallurg. mining Soc., South Africa 29. 115— 18. Noy. 1928.) W il k e .

Frederick M. Becket, Chromlegierungen. Nach einer Wiedergabe der Ent- 
deckungsgesęhichte des Cr u. seiner Legierungen wird besonders die augenblickliehe 
Lage der Cr-Stahle behandelt. Die Eigg. u. Verwendungen der ycrsehiedensten Cr- 
St&hle sind systemat. zusammengestellt u. werden eingehend beschrieben. (Mining 
and Metallurgy 9. 551—54.1 0 .10—15. Jan . New York [N. Y.], Union Carbide & Carbon 
Research Lab., Inc.) W il k e .

M. Masima und G. Sachs, Mechanisclie Eigenschaften von Messingkryslalleti. 
Kleine Baufehler in Einkrystallen storen die elast. Eigg. nur wenig. Beim a-Messing 
(72% Cu) hiingen die elast. Eigg. sehr stark, die elektr. Leitfahigkeit dagegen nur 
wenig von der Órientierung ab. Die „wirksame" Sehubspannung ist die fiir den Gleit- 
beginn maBgebende GroBe u. bis auf ± 5 %  konstant. Der Beginn der Gleitung auf 
einer Ebene ist m it plotzlichem Wechsel der K raft yerknupft. Beim Ubergang zu 
einem neuen Gleitsystem andert sich die K raft jedesmal plótzlich. (Ztschr. Physik 
50. 161—86. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst.) SCHULZ.

W. Wunder, Messing und Sondermessing. Die handelsiiblichen a-Messingsorten
O  62% Cu) werden hauptsachlich spanlos im festen Zustand bei Zimmertemp. u. die 
a  +  fi-Messinge (< 6 2 %  C u ->  55% Cu) bei Rotglut geformt. Bleche, Bander, Drahte, 
Rohre, Profilstangen fur Sonderzwecke sind deshalb aus a-Messing herzustellen, wiihrend 
Platinen, Profilstangen u. PreBteile jeglicher A rt aus a +  /3-Messingen anzufertigen 
sind. Kaltgereckte Messingerzeugnisse muB man, um zu yerhindem, daB sie aufreiBen, 
mechan. oder noch besser therm. nachbehandeln. Der Kaltreekungsgrad u. die darauf- 
folgende Gluhbehandlung mussen so erfolgen, daB Grobkrystallinitat nicht entsteht. 
Durch die Zusatze von Al, Sn, Pb, Fe, Mn u. Ni zu den reinen Messingen werden die 
Eigg. unter Umstanden stark yerbessert. Die zugesetzten Elementc durfen dabei einen 
scheinbarcn Zn-Gehalt yon hóchstens 45% ergeben, da sonst die Sondermessinge zu 
spróde werden. Wenn das Sondermessing im festen Zustand besonders gut spanlos 
warmformbar sein soli, so muB der scheinbare Zn-Gehalt móglichst in  den Grenzen 
von 45—38% liegen, u. wenn es im festen Zustand besonders gut kalt formbar sein 
soli, so muB der Gehalt mogliehst zwischen 0 u. 38% liegen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 
73. 165—68. 2/2. Berlin-Karlshorst.) W i l k e .
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H. J. French, S. J. Rosenberg, W. Le C. Harbaugh und H.- C. Cross, Ab-
nutzungs- und mechaiiische Eigenscliaflen von Eisenbalmlagerbronzen bei verschiedenen 
Temperaturen. Eine Unters. zweier Gruppen Cu-Sn-Pb-Legierungen ais Sand- u. 
KokillonguB wurde vorgcnommen. Die crste Gruppe bestand aus Bronzen m it einem 
Cu-Sn-Verhaltnis von rund 92,5 zu 7,5, u. einem Pb-Gehalt von 0,25—25°/0; in der 
zweiten betrug das Cu-Pb-Verhaltnis rund 84 zu 16, u. der Sn-Gehalt schwankte 
zwischen einer Spur u. 10%. Die Bronzen wurden unter rollender u. gleitender Reibung 
ohne Sehmiermittel bei gewóhnlieher u. lióheren Tempp. bis zu 175° untersucht, weiter 
unter geschmierter rollender u. gleitender Reibung in der Ggw. von Ol u. in der Ggw. 
von Schleifmitteln bei gewóhnliehen Tempp. u. unter Zug, Schlag u. StoB bei 20—315°. 
Dabei ergab sich, daB keine der ausgewiihlten Unterss. Informationen gab, die allein 
fiir sich fur allgemeine Vergleiche geeignot sind. Schwankende chem. Zus. der Bronzen 
rief gróBere Anderungen der Eigg. hervor, aber innerhalb bestimmter Bereiche waren 
die Wrkgg. dieser Sclrwankungen viel weniger von Bedeutung, ais die Anderungen 
in dem 6 ieBverf. Im  allgemeinen liatten die in Kokillen vergossenen Bronzen gegen 
Abnutzung geringeren Widerstand, u. die Kerbschlagzahigkeit wrar tiefer ais bei 
den entsprechenden sandgegossenen Bronzen, sie zeigten aber hohere Zugfestigkeit 
zwischen 20 u. 315°. Bei Legierungen m it einem prakt. konstanten Cu: Sn-Yerhiiltnis 
verursacht ein steigender Pb-Gelialt eine allgemeine Yerbesserung der Abnutzungseigg., 
diese war aber zwischen 0,25 u. 12% dcutlicher ausgepriigt ais zwischen 12 u. 25% Pb. 
Gleichzeitig fallt der Widerstand gegen StoB, die Kerbschlagzahigkeit u. die Zugfestig
keit. Bei Legierungen m it einem prakt. konstanten Cu-Pb-Verhaltnis ergibt ein An- 
steigen des Sn-Gehalts von 0,7 auf rund 5% eine deutliche Verminderung in der Ab
nutzung, die durch rollende u. gleitende Reibung ohne Ol hervorgerufen wird, u. eine 
allgemeine Verbesserung der Abnutzungseigg. Eine weitere Erhóhung des Sn-Gelialtes 
von rund 5 auf 10% andert diese Eigg. kaum in starkerem MaBe, aber die Zugfestigkeit 
u. der StoBwiderstand werden erhoht. Bei 7% Sn war auch eine Verbesserung der 
Kerbschlagzahigkeit feststellbar, bei hoherem Gehalt zeigte sich eine geringe Abnahme. 
Bronzen mit weniger ais rund 5% Sn scheinen nicht die gute Zusammenstellung mechan. 
u. Abnutzungseigg. zu haben, die fiir eine zufriedenstellende Leistung ais Lager notwendig 
ist. Wo die Abnutzungseigg. von allererster Bedeutung sind, haben die hoch Pb- 
haltigen Bronzen Vorteile vor denen m it wenig Pb. Ebcnso sind Bronzen mit rund 
8—10% Sn (u. 12—15% Pb) besser fiir Falle geeignet, wo Widerstand gegen StoB 
u. stat. Zug notwendig sind, ais Bronzen mit rund 4—6%  Sn. Es besteht ein groBer 
Bereich in der chem. Zus., in dem die Anderungen in den mechan. u. Abnutzungseigg. 
klein sind; er erstreekt sięh von 15—25% Pb u. von rund 4 zu 7% Sn. In  der Arbeit 
wird gezeigt, daB man reproduzierbare Werte fiir die Abnutzung im Laboratorium 
erhalten kann, die in Verb. m it geeigneten mechan. Unterss. gute, m it der Praxis iiber- 
einstimmende SehluBfolgerungen zulassen. Eine Abanderung rieler Vorscliriften fiir 
die chem. Zus. von Lagermetallen ware naeh den Feststellungen dieser Arbeit am Platze. 
(Bureau Standards Journ. Res. 1. 343—421. Sept. 1928. Washington.) W lLKE.

O. V. Auwers, Ober den Einflu/3 der Korngrópe auf die magnetischen Eigenscliaflen.
II. (I. vgl. C. 1926 .1. 1615.) Auf Grund von umfangreichen Verss., die sich auf Priifung 
der magnet. Eigg. von Elektrolyt-Fe bei versehiedener KorngroBe erstreckten, stellte 
Vf. fest, daB die KorngroBe nur dann von EinfluB auf die magnet. Eigg. ist, wenn sich 
an den Korngrenzen magnet, schadliche Stoffe befinden. (Źtsehr. techn. Physik 9. 
475—78. 1928. Berlin-Siemensstadt.) L u d e r .

Anna Runqvist, H. Arnfelt und A. Westgren, Rontgenanalyse der Kupfer- 
Magnesiumłegierungen. In  Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der therm. Analyse 
von Sahm en (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 57 [1908]. 26) wurden im System Cu/Mg 
die beiden intermediaren Phasen Cu2Mg u. CuMgo gefunden. Fiir sehr reines vakuum- 
destilliertes Mg fand man ai — 3,203, a3 =  5,196 ii, a ja 1 =  1,622. Die Werte stimmen 
gut mit den von G r e te  M e ie r  (Gottinger Diss. [1921]) erhaltenen iiberein u. liegen 
zwischen denen von H u l l  (Physical Rev. 10. [1917]. 661) u. O w en u . P r e s to n  
(C. 1924. II. 2295). —  Cu.,Mg — D. 5,74 — hat, wie F r i a u f  neuerdings (C. 1928.
I. 1614) fand, ein flachenzentriertes kub. Gitter m it 24 Atomen im Elementarkubus; 
seine Kante wachst innerhalb des Homogenitatsgebietes, das hóchstens 1 Atomprozent 
umfaBt, von 7,021 auf 7,036 A (±0,003). — CuMg2 — D. 3,42 bei 42,1% Mg-Geh. — 
hat ein rhomb. flaehenzentriertes Gitter, a1 =  5,273, a 2 =  9,05, a3 =  18,21 A; 
a l : a„: as =  0,295: 0,497: 1. Das Elementarparallelcpiped enthalt 48 Atome. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 175. 43—48. Sept. 1928. Stoekholm, Univ.) Kłemm.
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Arne Westgren und Gosta Phragmen, Róntgenanalyse der Kupjer-Zinnlegierungen. 
Die Róntgenanalyse ergibt auBerordentlich groCe Ahnlichkeit des Systems Cu/Sn mit 
dem System Cu/Zn. Infolgedessen bezeichnen Vff. die einzelnen Phasen in beiden 
Systemen gleioh. — Der Gitterparameter der a-Bronze wiichst von 3,608—3,693 A ; 
die Sattigungskonz. betragt etwas mehr ais 15% Sn. Bei hóherer Temp. tr i t t  eine 
fi-Phase aus, die durch Abschreeken auch bei Zimmertemp. erhalten werden kann, 
raumzentriert-kub. Gitter mit dem Parameter 2,972 A bei 15 Atomprozcnt Sn. Darin 
sind die beiden Atomarten, nach Zufall auf die Punkte des Gitters verteilt. Eine fi'- 
Phase lieB sich durch Absclirecken nicht gewinnen, Die y-Phase scheint einen flachen- 
zentriert-kub. Elcmentarkubus zu bilden mit der Kantenlange 17,91 A. Das Homo- 
genitatsgebiet ist sehr Idcin u. entspricht sehr scharf der Formel Cu31Sna, nicht Cu4Sn, 
wie man bisher annahm. Die „Valcnzelektronenkonz.“ ist dann 21: i 3,- ebenso wie 
die der grundlegenden Verbb. der entsprechenden Cu-Zn- u. Cu-Al-Phasen, denen 
nach B r a d l e y  u. T h e w l is  (C. 1927 .1. 563) die Eormeln Cu5Zns u. Cu,,Al, zukommen. 
Allerdings ist die Atomanzahl im Elementarkubus, 416 Atome, nicht durch 39 teilbar; 
yielleicht liandelt es sich um 3-416 Atome.

Die s-Phase — meist ais Cu3Sn bezeichnct — hat ein Gitter hexagonaler dichtester 
Kugelpackung. Der Gitterparameter a1 yeranderte sich mit steigender Sn-Konz. 
von 2,747 auf 2,755; aa bleibt konstant 4,319 A. Auch in dieser Phase sind die Cu- 
u. Sn-Atome nach Zufall verteilt. Die ł;-Pliase, die bei etwa 60% S11 bei niedriger 
Temp. auftritt, hat Ni-As-Struktur; die mit Sn gesatt. Phase ha t folgende Parameter: 
ax =  4,190; a3 =  5,086 A; a ja 3 =  1,214. Die iiber die Formel CuSn uberschiissigen 
Cu-Atome sind, wie sich u. a. aus der Dichte ergibt, in den Hohlraumen des Gitters 
eingelagert u. nach Zufall yerteilt. •— Tetragonales Sn hat folgende G itterkonstst.: 
Basiskante des Elementarprismas =  5,818 A; Hóhe == 3,174 A. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 175. 80—-89. Sopt. 1928. Stockholm, Univ.) K l e m m .

Halvdan Astrand und Arae Westgren, Róntgenanalyse der Silber-Cadmium- 
legierungen. Dic Phasenreihe ist dieselbe wie in den Cu-Zn-, Ag-Zn-, Au-Zn-Systemen: 
Nach der a-Phase m it der flachenzentriert-kub. S truktur des Ag kommt die ebenfalls 
kub. fi-Phase m it nur 2 Atomen im Elementarkubus, dann die y-Phase m it einer ver- 
wickelten raumzentriert kub. Struktur mit 52 Atomen im Elementarkubus, weiter die 
e-Phase m it hexagonaler dichtester Kugelpackung u. schlieBlich die ?j-Pliase m it dcm 
hexagonalen Bau des Cd. Die fl-Phase geht bei etwa 50% bei einer Temp. von 400 
bis 500°, wie P e t r e n k o  u . F e d o r o w  (C. 1911. II . 1681) fanden, u. N a t t a  u . F r e r i  
(C. 1928. I. 2049) bestatigten, in die /3'-Phase iiber, die nach dem róntgenograph. Be- 
fund eine Fortsetzung der s-Rcihe zu s.ein schien; im Zwischengebiet laBt sie sich aber 
nicht realisieren, so daB angenommen werden muB, daB kleine Unterschiede bestehen. 
Die 50%ig. Legierungen zeigen nach P e t r e n k o  u . F e d o r o w  auf der Abkiihlungs- 
kurvo bei 200° einen Knickpunkt; dieser ist nicht durch Phasenumwandlungen hervor- 
gerufen.-— Auf Grund der róntgenograph. Ergebnisse wird ein schemat. Gleicligewichts- 
diagramm konstruiert, das in einigen Punkten von den bisherigen Annahmen abweicht. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 175. 90—96. Sept. 1928. Stockholm, Univ.) K le m m .

G. Tammann und F. Sartorius, Atzerscheinungen am Kupfereinkrystall. Die Er- 
scheinungen am Atzen von Kugeln aus Cu-Einkrystallen, auf dio HAUSSER (C. 1927.
II. 1325) aufmerksam gemacht hat, werden eingehend untersucht. Die Beschreibung 
der Lage der Atzgriibchen u. blankon Bezirke erfolgt durch Abbildung auf einer Kugel- 
oberfliiche, der sogenannten Kugelprojektion. Besonders ins Auge fallen bei den Atz- 
Ycrss. blankę Pole, die allerdings nur in gewissen Atzmitteln auftreten: 6 Wurfel, 
8 Oktacder- u. 12 Dodokaederpole. .Das Auftreten blankor Pole — ohne Atzgriibchen — 
ist darauf zuriickzufuhren, daB die betreffende Ebene maximale Lósungsgeschwindig- 
keit hat; event. — falls auch flachę Atzgriibchen auftreten — kann es sich auch um 
Flachen geringer Lósegeschwindigkeit handeln. Zwischen den Polen konnen blankę 
Vcrb.-Linien auftreten; dazwischen sind matte, dicht mit Atzgrubchen bcsetzte 
Flachen. Die Wrkgg. der einzelnen Atzmittel sind verschicden: 40—67%ig. HNOs 
mit 20 g CuCl2 oder 3 g FeCl3 im Liter gibt Blankatzung, d. h. allseitige Hochpolitur 
ohno Griibchen. Ebenso wirkt h. 10%ig. ICCN-Lsg. u. eine 5°/0ig. CuCl„-Lsg. Oxv- 
dationsmittel in saurer Lsg. bilden Wiirfel-, Dodekaedcr-Pyramidenwiirfel- u. Oktaeder- 
pole, in alkal. Lsg. nur Oktaederpole. Merkwiirdig ist, daB bei der Fallung von Ag 
u. Hg aus stark salpetersaurer Lsg. auf der Cu-Kugel verschiedene Polfiguren erhalten 
wurden. — Die fiir die Auflósung isotroper Flachen geltende Theorie von N e r n s t  
gilt hier nicht. Die grundlegenden Arbeiten von H AM BERO (C4eolog. Fóren. Stockholm
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Forhandl. 12 [1890]. 617) u. B e c k e  (Tscherm. min. u. pet. Mitt. 11 [1889]. 349) zeigen, 
daB die Atzung von CaC03 u. CaF2 in den verschiedenen Krystallrichtungen verschieden 
schnell erfolgt, u. daB in saurer u. alkal. Lsg. die Losungsgeschwindigkeit der einzelnen 
Flachen sehr vcrschieden ist; dabei besteht zwischen der D. der Atombesetzung u. der 
Auflosungsgeschwindigkeit kein Zusammenhang. Die Tcktoriolle Verschiedenheit 
der Losungsgeschwindigkeit wird damit in Zusammenhang gebraeht, daB in der 
„haftenden Schicht" entgegen der Theorie von N e r n s t  kein linearer Konzentrations- 
abfall besteht, sondem daB vielleieht — infolge einer absorbierten Sehicht — eine 
gebrochene Kurve gilt. Dio Versehiedenheit des Yerh. in alkal. u. saurer Lsg. konnte 
dann durch versehiedene Adsorption erklart werden; ob das beim Cu móglich ist, wo 
blofi eine Atomart vorhanden ist, ist fraglich. — Nach der Gleitlinien-, der Schimmer- 
u. der Atzmcthode wurde die Ebene senkrecht zur Stabachse eines Cu-Einkrystalls 
ais Ikositetraederebene festgestellt; der Krystall hatte sich durch langsame Kiystalli- 
sation in einem Rohr von unten nach oben gebildet. — Die Anderung des „Atzschimmers“ 
anf der Kugeloberflache (Naheres im Original) fiir 20% Persulfatlsg. wird ausfiihrlich 
untersucht u. ein vol]standiges Yerzeichnis der Schimmerfiguren fur 3 Zonenkreise 
gegeben. Man kann die Langen der 3 Zonen auf der Kugel in die Ebene ubertragen, 
u. erhalt ein rechtwinkliges Dreieck, das also den ausgeglatteten Teil der Kugelober
flache wiedergibt. FaBt man die versehiedenen Schimmerfiguren einer Art zusammen, 
so erhalt man auf diesem Dreieck schlieBlich 3 Felder, dio dem Wurfel-, Oktaeder- u. 
Dodekaederbereich entsprechen; die verschiedenen Bereiche werden in %-Zahlen 
der Gesamtobcrflache angegeben. Die Methode gestattet, anzugeben, ob in einem 
Cu-Polykrystall eine regellose Verteilung der Einzelkrystalle besteht; denn bei der 
Durchzahlung von 300 Krystalliten auf der Schliffflache eines Cu-Polykrystalls, der
2 Stunden auf 800—900° erhitzt war, erhielt man dieselben %-Zahlen wie yorher, so daB 
dam it erwiesen ist, daB das Kupferstiick eine regellose Orientierung besaB. Zu ahnlichen 
%-Zahlen fiihrte auch die „Gleitebenenmethode“ (C. 1927. I. 3223). SchlieBlich laBt 
sich die Wahrscheinlichkeit berechncn, daB auf einer Schliffflache Wurfel-, Oktaeder- 
u. Dodekaederebenen liegcn; die berechneten %-Zahlen stimmen m it den auf die an- 
gegebenen Methoden erhaltenen uberein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 175. 97—120. 
Sept. 1928. Gottingen, Univ.) K le m m .

G. Tarninam i und A. A. B otschw ar, Ober die Lichlfiguren des Kupfers und des 
Eisens. LaBt man ein diinnes parallelstrahliges Lichtbiindel auf ein Atzgrubchen fallen, 
so entsteht eine Lichtfigur, wcil jede der Flachen, welche das Atzgrubchen begrenzen, 
in anderer Richtung reflektiert. Es wird eine Methode angegeben, diese Lichtfiguren 
zu photographieren u. typ. Bilder fur Oktaeder-, Wurfel- u. Rhombendodekacderebene, 
sowie einige Spezialfalle gegeben. Fallt der Liehtstrahl nicht senkrecht ein, so andern 
sich die Lichtfiguren gesetzmaBig, so daB man die Neigung einer Kjrystallebene aus 
den Lichtfiguren bestimmen kann. — Ais man fiir die Oktaederebeno u. Wurfelebene 
fiir 21 bzw. 19 Krystallitc die Zahl der Krystalloberflachen bestimmte, die jeweils 
bei von 3 zu 3° geanderter Neigung des Schliffstiickes senkrecht zum einfallenden 
Liehtstrahl stand, so erhielt man nicht ganz die bei regelloser Verteilung zu erwartende 
gleiche Zahl fiir jede Stcllung, sondern eine deutliche Zunahme m it der Annaherung 
der betreffenden Ebene an die Oktaeder- bzw. Wurfelebene. Es hangt dies damit zu
sammen, daB die Figuren erst bei langerer Atzung auftreten, nach der schon eine er- 
hebliche keilformige Abtragung der hoher induzierten Krystallitenebenen stattgefunden 
hat. Bei Verss. an einer Cu-Einkrystallkugel fand man die prozentuale Haufigkeit 
der Atzfiguren in den 3 Hauptgruppen (001, 111, 101) etwas anders, ais sie von S a r -  
TORIUS (vgl. vorst. Ref.) bestimmt ist; die Dodekaederebene scheint stark beyorzugt, 
offenbar deshalb, weil bei groBeren Neigungen die Lichtfigur der Oktaeder- u. Wurfel
ebene von der Dodekaederebene nicht mehr zu unterschciden ist. — Die Beobachtung 
der Lichtfiguren ist also weniger empfindlieh ais die des maximalen Schimmers, u. 
zudem zeitraubender. Sie gestattet aber die Lagę der Atzfigur quantitativ zu bestimmen, 
wenn auch leider nur (vgl. oben) nach langerer Atzung. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
175. 121—30. Sept. 1928. Gottingen, Uniy.) R le m m .

G. Tam m ann und M. S traum anis, Zur kryslallographischen Orientierung 
metallischer Niederschldge. 1. Vff. behandeln zunachst dio Frage, imter welchen Bc- 
dingungen die KrystalUte der Kathode bei der Abscheidung eine Impfmlcg. ausuben, 
erkennbar an dem Weiterwaehsen der Krystallitc der Unterlage in ihrer urspriinglichen 
Orientierung. Dazu ist nótig, daB die Oberflache der Unterlage geatzt ist, da sonst 
der ganz unregelmaBig yerteilte Polierstaub impft. Sowohl fur angeschliffene Oktaeder-,
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Ikositetraeder-, Dodekaeder-, Wurfclfliichcn usw. eines EinkrystalJs, sowie fur einen 
angeschliffenen Polykrystall lieB sieli naeh dera Anatzen mit Sioherheit naehweisen, 
daB das elektrolyt. Cu in der Form seiner Unterlage weiterwaehst, wenn die Strom- 
stiirke klein ist. Bei hoheren Stromstiirken bilden sieli neue Krystallisationszentron. 
Bei Abscheidung aus KCN- u. NH3-haltigen Lsgg. dagegen, bei denen Cu++ nicht direkt 
entladen wird, ist die Bldg. neuer Zentren stark  beyorzugt. Die Verhaltnisse bei anderen 
Metałlen, die meist sehr feinkrystallin ausgescliieden werden, werden kurz behandelt.
2. Die Verhaltnisse bei der Abscheidung auf einer in yerschiedener Weiso geiitzton 
Cu-Einkrystallkugel (vgl. das vorvorsteh. Ref.) werden ausfiihrlieh untersucht u. die 
Ergebnisse in schemat. Zeichnungen u. Photographien gegeben. Die Abscheidungen 
sind verha.ltnisnia.Cig wenig von der A rt des Atzens abhiingig, u. zeigten durchweg 
beyorzugte Bldg. der diehtest besetzten Netzebenen, der des Oktacdors; die Einkrystall- 
kugel heilt nach dem Oktacder aus. 3. SchlieBlich werden die Anwendungen der in
2. gemachten Feststellungen auf die. Formen der Cu-Abscheidung auf yerschiedenen 
Krystallflachen gegeben. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 175. 131—40. Sopt. 1928. 
Gottingen, Univ.) K l e m m .

Sixten Nilsson, Entuńcklungen auf dem Gebiete der Gieflereilechnik wahrend der 
letzten Jahre. (Teknisk Ukeblad 76. 34—39. 44—47. 1/2.) W . W o l f f .

— , Chemische Widerstandsfahigkeit der Metalle. Eine allgemeine t)bersicht iiber 
dio chem. Widerstandsfahigkeit von Cu, Fe, Zn, Pb, Al, N i, Sb, Gd, B i u. dereń Le- 
gierungen. (Metali 1929. 18—19. 3/2. Berlin.) L u d e r .

— , Neue Unter suchungen iiber die Beanspruchung von Blei durch Wasser und Salz- 
lósungen. Tafeln aus Pb-Blech wurden der Einw. yerschiedener Wasser u. Lsgg. aus- 
gesetzt. Die Korrosion war in Regenwasser am starksten, dann folgten kiinstliches 
Seewasser u. dost. W. mit ziemlich gleichen Werten, u. darauf enthartotes Leitungs- 
wasser (nach dem Permutityerf. behandelt), u. Lsgg. yon CaS04 in Loitungswasser. 
Gewohnliches Loitungswasser griff das Pb am wenigsten an. (Metali 1929. 17—18. 
3/2. Berlin.) L u d e r .

W. Schreck, Die Auflósungsgeschwindigkeit des Eisens. Vf. sioht eine grobo u. 
reichlieho Graphitausscheidung ais den entscheidenden Faktor fiir die Beschleunigung 
der Auflósungsgeschwindigkeit des Eisens in Sauren an. Indem dor Graphit heraus- 
gespult bzw. herausgel. wird, bietet das Eisen der Saure eine groBo Angriffsflache. — 
Durch t)berhitzung des Eisens u. h. VergieBen kann die Graphitausscheidung durch 
Graphitzertrummerung yermindert werden, u. die Ausscheidung tr itt in feiner vcr-
teilter Form auf. Parallel damit geht eine Erhóhung der Festigkoit des Eisens. —
Auch durch schnellere Abkuhlung der GuBstiieke wird die Graphitausscheidung yer
mindert. Darum sind Kessel mit yerschiedener Wandstarke nicht yorteilhaft. Denn 
die yerstarkten Teilo kiihlen langsamer ab, haben infolgedessen eine gróBero Graphit
ausscheidung u. werden von Sauren besondors stark angofressen. — Bei C-reichen 
Legierungen (2,8—3,4% Fe) wird die Graphitausscheidung u. damit dio Auflósungs
geschwindigkeit herabgesetzt durch Niedrighalten des Si-Gehaltes (<1,5% ) u. Zusatz 
von Mn (0,5—0,9%). — Bei C-armen Legierungen (0,2—0,3% C) erreicht man dagegen 
durch Steigerung des Si-Gchaltes sehr siiurefeste Legierungen. Vf. zeigt, daB ein 18%ig. 
Si-GuB fast gar keine Korrosion gegen Salzsaure zeigt, dagegen yon Salpeter- u. Essig- 
sauro stark angegriffen wird. (GieBerei-Ztg. 25. 674—79. 1/12. 1928.) C o h n .

— , Ein neues liostschutzmitłel. Fe-Gegenstande werden bei knapp 100° in ein 
Bad getaucht, das auf der Metalloberflache eine Ausscheidung unl. Phosphate bewirkt. 
Diese bieten einen Schutz gegen Rosten. (Metali 1929. 19—20. 3/2. Berlin.) L u d e r .

F. L. Wilder, E. Morris and E. Schiff und E. S. King, London, Auslaugen 
von Erzen. Die Erze, z. B. Sn fuhrende Sando werden m it Lsgg. ausgelaugt, welche 
Persulfate u. Chloride yon Alkalimetallen, FeCl3, welches, wenn das auszulaugende 
Erz Fe enthalt, nicht in der ursprungliehen Lsg. yorhanden zu sein braueht, u. ge
gebenenfalls freies Cl2 enthalten. Dio ausgelaugten Metalle werden mittels Fe, H2S 
oder in anderer bekannter Weise gefallt. (E. P. 299 750 vom 30/7. 1927, ausg. 29/11. 
1928.) K u h l i n g .

Paul Gredt, Lusemburg, Verfahren zum Verhiitten von aus Minelte gewonnenen 
Ooliłhkdmern und, ahnlichcn Feinerzen oder Erzschlichen. (D. R. P. 471 271 KI. 18a 
yom 10/9. 1925, ausg. 9/2. 1929. Luxemb. Priorr. 16/9. u. 10/11. 1924. — C. 1926.
I I .  492.) K u h l in g .
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Climax Molybdenum Co., ubert. von: A. Kissock, New York, Eisenlegieriingen. 
Mo entkaltendes Fe wird dadureh erhalten, daB man der Beschickung eines Hoch- 
ofens eine Molybdanverb., wie Mo20 3, CaMoO., o. dgl. zusetzt. Das so erzeugto Molyb- 
diineisen wird gesclimolzenemFe zugesetzt, m it Fe zusammen geschmolzen o. dgl. (E.P. 
299800 vom 19/6. 1928, Auszug veroff. 28/12. 1928. Prior. 1/11. 1827.) K u h l i n g .

John Lennart Andren, Bridgeport, V. St. A., Slahllegierungen. Gceigneten 
Eisenerzen oder Mischungcn von Eisen- u. Erzen anderer Metalle, wie Cr, Mo, W  o. dgt. 
wird die zur Red. der Erze u. die zur Stahlerzeugung erforderliehe Menge Kohle zu
gesetzt u. die M. z. B. im elektr. Ofen mittels von auBen zugefulirter Warnie auf 
Tempp. erliitzt, bei denen Fe noch nicht schmilzt. (A. P. 1699 731 vom 19/12. 
1925, ausg. 22/1. 1929.) K u h l i n g .

Herman j .  Biefang, Cincinnati, V. St. A., Hdrleii von Stahl. Die zu hartenden
Stalilc werden in auf etwa 1000° erhitzte Biider getaucht, welcho 7 Teile Pb u. 1 Teil 
Cu enthalten u. m it einer Schiclit gemahlener Holzkohle bedeckt sind. (A. P. 1699683
vom 7/5. 1923, ausg. 22/1. 1929.) K u h l i n g .

W. Koehler, Ćleveland, V. St. A., Magnesium aus Erzen. Die Erze werden, 
gegebenenfalls nach Zusatz von Kohle, mit einem gasfórmigen Reduktionsmittel, 
wie Ho, behandelt. Mg wird in Dampfform gewonnen. Aus Dolomit u. anderen, 
neben Mg Ca enthaltenden Erzen wird bei Mitverwendung von Kohle CaC2 ais Neben- 
erzeugnis gewonnen. (E. P. 300 149 vom 29/7. 1928, ausg. 6/12. 1928.) K u h l i n g .

Aluminium Industrie Akt.-Ges., Neuhauśen, Schweiz, ElektrolytiscJie Her- 
stellung ton reinem Aluminium. Gesehmolzene Mischungen eines Halogensalzes des 
Al u. eines Halogensalzes eines Alkali- oder eines Erdalkalimetalles oder beider werden 
unter Zusatz von 0,1—0,5°/0 eines Oxydes oder Salzes von Mn, Pb, Cd oder Ni elek- 
trolysiert unter Temp.-Bedingungen, unter denen die Elektroden fest bleiben. (E. P.
299 689 vom 25/10. 1927, ausg. 28/12. 1928.) K u h l i n g .

Metal & Thermit Corp., Carteret, N. J ., iibert. von: IraMargie Paul, Brooklyn, 
N. Y., Gewinnung von Vanadin aus komplezen Erzen. Die Erze werden in fein zertciltem 
Zustande nach Zumisehung eines hydratisierten Alkalisulfids erhitzt, bis das letztere 
in seinem Krystallwasser sclim. u. unter Verlust von W. fest wird. (A. P. 1 696 923 
vom 12/8. 1926, ausg. 1/1. 1929.) K a u s c h .

Barber Asphalt Co., Philadelphia, iibert. von: A. B. Davis, Cincinnati, V. St. A., 
Legierungen. 1. Die Legierungen enthalten ais Hauptbestandteile Ni u. Fe u. auBer- 
dem Cr, geringe Mengen von Si u. Mn u. gegebenenfalls W, Co u. Cu. — 2. Dic Le
gierungen enthalten iiberwiegende Mengen von Ni u. Fe, ferner Cr u. gegebenenfalls 
eins oder mehrere der Elemente Co, Cu, W, Mn u. Si. — 3. Die Legierungen enthalten 
ais Hauptbestandteil Ni, geringere Mengen Fe u. Cr sowie eins oder mehrere der Ele
mente W, Mn, Si, Co u. Cu. (E. PP. 300 248, 300 249 u. 300 250 vom 16/4. 1928, 
Auszug veroff. 31/12. 1928. Prior. 10/11. 1927. K u h l i n g .

E. Abel, iibert. von: J. Neurath, Wien, Legierungen. Dio Legierungen ent
halten neben Pb, Sb u. Sn ais Hauptbestandteilen, Ni, Cu u. gegebenenfalls Fe, Cd, 
Bi u. As. Der hoehstens 1,5 der Gesamtlegierung betragende Geh. an Cu ist wenigstens 
l 1/2 mai so groB ais der an Ni, welcher nicht mchr ais 1%, zweckmaBig 0,7—0,8% 
betragen soli. (E. P. 299 773 vom 18/10. 1928, Auszug veroff. 28/12. 1928. Prior. 
31/10. 1927.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Legierungen des Pb mit 
einem oder mehreren Alkali- oder Erdalkalimetallen werden in gleiehmaBiger Zus. 
erhalten dureh Auspressen. ZweckmaBig liiBt man die Metallmischungen innerhalb 
der PreBvorr. dureh eine gelochte P latte laufen. (E. P. 300129 vom 5/11. 1928, 
Auszug veroff. 31/12. 1928. Prior. 5/11. 1927.) K u h l i n g .

H. C. Hall und T. F. Bradbury, Derby, England, Legierungen. Die Legierungen 
bestehen aus Al ais Hauptbestandteil, 0,2—1,5% Ni, 0,2—5% Mg, 0,5—2% Cu,
0,2—0,5% Si u. 0,7—1,5% Fe. Zur Herst. werden dic iibrigen Metalle oder Legierungen 
dieser Metalle oder einiger von ihnen unter Zusatz yon etwas Mn u. Ti, welche aber 
nur ais Reinigungsmittel dienen u. nicht in die fertige Legierung ubergehen, dem 
gesehmolzenen Al zugegeben. (E. P. 300 078 vom 3/4. 1928, ausg. 29/11.1928.) K u h l .

Vaeuum Casting Co., iibert. von: August Kadow, Toledo, V. St. A., GiefSen 
von Metallen. Das fl. Metali wird von unten her in hohle Formen eingesaugt, welche 
von oben hor entliiftet werden. Vor dem Herausheben aus dem Metallbad wird die 
untere Offnung der Form mittels einer ausschwenkbaren abgesehragten Klappe ver- 
schlossen. (A. P. 1699 592 vom 15/3. 1926, ausg. 22/ 1 . 1929.) K u h l i n g .
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British Maxium Ltd., London, Heinigen ton Melallen. Geschmolzcne Leicht- 
metalle, wie Mg oder Al, werden durch Metallgazo gefiltert, welche m it Legierungen 
oder Amalgamen bedeckt ist, die einen F. von weniger ais 190° besitzen, z. B. mit 
einem Amalgam aus 2 Teilcn Sn, 1 Tcil Pb u. 1 Tcil Hg oder einer aus Sn, Pb, Bi 
u. Cd bestehenden Legierung. (E. P. 300 164 vom 21/3. 1928, ausg. 31/12. 1928. 
Prior. 7/11.1927.) K u h l in g .

Franz Jordan, Wickede a. d. Ruhr, Vcrschwei[len von Eisenblechen u. dgl. Die 
zu verschwciBcnden Eisenteile werden mit Al iiberzogen u. elektr. auf Tempp. erhitzt, 
bei denen das Fe schm. u. das Al in A120 3 verwandelt wird. (A. P. 1699  434 vom 
12/11. 1927, ausg. 15/1. 1929. D. Prior. 15/5. 1926.) K u h l in g .

E. V. Hayes-Gratze, London, Verchromung. Es wrerden Anoden aus reinem Cr 
venvcndet, welche die Gestalt der zu verchromenden Oberflachen haben. Zur Herst. 
dieser Anoden formt man dio zu verchromendcn Oberflachen in Gips oder Kautschuk 
ab u. yerchromt die Abgiisse bzw. Naehbildungen. Auch kann die zu vereliromendc 
Oberflache mit Graphit o. dgl. bedeckt u. auf der Graphit- o. dgl. -Flachę ein ab- 
losbarer Belag aus Cr oder einem anderen Metali erzeugt u. das letztere verchromt 
werden. Auch kann man die zu verchromenden Flachen durch PreCluft in Pb oder 
Stahl nachformen u. diese Formen verchromen. (E. P. 300 043 vom 5/1. 1928, ausg. 
29/11.1928.) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges. (fruher Metallbank und Metallurgische Ges.), Frank
furt a. M., Eleklrolylische Metallgcwinnung. Zwecks Gewinnung diehter, glatter Metall- 
belage wird den zu elektrolysierendcn Lsgg. ein in dem Elektrolyten unl., hydrophiles 
anorgan. Kolloid, wie kolloide Si(OH).,, H,W O„ Ti(OH)., oder Zr(OH)4 bei sauren, 
Fe(OH)3 oder Mg(OH)2 bei alkal. Elektrolyten zugesetzt. (E. P. 299 725 vom 29/10.
1928, Auszug veroff. 28/12. 1928. Prior. 27/10. 1927.) K u h l in g .

Shoyo Sasaki, Osaka, Uberziehen von Zinn- und Bleiróhren mil Edelmetallen. 
Die Rohren werden zuniichst in bekannter Weise m it Ni oder Cu iiberzogen, auf denen 
dann der Au- oder Ag-Nd. erfolgt. (Japan. P. 79000 vom 20/4. 1928, ausg. 5/12. 
1928.) R a d d e .

