
2 2 6 5

Chemisches Zentralblatt
1929 Band I. Nr. 19. 8. Mai.

A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
Charles H. Stone, BMbaurn, Vorscliriften zur Demonstration eines Bloibaums. 

(Journ. chem. Education 6. 355—56. Febr. Boston, Massachusetts.) L e s z y n s k i .
Willard H. Madson und Francis C. Krauskopf, Eine Vorlesungs- oder Labora- 

toriumsdemonstration der kolloiden Kałaphorese. Zur Demonstration der Kataphorese 
eignet sich wegen der grofien Wanderungs- u. Koagulationsgeschwindigkeit ein aus 
dem Carbonat iiber bas. Chlorid hergestelltes BeO-Sol. (Journ. chem. Education 6 . 
334— 35. Febr. Madison, Univ. of Wisconsin.) L e s z y n s k i .

Otto Reinmuth, Die Struktur der Materie,. I II . Yerschiedene Anwendimgen. (II. vgl. 
C. 1 9 2 9 . I. 469.) Vergleich der Eigg. von N u. P  u. ihren Verbb. u. allgemeinyerstand- 
liclie yalenzchem. Betrachtungen. (Journ. chem. Education 5. 1473—79. Nov. 
1928.) L e s z y n s k i .

Otto Reinmuth, Die Struktur der Materie. IV. Ionen und lonogene. (III. vgl. 
yorst. Ref.) Allgemeinyerstandliche Abhandlung iiber die N atur von Ionen u. Ionogenen. 
(Journ. chem. Education 5. 1639—46. Dez. 1928.) L e s z y n s k i .

Arthur A. Sunier, Einige Methoden zur Bestimmung der Arogadroschen Zahl. 
Kurze Zusammenfassung der yerscliiedenen Methoden u. Gegeniiberstellung der naeli 
den yerscliiedenen Methoden erhaltenen Werte. (Journ. chem. Education 6. 299—307. 
Febr. New York, Univ. of Rochester.) L e s z y n s k i .

H. P. Cady und H. M. Elsey, Eine allgemeine Definition von Siiuren, Basen wid 
Salzen. Es werden die folgenden allgemeinon Definitionen gegeben: Eine Sdure ist 
in einem System, das ein ionisierendes Losungsm. enthśilt, eine Substanz, die durch 
direkte Ionisation nur Kationen bildet, die m it den durch Ionisation der Losungsm.- 
Moll. entstehenden positiyen Ionen ident. sind. Entsprechend ist in einem System, 
das ein ionisierendes Losungsm. enthalt, eine Base eine solche Substanz, die durch 
direkte Ionisation nur solche Anionen bildet, die m it den durch Ionisation der Losungsm.- 
Moll. entstehenden ncgątiycn Ionen ident. sind. E in Salz is t eine Substanz, dereń 
Lsg. in  einem Losungsm. eine lióhere Lcitfahigkeit besitzt ais das reine Losungsm., 
u. die durch direkte Ionisation zumindest eine Art yon Kationen u. eine A rt yon Anionen 
liefert, die von denen yerschieden sind, die bei der direkten Ionisation des Losungsm. 
entstehen. — Die Definitionen werden an dem folgenden System erlautert: Nimmt 
man an, dafi S 0 2 naeh dem Schema (I), Thionylchlorid in S 0 2 nach dem Schema (II) 
dissoziiert, dann ist S0C1„ im betrachteten System eine Saure. Wenn Casiumsulfit 

‘ (I) 2 SO, SO++ +  S 0 3—
(II) SOĆl, ^  SO++ +  2 Cl- 

(III) SO++ +  2 Cl- +  2 Cs+ +  SO,, 2 Cs+ +  2 Cl- +  2 S O ,.
in S 0 2 in gleicher Weise dissoziiert wie in W., dann ist CS2SO3 im betrachteten System 
oine Base. Cs2SO, kann dann ais Base m it der Saure Thionylchlorid unter Bldg. yon 
S 0 2 u. des Salzes CsCl reagieren nach Schema (III). DaC diese Rk. wirldieh stattfindet, 
wurde yon P u f f e t t  (Master’s thesis, Univ. of Kansas [1923]) gezeigt. (Journ. chem. 
Education 5. 1425—28. Noy. 1928. Lawrence, Univ. of Kansas, E ast Pittsburgh, Pa. 
Westinghouse Electric and Mfg. Co.) L e s z y n s k i .

J. Dejmek, Vber das logarithmische Mischungsgeseiz. Das logaritkm. Mischungs- 
gesetz yon A r r h e n iu s  (1887), log a =  log lo g a2, wo a, ax u. a 2 die Eigg.
des Aggregats u. seiner Komponenten, u. die Raumanteile in  der Mischung sind, 
gilt gut fiir Mischungen bei Abwesenheit sekundiirer Effekte wie Mischkrystallbldg. 
Es schlieBt das WlEDEMANN-Fp.ANZSche Gesetz ein, die Beziehung zwischen Wider- 
stand u. F lu iditat, zwischen DE. u. Brechungskoeffizient. Das Gesetz gilt ferner fur
die innere Reibung u. die magnet. Doppelbrechung yon binaren Fl.-Gcmisehen, wobei
zu betonen ist, daB letztere GroBe nioht ais Korpereig. angeBprochen werden kann. 
(Physikal. Ztsclu-. 29. 907—08. 1/12. 1928. Briinn.) W. A. R oth .

XI. 1. 147



226G A . A l ł g e m e in e  u n d  f h y s ik a l is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 9 . I .

M. TrautZ) Midłiplikalive Eigenschajlen. Vf. g ibt in diesem zusammenfassenden 
Vortrag eine Ubersicht iiber die GesetzmaBigkeiten bei Mischungen, insbesondere 
Gasen. D iese Mischungen kónnten die Eigg. der Komponenten additiy enthalten 
(Flugeigg., z. B. M., Mol.-Warnie) oder m ultipfikatiy (StoBeigg., z. B. Reibung u. Wiirme- 
leitung idealer Gase, Rk.-Geschwindigkeit, Gleichgowicht). Der Geltungsbereich der 
A d d itm ta t wird yielfach iiberschatzt, so gilt z. B. das DALTONsehe Partialdruclc- 
gesctz keineswegs streng. —  Jm  AnschluB daran gibt Vf. eine kurze Besehreibung 
seines neuen Differentialverf. zur Messnng yon Cv (vgl. C. 1928. II. 588) von Gasen; 
auf die groBe Bedeutung von Gv fiir alle tbermodynam. u. atomtheoret. Berechnungen 
wird hingewiesen. Eine eingehende Diskussion der Eeblerąuellen zeigt, daB der Re- 
produzierbarkcit der Messungen (O,4%0) eine gleich gi'oBe Genauigkeit entsprieht. — 
Das Versagon der Additivitiit fiir die innere Reibung u. W armeleitung von Gasen 
(vgl. C. 1927- I. 1556) wird kurz tbeoret. begriindet u. das Massenwirkungsgesetz 
der inneren Reibung u. W armeleitung der Gase gegeben. (Ztschr. angew. Ckem. 42. 
80—94. 26/1. Heidelberg, Univ.) KleMM.

S. M. Lozanie, Numerisclie Beziehungen zwischen den Atomgewichten der Elemente. 
Es werden numer. Beziehungen zwiscben den Atomgewichten der Isotopen aufgezeigt 
(ygl. C. 1906. II. 842), dureh die die Hypothese der Ganzzahligkeit eine Stiitze erhalt. 
Die Elemente der ersten Periode des period. Systems haben je zwei Isotope, in der 
zweiten Periode haben die Elemente m it ungeraden Atoninummern zwei, die m it ge- 
raden drei Isotope, die Zahl der Isotopen in  den langen Perioden is t verschieden und 
nielit bekannt. DemgemiiB h a t die erste Periode zwei, die zweite 21/., Reihen. (Buli. 
In ternat. Acad. Sciences de Boheme 1928. 9 Seiten. Sep.) L e s z y n s ic i.

Gregory Paul Baxter, FiinfunddreifUgster Jahresberichł der Atomgewichts- 
kommission. 1928 verdffentliclite Bestimmungen. Es werden unter Angabe der Zalilen 
die Neubestst. an : Kalium, Titan, Kupfer, Caesium, Barium, Silber, Cer, Erbium, 
Rhenium, Blei, Uran, besprochen, sowie die neu gefundenen Isotopen. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 51. 647—54. Marz. Cambridge [Mass.], Haryard Univ.) K lem m .

Grzegorz Proniewski, EbuUioskopische Untersuchungen von Mischungen von 
Salzlosungen. Eine Nachpriifung der Arbeiten von B o u n tO N  u. R o u y e r  (vgl. C. 1923. 
II. 705; C. 1924. I. 1314) betreffend Abweichung des Kp. von Salzlosungsmischungen 
unter Anwendung der Methode „der dauernden Veranderung“ bei Mischungen von 
Alkali- u. Erdalkalichloriden einerseits, ZnCl,, CdCl2 u. HgCl2 andererseits fubrt zu 
folgcnden Ergebnissen: Die ebullioskop. Kurven zeigen fiir Mischungen m it CdCl2 
u. ZnCl2 ein Maximum bei einem Alkali- oder Erdalkalichloridgeh. von 60%, welches 
auch bei weit hoherer ais aąuimolekularer Salzkonz. bestehen bleibt. Mischungen von 
Alkali- u. Erdalkalichloriden m it W. zeigen bei etwa 50% Konz. ein iihnliches Kurven- 
maximum, walirend Mischungon vonCd-, Zn- u. HgCl2 m it W. ganz andersartige Kurven 
aufweisen. Diese Abweiehungen fallen je nach Salzart u. -konz. positiy oder negatiy 
aus. Beim Vcrgleich der Kurven ist ersichtlich, daB die Abweiehungen von den Vor- 
gangen bei der Mischung der Alkali- u. Erdalkali-Salzlsgg. m it W. abhangen, Eine 
Bldg. von Doppelsalzen kann jedoch nicht angenommen werden. (Roczniki Chemji 9.
115—30. Warschau, Polytecłm. Lab. f. anorgan. Chem.) H o y e r .

K. Jabłczyński, Das Gleichgewichtsgeselz fiir  Elektrolyle. Die Assoziation. U nter 
Bezugnahmc auf das Gleichgewichtsgesetz fiir starkę Elektrolyte (vgl. JABiCZYŃSKi 
u. W iś n i e w s k i , C. 1928. II . 428) werden die Ergebnisse kryoskop. Bestst. von Alkali- 
nitraten u. -chloriden mitgeteilt:

h n o 3 LiN03 NaNOa k n o 3 RbN02 CsNO.
K, . . . . . . .  3,36 2,16 2,16 1,99 2,11 1,94
K, . . . . . . .  0 0 1,1 4,0 4,0 5,0

Hydratetion
1I-9H20 Li‘l lH 20  Na-3II. O O O 0

HC1 LiCl NaCl" KC1 Rb Cl CsCl
K . . . . . . .  4,74 2-,93 3,10 3,09 — —

Hydratatiou
H‘9HaO L n i H 20 Na‘3H20 0 — —

Der Koeffizient K  nimmt in dem MaBe ab, ais die N itratkonz. zunimmt. Hieraus 
schlieBt Vf., daB die N itrato sich assoziieren, indem sich die Ionen (NO /) m it den nieht- 
dissoziierteu Moll. zusammenschlieBend komplexe Anionen (KN„06') bilden. Daher
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ergeben sioli folgende Gleichungen: K x — ^  =  ~PV , ( N ^  2 n  ) ’ " 0,x‘‘
/■lj u .  K o die Gleichgewichtskoeffizienten (GI.Gew.Ko.) fiir die Konz. nx des Kations 
u. ?i2 — P  des Anions sind. N  ist die Gcsamtzahl der Moll. SchluBfolgerungen: Dio 
angefiihrten N itrate besitzen fast gleiche GI.Gew.Ko. K 1, wahrend H N 03 viel liohere 
/ f r W erte hat. Das gleiche gilt fiir HC1 u. seine Salze. Eine Assoziation der Moll. be- 
steht nieht bei H N 0 3 u. L iN 03. Sie nimmt zu m it steigendem Atomgewicht. Die 
Assoziationstendenz steht demnach in Abhangigkeit des Kations. (Roczniki Chemji
9. 97—110. Warschau, Univ., Inst. f. anorgan. Chem.) H o y e e .

F. O. Schmitt, C. H. Johnson und A. R. Olson, Oxydalionen, die durch Ultra- 
Schallstrahlwig befordert werden. Vff. beschreiben eine Rcihe von neuen Verss. m it 
Schallwellen, die sich apparatiy an die friiher (Proc. Soc. Exper. Biol. Med. 25 [1928]. 
718) beschriebenen anschlieBen. Lufthaltige Halogenidlsgg. farben bei Bestrahlung 
sofort Jodstiirkepapier. Reines W. tu t dies niclit. Bei Bestrahlung von Titansulfat- 
lsgg. zeigto sich meist H 20 2. H 2S-W. wurde opak. Eine CGl.r W.-Lsg. ergab sehr leb- 
hafte Jodrk. Fe+++ wurde durch H 2 nicht merldich reduziert. — Ferner wurde der 
Einflu/3 auf die Oeschzoindigkeil von Rkk. untersucht, dic auch allein verlaufen (vgl. 
auch R ic h a e d s  u. L o o m is , C. 1988. I .  1145). Eine blaugriine Bromthymollsg. wurde 
schnell gelb, auf Zusatz von Alkali aber wieder blau; ahnliches gilt fiir entsprechcnde 
Farbstoffe. Daher kónnen die Verss. von R ic h a r d s  u . L ooiris  iiber dio Hydrolyse 
von Dimethylsulfat ebensowenig befriedigon wie die iiber dic ,,Zeit“-Rk., da hierbei 
das nach den obigcn Verss. froigemachte Jod zu beriicksichtigen ist. Verss. der Vff., 
ob dic Oxydation von J~  durch C103", AsO.,= u. N 0 2-  beschleunigt wird, verliefen 
negativ. — Der EinfluB der Strahlung scheint an die Anwesenheit eines Gascs ais Rk.- 
Teilnehmer gekniipft zu sein. Erhoht man den Druck des 0 2, so ergibt sich z. B. bei 
der H 2S-Oxydation ein krit. Druck maśimaler Wrkg., dann fallt die Triibung wieder. 
Die Schallwellen fiihren zu einer Entbindung des gel. Gases u. Vff. glauben, daC bei 
einer gewissen BliischengroBe, dio noch untor der Grenze der Sichtbarkeit liegt, eine 
maximale Aktivierung der 0 2-Molekule stattfindet, iiber die man im einzelnen noch 
nichts sagen kann; eine direkte Aktivierung der 0 2-Molckiile durch die Strahlung 
kann nicht in Frage kommen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 370—75. Febr. Berkeley 
[Cal.], Univ.) K l e m m .

Erich Schroer, Unlersudmngen -iiber den kritischen Zustand. I II . Das Verlialtcn 
des Athylathers bei isothermer Kompression im kritischen und hyperkriiischen Oebieł. 
(II. vgl. C. 1929 .1 .1885.) Vf. bestimmt m it der in der letzten Abhandlung beschriebenen 
Apparatur die Isothermen von A. zwischen 185 u. 250° bzw. 30 u. 75 kg/qcm. Die 
t)bereinstimmung m it den Messungen von W ilip  (C. 1925- II- 2618) ist befriedigend, 
m it denen von B e a t t i e  (C. 1927. II- 676) sehr gut; die lotzteren erlauben, die An- 
gaben auch nach groBen Volumwerten hin zu erganzen, so daB ein yollstandiges 
Zustandsdiagramm zwischen 185 u. 250° bzw. 2,5 u. 35 ccm erhalten wurde. Die 
aus den Isothermen erhaltenen krit. Elemente unterscheiden sich etwas von den 
„opt.“  W erten: tkr. =  194,6° ±  0,3°; pkr. =  36,7 kg/qcm ±  0,2 kg/qcm, V =  3,77 ccm 
±  0,02 ccm. — T ragt man die aus dem Zustandsdiagramm berechneten Kompresśi- 
bilitatskoeffizienten in Abhangigkeit vom Druck auf, so ergeben sich fiir alle unter- 
suchten Tempp. spitze Maxima, die fiir hóhere Tempp. standig flacher werden; aber 
auch bei 250° ist das Maximum noch deutlich erkennbar. Die Masima andern ihre 
Lage nur wenig m it steigender Temp.; sie lassen sich ais Masdma der Aggregations- 
bldg. deuten. Eine entsprechende Umformung d e r VAN DER W AALSschen Gleichung 
ergibt, daB diese die Verhaltnisse qualitativ richtig darstollt. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 1 40 . 379—90. Febr. BerHn, Univ.) K l e m m .

Tetsuya Ishikawa Eine Viscositdtsformel fiir  bindrę Gemische unter Beriicksich- 
tigung der Assoziationsgrade der Kotnponenłen. II. (I. vgl. C. 1929. I. 1778.) Die 
Viscositatsformel des Vf. wird angewendet auf gasformige Gcmische u. auf beliebige 
binare Gemische, bei denen chem. Veranderungen vor sich gehen. (Buli. chem. Soc. 
Japan  4 . 25—31. Febr. Tokyo, Physikal. u. Chem. Inst.) W r e s c h n e e .

Gr. Tammann, Der EinflufS der Kaltbearbeitung auf die cliemischen Eigenschaften 
inśbesondere vcm Meiallen. (Ygl. C. 1 9 2 8 . II. 867.) Es wird zusammenfassend das 
vorliegende Materiał iiber die Yerandcrung chem. Eigg. durch Kaltbearbeitung disku- 
tiert. Diese Veranderung t r i t t  besonders deutlich heryor bei metali. Stoffen, weil
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dereń Reaktionsfahigkeit die der nichtmetall. uberragt, sie ist aber aucli bei Silicaten 
u. Ag-Salzen festzustellen. Die Kaltbearbeitungseffekte versehwinden samtlich bei 
erhóhter Temp., u. zwar bei Metallen, wenn 1/3, boi Salzen, wenn 1/2 der absol. Temp. 
des F. uberschritten wird. Die Anderung des chem. Verh. ist auf die Veranderung 
in  den Atomen zuriickzufuhren, die bei den Gleitungen auf den Gleitebenen der Krystalle 
auftreten, durch die sich die piast. Deformation vollzieht. Es werden die folgenden 
Effekte diskutiert: 1. Metalle sind im harten Zustande unedler ais im Weiehen (vgl.
1. e.). — 2. Durch Kaltbearbeitung werden die Einwirkungsgrenzen zu hóheren Ge- 
halten der edleren Komponente verschoben (z. B. bei der Einw. von AuC13 auf Ag-Au- 
Mischkrystalle). — 3. Die Abhangigkeit der Abscheidungsgesehwindigkeit des R aF  
von der N atur u. dem Zustande des fiillonden Metalls (C. 1928. I I . 866). — 4. H g be- 
netzt Ag u, seine Mischkrystalio m it Au, Sn u. Cd im harten Zustande viel schneller 
ais im weiehen Zustande (C. 1925. I I .  150). — 5. Die Anderung der Auflósungsgesehwin- 
digkeit des Fe bei seiner Kaltbearbeitung (vgl. B e r w e r t h  u . T a jd ia n n , Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 75 [1912], 149). — 6. Die Absorptionsgesehwindigkeit von Gasen 
durch Metalle im  harten u. weiehen Zustande (C. 1928. II. 1989). — 7. Die Erhohung 
der Lósungsgesehwindigkeit an Spaltebenen (C. 1924. I. 411). — 8. Der EinfluB der 
Kaltbearbeitung auf die Geschwindigkeit der Red. von AgBr (vgl. die analogen Er- 
seheinungen an NaCI-Krystallen [C. 1928. I. 295]). — 9. Farbenanderungen durch 
Kaltbearbeitung (C. 1928. II . 867). — Vf. geht kurz auf die Triboluminescenzerschei- 
nungen ein. Es ist móglich, daB bei triboluminescenten Stoffen durch die Bruehflachen 
Moll. zerrissen werden, u. daB bei den nicht triboluminescenten Stoffen dies niclit 
e in tritt. (Ztschr. Elcktrochem. 35. 21—28. Jan . Góttingen, Physik.-chem. Inst. d. 
U n iv .)  L e s z y n s k i .

Hans Schwerdtfeger, Zur numerischen Bestimmung der Krystallisationsgeschwin- 
diglceit. I . Vf. erórtert den Begriff der Krystallisationsgesehwindigkeit. Es zeigt sich, 
daB man unter AusschluB einer ziemlich starken Idealisierung bei der Betrachtung 
des Krystallisationsvorganges von einer Krystallisationsgesehwindigkeit iiberhaupt 
nicht sprechen kann. Letztere ist daher ais eine ideale GróBe zu bezeichnen. Sodann 
wird auf die prakt. W iehtigkeit des Begriffes der vektoriellen Krystallisations- 
geschwindigkeit hingewiesen u. dessen m athem at. Grundlagen skizziert. (Chem. 
Apparatur 16. 45— 47. 10/3.) K . W o l f .

William R. Crowell, Don M. Yost und James M. Carter, Katalytische Wirlcung 
von Ruiheniumsalzen auf die jRedwklion von Uberchlorsaure durch Bromwassersioffsaure. 
Verd. u. maBig konz. Lsgg. von HC104 u. H B r reagieren selbst bei 100° n icht miteinander; 
g ibt man dagegen zu der Lsg. etwas Ru-Lsg., so entwickelt sich, wie R. H. Dalton 
beobachtete, sehon bei Zimmertemp. langsam, bei 100° verhaltnismaBig schnell Br2 
gemaB C104_ +  8 Br-  +  8 H+ =  Cl-  +  4 Br2 +  4 H 20 . Es zeigte sich bei systemat. 
Verss. bei 98°, daB im Anfang die Rk.-Geschwindigkeit der Konz. an CKV u - Ru(III)- 
Salz annahernd proportional ist; m it Fortdauer der Rk. wird aber die Rk.-Geschwindig
keit kleiner; wachsende Konz. an H+ u. Br-  erhóht die Rk.-Geschwindigkeit, aber 
n icht proportional den Konzz. an H+ u. Br- . Um festzustellen, ob R u(III) oder Ru(IV) 
der wirksame K atalysator ist, wurde s ta tt des zuerst benutzten Gemisehes von 3- u. 
4-wertigem Ru Ru-Salz definierter W ertigkeit zugegeben; das 3-wertige zeigte sich 
sehr stark  uberlegen. Die Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit m it der Zeit (s. oben) 
ist also darauf zuruckzufuhren, daB das freiwerdende Br„ des R u(III) in Ru(IV) oxy- 
diert, so daB die Wirksamkeit des K atalysators [Ru(III)] abnimmt. Dementsprechend 
war die Abnahme m it der Zeit viel geringer, ais man das freiwerdende B r, m it K J  
sofort zu J j  umsetzte bzw. durch Durchleiten von C02 fortfuhrte. Ferner zeigte ein 
Sonderversuch, daB Br2-W. Ru(III)-Salz bei 98° langsam in Ru(IV)-Salz umwandelt. — 
Vff. Termuten, daB das R u(III) Br5= durch CI04“ zuerst in  Ru(V H )04~ bzw. R u(V I)04= 
verwandelt wird u. daB das Ruthenat bzw. Perruthenat dann sofort m it B r' reagiert. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 786—94. Marz. Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) K l e m m .

C. H. Kunsman, DiejtlwmischeZerseizung von Ammoniak an Eisenkatalysatoren. II. 
(I. vgl. C. 1928. II . 2095.) Vf. beschreibt die D arst. der benutzten Katalysatoren: 
D rahte aus P t wurden m it einem Gemisch, z. B. aus Fe u. Paraffin, bestrichen u. elektr. 
erh itzt; dabei oxydierte das Fe u. baekte infolge der groBen Warme fest u. gleichmaBig 
an das P t  an. Durch Red. m it H 2 oder N2 | H 2 erhielt m an dann die Katalysatoren. 
Untersucht wmrde die Zers., nicht die Bldg. von N H 3, da man dabei m it geringeren 
Drucken auskam. Es zeigte sich, daB die Rk. weder 1. noeh 0. Ordnung ist, denn die 
„Halbzeiten“ waren weder der 1 . Potenz des Druckes proportional noch unabhangig
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vom Druok. Es liegt hier die Schwierigkeit darin, daB die Rk. durch H , stark  gehemmt 
wird (N2 is t ohne merklichen Einflufi). Bei liohen Tempp. ist allerdings der EinfluB 
des Ho gering u. dann sind die Halbzeiten linear vom Druck abhangig. — Versucht 
man die Ergebnisse m it Hilfe der Gleichung von A r r h e n iu s  (Zers.-Gesohwindigkeit =  
A e~“lRT) zu interpretieren, so ergibt sich, daB sowohl A  wie E  sich m it der Temp. 
andert. E  liat W erte zwisehen 20,000 bei liohen u. 50,000 bei niedrigen Tempp. In 
der Reihe a) Fe-Sn-K, b) Fe, c) Fe-AI-K, wobei a) ein Gift, c) einen Beforderer enthalt, 
ergaben sich nahezu parallele (gekriimmte) Kurven, wenn man die Halbzeiten gegen 
1/T  auftrug; viel wesentlicher ais die Variation der ehem. Zus. erwies sich allerdings 
die A rt der Vorbehandlung. Ahnliche Ergebnisse (nahezu parallele Kuryen) erhielt 
man, ais man das Materiał noch starker variierte; die Kurven waren dabei um so 
starker gekriimmt, je aktiver der Katalysator war. Es zeigt sich also, daB man A  u. E  
nieht in einfacher Weise interpretieren kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 688—95. 
Marz. W ashington, D. C., Dep. of Agriculture.) Klemm.

Robert Hart Bradbury, Laborafcory studies in chemistry to accompauy the iev. ed. of A 
first book in chemistry. New York: Appleton 1928. (210 S.) 12°. Lw. $ 1.—.

G. H. Gerhof, Symmetrie und Aktivita.t in der Chemie. Alte u. noue „Haresien“ . Diessen 
vor Munchon: J. 0 . Huber 1929. (47 S.) 8°, M. 5.—.

A ,. A tom struktur. R ad ioch em ie . P h otoch em ie .
Gottfried Beck, Die zeitliche Quantelung i t r  Bewegung. Die vom Vf. gegebene 

Theorie einer zeitlichen Quantelung der Bewegung geht aus von der Definition des 
Zeitelements ais diejenigo Zeitspanne, die ein Elektron braucht, um sieh um seinen 
Durchmesser zu versehieben. (Ztschr. Physik 53. 675—82. 2/3. Zurich, Gerichtl.- 
mediz. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

V. Ambarzumian, U ber eine Frage der Eigemi-erttheoric. F u r den Spezialfall einer 
sehwingenden Seite wird gezeigt, daB das Eigenwertspektrum die ScHRÓDINGERsche 
Amplitudengleiehung eindeutig bestimmt. (Ztschr. Physik 53. 690—95. 2/3. Pułkowo, 
Sternwarte.) LESZYNSKI.

W. L. Bragg, Die Beugung kurzer eleklromagnetischer Wellen durch einen Krystall. 
LeichtfaBlicher Bericht iiber Grundlagen, Ergebnisse u. Aussichten der Struktur- 
erforschung yon Krystallen durch Róntgenstrahlen. (Scientia 45. 153—62. 1/3. Man
chester, Univ. Phys. Lab.) L o r e n z .

J. Stark, Vber den zeitlichen Verlauf der elementaren Lićhtemission. Vf. priift 
experimentell die Ergebnisse von R a u s c h  v. T r a u b e n b e r g  u. G e b a u e r  (C. 1927.
I I . 2262) iiber die Mitfuhrung des Starkeffekts durch H-Kanalstrahlen, die aus dem 
Feld in  einen feldfreien Raum hinubertreten. Es wird gefunden, daB diese Ergebnisse 
nur vorgetauscht werden (Fehlerąuelle: Spannung zwisehen Glaswand u. Kathode). 
Der Starkeffekt ist bei Kanalstrahlen, die mit einer Geschwindigkeit von 7 -107 cm/sec. 
fliegen, 0,1 mm nach A ustritt aus dem Feld nicht mehr nachweisbar. Im  Sinne seiner 
Theorie der Lićhtemission schlieBt Vf., daB die tJbergangszeit des Elektrons aus einer 
Gleichgewichtslage in eine andero im H-Atom kleiner ais 10- 10 sec. ist. Andere, altere 
Beobachtungen iiber das Abklingen des Kanalstrahlleuchtens werden ebenfalls im Sinne 
der Theorie gedeutet. (Ann. Physik [5] 1. 323—40. 9/2. GroBhesselohe b. Munchen.) R ab .

J. Clay, Durchdringende Strahlen. I I . (I. vgl. C. 1928. I. 1615.) Yf. iiberprufte 
seine beiden App. nach KOLHORSTER u. fiihrte eine Reihe von Absorptionsbestst. 
aus zwecks Feststellung des Wertes des Abschwilchungskoeffizienten durch Pb. — 
W ahrend der F ah rt von Europa nach Java wurden Messungen durchgefiihrt. Die 
in einer Tabclle geordneten Ergebnisse zeigen, daB die In tensitat der Strahlung zum  
A ąuator hin abnimmt. Im  8 em-Eisenpanzer wird die y-Strahlung von Ra bis 3,8% 
reduziert. —  W ird das Verhaltnis der Sekundar- zur Prim arstrahlung in Leiden u. 
Bandoeng ais dasselbe angenom m en, so ergibt sich fur die Prim arstrahlung in Leiden 
1,1 / ,  in  Ubereinstimmung m it STEENKB (vgl. C. 1928. II. 425). In  Bandoeng da- 
gegen is t der W ert der P rim ars tra h lu n g  0,76 I . (Koniaki. Akad. Wetensch. Amster
dam, wisk. natk. Afd. 37. 976—83. 22/12. 1928.) K. W o lf .

B. B. Ray und R. C. Mazumdar, Ursprung der weichen Róntgenstrahlen bei den 
leichteren Elementen. Unter der Annahme, daB ein Atom Strahlung emittieren kann, 
dereń Energie dem gleichzeitigen Ubergang zweier Elektronen entsprieht (vgl. C. 1929.
I. 1305), werden die so sich ergebenden krit. Potentiale fur die Erregung von Rontgen- 
strahlung im Gebiete von 40—200 Volt fur Fe, Co, N i u. Cu bereehnet. Die meisten
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dieser theoret. Potentiale sind bereits beobachtet worden. Aus den W erten fur Fe bis 
Cu werden die krit. Potentiale fiir M n  u. Cr dureh Extrapolation erm ittelt u. auch 
hier konnen fast alle der beobaehteten Werte durch die Annahme der Vff. gedeutet 
werden. (Ztschr. Physik 53 . 646—57. 2/3. K alkutta, Univ. Coli. of Scienco u. Alla- 
habad.) L e s z y n s k i .

Heinz-Theodor Meyer, tfber die Intensitat der K-Linien des Rontgenspektrums 
in  Abhangigkeit von der Ordnungszahl. Vf. untersucht das relatiye Intensitatsverhiiltnis 
der If-Linien der Rontgenspektren bei den Elementen V bis In  m it einem Verf., das 
die Verwendung der photograph. Metbode zu quantitativen Intensitatsmessungen er- 
moglicht. Das Verhaltnis K ^ - . K a , besitzt im wesentlichen den theoret. W ert 2: 1, 
das Verhaltnis K  otj: K  im wesentliclien den W ert 4 :1 . Schwankungen in den beiden 
lntensitatsyerhaltnissen sebeinen m it der Verhaltniszahl Atomgewicht: Ordnungszahl 
in Zusammenliang zu stehen. Fiir das Vcrhaltnis K  fL : K  a , wird walirscheinlich vom 
Ga an ein m it der Ordnungszahlkontiriuierlich steigender fiir K  /S2 gefunden. (Wissenschl. 
Veróffentl. Siemens-Konzern 7. 108—62. 15/11. 1928. Siemensstadt, Physikal. Lab., 
Wernerwerk M der Siemens u. Halske A.-G.) L o r e n z .

Heinz-Theodor Meyer, U ber das Auftreten von Strukturlinien an der K-Absorp- 
tionsbandkante des Broms. Vf. beobachtet an der A'-Absorptionsbandkante des Broms 
bei Absorption in festen u. gel. Bromatverbb. 3 Strukturlinien auf der kurzwelligen 
Seite der K ante: Die Entfernung H auptkante—1. Linie betragt 2,7 X.-E., die Ent- 
fernung 1. Linie—2. Linie 5,4 X.-E. u. die Entfernung 2. Linie—3. Linie 8,1 X .-E., 
die Abstande verhalten sieli also wie 1 : 2 : 3 .  Bei Absorption in Bromiden lassen sich 
diese Strukturlinien nicht beobachten. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 7. 
101—07. 15/11. 1928. Siemensstadt, Physikal. Lab., Wernerwerk M der Siemens u. 
Halske A.-G.) • L o r e n z .

Bernard Lewis, A liiie r  Stickstnff. II. Der Einflufi der Oberfldche auf das Nach- 
gliihen in  Siickstoff imd Sauersłoff. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1514.) Vf. wollte die Annahme 
Ton B o n h o e f f e r  u. K a m in s k y  (C. 1 9 2 7 . II. 2038) nachpriifen, daG die Einfuhrung 
von Verunreinigungen wie 0 2, H 20  usw. ein Gliihen des Slickstoffs von maximaler 
In tensitat heryorruft. Es zeigte sich jedoch, daC in GefaCen m it sorgfaltigst gereinigter 
Oberflache (d. h. im Hochvakuum hocherhitztem Glas) Zusatz von O, zu einem 
nicht mehr naehleuchtenden reinen Stickstoff keinen EinfluB hat. Dagegen erwies 
sich der Zustand der Oberflache des GefaBes von ausschlaggebender Bedeutung. Wurde 
das GefaC sorgfaltigst unter hohem Erhitzen ausgepumpt, so gab werder reinor N, 
noch solcher m it 0,3o/o 0 2 bei Drucken bis zu 0,2 mm ein Kachleuchten. Wurde jedoch 
W.-Dampf von ca. 10-3 mm zugelassen, so erschien das Kachleuchten wieder in der 
iiblichen Lange. Zuviel W. ist dagegen schiidiich. Offenbar mufl soviel W. vorhanden 
sein, daC die Wiinde ,,vergiftet“  werden u. eine Rekombination an der W and nicht 
stattfinden kann. Dabei entdeckte Vf. 2 neue Effekle: 1. der verkehrte Druekeffekt. 
AVahrend normalerweise das Gliihen zunimmt, wenn der Druek von 1,8 auf 0,1 mm 
sinkt, ist es in einem ,,reinen" GefaB umgekehrt. Dies wird so erklart, daB bei grofieren 
Drucken mehr Stickstoff an der ,,reinen“ Oberflache adsorbiert wird, so daB die Re
kombination im Gasraum wahrscheinlicher wird. Freilich bleibt die Zeit des Nach- 
leuchtens in „reinen“ GefaBen auch bei verhaltnismaBig giinstigen Drucken sehr klein. 
.2. W ird ein verkehrter Tenip.-Effekt beschrieben: E rh itz t man ein nicht besonders 
gereinigtes GefaB, so wird das Gliihen schwśicher, beim „reinen" dagegen t r i t t  eine 
geringe Zunahme ein. Eine Erklarung wird so yersucht, daB durch das Erhitzen die 
an dcm „reinen" Glase absorbierten N-Atonie frei werden, so daB die auftreffenden 
Atonie keine Gegenpartner zur Rekombination an der Glasoberflache finden. Paraffin 
yergiftet die Oberflache sehr wirksam u. katalysiert die Wiedervereinigung nicht; das 
Leuchten ist also ebenso intensiy wie in gewóhnlichen GefaBen. — Die Ergebnisse 
uber das Leuchten yon Sauerstoff waren vóllig analog. Zu bemerken ist nur, daB dieser 
im Gegensatz zum Stickstoff plótzlich, nicht allmahlich, aufhórt. Bei der Temp. der fl. 
Luft wird das Nachleuchten des Sauerstoffs nicht, wie das des Stickstoffs, gesteigert, 
os scheint yielmehr, ais wenn es sogar gedampft wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 51- 
654—65. Marz.) K le m m .

Bernard Lewis, A kther Stickstoff. I II . Die wechselseilige Wirkung von Stickstoff 
xmd Sauerstoff au f ihr ftaclileuchten. (II. ygl. yorst. Ref.) Vf. untersucht eine Reihc 
yon Mischungen u. beobachtet A rt u. Dauer des Nachleuchtens in Abbangigkeit von 
Zus. u. Druck (1,8 bis 0,01 mm). Bei 0 2-Gehh. von 100—60% tr i t t  nur das O-Nach- 
leuchten auf, das bei einem bestimmten Druck ein spitzes Maximum der Dauer zeigt;
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m it fallenden 0 2-Gehh. versehiebt sioh das Maximum nacli hoheren Drucken. Bei
Oo-Gchh. <  12% erscheint nur das N-Naehleuehten; die Zeiten werden immer langer, 
je geringer der 0 2-Geh. wird, die Lago ist jedoch prakt. unabhangig vom Gesamt- 
di-uek (0,035—0,04 mm). Bei Gehli. zwischen 60 u. 12% 0 2 erscheint bei hohen Drucken 
nur das O-Nachleuchten; bei Verringerung des Drucks nim m t dieses an Intensitat 
ab, es erscheinen die a-Banden u. baki darauf ein M inimum; bei noch kleineren Drucken 
erlialt man wieder starkores Leucbten, das aber nur N-N&chleucliten ist. Man ha t 
es also fiir diese Gemischo durch passende Wahl des Drucks in  der Hand, das O-, das 
N-Nachleuchten oder die a-Banden zu erhalten. Die Maxima, Minima u. a-Banden- 
Punkte vorschieben sich m it fallendem 0 2-Geh. nach hóheren Drucken u. tretcn 
jeweils boi dem gleichen Parlialdruch an Oa auf: Maximum 0,161 mm; Minimum
0,111 mm, a-Banden 0,123 mm. Der EinfluB des 0 2 auf die Dauer des N-Naehleuchtens 
ist sehr ausgepragt; dagegen haben n. N2-Molekiile kaum EinfluB auf das O-Nach- 
lcuchten. — Die theoret. Erklarung ist kaum móglicli, da es eine sehr groBe Zahl an 
Rkk. gibt, die eintreten konnen. Rechnungen zeigen, daB nur wenige ZusammenstóBe 
zwischen N-Atomen zu Molekiilen fiihren. Der Temp.-Koeffizient des Nachleuchtens 
von Stickstoff kann so erkliirt werden, daB sich beim ZusammenstoB nur solche Atonio 
vereinigon, dereń Geschwindigkeit unter einem krit. W ert liegt. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 5 1 . 665—74. Marz. Minneapolis [Minn.], Univ. u. Berlin.) Klem m.

H. H. Hyman und R.T.Birge, MolekularkonstanUn des Wasserstoffs. (Vgl.
C. 1 9 2 9 . I. 481.) Die Analyse neuer Aufnahmen des 2J-./1 -Bandcnsystems iiefert fiir 
das Tragheitsmoment des 5-Zustands den Wert (1,423 ±  0,003)-10-40. (Natm-c 1 23 . 
277—78. 23/2. Univ. of California.) L e s z y n s k i .

T. L. d. Bruin, tiber das zweilc Funkenspektrum des Kaliums, K  I I I .  (Vgl. 
C. 1 9 2 9 . I. 1306.) Ausgehend von der Cl I- u. Ar II-S truk tur identifiziert Vf. m it Hilfe 
des Gesetzes dor irregularen u. regularenDubletts die Hauptterme des K  III-Spektrum s. 
Es wird ein Dublett- u. ein (Juartettsystem gefunden. (Ztschr. Physik 53. 658—64. 
2/3. W ashington D. C., Bureau of Standards.) L e s z y n s k i .

J. Weiler, Die magnetooptische Bestimmung der Inłensitaten der beiden ersten 
Glieder der Kaliumhauptserie und der Dampfdrucke des Kaliums. Schon referiert nach 
einer vorlaufigon Mittcilung (C. 1928 . I I . 1652). (Ann. Physik [5] 1. 361—99. 9/2. 
Tiibingon, TJniv.) R a b in o w it s c h .

J. G. Winans, Dissoziationsenergien von Cadmium- und Zinhnolekulen. Die Cd- 
Absorptionslinie 2288 ( I V  — 2 lP) verbreitert sich m it steigendcm Druck symmetr. 
bis zur Erreichung der 2212-Absorptionsbando, wahrend an der langwelligen Seito 
keine scharfe Grenze vorhanden ist. In  der elektrodenlosen Entladung ist 2288 von 
einem Kontinuum  begleitet, das der breiten Absorptionsbande entspricht, wahrend 
dio Grenzbande 2212 nicht auftritt. Aus diesen Daten werden Paare von Potontial- 
Energiekurven erhalten, aus denen die Dissoziationsenergie des n. Cd-Mol. (ais Energie- 
differenz von 2212 u. 2288) sich zu 0,200 Volt crgibt. Analog ergibt sich die Dissoziations
energie des n. Zn-Mol. zu 0,246 Yolt. (Naturę 1 2 3 . 279. 23/2. Gottingen, Univ.) L e s z .

I. Wyneken, Berichtigung zu meiner Arbeit „Optische Messung kleiner Dissozia-
lionsgrade von Metallsahdampfen“. Boi dor opt. Best. des Dissoziationsgrades von 
IlgCL, (C. 19 2 8 . II . 2100) war bei der Auswertung der Messungen eine falsohe Reaktions- 
warme eingesotzt, nach dereń Berichtigung die tJbereinstimmung m it den nach dor 
NERNSTschen Naherungsformel berechnoten W erten nicht mehr vorhanden ist. Diese 
Diskrepanz kann nach Rechnungen von Wagner auf dio Ggw. von Spuren Hg2Cl2 
zuruckgefiihrt werden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 0 . 78—80. Jan . Berlin- 
Charlottenburg.) L e s z y n s k i .

R. W. Wood, Der Ramaneffekt in gasformigem Chlorwasserstoff: Die „verlorene‘l
Linie. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1308.) Bei Aufnahmen des Ramanspektrums von gasformigem 
HC1 wurde eine Linie bei 4579 gefunden (Anregung m it 4046). Diese Linio entspricht
3,47 fi, dem Zentrum der Oscillations-Rotationsbanden. Es handelt sich somit um 
die im  Absorptionsspektrum nicht auftretende sog. „verlorene“ Linie, die einem Oscilia- 
tionsiibergang ohne Veranderung des Rotationszustandes entspricht. (Naturę 123 . 
279. 23/2.) L e s z y n s k i .

W. W. Coblentz und R. Stair, Reflexionsvermdgcn von Beryllium, Chrom und 
einigen anderen Mełallen. Vff. untersuchen die Reflexion im Ultrayioletten an Metall- 
flachen aus Be, Cr, Co, Ni, Ag, Ni-freiem Cr-Stahl (13% Cr), Stellit u. an einem von 
H u l b u r t  (Astrophysical Journ. 42 [1915]. 205) beschriobenen Metallspiegel. Von 
Cr u. Be is t auch das R eflex ionsverm ogen  im U ltrarot angegeben. Dio Menge des
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zuriickgeworfenen Liehtes wird m it einer Vakuumthermosaule in Verb. m it einem 
Spektrographen gemessen. Vff. weison auf die Korrosion durch ultraviolette Be- 
strahlung hin, die oino Abnahme des Reflexionsvermogens bedingt. Die Korrosions- 
wrkg. kommt hauptsachlich den Strahlen m it einer Wellenliinge kleiner ais 300 m u zu. 
(Bureau Standards Journ. Res. 2. 343—54. Febr. 1929. W ashington.) Stock .

Z . Wolkowa, Entstehung von Interferenzslreifen in  den iiber einefreie gestorte Fliissig- 
toitsoberflache gehenden Strahlen. (Ztschr. Physik 53. 708—18. 2/3. Moskau, Physik. 
Lab. d. Piidagog. Liebkncckt-Inst.) L e s z y n s k i .

S. Wawilow, Die Lebensdauer der angereglen Molekule in  den wasserigen fluores- 
cierenden Lósungen. Photometr. Vorss. tibor den EinfluB der Temp. auf den Aus- 
loschungsvorgang an Lsgg. von U ranin +  K J  sowie die Verss. von J e t t e  u . W e s t  
(C. 1 9 2 9 .1. 724) werdon vom Standpunkte der Theorie der Auslóschung der Fluorescenz 
in fl. Medien yermittels der StóBe 2. A rt diskutiert (vgl. C. 19 2 8 . I I . 1977). Die Theorie 
wird bestatigt. Die fur die Lebensdauer t  der angeregtcn Moll. erm ittclten Werto 
stehen in  Einklang m it den direkton Messungen von Ga v io l a  (C. 1 9 2 7 . II . 383). Von 
der anregonden Wellenlange X erweist sich t ais unabhiingig; dieser Bcfund wird in 
Beziehung gesetzt zu der von L e w s c h in  (C. 1 9 2 4 . II. 1662) u. F r o h l ic h  (C. 1 9 2 6 . 
I. 1443) nachgewiesenen Depolarisation der Fluorescenz m it abnehmendem (Ztschr. 
Physik 53 . 665—74. 2/3. Moskau, Inst. d. Physik u. Biophysik.) LESZYNSKI.

Gerhard K. Rollefson, Die Photosynthese von Salzsdure bei niedrigen Drucken. 
F ur die Photosynthese von HC1 wird allgcmein angenommen, daB es sich um eine 
K ettenrk. handelt; es bleibt die Frage zu ontscheiden, ob durch das Licht angeregte 
Cl2-Molekiile ais Anfangsglieder der K ette gebildet werden oder Cl-Atome. I s t  das 
erstere der Fali, so sollto die Rk.-Geschwindigkeit bei kleineren Drucken abnehmon, 
da dann die Zcit zwisehen 2 StóBen grófier ist ais die Lebensdauer eines angeregten 
Molekiils; es sollto nur Fluorescenz auftreten. W ird dagegen ein n. u. ein angeregtes 
(2Pj)Cl-Atom gebildet, so fallt die Móglichkeit der Fluorescenz weg; die Lebenszeit 
der Atome ist so lang, daB selbst bei sohr kleinen Drucken W ahrschemlichkeit besteht, 
daB Rk. ein tritt. Rechnungen nach der kinet. Theorie ergeben, daB bei der 
Annahme angoregter Molekule die Rk.-Geschwindigkeit rapide abfallen miiBto, wenn 
.der Druck der anderen m it dem Chlor in Rk. trotenden Moll. <  1 mm ist. Nun ist 
wahrscheinlich, daB die akt. Form des Cl m it H ,0  zuerst reagiert; aus den Verss. 
von C oehn  u. J u n g  (C. 1 9 2 4 . I I . 1314) geht heryor, daB die Rk.-Geschwindigkeit 
bis zu Drucken von 10~5 mm H ,0  unabhiingig vom H 20-Druck is t; danach kann 
es sich nicht um angeregte Molekule handeln. Zur Sicherheit — falls in  der ersten 
Rk.-Stufe nicht Rk. m it dem W., sondern m it H , erfolgt — muBte gezeigt werden, 
daB auch bis zu ganz kleinen H 2-Drueken die Rk.-Geschwindigkeit sich nicht 
andert. Es wurde zu diesem Zweck die Rk.-Geschwindigkeit in  feuchten Ge- 
mischen m it groBem Cl2-t)berschuB bei kleinen H2-Drucken gemessen (z. B. 1,4 mm 
Cl,; 0,078 mm H 2); es zeigte sich, daB die hierfiir zustandige Gleichung 
log (H2) =  —K  t +  a bis zu 0,001 mm H 2 gilt. H ierm it ist auch fur den Fali, daB 
das angeregte Cl m it dem H 2 zuerst reagiert, bewiesen, daB sich Cl-Atome bilden. — 
Vf. schlieB daran eine Reihe von Bemerkungen iiber den Rk.-Mechanismus, die im 
einzelnen nicht wiedergegeben werden kónnen; angefiihrt sei nur das Rk.-Schema:

1. Cl, +  h v =  Cl +  Cl(2Pj) 2. Cl(2Pj) +  H ,0  =  Cl-HzO
3. C1-H,0 - f  H , =  HC1 +  H 20  +  H  4. H  +  Cl2 =  HCl +  C1(2P X) 

usw. Die K ette kann durch folgende Rkk. beendet werden:
5. C1-H20  +  Cl =  Cl2 +  H ,0  6. C1(2P,) +  Cl =  Cl2 +  h v

7. H  +  H  =  H„ 8. Cl +  Cl =  Cl2 9. H  +  Cl =  HCl.
Weitere Einzelheiten im Original; dort auch die Begriindung fiir den angegebenen 
Mechanismus. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 770—78. Marz. Berkeley [Cal.], Univ.) Ki..