I. Ainstein, genannt W. I. Einstein, London, Metallisieren nieht leitender Gegen
stande. Die, z. B. aus Holz bestehenden Gegenstande werden in Wasserglas getaucht, 
m it Sand bestreut, getrocknet, dann mittels Spritzverf. erst mit einer Schicht eines 
leicht schm. (Pb, Sn, Sb, Bi oder Zn), dann m it einem hoher schm. Metali (Cu, Bronze 
oder Messing) iiberzogen u. hierauf erst bei Tempp. unter 10°, dann in der Hitzc elektro- 
p la ttie rt. (E. P. 300 060 vom 22/2.1928, ausg. 29/11.1928.) K u h l in g .

Preeions Metal Industries Ltd. und A. I. Gates-Warren und E. L. Gates- 
Warren, London, Metallisieren von Oberflachen. Oberflachen von Nichtleitern, wie 
Kaseinprodd., aus C ellu lo sed eriw . erhaltene Erzeugnisse, Kunstharze o. dgl., werden, 
wenn erforderlicli, porig gemacht u. gleichzeitig oder nacheinander m it Metallsalzlsgg. 
u. Metallpulvern behandelt. (E. P. 299 903 vom 2/8. 1927, ausg. 29/11. 1928.) K u h l .

Louis Debuchy, Frankreich, Verzierles Eisenblech. Man lackiert, das Blech zwei- 
mal hintereinander, erhitzt es im Ofen u. bringt dann mittels einer Pistole eine dritte 
Lackschicht auf. (F. P. 647 915 vom 27/1. 1928, ausg. 3/12. 1928.) K a u s c h .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir Elektrochemische Industrie G. m. b.
H., Deutschland, Heinigen und Enlfeilen von festen Gegenstanden (aus Metali, Glas, 
Celluloid, Horn). Man wiischt die Gegenstande mit einer h. FI. (Trichlorathylen, CC14, 
Bzn., Bzl.) oder dereń Dampfen, naehdem man die Gegenstande einer Abkiihlung 
unterworfen hat. (F. P. 648 703 vom 13/2. 1928, ausg. 13/12. 1928.) K a u s c h .

Stephan Kriz, Das Elektrostalilverfahrcn. Ofenbau, Elektrotechnik, Metallurgie u. W irt-
schaftliches. Nach F. F. Sisco „The Manufacture of electrie śteel“ umgearb. u. erw.
Berlin: J . Springer 1929. (IX, 291 S.) S». Lw. M. 22.50.

E. B. Partington, Chemical plumbing and leadburning. London: Liver-Sidge 1929. (150 S.)
S°. 3 s. 6 d. net.

IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Abscheidung 

gasformiger oder niedrig siedender Kohlemcasserstoffe. Die bei der Spaltung von KW- 
stoffen, z. B. Cycloparaffinen, erhaltenen Gemische von Olefinen, die aus CJJV Pro
pylen, Butylen n. Butadien bestehen, werden unter erhóhtem Druck von 5— 10 a t
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destilliert. Die Kpp. steigen dadurch so an, daB W.-Kuhlung geniigt. — Beispiel: 
Durch Spaltung von Cyclohezan wird ein Gemisch von 33% C%Ht , 20% Prcypylen, 
14% Butylen u. 33% Butadien erhalten. Da3 durch Druck u. Abkiihlung kondensierte 
Gemisch wird unter allmahlicher Anwarmung entspannt. Bei gewóhnlieher Temp. 
u. 15 at Druck dest. C2H 4 ab. Propylen geht bei 25° u. 12 a t Druck ais 98%ig. Prod. 
uber. Bei Erwarmung auf 50° u. Entspannung auf 6 a t erhalt man Butadien u. bei 
52° u. 6 a t Butylen. (E. P. 302203 vom 8/9. 1927, ausg. 10/1. 1929.) D e r s i n .

Louis Agnus, Frankreich, Herstellung von Athylen durch Einw. von CS2 auf 
C St . Man leitet Clli durch CS2, der bis dicht unter seinen Kp. erhitzt ist, u. leitet 
das Gemisch der Dampfe durch eine erhitzto Zone in Ggw. von porosen Stoffen, wie 
Bimsstein oder aktive Kohle. Zweeks Verbesserung der Ausbeute kann man in  Ggw. 
jS-bindender Stoffe, wie Cu oder Zn  oder auch unter Hochdruck arbeiten. (F. P. 
648 340 vom 16/6. 1927, ausg. 7/12. 1928.) D e r s i n .

Mallinckrodt Chemical Works, iibert. von: Edward Mallinckrodt jr. und 
Henry V. Farr, Missouri, V. St. A., Behdlter zum Aufbewahren von Ather. Der Ather 
wird in  Behaltern aufbewahrt, dereń Innenflache m it Zinnoxyd iiberzogen ist, das 
nicht katalyt. auf Ather u. Luft w irkt. Man kann auch Zinnkannen zur Aufbewahrung 
Yerwenden, dereń Innenflache vorher durch Behandlung mit oxydierend wirkenden 
Salzen, wie Kaliumpermanganat, oxydiert worden ist. In  dem so aufbewahrten Ather 
sollen sich keine Peroxyih oder Aldehyd bilden. (A. P. 1697 320 vom 17/11. 1927, 
ausg. 1/1. 1929.) U l l r i c h .

Francis I. Carman, New York, Ozy dat ionsprod ukte am  Kohlenwasserstoffen. 
KW-stoffe, wie Paraffine, werden in Ggw. von Katalysatoren, wie Verbb. der Metalle 
der alkal. Erden, bei 400—500° m it Hilfc von Halogen u. O zunachst in  Monohalogen- 
deriw. u. hierauf in  die entsprechenden Aldehyde iibergefuhrt. — Z. B. wird ein Gas- 
gemisch, bestehend aus CHit CH3Cl, Cl2 u. 0 2, bei 480° iiber BaCl2 geleitet. Der ent- 
standene HCHO wird von dem Gasgemiscli getrennt u. letzteres unter Zufuhr der 
crforderlichen Mengen von CH4 u. Cl2 erneut dem Rk.-Raum zugefuhrt. ZweckmaBig 
wird CH4 in groBem tJbersehuB yerwendet. (A. P. 1 697105 vom 6/8. 1923, ausg. 
1/1. 1929.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung von Depolymeri- 
sationsprodukten hochmolekularer Kohlehydrate durch Erhitzen der hochmolekularen 
Kohlehydrate in  mehrwertigen Alkoholen ais Dcpolymerisatimismittel. (Schwz. P.
126 817 vom 28/1. 1927, ausg. 2/7. 1928. D. Prior. 17/3. 1926. — C. 1928. II . 1818 
[E. P. 290 377].) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Blausaure. NH 3 u. CO werden 
bei Tempp. unter 600°, vorzugswcise 450° uber ein Carbid des Fe, N i oder Co, dem 
gegebenenfalls Mo, Mn, W, Ce, Ti, Cu oder Verbb. dieser Metalle zugesetzt werden, 
geleitet. (E. P. 300 369 vom 13/10. 1927, ausg. 6/12.1928.) K u h l i n g .

Herman B. Kipper, Muskegon, V. St. A., Alkalicyanid. Mischungen von Alkali- 
carbonat, Kohle u. einem Katalysator, vorzugsweise Manganeisenerz, werden mit 
auf 1000—1500° erhitzter Luft oder Generatorgas u. dann in einem zweiten, von 
auBen beheiztem Behiilter m it N2 behandelt. (A. P. 16 9 9  362 vom 7/5. 1926, ausg. 
15/1. 1929.) ‘ K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dithiocarbamate alicyclischer 
sekundarer Basen u. hohere Kond.-Prodd. aus alicycl. sekundaren Basen u. CS2. Ein 
Gemisch von 127 Teilen Hexahydrodthylanilin u. 113 Teilen Hezahydromethylanilin, 
in  Eis-W. suspendiert, wird m it 76 Teilen CS2 umgcsetzt u. dabei das entspr. Salz 
der Dithiocarbaminsaure erhalten. 19 Tcile Hexahydrobenzylanilin werden in  30 Teilen 
A. gel. u. unter Kuhlen mit 3,8 Teilen CS2 versetzt. Es bildet sich das Hexahydro- 
benzylanilinsalz der Benzylcyclohexyldithiocarbaminsa,ure (F. 94°). In  gleicher Weise 
setzensieh um Hexahydromethyl-o-toluidin u. -p-toluidin, Dekahydroathyl- fi-naphtliylamin 
u. a. —13 Teile Hexahydroathylanilin in  Eiswasser suspendiert, werden m it 4 Teilen
CS2 umgesetzt. Es bildet sich ein allmahlich fest werdendes Harz. (F. P. 645 820 vom
16/12.1927, ausg. 2/11. 1928. D. Prior. 18/12. 1926.) M. F. Mu l l e r .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, und Albert Riley, Blackley, 
Manchester, Verbindungen von Aryleiidiaminen mit Metallsalzen. Arylendiamine ohne 
Nitro-, Sulfo-, Carboxyl- oder Hydrosylgruppen, sowie ihre N-Alkyl- oder Dialkyl- 
deriw . werden aus ihren Lsgg. durch Halogenide von Metallen der Gruppe 2 b des 
period. Systems, wie Zn, Cd u. Hg, ais wl., luftbestandige u. nicht hautreizende Doppel- 
verbb. abgcschiedcn. Z. B. beim Yersetzen einer h. Lsg. von 21 Teilen p-Phenylen-
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diamin in 150 Teilen W. mit einer Lsg. von 29 Teilen ZnCl2 in 120 Teilen W. krystallisiert 
die Verb. der Formel: C\IIA(NH2)2-ZnCl2 aus (wl. in W. u. A., 1. in verd. Mineral- 
oder Essigsaure). Ahnliehe Verbb. werden, gegebenenfalls in wss. alkoh. Lsg., ent- 
spreehend erhalten: Aus p-Plienylendiamin u. HgCl2 (grauer Nd., F. 206—208°), 
aus m-Plienylendiamin u. ZnCl2 (C(iHi(NH2)2■ \ZnCl2, 1. in W., wl. in A.) oder CdBrz 
(F. 280°), sowie die Verbb. der Zus.: o-Phenylendiamin■ \ZnCl2 (1. in h. W.), p-Amino- 
acetanilid- §ZnCl2 (F. 205°), p-Aminodiphenylamin ■ hZnCl2 (F. 245°), 4-Chlor-m-phe- 
nylendiamin-§ZnCł2 (F. 239°) u. 1,2-Naphthylendiamin-ZnCl2. — Aus einer h. Lsg. 
von p-Aminodidthylanilin, erhalten durch Red. von p-Nitrosodiathylanilin in  HCI 
mittels Zn-Staub, Neutralisieren mit CaC03 und Filtrieren, krystallisiert beim Er- 
kalten die Yerb.: (C JIr>)2N • C6/ /4• N H 2■ HCI■ \ZnCl2 (1. in li. A., F. 165—170°). (E .P . 
297 989 Tom 17/10.“ 1927, ausg. 25/10. 1928.) H o p p e .

Georges Mignonac, Frankreieh, Herstellung von pmnaren Amincn. Zu dem 
Ref. nach E. P. 282 083; C. 1929.1 .1046 ( F a b r i q u c s d e P r o d u i t s d c C h i m i o  
O r g a n i ą u e  DE L a i r e  u . M ig n o n a c )  ist folgendes nachzutragen: Bcnzyl- 
cyanid wird in 7—8°/0ig. alkoh. NH3-Lsg. zu p-Phenylathylamin reduziert. Benzyl- 
amin kann auch durch Schiitteln von Benzonitril mit feinyerteiltem Ni bei 100° in 
einer Atmospiire von NH3 u. H , unter Druek erhalten werden. (F. P. 638 550 vom 
9/12. 1926, ausg. 26/5. 1928.) H o p p e .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Ralph A. Nelson 
und Anton Prasil, Buffalo, New York, V. St. A., Jiedłtklion von Nitrorerbindungen. 
Bei der Red. von Nitroverbb. zu Hydrazoverbb. mittels Zw-Staub u. NaOH  wird in 
Ggw. organ. Losungsmm., wie vor allem Bzl. oder Toluol, gearbeitet; die zur Red. 
erforderliche NaOH (35—40° Bć) wird in solchem ObersehuĆ angewendet, daB alles 
Z n  in Natriumzinkat yerwandelt wird. Hierdurch wird dio Abtrennung des Red.- 
Prod. erleiehtert. In  dieser Weise werden z. B. Nitrobenzól, o-Nitroanisol, Nitrotoluol 
zu den Ilydrazoverbb. reduziert. (A. P. 1 6 4 4  484 vom 22/ 6. 1920, ausg. 4/10.
1927.) A l t p e t e r .

May & Baker Ltd., London, ubert. von: George Newbery, New Malden, 
Surrey, und F. J. Paxon, Palmer’s Green, England, Unsymmetrische Arylarsenn- 
verbńidungen. Arsenoyerbb., welche einerseits den N-Phenylglycinamidrest, anderer- 
seits einen Aminophenolrest enthalten, werden nach bekannter Methode liergestellt, 
z. B. durch Umsetzung zwischen Arylarsenosyden bzw. Arylarsindichloriden u. 
primaren Arylarsinen oder durch gleichzeitige Red. zweier verschiedener Arylarsin- 
sauren bzw. Arylarsenoxyde. — Durch Zusatz von Na-Acetat zu einem Gemisch von 
N-Phenylglycinamid-4-dichlorarsinhydrochlorid (dargestellt durch Red. yon N-Phenyl- 
glycinamid-4-arsinsdure mit S02 bei Ggw. yon H J  u. nachfolgende Behandlung des 
Arsinoxyds m it konz. HCI) u. 3-Amino-4-oxybenzol-l-arsiriliydrochlorid in wss. Lsg. 
wird 3-Amino-4-oxy-4'-glycinamidoarsenobenzol ais flockiger gelber Nd. erhalten, unl. 
in W., bildet ein in W. 1. Hydrochlorid, sowie ein Mononatriumsalz. — Das gleiche 
Prod. entsteht bei Red. eines Gemisches von N-Phenylglycinamid-4-arsinsaure u.
3-Amino-4-oxybenzol-l-arsinsaure mit Na2S20,t bei Ggw. yon MgCl2 in yerd. NaOH 
bei 55°. — In gleicher Weise wird 3-Acelylamino-4-oxy-4'-glycinamidoarsenobenzol 
liergestellt; die dazu verwendete 3-Acetylamino-4-oxybenzol-l-arsinsaure entsteht 
durch Acetylierung der entsprechenden Aminoarsinsaure mit Eg.-Anhydrid. — Wird 
ein Gemisch yon 3-Amino-4-oxy-5-acetylaminóbenzol-l-arsinsaure (dargestellt durch 
Nitrierung yon 3-Acetylamino-4-oxybenzol-l-arsin$dure u. nachfolgende Red. der 
Nitroyerb.) u. 4-Glycinamidophenylarsinsaure gleichzeitig reduziert, so entsteht
3-Amino-4-oxy-5-acetylamino-4'-glycinamidoarse.nobenzól. — Bei gleicher Arbeitsweise 
wird aus 2-Oxy-5-acetylaminobenzol-l-arsinsaure (vgl. C. 1923. I II . 1052) u. 4-Glycin- 
amidophenylarsinsdure das 2-Oxy-5-acelylamino-4’-glycinamidoarsenobenzol gewonnen. 
(E. P. 270 091 vom 7/5. 1926, ausg. 26/5.1927.) A l t p e t e r .

Dow Chemical Co., ubert. yon: Edgar C. Britton, Midland, Michigan, V. St. A., 
Reinigung von Phenyldthylalkohol. Der rohe Alkohol wird m it Phthalsdureanhydrid, 
zweckmaCig in Ggw. eines indifferenten, organ. Losungsm., wie Toluol, unter E r
hitzen am RiickfluB yerestert. Nach Abdest. des Toluols wird das Monophenyldthyl- 
phłhalał, nachdem die Verunreinigungen, wie Diplienyl, mit W.-Dampf abgetrieben 
worden sind, mit NaOH yerseift u. der Phenyldthylalkohol durch Dest. gewonnen. 
Das Anhydrid der Phthalsaure kann zu einer neuen Veresterung wieder yerwendet 
werden. Die nicht mit W.-Dampf fliichtigen Verunreinigungen, wie A.. Amylalkóhol 
oder Chlorhydrin, die ebenfalls yerestert worden sind, werden durch fraktionierte
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Dest. von dem Phenylathylalkohol getrennt. (A. P. 1 698 932 vom 12/2. 1924, ausg. 
15/1. 1929.) U l l r ic h .

British Dyestuffs Corp. Ltd., Hugh Mills Bunburg und Arnold Shepherdson,
Blackley, Manchester, Herstellung und Anwendung von Aroylierungsmitteln. Durch 
Erhitzen von Benzotrichlorid m it Benzoesaure in hochsd. Losungsmm., wie Nitrobzl., 
Nitrotoluolen, Nitrochlorbenzolen oder Dichlorbenzolen, werden Lsgg. von Benzoyl- 
clilorid oder Benzoesaureanhydrid erhalten, die unmittelbar zu Benzoylierungsrkk. 
verwendet werden. — Z. B .: man erhitzt je 1 Mol. Benzotrichlorid u. Benzoesaure in 
Nitrobzl. 4— 5 Stdn. auf 190— 200°. In  der so gebildeten Lsg. von Benzoylchlorid 
werden 1,4-Diaminoanthrachinon, dessen Leukoverb. oder 4,4'-Diamino-1,1'-diantłirimid 
durch Erwarmen auf 130° bzw. 180—185° in  1,4-Dibenzoylaminoanthrachinon bzw. 
4,4'-Dibenzoylamino-1,1'-dianthrimid iibergefuhrt. Wird Benzotrichlorid m it Benzoe
saure im molekularen Verhaltnis 1:3 in Nitrobzl. 35— 40 Stdn. oder bei Ggw. von 
etwas ZnCl2 20 Stdn. zum Sieden erhitzt, so entsteht eine Lsg. von Benzoesaureanhydridr 
die z. B. bei der Herst. von l-Amino-4-benzoylaminoanlhracliinon aus Leuko-l,4-diamino- 
anthrachinon angewendet wird. In  gleicher Weise konnen substituicrte Benzotriohloride, 
z. B. durch Chlorierung von Kresolalkylathern erhaltene Alkozybenzotrichloride m it 

len Benzoesauren umgesetzt werden. (E. P. 293 924 vom 26/4. 1927,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walther Duisberg, 
Leyerkusen, Winfrid Hentrich, Johann Huismann und Lndwig Zeh, Wiesdorf), 
Darstellung von Sulfon-, Aminosulfon- und Ozysulfonsduren N,a>-aminoalkylierter Amino- 
naphthaline. (D. R. P. 467 626 KI. 12q vom 5/3. 1924, ausg. 29/10. 1928. — C. 1925.
II. 1807 [A. P. 1543 569], 1927. II. 869 [S c h w z .  PP. 120 151—154].) S c h o t t l a n d .

British Dyestuffs Corp., Ltd., W ilfrid Herbert Cliffe, Frank W illiam Linek 
und Ernest Harry Rodd, Blackley, Manchester, Herstellung von Kondensationsprodukten 
aus Diarylketonen. Die Alkalimetalherbb. von 4,4'-Tetraalkyldiaminodiarylketonen (vgl. 
E . P . 272 321; C. 1927. II. 2119) werden m it aromat. Verbb. in Rk. gebracht, die in 
einer Seitenkette oder im Ringe reaktionsfahige Methyl- oder Methylengruppen ent
halten. Die so gebildeten Carbinole werden durch wasserentziehende Mittel in  Athylen- 
yerbb. ubergefuhrt. — Z. B. Man erhitzt 268 Teile Michlers Keton mit 800 Teilen 
Toluol u. 46 Teilen Na  in  geschlossenem GefaC 12 Stdn. unter Riihren auf 100°, trennt 
von unverandertem Na ab, fiigt k. W. zu u. blast m it Dampf ab. Der vom W. fil- 
trierte Riickstand hinterlaBt nach Ausziehen m it A. Tetramelhyldiaminodiphenylbenzyl- 
carbinol (aus Toluol F. 190—190,5°), das beim Kochen m it verd. HC1 in das Hydro- 
chlorid des Telramethyldiaminodiphenylstyrols iibergeht (freie Base, aus CH3OH u. 
Aceton, F. 136°). Analog werden unter Verwendung von Bzl. ais Losungsm. erhalten: 
Aus Michlers Keton u. Tetramethyldiaminodiphenyhnetlian oder den entsprechenden 
Athylderimi. Oktamethyltetraaminotetraphenylathanol (aus Toluol F. 255°, griinblau 1. 
in  verd. Sauren, m it P b 0 2 oxydiert violctt), a,a-4,4'-Tetradthyldiaminodiphenyl-f},f3- 
4,4'-tetramethyldiaminodiphenyldthan-a-ol (F. 228°) sowie das isomere fi-ol (F. 229—230°) 
u. aus diesen durch Behandeln m it konz. H 2S04 bei 100° Oktamcihyllelraaminotelra- 
phenyldthylen (aus A. hellgelb F. 314—316°; vg). Ber. Dtsch. ehem. Ges. 28. 2876) u. 
a.,oL-4,4'-Tetramethyldiaminodiphenyl-p,P-4,4'-tetradthyldiaminodiphenyldthylen (F. 212°); 
aus Michlers Keton u. Acenaphthen Tetramethyldiaminodiphcnylacenaphthenylcarbinol 
(F. 235°), das bei 1-stdg. Sieden m it 15%ig. HC1 in 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenyl- 
methylenacenaphthen (freie Base, F. 209°) ubergeht; aus Michlers Keton u. Fluoren un
mittelbar 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenyhnethylenfluoren (F. 239—240°). (E .P. 289571 
vom 5/2. 1927, ausg. 24/5. 1928.) H o p p e .

Scottish Dyes, Ltd., W illiam Smith und John Thomas, Grangemouth, Schott
land, Enthalogenierung von l-Halogen-2-aminoanthrachinonen, gek. durch die Be- 
handhmg m it Reduktionsmm. in wss. alkal. Medium. — Z. B. 2 Teile l,3-Dichlor-2- 
aminoanthrachinon (braungelb, F. 215— 218°), erhalten durch Chlorieren von 2-Amino- 
anthrachinon in  Nitrobzl.-Lsg., werden in 50 Teilen 2°/0ig. NaOH suspendiert, worauf 
nach Zugabe von 2 Teilen Na2S20 4 1 Stde. zum Sieden erhitzt wird. Durch Einleiten 
von Luft wird die Leukoverb. oxydiert und das 2-Amino-3-chloranthrachinon ab- 
geschieden. t)ber das Sulfat gereinigt schm. es bei 310° u. kann zu l-Brom-2-amino-3- 
chloranthrachinon bromiert werden. Weitere Beispiele erlautern die Red. von 1,3-Di- 
chlor-2-aminoanthrachinon, l-Brom-2-amino-3-chloranthrachinon u. l-Chlor-2-amino- 
anthrachinon zu 2-Amino-3-chlor- bzw. 2-Aminoanthrachinon mittels Glucose u. starker

H o p p e .
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KOH bei 125— 130° oder NaaS20 4 u. Ca(OH)2 oder Zn-Staub u. NaOH. (E. P. 299 333 
vom 19/4. 1927, ausg. 22/11. 1928.) HOPPIO.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alfred Davidson, W illiam Wynd- 
ham Tatum und Gordon Edward Watts, Blaekley, Manchester, Herstellung von
l-Aminoanthrachinon-2-sulfonsdure, dad. gek., daB 1-Aminoanthrachinon-Disulfat auf 
hohere Temp. erhitzt wird. — Z. B. wird eine Pastę aus 223 Teilen durch Umlóson 
aus Nitrobzl. gereinigten 1-Aminoanthrachinons, 108 Teilen Monohydrat u. 100 Teilen 
W. unter Ruhren bei 100° getrocknet, worauf das ais fast farbloses Pulver erhaltene 
Disulfat in  diinner Schieht im Vakuum auf 240—245° erhitzt wird. Durch Auskochen 
m it W. u. Aussalzen des Filtrates wird l-Aminoanthrachinon-2-sulfonsaures-Na in 
ca. 90% der theoret. Ausbeute erhalten. Bei Verwendung von rohem 1-Aminoanthra- 
chinon, das gewóhnlich anorgan. Katalysatoren enthalt, darf die Temp. 220—230° 
nicht iibersteigen u. die Ausbeute betragt ca. 75%. (E. P. 299 279 vom 30/5. 1928, 
ausg. 15/11. 1928.) H o p p e .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Pani Dieterle, 
Buffalo, New York, Iłeduktion aromatischer Nitroverbindungen, gek. durch die Ver- 
wendung von vorzugsweise gefalltem FeS in neutralem oder alkal. Medium. — Z. B. 
Zu einer wss. Lsg. von FeSO,t fiigt man unter Ruhren eine wss. Lsg. von Na2S u. sodann 
eine wss. Lsg. von 2,4-Dinitrophenol-Na, erhitzt 1/st—2 Stdn. auf 40—80°, filtriert u. 
scheidet durch Neutralisieren des Filtrates das 4-Nitro-2-aminophenol ab. In  ahnlicher 
Weise wird PiJcrinsdure zu Pikraminsdure u. m-Dinitrobenzol zu m-Nilranilin reduziert. 
Beim Kochen von Nitrobenzol mit FeS u. 3%ig. NaOH wird Anilin  erhalten, wahrend 
bei Anwendung von 40—48%ig. oder 20—30%ig. NaOH u. Tempp. von 10—  85° die 
Red. hauptsiichlich unter Bldg. von Azobenzol bzw. Hydrazóbenzol verlauft. Das Verf. 
ist ebenfalls geeignet zur Red. anderer Nitroverbb., wie Nitroacetyl-Cleve-Sdure, Di- 
nitroanthrarvfin(chrysazin)-disulJonsdure u. dgl. (A. P. 1 689 014 vom 4/1. 1926, ausg. 
23/10. 1928.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus, Mannheim, Heinrich Neresheimer, Ludwigshafcn a. Rh., und Hugo W olff, 
Mannheim), Darstellung von 2-Bzl'-Dibenzanthronyl und seinen Derimten. (D. R. P. 
468 475 KI. 12 o vom 22/2. 1925, ausg. 14/11. 1928. — C. 1 9 2 7 .1 . 1228 [E. P. 255 277],
II . 2118 [Sehwz. P. 119 225].) S c h o t t l a n d e r .

Arthur George Green, Walton-on-Thames, Herstellung neuer Acridinderńate. 
Durch Einw. von Alkalidisulfiten u. Aldehyden, wie Formaldehyd, Acetaldehyd, Croton- 
aldehyd, Olyozal u. dgl. auf baetericid wirksame Aminoderiw. von Acridinen oder 
Acridiniumsalzen werden entsprechende Alkyl-co-sulfonsauren gebildet, die bei inner- 
licher Anwendung geringere Giftigkeit haben. — Z. B. wird eine Mischung von 29 ccm 
Formaldehyd (40%ig.) u. 120 g N aH S03-Lsg. (36%ig.) nach gelindem Erwarmen u. 
Zusatz von 42 g 3,6-Diaminoaeridin unter Ruhren 1—2 Stdn. auf 115—125° erhitzt. 
Aus der Schmelze wird nach Zerreiben, Waschen m it wenig k. W. u. Troeknen ein 
gelbes Pulver, 11. in W., erhalten. Ahnliche Prodd. entstehen in gleicher Weise aus 
Formaldehyd-Disulfit u. 3,6-Diamino-lO-methylaeridiniumchlorid oder aus Acetaldehyd- 
Disulfit u. 3,6-Diaminoacridin. (E. P. 293 617 vom 2/11.1927, ausg. 2/8.1928.) H o p p e .

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin, Herstellung von 
farblosen Schmelzprodukten aus l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon und 
Schlajmitteln. An Stelle von Diathylbarbitursaure, die man nach dem Hauptpatent 
in  indifferenter Gasatmosphare mit dem Pyrazolonderiv. zusammenschm., werden 
andere Schlafmittel yerwendet. — Nach den Beispielen werden farblose Schmelzprodd. 
erhalten: Aus l-Phenyl-2,3-diinethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon m it Phenyldthylbar- 
bitursdure im molekularen Verhaltnis 1:1 oder 2:1, m it dem TJrethan des Trichlor- 
dthylalkohols (2:1 ) u. m it Bromdiathylacetylcarbamid (1:1 oder 2:1). (E. P. 272 875 
vom 20/5. 1927, Auszug verSff. 10/8. 1927. D. Prior. 18/6. 1926. Zus. zu E. P. 255434; 
C. 1927. II. 1090.) H o p p e .

fitablissem ents Poulenc Freres, Paris, Leichtlosliche Salze von Barbitursauren. 
Die Salze der Dialkyl- oder Aralkylbarbitursauren mit Aminodthanol, Diathanolamin 
u. Diatliylaminodthanol sind in  W. 11. u. erlauben die Herst. konz. Lsgg. der betreffenden 
Sauren (5—10%ig.), welehe bei Tempp. unter 100° haltbar sind u. nach der Methode 
von T y n d a l l  sterilisiert werden konnen. Z. B. wird Butyldthylbarbitursdure m it W. 
gemischt u. frisch dest. Aminodthanol zugesetzt. Nach erfolgter Lsg. wird durch Zu
satz von dest. W. auf einen Geh. von 10% Butyldthylbarbitursdure eingestellt. Die 
Lsg. wird nach einigen Tagen filtriert u. sterilisiert. In  gleicher Weise wird eine 5%ig.

105*
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Lsg. von Isoamylathylbarbitursaure in  W. mittels Diathanolamin kergestellt. (F. P. 
630 263 vom 25/5. 1926, ausg. 30/11. 1927. E. P. 271 837 vom 14/4. 1927, Auszug.
veroff. 20/7. 1927. F. Prior. 25/5. 1926.) A l t p e t e r .

C. H. Boehringer Sohn, Niedcr-Ingelheim a. Rh., Extrakiion von Theobromin. 
Die grób zerkleinerten Ausgangsmaterialien werden in Diffusionsapp., welche nach 
dem Gegenstromprinzip arbeiten, m it Lsgg. von Erdalkalihydroxyden bei gewohn- 
lieher oder erhohter Temp. ausgelaugt. Aus der erhaltenen Lsg. wird das Theobromin 
durch Zusatz solcher Sauren, welche m it Erdalkalien 1. Salze bilden, gefallt. Es kann 
auch zuerst mit einer geringen Menge Erdalkalilsg. zur Bindung yorhandener Sauren 
u. Schleimstoffe extrahiert werden, worauf das Theobromin mittels Alkalilsg., wie 
NaOH, ausgelaugt wird. (E .P . 302207 vom 12/9.1927, ausg. 10/1.1929. F. P. 
640 955 vom 13/9. 1927, ausg. 25/7. 1928.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, Joseph Baron Payman und
Henry Alfred Piggot, Blackley, Manchester, Herslellung von Verbindungen der Mor- 
pholinreihe. Die Umsetzungsprodd. von a-Halogen-/J-oxyderivv. des Athans oder 
seiner Homologen u. D eriw . m it Arylsulfonamiden werden m it konz. H 2SO., auf Tempp. 
iiber 100° erhitzt. — Z. B. p-Toluolsulfamid wird m it wss. Lsg. von Jithylenchlorhydrin 
u. NaOH in geschlossenem Kessel 48 Stdn. geriihrt. Das krystallin. abgeschiedene 
N-Di-\J}-oxy-athyt]-p-toluolsidfamid wird abgepreCt, boi 50—60° getrocknet u. mit 
1000/oig- H 2S04 allmahlich auf 160—170° erhitzt. Nach Beendigung der Haupt-Rk. 
wird noch 1 Stele, auf 170—180° erhitzt, worauf m it W. verd. u. mit Ca(OII)2 neutra- 
lisiert wird. Aus dem F iltrat wird das Morpholin in iiblicher Weise gewonnen. Analog 
wird aus Propylen-a-chlorhydrin 2,6-Dimethylmorpholin u. aus ji-Ch.lor-ft-phenyl-a.-oxy- 
propionsdure 3,5-Diphenylmorpholin-2,6-dicarbmsaure erhalton. Werden 270 Teile 
N-IH-[P-oxy-athyl]-p-toluolsvlfamid m it 5 Teilen H 2S04 auf 160—170° erhitzt, so ent- 
steht N-p-Toluolsulfonylmorpholin. (E. P. 298 336 vom 1/9.1927, ausg. 1/11.1928.) Ho.

Georg W ilhelm Friedrich Franz Knoth, Hamburg, Gewinnung von Alkaloiden. 
Pflanzenstoffe, welche m it W.-Dampf fluchtige Alkaloide enthalten, werden m it wss. 
Alkalien oder Kalkmilch zu einem diinnen Brei verriihrt. Dieser wird, zweckmaCig 
durch Abdampf vorgewarmt, in  einer mit FiiUkórper oder anderen Verteilungsvorr. 
versehenen Kolonne von oben her einem Dampfstrom entgegengefiihrt. Die von 
Alkaloiden vollig befreite Lauge verlaBt die Kolonne unten, wahrend der m it Alkaloiden 
gesatt. Dampf vom oberen Ende der Vorr. zum Kuhler geleitet oder m it Saure ge- 
wasehen wird. Das Verf. ist kontinuierlich u. liefert reine, von Beimengungen freie 
Prodd. (F. P. 644 692 vom 29/11. 1927, ausg. 12/10. 1928. A. P. 1 686 866 vom 
17/11. 1927, ausg. 9/10. 1928. D. Prior. 11/10. 1926.) ALTPETER.

N. V. Chemische Fabriek Delta, Diemen, Holland. Gewinnung von Alkaloiden. 
(E. P. 298 787 vom 4/11. 1927, ausg. 8/11. 1928. — Vorst. Ref. [F. P. 644 692].) A l t p .

Wellcome Foundation Ltd., Thomas Anderson Henry und Thomas Marvel 
Sharp, London, Hersłellung der Alkaloide von Picralima Klaineana. Die Gewinnung 
der Alkaloide erfolgt durchExtraktion u. fraktionierte Fallung nach ublichen Methoden 
aus den Samcn der Rohdroge (hierzu vgl. auch H e n r y  u . S h a r p ,  C. 1927. II. 2310). 
Nachzutragcn ist, daB das Alkaloid A tlen F. 248° besitzt. Alkaloid B hat F. 167° 
(im Vakuum getrocknet). (E. P. 281582 vom 16/8. 1927, ausg. 29/12. 1928.) A l t p .

X. Farb en; Farb er ei; Druckerei.
H. Keller, Notiz uber die AufsłeUung einer Formel zwischen WeUenlangen kom- 

plementarer Farben und graphische Darstellung dieser Beziehung. Die Einzelheiten der 
Arbeit sind im Referat nicht wiederzugeben. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanehi- 
ment, Appret 6. 1367—79. Dez. 1928.) S u v e r n .

Georg Rudolph, Farben von Mischtonen. Es wird dargetan, daB der Farber um 
so genauer u. sicherer arbeiten wird, je mehr verschiedene Nuanccn ihm zur Ver- 
fiigung stehen. (Kunstseide 11. 23. Jan.) SuYERN.

Fr. Streng, Naphlhol-AS-Kombinalionen wid Bapidechtfarben auf Kunslseide- 
miscligeweben. Direkte u. Atzdrueke auf Viseoseseide-Baumwolle m it Rapidechtfarben 
u. Naphthol-AS-Kombinationen in Verb. m it Kiipenfarben u. Indigosolen sind be- 
sehrieben u. durch Muster erlautert. (Melliands Textilbcr. 9. 1000. Dez. 1928.) S u v e r n .

H. Braidy, Die Pigmente. Nach einer Definition des Begriffs Pigment gibt Vf. 
eine Beschreibung der allgemeinen Eigg. eines Pigments, wic Feinheit, Deckkraft,
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Farbekraft, Dichtigkeit, chem. u. physiol. AkŁiyitat, Verh. gegen W. u. Ol. Es wird 
weiter die Herst. der Pigmente durch Zerreibcn u. Fallung ausfiihrlich besprochen. 
(Cuir techn. 22. 22—24. 47—51. 15/1.) St a t h e r .

E. O. Rasser, Fixative. Einige fiir Blei- u. Farbstiftzeichnungcn erprobte Fixative 
sind angegeben. Ein Brief von A. v. M e n z e l  aus dem Jahre 1892 zeigt, daB der 
Kunstler seino Bleistudien nur m it Milcli u. W. fixiert hat. (Kunststoffe 19. 6—8. 
Jan.) S u v e r n .

Belani, Das „Van-Webern-Verfahren“ zur Erzeugung von Holzniaserung, Perga- 
menthaut und Marmorierung auf Pappe, Karton, Blech, keramischen Erzeugnissen und 
Kunststoffen. Die zu iibertragende Holzniaserung z. B. wird photograph. auf eine 
Cu-Plattc ubertragen, diese wird m it einer besonderen Druckpaste eingcfarbt, u. von 
ihr erfolgt Ubertragung mittels einer Weichgummirolle auf Pappe, Karton, Blech, 
Triolin usw. Abbildungen der einzelnen Arbeitsgange u. hergestellter Prodd. (Kunst
stoffe 19. 4—6. Jan . Villach.) S u v e r n .