Otto Risse, Uber die Bontgenphotolyse des Hydroperoxyds. (Vgl. G l OCKER u . 
R lSSE , C. 1 9 2 8 . I I .  14.) AnschlieBend an die Feststellung der Wellenlangenunabhangig- 
keit (1. c.) wird die Konzentrationsabhangigkeit der R ó n t g e n p h o t o l y s e  d e s  
H 20 2 fur den Bereich von 1/i000 bis 1/i  mol. untersucht u. eine empir. Kurve dieser 
Abhangigkeit gegeben. Bei sehr niedrigen Konzz. steigen die zersetzten Mengen linear 
m it J - t  (Intensitat x  Belichtungszeit) an, es wird also die Reaktionsgeschwindigkoit 
von der Konz. prakt. unabhangig, wahrend fur hohe Konzz. bis herab zu etwa 1jv) mol. 
die Gleichung fur monomolekulare Rkk. leidlich gut anwendbar ist. Die gefundenen 
Wertc fiigen sich auch den Gleichungen fur bi- u. trimolekulare Rkk. n icht ein, so daB 
auf einen komplizierteren Yerlauf unter eventueller Beteiligung des W. geschlossen
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werden muB. Vf. untorsuoht daher die E i n  w. y o n  R o n t g o n s t r a h l o n  a u f  
r o i  n e s  H 20  (spezif. Leitfahigkeit 1,5—2,28-10~8 rezipr. Ohm; pH =  6,0—7,0). Es 
wird festgcstcllt: 1. eine EL02-Bldg., die quantitativ  der Menge des im W. absorbierten 
Luftsauerstoffs entspricht u. die ausbleibt, wenn das W. durch Auskochen weitgehend 
von diesem befreit ist; 2. eine dauernde Verschiebung der aktuellen A ciditat ins Saure 
urn l/2— 1 Zehnerpotenz; 3. eine Erhohung der spezif. Leitfahigkeit bis aufs Dopp^lte. 
Sauerung u. Leitfahigkeitsanderung treten auch bei AusschluB des Luftsauerstoffs 
auf. Eine Gasentw. ist im bestrahlten W. nicht zu beobachten. Bei B e s t r a h l u n g  
m i t  d e r  Q u a r z l a m p e  erreicht die Aciditatsyerschiebung wesentlich hohere. 
Gradc (bis zu 2 Zehnerpotenzen), wahrend die H 20 2-Bldg. — auch in 0 2-gesatt. W. — 
ausbleibt. Bei Zusatz von ZnO ais Photokatalysator t r i t t  die H 20 2-Bldg. aber auf, 
so daB geschlossen werden kann, daB eine notwendige Bedingung fiir die Bldg. von 
H 20 2 aus reinem W. u. 0 2 die Anregung des Sauerstoffs ist. — Bei dor Rontgenphotolyso 
des H 20 2 entsteht — im Gegensatz zum spontanen Zerfall u. zur Ultrayiolett-Photolyse — 
neben 0 2 ein brennbares Gas (yermutlich H 2) in Mengcn von 1,5—2%  des entstehenden
0 2. Das Auftreten von atomarem H u. O konnte nicht nachgewiesen werden. Der 
Temperaturkoeffizient der Róntgenrk. bei etwa 1/6oo-n- Lsgg. hatte  bei Verss. zwischen 
2 u. 50° den W ert 1. Starkere Sauren u. Alkalien (1/w a -n. HC1 u. NaOH) hemmen 
don Róntgenzerfall. Energet. tjbcrlegungen zeigen, daB bei hochyerd. H 20 2-Lsgg. auf 
rund ein in  Luft odor gasfórmigem H 20 2 gebildetes Iononpaar etwa 10 zersetzte Moll. 
kommen, u. daB die Zahl der pro Ionenpaar zersetzton Moll. m it steigender H 20 2-Konz. 
zunimmt. Die zur vólligen Zers. eines Mols erforderliche Energie, die fiir 1/600-mol. 
Lsg. zu 70 kcal. errechnet wurde, sinkt daher m it steigender H ,0 2-Konz. entsprechend 
der Konzentrationsabhangigkeit der Rk. (Ztschr. physikal. Cnem. Abt. A. 1 4 0 . 133 
bis 157. Jan . Rontgenlab. an d. T. H. S tuttgart.) L e s z y n s k i .

A ,. E lek troch em ie , T h erm ochem ie,
P. N. Ghosh, Das elektrische Moment von primaren Alkoholen. Nach der N e r n s t - 

schen Briickenmethode von P. C. Mahanti u. R. N. Das Gupta an einigen hóheren 
primaren aliphat. Alkoholen ausgefiihrte Messungen des elektr. Moments zeigen bei 
Vergleich unter sich wie auch m it den Resultaten anderer Eorscher an den niederen Glic- 
dern der Reihe, daB die primaren Alkohole prakt. dasselbe Dipolmoment aufweisen, 
d. h. daB die auf das m it dem O-Atom reagierende C-Atom wirkenden Valenzkrafte 
dieselben sind, einerlei ob die K ette lang oder kurz ist. Bei isomeren sekundaren, 
aliphat. Alkoholen ergaben sich yerschiedene Wertc fiir das Dipolmoment. Es wurden 
gcmessen in fi X 1018 fiir n-Hexylalkohol 1,64; n-Octylalkohol 1,62; n-Nonylalkohol 1,60; 
n-Decylalkohol 1,63; n-Dodecylalkohol 1,62; Isopropylalkohol 1,78; Isobutylalkohol 1,79 u. 
Isoamylalkohol, (CH3)2CH-CH2-CH,OH, 1,82 (?). (Naturę 1 2 3 . 413—14. 16/3. Cal- 
cutta, Univ. of Science.) B e h r l e .

Ch. Maurain und E. Salles, Uber die Ionisation in  der Atmosphdre. Messung 
der Ionenzahl u. Leitfahigkeit der Luft in Paris u. 24 km dayon entfem t. Berechnung 
der m ittleren Beweglichkeit der Ionen u. ihrer pro Zeit- u. Volumeinheit gebildeten 
Anzahl. Beobachtungen schwierig zu deuten. (Compt. rend. Acad. Sciences 188 . 
723—25. 4/3.) S k a l ik s .

Michika Miyanishi, Die Natur der Stromtrager in  elektrischen Funken. Die 
leuchtenden Gasstrome an der Anodę u. an der Kathode von Metallfunkenstrecken 
werden unter Venvendung rasch bewegter photograph. P latten  oder rotierender Spiegel 
spektra 1 untersucht u. die Natur der Trager, aus denen die Leuchterschcinung be- 
steht, festgestellt. Es ergibt sich, daB die Leuchtyorgange an der K athode u. an der 
Anodo auf das Vorhandensein negativ bzw. positiy geladener Atome des Elektroden- 
metalls zuriickzufiihren sind. Die Geschwindigkeit der Trager im Funken wird nach 
einem graph. Verf. ermittelt. (Japan. Journ. Physics 5. 67—82. 1928.) K lum b.

Ukitiró Nakaya und Yoshio Fujioka, Weitere Mitteilung iiber die spektro- 
graphische Untersuehung von Funkenentladungen. (Vgl. C. 1 9 2 3 . I. 2631.) Die Licht- 
emission von Funkenentla-dungen in Luft zwischen Kupferelektroden wird m it einem 
Quarzspektrographen untersucht, yerschiedene Arten der Funkenentladung be- 
sehrieben u. Annahmen uber die Feldyerteilung im Funken mitgeteilt. (Proceed. Imp. 
Acad., Tokvo 4. 464—66. Okt. 1928.) K lu m b .

Torahiko Terada und Kiyohiko Yumoto, Die Entzundung von Gasen durch 
Funkenentladungen und ihre Abhangigkeit von der Natur des Funken-s. Die Entzundung 
oines m it Wasserdampf bei Zimmertemp. gesatt. Gemisches yon 16% CO u. 84% Luft
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durch Funkenentladungen wird z. T. kinematograph. untersucht. Die Ziindung des 
Gasgemisehes wird sowohl durch Transformatorenentladung, wie kondensierte Funken 
vorgenommen u. verschiedene Ziindkraft der einzelnen Funkenarten festgestellt. 
(Proceed. Im p. Acad., Tokyo 4. 467—70. Okt. 1928.) K l u m b .

James Taylor, U ber die chemische Reaktion zwischen lonen und d-er „clean up“- 
Effelct von Gasen an Glasóberflaclien unter dem Einflu/3 eleklrischer Entladung. Ex- 
perimente iłber das Verschwinden von Gas bei elekfcr. Entladung. Diinnwandiges 
Entladungsrohr m it einer Fe-Elektrode innen, eintauohcnd in geschm. N aN 03; zwischen 
Elektrodo u. Sehmelzo geeignetes Potential. Helle elektrodenlose Entladungen an- 
geregt durch clektr. Schwingungen der Freąuenz 4-107 bei niedrigen Spannungen 
(100 V. u. weniger) u. Drucken von einigen mm bis zu solehen unter 10“;i mm. Die 
Menge des verschwundenen Gases war proportional der die Glaswand passierenden 
Elektrizitatsmenge. Gesetz ahnlich, wenn nicht ident. m it dem F a r a d a y s . Verss. 
an Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Helium. Bei Helium kein Verschwinden des 
Gases trotz StromfluB. Es wurde nachgewiesen, daB der Effekt bedingt is t durch 
chem. Rkk. zwischen lonen unter Bldg. kondensierbarer Prodd. (H20 , C02). Eine 
Theorie wird versucht, welche die Elektrolyse des Glases m it dem Vorgang in Be- 
ziehung bringt. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 123. 252—70. 6/3.) Sk a l ik S.

Rene Delaplace, Einige chemische Plidnomene bei der Kontraktion von Wasser
stoff in Entladungsróhren. In  Entladungsróhren aus Pyrexglas t r i t t  eine irreversible 
Kontraktion von Wasserstoff ein, wahrend CO, C02 u. CH4 erscheinen. Ohne EinfluB 
erwies sich die Beschaffenheit der Elektroden u. die Innenwande des Entladungs- 
rohres; die Elektroden wurden im Vakuum durch starkę Entladung geschm., dio 
Pyrexróhro m it sauren, neutralen u. alkal. Fil. gewaschen. Stiicke von Pyrexglas 
wurden in  Wasserstoff u. in C 02 durch K athodenstrahlen bombardiert u. danach die 
Zusammensetzung des Gasinhaltes erm ittelt. Es zeigte sich, daB Hg-Dampf (trotz 
Ausfrieren m it Acetonkohlensaureschnee) die K ontraktion bewirkt, indem er sich 
oxydiert u. die Oxyde dann durch Wasserstoff reduziert werden. CO u . C 02 stammen 
aus der Glaswand. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 708— 10. 4/3.) S k a l ik s .

J. v. Issendorf, Die Verdampfung an der Kathode des Hg-Bogens. Der durch 
Verdampfen u. Zerspriihen an der K athode eines im Vakuum brennenden Hg-Licht- 
bogens auftretende M aterialverlust wird quantitativ  bestimmt. Die Menge des zer- 
spruhten Hg nim m t starker ais linear m it der Bogenstromstarke zu. Die Menge des 
verdampfenden Hg ist nahezu unabhangig von der Bogenstromstarke u. w ird im 
wesentlichen durch die Temp. der ganzen Kathodenoberflache bestimmt. Die Menge
des im Brennfleck selbst verdampfenden Materiales liegt in  den Grenzen 
-f 1,3 mg/Amp.-sec. bis —0,3 mg/Amp.-sec. u. laBt yermuten, daB der Materialverlust 
im Brennfleck gleich Nuli sein oder sogar negatiy werden kann. (Physikal. Ztschr. 
2 9 . 857—64. 1/12. 1928.) K l u m b .

H. Schmiek und R. Seeliger, Uber den Materiallransporl im  Eisenbogen. (Vorl. 
M itt.) Der Materialverlust der Kathode eines Eisenlichtbogens wird untersucht. Es 
zeigt sich, daB der Materialverlust der Stromstarke nicht proportional ist u. in hohem 
MaBe durch die Temp. der Kathode beeinfluBt wird. (Physikal. Ztschr. 2 9 . 864. 1/12. 
1928.) K l u m b .

Franz Rother u n d  Egon Munder, Experimentelles uber den Elektronenaustrilt 
aus Metallen. Vorl. Mitt. Der A ustritt von  Elektronen aus kalten Drahten von W, 
thoriiertem  W, Mo u. Ta wird in Abhangigkeit von der elektr. Feldstarke untersucht. 
Die Verss. ergeben ii ber einen groBen Feldstarkebereich eine lineare Abhangigkeit 
zwischen dem log des ubergehenden Stromes u. der (Juadratwurzel aus der elektr. 
Feldstarke, in  voller Obereinstimmung m it der ScHOTTKYsclicn Theorie. (Physikal. 
Ztschr. 30 . 65—68. 1/2. _ Leipzig, Physik. Inst. d. Univ.) K l u m b .

Toshimasa Tsutsui, Die Thermoelektrizitat eines Quecksilberfadens. Es wird 
untersucht, ob an den Enden eines Quecksilberfadens, der sich in einer Glascapillare 
befindet, eine E.M.K. auftritt, wenn ein Teil des Fadens erhitzt wird. Eine solehe, wenn 
auch sehr kleine E.M.K. wird festgestellt, ist vóllig unreproduzierbar, scheint aber von 
der zur Capillare verwendoten Glassorte u. der Oberflachenbeschaffenheit des Glases 
abhangig zu sein. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 10 . 19—32. 1/2.) K l u m b .

T. Pecsalski und J. Chichocki, Thermische Emission von lonen durch salzgefullte 
Kupferrohren. Gehcizte, salzgefullte (NiCl2, CrCl3, CaCL) Kupferróhre von 0,9 mm 
Dtirehmesser in einem weiteren, gewóhnliclien Kupferrohr. Potential 80 Y zwischen 
beiden Róhren, Vakuum 10-6 mm. Positive u. negative Emission beobachtet, die
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positive entwickelt sich schneller; ungefiillte Rohren em ittierten nicht. Hicraus crgibt 
sich, daB die Wrkg. von Salzen auf Metalle beschleunigt wird durch positive Ladung 
des Metalls. Auf das iiuBere Kupferrohr setzte sich ein Ni u. Cl enthaltendes Salz ab. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 .  699—701. 4/3.) S k a l i k s .

Mototaro Matsui, Empirische Formeln fiir Plalin-90°/aPlatin-10o/o Rhodium- 
Thermoelemente. Es wird gezeigt, daB innerhalb eines Temperaturbereiches yon 300 
bis 1200° beim Platin-Platinrhodiumthermoelement der Zusammenliang zwischen 
EK. u. Temp. am genauesten durch die Ausdrucke: e =  —a +  b t + c t -  odcr 
e — a +  b t +  et- -j- d t:> dargestellt wird. Die Werte der Konstanten a, b, c, d werden 
angegeben. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 2 .  12 B—14. Jan .) K lum b.

Mototaro Matsui und Seizo Oka, Die. Messiing der elektromotorischen Kraft 
des Thermoelementes beim Erslarmngspunkt pyrometrischer Standardproben. Die E K . 
eines Platin-Platinrbodiumthermoelementes beim E . verschiedener reiner Metalle 
wird gemessen, u. die hieraus berechneten Tempp. m it den W erten der P. T. R. ver- 
glichen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.j 3 8 .  14 B— 16. Jan.) K lu m b .

Fritz Regler, Uber die Stromlcitung in  Hochohmwiderstanden und feslen Isolatoren. 
Es wird yersucht, das Verh. der elektr. Leitfahigkeit hochohmiger W iderstande durch 
die Annahme zu erklaren, daB diese Leitfahigkeit einerseits durch die beim Stromdurch- 
gang auftretenden Polarisationsspannungen bestimmt wird, daB aber fernor dio Anderung 
der tjbergangswiderstande zwischen den Krystalliten des mikrokrystallinen Wider- 
standsmateriales, die sich unter dem EinfluB des elektr. Feldes einstellt (JOHNSON- 
RAHBEK-Effekt) von EinfluB ist. (Physikal. Ztschr. 2 9 .  869—72. 1/12. 1928.) K lu m b .

Waltlier Meifiner, z. T. mit B. Voigt und U. Adelsberger, Messungen mit Hitfe 
von fliissigem Helium. I II . Widersland von Metallen. Suprak.itfdhxgke.it von Tantal. 
Beitrage. zur Erklarung der Supraleitfahigkeit. Spezifisclie Wannę des gasformigen 
Heliums. (II. vgl. C. 1826. II. 2275.) Auf Widerstand bei tiefsten Tempp. (Supraleit
fahigkeit) werden untersucht Kupfer, Aluminium, verschiedene Arten Eisen, Beryllium, 
Kobalt, Molybddn, Rhodium, Palladium, Tantal, Wolfram, Iridium, Neusilb&r u. Kohle 
(Tab. s. im Original). Von diesen zeigt nur Tantal Supraleitfahigkeit, so daB diese 
je tzt bei Zn, Sn, Hg, Tl, Pb u. Ta festgestellt ist. Beim Tantal fallt der W iderstand 
innerhalb eines zehntel Grades; ist er bei 273,2° absol. 1, so ist er bei 4,4° absol. 0,035 
u. bei 4,2° absol. 5-10-8. Den tiefsten Sprungpunkt ha t Tl (2,5° absol.), den hóchsten 
Pb (7,3° absol.); eine RegelmaBigkeit ist nicht zu erkennen.

Messungen an freiem Sn-Metall, teilweise oder ganz in Neusilber eingeschlossen, 
ergaben die gleichen Resultate, so daB es sieber scheint, daB die Supraleitfahigkeit 
kein Oberflaehen-, sondern ein Vol.-Effekt ist. Auch der supraleitende Strom scheint 
durch unregelmaBig verteilte Elektronen getragen zu werden; beim Versehwinden 
des Widerstandes wird die Energie der Elektronen nicht mehr an die Atome abgegeben, 
sondern elast. reflektiert. Messungen der spezif. Wdrme von Helium  werden m it einem 
Terbesserten Calorimeter (etwa dem von L a n g e  u . SijiON, C. 1 9 2 4 . 1 . 146, entsprechend) 
angestellt. Cv bei 5,5° absol. u. 0,75 at =  1,94. (Physikal. Ztschr. 2 9 .  897—904. 1/12. 
1928. Charlbg. P. T. R.) W. A. R o th .

S. D. Gehman u n d  B. B. Weatherby, Die Messung von Leitfdhigkeiten mit 
Sclmingungskreisen. Vff. s in d  de r A n sich t, daB d ie  v o n  B u r t o n  u . P i t t  (C. 1 9 2 8 .
II . 918) gefundenen Erscheinungen nicht auf der Leitfahigkeit der untersuchten Lsgg.
u. Fil. beruhen. Die erhaltenen Abweichungen ordnen sich naeh den DEE. (mit Aus- 
nahme des Amylalkohols). Um ihre Ansicht zu stiitzen, messen Vff. die Effekte bei 
Aceton u. Olycerin, die sich ebenfalls naeh den DEE. einordnen, u. nicht naeh den 
Leitfahigkeiten. Vff. sichern diese Ergebnisse nocb in einer besonderen Anordnung 
m it Lsgg. vonKCl verschiedener Konzz. (Philos. Magazine [7] 7. 567—69. Marz. Penn- 
sylyania, Univ.) LORENZ.

Stephen Popoff und Adoli H. Kunz, Oxydations-Reduktions-Potentiak. I. Die 
Ferri-Ferro-Elektrode. Vff. messen die K ette P tH 2 | HC1 | HC1 +  FeCl3 +  FeCl2 | P t. 
Das Fl.-Potential wurde durch eine stromendc Verb. naeh Ł am b  u . L a r s o n  (C. 1 9 2 0 .
I II . 4) konstant gehalten. Das Verhaltnis FeCl2 | FeCl3 war etwa 1 . Mit abnehmender 
Konz. an FeCl3 u. FeCl. werden beide Teilo ident. u. das Fl.-Potential versehwindet. 
SchlicBlich mui3te'noch eine Korrektur fiir die HC1 angebracht werden; zu diesem Zweck 
trug man die EK.-Werte gegen die Saurekonz. auf u. estrapolierte auf Nuli. Man 
erhielt so fiir das Osydations-Reduktionspotential bei 25° —0,7477 ±  0,5 V; der 
W ert stim m t m it dem von N o y es u. B r a u n  (Journ. Amer. chem. Soc. 3 4  [1912], 
1016) aus Gleicbgewichtsmessungen erhaltenen gut uberein. Auch naeh dem Prinzip
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der Ionenstarke lieB sich fur 0,05-mol. HC1 das Normalpotential innerhalb der durch 
die Methode gegebenen Unsicherheiten richtig berechnen. —  Am Anfang der Unters. 
wird eine sehr sorgfaltige tlberprufung der rerwendeten Analysenmethoden gegeben. 
Fiir jedo Analyse konnte m it 2 rerschiedenon Methoden tlbereinstimmung auf 0,1% 
erzielt werden. — SchlieBlich weisen Vff. darauf hin, daB es nicht nó tig ist, in Pb-haltigen 
Lsgg. platinierte H„-Elektroden m it H N 0 3 zu behandeln. Diinn platinierte Elektroden 
gaben prakt. dieselben Potentiale wie dick bedeckte. (Joum . Amer. chem. Soc. 51. 
382—94. Febr. Jowa City [Jowa], U nir.) K l e m m .

H erbert S. H arned , Die elektromotorisćhen Kraju. von uni-univale.nten Halogenidcn 
in  konzentrierten wafirigen Losungen. Vf. miBt bei 25° Kett-en des Typus Ag | A gS  | 
MX (m) | M.^Hg I MX (0,1) | AgX | Ag m it ,,flieBendem“ Amalgam m it groBer Pra- 
zision. Untersucht wurden Na Cl, NaBr, KC1, KBr. Die Ag | AgCl-Elektroden wurden 
auf 3 verschiedene Methoden dargestellt, die Behandlung der Amalgamelektroden 
erfolgte ebenfalls auf rerschiedene Weise. Trotzdem treten Abweiehungen, die Zehntel- 
Millivolt iiberschreiten, nicht auf; auch die tTbereinstimmung m it guten Literatur- 
messungen war ausgezeichnet. m  variierte von 0,01 bis 4. Entsprechende Messungen 
m it LiCl u. LiBr lieBen sich n icht ganz so genau durchfiihren, da die Behandlung des 
Li-Amalgams Schwierigkeiten machte. Nach Mc I n n e s  (C. 1919. I II . 1032) u. H a r n e d  
(C. 1921. I . 719) sollen die EK. von K etten  des genannten Typus, die sich auf eine 
gegebene Konz. beziehen, additiv  sein, also z. B. E k s i  —  -&KC1 =  ^NaBr —  -ENaCl 
usw .; es wird gezeigt, daB dies n icht streng gilt. Aus den EK.-W erten werden die Aktivi- 
ta ten  erm ittelt u. m it den nach der Gleichung von HijCKEL (C. 1925. I . 1684) log y =  
—0,356 Y'2 c I (1 - f  A  Y~2 c) +  B  X 2 c — log (1 -j- 0,036 m) berechneten yerglichen; 
die tlbereinstimmung is t bis etwa m — 2 axisgezeichnet. W eiterhin wird eine Zu- 
sammenstellung der y-Wer te von KC1, KBr, K J, NaCl, Na Br, N aJ, LiCl, LiBr, HC1, 
H Br gegeben u. ih r Yerlauf ais Punktion ro n  /A  dargestellt. Die aus den EK.-W erten 
bei 25° berechneten y-Werte stimmen m it den aus den DampfćLnickmessungen bei 20° 
von L o y e l a c e ,  F r a z e r  u . S e a s e  (C. 1921. U L  86) zu erhaltenden bis m  =  2 gut 
iiberein; bei hoheren Konzz. sind die y-Werte aus den EK.-Messungen etwas gróBer. 
(Joum . Amer. chem. Soc. 51. 416—27. Febr. New H aven [Conn.], Yale U nir.) K le m m .

R ichard  Swinne, Zur Atoindynamik ferromagneiischer Stoffe. Vf. bespricht: die 
Bindung ferromagnet. Stoffe, den Atombau ferromagnet. Stoffe der Eisenreihe, den 
Atombau der iibrigen Ubergangsreihen, die unpolaro Bindung u. die fenromagnet. 
Sonderstellung der Eisenreihe, die HElSENBERGsche Theorie des Fertomagnetismus 
u. den Krystallbau ferromagnet. Stoffe. —  Diamagnetismus u. Paramagnetismus sind 
nicht an eine besondere Bindungsart gebunden. Bei ferromagnet. Stoffen kommt 
ausschlieBlich unpolare Bindungsart vor: ais metali, u. ais halbmetall. Bindung, be- 
sonders im Ubergang von Packungsgittern (Atomgitter) zu Ionenverbb. Diese Bindungs- 
arten geben aber nur bei Anwesenheit eines Atoms der Eisengruppe zu Ferromagnetismus 
Veranlassung u. auch dann nicht immer. — Beruht der Ferromagnetismus auf besonderen 
Wechselwrkgg. der Elektronen, die n icht frei zwischen den Atomrumpfen herumirren, 
sondern diesen angehoren, so kommen fur diese Wechselwrkg. nur die Elektronen in 
Frage, die durch die Differenz: Zahl der auBeren Elektronen (z0) — Zahl der Yalenz- 
elektronen (zr) bestimmt werden. zr ist dabei gleich der Maximalvalenz des betreffenden 
Atoms (oder gleich der Zahl der Leitungselektronen). za is t die Zahl der auBerhalb der 
der letzten abgeschlossenen Edelgasschale befindlichen Elektronen. Die Elektronen, 
dereń Zahl durch za — zr bestimmt ist, werden ais „gebundene AuBenelektronen“ be- 
zeichnet. Ihre Zahl ist vom K  bis zum Zn gleich 0, ausgenommen bei Fe, Co u. Ni (u. 
beim zweiwertigen Cu). In  den anderen Ubergangsreihen weicht ihre Zahl von 0 ab 
bei Rh, I r , P t u. einigen seltenen Erden. Doch wird man bei zunehmender K em ladung 
nur schwache ferromagnet. Eigg. erwarten kónnen (infolge der m it zunehmender Kern- 
ladung zunehmenden Koppelimg zwischen Drall- u. BahnimpulsTektoren der gebundenen 
AuBenelektronen). So erscheint die Sonderstellung der Elemente der Fe-Gruppe ais 
Trager ferromagnet. Eigg. verstandlich. DaB die Elemente der Fe-Gruppe nicht immer 
Ferromagnetismus bedingen, liegt an der Bldg. besonderer Elektronenzwischengruppen 
von 2 Elektronen, die durch Drallkopplung infolge der die unpolare Bindung (im Sinne 
L o n d o n S) verursachenden ąuant-emnechan. Resonanz abgeschlossen erscheinen. Elek
tronen solcher abgeschlossener Zweiergruppen kónnen sich an unpolaren Yerbb. n icht 
beteiligen. Ebenso braueben Yerbb., in denen Element-e der Fe-Gruppe ihre unpolare 
Yalenzhóchstzahl zr (r — Termmultiplizitat) betatigen, nicht ferromagnet. zu sein.
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Dam it die gebundenen AuBenelektronen ferromagnet. Eigg. bedingen, diirfen die 
Elemente der Fe-Gruppe in den Yerbb. nicht ihre unpolare Yalenzhochstzahl betatigen 
oder sie miissen unter Elektronenabgabe Ionen bilden, dam it die verbleibenden AuBen
elektronen in ihren Zwischengruppe aufgespalten werden konnen. Dies is t der Fali 
im metali. Zustand u. bei der Bldg. von Radikalionengittem, bei denen nicht die tin- 
polare Valenzhóchstzahl betatig t wird (z. B. Ferrite). Ebenso wird bei Atomgittern 
(Boride, Carbide) eine geniigende Anzahl freier unpolarer Bindungen rorhanden sein. 
Die gebundenen AuBenelektronen sind also ais Trager des Ferromagnetismus anzusehen. 
Ihre magnet. Eigenmomente werden sich beim Magnetisieren einstellen, wahrend ihre 
Bahnmomente sich aufheben. — Der Zusammenhang zwischen Krystallbau u. Ferro
magnetismus is t bis je tzt noch nicht geniigend geldart. (Wissenschl. Yeróffentl. Siemens- 
Konzem 7. 85— 100.15/11.1928. Siemensstadt, Zentrallab. des Wemerwerks, Siemens u. 
Halske A.-G.) L o r e n z .

R. N. Jones, Anormale magnetisćhe Roiałion des angeregien Neons. Berichtigung 
eines Fehlers bei der Berechnung derDispersionskonstanten (C. 1 9 2 9 .1. 21). Hierdurch 
werden die W erte kleiner (statt gróBer) ais die von K opfep.m an u. L a d e n b u rg ,  
wodurch die tJbereinstimmung— bei Berucksichtigung der Unterschiede in den Vers.- 
Bedingungen — verbessert wird. (Naturę 1 23 . 278. 23/2. Philadelphia, Drexel 
Inst.) LESZYNSKI.

J. H.Handley, Mefimethode fiir Joulesche Magnełostriktion in  Icalt gtzogenem Drald. 
Ausfuhrliche Beschreibung einer Apparatur zwecks Messung der Magnetostriktion 
von Drahten unter Yerwendung elektrodynam. Ultramikrometer (vgl. L l o y d , C. 1 9 2 9 .
I. 2337). Der Kondensator ist becherartig ausgebildet u. m it Paraffinol gefullt, um 
Fehler durch exzentr. Lagerung des Drahtes zu vermeiden. Durch intensh-e Wasser- 
kiihlung wird die Zeit des Temp.-Ausgleichs auf ca. 1/4 8tde. herabgesetzt. Das Ein- 
sehalten des Magnetfeldes geschieht ohne Anderung der Warmeentw., da die Spule 
aus mehreren unabhangig an Stromwender geschaltetenWicklungen besteht. Messungs- 
ergebnisse an Stahldraht (ca. 2 mm) werden mitgeteiJt. Die grOBten gemessenen 
relatiren  Langenanderungen betragen etwa 2- 10_c. (Journ. scient. Instrum ents 6 . 
84—88. Marz. Sheffield, Univ.) E is e n s c h it z .

J. H. Vincent, Bc.m-erl.-vng iiber Magnetostriktion vnd verwandte Ersche.inv.ngev. 
Vers. des Vf., durch Einw. von Licht eine Anderung der magnet. Permeabilitat zu 
bewirken, hatten  negatiren Erfolg. Das bisher vorliegende esperimentelle Materiał 
iiber Magnetostriktion hatte mehrfach unerwartete Ergebnisse; die rerbesserten 
Messungsmethoden (vgL vorst. Ref.) ermóglichen eine weitere Bearbeittmg. (Journ. 
scient. Instrum ents 6. 89—90. Marz.) E i s e n s c h i t z .

A. Miehel-Levy und Gaston Grenet, BezieJiungen zwischen der Termehrung der 
magnetischen Susceptibilitat geurisser Gesteine nach Erhitzen und den dadurch bedingten 
Yeranderungen in  einigen der mineralischen Bestandteile. Yff. untersuchen hauptsachlich 
Granite u. Rhyolitbe, dereń B iotit mehr oder weniger in  Chlorit ubergegangen is t u. 
Einschlusse von T itan it enthalt. E in Rhyolith ohne B iotit u. Chlorit zeigte keine 
Yermehrung der magnet. Susceptibilitat nach Erhitzen auf 700°. Die ubrigen Gesteine 
zeigten nach dieser Behandlung eine bedeutend gróBere Susceptibilitat. Dunnschliffe 
der erhitzten u. n icht erhitzten Proben unter dem Polar isationsmikroskop lieBen gleich- 
zeitig das Auftreten undurchsichtiger Stellen in  den Chloriten erkennen. Diese ud- 
durchsichtigen Stellen bildeten sich an der Stelle der Titaniteinschlusse aus, waren 
aber immer gróBer ais die Titanitkorner. — Aus der Gesamtoberflache der untersuchten 
P latten, der gemessenen Oberflache der undurchsichtigen Stellen u. der magnet. Sus
ceptibilitat nach dem Erhitzen wird die Susceptibilitat fiir den F ali berechnet, daB 
die ganze u n te rsu c h te  P latte aus dem Materiał der undurchsichtigen Stellen besteht. 
Der so berechnete W ert ist kleiner ais die Susceptibilitat von Magnetit. Tff. nehmen 
an, daB es sich hier um einen T ita n o m ag n e tit oder wahrscheinlieher um eine dunne 
Schicht von Magnetit handelt, die die Titanitkorner einschlieBt. Das Erhitzen der 
untersuchten Gesteine scheint eine Dehydratisierung der Chlorite um die T itanit
einschlusse zu bewirken, wobei das W. auf das Eisen einwirkt u . das Yerhałtnis ron  
Ferro- zu Ferrieisen andert. (Compt. rend. Acad- ScienceE 1 8 8 . 640— 42. 25/2.) L o r .

Ezer Griffiths. Eine tjbersicht Ober Wanneleitungsprobleme. Zusammenfassender 
Yortrag. Tjbersicht uber die App., die zur Messung dienen. wobei zu beaełrten ist, 
daB die Dimensionen der zu untersuchenden Gegenstande wie aneh die zu messenden 
GroBen nach Tielen Zehnerpotenzen Tariieren. Zablreiche D aten werden gegeben u. 
App. abgebildet. Bei ganz schlecht leitenden Isolierstoffen differieren die Messungen u.
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die theoret. Berechnungen (S m o l u c h o w s k i , Buli. In t. Acad. Sciences, Cracoyie 8 
[1911]. A. 548) stark. Die Messung an Isolierstoffen u. die notwendigen Korrektionen 
werden besonders ausfiihrlich bebandelt, ferner die Messungen an Legierungen. (Pro- 
eeed. physical Soc., London 4 1 . 151—79. 15/2. London, Nafc. Phys. Lab.) W. A. liO T ir.

Charles Coołman, t/ber eine vermulete Begrenzung des zweilen Hauptsalzes der 
Term odynam ik. E a ir b o u r n e  (Pliilos. Magazine [6] 43 [1922]. 1047) hatte  theoret. 
eine Grenze des zweiten Ilauptsatzes der Thermodynamik zu zeigen yersucht. Eine 
tricliterformigc Óffnung sollte in der einen Richtung mehr Molekule hindurcligehen 
lassen ais in  der anderen Richtung, wenn die mittlere freie Weglange der Molekule 
m it den Dimensionen des Trichtcrs yergleiohbar ist. So miiCte sich spontan eine Druck- 
differenz an boiden Seiten des Trichtcrs einstellen. — Zwei diinno P latten  aus S c h o t t - 
schem porósen Glas m it kon. Óffnungen (Durchmesser der engeren Poren 4—5 //, 
der weiteren Porcn etwa 100 /t) sind an einem Stabe so befestigt, daB die engeren 
Óffnungen der beiden P latten entgegengesetzt gerichtet sind. Der Stab ist an einem 
diinnen Quarzfaden in einem eyakuierbaren Kolben aufgehangt. An einem Spiegel 
konnen Abweichungen von der Ruhelage beobachtet werden. — Drei Serion von Be- 
obachtungen zwischen 10~7 mm bis 760 mm Hg zeigen yólliges Fehlen des zu or- 
wartenden Effektes. — Die positiyen Ergobnisse von K 0SS0G0N0V (Journ. Russ. 
phys.-chem. Soc. 4 1  [1924]. 25) m it Scheibehen aus porósen P latten aus Gips u. Zement 
konnen nicht bestatigt werden. (Philos. Magazine [7] 7. 504—07. Marz. Moskau, Timi- 
riasov Agrikultur-Akademie, Phys. Lab.) L o r e n z .

Max Trautz und Martin G-iirscłiing, Die Abweichungen von Daltons Teildruck- 
gesetz und ihre chemische Deutung. Vf. g ib t zunachst einige theoret. Ableitungen iiber 
die „Dimerentheorie“, die dio Abweichungen vom idealen Gaszustand auf die Bldg. 
von Polymercn, insbesondere Dimercn, zuruckgefiihrt. Die fiir Einstoffsysteme u. 
biniire Gemischo erhaltcnen Ansiitze werden m it denen von VAN L a a r  u . B e r t h e l o t  
vcrgliehen. Die VAN LAARsche Temp.-Eunktion von a kann chem. ausgelegt werden. 
An Stelle der BERTHELOTschen Annahme a 12 =  gilt allgemein a12 — 1l» V K f ■
l a l -a2; dabei ist K ' die K onstantę des Gleichgewiclits I 2 +  I I ,  =  2 I - I I  +  q'. — 
Neu gemessen wurden folgende Gemische: C2H 4-j-H2, (CH3)20  +  S 0 2, (CH3)a0 - j-C 0 2, 
(CH3)20  +  CH3C1. Dio Darst. der Gase w ird besehrieben; die Druckeffekte wurden 
m it der bei T r a u t z  u . E m e r t  (C. 1 9 2 6 . I. 2545) beschriebenen App. durchgefiihrt, dio 
in  einigen Punkten abgeandert wurde; die Fehler werden eingehend diskutiert. Die 
Messungen sind auf 0,01 mm, z. T. auf 2,5/iooo mm genau. Gemessen wurde die Druck- 
iinderung beim Mischen gleieher Volumina der.genannten Gaspaare zwischen 0 u. 40°, 
wobei das Gesamtvolumen konstant gehalten wurde. Nur bei dem Gemisch C„H.j +  H , 
lieSen sich die Druckanderungen nach VAN L a a r  bzw. B e r t h e l o t  auf l/10 mm 
yorausberechnen; diese Ansatze yersagen jedoch bei den  (CH3)20-Gemischen. Dagegen 
geniigen die Dimerenansatze den Beobachtungen; ais gasformige Assoziationsyerbb. 
werden nachgewicscn: (CH3)20 -C 0 2; (CH3)20 - S 0 2; (CHs)„0 • CH3C1. Die Warme- 
tonungen fiir die Bldg. dieser Verbb. wird berechnet u. m it der yon (CH3)20-HC1 
verglichen. Bei dem Gemisch C2H# | H 2 ist die Bldg. yon (C ,!!,)!!, zu berueksichtigen, 
dio nicht m it der Hydrierung zu A than ident. ist. — SchlieClich weist Vf. darauf hin, 
daJ3 die Annahmo eines merklichen dimeren Geh. bei allen Gemischen hinreicht, um 
m it der Erfahrung in Einklang zu kommen; formal bedeutet das auch die Annahme 
einor mittleren StoCdauer von 10-11 bis 10-14 Sekunden. Die Bedeutung der Assoziation 
bzw. der StoGdauer fiir die Berechnung yon Gasreibungsmessungen wird dargelegt. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 9 . 1—26. 19/2. Heidelberg, Uniy.) K le m m .

Worth H. Rodebush und John C. Michałek, Der Dampfdruck und die Dampf- 
dichte von gcinz slark gełrocknetem Ammoniumchlorid. (Vgl. B r a u n e  u . K n o k e ,  C. 1 9 2 8 .
II. 2110.) Der P}Texapp. wird 8—10 Stdn. bei 400—500° hoeh evakuiert, dann unter 
Hochyakuum N H jC l hineinsublimiert u, 5—10 Tage bei 60—70° hoch evakuiert. Die 
A pparatur w ird genau besehrieben (s. Original). Die Dampfdrucke werden m it einem 
Glasdiapliragmamanometer naeh J .  D a n i e l s  gemessen. Intensiy getrocknetes u. gę- 
wóhnliches jSTH4C1 geben i d e n t .  D a m p f d r u c k :  log j? =  —(4402,1jT )  +  10,1070, 
wo T  zwischen 471 u. 557 yariiert wird; Abweichungen etwa 1%. Die Zahlen stimmen 
m it denen von S m i th  u . C a l v e r t  u .  J o h n s o n  (feucht u. trocken) gut uberein. S tark 
getrocknetes Salz sublimiert wesentlich langsamer ais gewóhnliches. Die Sublimations- 
warme pro Mol Dampf ist oberhalb des Umwandlungspunktes (184,3°) 20,139 kcal. 
Aus den calorimetr. Daten berechnet sich eine Sublimationswarme fur yollkommen
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dissoziiertcs Salz von 20,465 pro Mol Dampf, was fur yollstiindige Dissoziation spricht.
—  Die Methodcn der DD.-Best. nach V. M e y e r  u . D u m a s  eignen sich .nicht fur 
einen Stoff wie NH 4C1, der ganz trocken sehr langsam eindampft, bcsscr scheint die 
Methode nach KNUDSEN, aber die Resultate (bei 100°) schwankcn u. erlauben keine 
Deutung; die Schnelligkeit des Verdampfens nim m t m it dem Troclaiungsgrad enorm 
ab. Bessere Resultate geben Verss. m it der STOCKsclien Mikrowage aus Quarz, die 
bei 315° m it L uft geeiclit wurdc. Bei 315—325° ergibt sieh ein scheinbarcs Mol.-Gew. 
von 26,9, also y o l l s t a n d i g e  D i s s o z i a t i o n .  — Bei der hohen Temp. u. 
dem hohen Yakuum muG die T ro ck n u n g  ebenso yollstandig gewesen sein wio bei don 
Iangdauornden Verss. bei tiefcren Tempp. anderer Forseher, was auch die langsame 
Einstellung der Gleichgewichtsdruckc erweist. Die widerspruchsvollen Resultate 
friiherer Forseher werden diskutiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 748—59. Marz. 
Urbana, 111.) W . A. ROTH.

G. Ribaud und S. Nikitine, VerwirHiehung des schwarzen Kórpers beirn Scltmelz- 
punkt des Palladiums durcli die Róhrenmethode. Bcschrcibung der Versuchsanordnung. — 
Besondero Verss. schcincn eine allotrope Umwandlung des Pd 8° unterhalb des F. 
zu bestatigen. (Compt. rend. Aead. Sciences 188. 618—20. 25/2.) L o r e n z .

G. Tammann, Uber die Schmelzkurven einiger Salzhydrate. A. G e l l e r  (C. 1925.
I. 830) ha t zur Best. der Schmelzkuryen einiger Salzhydrate bis zu Drucken von 
30 000 kg/qcm eine sehr einfache Methode angegeben, bei der zur Druckubertragung 
Ton dient. Die so erlialtenen Schmelzkuryen zeigten aber bedcnkliche Eigentiimlich- 
keiten, so daB eine Nachpriifung erwiinscht war. Diese wurde m it G. Siebel 1. fiir 
NagSO.flO aq. u. 2. fiir MgCl2-6 H 20  ausgefiihrt u. ergab fiir 1 . fiir Drucke bis 
5000 kg/qcm prakt. "Obereinstimmung m it don W erten von G e l l e r , bei hoheren 
Drucken (bis 8000 kg/qcm) sank jedoch der F. m it steigendem Druck kontinuierlich 
weiter, wiihrend G e l l e r  bei 5000 kg/qcm einen Knickpunkt u. obcrhalb dieses Druekes 
ein Steigcn des F . m it dem Druck gefunden hatte. Bei 2. ergab sich zwisehen 1 (117°) 
u. 2826 kg/qcm (148°) ein geradliniges Steigcn des F. m it dem Druck. Das G e l l e r s c Iic 
Vcrf. g ibt also bei niedriger Temp. nur bei kleinen Drucken riohtige W erte; bei liolier 
Temp. werden selbst bei kleinom Druck falsche Worte erhalten; offenbar besitzt 
der Ton eine gewisse Sperrigkeit u. backt bei hoheren Tempp. Es ist bedauerlieh, 
daB das so einfache Verf. unbrauchbar ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 179. 186—92. 
19/2. Gottingen, Univ.) K l e m m .

W. H. Keesom und J. N. van der Ende, Die spezifische Warnie des Bleies bei 
Temperaiureti des fliissigen Heliums. Heiz- u. Thcrmometerdraht sind in einen Cu-Kern 
eingebaut, dessen Wiirmekapazitat gesondert gemessen wird u. der in den zu unter- 
suchenden Błock fest eingcschraubt wird. Zwei gesonderte Konstant andriihte werden 
yerwendet. Der AnschluB an friihere Messungen (z. B. S im o n  1924; © =  88) ist gut; 
zwisehen 6,5 u. 3° absol. gilt das iF-Gesetz, u. bei etwa 7° absol. zeigen sich Abwei- 
chungen, da diese auch bei Bi auftreten, scheincn sie am Thermometer zu liegen, das 
fiir die Tempp. zwisehen dem fl. H„ u. He naehzuprufen ist. (Physikal. Ztschr. 29. 
896—07. 1/12. 1928. Leiden.) W. A. R o th .

John Campbell Southard und Donald Hatch Andrews, Der Warmeinhalt von 
organischen Verbindungen bei tiefen Temperaluren. I I . Ein Tieftemperatur-Thermostal. 
Tabellen fiir die Thermokr&fle Kupfcr-Konslantan zwisehen 85 und. 310° absol., au f die 
tausendsłel Grad genau. (I. vgl. C. 1928. II. 1863.) Der Tieftemp.-Thermostat wird 
yerbessert. Pentan befindet sich in einem diekwandigen, ganz yerschlossenen Kupfer- 
gefaB, das Thcrmoelement u. Pt-W iderstandsthermometer aufnimmt. AuBen, aber 
ganz vom Pentan abgeschlossen, um Esplosionsgefahr zu yermeiden, fl. Luft. Das 
Pt-WidcrstandsgefaB, m it dem die Thermoelemente yerglichen werden, ist vom Bureau 
of Standards geeicht u. wird m it einem zweiten, frisch geeichten, das nur hierzu benutzt 
wird, regelmaBig yerglichen. Die Einstellung (Auslosen eines Heizstroms durch die 
Lichtlinie des Galyanometers m it Hilfe von Photozclle u. Relais) wie bei I. Bei guter 
Riihrung ist die Temp. stundenlang auf 0,001° konstant, es wird wenig fl. Luft ge- 
braucht, schnclle Einstellung auf eine neue Temp. Es geniigt nicht, bei drei F ispunkten 
(F. von Hg Subl -Punkt von C02, Kp. von 0 2) zu messen. Samtliche Drahte werden 
durch Hindurchziehen durch fl. Luft auf Homogenitat gepruft. _ Der Temp -Abfall 
im w u k Schenkel des Thermoelements beemfluBt die EK. nicht merklich, falls 
die Drahte homogen sind. Eine ausfuhrlicbe Tabelle yon 10 zu 10 Mikrovolts fiir die 
EK. eines C u - K o n s t a n t a n - T h c r m o e le m e n t s  yon 310° absol. bis S6« absol. wird ge- 
geben. wenn die anderc Lotstelle auf 0° ( =  273,1° absol.) ist. Siehe Origmal. J)ie



2 2 8 0 A a. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1 9 2 9 . I .

Tabelle wird mifc ahnliehen friiherer Forscher yerglichen. (Journ. Franklin Inst. 2 0 7 . 
323—39. Marz. J o h n s  H o p k in s  Univ.) W. A. R o t h .

Theodore W. Richards t  und Lawrence P. Hall, Spezifische Wdrmen von 
Nairium- und Kaliumhydroxydłdsungen. (Vgl. die naehst. Roff.) R ic h a r d s  u . G u c k e r  
hatten (C. 1 9 2 5 . II. 2246) fur die Lsg. NaOH • 25 H 20  einen hoheren W ert gefunden 
ais friihere Forscher; die Zahl, auf der weitere Angaben beruben, muB nachgepruft 
werden. Zu dem Zweck wird das adiabat. Zwillingscalorimeter yerbessert, namentlieh 
■was dio verschiedeno Verdampfung in beiden Calorimetern (voll Lsg. bzw. W.) betrifft. 
Das groCer gewiihltc u. starker gerulirte AuBenbad wird um 0,007° warmer gehalten 
ais die Calorimeter, um Kondensation zu yermeiden. — Jedes NaOH enthiilt kleine, 
weehselnde Mengen KOH (0,1— 0 ,3 % ). Die Analysenmothoden werden yerbessert: 
Das NaCl is t schwer wasserfrei zu erhalten (bei 150° getrocknet ca. 0 ,7 %  W.). — Ge- 
arbeitet wird so, daB man das genauc Gewicht der betreffenden Lsg. bestimmt, das 
bei Zufulir der gleichen Heizwarme genau die gleiclie Temp. gibt wie eine konstantę 
Menge W. Alle Gewichte werden auf das Vakuum reduziert. Die spezif. Warme von 
NaO H -25 H20  ist bei 1S° 0,91271, yon NaOH ■ 100 H ,0  bei 18° 0,96904, von NaOH- 
50 H 20  (weniger genau bestimmt) 0,946. Die Żabien sind hóher u. sicbcrer ais die von 
R ic h a r d s  u . R o w e  (C. 1 9 2 1 . I II . 93). Besser stim m t der neuo W ert fur K O H -100 IItO 
(0,9567) m it den fruhcren Messungen. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 707—12. Miirz. 
H arvard Univ. u. St. Louis, Missouri.) W. A. RoTn.

Theodore W. Richards t  und Frank T. Gucker jr., Die Verdiinnungswdrmen 
von Natriumliydroxyd-, Essigsdure und Natriumacetatlosungen und dereń Beziehung au f 
spezifische und Neutralisationsicarmen. (Vgl. yorst. Ref.) Man bestimmt am besten 
die Neutralisationswarme bei einer Konz. u. die Verdiinnungswarmen yon Rk.-Teil- 
nehmern u. Prodd. Im  Gegensatz zu friiheren Fallen (R ic h a r d s  u. R o w e , 0. 1 9 2 2 .
I II . 467) sink t die Neutralisationswarme bei Eg. m it steigender Konz. — Das Calorimeter 
wird weitgehend yerbessert. Zwei konzentr. Pt-Calorimeter stehen in einer Unter- 
wasserhiille, diese in  einem adiabat. Arbeiten garantierenden, grofien Wassermantel. 
Durcli von auBen zu betatigende Ventile kónnen die Fil. in  beiden Pt-Calorimetern 
gemiscbt werden. Temp.-Messung m it einem Pt-W iderstandsthermometer, Adiabatik 
m it yerschieden langen Thermoelementen, Temp.-Messung auf 70,0001°, die Thermo- 
elemente geben 0,0004°. Alle Fehlerąuellen (Nachhinken, Verdunstung von W.) werden 
genau diskutiert u. klein gehalten. Best. des Wasserwertes des leeren Calorimeters 
additiy; die Unsicherheit fiir die gefiillten Calorimeter betragt hóchstens 0 ,0 3 % . Blind- 
yerss. zeigen, daB das Mischen der Fil. keine meBbare Temp.-Anderung m it sich bringt.