E. Ritter, Zur Prufung von Farbanstrichen. (Kali 23. 10—12. 26—27. 15/1. Kali- 
Forschungsanstalt. — C. 1929. I. 301.) S ie b e r t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Netzmittel. Man behandelt 
die Stoffe m it Sulfonsaure der Naphthalin- oder Tetrahydronaphthalinreihe fiir sieh 
oder in Mischung m it KW-stoffen, Alkoholen oder Ketonęn. Man behandelt Papier, 
Pappe, Baumwolle oder Wollc m it einer Lsg. des Na-Salzes der Isopropylnaphthalin- 
sulfonsdure oder Butylnaphthalinsulfonsaure u. trocknet. Die so behandelten Stoffe 
lassen sieh sehr leicht mit Fil. netzen. Man behandelt Haarfilz m it einer Lsg. einer 
Mineralolsulfonsaure, spiilt u. chlort dann, oder man setzt dem Chlorbad eine Lsg. 
des Na-Salzes der Butylnaphthalinsulfonsaure zu, hierbei wird der Filz sofort genetzt. 
Man behandelt Wollbander m it einem m it chlorierter Isopropylnaphthalinsulfonsaure 
versetzten Chlorbad; man erzielt einen lebhaftcn Glanz u. einen guten Griff, die Bander 
lassen sieh m it den iiblichen Farbstoffen sehr gleichmaBig farben. (F. P. 642 222 
vom 13/10. 1927, ausg. 24/8. 1928. D. Prior. 21/2. 1927.) F b a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Netz-, Reinigungs- und 
Emulgie.rungsm.ittd hcrgestellt aus aromat, oder hydroaromat. Verbb., die keine freie 
Hydroxyl- oder in diese wahrend der Kondensation umwandelbare Gruppen ent- 
halten, oder dereń Sulfonsauren oder Salzen derselben u. melirwertigen Alkoholen 
oder deren Estern oder Athern, die wenigstens noch eine freie OH-Gruppe enthalten, 
oder den H2S04-Estern der mehrwertigen Alkohole oder deren D eriw . oder m it den 
Prodd., die durch H 20-Abspaltung aus mehrwertigen Alkoholen erhalten werden, u. 
entweder OH-Gruppen u. eine oder mehrere Doppelbindungen oder mehrere Doppel
bindungen u. keine OH-Gruppe enthalten. Falls die Prcdd. keine Sulfogruppe be
sitzen, findet eine nachtragliche Sulfonierung sta tt. — 90 Teile 1,3-ButyIenglyJcol werden 
bei 20° m it 116 Teilen Cl- S03H Terriihrt u. 64 Teile Naphthalin u. 250 Teile H 2S04 
(66° Be) bei 20° eingetragen. Die M. wird mehrere Stdn. Terriihrt, wobei die Temp. 
auf 50° steigt, u. nach dem Abkuhlen wird die obere Schicht oder auch die ganze M. 
m it Kalk neutralisiert u. mit Na2C03 in das Na-Salz umgesetzt. An Stelle von Naph
thalin werden ebenso die C1-, N 02- oder Hydrierungsprodd. oder anders substituierte 
Naphthaline behandelt, ebenso auch Athylenglykol oder -monoalkyluther. — 128 Teile 
Naphthalin werden m it 200 Teilen H 2S 04 (66° Be) 20 Min. auf 160° erhitzt. Nach dem 
Abkuhlen auf 100° wird ein Gemisch zugesetzt, das aus 208 Teilen Athylenglykol- 
monopropyldther u. 208 Teilen H2S04 (66° Be) hergestellt wurde. Nach mehrstiindigem 
Verriiliren bei 100° wird die beim Abkuhlen sieh abscheidende obere Schicht abgetrennt 
u. wie yorher aufgearbeitet. Die Sulfonierung des Naphthalins kann auch nach der 
Kond. durcbgefuhrt werden. In gleicher Weise wird 1,3-Butylenglykobnonoformiat u. 
Tetrahydronaphthalin oder -sulfonsaure umgesetzt. (E. P. 302258 vom 8/9. 1927, 
ausg. 10/1. 1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Netz-, Reinigungs- und Emul- 
gierungsmittel, bestehend aus den Salzen, die_ erhalten werden durch Einw. organ. 
Basen, wie Pyridin, Chinolin, ilethyl- oder Athylamin, Metliylanilin, Toluidin ete., 
auf organ. Sulfonsaure, die eine starkę Netzwrkg. besitzt, oder auf Fettsauren oder 
Naphthensauren oder deren D eriw . fiir sieh oder in Verb. mit anderen Substanzen. 
Sulfonierte Olsaure wird in Form des Na-Salzes mit der aquivalenten Menge Pyridin 
versetzt u. dabei das Pyridinsalz der sulfonierten Olsaure erhalten. 1 Teil Dibutyl-
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naphthalinsulfonsdure in 200 Teilen W. gel. wird m it 0,3 Tcilen Pyridin umgesetzt 
u. die M. mit W. auf 250 Teile verdiinnt. In  gleicher Weise werden Methyl-, Athyl-, 
Propyl- oder Cyclohexylnaphthalinsulfonsdure oder andere Sulfonsauren verwendet 
(F. P. 645 395„vom 8/12.1927, ausg. 24/10.1928. D. Prior. 11/12.1926.) M .F .M u lle r. '

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mittel zum Behandeln von 
pflanzlichen, tierischen oder anderen Stoffen. Man sctzt den Bchandlungsbiidcrn usw. 
aliphat. oder gemischt aromat.-alipliat. Derivy. des NH3, die eine oder mehrere Oxy- 
alkylgruppen enthalten, wie Cyelohexy]monoatlianolamin, Butylathanolamin, Tri- 
athanolamin, zu. Hierdurch wird das Netzen u. Eindringen der FU. erleichtert. Man 
kann diese Verbb. auch zum Losen oder Dispergieren von Farbstoffen, Fetten, Olen, 
Wachsen, Harzen, Celluloseestern usw. yerwenden. Die Basen u. ihre Salze, besonders 
die fettsauren Salze, konnen fiir sich oder m it Seife ais Wasehmittel benutzt werden. 
Dio Basen greifen die tier. Faser nicht an, sie eignen sich daher zum Behandeln der 
Wolle m it alkal. Fil. Man farbt Wollstuckware aus saurem Bade m it sauren Farb
stoffen unter Zusatz von Cycloliexylmonoathanolamin, oder Hutfilz’ unter Zusatz 
von Cyclohexyldiathanolamin. In  gleicher Weise setzt man die genannten Stoffe 
den Budern zum Abziehen von Lumpen, zum Abkochen von Rohbaumwolle, zum 
Waschen der Wolle, den Druckpasten fur Kiipenfarbstoffe zu. Vermischt man einen 
Kiipenfarbstoff mit Triathanolamin, yerdampft zur Trockne u. pulverisiert, so 
erhalt man einen Farbstoff, der beim Verdunnen m it W. eino feine Dispersion gibt. 
(F. P. 646 816 yom 7/1. 1928, ausg. 16/11. 1928.) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Fdrben und Drucken mit 
Kupenfarbstoff en. Beim Farben m it Kiipenfarbstoffen nach dem Glucose-Natron- 
lauge-Verf., insbesondere beim ununterbroehenen Farben der m it Reserven bedruekten 
Stoffe, wird dio Bestandigkeit der Klipo dureh Zusatz yon Gemischen aus aromat. 
Oxyyerbb. u. liydroaromat. Yerbb. erhóht. Man verwendet z. B. Mischungen yon 
Phcnolen oder Naphtholon m it Cyclohexanol, Methyleyclohexanolen, hydrierten 
Naphthalinen oder hydrierten Naphtholcn. (E. P. 300 662 vom 17/11. 1928, Auszug 
yeróff. 9/1. 1929. Prior. 18/11. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska und 
Arthur zitscher, Offenbach a. M.), Erzeugung echter Fdrbungen auf der pflanzlichen 
Faser. (D. R. P. 467 545 KI. 8m yom 8/ 6. 1924, ausg. 25/10. i928. — C. 1926. I. 248 
[E. P. 235169].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Farben von 
Kunstseide. Man farbt die Kunstseide, Viscose, aus neutralcm, schwach alkal. oder 
schwach saurem Bade m it komplexen Metallverbb. yon Farbstoffen, dio mchr ais 
ein Metali enthalten. Man yerwendet z. B. die Cr-Cu-Yerbb. der Azofarbstoffe aus
2 Moll. diazotiertem 4- oder 5-Nitro-2-aminophenol, 4-Chlor-2-aminophenol, 2-Amino- 
phenol-4-sulfamid, Picraminsaure, oder 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfosaure mit 1 Mol. 
5,5'-Dioxy-2,2'-dinaphthylamin-7,7'-disulfonsaure, oder die Cr-Ni-Cu-Yerb. des Azo- 
farbstoffes aus 5-Ńitro-2-aminophenol mit 2-Phenyl-5-naphthol-7-sulfosaure. Man 
kann diese Metallyerbb. auch im Farbebade erzeugen, indem man m it einer Cr-Verb. 
eines Azofarbstoffes in  Ggw. von Cu-Verbb. farbt; oder man behandelt die m it einer 
Cr-Verb. eines Azofarbstoffes gefarbto Kunstseide m it Cu-Verbb. nach. (E. P. 300 916 
vom 19/11. 1928, Auszug veroff. 16/1. 1929. Prior. 19/11. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfried Hentrich, 
Wiesdorf a.R h., Rudolf Knoche, Leverkusen, und Max Hardtmann. Wiesdorf a. Rh.), 
Fdrben von kunstlicher Seide aus Acidylcellulosen, Cellulosedthern und ihren Uimvandlu?igs- 
produklen. (D. R. P. 467 038 KI. 8m vom 23/9.1926, ausg. 15/10. 1928. — C. 1928.
II. 2064 [F. P. 640746].) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und Henry Charles 
Olpin, Spondon, Derby, Fdrben von Celluloseestern oder -dthern dureh Erzeugung von 
Azofarbstoffen auf der Faser. Man yereinigt diazotierte Amino-[/?-ketoaeidylamino]- 
oder Amino-[/3-ketoacidylamino]-azo-Verbb. auf der Faser m it Kupplungskomponenten 
oder man yereinigt diazotierte Aminę oder Aminoazoyerbb. mit Acetessigarylideń; 
die in  W. unl. Komponenten konnen dispergiert oder in organ. Losungsmm. gelost- 
werden. Man trankt Celluloseacetatseide m it einer Dispersion yon Diacetoacetyl-
o-tolidid u. cntwickelt mit diazotiertem p-Nitranilin; man erhalt gelbe Farbungen. 
Trankt man die Acetatseide mit einer Dispersion des Aminoazofarbstoffes aus di
azotiertem p-Nitranilin u. p-Xylidin u. entwiekelt mit Diacetoacetyl-o-tolidid, so
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entstchen braune Fiirbungen. Man behandelt Aeetatseide mit einer Dispersion des 
Monoacetoacetyl-4,4'-diaminoazobenzols, diazotiert u. entwickelt mit Dimethylanilin, 
man erhalt orange Fiirbungen. (E. P. 300 929 vom 20/7. 1927, ausg. 20/12. 1928.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Spengler, 
Neubabelsberg, Paul Virck, Dessau, und Rudolf Weidenhagen, Berlin-Schoneberg), 
Farben und Drucken ton Aeetatseide. (D. R. P. 4 7 0 8 4 9  KI. 8m vom 4/12. 1924, ausg. 
31/1. 1929. — C. 19 2 7 . I .  1218 [F. P . 605 127].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alwin Schnee- 
VOigt, Ludwigshafen a. Rh.), Drucken von Entmcklungsfarbstoffen, insbesondere auf 
Aeetatseide. (D. R. P. 470 538 KI. 8n vom 11/2. 1927, ausg. 19/1. 1929. — C. 1929.
I . 580 [E. P. 297 374].) F r a n z .

Borvisk Syndicate, Ltd., London, ubert. von: B. Borzykowski, Herzberg 
a. Harz, Erzeugung von Mehrfarbeneffekten auf Oarnen oder Oeweben. Man behandelt 
Garno teilweise m it Stoffen, die die farber. Eigg. iindern, wie Gerbstoffe. Man be
handelt Baumwolle oder Viseose m it Gallapfelauszug, wascht mit k., Brechweinstein 
enthaltendem, W., trocknet, verzwirnt oder Terwebt mit unbehandeltem Garn, farbt 
zuerst aus saurem Bade mit Fuehsin u. dann aus alkal. Bade m it Direktgriin. (E. P. 
300 951 Tom 14/8. 1928, Auszug veroff. 16/1. 1929. Prior. 21/11. 1927.) F r a n z .

Celanese Corp. of America, Delaware, ubert. von: Camille Dreyfus, New York, 
und Herbert Platz, Cumberland. Maryland, Mustern von Geweben. (A. P. 1 689  426 
vom 13/8. 1927, ausg. 30/10. 1928. — C. 1928. II. 2753 [E. P. 295 582].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Maximilian 
Paul Schmidt und Eberhard Elbel, Biebrich a. Rh.), Darstellung von Chinonaniliden, 
darin bestehend, daB p-Oxyazofarbstoffe in  wss. Lsg. oder Suspension in Ggw. von 
sauren Mitteln erhitzt werden. — Beim Erhitzen des Azofarbstoffes p-BenzoIaulfo* 
saureazo-a-naphthol in  wss. Lsg. in Ggw. von Saure entsteht 1,4-Naphthochinon-
2-{p-anilidosulfosaure). Erhitzt man den Azofarbstoff aus diazotierter Metanilsaure 
u. 1-Naphthol in 10°/oig. Essigsiiure 10 Stdn., so erhalt man aus dem F iltra t m it NaCl 
das Na-Salz der l,4-Naphthoćhinon-2-anilido-m-sulfosaure, rote Nadelchen aus W.,
II. in W., mit H ,S 04 erhalt man die Farbsaure, winzige Nadelchen. (D. R. P. 470 760
KI. 22e vom 22/7. 1926, ausg. 29/1. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Azofarbstoffe. Man ver- 
einigt die Diazoverbb. von Halogensubstitutionsprodd. des l-Amino-3,5-dimethyl- 
benzols in Substanz auf der Faser oder in  Ggw. eines Substrates m it den Arylidcn 
der 2,3-Oxynaphthoesaure oder der /3-Ketocarbonsauren. Die Farbstoffe sind bauch-, 
chlor- u. lichtecht. Der.Farbstoff aus diazotiertem l,3-Dimethyl-5-amino-2-brombenzol 
u. dem 4'-Anisidid der 2,3-Oxynaphthoesaure ist blaurot. Die auf der Faser erzeugten 
Fiirbungen aus diazotiertem l,3-Dimethyl-5-amino-4-chlorbenzol u. dem 4'-Chlor- 
2'-anisidid der 2,3-Oxynaphthoesaure sind seharlachrot, die m it Diacetessigtolidid 
sind rotliehgclb, die aus diazotiertem l,3-Dimethyl-5-amino-2,4-dicldorbenzol u. dem 
5'-Chlor-2'-anisidid der 2,3-Oxynaphthoesaurc scharlachrot. Ais Diazokomponente 
kann man 2-Chlor-, 4-Brom-, 4,6-Dichlor-, 2,4fi-Trichlor- u. 2,4,6-Tribrom-, 2-Broni-
4-chlor-, 2-Clilor-4-brom-, 2,4-Dibrom- u. 2A-Dibrom.-6-chlorde.riw. des 1,3-Dimethyl-
5-aminobenzols vcrwenden. (E. P. 300 504 vom 9/11. 1928, Auszug veróff. 9/1. 1929.
Prior. 12/11. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Giinther 
und Otto Friedrich Jordan, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Azofarbstoff en. 
(D. R. P. 468200 KI. 22a vom 20/3. 1925, ausg. 8/11. 1928. Zus. zu D. R. P. 446495;
C. 1927. II. 1094. — C. 1926. II. 2353 [E . P . 250075].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Wagner, 
Bad Soden, Taunus), Darstellung von Azofarbstoffen. (D. R. P. 470178 KI. 22a vom 
25/2. 1922, ausg. 7/1. 1929. — C. 1923. IV. 210 [E. P . 193834].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., ubert. von: Walter Duisberg, 
Leverkusen, Winfrid Hentrich und Ludwig Zeh), Wicsdorf b. Koln, Deutschland, 
Azofarbstoffe. (A. P. 1 690 774 vom 8/12. 1925, ausg. 6/11. 1928. D. Prior. 19/12. 1924.
— C. 1926. I. 2973 [E. P. 245128].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Monoazofarbstoffe. Man 
vcreinigt die Diazoverb. von l-Methyl-2-amino-4-isopropylbenzol oder seiner D eriw . 
in Substanz, auf der Faser oder in Ggw. eines Substrates m it den Aryliden der 2,3- 
Oxynaphthoesślure oder der /3-Kctocarbonsauren. Die mit dem 4'-Chlor-2'-anisidid 
der 2,3-Oxynaphthoesaure getranlcte Baumwolle gibt mit der Diazoverb. des 1-Methyl-
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2-amino-4-isopropijlbenzols lebhaftc scharlachrote Farbungen. Die Farbungen aus 
dem diazotierten 5-Chlor-l-m&thyl-2-amino-4-isopropylbenzol u. dem 4'-Chlor-2'-toluidid 
der 2,3-Oxynaphthoesaure sind blaustichigrot, die aus 2 Moll. der genannten Diazo- 
verb. u. Diacetessig-o-tolidid rótliehgelb, die aus diazotiertem 6-Nilro-l-methyl-2- 
amino-4-isopropylbenzol u. dem Anisidid der 2,3-Oxynaphthoesaure gelblichrot. (E. P.
300 557 Tom 14/11. 1928, Auszug veróff. 9/1. 1929. Prior. 14/11. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Monoazo- 
farbstoffen. Man vcreinigt nieht nitrierte o-Diazophenolsulfonsiiuren oder ihre Halogen- 
substitutionsprodd. m it 2-Naphthylamin-3-carbonsauren. Die Farbstoffe liefern nach 
dem Chromieren grune Farbungen. Man vereinigt z. B. 4-Chlor-2-aminophenol-5- 
oder -6-sulfosaure m it 2-NaphthyIamin-3-carbonsaure in Ggw. von Pyridin u. stellt 
dann das NH4-Salz her. (E. P. 301423 vom 26/11. 1928, Auszug veróff. 23/1. 1929. 
Prior. 29/11. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Stiisser, 
Kóln-Dcutz), Darslellung von Baumwollazofarbstoffen, darin bestehend, daB man 
diazotierte Aminothiazolmonosidfosauren m it den Sulfosduren der Acelessigarylide 
kuppelt bzw. die Monoazofarbstoffe aus diazotierten Aminothiazolsulfosauren u. 
Acetessigsaurearyliden sulfoniert. — Die Farbstoffe farben Baumwolle licht- u. 
wasserecht gelb, sie konnen auch ais Lackfarbstoffe verwcndet werden. (D. R. P. 
470 652 KI. 22a vom 27/1. 1927, ausg. 24/1. 1929.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von niclit sulfonierlen Aminoazofarbstoffen zum Farben von Celluloseestern oder -dthern. 
Man vereinigt o-Nitrodiazoverbb., die keine Sulfogruppen enthalten m it prim., sek. 
oder tert. Aminen der Benzol- oder Naphthalinreihe; die Farbstoffe farben Cellulose- 
acetatseide in nieht pliototropen gelben bis orangen Tónen. Man yereinigt diazo- 
tiertes o-Nitranilin m it Anilin-co-methansulfosaure in Ggw. von Na-Acetat. Nach 
Beendigung der Kupplung wird die co-Methansulfosaure durch NaOH abgespalten. 
Man vereinigt diazotiertes o-Nitranilin m it Dimethylaniiin in Ggw. von Na-Acetat. 
Zum Farben werden die Farbstoffe m it Sulfitcelluloseablauge oder den sulfonierten 
Kondensationsprodd. aus Aldehyden u. Naphthalin usw. in feino Verteilung gebracht. 
(F. P. 641675 Tom 30/9. 1927, ausg. 8/ 8. 1928. Schweiz. Prior. 2/10. 1926. Schwz. P. 
123736 vom 2/10. 1926, ausg. 16/12. 1927.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Winfried Hentrich 
und Max Hardtmann, Wiesdorf b. Koln a. Rh., Deutschland, Herstellung von Kupfer- 
amminazofarbstojfen. (A. P. 1 690 782 vom 9/12. 1926, ausg. 6/11. 1928. D. Prior. 
12/12. 1925. — C. 1928. II. 395 [E. P. 288 307].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wasserlosliche Metall- 
verbindungen von Azofarbstoffen. Man erhitzt o-Oxyazofarbstoffe aus Acetessigestern 
oder -aryliden m it wss. Lsgg. von Cr-Verbb. unter Druck in Abwesenheit von wasser- 
lóslichen organ. Losungsmm. in  solchen Mengen, daB auf jede ehromierbare Gruppe 
des Farbstoffes mindestens ein Atom Cr kommt. Die Cr-Verb. des o-Oxymonoazo- 
farbstoffes aus diazotierter 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfonsaure u. Acetessigsaure- 
anilid farbt Wolle aus saurem Bade echt gelb. (E. P. 300 425 vom 11/1. 1928, ausg. 
6/12.1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Stiisser, 
Koln-Deutz), Darslellung von metallsalzbildenden Disazofarbstoffen, dad. gek., daB 
man die Tetrazoverbb. der Harnstoffe oder Thioharnstoffe der Aminoaroyl-2,5- 
diaminobenzoesauren m it Azokomponenten kuppelt oder die Harnstoffe bzw. Thio
harnstoffe aus den Azofarbstoffen der Aminoaroyl-2,5-diaminobenzoesauren, welche 
eine oder mehrere gleiche oder verschicdcne Aminoaroylgruppen enthalten, herstellt. — 
Die Farbstoffe ziehen gut auf Baumwolle, die mit Metallsalzen nachbehandelten 
Farbungen sind wasser- u. waschecht. Man Yereinigt diazotierte 5-Niiro-2-amino- 
benzoesaure m it Acetessig-o-anisididsulfosaure, reduziert mit Na2S, kondensiert den 
abgeschiedencn Aminoazofarbstoff m it m-Nitrobenzoylclilorid, reduziert m it Na2S 
u. behandelt in Ggw. von Na-Acetat m it Phosgen oder Thiophosgen, der Farbstoff 
farbt Baunrwolle gelb, durch Behandeln m it Cu-Salzen erhalt man ein wasser-, wasch- 
u. lichtechtes griinstichiges Gelb. An Stelle der Acetessig-o-anisididsulifosaure kann 
man l-p-Sulfophenyl-3-methyl-5-pyrazolon, 6'-Sulfo-l-j3-naphthyl-3-methyl-5-pyrazo- 
lon, l-Naphthol-4-sulfonsaure, l-Athoxy-S-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure, 1-Acetyl- 
amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure verwenden. (D. R. P. 469 341 KI. 22a vom 
22/4. 1927, ausg. 17/12. 1928.) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Tris- und Polyazofarlstoffc. 
Man vereinigt eine beliebige Diazoverb. mit einem 1-Naphtkylaminderiv., das eine
O-Alkyl-, S-Alkyl-, S03H- oder C02H-Gruppe enthalt u. in p-Stellung zur NH2-Gruppe

Anoch zu kuppeln yermag, diazotiert u. yereinigt m it Verbb. der Formel: Cy—R ,
\ x

(Gy =  Cyanurring, A =  substituierter oder unsubstituierter Rest eines 1,8-Amino- 
naphthols, R  =  Aminoazoyerb., X  =  Halogen oder einen Rest, der m it dem Ring 
dureh N, O, S verbunden ist). Der Rest A kann auch nach dem Kuppeln mit der 
Diazoazoyerb. m it dem Cyanurring yereinigt werden. Der Aminoazorest R  kann
dureh Rest, wie —NH-C0H.,-NH2, —HN-C„H3< U | I , —HN-C,H4-N 02, —HN-
CeH^NH-Ac ersetzt werden. Die Aminoazoyerb. aus 4-Amino-l,3-dimethylbenzol-
6-sulfonsaure u. l-Amino-2-athoxynaphthalin-6-sulfosaure wird diazotiert u. in Ggw. 
von Pyridin m it dem Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid, 1 Mol. 1-Amino- 
8-naphthol-3,6-disulfonsiiure u. 1 Mol. 4-Amino-4/-oxyazobcnzol-3'-carbonsaure kon- 
densiert; das d ritte  Halogenatom ist dureh OH ersetzt. Der Farbstoff farbt Baum- 
wolle lichtecht griin. Mit dem gleichen Kondensationsprod. liefert die diazotierte 
Aminoazoyerb. aus 2,8-Naphthylaminsulfosaure u. l-Amino-2-mothoxynaphthalin- 
(i-sulfonsaure einen klar gelbgrun fiirbenden Farbstoff. Das Kondensationsprod. 
aus 1 Mol. Cyanurchlorid, 1 Mol. l-N-Athylamino-8-naphthol-3,6-disulfonsiiure, 1 Mol.
4-Amino-4'-oxyazobenzol-2,3'-dicarbonsaure u. 1 Mol. 4-Methyltliiophenol gibt mit 
der diazotierten Aminoazoyerb. aus 4-Aminoacetanilid-3-su]fosaure u. dem Schwefel- 
saureester des l-Amino-2-/?-oxyathoxynaphthalins einen Farbstoff, der Baumwolle 
rein griin farbt. Das Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid, 1 Mol. 1-[N- 
(4'-Aminobenzoyl)-amino]-8-naphthol-3,6-disulfosaure, 1 Mol. 4-Amino-4'-oxyazobenzol- 
3'-carbonsaure u. 1 Mol. 4-Aminobenzoesaure gibt m it der diazotierten Aminoazo
yerb. aus 2,5-Dichloranilin-4-sulfonsaure u. l-Amino-2-iithoxynaphthalin-6-sulfosaure
H 0 2C _  __  n  ____________  N __  __ C02H
H0(^__ )-N=:NT-( )-N H -C ,'^ '> |C -H N ^ ^ N H - C ^ ^ C - H N ^ __\-N =N -/ ^OH

N - % /N

I - C  C

OH OH

-S03H
einen klar gelbgrun fiirbenden Farbstoff. Man kuppelt 1 Mol. des Kondensations
prod. (I.) m it 2 Moll. der diazotierten Aminoazoyerb. aus Anilin-2-sulfo-5-carbonsaure 
u. l-Amino-2-athoxynaphthalin-6-sulfosaure. Das Kondensationsprod. aus 1 Mol. 
Cyanurchlorid, 2 Moll. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfosaure u. 1 Mol. 4-Amino-4'- 
oxyazobenzol-3'-carbonsaure gibt mit der diazotierten Aminoazoyerb. aus 4-Amino- 
toluol-3-sulfonsaure u. l-Amino-2-athoxynaphthalin-6-sulfosaure einen sehr rein griin 
farbenden Farbstoff. Das Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid, 1 Mol. 
1,8,6-Aminonaphtholsulfosaure. 1 Mol. 4-Aminotoluol-2-azo-[l/-(2"-carboxy-5"-sulfo- 
phenyl)-3'-methyl-5'-pyrazolon] u. 1 Mol. Dimethylanilin liefert mit der diazotierten 
Aminoyerb. aus 4-Chloranilin-2-sulfosaure u. l-Amino-2-methoxynaphthalin-6-sulfo- 
saure einen griin farbenden Farbstoff. (E. P. 300 987 yom 21/11. 1928, Auszug veróff. 
16/1. 1929. Prior. 22/11. 1927.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Polyazo- 
farlsloffe. Man yereinigt eine Diazoyerb. der Benzol- oder Naphthalinreihe m it einer 
weiterdiazotierbaren Mittelkomponente, diazotiert, kuppelt m it einer weiterdiazotier- 
baren Mittelkomponente, diazotiert abermals u. yereinigt mit 1,5,7-Aminono/phthol- 
sulfosdure. Die Farbstoffo farben Baumwolle aus neutralen oder schwach alkal. Bade 
in  grauen, blaugrunen oder griingrauen Toncn. Ais Anfangskomponente yerwendet 
man Anilin, Toluidine, p-Nitranilin, p-Aminoacetanilid, Aminonaphthalinsulfo- 
sauren usw. oder dereń Sulfonsauren, ais Mittelkomponenten yerwendet man Cleye- 
Saure, 1-Naphthylamin, Kresidin usw. (E. P. 299791 vom 31/10.1928, Auszug 
yeroff. 28/12. 1928. Prior. 31/10. 1927.) FRANZ.
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British Dyestuffs Corp. Ltd., England, Herstellung ton Pólyazofarbstoffen. (F. P. 
6 4 5  1 9 9  Tom 6/12. 1927, ausg. 20/10. 1928. E. Prior. 7/12. 1926. — C. 1 9 2 8 . I. 1719 
[E. P. 282 548].) F r a n z .

J. R. Geigy A.-G., iibert. von: Carl Mettler, Basel, Schweiz, Diplienylmethan- 
azofarbstoffe. (A. P . 1 689  7 3 9  u. 1 6 8 9  7 4 0  vom 14/1. 1927, ausg. 20/10. 1928. D. Prior. 
28/1. 1926. — C. 1927- II. 334 [E. P. 265203].) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M., Pyronfarbstoffe. Man bcfreit 
die naeh dem Verf. des E. P. 247 003 erhaltlichen Farbstoffe von Ncbenprodd. durch 
Uberfulircn der Farbstoffsaurcn in Salze n. Trennen yon den 11. Ncbenprodd. Man 
lost den Farbstoff aus 2,6-Dichlorbenzaldehyd n. 2,4-Dioxy-3-methylbenzoesiiure 
in Sodalsg. u. salzt den Farbstoff aus; er farbt Wolle klar rot. Fallt man den Farb
stoff m it NaOH, so erhalt man ein bas. Salz des Pyronfarbstoffes. Der Farbstoff aus
0- oder m-Chlorbenzaldehyd u. 2-Chlorbenzaldehyd-5-sulfonsaure kann in  ahnlicher
Weise gercinigt werden. E nthalt der Farbstoff eine Sulfogruppe, so sind groBere 
Mengen Pottasche crforderlich. Bei anderen Sulfogruppon enthaltenden Pyron- 
farbstoffen stellt man dio Ca-, Ba- oder Pb-Salze her. (E. P. 300 594 vom 16/6. 1927; 
ausg. 13/12. 1928. Zus. zu E. P. 247003; C. 1928. II. 3400. F. P. 33 689 vom 17/6.
1927, ausg. 29/11. 1928. Zus. zu F. P. 593774; C. 1926. I. 3948.) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthracenfarbstoffe. Man 
kondensiert a- oder /J-Oxyverbb. des Anthracens m it a-Naphthochinonen, die in  2- u.
3-Stcllung einen negativen Substituenten, yon denen mindestens einer ein Halogen- 
atom sein muB, liaben. Dio Farbstoffe konnen ais Pigmcnte oder ais Kiipenfarbstoffe 
oder zur Herst. anderer Farbstoffe verwendet werden. Durch Erwiirmen von 1-Antkrol 
m it 2,3-Dichlor-a-naphthoehinon in Pyridin erhalt man einen chlorfreien Farbstoff, 
rote Nadeln aus Pyridin, der Baumwolle aus der ICupe echt rot farbt. Mit 2-Antlirol 
entsteht ein Farbstoff, rote Nadeln aus Pyridin, der ais Pigment yerwendot werden 
kann. Der Farbstoff aus 1,5-Anthradiol (Rufol) u. 2,3-Dichlor-a-naphthochinon ist ein 
rotes in organ Lósungsmm. unl. Pulver, das Baumwolle aus der Kiipe violett farbt. 
Mit 1,8-Anthradiol erhalt man einen lachsrot farbenden Kupenfarbstoff. Venvendet 
man an Stelle des 2,3-Diehlor-a-naphthochinons die entsprechende Dibromverb., so 
erhalt man die gleichen Farbstoffe. Nitro-2,3-dichlor-a-naphthochinon, erhaltlieh durch 
Nitrieren von 2,3-Dichlor-a-naphthochinon m it Salpeter-Schwefelsaure, gibt mit
1-Anthrol einen Baumwolle chlorecht yiolett farbenden Kupenfarbstoff. Das Prod. 
aus 1-Anthrol u. 2-Chlor-3-acetoxy-y.-naphthochinon stimmt m it dem aus dem Dichlor- 
a-naphthochinon uberein. (E . P . 300  4 0 7  vom 9/12. 1927, ausg. 6/ 12. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schirmaeher, 
W ilhelm Schaich und Arthur Wolfram, Frankfurt a. M.), Darstellung von Farb- 
stoffen der Anthracenreihe. (D . R . P . 4 7 0  8 0 9  KI. 22b vom 16/6.1926, ausg. 29/1.
1929. — C. 1 9 2 7 . II. 2120 [E. P. 272 924].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinz Scheyer, 
Rio de Janeiro), Herstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. (D . R . P . 4 7 0  501  
KI. 22b vom 1/10. 1926, ausg. 18/1. 1929. — C. 1 9 2 9 . I. 580 [F. P. 644 782].) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinonkondensations- 
produkte. Man kondensiert Tetrahalogen-2,2'-dibenzanthronyle m it Aminoanthra- 
chinonen, zweclcmaBig in Ggw. yon saurebindenden Mitteln u. Katalysatoren, wie 
Kupfersalzen. Man kondensiert Tetrabrom-2,2'-dibenzanthronyl m it Cuprioxyd u. 
calc. Soda, ohne Verdunnungsmittel mit 2 Moll. 1- oder 2-Aminoanthrachinon,
2-Amino-3-chloranłhrachinon, a- oder p-Aminoalizarin, oder in Nitrobenzol m it 2 Moll.
1-Aminoanthrachinon, l-Amino-4-methoxyanthrachinon oder 1,6-Diaminoanthrachinon. 
Man kondensiert Dibrom-6,6'-dichlorbenzanthronyl m it 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon 
in  Nitrobenzol m it CuO u. calc. Soda. Tetrabrom-2,2’-dibenzanthronyl erhalt man aus 
Dibenzanthronyl durch Bromieren in Chlorsulfonsaure oder m it fl. uberschussigem 
Br. Dibrom-6,0'-dichlor-2,2’-dibenzanthronyl erhalt man durch Eintragen yon 6,6'-Di- 
chlor-2,2'-dibenzanthronyl in einem tlbersehuB yon Br. (E . P . 300  4 3 2  vom 1/2. 1928, 
ausg. 6/12.1928.) ” F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Anthrachinonkilpenfarbstoffe. 
(E . P . 2 9 6  8 1 7  yom  10/6. 1927, ausg. 4/10. 1928. — C. 1928 . I. 420 [A. P. 
1646782].) F r a n z .

Grasselli Dyestuif Corp., New York, V. St. A., iibert. yon: Walter Mieg, Voh- 
winkel, Deutschland, Anthrachinonhiipenfarbstoff. (A. P . 1  690 2 3 6  vom 20/1. 1926, 
ausg. 6/11. 1928. D. Prior. 21/1. 1925. — C. 19 2 9 . I. 446 [E. P. 297 133].) F r a n z .
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Grasselli Dyestuif Corp., New York, iibert. von:Walter Mieg, Vohwinkel, 
Deutschland, Anthrachinonkupenfarbstoffe. (A. PP. 1 690 306, 1 690 307 vom 20/1. 
1926, ausg. 6/11. 1928. D. Prior. 21/1. 1925. — C. 1929. L 446 [E. P. 297 133].) F r a n z .

Grasselli Dyestuif Corp., New York, iibert. yon: Albert Job, Elberfeld, Deutsch- 
land, Herslellung von Anthrachinonkupenfarbstoffen. (A. P. 1 690 786 vom 17/8. 1927, 
ausg. 6/11. 1928. D. Prior. 25/8. 1926. — C. 1928. II. 1390 [F. P. 639 975].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Mcmóbenzoyl- 
diaminoanthrachinonen. Man laBt Benzoylehlorid auf Lsgg. von Diaminoanthrachinonen 
in  organ. Losungsmm. in Ggw. von saurebindenden Mitteln, wie Pyridin, Chinolin, 
Soda, einwirken. Zu einer Lsg. von 1,4-Diaminoanthrachinon in Nitrobenzol u. Pyridin 
gibt man bei 40—45° eine Lsg. von Benzoylehlorid in Nitrobenzol u. halt bei dieser 
Temp., bis kein unverandertes Ausgangsmaterial mehr naehweisbar ist; man erwarmt 
auf 140°. Beim Abkiihlen erhalt man reines 1,4-Monobenzoyldiaminoanthrachinon. 
Zu einer Lsg. von 1,5-Diaminoanthrachinon in Nitrobenzol fiigt man nach Zusatz von 
entwiisserter Soda unter Riihren eine Lsg. von Benzoylehlorid in Nitrobenzol; hierzu 
gibt man A. u. filtriert bei 80°. Hierbei bleibt das 1,5-Dibenzoylaminoanthrachinon 
zuriick, beim Abkiihlen scheidet sich aus dem F iltra t das Monobenzoyl-l,5-diamino- 
anthrachinon ab. (F. P. 640 236 vom 29/8. 1927, ausg. 9/7. 1928. I). Prior. 30/8. 
1926.) F r a n z .

J. R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Azinfarbsloffe. Man kondensiert asymm. 
N-Alkyl-p-phenylendiaminsulfonsauren, in denen die Sulfogruppe in o-Stellung zur 
primaren NH2-&ruppe steht, mit Isorosindulin-6-sulfonsauren (I) (R u. R ' =  H, Alkyl 
oder Aryl, R 2 =  Alkyl oder substituierte Alkylgruppe, u. X =  Saureradikal; die 
Stellungen 1, 2, 8, 9, 10" konnen durch einwertige Radikale, wie Halogen, OH-, Alkyloxy-, 
Methyl-, Acidylamino- oder Sulfogruppen ersetzt sein). Bei der Kondensation wird 
die 6-Sulfogruppe abgespalten; man erhalt saure Wollfarbstoffe, die alkali- u. licht- 
echte violette Fiirbungen liefern. Ahnliche Farbstoffe entstehen durch Sulfonieren 
yon Phenonaphthosafraninen, die eine Alkyl- oder substituierte Alkylgruppe im 
ms-Azinstickstoff enthalten. Ein Isorosindulin von der Formel H  wird unter RuckfluB 
m it einer Lsg. von l-Methyl-2-athylamino-5-aminobenzol-4-sulfosaure in  der theoret. 
Menge Na2C03-Lsg. erhitzt. In ahnlicher Weise kondensiert man das Isorosindulin HI 
oder IY mit l-Methyl-2-methylamino-5-aminobcnzol-4-sulfonsaure. Man sulfoniert 
das Phenonaphthosafranin nach dem Yerf. des E. P. 285 486 (C. 1928- I. 3001). Beim

V -^ C H „ -R  ^ A . A A i TX H ,
x < c h ! -r ' s o 3h  X N< c ! i f J

T n T ^ I

CHj-C0,*CsH5 
Sulfonieren des Phenonaphthosafranins aus 
1 - Methyl - 2 - oxy - 5-aminobenzol-4-sulfonsaurc 
mit dem Isorosindulin V tr i t t  dio Sulfogruppe 
in dio Benzylgruppe. — Die ms-Alkylisoros- 
indulin-6-sulfosaure erhalt man aus dem 

N ,  Q H Monoalkyl-2-naphthylamin in der liblichen
3H N X<^'CH 5-C H Weise u. darauffolgende Behandlung mit Sul-

A tj fiten. Man kondensiert z. B. Monoathyl-2-
2 5 naphthylamin m it dem Monoazofarbstoff aus

2,5-Dichloranilin u. Dimethylmetanilsaure u. sulfoniert zur 1,6-Disulfonsaure. (E. P. 
300 549 vom 9/11. 1928, Auszug veroff. 9/1. 1929. Prior. 14/11. 1927. Zus. zu E. PP.

s ć
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265986; C. 1927. II. 338, 284614; C. 1928. I. 3000, 284615; C. 1928. I. 3000, 285486;
C. 1928. I. 3001 u. 297441; C. 1929. I. 582.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., łan  Blohm Anderson, Robert Fraser Thomson und John
Thomas, Grangemouth, Schottland, Herstellung von Dibenzanłhronfarbsloffen. Man 
erwarmt Bz.-l-Bz.-l'-Dibenzanthronyle in einem indifferenten Lósungsm., wie Petro
leum, Xylol, m it KOH u. A. auf 130°. Das durch Oxydation von Benzanthron in 
HoSO., erhaltliche Bz.-l-Bz.-l'-Dibenzanthronyl wird 2—4 Stdn. m it A. oder Iso-
propylalkohol u. KOH in Ggw. von Xylol auf 120° erhitzt, das Xylol m it Wasserdampf 
abdest., der Riickstand m it h. W. gel., m it Luft ausgeblasen u. filtriert. Man erhalt 
in nahezu quantitativer Ausbeutc ein sehr reines Dibenzanthron. (E. P. 301 403 vom 
22/7. 1927, ausg. 27/12. 1928.) F r a n z .

Dorand & Huguenin Akt.-Ges., Schweiz, Gallocyaninfarbstoffe. Die aus m-sub-
stituierten Alkylanilinen hergestellten Gallocyanine (I) besitzen eine erhohte Be-
standigkeit gegen Hydrosulfit. Man kondensiert Nitrosodiathyl-m-toluidin m it Gall- 
amid u. fiihrt das Prod. durch Erhitzen m it Anilin in Dinitrobenzol in das Anilid iiber; 
nach dem Sulfonieren durch Erhitzen m it Oleum erhalt man einen Farbstoff, der auf 
Baumwolle im Chromdruck grunstichigblaue Farbungen liefert. In  gleicher Weise

? i^N T  N OTT O R  =  Alkyl
Rj =  H oder Alkyl 
R3 =  OH oder NH2, NH-Aryl, O-Alkyl 

X  -  COR3 X =  Alkyl, Halogen.

fiihrt man die Farbstoffe aus Nitrosodiathyl-m-ehloranilin oder Nitrosodimethyl-m- 
ehloranilin u. Gallamid in die Anilide iiber u. sulfoniert. Das Gallocyanin aus Nitroso- 
monoathyl-m-toluidinhydrochlorid u. Gallamid durch Erhitzen in CH3OH wird in 
das Anilid ubergefuhrt u. sulfoniert; der Farbstoff ist erheblich iitzbestandiger ais der 
entsprechende Farbstoff aus dem isomeren Nitrosomonoathyl-o-toluidin. Żur Herst. 
der Arylamide kann man an Stelle des Anilins Toluidine, Chloraniline oder Naphthyl- 
amine yerwenden. Man behandelt Gallussaurc mit Nitrosomethyl-m-toluidin in CH3OH, 
fiihrt diese durch Abspalten von C02H in das entsprechende Gallocyanin oder seine 
Loukoverb. iiber, der Farbstoff fiirbt violett. Das Gallocyanin aus Nitrosodimethyl- 
m-toluidin u. Gallamid erhitzt mari mit Diathyl-p-phenylendiamin u. Dinitrobenzol 
u. reduziert den Farbstoff zu seiner Leukoyerb.; er ist beim Atzdruck bestiindig. (E. P.
301 329 vom 26/11. 1928, Auszug veroff. 23/1. 1929. Prior. 26/11. 1927.) F r a n z .

J. R. Geigy, S. A ., Schweiz, Herstellung von Alkylisorosindulindisulfcmsdure. 
(F. P. 645 867 vom 17/12. 1927, ausg. 3/11. 1928. D. Prior. 27/12. 1926. — C. 1928. 
I. 2010 [E. P. 282 803].) __________  ______ F r a n z .

Manuel Riquelme, Quimica aplicada a  la Industria te s til. T. 1. Quimica de la materias
colorantes, naturales y artificiales. Barcelona: Manuel Marin 1929. (XVI, 4S5 S.)
8°. R ust., P tas. 12; encuad., P tas. 14.—.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Tsuruo Araki, Ober die trocknenden Eigenschaften der Celluloselacke. Troek- 

nungszeit u. Temperaturerniedrigung beim Trocknen sind verscliieden je nach der 
Lacksorte. Bei Acetylcelluloselacken von hoher Viseositat, den allgcmein bei Flug- 
zeugen angewendeten Lacken guter Qualitat, erseheint der Nebel almahlich bei der 
maximalen Temperaturerniedrigung u. verschwindet bei weiterem Trocknen wieder. 
Depolymerisierte Acetylcelluloselacke von niedriger Viscositat zeigen keine Nebelbldg. 
Acetyleelluloselack m it schweren Losungsmm. wie Bcnzylalkohol zeigt standig Nebel. 
Nitrocelluloselacke zeigen ahnliehe Temp.-Zeitkurven wie Acetylcelluloselacke u. diese 
Flugzeuglacke trocknen bis 1000 Sekunden spater, aber neuere Pyroxylinlacke zeigen 
sehr geringe Temp.-Erniedrigung (2—3°) u. trocknen nicht so schnell ein u. zeigen 
keinen Nebcl. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 278B bis 279B. Nov. 1928. 
Aichi Tokei Denki K. K.) B l o c h .

P. M. Grempe, Kopalol und Kopalhondensol. Kopalkondensol wird beim Ver- 
schmelzen von Kopalen durch Auffangen in einem Kondensrohr m it mógliclister Ent- 
wasserung gewonnen. Es ha t nicht das Trockenvermógen der wirklichen Kopallacke 
u. dient zur Herst. von Holzkonservierungsmitteln, ais Ersatz fiir Karbolineum, ais
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Zusatz bei der Herst. ganz billiger Anstrichmittel, zum Anstrich der Ruoksoit-e von 
Linoleum, in Gasfabriken zum Yermischen des Gasteers usw. (Kunststoffe 19. 3— 1. 
Jan . Berlin-Friedenau.) SuYERN.

J. H. Frydlender, Die chemische Zusammensetzung und tcchnischen Qualitalen 
der Albertole. Yon verschiedenen Seit-en ausgefiihrto Analysen werden mitgetoilt. 
(Kunststoffe 19. 11—12. Jan . Nach Rev. Produits chim. 31. 661.) SuVKRN.

Meidert, Soligen-Trockenstoffe. (Kunststoffe 19. 8—10. Jan . — C. 1929. I. 
151.) _________________ S u v e rx .

Hercules Powder Co., Wilmington. Delaware, iibert. von: George E. Jenks. 
Bacchus, U tah, Verfahren znr Veredelting von Baumharz. Ulan dest. unter Hooh- 
vakuum, indem man das Harz von auBen erliitzt u. ferner iiberhitzten Dampf in das 
Harz hineinjagt. Das Destillat wird kondensiert bei einer Temp., die nicht geringer 
ist ais etwa 350° F. Man kann auch fraktionierte Dest. durelifuliren. Dio h6ohst- 
zulassige Temp. ist dann 400° F. (A. P. 1 6 9 4 1 7 9  vom 15/5. 1923, ausg. 4/12.
1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Kunstmassen 
aus Methylolhamstoffen oder dereń D eriw . unter Zusatz von Fullmitteln, die zuvor 
m it einer Lsg. von Plienol, Harnstoff, Thioharnstojf oder eines festen Kondensationsprod.. 
aus diesen Stoffen u. einem Aldehyd liergestellt, impragniert wurden, ovtl. in Ggw. 
von Katalysatoren u. unter Zusatz von polyineren oder einfachcn Aldehyden. 120 Teile 
trocknes Holzmelil werden mit einer Lsg. von 20—30 Teilen Harnstoff in 40 Teilen W. 
oder CH3-OH vermischt u. getrocknet u. dann m it 120—140 Teilen Dimeihylolharnstoff 
bei 300—350 a t bei 100—110° 2—3 Stdn. li. verpreBt. Die erhaltene ICunstmasso 
ha t ausgezeichnete Isoliereigg. — 120Teile trocknes Lignin werden mit einer Lsg. von 
30 Teilen Thioharnstoff oder Plienol in CH3-OH impragniert u. getrocknet u. dann 
m it 160 Teilen Dimethylolharnstoff 2 Stdn. boi 10(>—105° u. 300 at verpreBt. Die 
erhaltene ICunstmasso ist median, gut zu yerarbeiten. (E. P. 282 635 vom 29/10. 1927, 
Auszug vcroff. 15/2. 1928. D. Prior. 23/12. 1926.) M. F. M u l l e r .

Acme W hite Lead and Color Works, iibert. von: Elrner E. Ware, Detroit, 
Firnisherstellung. Das zur Anwendung kommendo Ol durchflieBt eine Rciho von er- 
hitzten Druckbehiiltern unter Zumischung von Harzen. (A. P. 1697213  vom 23/6.
1924, ausg. 1/1. 1929.) T h ie l .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Gef&rbte Fimisse. 
Man stellt sie her unter Verwcndung von Farbstoffen aus Metallen (Cr, Cu) u. o-Oxy-
azofarbstoffen, z. B. der Cr-Ycrb. der Azofarbstoffe, aus dem diazotierten 2-Amino-
phenol-4-sulfamid u. l-3-Sulfaminophenyl-3-methyl-5-pyrazoIon. Man hiilt einen durch- 
scheinenden orangefarbenen Anstrich fiir Metali, Glas, Leder, Holz, Celluloid, Soide usw. 
(E .P . 293358 vom 4/7. 1928, ausg. 29/8. 1928. Prior. 4/7. 1927.) T h ie l .

Hercules Powder Co., Wilmington, iibert. von: G. H. Peters, Saccasunna, 
Losungen von Nitroverbindungen wie Nitrocelluloso, Nitrostarke usw. werden liergestellt 
indem man die nicht vollig von W. befreito Nitroyerb. mit Losungsmm. behandelt, 
welche mit W. nicht mischbar sind, durch Zentrifugiercn das W. absclicidet u. durch 
Zusatz hj'groskop. Stoffe trocknet. Je  nach dem Verwendungszweck kann man Kaut- 
schuk, Ole, Pigmente der Lsg. zusetzon. (E .P . 293435 vom 20/10. 1927, Auszug 
yeroff. 29/8. 1928. Prior. 8/7. 1927.) T h ie l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., NichtentflammbareNitrocclhdosc- 
lacke. Ais Losungsm. yenvendet man CHnCl.,. (Belg. P. 350 722 vom 21/4. 1928, 
ausg. 31/5. 1928. D. Prior. 12/5. 1927.) " F r a n z .

Elektrizitatswerk Lonza (Gampel und Basel), Basel, HcrsteUung einer Schleif- 
spachtehnassc fiir  Nitrocelluloselack. Man benutzt eine Mischung von Ollacken mit 
Nitrocellulose, die ihrerseits beide mit solchen Losungsm.-Mischungcn liergestellt sind, 
die sowohl Nitrocellulose, ais auch Harze u. trocknende Ole zu losen yermogen! Beispiel: 
10 kg Ollack-Nitrocelluloselackmischung werden m it 5 kg ICreide u. 5 kg Zinkwcifl 
u. 5 kg Lithopone auf einer Farbmiihle gut verrioben. — Die Nitroccllulosdackmischung 
besteht z. B. aus 20 kg Ollack, 10 kg Butylacetat u. 20 kg Nitrocclluloselack. Der 
Ollack besteht z. B. aus 88 kg Kunstharz Albertol 111L, 15 kg Loinol-Holzćil-Dickol, 
1/1,5 kg Leinólstandol, 2 kg Cobaltsiccativ, 5 kg Bleimangansiccativ. Der Nitrocdlulose- 
lack besteht z. B. aus 8 kg Collodiumwolle, 5 kg Milchsaureathylestcr, 5 kg A., 45 kg 
Sprit, 2 kg Acetonersatz. (Schwz. P. 127 270 vom 12/2. 1927, ausg. 16/8. 1928,
D. Prior. 13/2. 1926.) T h ie l .
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XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
F. B. Flinn imd J. M. Inouye, Metalle in  unseren NahrungsmiUeln. Nach 

den iiber lange Zeit sich erstreckenden Verss., auch Fiitterungsverss. m it Kaninchen, 
Albinoratten, Meerschweinchen, Hunden u. Ziegen, sind Cu, Zn, Mn, Fe, Al, N i u. 
Co allgemein gefundene Bestandteile der Pflanzen u. Seetiere, nicht Pb, im menseh- 
lichen Organismus Cu, Zn, Sin, Sn u. Al, von denen nur Fe eine Rolle im Lebens- 
haushalt spielt. Cu, Ni, Sn u. Al werden prakt. vollig im Stuhl, Zn etwa zu gleichen 
Teilen in Stuhl u. Urin ausgeschieden. Mit der. Nahrung eingenommene Metallsalzc 
verbinden sich m it den Proteinen u. werden, auBer bei groBen Uberschiissen oder 
vielleicht beiHyperaciditiit, unschadlieh, ohne Nahrung eingefiihrte zeigen schadigende 
Wrkg. Cu, Ni, Zn, Sn u. Al werden beim Kochen je nach Saure- oder Alkaligeh. der 
Speise gel. Alle Speisen m it metali. Geschmaek von diesen Metallen sind ungenieBbar 
u. reizen die Verdauungsorgane. Tiere verdauen gróBere Mengen Cu u. Ni auf einmal 
nicht, wohl aber selbst viel groBere Gaben ohne irgendwelche Krankheitserscheinung 
bei Verteilung iiber den ganzen Tag m it der Nahrung. Cu, Zn, Al u. Ni gelten nicht 
ais gewerbliche Gifte, Ni-Vergiftungen sind nur von Ni-Carbonyl, nicht von anderen 
Ni-Verbb., berichtet worden. Von ehron. Vergiftung durch Verwendung von Al- 
Kochgeschirr ist nichts bekannt; groBe Gaben Al-Salze Terursachen Magen-Darm- 
storungen. Sn beeinfluBt die menschliche Gesundheit augenscheinlich nicht, ver- 
bietet sich aber der Kosten wegen fur Kochgeschirre. (Journ. Amer. Med. Assoe. 
90. 1010—13. 1928> New York. Sep.) G r o s z f e l d .

E. J. Lockwood, Die Zukunft Jur COr Gas und festes C02 in  der Eiskremindustrie. 
Auf die Vorteile der Verwendung von festem C02 gegeniiber der Eis-Salzmischung 
sowie von C02-Gas gegeniiber NH3 in Gefriermasehinen wird hingewiesen. (Ice 
Cream Trade Journ. 25. 41—42. Jan. Peekskill, N. Y., J . M. Horton Ice Cream Co.) Gd.

E. L. Fouts, Eine TJntersuchung uber die Wirksamkeit von Natriumhypochlorit 
bei der Sterilisierwig von Molkereigeraten. Gewóhnliche Wasehverff. bei nachfolgender 
Spiilung m it h, W. geniigten nicht zur Sterilisierung. Dagegen erwies sich NaOCl in 
geniigender Konz. (wenigstens 45 Teilc akt. Cl/Million) ais wirksam. Die Bakterien- 
zahl kann so bei Uberfuhrung der Milch aus dem Pasteurisiergerat in die Flaschen auf 
10% Zunahme beschrankt werden. (Journ. Dairy Science 12. 51—59. Jan . Stillwater, 
Oklahoma, Agric. Experim. Station.) GROSZFELD.

E. F. Deysher, B. H. Webb und George E. Holm, Die Beziehungen der Tempe
ratur und der Zeitdauer der Vorwdrmung von Milcli auf die Ilitzdiesldndigkeit ihrer ein- 
gedickten Produkte. Tempp. bis zu 70° fiir 10 Min. verringern die Bestandigkeit, wahrend 
hóhere sie merklich erhohen. Das galt auch von noch hoheren Tempp. (uber 100°), 
ais sie bisher gewóhnlieh angewendet wurden. Doch schadet diese Behandlung der 
Konsistenz des Endprod. Homogenisierung einer eingedickten Milch mit 18% fett- 
freier Trockenmasse u. 8%  F ett bei einem Druck bis zu 4000 Pfimd/ Quadratzoll be
einfluBt die Hitzebestandigkeit aber nur wenig. (Journ. Dairy Science 12. 80—89. 
Jan . Washington, United States Dep. of Agric.) G r o s z f e l d .

R. S. Sarkaria und B. W. Hammer, EinfluP der Temperatur auf die durch 
bestimmle Bakterien in der Milch hervorgerufenen Anderungen. An vergleichenden 
Verss. m it Milch bei Zimmertemp. u. bei 37° betraf der EinfluB der Temp. bei einigen 
Arten nur die Starkę der Umsetzung, bei anderen aber auch das Wesen der Vorgange. 
Die groBten Versehiedenheiten fanden sich bei den proteolyt. Typen, bei denen auch 
die Koagulation bei 37° viel ausgepragter war. Bei den Milchsaureorganismen war 
die Starkę der Umsetzung stark beeinfluBt, nicht daa Wesen, bei Zimmertemp. verlief 
die Bldg. von Milchsaure zwar langsamer, fiihrte aber durehweg zu gróBeren Konzz. 
daran ais bei 37°; auch starben bei dieser Temp. die Bakterien rascher ab. Bei Wieder- 
gabe bakterieller Emfliisse auf Milch ist Angabe der Versuehstemp. unbedingt er- 
forderlich. (Journ. of Dairy Science 11. 89—101. 1928. Ames, Jowa State College. 
Sep.) G r o s z f e l d .

A. Tapernoux, Die Beziehungen zwischen der aktuellen und potentiellen Aciditat 
der Milch. Bei n. frischer Milch liegt der pn etwas unter 7, die Titrationsaciditat gegen 
Phenolphthalein im Mittel bei 15° D o p .n ic , bedingt nicht durch eigentlichen Siiuregeh., 
sondern dadurch, daB der Indicator erst bei ph =  8,2 umschlagt. Man findet in der 
Milch keine gut ausgepragte PufferwTkg. Die Rk. andert sich allgemein infolge der 
natiirlichen oder kiinstlichen Einfliisse. Bei den meisten dieser ist ein Parallelismus
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zwischen aktueller u. potentieller Aciditat nieht zu beobachten, doch bei der Milch- 
sauregarung andem sieh [H'] u. Titrationsaciditat oft nach denselbcn Gesetzen u. 
parallel. Hierbei ist bei konstanter Temp., wie gefunden wurde, die Anderung des 
Sauregrades eine Exponentialfunktion der Żeit. Der Parallelismus beider Aciditaten 
findet sieh auch bei den Erscheinungen der Milchretention wieder. Bei einer Saure- 
menge von unter 10° liegt der pH iiber 7; solche Milch ist alkal. Zusatz von NaHG03 
iindert die Titrationsaciditat gegen Phenolphthalein nieht, erhóht aber den pu . Der 
Nachweis u. die Best. alkal. Konservierungsmittel nach dem von Vf. angegebenen 
Verf. yersagt bei Ggw. von K 2Cr20,. (Lait 8. 686—98. 795— 807. 916—26. Dez. 1928. 
Lyon, Ecole Vćtćrinaire.) Gr o sz fe l d .

W. van Dam, Der Einflup der Konzentration der loslićhen EiweifJsloffe non saurem 
Rahm auf den Feligehałt der Butlermilch und auf die Butterungsdauer. (Lait 8. 897—902. 
Dez. 1928. — C. 19 2 8 .1 . 1816.) G r o s z f e ld .

W. van Dam und B.-J. Holwerda, Der Einflup lwher Sduregrade des Rahmes 
auf den Feligehałt der Butlermilch und auf die Butterungsdauer. (Lait 9. 22—25. Jan. —
C. 1 9 2 8 .1 . 1816.) G r o s z f e ld .

W. van Dam und B. J. Holwerda, Der EinfluP des suspendierlen Caseins auf 
die Butterung non saurern Rahm. (Lait 8. 698—706. 768—75. — C. 1928. I. 
1816.) G r o s z f e ld .

C. Mc Lean, Einige einfache Reinheilspriifungen non Lebensmitteln. Von Kaffee 
gibt man einen Teelóffel voll in ein Glas k. W., rtthrt um u. beobachtet nach 1 Min.: 
Klarbleiben spricht fiir reinen Kaffee, Braunfarbung fur Cichorie. — ZucJcer soli 
beim Verbrennen in einem Al-Lóffel iiber einer Gasflamme keine Asche hinterlassen. — 
Olinenól schiittelt man in einer kleinen Masche m it NH3-Lsg., milcliige M. spricht 
fiir reines Ol, korniges Aussehen fiir anderes Ol. — Butter soli beim Erhitzen im Loffel 
auf Gasflamme nieht spritzen (Margarine). -— Mehl behiilt nach Pressen in der Hand 
die entstehende Form u. erscheint leicht gelblich; zerfallt es zu Pulver, oder behalt 
es seine ursprungliche Farbę, so ist es verfalscht. — Milch soli nach dcm Aufrahmen 
beim Abschopfen dio Bander des Gerates blaulich farben, nieht wie die Milch selbst 
(Entrahmungl). Eine eingetauchte blankę Nadel, Spitze nach unten, soli beim Heraus- 
nehmen nieht alles wieder abtropfen lassen (Wasserung!). (Food Manufacture 4. 42. 
Febr.) G r o s z f e ld .

Hugh L. Templeton und H. H. Sommer, Die Verwendung non Citronensdure und 
Natriumcitrat in Ausgangskulluren. Unter gewóhnlichen Verhaltnissen Yerschwindet 
der Citronensauregeh. der Milch in 4 Tagen, bei der Priifung nach dem ublichen Verf. 
findet man dann aber einen Stoff noch unbekannter Art, der bei der ublichen Priifung 
mit Hg die gleiche Verb. liefert wie Citroncnsaure. Der Zusatz von Citronensaure oder 
der aquivalenten Menge Na-Citrat zu Milch erhóht die erzeugte Menge fliichtige Siiure 
um etwa 50°/o» die der gesamten Saure nieht mehr ais um 10%. In  den meisten Fallen 
u. bei verschiedenen Bearbeitern erwiesen sieh Kulturen m it Citronensaure oder Na- 
Citrat den unbehandelten Originalkulturen iiberlegen. Es geniigt indes, wenn die 
Citronensaure der Milch nur bei der ersten Impfung zugesetzt wird, nieht mehr bei 
den spiiteren Uberimpfungen. (Journ. Dairy Science 12. 21—36. Jan. Madison, Univ. 
of Wisconsin.) G r o s z f e ld .

George Spitzer und E. H. Parfitt, Eine Untersuchung iiber die proleolylische 
Wirkung spezifischer Organismen und Organismengruppen bei Butter aus sortiertem 
Rahm. Untersucht wurde die Wrkg. der Impfung m it proteolyt. Bakterientypen auf 
pasteurisierte Rahmsorten, Wiedergabe der Ergebnisse in Tabellen, femer die Be- 
ziehungen zwischen Pioteolysengrad, [H’] u. Haltbarkeit von Indianabutter, schlieClich 
das Verh. verschiedener Buttersorten in bezug auf Proteolyse u. Geschmacksverringerung 
bei der Aufbewahrung auf der milchwirtsehaftlichen Ausstellung 1926 in Detroit. 
(Journ. Dairy Science 12. 1—20. Jan. Lafayette, Indiania, Purdue Univ.) GROSZFELD.

Jean Lamassiaude, Frankreich, Autoklanen. Um gegen Warme u. K alte  isolierte 
Autoklaven zu erhalten, werden diese m it einem Vakuummantel umgeben, in denen 
parallele nieht abstrahlende P latten Yorgesehen sind. Diese Autoklaven dienen zum 
Transport verderblicher Lebensmiltel. (F. P. 33 632 vom 3/6. 1927, ausg. 29/11. 1928. 
Zus. zu F. P. 513406.) K a u s c h .

Cellacote Co. Inc., V. St. A., Konsernierende Verpackung fiir alle moglichen Waren, 
insbesondere Friichte u. dgl. Man iiberzieht die Friichte m it fl. Cellulosehydrat u. laBt
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dieses darauf koagulieren u. trockncn. (F. P. 649 171 vom 16/2. 1928, ausg. 19/12.
1928.) K a u sc h .

Tei Kameyama, Otaru, Japan, Beifmachen von Bananem. Behandlung m it W.- 
Dampf in luftdicht verschlossenen Behaltern. (Japan. P. 78 968 yom 18/10. 1927, 
ausg. 5/12. 1928.) R a d d e .

G. Schicht Akt.-Ges., Aussig a. E ., Herstellung non Fruchtsirup fiir Oetrdnke 
aus Fruchtsaften, die zunachst unter Durchleiten dureh sterilisierte Filter gereinigt 
u. dann bei tiefer Temp. im Hoehvakuum eingedampft werden. Der Sirup beha.lt 
dadureh die natiirliche Farbę u. den Gesehmaek, sowie den Vitamingeh. des Frucht- 
saftes. (E. P. 299043 vom 9/10. 1928, Auszug yeroff. 12/12. 1928. Prior. 21/10.
1927.) M. F. Mu l l e r .

B. Penteado & Co., S. Paolo, Brasilien, iibert. von: N. G. Mareira, Minas 
Geraes, Brasilien, Trockimi von Kaffee. Kaffeebohnen werden mit warmer Luft beim 
Herabsinken dureh eine Kammer mit durclibrochenen Rohren oder Daehrinnen ge- 
troeknet. (E. P. 300 135 vom 5/11. 1928, Auszug yeroff. 31/12. 1928. Prior. 5/11.
1927.) K a u sc h .

Hans Langva, Norwegen, Lagerum7 und Transport von eingesalzenem Kabeljau. 
Der gesalzene Fisch wird in  eine hermet. gegen Luft abgesehlossenc Kammer gebracht, 
aus welcher die Luft vollkommen oder — fiir Transportzweeke — zum Teil entfernt 
wird. Dann leitet man ein anderes Gas (N, C02) in die Kammer u. entfernt auch dieses 
nach einer gewissen Zeit dureh Evakuieren. Dureh eine derartige, etwa 3-tagige Be
handlung werden dio sehadliehen Keime abgetotet. Die sonst iiblichen komplizierten 
Kuhleinrichtungen bei Magazinen u. Transportwagen werden dureh einfache Pumpen 
ersetzt. (F. P. 644 634 vom 26/11. 1927, ausg. 11/10. 1928.) R a d d e .

Dry Milk Co., New York, Ultraviolettbestrahlung von Milch oder Milchpuher 
zwecks Erzeugung antirachit. Eigg. Die Prodd. werden in feiner Verteilung unter 
Fortbewegung mittels einer Forderschnecke oder eines Forderbandes den ultravioletten 
Strahlen ausgesetzt unter Kontrolle zur Vermeidung eines unangenehmen Geruclis 
oder Geschmacks. (E. P. 298 585 Tom 11/6. 1927, ausg. 8/11. 1928.) M. F. M u l l e r . .

Simon Gelfand, Baltimore, Maryland, Nahrwigsmittel. Man stellt eino Emulsion 
her, die ein yegetabil. Ol, Eigelb u. Garungsprodd. der Milchsiiureorganismen bei 
Milchbestandteile enthaltenden Medien u. einer eBbaren organ. Saure enthalt. (A. P. 
1 697 312 Tom 19/12. 1927, ausg. 1/1. 1929.) K a u s c h .

L. A. Rogers, Fermented milks; rev. ca. by W. R. Albus. Washington: D. C., Gov’t  Pr.
Off.; Sup’t  of Doe. 1928. (28 S.) 8°. (U. S. Sept. of Agri, buli. 319) pap. 5 c. 

Bernhard Wagner, Tabellen zum Eintauohrefraktometer. Nebst A nh.: Die Refraktometrie 
der Mileh, bearb. von Simon Rothenlusser. Sondershausen. Jena: Carl Zeiss. (LI, 
162 S.) 4°. Lw. nn. 40.50.

X V n. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Leopold Singer, Emulgierle und verseifle Ole. I. Yf. maeht Angaben uber neuere 

Patentliteratur u. beschreibt yerschiedene Patente in- u. ausland. Firmen zur Herst. 
emulgierter u. yerseifbarer Ole. (Petroleum 25. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 2.
6—8. 13/2. Wien.) T y p k e .

J. Davidsohn, Das Bleichen der Ole, Fette und Seifen. Ausfiilirliche iibersichtliche 
Zusammenstellung der Absorptions- u. chem. Bleichmethoden. (Ztschr. ges. Textilind. 
32. 82—84. 99—102. 118—21. 30/1.) S c h w a rz k o p f .

Lonis Meunier, Die Emulsionen von Fetten und Kohlenwassersloffen und ihre 
technischen Anwendungen. Eigenschaften und Herstellung der Emulsionen. Vf. be
schreibt die Rolle der Emulgierungsmittel bei der Herst. von Emulsionen, ihren Ein- 
fluB auf die Stabilitat der Emulsionen; weiter werden die yerschiedenen Emulgierungs
mittel besprochen u. die teehn. Herst. von Emulsionen beschrieben. (Vgl. auch C. 1929.
I. 1178.) (Teehniąue mod. 21. 33—39. 15/1.) S t a t h e r .

— , Olsaaten aus Britisch Guyana. I. Ol von Carapa guianensis. Dieser hiiufig 
yorkommende Baum trag t hellbraune Samen, l 1/,—2 Zoll lang, l 1/,—1}/2 Zoll im 
Durclimesser, die einen hellbraunen, 70,7% der Gesamtfrucht ausmachenden Kern 
enthalten u. im Durchschnitt 11,7 g wiegen. Das teils feste, teils fl. Ol war goldgelb, 
schmeekte sehr bitter. Geh. der Kerne an W. 6,4%, an F ett 55,0%, entsprechend 
58,8% des trockenen Kerns. Das F ett hatte folgende Kennzahlen: D .10015 0,8572,



I1D40 =  1,45 60, E P . tlor Fettsiiuren 35,8°, SZ. 75,8, VZ. 197,4, Jodzahl (H u b l,  17 Stdn.) 
64,5, Unverseifbares 0,7% . Die hohe SZ. ist auf dio schlechte Beschaffenheit der 
untersuchten Kerne zuruckzufiihren. Die Kuchen sind ebenfalls bittcr u. ais Futter- 
mittel nicht, hóchstens ais geringwertiger Diinger zu yerwenden.

U. /htarra-Palmfruchte. Sie stammen von Astrocaryum Jauari Mart. bzw. 
segregatum Drude. Die dunkel rotbraunen b is . sehwarzen, einerseits zugespitzten, 
andererseits abgerundeten Friichte lmben die gleiche GróBe wie die unter I. beschriebencn 
u. enthalten ein bis zwei braunc, innen goldgelbe, ovale Kerne. Die Niisse bestehen 
zu ca. 63,2% aus Schale, zu 36,8% aus Kern u. enthalten im Pericarp 7,4% W. u. 
45,5% eines rótlich-kreBfarbigen, teilweise festen Oles von palmólahnlichem Duft. 
Das gelbe, feste Kernol hat folgende Kennzahlen: D .10015 0,8660, F. 30,8°, nnJ0 —
1,4505, SZ. 0,4, VZ. 241,9, Jodzahl (H u b l , 17 Stdn.) 14,6, Unverseifbares 0,5%, 
EP. der Fettsauren 27,0°. — Die Verwendung des Pericarpóles wiirde der des Palm* 
oles entsprechen, dem es durch sein Aussehen u. VZ. 195,8, sowie Jodzahl 68 nahe- 
steht. Die Riickstańde sind etwas armer an Protein ais Palmkernkuchen, aber ais 
Futterm ittel wohl verwendbar. (Buli. Imp. Inst. London 26. 411—16. Jan.) H e l l e r .

— , Eine neue brasilianische Olsaal. Die unter dem Namen C a s t a n h a  d e  
A r  a r  a bekannten Friichte von Joannesia lieveoides Ducke, einer Euphorbiaeee, 
ahneln sehr denen von Hevea brasiliensis, sind aber viel gróBer; dunkelbraune, ovalo 
Niisse, bis 2% Zoll lang. Dio Kerne enthalten 4,6% W., 58,6% PAe.-Extrakt, ent- 
sprechend 61% F ett in dem wasserfreien Kern. Das Ol war blaBgelb, nuBartig duftend.
D .1515 0,9239, nD;,0 =  1,467, SZ. 2,1, VZ. 188,5, Jodzahl (H u b l , 17 Stdn.) 129,8, 
Unvcrseifbares 0,48%. Der Film auf Glas trocknet innerhalb 11 Tagen (Leinól 
8 Tage). — Das gelbe, bittere, ricinuskuehenahnlich duftende Mehl hatte 8,0% W., 
47,4% Rohprotein, 0,7% Fett, 25,1% Starkę usw., 6,5% Rohfaser, 12,3% Asche, 
enthalt also 145 Einheiten. Es seheint alkaloidartige Bestandteile zu enthalten. 
Verwendung des Oles fiir Seifen- u. Anstrickzwecke erscheint geboten; Verwertung 
der Ruckstande schwierig. (Buli. Imp. Inst. London 26. 416— 18. Jan.) H e l l e r .

Sidney Musher, IFos bedeutet „Jungfern“-Olivendl? Jungfernól ist durch k. 
Pressung aus nur ausgesuchten Olen, dio zur Reifezeit, ehe Fermentation oder Zers. 
eingesetzt haben, gepfliickt wurden, gewonnenes Ol, das weder der Erhitzung noch 
irgendeiner anderen Behandlung auBer Absitzen u. Filtrieren unterworfen wurde, 
so daB ein reines, hochwertigcs Naturspeiscol mit allen seinen unyerminderten Wesens- 
eigg. sieli ergibt. Alle Raffinate entstammen zweit- oder noch geringerklassigen Roh- 
olen, die der Neutralisation, Bleichung u. Desodorierung unterworfen w'urden. Da 
nur Jungfernól Farbę, Enzyme u. Vitamine des Rohóles enthalt, dereń physiolog. 
W ert zweifellos bedeutend ist, so stellt es die allen anderen Oliyenólprodd. weit uber- 
legene Qualitat dar. Seine Haltbarkeit ist yiermal so groB m e die eines Raffinates. 
(O ilF a tln d . 6. 25—26. 33. Jan.) H e l l e r .

P. S. Arup, Die Herstellung von Margarine. I II . Nach Besprechung der Roh- 
stoffe, der Verwendung von Aromaerregern, Milchpulver, Farbstoffen, der Kirnung 
u. Troekenklihlung in den yorhergohendcn Teilen beschreibt Vf. die Wasserkiihlung, 
die Naehbehandlung der gekiihlten Emulsion u. Probleme der Margarineemulsion 
unter Abbildung der in Frage kommenden Mascliinen. (Food Manufacture 4. 29 
bis 31. 34. Febr.) G r o s z f e ld .

L. Zakarias, Die Herstellung von Vollseifen. Solcho lassen sich durch Zusatze 
von aufgeschlossenen Gummiliarzen, sog. P/ił/6'ioZpraparaten, erzeugen, wie die Praxis 
gelehrt hat, ohne daB immer exakte analyt. Belege fiir die t)berlegenheit dieser Seifen 
beigebracht werden konnen. Vorschlage fur physikal.-chem. Untersueliungsmethoden, 
dio den kolloiden Verhaltnissen Rcchnung tragen. (Ztschr. physikal.-chem. Scifen- 
forschung 1. 18—21. 1928. Prag.) H e l l e r .

M. Bigorie, Die Harzseifen. Nach allgemeinen Angaben iiber die an gute Seifen 
zu stellenden Anforderungen wird im speziellen auf die neben desinfizierender Wrkg. 
diesen gerecht werdenden Eigg. des Natriumsalzes der Harzsauren hingowiesen. Dio 
Mangel der bisher im Handel befindlichen Harzseifen lassen sich durch Entfernung 
der unyerseifbaren Anteile u. durch Zusatz von antioxydierenden Mitteln yermeiden. 
Es wird auf die auBerordentlich gi’oBc Verwendungsmóglichkeit yon Harzseifen fiir 
Haushaltungsseifen, insbesondero bei hartem W., in der Textilindustrie u. Papier- 
industrio u. zur Herst. wasserdichter Massen u. StraBen hingewiesen. (Buli. Inst. Pin
1929. Sondernummer. 40— 41. 15/1.) E llm er .

1929. I. Hxti1. F et t e ; W achse; Se ie e n ; W aschmittel. 1G29

XI. 1. 106



1 G3Ó H xv]1. FETTE; W aĆIi SE; S e IFBN; W aSCHMJTTEL. 1920. J,

Albert Poisson, Die Harzseifen. Vf. erhębt Einspruoh gegen eine gesetzliehe 
Beschrankung des Harzzusatz.es zu Seifen auf Grand der vorziiglicken Eigg. von H arz
seifen u. im Interesse des Absatzes von Harzprodd. in S.-W.-Frankreich. (Buli. Inst. 
Pin 1929. Sondernummer. 41—42. 15/1.) E l l m e r .

Bredon, O ber die Verwendung des Kolophoniums in  der Seifensiederei. Referat 
iiber Eigg. u. Fabrikation der Harzseifen unter Berucksichtigung der ihrer allgemeinen 
Ver weńdung entgegenstehenden Mangel sowie der Mittel zu ihrer Vermeidung. U nter 
Hinweis auf die Wichtigkeit dieses Industriezweiges fur die Verwertung der Harz- 
produktion in S.-W.-Frankreich wird eine prakt. Unterstutzung der Regierung zur 
Fórderung der einsehliigigen Fabrikation gefordert. (Buli. Inst. Pin 1929. Sonder
nummer. 42—45. 15/1.) E l l m e r .

R. Krings, Die praktischen Arbeitsmethodeh mil Physiol. Auf Grund eigener 
prakt. Erfahrung gibt Vf. allgemeine Winkę fiir die Yerarbeitung von Physiol in 
pilierten Seifen, Seifenfloeken, Seifenpulver, in Toilette-, Rasier-, Kern- u. Schmier- 
seifen. (Ztschr. physiko,l.-chem. Seifenforschung 1. 25—28. 1928. Berlin.) H e l l e r .

Fritz Endler, Verarbeilung von Physiol A I I  zu Kernseifen. Vor Beschiekung 
der Kuhlmaschine wird die Seife mit 18% ca. 20-gradigem Salzwasser gekiirzt, da 
sonst bei Zusatz des Physiols Klumpenbldg. eintritt. Die Wasserabgabe einer Seife 
m it 5% Physiol ist etwa gleich, die einer Seife m it 10% Physiol gróBer ais diejenige 
der gleichen Seife ohne Zusatz. Die Gute des Sehaumes wird hervorgehoben. Die 
Seife m it Zusatz ist heller; die Notwendigkeit der Zugabe von viel Kiirzungsmittel 
ist ein Nachteil. Physiol halt sieh, namentlieh in Eichenholzbarrels, nicht lange; 
es verfarbt sich u. bekommt unangenehmen Duft. (Ztschr. physikal.-cliem. Seifen- 
forsohung 1. 45—47. 1928. Reichenberg, Seifenfabrik Josef C. Meissner.) H e l l e r .