Es wird bemerkt, daB P e r s o n  das K i r c h h o FFsche Gesetz 7 Jahre vor K i r c h -

Spezif. Warme in calJ0. [ ~  4,1S05 J o u l e ]

16° 18° 20°

NaOH • 2 5 H , 0 .......................................... 0,91214 0,91305 0,91408
NaOH • 50H20 .......................................... 0,94659 0,94687 0,94723
NaOH • lO O H .O .......................................... 0,96948 0,96941 0,96943
NaOH • 200 H, O .......................................... 0,98378 0,98354 0,98338
NaOH -40011,0 .......................................... 0,99191 0,99158 0,99132
NaOH -80011,0 .......................................... 0,99624 0,99589 0,99557
N a O H -1 6 0 0 H „ 0 .......................................... 0,99847 0,99809 0,99775
CH3COOH • 2 5 1 1 , 0 ..................................... 0,95443 0,95446 0,95491
CHsCOOH • 50 H , 0 ..................................... 0,97 740 0,97723 0,97730
c h 3c o o h - i o o h 2o ..................................... 0,98907 0,98878 0,98864
c h 3c o o h - 2o o h 2o ..................................... 0,99491 0,99452 0,99431
CH3COOH.4O O I L O ..................................... 0,99782 0,99744 0,99715
CH3COOH.800HS0 ..................................... 0,99926 0,99885 0,99852
CH3COONa • 25H20 ............................... 0,90068 0,90133 0,90209
CHjCOONa • 51HaO ................................ 0,94123 0,94140 0,94163
CH3COONa ■ 101 H , 0 ................................ 0,96752 0,96742 0,96737
CH3COONa • 201H , O ................................ 0,98292 0,9S268 0,98254
CHjCOONa • 401 H j O ................................ 0,99151 0,99115 0,99091
CH3COONa . 801 H , 0 ................................ 0,99598 0,99558 0,99529
CHsCOONa-1601 H , 0 ................................ 0,99830 0,99790 0,99758
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Yerdiinnungswarmen pro Mol in cal20.

Mole H20
NaOH Eg. Na-Ac. *)

16° 20° 16° 20° 16° 20°

25 ->- 50 . . . 
25 100 . .  . 
25 200 . . ■. 
25 -> 400 . .  . 
25 ->- 800 . .  . 
25 ->  1600 . . . 
25 ->- 3200 . . . 
25 -> oo . . . .

*) 51, 101, 201 .

—140,5
—240,2
—285,9
—298,4
—292,6
—282,3

[-270,8]

. . H2C

—104,9
—183,5
-212 ,7
—215,9
—205,7
—192,1
—228,7

[-163,1]
.

CH

b 75>6 
-117,7
-138,9
-149,3
-152,3

-156] H

b 71»° 
-110,4 
-130,4 
-140,5 
-145,6

-151] [-

b 66,4
-107,7
-147,2
-183,1
-213
-238

-276] [-

-  91,6
-149,1
-198,6
-241
-276
-312

b351]
/ -- , ---- , ----- . . .  — ^

HOEF (1851) a u fg este llt  h a t ,  so  daB d ie  Vff. yorsch lagon  (zum U n te rsch ie d  v o n  an d eren  
KiRCHHOFFschen G esetzen) d ie  F o rm el fu r  d Qjd T  d as  PERSON-KiRCHHOFFsche 
G esetz  zu  n en n en .

Die eingeklammerten Werte sind extrapoliert. [Die Vff. rechnen m it entgegen- 
gesetzten Vorzeichen, d. h. thermodynam.; ebenso in  den folgenden Arbeiten.] N ur 
konz. Essigsiiurelsgg. zeigen bei der Verdiinnung einen Zuwachs an Warmekapazitiit. 
Die Tatsaehe, daB bei den geringsten Konzz. beim Vordiinnen Warme entwiokelt wird, 
scheint allgemein zu sein (vgl. LANGE u. MESSNER, C. 19 2 8 . I. 16). Der beste W ert 
fiir die Neulralisałionswarme von NaOH-200 H 20  u. CH3-COOH-200 H20  bei 20° ist 
13,48 keal.20; bei unendlicher Verdunnung folgt daraus 13,52 kcal., wahrend sich fur 
starkę Sauren 13,62 kcal. extrapoliert. Der beste W ert fiir H - +  OH' =  H 20  scheint 
bei 20° 13,6 kcal.20 zu sein. (Journ. Amer. chem. Soo. 5 1 . 712—27. Marz. Harvard- 
Univ. u. Wilmington, Delaware.) W. A. R o t h .

T. W. R ichardst, B. J. Mair und L. P. Hall, Verdunnungsimrmen und spe- 
zifische Warnie von Clilorwasserstofflósungen. (Vgl. vorst. Rcff.) 3 Lsgg. werden direkt 
auf spezif. Warme untersucht, die anderen Daten aus Verdiinnungswarme abgeleitet. 
HC1-25 H 20  bei 16° 0,87518, bei 18» 0,87653, bei 20° 0,87724; HC1-50H20  bei 18°
0,9337; H CM 00 H 20  bei 18,03° 0,9651 auf das Vakuum u. auf W. von gleicher Temp. 
bezogen. —  Der App. zur Best. der Yerdunnungswarme wird unwesentlich geandert.

Spezif. Warme 20°-cal 7 erdiinnungswdrme von HC1-25H,0 auf

16° 18° 20° 16° 20°

HC1- 2 5 IL 0 0,8758 0,8769 0,8772 HC1- 50H 20 1-220 - h229 cal/Moi
IICl- 5 0 H20 0,9332 0,9336 0,9336 HC1-100 HaO -314 _-356 cal/Moi
HCl-lOOHjO 0,9656 0,9656 0,9654 H C l-200 HsO -416 -436 cal/Moi
HC1-200 H.;0 0,9822 0,9822 0,9822 IIC1-400H„0 L464 L488 cal/Moi
HC1-400H20 0,9916 0,9912 0,9909 HC1.800H20 -497 -523 cal/Moi
HCI-SOOHjO 0.9961 0,9958 0,9954 HC1- co HjO Hb590] [H[-620] cal/Mol

Thermoneutralitat wird erst in auBerst verd. Lsgg. erreicht. Die Daten werden m it 
denen fruherer Autoren verglichen; die Ubereinstimmung ist befriedigend, die zwischen 
den direkt u. den indirekt gefundenen Wertcn sehr gut. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
727—30. Marz. H arvard Univ.; Bryn Mawr, Pcnns.; St. Louis, Miss.) W. A. R o t h .

Theodore W. Richards f und Lawrence P. Hall, Weiiere Untersuchungen iiber 
das thermoćhemisclie Verhalłen ton Natriumhydroxydldsungen. (Vgl. vorst. Reff.) Es 
werden konzentriertere NaOH-Lsgg. untersucht u. alle fruheren Werte nachgerechnet. — 
Verss. m it tiner WEINHOLD-Plasche gaben keine guten Resultate (unregelmaGige 
Gange, langsames Einstellen des Gleichgewichtes, unsicherer Wasserwert; vgl. R o t h , 
C. 1 9 2 7 . I I .  2382). Es wird m it einem einfacheren Calorimeter u. einem guten, gegen 
ein Pt-W iderstandsthermometer geeichtes Hg-Thermometer gemessen. Bei etwa der 
Konz. N aO H -20 H„0 andert, wie auch T h o m s e n  fand, die F'erdiinnungswdrme ihr 
Vorzeichen (K urve’im Original!). Die neuen Werte fiir die spezif. Warmen stimmen 
unter sich u. m it alteren Harvardwerten gut iiberein, obwohl die Yerdunnungsetappen 
u. MeBmethoden verschieden waren.
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Verdiinnungsivarmen 16° 20°
N aO H ■ 10 H 20  — y  25 H.O — 1,4 —56,7 eal.20 alterer W ert umserechnet.

| 16° 20°

NaOH<25 H ,0  ->- 50 H.,0 . . . . i Hhl41 r 105 cal„0/Mol
„ 25 » 100 „ . . .  . - -240 -184 „ Neuc W erte
„ 25 200 „ . . . . [-286 -213 „ „
„ 25 » _>" 400 ......................... 1 - -298 "216 „ „ „
„ 25 » -> co „ . . . .  | [-[-257] [-h l 63] „ „

Spezif. Wiirmen bei 18°, bezogen auf W.
von 18°

N a O I I -10 I I ,O . .
„ 17,87,, . .
„ 25 „ . .
,, 50 „ . .
„ 100 „ . .
„ 200 „ . .
„ -100 . .

0,8680—0,8682
0,896 HBr .100
0,912 72 H J -100
0,946 54 UNO, -100
0,969 04-0 ,969  06 
0,983 19 
0,991 22

Neutralisationswarmen bei 20° in kcal20.

Neutralisationswarmen mit NaOH •
100 H„0 bei 20° in kcal.,0 

IICl -100II2Ó ...........................”. 13,924
13,856
13,797
13,851

HjO 25 +  25 50 +  50 200 +  200 400 +  400 00

NaOH +  HC1 . . . .
„ +  i i n o 3 . • .

14,260
14,034

14,026
13,902

13,854
13,804

13,794 . 
13,769

13.640
13.640

Mit Wertcn anderer Forscher erhalten die Vff. fiir NaOH +  HC1 +  oo H ,0  
13,653 kcal.20. 13,65 ist der walirsckeinlichste W ert. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 .
731—36. Marz. H arvard Univ. u. St. Louis, Miss.) W. A. R o t i i .

Theodore W. Richards t  und Beyeridge J. Mair, Die Neutralisationswarme non 
Essigsdure. (Vgl. vorst. Reff.) Das von R ic h a r d s  u . G u c k e r  (vgl. S. 2) benutze 
Calorimeter wird leieht abgeandert.

H „0 50 +  50 100 +  100 200 +  200 400 +  400 800 +  800
Eg. +  NaOH 55975 56324 56539 56659 56714 Joule bei 20°

Fiir unendliche Verdiinnung erhalt man durch Extrapolation der K urven fiir die 
Bldg. von NaCl,aq, N aN 03,aq, NaCH3C 0 0 ,aq  56,78 bis 57,40 kj, der siclierste W ert 
ist 57,07 kj oder 13,65 kcal.20. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 737— 40. Marz. Haryard
Univ. u. Bryn Mawr, Penns.) W. A. R o t h .

Theodore W. Richards t  und Beveridge J. Mair, Eine Untersuchung des tliermo- 
chemischen Verhalłens ton schwachen Elektrolyłen. (Vgl. vorst. Reff.) Die Verdunnungs- 
war-men von Ciiromjisaurc u. den drei Na-Citraten werden bei 16 u. 20° bestimmt, ferner 
die Neutralisationswarmen bei 18° fiir Lsgg. m it 100 H 20 . MeBgenauigkeit ±0,0004°, 
bei den Neutralisationswarmen ±0,004°, die spezif. Warmen der Lsgg. bis 1600 H 20  
auf ein Mol. Gelóstes werden in Joule pro Grad (Ma y e r s ) bei 18° bereehnet u. tabelliert, 
ebenso die Verdutmungsnxirmen. Zwischen diesen W erten u. der Anzahl Na-Atome im 
.Molekiil besteht kein sichtbarer Zusammenhang. Die Verdunnungsv;drmen von Eg. 
u. Citronensauro (beide ais einbas. betrachtet) gehen dem Zuwachs des Dissoziations- 
grades n i c h t  parallel; sondern entgegengestzt. F ur die Verdiinnungswarmen sind 
also andere Faktoren yerantwortlich. W ird bei Citronensaure ein H  durch Na ersetzt, 
so nim m t die spezif. Warme jedesmal faat regelmiiBig ab. (Kurve im  Original!) Der 
Yerlust an spezif. Warme ist also stark  von der Anzahl der gebildeten Ionen abhangig. 
Wiihrend die Molarwarmen von Lsgg. starker anorgan. Siiuren steigen, wenn man H  
durch N a ersetzt, ist hier in samtliehen Konzz. das Umgekehrte der Fali. Aber die 

Neutralisationswarmm  in J o o l e s  bei 20°.

I H , 0 100 200 400 800 1600

Zitronensiiure (HsCi) +  NaOH 
NaHjCi +  NaOH 
NajHCi +  NaOH

53881
52934
53406

53298
53130
54663

52965
53332
55716

52825
53489
56441

52806
53582
56680
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Abnahme fiir jeden Austauscli H -— ->- Na ist bei Lsgg., dio 800 H„0 aiif 1 Mol. Gelóstes 
haben, noch nicht konstant.

Der Temp.-Koeffizient fiir die Lsgg. m it 100 H 20  nimm t von H3Ci bis N a2HCi ab 
u. ist bei letzterer Lsg. schwaeh negatiy, wohl weil boi dieser Lsg. durch die Neutrali- 
sation eine besonders starkę Zunahme der Ionen stattfindet. — Namentlicli die Lsgg. 
yon H3Ci u. H 2NaCi nahern sich in ihrer Neutralisationswarme nicht deutlich dem fiir 
starko Sauren gefundenen Grenzwert 57,07 kj. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 740— 4S. 
Marz. H arvard Univ. u. Bryn Mawr, Penns.) W. A. R o t h .

Theodore W. Richards t  und Malcolm Dole, Die Verdiinnungswdrmen und 
spezifisćhen Warmen von Baryum- und Calciumcliloridlosimgen. (Vgl. yorst. Roff.) 
Fiir nicht 1—1-wertige Salze ist genaues Materiał sparlicli. — Die Fehler sind hier groBer 
ais in den- anderen Arbeiten dieser Serie (Unsicherheit der Resultatc 0,05—0,1%). 
Vers.-Tempp. bei der Best. der spezif. Warme 19—21 u. 24—26°. BaCl., • 100 H „0 bei 
20,00° 0,8705, bei 25,00° 0,8721; CaCl2-100 H„0 bei 20,00° 0,9157, bei 25,00° 0,9173. — 
Dio L iteratur iiber Verdiinnungs- und Losungswarmen wird auBcrordentlich yollstandig 
zusammengestellt, worauf besonders hingewiesen sci. — Ans den Verdunnungswiirmen 
u. obigen Messungen werden die spezif. Warmen der Lsgg. McCi2 ■ 50 H 20  bis 800 H„0 
bzw. 6400 H20  bei 20, 22,5 u. 25°, auf W. von gleichor Temp. bezogen, bereehnet; die 
Verdiinnungswarmen u. die Abnahme des W armeinhalts beim Verdunnen werden in 
Joules angegeben. Beide Sake haben bei don kleinstcn Konzz. positiye Verdiinnungs- 
warmen, wie die DEBYE-HuCKEL-Theorie yerlangt, auch werden die Absolutwerte 
einander immer gleicher, so daB in den yerdiinntcsten Lsgg. kcine Komplexionen mehr 
angenommon zu werden brauchen, wahrend sich in konz. Lsgg. yiele Effektc uber- 
cinanderlagern. {Journ. Amer. chem. Soc. 51. 794—802. Marz. H aryard Univ. u. 
New York.) W. A. R o t h .

B. Gr. Whitmore, tJber die spezifiscJie Warnie von Manganpliosphid. Die Zus. 
der Substanz w a r ziemlich genau 6 6%  Mn, 3 4 %  P. Gearbeitct wird naeh der etwas 
modifizierten NEKNSTSchen Methode (Heizdraht: Manganin, W iderstandsthermometer: 
P t). Das W.-Bad auBen b a t bei jedcm Vers. dic mittlere Temp., so daB fiir Stralilung 
nicht korrigiert zu werden braucht. Gcarbeitet wird zwischen + 6  u. + 3 8 ° . AuBer 
boi 16° war die Kurve ganz linear. Dic Anderung des magnet. Verh. wird zwischen 0 
u. 45° bestimm t; eine Temp.-Hysteresis, wie sio B a t e s  (C. 1928. I .  1941) bei MnAs 
gefunden h a t,  t r i t t  n ic h t  auf. Der kleine Z uw achs der spezif. W arm e fallt weder m it 
dem Maximum von dJ / d  T,  noch von d J 2/d T  genau zusammen. N , die WEiSSsche 
Konstanto des innoren Feldes, laBt sich nur ungeffihr zu 1500 berechncn, Die Anderung 
der spezif. Warme in  der N ah e  der krit. magnet. Temp. scheint von der GroBe zu sein, 
wie die WEiSSsche Theorie fordert, t r i t t  aber nicht genau bei der erwarteten Temp. 
auf. (Philos. Magazine [7] 7 . 125—29. Jan. London, Univ. Coli.) W. A. R o t h .

Merle Randall u n d  Frederick D. Rossini, Warmekapazitaten in  wdsserigen Salz- 
losungen. Vff. beschreiben ein D ifferen tia lca lo rim ete r, das gestattot, spezif. Warmen 
von Salzlsgg. m it ci ner Genauigkeit grofier ais 0,1% 0 zu messen (ygl. auch R a n d a l l  
u. R a m a g e , C. 1 9 2 7 . I .  2888); dio Kalibrierung sowie die Handhabung bei direkten 
u, differentialen Messungen w erd en  an Hand von Versuchsprotokollen erlautert. Ge- 
messon wurden die spezif. W armenCp yon Lsgg. yon N aN 03,NaCl, N aB r,N aJ u. Na2SO.i 
sowie den entsprechenden K- Salzen von unendlicher Verdiinnung bis zu 1 molal, in 
einigen Fallen bis 2,5 molal. Aus diesen W erten werden: <I> die scheinbare molare 
W iirmekapazitat des Gclosten u. die entsprcchende partielle W armekapazitat _Ovt 
des gel. u. 6' , des Lósungsm. bereehnet. (I> fiir unendliehe Verdiinnung (<2>° =  C Ś j 
ist in cal. fiir: N aN 03 —12,0; NaCl —23,3; NaBr —24,5; N aJ —24,8; Na„S04 —50,0; 
K N 03 —17,2; KOI —28,5; K Br —29,7; K J  —30,1; K,SO., —60.6. K + — N a + =  
—5,2; SO. = — J -  =  —0,2; J -  — B r - _ = — 0,3; Br~ — C l - =  — 1,2; Cl" — NO:1~ =  
—11,3. Dio ęp°-Werto sind additiy. — On  ist ebenfalls gegen m"s aufgetragen. F ur dic 
Neigung der Kurven gibt eine Rechnung naeh D e b y e -H u c k e l  6,0 fur 1-1- u. 31 fiir
2-2-wertige Elektrolyte, wahrend 18 bis 20 bzw. 70 gefunden sind. Ubereinstimmung 
ist in bezug auf GróBenordnung u. Gang yorhanden, so daB die Messungen eine Be- 
stiitigung der Theorie bedeuten; die numerischen Abwcichungen sind au f Vernaeh- 
liissigungen bei der Rechnung zuriickzufiihren. — Der Verglcich m it anderen Messungen 
liiBt sich nur ąualitatiy  fiihren, da diese meist nicht genau genug sind. Naoh fallcnden 
ć? °-Werten (d. h. negatiyer werdend) ordnen sich: Li+, Na+, K+, H+ (!)» Rb+, Cs"*'; 
F~, Cl- , B r- , J~ ; Na+, Mg-5"1', Al+++; Be++, Mg++ usw. Cv enthalt 3 GróBen: A. Die 
wahre W armekapazitat des Ions (positiy); B, die zur Dissoziation des Ionenhydrats
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bei der W armeabsorption yerbrauelite Warme (positiy); C. den EinfluB des geladenen 
Kórpers auf die Wasserdipole (negativ; denn die Bewegung der Dipole u. dam it ihre 
Fiihigkeit, Warme zu absorbieren, wird yermindert). Es gilt fiir die Absolutbetriige 
C >  A  -j- B. Die Abhangigkoit von A, B  u. G yon der Ladung, GróBe u. Konfiguration 
der Ionen w ird diskutiert, sowio Betrachtungen iiber die H ydration der Ionen u. den 
Temp.-Koeff. der Lósungswarme eines starken Elektrolyten in sehr viel W. auf Grund 
der erhaltenen Ergcbnisse angestellt. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 323— 45. Eebr. 
Berkeley [Cal.], Uniy.) K l e m m .

Kenneth K. Kelley, Die spezifischen Warmen von Alhyl- und Hexylalkohol vcm 
16 bis 298° abs. und die zugehorigen Enlropien und freien Energien. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 
1425.) D .2r,4 des A. =  0,'78520, 99,96% entsprechend. K p .760 des Hexylalkohols 157,0 
bis 157,1°. D .23,74 0,8165. Die Mol.-Warmen von A. ais Krystall, Glas u. El. werden 
von 18,6—132,5° abs., bzw. 18,2—108,2 abs., bzw. 163,5—294,3° abs. bestimmt, die 
von Hexylalkohol ais Ejrystall von 18,3—180,9° abs., ais FI. yon 229,6—290,0° abs. 
A.-Glas ba t grófiere Mol.-Warmen ais die Krystalle, zwischen 90 u. 96° abs. steigt die 
Mol.-Warme des Glases rapid an (iiber 50°/o); bei 110° abs. krystallisiert das Glas un- 
weigerlieh (wie: Própylalkohol; P a r k s  u . H u ffm a n n , C. 1 9 2 8 . I .  2230). In  dem 
Gebiet, wo die spezif. Warme stark  steigt, ist das Warmeleityermogen sehr klein, wes- 
wegen die Messungen dort um */,% ungenauer sind ais diejenigen fur die Krystalle.

Schmelzwarmen: A. boi 158,5° abs. 1200 cal.J5/Mol.
Hexylalkohol bei 225,8° abs. 3676 cal.ls/Mol.

A.-Glas hat bei 0° abs. eine Entropie von 2,6 Einheiten. Ais Verbrennungswiirme 
wird fiir A. (i. vac.) 327,16 kcal.15 angenommen ( R i c h a r d s  u . D a 'v is ) ,  fur Hexyl- 
alkohol 951,20 kcal.15. Bildungswarme bei 298,1° abs. —66,34 bzw. —92,66 kcal.15, 
Entropien —77,4 bzw. —170,8, freie Energien — 43,30 bzw. —41,70 (thermodynam. 
gerechnet). Vergleieht man diese Werte m it dem des Methanols, so ergibt sich pro 
CH2-Gruppe eine Entropiedifferenz yon 7,7 Einheiten u. eine Differenz der freien 
Energien von ca. 500 kcal. Die hóheren Alkohole miissen thermodynam. gegeniiber 
den Elementen instabiler sein ais die niedrigen. Die Entropie der Glaser bei 0° abs. 
(S i02, A., Propylalkohol, Glycerin) steigt m it der K om plexitat des Molekiils. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 1 . 779—86. Marz. Berkeley, Calif.) W. A. R o t h .

Egbert B. Freyer, J. C. Hubbard und Donald H. Andrews, Schallstudien uber 
die physikalischen Eigenschaften ton Fliissigkeiten. I . Das Schall-Interferometer. Die 
Schallgeschwindigkeit in  einigen organischen Fliissigkeiten und ihre Kompressibiliidten. 
Mittels der Methode von H u b b a r d  u . L o o m is  (C. 1 9 2 8 . II. 1190) ist es unter Ver- 
wendung piezoelektr. Krystalle móglich, die Schallgeschwindigkeit in Fil. sehr genau 
zu bestimmen. Vff. geben eine genaue Besehreibung eines auf diesem Prinzip gebauten 
,,Schallinterferometers“ , das es gestattet, m it kleinen Fl.-Mengen unter AusschluB von 
Feuchtigkeit bei yersehiedenen Tempp. die Schallgeschwindigkeit auf 1 m zu messen. 
Die Anordnung besteht aus 1. einem elektr. Oszillator, um ein Hochfreąuenzfeld zu 
erzeugen, 2. einem 2. Oszillator konstanter Frequenz zum Vergleich u. 3. dem eigent- 
lichen ,,Interferometer“ . Einzelheiten im Original. — Es wurden die Schallgeschwindig- 
keiton V  zwischen 0 u. 50° bestimmt fiir a) Bzl., Aceton, A., Methylalkohol, Chlor-Bzl., 
Toluol, Chlf., Ather, Kohlenstofftetrachlorid, Schwefelkohlenstoff, sowie fiir b) Heptan, 
Oktan, Anilin, a-Bromnaphthalin, Glycerin, Bromoform u. die isomeren Heptane. 
Aus _ diesen Werten wurden gemaB V  =  y i / 0 p e; P t  =  P<p +  (d v/d T f  q T / J  Gv -, 
C J Cy  =  PtIPv (q =  D ichte; J  =  mechan. W armeaquivalent) fiir die unter a) genannten 
Fil. die adiabatisclie (pv ) u. isotherme (/?r) Kom pressibilitat u. fiir die unter b) genannten 
nur fiy berechnet u. m it Literaturwerten yerglichen; dabei ergab sich guto t)berein- 
stimmung. — Bei Bzl., Anilin, Bromoform u. a-Bromnaphthalin fand man, daB dicht 
oberhalb des F  die F-Werte nicht mehr linear der T  fielen, sondern daB sich Knicke 
zeigten; offenbar ist in  der FI. in  der unm ittelbaren Nahe des F. noch eine gewisse 
Orientierung oder Gruppierung yorhanden, die die Schallgeschwindigkeit yerringert. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 759—70. Marz. Baltimore [Maryland], Johns Hopkins 
Uniy.) _ K le m m .

R. P lan k  und J. K uprianoff, Die thermischen Eigenschaften der Kohlensaure im  
gasformigen, fliissigen und festen Źustand. Die bisher gebrauchten Tabellen mussen 
reyidiert u. aueh auf den festen Zustand ausgedehnt werden. Die Dampfdruckkurve 
fl.-gasf. laBt sich gut durch die Formel darstellen kg/qcm =  8,494 (T f 100 —  l,281):i’852. 
Fiir den festen Zustand paBt am besten: mm Hg =  58,36100 — 2206,455[T  — 21,431 log
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T  +  0,02527- T. Der Anstieg des F. mit dem Drucie wird bis zu 12000 Atm. berechnet. 
Fiir die spezif. Voll. in  gasf. und fl. Zustand werden Formeln abgeleitet, die Ausdehnungs- 
koeffizienten der f l .  u. der feslen C02 werden tabelliert. Die wenigen gemessenen u. die 
zahlreicheren berechneten Verdampfungswarmen lassen sieh gut durch die Formel 
r =  15,2 (304,1 — yjo-3® darstcllon. Sublimationswarme bei 1 Atm. 136,9 kcal/kg. Die 
Werte von —56,6 bis —100° werden nach C l a p e y k o n - C l a u s i u s  berechnet u. tabelliert. 
Schmelzwarmen im  Tripelpunkt 46,76 kcal/kg [mit hoheren Drueken langsam zu- 
nehmend). Drosselkurven liegen fiir groBe Temp.- u. Druckbereiche vor. Die Entlialpie 
des Dampfes wird bis zu 35 Atm. berechnet (bei der krit. Temp. 133,50 kcal/kg). In- 
rersionstemp. des Joule-Thomson-Effelcles —24 bis —25°. Spezif. Warme des festen 
C02 bei —78,9° (1 Atm.) 0,3. Die Entropiewerle werden fu r ein groBes Gcbiet berechnet 
u. tabelliert. Auf das groBe Diagramm u. die SchluBtabellen sei eindringlich hin- 
gewiesen. (Ztschr. techn. Physik 1 0 .  93—101. Karlsruhe, Techn. Hochseh. Kiilte- 
chem. Inst.) W. A. B o t h .

J. R. Partington und W. E. Soper, Die Losungswarmen einiger Salze in Wasser 
und in  Losungen von Athylalkohol. Fiir Losungswarme in nichtwss. Lsgg. liegt wenig 
Materiał vor. Es wird namentlich m it verd. u. fast gesatt. Lsgg. gearbeitet. Die vcr- 
schiedenen Artcn von Lbsungs- u. Verdiinnungswarmen werden nochmals definiert. 
Gearbeitet wird m it einem 550 cem fassenden Unterwassercalorimcter, teils isotherm, 
teils adiabat.; Temp.-Messung m it z we i BECKM ANN-Thermom otern; E ic h u n g  elektr. 
m it einem in versilbertes Cu eingeschlossenen, m it Glimmer isolierten Nichromdraht; 
Messung des Potentialabfalls am Heizdraht u. einem Normalohmstiick (1 Joule =  
0,2389 cal). Bei positiver Warmetónung wird adiabat. gearbeitet, bei negativer durch 
elektr. Heizung des Calorimeters móglichst isotherm. Traghcit des Calorimeters pro 
Minutę 0,00493. — D. des A.: s*ss =  0,7849.

I. KGl in  W. bei 25° von KC1 +  180 II20  bis KC1 +  11,5 H 20  teils sukzessive 
Lósungs-, teils Verdtinnungswarmen. Totale Losungswarme (bis zur Sattigung) L s — 
—3,687; letzte Losungswarme —3,291; erste Losungswarme — 4,315 kcal/Moi. t)ber- 
oinstimmung m it den besten vorliegenden Werten (W irST u. L a n g e  u . B r ó n s t e d ) 
befriedigend. —  II. K SC N  in  W. bei 25°. Erste Losungswarme —5,988; totale Lósungs- 
warme —3,235; letzte Losungswarme —2,64 kcal/Moi. — Losungswarme in A. nicht 
genau bestimmbar, aber ebenfalls negativ. — III . NaSCJS7 in W. bei 25°. Erste Losungs
warme — 1,677; totale Losungswarme —0,521; letzte Losungswarme —0,947 kcal/Moi. 
NaSCN in A. bei 25°. Totale Losungswarme —1,007; erste +1,195, letzte —1,992 kcal/ 
Mol. Die Kurvo fiir die differentiale Losungswarme von NaSCN in W. geht durch ein 
Maximum (wie NaCl, NaBr u. N aJ); ob NaSCN m it A. in  klcinen Konzz. ein A thylat 
bildet (positive Losungswarme, die spater negatiy wird), ist unsicher. — IV. CuCl2 
in W. bei 25°. E rste Losungswarme +11,850, totale +6,247, letzte +3,778 kcal/Moi. — 
CuCl., in A. E rste Losungswarme +5,126, totale +3,243, letzte +2,176 kcal/Moi. 
Die Bldg. des H ydrats m it 2 W. u. des Alkoholats m it 2 A. erklart die hohen Werte 
fiir die Losungswarmen. — V. Ga(NOz)2 in W. bei 25°. Erste Losungswarme +4,074, 
totale +5,258, letzte +3,998 kcal/Moi. ”Ca(N03)2 in A. E rste Losungswarme +7,584, 
totale +5,406, letzte +4,145 kcal/Moi. Der gróBere W ert der Losungswarmen in A. 
ais in W. weist auf Alkoholatbldg. hin [2 Ca(NOs)s -5 A. u. Ca(N03)2-2 A], 

Łóslichkeiten bei 25° aus den Angaben der Vff. berechnet
Salz in 100 g W. in 100 g A.

CuCl, . . . .  75,62 51,15
Ca(NO„), . . . 131,66 47.,67

Salz in 100 g W . in 100 g A.
KC1 .....................  35,89 —
KSCN . . . .  232,98 —
NaSCN. . . . 123,33 21,08
(Philos. Magazine [7] 7. 209—47. Febr._ Univ. of London, E ast London Coli.) W. A. Ko.

George Barton Maxwell und Richard Vernon Wheeler, Die Entzundung von 
Gemischen aus Olefinen und Luft in  einem geschlossenen kugelfórmigen Gefa/3. (Vgl. 
C. 1927. I I . 2536 .1928 .1. 2166.) Bei Verss. m it Alhylen, Propylen u. Butylen  (Gemisch 
von n- u. iso-) ergeben sich gróBere Differenzen zwischen berechneten u. beobachteten 
Masimaldrucken ais bei den gesatt. KW-stoffen. Diese Erscheinung beruht wahr- 
scheinlieh auf den durch die hoheren Verbrenmingstempp. bedingten hoheren Strahlungs- 
verlusten. Die Geschwindigkeit des Druckanstiegs wird ebenfalls durch die Ver- 
brennungstemp.bedingt; die Zus. der Gemisehe m it der groBten Verbrennungs- 
geschwindigkeit ( =  Geschwindigkeit des Druckanstiegs) stim m t nahe m it der fiir die 
hochste Flammentemp. berechneten iiberein. Dasselbe gilt nach Verss. von E. M. 
G e o r g e s o n  u . F. J . H a r TWELL fiir die Geschwindigkeit der gleichfórmigen Be-
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wegung der Flamme in Olefin-Luftgcmischen. — In  der C. 1 9 2 8 . I . 2166 referierten 
Arbeit der Vff. werden einige Zahlen berichtigt; die theoret. Ableitungen werden dadureh 
nicht beeinfluBt. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 245—51. Febr. Sheffield,

H. Killian, F. Bergel und F. Breuseh, Uber die Explosionsbereiche einiger gas- 
formiger Narkotika der Kohlenwasserstoffreihe. I I . M itt. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2023.) 
Vff. setzen ihre Verss. znr Best. der Explosimsgrenzen fiir Allen u. Butadien fort. 
Aus den Gesamtergebnissen folgern sic, daB Narcylen infolge zu weiten Explosions- 
bereiches tro tz  giinstiger narkot. Eigg. fur die Anwendung__zu gefahrlich ist. AJs 
E rsatz empfehlen sie Ałhylen. Das von der I. G. erhaltliche Athylen ist fiir Narkose- 
zwecke infolge Verunreinigung m it CO u. anderen Gasen nicht ohne weitercs brauchbar. 
(Narkose u. Anaesthesie 2. 43— 49. 15/2. Freiburg i. B., Chirug. K linik u. Chem. Inst. 
d. Univ.) F r e u n d .

Isabey, Cours d’electrochimie. Paris: Ecolc du Genio civil. 1928. (233 S.) 4°.
Egon Schweidler, Dii: Ionenlcitung in Gasen. -—- Die olektrischen Eigenscliaften der Flnmme 

von August Becker. Loipzig: Akadem. Verlagsges, 1929. (V III, 314 S.) 4°, = Handbuch 
d. Expcrimcntalphys!k, Bd. 13, Tl. J. M. 2S.—; geb. M. 29.60; Subskr.-Pr. nu. M. 23.80; 
geb. nn. M. 25.15.)

Wa. Ostwald, Znr Theorie der Emulsionen. (Vgl. auch Kolloid-Ztschr. 7 [1910]. 
64.) Vf. wendet sich gegen die von Cl a y t o n  („Theorie der Emulsionen“ [1924]) 
gegebeno Erweiterung seiner tiberlegungen, die sich nur auf den Idealfall rein 2-pha- 
siger, ungeschiitzter (kugelformiger, undeformierbarer) u. streng monodisperser Emul- 
sionen bezogen u. nur ziim Yerstandnis des Doppelgebietes angestellt worden sind. 
Ihre Erweiterung zu einer „Phasen-Volumtheorie“ der S tabilita t prakt., also poly- 
disperser, geschiitzter Emulsionen beru lit auf einem MiBverstandnis. (Kolloid-Ztschr. 
47. 131—32. Febr. Heppenheim.) K r u g e r .

J. Weichherz, Zur Kenntnis der Emulsionen. I. Der E influfi des Seifengehaltes 
der beiden Phasen au f die Arbeit der Emulsion. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I I . 1425.) Unters. der 
Emulsionen Telraliji-W., Paraffindl-W., Xylol-~W. m it Na-Oleat ais Emulgierungs- 
mittel ergibt, daB bei relativ liohen Seifenkonzz. nicht nur Ol-in-W.- _ sondern auch 
W.-in-Ol-Emulsionen entstehen. Beim Verdiinnen solcher W.-in-Ol-Emulsionen 
m it W. erfolgt bei einem k rit. Phasenvolumenverhaltnis Phasenumkehr. Das krit. 
Phasenvolumenverhaltnis ha t m it einer ,,Phasenvolumentheorie“ nichts zu tun, da 
der k rit. Punkt von der Seifenkonz. abhiingt. (Kolloid-Ztschr. 47. 133—36. Febr. 
Berlin, Tierarztl. Hochsch.) KRUGER.

P. P. von Weimaru, Sludien iiber die Darstellung von dispersoidem Gold mit 
Hilfe alkalischer Formaldehydlósungen. I . Auf Grund vieler Arbeiten kam Vf. im Jahre 
1922 zu der tJberzeugung, daB nach den Grundsatzen seiner Theorie dispersoides Au 
m it Hilfe von alkal. Formaldehydlsg. hergestellt werden kann, wenn man gewohnliches 
dest. W. u. Reagenzien von gewóhnlicher Reinlieit benutzt; die Methode ist ebenso 
beąuem u. ebenso łeiclit reproduzierbar wie z. B. die Tanninmethode von W o. OST
WALD'. Diese experimentellen Ergebnisse stehen in scharfem Widerspruch zu den 
Yerss. von Z s ig m o n d y  u. anderen Forschern. Deshalb ha t Vf. in den letzten Jahren 
seine Verss. m it extra reinem dest. W. u. extra reinen Reagenzien wiederholt. Neben 
gcwohnlichem dest. W. wurde W. verwendet, das in  Glas, P t  u. Au-App. mehrfach 
dest. war, extra reine Reagenzien von versehiedenen deutschen u. japan. Firm en wurden 
ausprobiert u. Becherglaser aus verschiedenen Sorten Glas, Au u. P t. Es ergab sieli 
eine Bestatigung der Ergebnisse von 1922. Die ,,Reinheit“ des dest. W. u. der Reagenzien 
war lediglich von EinfluB auf den durch Eindampfen zu erreichenden Konz.-Grad 
der roten dispersoiden Au-Lsgg. Je  gróBer die Reinheit, desto starkere Konzz. konnen 
erreicht werden, ohne daB die schóne rote Farbę des Sols nach Violett oder Blau um- 
schlagt, (Buli. chem. Soc. Japan 4. 35— 47. Febr. Osaka, Kais. Industr. Forschungs- 
Inst.) \V r e s c h x e r .

K. Jabłczyński und H. Jaszczottówna, Die K inetik der Koagulation von Kol- 
loiden zweiłer Ordnung. Auf dem Ergebnis der fruheren Arbeit (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2238) 
wird weitergebaut: Die Koagulationsgeschwindigkeit von Kolloiden m it dem Spektro- 
photometer gemessen, wird durch nachfolgende Gleichung bestimm t:

Univ.) OSTERTAG.

A a. K o llo ld ch em ie . C ap illarch em ie .
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iog -i ° g y .̂ . - ^ g J s a . — K  A ,
log tg aoo — log tg a

vorausgesotzt, daB der dio Triibung bestimmende Winkel annahernd 90° betragt. 
Is t er dagegen kleiner ais 90°, so gilt dio Gleichung: log tg  a  — log tg a 0 =  K  A . Dio 
Richtigkcit der Gleichung wurde fiir die Kolloide z we i ter Ordnung AgCl u. AgBr bei 
An- u. bei Abwesenheit von Gummi arabicum erwiesen. (Boczniki Chemji 9. 111—14. 
Warschau, Univ., Inst. f. anorgan. Chem.) H o y e r .

P. A. Thiessen und E. Triebel, Kernzahlen bei der Krystallisation aus Gelen. 
Vff. gehen auf die Beobaehtung von L a in g  u .  Mc B a in  (C. 1 9 2 1 . I I I .  27) zuriiek, 
daB gelegentlich beim Abkiihlen von verd. Na-Oleatlsgg. weiBe opake kugelige Kerne 
auftreten. Es werden an solchen Lsgg. entsprechende Studien gomaeht, wie sie 
Tam MANN (Ztsclir. physikal. Chem. 2 5  [1898]. 442) an monomeren Sehmelzen vor- 
nahm. Zu diesem Zweck wurde das GefśiB m it der Seifenlsg. auf 50° erwiirmt, einigo 
7jQ.it bei Zimmertemp. belassen u. dann z. B. auf —2° gebracht. Das Aussehen der 
Kerne, die A rt des Wachsens bei ycrscbicdenen Bedingungen u. das Auflósen wird 
bcschrioben. In relativ vcrdiinntcn Lsgg. (0,43-n. bis 0,6-n.) yerlauft —  wie bei mono- 
meren Sehmelzen — die Gesehwindigkeit der Kernbldg. linear der Unterkuhlungszeit. 
M it waehsender Unterkiihlung (+ 2  bis —2°) wiichst die Kernzahl starker ais linear 
an. Mit zunehmender Konz. steigt die Kernzahl; dieser Vorgang hat bei monomeren 
Sehmelzen koin Analogon. Werden derartige Seifenlsgg. auf hohere Tempp. crhitzt, 
so steigt der krystalline Anteil auf Kosten des micellaren; da dic Kernzahlen um so 
kleiner sind, jc hóher die Vorerhitzung war, so ist zu schlieBen, daB die kolloiden Micelleu 
der Na-Oleatlsgg. beyorzugt zur Bldg. von Krystallisationskcrnen sind. (Ztschr. 
anorgan. allgem. Chem. 1 7 9 . 267—76. 19/2. Góttingen, Univ.) K le m m .

Robert Dickinson. Ber Einflufl von Kolloiden auf die Fallung von Salzen. (Vgl. 
auch B o l a m , C. 1 9 2 8 . I. 1511.) Bleisalz des Sozojodols (3,5-Dijod-4-oxybenzolsulfon- 
same), PbC0H 2O.,J„S. Aus aquivalenten Lsgg. von Bleiacetat u. Sozojodolnatrium, 
dic zusammen 0,5% Pb enthalten, bilden sich nach 10 Sek. Kerne, die raseh anwacliscn, 
bis sich eine halbfeste M. von eitronengelben Nadelchen bildet. Lóslichkeit in W. 
0,512 g in 100 ccm Lsg. Setzt man don Lsgg. 2%  Akaziengummi zu, so troten erst 
nach 2 Stdn. Kerne auf; beim Gleichgewicht ist iiber die Halfte des Sozojodolbleies 
in Lsg. geblieben. (Journ. chem. Soc., London 19 2 9  . 358—59. Febr. Liverpool, 
Univ.) OSTERTAG.

Alfred W. Porter, Bemerkungen zur Oberfldchenspannung. Mathemat. Betrach- 
tungen iiber: Steighóhe von Fil. in Capillaren, Tropfengewicht aus Rohren von ver- 
schiedenem Durchmesser u. das Verschwinden der Oberfliichenspannung in der Niihe 
des krit. Punktes. (Philos. Magazine [7] 7. 624—30. Marz. London.) L o r e n z .

Vernon M. Stowe, Die Oberflachenspannung von flussigem Schwefeldioxyd. Vf. 
m iB ti"
Q u i n i  
łlessungen
stimmt. Die Messungen i 
lassen sich in dem besonders genau gemessenen Gebiet von —20 bis +50° darstellen 
nach der Gleichung von B ł o c k  (C. 19 2 6 . I. 1515) gcmaB y — 0,061534 (157,5— i)1,2;
157,5 =  krit. Temp. nach Ca r d o s o  u. F io r e n t in a  (C. 1 9 2 7 . I. 1557). EJv'l« {Ea =  
Gesamtenergie der Oberfliiehenbldg.) ist bei 20° 22; dam it steht S 0 2 in der H i l d e - 
BRANDschen Lósliehkeitstabelle zwischen Chloroform u. Benzol. Die R a m s a y -S h i BLDS- 
K onstante betragt zwischen —20 u. +50° 2,134. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 410—15. 
Febr. Minneapolis [Minn.], Univ.) K l e m m .

G. Tammann und Vitus Jessen. iJber die Diffusionslcoeffizienteń ton Gasen in  
11’rts^er und ihre TemperaturahhdngigkeiI. Es wird zunachst eine Lłbersicht iiber die 
Methoden zur Best. des Diffusionskoeffizienten (Diff. K .) von Gasen in W. gegeben, 
sowie eine kurze Besprechung der bisher crhaltenen Ergebnisse, die z. B. auBerordentlich 
stark  differieren. Zur Neubest. einiger Diff. K . wurde die Diffusion in eine unendlich 
lange Schicht so ausgefuhrt, daB man das Gas von Atmospharendruck in einen 10 cm 
langen Zylinder einer 1—3%ig. Agar-Lsg. in W. eindiffundieren lieB. Die Grenzflache 
betrug bei zl. Gasen ~ 1 5  qcm, bei wl. ~ 6 0  qem; besonderc Verss. zeigten, daB die
10 em lange FI.-Schicht wirklich ais unendlich lang angesehen werden konnto u. daB 
der Agarzusatz den Diff. K . nicht merklich beeinfluBte. tlber Einzelheiten, Korrekturen, 
Fehlergrenzen usw. im Original. Man fand k (in qcm/Tag) fiir C02: kt — 0,83 (1 +
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0,0289 i); C2H2: kt =  0,95 (1 +  0,03295 t); H 2: kt =  1,69 (1 +  0,0432 ł); N2: kt =  
0,915 (1 +  0,0297 t); 0 2: =  3,06; dio Werte steigen liier nicht geradlinig m it der
Temp., sondern viel starker; scheinbar lagert sich 0 2 an das Agar an. — Dio Bezieliung 
K' ] / M =  const. gilt nur fiir analoge Stoffe; hier fand man fiir 0° fiir K - ] / M: C02 5,50; 
N2 4,84; C2H 2 4,85; H 2 2,40 (1). W ahrend fiir N ichtelektrolyte die Temp.-Koeff. des 
Diff. K. oft m it dem des Losungsm. iibereinstimmen, ist das hier bei den Gasen nicht 
der Fali; hier ist, abgcseken von H2, der Temp.-Koeff. des Diff. K . erheblieh kleiner. — 
Fiir Gase m it l < 1  sollte die Lósliehkeit l m it der Temp. zunehmen; wenn Z >  1 ist, 
sollte sic abnehmen. Auch fiir l <  1 nim m t aber die Loslicbkeit in W. zunachst m it 
der Temp. ab, um erst bei hohen Tempp. wieder anzusteigen. Es wird dies darauf 
zuriickgefiihrt, daB die Gase bei tiefen Tempp. m it der Molekiilart I  des W. reagieren. 
N im m t man an, daB sieli Verbb. Gas + 6 H 20  bzw. 9 H „0 bilden, so wird K  • ] /M fiir
0 0 2, N 2 u . C2H 2 nahezu konstant; der W ert fur H 2 dagegen ist etwa doppelt so groB. 
Dics u. mehrere andere Griinde sprechen dafiir, daB die Dissoziationskonstante des 
H j-H ydrats wesentlieh groBer ist ais die der anderen Gashydrate. (Ztschr. anorgan. 
a lig. Chem. 1 7 9 . 125—44. 19/2. Góttingen, Univ.) K lem m .

Wolfgang Ostwald, Uber die rechnerische Darstellung des Struklurgebietes der 
Viscosiłat. Die Gleichung yon B l a ir  (C. 1 9 2 9 . I. 2026) gilt nur fiir Systeme m it wenig 
ausgebildeter Struktum scosi/di. Sie erscheint auch theoret. nicht haltbar, da sie bei 
allen Systemen m it Strukturyiscositat einen definierten Anlafidruck yerlangt, was 
bisher nicht beobachtet werden konnte. Der „S truk tu rast“ der FlieBkurve ist nur 
manchmal u. dann auch nur stiiekweise linear. Vielleicht ist fiir manche prakt. Zweeke 
das der BlNGHAM -BLAlRschen Gleichung cntsprechende linearo Mittelsttick ais vis- 
cosimotr. Kennzeiehen geeignet. — Ubersicht u. Diskussion der wichtigsten (nicht 
linearen) Gleichungen fiir das S trukturgebiet der Viscositat. (Kolloid-Ztschr. 47. 
176—87. Febr.) K r u g e r .

H. J. C. Tendeloo, Der EinjlufS von Elektrolylmischungen auf die Viscosildt von 
Oummi arabicum-Solen. Vf. untersucht den EinfluB yon Lsgg. von KC1 oder BaCl2 
oder Co(NH3)6Cl3 u . Mischungen dieser Salze auf die Viscositat von Gummi arabicum- 
Solen. E in Vergleich des Einflusses der einzelnen Elektrolyte u. m it dem der Mischung 
zeigt, daB dieser EinfluB proportional der Menge der anwesenden Elektrolyte ist. (Ree. 
Tray. chim Pays-Bas 48. 23—26. 15/1. U trecht, Wassenaar, van’t  Hoff-Lab.) L o r .

Th. Sabalitschka, Umkehrung der Traubeschen Regel bei der Adsorplion liomologcr 
lleihen an Zuckerkohle. Nach der TRAUBEschen Begel nim m t die Oberflachenaktiyitat 
organ. Stoffe m it dem Ansteigen in  ciner homologen Reihe regelmaBig zu. F iir gleiche 
Oberflachenaktiyitat der gel. Stoffmengen gilt fiir die Fettsaurereihe bis zu Undecyl- 
saure c„/cn+1 =  ca. 3 (c =  Mol. im Liter, n — Anzahl C-Atome). Beim Vergleich der 
Ądsorption derselben Fettsaurelsgg. gegenuber Blutkohle zeigt sich, daB fiir gleiche 
AdsorptionsgróBen dieser Quotient angenahert konst. ebenfalls =  ea. 3 ist. Diese 
AdsorptionsregelmaBigkeit wurde beobachtet bei Blut-, Knochen- u. Schwamm- 
kohle, dagegen yerhielt sich Zuckerkohle gerade umgekchrt. Vf. driickt die Adsorptions- 
gróBe aus: 1. Durch Ądsorption in °/0 der angewandten Adsorptiymenge, 2. durch 
das Yerhaltnis a:c,  der von l g  Kohle adsorbierten Anzahl Millimol. (a) zur Mol.- 
Konz. im Liter der dam it im Adsoi^tionsgleiehgewicht befindlichen Lsg. (c). U nter
sucht wurde die Ądsorption der niederen Glieder der Fettsaurereihe (bis C\), der Oxal- 
saurereihe (bis C6), der Mono-Cl u. Br-Bernsteinsaure, sowie der Mono-, Di- u. Triehlor- 
(ssigsaure gegenuber den vorhcr angefiihrten, entsprechend gereinigten Kohlen. Ta- 
bellen u. Kurven. Aus den Unterss. des Vf. folgt, daB 1. der Satz, wonaeh die Ad- 
sorption organ. Stoffe in W. in den homologen Reihen regelmaBig zunimmt, nicht zu 
yerallgemeinern ist, 2. die Ądsorption yersehiedener Stoffe in wss. Lsg. nicht immer 
m it ihrer Oberflachenaktiyitat in wss. Lsg. sym bat ist, 3. Glieder homologer Reihen 
sich gegenuber nahestehenden Adsorbentien (z. B. zwei Kohlen) entgegengesetzt ver- 
halten konnen. (Pharmaz. Ztg. 74. 382—84. 20/3. Berlin, Pharmaz. Inst. d. Uniy.) A. Mu.