Julius Schaal, Neue Verwendungsmethoden Jur Physiol zu kaltgeriihrten, halb- 
warmen und Kernseifen. Nach m it L. Zakarias durcligefiihrten Verss. ver\vendet 
man zweekmaBig Physiol, das vorsichtig m it der fiir den Sud notigen Menge Natron- 
lauge verriihrt wurde. Die hochviscose Physiol-Natronlauge wird in raschem Tempo 
dem Fettansatz einverleibt. Physiolseife, auf halbwarmem Wege hergestellt, besaC 
in 3—4-griidiger Salzlsg. noch Schaumvermogen, eignet sich also ais Seebadeseife. — 
Soli Physiol der Seife selbst zugesetzt werden, so geschieht dies in starker Verdiinnung, 
indem man den fertig abgerichteten Kern verschleift. — Alle Seifen m it Physiolzusatz 
zeigen Farbaufhellung. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 22—24. 1928.
Hamburg.) H e l l e r .

A. Beyrodt, Sterile Anderungen in  alternden Polysaccharidgelen. Nach 8 Monaten 
hatten Physiol A  u . A l  die Farbę nicht yeriindert, wenn unter LichtabschluB auf- 
bewahrt. Neutrale Physiole zeigen nach ca. 6 Wochen Duft nach H 2S; in Seifen 
oder mit Alkalien t r i t t  dieser nicht auf. Im Winter wachst, im Sommer schwindet 
die Wasserretentionsfiihigkeit m it dem Alter der Praparate. Der ampliotere Charakter 
bleibt wiihrend der Alterung erhalten, auch die pu iinderte sich innerhalb 230 Tagen 
nicht. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 30—33. 1928. Prag.) H e l l e r .

J. H. Frydlender, Glycerin und Glykol, ihre kommerzielle Lage und Kolie in  der 
Industrie. Uber die Preise von Glycerinen, die Verwendungsgebiote von chem. reinem 
u. techn. Glycerin, die Anwendung in der organ. Synthese, iiber Glycerinersatzstoffe, 
die chem. dem Glycerin nicht verwandt sind, sowie iiber solche, welche ebenfalls aus 
Fetten gewonnen u. den Glycerinen chem. verwandt sind, wie das Glykol. (Rev. 
Produits chim. 31. 769—75. 805—09. 841—43. 15/12. 1928.) J u n g .

L. Zakarias, Die Kolloidchemie ,,Dorner“. Polemik gegen D o r n e r  (C. 1928.
II. 505.) (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 11—14. 1928. Prag.) H e l l e r .

H. Pomeranz, Experimenlelle Beweisefiir die Feuersicherheit der mit Beta-Naphthol 
versetzten Oleine. Es bestehen Zweifel, ob Oleine ohne oder m it j3-Naphtholzusatz 
nicht in der Praxis doch feuergefahrlich sind, auch wenn sie auf Grund des in bezug 
auf Versuchsdauer u. Temp. begrenzten M A C K E Y -T e sts  sich ais feuerungefahrlich 
erwiesen haben. Diese Feststellung verbindet Vf. m it einer Polemik gegen J . DaviD- 
S O H N . (Seifensieder-Ztg. 55. 370—71. 31/10. 1928.) R i e t z .

A. S- Richardson, Errechnete Olausbeuten, die nicht herauskonmen. Neun ver- 
schiedene Baumwollsaatólmiihlen hatten in der Yerarbeitungszeit 1926/27 eine Ol- 
ausbeute (ais Rohól u. in den Kuchen), die um 6 bis zu 29, im Mittel um 14 engl. Pfund 
pro Tonne yerarbeitete Saat zuriickblieb hinter dem in der Saat analyt. ermittelten
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Olgehalt. VI. fiihrt dies einesteils auf die Analysenmethodik zuriick: Bei der Ex- 
trakfcion kommen Stoffe in das Ol, die ais solches gewogen werden, die dem industriell 
erzeugten aber fehlen. Ferner muB beriicksichtigt werden, was in Schalen u. Linters 
an Ol verloren geht. Die Kalkulation sollte auf prakt. Erfahrung, nicht auf dem 
j.theoret. Olgeh.“ aufgebaut werden. (Cotton Oil Press 12 . Nr. 9. 27—28. Jan .) H e li , .

Lehman Johnson, Analysen und Bewertung von Baumwollsaat. Polemik gegen 
RlCHARDSON (vgl. vorst. Ref.). N icht die Saatanalyse is t entscheidend. Denn sie 
kann nie Olausbeuten bis auf 29 Pfund pro Tonne genau voraussagen. — Vf. macht 
Ausfiihrungen iiber gerechte Klassifizierung der Saaten im Handel. Namentlich der 
Fettsauregeh. des Roholes ist bestimmend fiir die Bewertung der Saat, da von ilim 
die Ausbeute u. die Qualitat des Raffinates abhangt. (Cotton Oil Press 12 . Nr. 10. 
19—20. Febr. Memphis.) HBLLER.

A. Beyrodt und L. Zakarias, Die physikalisch-chemische Wertbestimmung der 
Physiolscifen. Vortrag iiber altere u. einigo neue, Tereinfachte Unters.-Methoden. 
Nach noch unveróffentlichten Verss. von B e y r o d t  ist die W.-Retentionsfahigkeit 
der Physiolprodd. gróBer ais die von Traganth, Starkę, Seife u. Gummi. Zur Best. 
der Schaumhóhe in mm, der Schaumdichte (Blasenzahl in 9 cmm) u. des Seifen- 
verbrauches des Schaums in ccm werden 2 graduierte Reagensglaser von 16 mm 
Durchmesser u. 300 mm Hóhe m it je 10 ccm Seifenlsg. gefiillt u. gleichmaBig 
10- bis 20-mal geschuttelt. Nach dieser Methode wurde festgestellt, daB Physiol- 
zusatz Schaumhóhe u. -dichte der Seifen bedeutend verbessert; durch Uber- 
fettungsmittel wird diese Wrkg. nicht erzielt. — Auch hinsichtlich der Quellungs- 
geschwindigkeit enviesen sich Physiolscifen uberlegen. — Physiol ist ein Schutz- 
kolloid, wie aus Bestst. der Goldzahlen wss. Seifenlsgg. hervorgeht, bedingt dadurch 
eine gróBere Ausgiebigkeit der Seifen, da der peptisierte Schmutz in Lsg. bleibt. 
Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 1—10. 1928. Prag.) HELLER.

G. Knigge, Freies Alkali in  Seifen. Vf. hat die von B e r g e l l  angegebene 
Methode (vgl. C. 1928 . II. 2521), die die durch Adsorption in Ndd. bzw. beim Ent- 
wassern m it Na2S04 entstehenden Verluste aussehliefien soli, nachgepruft u. gefunden, 
daB man gerade nach B e r g e l ł s  Methode ca. 33,3% des vorhandenen freien Alkalis 
verliert, also nicht findet. Dies ist weit mehr ais man etwa nach den „Ein7ieitsmetJioden“ 
verliert. B e r g e l l s  Einwande sind also ungerechtfertigt. — Die Verss. wurden an 
selbst hergestellten Schmierseifen gemaeht, zu denen reine Leinólfettsaure u. eine 
Lsg. technischer Pottasche bekannten Geh. an Carbonat u. an K O H  (Best. nach 
W a r d e r )  verwendet wurden. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25 . 603—05. 28/11. 1928.) H e l l .

A. Beyrodt, Die praktische Anwendung der Sah-Rubinmeihode. 0,5%ig., taglich 
frisch bereitete Lsgg. von Kern- u. von kaltgeruhrter Cocosseife wurden m it Zusatzen 
(ebenfalls in 0,5%ig. Lsg.) versehen, zur 10-fachen Menge 0,01%ig. Kongorubinlsg. 
gegeben u. nach 5 Min. m it 0,4—0,65 ccm einer 10%ig. NaCl-Lsg. yersetzt. Nach 
10 Min. priift man die Farbę. Ais Zusatzsubstanzen wurden untersucht: Starkę, 
Leim, Bolus, Wasserglas, Glycerin, Tetralin u. Zucker. Au3 den wenig voneinander 
yersehiedenen Versuchsergebnissen glaubt Vf. die Brauchbarkoit der Methode zur 
Beurteilung von Seifen folgem zu konnen. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung
1. 38—42. 1928. Prag, Deutsche Techn. Hochsch.) H e l l e r .

L. Zakarias, Die Salz-Rubinzahl. Nachpriifungen der Methode von B e y r o d t  
(vgl. vorst. Ref.) ergaben, daB sich dessen Werte nicht ermitteln lieBen. Vf. sucht 
den Grund darin, daB das von ihm u. BEYRODT verwendete Kongorubin mehr ais 
10 Jahre alt war. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 2. 4. S0/1. Prag.) H e l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sulfonierung organischer un- 
gesattigter Oxyfełtsduren m it rauchender H 2S04 in Ggw. von niedrig molekularen Fett- 
sauren oder dereń Anhydriden oder Estern. E in Gemisch von 100 kg Ricinusol u. 
30—40 kg Eg. wird zunachst m it 40—50 kg rauchender H 2S04 mit 27% S 03 behandelt 
u. dann werden 16 kg Essigsaureanhydrid u. weitere 50 kg rauchender H 2S 0 4 zugesetzt. 
Die M. wird bis zur beendeten Sulfonierung geriihrt u. dann in Eiswasser gegossen, 
dem Na2S04 zugesetzt wurde. Die wss. Lsg. wird m it Natronlauge neutralisiert u. 
etwas eingedampft. Nach dem Abtrennen der beim Abkiihlen auskrystallisierten 
Salze wird ein braunes Ol erhalten. — Ein Gemisch von 100 kg Ricinusól u. 40 kg Eg. 
wird m it 50 kg rauchender H 2S04 m it 20—30% S 03 sulfoniert. In  Na2S04-haltiges 
Eiswasser gegossen bilden sich zwei Schichten, von denen die obere mit Natronlauge
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Albert Poisson, Die Harzseifen. Vf. erliebt Einspruch gegen eine gesetzlichc 
Beschrankung des Harzzusatzes zu Seifen auf Grund der yorzugliohen Eigg. von H arz
seifen u. im Interesse des Absatzes von Harzprodd. in S.-W.-Frankreioh. (Buli. Inst. 
Pin 1929. Sondernummer. 41—42. 15/1.) E l l m e r .

Bredon, Uber die Verwendu7ig des Kolophoniums in  der Seifensiederei. Referat 
iiber Eigg. u. Fabrikation der Harzseifen unter Beriieksichtigung der ihrer allgemeinen 
Verwendung entgegenstehenden Mangel sowie der Mittel zu ihrer Vermeidung. Unter 
Ilinweis auf die Wichtigkeit dieses Industriezweiges fiir die Verwertung der Harz- 
produktion in S.-W.-Frankreich wird eine prakt. Unterstiitzung der Regierung zur 
Forderung der einschliigigen Fabrikation gefordert. (Buli. Inst. Pin 1929. Sonder
nummer. 42— 45. 15/1.) E l l m e r .

R. Krings, Die praktisclien Arbeiłsmelhoden mit Physiol. Auf Grund eigener 
prakt. Erfahrung gibt Vf. allgemeine Winko fiir die Yerarbeitung von Physiol in 
pilierten Seifen, Seifenfloeken, Seifenpulver, in Toilette-, llasier-, Kern- u. Schmier- 
scifen. (Ztsehr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 25— 28. 1928. Berlin.) H e l l e r .

Fritz Endler, Verarbeilung von Physiol A I I  zu Kernseifen. Vor Besehickung 
der Kiihlmaschine wird die Seife m it 18%  ca. 20-gradigem Salzwasser gekiirzt, da 
sonst bei Zusatz des Physiols Klumpenbldg. eintritt. Dic Wasserabgabe einer Seife 
m it 5%  Physiol ist etwa gleicli, die einer Seife m it 10% Physiol gróBer ais diejenige 
der gleichen Seife ohne Zusatz. Die Giite des Schaumes wird hervorgehoben. Die 
Seife m it Zusatz ist heller; die Notwendigkeit der Zugabe von yiel Kiirzungsmittel 
ist ein Nachteil. Physiol hiilt sich, namentlieh in Eichenliolzbarrels, nicht lange; 
es yerfarbt sich u. bekommt unangenehmen Duft. (Ztschr. physikal.-chem. Seifen- 
forsehung 1. 45— 47. 1928. Rciehenberg, Seifenfabrik Josef C. Meissner.) H e l l e r .

Julius Schaal, Neue Verwendungsmethoden fiir Physiol zu kaltgeriihrten, halb- 
warmen und Kernseifen. Nach m it L. Zakarias durcligeftihrten Verss. yerwendet 
man zweckmaBig Physiol, das vorsiclitig m it der fur den Sud nótigen Menge Natron- 
lauge verriihrt wurde. Die hochviscose Physiol-Natronlauge wird in rasehem Tempo 
dem Fettansatz einverleibt. Physiolseife, auf halbwarmem Wegc hergestellt, besaB 
in 3—4-gradiger Salzlsg. noch Sehaumyermogen, eignet sich also ais Seebadeseife. — 
Soli Physiol der Seife selbst zugesetzt werden, so geschieht dies in starker Verdunnuiig, 
indem man den fertig abgericliteten Kern yerschleift. — Alle Seifen mit Physiolzusatz 
zeigen Farbaufhellung. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 22—24. 1928.
Hamburg.) HELLER.

A. Beyrodt, Slerile Anderungen in allernden Polysaccharidgelen. Nach 8 Monaten 
hatten Physiol A  u. A l  die Farbę nicht yerandert, wenn unter LiclitabschluB auf- 
bewahrt. Neutrale Physiole zeigen nach ca. 6 Wochen Duft nach H ,S ; in Seifen 
oder mit Alkalien tr i t t  dieser nicht auf. Im Winter wachst, im Sommer schwindet 
die Wasserretentionsfahigkeit m it dem Alter der Praparate. Der amphotere Charakter 
bleibt wahrend der Alterung erhalten, auch die Ph anderto sich innerlialb 230 Tagen 
nicht. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 30—33. 1928. Prag.) H e l l e r .

J. H. Frydlender, Glyeerin und Glykol, ihre kommerzielle Lage und Rolle in  der 
Industrie. Uber die Preise von Glycerinen, die Verwendungsgebiete von chem. reinem 
u. techn. Glyeerin, die Anwendung in der organ. Synthese, uber Glyeerinersatzstoffe, 
die chem. dem Glyeerin nicht yerwandt sind, sowie iiber solche, welche ebenfalls aus 
Fetten gewonnen u. den Glycerinen chem. yerwandt sind, wie das Glykol. (Rey. 
Produits chim. 31. 769—75. 805—09. 841—43. 15/12. 1928.) J u n g .

L. Zakarias, Die Kolloidehemie „Dorner“. Polemik gegen DORNER (C. 1928.
II. 505.) (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 11—14. 1928. Prag.) H e l l e r .

H. Pomeranz, Erperimentelle Beweise fiir die Feuersieherhcit der mit Beta-Naplithol 
versetzten Oleine. Es bestehen Zweifel, ob Oleine ohne oder mit /?-Naphtliolzusatz 
nicht in der Praxis doch feuergefahrlich sind, auch wenn sie auf Grund des in bezug 
auf Ycrsuchsdauer u. Temp. begrenzten MACKEY-Tests sich ais feuerungefahrlich 
erwiesen haben. Diese Feststellung yerbindet Vf. m it einer Polemik gegen J . DaVID- 
SOHN. (Seifensieder-Ztg. 55. 370—71. 31/10. 1928.) R ie tz .

A. S. Richardson, Errechnełe Ólausbeuten, die nicht herauskomtnen. Neun ver- 
schiedene Bauiniwllsaatólmuhlen hatten in der Verarbeitungszeit 1926/27 eine 01- 
ausbeute (ais Rohol u. in den Kuchen), die um 6 bis zu 29, im Mittel um 14 engl. Pfund 
pro Tonne yerarbeitete Saat znrftckblieb hinter dem in der Saat analyt. ermittelten
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Olgehalt. Vf. fuhrt dies eineateils auf die Analysenmethodik zuriiek: Bei der Ex- 
traktion kommen Stoffe in das Ol, die ais solches gewogen werden, die dem industriell 
erzeugten aber fehlen. Ferner muB berucksiehtigt werden, was in Schalen u. Linters 
an Ol verloren geht. Die Kalkulation sollte auf prakt. Erfahrung, nicht auf dem 
5,thcoret. Olgeh.“ aufgebaut werden. (Cotton Oil Press 12 . Nr. 9. 27—28. Jan .) H e l l .

Lehman Johnson, Analysen und Beiuertung von Baurnwollsaat. Polemik gegen 
RlCHARDSON (vgl. vor8t. Ref.). N icht die Saatanalyse ist entscheidend. Denn sie 
kann nie Olausbeuten bis auf 29 Pfund pro Tonne genau voraussagen. — Vf. macht 
Ausfiihrungen iiber gerechte Klassifizierung der Saaten im Handel. Namentlich der 
Fettsauregeh. des Rohóles ist bestimmend fur die Bewertung der Saat, da von ihm 
dio Ausbeute u. die Qualitat des Raffinates abhangt. (Cotton Oil Press 12. Nr. 10. 
19—20. Febr. Memphis.) H e l l e r .

A. Beyrodt und L. Zakarias, Die physikalisch-chemische Wertbeslimmuiig der 
Physiolseifen. Vortrag iiber altere u. einige neue, yereinfachte Unters.-Methoden. 
Nach noch unyeróffentlichten Verss. von B e y r o d t  ist die W.-Retentionsfahigkeit 
der Physiolprodd. gróBer ais die von Traganth, Starkę, Seife u. Gummi. Zur Best. 
der Schaumhóhe in mm, der Schaumdichte (Blasenzahl in  9 cmm) u. des Seifen- 
verbrauches des Schaums in ccm werden 2 graduierte Reagensglaser von 15 mm 
Durchmesser u. 300 mm Hóhe m it je 10 ccm Seifcnlsg. gefullt u. gleichmaBig 
10- bis 20-mal geschiittelt. Nach dieser Methode w’urdc festgestellt, daB Physiol- 
zusatz Schaumhóhe u. -dichte der Seifen bedeutend verbessert; durch Uber- 
fettungsmittel wird diese Wrkg. nicht erzielt. — Auch liinsichtlich der Quellungs- 
geschwindigkeit erwiesen sich Physiolseifen iiberlegen. — Physiol ist ein Schutz- 
kolloid, wio aus Bestst. der Goldzahlen wss. Seifenlsgg. hervorgeht, bedingt dadurch 
eine gróBere Ausgiebigkeit der Seifen, da der peptisierte Schmutz in Lsg. bleibt. 
Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 1. 1—10. 1928. Prag.) H e l l e r .

G. Knigge, Freies Alkali in  Seifen. Vf. hat die von BERGELL angegebene 
Methode (ygl. C. 1928 . II. 2521), die die durch Adsorption in Ndd. bzw. beim Ent- 
wiissern mit Na2SO,, entstehenden Verluste ausschlieBen soli, nachgepriift u. gefunden, 
daB man gerade nach BERGELLs Methode ca. 33,3% des vorhandenen freien Alkalis 
verliert, also nicht findet. Dies ist weit mehr ais man etwa nach den „Einheitsmethoden“ 
yerliert. BERGELLs Einwiinde sind also ungereehtfertigt. — Die Verss. wurden an 
selbst hergestellten Schmierseifen gemacht, zu denen reine Leinólfcttsaure u. eine 
Lsg. teehnischer Pottasche bekannten Greli, an Carbonat u. an K O H  (Best. nach 
W a r d e r )  yerwendet wurden. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25 . 603—05. 28/11. 1928.) H e l l .

A. Beyrodt, Die praktische Anwendung der Salz-Iłubinmethodc. 0,5%ig., taglich 
frisch bereitete Lsgg. von Kern- u. von kaltgeriihrter Cocosseife wurden m it Zusatzen 
(ebenfalls in 0,5%ig. Lsg.) versehen, zur 10-fachen Menge 0,01°/0ig. Kongorubinhg. 
gegeben u. nach 5 Min. m it 0,4—0,65 ccm einer 10%ig. NaCl-Lsg. versetzt. Nach 
10 Min. priift man die Farbę. Ais Zusatzsubstanzen wurden untersucht: Starkę, 
Leim, Bolus, Wasserglas, Glycerin, Tetralin u. Zucker. Aus den wenig Yoneinander 
verschiedenen Versuchsergebnissen glaubt Vf. die Brauchbarkeit der Methode zur 
Beurteilung von Seifen folgern zu kónnen. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung
1. 38— 42. 1928. Prag, Deutsche Techn. Hochsch.) H e l l e r .

L. Zakarias, Die Salz-Bubinzahl. Nachpriifungen der Methode von B e y r o d t  
(vgl. vorst. Ref.) ergaben, daB sich dessen Werte nicht ermitteln lieBen. Yf. sucht 
den Grund darin, daB das von ihm u. B e y r o d t  verwendete Kongorubin mehr ais 
10 Jahre alt war. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 2. 4. 30/1. Prag.) H e l l e k .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sulfonierung organischer un- 
gesattigter Oxyfettsauren m it rauchendcr H 2SO., in Ggw. von niedrig molekularen Fett- 
sauren oder dereń Anhydriden oder Estern. E in Gemisch von 100 kg Ricinusol u. 
30— 40 kg Eg. wird zunachst mit 40—50 kg rauchender H 2SO., m it 27% S 03 behandelt 
u. dann werden 16 kg Essigsaureanhydrid u. weitere 50 kg rauchender H 2S04 zugesetzt. 
Die M. wird bis zur beendeten Sulfonierung geriihrt u. dann in  Eiswasser gegossen, 
dem Na2S04 zugesetzt wurde. Die wss. Lsg. wird m it Natronlauge neutralisiert u. 
etwas eingedampft. Nach dem Abtrennen der beim Abkiihlen auskrystallisierten 
Salze wird ein braunes Ol erhalten. — E in Gemisch von 100 kg Ricinusol u. 40 kg Eg. 
wird m it 50 kg rauchender H 2S04 mit 20—30% S 03 sulfoniert. In  Na2S04-haltiges 
Eiswasser gegossen bilden sich zwei Schichten, yon denen die obere m it Natronlauge
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neutralisiert u. etwas eingedampft wird. Nach Entfernung der auskrystallisierten 
Salze wird ein klares gclbliches Ol erhalten. An Stelle von Ricinusol werden auch 
dic freien ungesattigten Oxyfettsduren oder dereń Anhydride yerwendet. E in Gemiseh 
von 40 kg Eg. u. 100 kg rauchendor H 2S04 wird bei 20—40° in 100 kg Ricinusol ein- 
geriihrt u. das Gemiseh wie yorher aufgearbeitet. Ebenso wird ein Gemiseh von 20 kg 
Eęsigsaureanhydrid, 20 kg Eg. u. 150 kg rauchender H 2SO., m it 15% S03 bei 20—40“ 
in 100 kg Ricinusol eingetragen u. aufgearbeitet. (Vgl. E . P . 288 127; C. 1928. II. 302). 
(F. P. 645 221 vom 6/12. 192.7, ausg. 22/10. 1928. D. Priorr. 24/12. 192G u. 1/4.
1927.) M. F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sulfonierung von Wollfettsduren
in Gegemcart von Plienol mittels H 2S04-Monohydrat, C1-S03H etc. Die Prodd. sind 
in W. 1. u. dienen ais Turkischrotolersatz. 9 Teile Wollfettsauren u. 3 Teile Plienol 
werden zusammcngeschmolzen u. bei 20—30° mit 16 Teilen H 2S04-Monohydrat sul- 
foniert u. dann 12—24 Stdn. stehen gelassen. Nach dem Abtrenncn der unveriinderten 
Sauren u. nach dem Auswaschen der Sulfonsauren m it NaCl-Lsg. wird ein Ol erhalten, 
das sich leicht in W. lost u. in Form seines Na-Salzes fiir in W. unl. Stoffe ein groBes 
Emulgierungsvermogen besitzt. (F. P. 645 819 vom 16/12. 1927, ausg. 2/11. 1928.
D. Prior. 17/12. 1926.) M. F. Mu l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Konservierungs- und, Des- 
odorienmgsmittel. Wasserl. Kondensationsprodd. aus Harnstoff oder Harnstoff- 
deriw . u. CH20  werden m it einem anderen Stoff, der konservierend u. desodorierend 
oder konservierend u. desodorierend wirkt, z. B. NaN03 oder ein ather. Ol, gemischt. 
(Schwz. P. 127 967 yom 10/8. 1926, ausg. 1/10. 1928. Zus. zu Schwz. P. 124635;
1928. II. 506.) K u h l in g .

Karl Buchholz, Ilmenau, Verfahren und Vorrichlung zur Gewinnung von Tranol
und Leimstoffen aus dem Speck von Walfischen und sonsligen tranhaltigen Seetieren,
1. dad. gek., daB der zweckmaBig in Scheiben geschnittene Speck yon Walfischen, 
Seehunden u. dgl. unter zunehmendem Druck nicht nur ausgepreflt, sondern auch 
gleichzeitig so zerrieben wird, daB die Bindegewebe aufgerieben werden u. dadurch 
das in ihnen enthaltene F e tt freigelegt wird. — 2. Yorr. gek. dureh ein System von 
untereinander oder nebeneinander angeordneten Walzen m it in bekannter Weise am 
Umfang befindlichen Ziihnen, welche unter zunehmendem Druck die Speckscheiben 
auspressen u. das Bindegewebe zerreiben. — 3. dad. gek., daB die untereinander an
geordneten Walzen eine zunehmend groBere Umfangsgeschwindigkeit annehmen u. 
dadurch das Zerreiben der Fettzellen untcrstiitzen, um Anstauungen yon Speckscheiben 
in der Maschine zu yermeiden. (D. R. P. 471 096 KI. 23 a yom 8/5. 1925, ausg. 
6/2. 1929.) E n g e r o f f .

H. Wertheim Sóhne, Berlin-WeiBensee, Herstellung eines Neutralisations- und 
Oberfettungsmiltels fiir  die Seifenfabrikation, dad. gek., daB der ais Oberfettungsmittel 
bekannten Mischung von Olen, Fetten u. Wachsen Dicarbonate derart beigemengt 
sind, daB die das Dicarbonat umhiillenden Ole, Fette u. Wachse dieses wahrend des 
Fabrikationsganges an einer Einw. auf den AlkaliuberschuB hindern, wahrend beim 
Gebrauch der Seife dureh den Zutritt von W. das Dicarbonat auf den AlkaliuberschuB 
einwirken kann. — Z. B. werden in m it Ruhrwerken yersehenen Kesseln bei 40—70° 
geschmolzen u. miteinander yermischt: hochraffiniertes Mineralol, neutralisiertcs 
Stearin u. NaHC03. In  der Regel geniigt ein Zusatz von 2—4% des neuen Neutrali
sations- u. Oberfettungsmittels zur Seife, um einen samtartigen Schaum nach Art 
der Rasierseife zu erhalten. Dureh die Belassung eines geringen Alkaliuberschusses 
in der Seife bis zu ihrem Gebrauch wird das Ranzigwerden vermieden u. dam it die 
Haltbarkeit der Seife erhóht; andererseits wird dureh den beim Waschen erfolgenden 
Z utritt von W. das NaHC03 aus dem Oberfettungsmittel gel., die Neutralisierung 
des Alkalis bewirkt u. damit eine bei der Benutzung yollig neutrale Seife geschaffen. 
(D. R. P. 471140 KI. 23e vom 1/9. 1926, ausg. 7/2. 1929.) E n g e r o f f .

Jean Guerillot, Frankreich, Feststellung von Margarine allein oder in  Gemischen. 
Man setzt den Fetten ein nicht giftiges Mineralprod. wie Ni oder Fe zu. Jederzeit kann 
die Anwesenheit von aus solchem F ett hergestellter Margarine dureh Dimethylglyoxim 
festgestellt werden. (F. P. 648 336 vom 16/6. 1927, ausg. 7/12. 1928.) K a u s c h .

Chemie und Technologie der Ole, Fette und Wachse. Allg. Tl. Leipzig: S. Hirzel 1929. 4°. = 
Ubbelohde’s Handbuch der Chemie u. Technologie d. Ole u. Fette. Bd. 1. Allg. Tl.:
2. Aufl. Hrsg. von Hans Heller. (XVI, 791 S.) M. 68.— ; Hldr. M. 75.—.
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XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

— , Undurchlassigmaclicn von Wollstoffen. Eine Reihe von Vorsehriften sowie 
Angaben iiber die Priifung der behandelten Stoffe. (Rev. gen. Teinture, Impression, 
Blanchiment, Appret 6 . 1401—07. Dez. 1928.) Su v e r x .

Karl Gutowsky, Die Voruntersuchung der liohseide vor dem Entbasten und Er- 
sclnueren. Die fiir das Veredeln iibernommene rohseidene Stiickware mu 13 genau auf 
Tcstilole, Seifen oder Glycerin untcrsucht werden, am besten nimmt man eine Ent- 
bastungsprobe oder besser nooli eine Fibroinbest. vor. Das ist fiir die tadellose Er- 
sehwerung u. Weiterveredlung ebenso notwendig, wie die genaue Unters. der beim 
Ersehweren benutzten Biider. (Kunstseide 1 1 . 24—25. Jan.) S u v e r n .

— , Bestinimung des Faseruerlustes im  ]Vaschv:asser und beim Wasserrerbrauch der 
Papierniaschine. Die bei don einzelnen Bestst. zu beaehtenden Punkte werden be
sprochen. (Zellstoff u. Papier 9. 26. Jan .) SuVERN.

Rene Escourrou, Die Faktoren der Leimung von Papiersloff. In  Betracht zu ziehen 
ist die Hartę des W., der pn-Wert, die Beschaffcnheit des Harzes u. seinc Dispersion, 
sowie die Qualitat des Papierstoffs. (Chim. et Ind. 20. 1039—42. Dez. 1928.) S u v e r n .

Adolf Rosenzweig, Das molekulare Gefiige der Kunstseiden: Die Ansicht, daB 
die Liingsachsen der Kunstseidenkrystallite miteinander Winkel bilden, wahrend dio 
der natiirlićhen parallel angeordnet seien, wird abgelehnt, u. s ta tt dessen angenommcn, 
daB die Krystallite zunaelist rundlichen, spśiter sechseekigen Quersehnitt haben u. 
stcts parallel gelagert sind. Wahrend aber die der Baumwolle dicht aneinandcr geprcBt 
liegen, sind dio der Kunstseide durch m it Luft gefiillte Zwischenrilume getrennt. Hier- 
durch wird erklart der diinnero Durchmesser des gleichcn Titers, daB ferner in der 
schlechtcren Kunstseide dic Krystallite durch gróBerc Zwischenraume getrennt sind, 
daB die schlechtere Kunstseide hygroskopischer ist ais die bessere, u. daB die Krystallite 
der gedehnten Kunstseide gróBere Zwischenraume haben u. die Kunstseide dadurch 
sehlechter geworden ist. Die Qualitiit der Kunstseiden ist ihrer Hygroskopizitat um- 
gekehrt proportional, sie ist auch unabhangig von der Faserfeinheit, der Drchung, dcm 
Titer u. selbst von ihrem chem. Charakter. Das arithmet. ,Mittel der Zugfestigkeit ist 
bedcutungslos u. verleitet zu unzutreffenden Schlussen. Die Verbesserung der K unst
seide muB auf physikal. Wege erfolgen. (Kunstseide 11 . 11—13. Jan.) SuVERX.

Maurice Deschiens, Viscosildt und Celluloscaceiate. Angaben iiber viscosimctr. 
Messungen. Celluloscacetatlsgg., wclchc bei einem bestimmten Gehalt eine schwache 
Viscositat zeigen, weisen auf ein dcpolymcrisiertes Prod. hin, das fiir techn. Zwccke 
nieht gceignet ist. Die Viscositat yon Acetaten fiir Uborziige u. Firnisse kann niedriger 
sein, ais die von Acetaten fiir piast. Massen u. Celluloid. Die Viscositat des Endprod. 
wird bei Vcrwendung von HjSO., ais Acetylierungskatalysator durch die Temp. u. 
dio Aeetylierungsdauer wesentlich beeinfluBt. Mit steigender Viscositat nimmt bei 
sonst gleichcn Bedingungcn die Festigkeit u. E lastizitat des erzeugten Films zu, 
niedrige Viscositat liefert sproden u. wenig elast. Film. Die Viscositat einer u. dersclben 
Lsg. yerandert sieh manchmal m it der Zeit, yielleieht infolgo von langsamer Zers. des 
Acetats. Losungsmm. m it dem gróBten Losungsyermógen sind solche, welcho das 
Acetat am schnellsten losen u. mit dcm kleinsten Volumen Lósungsm. die gewiinschtc 
Viscositat ergeben. Solche Lsgg. sind im allgemeinen am klarsten u. haben die geringste 
Neigung zu koagulicren. Dic Celluloscestcr des Handels sind Gemische von Kórpern 
yerschiedener Acetylierungsstufen. (Chim. e t Ind. 20. 1023—33. Dez. 1928.) S u v e r x .

Richard Flint, Entioicklungstendenzen in  der Acełatseidenindustrie. Die Stellung 
der Erzeugerfirmen zueinander wird erórtert u. ist tabellar. yeranschaulicht. (Kunst
stoffe 18 . 275—79. Dez. 1928. Paris.) StiVERN.

W ilhelm A. Dyes, Die Schwierigkeit der Massenhersłellung von homogener Hydro- 
acelylcelhdose von bester Viscositat fiir Acetatseide. Es wird dargelegt, inwiefern Fehler 
bei der Herst. des Cellulosehydroacetats dio Herst. der Acetatseide beeinfluBt. (Kunst
stoffe 18 . 272—74. Dez. 1928. Berlin.) S u v e r n .

W ilhelm A. Dyes, Luft- und, Ilohlseide. W ahrend man friihcr Luftblasen in  der 
Spinnfl. u. den Fallbadern yermieden hat, wird bei der Luftseideherst. unter Bc- 
dingungen gearbeitet, die Luft- oder Gasblaschen im Faden entstehen lassen. Die 
hierauf bezuglichen in- u. ausland. Patente sind besprochen. (Kunstseide 11 . 5—11. 
Jan . Berlin.) SUYERN.
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H. Sommer, Dic Analysen-Quarzlampe ais jHilfsmilld in der TcxtiVpruJung. (Wchbl. 
Papicrfabr. 60. 9—13. — ' C. 1 929 .1. 1065. 5/1.) S u v e rn .

Heberlein & Co., Akt.-Ges., W attwil, Sehwoiz, Beluinddn der pflanzlichen Faser. 
Man behandelt die Faser m it zwei oder mehr Quellungsmitteln, wie konz. Sauren, 
Alkalilaugen, ammoniakal. Kupferosydammoniaklsg., ZnCl2, Ca-Thioeyanat. Falls 
dio Quellungsmittel miteinander reagieren, wird das erste Quellungsmittel durch 
Waschen mit einem indifferenten, nicht koagulierend wirkenden Losungsm. entfernt. 
Dio pflanzliche Faser wird durch diese Behandlung wollahnlich u. w’eieh, steif u. durch- 
scheinend, in manehen Fallen auch leinenahnlich m it u. ohne Glanz. Dic Behandlung 
kann auch nach Muster erfolgen. (E. P. 301 392 vom 26/11. 1928, Auszug veróff. 
23/1. 1929. Prior. 28/11. 1927.) F r a n z .

Rene Clavel, Basel-Augst, Schweiz, Beschweren von Seide. Man bringt die Be- 
sehwerungssalze in verdiekter Form auf eine oder beide Seiten des Gewebes nach Muster 
auf u. behandelt dann m it weiteren Erschwerungsmitteln. Man venvendet z. B. eine 
m it Gummi arabicum, D estrin, Starkę usw. verdickte Lsg. von SnCl4, der man Sauren, 
saure Salze oder Schutzkolloide u. gegebenenfalls Wasserglas zusetzen kann. Die zum 
Fallen erforderlichen Salze, Natriumphosphat, konnen ebenfalls in vcrdickter Form 
aufgebracht werden. Buntcffekte erhalt man, wenn man die mit den Erschwerungs- 
m ittcln behandelten Stellcn der Seide m it Beizenfarbstoffen, u. die nicht behandelten 
Stcllen m it anderen Farbstoffen fiirbt. (E. P. 300 894 vom 6/3. 1928, Auszug yeroff. 
16/1.1929. Prior. 19/11.1927. F. P. 648 508 vom 7/2.1928, ausg. 11/12.1928. D. Prior. 
19/11. 1927.) F r a n z .

Vereeniging Het Nederlandsche Visscherij-Proefstation, ’s Gravenhage, 
Holland, Trdnken von Faserstoffen. Man triinkt Faserstoffe, z. B. Netze m it Kaut- 
schukmilch mit einem Geh. von 30—35°/0 Kautschuk, der m it einem leicht schwefel- 
abgebcnden Stoff, wie Ammoniumpolysulfid, trithiokohlensaures NH4, versetzt 
wordon ist, und trocknet dann. (Holi. P. 19 061 vom 5/7.1924, ausg. 15/11. 1928.) F r .

Mundatechnical Products Co., Detroit, Michigan, iibert. von: Lloyd E. Jackson  
und Helen E. W assell, Pittsburgli, Pennsylvania, V. St. A., Mottcnschulzmittel. 
Boi der Gewinnung von Chinidin, Chinin, Cinchonidin u, Cinehonin aus Chinarinde 
wird neben diesen ein Gemisch versehiedcner Alkaloidc erhalten, welche nicht krystal- 
lisieren u. eine bittere, braunsehwarze M. bilden. Dieses, Chinoidin genannte, Gemisch 
laBt sich m it Kohle entfarben u. bildet in W. oder organ. Losungsmm. 1. Salze. Das 
ohaurc Chinoidin ist eine olige, sirupartige M., 1. in  A., Bzl., A., PAe., Lg. — Das Stearat 
u. andere Chinoidinsalzc von Fettsauren haben gleiche Losliehkeit. — Chinoidin liiCt 
sich auch Seifen einverleiben, dereń wss. Suspension ebenso wie Lsgg. von Chinoidin 
in den genannten Losungsmm. zur Behandlung von Stoffen zwecks Schutz gegen 
Motten geeignet sind. (Vgl. hierzu J a c k s o n  u. W a s s e l l ,  A. P. 1 615 843; C. 1928.
I I .  1638.) (A. P. 1694219  vom 18/11. 1927, ausg. 4/12. 1928.) A l t p e t e r .

Maurice Jules Joseph Boutteaux, Frankreich, Ausziehen gewisser Stoffe aus 
damit impragnierłen Geweben. 01, Glycerin, Ni usw. werden durch Behandeln mit 
riner h. Alkalilauge bzw. H 2SO,, ausgezogen. (F. P. 648 328 vom 15/6. 1927, ausg. 
7/12. 1928.) K a u s c h .

Emil Gminder, Reutlingen, Doutschland, Wollahnlichmachen von BaumwoUe. 
Gewebe aus pflanplicher Faser werden aufgerauht u. dann m it NaOH nicht unter 15° Be 
behandelt; hierbei schrumpfen u. krauseln sich die Fasern. Das Gewebe kann dann 
noch m it 01ivenol behandelt u. gerauht werden. (A. P. 1679  767 vom 23/12. 1925, 
ausg. 7/8. 1928. D. Prior. 17/9. 1924.) F r a n z .