A. Magnus und R. Kieffer, Uber die Ądsorption von Kohlendiozyd und Ammoniah 
an Kieselsauregel. (Vgl. auch C. 19 2 6 . II. 1838.) Es wurden Adsorptionsisothermen 
von CO* an 8 i0 2-Gel in  einem Interyall von —21,2 bis 100° fiir ein Druckbereich yon
0,1—760 mm Hg aufgenommen. Das llE N R Y sche Gesetz gilt bei 0° bis 1 mm u. bis 
etwa derselben absorbierten Molzahl bei hóheren Tempp., die aber dann erst bei viel 
hóheren Drucken erreieht w ird . Die Adsorptionswarme berechnet sich zu Q — 12210 — 
18 T . Mit diesen Werten fiir Q wurde der W ert cc' der MAGNUSschen Zustandsgleichimg



1 9 2 9 . I . B. A n o k g a n is c h e  C h e m ie . 2289

(vgl. C. 1 9 2 7 . I. 708) fiir das g e s a m t  e Druek- u. Temp.-Gebiet berechnet; fiir eino 
Isotherme zeigt a ' befriedigende Konstanz, jedoch andert es beim Ubergang von einer 
Temp. auf die andere seine GroBe, so daB die Theorie hier noch einer K orrektur bedarf. 
Der W.-Geh. des Gels ist, wie Verss. m it mehreren Gelen verschiedenen EntwSsserungs- 
grades zeigten, auf den Verlauf der Adsorptionsisothermen von C02 olme nennens- 
werten EinfluB. A n d e r e  A d s o r b e n t i e n  (T i02, Z r0 2, CaF2", B ał’,, B aS04, 
NiBr2) yerhalten sieh gegeniiber C02 anders ais S i0 2; offenbar wird bei Trocknung 
u. Entgasung auch bei den Halogeniden usw. Oxyd gebildet, da3 dann chem. m it C 02 
reagiert. — Bei Verss. m it N H a storte der W.-Geh. des Gels sehr, da das NH 3 das W. 
z. T. austrieb. Befriedigende Ergebnisse wurden erst m it einem bei 500° 24 Stdn. im 
Hochvakuum entwasserten Gel erhalten, das dann nur noch 0,1%  W. enthielt. Mit 
diesem Gel wurde auch bei niedrigen Enddrucken eine Konstanz von A /p  (A — ab- 
sorbierte Menge) n icht erhalten, das HENRYsche Gesetz g ilt also erst bei auBcrst kleinen 
Drucken. Man bereehnete dalier Q fiir jeweils gleiche Mol.-Zahlen nach C l a u s iu h -  
C l a p e y r o n  u . extrapolierte auf A  =  0. Die so erhaltene differentiale Adsorptions- 
warma (11,8 Cal.) stim m t m it einem calorimetr. erhaltenen W ert fiir die integralo 
Warme gut iiberein. Bei hoheren W.-Gehalten waren die calorimetr. gemessenen Werte 
erheblich groBer (z. B. 30 Cal. bei 5,3% W.). (Ztscbr. anorgan. allg. Chem. 179. 215—32. 
19/2. F rankfurt a. Main, Univ.) K le m m .

Rufus Chaplin, Die Sorplion von Telrachlorkohlenstoff bei niedrigen Drucken an 
aktivierte Kolde. I . Apparatur und Meihode. Eingehende Beschreibung der Apparatur 
u. Methode zur Best. der Sorptionsisothermen von CCIj bei niedrigen Drucken. Schwierig- 
keiten, die auf der Anwesenheit von Spuren yon Verunreinigungen (C02) in  der Kohle 
u. der Apparatur beruhen, werden dislcutiert. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
1 2 1 . 344—58. 1/11. 1928.) L o r e n z .

E. Angelescu und V. N. Comanescu, Die Adsorplion der Essigsaure und Propion- 
sdure bei Gegenwart von Salzen mit gemeinsamem Anion. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II . 25.) Die 
Ergebnisse entspreohen denen der friiheren Arbeit iiber die Adsorption der Pikrin- 
saure. NaCl, KC1, LiCl usw. verringern die Lsg.-Tendenz der Saure u. vergroBern 
die adsorbierte Menge; Salze, die die Lsg.-Tendenz erhohen, verringern die adsorbiertc 
Menge. Anorgan. Salze wirken fallend auf die Fettsauren u. vergroBcrn dereń Ad
sorption, organ. Salze m it gemeinsamem Anion wirken umgekehrt (im Gegensatz 
zur N ERNSTschen Regel). (Bulct. Soc. Chim. Romania 1 0 . 170—82. Olit. 1928. 
Bukarest, Univ.) WRESCHNER.

B. Anorganische Chemie.
— , Die Nomenklalur der anorganischen Verbindungen. Die Kommission fiir die 

Reform der Nom enklatur der anorgan. Verbb. bei der Internationalen Union fiir reino 
u. angewandte Chemie teilt die Vorschlage mit, iiber die sich die Vertreter der ver- 
schiedenen Lander auf den Konferenzen in Washington, Warschau u. im  Haag ge- 
einigt haben. (Annali Chim. appl. 18. 557—65. Dez. 1928.) K r u g e r .

G. L. Matheson und O. Maass. Die Eigenschąfłen von reinem Wassersloffsuper- 
ozyd. VI. (V. vgl. C. 1 9 2 5 . I . 2213.) Schmelzpunklsdiagramme von H 20 2 m it Salzen 
(KC1, K 2SO,,, NaF) zeigten ahnlichen Typus wic die entsprechenden wss. Systemu; 
dio Salze sind in H „02 dissoziiert; Methylalkohol dagegen ist assoziiert. A. bildet 
2 Phasen. Die Aufna’hme des S02-Diagramms war wegen der Bldg. von Glasern nur 
unvollkommen moglich. Von den Basen lost sich PH 3 im Gegensatz zu NH 3 lcaum. 
Eingehend wurden zahlreiche organ. Basen untersucht; oberhalb 0° zersetzten diese 
H 20 2 kaum ; bei hoheren Tempp. bilden sich Nitroverbb. Vollstandige Diagramme 
ivurden m it n. u. Tertiarmonobutylamin aufgenommen. Da auch hier die Glasbldg. 
storte, fallto man die Verbb. ais Ole aus ather. Lsgg. der Base m it H 20 2; ein UberschuB 
der Base wurde m it A., indem sich H 20 2 kaum lóst, herausgewasohen. Man fand so: 
NH 3-H 20 2; 2 H 20 2 sind in Verbb. cnthalten m it C2H 5-]SrH2, C3H 7-NH2, C4H9-ISrH2 
(n. u. tert”.) u. Piperidin, 3 H 20 2 m it (C2H 5)2NH, 4 H 2Ó2 m it (C2HE)3N. Die Zahl der 
angelagerten H„0„-Molekiile waehst offenbar m it der Starkę der Base. — Die Zer- 
seizungswarme voń H 20„ in H 2Ofi. +  1U 0 2 wurde in einer eingehend beschriebenen 
calorimetr. App. bei 20°’ zu 23,450 kcal bestimmt. Das Moł.-Gewicht im  gasfórmigen 
Zustande ergab sich in einer App. nach V. M e y e r  bei 90° (70 mm) zu 34 entsprechend
dem n. Mol.-Gew. __ Die Zersetzung voa  reinem H 20 ,  andert sich beim Kp. (151°)
plótzlich von einer ruhigen Rk. zur heftigen Explosion." Bei Zusatz von KC1 oder W.
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tra t  keine Explosion auf, sondern nur sehr sohnellc Zers. (Flamme) bei 160°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 1 . 674—87. Marz. Montreal [Canada], Mc Gili Univ.) K l e m m .

Włodzimierz Daniewski, Die Ozonbildung unter dem E in fiu  p der Entladungen 
starker Freguenzstrdme. Aus den Analyscnwcrten fiir die Freąuenzen von 300 000,
1 700 000, 12 500 000 ist eine gleichbleibende Ozonausbeute bei dem angewendeten
Ozonisator festzustellen. Hieraus is t zu folgern, daB die Ozonausbeute von der Strom- 
frequcnz unabhangig ist. Die Ozonkonz. nim m t umgekehrt proportional zur Froąuenz- 
steigerung ab u. betrug fur die obigen Freąuenzzalilen 6, 2,7, 1,4 g/ccm. Die Zunahme 
der Stromfrequenz ha t also offenbar eine Zerfallssteigerung des Ozons zur Folgę. 
Der Bau von klcinen Ozonisatoren fiir Hausgebraueh zum Zweck der Luftdesinfektion 
u. -auffrischung wird empfohlen. (Boczniki Chemji 9. 83—96. Warscliau, Polyteelin. 
Inst. f. physikal. Chem.) H o y e r .

Luciano Sesta, Uber die kunstliche Herstellung von Diamanten. Bcricht iiber 
die Herst. kiinstlicher Diamanten dureh Funkenentladungen zwischen Kohleelektroden, 
die Vf. in  Trans. Faraday Soc. 5 [1910]. 2 veróffentlichte. (Philos. Magazine [7] 7. 
488—93. Marz. Palermo, Univ., Phys. Inst.) L o r e n z .

Everett P. Partridge und Alfred H. White, Die Loslichkeit von Calchmsulfal 
von 0—200°. Vff. gebcn zuniichst eine krit. tlbersicht iiber die bisherigen Unterss. 
iiber die Loslichkeit der drei Formen des Calciumsulfats: a) CaS04 • 2 H„0, b) CaSO., • 
'/2 H 20  u . c) CaS04. Ncu bestim m t werden die Lóslichkeiten von b) u . c) zwischen 
100 u. 200°. Die benutzte A pparatur wird eingehend besehrieben; die Lsgg. wurden 
entweder durch Behandeln von gesiitt. Gipslsg. m it a) (iibersatt. Lsg.) oder von W. 
m it a) (untersatt. Lsg.) hergesteilt, durch F ilter in ein gekiihltes GefiiB gedriickt u. 
SO," bestimmt. Die b)-Werte decken sich m it den bisherigen Wertcn fiir den ,,loslichcn“ 
A nhydrit; ihre Zuordnung zum H albhydrat ergibt sich daraus, daB sie die Verlangerung 
der Daten fiir das H albhydrat darstellen, die von mehreren Autoren unterhalb 100“ 
bestimmt sind. Die Werte fiir den A nhydrit decken sich m it denen von M e l c h e r  
(Journ. Amer. chem. Soc. 3 2  [1908]. 50), weichen aber von denen von H a l l , B o b u  
u. COLEMANN (C. 1 9 2 6 . I. 3585) ab, dereń A nhydrit offenbar z. T. H albhydrat ent- 
halt-en hat. Mit den gefundenen W erten wird versuchsweise das Diagramm von CaSO., 
u. seiner H ydrate bei Ggw. von W. gegeben. Demnach existieren ais stabile Phascn 
bis etwa 40° CaSO., • 2 H 20  u. oberhalb dieser Temp. Anhydrit. Oberhalb 40° is t CaS04 •
2 H20  zwar instabil, geht aber nicht merklich in A nhydrit iiber; das Di hydrat gelit bei
OS0 langsam in das stets (0—200°) instabile H albhydrat iiber. Dieses ist bis etwa 130° 
metastabil u. geht selbst bei 48-std. Erhitzen nicht in Anhydrit iiber; oberhalb 130° 
geht die Umwandlung schneller. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 360—70. Febr. Ann-
Arbor [Mich.], Univ.) K l e m m .

L. Anastasiadis, Alum inium  und seine Mischkryslallbildung mit Si. (Vgl. aucli
G u e r t l e r  u. A n a s t a s ia d is , C. 1 9 2 8 . I. 2587.) Vff. untersucht auf verschiedenen 
Wcgen den Al-reichen Teil (0—1,6% Si) des Diagramms Al/Si, welches eutekt. Typus 
m it besclirankter Mischbarkeit zeigt. Das benutzte Al war 99,94°/„ig. Im  SALADIN- 
App. wurden die Solidus- u. Ausscheidungstcmpp. festgelegt, nachdem die Proben vorher 
50 bzw. 70 Stdn. auf 570° erhitzt u. abgeschreckt waren. Die Entmischungswarme 
war auffallig klein. Weitere Aufklarung brachten elektr. Widerstandsmessungen. 
Driihtc von 1 mm Durclimesser u. 25 cm Lange wurden 40 Stdn. auf 575° erhitzt, 
abgeschreckt u. an diesen instabilen Materialien der W iderstand bestimmt. Zuniichst 
zeigto sich, daB der W iderstand vor u. nach dem Abschrecken gleich w ar; auch dadurch 
erweist sich die Nichtexistenz einer Umwandlung (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2587). Der Wider- 
stand  der abgeschreckten Proben nahm linear m it dem Si-Geh. zu bis zu 1,48% Si; 
weiterer Si-Zusatz veranderte die Leitfahigkeit nicht mehr. D am it ist die L 6slichkeits- 
grenzc festgelegt. Knicke in den Temp.-Leitfahigkeitskurven gestatteten die Solidus- 
u. Entmisehungstempp. festzulegen; die so erhaltenen Werte stimmen m it den im 
SALADIN-App. erm ittelten uberein. Es wird auf Grund der erhaltenen W erte das 
Al/Si-Diagramm bis etwa 2%  Si gezeichnet. — Al m it 0,31% zeigt eine Widerstands- 
zunahme nach dem Abschrecken, ein solches m it 0,18% kaum  noch; bei gewohnlicher 
Temp. liegt also der Si-Geh. der Mischkrystalle zwischen diesen Grenzen. —  Die elektr. 
Leitfahigkeit von Al von 99,94% Geli. betragt 36,8-10'. (Ztschr. anorgan. allg. Chem.
1 7 9 . 145— 54. 19/2. Charlottenburg, Techn. Hochsch.) K l e m m .

C. J. yan Nieuwenburg und H. A. J. Pieters, Studien iiber hydratisierte Alu- 
miniumsilicate. I . Die Wiederhydratisierung von Metakaolin und die Synthese von Kaolin. 
Ungebrannter Kaolin (Zettlitzer Kaolin) verliert bei Behandlung m it Wasserdampf
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von 50—125 Atm. im Autokhwen etwas W. Eine Erklarung hierfiir wird niclit gegeben.
— Wird Motakaolin ebenso behandelt, darni hangt die Wasseraufnalime stark  yon der 
Temp. der Herst. ab. Is t der Metakaolin bei Tempp. unter 550—600° boreitet, so nimm t 
er bei 48-std. Behandlung m it Wasserdampf von ungefahr 100 Atm. etwa 14,5% H 20  
auf. Is t der Metakaolin bei hoherer Temp. (600—850°) hergestcllt, dann ist die Wasser- 
aufnalime geringer, um bei noch hóheren Herst.-Tempp. rasch abzufallen. (Nur ein 
Kaolin aus Neurode nahm bei 900° Entwasserungstemp. naeh obiger Behandlung 
16,3% H 20  auf.) — ALOj (dargestellt durch Entwassern bei etwa 1000° yon gefalltem 
A1(0H)3) nim m t bei einer Behandlung m it Dampf von etwa 100 Atm. ungefahr 17% 
H „0 auf (ber. fur A120 3,H„0 17,6%). Das erhaltene Prod., das durch kochende 2-n. 
HCl kaum angegriffen wird, unterscheidet sich vom Diaspor in D., Brechungsindex 
u. Doppelbrechung. Wird das A120 3 bei Tempp. iiber 1000° hergestellt, so h a t es seine 
Fahigkeit, W. aufzunehmen, yerloren. — Krystallino SiO„ nim m t unter den obigen 
Bedingungsn kcin W. auf. Amorphe wasserfreie S i0 2 nim m t nicht mehr ais hochstcns 
5,3% H ,0  auf. —  Miscliungen yon A120 3 u. S i0 2 im molaren Verhaltnis 1: 2 nehmen 
unter don Versuchsbedingungen nur die aus den Einzelyerss. berechenbare Menge H 20  
auf (10,5—11%). Also kann Metakaolin nicht eine Mischung von A120 3 u. SiÓ2 sein, 
sondern is t wahrscheinlich Al,Si20 ;.

Dio von S c h w a r z  (C. 1923. I II . 353 u. C. 1925. II. 1141) erhaltenen Prodd. sind 
sehr wahrscheinlich nicht Kaolin, da sie sich anders wie Kaolin yerhaltcn u. mehr S i0 2 
ais fur Kaolin bereehnet erhalten. — Vff. stellen sich Mischungen von A120 3 u. S i0 2 
im richtigen Verhaltnis durch Fallen yerdiinnter Lsgg. von A1C13 u. Wasserglas her. 
Der bei 110° getrockncte Nd. enthalt mehr W. ais fiir Kaolin bereehnet, das A120 3 ist 
in yerdiinnter HC1 yollig loslich. W ird jedoch der Nd. liingero Zeit bei yersehiedenen 
Drucken im Autoklayen beliandelt, dann ist das A120 3 nur noch zu einem klcinen Teile 
in 2-n. HC1 (naeh 6 Stdn. auf Dampfbad) loslich. Diese Abnahme der Loslichkeit des 
A1„03 beweist, daB AU03 u. S i02 in Rk. getreten sind (nacli 288 Stdn. bei 200—260 Atm. 
zu etwa 95%). Der Wassergeh."der erhaltenen gut krystallinen Prodd. ist aber betracht- 
lich zu klein (9,1 s ta tt 14% ber.). Doch sind'D . u. Brechungsindex in guter Oberein- 
stimmung m it den W erten fiir naturlichen Kaolin. Vff. glaubcn, daB das hergestellte 
Priiparat syntlict. Kaolin ist. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 48. 27—36. 15/1. Delft, 
Techn. Univ. Lab. f. analyt. Chemie.) L o r e n z .

F. Zambonini und Silvia Restaino, Die Doppelsulfate der Metalle der seltenen 
Erden und der Alkalimetalle. X II. Gero-Casium-Sulfate. (XI. ygl. C. 1928. I I . 529.) 
Aus wss. Lsg. von Cs„S04 (1,5—46%) u. Ce2(S 0 4)3 (5,4%) wurde bei 25° ais einziges 
Doppelsalz erhalten Ćc„(S0.i)3-Cs„S04-8 H„0, diinne Tafelchen naeh dem Pinakoid 
(010) m it einem Winkel von etwa I351/.!0- Durch langsame Krystallisation wurden auch 
makroskop. Krystalle erhalten. (Atti R. Aecad. Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 131—33. 
20/1. Neapel, Univ.) R. K. M u l l e r .

H. H. Gray und M. B. Thompson. Der Eihfluji von Stickstoff auf die Loslichkeit 
ton Eisenmaterialien in  Salzsdure. II. Der Einflup auf den Kohlenstoffgehalt. (Vgi. 
G r a y , C. 1927. I. 254.) Je-C-Legierungen erleiden beim Erhitzen im N2-Strom einen 
Gewichtsyerlust u. eine Abnahme des C-Geh. C u. N bilden eine fliichtige Verb. Stark 
C-haltige Materialien zeigen den grófiten Gewichtsyerlust, aber auch reines Fe ver- 
liert etwas an Gewicht. Bei hohen Tempp. treten F.alctoren auf, die der Gewichts- 
abnahme entgegenwirken (Addition von N an Fo). Die Rk. ist reyersibel; die C-Ab- 
gabe bei der Behandlung m it N, hangt von dem C-Geh. des Materials u. der Gas- 
atmospharc ab, u. beim Erhitzen’ von C-reichem u. C-armem Materiał in der gleichen 
Atmosphare kann C von ersterem auf letzteres iibertragen werden. — Beim Erhitzen 
von gepulyertem gi-auen GuBeisen m it der Hiilfte seines Gewichts N a2C03 im N„- 
Strom wahrend 6 Stdn. bei 800° u. E strak tion  m it W. lieB sieli /7CW"nachweiseń. 
(Journ. Soc. ehem. Ind. 48. T. 21—25. 25/1.) K r u g e r .

H. H. Gray und M. B. Thompson, Der Einfluji von Stickstoff auf die Loslichkeit 
von Eisenmaterialien in  Salzsaure. I II . Weitere Versuche. (II. vgl. vorst. Ref.) Be
handlung von C-haltigcm Fe m it N 2 bei 1100° crlióht die W iderstandsfahigkeit gegen
0,5-n. HCl, u. zwar bei C-armem Materiał starker ais bei C-reichem. Bei gegebenem 
Materiał ist die W id ers tan d sfah ig k e it um so groBer, je  hoher die Temp. der N2-Be- 
handlung war. Unters. des m it N 2 behandelten Materials vor u. naeh Einw. yon HCl 
weist auf 2 Phanomene, eine „Gasatżung“ u. die Bldg. einer transparenten krystallinen 
Schicht hin. Die Unloslichkeit in  HCl ist jedoch nicht au f diese Oberflachenschicht 
beschrankt, sondern erstreckt sich iiber eine merkliche Dicke. Der Oberflachenfilm
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besteht offenbar nicht aus reincm Fe. Die m it N2 behandclten Stahle zeigen bei der 
Auflosung in HC1 nicht den charakterist. Carbidgeruch der unbehandelten. Zwischen
2 Stucken yon behandeltcm bzw. unbehandeltom Materiał in 0 2- u. FeCl3-Lsg. t r i t t  
schnell eine EMK. auf, woboi das m it N 2 behandelte Materiał zunachst positiy ist; 
die EMK. fallt bald, u. nach einigen Stdn. ist das unbehandelte Materiał positiy. Dio 
Unterschiede in der Oberflśichenbesehaffenheit des behandelten u. nicht behandelten Fe 
bestehen aucli nach Einw. von HC1 fort. Die krystalline, glasige Oberflachenschicht, 
die die Hauptursache der W iderstandsfahigkeit des m it N2 behandelten Materials 
gegen HC1 ist, kann durch Weglósen der tieferen Schichten m it HC1 isoliert werden. 
"(Journ. Soc. chem. Ind. 48. T. 25—28. 25/1.) K r u g e r .

Gustav F. Hiittig und Harry Garside, Zur Kenntnis des Systems Eisenoxyd- 
Wasser. (Vgl. auch C. 1928. n .  527.) Ahnlich wie friiher bcim Aluminiumhydroxyd 
wird hier eine eingehendo Unters. der Gleichgewiclite im System Fe20 3/H ,0  gegeben 
u. dam it besonders auch dio Frago untersucht, auf weiehen Wegen das Altern erfolgt. 
Dio Darst. verschiedener Priiparate, dereń Wassergeh. zwischen Fe20 3 • 3,721 H „0 u.
0,145 H 20  yariierte, wird beschrieben; es ist moglich, akt. Eisenoxyd ziemlich weit- 
gehend wasserfroi darzustellen; ein yollstandiger W .-Entzug war jedoch ohne Krystalli- 
sation u. dam it Inaktivwerden des zuruekbleibenden Eisonoxyds nicht moglich. — 
Untersucht wurde: Dampfdruck, spezif. Warmen, katalyt. W irksamkeit (Zers. von
H ,0 2), chem. R caktiy itat (gegen 1Ł.S), Auflosungsgeschwindigkeit u. Rontgendiagramm 
(von Z. Herrmann u. Ch. Slonim). Die Versuchsergobnisse sind in umfangreichen 
Tabellen u. Figuren gegeben. — Die Dampfdruckkurcen zeigen fUr f r  i s c h e Praparato 
unabhangig vom W.-Gch. fur alle Praparato das gleiche Verh.: Auch der iiber eine 
Zus. Fe20 3-3 H 20  hinausgehende W.-Geh. h a t einen merklieh geringeren W.-Dampf- 
druck ais reines W .; der Druck sinkt bei fortschreitender Entwasserung kontinuierlich 
u. knicklos, um schlieBlich Werte anzunohmen, die einer starken chem. Bindung ent- 
sprcchen. Boim Altem  t r i t t  eine geringe Verfestigung des gesamten W. cin. Nur bei 
Praparaton, die m it sehr geringem W.-Geh. gealtert sind, t r i t t  eine Loekerung ein. 
Vollig yerschicden hiervon sind die Kustandsdiagramme der Mineralien. Sowohl 
„G oethit“  wio „Rubinglimmer“ zeigen die stóehiomotr. Zus. Fe20 3-1 H 20 ; die A rt 
ihrer W.-Bindung kommt der einer rein stochiometr. Verb. relatiy nahe. Goethit halt 
das W. etwas starker fest, is t demnach die stabilere Modifikation. Im  Anhang hierzu 
wird — gemeinschaftlich m it A. Simon — diskutiert, wie der Dampfdruck eines Geles 
von der Menge seines Dispersionsmittels abhangt, wenn a) kein W. chem. gebunden 
ist (vgl. auch C. 1927. I. 3059), b) wenn alle W.-Molekule chem. an das Metalloxyd 
gebunden sind u. e) wenn ein Teil des W. frei, ein Teil gebunden ist. Den Sachyerhalt 
geben Gleichungen folgender Form  wieder: fiir a) ln  (p0[p) =  K j N  ( N — Mole W./Mol 
Oxyd) ; fiir b) K'  N  +  N  ln p j p  =  K "  u. fiir c) ln ( pjp)  =  K^KN  — K 2). Da sich 
hier die Ergebnisse am besten nach b) darstellen lassen, glaubon Vff. qualitativ  schlieBen 
zu diirfen, daB, obwohl die frisch bereiteten Gele kein Rontgendiagramm geben, doch 
oin Teil des W. eliem. gebunden ist. Die Dampfdruckmessungen werden thermochem. 
nach N e r n s t  ausgewertet. Fiir Groethit berechnen sich nach der Naherungsgleichung 
28,240 kcal., fiir Rubinglimmer 26,373 kcal. Es ist jedoch die Frage, ob die gemessenen 
Drueke wirklich ais reversiblc zu bewerten sind; w ertet man Schatzungen von R u e f  
(Kali 1 [1907], 84) iiber den reyersiblen Dampfdruck aus, so ist ein Quadruppelpunkt 
Goethit — krystaUisiertesFe20 3—W. (fl.)—W.-Dampf irgendwo zwischen 77 u. 228° an- 
zunebmen. Vielleicht yerliiuft derZerfall vonG oethit usw. so: I . : Fe20 3-H 20(G oethit) 
Fe20 3 (Zwischenmodifikation)-f H.,0 (Dampf); I I . Fe20 3 (Zwischenmodifikation) 
Fe.,03 (kryst.); I . ware dann reyersibel, II. irreversibel anzunehmen. — Die s p e z i -  
f i s c li e n W a r m e n  sind k 1 e i n  e r  ais der Summę Fe20 3 +  N  ■ H 20  entspricht. Fiir 
iV =  0,2—1,0 geht bei frischen Praparaten dio si>ezif. Warme streng linear dem W.- 
Geh., dann t r i t t  ein Knick auf, die spezif. Warmen werden gróBer. Beim Altern tr i t t
a) bei iV>- 1 meist eine Verringerung, b) fiir N  1 meist eine VergróBerung der spezif. 
Warme auf. Dementsprechend ist beim Altern fiir a) Goethitbldg., fiir b) Fe20 3-Bldg. 
anzunehmen; jedenfalls mussen die Alterungsyorgange oberhalb u. unterhalb N  =  1 
yerschieden sein. — Bzgl. der Aktivitat ergab sich, daB bei den yerhaltnismaBig sehr 
jungen Praparaten  die Anderungen in der katalyt. Wrkg., der chem. R eaktiy ita t u. 
der Auflosungsgeschwindigkeit para] lei geben. Die geringste A ktiy itat findet sich bei 
sehr kleinen iV-Wertcn, boi N  =  1 ist ein scharf ausgepragtes Maximum, bei Ar >  1 
fallt die A ktiy itat langsam m it einem Minimum zwischen N  =  2 u. N  =  3. Beim 
Altern zeigt sich durchweg eine geringe Abnahme, jedoch geht diese nicht kontinuierlich
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sondern pendelnd; ein Yorliiufiger Vers., dieses Pendeln zu erklaren, wird gegeben u. 
andere period. yerlaufende Rkk. zusammengestellt.- — Die E o n t g e n u n t o r s .  
zeigte fur Goethit u. Rubinglimmer versohiedeno Diagramme; beim Entwasscrn treten 
Fe20 3-Linien auf. Gefallte Eisenhydroxyde zeigten auch nach 60-tagigem Altem 
keine naehweisbare Krystallbldg. — Zusammenfassend kommen Vff. zu folgenden 
Schliissen: Das frisch bereitete Hydrogel ist amorph. Dor groBte Teil des W. diirfte 
chem. gebunden sein (z. B. ais Fe(OH)3 oder Fe(0H )3-H 20). W ird yorsichtig bis zu 
einer Zus. Fe20 3-H20  entwassert, so kommt wahrscheinlich aUenMolekulen der amorphen 
Substanz diese Zus. zu. Die letzten Anteile W. sind sehr fest gebunden; da zu ihrer 
Entfernung hóhere Tempp. angewendet werden miissen, is t dabei teilweise Krystalli- 
sation nicht zu yermeiden. Beim Altem gehen 2 Vorgiinge nebeneinander: ein Teil 
geht in  Fe20 3 +  W. iiber, ein anderer in Geothit. Obwohl der letztere stabiler ist, geht 
doch die Umwandlung Fe20 3 +  W. — >■ Goethit zu langsam, ais daB man sie beob- 
achten konnte. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 79 . 49—7G. 19/2. Prag, Deutsche Techn. 
Hochschule.) K l e m m .

H . A. F ales und p .  s. R oller, Die Seduktion des Permanganations durch Chrom-
(Ill)io n  in  saurer Losung. F u r die Red. von KMn04 durch Oxalsaure hatte man schon seit 
langerer Zeit angenommen, daB die Bk- durch gegenseitige Einw. zwisehen dem M n04'- 
Ion u. einem Mn+++-Komplex katalysiert wird, so daB dio Rk.-Geschwindigkeit be- 
stim m t ist durch dio Zers.-Geschwindigkeit dieses Mn+++-Komplexes (vgl. z. B. 
S k r  a b  AL, Ztschr. anorgan. allg. Chem. 42. 1 [1905]). Vff. glaubten, daB es moglich 
sein wiirde, ein ldareres Bild der M n04'-Red. zu erlialten, wenn man m it einem Red.- 
Mittel arbeitete, das keino Komplexe bildet u. wahlten Cr+++. Der Rk.-Verlauf ent- 
sprach ganz dem fiir die Red. von KM n04 m it organ. Sauren beobachteten: Typ. 
autokatalyt. Verlauf, der gegen Ende der Rk. stark'yerzogert wird. Die umfangreichen 
Verss., die zur Aufklarung des Rk.-Mechanismus angestellt wurden, konnen hier im 
einzelnen nicht wiedergegeben werden. Das Bild, das Yff. erhalten, entspricht vollig 
dem, was man fiir die Red. von organ. Sauren annehmen kann: M n04_ reduziert 
sehr'langsam  bei 25°, Mn++++ dagegen sehr schnell. Mn++++ entsteht gemaB

2Mn+++ — > Mn++ +  Mn++++ 
aus Mn+++, das komplex m it H 2S04 gebunden ist. Der Komplex zers. sich langsam; 
seine Zers.-Geschwindigkeit bestimmt dio Rk.-Geschwindigkeit, dereń Temp.-Koef- 
fizient zwisehen 25 u. 35° 4,01 ist. Da aber andererseits Mn++ m it Mn++++ Mn+++ 
bildet, so wird die Mn++++-Konz. um so mehr abnehmen, je mehr die an Mn++ steigt. — 
Der Gang der Oxydation yon Cr+++ ist demnach folgender: Das zuerst gebildete Mn++ 
bildet m it dem iiberschussigen Mn O," Mn++++, das sehr reaktiy ist. Je  mehr aber 
die Mn++-Konz. gegenuber der von M n04"  wiichst, um so mehr entsteht aus Mn++ u. 
Mn++++ Mn+++, das nur sehr langsam reagiert, so daB schlieBlich, wenn nur noch 
Mn+++ in komplexer Form  u. Mn++ yorhanden sind, die Rk. sehr langsam yerlauft. — 
Der Dnterschied gegenuber der Rk. zwisehen Oxalsaure u. M n04~ u. der hier unter- 
suchten Rk. ist also nur der, daB sich der Mn+++-Komplex dort m it dem Red.-Mittel, 
hier m it H 2S 04 bildet; sonst liegen die Verhaltnisse ganz analog. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 5 1 . 345—59. Febr. New York City, Columbia-Uniy.) K l e m m .

Theodore W . R iehards und A rthur W. Phillips, Das Atomgewicht von Kupfer 
aus der Gegend des Oberen Sees und ans Chile. Die bishorigen Unterss. der At.-Geww. 
von Elementen yersehiedener geolog. Herkunft haben, abgesehen yon Elemcnten 
radioakt. Herkunft u. yielleicht yon Bor, stets zu ident. Werten gefiihrt. Auch fur 
die beiden untersuchten Cu-Vorkk. ergab sich der gleiche W ert 63,557. Analysiert 
■wnirden die Chloride, u. zwar wurde Cu elektrolyt. u. Cl in  einer Sonderprobe nephelo- 
metr. nach den Methoden der HARVARD-Schule bestimmt. Bei der elektrolyt. Best. 
blieb ein sehr geringer Teil in Lsg., der eolorimetr. m it K 4[Fe(CN)6] zu 0,00006 g 
geschatzt wurde (Gesamtgewicht des Cu ~  1,29 g). — Bei den Lsgg. yon CuCl2 • 2H20  
tra t nach einiger Zeit ein Riickstand auf, der sich nach langerem Stehen nicht mehr 
yermehrte. Wurde die Lsg. m it HN 03 angesauert, so beobachtete man keinen Riick- 
stand. Die Analyse erwies den Riickstand ais A tacam it CwCi2 ■ 3 Cu O ■ -rH^O. Dieser 
entsteht, wio eine eingehende Unters. zeigte, dadurch, daB bei der Krystallisation 
von CuCl2 • 2HaO etwas Cl yerloren geht, offenbar, weil sich CuCl bildet. Durch den 
Luftsauerstoff wird dieses dann oxydiert u. bildet so das bas. Salz. Fiir die At.-Gew.- 
Best. wurde 1. das bas. Salz abfiltriert, dann brauchte fiir das Yerh. Cu: Cl nicht korr. 
zu werden; oder 2. man gab yon yornherein H N 0 3 zu, so daB das bas. Salz nicht aus- 
fiel, u. muBte dann das S ilb e raąu iy a len t um ~  0,07% korrigieren. — Der neue Cu-
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W ert ist etwas hoher ais der von R u e r  u . B o d e  (63,546, vgl. C. 1 9 2 4 . II. 1673) gc- 
fundene. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 400—10. Febr. Cambridge [Mass.], H a r y a r d - 
Univ.) K l e m m .

B. K. Vaidya, Reaktion zwischen Kupfersalzen und Glycerin. Bcim Erhitzen der 
Lsg. eines krystallwasserhaltigen oder wasscrfreien Cu-Salzes in Olycerin auf 150—200° 
t r i t t  eine starkę Bk. ein, wobei die Salze stets (auBer CuCl2) in metali. Cu — eine Darst.- 
Methode von fein verteiltem Cu, da es ais feines Pulyer m it iiber 99% Reinheit ent- 
steht, das fiir katalyt. Zwecke sehr gceignet ist — u. freie Saure, die weitere Zers. 
erleiden kann, gespalten werden. Die Zers.-Prodd. des Glycerins sind A., Aerolein 
(wenn das Salz ais Dehydratationsm ittel wirkt), C02, CH, u. kleine Mengen von CO u. H„. 
Bei Verwendung von CuCL bildet sich s ta t t  Cu quantitativ  Cu(I)-Chlorid, was zu 
dcssen Darst. benutzt werden kann. Die Rk. scheint allgemciner N atur zu sein, da 
andere Polyoxyalkohole, wie Olykol, Erytlirit u. M annit annahernd dasselbe R esultat 
ergeben. Da CO» u. CH., die H auptprodd. der Zers. des Glycerins durch Cu-Salze 
darstellen, wird ais moglicher Rk.-Verlauf angegeben:

CeH 10OąCu3 =  3Cu +  C 02 +  CH„ +  C2H„, 
obgleich kein Atlian nachgewiesen werden konnte. Auch rohes Kupfersulfat liefert 
gut yerwendbares Cu-Pulyer. (Naturę 123. 414. 16/3. Liverpool, Univ.) B e i i r l e .

C. Kroger, Uber die Einwirkungsgrenze der Mg-Cd-Legierungen und dereń
Spannungslconzenlrationslinie. Zur Feststellung, oh es in der Reihe Mg- Cd - Ein- 
wirkungsgrenzzn g ib t, wurde die Auflosung in CH:lOH untersucht; in diesem 
Losungsm. lost sich Mg, Cd dagegen nicht. Die gel. Menge wurde aus der Menge des 
entwickelten H 2 bestimmt. Bei -/„ Mol. Cd wird bei nicht homogenisierten Legierungen 
die Schutzwrkg. der Cd- auf die Mg-Atome sehr viel grófier ais bei kleinerem Cd-Geh., 
ein vollstandigcr Schutz wird jedoch erst bei etwa %  Mol. Cd crreicht. Durch weit- 
gehende — aber noch nicht ganz vollstandige! — Hoinogenisierung werden die Misch- 
krystalle zwischen %  u. 4/g Mol. Cd wesentlich edler; bei %  Mol. Cd wird kaum noeh 
Ho entwickelt; wie meist sind harte Legierungen etwas reaktionsfahiger ais weiehe. 
Nahezu die gleichen Ergebnisse wurden bei der Einw. von Atliyljodid in ath .\ Lsg. 
erzielt. — Die untersuchte Reihe ist die erste, bei der nicht regulare Mischkrystalle 
untersucht sind, sondern hexagonale. Durch einen einfachen Ansatz nach der Wahr- 
scheinlichkeit-sreelinung (vgl. T a m m a n n ,  Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 1 0 7  [1919]. 9) 
laBt sich zeigen, daB die Schutzwrkg. zwischen %  u. %  Mol. Cd yiel gróBer ist, ais sieli 
fiir regellose Yerteilung berechnet. Es kommt daher nur n. Yerteilung in Frage. Diese 
wird fiir ein ortho-hexagonales bzw. das Mg-Cd-Gitter eingehend diskutiert. Die 
Diskussion ergibt — in Ubereinstimmung m it den obigen Ergebnissen — daB 
schon ein geringer tlberschuB von Mg iiber "/j Mol. Mg das G itter der Einw. des 
Agens zuganglich macht. — W eiterhin wurden die galvanischen Spammngen  der 
Mg-Cd-Legierungen in K etten  Cd | 1-n. M gS04 | CdxMg1_x elektrometr. nach der 
Nadelschaltung bestimmt. Die Spannungen waren stark  zeitabhangig; bei Legierungen 
unter 0,5 Mol. Cd sinkt das Potential von unedleren \^erten  auf edlere ab, bleibt dann 
eine Zeitlang konstant u. sinkt dann wieder. Bei den Legierungen m it mehr ais 0,5 Mol. 
Cd steigt das Potential zunachst zu unedleren W erten, geht durch ein Maximum u. 
niihert sich asymptot. einem konstanten W ert. — Die Spamiungskonzentrationslinie 
w ird im  Zusammenhang m it der Feinstruktur diskutiert. Es wird das nach dem der- 
zoitigen Stande wahrscheinlichste Zustandsdiagramm des Systems Mg | Cd gegeben. 
Eine sprunghafte Anderung des Potentials sollte bei 0,2; 0,667; 0,78 Mol. Cd eintreten; 
man beobachtet dagegen Spriinge bei 0,2; 0,5 u. 0,667 Mol. Der Sitz des Potentials 
ist in der Ox_ydhaut zu suchen, denn die von der Zeit unabhangigen Potentiale sind 
beim Mg u. den Mg-reichen Legierungen zu edel. Weitere Einzelheiten im Original. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 1 7 9 . 27— 48. 19/2. Gottingen, Univ.) K l e m m .

Susudiu  M iyam oto , Uber die Oxydalion von Słannochlorid in  schwefełsaurer 
Lósung durch Luft und die Losungsgeschwindigkeit von Sauerstoff in  Sćhwefelsaure- 
losung. (Buli. chem. Soc. Japan 4. 48—56. Febr. Tokyo, Physikal. u. Chem. Inst. — 
C. 1 9 2 9 . I. 1913.) “ W r e s c h n e r .

Teofilo G-aspar y Arnal, Beilrag zur Uutersuchung der Molybdate, Nilrophospho- 
molybdale, Wolframate und Phosphor-icolframate. Tabelhnihrer Reaktionen. (Vgl. C. 1 9 2 8 .
II. 2269.) Vf. untersucht die Rkk., die 5%ig. Na-Molybdatlsg., gesatt. N H 4-Molybdat- 
Isg., Na-Nitrophosphomolybdat (Na2H P 0 4 +  Na-Molybdat +  H N 03), 5%ig. Na„WOr  
Lsg. u. 5%ig. Na-Phosphomolylxlatlsg. m it den Ionen L i', N a', NH 4', K ', Cu"j R b '. 
Ag', Cs', B e", Mg” , C a", Z n", S r" , Cd” , B a", H g', H g” , Al ” , T l', P b ” , T h” ” ,
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B i" ', U 0 2", M n " , F e '" , N i” u. Co" geben, u. besehreibt die etwa entstehenden Ndd. 
u. dereń Loslichkeit in NH 4OH, HNOa u. einem UberscliuO der verwendeten Salzlsgg. 
Die reagierenden Ionen werden in Gruppen eingeteilt u. dereń Rkk. m it den einzelnen 
Reagepzien zusammengestellt. Aus den gefundenen Rkk. ergeben sich einige Trennungs- 
methoden. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 26. 435— 45. Dez. 1928. Madrid, Univ., 
Lab. d. Inst. f. Radioakt.) R. K. M u l l e r .

A. T. Grigorjew, Einige physikalische Eigenschaften des Platins. (Aus dem 
Russ. von E. Rabinowitzsch.) (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 178. 213—18. 22/1. 
Leningrad, Berginst. — C. 1928. II. 2228.) W i l k e .

A. T. Grigorjew, Die Legierungen von Góld mit Platin. (Aus dem Russ. iiber- 
setzt von E. Rabinowitzsch.) (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 178. 97—107. 22/1. 
Leningrad, Berginst. — C. 1928. II. 2505.) W i l k e .

C. Mineralogische und geołogische Chemie.
Alan W. C. Menzies und C. A. Sloat, Spiralfórmige Streifung auf Carborund- 

krystallen. Auf der Basis eines dunkel purpurrot gefarbten Carborundkrystalls wurde 
Streifung in Form einer ziemlich yollkommenen Spirale beobaelitet. (Naturę 123. 
348—49. 9/3. Princeton, N. J.) S k a l i k s .

L. Clark und s. L. van Orden, Eine rontgenographisclie Studie einiger Asbest- 
sorten aus verschiedenen Minen. Die ais Asbest bczeiehneten Stoffe gehoren im all- 
gemeinen zur Gruppe der Serpentine (Chrysotil) u. der Amphibolo (Crocydolit, Amosit, 
Tremolit, Aetinolit). 90% des in der Industrie benutzten Asbestes besteht aus Chrysotil, 
hauptsachlieh aus K anada u. Rhodesia stammend. D. 2,25—2,27. Ungefahre Zus.: 
3MgO, 2S i02, 2H„0. Beim Erhitzen iiber 450° verliert er das W. u. wird amorph u. 
briichig. Bei Crocydolit t r i t t  dies sehon unter 300° ein. Zur Kennzeichnung der ver- 
schiedenen Asbestsorten wurde die kleinste Identitatsperiode auf der Faserachse u. 
der Grad der Faserung sowie die Veranderung durch Saure- u. Hitzebehandlung ront- 
genograph. bestimmt. Die Identitatsperiode (4,92—5,2 A) ist nicht fiir die Chrysotil- 
oder dio Amphibolgruppe kennzeichnend, sondern schwankt innerhalb der Gruppen. 
Sie sowie der Grad der Faserung sind fiir jede Sorte bezeichnend. Nach 12-std. Kochen 
in konz. HC1 verlieren die Chrysotilo iiber 50% ihres Gewichtes u. werden amorph; 
in der Amphibolgruppe war der Verlust geringer u. die S truktur blieb teilweise er
halten. Beim Głiihen bis zur Gewichtskonstanz bei 900° behielten die Chrysotile trotz 
gróCeren Gewichtsverlustes ihre F a se rs tru k tu r  in hóhcrem MaBe bei ais die Amphibole. 
Jedes Muster wies nach dem Erhitzen u. der Saurebohandlung besondere Eigg. auf, 
durch die es gekennzeiclmet werden kann. (Kautschuk 5. 28—35. Febr. Illinois, 
U. S. A.) K r o e p e l i n .

Johann Jakob, Beitrdge zur chemischen Konstitution der Glimmer. V. M itt. Die 
Muskovite der Pegniatite. I I . Teil. (IV. vgl. C. 1929. I. 1206.) Angabe von ver- 
schiedenen neuen Analysen von Muskoviten pegmatit. Bldg. Die von K u n i t z  (vgl. 
C. 1923. I II . 1511) angegebene Analyse eines Muskovits aus Sibirien wird richtig- 
gestellt. Innerhalb der e i n z e l n e n  Pegmatitgange liegen die Schwankungen im Chemis- 
mus der Glimmer haufig in den Fehlergrenzen der Analysenmethoden. Die Mus- 
kovitc sind aus Teilmoll. der 3 Radikale (SiO0-SiO2), S i05-S i0 2) u. (S i04-S i0 2) auf- 
gebaut. Angabe der sich aus den Analysen ergebenden K onstitution der Glimmer. 
(Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69. 403—10. Febr. Zurieh, Mineralog. Petrograph. Inst. 
der Eidgen. Techn. Hochsch.) E n s z l i n .

Johann jakob, Beitrdge zur cliemisclien Konstitution der Glimmer. VI. Mitt. 
Die nicht pegmatitischen M-uskovite. I. Teil. (V. vgl. vorst. Ref.) Die Muskovite 
nicht pegmatit. Entstehung, von denen 8 Analysen angegeben werden, weisen relativ 
grofie Schwankungen innerhalb ihres S i02- u. T i0 2-Geh. auf. Die Tonerde kann 
weitgeliend durch Fe20 3 ersetzt sein. Die Analysen lassen sich auf einfache Zahlen 
der in  friiheren Arbeiten angegebenen Teilmoll. zurucltfiihren. (Ztschr. Krystallogr. 
Minerał. 69. 511—15. Febr.) ‘ E n s z i.i n .

Toin. Barth, Ober den monoklinen Natronfeldspat. Der einzige bis jetzt gefundene 
monokline Albit ist der von Seiland. E r besteht aus submkr. triklinen Źwillings- 
lamellen. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69. 476— 81. Febr. Leipzig, Univ.) E n s z l in .

F. Rodolico, Krystallographische Untersuchungen iiber den Zinnober von Idria. 
Es werden krystallograph. Messungen an den einzelnen Fliichen einiger Zinnober- 
krystalle von Idria gegeben. Aus den jMessungen ergeben sich 8 verschiedene Kom-
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binationen. (Attł R. Accad. Lincei [Roma], Rcnd. [6] 9. 176—79. Florenz, Univ. 
Mineralog. Inst.) R. K. M u l l e r .

W. W. Nikitin, Parallele Verwac7isungen des Fahlerzes und seine chemische Kon- 
stilution. An Hand von 25 Analysen versucht Vf. iiber den chem. Bau der Fahlerze 
nahero Angaben zu machen. Die haufig beobachteten Parallelverwachsungen m it 
Kupferkies u. Zinkblende legen die Annahme naho, den UberschuB an Rn bzw. R 1 
(Cu, Fe, Zn) auf feste Lsgg. von Kupferkies bzw. Zinkblende, eventuell auch Bornit, 
M etacinnabarit u. einer kub. Form des Cu2S in dom Fahlerz zuruckzufuhren. Dem 
Fahlerz selbst wird die Zus. (CuJ2, Ag,, Zn, Fe, Hg)s(As, Sb, Bi)2S<. zugcschriebcn. 
Aus den Tabellen m it den umgerechneten Analysen liŁBt sich auch eine verhaltnis- 
mafiig gute tlbereinstimmung erkennen. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69 . 482—502. 
Febr. Ljubljana, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

C. V. Corless, Die Frood Erzlagerstatte. Eine Yermuiung iiber ihre Entstehung. 
Der Ursprung der Nickol-Kupferlager des Sudburrydistriktes ist noch nicht einwand- 
frei geklart. Neue Bohrungen ergaben, daB zunachst die Zus. des Erzes m it zunehmender 
Tiefe ziemlich konstant bleibt, wahrend die Gangart immer mehr abnimmt. Von 
3000 FuB an haben wir reine Sulfide. Von 2000 FuB an nim m t der Geh. an Cu bis 
ca. 2800 FuB langsam zu (7% Cu u. 3%  Ni), dann folgt eine starkę Zunahme bis 
3100 FuB, wo der Geh. an Cu 21 °/0 u. der an Ni nur noch l,7 °/0 betragt. Vf. lialt die 
E ntstehung der Erze magmat. N atur, ob sich allerdings das Magma bereits vor dem 
lakkolith. Eindringen differenziert h a t oder erst nachher, bleibt dahingestellt. (Cana- 
dian Mining metallurg. Buli. 1 9 2 9 . 447—53. Marz.) E n s z l in .

L. R. Wager, Metasomatose in  den Whin S ili im  Norden Englands. I. Meta- 
somalose durch Losungen fiihrende Spalten. Die Verwitterungsvorgange werden be- 
sprochen, durch dio aus einem Dolerit ein weiBes kaolin- u. carbonathaltiges Gestein 
m it freiem SiO, entstanden ist.- (Geological Magazine 66. 97—110. Marz. Cambridge, 
Pembroke Coli.") E n s z l in .

Franz Angel, Ober chemische Beziehungen gesleinsbildender Pyroxene und Amphi- 
bole unterei?iander und zum Mulłergeslein, dargestellt mit Hilfe des Niggli-Standard. 
Verschiedene Pyroxene u. Amphibole werden ihrer Zus. nach dem Muttergestein 
gegenubergestollt. Aus den Analysen ergibt sich, daB dieselben je nach der Aus- 
scheidungszeit mehr oder weniger von den im Magma vorhandenen Baustoffen ais 
Nebenbestandtcile in geringerem Mafio in  ihren Bau aufnehmen. Ais solche „Standard- 
begleitsilicate" kommen in Betracht: Albit, A northit, Orthoklas, Nephelin, Leucit, 
Oliyin, Magnetit. (Ztsclir. Krystallogr. Minerał. 69 . 455—75. Febr. Graz, Mineralog. 
Petrograph. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

Robert R. Walls, Bergkrystall und Diamantschlauche in  Brasilien. In  den 
Diamantschliiuchen von Brasilien beobachtete Vf. rund um die diamanthaltigen, 
stark  verwitterten Tone u. Mergel reinen Bergkrystall, welcher durch die Meta- 
morphose der Quarzite entstanden ist. (Geological Magazine 66.111— 16. Marz.) E nsz.

S. J. Shand, Die Klassifikation eines Glasgesteins: Der Pechstein von . Wormit, 
Fifeshire. Vf. versucht, eine Methode auszuarbeiten, nach der die Glasgesteine auf 
Grund der D., Lichtbrechung, Flammenfarbung u. einiger qualitat. Daten ohne quan- 
tita tiye Analyse der zugehórigen Gesteinsklasso eingeordnet werden. An dem Pech
stein m it der D.ls 2,40 u. n =  1,496 fiilirte die Methode, wie aus der Analyse zu er- 
sehen ist, auch zum Ziel. E r  gehort zu den Rhyodaziten. (Geological Magazine 66.
116—21. Marz. Stellenbosch, Siidafrika.) E n s z l in .

Y osihiko K ano  und B unnosuke Y am aguti, Uber den Gehalt der japanischen 
Erdgase an Helium und anderen Bestandteilen. In  Fortsetzung der Unters. yon Y am ada 
(C. 1 9 2 9 . I. 1913) wird die Zus. von 84 Proben von Erdólgasen, Jlineralquellgasen, 
schlagenden W ettern u. vulkan. Gasen untersucht; dio Proben stammen von den 
Inseln Taiwan, Hokkaidó, Honsiyu u. Kyusyu. Es w ird der Geh. an C02 +  H S2,
CH4, C2H 6, holicren KW-stoffen, 0 2, CO, N2 u. He angegeben, sowie die Ergiebigkeit
der Quelle u. die geolog. Formation, der sio entspringt. He-Geh. schwankt in  CH4- 
u .C 0 2-reichenGasen zwischen 0 \i. 0,01%; Gehh. von 0,1—0,3°/oHe finden sich nur in 
N 2-reichen Quellgasen (0,308% in einer h. Quelle), doch betragt die Ergiebigkeit dieser 
Quellen nur einige cbm taglich. In  h. Quellen findet man eine Parallelitat in  den Gehh. 
an He u. an RaEm. (Aeronautical Research Institu te, Tókyó Imperial Univ. 1. 347—58. 
1926. Sep.) ' R a b tn o w itso ii .
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Reinhard Brauns, Mineralogie, 6., verb. Aufl. Noudr. Berlin: W. do Gruyter & Co. 1929.
(143 S.) kl. 8°. =  Sammlung Gosclien. 29. Lw. M. 1.50.

Theo Kuhlein, Mineralogie. Leipzig: Verlag f. Kunst u. Wissenschaft 1929. (72 S.) 10°. =
M iniatur-Bibliothek. 194/195. M. —.40.

D. Organische Cliemie.
Ingo W. H. Hackh, Słruktursynibole. (Quimica e Industria 6. 21—23. — C. 1928.

I. 1845. Febr. San Francisco, Medizin. Hoehsch.) WlLLSTAEDT.
Willard H. Bennett, I. Beinigung von Mełhylfluortd. I I .  Quantilalive Gasanalyse 

durch Infrarotspeklroskopie m il hoher Dispersion. Die Methode zur Darst. von CH3F 
von M o l e s  u . B a t u e c a s  (Journ. Chim. physiąue 17. 537 [1919]) is t umstandlich. 
Vf. stellt das Gas aus 2 Teilen K F  u. 5 Teilen KCH3SO,, durcli Erhitzen auf 140—200° 
dar. Das Rohgas enthielt C 02; H 20 ,  (CH3)20 , C2H 4 u. S 0 2 u. wurde durch konz. H 2S 04, 
K O H , Natronkalk u. CaCl, gereinigt bzw. getrocknet u. m it fl. Luft kondensiert. — 
Zur Priifung auf Verunreinigungen wurde das Infrarotspektrum  aufgenommen; iiber 
die Anordnung vgl. C. 1929. I. 1418. Es lieB sich zcigen, daB (CH3)20  durch die H 2SO,j 
nahezu ąuan titatiy  absorbiert wurde. Das CH3F  war auf 0,20 ±  0,08% rein; der 
wahrscheinliche Irrtum  der Analyse war 0,10%. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 377—81. 
Febr. Ann Arbor [Mich.], Univ.) K l e m m .

Percy Brigl und Helmut Keppler, Kohtenhydrate. VI. U ber Derivale der 1-Amino- 
glucose. (V. vgl. C. 1927. I . 418.) Vff. stellen eine Reihe yon D eriw . der 1-Amino- 
glucose (I) u. des von S jo l l e m a  (Rec. T rav . chim. Pays-Bas 18 [1899]. 292) aus dieser 
'/erb. erhaltenen sek. Am ins, dem auf Grund versehiedener Rkk. die Konst. II eines 
Di-(l-glucosyl)-amins zuerteilt wird, dar. I gibt m it Pyridin-Acetanhydrid ein Penta- 
aeetat DI, das bei vorsichtiger Verseifung unter Verlust von 4 Acetylgruppen in  ein 
Monoacetat IY ubergefiihrt wird. Im  Gegensatz zu SCIIMUCK (C. 1923. I II . 1213) 
wird bei der Benzoylierung von I  ein Gemisch erhalten, aus dem sich eine krystalli- 
sierende Fraktion e rh a lte n  liiBt, die sichcr k e i n Heptabenzoat ist. —  Aus II wird 
unter iihnlichen Bedingungen ein Octacetat (V) erhalten, das bei der Verseifung ein 
von dem linksdrehenden SjOLLEM Aschen Prod. verschiedenes rechtsdrehendes N-Di- 
saccharid liefert; letztere Verb. wird ais a-Form, H  ais /3-Form des Diglucosylamins 
angesprochen. Jede der beiden Formen, sowie dereń Acetate gehen in w ss. Lsg. unter 
Bldg. eines Gleichgewichts ineinander iiber. — Acetyliert man die beiden Octacetate 
m it ZnCl2-Acetanhydrid, so resultiert in jedcm Falle das gleiche Nonacetat YI. — 
Wahrend VI m it H N 0 2 nicht reagiert, bilden die beiden Octacetate 2 Nitrosamine 
der Formel YU, die indessen beide auch aus dem gleichen Octacetat entstehen kónnen. 
Spaltet man in diesen Verbb. die Acetylgiuppen durch Alkali ab, so entstehen echte 
Nitrosamine. Beim Erhitzen des Nitrosaminacetats m it Acetanhydrid bei Ggw. von 
ZnCl2 oder FeCL wird unter N-Abspaltung das Pentacetat der Glucose gebildet. Analog 
entsteht aus dem Octobcnzoat des Nitrosamins eine 1-Acetyltetrabenzoylglueose.

I  CH„OH—CH— C H O H -C H O H -C H O H —CHNH,
i--------------------- o --------------------- 1

-O---------------------i
II CH.OH—CH—CHOH—CHOH—CHOH—CHX , TTJ 

CH,OH—CH—CHOH—CHOH—CHOH—C H ^”
i--------------------- o -

O-
III Ac. O—CIL—CH—- CH-------C II C H - C H - N I I - A c .

OAc. OAc. OAc.
O-

IY  CHaOH—CH—CHOH—CHOH—CHOH—CH—NH—Ac.
- O -

V  [CH2O Ac.— CH— CH O Ac.— CH O Ac.—CH O Ac.— CH].2N H  

Y I  [CIIjO Ac.— CH— CIIO Ac.— C H O A c.- CHOAc!—t l l l N A c .
- O -

T II  [CHOAc.—C H -C H O A c.-C H O A c.—CHOAc.—ÓH]4> N —NO 
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V e r  s u c li e. 1-Aminoglucosepenłacetat, ClcH 230 10N (HI). Versetzen von I  m it 
einem Gemisch von Pyridin u. Acetanhydrid unter Eiskiihlung, nach 48 Stdn. Ver- 
setzen m it dem gleichen Vol. Chlf., Ausschiitteln m it W. u. Sodalsg., Abdunsten des 
Chlf. bei 30— 40°, Troeknen im Vakuumexsiceator; aus Chlf. durch Versetzcn m it Lg. 
Prismen, Sintern ab 157°, F. 159—160° (geringe Gasentw.), [a] =  +16,2° (0,6065 g 
in 25 ccm Chlf.); die Mutterlauge enthalt V (a-Form), F. 214—215°, [a] =  +80,3°. — 
1-Aminoglucosermnoacelat, CSH IS0&N (IV). 3-std. Stehenlassen einer Lsg. yon DI in m it 
NH 3 gesatt. Methanol, Fallen m it A .; aus W. durch Versetzen m it Aceton krystalline M., 
Braunung bei ca. 230°, Gasentw. u. Verkohlung bei 257°. — a-Diglucosylaminoclacetał, 
CoSH390 IfiN  (Y). Ca. 5-std. Erhitzen von I  u. wasserfreier Glucose m it Pyridin auf 75 
bis 80°, Versetzen m it Acetanhydrid unter Kiihlung; aus Chlf. durch Fiillen m it Methanol 
Nadeln, Sintern bei ca. 205°, F . 213—214° (Gasentw.), [a] =  +85,0° (0,3175 g in 
25 ccm Chlf.); nach Extrahieron m it abs. A. oder Schiitten m it abs. A. ist F. 216—217°, 
[a] =  +87,0°. Auch durch Acetylieren von /3-Diglacosylamin m it Pyridin-Acetanhydrid 
bei gleicher Aufarbeitung erhaltlich. — a-Diglucosylamiii, C12H 23O10N (II). 3—4-std. 
Schiittcln von a-Acetat m it Methanol-NH3, EingieBen in A. oder Einengen iiber H 2SOj ; 
aus W. nach Verdiinnen m it Methanol durch Fallen m it Aceton Nadeln, Zers.bei 167 
bis 168°, [a] =  +85,1° (0,3651 g in 25 ccm W.). Daraus mittels Pyridin-Acetanhydrid 
das a-Acetat, F . 211-—212°. — p-Diglueosylamin, C12H 23O10N, 2 H 20  (II), Darst. nach 
SjOLLEMA, jedoch unter Angabe genauer Mengenverhaltnisse; Zers. bei 125—126°. 
Octacełat, C28H30OJSN (V). 24-std. Stehenlassen yon /S-Amin m it Pyridin-Acetanhydrid 
bei 0°, Versetzen m it Eis-W .-Na-Bicarbonat, Trennen yom a-Acetat durch Extrahieren 
m it viel abs. A .; dieser hinterlaBt das fi-Acetat ais amorphe glasige M.; Sintern bei 
135—140°, Aufklarung u. Meniskusbldg. bei ca. 190—192°, [a] =  +7,6° (0,2132 g in 
25 ccm Chlf.). LiiBt sich durch Methanol-NH3 zu /?-Amin, F. 122—123°, yerseifen. — 
Ar-Acetyldiglucosylaminoctacetat (Nonacetat), C30H 41O19N  (VI). a) Kurzes Kochen einer 
Lsg. von a- oder /3-Acetat m it Acetanhydrid-ZnCl2, Versetzen m it Eis-Bicarbonat;
b) Nebenprod. bei der Zers. der Nitrosam inacetate; c) Erhitzen von III m it Acet- 
anhydrid-ZnCl2. Aus A. Nadeln, F . 192°, [a] =  —9,2° (0,3159 g in 25 ccm Chlf.). — 
a-Diglucosylnitrosaminoctacelal (a-Niirosaminacelat), C2SH 380isiN2 (VII), Einleiten yon 
N^Oj in eine Suspension von a-Acetat in  A., gelbe Blattchen F. 204—205° (Gasentw.), 
[a] =  +80,4° (0,3267 g in  25 ecm Chlf.). Regeneriert beim Stehen in  Methanol das 
a-Acetat; gibt beim Verseifen m it Methanol-NH3 a -Diglucosylnitrosamin. — a-Di- 
glucosylnitrosaminoctobenzoat, C63H540 j£)N 2 (VII, Ac. =  CcH 5CO—), 24-std. Stehenlassen 
yon YII m it Methanol-NH3, Troeknen iiber H ,S 0 4, Benzoylieren m it NaOH-Benzoyl- 
chlorid, aus Toluol durch Versetzen m it A. feinkrystallin. Nd., Sintern ab 198°, F . 202 
bis 203° (Gasentw.). — ct-Pentacelylglucose, Erwarmen von YII m it Acetanhydrid- 
ZnCl2, aus A. Nadeln, F . 110— 111°, [a] =  +97,2°. Analog aus dem Benzoat 1-Acetyl-
2,3,4,6-telrabenzoylglucose, C30H 30Ou , aus A. Prismen, F. 159—160°. — f}-Diglucosyl- 
nitrosaminoctaceiat, C28H 380 19N2. a) Aus /?-Acetat in  A. m it N 20 3; b) Versetzen einer 
Lsg. von a-Acetat in Eg. m it N a-N itrit, EingieBen in W. Aus sd. A. oder aus Cblf. 
durch Zusatz yon A. Nadeln, Sintern bei 215°, F . 218—220° (Gasentw.), [a] =  +12,5°. 
—- Die gegonseitige Umwandlung der beiden Diglucosylamine sowie ihrer Octacetate 
wird eingehend untersucht. (Ztschr. physiol. Chem. 180. 38—63. 4/1. Hohenheim, 
Landwirtsch. Hochsch.) \Y. WOLFF.

Percy Brigl und Richard Schinle, Kohlenhydrale. V II. Zur Kennlnis des Starke- 
acetals. (VI. vgl. vorst. Ref.) Reisstiirke, die nach P e i s e r  einer Vorquellung m it W. 
unterworfen, m it A. gefallt u. an der Luft getrocknot worden ist, ([a]o20 =  -f-149,40; 
in n-NaOH) liefert bei der Acetylierung m it Acetanhydrid u. Pyridin bei 80° ein Tri- 
acetat yon [a]l9n =  +162,4° (Chlf.; c =  1,2318), das in  bezug auf seine Loslichkeits- 
yerhaltniśse sta rk  abweicht yon dem Starkeacetat von F r ie s e  u . S m ith  (C. 1928.
I I .  2128). W ahrend dieses in organ. Losungsmm. unl. ist, wird das von den Vff. bereitete 
Triacetat von Chlf. u. Eg. gut, wenn auch in  kolloidaler Form aufgenommen. Eine 
Wiederliolung der Verss. von F r ie s e  u . S m ith  ergab jedoch yóllig ident. Praparate. 
Es scheint, daB durch scharfes Troeknen das Acetat scbwerer loslich wird. Dieses 
Triacetat zeigt keine Spur yon Red. u. liefert bei der Verseifung ein Starkepraparat, das 
zwar in  k. W. leichter loslich ist ais natiirliche Starkę, aber noch die Blaufarbung 
m it Jod  zeigt u. von D iastasein normaler Weise gespalten wird. Mol.-Gew.-Bestst. in 
sd. Chlf. ergaben weder eine Erhóhung des Kp. noch eine Erniedrigung der Dampf- 
spannung nach R a s t .  Dialyseyerss. in Eg. ergaben yóllig negative Resultate, wahrend 
Glueoseacetat u. Oktecetylmaltose m it Leichtigkeit die Pergamentmembran passierten.
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Die Mol.-GroBe des Starkeacetats muB also erheblicli groBer sein ais die eines Di- 
saceharides. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 99—103. 9/1. Hohenheim, Landwirtschaftliche 
Hochschule.) Oh l e .

C. S. Hudson und Eugen Pacsu, Krystalline Turanose. An einer Probe eines 
aus Melezitose hergestellten Turanosesirups, der eine Reihe von Jahren gestanden 
hatte, wurden von H. D. B r a u n S  Krystalle gefunden, die beim Animpfen spater her- 
gestellter Turanose eine rasche Krystallisation ergaben. Turanose laBt sich aus h. 
C!H3OH, in dem sie maBig 1. ist, gut umkrystallisieren. Die friseh bereitete wss. Lsg. 
zeigte 3 Min. naeh dem Auflósen ca. [cc]d20 =  +43,5°, welcher W ert innerhalb von 
20 Min. bei ca. [ajn20 =  +75,6° konstant wurde. Krystallisierte Turanose zeigt also 
in  wss. Lsg. starkę u. schnelle M utarotation u. ist eine /S-Form des Disaecharids. Sie 
hat einen siiBen Geschmack, F. 157°, die Krystalle sind gut gebildete Prismen m it 
vielen entwickelten Flachen. (Science 6 9 .  278. 1/3. Washington [D. C.], U. S. Public 
Health Serv., Hygienic Lab.) B e h r l e .

Karl Fredenhagen und Johannes Dahmlos, Dichte, innere Reibung, Dielektrizitdts- 
konstante, Lósurujsvermbgen und dissoziierende Kraft des Cyanwasserstoffs. Entgegen 
dem Befund yon KAHLENBERG u. S c h l u n d t  (Journ. physical Chem. 6 [1902]. 447) 
herrscht yielfach die Ansicht, daB die fl. Blausaure wegen ihrer hohen DE. ein gutes 
Losungsm. ftir anorgan. Salze u. ein gutes Ionisierungsmittel sei. Yff. prufen daher 
die Ergebnisse yon K a h l e n b e r g  u . S c h l u n d t  nach u. bestimmen eine Reihe yon 
physikal.-chem. Eigg. z. T. neu. — Die Leitfahigkeit betrug bei 0° 0,60 -10-0. Die DE. 
wurde zwischen — 13,4°(194,4) u. +  22,1°(113,2) bestimmt; die W erte stimmen zwischen
10 u. 22° m it den yon B r e d i g  (Ztschr.angew.Chem. 3 6  [1923]. 1709) uberein, bei diesen 
Tempp. liegen sie erheblich tiefer. Die D i c h t e  fallt von 0,7326 (bei — 13°) auf 0,6884 
(bei +  20°) nahezu linear; die Ubereinstimmung m it Literaturwerten is t gut. Die 
i n n e r e  R e i b u n g  betragt bei — 7,5° 259,1 -10~3,.bei 20,2° 201,4-10-5 ; Blausaure 
ist 5mal fluider ais W. — Die Ergebnisse von K a h l e n b e r g  u . S c h l u n d t  bzgl. Leit- 
fiihigkeiten u. Loslicbkeit werden im allgemeinen bestiitigt; einzelne Abweichungen 
von den friiheren Ergebnissen im Original. — Blausaure hat ein geringes Losungs- u. 
Ionisierungsyermógen fur Salze; sie ist ein Beweis fiir die von F r e d e n h a g e n  (C. 1 9 2 9 .
I. 1540) yertretene Theorie, daB die elektr. Dissoziation durch spezif. Wechselwrkgg.
zwischen Losungsm. u. Gelóstem bestimmt ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 9 .  
77—88. 19/2. Greifswald, Uniy.) K le m m .

Hans Reihlen und U. v. Kuminer, Vber kotnplexe Mełallcyanide. I I .  (I. ygl.
C. 1 9 2 7 .  I. 589.) Ausgehend yon dem Gedanken, daB die Verbb. des Ferrocyanwasser- 
stoffs u. ahnlicher komplexer Cyanosauren m it Schwermetallen keine Salze, sondern 
komplizierte mehrkernige Verbb. sind, haben die Vff. dem 1. Berliner- u. Turnbulls- 
blau nicht die Formeln I. u. II., sondern III . zugeschrieben. I. [FeIiCy6]Fe1IIK,
II . [FeInCy0]FeiiK, I II . [FeIIICyeFcII]K. Entsprechend ist Ferrocyankupfer nicht 
ais IV., sondern ais V. zu formulieren. IV. [FeCy6]Cu2, V. [FeCyeCu]Cu. Dies wurde 
aus dem Verh. dieser Verb. gegen NH3 abgeleitet. Verb. IV. miiBte m it NH3 in VI. 
iibergehen, wahrend tatsachlich VII. entsteht, was nur durch Zugrundelegung der 
Formel V. fur das Ferrocyankupfer yerstandlich ist. VI. [FeCy„] [Cu(NH3).,]?, 
Vn. [FeCy„Cu] [Cu(NH3)4]. Bei Ferrocyan- u. Kobaltcyannickel konnte die Richtigkeit 
der Formulierung der Vff. nicht durch Ausfiillung nur der Halfte des Nickels bewiesen 
werden, da Dimethylglyoxim das gesamte Ni auBfallt. (Vgl. jedoch B i l t z  u . B oden- 
SIEK, C. 1 9 2 8 .  I. 2569.) Weiterer Beweis, daB diese Verbb. ais mehrkernige Komplexe 
aufzufassen sind, is t die Tatsache, daB sich niemals 1 Mol. einer Cyanosaure m it weniger 
ais einem Grammatom yerbindet. — Es wurden die Verbb. V III. [FeIIiCy6Pb(H 20 )2]Tl; 
Cs u. IX . [CoinCy„Pb(H20 )2]TI; Cs dargestellt. Ferner noch die von S c h u le r  (Wiener 
Akad. d. Wiss. 77 [1878]. 2. 599) u. E. M u l l e r  u . D i e f e n t h a l e r  (C. 1 9 1 0 .  II . 1133) 
schon bei Einw. von Bleinitrat auf Ferri- bzw. Kobaltieyankalium erhaltenen Verbb. 
FeCy6Pb2N 0 3 +  5V2 H 20  u. CoCy„Pb2N 0 3 +  5 H 20 . M u l l e r  u . D i e f e n t h a l e r  
fanden fiir beide Verbb. 5 H 20 , S c h u le r  gab 5 oder 6 H 20  an. Die Fe-Verb. ist schwarz 
bis rotbraun gefarbt, wahrend die wss. lsg . grunstichig gelb ist. Diese Erscheinung, 
daB tiefgefarbte Verbb. nur schwach oder nicht gefarbte Lsgg. geben, findet sich aueh 
beim Chinoliniumjodid u. Bleijodid. Sie ist im obigen Falle darauf zuriickzufiihren, 
daB im tiefgofarbten Salz keine freien Ferricyan- u. Bleiionen yorhanden sind, sondern 
daB Fe, Pb u. Cy wohl auch N 0 2 u. H „0 homoopolar gebunden sind, wahrend in  Lsg. 
in der Hauptsache freie Ferricyan- u. Bleiionen yorliegen. Entsprechend wurde von 
K u b l i  (Diss. Ziirich 1925) ein Casiumsalz nach der Formel I  beschrieben. Die erhaltene
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Strukturform cl II ist analog der von WEINLAND u . W ERNER ais Stammform aller 
bas. monocarbonsauren Eisen(III)- u. Chrom(III-)Salze erkannten. W ahrend hier 
Pb koordinativ 4-wertig u. Fe 6-wertig ist, sind in  der obigen N itratverb. beide Metalle 
koordinativ 6-wertig nach der Formel III. — Bei der Darst. einer der obigen Casium- 
acetatoYerb. entsprechenden K-Verb. von der Formel K [(N 03),Pb2FeCy6] wurden die 
bei Anwendung von K 2S 0 4 bzw. K N 0 3 versehiedenen Rkk. untersucht. Die Verb. 
aelbst konnte n icht erhalten werden. Vff. diskutieren ferner noch den von D a v id S0N  
u. W e l o  (C. 1928. II. 2111) gegen ihre Theorie gemachten Einwand.

II
m Cy (6) Cy (4)

CH3COO Pb Cy Fe Cy Pb CH3C 0 0  
Cy Cy

Cs III
H20  (6) Cy (6) Cy fe) OH2 
H20  Pb Cy Fe Cy Pb N 0 3 
H20  Cy Cy O H J

V e r s u c h e .  Hexacyanopentaquodipluińboeisen(III)verb., FePb2(CN)cN 0 3 +  
51/,  H 20 . Aus Kaliumeisen(III)eyanid (1 Mol.) u. B leinitrat (2 Mol.) in W. Schwarz 
bis tief braunrot. 100 g W. lóscn bei 0° 5,23 g Substanz D : 1,037. — Hezacyano- 
penlaquodiplumbokobalt-(III)verb., CoPb2(CN)6N 0 3 +  5 H 20 . Bldg. entsprechend aus 
Kalium kobalt(III)cyanid. Farblos. — Hexacyanodiaqw>plumboeisen(III)-thallium, 
FcPbTl(CN)c +  2 H 20 . Aus vorst. Bleinitratoverb. m it Thallium nitrat in  W. oder 
direkt aus Ferricyanka) ium, Thallium nitrat u. Bleinitrat. Braun, krystallin. — 
Casiumsalz, FePbCs(CN)c +  2 H 20 . Bldg. u. Eigg. analog der Tl-Verb. —  Hexa- 
cyanodiaquoplumbokobaU(III)(hallium, CoPbTl(CN)c -f 2 H 20 . Bldg. analog der Fe- 
Verb. Farblos, krystallin. — Casiumrerb., CoPbCs(CN)c +  2 H 20 . — Ilezacyano- 
diaquoplumboeisen(lII)kalium, FePbK(CN )6 +  3 H 20 . Aus K 3FeCy6 u. Bleinitrat. — 
Hezacyanodiaquodieisen{III), Fe2(III)(CN )6 +  2 H 20 . Aus K 3FeCy6 u. F errin itra t in verd. 
HKOj. Swl., braune Mikrokrystalle. W ird durch Papier, Metallspatel etc. unter Blau- 
fiirbung sehr leicht reduziert. Bei 1S° ausgefiihrte Leitfahigkeitsbestst. der Blei- 
thallium- u. Blei-Alkaliverbb. der Eisen(III)- u. Kobalt(III)cyanwasserstoffsanre 
zeigen ferner noch, dafi der Komplex in konz. Lsg. z. B. in [FeCy0P b]' u. T l+-Ionen 
zerfallt u. erst bei weiterer Verdiinnung in [FeCy6] '"  u. P b++-Ionen gespalten wird. 
(L ieb ig s Ann. 469. 30—44. 28/2. Karlsruhe, Tiibingen, Chem. Inst. der Techn. Hoch
schule bzw. der Universitat.) M e in h a rd -W o lf f .

Anton Holzl, Der Buffsche Kórper und das Bunsensalz. „D ie Auffassung des 
Buffschen Kórpers Fe(CN)cH 4(C2H5OH)4 +  2 CoHjOH-HCl ais Ather oder Ester der 
Ferrocyanwasserstoffsaure wurde bereits durch" die von B a e y e r  u . V i l l i g e r  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 1202) gezeigte Analogio desselben m it dem Bunsensalz 
Fe(CN)6H4(NH3)4 +  2 N H 3-HC1 zweifelhaft, da beide Verbb. demnach ais D o p p e l -  
s a 1 z e von ferrocyanwasserstoff- u. salzsaurem Ammonium bzw. Alkohol aufzufassen 
sind. Ais Ester der Ferrocyanwasserstoffsaure konnen nur die von F r e u n d  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 21 [1888].“ 931) u. H a r t l e y  (C. 1910. II . 292. 1373.1911. I I . 1126) 
dargestellten Verbb. R 4Fe(CN)6 gelten, da sie nach Unters. des Vfs. bei der Verseifung 
Isonitril abspalten, aber weder die freie Saure regeneriert, noch A. gewonnen wird. 
Beim Zerfall des BuFFschen Korpers w ird freie Ferrocyanwasserstoffsaure unter HC1- 
u. C2H 50H-Entw . gebildet, wobei es sich um keine Verscifung handelt, sondern um 
einen Dissoziationsvorgang, der ohne Aufnahme yon W. wie folgt verlauft: [Buff- 
kórper] ^  6 ROH -)- 2 HCl -j- H 4Fe(CN)0. Der BuFFsche Kórper kann also nur bei 
ObcrschuB an HCl u. C2H5OH ausfallen. E r zerfallt stufenweise, indem zuniichst 
n (HCl +  2 C2H5OH) austreten u. nach langerer Zeit HCl u. C2H5OH im Molyerhaltnis 
1: 3. Ais Zwischenprodd. kommen ein Dialkoholat u. das von B a y e r  u. VlLLlGER 
isolierte Trialkoholat in 1. Linie in  Betracht. Aus Dampfdruckmessungen folgt, daB 
die Ferrocyanwasserstoffsaure 3 bzw. 4 Verbb. m it C.,H.,OH bildet. I . Fe(CN)6H 4 • 
C2H 5OH; II . Fe(CN)6H 4-2C ,H 5OH; H I. Fe(CN)(iHV 3 C2H5OH u. wohl aueh 
IV. Fe(CN)6H 4 • 4 C2H5OH. Verb. IV. ist aus den Tensionsmessungen n icht mehr ab- 
leitbar, da sie nach B a e y ł r  u. V i l l i g e r  wahrscheinlich fl. is t u. auch eine relativ 
hohe Spannung aufweist. Somit entsprechen diese 4 Verbb. dem primaren, sekundaren 
tertiaren u. ąuaternaren Salz der komplexen Saure m it der Base A . oder Athoxonium- 
salzen der Saure. W ird fiir A. salzsaurer A. eingesetzt, so scheint die Auffassung des 
B u F F sch en  Korpers analog der Bunsenverb. ais Doppelsalze von ferrocyanwasserstoff- 
saurem u. salzsaurem Athoxonium bzw. Ammonium gerechtfertigt. Ais Beweis fiir 
die salzartige N atur von C2H 50H 'HC1 diente der Nachweis von Athoxoniumionen 
in alkoh. H C l.. I n  wss. Lsg. ist der Zerfall des BuFFSchen Kórpers dem der Bunsen-
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vorb. vollig analog. (Monatsh. Chem. 51. 157—68. Febr. Graz, Chem. Inst. der 
Univ.) Me i n i i a r d -W o l k f .

B. Kalinowski, Einfuhrung von Quecksilber in  Benzolderimte. Es wird eine 
groBere Anzahl von Hg-haltigen Benzolderiw. hergestellt, welche fast aussehlieBlich
2 Hg-Atome enthalten. Aus Brombenzol u. Hg-Acetal im EinschluBrohr bei 120° 
entstehfc l-Bromienzol-2,4-diquecksilberacelat, C10H 9O4BrHg2 (I), farblose Nadeln aus 
40% Essigsaure. Mit NaCl bildet sich daraus das entsprechende l-Brombe.nzol-2,4- 
diguecksilberchlorid, C6H 3Cl2BrHg2, w'eiBes Pulver aus A., A., Eg., F. undeutlich 
bis 232°. Aus p-Dibroinbenzol entsteht nach der gloiehon Methode bei 140°
l,4-Dibrombenzoldique.cksilbe.ra<xtat, C10H8O4Br2Hg», farbloso Nadeln aus 60% Essig
saure. Aus o-Nitrophenol und Hg-Acetat in Eg.-Lsg. bildet sich 2-Nitro-l-oxy- 
benzol-4,6-diquecksilberacetat, C10H 9O;NHg2, gelbe dreicckige Krystallo aus 40%  
Essigsaure, ohne F. oberhalb 250° unter Explosion sich zersetzond. Durch Kochen 
m it W. unter Sodazusatz bildet sich aus diesem Korper sein Anhydrid 2-Nitro-l-oxy- 
benzol-4,6-diqueckilberanhydrid, C0H 3O4NHg2 (II), dunkelgelber Korper, unl. in allen 
Losungsmm. Aus p-Nitroplieiwl entsteht nach gleicher Methode 4-Nitro-l-oxybenzol-
2,6-diguecksilberacetat, C10H 9O;NHg2, fast weifie Nadeln oder Rhomben aus 20 bzw. 
40% Essigsaure, ohne F . oberhalb 260° unter Esplosion sich zersetzend. Durch 
Hydrolyse bildet sich auch hier ein Anhydrid 4-Nitro-l-oxybenzol-2,6-diquecksilber- 
anhydrid, C6H 20.,NHg> (III), intensiv gelber Korper unl. in allen Losungsmm., ohne 
F. oberhalb 260° sich zersetzend. Aus m-Nitrophenol entsteht nach der gleichen 
Methode 3-Nitro-l-oxybenzol-2-qmcksilberacetat, C8H 70 5NHg, gelbe Rhomben aus 
60% Essigsaure vom F. 210° (Żcrs.). Beim Kochen m it W. bildet sich auch hier das 
Anhydrid 3-Nitro-l-oxybenzol-2-quecksilberanhydrid, C6H 30 3NHg (IV), amorphes

dunkelgelbes Pulver, unl. in allen Losungsmm., ohne F. oberhalb 200°, unter Explosion 
sich zersetzend. Aus 2,4-Dinitrophenol in Eg. entsteht nach gleicher Methode 2,4-Di- 
nitro-l-oxybenzol-6-quecksilberacetat, CsH 0O7N2Hg, farblose Prismen aus 30% Essig
saure ohne F. oberhalb 250° unter Esplosion sich zersetzend. Das Hydrolyseprod. 
dieses Kórpers ist 2,4-Dinitro-l-oxybenzol-6-quecksilberanhydrid, C6H 20 EN2Hg (V), 
gelbos unl. Pulver ohne F. Aus 2,6-Diniiropltenol bildet sich in  gleicher Weise das
2,6-Dinilro-l-oxybenzol-4-quecksilberacetat, C8H 60 7N2Hg, farblose Nadeln aus 40% Essig
saure gegen 260° unter Explosion sich zersetzend. Aus o-Chlorphenol entsteht in 
gleicher Weise 2-Chlor-l-oxybenzol-4,6-diquecksilberacetat, C10H 9O5ClHg2, farblose Nadel- 
biisehel, ohne F. oberhalb 250° unter Hg-Abscheidung sich zersetzend. Mit W. gekocht 
bildet sich 2-Chlor-l-oxybenzol-4,6-diquecksilberanhydrid, C6H 30 2ClHg2 (VI a oder VI b), 
gelbes unl. Pulver gegen 200° sich zersetzend. Aus p-GMorphenol entsteht analog 
4-Chlor-l-oxybenzol-2fi-diqiiccksilbe,racetat, C10H 9O5ClHg2, sehwaeh rosa gefiirbte Nadeln 
aus 20% Essigsaure ohne F. gegen 270° sich zersetzend. Mit W. behandelt, entsteht 
daraus 4~Ghlor-l-oxybenzol-2,6-diqwcksilberanhydrid, C6H30 2ClHg2 (Formeln ent- 
spreehend VI a oder VI b), hollbrauncr Korper. Mit m~Chlorphenol bildet sich 
3-Chlor-l-oxybenzoldiqwcksilberacelat, C]0H 9OsClHg„, farblose, federfórmige Nadeln, 
gegen 270° sich zersetzend unter Hg-Abscheidung. Durch Hydrolyse entsteht hieraus
3-Ghlor-l-oxybenzoldiquecksilberanhydrid, C6H30 2ClHg2, amorphes dunkelgelbes Pulver 
gegen 230° sich zersetzend. (Roczniki Chemji 9. 131— 47. Warsehau, Univ., Inst. f. 
anorgan. Chem.) H£)YER~

Georg Hahn und Willy Stenner, Synthese der Homogentisinsaure. Bei derdm  Teę 
folgenden beschriebenen Synthese der Ilomogenłisinsaure gingen Vff. aus jiyin  
benzoylhydrochinon, das durch Sehutteln m it Allylbromid u. geschmolzoncmu K,COs :
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in trockenem Aceton in Monobenzoylhydrochinonallyldther (I) iiberfuhrt wurde. Die 
Umlagerung zum Monobenzoylallylhydrochinon (II) liefi sich bewirken durch Erhitzen 
des Athers zum Sieden u. Dest. im Vakuum. AuBer der Umlagerung findet gleichzeitig 
Disproportionierung s ta tt:  Bldg. von Allylhydrochinon (HI) u. Dibenzoylallylhydro- 
chinon (IV). Behandlung des in  Eg. gel. Dibenzoylallylhydrochinons m it Ozon liefert 
Dibenzoylhomogentisinsaue (Y). Durch Erwarmen oder beim mehrstiindigen Auf- 
bewahren m it 2-n. NaOH werden die beiden Benzoylgruppen gla tt abgespalten; um 
hierbei die Einw. des Luftsauerstoffs auszuschlieCen, arbeitet man zweckmaCig in Stick- 
stoffatmosphare. Auch beim Erhitzen m it konz. HC1 im Rohr auf 130° gelingt die 
Abspaltung der Benzoylgruppen, dabei entsteht neben Homogentisinsaure (VI) das 
Anhvdrid derselben.

0 -C H 2-CH =CH ., OH OH

r ^ r c sHs

0 -C 0 .C aH , /  0 - C 0 - C 6H5 o h
0 -C 0 -C 6H s jS '  o - c o - c 6h 5 6 5 OH

-C3H 6 ^  j ^ > | - C H , . C O O H ____ ^ j / \ _ C H 3-COOH

Ó-CO-C6Hr, Ó • CO • C,HS OH
V e r s u c h e. Monobenzoylhydrochinon wurde dargestellt nach W it t  (Ber. 

Dtsch. chem. Ges. 26 [1893]. 1909) durch langsames Zutropfen von Benzoylćhlorid 
zu einer Lsg. von Hydrochinon in Sodalsg.; Krystalle aus absol. Methanol, F. 162—163°. 
Daneben entstanden geringe Mengen Dibenzoylhydrochinon, F. 199°. —  Monobenzoyl- 
hydrochinonallyldther, C16H 140 3 (I) aus Monobenzoylhydrochinon u. Allylbromid in 
trockenem Aceton in Ggw. von geschmolzenem u. gepulvertem K 2C03, Blattchen aus 
PAe., F . 71—72°. Bleibt beim Kochen m it 2-n. NaOH unverandert; m it h. alkoh. 
KOH wird der Benzoylrest abgespalten. —  Bei der Umsetzung von freiem Hydro
chinon m it Allylbromid in trockenem Aceton wurden neben unveriindertem Ausgangs- 
material Hydrochinonmonoallyldiher, C9H 10O„ (Krystalle aus PAe., F . 43°) u. Hydro- 
chinondiallyldłher, C12H 140 2 (Krystalle aus PAe., F . 36—37°) gewonnen. —  Monóbenzoyl- 
allylliydrochinon (II)" aus Monobenzoylhydroohinonallylather, disproportioniert sich 
beim Sieden im Vakuum in Allylhydrochinon (III) u. JJibenzoylallylhydrochinon, 
C23H 180 j (IY), Krystalle aus Methanol, F. 107—108°. Um das bei der Umsetzung er- 
haltene Gemisch von Allyl- u. Monobenzoylallylhydrochinon ebenfalls in die Dibenzoyl- 
verb. zu uberfiihren, wurde das erhaltene Prod. in Pyridin gel. u. m it Benzoylchlorid 
gekocht. TY ist gegen sd. Alkali bestandig; durch h. alkoh. KOH w ird es verseift. — 
Dibenzoylhomogentisinsdure, C22H 160 6 (Y), durch Einleiten eines 2,5 Vol.-%  Ozon ent- 
haltenden Sauerstoffstroms in  eine auf ca. 80° erwarmte Lsg. von Dibenzoylallylhydro- 
chinon in Eg., Pulver aus absol. A., F. ca. 180°; lost sich farblos in Soda u. Ammoniak, 
in NaOH unter starker Braunfarbung. — Homogentisinsaure, C8H 80 4 (VI), Prismen 
aus wenig Essigester durch Fallen m it Chlf., F. 146—147°. — Dibenzoylhomogenlisin- 
sauremethylester, C23H I80 6, durch Einleiten von HCl-Gas in eine Lsg. von Dibenzoyl- 
homogentisinsaure in Methanol unter Kiihlung; Krystalle aus Methanol, F . 125°. — 
Dibenzoylhomogenlisinsdureathylester, C24H 20O6, D arst. analog dem Methylester, Krystalle 
aus A. oder Lg., F. 130— 131°. Beide Ester werden nur von alkoh. Lauge verseift. — 
Homogentisinsdureathylesłer, beim Kochen von Dibenzoylhomogentisinsaure m it an 
HCl-G as gesatt. absol. A., Krystalle aus W ., F. 119—120°. (Ztschr. physiol. Chem. 
181. 88—100. 8/3. Frankfurt, Univ.) H i l l g e r .

A. D. Petrow, Uber das 1,3-Diphenyl-{cyclohexen-3-on-5). Zur vergleichenden 
Best. der Affinitatsbeanspruchung der Phenylgruppen im l,3-Diphenyl-[cydohexen-
3-on-5] (I) m it den Methyl- u. Athylgruppen, wurde dieses durch Dehydrogenisierung 
bei 300° mittels platinierter Kohle in das 3,5-Diphenylphe.nol iibergefiihrt. Das nach 
K n o e v e n a g e l  u . S c h m id t  ( L ie b ig s  Ann. 281 [1894]. 59) hergestellte I  wurde zur 
Identifizierung zum l,3-Dicyclohexylcyclohexan hydriert, das dabei wie von ScHKAUTH 
(C. 1923. I. 656) in zwci isomeren Formen erhalten wurde. Bei Einw. von metali. Na 
entstand in alkal. Lsg. l,3-Diphenylcyclohexanol-5, das durch Oxydation in  das ent- 
sprechende gesatt. Keton uberging.
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V e r s u c h e .  l,3-Diphenyl-[cydohexen-3-on-5] (I). Naeh K n o e v e n a g e l  u . 
S c h m id t  (l.c.). F. 82—83°. Lieferte bei der Hydrierung in Hexahydrotoluol m it N i20 3 
bei 240° vorłierrschend festes 1,3-Dicyclohexylcydoliexan, C18H32, vom F. 66° neben 
dem fl. Isomeren vom K p .14 202°. — 3,5-Diphenylphenol. Durch Dehydrogenisierung 
von I  bei 300° m it platinierter Kohle ais Katalysator. F. 82—92°. Phenyluretlian, 
C^HjgOoN. Mit Phenylisocyanat. Aus A. Nadelchen, F. 180°. — 1,3-Diphenylcyclo- 
hexanol-5, C18H 2oO. Durch Lósen von I in sd. absol. A. u. Eed. m it metali. Na. Naeh 
Extraktion m it A. u. Umkrystallisieren Nadelchen, F. 127°. Phenyluretlian, C^H^OoN. 
Aus A. Nadelchen, F. 152°. — l,3-Diphenylcyclohexanon-5, Cł8H I80 . Aus yorigem durch 
Oxydation m it Chromsauregemisch oder Chromsaureanhydrid in Essigsaure. Nadelchen, 
F. 139—140°. Oxim, C18H 19ON. Aus A. F. 201°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 642—45. 
6/3. Leningrad, Inst. fiir experiment. Agronomie.) P o e t s c h .

Franz Faltis und Fritz Kloiber, Uber 4,5-Dinuithoxyliem,vmellitsdure. Die beim 
Abbau yon Laurotetanin (G o r t e r , C. 1921- III- 345; S p a t h  u . S t r a u h a l , O. 1929.
I. 1006) auftretende Saure wurde beisynthet.Verss. erhalten, die yon der Diazohemipin- 
sauro ausgingen. Die Beschreibung von G o r t e r  trifft im wesentlichen zu, doch ent- 
halt das Ca-Salz 5 u. nicht 3H 20. Die Oberfiihrung in Metahemipinsaureanhydrid ist

Vakuum, so erhalt man ein aus I  u. Metahemipinsaureanhydrid (ais Athylimid charak- 
terisiert) bestehendes Destillat. I lost sich in NaHC03-Lsg. m it gruner Fluorescenz, 
die naeh Stde. m it fortschreitender Hydratisierung verschwindet; in Na-Acetatlsg. 
ist die Fluorescenz bedeutend bestandiger; sie versehwindet sof ort auf Zusatz von 
Mineralsaure, sehr rasch auf Zusatz von Lauge. — Der Trimethylester der' 4,5-Dimcth- 
oxyhemimeIlitsaure schm. bei 86—87°; die von D e a n  u . N i e r e n s t e i n  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 46 [1913]. 3868) unter diesem Namen beschriebene Substanz (F. 56—57°) 
is t wohl Oxalsauredimethylester gewesen (vgl. H e r z ig , Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 
[1914]. 953).

V ersu ch e . 4,5-Dimethoxyhemirnellitsaure Cu H 10Og. Diazohemipinsaure wird unter 
Eiskuhlung m it KOH genau neutralisiert, die Lsg. in eine auf 65—70° erwarmte, m it 
KCN yersetzte CuSO.r Lsg. eingetragen, das Ek.-Gemisch m it konz. HCl gekocht. 
Bei sehr raschem Erhitzen F . 160—162° (W.-Abspaltung) naeh Erweichen bei 156°; 
bei sehr langsamem Erhitzen Weichwerden bei 175°, F. 177—178° (F. von I); bei maBig 
raschem Erhitzen unscharfes, bei 160° beendetes Schmelzen (Misch-F. von Dimeth- 
oxyhemimellitsaure u. I). Ca3(Cu H 7Os)2 +  5H20 . Schuppen. In  h. u. k. W. lóst sich 
ca. 0,7 g in  1 Liter. Das wasserfreie Salz (uber P 20 5 bei 130—140°) is t sehr hygroskop. 
Trimethylester Cu H ,c0 8. Krystalle aus PAe. F. 8&—87°. 1 L iter sd. PAe. (Kp. 40—50°) 
lost ca. 2 g. — Metahernipinsaureathylimid C12H 130 4N. Dimethoxyhemimellitsaure 
wird im Eisenfeilbad auf 300—320° erhitzt u. im Vakuum dest., das Destillat wieder- 
liolt m it Athylamin behandelt. Nadeln aus A. F. 228—229°. Bildet bei gewóhnlichem 
Druck sublimiert farblose Nadeln u. einen gelben Flaum. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
62. 1041—45. 3/4. Wien, P h arm .-eh em . Univ.-Inst.) Os t ł r t a g .

Mariano Tomeo Lacrue, Studie iiber die Camphersynthese. Die Konzentration 
des Isobomylacetats und ihr Einflu/3 auf die Camphersynthese. Vf. versucht, bei der techn. 
Camphersynthese die Bldg. von Nebenprodd. mogliehst zu unterdrucken. Bei der 
Verseifung von etwa 90%ig. Bornylacetat, wie sie in der Fabrikation ausgefiihrt wird, 
erhalt man neben Borneol noch ein „Borneolol“ , das zu Verlusten AnlaB gibt, weil 
es erhebliche Mengen Borneol auflóst, die so der W eitcrverarbeitung entzogen werden. 
Vf. zeigt, daB bei der Verseifung rcinerer Bornylacetate (97—99°/0) die Menge dieses 
Borneolóls bedeutend abnimmt. E r untersucht laboratoriumsmaBig, in welcher Weise 
man durch nochmalige Fraktionierung des 90%ig. Bornylacetats zu solchen reineren 
Praparaten gelangen kann. (Buli. Inst.P in  1929. Sondernummerl5—30.15/1.) W i l l s t .

Garfield Powell, Die Oxydation ton Abietinsdure mit Hg (II)-Acetat. Es wurde 
von dem Gedanken ausgegangen, durch Anwendung yon Hg (II)-Acetat einen teilweise 
dehydrogenierten Korper zu erhalten, der gegen weitere Dehydrogenierung bestandiger 
ware ais Abietinsaure selbst. Die Oxydation yerlauft sehr g latt, sie erreicht in wenigen 
Stunden einen Endpunkt unabhangig von der Konz. des Oxydationsmittele, sofern

j  I \ q geht in  die Anhydridsaure I  (F. 180°) iiber, die bei

nicht einfach durchzufuhren. Die Dimethoxyhemi- 
pinsaure gibt bei 120—130° langsam 1H20  ab u.

240—250° im Vakuum oder im C02-Strom langsam, 
aber fast yollstandig iiberdest. E rh itz t man rasch
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dies in gewissem UberschuB vorhanden ist. Die Prodd. sind salzartiger N atur, Poly- 
merisation t r i t t  in groBerem Umfange nicht ein. CO„ entwickelt sich nicht u. die Oxy- 
dation geht wahrscheinlich iiber das Mercurisalz der Abietinsaure. Das Hg (Il)-Salz 
der Abietinsaure wurde hergestcllt, es zers. sich unter den Versuchsbcdingungen. Die 
Prodd. waren nicht leicht zu trennen, alle enthalten Hg u. augenscheinlich Salze, ihre 
Łoslichkeit in  Losungsmm. differiert stark. Eine rohe Trennung auf Grund der Loslich- 
keiten konnto vorgenommen werden, Krystallisation wurde nicht erzielt, eine Analyse 
der Mischungen wurde nicht vorgenommen. Ob die aus den Salzcn wieder zu gewinnenden 
Sauren leichter dehydrogeniert werden ais Abietinsaure, is t unentschieden. (Paint,
Oil chem. Rev. 87. No. 7. 12. 25. 14/2.) SiiVERN.