Bruno Possanner von Ehrenthal, Kothen, Anh., und Karl Scholz, Tetsehen a. E., 
Tschechoslowakei, Cołonisieren von rohem Fasergut, wie Flachs und Hanf, dad. gek., 
daB das Cotonisieren in einem fortlaufenden Arbeitsgang erfolgt, derart, daB das Faser
gut zwischen endlosen Forderbandsieben in  Schlangenlinien durch die AufsehlieBfl. 
bewegt wird, wobei diese aus dem Behalter fiir die AufsehlieBfl. abgcsaugt u. im Kreis- 
lauf durch Spritzdiisen gegen das zwischen den Forderbandern gehaltene Fasergut 
gespritzt wird. (D. R. P. 471103 KI. 29a Tom 9/11. 1924, ausg. 6/2. 1929.) K a u s c h .

W. Sever und J. B. Speakman, Leeds, Kunstwolle, kiinstliche Baumwolle u. dgl. 
Man verspinnt eine Spinnfl. in ein fl. oder gasfórmiges Fallmittel, dem man eine 
wirbelnde Bewegtmg nahe dem Spinnapp. gibt. (E. P. 300 221 vom 9/7. 1927, ausg. 
6/12. 1928.) K a u s c h .
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Takam iue Laboratory, In c.. New York, iibert. von: J. Takam ine, Ridgowood, 
N. J., Entgummieren von Seide. Śeide, in Gewebcn u. Strangen, wird m it \V. unter 
Druck (50 Pfd. auf den Quadratzoll) 15 Min. unter Rtihren gekocht, gewaschen m it 
V»—l% ig. Neutralseifcnlsg., am besten unter K oehen beiDruck unter Riihron, 15 Min., 
dann m it Siiure bebandeln u. scblieBlich gewaschen, (E. P . 301 419 vom 26/11. 1928, 
Auszug veroff. 23/1. 1929. Prior. 29/11. 1927.) K a u s c h .

H . R . Fou<łue, Viroflay, Frankreich, Aufarbeitung von Abfallen der Faser-
gewinnung. Die Abfallfll. von der Fasergewinnung aus Agave o. dgl. werden erhitzt 
unter AbschluB von Luft, filtriert u. geklart oder fermentiert durch Moreauhefe (aus 
Agave erhalten in  geschlossenen Gasbchaltern). Gegebenenfalls wird ein Antiseptikum 
zugesetzt. Die GefaBe sind aus Fc, Al oder Yerzinntem Cu. Der abgepreBte Kuchen 
dient ais Brennsloff in Generatoren, u. die Asche von letzterem wird zusammen mit 
neutralisiertem Destillatwasch- u. Klarruckstanden ais Diingemittel verwendet. (E. P . 
301 284 vom 30/5. 1928, ausg. 20/12. 1928.) K a u s c h .

Brown Co., Berlin, New Hampshire, iibert. von: Charles A . Johnson, La Tuque, 
Canoda, Waschen von Papiersloff in mehreren hintereinander geschalteten GefaBen 
im kontinuierlichen Prozefi, wobei der Zellstoff in das nachst folgende u. die Waschfl. in 
das vorhergehende GefaB wandert. An Hand mchrer Zeichnungen wird eine Aus- 
fiihrungsform der Apparatur des Verfahrens beschrieben. (A. P. 1 683 782 vom 
10/4. 1924, ausg. 11/9. 1928.) M. F. M u l l r e .

R uth A ldo Co., In c., New York, iibert. von: H enri Louis Barthelem y, Vcrcelli, 
Italien, Vórbehandeln iton Cellulose zur Erleichterung des Veresterns. Man behandelt 
die Cellulose m it Eg.-Dampfen u. Halogen. Man behandelt gebleichte Baumwollo 
mit gasfórmigem CL bei 20— 22°, verdrangt das Cl2 durch einen Luftstrom u. leitet 
hierauf gasfórmigen Eg. durch dio M. Man vernebelt eino Mischung von Eg. u. Br 
durch getrocknete Baumwollo. Man verdampft Eg. durch trockene Baumwolle u. 
leitet nach dem Kuhlen CL durch. (A. P. 1 668 483 vom 27/1. 1928, ausg. 1/5. 1928.
F. Prior. 29/12. 1927.) “ F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., iibert. von: Otto Leuchs,
Elberfeld, und Eduard Dorr, Elberfeld-Sonnborn, Deutschland, Herslellung von 
GeUulose&thern. Man cntfernt das wahrend der Veratherung der Cellulose entstehendc 
W. u. gibt Atzalkali zu dom Reaktionsgemiseli. 5Ian erhitzt z. B. in einem Riihr- 
autoklaven eine Mischung von Alkalicellulose m it Athylchlorid, in dem oberen Teil 
des Autoklaven bofindet sich ein durchloeherter Behalter m it festem NaOH. Das bei 
der Rk. entstehendo W. verdampft u. lost NaOH in dem oberen Behalter, dio von dort 
in  das Reaktionsgemiseli tropft. (A. P . 1 694127 vom 31/10. 1927, ausg. 4/12. 1928.
D. Prior. 8/11. 1926.) F r a n z .

H . Colomb, Bern, Apparat zur Herslellung von Kunslseide. Dio Spinnduscn- 
mundstiicke sind ais besondero Elemento ausgebildet u. werden in dom Kórper der 
Diise infolgo der E lastizitat des Metalls ,aus dom die letztere hergestellt ist, gehalten 
(E. PP. 301080 und 301 081 vom 16/11. 1928, Auszug veroff. 16/1. 1929. Prior. 
25/11. 1927.) K a u s c h .

A. E. Guli, London, Apparat zur Herslellung von Kunslseide. Der App. zur 
Herst von Kunstseide nach dem Streckspinnverf. ist so cingeriohtet, daB der Luft- 
oder Gasstrom, m it dem dic ausgepreBton Faden behandelt werden, in Beriihrung m it 
Fadon, u. zwar in gleicher Richtung u. m it gróBerer Gesehwindigkeit stromt, ids dio 
Faden die Kammer verlassen. (E. P. 301141 vom 14/9.1927, ausg. 20/12.1928.) K a u .

Alphons Verge, Frankreioh, Faden und Gewebe aus Kunslseide werden zwecks 
Verhinderung ilirer Verlangerung umgeben m it einer festen oder sehr clastischcn 
Hiille (orzeugt in einem Bade von Casoin, gegebenenfalls in  Mischung m it Alkali- 
silieat, vegetabil. Gummi, Dextrin usw.). (F. P. 648 403 vom 23/6. 1927, ausg. 
10/12. 1928.) K a u s c h .

B ritish  Celanese, Ltd., London, E . K insella , J . Bower und W . J. Taylor, 
Spondon b. Derby, und H . D reyfus, London, Kunstseide. Beim Trockenspinnverf. 
von Kunstseido wird die volle Verdampfungswrkg. der Luft o. dgl. dann erhalten, 
wenn die Spinnzelle oder -kammer m it Sammelvorr. solcher Konstruktion Yersehen ist, 
daB entweder das gesamte Verdampfmittel oder ein Teil in die unmittelbaro Niiho der 
Spinndiise zwangslaufig geleitet wird. (E. P. 300 998 vom 23/5. 1927, ausg. 20/12.
1928.) K a u s c h .

N. N. Nederlandsche K unstzijdefabriek, Arnhem, Holland, Kunstseide. Man 
setzt beim Trockenspinnverf. der Acetatseide zu der Spinnlsg. eine geringe Menge
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F ett oder Ol oder von Gemiselien bcider, bcsonders solclie, dcren F. zwischen 20—40° 
licgt (01ivenól, Olein, KokosnuBol, Butterfett, Knochenol usw.) zu. (E. P. 301 017 
vom 15/10. 1928, Auszug veroff. 16/1. 1929. Prior. 23/11. 1927.) KAUSCH.

Societe pour la Fabrication de la  Soie ,,Rhodiaseta“, Frankreich, Kunstseidc- 
fuden. Man behandelt die zu entliiirtenden Faden aus z. B. Celluloseacetat m it einem 
stark adsorbierenden Mittel (Tierkolile). (F. P. 647 865 vom 11/1. 1928, ausg. 3/12. 
1928. E. Priorr. 26/7. u. 31/10. 1927.) K a u s c h .

Oskar Kohora & Co. und Alfred Perl, Osterreieh, Kunstseide usw. Bei der 
Herst. von ICunstseidefiiden aus CuO-Ammoniakcelluloselsgg. entfernt man durch 
Frhitzen W., das zur Fallung dient u. in dcm Spinnapp. sich befindet, das NH3 u. das 
Cu aus dem Spinnapparat. (F.P. 648061 vom 1/2.1928, ausg. 5/12.1928.) K a u s c h .

K. Hess und C. TrogUS, Kunstseide. Bei der Herst. von ammoniakal. Cu- 
Celluloselsgg. werden zur Behandlung der Cellulose mit kaust. Alkali yersetzte 
ammoniakal. Cu-Lsgg. vcrwendet. Die Menge des Alkalis wird so bcmessen, daB es 
Cu in solcher Menge absorbiert, daB die yorbehandelte Cellulose in sehr verd. ammo
niakal. Cu-Lsgg. oder NH3-Lsgg. oder sogar in W. gel. wird. (E. P. 301 752 vom 3/12.
1928, Auszug veroff. 30/1. 1929. Prior. 3/12. 1927.) K a tjsc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kunstseide. Beim Verf. des 
Streckspinnprozesscs von Ammoniakkupfercelluloselsgg. bei 20—30° oder noch tiefercr 
Temp. nach E. P. 280 628 wird eine yerlangerte Siiule von W. (35—80 cm) ais Fiillfl. 
yerwcndet. (E. P . 301 563 vom 6/9. 1927, ausg. 27/12. 1928. Zus. zu E. P. 280628;
C. 1927. II. 3462.) KAUSCH.

H. Kindermann, Breslau, Kunslseide. Die Fallung der Faden beim Spinnen von 
Viseosefaden wird durch 2 Bader bewirkt, dereń erstes aus einer Saure u. doren andercs 
aus einer wss. Lsg. eines Chlorids, N itrats oder Sulfats von Cu, Cd, Sn, Pb, Hg, Bi, 
Sb, Se oder Te bcsteht. (E. P. 301 811 vom 6/ 8. 1927, ausg. 3/1. 1929.) K a u s c h .

Manville-Jenckes Co., iibert. von: I. B. Merriman, Rhode Island, Kunstseide, 
insbesondere Viscoscseide, wird in Form von Kuchen ais kompaktc M. in noch fcuehtcm 
Zustandc von der Fallung her aufgewunden auf durchlochtc Rohre u. dann Mittel zum 
Entschwcfeln, Olon, Seifen, Farben usw. hindurcligetrieben. (E. P. 301 026 vom 15/11.
1928, Auszug veroff. 16/1. 1929. Prior. 23/11. 1927.) K a u s c h .

Du Pont Rayon Co., iibert. von: C. Hennigsen, Buffalo, N. Y., Kunstseidc, 
Fi lnie usw. Dio gelbe Farbung der Viscosefaden wird entfernt, oder die Fasern werden 
durch Farbstoffe gefarbt. Letztere konnen der Spinnlsg. vor der Koagulation zugesetzt 
werden. (E. P. 301 307 vom 30/10. 1928, Auszug yeróff. 23/1. 1929. Prior. 26/11.
1927.) K a u s c h .

Karl Wegner, Frankreich, Harlkautschukahnliche Massen aus Cclhriosedcriiwtcn. 
Man Yermischt Cellulosederiw. m it Weichmachungsmitteln, Fiillstoffcn u. Lósungsmm., 
bearbeitet die Mischung, woboi das Losungsm. yerdunstet u. die M. zerkleinert wird. 
Die pulverfórmigc M. wird in geheizten Stahlformen zu Gegenstanden geformt. Man 
versetzt Celluloseacetat oder Nitrocellulose oder ein Gcmisch beider mit den ublichen 
Lósungsmm. u. dann mit 500% Fullmitteln, wie Talk, Krcide, BaSO* usw. u. Weich- 
machungsmitteln, wic Essigsiiureester des Glyccrins, Acetanilid, Triphenylphosphat. 
Das Kneten erfolgt auf geheizten Walzen usw. (F .P . 644 011 vom 15/11. 1927, 
ausg. 1/10. 1928.) F r a n z .

I ,G . Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von in  Wasser und
organischen Losungsmitteln unloslichen plastisehen Massen. Man yermischt in W. unl., 
in organ. Lósungsmm. 1. Cellulosederiw. m it in W. 1. oder ąuellbaren Cellulosederiw. 
u. laBt dio crhaltene Emulsion, gegebcnenfalls nach Zusatz von Weichmachungsmitteln, 
Pigmenten, Farbstoffcn usw. trocknen. Man Yermischt eine wss. Lsg. von Cellulose- 
methylathcr mit einer Lsg. von Nitrocellidose, zu einer bestandigen Emulsion; nach 
dem Trocknen von diinnen Schichtcn der Emulsion erhiilt man widerstandsfahigc 
kaltebestiindige in W. u. organ. Fil. unl. durchsichtige Hautchen. Man yermischt 
eine Lsg. von Celluloseacetat mit einer wss. Lsg. yon Celluloseathylather, nach dem 
Verdunstcn erhalt man einen in W. u. organ. Lósungsmm. unl. Film, die Emulsion 
dient zum Uberziehen yon Papier, Pappe, Geweben usw. Beim Vermischen einer 
Lsg. von Cellulosebenzylather in organ. Lósungsmm. m it einer wss. Lsg. von Oxy- 
athylcellulose entsteht eine Emulsion, die zum Oberziehen von Gewebe usw. dient. 
Dio Mischungen konnen zur Herst. von Kunstmassen, Kunstfaden, Kleb-, Appretur- 
mitteln yerwendet werden. (F. P. 648 675 vom 11/2. 1928, ausg. 12/12. 1928. D. Prior. 
12/ 2. 1927.) F r a n z .
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H. E. Deane, London, Fupbodcnplattcn. Man iiberzieht dic ans Kork u. cincr 
Misckung von Casein u. Glyeerin kergestellten Platten mit. einer Kautsckukschickt, 
z. B. durck Taucken in eine Kautsekuklsg. (E. P. 301195 vom 19/11. 1927, ausg. 
10/12. 1928.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
A. C. Fieldner, Konstilution und Klassifikalion der Kohlen. Unter Auffiikrung 

der yon den biskerigen Kohlenforsckern aufgestellten Ckaraktcristiken u. Klassi- 
fizierungen der Koklen werden Ricktlinien fiir die weiterc cntsprcckende Bear bei tung 
der amerikan. Koklen durck das Americ. Engineering Standards Scctional Cpmmittee 
on tlie Classification of Coal aufgestellt. (Fuel 8 . 36— 15. Jan. Wasliington, I). C.) BÓRNS.

M. Legraye, Die mikroskopisdie Struktur der Steinkohle. Vf. erórtert die biskerigen 
Forschungen iiber die Zus. der Kohlensubstanz, die m it Hilfe mkr. Scknittc u. durck 
Diinnsckliffe erzielten Fortsckritte u. die Erkcmitnisse beim Betrackten der Koklen- 
bestandteile „Fusain, Durain, Clarain u. Vitrain“ . (Rev. universelle Mines, Metałlurgie, 
Travaux publics etc. 72. 17—21. 1/1.) WOLFFRAM.

Yoshikiyo Oshima und Yoshitami Fukuda. Untersuchungen iiber Koks und 
Ilolzkohle. I. Porenstruklur des Kokses. Vff. untersekeiden bei der Porositat 3 Arten: 
„totale“ Porositat, „offene Porcn“-Porositiit u. „gesehlosscne Poren“ -Porositat. Dic 
„offene Poren“-Porositat wird mittels eines neuen Luftexpansionsporosimctcrs bc- 
stimmt, bei dem die in den offencn Porcn enthaltenc Luft um ein bestimmtos Vol. 
cxpandiercn gelassen u. das urspriinglichc Luftvol. aus der rcsultierenden Druck- 
abnahmc bcrecknet wird. Das „totale“ Porenvol. wird aus der wahren u. sekeinbaren
D. des Kokses gefunden, wobei die wahre D. pyknometr. an Kokspulver (250-Maschen- 
sieb) mit A. ais Immersionsfl. nach Evakuieren des Pyknometers auf ca. 5 mm cr- 
m ittelt wird. Das „offene Poren“-Vol. lag bei verschiedcnen Koksarten zwisclien 40 
u. 70%, das „gescklossene Poren“-Vol. zwiseken 2 u. 5%. Unter der Annahme, daB 
dic Koksporen aus einer Schar von Capillarróhren bestehen, wird fiir das Vol. V der 
zur Zeit t eingedrungenen FI. die Gleichung: V =  k(y/tj) 11 ). (y u. tj =  Oberflaehcn- 
spannung bzw. Viscositat der FI., k von der N atur der FI. unabhiingige Konstanto) 
abgeleitet. Die Koksporen entsprechen prakt. den Anforderungen der Tlieorie. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 288 B—89 B. Dez. 1928. Tokyo, Imp. Univ.) K uu.

Yoshikiyo Oshima und Yoshitami Fukuda, Untersuchungcn iiber Koks und 
Uohkohle. I I . Eitifluf} der Struktur auf die Iieaklionsfahigkeit des Kokses. (I. vgl. vorst. 
Bef.) Untcrs. der Reaktionsfahigkeit von Koks7.yiindern u. Kokspulvor (200-Masclien- 
sieb) gegen C02. Dic Reaktionsfahigkeit von Hoehtemp.-Koks wird durch Pulvern 
betrachtlich erhoht (Zunahmc der Kanten u. Ecken u. damit Eutw. ungesatt. Valenz- 
kraftc der an Kanten u. Ecken gclegenen C-Atomc u. Moll.), diejcnigc von Tieftemp.- 
Koks, der hauptsachlich aus sogen. amorpher Kohlo bestcht u. daher genug ungesatt. 
Valenzkriifte besitzt, zeigt kcinc derartige Erhóhung. Bei 900° erfiihrt dic Rcaktions- 
fiihigkeit wegen Sehrumpfung der Makrostruktur dauernde Schwankungen. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 289 B—90 B. Dez. 1928. Tokyo, Imp. Univ.) K ru .

Yoshikiyo Oshima und Yoshitami Fukuda, Untersuchungen iiber Koks und 
Holzkohle. I II . Struktur von Ilolzkohle und der Einflufi der Mikrostruktur auf dic 
Reaktionsfahigkeit von Koks und Holzkohle. (II. vgl. vorst. Ref.) Photomikrograph. 
Untcrs. der Struktur von Holzkohle u. Priifung ihrer Reaktionsfahigkeit gegon CO,,. 
Dic Verteilung der Porcn in  der Kohle ist diesclbc wio im urspriinglichen Holz, die 
Spalten oder Rissc entsprechen den Markstrahlen. Dic maximale Verkohlungstem]). 
iibt gleichfalls einen bestimmenden EinfluB auf die Temp. des Bcginns der Rk. von 
Koks u.Holzkohle aus. DicTatsache,daB dioC-Modifikation in der„Sirozumi“-Holzkohle 
(Hoehtemp.-Kohle) derjenigen von Hoehtemp.-Koks sehr iihnlieh war (runtgenograph. 
Untcrs. nach der Pulvermethode) u. daB dic „Sirozumi“-Kohle viel roaktionsfahiger 
ais Koks ist, weist auf eine wichtige Bedeutung der Struktur fiir die Reaktionsfahigkeit 
hin. Die Entw. der Mikrostruktur der Holzkohle ist gegeniiber derjenigen von Koks 
betrachtlich. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 290 B. Dez. 1928. Tokyo, 
Imp. Univ.) K r u g e r .

M. M. Evans, L. Slater und R. V. Wheeler, Uber Vitrain. Vff. definieren 
Vitrain in seiner Mikrostruktur ais eine einfache Substanz (im Gegensatz zu Aggre- 
gaten wic Clarain u. Durain), bestchend aus Huminsubstanzen, dic dic Pflanzenzellen 
ausgefullt u. z. T., wenn nicht ganz, das Materiał der Zellwande ersetzt haben, aus denen



1 6 3 8 IIXIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1 9 2 9 . I .

pin groBcr Teil der Huminstoffe in situ entstanden ist. Dio Struktur der ausgefullten 
Pflanzenzellen ist bei engl. Vitrain sehr haufig gleich der von Rindengewobe, selten sind 
Xylemzellen. Ganzlich ,,strukturloses“ Vitrain diirfte in bituminosen Kohlen vor- 
kommen, wurde aber von den Vff. nie beobachtet. (Fuel 8. 30—36. Jan. Sheffield 
Univcrsity, Department of Fuel Technology.) B oRNSTEIN.

S. H. Li und S. W. Parr, Die Oxyda,tion der Pyrite und ihre Beteiligung an der 
Selbslenłziindung der Kolilen. Zur Unters. gelangten yier Kohlensorten mit verschiedenem 
Geh. von Gesamt-S. Je  5 g der verschieden fein zerldeinerten Proben wurden in Al- 
Schiffchen im doppelwandigen Glasrohr einem feuchten O- oder Luftstrom bei Tempp. 
von 25 resp. 100° ausgcsetzt u. nach Verlauf von, um je 2 Wochen wachsender Ein- 
wirkungsdaucr auf die Menge der aus enthaltenem Pyrit entstandenen,. Sulfate unter
sucht. Die Oxydation wurde befórdert durch groBere Kornfeinheit, hóhere Temp. 
u . . Feuchtigkeit, u. zwar wirkt die urspriinglich der Kohle anhaftendo Feuchtigkeit 
besonders begiinstigend, indem sie den O zu aktivieren scheint. Gewisse tonige u. 
alinliche Zusatze wirken ebenso, wahrscheinlicli durch ihren Geh. an Bakterien. Die 
dabei entstehenden Temp.-Erhdhungen konnen unter giinstigen Umstanden zur Selbst- 
entziindung der Kohle ausreichen. Pyrit u. Markasit, je fiir sich in der gleichen Weise
erhitzt, verhielten sich anniihernd gleich. (Fuel 8. 9—15. Jan. Urbana, 111., University
of Illinois.) B oRNSTEIN.

L. Leigh Fermor, Ober die Zusammenhange zwischen spezifischem Oewicht und 
Aschengehalt der Kohlen von Korea und Bokaro', Kohlen ais kolloidale Systeme. Bei den 
Kohlen von zwoi ind. Lagern, Korea u. Bokaro, zeigte sich, daB dio Differenzen der 
gefundenen Zahlen fiir das spezif. Gewicht u. der durch 100 geteilten Prozentzahlen 
fiir den Aschengeh. eine fiir alle Kohlen des gleichen Lagers giiltige konstantę Zahl 
ergeben. Dies linearc Verhaltnis h — g — as/100, worin k  das „fundamcntale spezif. 
Gewicht" der roinen aschefreien Kohlensubstanz darstellt, gilt fiir alle Aschengehalte bis 
zu 50°/o mit wenigen Ausnahmen. Fiir die Koreakohlen war h =  1,28, fiir die von 
Bokaro =  1,26. Bei einigen Próben, bei denen groBo Abweichungen von diesen Durch- 
schnittszahlen beobachtet waren, erklartc sich das durch Verschiedenheiten in der 
Zus. der Aschen; bei hóherem k z. B. war der Geh. an Fe30 3 lióher, der an S i02 +  A120 3 
niedriger. Die angegebene Beziohung laBt sich nicht durch einfache Addition von Asche-)- 
Kohlensubstanz erklaren, muB vielmehr auf chem. oder physikal. Vereinigung beider 
Bestandteile beruhen u. wird ais kolloidale Erscheinung gedeutet. Bei den iiber 50°/„ 
Asche haltenden Kohlenschiefern, fiir die die Kurye fiir die Beziohung Asche: spezif. 
Gewicht nicht mehr geradlinig ist, durften die kolloidalen Erscheinungen von geringer 
Bedeutung sein. Bzgl. der vom Vf. gezogenen Schliisse auf die Natur der einzelnen 
Kohlenbestandtcile u. die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis 
muB auf das Original verwiesen werden. (Fuel 8. 16—29. Jan.) BÓRNSTEIN.

J. W. Cobb, Reaktionsfahigkeit des festen Kohlenstoffs in  Heizprozessen. (Gas 
World 90. 75—76. Gas Journ. 185. 222—25. 26/1. University of Leeds.) B o r n s t e in .

S. H. Jenkins und F. S. Sinnatt, Die Fortpflanzung einer Verbrennuugszone in  
Steinkohlen. Teil 5. I . Der Einflu/3 der Temperatur. II. Temperatur der selbsttatigen 
Fortpflanzung. Friihere Verss. haben gezeigt, daB die Zeit, welche dio Verbrennung 
eines am einen Ende cntziindeten Streifens aus Kohlenpulver von bestimmten Di- 
mensionon braucht, um eine gegebone Strecke (4" — 10 cm) zu durchlaufen, abhangt 
von der Art der Steinkohle, dem Feinheitsgrade u. der Dichtigkeit der Packung. Vff. 
bestimmten den EinfluB der Temp., auf die sie die Kohle erhitzten, auf die Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit der Verbrennung. Feinst gepulverte Kohle wurde in eine metali, 
ltinne (127 mm lang, 6 mm breit u. ó  -formig loeker eingefiillt u. auf eine geteiltc, 
diinne Quarzplatte gestiilpt, mit der der entstandene Kohlenpulverstreifen im elektr. 
Ofen erhitzt wurde. Je  hoher die — meist 1 Stde. dauernde — Vorerhitzung getrieben 
wurde, um so rascher durchlief die an einem Ende eingeleitete Entztindung die Yer- 
suchsstrecke; bei 16° wurden 25,5, bei 150° 9,7 Min. gobraucht, bei 210° tra t schon 
nach 10 Min. Selbstcntziindung ein. Fiir genaueres Studium der Erscheinung wurdo 
das Kohlenpulver in Form eines Kegels in einen LESSINGschen Ofen gebracht, der auf 
eine bestimmte Temp. (zwischen 160 u. 180°) yorerhitzt war, u. der Temp.-Anstieg 
in der Mitte u. an der AuBenflache des Kegels alle halbe Min. beobachtet. Jede der 
untersuchten Kohlensorten pflanzte die Entziindung erst yon einer bestimmten Temp. 
an fort, oberhalb dieser m it steigender Temp. um so rascher; im Innem  des Kegels 
wurde die Ofentemp. friiher ais auBen iiberschritten. Wird der Kohlenstaub durch 
Schiitteln oder Pressen dichter gelagert, so wird die Fortpflanzung der Yerbrennungs-
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zono verlangsamt oder aufgehoben. SLATER u . SlNNAT fanden frulier dic unteco 
Temp.-Grenze fiir dic Fortpflanzung der Verbrennungszono bei 130°, WHEELERS 
Verss. ergaben 125°, nach den Ergebnissen der Vff. liegt sie hoher, vielleicht weil bei 
ihrer Yersuchsanordnung die W annę rascher abgeleitet wird. (Fnel 7. 556—62. De/..
1928.) B o r n s t e in .

O. C. de C. E llis, Flammenbewegung in  explosiven Gasgejnischen. (Ygl. C. 1928.
II. 206.) In  Fortsetzung der Verss. die sich m it Unters. der Form u. Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit in explosiven Gasgemischen dureh elektr. Funkenziindung erzeugter 
Flammen beschaftigen, werden die Bedingungen nach allen Richtungen abgeandert. 
Neben Gemische von CO m it Luft oder O in den verschiedensten Mengcnverhaltnissen 
treten auch solche von CS2 oder CH4 mit Luft, neben die kugelformigen Explosions- 
gefafie Zylinder von verschiedenen Verhaltnissen zwisehen Lange u. Breito, Wiirfel, 
Róhren mit offenen oder geschlossenen Enden, Seifenblasen etc.; die Lago der Ztind- 
punkte befindet sich bald im Mittelpunkte der Hohlraume, bald an einem Ende der 
Róhren, bald sehief seitlich, es wird auch an mehreren Punkten gleichzeitig goziindet. 
Die so erzielten, auBerst zaklreichen Erscheinungen sind dureh oinzelne sowio dureh 
neben- u. aufeinander liegende Serien-Momentaufnahmen u. dureh Registrier-Trommel- 
Aufzeichnungen wiedergegeben u. werden eingehend diskutiert. (E\iel 7. 245—52.
300—304. 336—44. 408—15. 449—54. 502—08. 526—34. 1928. Sheffield, Safety

M. J. Sainte-Claire Deville, Tieftemperaturdestillation in Kokereien wid Gas- 
u-erken. Koks fiir metallurg. Zweckc soli nach den neuesten Erkcnntnissen nicht nur 
genugende Hartę, sondom auch groBo Rk.-Fiihigkeit besitzen; er darf dalier nicht so 
hoch erhitzt werden, daB cr graphit. Struktur annimmt. Vf. hebt dio Wichtigkcit 
gleichmaBiger Erhitzung der ganzen Kohlenmassc auf 475—600° zur Gewinnung von 
gutem Halbkoks liervor, entweder direkt dureh inertc Gase oder Dampf mit gunstiger 
Warmeausnutzung, aber unter Verlust der Liehttrager u. des Gases, oder indirekt 
von auBen in Drehófen u. ahnlichen Bauarten; kunstliche Vortrocknung der Kohlo 
ist unbedingt erforderlieh, da die Entfernung der Feuehtigkeit selir erhebliclie Warmc- 
mengen beansprucht. Zus. u. zweckmiLBige Dest. des Teers, die Beschaffenhcit des 
Gases, seine Reinigung u. die Gewinnung der leichten KW-stoffe dureh Kompression 
werden besprochen. (Gas World 90. 152. 16/2.) WOLFFRAM.

W. Green und Francis J. Finn, Die Wdtkraft- und -Brcnnsioffkonferenz (1928) 
und ihre Beziehungen zur Verkokungsindustrie. Vff. geben kurze Ausziige aus den auf 
der Konferenz gehaltenen Vortrilgen, soweit diese die Verkokungsindustrio betreffen, 
z. B. iiber nasse u. trockne Reinigung der Kohle, die Staubbeliistigung im letzteren 
Falle, Ofenbauarten, Warmetransmission dureh Ofenwande, Koksloschung u. -sortierung, 
Nebenerzeugnisse, Kohlcnmischung, rauchlosen Brennstoff, Gasfernversorgung usw.

Yoshisada Ban, Die Anlage zur Un-erkokung am japanischen kaiserlichen Jnstilut 
fiir Brennslofforschung. Beschreibung zweier Anlagen zur Urteerverkokung m it AuBen- 
heizung, Ergebnisse derselben mit 7 verschiedenen japan. Kohlen m it Dampf u. ohno 
Dampf, Vergleich der Anlage mit derjenigen der engl. Fuel Research Station. Nach 
den Verss. m it AuBenheizung sollcn auf einer neuen Anlage solche m it Innenheizung 
folgcn. (Journ. Fuel Japan 8. 7—14. Jan.) NAPHTALI.

C. H. Lander, Uber Hochlemperaturverkokung. Vf., der Leiter der Fuel Research 
Station East Greenwich berichtet uber don gegenwartigen Stand der Hochtemperatiir- 
Yerkokung. Nach einer Einleitung in der die Forschungsarbeiten von B o n e  (Extraction 
u. Baekfahigkeit), WHEELER u. FRANCIS (rationello Analyse der Kohle, Best. der 
KW-stoffe, fiarze, organ. Pflanzenrestcu. Ilumussauren), KlNG u. anderen (Zersetzungs- 
punkt der Kohle) behandelt werden, wird der gegenwartige S tand des Verf. in folgenden 
Punkten erlautert: Der Gaspreis, in seiner Abhiingigkeit von den Kosten fiir Ver- 
teilung, Unterhaltung der Anlage u. Betrieb, die Vortcile der vertikalen Retorten 
Stark- u. Schwachgas, A rt der Retortenheizung (Generatorgas oder Mischgas), Rein- 
heitsgrad der Kohle, Kohlenmisehungen usw. Einzelheiten im Original. (Gas World 90. 
98—99. 2/2.) N a p h t a l i .

C. H. Lander, Die Verarbeilung der Kohle. Uber die Verfahren zur Tieftemperatur- 
t-erkokung. Die Urverkokung diont in England in erster Linie zur Herst. rauchschwachen 
Heizmaterials, das mit Anthracit im Preise konkurrieren soli. In  zweiter Linie folgt 
die Gow. fl. Nebenprodd. Der auBere Gang der Entw. der Verff., die unter Leitung 
des Fuel Research Boards studiert wurden, wird geschildert. Ais Teerausbeute wurden

in Mines Research Laboratories.) B o r n s t e in .

(Gas World 90 . 10—23. 5/1.) WOLFFRAM.
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16—25 Gallonen jo t  Kolilc erhalten. Der HydrierungsprozeB (ler Fuel Research 
Station lieferte 110—130 Gallonen je t  Kohle (ohno die fiir K raft u. H 2 erforderliche). 
Bcrginisierungsverss. u. die Methanolsyntliese nach Yerss. der Fuel Research Station 
werden diskutiert. Zur Zeit wiire die Hydrierung zur Gewinnung von Ol aus cngl. 
Kolilen noch nieht wirtschaftlich. (Iron Coa 1 Trades Rev. 118 . 203—04. 8/2.) N a p h t .

S. W. Parr und W. D. staley, Die jReaktionsfahigkeit des Koks. Jo z we i Proben 
ycrschiedener Kokssorten, die sieh durch dio Hóhe der Verkokungstemp. unterschieden, 
bei der sie entstanden waren, wurden in einem elektr. Ofen mit genau regulierbarer 
Temp. erhitzt, wahrend ein O-Strom durch die eine yon ihnen geleitet wurde. E in in 
jeder Probo steckendes Pyrometer gab dic darin herrschendo Temp. an, die nach je 
10 Min. abgclesen wurde. Dann ergab der Schnittpunkt der beiden Temp.-Kurven, 
bei dem dic bislier niedrigere Temp. der mit O behandelten Probe plotzlich stark anstieg, 
dic Entziindungstemp. So wurden folgende Werte gefunden (die Entziindungstemp. 
ist in Klammern hinter die zugehorige Vcrkokungstemp. gesetzt): Verkokungstemp. 
500 (144°); 600° (178°); 700° (218°); 800° (314°); 900° (456°); 1000° (uber 600°). Verss. 
m it Kohle, die durch Einw. von konz. SOjH, auf Zucker dargestcllt u. auf Tempp. 
von 500, 700, 900° vorerhitzt war, gaben wenig abweiehende Zalilen. (Fuel 7. 540 
bis 542. Dez. 1928. Urbana, 111. Uniyersity of Illinois.) B o r n s t e i n .

D. G. Skinner und J. Ivon Graham, Die Hydricrung und Verflussigung von 
Kohle. V. Der Einflu/3 von Zusammensctzung, Druck, Temperatur und Katalysałoren 
au f die Hydrierung. (IV. vgl. C. 1 9 2 7 .1. 2377.) Analog den friilier beschriebcnen Unterss. 
wurde eine groBe Anzahl yerschiedener'Kohlenproben, meist den bituminosen Sorten 
angeliórig, unter Zusatz von Phenol bei ca. 430° u. 150 a t mit H  behandelt, die Prodd. 
in A) Phenol-unl. Ruckstand; B) Phenol-1., CCl3H-unl. Pulvcr; C) Phcnol-1., C!C13H-1. 
Ol; D) Lcichtól, unter 150° siedend; E) W.; F) Gase zerlegt u. dicsc cinzeln untcrsucht 
u. m it den Prodd. der trockncn Dest. der Kohlen vergliclien. Die Bceinflussung der 
Hydrierung durch Katalysatoren — Fc20 3, Ni-Oxalat, NH4-Molybdat — wurde gepruft, 
wobci der letztgenannte sieli ais wirksamster erwies. Vff. machten Verss. m it Phenol- 
cxtrakten der Kohlen, iiber dio Wrkg. vonVariationen in Druck, Temp. u. Kornfeinheit 
u. iiber den EinfluB der Hydrierung auf dic Koksausbeute aus den Kohlen. (Fuel 7. 
543—55. Dez. 1928. Uniyersity of Birmingham, Mining Research Laboratory.) BoRNST.

Ralph L. Brown u n d  A. E. Galloway, Mełlianol aus Wassersloff und Kohlenozyd. 
(Fuel 7. 518—25. D ez. 1928. — C. 19 2 9 . I .  172.) B o r n s t e i n .

A. Vonaesch, Einrichtung fiir die Enlwdsserung des Jłolileercs und dessen Mischung 
mil Bitumcn. Beschreibung einer einfachen wohlfeil herstcllbarcn Anlage zur Herst. 
yon Gasanstaltstcermischungen m it 20—40% Bitumen (Spramcx, Mexphalt oder 
Road Asphalt). Die auf 180° erhitztcn Massen werden in einem 2. Behalter intensiy 
gemischt u. bei 120° in Fasscr gefiillt, dio dann unmittelbar zur (StraBcn-)BaustclIe 
gelangen. (Monats-Bull. Schweiz. Ver. Gas-Wasserfachmannern 9. 3—4. Jan.) N a p h t.

W . Ipatiew und A. Petrow, t)ber pyrogenetische Zcrsctzung von Holzlccr in  
Gcgcnwarl von Wasscrsloff und unter Druck. Beim Erhitzen yon ycrschiedcnen Holz- 
tceren u. ihrer einzelnen Bestandteile m it Wasserstoff unter Druck lag die Gesamt- 
ausbeuto an fl. Pyrolyscprodd. hóher ais bei der Dcst. m it Phosphorsaure nach 
MELAMID u. GROTZINGER (D. R. PP. 264 811 u. 365 013). Desgleichen erwies sieh 
in den Pyrolyscprodd. der Prozentgch. an KW-stoffen u. niedrig siedenden Fraktionen 
holier, an ungesatt. Verbb. bedeutend niedriger ais beim Cracken ohno Wasserstoff. 
Bei kurzem Erhitzen mit H 2 wurden dio Phenolather, dio ungesatt. cycl. Ketonc u. 
Saurcn unter yorwiegender Bldg. yon Bzn.-KW-stoffen u. Phenolen zerstort, von 
denen dio letzteren auf Kostcn der Zers. der Phenolather u. der ungesatt. cycl. Ketonc 
entstanden. Langes Erhitzen m it H 2 reduzierte dann weiterhin dic Plienole u. gesatt. 
cycl. Ketone zu KW-stoffcn der aromat, u. der Polymethylenreilie. Die gunstigsten 
Bcdingungen zur Bldg. von moglichst viel fl. PjTolyscprodd. lieferte Erhitzen auf 
440—460° m it uberschiissigem H , in Ggw. von Katalysatoren. Die gewonnenen Prodd., 
die nieht mehr den unangenehmen Geruch des Ausgangsholztecrs besaBen, lassen sieh 
ais Lósungsm., Schmieróle usw. yerwenden.