Roland Scholl, Oskar Bottger und Sigfrid Hass, Verschiede?ifarbige Zustande 
von Anthrahydrochinoncarbonsduren und uber Anthrahydrocliinon-a.-carbonsdurelactoiie. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 997.) Bei der Behandlung von Anthrachinoncarbonsauren m it Hydro- 
sulfit wurden an den Red.-Prodd. yerschiedenfarbige Zustiinde beobachtet, die in 
ihrer Entstehung u. Farbę an die friiher beschriebenen sog. Aroyloxanthronyle (vgl.
C. 1 9 2 3 . I II . 212. 621) erinnerten. Wurde die rote Hydrosulfitkupe der Antlirachinon-1- 
carboiudure m it HC1 versetzt, schied sich die Kupensaure ais rote Gallert-e aus, die 
sich aber bald braunviolett farbte. Die analoge Erscheinung tra t bei der Anthradiinon-
2,6- u. 1,5-dicarbonsaure auf, wobei letztere nach HCl-Zusatz sogar sofort einen yioletten 
Nd. lieferte. Das Auftreten der violetten Ndd. liefi sich auch beim Schutteln der Ńa- 
Salze der Red.-Prodd. der erwahnten Dicarbonsauren oder der Anthrachino7i-l,3,5,7- 
tełracarbojisdure beobachten. Unterss. an der Anthrachinon-l-carbonsiŁure u. Anthra- 
chinon-l,5-dicarbonsaure ergaben nun, daB keine freien Radikale wie die Aroylox- 
anthronyle (1. c.) vorlagen. — Aus der roten alkal. Hydrosulfitkupe der 1-Carbonsaure 
lieB sich die Kupensaure, Anthrahydrochinon-l-carbonsdure (I)  rein u. in  guter Ausbeute 
in braunstichig violetten Krystallen gewinnen, die durch Essigsaureanhydrid schon 
bei geringer Temp.-Erhobung zu dem rotgefarbten Anthrahydrochinon-l-carbonsaure- 
lacton (II) anhydrisiert wurden. Letzteres loste sich in NaOH m it blauer Farbo u. 
ging unter H 20-Aufnahme bald wieder in die roten Salze von I  iiber. — Der analogo 
Farbumschlag dsr roten Kupo der Anthrachinon-l,5-dicarbonsaure in  V iolett legte 
die Annahme nahe, daB in dem yioletten Nd. Antlirahydrochinon-l,5-dicarbonsdure (III) 
enthalten sei. Zur Bestatigung wurde sowohl die rote alkal. Kiipe ais auch der violette 
Nd. nach Entstehung u. Eigg. eingehend untersucht. Zur Priifung der Zus. der roten 
Kupę, die gegebenenfalls andere Red.-Stufen enthalten konnte, wurde Tollkommen reine 
Anthrachinon-1,5-dicarbonsaure katalyt. unter AusschluB von O reduziert, der ver- 
brauchte H gemessen u. dam it die durch titrim etr. Oxydation der alkal. Zn-Staub- 
kiipe m it Hypochlorit bestimmte Kupensaure verglichen, die nach den Titrations- 
ergebnissen aus reiner III bestehen muBte. Die zur Unters. notwendige reine Anthra- 
chinon-l,5-dicarbonsaure wurde iiber das Antliraliydrocliinon-l,5-dicarbonsduredilacton
(IV) hergestellt. Der violette Nd., der durch Behandeln der roten Kiipe nach Vcr- 
diinnen m it W. u. Ansauern m it verd. H 2S 0 4 erhalten wurde, zeigte Analysenwerte, 
die ebenfalls auf III yon hohem Reinheitsgrade hinwiesen. Nach diesen Beobachtungen 
bestand kein Zweifel mehr, daB die aus der roten Kiipe der Anthrachinon-l,5-dicarbon- 
saure gefallte violette Kiipensaure reine n i  darstellte u. die violette Farbę n icht durch 
radikal- oder chinhydronartige Beimengungen bedingt wurde. W ahrend aus der wss.- 
alkal. Kiipe der Anthrachinon-l,5-dicarbonsaure die Kiipensaure stets violett erhalten 
wurde, konnic jedoch die aus IV m it methylalkoh. Kali erhaltene rote Kiipenlsg. ohne 
yorherigen W.-Zusatz m it H 2SO.! ais gallertartige rote M. isoliert werden, die aber 
bei Zusatz von W. in die violette Modifikation iiberging. Die Verschiedenheit in  der 
Farbę erkliiren Vff. m it der Verschiedenheit im Dispersiongrade. Die roten Gele von I 
u. I II  haben groBe Neigung, in dichteren Zustand iiberzugehen u. sind dann durch 
violette Oberflachenfarbe, geringere Łoslichkeit in  organ. Mitteln u. groBe Luftbestan- 
digkeit gckennzeichnet.

V e r s u o h e .  Anłhrahydrochinon-l-carbonsdure, Clr)H iriO., (I). Durch Red. einer 
Lsg. von Anthrachinon-l-carbonsaure in  NaOH m it Na-Hydrosulfit. Braunstichig 
permanganatfarbene Prismen. 1,1. in A., 1. in  A. u. Pyridin, swl. in  Eg., Chlf. u. Bzl., 
unl. in  Lg. Konz. Lsgg. zeigen rote bis orangerote, verd. Lsgg. orangegelbe Farbę. 
In  verd. NaOH  u. Na,CO, braunrot, in  NH 3 kirschrot. Aus diesen Lsgg, m:t  HC1 ais 
rote Gallerte, die in  einen braunvioletten Nd. ubergeht. — Anthrahydrochinon-l-carbon- 
saurelaclon (II). Aus rcinem I m it Essigsaureanhydrid. Rote Nadeln. In  NaOH oder 
NH 3 dunkelblaue Lsg. 10-Ace.tylde.riv., C17H i0O4. Orangefarbene Nadeln. Aus yerd.
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Aceton oder verd. Essigsaure F. 196°. ZU. in den gebrauchlichen organ. Losungsmm. 
In  konz. H ,S 0 4 dunkelrot, wird von verd. NaOH oder alkoh. Lauge zu 1 hydrolysiert. — 
Anthrahydrochinon-l,5-dicarbonsdure, C1GH 10O0 (HI). Aus Anthrachinon-l,5-dicarbon- 
siiure in NaOH m it Hydrosulfit. Mit HC1 aus der roten Kiipenlsg. ais yioletter Nd. — 
Anłhrahydrochinon-l,5-dicarbonsduredilaclon, Cl0H 0O4 (IV). Aus n i  durch Erwarmen 
m it Essigsaureanhydrid. Beim Erkalten Abschciden von ziegelroten Prismen u. nach 
Umkrystallisieren aus Nitrobenzol rote Nadeln, die sich boi etwa 380°, ohne zu schmelzen, 
zers. Swl. in  Essigsaureanhydrid, wl. in Nitrobenzol. M it methylalkoh. Kali Auf- 
spaltung zu III, dunkelviolettes Pulver. III war in den meisten indifferenten Mitteln 
unl. Swl. in A. m it roter Farbę. — Anthrachinon-l,S-dicarbo7>saure. Aus IV m it methyl
alkoh. K ali u. folgender Oxydation der Kupę m it Luft. Schwach gelbliche Nadeln. 
Liefert bei der Red. in alkal. Lsg. m it H u. Pt-Mohr in. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
G16—28. 6/3. Dresden, Techn. Hochsch.) P o e t s c h .

K. Lelunstedt, Bas Acridin. Abhandlung iiber die Herst. des Acridins u. be- 
kannter Acridinderiw . (Chem.-Ztg. 53. 237. 23/3. Hannover.) J u n g .

H. Raudnitz, U ber 5,S-Dioxy-p-anthrapyridinchinone. (Vgl. C. 1929. I. 1829.) 
Zur weiteren spektroskop. Unters. des Einflusses des Pyridinringes im Anthrachinon- 
komples wurden die dem Chinizarin u. l,4-Dioxy-2,3-benzanthrachinon analogen 
/3-Anthrapyridinchinono hergestellt. In  der Na-A1CL,- Schmelze liefi sich Cinchomeron- 
saureanhydrid m it 1,4-kernhydrosylierten Verbb. in glatter Rk. kondensieren. So

entstand m it Hydrochinon 5,8-Bioxy- 
f}-anthrapyridinchinon ((S-Pyrckiniza- 
rin) (I), m it l,4-Dioxynaphthalin 5,5- 
Dioxy-6,7-benz-/3-anthrapyridinchinon 
(6,7-Benz-p-pyrchinizarin) (n). Bei 
Gegeniiberstellung der Absorptions- 

spektren der a- u. /?-Verbb. (Tabelle vgl. Original) wurde beobachtet, daB das /3-standige 
N-Atom starker farbvertiefend wirkte u. eine Verschiebung der Maxima der Absorp- 
tionsstreifen der /?-Verbb. gegen das roto Ende des Spektrums eintrat.

V e r  s u c h e. (Mitbearbeitet von Grete Laube.) (l-Pyrchinizarin, C13H 70 4N (I). 
Aus aąuimol. Mengcn Cinchomeronsaureanhydrid u. Hydrochinon in der Na-AICL- 
Schmelze bei 180—200°. Aus dem gebildeten Aluminat iiber das Na-Salz ais braun- 
roten Nd., der nach Umkrystallisieren aus A. bronzefarbene Blattehcn vom F. 211° 
(unkorr.) lieferte. — 6,7-Benz-fl-pyrchinizarin, C17H 90 4N (II). Analog m it l,4-Dioxy- 
naphtlialin. Aus dcm Aluminat iiber das Na-Salz. Freie Verb. aus Toluol in  rotbraunen 
Nadeln vom F. 343° (unkorr.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 938—39. 3/4. Prag, 
Univ.) P o e t s c h .

H. Dieterle und H. Leonhardt, Beitrag zur Kennlnis der Inhaltsstoffe des roten 
Sandelholzes. Homopterocarpin und Pterocarpin. II . Mitt. (I. vgl. C. 1 9 2 6 .1. 2363.) Vff. 
isolieren aus roiem Sandelholz (Pterocarpus santalinus) Homopterocarpin (I) u. P tero
carpin (H) nach dem in oinigen Punkten abgeanderten Verf. von Ca z e n e u v e  (Ber.Dtsch. 
chcm. Ges. 7 [1874]. 1798) u. versuchen auf yersehiedenen Wegen (Acylierung, Red., 
Oxydation, Zn-Staubdest.) die Konst. diescr Verbb. zu ermitteln. Dabei wird fiir 
das Homopterocarpin folgendes festgestellt: Es cnthalt 2 Methoxylgruppen in 
m-Stellung, dagegen keine OH-Gruppen, obwohl es sich acetylieren laBt; 2 O-Atomc 
befinden sich in laktoider Bindung, dereń Triiger ein 2. aromat. Kern ist. Durch 
katalyt. Red. wird dieser Lactonring unter Bldg. zweier isomerer alkalil. Dihydro- 
homopterocarpine aufgespalten, die eine OH-Gruppe enthalten u. Aldehydnatur be- 
sitzen. Durch H N 03 w ird I  iiber Dinitrohomopterocarpin u. eine Verb. CJ6H 130 9N3 
bis zu Styphnin- u. Oxalsaure abgebaut. Bei der Zn-Staubdest. entsteht neben

Resorcindimethylather Methylanthracen. Dieses 
—O O-CH3 kommt ais Grund-KW-stoff des I nicht in Frage,

da es dann ais hydriertes, nicht methyliertes 
Anthracendcriy. aufzufassen ware, was m it seinem 

•OCH3 sonstigen Verb. nicht zu yereinbaren ist. Vff.
teilen der Verb. yorbehaltlich die Konst. I eines 

Diphenylmethanderiy. zu. — H enthalt eine Methoxylgruppe u. bildet m it Br ein 
Monosubstitutionsprodukt.

V e r s u c h e .  Homopterocarpin, C17H ]G0 4 (1). Mit W. u. Ca(OH), zusammen- 
geknetetes Sandelholzpulyer wird bei 70—80° getrocknet u. m it A. extrabiert. Der 
vom A. befreite Auszug wird in wenig w. Chlf. gel., bis zur Triibung m it A. yersetzt
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u. von ausgeschiedenem II befreit; das F iltra t scheidet bei langerem Stehen I  in 
Nadeln ab; aus 90°/?ig. A., F . 83—84°, [a]D20 =  — 216° 20' (0,1479 g in 10 ccm Chlf.). 
G ibt bei der Red. m it H  J  u. P  sowie bei der Aeylierung m it Acetanhydrid oder Benzoe- 
saureanhydrid keine faflbaren Rk.-Prodd. — Acetyldihydrohomopterocarpin, C19H 20Os ; 
Erwarmen yon I m it Acetylchlorid u. Bzl., Extrahieren des Rk.-Prod. m it A., aus A. 
gelbliche Nadeln, F. 130—131°. Der Extraktionsriickstand besteht aus Acetyl- 
demethylhomopterocarpin, C18H 160 5, aus Essigiither durch Fallen m it PAe. rosafarbigc 
Blattchen, Braunung bei 205°, Zers. bei 220°. — l-Dihydrohomoplerocarpin, C17H 180 4; 
katalyt. Red. von I in Ggw. von kolloidem Pd, akt. Kohle u. Eg. bei 72—76° bis zur 
Aufnahme von 1 Mol. H, Abdest. des Eg., Umlósen des nach langerem Stehen ab- 
geschiedenen Rohprod. aus verd. A., darauf aus 80%ig. A.; Nadeln, F. 153—154°, 
[«]d21 =  —12,8° (0,2336 g in  10 ccm Chlf.); en thalt 2 CH30-Gruppen u. 1 OH-Gruppe, 
reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. sofort in  der K alte. —  Inakt. I)ihydrohomopłerocar p in , 
C1tH is0 4 ; die bei der Gewinnung der 1-Verb. aus dem Rohprod. erhaltene Mutterlauge 
wird fraktionsweise im Vakuum eingeengt u. die sich schlieBlich am Boden des Ge- 
faBes abscheidende Fl.-Schicht durch Digerieren m it PAe. u. Troeknen im Vakuum 
zum Erstarren gebracht; gelb bis gelbrotes Pulver, F . 76° (Aufschaumen). —  d-Acetyl- 
dihydrohomopterocarpin, CI8H 20O5, Acetylieren der 1-Verb. m it Acetanhydrid u. Na- 
Acetat, aus A. +  Essigather Nadeln, F. 130,5— 131°, [<x ]d 21 =  +18,8° (0,1066 g in 
10 ccm Chlf.); Misch-F. m it obigem Acetyldihydrohomopterocarpin 117°. —  d-Ben- 
zoyldihydrohoinopterocarpiji, C2ijH 220,;, Schiitteln der 1-Verb. m it Benzoylchlorid u. 
NaOH, aus A. +  Essigather Nadeln, F. 99— 100°, [aId2'1 =  +34,0° (0,1470 g in 
10 ccm Chlf.). — Analog aus der opt. inakt. Verb.: inakt. Benzoyldihydrohomoptero- 
carpin, C24H 220 5, aus Dekalin Blattchen, F . 67—70° (Zers.). — Diliydrohomoptero- 
carpinmethylather, CJ8H 20O4, aus der 1-Verb. m it Dimethylsulfat u. NaOH, aus PAe. 
Nadeln, F . 57—58°. — Methyiester, ClsH 20O5, Aufspaltung des Lactonringes von I 
durch Kochen m it Dimethylsulfat u. KOH, aus Chlf. +  A. farblose, an der Luft sich 
rótende Blattchen, Dunkelfarbung ab 205°. Diese Verb. g ibt m it Acetanhydrid u. 
Na-Acetat Acetylhomoplerocarpin, C19H 3e0 6, aus Chlf. +  A. Blattchen, F. 195°. — 
Dibronihomoplerocarpin, C13H 140 4Br„, Versetzen von I  in Chlf. u. Eg. m it einer Lsg. 
von Pyridinsulfatdibromid in Eg., aus Eg. Nadeln, F . 184—185°, [<x]d24 =  —273,0° 
(0,0293 g in 10 ccm Chlf.); gibt bei der Entbromung m it Na-Amalgam in A. I u.
1-Dihydrohomopterocarpin. — Dibrcrmdihydrohormpterocarpin, C17H 160 4Br2, analog 
aus 1-Dihydrohomopterocarpin, aus Eg. Nadeln, F . 199—200° (Zers.). — Verb. C31 H 340 s,
4-std. Erhitzen von I  m it amorphem Se unter Druck, Extrahieren des Róhreninhalts 
m it sd . A., Troeknen des A.-Riickstandes im  Vakuum, aus Dekalin blaBgelbo Blattchen, 
Braunung bei 95°, F. 110°. Acetylierungsprod. C,sH ,sO10, Aeetylierung des Rohprod. 
vom vorigen Vers. m it Acetanhydrid u. Na-Acetat, aus Amylalkohol blaBgelbe Schuppen, 
Dunkelfarbung bei 110°, F . 132°. — Dinitrohotnopterocarpin, C17H 14OsN2, Oxydation 
von I  in  Eg. m it 65%ig. HNOa in der Warme, EingieBen in W., Digerieren des rot- 
braunen Nd. m it 8% ig. NaOH, Lósen des getrockneten Rlickstandes in Eg., aus dem 
innerhalb einiger Tage gelbe Nadeln fallen; diese werden durch sd. 96°/0ig. A. in 
einen 1. u, einen unl. Anteil zerlegt. W ahrend aus der Lsg. obige Dinitroyerb. (gelb
liche Nadeln, F . 136—138°) erhalten wird, g ibt der in Essigather gel. Ruckstand 
beim Fallen m it A. eine Verb. C,6H 15OsN2, aus abs. A. Nadelchen, F. 122° (Zers.). 
Bei langerer Einw. der H N 03 entsteht ein Oxydatioiisprod. C16H 130 9N3 ais rotbrauner 
Kórper, aus A. +  Essigester braunrote Nadeln, F . 244° (Zers.), neben einer gelben 
FI., in  der Oxalsav?e u. Styphninsaure nachgewiesen werden. — Bei der Kalischmelze 
yon I  diirften E&sorcin u. Phloroglucin gebildet werden. — I wird der Zn-Staubdest. 
unterworfen u. das resultierende Ol bei 13 mm fraktioniert destilliert. In  den Frak- 
t ionen vom K p .13 85—160° wird Jtesarcindimethylather nachgewiesen. Die Fraktion 
vom K p .13 160—210° enthalt Krystalle, die nach der Oxydation Anthrachinonrkk. 
geben. Die F raktion vom K p .13 210— 250° liefert beim Abkiihlen auf 0° Krystalle 
von Methylanthracen, C]5H 12, aus A. gelbe Blattchen, F . 197—199°. —  Pterocarpin, 
CjjHj.jOj (II); Darst. ygl. oben; aus Chlf. durch Versetzen m it 96%ig. A. Blattchen 
oder monokline Prismen; aus absol. A. Nadeln; F. 162,5—163°. — Diliydropterocarpin, 
CX4H u 0 4 ; Darst. durch katalyt. Red. wie bei I ; aus 70%ig. A. Nadeln, F . 141—143°. 
(Arcli. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 2 6 7 . 81—116. Febr. Berlin u. F rank
fu rt a. M., U n iw .) W . W o l f f .

H. Fischer und G. Humrnel, Zur Kenntnis der natiirlicJien Porphyrine. X X III. 
Mitt. Uber Bromporphyrin I  und seine Uberfiihrung in  Deuteroporphyrin. I I I . Mitt.



1 9 2 9 . I . D . Or g a n is c h e  C h e m ie .

■iiber Bromporphyi in I  und Telramelhyl-hatnatoporphyrin-Eisensalz. (X X II. vgl. C. 19 2 8 .
II. 246; ygl. auch C. 1 9 2 8 . I I . 2153.) Das von F i s c h e r  u . K o t t e r  (C. 1 9 2 7 . II. 2505) 
durch Einw. von Brom auf in Eg. gelostes ‘ HamatoporpliyrinchlorJiydrat gewonnenc 
Bromporphyrin I  (I) wird ais idont. m it dem yon F i s c h e r  u . L i n d n e r  (C. 1 9 2 7 . I .  
901) beschriebenen Dibromdeuteroporphyrin (II) erkannt. Die theoret. Werte fiir diese 
beiden Korper u. ihre D eriw . liegen zumeist innerhalb der Fehlergrenze; yielfach 
stimmen die gefundenen Werte besser auf Dibromdeuteroporphyrin. Da bei der Oxy- 
dation yon Bromporphyrin I  nur wenig mehr ais 1 Mol. Bromcitraconimid gewonnen 
wurde, kann daraus kein entscheidender SchluB gezogen werden. Bei energ. Red. u. 
nachfolgender Oxydation konnte kein Methylathylmaleinimid erhalten werden. Durch 
totale Decarboxylierung entstand Deuteroatioporphyrin; Red. naeh BUSCH (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 4 9  [1916]. 1063) fuhrt zum Deuteroporph yrin neben geringen Mengen 
„C h l o r i n Auch mittels Bernsteinsaureschmelze laBt sich die Entfernung des Broms 
bewerkstelligen, in  diesem Falle entstand daneben kein Chlorin. Die Umsetzung von 
Bromporphyrin I-Ester m it CH3 J  liefert in maBiger Ausbeute das Phyllin des ditertiaren 
Alleohols, DI. Die Mischschmelzpunkte der Ester sowie der Komplezsalze der gebromten 
Porphyrine m it Dibromdeuteroporphyrin ergaben keine Depression. Das Ergebnis der 
krystallograph. Unters. ist nicht eindeutig, laBt aber die Iden titat yon Bromporphyrin I  
u. Dibromdeuteroporphyrin bereits yermuten. Spektroskop, war absolute Uberein- 
stimmung yorhanden. Bei der Einw. von PBr5 auf Bromporphyrin I, Dibromdeutero
porphyrin, Deuteroporphyrin u. Deuterohdmin entstehen Tetrabromprodd., dereń 
krystallisierte Ester denselben F. 262° besitzen u. keine Depression miteinander geben. 
Bei der Analyse der Ester ergeben sich zwischen dem aus Bromporphyrin I  u. den 
Deuteroderiw . erhaltenen Tetrabromprodd. geringfiigige Unterschiede; die Analyse 
des Tetrabromkorpers aus Bromporphyrin I  stim m t besser auf die alte Formel ais auf 
die neue des Dibromdeuteroderiy. Bromporphyrin I  geht sehr leicht in Deuteropor
phyrin iiber ( F i s c h e r  u. K i r s t a h l e r ,  C. 1 9 2 9 . I. 87) vgl. S ch u m m  (C. 1 9 2 8 . II. 

iB r H „C F = ,C H O H -C H 2Br "  -------- ”

CH3 H3C:
CH3-COOH

-tj .  llz„. CHOH 2471)' Zur Gewinnung yon „Py-
‘ bzw- V ratin" (Eisensalz des „ Pyropor-

CH2Br phyrins“) schm. man Hamin mit
der 3-fachen Menge Resorcin. 
Yff. haben eindeutig die Iden
tita t zwischen Deuteroporphyrin- 
ester u. „Pyroporphyrinester“ 

H n l | || j|n (r festgcstellt. Da auch beim Te-
n  r  3 ~ i I I I  f 3 /-irr traniethylhamatoporphyrin-Eisen-
r ? n \ p  t t  r  t t  i  pTT p o  p /o i-T 3 salz die Seitenketten m it HilfeH r /  0H 2-0H 2- O \L m  der Iiesorcingchmclzc leicht ab .
* 3 spaltbar sind u. man so Deutero-

liamin erhalt, wird yorgeschlagcn, den Kamen „Pyroporphyrin“ fallen zu lassen. Zum 
SchluB besehreiben Vff. die Uberfiilming yon Hamin in TetramethylhamatoporphyTin- 
Eisensalz m it Hilfe von l°/0ig- H 2SO.,; in maBiger Ausbeute wurde dabei ein krystaUi- 
siertes P raparat vom F. 195° gewonnen.

V e r s u c h e .  Bei der Bromierung von 1 g Telramethylhdmatoporphyrin-Eisensalz 
m it 1,25 g Brom in Chlf. entsteht ein Prod. vom F. 300°; m it 0,43 g Brom (2 Mol) 
wird ein Korper vom F. 298° gebildet. Beide Deriyy. geben m it Bromporphyrin I-  
Ester-Eisensalz keine Depression. Die gefundenen Werte stimmen innerhalb der Fehler
grenze fur C^HajOjNjBrjFe bzw. C32H30O4N4Br3Fe. Das durch Bromierung yon Tetra- 
methyleisensalz in Eg. gewonnene Prod. wurde aus Pyridin-NaBr gesatt. Eg. unter 
Zusatz einiger Tropfen 66°/oig- H Br oder aus viel sd. Eg. umkrystallisiert. Die Analysen 
stimmen weniger gut. Bei der Enteisenung entsteht Bromporphyrin I  (I). Krystallo
graph. Unters. S teinm etz. Die Oxydation des in Eg. bromierten Tetramethyleisen-
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salzes m it Chromsaure liefert Bromcitraconimid, F. 178°. Der durch Enteisenung des 
in  Eg. bromierten Totramethyl-Eisensalzes m it Hilfe von Eg.-Br bei 95° gewonnene 
Kórper schm. bei 278° u. g ibt m it Bromporphyrin I-Ester (aus Hdmatoporphyi in) 
keinc Depression. Die gefundenen Werte dieses u. des durch Enteisenung mittels 
konz. HoSO., erhaltenen Kórpers stimmen annahernd auf C34H380 5N4Br2 bzw. 
C32H 320 4!Ń4Br2. C3eH 420 3N4Br2Mg bzw. C34H 380 2N4Br2Mg aus Bromporphyrin I-
Esier (aus Hamatoporphyrin) (lii). Krystalle aus A. durch Fiillen m it PAe., F. 289°. 
Die Oxydation von Bromporphyrin I-Ester (aus gebromtem Eisensalz m it konz. H 2S 0 4 
mittels Chromsaure, H N 03 oder H 20 2 ergab Bromcitraconimid, C6H 40 2NBr, Krystalle, 
aus ii., F . 178°, sublimiert im Vakuum bei 95°. — Zwecks Red. von Bromporphyrin I  
(aus gebromtem Eisensalz m it HBr) wurde das Porphyrin m it 5%ig. alkoh. Kali, 
Hydrazinhydrat u. Pd-CaC03 gckocht. Das gewonnene Porphyrin ist spektroskop, 
ident. m it Deuteroporphyrin. Der, m it HCl-CH3OH dargestellte Ester C32H 340 4Ń4 
krystallisiert in  Nadeln, F. 220°(korr.). Gibt m it analyt. Deuteroester (F. 221°) keine 
Depression. Auch die Ester sind spektroskop. vóllig ident. — Das durch Entbromung 
von Bromporphyrin I-Ester (aus gebromtem Tetramethylhamatoporphyrin-Eisensalz 
durch Enteisenung m it konz. H 2S 0 4) mittels Bernsteinsaureschmelze gewonnene Por
phyrin liefert einen Ester, der aus Chlf.-CfI3OH um krystallisiert bei 222° schm. u. 
m it Deuteroporphyrinester keine Depression gab; auch spektroskop, is t volle Iden tita t 
yorlianden. Aus der m it 0,5°/oig. HCl ausgczogenen A.-Lsg. geht in 10%ig. HCl ein 
Teil des Porphyrins, das nach dem Verestern bei 277° schm. u. m it Dibronideuteropor- 
phyrinester keine Depression gibt. — Red. von Deuteroporphyrinester nach BusCH 
durch Kochen m it alkoh. Kali, H ydrazinhydrat u. Pd-CaC03 lieferte das Kaliumsalz 
in B lattchen; der daraus erhaltene Ester schm. bei 221° (korr.) u. gibt m it Deutero
ester keine Depression; spektroskop, herrseht Ubereinstimmung. —  Bromporphyrin I- 
Ester (aus gebromtem Eisensalz) wurde in Pyridin gel. u. in  einem Quarzkolben 2 Monato 
lang dem Tageslicht ausgesetzt; erhalten wurden rotę Krystalle, C3.,H360 5N4Br2 bzw. 
C32H32 0 4N4Br2, aus Chlf.-CH3OH, F. 276°; sie geben m it Bromporphyrin-I-Ester 
keine Depression, auch spektroskop, herrseht tlbereinstimmung. — Bromporpliyrin-I- 
Eisensalz, C32H 30O5N4Br3Fe bzw. C30H 26O4N4Br3Fe durch Kochen von Bromporphyrin-I- 
Ester-Eisensalz (aus Tetramethyl-Eisensalz durch Bromieren in Chlf.) m it alkoh. Kali, 
Krystalle aus Pyridin-Eg.-HBr. — Bromierung von Bromporphyrin-I (aus Ham ato
porphyrin) m it PBrs im Rohr im siedenden Wasserbad fiihrt zu einem Porphyrin, 
dessen Methylester die Formel C34H 340 4N4Br4 bzw. C32H 30O4N 4Br4 zukommt (die 
Analyscnwerte stimmen besser auf die erste Formel); F. 263°. Osydation des Bro- 
mierungsprod. m it H 2S 0 4-Chromsaure liefert Bromcitraconimid, F. 177°. —  Bro
mierung von Dibromdeuteroporphyrinester (durch Bromieren yon Deuteroporphyrin
ester in Eg.) mittels PBr5 wie oben liefert einen Ester C32H 30O4N4Br4 yom F. 262° 
(korr.). Bromierung von DeuteroporphjTincster u. Veresterung ergab ein Prod. C32H 30 • 
0 4N 4Br4 vom F. 260°. Bromierung von Deuterohamin m it PBr5 u. Veresterung fiihrt 
zu einem Ester C32H 30O4N4Br4, F. 263° (korr.). — Zwecks Oberfuhrung von Protopor- 
phyrin in Mesoporphyrin wurde ersteres m it konz. methylalkoh.Kali u. Pyridin im Silber- 
tiegel im Autoklayen 5 Stdn. auf 200° erhitzt. Die entstandeno gut krystallisierende 
K-Verb. wurde m it NaOH in das Na-Salz iiberfiihrt u. verestert. Der so ge-
wonnene Mesoporphyrinester vom F. 214° g ib t m it dem aus Mesoliamin m it konz. 
H 2S 0 4 hcrgestellten Ester keine Depression. (Mitbearbeitet von Jordan.) — Hamin 
wurde m it l°/0ig- Methylalkohol-Schwefelsaure gekocht, bis das Hamochromogen- 
spektrum in Pyridin-Hydrazinhydrat den W ert 548 zeigte. In  der Mutterlauge des 
m it l_°/0ig- HCl gefalltcn Fe-Salzes war kein Porphyrin nachweisbar, C33H 420 6N4FeCl,
F. 195° (korr.). — In  Gemeinschaft m it Vilsmeier wurde Hamin m it der 3-fachen 
Jlenge Resorcin 45 Min. auf 190—200° erhitzt. 1 g des so dargestellten Ijmteroh&mins 
wurde aus 3,2 ccm konz. HCl umkrystallisiert. Deuterohaminhydrochlorid, C30H 2GO(1N4 • 
FeCl +  HCl, krystallisiert in Prismen. Das Hamin laCt sich durch 1/2-std. Kochen 
m it CH3OH-HCl leicht verestern. Der Ester C32H 30O4N4FeCl wird aus Bzl. um krystalli
siert, F . 251°. Durch Einfiihrung von Eisen in Deuteroporphyrindimethylester m it 
Hilfe von Ferroacetat in Eg. in Ggw. von NaCl wurde ein m it obigem Ester ident. 
Deuterohaminester vom F. 248—249° gewonnen. Die spektroskop. Werte des Deutero- 
hamins u. Deuteroporphyrins erwiesen sich ais restlos ident. m it dem synthet. Prod. 
Um Deuterohamin aus Tetramethylhamatoporphyrin-Eisensalz zu gewinnen, wurde 
letzteres m it der 3-fachen Blenge Resorcin 1 Stde. lang auf 190—200° erhitzt. Die 
Enteisenung erfolgt m it Eg.-HBr. Der aus dem Porphyrin dargestellte Ester
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schm. bei 222°. (Ztsehr. physiol. Cliem. 181. 107— 29. 8/3. Miinchen, Tcclrn. 
Hochsoh.) H i l l g e r .

Robert Henry Aders Plimmer und William John Nobbs Burch, Ester der 
PJiosphorsaure. I. Phosphate des Cetylalkohols, Cholesterins, Chlorathylalkohols und 
Athylenglykols. Monocetylphospliat (vgl. B i e h r i n g e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 38 
[1905]. 3974). Aus 3,5 g POCl3 u. 5 g Cetylalkohol in Chlf. Krystalle aus A. Sintert 
bei 61°, F . 72°. Na-Salz, Krystalle 1. in k. W. BaC1|H 3304P  +  H 20  (bei 110°). Schwach 
gelbe Krystalle aus verd. A. — Dicetylphosphorsaurechlorid, (ClcH :)30 )2P0Cl. Aus 9 g 
POCls u. 25 g Cetylalkohol in Chlf. Gelbes Pulver. Unl. in W., schwierig 1. in A., sil. 
in  Chlf. Daneben entsteht Monocetylphosphat, isoliert ais CaCJ(jH330 4P, Krystall- 
pulver. — Dicetylphosphat, C^H^O.jP. Aus Dicetylphosphorsaurechlorid u. sd. Baryt- 
wasser. N icht rein erhalten. Erweiclit bei 64°. Ba[C32H c(!04P ]2. Krystalle aus yerd. A.
— Beim Vers., Cetylphosphorsaurechloride durch Erhitzen yon Cetylalkohol u. P0C13 
unter RiickfluB zu erhalten, erhielten Vff. nach Fraktioniercn im Vakuum nur Ceten, 
ClcH32 (Kp .a5 153°). — Tricetylphosphat, (C16H 33)?P 0 4. Aus Cetylalkohol u. PC15 auf 
dem Wasserbad oder aus Cetylalkohol u. P 20 E in A. Weiche Krystalle aus Lg. F . 01°. 
LI. in Chlf., Bzl. Gibt beim Kochen m it yerd. NaOH Dicetylphosphat. —• Monochol- 
esterylpliospliat, C^H^O.jP (vgl. E u l e r  u . B e rn to n ,  C. 1927. II. 2764). Aus Chol- 
esterin u. P0C13 in k. Clilf. F. 195°. BaC^H^O^P +  4 H 20 . Tafeln aus wss. A. — 
Dicholesterylphosphat, CMHDI0 4P. Aus P0C13 u. Cholesterin in sd. Chlf. Krystalle. 
Unl. in  A., 1. in Chlf. Ba[C54H90O4P ]2. Krystalle. Beim Vers., Dicholesterylphosphat 
nach E u l e r  u . B e r n to n  aus Cholesterin u. P0C13 in Pyridin darzustellcn, erhielten 
Vff. Dicholesterylather (F. 74°). — Trićholesterylphosphat, CelH 1350 4P. Aus Cholesterin 
U. PC15 auf dem Wasserbad. Krystalle aus Aceton. N icht yollig frei von Cholesteryl- 
chlorid e rh a lte n . — W ird das aus A th y len ch lo rh y d rin  u. P0C13 in  der K alte entstehende 
Rk.-Prod. m it W. behandclt, so fallt Tris-(S-cldordthylphosphal, (C2H 4C1)3P 0 4 ólig aus 
(Kp.40 1 40°, D. 1,39); der beim Eindunsten der davon abgetrennten wss. Lsg. erhaltene 
Ruckstand gibt m it Barytwasser ein Prod., das nach Entfernung des Ba, Kochen 
m it gelbem PbO, Entfernen des Pb u. erneute Umsetzung m it Ba(OH)2 Barium-(}-oxy- 
iithylphosphat, H 0 -C 2H 4- 0 P 0 3Ba liefert. — Bis-fl-ozyuthylphosphal. Aus POCl3 u. 
Athylenchlorhydrin u". POCl3; man erwarmt auf dem Wasserbad u. setzt die bei Be- 
handlung m it W. erhaltene wss. Lsg. wie oben m it Baryt u. PbO um. [(H 0-C 2H 4)2P 0 4]2- 
Ba +  2 H 20 , Krystalle aus wss. A. — f}-Clilorathylphospliat. Darst. aus Glykol u. POCl3 
nach F i s c h e r  (C. 1920. III . 823) gelang nicht. Wurde aus Athylenchlorhydrin u. 
P0C13 in Pyridin bei — 15° erhalten; entsteht auch aus Athylenchlorhydrin u. Athyl- 
metaphosphat in  sd. Chlf. (C2H4Cl)P04Ba +  H 20 . Krystalle aus 50%ig. A. Zers. 
sich bei 120°. Zur Identifizierung von Chlorathylpliosphat ist das Brucinsalz wertvoll. 
C23H 260 4N2 +  C2H 60 4C1P +  4 H 20 . Nadeln. Zll. in h., fast unl. in  k. W. W ird das 
Brucinsalz in h.’ W. gel., das Brucin m it NH3 entfernt, das F iltra t m it gelbem PbO 
gekocht, entbleit u. m it Ba(OH), umgcsetzt, so erhalt man Bariuvi-[3-oxydt}iylphosphat.
— Tricldoratliylphospliat geht beim .Kochen m it Bleioxyd u. W. oder bei Behandlung 
m it feuchtem Ag20  in  Bis-{t-oxydthylpliospliat (Ag-Salz, federfdrmige Krystalle) iiber.
— Dinalrium-(}-óxydthylpliosphat, (HO • C2H 4)P 04Na2 +  6 H 20 . Aus Athylenchlor
hydrin u. Na3P 0 4 in konz. Lsg. Tafeln aus wss. A. F . 61°. — Bei der Umsetzung von 
Dinatriumathylenglykol m it POCl3 in Chlf. wurden auBer NaCl u. etwas Trichlorathyl- 
phosphat keine definierten Prodd. orlialten. — Momoplienylplwsphat u. Diphenyl- 
phosphat. Man erhitzt Phenol u. P0C13 10 Stdn. auf 110° u. verseift die Rk.-Prodd. 
(Phosphorsaurephenylesterdiclilorid, C6H5-0 -P 0 C l2, K p .7C0 240° u. Phosphorsdure- 
diphenylesterchlorid, K p.2J 212—215°) durch Schiitteln m it W. bei 60°. — Didthyl- 
phosphat u. Dipropylphosphat werden bei 90° durch 2-n. NaOH nicht yerseift, 2-n. H 2SO., 
bewirkt erst nach langer Einw. yollstandige Entfernung des Alkohols. Abnlich ver- 
halten sich Mono- u. Dicetylphosphat. Triathylphosphat wird durch Alkali in Diathyl- 
phosphat verwandelt, durch Saure nach 360 Stdn. fast vollstandig hydrolysiert. Im 
Gegensatz dazu werden Mono-, Di- u. Triphenylphosphat bei 85° sowohl durch Sauren 
ais durch Alkalien betrachtlich hydrolysiert. Einzclheiten ygl. Original. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 279—91. Febr.) O s t e r t a g .

RobertHenry Aders P lim m e r  und William JohnNobbsBurcli, Ester der Phosphor- 
sdure. II . Die Einwirkung von Athylmetaphosphat auf Alkohole, Ammoniak und einige 
Aminoverbindungen. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Umsetzung von Athylmetaphosphat C2Hr • 
0 P 0 2 (I) m it Alkoholen R- OH (ygl.LA N G H ELi), Ber. Dtsch. chem. Ges.43 [1910]. 1857.44 
[1911]. 2076) liefert meistens einenAther C,H5-0-R u. (auCer bei Cholesterin) ein Gemisch
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von Mono- u. Diathylphosphat u. den ontsprechenden Phosphaten des angewandten 
Alkohols; in  manchen Fallen entstehen auch Ather R 20 . Der Rk.-Verlauf ist schwierig 
zu erkliiren; viclleicht ist A thylmetaphosphat ais (C2HE • 0 )2P 0  • O • P 0 2 zu formulieren.
— Durch Einw. von I  auf N H 3 oder Aminowrbb. (L angheld )_  bzw.. auf Hydrazin 
( S t r e c k e r  u . H e u s e r ,  C. 1924. I I . 2246) entstehen Salze des Athylmetaphospliats, 
die durch Einw. von W. in solche des Monoathylphosphats oder Diathylpyrophosphats 
iibergehen; Verbb. m it der yon L a n g h e ld  bzw. S t r e c k e r  u . H e u s e r  angegebenen 
Zus., die N  in direkter Bindung an P  enthalten, konnten nicht isoliert werden. — 
Athylmetaphosphat, C,H50 3P. Darst. nach L a n g h e ld .  Gelber Sirup. Sil. in  Chlf., 
Eg., zll. in  Aceton, swl. in A ., Bzl., Lg. —  Einw. auf Athylalkohol in  sd. Chlf. liefert 
Monodthylphosphat (BaC2H50 4P  +  H 20 , Tafeln aus wss. A.) u. Diathylphosphat 
[Ba(C4H 10O4P)2, Krystalle aus 80%ig. A.]. — Propylalkohol liefert (neben Athyl- 
phosphat) Dipropylphosphat [Be(C6H u 0 4P)2, Krystalle aus A.] u. Dipropylpyrophosphat 
(BaCeH 140 7P2), das durch Erwarmen m it Ba(OH)2-Lsg. in  Bariumpropylphosphat, 
BaC3HjO.jP iibergefuhrt wird, u. etwas Dipropyldther (? ; Kp. 90°). — Aus Cetyldlkohol 
entstehen Monocetyl-phospliat (BaCj6H 330 4P  [bei 110°], Krystalle aus W.), Dicetylphospliat 
[Ba(C32H 0(,O4P),, nach Trocknen bei 110° weiBes Pulver], Mono- u. Diathylphosphat, 
Athylcetyldther, C2H5- 0-C1(!H 33 (wachsartig, F. 20°) u. Dicetylather (schwach gelb,
F. 55°). — Die Umsetzung m it Phenol fiihrt zu Mono- u. Diathylphosphat, Monophenyl- 
phosphat (BaC0H5O4P), Diphenylphosphat [Ba(C12H 10O4P )2 +  4 H 20 , Nadeln aus 
50%ig. A.] u. Phenetol (Kp. 176°). — Cholesterin liefert Monoathylphosphat, Monc- 
rholesterylphosphat (BaC27H 450 4P  +  4H 20 , Krystalle aus wss. A.) u.GholesteryldthyldtJier, 
C27H 45 • O • C,H5 (Kp .20 237°). —  Tyrosin wird durch I  in  sd. Chlf. anscheinend. un- 
yeriindert gel. — Beim Einleiten yon N H S in eine Chlf.-Lsg. yon I  entsteht das zer- 
flieBliche Ammoniumathylphosphat, (C2H 6)(NH4)H P 04, das auch aus P 20 5, A. u. wss. 
NHS erlialten wurde. —  jHammoniumdthylphosphat (C2H5)(NH4)2P 0 4. Aus Barium- 
iithylphosphat u. (NH4)2S 04. Krystalle, sil. in W. — Ammoniumdidthylphosphat, 
(C„H5)2(NH4)P 0 4. Neben Ammoniumathylphosphat aus P„05, A. u. wss. NH 3. Zer- 
flieBliche Krystalle. — Hydrazindthylphosphat, N 2H 4(C2H 6)H2P 0 4. Aus Hydrazin

I nach STRECKER u . H e u s e r .  Schwach gelber Sirup. Gibt m it Benzaldehyd 
Benzalazin, m it uberschiissigem CuS04 das Salz N 2H 4 +  H ,S 0 4 +  CuS04; mit 
N a,C03 u. CuS04 N2 u. Cu20 . —  Das Prod. der Umsetzung yon I m it PhenyUiydrazin 
(vgl. S t r e c k e r  u . H e u s e r ,  1. c.) reduziert in  sodaalkal. Lsg. CuS04, gibt m it BaC03 
Bariumathylphosphat, m it k. N a2Ć03-Lsg. Phenylhydrazin, ist also ein Phenylhydrazin- 
salz des Monoathylphosphats. — Alanin  liefert m it I  anscheinend das Alaninsalz des 
Pyrophosphorsariremonodthylesters (CuC03 fa llt Alaninkupfer u. Kupferathylphosphat), 
Benzoylchlorid gibt Benzoylalanin. — Chianidin gibt Guanidindidlhylpyrophosphat 
(Sirup, unl. in A., Chlf., 1. in A., sil. in  W., g ibt m it Pikrinsaure Guanidinpikrat, CH5N3 +  
C0H 3Ó7N3). (Journ. chem. Soc., London 1929. 292—300. Febr. London, St. Thomas 
Hospital Med. School u. W estminster School.) O s te r t a g .

G. S. A dair, Die thermodynamischen Aktivitalen der Proteine. (Vgl. C. 1928. II . 
2715.) Die Proteinsalze, z. B. das Na-Salz des Hamoglobins, HbNan, ahneln thermo- 
dynam. den starken Elektrolyten, nur ist n keine ganze Zahl u. je nach der Konz. des 
N a' u. OH' stark  schwankend. Die Beziehungen zwischen den thermodynam. Poten- 
tialen, den Aktiyitiiten u. den osmot. Drucken werden nach G i b b s -L e w i s -R a n d a l i . 
entwickelt. Da auBer HbNan noch Phosphatgemische anwesend sind, -werden die 
Formeln recht kompliziert, doeh treten unter gewissen Bedingungen Vereinfacliungen 
ein, die einen Vergleich zwischen Beobaehtung u. Berechnung erlauben. —  Um die 
Aktiyitiiten der Proteinsalze u. -ionen zu erhalten, miissen gemessen werden: osmot. 
Drucke u. Voll. unter Konstanthaltung der Ejrystalloidpotentiale bei bekanntem osmot. 
Druck u. Zus. der Krystalloidlsgg., die m it den Proteinlsgg. im Diffusionsgleichgewicht 
sind; ferner die Einw. yon Temp., Druck u. Konz. der Krystalloide auf den osmot. 
Druck einer Proteinlsg. yon konstanter Konz.; der (kleine) EinfluB gewisser yerein- 
fachender Annahmen; die spezif. Partialyoll. von „Losungsm." u. Gelostem; die Mem- 
branpotentiale u. W ertigkeiten der Proteine.

Friihere Messungen werden ausgewertet, wobei das Mol.-Gew. yon bei 105° ge- 
trocknetem Schafhamoglobin zu 68000 ±  2000 angenommen wird. Die osmot. Koeffi- 
zienten steigen m it steigender Konz. yon 1,1 (bei 6 mm osmot. Druck) bis 4,4 (osmot. 
Druck 383 mm); die Anderungen yon n (ca. 8,5 (Na +  H) auf ein Hb) m it der Konz. 
des H b u. des H ’ sind yon erheblichem EinfluB. Das spezif. Vol. des Proteinsalzes ist 
ctwa 65 1. Die Membranpotentiale gegen eine gesatt. Calomelelektrode sind der Protein-
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konz. gut proportional. Die mittlere Vałenz der Proleinionen ist etwa —8,5. Die Akti- 
viliitskoeffizienten der Proteinsalze f vs u. der Proteinionen /_, steigen stark  m it der 
Proteinkonz. an (auf den 5—4-faehen Wert, wenn dio Mole H d von 0,0002 auf 0,0040 
steigen). Vergleicht man aber den Anstieg von f v m it dem fiir isoelektr. Protein f vt 
so sinkt das Verhiiltnis deutlich, entsprechend dem Verh. von starken Elektrolyten. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 696—707. Marz. Cambridge [Engl.].) W. A. R o t h .

G. Stadników und P. Korschew, Zur liennlnis der Huminsauren. (Vgl. S t a d 
n i k ó w ,  C. 1925. I. 2154.) Vff. untersuchen die Aufnahme von Ba(OH)„ aus wss. 
Lsgg. durch Huminsauren sowie die A u sta u sc h ad so rp tio n  zwischen Ba-Humaten u. 
K N 0 3, N aN 03, KCl u. NaCl. „Acidum huminicum“ ( M e r c k )  gab bei erschópfender 
E strak tion  m it A. im SoXHLET-App., Wasclien m it k. u . h. (80°) W. folgende Frak- 
tionen: 25% Hymatomelansaure; 13% in W. 1. Substanzen; 62% in W. u . A . unl. 
Huminsauren. Die Menge des von d e r Huminsaure aufgenommenen Ba(OH)2 ist von 
d e r Konz. d e r Ba(OH)2-Lsg. unabhangig; die Huminsaure stellt also eine echte Saurc 
d a r, die Ba-Salze bestimmter Zus. bildet. Da 1 g Huminsaure im Mittel 6,8 Milli- 
iiquivalente Ba(OH), bindet, ist das Aquivalent der Siiure gleich 147 anzunehmen. 
Die Rk. zwischen Ba-Hum at u . Alkalisalzen verlauft ziemlich langsam. Die Konz. 
des 1. Humats ist d e r Konz. des Alkalisalzes in d e r Lsg. proportional, die Ba-Salzkonz. 
in der Lsg. verandert sich nach einer Kurve, die dor Adsorptionsisotherme ahnlich ist 
u. wachst m it der Alkalisalzkonz. sehr vicl schneller ais die Konz. des 1. Humats. Vff. 
nehmen an, daB bei Einw. des Alkalisalzes auf Ba-Humat zunachst unter sukzessivem 
Ersatz von Ba durch Alkali gemischte, in W. unl. gemischte Humate entstehen, bis 
śchlieClich das gemischte Hum at m it nur noch 1 Aquivalent Ba m it Alkalisalz unter 
Bldg. des in W. 1. Alkalihumats rcagiert. (Kolloid-Ztschr. 47. 136—41. Febr. Moska u, 
Lab. f. Kohlenforschung.) K r u g e r .

E. Lespieau, Cours ólćmentairo de chimie. Cliimio organique. 12° ćd. Pnris: Hachetto
1928. (S. 289—030). 10°. 30 fr.

E. Biochemie.
E ,. E n zym ch em ie.

M. Schoen, Fortschritte im  Studium der Enzyme. Abhandlung iiber die Ergeb- 
nisse der Forschungen von W i l l s t a t t e r  u. seinen M itarbeitern iiber das Wesen 
der Enzyme. (Brewers Journ. 64. 491—92. 557—58. 15/10. 1928.) J u n g .

Rudolf Weidenhagen, Uber die cnzymatische liohrzuckerspaliung. Die enzymat. 
Rohrzuckerspaltung wird durch zwei einfacho Glucosidasen (C. 1928. I I . 1445), eine 
a-Glucosidase u. eine /?-Fruetosidase, bewirkt. Mit der nach W il l s t a t t e r  u. 
B a u m a n n  (C. 1926. I. 2476) hergestellten „saccharasefreien Maltase“ kann bei 
Ph 7,0 eine Spaltung yon Rohrzucker bewirkt werden, wahrend die Maltasc bei 
Ph 4,6 wirkt. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 539—42. Berlin, Inst. f. 
Zucker-Ind.) H e s s e .