V e r s u c h e .  Cyclohexanon lieferte bei 24-std. Erhitzen auf 420—440° in Ggw. 
yon A120 3 u . Fe20 3 unter H-Druek Gyclohexan in guter Ausbeute. — Homoisophoron 
wurde zu KW-stoffen u. Phenolen zers. Bei langerer Dauer des Erhitzens Zunahme 
des KW-stoffanteils. — Brenzcatechindiathylather lieferte bei 4-std. Erhitzen auf 430° 
unter H-Druck fl. Pyrolysenprodd., yorwiegend Bzl. u. Phenol. — Palmitinsdure 
bildete nach 8 Stdn. boi 460° eine nach Bzn. riechende Fl., die zwischen 40° u. 150°
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dcst. ni)18 =  1,3995. —- Bei der getrenntcn Unters. von zwoi Fraktionen des llolz- 
teerols von KaMbaum lieferte die phenolhaltige Fraktion 200—235° beim Erhitzen mit 
H2 auf 450° in Ggw. von A120 3 +  Fe20 3 unter teilweiser Bldg. yon Kohle u. Gasen 
eine Ausbeute von 60—80% an fl. Prodd. m it einem Geh. von 25—50% KW-stoffen 
je nach Art des Erhitzens u. einem Phenolanteil, der Yorwiegend zwischen 192—220° 
dest. u. anscheinend ein Gemisch von Kresolen u. Xylenolen darstellte. Bei weiterer 
Fraktionierung des neutralen Olgemisches deuteten die Analysenzahlen der Fraktionen 
darauf hin, daB in der Fraktion 50—100° Polymethylen-KW-stoffe u. KW-stoffc der 
Paraffinreihe, in den hoher sd. Fraktionen KW-stoffe der aromat. Reihc vorherrschten.
— Bei analoger Behandlung eines pechreichen Holzteers des Trustes „Wsekoljes“ , 
der sehr wenig Plienole enthielt, wurden die Pyrolysenprodd. in 4 Fraktionen zerlegt, 
von denen die 1. von 50—150° weniger ais 10% in H 2S 041. Verbb., die 4. von 300—350° 
dagegen bereits 40% enthielt. Dio 3. Fraktion yon 200—300° lieferte nach Behandlung 
m it Alkali u. W.-Dampfdest. ein blaBgelbes Ol, das Naphthalin (F. 78—79°), Alkyl- 
naplithaline u. vermutlich auch hydrierte Naphthaline enthielt. Wurde der Holzteer 
unter H-Druck ohne Katalysatoren erhitzt, fand bei 460—480° die pyrogenet. Disso- 
ziation aueh sta tt, so daB der positive EinfluB der Katalysatoren hier relativ wesent- 
lich kleiner ist ais bei den bei niedrigerer Temp. (mit Ni) yerlaufcnden Hydrierungsrklc. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 401—07. 6/2. Leningrad, Chem. Inst. d. Akad. d. 
Wissensch.) 3?OETSCH»

W. J. A. Butterfield, Strafienteer. (Gas Journ. 185. 212—13. 23/1. Leeds.) B o rn .
— , Blaugas. Ober Verwendung von Blaugas zum Antrieb von Luftschiffen, die 

Eigg. u. Herst. dieses Olgases mit besonderer Bcrucksiclitigung seiner Verwendung 
fiir den „Graf Zeppelin". (Chem.-Ztg. 52. 1001—02. 26/12. 1928.) JUNG.

Emby K aye, Fraktionierung und ihre praklischen Erfolge. Die Fraktionierung von 
Naturgasgasol in hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemaeht. Die Hochdruck- 
fraktionierung zur Gewinnung yon Gasolin u. Skelgas (Skelly Oil Company) wird ab- 
gebildet u. dieVorteile dieses Verf. zum ,,Stabilisieren“ des Gasolins erliiutert u. zwar: 
seharfe Trennung von yerkauflichem Gasolin u. Gasen, die in Stahlflaschen gefiillt 
ais Heizstoff yerschickt werden oder Gewinnung von yerfliissigtem Propan u. Butan 
ais Nebenprodd. u. a. m. (Refiner and nat. Gasoline Manufaeturer 8. 71—72. 
Jan.) N aS h t a l i .

W illiam L. Russell, Ist geolog ische Deslillalion des Erdols muglichl Vielfaeh, 
besonders von geolog. Seite, wird von einer Entstehung der Erdóllager durch „Dest.“ 
gesprochen, ohne bestimmte Unterseheidung, ob darunter ein Vorgang yerstanden wird, 
der mit zeitweiligem (jbcrgang in den Gaszustand yerbunden ist oder nicht. Vf. be- 
trachtet nur erstere Móglichkeit u. zeigt an den gegenseitigen Beziehungen zwischen 
Gesteinsdruck einerseits u. Dampfdruck u. krit. Temp. der Rohólbestandteile anderer- 
seits, daB bis zu einer Temp. von 600° F. ( =  315,8° C) eine Vergasung der Olo nicht 
angenommen werden kann. Dieses Temp.-Maximum entspricht der beginnenden Zers. 
von Kohlen u. Olschiefern, die in der Umgebung der Erdóllagerstatten nieht beob- 
achtet ist. Bei einer Dest. der gesamten KW-stoffe muBten Cracking-Erscheinungen 
unter Bldg. von ungesatt. KW-stoffen auftreten, was auch nicht zutrifft. Weiter 
wurden bei einer Dest. die leichteren u. C-iirmeren Fraktionen in hóheren Lagen sich 
ansammeln, als"die seliwercren, aber das Gegenteil ist die Regel. Auch dio Abscheidung 
an Chloriden reicheren W. ais das Seewasser in der Nahe der Ollager sprieht gegen eino 
Dest. u. schlieBlich gibt es anderc Erklarungen fiir die Wanderung u. Ansammlung 
von Erdol ais die Dest. (Buli. Amer. Assoc. Petroleum Geologists 13. 75—84. Jan.

Masakichi Mizuta, U ber dicCracki-erfahren nach Cross und Jenkins. Das JENKINS- 
Verf. arbeitet bei der O g u r a  Oi l  Co.  zufriedenstellend u. eignet sich ebenso wie 
das CROSS-Verf. nach Ansicht des Vf. fiir leichte japan. Ole besser ais das DuBBS-Verf. 
Das JENKINS-Verf. besonders liefert wegen der Kurze der Crackzone ein nach Farbę 
u. Geruch besseres Prod. Analysen der Crackgasoline yerschiedener Provenienz werden 
mitgeteilt u. einige teehn. Ergebnisse bei den yerschiedenen Rohmatcrialien. Vf. be- 
dauert, daB die japan. Raffineure infolge des Verlangons nach farblosem Gasolin seitens 
der Verbraueher gezwungen sind, durch zu scharfes Raffinieren die Ausbeuten quanti- 
ta tiv  u. ąualitatiy (Verringerung des Antiklopfwertes) zu beeintrachtigen. (Journ. 
Fuel Soc. J a p a n  8. 4— 7. J a n .)  N a p h t a l t .

George Reid, Neue Anlagen der Pure Oil Company nach dem Gyro-Crackverfahren. 
Das Gyroverf. ist eine Spaltung in Dampfphase unter gewóhnlichem Druck unter An-

New Hayen, Connecticut.) B o r n s t e in .
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wendung von mit Eisenoxyd impragniertem kornigem Beton ais Katalysator. Der 
Gang des Verf. wird an Hand einer Tafel u. Abb. naher besehrieben. Es werden aus 
einem Gasól 60% Gasolin, 15% Heizól u. 25% Crackgase erhalten. Die Heizungskosten 
sind beim Gyroverf. nicht hoher ais bei den Verff. in fl. Phase. (Refiner and nat. Gaso-

W . R . H ounsell, Betriebskontrolle bei der Destillation mit Dampf. Zu wenig, 
zu viel oder zu hoch uberhitzter Dampf beeintrachtigen die Qualitat der Destillate, — 
Ein einfacher App. wird besehrieben, der gestattet, die fiir ein bestimmtes Destillat 
bei einer bekannten Temp. erforderliche Wasserdampfmengc aus dem Dampfdruck 
von Mischungen des zu untersuchenden Destillats m it weehselnden Mengen W. naeh 
einer abgeleiteten Formel zu ermitteln. Abb. u. Diagramm. Durch Kombination dieser 
Resultate mit der Kontrolle des Wasserdampf-Oldampfgemisehes im Betriebe wird 
ein Verf. entwickelt, mittels dessen bestimmt werden kann, ob die bei der jeweiligen 
Temp. optimale Dampfmenge yorhanden ist. (Refiner and nat. Gasoline Manufacturer

George R eid, Gewinnung aller Gasolinfraktionen durch Vorivarmer in  der Okmulgee- 
Jiafjinerie. Die Konstruktion der Anlage, die aus Rohrenkesseln u. Fraktioniertiirmen 
besteht, dereń unterer Teil ais Yerdampfungskammer wirkt, wird besehrieben u. durch 
Abb. erlautert. Die Vorwiirmer sind derart eingebaut, daB die samtlichen Gasolin- 
fraktionen durch die Hitze der Destillatdampfe verfliichtigt in den oberen Teil des 
ersten Praktionierturmes gelangen u. von da m it den Kerosindampfen in den zweiten 
Eraktionierturm. (Refiner and nat. Gasoline Manufacturer 8. 57—59. Jan.) N a p h t .

George R eid, Schnelle Behandlung von frischem Crackgasolin bei der Indian 
liefining Company. Das Crackgasolin wird unmittelbar nach der Kondensation von 
der Crackanlage in eine aus 9 stehenden Zylindern bestehende kontinuierliche Wasch- 
nnlage gepumpt. Im ersten Zylinder wird es m it Lauge gewaschen, dann m it W. u. 
sclilieBIich mit H 2S04 usw. Es wurde festgestellt, daB sich bei sofortiger Behandlung 
die Wrkg. der Lauge rerdoppelt, in dem H2S aus dem Gasolin beseitigt wird, der beim 
Lagern schon nach ganz kurzer Zeit die Qualitat des Endprod. versehlechtert, ebenso 
werden einige Schwefelverbb. u. „Gummi“ bildende Stoffe dabei entfernt. Die App. 
zur Behandlung m it Saure bestehen aus ,,Duriron“ , einer Legierung, die sich in 3-jahrigem 
Betriebe bewahrt hat. Das Verf. wird im einzelnen besehrieben u. durch Abb. erlautert. 
(Refiner and nat. Gasoline Manufacturer 8. 60—62. Jan.) N a p h t a l i .

A. Birger C. Dahlberg, Einige Worte uber Asphalt. Eine Beschreibung des Vork., 
der Gewinnung u. Priifung von Asphalt. (Teknisk Tidskr. 59. Vag- och Vatten- 
byggnadskonst. 1—6. 12/1.) W . W O L F F .

A. Baader, Die Bestimmung der Alterungsneigung von Isolier- und Dampfturbinen- 
olen. Vf. beschreibt seinen neuen Priifapparat u. gibt ein neues Priifverf. zur Best. 
der Alterungsneigung von Isolier- u. Dampfturbinenolen an, das ais Ersatz fiir dio 
Verteerungszahlmethode dienen soli. (Petroleum 25. 235—43. 13/2. Knapsack, 
Goldenberg-Werk.) • T y p k e .

— , Die quantitative Bestimmung des Sauregehaltes in  Schmierólen. Der Gesamt- 
sauregeh. wird, falls keine oder nur Spuren von SchwefelsŁuro gefunden werden, mittels 
1/io-n. KOH in bekannter Weise bestimmt. Sind groBere Mengen von H 2S 04 in einem 
Ol qualitativ festgestellt worden, was beim heutigen Stande der Mincralólindustrie 
auBerst selten vorkommt, so wird die H 2S 04 fiir sich durch Fallung mittels BaCL- 
Lsg. bestimmt. (Petroleum 25. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 2. 12—13. 
13/2.) . T y p i c e .

A. G. Christie, Kesselheizvorrichlungen fiir biluminose Kohlen. (Combustion 20. 
30—36. J a n .  J o h n s  H o p k i n s  Uniyersity.) B O r n s t e i n .

— , Bestimmung der mechanischen Hartę von Koks. Bericht des nordlichen Unter- 
sudiungtausschusses. Vergleichende Verss. der Verff. zur Best. der Koksharte in der 
„Micum“-Trommel u. nach der Fallmethode. Die Druckfestigkeit u. Zerreibliehkeit 
von Koks fiir metallurg. Zwecke entscheidet iiber seine Brauchbarkeit, besonders in 
Hoch- u. Kupolófen, da er schon bei seiner Erzeugung im Ofen sowie beim Transport 
erheblichen Druck- u. Reibungseinfliissen unterliegt. Die Ergebnisse der verschiedenen 
Bestst. werden erortert. (Gaa World 90. 23—24. 5/1.) W o l f f r a m .

R udolf Jeller, Graphische Berechnung von Gasverbrennungsanalysen. Fur aus 
H 2, CO u .  KW-stoffen verschiedener Rcihen bestehende verbrennliche Gase, wobei 
H 2 ais erstes Glied der CH4-KW-stoffreihe CnH 2n+2 (n =  0) aufzufassen ist u. CO 
sich bzgl. seiner Yerbrennungsergebnisse in die KW-stoffe der Gruppe CnH 2n_4 ein-

line Manufacture 8. 68—70. Jan.) N a p h t a l i .

8. 62—64. Jan.) N a p h t a l i .
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reilit, enlwickelt Vf. an einer groBen Reihe von Beispielen die beąueme Móglićhkeit 
fiir die Erm ittlung der Zus. der Verbrennungsprodd. auf grapłi. Wege. Da fiir alle 
diese Gase dio entsprechenden YerbrennungsgroBen durch die Bezieliung Vol. ( V) +  
Sauerstoff (S) — Kontraktion (O) +  Kohlensaure (K ) verbunden sind, so ist ihr Gesamt- 
vol. aus V — O +  K  — S  zu berechnen, wobei nur 3 Glieder der Gleichung yoneinander 
unabhangig, mithin liochstens 3 solcher Gase bekannter Formel durch eine Verbrennung 
bestimmbar sind; sind die Gase KW-stoffe dreier verschiedener Reilien, so ist ikro 
Best. nebeneinander nur moglich, wenn keiner von ihnen in seiner Formel durch dio 
beiden anderen ausgedriickt werden kann (Summen-KW-stoff); von homologen KW- 
stoffen sind nur 2 nebeneinander bestimmbar. Bei Gemischen von 2 KW-stoffen ge- 
niigt das senkrechte Koordinatensystem, fu r 3 sind Dreieckskoordinaten oder raum- 
licho Darst. nótig, wobei Vf. das rechtwinklig-gleichschenklige Dreieck dem gleich- 
seitigen vorzieht. (Berg- u. Hiittenmann. Jahrb. 75. 1—22. 1927. Leobcn.) WOLFFR.

Henry Moore Sutton, W alter L ivingston  Steele und Edwin Goodwin Steele,
Dallas, Texas, Trockne Seheidung ton Stoffen (Kohlemassen). Man unterwirft die 
MM. wiederholter Einw. von Luftstromen u /w ir f t  den Ruckstand plótzlich zwecks 
weiterer Trennung der Bestandteile empor. (A. P. 1 699 382 vom 17/12. 1925, ausg.
15/1. 1929.) K a u s c i i .

Societó de R echerches & Perfectionnem ents Industriels, Puteaux, F rank
reich, Brennstoff, bestehend aus einem Gemisch von Anthracit o. dgl., u. einem nach 
dem Verf. von T b e n t  goreinigten Ol. (Belg. P . 35 0976 vom 30/4. 1928, Auszug 
yeroff. 9/10. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Verfahren zur Extraktion ton  
Kohle. Man erhalt bei der Extraktion Yon Kohle m it organ. Lósungsmm. -sehr holie 
Ausbeuten, wenn man die Kohle Yor der Extraktion unter Druck auf Tempp. von 
100—600° erhitzt, bei Braunkohle von 200—400°. Die noch h. Kohle wird anschlieBend 
mit einem Losungsm. oder verschiedenen nacheinander, wio Bzl. u. seine Derirate, 
hydrierte Naphlhaline, Alkohole, Kelone, Petroleum, Mineralnie, Teeróle, u. besonders 
Cijclohexanol u. Cyclohexanon, unter Druck u. Ruhren erhitzt. Dabei konnen Gase 
wie iV2, C02, H„ oder W.-J)ampf eingepreBt werden. Beispiel: Trockene Braunkohle 
m it 1,7% Bitumen ergibt im Soxlet unter Druck bei 300° 10 Stdn. extrahiert 17%
1. Prodd. Dieselbe Kohle ergab 10 Stdn. bei 300° im Autoklaven unter 100 at Druck 
Yorerhitzt u. darauf 10 Stdn. lang m it Bzl. bei 300° unter 100 at Druck extrahiert, 
eine Ausbeute von 60% 1- Prodd. (E. P. 301 946 vom 1/9. 1927, ausg. 3/1.1929.) D e r s .

Franz Puening, Pittsburgh, Pennsylvan., Destillation von kohlenstoffhaltigem 
Materiał (bituminóse Kohle, Torf, Braunkohle, Schiefer o. dgl.). Man bringt dio 
Stoffe in die Zwischenraume zwischen beweglichen Heizwanden, dest. sie darin u. 
erweitert die Raume, um den Ruckstand entleeren zu konnen; dann bringt man die 
Wandę in ihre urspriingliche Lage zuriick. (A. P. 1 698 240 vom 6/11. 1922, ausg. 
8/1. 1929.) K a u s c h .

Franz Puening, Pittsburgh, Pennsylvan., Destillation ton Kohle. Man unter
wirft dio Kohle der Einw. von erhitzton Kórpern. (A. P . 1 698 345 vom 11/2. 1922, 
ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

Franz Puening, Pittsburgh, Pennsylvan., Destillation ton Kohle o. dgl. Man ver- 
kokt Kohle o. dgl. unter Bldg. von Koks in  Kuchenform, indem man die ganze Ver- 
fluchtigung dad. herbeifiihrt, daB m ancie m it einem Heizelement in Beriihrung bringt. 
(A. P. 1 698 346 vom 11/2. 1922, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

Franz Puening, Pittsburgh, Pennsylvan., Destillation ton Kohle u. dgl. Man 
yerkokt die Kohle, indem man sie in  dem Verkokungsbehalter durch eine Heiz- u. 
eine Verkokungszone nacheinander hindurchfiihrt. (A. P. 1 698 347 vom 6/ 11 . 1922, 
ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

Franz Puening, Pittsburgh, Pennsylvan., Apparat zum Destillieren ton Kohle, 
bestehend aus einem GefaB m it einer Vielzahl von beweglichen Heizwandvorsprungen 
auf einem Trager. (A. P. 1 698 348 vom 6/11. 1922, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

Franz Puening, Pittsburgh, Pennsylvan., Apparat zum Destillieren ton Kohle, 
bestehend aus einer Retorte, die in eine Heiz- u. eine Verkokungskammer geteilt ist. 
(A. P. 1 698 349 vom 23/2. 1923, ausg. 8/ 1 . 1929.) K a u s c h .

Gas R esearch Co., iibert. von: Harry F. Sm ith, Dayton, Ohio, Gaserzeugungs- 
apparat, bestehend aus einer Kammer m it einer Brennstoffschicht u. einer mechan.
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Zufiihrungsvorr. fiir feste u. einer solehen fiir fl. Brennstoffe in einen Triehter m it Ver- 
teilungsvorr. im Innem . (A. P. 1 699 166 vom 20/9.1921, ausg. 15/1. 1929.) ICauŚĆh.

Koks- und H albkoks-Brikettierungs-G es. m . b. H ., Berlin-Wilmersdorf, Erf.: 
Ludwig W eber, Berlin-Wilmersdorf, Verfahren zum Erzeugen von Halbkoks durch 
Yerschwelen von Sleinkohlebriketten, die aus einer iiber 10% fliichtige Bestandteile 
ciithaltenden Steinkohle u. wasserl. organ. u. anorgan. Bindcmitteln, besonders in 
Eiform  liergestellt sind. Ais Bindemittel soli Sulfitablauge, Lehmcasser, Wasserglas, 
Aufschlammungen von Ton oder abbindende zementartige Sloffe, auch Emulsionen 
von Ton in Sulfitablauge u. dgl. diencn. Der Vorteil des Verf. liegt in der Erzeu
gung von hartem, stuekigen Schluelkoks u. staubfreicm Urteer. (D. R. P. 471358 , 
KI. lOb, vom 15/10. 1926, ausg. 12/2. 1929.) D e r s i n .

Louis Cleveland Jones, Greenwich, Chauncey C. Loom is, Yonkers, und 
H enry W . B anks, Noroton, V. St. A., Bituminose Emulsionen. Zur Herst. wss. 
Emulsioncn wird das zu cmulgierende Bitumen erst fiir sich, dann mit zweckmuBig 
ctwas Alkali oder Seife cnthaltendcm W. u. sclilieBlich m it einem fliichtigen oder 
nicht fliichtigen Lósungsm. fiir das Bitumen vermahlen. — Zur Herst. bituminóscr 
Emulsionen in nicht wss. Fil., besonders A., werden letztere erst mit Ton u. dann 
mit dem zu emulgierenden Bitumen vermahlen. (A. PP. 1 699 536 u. 1 699 537  
vom 8/8. 1924, ausg. 22/1. 1929.) K u h l i n g .

Henry B asset und V ictor Szidon, Frankreich, Bituminose Emulsionen. Beim 
Verf. des Hauptpatentes werden an Stelle 1. unl., besonders Seifen des Ca u. Ba, ais 
Emulgierungsmittel verwendet. (F. P. 33 627 vom 31/5. 1927, ausg. 29/11. 1928. 
Zus. zu F. P. 630168; C. 1928. I. 1737.) K u h l i n g .

M ichel Gevers, Belgien, Holzkohlenersatz. Man preBt zusammen: 20% Mineral- 
tccr (am besten oxydierten) u. gemahlencn Anthracit (ł/io mm) °der Halbkoks (l/,0 mm) 
u. gliiht die M. boi etwa 600°. (F. P. 648 255 vom 13/12. 1927, ausg. 7/12. 1928. 
Bolg. Prior. 14/12. 1920.) K a u s c h .

K ohlenveredlung A kt.-G es., Berlin, Schwelen und Ilydrieren bitumindser Sloffe. 
(D. R . P. 470 726 K I .  lOa vom 18/3.1924, ausg. 2G/1. 1929. — C. 1 9 2 8 .1. 017.) K a u .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a.M., Herstellung von Kohlenwasser- 
sloffen aus Kohle, Teeren u. dgl. bei Tempp. >  550° u. Drucken iiber 20 a t in Ggw. 
spaltend wirkender Katalysatorcn, besonders der 2., 3. u. 4. Gruppe, zusammen mit 
Rutheniumchlorid, z. B. Al(OH)3, Bauxit, aktive Kohle m it H3P0t getrankt, Florida- 
crde, MgOm it 1% Rutheniumchlorid, CuO +  F203, Silbersilicat, Kupfer-Zinksilicat, 
F„03 +  V2Oc, T i0 2 Oxyde von Be, Mg, Cu, Ce, S i0 2 u. Kieselgur. — Beispiel: Die 
Diimpfc eines schweren Mitteloles, das durch Cracken von hochsd. Braunkohlenteer 
liergestellt ist, werden bei 575—600° unter 200 at Druck iiber einen Chromoxyd- 
katalysator in einem App. aus W T2-Krujypstahl geleitet. Das Kondensat enthalt 85% 
Benzol u. 5% Honwloge. (E. P. 302253 vom 9/6. 1927, ausg. 10/1. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Verfahren zur Hydrierung 
und Spaltung von Kohlen, Teeren, Mineralólen, ihren Destillations-Extrakhons- und 
Umwandlungsproduklen m it II2 oder H2 abgebenden Gasen bei etwa 400° u. unter 
Druck von >  50 at in Ggw. von Katalysatoren, die B, Al, Si, Ti, V, Ta, Mo 
in freicm oder gebundenem Zustande u. Co nur in gebundenem Zustande m it Ag bis 
zu 10% Geh. enthalton. Der zu hydrierende Stoff wird in  feiner Yerteilung zur Rk. 
gebracht u. der App. ist zur Vermeidung von Kohleabschcidung mit Al oder hoch- 
legierten Stdhlen ausgekleidet. Der Katalysator kann auch bis zu 10% aus einem 
Gemisch von Cu mit Zn  oder Cd m it B, Cr, Si, T i, V, Ta, Mo, Wo oder Co be- 
stehen. Beispiele: Rolikresol aus Braunkohlenteer ergibt bei 450° u. 200 a t Druck an 
einem K ontakt aus Tantalsdure mit 10°/o Ag  in einem Rk.-GefaB aus Cr-Ni-Stahl 
eine Fl., die frei von Phenolen ist u. hauptsiichl. aus Toluol neben Bzl. u. hydroaromat. 
KW-stoffen besteht. — Braunkohlenlieftemperaturteer, der Phenole enthalt, wird durch 
Hydrierung bei 4200 u. 200 at mit Bauxit ais Katalysator in  ein Mittelól vcrwandelt, 
dessen Dampf m it ubcrschussiger strómender H2 bei 450° u. 200 a t uber Mo03 m it 
70% Ag  geleitet wird. Man erhalt ein phenolfreies, Yóllig gesiitt. Benzin m it einer 
Ausbeute von 90%. — Rohes amerikan. Mineralol wird mit H , unter Zusatz von 
Floridaerde bei 420° u. 200 a t in  ein Mittelol iibergofuhrt, dessen Dampfe iiber einen 
Katalysator geleitet werden, der fest im App. angeordnet ist u. aus SiOt mit 10°/o 
einer Mischung von 30°/0 Cu u. 70°/o Zn  besteht. Man erhalt ein Prod. m it 70—80% 
Benzin. (E. PP. 276 001 vom 11/8. 1927, Auszug veróff. 5/10. 1927. D. Prior. 11/8. 
1926 u. 300 703 vom 11/8. 1927, ausg. 13/12. 1928.) D e r s i n .
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I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Oberfiihrung von festen und 
fliissigen, kohlenstoff- und wasserstoffhaltigen Brennsłoffen und daraus durch Destillation, 
Eztraktion, Hydrierung, Dehydrierung, Cracken hergestellten Produkten in  ein fliissige 
Kohlenwasserstoffe enthaltendes Erzeugnis durch Behandlung m it H 2 oder H a ab- 
gebenden Gasen boi hohcrer Temp. u. unter Drucken oberhalb 50 at in Ggw. mindestens 
eines solchcn Katalysators, z. B. Bleinitrat, Zinnchlorur, Silbernitrat, Kupferhydroxyd 
fur sich oder in Mischung untcreinander auf porósem Materiał, der gegen. S unempfind- 
lich ist, dad. gek., daB man einen solchen Katalysator zusetzt, der mindestens ein Metali 
der 1.—7. Gruppc des period. Systems enthiilt, das ein leieht zu Metali reduzierendes 
Oxyd zu bilden yermag. Dor Katalysator kann auch noch mindestens ein Element 
der 8. Gruppe des period. Systems, oder Cd, Bi oder Zn enthaltcn. (Scliw z. P.
1 2 7  721  vom 11/8. 1926, ausg. 17/9. 1928. D. Prior. 10/9. 1925. Zus. zu Schwz. P. 
124530; C. 1928. II. 3076.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie A k t.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung halogenierter 
Kohlenwasserstoffe aus Kohlehydrierungsprodukten. Man liiflt zwecks Gewinnung halo
genierter KW-stoffe oder analoger Verbb., wio der Halogenhydrine, Nilrile, Isonitrile, 
halogenierter Saurecliloride auf die Prodd. der destruktiven Hydrierung von Kohlen, 
Mineralolen, ihren Eztraktions-, Destillations- u. Umwandlungsprodd., zweckmiiBig nach 
Dehydrierung, Spaltung oder Crackung, Halogene, Halogenwasserstoffe, Unterhalogenige 
Sauren, HCŃ  oder Phosgen zwecks Anlagerung an dio Doppelbindungen einwirken. 
Daboi konnen Katalysatoren wio akt. Kohle, Metallhalogenide wie PC/5, SbCl., FeCl3 
oder Halogeniibertrdger wie P  oder J  zugegen sein. Beim Arbciten in der Dampfphase 
wendet man Tempp. von 400—500° u. Katalysatoren wie Fe1Oi , Al oder AlCl3 an. 
Man leitot z. B. in ein von 60—100° sd. Mineralólhydrierungsprod., das ungcsattigte 
Verbb. enthiilt, Cl2 ein u. dest. die nicht umgesetzten KW-stoffe ab. Man erhalt Dichlcr- 
deriw. noben anderen Cl2-Prodd. (E . P. 3 0 1 0 0 9  vom 18/6. 1927, ausg. 20/12.
1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Alkoholen, 
dad. gek., daB an Prodd. dor Druckhydrierung von Mineralolen, Kohle oder anderen 
kohlenstoffhaltigen Materialien oder an ihre Extraktions-, Dest.- oder Umwandlungs
prodd. u. dgl., gegebenenfalls nach einer vorhergehcndcn Dehydrierung oder Spałtung, 
W. angelagert wird. — Z. B. wird ein Gasgemisch, erhalten aus der Druckhydrierung 
von Kohle, nach Aufhebung des Drucks u. unter Kiihlung bei 40 at komprimiert, 
wobei eine Fl. erhalten wird, aus der bei Herabsetzung des Druekes auf 5 a t ein Gas 
ontweicht, das in oinem Turm mit verd. H 2S04 behandelt wird. Die erhaltenen Schwefel- 
saureestor werden mit viel W. zers. u. die so gebildeten Alkohole dest. Man erhalt 
auf diese Weise Isopropylalkohol, Butylalkohol u. eine geringo Mengo hoherer Alkohole. 
(E. P. 301000 vom 18/6. 1927, ausg. 20/12. 1928.) U l l r i c h .

E. J. Dupont de Nemours u . Co., ubert. von: W ilbur Arthur Lazier, Wil
mington, Delaware, V. St. A., Katalytische Herstellung sauerstoffhaltiger Kohlenstoff- 
verbindungen. Fur die Herst. von Methanol u. hóhcren Alkoholen boi geeignetem Druck 
u. geeigneten Tempp. aus Ivohlenoxyden u. H 2 werden Katalysatoren verwendet, dio
3 wertiges Cr enthalten u. dio durch Fallung eines Doppelchromats, bestehend aus 
einor N-lialtigen Base u. einem katalyt. Metali, wio Zn, Cu, Cd, Mg, Mn, Ag u. Fo u. 
Erhitzen dieses Chromats bis zu seiner Zers. hergestellt sind. Solche Doppelchromato 
werden erhalten z. B. aus Zinknitrat u. Ammoniumchromat oder Zinkbichromat u. 
Pyridin  oder Ammoniumchromat u. Magnesiumnitrat. (E. P. 301 806 vom 13/1. 1927, 
Auszug veroff. 30/1. 1928. A. Prior. 12/6. 1926.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Gewinnung fliichliger Stoffe 
aus Gasen. Ais Waschole sollen die 200° siedenden Nebenprodd. der katalyt. 
Methanolheist. aus CO + . //2 dienen, die aus hóheren Alkoholen, Ketonen, Aldehyden 
u. Estern bestehen. Sie zeigen ein hohes Lósungsverm3gen fiir fllichtige organ. Stóffe, 
losen kein W. u. sind noch <  0° gut zu verwenden. Ihre geringe Fluchtigkeit ge
sta tte t, die gol. Stoffe durch Vakuumdest. m it hoher Ausbeute wiederzugewinnen. 
(E. P. 3 0 2 2 9 7  vom 12/9. 1927, ausg. 10/1. 1929.) D e r s i n .

Georges Leon fim ile  Patart, Frankroich, Entfernung von Schwefeherbindungen 
aus Gasen fiir katalytische Reaktionen, die unter Druck ausgefuhrt werden. (A. aus 
CO enthaltendcn Gasgemischon). Die S-Verbb. in den Rohgasen werden method. 
aus den Gasen mit Hilfe der fl. Endprodd. der katalyt. Rkk. unter Druck ausgewasohen. 
(F. P. 648 516 yom 7/2. 1928, ausg. 11/12. 1928.) K a u s c h .
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A nthim e-Jacęiue Durupt, Frankroich, Syntketisćher Teer, bestohend aus einem 
Gemiseh von empyreumat. 6 ], Schwarzem Pech (gegebenenfalls gemischt m it Kolo- 
phonium) u. Harzol o. dgl. (F. P . 648 985 vom 1/7. 1927, ausg. 17/12. 1928.) K a u s c h .

W . R affloer, Duisburg, Enischweflung von Gasen mittels in dem Gasstrom fein 
yerteilter Gasreinigungsmasse, 1. dad. gek., daB der Gasstrom m it einer solchen Ge- 
schwindigkeit dureh eino Schicht der feinkórnigen Reinigungsmasse geblasen oder 
gesaugt wird, daB er dio M. aufwirbclt. — 2 woitero Anspriicho betreffen Ausfiihrungs- 
formen des Yerf. (D. R . P . 470 844 K I .  2Gd yom 3/6. 1927, ausg. 1/2. 1929.) K a u s c h .

Societe A nonym e H ollando-Belge pour la  Fabrication du Coke in Grivegnee, 
Belgien, Erfinder: Theodorus Petrus Ludovicus P etit, Maastricht, Holland, Ver- 
fahren und Vorrichtung zum Entfernen von Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff 
aus Gasen, bei dem diese m it einer Alkałicarbonałlsg. gewaschon u. der aufgenommene 
II„S u. IICN  ans der Waschfl. mit C02 ausgetrieben wird. GemaB der Erfindung 
wird fiir dio Austreibung von Il^S  u. IICN  aus der Waschfl. unter dereń Umwandlung 
in eino Bicarbonatlsg. sowohl die C02 benutzt, dic im Krcislauf von der Austreibe- 
vorr. dureh eine 7/2iS'-Entfernungsa,nlagc u. wieder in die Austreibevorr. zuriickgefuhrt 
wird, ais auch die C02, dic boi der Wiedergewinnung der Alkałicarbonałlsg. aus der 
Bicarbonatlsg. gebildet wird. Dabei kann man die beiden C'02-Mengen gemischt oder 
auch zeitlich oder órtlich getrennt verwenden. Man kann auch dio nach ‘Entfernung 
yon II2S  erhaltene C02 besonders fiir die Behandlung der oberen Sehichten der Waschfl. 
verwenden, wahrend die yollige Entfernung yon 1I2S  aus den unteren Schieliten mit 
roiner, dureh Zers. der Bicarbonatlsg. gewonnener C02 erfolgt. (D. R. P. 471042 , 
KI. 26d, vom 4/7. 1928, ausg. 5/2. 1929.) D e r s i n .

H. Koppers A kt.-G es., iibert. von: C. J. H ansen, Essen, Gasreinigung. Um 
Gase von NH3 u. H 2S zu befreien, waselit man sio mit einer FI., die Fo u. Oxyverbb. 
des S u. ein Metallsalz, das mit H 2S reagiert, enthalt. So yerwendet man z. B. Eisen- 
thiosulfatlsgg. oder Lsgg. von Zn- oder Mn-Salzen. (E. P . 299 765 yom 18/9. 1928, 
Auszug verdff. 28/12. 1928. Prior. 31/10. 1927. Zus. zu E. P. 299302; C. 1929. I. 
1073.) K a u s c h .

C. J. H ansen, Essen-Ruhr, Gasreinigung. Die yom H2S u. NH3 nach dem Verf. 
des E. P. 299 302 zu reinigenden Gase werden zuerst m it Abfallauge, dio FeS von 
der Hauptwaschoperation enthalt, gewaschen. Nach Aufnahmc yon NH3 kehrt die 
Waschfl. zur Hauptwaschc zuruck. Ferner werden die Gase mit Polythionat- oder 
Thiosulfatlsgg. m it S 0 2 behandelt. (E. P . 301 061 yom 19/9. 1928, Auszug yeroff. 
16/1. 1929. Prior. 24/11. 1927. Zus. zu E. P. 299302; C. 1929. I. 1073.) K a u s c h .

Eschw eiler Bergwerks Verein, Deutschland, Ammoniumsulfat. Die im Sattiger 
in  iiblicher Weise m it ammoniakhaltigem Gas behandelto H 2S04 wird vor oder kurz 
nach beginnender Krystallisation in einen Bchalter gebraeht, welcher mit einem Uber- 
lauf, dureh welehen die Mutterlauge zum Sattiger zuriickgelangt, u. einem Riihrwerk 
ausgestattet ist, dureh dessen hohlo Arme wahrend der Krystallisation des (NH4)2SO., 
ein Neutralisationsmittel (NH3) in den Behalter geleitet wird. (F. P. 646 814 vom 
7/1. 1928, ausg. 16/11. 1928. D. Prior. 11/1. 1927.) K u h l i n g .

D essauer V ertikal-O fen Ges. und W . Bueb, Berlin-Wilmersdorf, Gaserzeugung. 
Man erhalt ein Gemiseh von Kolilen- u. Wassorgas, wenn man Dampf dureh eine 
Kohlenmasse, die sich in einer yon innen beheizten Kammer befindet, leitet u. ihn 
dann m it Destillaten dureh Koks in der namlichen oder einer anderen eben solchen 
Kammer strómen laBt. (E. P. 300 767 vom 24/10. 1927, ausg. 13/12. 1928.) K a u s c i i .

Bruce M acbeth E ngine Co., Cleveland, Ohio, ubert. yon: A lvin  J. B assett, 
Milwaukee, Wisconsin, Verfahren und Apparat zur Herstellung von Olgas. Luft u . Ol 
werden gemischt u. in einer Kammer in Gas ubcrgefiihrt, das in eine Verbrennungs- 
kraftmasehine, einen Ofen o. dgl. geleitet wird. Dabei findet eine Regelung der zu 
yorgasenden Ólmengo nach dem Verbraueh sta tt. (A. PP. 1 698 526 u. 1 6 9 8  525 
yom 12/11. 1925, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

A. P. Jacąuelin , Vincennes, Kohlenuassersloffgase dureh Zersetzen eines festen 
Stoffes (Calciumcarbid) mittels einerFliissigkeit. Man behandelt CaC2 mit einem Gemiseh 
von W. u. A. (Belg. P . 350 928 yom 28/4. 1928, yeroff. 9/10. 1928.) K a u s c h .