Rudolf Weidenhagen, Uber die enzymatische Rohrzuckerspaltung. I I . M itt. Die 
in der I. Mitt. (vgl. vorst. Ref.; s. auch C. 1928. I I . 1674) beschriebene Trennung 
von a-Glucosidase u. /?-h-Fructosidase koimte an verschiedenem Hefematerial wieder- 
holt werden; es wird bestatigt, daB beide Enzyme Rohrzucker zu spalten vermogen. 
Ais Kriterium  dafiir, ob die beobachtete Rohrzuckerspaltung durch Glucosidase oder 
Fructosidase bewirkt wird, kann die Raffinosespaltung herangezogen werden; das Tri- 
saccharid wird nur durch Fructosidase zu Fructose +  Melibiose gespalten. (Dabei 
mufi durch einen Kontrollvers. die Abwesenheit von Melibiase [ =  a-Galactosidase] 
erwiesen werden). — Es ist der Einwand erhoben worden, daB in den friiher beschriebenen 
Diammoniumphosphat-Elutionen der zur Einstellung von p s  =  4,7 notwendige Salz- 
zusatz eine A ktm erung des Enzyms bedingt. Da aber auch dialysierte Elutionen m it 
gleicher Puffermenge bei ph =  4,7 u. 7,0 dieselbe Wrkg. zeigt, ist dieser Einwand un- 
berechtigt. — Bei Hefe liegen besonders einfache Verhaltnisse vor, da beim Optimum 
der Rohrzuckerspaltung (ph =  4,7) die Glucosidase wirkungslos ist, man also nur die 
Fructosidase miBt; andererseits w irkt bei pH =  7,0 die Glucosidase mit, wobei zu 
beriicksichtigen ist, daB die Menge der Glucosidase gegeniiber der Fructosidasemenge 
stark  zurucktritt. Aus H e fea u to ly sa t lassen sich Gemische bereiten, bei denen das 
Optimum der Rohrzuckerspaltung bei pH =  7,0, das der Raffinosespaltung aber bei
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P h  =  4,7 liegt. Danaeli ist der Begriff der „Saccharase" wissensehaftlich nicht auf- 
reclit zu erhalten. — Auf Melecitosc (Glucosido-Fructosido-Glucosid, in welchem dem 
nicht reduzierten Disaccharidanteil die Rohrzuckerkonst. zugcschrieben wird) mufite 
die Fruetosidasc ohne Wrkg. sein, wahrend die a-Glucosidase den Rohrzuckerteil 
spalten muBte. Das konnte experimentell erwiesen werden. Dariiber hinaus ergab 
sich, daB aucli die andere Disaccharidkomponente, die Turanose, eine a-Glucosido- 
fructose ist, da in jedem Pall Spaltung in  die 3 Komponenten beobaehtet wurde. Da- 
nach is t Melecitose ein a-Glucosido-P-h-fructosido-cc-glucosid. — Es ergibt sich folgendes 
Schema fiir die Spaltung von Rolirzucker, Raffinose u. Melecitose:

S a c c h a r o s e ................................Glucose Fructose

spaltbar durch a-Glucosidase u. /S-h-Fructosidase 
R a f f i n o s e .  . . Galaktose Glucose Fructose

f
spaltbar durch /i-h-Fruetosidase

M e l e c i t o s e .  . . Glucose Fructose Glucose
t  I

spaltbar durch a-Glucosidase a-Glucosidase
(Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1 9 2 8 . 781—87. Dez. 1928. Berlin, Inst. f. Zucker- 
in d .)  HESSE.

Rudolf Weidenhagen, Uber die Spezifitat der enzymatisclien Maltosespaltung. 
Aus anderweitigen Unterss. (vgl. a. vorst. Ref.) hatte  sich ergeben, daB die spezif. 
Anpassung der Carbohydrasen an ihre Substrate bei weitem nicht von der bislang 
ycrmuteten Feinheit ist. Nur die ster. u. konfigurative Anpassung u. zwar nur des 
glucosid. verkniipften Zuckerrestes is t fiir den Angriff des Enzyms aussclilaggebend. 
Mit diesen Gesichtspunkten steht auch die Annahme der Glueosido- u. Glucomaltase 
durch L e i b o w i t z  (C. 1 9 2 6 . II . 899) im Widerspruch, da sic eine spezif. Affinitat 
zwischen Enzym u. der nicht glucosid. verknupften Glucosekomponente der Maltose 
fordert. Die Wrkg. eines solchen Enzyms ware ausschlieBlich auf Maltose beschriiiikt. 
Vf. findet die Zweimaltasetheorie bei Priifung ihrer experimentellen Grundlagen niclit 
lialtbar. Gegen den Befund von L e i b o w i t z ,  daB a-Methylglucosid durch Gersten- 
malzmaltase nicht gespaltcn wird, wendet Vf. ein, daB dies unter den angegebenen 
Versuehsbedingungen auch nicht zu erwarten sei. Unter riehtigen Bedingungen u. 
m it einer ausreichenden Enzymmenge kann die Spaltung von a-Methylglucosid durch 
Gerstenmalzmaltase ohne weiteres erreicht werden; ebenso wird Maltosazon (im Gegen
satz zum Befund vonŁ ElB C )W lT z)spaltbar gefunden. Wenn auchschon dam it dieHaupt- 
argumente fiir Annahme einer besonderen Glucomaltase widcrlegt sind, so laBt sich noch 
weiter zeigen, daB die Maltosespaltung durch Gerstenmalz lediglich auf Ggw.von a-Gluco
sidase beruht; ais Kriterium dient wieder (vgl. vorst. Ref.) die Spaltung von Melecitose: 
das Trisaccharid w’ird durch Malzauszug fast quantita tiv  gespalten. Gegenuber der 
rasch verlaufenden Rohrzuckerinversion bleibt diese ifo/Jinosespaltung zuriick, was 
bedeutet, daB die Rohrzuckerinyersion im wesentlichen durch a-Glucosidase bewirkt 
ist. Hefemaltase u. Malz- bzw. Takamaltase sind also entgegen L e i b o w i t z  ais ident. 
anzuschen. Die Maltosenspaltung durch Hcfe- u. Malz- bzw. Takamaltase wird durch 
dieselbe a-Glucosidase bewirkt, lediglich der pn-Wirkungsbereich wechselt m it dem 
Substrat. —  Fiir das Problem der direkten Maltosegśirung, fiir die W i l l s t a t t e r  u . 
B a m a n n  (C. 19 2 6 . I. 3159) fandcn, daB bei saurem pn die Giirungsgeschwindigkeit 
in vivo die Spaltungsgesehwindigkeit der Maltose in vitro erheblich iibersteigt, ergibt 
sich die Moglichkeit, daB die Maltase der Hefe bei gleichzcitiger Entfemung der Spalt- 
prodd. auch in saurem Gebiet A k tm ta t besitzt. — Trehalose wird durch Emidsin 
gespalten. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1 9 2 8 . 788—95. Dez. 1928. Berlin, Inst, 
f. Zuckerind.) H e s s e .

Emil Abderhalden und Oskar Herrmaiui, Vergleichende Studien iiber den 
Abbau von Polypepliden und Derimten non solchen durch Erepsin, Trypsin-Kinase 
und n-Alkali. Der Abbau folgender Polypeptide u. ihrer D eriw . durch n. NaOH bei 
37°, durch Darm- Erepsin u. Trypsinkinase wurde studiert: d,l-a-Aminobutyrylglycin, 
davon die Phenylisocyanat-, 1-, 2-, 4-Nitrotoluolsulfo-, p- u. m-Nitrobcnzoylverb.; 
d,l-Alanyl-d,l-a-aminobutyrylglycin, davon die Phenylisocyanatverb., d,l-Valylglycin, 
d,l-Alanyl-d.l-valylglycin; d,l-Leucyl-d,l-phenj'lalanin, davon die Phenylisocyanat-, 1-,
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-2-, 4-Nitrotoluolsulfoverb.; Glycyl-d,l-phcnylalanin, davon Phenylisocyanat-, /j-Naph- 
thalinsulfo- u. Benzoylverb. AuBer den beiden Racemyerbb. d,l-Leucyl-d,l-phenyl- 
alanin u. Glycyl-d.l-phenylalanin, die durch n. NaOH nicht aufgespalten wurden, 
wurden die librigen Peptide langsam hydrolysiert. Dagegen wurden die Phenyliso- 
•cyanatverbb. bedeutend schneller durch n. NaOH aufgespalten, ebenso war die Hydrolyse 
bei den p- u. m-Nitrobenzoylverbb. rascher ais beim Peptid  selbst, die /3-Naplitłialin- 
sulfoverb. des Glycyl-d,l-pbenylalanins wurde n icht hydrolysiert. Darmerepsin griff 
■alle die Verbb. n icht an, dereń NH2-Gruppe besetzt war. AuBer der einen racem. 
Verb. des Leucylphenylalanins wurden die anderen Peptido gespalten. Trypsinkinase 
griff die D eriw . von Peptiden an, die unbesetzt diesem Fermente widerstanden hatten. 
N icht gespalten wurden: d,l-a-Aminobutyrylglycin, d,l-Alanyl-d,l-oc-aminobutyryl-
glycin, d,l-Alanyl-d,l-valylglycin, d,l-Leucyl-d,l-phenylalanin u. Glycyl-d,l-phenyl- 
alanin, wahrend die entsprechenden D eriw . angegriffen -wurden. — d,l-a-Aminobutyryl- 
glycin, GnH 120 3N2, wurde durch Kuppeln von Glykokoll m it a-Brombutyrylbromid 
nach E. F is c h e r  (L ieb igs Ann. 340. 180) u. Aminieren m it 25°/0ig. NH 3 bei 37° 
(5 Tage) dargestellt. E. 220°. Phenylisocyanat, C13H 170.1N3, rechtwinklige Prismen, 
F . 203°, 11. in A., sl. in  W., A., PAe. u. Chlf. — 1-, 2-, 4-Nitrotoluolsulfonat, C,3H ],0 7N3S, 
aus W. umkrystallisiert, E. 170—172°, 1. in W. u. A., sl. bis unl. in  Chlf., A. u. PAe. — 
p-Nitrobenzoylderiv., C13H 15OcN3, Nd. aus h. W. umkrystallisiert, dabei von der p-Nitro- 
benzoesaure fraktioniert abgetrennt. Die Verb. krystallisiert langsam aus. Mit A. 
vollends von der Nitrobenzoesaure befreit, nochmals aus h. W. umkrystallisiert. E. 188 
bis 189°, 11. in  W., sl. in  A., unl. in  A. u. PAe. — m-Nitrobenzoylderiv., G^H^OeNj, E. 204°,
11. in  W., sl. in A., unl. in A. u. PAe. — d,l-Alanyl-d,l-a.-aminobutyrylglycin, C9H 170 4N3, 
•durch Kuppeln des Dipeptides m it d,l-a-Brompropionylbromid unter Kiihlung auf 0°. 
Ansauern, beim Stehen seheidet sich das Bromderiv. allmahlich ab. K ann die Brom- 
verb. auch aus der Rk.-Lsg. ausathern. E. 173°, 1. in W. u. A., sl. in A. u. Chlf., unl. 
in  PAe. Aus 5 g Dipeptid 10 g Ausbeute. Aminiert m it 25%ig. N H 3 bei 37° (2 Tage), 
nach Entfernen des NH.,Br, Umfallen des Tripeptides aus wss. Lsg. durch A., Aus
beute 45%- E. 225°, 11. in W., sl. bis unl. in A., A. u. PAe. — Phenylisocyanat, C10H 22O5N4, 
P . 208—210°, Ausbeute 30%. — Die Darst. der Benzoyl- u. -Naphthalinsulfoverb. 
gelang nicht. — d,l-Valylglycin, C7H i40 3N2, nach E. E is c h e r  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 34 [1901]. 433), wurde m it 25%ig. NH3 bei 100° unter Druck aminiert, so konnte 
bis zu 100% eine ungesatt. Verb. erhalten werden. Herabgedriickt wurde die Bldg. 
der ungesatt. Verb., wenn bei 37° m it wss. oder alkoh. NH 3 am iniert (2—3 Wochen) 
wurde, E. 245°. — d,l-Alanyl-d,l-valylglycin, C10H j2O4N3, Kuppeln des Dipeptides m it 
a-Brompropionylbromides bei 0°, Ansauern. Bromyerb. fallt sofort aus. L. in W. 
u. A., sl. in  A., unl. in PAe., Ausbeute aus 5 g Dipeptid 10 g. E. 202°. Aminiert m it 
25%ig. NH 3 bei 37° (2 Tage). Tripeptid in iiblicher Weise isoliert, aus h. W. durch A. 
umgefallt. E. 248°. — Darst. der Benzoylverb. gelang nicht. Die Ausbeute an Phenyl
isocyanat- u. /3-Naphthalinsulfoverb. war sehr gering. E. der Phenylisocyanatverb. 218°, 
der f}-Naphthalinsulfoverb. 198°. — d,l-Leucyl-d,l-pbłnylalanin, CJ5H 220 3N2, Darst. 
nach L e u c h s  u. S u zu k i (Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 3306). Die beiden racem. 
Verbb. wurden durch 500/oig. A. getrennt. Die EF. der beiden Verbb. waren 220 u. 
260°. Nach der yerschiedenen Spaltbarkeit dureh Erepsin ist die Konfiguration der 
beiden Verbb. so : Verb. m it E. 260° aus 1-Leucyl-l-phenylalanin +  d-Leucyl-d-phenyl- 
^ilanin, Verb. m it E. 220° ein Gemisch yon d-Leucyl-l-phenylalanin u. 1-Leucyl-d-phenyl- 
alanin. — Phenylisocyanat des d,l-Lmcyl-d,l-phenylalanins (vom F. 220°), C j jH ^ O ^ ,  
Kuppeln des Dipeptides m it Phenylisocyanat unter Kiihlung. Ansauern. Deriv. 
krystallisiert in Prismen. F. 193°, 1. in A., sl. in  W., unl. in A., Chlf. u. PAe. — 1-,
2-, 4-Nitrotoluolsulfcmat des d,l-Leucyl-d,l-phenylalanins (m it F . 220°), _C22H 270 ;N3S, 
Kuppeln des Dipeptides m it dem Saurechlorid. (in A. gel.). Ansauern, A. abtrennen, 
aus h. W. umkrystallisieren. F. 75°, 1. in A., A. u. Chlf., sl. in  W. u. PAe. — Phenyl
isocyanat des d,l-Leucyl-d,l-phenylalani?is (m it F. 260°), C22H 270 4N3, analog der obigen 
Darst., E. 183°. L. in A., wl. in W., un l.in  A., PAe. u. Chlf. Krystallisiert in Prism en.— 
Benzoylderiy. darzustellen, gelang nicht. — Glycyl-d,l-phenylalanin, Cu H 140 3N2, 
Kuppeln von Phenylalanin m it Chloracetylchlorid. Ansauern u. ausathern. A. ab- 
dest., oligen Ruckstand m it PAe. anreiben. F . 137°. Aminiert bei 100° u. bei 37° 
m it wss. NH3. Dipeptid wird nicht immer erhalten. F. 260°. — Phenylisocyanat, 
Ci8H i90 4N3, Ptismen. F. 208°, 1. in A., sl. in  W., unl. in A., PAe. u. Chlf. — p-Naph- 
ihalinsitlfonat, C21H ,1OsN 2S, F. gegen 100° (Zers.), 1. in A. u. A., unl. in W. u. PAe. — 
Benzoylderiv., C^H^OjN,’, F. 172°, 1. in A. u. A., sl. in W., unl. in PAe. —  d,l-y.-Brom- 
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isovaleryl-d,l-phenylalanin, C14H J80 3NBr, Kuppeln des Phenyląlanins m it Bromiso- 
yalerylbromid. Ansaiiern, ausathern, A. yerdampfen, Ruckstand m it PAe. anreiben. 
Bromvcrb. krystallisiert in Wurfeln. E. 135°. Beim Aminieren m it wss. NH3 bei 
100° unter Druek oder bei 37° entstand im  wcsentlichen eine ungesatt. Verb., dereń 
N-Geh. 12,36% s ta tt 10,06% (wie der entsprechende N-Geh. des Dipeptids ist), betragt. 
Die K onstitution der Vcrb. ist nocli nicht aufgeklart. (Fermentforsch. 1 0 .  145—58. 
1928. Halle, Physiol. Inst. d. Univ.) M ahn.

Emil Abderhalden und Hans Brockmann, Weiterer Beilrag zur Frage far die 
Hydrolyse von Polypeptiden eirileitenden spezifischen Bindungsart von Subslrat und 
Fermenłkomplex. Die Spaltung folgender Polypeptide u. Aminyerbb. durch n. NaOH: 
d,l-Alanylglycin, d,l-Alanylglycylanilin, Glycylanilin u. Glycyl-d,l-alanylanilin, durch 
Erepsin u. Trypsin-Kinase: Glycylanilin, d,l-Alanylanilin, d,l-Alanylcolamin, Glycyl- 
d,l-alanylanilin, d,l-Alanylglycylanilin u. d,l-Alanyldiphenylamin wurde untersucht. 
AuBer dem d,l-Alanyldiphenylamin wurden alle Aminverbb. durch Erepsin gespalten, 
wahrend diese Verbb. von Trypsin-Kinase nicht angegriffen wurden. — Ozyathylamin, 
dargestellt nach K n o ę r  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 3 0  [1897]. 909). K p .I5 75—78°, 
Ausbeute aus 100 g Athylenoxyd 30 g Colamin. — d,l-ct-Brompropionylcolamin, 
C5H J0O2NBr, 2 Moll. Colamin in Chlf. gel., 1 Mol. Brompropionylchlorid in Chlf.-Lsg. 
unter Kiihlung langsam zugesetzt. Colaminehlorid fallt aus. F iltra t eingedampft, 
Ruckstand erstarrt allmahlieh. Ausbeute ca. 90%. L. in W., Chlf., Aceton, A. u. 
h. Toluol, wl. in A. u. PAe. Umkrystallisieren aus h. Toluol. F. 78,5° (korr.). Oder 
Darst. in wss. Lsg. unter Zusatz von n. NaOH. Neutralisieren, Ruckstand m it Toluol 
extrahieren. Ausbeute ca. S0%. —  d,l-Alanylcolami?i, C6H 120 2N2, aus yorst. Verb. 
u. 25%ig. NH 3 bei 20° (3 Tage). Aminierungsgemisch eindampfen, Ruckstand m it 
KOH unter Kiihlung iibergieflen, unter Zugabe von K 2C03 m it Chlf. extrahieren. 
Verb. aus A. durch PAe. umfallen. Ausbeute sehr iniiBig. F. 78— 79° (korr.). L. in 
W., A., Aceton u. Chlf., unl. in A. u. PAe. —  Pikrat, Cn H 150 8Nj, aus h. W. in kleinen 
derben gelben Nadeln. F . 105—108° (korr.). Die Pikrinsaure wurde so bestimmt, 
daB das Salz m it VlO -n. H 2S 0 4 zersetzt wurde, die Lsg. ausgeatliert, der A. abgedampft, 
der Ruckstand m it W. aufgenommen u. die Pikrinsaure m it VlO -n. NaOH titriert 
wurde (Phenolphthalein ais Indicator). Gleichzeitig wird eine einfache Apparatur 
zur Best. der Pikrinsaure besehrieben. — Chloracelanilid, C8HgONCl. Kuppeln von
2 Moll. Anilin (in A.) m it 1 Mol. Chloracetylclilorid unter Kiihlung. A. yerdampfen, 
Anilinhydrochlorid m it W. aus dem Ruckstand lierauslósen. Ruckstand aus h. W. 
umkrystallisieren. Verb. gibt glauzende, sich fettig anfuhlende Krystalle. Ausbeute 
fast quantitativ. F. 138° (korr.). LI. in Aceton, 1. in  A., Chlf., A., Essigester u. h. 
Toluol, unl. in PAe. — Glycylanilin, C8H 10ON2, aus yorst. Verb. u. alkoh. NH 3 bei 37° 
(3 Tage). Verdampfen, Ruckstand m it verd. HC1 extrahieren. Neutralisieren, ein- 
engen, Glycylanilin scheidet sich in derben Nadeln aus. Rest der Verb. durch Chlf. 
extrahieren. Ausbeute ca. 45%. 'Umkrystallisieren aus h. W. F . 62—63° (korr.). E n t
halt 2 Moll. Krystallwasser. Wss. Lsg. g ibt m it wenig CuS04 dunkelyiolette Fśirbung, 
bei mehr Zusatz von CuS04 geht sie in blau iiber. N inhydrinrk. u. Isonitrilrk. positiy. •— 
Pikrał, CuHjjOgNj, der be gelbe P latten  aus W., F . 186° (korr.) (unscharf unter Zers.). — 
Beim Lósen des Aminierungsprod. von Glycylanilin m it verd. HC1 bleibt ein Ruck
stand, der aus W. umkrystallisiert, F. 144,5° (korr.) hat, 1. in Chlf., h. W., Aceton, 
A., Essigester u. h. Toluol, sl. in k. W., A. u. PAe. N inhydrinrk. negatiy, keinen 
Aminostickstoff. Mol.-Gew. nach B e ck m an n  in Eg. gibt 273. Mol.-Gew. u. A nalysen- 
ergebnisse stimmen auf ein sek. Amin aus 2 Moll. ChloraeetylanPin m it 1 Mol. NH3: 
C6H 5—N H —CO-CH2-NH-CH2-CO-NH—C6H 5. Beim Kuppelrf j.es sek. Amins m it 
Brompropionylbromid wurde eine Verb. erhalten m it F . 244—24t°. Zl. -in A. u. 
li. W., sl. in A., k. W., Aceton u. Chlf. Bei der Aminierung wurde u. das
Ausgangsamin gewonnen. — d,l-a-Brompropionylanilin, C0H 10ONBr, L< analog 
der Chloracetylverb. Kuppelungsprod. krystallisiert in  biischelfórmig yereinigten 
Nadeln, F. 101° (korr.), 1. in A. u. h. W., unl. in k. W. u. PAe. — d,l-Alanylanilin, 
C9H 12ON2, aus yorst. Verb. u. alkoh. NH 3 bei 20° (5 Tage). Lsg. eindampfen, Ruck
stand m it yerd. HC1 extrahieren, Lsg. m it n. NaOH neutralisieren, eindampfen, Ruck
stand m it W. aufnehmen u, m it Pikrinsaure in P ik ra t umsetzen, das aus W. um
krystallisiert, in kleinen gelben Nadeln vom F. 175“ (korr.) ausfiillt. Freie Base wird 
analog der Glycinverb. aus dem P ikrat dargestellt. Dickes Ol, das nicht krystallisiert. 
Kp.}5_ię 190—196°. — Chloracetyl-d,l-alanylanili7i, C1XH 130 2N 2C1, Kuppeln des Alanyl- 
anilins in  Chlf.-Lsg. m it Chloracetylchlorid ebenfalls in Chlf.-Lsg. unter guter Kiihlung
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u. Zusatz der entspreehenden Menge n. NaOH. Dann neutralisieren, im Vakuum 
eindampfen. Chloraoetylprod. scheidet sich in feinen Nadeln ab, Rest aus dem 
Trockenriickstand durch Chlf.-Extraktion gewinnen. F. 156° (ltorr.), 11. in Aceton, 
A. u. Essigester, zl. in Chlf., li. W., sl. in A. — Glycyl-d,l-alanylanilin, Ci:iH 150 2j\t3, 
aus yorst. Verb. u. konz. NH3, dem ctwas alkoh. N H 3 zugesetzt war (3 Tage). Vakuum 
eindampfen, m it W. aufnehmcn u. n. NaOH zusetzen, eindampfen. Glycyl-d,l-alanyl- 
anilin aus dem Riickstand durch Toluol extrahieren, fallfc in Krystallknollen aus, 
F. unscharf bei 80° (korr.). Ausbeute ca. 60%. L. inW ., h. A., h. Toluol u. Aceton, sl. 
in A. — Bei dieser Aminierung t r i t t  ein in W. unl. Riickstand auf. L. in A., \vl. in 
Aceton u. Essigester, unl. in W., Chlf., Toluol, A. u. PAe. F. ca. 207° (korr.). Kleine, 
derbe, rechtwinklige Prismen. Ninhydrinrk. negatiy. Mol.-Ge w. nach B e c k i i a n n  
in  Eg. 423. — Mol.-Gew. u. Analysenergebnisse stimmen auf ein sek. Amin, das aus
2 Moll. Chloracetylalanylanilin u. 1 Mol. NH3 entstanden ist: CGH5—i\H -CO —CH(CH3) 
—NH—Cp • CH2 • NH • CHo • CO • N E  • CH(CH3) ■ CO • NH—CcH5. — d,l-*-Brompropionyl- 
glycylanilin, Cu H j30 2N 2Br, analogo Darst. der des Chloracetylalanylanilins. F allt 
in  kleinen, glanzenden Blattchen aus. Ausbeute 70%. Aus W. umkrystallisiert, 
F. 145— 146° (korr.), 11. in Aceton u. Essigester, 1. in A., Chlf., A., h. W. u. Toluol, 
sl. in k. W. u. PAe. — d,l-Alanylglycylanilin, Cn H 150 2N3, aus vorst. Verb. u. alkoh. 
NH 3 bei 37° (3 Tage). Eindampfen, m it W. aufnelimen, neutralisieren, eindampfen, 
m it Toluol extrahieren. Krystallisiert in kleinen, busclielig vcrwachsenen Prismen 
aus, F. 124—125°. Ausbeute 45%. L. in  W., A., Aceton, Chlf. u. h. Toluol, wl. in 
A. u. Essigester, unl. in PAe. — Brompropionyldiphenylamin, CJ5H 14ONBr, Diphenyl
amin in A. gel., m it Brompropionylbromid unter Kiihlung gekuppelt. Dabei fallt 
Diphenylaminhydrobromid aus. F iltra t eingedampft, Riickstand gelbes Ol, das im 
Exsikkator krystallin. erstarrt. Ausbeute 3 g aus 3,2 g Diphenylamin. Aus dem 
Kuppelungsprod. wurde restliches Diphenylamin durch PAe. extrahiert. Umkrystal- 
lisiert aus A., F. 110° (korr.), 11. in A., 1. in A., Essigester, Clilf., Toluol u. Aceton, unl. 
in  W. Lange biischelig verwaclisene Nadeln. Diphenylaminrk. m it H N 03 negatiy. — 
d,l-Alanyldiphenylamin, C1SH 160N 2, aminiert m it alkoh. NH3 bei 37° (4 Tage). Im  
Vakuum eindampfen, m it W. u. etwas A. aufnehmen. Beim Erkalten scheidet sich 
unyerandertes Bromprod. ab. Eindampfen, Alanyldiphenylaminhydrobromid bleibt 
ais glasige M. zuriick. Mit konz. NaOH aus der konz. wss. Lsg. des Riiekstandes die 
Base ais Ol in Freiheit gesetzt u. m it A. ausgeschiittelt. Dicke, alkal. reagierende, 
amin. riechcnde Fl., bei Stehen krystallin. erstarrend. F. 86° (korr.). L. in A., A. 
u. Chlf., wl. in W. (Fermentforsch. 10 . 159—72. 1928. Halle, Physiol. Inst. d. 
Uniy.) MAHN.

Emil Abderhalden und Fritz Reich, Vergleichende Studien iiber den Einfluji 
von n-Allcali, von Erepsin und von Trypsin-Kina.se au f polypeptidarlige Verbindungen, 
an dereń Aufbau (1-Alanin beteiligt ist. Untersucht wurde die Aufspaltung von Glycyl- 
/S-alanin, d,l-Leucyl-/?-alanin u. der Phenylisocyanatyerb. des d,l-Leucylalanins durch 
n. NaOH bei 37° u. durch Erepsin u. Trypsin-Kinase. W ahrend die Fermente keine 
der Verbb. aufspalten, wird GIycyl-/S-alanin ziemlich rasch, d,l-Leucyl-jS-alanin inner- 
halb 48 Stdn. kaum, die Plienylisocyanatverb. des letzteren Peptides schon nach
2 Stdn. weitgehend hydrolysiert. — Chloracetyl-fS-alanin, C5H 80 3NC1, durch Kuppcln 
des /5-Alanins m it Chloracetylchlorid (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 1428). —  Glycyl-(i-alanin, 
C5H 10O3N 2, aus vorst. Verb. u. alkoh. NH3 bei 37—40° (8 Tage). Aus W. um krystal
lisiert. Gegen 200° farbt sich die Substanz braun, gegen 230° unter Aufschaumen 
zersetzt. LI. in W., fast unl. in  abs. A. Dipeptid reagiert sehwach sauer. Nin
hydrinrk. positiy, Biuret- u. P ik rin sa u re rk . negativ. — d}l-i-Bromisocapronyl-p-alanin, 
C9H 160 3NBr, Kuppeln von /S-Alanin unter starker Kiihlung m it Bromisocapronyl- 
bromid. Ansauern, ausgefalltes Ol m it A. aufnehmen. A. abdest., Riickstand m it 
PAe. yerreiben, erstarrt zu einer festen, amorphen Masse. Ausbeute 6,6 g (aus 5 g 
J?-Alanin). Nachbehandlung m it W. u . A., dann in A. aufgenommen u. m it PAe. 
ausgefallt, wird die Bromyerb. krystallin. erhalten. F. 69— 72°. L. in A., Essigester, 
W., Chlf., Aceton, A., Bzl., unl. in PAe. — d,l-Lemyl-fi-alanin, C9H]ą0 3N2, aus yorst. 
Verb. u. alkoh. NH 3 bei 37— 40° (5 Tage). A. yerdampfen, einige Małe m it W. be- 
handeln, aus W. umkrystallisieren. Ausbeute aus 6 g Bromyerb. 1,3 g Dipeptid. 
F. 202—204°. Dipeptid reagiert sehwach sauer, Ninhydrin positiy, Biuret- u. Pikrin
saurerk. negatiy. — Phenylisocyanat, C16H 230 4N3, F. gegen 160— 162° (150° gesintert). 
Reagiert stark  sauer. (Fermentforsch. 1 0 . 173—78. 1928. Halle, Physiol. Inst. d. 
Uniy.) M a h x .
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Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Weiterer Beilrag zur Frage der spezi- 
fischen Wirkung von Erepsin und Trypsin-Kinase. Untersucht wurde zunachst die 
Spaltbarkeit durch Erepsin u. Trypsin-Kinase yon Ureido-d,l-leucylglycin, Ureido- 
glycyl-d,l-valin u. Ureido-d,l-leucylglycylglycin. Es wurde keine der Verbb. durch 
die Fermontc gespalten, dagegen war eine Hydrolyse erreichbar, wenn s ta tt der ein- 
zelnen Fermente Pankreaspulver yerwendet wurde. W eiterkin lieB sich zeigen, daB 
weitere Trypsin-Kinasepriiparate im Gegensatz zu Pankreaspulyer Phenylisocyanat- 
dcriw . yerschiedener Polypeptide (d,l-Leucylglycylglycin, d,l-Leueylglycin) nicht 
aufspalteten. Naeh Vff. liegt die Móglichkeit vor, daB aus der Pankreasdriise neben 
der Kinase noch andere Hilfsstoffe abgegeben werden kónnten, dereń Anwesenheit 
m it bestimmten Fermentwrkgg. yerkniipft ist. Folgende Polypeptide, die Leucin 
ais Baustein enthalten, wurden auf ihro Spaltbarkeit durch Erepsin u. Trypsin- 
Kinase untersucht: l-Leucylglycyl-l-leucin, Glycyl-l-leucylglycyl-l-leucin, d,l-Leucyl- 
glycyl-l-hucylglycin, Leucylglycylglycyl-l-leucin u . l-Leucylglycyl-l-leucylglycyl-l-leucin, 
wurden sowohl von Erepsin wie durch Trypsin-Kinase gespalten, wahrend Glycyl- 
d,l-leucylglycin, d,l-Leucyl-d,l-leucylglycyl-ł-glycin, l-Leucylpenlaglycylglycin, (l-Leucyl- 
triglycyl)2-l-leucylpentaglycylglycin u. (l-Leiieyltriglycyl^-l-leucylpentaglycylglycin aus- 
schlieBlich durch Erepsin gespalten wurden, ebenso 1-Leucyltetraglycylglycin, das 
von Trypsin n icht angegriffen wurde, wahrend Trypsin-Kinase eine unmerkliche 
Hydrolyse bewirkte. Weitcr Verss. sollen noch den EinfluB yon Glycingruppen 
innerhalb des Polypeptidkomplexes auf dio Angreifbarkeit durch Trypsin-Kinase 
klaren. Naeh den bisherigen Verss. konnte eine gewisse Affinitat des Trypsinkomplexes 
zum Leucinkomplexe angenommen werden.

Nachgepriift wurden noch fruhere Befunde (C. 1926. II. 779) uber die Spaltbar
keit von d.l-Leucyl-y-aminobuttersaure durch Pankreasfcrmente. d,l-Leucyl-y-amino- 
buttersaure wurde weder durch Erepsin, noch durch Trypsin-Kinase gespalten, ebenso 
blieb die Phenylisocyanatverb. dieses Peptides unangegriffen. Von Glyeyl-1- u. Glycyl- 
d-a-aminobuttersaure wurde nur die letztere Verb. durch Erepsin gespalten. — 
Glycyl-d,l-leucylglycin, Ci0H j9O4N3, durch Kuppeln von Leucylglycin m it Chloracetyl- 
chlorid. Ausbeute aus 5 g D ipeptid 7 g. F. 141°, 11. in  W., A., Aceton, Chlf., naeh 
erfolgter Krystallisation in A. nur sl. Aminiert m it 25°/0ig. NH 3 bei 100° unter Druck. 
Ausbeute an Tripeptid 75%. LI. in  h. W., zwl. in  k. W. Aus W. krystallisiert es in 
gliinzenden Blattchen, F. bei 216° unter Aufschaumen, nachdem es sich bei 206° 
braunlich gefarbt hatte. — Phenylisocyanalverb. von d,l-Leucyl-y-aminobultersdure, 
C17H S50 4N3, durch Kuppeln des Dipeptides m it Phenyiisocyanat, naeh Ansauern 
scheidet sich die Phenylisocyanatverb. ais Cl ab, das beim Stehen allmahlich lcrystal- 
lisiert. F. 166°. Ausbeute 0,85 g aus 0,9 g Dipeptid. Gut 1. in  A., wl. in  h. W. — 
d,l-Leucylglycyl-l-leucylglycin, C10H 30O5N.„ durch Kuppeln des Tripeptides m it Brom- 
isocapronylbromid. Ansauern. Ausbeute 14 g Bromverb. aus 10 g Tripeptid. Aus 
Chlf. gereinigt, krystallisiert es in Nadelchen, F. 180°, 11. in  A., A., Chlf. u. Essigester, 
sl. in h. W. Aminiert m it 25%ig. NH3-in Druckflasche. Abtrennen des N H 4Br gelingt 
durch Behandlung m it k. W., worin sich das Tetrapeptid kaum lost. F . 256°. Mit 
CuS04 u. NaOH Lilafarbung. — d,l-Leucylglycylglycyl-l-leucin, C1(!H 3|)0 5N4, Tripeptid 
m it Bromisocapronylbromid kuppeln. Ansauern, Ausbeute betrug 8 g Bromyerb. 
aus 5 g Tripeptid. F. boi 84°, 11. in  A., A., Aceton u. Chlf., sl. in  h. W. Zur Reinigung 
aus der Chlf.-Lsg. durch PAe. fallen. Aminieren m it 25%ig. NH 3 in  der Druckflasche. 
N H 4Br naeh der Silbersulfatmethode abtrennen, da Tetrapeptid zunachst in A. 1. 
ist, erst naeh der Isolierung ist das Tetrapeptid n icht mehr alkoh. 1. (Fermentforsch.
1 0 . 179-1-87. 1928. Halle, Physiol. Inst. d. Univ.) M a HN.

Emil Abderhalden und Hans Sickel, Uber das Verhalten von <x,d-Di-[dl-leucyl]- 
d,l-ornithin und seiner Phenyłisocyanalverbindung gegenuber n-Alkali, Erepsin, Trypsin- 
Kinase, Pepsin-Salzsaure und Arginase. U ntersucht wurde die Spaltbarkeit von 
oc,(5-Dileucylornithin u. seines Phenylisocyanates durch n. NaOH, Erepsin u. Trypsin- 
Kinase, Pepsinsalzsaure u. Arginase. Keines der Fermente vermochte das Tripeptid 
zu spalten, nur durch n. Alkali wurde das Tripeptid u. Phenylisocyanatderiy. hydro- 
lysiert, u. zwar das Peptid  langsamer ais das Phenyiisocyanat. — a,d-Di-[d,l-a-brom- 
isocapronyl]-d,l-omithin, C17H 30O4N2Br2. Aus d,l-(5-Benzoylornithin (naeh FISCHER 
u. Z e m p l e n , Ber. Dtsch. ehem. Ges. 4 2  [1909]. 1022) wurde durch 10-std. Kochen 
m it konz. HCl Benzoesaure abgespalten u. Ornithindihydroehlorid dargestellt. Naeh 
Entfernen der Benzoesaure, der HCl wurde das O rnithin in  liblicher Weise unter 
Kiihlung m it d,l-a-Bromisocapronylbromid gekuppelt. E in Teil der Bromyerb.
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scheidet sich ais weiBe M. wahrend der Rk. ab, der Rest wird aus dem E iltra t durch 
Ansauern ausgefallt. Die Ndd. werden gemeinsam m it A. u. PAe. behandelt, wobei 
sie sich in  ein amorphes Pulver yerwandeln. Aus verd. Methylalkohol Krystalle, 
F. 126—128°, sil. in A., zll. in Essigester, Aceton, Eg. u. Chlf., sl. in Bzl., swl. in h. W., 
unl. in PAe. Ausbeute 43%- Aus der verd. alkoh. Mutterlauge konnten 0,2 g Neben- 
prod. isoliert werden, F. 165°, dessen N-Geh. einem Monosubstitutionsprod. ent- 
spricht. — cA,d-Di-[d,l-leiicyl\-d,l-omithin, CI7H 340 4N4, aus vorst. Verb. u. alkoh. 
N H 3 bei 37° (5 Tage). Nach Entfernen des NH4Br nach der Silbersulfatmethode 
wurde nach mehrmaliger Umfaliung aus absol. A. durch A. ein amorphes, weiCes, 
schwach hygroskop. Pulver erhalten, das nicht krystallisierte. LI. in  W., A. u. Methyl
alkohol, zll. in  Eg., unl. in  anderen organ. Lósungsmitteln. Zieht beim Stehen an 
der Luft W. u. C02 an. Besitzt faden, schwach adstringierenden Geschmack. Gegen 
Lackmus schwach bas., Ninhydrinrk. positiv. Pikrinsaurerk. negatiy, Dinitrobenzoe- 
saurerk. sehr schwach positiy, Biuretrk. blauviolett, m it CuO in W. gekocht entsteht 
schwach blaue Lsg., durch (NH4)2S04 ausfallbar, m it Pikrinsaure sl., nichtkrystal- 
lisiercnder Nd. Phosphorwolframsaure in schwachsaurer Lsg. weiBen Nd., in  der 
H itze u. im tJberschuB unl. Mit M lLLONschem Reagens bildet sich ein rasch iiber 
Hellgelb weiB werdender, im tJberschuB 1. Korper. N e s s l e r s  Reagens g ibt woiB- 
flockige Fallung. F. 105— 110°, unter Aufschaumen bei 150° Zers. unter Gasentw, 
(bei 95° gesintert). — Phenylisocyanatverb. des d,l-a.,d-Dileucyloniithins, C31H 410 6Nc, 
durch Kuppeln des Tripeptides m it Phenylisocyanat. Ansauern. Ausbeute 0,7 g 
aus 0,6 g Tripeptid. K rystallisiert nicht, wird aus methylalkoh. Lsg. amorph ge- 
wonnen. Zl. in  Eg. u. A., sl. in  A., unl. in W., selbst in NaOH sl. S intert bei 98° u. 
schmilzt bei 130° unter Aufsehiiumon. (Ferm entforsch.10. 188— 94. 1928.) M a h n .

Emil Abderhalden und Richard Fleischmann, Weitere Beobachiungen iiber 
die spezifische Einstellung von Erepsin und von Trypsin-Kinase, studiert am Verhalten 
der genannien Fernientkomplexe gegenuber Polypeptiden und ihren Derivaten und gegen
uber Verbindungen, an dereń Aufbau neben a-Aminosauren (1-Aminobuttersaure be- 
teiligt ist, nebst Studien iiber die Einwirkung von n-Alkali auf die gleichen Verbindungen. 
Folgcnde Polypeptido u. dereń D eriw . wurden auf ihre Aufspaltbarkeit durch n. 
NaOH, Erepsin u. Trypsin-Kinase untersucht: Phenylisocyanatverbb. des Di-(d-valyl- 
d-alanyl)-l-cystins u. Di-{l-leucylglycyl)-l-cystins (von n. NaOH u. Trypsin-Kinase, 
n icht von Erepsin gespalten), Diglycylglycin, Triglycylglycin, Telraglycylglycin, dereń 
Phenylisocyanat- u. a-Naphthylisocyanatverbb. (dio yon n. NaOH gespalten wurden, 
aber nicht yon Erepsin u. Trypsin-Kinase, m it Ausuahme des Phenylisocyanat- 
tetraglycylglycins, das von Trypsin-Kinase angegriffen wurde), l-Leucyltetraglycyl- 
glycin (n. NaOH baute rasch ab, ebenso spaltete Trypsin-Kinaso erheblich auf, wahrend 
Erepsin das Peptid n icht angriff), d,l-Leucyl-[l-aminóbultersaure, dereń Phenyliso
cyanat- u. Benzoyherbb. (Dipeptid u. Benzoylverb. wurden yon n. NaOH nicht an
gegriffen, wohl aber die Phenylisocyanatyerb., wahrend die beiden Fermente nicht 
aufspalteten), d,l-Leucyl-d,l-leucyl-p-aminobuttersaure, dereń Phenylisocyanatverb. (das 
gleiche Vcrh. wie die yorhergehenden Verbb.), j}-Aminobutyryl-d,l-leuein, p-Amino- 
butyrylglycin, fi-Aminobutyryldiglycylglycin, fS-Aminobutyryltriglycylglycin, jl-Amino- 
butyryl-fi-aminobuttersaure u. fS-Aminobutyryl-l-leucylletraglycylglycin (ein Teil der 
Verbb. m it /9-Aminobuttersauro ais Baustein wurden von n. NaOH angegriffen, 
Erepsin dagegen griff keine der Verbb. an, Trypsin-Kinase griff /?-Aminobutyryl- 
1-leueyltetraglycylglycin an). —  Di-(phenylisocyanat-d-valyl-d-alanyl)-l-cystin, 
C38HmO]0N8S2, durch Kuppeln des Peptides m it Phenylisocyanat, Ansauern, Um- 
losen aus NaOH. Ausbeute 80%, 11. in A., sl. in  W., Zers. bei 175°. —  Di-(phenyl- 
isocyanat-l-leucylglycyl)-l-cystin, C38H60O10N8S2, durch Kuppeln des Peptides m it 
Phenylisocyanat, Ansauern, Umlósen aus yerd. NaOH. Ausbeute 75%, 11. in A., 
sl. in W., Zers. bei 190°. — phenylisocyanatdiglycylglycin, Cj3H 1(i0 6N4, durch Kuppeln 
des Tripeptides m it Phenylisocyanat, Ansauern, Umlosen aus h. W., krystallisiert 
in groBen Nadeln. Ausbeute 85%, 1. in h. A., Eg. u. Methylalkohol, unl. in A ., Aceton 
u. Essigester. F . 214—216°. Verb. ist nicht m it dor yon Cu r t iu s  aus Phenylcarb- 
aminglycylglycin erhaltenen ident. — a.-Naphthylisocyanatdiglycylglycin, C1TH 180 5N4, 
durch Kuppeln des Tripeptides m it Naphthylisocyanat, Ansauern, Umlosen aus yerd. 
Alkali. Ausbeute 75%. L. in h. Eg., aus dem es in kleinen Nadelchen auskrystallisiert, 
wl. in  h. A., krystallisiert in groflen Nadeln, sonst in  allen anderen Losungsmm. sl. 
F . yerfarbt sich von 225° an u. zersetzt sich bei 238° yollstandig. — Phenylisocyanat- 
triglycylglycin, CI5H 190 6N5. Durch Kuppeln des Tetrapeptides m it Phenylisocyanat,
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Ansiiuern, Ausbeute 80%, in h. W. leicliter 1. ais die entsprechcnde Tripeptidverb. 
sohcidot sich in kleinon Schiippchen aus, sl. in A., krystallisiert aus Eg. in Sterncher 
u. Busclieln von Nadeln aus. F . vcrfiirbt sich von 220° an inchr u. mehr. — Phenyl 
isocyanatłetraglycylglycin, CJTH„20 7N'l,, durch Kuppeln des Pentapeptides m it Phenyl 
isocyanat, Ansauern, Umkrystallisieren aus h. W., scheidet sich in kurzeń Nadęli 
aus, sl. in  A., leicliter 1. in  h. Eg. F. zersetzt sich alimahlich von 220° an. — d-Brom 
isocapronylłeiraglycylglycin, CJ6H„G0 7N5Br. Durcli Kuppeln des Pentapeptides mil 
m it Bromisocapronylbromid, Ansauern, m it A. Auslaugen u. Umkrystallisieren aui
li. W., Ausbeute 28 g aus 20 g Pentapeptid. Sl. in W. u. A. F. verfarbt sich vor 
220° an u. zers. sich alimahlich. [<x]d 20 =  +12,21° (in n. NaOH). — l-Leucyltetra 
glycylglycin, C16H 2S0 7N„, aus yorst. Verb. u. 25%ig. NH 3 boi 37° (2 Tage), aus W 
durch A. umgefallt. Hexapeptid weiBes kórniges Pulyer. Ausbeute 6 g aus 10 g Brom 
verb. LI. in W., sl. in absol. A., zers. sich yon 222° an alimahlich, [<x] d2i> == +9,41' 
(in n. NaOH). — Phenylisocyanat-dJ-leucyl-fi-aminbuttersaure, C17Ho504N3, Dipeptic 
m it Phenylisocyanat gekuppelt, m it verd. HC1 angesauert, aus A. durch li. W. um 
gefiillt, krystallisiert in langen SpieBen aus. F. 188°. LI. in  A., Methylalkohol, Chlf. 
sl. in A. u. W. Ausbeute 70%. — Benzoyl-d,l-leucyl-f)-aminobuttersaure, C17H 240 4N2 
Dipcptid m it Benzoylchlorid gekuppelt, angesauert, aus h. W. umkrystallisiert, scheidef 
sich in kleinon Prismen aus. Ausbeute 75%. F. 182°. Sil. in  A., Methylalkohol, 1. ir 
Chlf., sl. in k. W. u. A. — d,l-Bromisocapronyl-d,l-leiicyl-f}-aminobuttersatire, CkjH^OjN, 
Br, durch Kuppeln des Dipeptids m it Bromisocapronylbromid, Ansauern, Umkrystalli 
sieren aus wss. A., scheidet sich in kleinen yerfilzten Nadelchen aus. Ausbeute 80% 
F. 172°. LI. in A., Chlf., A. u. Methylalkohol, sl. in W. — d,l-Leucyl-d,l-leucyl-fS-amino 
bułłersaure, C16H 310 4N3, aus yorst. Verb. u. 25%ig. N H 3 bei 37° (3 Tage). NH.,Br naci 
der Silbersulfatmethode abgetrennt, die von NH.,Br-freie Verb. is t in absol. A. sl. 
sil. nach Zugabe von W. Ausbeute 40%. F. 242°. Tripeptid weiBes Pulver. — Phenyl 
isocyanat-d,l-leucyl-d,l-leucyl-f}-aminobuttersaure, C23H 30O5N.i, Tripeptid m it Phenyl 
isocyanat unter gutem Kiihlen gekuppelt, m it verd. HC1 ausgefallt, aus A. durch h. W  
ausgefallt, krystallisiert in langen Nadeln aus. LI. in  A. u. Methylalkohol, sl. in  W 
F. 212°. — fi-Chlorbutyrylchlorid, C,HcOCl„, /?-ChIorbuttersaure aus Crotonsiiure naci 
C lo w e s  (Ann. d. Chem. u. Pharm az. 319. 358) dargestellt. K p .12 98,5—99,5°. F. 16“ 
Ausbeute aus 30 g Crotonsaure 40 g /J-Chlorbuttersaure. /J-Clilorbuttersaure in zwe 
Portionen m it Thionylchlorid unter RiiekfluB 4 Stdn. auf 60° erhitzt. Thionjdchloric 
bei 12 mm zwischen 25—30° abdest., /3-Chlorbuttersaurechlorid dest. erst bei 40—41° 
Ausbeute 90%. K p .40 65—67°. — f}-Chlorbutyryl-d,l-leucin, CloH 180 3NiCl, Leucir
m it /?-Chlorbutyrylehlorid unter guter Kuhlung gekuppelt, angesauert, aus A. m it PAe 
gefallt, krystallisiert in Nadeln aus. Ausbeute 16 g aus 10 g Leucin. LI. in  A., Chlf. 
A. u. Methylalkohol, sl. in  k. W. u. PAe. F. 132°. — f}-Aminóbutyryl-d,l-leucin 
C10H 20O3N2, aus yorst. Verb. u. 25%ig. NH 3 bei 37° (3 Tage), N H 4Br nach der Silber 
sulfatmethode abgetrennt, aus W. umkrystallisiert, scheidet sich in  Prismen aus. Aus 
beute 30%. LI. in gewólinlichem A., unl. in  absol. A. F . 265—268° unter Zers. — 
f)-Chlorbutyrylglycin, C0H 100 3NC1, Glycin m it /S-Chlorbutyrylchlorid unter guter Kiihlunj 
gekuppelt, angesauert, Lsg. im Yakuum eingeengt, krystallisiert alimahlich in langer 
Nadeln aus. Aus der Mutterlauge nach Einengen durch Ausathern noch weiteres Chlor 
prod. isolierbar. Ausbeute 70%. LI. in W., A., A. u. Chlf. F. 122°. — ji-Aminobutyryl 
glycin, C6H 120 3N2, Chloryerb. m it 25%ig. N H 3 am iniert bei 37° (2 Tage). N H 4C1 naci 
der Silbersulfatmethode abgetrennt, F iltra t eingeengt, Nadelchen. F . 248°. Ausbeute 
30%. LI. in gewóhnlichem A., unl. in  absol. A. — p-Chlorbutyryldiglycylglycin 
CaoH100 5N 3Cl, Tripeptid m it /3-Chlorbutyrylchlorid unter guter Kuhlung gekuppelt 
angesauert, Nadeln, die zu Biischeln zusammengelagert sind. Nach Einengen dei 
M utterlauge scheiden sich weitere Mengen ab, Ausbeute 10,2 g aus 7 g Tripeptid. LI 
in  h. A. u. Methylalkohol, sl. in A. u. k. W. F. 195°. —  fi-Aminóbulyryldiglycylglycin 
CicH 180 5N4, Chloryerb. m it 25%ig. N H 3 bei 38° (4 Tage) am iniert. Lsg. im Vakuum ein 
gedampft, nichrfaeh m it W. aufgenommen u. eingeengt, Tetrapeptid aus wenig W 
m it A. ausgefallt. Ausbeute 25%. Tetrapeptid is t ein weiBes Pulyer. F. 230° (Zers.) 
Beim Eindampfen der wss. alkoli. Lsg. bleibcn schmierige Prodd. zuriick, die nichi 
krystallisierten. — fi-CJilorbutyryltriglycylglycin, C12H 19OcN4Cl, Tetrapeptid m it /?-Chlor 
butyrylchlorid bei —5° gekuppelt, angesauert, aus h. W. umkrystallisiert. Ausbeut(
2,5 g aus 3 g Peptid. LI. in A. u. Jlethylalkohol, wl. in  Chlf., sl. in A. u. k. W. F. 227°
—  p-Aminobutyryllriglycylglycin, C12H 210 2N5, Chloryerb. m it 25%ig- NH 3 aminieri 
(4 Tage). F iltra t eingedampft, mehrfach m it W. aufgenommen u. eingedampft, danr
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das Pentapeptid aus wenig W. m it A. ausgefallt. Ausbcutc aus 2 g Chloryerb. 1,2 g. 
F. von 220° an verfiirbt es sich, zers. sich bei 249°. — jl-Chlorbwlyryl-fi-aminobutter- 
saure, C8H 140 3NC1, /j-Aminobuttcrsaure m it /J-Chlorbutyrylchlorid bei —5° gekuppelt, 
angesauert, beim Stehen scheidet sich dic Chloryerb. in langen Nadeln aus. Aus der 
Mutterlauge lilBt sich eine weitere Menge gewinnen. Ausbeute 5 g aus 5 g /3-Amino- 
buttersaure, die anhaftende /3-Chlorbuttersiiure wird durch Extraktion  m it PAe. ent- 
fernt. Aus wenig h. W. Prismen, aus Chlf. lange Nadeln. LI. in A. u. Metliylalkohol, 
sl. in  A., Chlf. u. k. W. E. 142°. — (1-Aininobulyryl-P-anunobuttersdure, C8H 160 3N2, 
Chloryerb. m it 25%ig. NH 3 bei 37° aminiert (4 Tage). N H4C1 nach der Silbersulfat- 
methode entfernt. Nach Extraktion des Rohprod. m it Essigester, zweimaliger Um- 
fiillung der alkoh. Lsg. m it A. krystallisiert das Dipeptid in  Nadeln aus, die sich zu 
Rosetten zusammenlagern. Ausbeute ist selir gering, da der groBte Teil ais ungesatt. 
Rk.-Prod. anfiel. E. 232°. — Erhitzen des geschmolzenen Dipeptids bis auf 260° fiihrte 
zu kciner Anhydridbldg. — fi-Aminobuttersauremetbylester im yersehlossenen Rohre 
sich sclbst uberlassen, ergibt ein amorphes Prod., das aus li. A. m it A. ausgefallt wurde. 
LI. in W., sl. in k. W., schwerer 1. in Essigester. F. schmilzt nicht, zers. sich von 250° 
an mehr u. mehr. N inhydrinrk. positiy, Biuret- u. Dinitrobenzoesaurerk. negatiy. — 
fl-Ghlorbulyryl-l-leucyUetraglycyłglycin, C20H.uOaN0Cl, Hexapeptid m it /J-Chlorbutyryl- 
ehlorid gekuppelt, angesauert, aus w. A. mit A. ausgefallt, das ais weiBcs Pulver aus- 
fiillt. Ausbeute 3,5 g aus 3,5 g Hexapeptid. LI. in A. u. Methylalkohol, sl. in W. u. A. 
F . yerfarbt sich von 215° an u. zers. sich allmahlich. — fS-Aminobutyryl-l-leucyltelra- 
glycylglycin, C2oH250 8N7, Chloryerb. m it 25%ig- NH3 bei 37° am iniert (2 Tage), N H 4C1 
in ublicher Weise abgctrennt, Heptapeptid aus wenig W. m it A. gefallt, Heptapeptid 
ais weiBes Pulyer erlialten. Ausbeute 30%. F. von 223° yerfarbt es sich allmahlich. 
(Fermentforsch. 1 0 .  195—212. 1928. Halle, Physiol. Inst. d. Uniy.) M a h n .