A utogen Gasaccuniulator A kt.-G es., Berlin (Erfinder: Edmund Steil, Neu- 
babelsberg), Erhohung der Sichcrheit und Wirksamkeit anorganischer Substanzen, welche 
ais porose Massen zur Aufspeicherung explosibler Gase benutzt tcerden. (D. R . P. 470 794  
KI. 26b vom 5/12. 1926, ausg. 29/1. 1929. — C. 1 9 2 8 .1 .1603 [ Ga s  A c c u m u l a t o r  
C o. iibert. yon: A u t o g e n  G a s a c c u n i u l a t o r  A k t . - G e  s.].) K a u s c h .
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M aschinenJabrik H artm ann A kt.-G es., Offenbacha. M., Kachirocknung und 
Kuhlung von aus dem Trockner kommender Braunkohle, durch welche wahrend der 
Forderung vom Trockner zur Yerbrauchshalle vorgewiirmte Luft hindurchgesaugt 
wird, dad. gek., d»B dio Vorwarmung der Luft unter Ausnutzung der Warme der aus 
dem Trockner abziehendcn Briiden erfolgt. (D. R . P. 470 626 K I .  10 b vom 3/5. 1925, 
ausg. 24/1. 1929.) K a u s c h .

Philipp FaĆbender, Frechen, Bez. Koln, Umsetzkiihler zum Entbrasen und 
Kiihlen von getrockneter prepfertiger Braunkohle mit tibereinander angeordneten Gleit- 
oder Umsetzbhchcn zur Scliaffung freier Beriihrungsflachen zwischen dem Trocken- 
gut u. der Luft, dad. gek., daB jeder der von der freien Oberflache des Trockengutes, 
der Unterseite der Gleit- u. Umsctzbleche u. dem AuBenmantel des Kuhlers begrenzten 
Hohlriiume mit einem oder auch mit mehreren ais Saugleitung dienenden u. zu einem 
Exhaustor fiihrenden Abzugsrohrcn versehen ist. — Dadurch soli eine Kondensation 
von Feuchtigkeit auf dem Trockengut innerhalb der Kuhlanlage vermieden werden. 
(D. R . P. 470 929, KI. lOb, vom 28/5. 1926, ausg. 4/2. 1929.) D e r s i n .

B ohum il Jirotka, Berlin, Vorrichtung zum Ablegen mechanisch durchgearbeitelen, 
breiarłigen Torfes, die aus einer Strangpresse m it gekrummten Diisen besteht, so daB 
sich der Torf in diinnen Streifen von Span-, Blatt- oder Spiralform in losen Knaueln 
ablegt. Durch die groBe Oberflache wird die Luft- oder Wiirmetrocknung begiinstigt. 
(D. R . P. 4 7 1 6 0 7  KI. lOc vom 25/4. 1922, ausg. 14/2. 1929.) D e r s i n .

Paul Grenś, Frankreich, Kalalytische Spaltung von Kohlemcasserstoffen. Um 
die Bldg. permanenter Gase zu Termeiden, ftihrt man dio Spaltung in Ggw. von Gasen, 
wie Hochofengichlgas, Kokereigas, Wassergas oder Leuchtgas, dureh. (F. P. 33 504  
voin 22/1. 1927, ausg. 28/11. 1928. Zus. zu F. P. 6385j7; C. 1928. II. 838.) D e r s i n .

Erie Th. H essle, Lemont, Illinois, Raffinieren von Olen. Man liiBt ein KW-stoffól 
gegen einen entgegengerichteten Gasstrom unter Druck flieBen, so daB sich ein dicker 
Ólncbel bildet, den man durch einen geschmolzenen Katalysator (Legierung von Sn 
u. weniger ais 10% Sb) leitet. (A. P. 1 696 913 vom 31/3.1926, ausg. 1/1.1929.) K au .

Chauncey B . Forward, Urbana, Ohio, Raffination von Ol. Man leitet das Ol 
durch Heizschlangen, die m it uberhitztem Dampf beheizt werden, u. zerstaubt es h. 
mittels eines komprimierten Fluidums in einem geschlossenen Behalter u. leitet es 
aus diesem durch Schlangenrohre, die durch iiberhitzten Wasserdampf auf etwa 1000° F. 
erhitzt sind. SchlieBlich verdichtet man die Dampfe zu einer Fl. (A. P. 1 698 811 
vom 19/8. 1919, ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

Sperry D evelopm ent Co., Dover, Delaware, iibert. von: Elmer A . Sperry, 
Brooklyn, N. Y., Raffinieren von roliem Brennol dureh Zentrifugieren unter Druck 
unter gleichzcitigem Erhitzen. (A. P . 1 699 379 vom 21/9.1925, ausg. 15/1.1929.) K au .

A. A lexandre, Barvaux s.-O., Deslillalion von Fliissigkeiten wie Rohpetroleum, 
Steinkohlenteer usw. Die Fl. strómt durch drei Elemente aus Róhren, die von den 
aufsteigenden Gasen erhitzt werden. (B elg .P . 350953 vom 30/4.1928, Auszug yeróff. 
9/10. 1928.) . K a u s c h .

Standard Oil D evelopm ent Co., Delaware, iibert. von: W arren K . Lew is, 
Newton, Mass., und N athaniel E . Loom is, Westfield, N. J ., Deslillation, z. B. von 
Schmierólen. 01 wird direkt erhitzt unter sehr geringem Dampfdruck u. bei einer 
Temp., bei der die Crackung des Óles stattfindet. Die entstehenden Dampfe werden 
durch einen Kanał ohne Beschrankung der Óloberflaehc u. eine Kondensationszono 
geleitet. (A. P. 1 697 195 vom 30/12. 1922, ausg. 1/1. 1929.) K a u s c h .

M icliael M elamid, D e u t s c h la n d ,  Spallung von Mineralólen, Teerolen u. dgl., 
i n d e m  m a n  s ie  m i t  //2 b e i  300—4000 d u r c h  e in e  fliissige Konlaktmasse h i n d u r c h s p r i i h t .  
(F. P. 648 144 v o m  3/2. 1928, a u s g .  5/12. 1928.) D e r s i n .

M ichael Melamid, Deutschland, Spaltung und Umwandlung von Mineralólen, 
Teerolen u. dgl. Man blast die Ole in //2 fein verteilt in eine m it Katalysatoren ge- 
fiillte Rk.-Kammer, wo durch Riihrvorr. eine erneute feine Verteilung unter Zuleiten 
von TI2 oder Dampf bewirkt- wird. Den erhaltenen Nebel von Ol u. Dampf fiihrt man 
in ein zweites GefaB, das einen metali. Katalysator enthalt. Man kann bei Uber- oder 
Unterdruck arbeiten. (F. P. 648 625 vom 10/2. 1928, ausg. 12/12. 1928.) D e r s i n .

Georges H ugel, StraBburg, M arcel Paul, Nancy, und M aurice B oishel, 
Brebach, Frankreich, Hydrierung organischer Stoffe, besonders von Kchledestillaten 
und Petroleumolen. Ais Katalysator dienen die Hydride der Alkalien u. alkal. Erden, 
die durch Behandeln der Metalle mit II2 unter Druck in Ggw, eines Schutzmittels 
gegen den 0 2 der Luft, wie von Telrahydronaphthalin oder von Amiden der Alkalien

107*



1 6 4 8 H xlx. B r e n n s t o f f e ; T e e b d e ś t il l a t io n  u s w . 1 9 2 9 . I .

u. Erdalkalien, vor der Rk. hergestellt u. dem zu hydrierenden Teer oder Pech zu 
etwa 10% zugesetzt werden. Man erhalt Ole, dic durch Dest. in Benzol u. lióhero 
Fraktioncn zerlegt werden, u. dic keine stórenden Verunreinigungen enthalten. Das 
Verf. eignct sieli auch zur Hydrierung von Naphthalin, Anlhraceni schiceren Mineral- 
olen, Crackriickstanden u. Asphalt. (E. P. 286 206 vom 18/7. 1927, Auszug veróff. 
25/4. 1928. D. Prior. 28/2. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M ., iibert. von: W ilhelm  Pungs, 
Ludwigshafen, und M ichael Jahrstorfer, Mannheim, Veredelung ton Montanwaclis 
(vgl. D. R. P. 462373; C. 1928. II. 1049), eventl. nach der Befreiung von den Harzen, 
durch Behandlung m it Cr03 in Ggw. von Eg. u. geringen Mengen H 2S04 oder sauren 
Salzen, wie NaHSO.,, K H S04 oder NaH2P 0 4. Dabei wird ein rcin wciCes Wachs er
halten. — 500 g rohes oder harzfrcies Montanwachs werden m it 1 kg Eg., dem 10 bis 
20 ccm konz. H 2S04 zugcsetzt sind, erhitzt u. dann wird langsam eine hochkonz. Lsg. 
yon 500 g Cr03 unter Ruhren zugesetzt. Dio Miseliung w'ird noch einigc Zeit unter 
Riihren weiter gckocht u. dann in h. W. gegossen. Beim Abkuhlen scheidet sieh das 
gereinigte Wachs aus. (A. P. 1 690 876 vom 10/9. 1927, ausg. 6/11 . 1928. D. Prior. 
13/9. 1926.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Gewinnung ton Kohlen- 
wasserstoffolen mit lioher Viscositat u. liohem Flammpunkt durch t)berleiten von Gasen, 
die reich an niederen Olefinon sind, z. B. an Athylen, Propylen, Butylen u. Amylen, 
u. dio durch Craekcn von Teer oder Mineralólcn oder ais Nebenprodd. bei anderen 
Prozcsson gewonnen werden, boi Tempp. bis 200° u. bei gewijhnlichem oder hóhercm 
Druck iiber Katalysatoren, dio bei der F R IE D E L -C R A F T sc h e n  Rk. vcrwendet werden, 
z. B. A1-, Zn- oder F c 1II- C h lo r id .  — Z. B. wird Mineralól (Kp. 200—325°) oder Braun- 
kohlenteeról (Kp. 160—310°) boi 600° geeraekt u. die gewonncnen Gaso werden in 
der oben bcschriebenen Weise behandelt. Es wird ein Schmierol gewonnen. (E. P. 
2 99086  vom 21/7. 1927, ausg. 15/11. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Gewinnung hochsiedender 
Kohlenwasserstoffole aus festen oder fliissigen Riickstanden ton Mineralólen, Teeren, 
Kohlehydricrungsprodukten u. dgl. durch Behandlung m it Gasen oder Dampfen, die 
leicht sd. Fl. wie W., Bzl., Toluol, A ., Bzn. in  fl. Form ais feine Nebel enthalten, bei 
Tempp. >  300° u. unter vermindertem Druck. E in bei 20—30° schm. Roholriickstand 
wird auf 350° erhitzt u. unter 50 mm Druck m it ubersattigtem Dampf dest. Man erhalt 
zu 50% ein hochviscoses Ol, wahrend der Riickstand frei von Koks ist. Ein Dest.- 
Ruekstand eines Braunkohlehydrierungsprod. wird bei 80 mm Druck bei 370—395° 
m it Dampf dest., der durch Abkiihlung zum gróBten Teil zu W.-Nebel kondensiert 
ist. Man erhalt ein Schmierol von 15° Engler bei 50° C ohne Crackung des Riickstandes. 
(E. P. 30 1 1 3 0  yom 5/9. 1927, ausg. 20/12. 1928.) D e r s i n .

Georges W isner, Frankreich(Seine), Schmiermittel aus pflanzlichen, tierischen oder 
Mineralólen unter Zusatz von Stoffen, die eine oxydationsverhindernde u. gleich- 
zeitig gute Schmiereigg. liabcn, z. B. hochmolckulare gesatt. Fettsauren, eventl. unter 
gleichzeitigcm Zusatz von oxydationsverliindernden Prodd., wic Phenole. — 100 kg 
Rapsól werden auf 80° erwarmt u. 0,1 kg Hydrochinon oder Guajacol u. 0,5 kg Stearin- 
saure zugesetzt. (F. P. 646756  vom 13/3. 1926, ausg. 15/11. 1928.) M . F. M u l l e r .

Standard Oil D evelopm ent Co., New York, und C. Arnold, London, Gewinnung 
von Schmiermilleln fiir Verbrennungskraftmaschinen durch Behandlung von KW-stoff- 
schmierólen, dem geringe Mengen Olsaure zugesetzt wurden, mit Alkalien oder Erd
alkalien zwecks Seifenbldg. Die Seifen werden eventl. auch zu 0,5% ais solclio dem
Ol zugesetzt, das dann auf ca. 150° erhitzt wird. — Z. B. wird ein Petroleumsclimieról 
von 285° Viscositat Saybolt bei 40° m it 12,5% Na-Stearat oder Palm itat auf 450° 
erhitzt. (E. P. 297 068 vom 9/5. 1927, ausg. 11/10. 1928.) M. F. M u l l e r .

L ignel Corp., New York, iibert. von: F elix  Lauter, Flushing, New York, Holz- 
beliandlung. Man impragniert Holz mit einer einen Aldehyd, z. B. HCOH, enthaltenden 
Fl., unterwirft das impragniertc Materiał der gleichzeitigen Einw. von Hitze u. ge- 
nugendem Druck, w-obei eine Rk. zwischen dem Aldehyd u. dem naturlichen Holz 
stattfindet. Das Holz kann entweder ganz oder nur auf der Oberflache m it Phenol 
oder iihnlichen Stoffen impragniert werden. (A. P. 1 697 248 vom 28/10. 1927, ausg. 
1/1. 1929.) S c h u t z .

Semer & Co., G. m . b. H ., Berlin, Saftezlraktion, Impragnierung, Farbung und 
Trocknung ton Holzstdmmen. An geeigneten Stellen des Holzes werden Locher oder 
Einschnitte oder beide zwischen den beiden Enden des Stammes derart hergestellt,
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daB der ganze Einschnitt des Stammes glcichfórmig zwischen den Lochem oder Ein- 
kerbungen geteilt ist, worauf El., Dampf, Gase der Luft unter Druck in  die Locher 
usw. eingefuhrt werden, um den Saft auszutreiben. (E. P. 301 244 vom 2/2. 1928, 
ausg. 20/ 12. 1928.) S c h u t z .

M alcolm -Sparks, London, Fdrben von Holzoberfldchen. Man behandelt die Flaclien 
mit einem Metallsulfat (FeS04) u. einem Entwickler (OxalsaureIsg., K 2Cr20 7-Lsg.). 
(A. P . 1 697 026 vom 21/11 . 1925, ausg. 1/ 1 . 1929.) K a u s c h .

Gaspari Jakova-M erturi, Frankreich, Verkohlung und Destillation von Holz u. dgl. 
Man erhitzt das zu verkohlende Holz o. dgl. m it h., von 0 2 befrciter Luft u. Wasser- 
dampf. (F. P. 648 978 vom 30/6. 1927, ausg. 17/12. 1928.) K a u s c h .

Dr. W em icke & Beyer, Cóln, Motortreibmiltel. Dioxybenzol wird zu Petroleum, 
Bzl. o. dgl. ais Antiklopfmittel zugesetzt. Vorteilliaft verwendet man 0,2—0S5°/0 
Dioxybcnzol gel. in einem Gemisch von A. u. Mineralol. (E. P. 301 076 vom 9/11. 1928, 
Auszug yeróff. 16/1. 1929. Prior. 25/11. 1927.) K A U S C H .

Giuseppe A ugusto Bona, Frankreich, Motortreibmiltel. Man lost KW-stoffgas 
(C2H2, CH4, C2H0, Propan, Butan, C2H4, Propylen, Butylen) in einer Brennfl. oder 
Gemischen solcher. (F. P . 648 010 vom 31/1. 1928, ausg. 4/12. 1928.) K a u s c i i .

Fuel D evelopm ent Corp., Wilmington, Delaware, ubert. von: Grant Ham mond, 
New IIaven, Connecticut, Motortreibmiltel. Man setzt zu kiiuflichem Gasolin eine 
kleine Menge eines in W. 1. A. u. erhitzt das Gemisch in einer geschlossenen Retortę 
unter Druck, kiihlt ab, entlastet die FI. u. dekantiert sie. (A. P. 1 699 355 vom 6/ 8.
1925, ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

J. G. D aloz, Courbevoie, Frankrcich, Gasanalyse. Zwecks Best. verbrennbarer 
Bestandteile von Feuergascn werden Proben der zu untersuchenden Gase in  zwei 
glcichen Raumen vollig verbrannt, welche m it entgegongesetzten Seiten eines MeB- 
instrumentes (Manomcters) in Verb. stehen. Die durch die Yerbrennung der einen 
Probe entstandene Anderung des Manomcters wird bei der Verbrennung der zweiten 
Probe ruckgangig gemacht. (E. P . 300 281 vom 10/11. 1928, Auszug veróff. 9/1. 1929. 
Prior. 10/11. 1927.) K u h l i n g .

Aladin, Technisch yerwendbare Emulsioncn m it bes. Berucks. d. bituminosen Emulsionen. 
Auf Grund d. deutschen u. ausl&nd. Patentlitcratur bearb. Berlin: Allgemeiner In- 
dustrie-Verlag 1929. (314 S.) gr. 8°. Pp. M. 20.—.

John Armstrong, Carbonisation technology and engineering: the procces employed for the 
carbonisation of coal and wood by high and Iow temperaturo methods; with the by- 
products obtained. London: Griffin 1929. (472 S.) 8°. 3 6 s .n e t.

[russ.] W. Walgis, Dio chemische N atur der Steinkohlen und ih r VerkokungsprozcC. Lenin
grad: Wisscnschaftl. chem.-tcchn. Yerlag 1928. (125 S.) Rbl. 1.90.

XX. ScMeli- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Alfred Stettbacher, Das Sprengstofficesen in den Jahren 1924—192 7. (Chem.-Ztg. 

53. Fortschrittsber. 1—32. 6/2. Schwamendingen b. Zurich.) F. B e c k e r .
N. L. H ansen, Stabilitatsuntersuchungen an Pulver und Schieflbaumwolle mit 

Hilfe von Wasserstoffionenkonzenlraiionsbestimmungen. Ref. eines auf der I II . Nord. 
Chemikeryersammlung gehaltenen Vortrages. — Zunachst werden die bisher zur 
Priifung der Stabilitat von SeliieCpulyer u. SchieCbaumwolle verwandten Verff. be- 
sprochen u. dereń Mangel gezeigt. — Da dieso Stoffo beim Lagern eine freiwillige Zers. 
erleiden, die zur Bldg. von HNOa u. dgl. fulirt, hat man in der Aciditat ein MaC fiir 
ihren Stabilitatsgrad. Vf. yerfahrt folgcndermaBen: SchieBbaumwolle wird im 
Vakuum bei 40° getrocknet, bis der W.-Geh. < 1 %  ist. Rauchschwaches Pulver 
wird gemahlen u. durch 2 Siebe m it Maschenweiten von 0,8 bzw. 0,35 mm ge- 
geben; alles, was das 1 . passiert u. auf dem 2. zuriickblcibt, wird 8 Stdn. im Vakuum 
bei 40° getrocknet. Zur Unters. dicncn 9 zylindr. Glaser von 16 mm innerem Durch- 
messer u. 360 mm Hohe, die bei 50 ccm markiert sind. In  jedes Glas werden 5 g rauch
schwaches Pulver bzw. 2,5 g SchieBbaumwolle eingewogen, worauf dio Glaser mit 
m it Capillarhahnen versehenen Gummistopfen verschlossen u. (bis auf eines) im Paraffin- 
bad auf 110° erwarmt werden. Nach 15 Min. wird aus dem k. Teil der Glaser das Kon- 
densationswasser entfemt. Allo Stdn. entnimmt man dcm Bade oin Glas, das nach 
V2-std. Stehen unter Verwendung des entstandenen Vakuums mit C02-freiem W. ver- 
setzt u. geschuttelt wird. Die pn des Glasinhalts wird sofort darauf unter-Verwendung 
der BiiLMANNschen Chinhydronejektrode ermittelt. Aus den so . gefundenen Werten
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lassen sich — unter Beriicksichtigung, daB 8-std. Erwarmen auf 110° einer 30-jahrigen 
Lagerung bei 10° entspricht — Schliisse auf das zukiinftige Verh. der betreffenden 
Explosivstoffe ziehen. (III. Nordiska Kemistmotet 1926. 227—30. 1928. Sep.) W. W.

M ax Eble, Rottweil, Herstellung von Geschoptreibmilteln, unter Verwendung eines 
durch Nitrieren von Hexamethylentetramin entstehcnden Nitrokorpers C3H„N60 6 gek.
1. durch seinc Anwendung in gekornter Form, 2. dad. gek., daB dieser Korper mit 
Phlegmatisierungskorpern, wie Paraffin, Wachs, Carnaubawachs, Kolophonium u. 
anderen Harzen oder iiberhaupt schmelzbaren, organ. Korpern, wie z. B. Di- u*. Tri- 
nitrobenzol, Di- u. Trinitrotoluol, oder mit Salpetersaureestern zusammen gekornt 
wird, 3. dad.gek., daB dieser Korper mit anorgan. Verbb., wie z.B. K 2Cr20 7, (NH.,)2Cr20 7 
gekornt wird, 4. dad. gek., daB dieser Korper m it geeigneten Klebmitteln gekornt 
wird. ( D . R . P .  469 7 2 1  KI. 78c vom 27/1. 1927.) T h i e l .

H udson M axim, Hopatcong Borough, N. J ., Treilmittel fiir Torpedos. Nitro- 
glycerin wird durch Zusatz von anderen, woniger brisanten Explosivstoffen, wie 
Trinitromethoxyphenol, Dinitronaphthalin, Dinitrobenzo], Trinitrotoluol, Dinitro- 
glycerin o. dgl., oder auch durch Campher, Aceton, Mononitronaphthalin, Nitro
benzol desensibilisiert, wodurch gleichzeitig der Gefrierpunkt des Nitroglycerins 
unter den des Scewassers heruntergesetzt wird. Dasselbe Ziel wird errcicht durch 
Zusatz von einer Lsg. von Acetylen in Aceton. (A. P. 1 6 8 3 0 8 5  vom 23/2. 1921, 
ausg. 4/9.1928.) - T h i e l .

Peters Cartridge Co., Cincinnati, iibert. von: H arley T. Peck, Lebanon, 
V. St. A., Treibmittel fiir Kleinkalibericaffen, bestehend aus einer Mischung von 
Knalląuecksilber, Glaspulver, Bleisulfocyanat, Pentaerythrittetranitrat, BaNO:l, Schwer- 
metallchromat. (A. P. 1 6 9 4  890 vom 27/6.1927, ausg. 11/12.1928.) . T h i e l .

H ercules Powder Co., Wilmingtcjn, iibert. von: J. B . W iesel, Baltimore, Nitro- 
celluloseherstellung. Dio Nitrocellulose wird durch Butylalkohol entwassert, der durch 
Zentrifugieren oder Pressen bis auf 20—24°/0 wieder entfernt wird. (E. P. 293 291 
Tom 20/10. 1927, Auszug veroff. 29/8. 1928. Prior. 1/7. 1927.) T h i e l .

E ugene B azylew icz-K niazykow ski und Casimir Partyka, Polen, Herstellung 
von rauchlostm Pulver. Das aus der Prcsse kommende, gelatiniertc Pulver wird durch 
Dampf oder W. gefiihrt. (F. P. 643 857 vom 15/11. 1927, ausg. 25/9. 1928. P. Prior. 
24/2. 1927.) T h i e l .

E. I. D u Pont de Nemours & Co., Wilmington, Frank H. Bergeim , Wood- 
bury, N. J., Erythritoltetranitrat. Erythritol, C.,H6(OH)4, wird in H2S04 (90—95%) 
gel. u. die Lsg. in H N 03 von uber 90% eingebracht; die Nitrierungstemp. liegt zwischen 
40— 60°. (A. P. 1 691 954 vom 15/4. 1927, ausg. 20/11. 1928.) T h i e l .

Les F ils A ines de A. Baudou, Frankreich (Gironde), Schutz von Gummistoffen gegen 
Scnfgas (Yperit) durch t)berziehen derselben auf beiden Seiten mit Leinól u. darauf- 
folgendcs Vulkanisieren oder Warmebehandlung in einem Heizschrank. (F. P . 646226  
T o m  10/5. 1927, ausg. 8/11. 1928.) M . F. M u l l e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
L. S. Ts’ai und E . O. W ilson, Die JRauchgerbung. Der Einfh/3 von liauch auf 

das Bindungsvermógen von Hautsubstanz fiir Chromtrioxyd, regetabilisclien Gerbstoff und 
Natriumhydroxyd. Die Rauchgerbung gilt ais prahis+. Gerbungsm.ethode u. wird 
licut-e in China noch vielfach angewandt. Die in Kalk j/' erten u. enthaarten Haute 
werden m it Blistbeizen gebeizt u. angeblich mit Pferdeha '-alkt, dann in feuchtem 
Zustand wiihrend drei oder vier Tagen iiber einem Rauc' "'spannt. Die rauch-
gegerbten Leder erhalten manchmal eine Yegetabil. Nach;. \g. Das Leder hat
einen typ. Rauchgeruch u. eine gelbbraune Farbę. Es besitzt keii o Widerstandsfiihigkeit 
gegen kochendes W. u. beginnt bei 70—80° zu schrumpfen. Im  Gegensatz zu nicht 
Yollig ausgegerbtem Chromleder wird es nach Abkiihlcn u. Strecken wieder geschmeidig. 
Es zers. sich nicht bei einmonatigem Einlegen in W. oder rerdiinntc Sauren, wird da- 
gegen von alkal. Lsgg. in der gleichen Zeit Yollstandig hydroljTsiert. Die Vff. unter- 
suchten zur Aufkliirung des Mechanismus der Rauchgerbung die Einw. bas. Chrom- 
briihe u. vegetabi). Gerbstofflsg. yergleichsweise auf mit Rauch vorbehandeltes Haut- 
pulver u. unbehandeltes Hautpulver. Es gelangte amerikan. Standard-Hautpulver u. 
ais Y e g e ta b i l .  Gcrbmaterial M y r o b a la n e n e x t r a k t  zur Verwendung. Bei der Behandlung 
m it bas. Chromlsgg. ergab sich bei rauchvorbekandeltem Hautpuhrer eine geringere
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Chromaufnahme ais bei unbchandcltem Hautpulver. Es mussen also durch die Rauch- 
behandlung saure oder bas. Gruppen im Hautpulver oder auch beide inaktiviert worden 
sein. Auch bei yegetabil. Gerbung wurde bei rauchyorbehandeltem Hautpulyer eine 
yęrringerte Gerbstoffaufnahmo erhalten. In  diesem Falle mussen wenigstens bas. 
Gruppen des Hautpulvers durch die Rauchvorbehandlung inaktiyiert worden sein. 
Rauchyorbehandeltes Hautpulver nimmt mehr NaOH auf alś unbehandeltes. Durch 
die Rauchyorbehandlung werden also die sauren Gruppen des Hautpulvers aktiviert. 
Diese Befunde stehen in ' Ubereinstimmung m it den Ergebnissen anderer Forscher 
iiber 'die Gerbstoff- bzw. NaOH-Aufnahme von m it Formaldehyd vorbeliandeltem 
Hautpulver ( G u s t a v s o n , G e r n g r o s s ). Die Vff. schlieBen daraus, dafi dio gerbende 
Wrkg. des Rauches hauptsachlicli auf den im Rauch vorhandenen Formaldehyd u. 
andere Stoffe m it bekannter Gerbwrkg. zuruckzufiihren ist. (Journ. Amer. Leathor 
Chemists Assop. 24. 21—36. Jan. Peking, Jonching Univ., Dep. of Chemistry.) STATH.

—, Borax wid Borsaure in der Gerberei. Es wird kurz dio Verwendung von Borsaure 
u.. Borax in der Gerberei beschricben. (Hide and Leather 77. Nr. 2. 25—27. 
12/1.). ‘ _ S t a t h e r .

John Arthur W ilson, Die Eigenschaften des Leders. Konuteebcricht (A. L. C. A.) 
1927128. Das K o m i t e e  d e r  Am.  L e a t h o r  C h e m i s t s  A s s o c i a t i o n  
zum Studium der Eigg. des Leders lieB durch seine Mitglieder die ihnen wichtig er- 
scheinendon Eigg. yerschiedener Ledersorten an einer Lederhalfte untersuchen, wahrend 
dio andere Halfte der gleichen H aut vom Burcau of Standards auf die gleiche Weise 
untersucht wurde. Der Vf. berichtet iiber das Ergebnis dieser Unterss. L. B a l d e r - 
STON liefert neben der yollstandigęn chem. Analyso die Best. der ReiBfestigkeit, Dehn- 
barkeit u. Narbenfcstigkeit von Riemenleder, N. H e r t z  die gleichen Bestst. von vege- 
tabil. gegeębtem Seitenleder u. E. P R O C T E R  von yegetabil. gegerbtem Sohlleder. Die 
Unters. fiinf verschiedener Arten von Chromleder u. chromnachgegerbtem Leder, die 
C. 'O R TM A N łf ausfuhrte, erlautert den EinfluB der Gerbungsart auf die chcm. u. physikal. 
Eigg. dieser Lederarten. C. B o w k e r  untersuchte die chem. u. physikal. Eigg. von 
Riemenleder u. ihre Abhangigkeit yon der Art der Gerbung u. dem ZurichtungsprozeB. 
Das zugerichtete, yegetabil. gęgerbto Leder ist sehr viel reiBfester u. zeigt weniger 
Dehnbarkeit ais das zugerichtete kombiniert gegerbte Leder u. das Chromleder. Das 
kombiniert gegerbte Leder zeigt die groBte prozentualo Zunahme an ReiBfestigkeit 
durch den ZurichtungsprozeB, das Chromleder die geringste. Die nicht zugerichteten 
yegetabil. gegerbten Leder u. Chromleder besitzen annahernd die gleiche ReiBfestigkeit, 
die dor kombiniert gegerbten Leder ist ca. 30°/0 geringer. Die zugerichteten yegetabil. 
u. Chromleder besitzen in dor Langsrichtung groBe ReiBfestigkeit, boi zugcrichtctem 
kombiniert gegerbtem Leder ist sie langs u. quer gleich; dic nieht zugerichteten Leder 
aller drei Gerbungsarten besitzen in Langs- u. Querrichtung gleiche ReiBfestigkeit 
u. Dehnbarkeit. W . W h i T E  untersuchte die ReiBfestigkeit, u. Dehnbarkeit von clirom- 
u. yegetabil. gegerbten Schafledern. Die Schaflcder besitzen in dor Langsrichtung 
gróBere ReiBfestigkeit ais in der Querrichtung. Die Zurichtung bceinfluBt diese Eigg. — 
Yegetabil. gegerbte Leder besitzen eine gróBere ReiBfestigkeit u. geringere Dehnbarkeit 
ais chromgegerbte Leder. Zu ahnlichen Ergebnissen kommt A. W i l s o n  bei yegetabil. 
u. chromgegerbten Kalboberledern. E r gibt fiir diese Lederarten fiir die ganzen Haute 
die m it der Hautstelle wechselnden Werte fiir Dicke, ReiBfestigkeit u. Dehnbarkeit 
sowie dic yollstandige chom. Analyse. (Journ. Amer. Leathor Chemists Assoc. 24. 2—21. 
Jan.) S t a t h e r .

P aul I. Smith, fHe Anwendung von Seife in  der Lederindustrie. Vf. besclireibt 
die einzelnen Operą '.'ónen der Lederindustrie, bei denen Seifen zur Anwendung ge- 
langen, vor allem d/ i.:Fettlickern u. weiter die hierfur benótigten Seifenarten. (Amer. 
Perfumer essential Cal Rev. 23. VII—13. Jan.) S t a t h e r .

G. Grasser und T. Nagahama, Die Reduktion von Bichromaten zu basischen 
Chromsalzen. Im AnschluB an eine friihere Arbeit (C. 1 9 2 8 . I. 2560) untersuchen 
Vff. die Wrkg. einer Anzahl yon Reduktionsmitteln auf eine Bichromatlsg. u. stellen 
fest: 1. Is t eine Red. ohne H 2S04 móglieh u. weleher Art ist das reduzierte Salz ?
2. Konnen HCI, HCOOH oder CH3COOH die H 2S 04 ersetzen ? 3. Welehes Minimum 
an H 2S04 ist fur die untersuchten Rcduktionsmittel zur yollstandigen Red. der Bi
chromatlsg. notig. Ais Rcduktionsmittel wurden untersucht: Glukose, Glycerin, 
Methylalkohol, Formaldehyd, Dextrin, Milchsaure, Natriumsulfit, Natriumhyposulfit, 
Ameisensaure, Tannin, Oxalsiiure u. Schwefelnatrium. Alle untersuchten Reduktions- 
mittel, m it Ausnahme des Methylalkohols, wirken reduzierend auf die Bichromatlsg.
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Die starkste Wrkg. besitzt Milchsauro, es folgen Oxalsaure u. Glukose u. schlicBlich 
Dextrin -u. Tannin. GJycerin, Natriumhyposulfit u. Schwefelnatrium reduzicren 
yollstandig, liefern aber triibe Lsgg.; Natriumsulfit u. Formaldehyd bewirk&n nur 
teilweise Red. Salzsaure selieint in allen Fiillen ais Ersatz der H 2S04 am geeignetsten. 
Wird Milehsiiuro ais Reduktionsmittel benutzt, so kann die Salzsaure dureh eine 
gleiche Menge Ameiśensaure ersetzt werden. Milchsauro u. Oxa]siiure sejjeinen .zur 
Horst, gerbender Chromsalze ohne Verwendung ariorgan. Sauren sehr geeignet. Fiir 
dio Red. von 50 ccm 1/s-m.ol. Kaliumbichromatlsg. sind zur vollstandigen Red. bei 
Verwendung entsprechender Mengen Reduktionsmittel notig: bei Milchsauro 0,8 ccm 
mol. H 2S 04, bei Formaldehyd 19,1 ccm, bei Glycerin 21,2 ccm, bei Glucose 23,6'ccm, 
bei Natriumhyposulfit 27,2 ccm u. bei Tannin 34,4 ccm. (Cuir techn. 22 . 2—10. 
3/1.) St a t h e r .

R . E. Porter, Spczifisches Gewicht,. prozenlualer Hohlraum und Ausgiebigkeit 
(,,pile-up“) von Leder. Vf. gibt handelsmaCigć Definitionen dieser Begriffe, besfthreibt 
Methoden zu ihrer Best. u. gibt dio verschiedencn Wertzahlen fiir Sohllcder in ver- 
sohicdenen Zurichtungsstadicn u. bei yerschiedener Gerbungsart. (Journ. Amer. Leathor 
Chemists Assoc. 24 . 36—42. Jan. Ashland, Ky., Ashland Leather Co.) S t a t h e r .  .

Sociśtś Progil, Lyon, Frankreich, Entliaaren von Hdulen. (E. P . 284 719 vom 
3/2.1928, Auszug yeroff. 28/3.1928. E. Prior. 4/2.1927. — C. 1928. II. 2768.) S c h o t t l .

B ritish  D yestuffs Corp. Ltd., und A nthony Jam es Hailw ood, Blackley, Man
chester, Herstellung von N-Diarylsulfaminoarylsulfonsduren dureh Umsetzimg von 
Sulfonsauren prim., aromat. Amino mit Arylsulfohalogeniden. — Z. B. Eine" wss. 
Lsg. von sulfanilsaurem Na  wird m it p-Toluolsulfochlorid u. Na2C03 einigo Stdn. bei 
ca. 30° geriihrt, wobci sich das Na-Salz der Di-p-toluolsulfonyl-sulfanilsaure abscheidet. 
WeiBes Pulver, wl. in k. W., miiBig 1; in  h. W. Dio h. wss. Lsg. bildet beim Abkiihlen 
eino sehr yiscose M. Dureh Erwarmon mit 80%ig. H 2S04 wird Sulfanilsauro zuruck- 
gebildet, wahrend beim Sieden m it verd. NaOH nur ein Toluolsulfrest abgespalten 
wird. Analog wird Di-p-Toluolsulfonyl-metanilsdure erhalten. Die Prodd. sind ais 
Gerbmittel u. zur Herst. fein yerteilter Farben oder Pigmente yerwendbar. (E. P . 
2 9 3  781 vom 12/4. 1927, ausg. 9/8. 1928.) H o p p e .

XXIV. Photographie..
S. E . Sheppard und R. H . Lambert, Kornwachstum in  Silbersahfdllungen. (Vgl.

C. 1928 . I. 3024.) Kurze Zusammenfassung iiber eino photomikrograph. Unters. 
der Keimbldg. u. des Kornwachstums von AgBr-Gelatinefallungen. Die Ergebnisse ■ 
werden statist. ausgewertet. (Journ. Franklin Inst. 2 0 7 .137. Jan. Kodak Res. Lab.) Le.

H enri B ellio t, Enłwicklung umgekehrler oder solarisierłer pliotograpliischer Platten 
nach dem Fizieren. Auf Grund der friiher (C. 1928 . I. 1289) entwickelten Hypothese 
des latenten Bildcs wird das Verh. photograph. Schichten nach ultraroter bzw. solari- 
sierender Belichtung bei der Entw. nach dem Fixieren untersucht. Die Ergebnisse 
werden dureh die Annahme gedeutet, daB das Hyposulfit der Fixierlsg. wie ein 
schwacher Entwickler wirkt. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 1289—92. 26/12.
1928.) L e s z y n s k i . .

A. Christopher G. B each, Olen von Plalten f  iir die Ullraviolettpholographie. Zum 
Versehen photograph. P latten m it Olhautehen fiir Zwecke der Ultrayiolettphotographio 
hat Vf. m it gutem Erfolge Lsgg. yon Vaselin in Petrolathor yerwandt. (Naturę 1 2 3 . 
166. 2/2. London, Chelsea Polytechn.) LESZYNSKI.

Sedlaczek, Die Tonung mit Selenverbindungen. Ausgehend yon einer Gegen- 
uberstollung der fur die Tonungsverff. wesentlichen Eigg. des S  u. Se bzw. der S- u. 
Se-Verbb. wird eine Ubersicht iiber die Verff. der Se-Tonung gegeben. (Photogr. In 
dustrie 26 . 1190—92. 1218—20. 1247-—49. 21/11. 1928. Berlin.) L e s z y n s k i .

E. P . W ightm an und A. P . H . T riyelli, Technik und Anicendungen der Mikro- 
photographie. (Cuir techn. 22. 25—36. 15/1. — C. 1929. I. 339.) S t a t h e r .

J. I. Crabtree und G. E. Matthew, Herstellung photographischer Losungen und Behandlung
photographischcr Chemikalien. t)bers. u. bearb. von C. Emmermann. Halle: W. Knapp
1929. (IV, 92 S.) 8°. =  Enzyklopadie d. Photogr. u. Kinematogr. H. 110. M. 4.50.

ptintnj in atraany SchluB der RedąkLiop: den 15. Miirz 1929.