Emil Abderhalden, Ermbrecht Rindtorff und Adolf Schmitz, Weiłere 
Studien iiber den Einflu/3 der Beselzung der freien Aminogruppe von Polypeptiden durch 
Gruppen beslimmter Art auf ihre Spaltbarkeit durch n-Alkali, Erepsin und Trypsin- 
Kinase. Untersucht wurde die Spaltbarkeit folgender Polypeptide u. D criw . von 
Polypeptiden durch n. NaOH, Erepsin u. Trypsinkinase: Propionyl-, Phtlialyl-, Tri- 
chloracelyl- u. die Methylverb. von Leucylglycin u. Diglycylglycin, Succinylmono- 
glutaminsaure, Oxalyldi-d-glutaminsdure, fi-Naphthalinsulfo-, Phenylisocyanat-, Chlor- 
benzoyl- u. Butyrylglycyl-d,l-leucin, Oxalylglycyl-d,l-leucindthylester, Glycyl-d,l-valin, 
Benzoyl-, Phenylisocyanat- u. Dichloracetylglycyl-d,l-valin. — Propionyl-d,l-leucyl- 
glycin wurde nach A b d e r h a ld e n  u . M ó lle r  (C. 1 9 2 8 .  I. 2376) dargestellt. — 
Phthalyl-d,l-leucylglycin, C10H 18O5N2, nach B r ig l  u . K i.en k  (C. 1 9 2 4 .  I. 674) dar
gestellt, wurde krystallin. (Nadeln)” durch Behandlung m it A. gewonnen. Leichter 1. 
in A. u. Chlf., śl. in W. u. A. F. 119—120°. — Trichloracetyl-d,l-leucylglycin, 
C10H 15O4NąCl3, Dipeptid m it Triehloracctylchlorid gekuppelt, angesauert, aus h. W. 
umkrystallisicrt, fallt in Nadeln aus. Ausbeute 70%. L. in W. u. A., sl. in A., unl. in 
PAe. F . 172—173°. — Methyl-d,l-leucylglycin, C9H 180 3N2,_ dargestellt nach F i s c h e r  
( L ie b ig s  Ann. 3 6 9  [1909]. 247), Ausbeute ca. 60%, F. 225°. — Methyldiglycylglycin,
C.H130 4N3, Chloracetylglycylglycin m it 30%ig. Methylamin bei Zinunertemp. (1 Tag) 
aufbewahrt. Lsg. eingeeńgt, Riiekstand nach A .-Extraktion aus W. umkrystallisiert. 
Ausbeute 65%. L. in h. W., unl. in A. u. A. F. 139—140° (unter Zers.). — Oxalyl- 
di-d-glutaminsaureathylester, C20H32Ol0N2, Glutaminsaureathylcsterchlorhydrat m it 
Oxalylchlorid in  Bzl.-Lsg. unter RiickfluB gekocht. Eingeengt, Riiekstand m it A. 
aufgenommen, beim Einengen krystallisiert das Kupplungsprod. aus, dann nochmals 
aus h. A. umkrystallisiert. Ausbeute ca. 80%- L. in A., Chlf. u. Bzl., sl. in  A., sehr 
schwer 1. in W .'— Suctinyl-d-glutaminsaureathylester, C13H 19OcN, Glutaminsaureester- 
chlorh}Tdrat unter RiickfluB m it Bernsteinsaurechlorid in Bzl.-Lsg. gekocht. Im  Vakuum 
eingeengt, Riiekstand m it A. aufgenommen, m it W. ausgefallt, Kupplungsprod. 
krystallisiert nicht, bleibt ólig. L. in A. u. Bzl., unl. in W. u. PAe. Ausbeute ca. 60%.
— (S-Naphthalinmlfoglycyl-d,l-leucin, C18H 220 5N2S, Dipeptid. m it /?-Naphthalinsulfo- 
ehlorid bei Zimmertemp. gekuppelt. Nach Abtrennen des A. angesauert. Ausbeute 
ca. 50%. LI. in A., wl. in A., unl. in W. F. 123°. — Phenylisocyanatverb. des Glycyl- 
d,l-leucins, C15H 210.,N3, Dipeptid m it Phenylisocyanat gekuppelt, angesauert. Aus
beute ca. 90%- LI. in h. A., unl. in W. u. A. F. 177°. — Chlorbenzoylglycyl-d,l-leucin, 
C jsH i.iO ^CI, D ipeptid m it Chlorbenzoylehlorid unter guter Kiihlung gekuppelt, an 
gesauert. Ausbeute ca. 80%- LI. in  A., unl. in W. u. A. F. 190°. — Bulyrylglycyl- 
d,l-leucin, C jJ I^ O jN , Dipeptid m it Butyrylchlorid gekuppelt, angesauert, fiel
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krystallin. Nd. aus. Ausbeute ca. 60%. L. in w. A., unl. iń A. u. W. F. 182°. — Oxalyl~ 
glycyl-d,l-lewindthylesler, C22H 380 8N4, Glycyl-d,l-leucinesterchlorhydrat m it Oxalyl- 
chlorid in Bzl. gekoebt. Ausbeute ca. 50%. LI. in A., sehr schwer 1. in A., unl. in  W-
E. 163°. — Chloracetyl-d,l-valin, CyHjjOjNCI, Valin unter guter Kiihlung m it Chlor- 
acetylchlorid gelaippelt, angesauert, wobei ein Teil des Kupplungsprod. ausfiel, d e r 
restliehe Teil -wurde aus der Mutterlauge durch Ausathern gewonnen. Aus W. um- 
krystallisiert. Ausbeute aus 10 g Valin 12,4 g. L. in W., A., A., Methylalkohol, unL 
in PAe. E. 129,5—130,5° (unkorr.). — Glycyl-d,l-valin, Chloryerb. m it
25%ig. NH 3 bei 38° am iniert (3 Tage), Lsg. eingeengt, Ruckstand aus -wenig W. m it 
viel A. ausgefallt. Ruckstand nochmals m it 96%ig. A. ausgekocht. Ausbeute 67%. 
Ziemlich gut 1. in W., selir schwer 1. in A. E. 240° (unter Braunfarbung). — Phenyliso
cyanat, C14H]90 4N3, rhomboedr. Blattchen. Aus W. umkrystallisiert. L. in h. W., A ., 
Methylalkohol, schwer 1. in k. W. u. A. Ausbeute 68% . E. 155°. — Dichloracetylderiv.y 
C9H ]50 4N2C12, Nadelchen, 11. in absol. A., Methylalkohol, h. Essigester, h. W., sl. in 
k. W., Chlf., k. Essigester, fast unl. in  A. Ausbeute 88% . E. 151,5—152° (unkorr.)..
— Benzoylderiv., C14H lg0 4Ns, feine Elocken. L. in h. W. u. A., sl. in A., unl. in  PAe. 
Ausbeute 36%. E. 135— 136°, beginnt bei 131° zu sintern. — Dichloracetylglykokoll, 
C4H 60 3NC12, Glykokoll unter guter Kiihlung m it Dichloracetylchlorid gekuppelt, an 
gesauert, eingedampft, Ruckstand m it Aceton extrahiert, Aceton abdest., Ruckstand 
m it A. aufgenommen u. m it PAe. yersetzt. Kupplungsprod. krystallisiert in gut aus- 
gebildeten Siiulen aus. LI. in  W., Aceton, schlechter 1. in A., unl. in  PAe. Ausbeute 
81%. E. 125—126° (unkorr.). (Fermentforsch. 1 0 .  213—32. 1928. Halle, Physiol. In s t. 
d. Umy.) M a h n .

Emil Abderhalden, Ermbrecht Rindtorff und Adolf Schmitz, Priifung des 
Problems der spezifischen Wirkung von Erepsin und von Trypsin bzw. Trypsinkinase 
an Hand der hemmenden Wirkung verschiedener Zusdlze — z. B . von a- und fl-Amino- 
sauren, Aminen usw. —  zum Substratfermentgemisćh. U ntersucht wurde der Einflufi- 
von Aminosauren u. Aminen auf die Spaltbarkeit yon d,l-Leucylglycin u. Glycyl-d,l- 
leucin durch Erepsin u. Trypsinkinase. Im  folgenden sind die zu Leueylglycin zu- 
gesetzten Aminosauren etwa in der Reihe zunehmender Hemmung aufgefuhrt, der- 
sich die Reihe der Aminę ansclilieCt: /3-Aminobuttersiiure, 1-Leuein, Glykokoll, 1-Valin,
1-Alanin, /J-Alanin, d-Alanin, Sarkosin, 1-Phenylalanin u.H ippursaure; a-Naphthylamin, 
/?-Naphthylamin, p-Toluidin u. Colamin, die Aminę hemmten nur in  geringem MaBe. 
Eur Glycylleucin ergab sich folgende Reihe: Glykokoll, /3-Aminobuttersaure, 1-Leucin, 
d-Valin, 1-Valin, Sarkosin, Benzoyl-d,l-alanin, d-Alanin, 1-Alanin, /i-Alanin, H ippur- 
siiure u. 1-Phenylalanin, Colamin, |J-Naphthylamin, Harnstoff, p-Toluidin u. a-Naphthyl
amin, auch hicr hemmten die Aminę in  geringem Grade. E ur die Verss. m it Trypsin
kinase wurden Benzoyl-d,1-leuoylglycin u. Phenylisocyanatglycyl-d,ł-leucin verwendet. 
Im  folgenden sind die entsprechenden Reihen gleichfalls in  der Folgę des Hemmungs- 
grades angegeben: fiir Benzoylleueylglycin: d-Alanin, Hippursiiuro, Sarkosin, 1-Phenyl- 
alanin, 1-Leucin, Glykokoll, 1-Alanin u. /3-Aminobuttersaure; Colamin, a-Naphthyl
amin, /3-Naphthylamin u. p-Toluidin; fiir Phenylisocyanatglycyl-d,l-leucin: Sarkosin,
1-Valin, 1-Lcucin, /J-Aminobuttcrsaurc, ^-Alanin, 1-Alanin, d-Alanin, Benzoyl-d,l-alanin, 
Phenylalanin, Glykokoll u. H ippursaure; a-Naphthylamin, fi Naphthylamin, p-Toluidin, 
Harnstoff u. Colamin. Die einzelnen Verbb. wurden zum Teil in yerschiedenen Konzz. 
zugesetzt. Die Aufspaltung wurde nach der W iLLSTATTERschen Methode verfolgt. 
(Fermentforsch. 1 0 .  233—50. 1928. Halle, Physiol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Emil Abderhalden und Juan J. Delgado y Mier, Yerhalten von aus d-Alanin  
aufgebauten Polypeptiden gegenuber n-Alkali, Erepsin und Trypsinkinase. Studiert 
wurde die Spaltbarkeit von d-Alanyl-d-alanin, d-Alanyl-d-alanyl-d-alanin, der Phenyl- 
isocyanat- u. fl-Naphtlialinsulfoverb. des Dipeptids durch n. NaOH, Erepsin, Trypsin
kinase. Di- u. Tripeptide wurden durch n. NaOH hydrolysiert, rascli wurde die Phenyl- 
isocyanatyerb. gespalten, wahrend die /?-Naphthalinsulfoverb. nur geringfiigig ge- 
spalten wurde. Trypsinkinase griff beide Peptide n icht an, wohl aber zerlegte Erepsin 
Di- u. Tripeptid, das erstere rascher ais das Tripeptid. —  d-Alanyl-d-alanin, CcH i20 3N2, 
wurde nach E. F i s c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 9 . 453) dargestellt. F . gogen 297° 
(Zers.). [a]rr° =  —21,6°. — Phenylisocyanat, C13H 170 4N3, durch Kuppeln des Di- 
peptids m it Phenylisocyanat, Ansauern u. Einengen der Lsg. Kupplungsprod. scheidet 
sich in  kleinen Prismen ab. F . 176°. — (S-Naphthalin$vlfoderiv., C16H 1B0 5N 2S, d-Alanin- 
anhydrid, dargestellt aus d-Alaninmethylester, wurde m it /i-Kaphthalinsulfochlorid 
(in  ath . Lsg.) gekuppelt, A. abgetrennt, angesauert u. eingeengt, wobei sich das Deriy-
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mikrokrystallin. abscheidef. F. 158—159°. — d-a.-Brorrvpropionyl-d-alanyl-d-alanin, 
C9H i60 4N2Br, d-Alaninanhydrid wurde m it n. NaOH aufgespalten, dann m it Brom- 
propionylchlorid gekuppelt, angesauert u. die Lsg. m it A. auageschiittelt. Der Haupt- 
teil war im wss. angesauerten F iltrat, das eingedampft wurde. Aus dem Riickstand 
lieB sich die Bromyerb. durch Aceton extrahieren, aus dem es m it PAe. gefallt wurde. 
Aus W. umgelóst. F. 148°. —  d-Alanyl-d-alanyl-d-alanin, C9H 170 4N3, aus vorst. Verb. 
u. 25°/0ig. NH 3 bei 37° (3 Tage). NH.jBr nach der Silbcrsulfatmcthode entfernt. Trotz 
mehrfacher A.-Behandlung wurde kcin krystallines Prod. gewonnen. F. 245°. [oc] d 20 =  
—15,1° (in W.). (Fermentforsch. 10 . 251—55.1928. Halle, Physiol. Inst. d. U niy.)M ahn.

Emil Abderhalden, Peter Sah und Ernst Schwab, Sludien iiber das Verhalten 
von d,l-a-Aminoisovaleriansdure enlhalłenden Polypeptiden gegenuber n-Alkali, Erepsin 
und Trypsinkinase. Untersucht wurde die Spaltbarkeit von d,l-Valylglycin, dessen 
Phenylisocyanat- u. f}-Naphthalinsulfoderiv. von d,l-Valylglycylglycin u. Glycyl-d,l- 
valylglycin, dereń Phenylisocyanat-, fS-Naplhalinsulfo- u. Benzoylderiw. durch n. 
NaOH, Erepsin u. Trypsinkinase. Von den Peptiden wurden nur die gespalten, bei 
dencn die Glycylkomponente die freie N H2-Gruppo tragt, samtliche Phenylisocyanat- 
yerbb. u. beachtenswerterweise auch die /3-Naphthalinsulfoverbb. Vom Erepsin wurden 
dio Peptide gespalten, aber nicht von Trypsinkinase, wahrend letzteres Ferment das 
Phenylisocyanatderiy. des d,l-Valylglycylglycins spaltete. —  d,l-a-Bromisovaleryl- 
glycin, C7H 120 3NBr, Glykokoll m it Bromisoyalerylbromid gekuppelt, angesauert, 
nach 24-std. Stehen krystallisiert die Bromyerb. aus. Aus der Mutterlaugo wurde nach 
Einengen der Rest der Bromyerb. ausgeathert. Ausbeute 14 g aus 5 g Glykokoll. 
Umkrystallisiert aus h. W. Prismen. F. 136—138°. •— d,l-Valylglycin, C7H 140 3N2. 
durch Aminierung yorst. Verb. (25%ig. NH3 bei 37°, 4 Tage). NH4Br nach der Silber- 
sulfatmetliode entfernt. Ausbeute aus 10 g Bromyerb. 2,5 g (neben einem in A. 1. 
Anteil, dessen Konst. noch ungeklart ist). Dipeptid aus W. m it absol. A. umgefallt. 
F. 248°. — Cu-Salz, amorphes schwach blaues Pulyer. — Phenylisocyanat, CI4H 390 4N3, 
kurze Nadeln, F. 188— 190°. — fi-Naphlhalinsulfoderiv., C17H 20O6N2S, Biischel yon 
langen u. kurzeń Nadeln. F. 195°, 11. in A., Aceton u. Essigester, 1. in h. W., fast unl. 
in k. W., unl. in A., Bzl., Chlf. u. PAe. — d,l-a-Bromisovalerylglycylglycin, C9H 160 4N,Br, 
Glycinanhydrid m it n. NaOH aufgespalten, dann m it Bromisoyalerylbromid gekuppelt, 
angesauert. Aus W. umkrystallisiert. Ausbeute annahernd quantitativ. F . 145— 146° 
(bei 138° gesintert). — d,l-Valylglycylglycin, C9H ,70 4N3, aus yorst. Verb. u.'25% ig. 
NH 3 bei 37° (5 Tage). NH4Br nach der Silbersulfatmethodc entfernt. Ausbeute aus 
40 g Bromyerb. 8 g Tripeptid (neben einem in A. 1. Anteile). Mikroskop, kleine Nadeln,
F. 240°, bei 233° Verfarbung. Biuretrk. u. Ninhydrinrk. positiy. —  Cu-Salz, yiolett- 
blaue Krystalle. — Benzoylderiv., C,„H210 5N3, F. 155°. — Phenylisocyanat, C16H 220 5N4. 
K rystallform : Biischel von Nadeln, F. 216—217°, bei 212° gesintert. —  (1-Naphthalin- 
sulfoderiv., C10H 23O6N3S, F. 190° (unkorr.). — Chloracetylderh'., C9H 160 4N 2C1. Schnee- 
weiCe Nadeln. F. 141°. Ausbeute aus 6 g Dipeptid 5 g. LI. in  A., Aceton u. Essig
ester, sl. in W., 1. in  A., unl. in Bzl., Chlf. u. PAe. — Glycyl-d,l-valylglycin, C9H 170 4N3, 
aus yorst. Chloracetylyerb. u. 25%ig. NH3 bei 37° (4 Tage). Nach der Silbersulfat- 
methode NH4Br entfernt. A.-unl. Anteil mehrfach aus W. m it A. umgefallt, mkr., 
yerfilzte Nadeln, F. 239°. Ninhydrin- u. Biuretrk. positiy, Dinitrobenzoesaurerk. 
negatiy. Weder Permanganat, noch Bromwasser wurde en tfarb t.—  Phenylisocyanat, 
Ci6H 220 ?N4, Nadeln, F. 197—198° (korr.), sintert bei 193° (korr.). —  fi-Naphthalin- 
sulfoderw., Ci9H 230 6N3S, undeutlich ausgepragte stumpfe Nadeln, daneben Blattchen.
F. 148°. (Fermentforsch. 10 . 264—73. 1928. Halle, Physiol. Inst. d. Uniy.) M a h n .

Emil Abderhalden und Hans Sickel, Vber das Verhalten von d,l-a,e-Dileucyl- 
d,l-lysin gegenuber n-Natronlauge, Erepsin und Trypsinkinase. S tudiert wurde die 
Spaltbarkeit yon d,l-a,e-Dileucyl-d,l-lysin durch n.-NaOH, Erepsin u. Trypsinkinase. 
n.-NaOH hydrolysiert sofort weitgehend, Erepsin u. Trypsinkinaso spalten beide das 
Tripeptid, am wirksamsten war Trypsinkinase. — d,l-Lysin wurde nach der Vorschrift 
yon v. B r a u n  (Ber. D tsch. chem. Ges. 4 2  [1909]. 839) dargestellt. Das rohe Benzoyl- 
piperidin kann sofort zur Darst. des Benzoyl-e-chloramylamins Verwendung finden. 
ZwecktnaBig benutzt man zur Uberfiihrung in das N itril der e-Benzoyl-a-aminocapron- 
saure das Jodid ansta tt des Chlorids. Die nicht yollig gereinigte e-Benzoyl-a-amino- 
capronsaure wird m it der doppelten Menge Seesand gemischt, ohne Druck im Mórser 
m it rotem P  gemischt, worauf die Bromierung befriedigend yerlauft. Aminiert wird 
m it 25%ig. NH3 bei 100° unter Druek. Ausbeute aus 290 g rohem Bcnzoylpiperidin 
40—45 g e-Benzoyllysin. — d,l-a.,e-Dibromisocapronyl-d,l-lysin, C18H 320 4N 2Br2, Łysin-
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dichlorid wird in der iiblichcn Weise m it Bromisoeaprońylbromid gekuppelt. Nach 
Ansauern das Rk.-Gemiscli ausgeathert. Ath. Lsg. einengen, m it PAe. versetzen. Nach
4-maliger Umfallung wird eine weiBe brocklige M. erhalten. Ausbeute 70%. —  d,l-a,e- 
Dileucyl-d,l-lysin, C18H 30O4N4, aus vorst. Verb. u. 25%ig. NH 3 bei 90° unter Druck 
(2 Stdn.). (NH4)Br nach Silbersulfatmethode entfernt. Riickstand aus A. m it A. 
gefiillt ais weiBes, amorphes Pulyer, das nicht krystallisierte. Pulver 11. in W., A. u. 
Methylalkohol, unl. in A., Bzl., Chlf. u. PAe. Aus der Luft werden leicht W. u. C02 
aufgenommen. Geschmack fade. Gegen Lackmus reagiert es bas., m it Pikrinsaure 
fallt ein amorpher, gelber Kórper, m it CuO gekocht, entsteht schwach blaue Lsg. 
Biurct- u. Ninhydrinrk. positiv. Pliosphorwolframsiiurc g ibt einen weiBen, im Uber- 
schuB unl. Nd. F. 160° nach vorherigem Sintern unter Aufschaumen. (Fermentforsch.
1 0 . 302—04. 1928. Halle, Physiol. Inst. d. Univ.) M a h n .

A. Fodor, Die Wirkungsweise der Fermente bzw. der Fermentsysteme. Unter 
M itarbeit von Lea Frankenthal und Sonja Kuk. Vff. entwickeln eine neue Arbeits- 
liypothese, um verschiedene Beobachtungen iiber Adsorption, E lution u. A ktiy itat 
der entsprechenden Fraktionen von proteolyt. Fermenten zu klaren. Der akt. Materie 
wird derNam e zymohapt. oder zym oaktiy gegeben, ohne uber ihre reelleExistenzetwas 
auszusagen. Das Fermentsystem ist nun vóllig abhiingig von der N atur des Triigers. 
Is t der Trager ein Protein, so ist die F erm en tak tirita t vom kolloiden Zustand des 
Proteins abhangig, wahrend es bei Glykokoll ais Fermenttrager, entsprechend der 
stabilen physikochem. Eigg. der Aminosaure, unbegrenzt haltbar ist. Die Wirkungs- 
intensitat eines Fermentsystems ist also von der N atur des Ferm enttragers u. dessen 
Bindungsaffinitat zur zymohapt. Materie abhangig. Das Messen der Geschwindigkeit 
der Fermentrkk. miBt yorziiglich die Geschwindigkeit, m it der das Substrat die Los- 
lósung der zymohapt. Substanz von seinem Trager vollbringt, so daB die Geschwindig
keit der cigentlichen Spaltung neben diescr Dislokationsgeschwindigkeit yernach- 
lassigt werden kann-. Ais zymostabil sind die Fermentsysteme, bei denen die zymohapt. 
Substanz durch das Substrat schwer dislozierbar sind, zymolabil gilt entsprechend 
fiir den entgegengesetzten Fali. Aktiyitatssteigerung oder -verminderung konnen ver- 
ursaclit werden durch Anderung der Affinitat der zymohapt. Substanz zum Ferm ent
trager, da hiiufig kleine Zusatze von Substanzen die Aktivitiit steigern, wahrend gróBcre 
Zusatze hemmen, z. B. Aminosiiuren. Aktiyitatssteigerung yon Hefemaceraten durch 
langeres Lagern wird nach dem Vf. bedingt durch das Auftreten von Spaltprodd. aus 
der autolysierenden Hefe. Verss. zeigen den EinfluB yon kleinen Mengcn Aminosauren 
auf die A ktiyitat von yerscliieden alten Hefemaceraten, die bei jungen Maeeraten 
mehr ais bei gealterten gesteigert wird.

Weitere Verss. zeigten, daB je nach dem Alter u. dem Grad der Autolyse von Hefe
maceraten ein Zusatz an Aminosauren den Abbau von W ittepepton beschleunigt, oder 
hemmt. Im gleiehen Sinne liegt das Versuchsergebnis, daB von Erbsenmaccraten durch 
Aminosiiurczusatz die A ktiy itat nicht gesteigert wird, da hier von Anfang an Protein- 
abbauprodd. ais Fermenttrager yorliegen. Zum weiteren Beweise, daB im Hefemacerat 
Protein Fermenttrager ist, wurde der EinfluB von Neutralsalzen bei yerschiedenem pk 
studiert. Bei saurer Rk. (pn =  6,63—6,8) ist der SalzeinfluB gegeniiber dem W. be- 
schleunigend, bei neutraler R k. (pn =  7,09—7,25) ist der EinfluB noch starker be- 
schleunigend, dabei t r i t t  aber bereits eine Umkehrung der Wrkg. der yerschicdenen 
Anionen ein, die noch ausgepragter bei alkal. Rk. (pn =  7,69—7,78) ist, so daB eine 
Umkehr der lyotropen Reihe beim Ubergang vom sauren ins schwach alkal. Gebiet 
deutlich stattfindet. Interessant ist dabei, daB der Unterschied in  der Wrkg. der ver- 
schiedenen Anionen bei den autolysierten Maeeraten fast vdllig yerschwindet. Noch 
ausgepragter ist dieses Verh. bei Glykokolleluaten, die m it extrem autolysierten 
Maeeraten zu yergleichen sind. Sehr auffallig ist die Umkehr der lyotropen Reihe beim 
Ubergang vom sauren ins alkal. Gebiet, auch bei Erbsenmaceraten, wahrend bei 
Kaolineluaten keine lyotrope Wrkg. zu beobachten war. Eine Ausnahme m acht allein 
das Chlorid bei den Kaolineluaten u. bei den oben erwahnten Glykokolleluaten, so 
daB eine spezif. Wrkg. anzunehmen ist. Die Ferm enttrager werden in genuine, wie 
sie Yom lebenden Protoplasma heryorgcbracht werden, u. in artefakte Trager geteilt. 
Von bcsondcrein Interesse werden die genuinen Ferm enttrager fur den Biologen sein. 
Dio Tragweite der yorgetragenen Arbeitshypothese w ird noch an einigen Beispielen 
erórtert. (Fermentforsch. 10 . 274—301. 1928. Jerusalem, Inst. f. Bioehem. u. Kolloid- 
chem. d. Hebraisch. Uniy.) M a h n .
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Emil Abderhalden, Uber die Bedeutung der im  Organismus vorhaiĘęnen Be- 

dinguncjen fiir die Auswirkung von Inkretstoffen■ Zusammenstellung einiger Erfahrungen 
iiber dieses Problem, z. B. Yeranderung der Wrkg. von Adrenalin je naeh dem Goli. an 
Anionen oder Kationen in  der Nahrung; yon Thyroxin bei iiberwiegendem EiweiBgeh. 
der Nahrung. Erw ahnt werden Unterss. iiber die Umwandlung von Axolotln durch 
eine einmalige Thyroxininjektion von 0,01 mg, wobei histolog. keine Veranderung der 
Schilddriise feststellbar ist. (Arch. Scienze biol. 12. 26—29. 1928. Halle, Physiol. Inst. 
d. U niy. Sep.) M a h n .

F. Klein und R. WeiB, Die Wirkung des Adrenalins auf den respiratorischen Stoff- 
wechsel. Vff. untersuchten den EinfluB von physiolog. u. groBen intrayenosen Adrenalin- 
dosen auf den Stoffwechsel bei Kaninchen in leiehter resp. scliwerer Urefhannurkose. 
Physiolog. Dosen von 1—3 y pro Min. u. kg steigerten sowohl bei leicht ais auch bei 
sehwer narkotisierten Tieren den resp. Quotienten, aber nicht den Gesamtstoffwechsel. 
GroBe Dosen erniedrigten des Gesamtstoffwechsel. Diese Abweichung gegenuber 
Verss. an Normaltieren wird m it einer bereits durch dio Narkose ausgelósten Adrenalin- 
aussekiittung erkliirt. (Endoerinology 1. 264—71. 1928. Prag, In stitu t fiir allgemeine
u. experimentelle Pathologie der deutschen Universitat. Sep.) P a a l .

M. Cbikano und M. Kominami, Uber die Spaltung des Adrenalins im  Serum. 
Vergleich der m it der Jodsauremethode u. biolog. Best.-Verff. erhaltenen W erte fiir 
Adrenalin, das m it Serum 24—96 Stdn. zusammengebracht war. (Biochem. Ztschr. 
205. 176—79. 24/1. Osaka, med. chem. Inst. d. med. Akad.) O p p e n h e i m e r .

H. Krsitmair und M. Leifkowitz, Ephedralin, ein Kombinationsprodukt- aus 
Ephetonin und Adrenalin [Paranephrin]. I. Pharmakologischer Teil. Ephedralin, eine 
Kombination aus Adrenalin u. Ephetonin, zeigte bei der pliarmakolog. Priifung die 
sehr energ. Wrkg. des Adrenalins, yerbunden m it der protahierten Wrkg. des Ephe- 
lonins. Klin. bewahrte es sich bei Kupierung von Asthmaanfallen u. Beseitigung der 
Atemnot bei chroń. Bronchitis u. Emphysem. Nebcnerscheinungen wurden nicht 
beobachtet. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 480—81. 22/3. D arm stadt, E. MERCK; Berlin, 
Krankenh. Moabit.) F r a n k .

L. v. Varga, Insulin bei der Behandlung der perniziosen Anamie. Bei schwersten 
Fal len v o n  p e rn iz io ser Anamie w urden  durch eine  Insulinbehandlung m it  h ie rau f 
folgcnder k o m b in ie r te r  In su lin -L e b e re x trak tb ch a n d lu n g  se h r g u te  Erfolge geze itig t. 
(Dtsch. m ed. Wchschr. 55. 433—34. 15/3. Szeged [U n g a rn ], Uniy.) F r a n k .

Wilhelm Dirscherl Die Wirkung von Pepsin auf Insulin  und seine Acetylderwate.
4. Mitt. iiber Insulin. (3*. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1973.) Das in der 2. M itt. (C. 1928. I. 2510) 
bescln-iebene Acetylinsulin u. das daraus m it % 0-n. NaOH gewonnene Regenerat 
m it 30°/0 der W irksamkeit des urspriingliclien Insulins erwiesen sich bei oraler Dar- 
reichung am pankreaslosen Hunde unwirksam. In  Ubereinstimmung m it H a r te n -  
ECK u. S c h u le r  (C. 1928. I. 1780) wurde gefunden, daB die Inaktiyierung des ge- 
wohnlichen Insulins durch Pepsin irreversibel ist. Das Studium der Pepsininakti- 
yierung bei yerschiedener [H '], Temp., Fermentmenge u. Zeit zeigt, daB diese wie 
eine fermentative Proteinhydrolyse u. nicht wie ein Adsorptionsvorgang yerlauft. 
Das Optimum liegt bei ph =  1,8.* Die Wrkg. stcigt m it der Temp. bis 50°, eine Temp., 
die vom Pepsin eben noch ohne merkliclie Schadigung kurze Zeit yertragen wird. 
Die Inaktiyierung steigt m it der Fermentmenge u. der Zeitdauer. Das Regenerat 
wird wie Insulin selbst yerdaut, rascher in gewohnlichem ais in suspendiertem Zustand. 
Auch das Acetylinsulin wird inak tm ert, jedoch langsamer. Praparate, welche in 
bezug auf das krystallisierte Insulin A Ii EL 30°/oig- waren, enthalten 14,2% Gesamt-N, 
davon waren 10% formoltitrierbar, beim Regenerat weniger ais 5%. Acetylinsulin 
enthielt unm ittelbar naeh der alkal. Auflosung keinen formoltitrierbaren N. Die 
Zunahme der Aminogruppen unter der Einw. yon Pepsin fiihrte bei allen 3 Praparaten 
zu dem gleichen Endwert von ungefahr 18% des Gesamt-N. Formaldehyd inaktiyiert 
das Insulin bei pn =  7 in einer maBigen Zeitrk. Das ausgefallte P raparat wird durch 
Erwarmen m it HCl wieder auf eine A ktiv itat von 25% des urspriinglichen Insulins 
gebracht. Bei Behandlung m it yerd. Saurc in der Hitze fallt der wirksame Anteil 
aus. Insulin yerhalt sich beim Erhitzen m it HCl ahnlich, indem sich ebenfalls ein 
Teil des Materials in Hautchen von groBer W irksamkeit, aber geringer H altbarkeit, 
abscheidet. Die Gesamtwirksamkeit wird lierabgesetzt. (Ztschr. physiol. Chem.
180. 217—31. 4/2. Heidelberg, Uniy.) G u g g e n h e im .
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H. W. Bansi und H. Kretzschmar, Zur Behandlung des Morbus Basedowii mit 
Neodorm. E in  Beitrag zur Wirkung liormonve.rdrange.ndzr, oberfldchenaklirer Korper. 
Durch. Kombination von Neodorm m it J  lieBen sich bei Basedowikern zahlreiche, 
objektiv meBbare Besserungen erzielen. Dio das Neodorm so nachdriicklich erganzendo 
Wrkg. des J  beruht darauf, daB durch das J  die Schilddruse wieder in die Lage vcr- 
setzt wird, das Thyroxin zu spcichcrn u. dadurch der iibermaBigen Hormonausschiit- 
tung zu stouern. Die Kombination Neodorm-J greift einmal an der Peripherie, bzw. 
dem Zentralneryensystem, andrerseits an der Thyreoidea selbst an u. scheint deshalb 
besonders geeignet, den Zustand des Basedowikers zu heben. (Klin. Wchsehr. 8. 395 
bis 397. 26/2. Berlin, Krankenh. a. Urban.) F r a n k .

Helmuth Reinwein, Uber Sionon, ein neues Zuckerersatzmittel. K lin. Verss. m it 
Sionon ( H e r s t . :  I. G . F a r b e n ) .  Durch Verwendung des Sionons in  der Kranken- 
kiicke ist es móglich, dem Diabetiker einen gewissen Zuckerersatz m it gutem Geschmaek
u. nutzbaren Calorien zu verschaffen. Es darf jedoch nicht erw artet werden, daB 
durch diesen „Zucker“ eine Verminderung der Ketonurie geschaffen wird. Es werden 
eine Anzahl Vorschriften zur Herst. schmackhafter Diabetikerspeisen, wie Citronen- 
creme, Rotweincreme u. dgl. angegeben. (Dtsch. med. Wcbschr. 55. 397—98. 8/3. 
Wiirzburg, Uniy.) F r a n k .

K. H. von Noorden, Sionon in  der Diabetesbehandlung. K lin. Bericht iiber die 
Verwendung von Sionon ais Ersatzzueker fiir D iabetiker leichtcn u. mittleren Grades. 
Es werden einige Anweisungen fur seine Verwendung gegeben. (Dtsch. med. Wchschr. 
55. 483— 84. 22/3. Baden-Baden, Sanatorium Alleekurhaus.) F r a n k .

S. J. Thannhauser und Kurt H. Meyer, Sorbit (Sionon) ais Kohlehydratersatz 
fiir  den Diabeteskranken. Giinstige Beurteilung des Sionon fiir dio Diabetesdiatctik. 
(Miinch. med. Wchschr. 76. 356—60. 1/3. Dusseldorf, Med. Akad.; I. G. Farben, 
Ludwigshafen.) F r a n k .

A. Scheunert und Elfriede Wagner, Uber den Nahrwert von rohem und gekochtem 
Eidoller. Vff. fanden in  Verss. an jungen, wachsenden R atten  m it rohem u. gekochtem 
E idotter keine Uberlegenheit des Rohdotters. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 395—96. 
8/3. Lcipzig, Univ.) F r a n k .

E. Friedberger und A. Abraham, Uber den Nahrwert von rohen und gekochten 
Euhnereiern. Im  Gegensatz zu S c h e u n e r t  u . W a g n e r  konnten Vff. bei ihren Yerss. 
an jungen R atten  erneut die Uberlegenheit des Rohdotters feststellen. (Dtsch. med. 
Wchschr. 55. 396—97. 8/3. Berlin-Dahlem, Forschungsinst. f. Hygiene u. Immuni- 
tatslehre.) F r a n k .

Wilhelm Hilsinger, Der Einflufi des Kochens der Nahrung auf ihre spezifisch- 
dynamische Wirkung. (Milch- und Fleischversuche bei dlteren K indem .) Bei 3 Kindern 
im Alter von 9, 12 u. 15 Jahren w ird in  Respirationsverss. m it dem Z u n t z - 
Ge p p e r t - Apparat eine spezifisch-dynam. Wrkg. von 150 g Fleisch u. 500 ccm 
Milch in rohem u. gekochtem Zustande gepriift. Die spezif. dynam. EiweiBwrkg. war 
beim Kochfleisch hóher u. setzte friiher ein ais beim Rohfleisch. Eindeutige Unter- 
schiede zwischen roher u. gekochter Milch aufierten sich n icht in der Calorienverbrauchs- 
kurve. (Arch. f. Kinderheilkunde 83. 193—213. 1928. K inderkrankenstat. der S tadt 
Berlin im Waisenhause Rummelsburg. Sep.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Margerit Haase-Koeppe, Angriffspunkt und Wirkungsweise der ultraviolełten 
Strahlen in  der Nahrung und im  Korper des Kindes. 10. M itt. Uber die Rolle des Phos- 
phors im  Phosphorlebertran. W ahrend frischer, n. reagierender Lebertran nach 2 Monaten 
biolog, u. chem. nachweisbar sauer geworden ist, bleibt er nach Zusatz von 0,01% P  
stets neutral. Auch wird m it ultravioletten Strahlen kurz bestrahlter Lebertran 
schneller sauer ais ebensolang bestrahlter P-Lebertran. Hóhero Phosphorkonzz. ais
0,01/100,0 besehleunigen die Siiurebldg. (Arch. f. Kinderheilkunde 85. 257—90. 1928. 
GieBen, Univ. Kinderklinik. Sep.) H ir s c i i -K a u f f m a n n .

O. Haempel und H. Peter, Untersuchungen iiber den Vitaminbedarf von Salmo- 
niden. Neben einem fiir den Aufbau des Fisehloibes biolog. vollwertigem EiweiB ist 
eine geniigendo Zufuhr an Mineralstoffen u.Vitam inen erforderlich. (Biologia generalis 3. 
773—90. 1927. Wien, Inst. f. Hydrobiologie u. Fischereiwirtschaftslehre, Hochschule 
f. Bodenkultur. Sep.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Ph. Bamberger, Zur Frage der Vigantolschdden. Die vom Vf. beobaehteten 
FtjantoZschaden sind tro tz  mancher klin. Aknlichkeit m it den HESSschen Beobach- 
tungen nicht wie diese ais hypervitaminot. Schaden anzusehen. Sie miissen offenbar
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auf Beimengungen oder Zers.-Ersclieinungen in dem betreffenden P raparat zurtiok- 
gofuhrt werden. (Dtsch. med. Wchschr. 5 5 . 399—400. 8/3. Greifswald, Univ.) F r a n k .

C. R. H. Rabl, Organverkalkungen unter dem Einflup von Vitainin D. Im  Tier- 
vers. (woiBe Mause) fiihrt auch starkę Ca-t)berschwommung des Organismus zu keinen 
patholog. Verkalkungen, solange das D-Vitamin fehlt. Nach Uberfiitterung m it D- 
Vitamin u. Injektion von CaC03 werden in der Nicrenrindo die Basalmembranen der 
Tubuli eontorti yielfaeh yerkalkt gefunden, auBerdem zeigen sich feine Ca-Granula 
an der basalen Seito der Zellen. Nach Zufuhr yon Na2H P 0 4 dagegen fullen sich dic tie- 
feren Harnkaniilcken der Rinde intensiv m it Ca-Konkrementen u. in den Epithel- 
zellen erscheinen grobero Ca-Granula, wahrend sich in don Basalmembranen u. an 
der basalen Seite der Zellen woniger Ca findet. (Dtsch. med. Wchschr. 55 . 63—64. 
11/1. Saarbrucken.) F r a n k .

B. Ostertag, Zur vergleichenden Pathologie des Nerrensystems bei Spontanavi- 
iaminosen. Bei der Ayitaminose junger Hunde (motorischo Lahmung der yorderen 
Extrem itat u. des Schultergelenkes) wurde eine sehwere Erkrankung der groBen 
motor. Elemente der Vorderhórncr des Riickenmarks — Halsmark mehr betroffen 
ais das untere Brust- u. Lendenmark — festgestellt, wahrend dio Neryenfascrn yoll- 
kommen in tak t sind. (Verhandl. d. Dcutsch. Pathol. Ges. 1 9 2 8 . 361—66. Sep.) H.-K.

Wolfgang Ponndorf, Die lłeversibililat in  Chemie und Stoffwechsel und ein Versuch 
zur Formulierung der Lebensvorgange. Vf. entwirft ein Formelbild fiir das dynam. 
Gleichgewichtssystem der Stoffw echselyorgiinge im  Organismus. In  den Mittelpunkt 
dieses Systems ist die Kohlehydratyerbrcnnung gestellt in gewisser Harmonie m it 
der Beweglichkeit resp. Inanspruchnahme der Speicherungsdepots im Energiowechsel. 
Es wird die Moglichkeit erwogen, daB Sauerstoffaufnahmo u. C 02-Abgabe weiter nichts 
miteinander zu tun  haben, ais daB sio nacheinander yerlaufen in der Weise, daB Verbb. 
der Kohlehydratreiho in einen an C u. H  reicheren Antcil u. C02 zerfallen u. oine auto
mat. Nachfullung von O bis auf ein gewisses Niveau erfolgt. Der Sauerstoff wird also 
m it den Kohlehydraten in  direkte B eziehung gesotzt. F e tt u. EiweiB sollcn nur auf 
dem Wege uber Kohlehydrat zur Verwertung gelangen. (Beitrage zur Klinik der Tuber- 
kuloso 65 . 184—92. 1926. Medizin. Universitatsklinik Eppendorfer Krankenhaus. 
Sep.) B a a l .

Wolfgang Heubner, Experimentelle TJntersuchungen uber einige Goldprdparate. 
Vergleiehendo Verss. m it Auro-Prolasin (H erst.: T r o p o n - W e r k e ,  Koln-Miil- 
heim), Sanocrysin u. Krysolgan. Es wurde vor allem die Verteilung des Au in  den 
Organen der behandelten Tiere (Kaninchen) studiert. In  allen Verss. m it komplex- 
gebundenem Au fand sich eine starkoro Beteiligung anderer Organe neben der Łeber 
bei der Aufnahme des Metalls, ais es bei dem kolloidalen Au im Auroprotasin der Fali ist. 
Es scheint, daB dio Verteilung des Au in seinon yerschiedenen Formen auf Leber u. 
sonstigo Organe (im ersten Stadium nach der Injektion) yon prinzipieller Bedeutung ist. 
Auroprotasin ware demnach nieht nur vom chem., sondern auch yom pharmakolog. 
Standpunkte aus eine andere Art von Au-Praparat wic die organ. Komplexyerb. (Klin. 
Wchschr. 8. 393—95. 26/2. Gottingen, Univ.) F r a n k .

Alwin Fischer, TJntersuchungen uber die Wirkung des Alkabides Karmin bei 
postencephalitischen Zustanden. Durch Harmin, dem Alkaloid der Steppenrauto Pe- 
ganum Harmala, konnten postencephalit. Krankheitsbilder yersehiedener Form giinstig 
beeinfluBt werden. (Miinch. med. Wchschr. 76 . 451—53. 15/3. Elberfeld, Stiidt. 
Krankenanst.) F r a n k .

T. Shimoda, tlber die pharmakologische Wirkung des fliichtigen (basischen, sauren 
und neutralen) Anleils des Destillationsproduktes von Beishautchen. Das Dest.-Prod. 
von Reishautchen wurde in eine bas., eine same u. eine neutrale Fraktion geschieden. 
Dio bas. Fraktion reizt schwach die H aut, macht subcutan leichte Parese u. wirkt 
auf der Gastrocnemius lahmend. Die saure Fraktion, ebenso wie die neutrale, wirkt 
auf die H aut starker reizend. Die Toxizitat der bas. u. der sauren Fraktion ist un- 
gefahr gleieh, die der neutralen geringer. (Acta dermatologica 19 2 7 . 485—500. 
Kyoto, Dermatolog. Inst. d. Univ. Sep.) F r e u n d .

Hans Winterstein, Mansfelds „Alles- oder Nichtsgesetz der Narkose.“ Vf. lehnt 
das MANSFELDsche „Alles-oder-Nichts-Gesetz“ ab, nach w elchem  dic Erregbarkeit 
des Neryensystems durch Narkotika entweder gar nicht beeinfluBt oder vollig auf- 
gehoben w erd en  soli. Die MANSFELDschen Versuchsergebnisse lassen d ie  Frage 
nach der Beeinflussung der neryosen Organe durch die Narkose unbeantwortet. Es 
liege kein Grund vor, an dem fiir das Neryensystcm experimentell immer wieder



2 3 2 6 E*. T ie r p h y s io l o g ie . 1 9 2 9 . I .

bewiesenen Parallelismus zwischen Narkosewrkg. u. Narkotikumkonz. zu zweifeln. 
(Narkosc u. Anacsthcsic 2. 33—38. 15/2. Brcslau.) F r e u n d .

Helmut Schmidt, Dosierungsprinzipien bei der Gasnarkose. Fiir die Yermeidung 
von Na-kosegefahren ist dio genauc 0 2-Dosierung unerlafilich. An die Dosierungs- 
apparatur nńissen in bezug auf cxakte Dosierung sowolil von Narkosegas, wie von
0 2 die hóchsten Anspriiche gestellt werden. Neben den amerikan. App. von Mc K e s s o n  
u." F o r e g g e r  haben sich die deutschen von D r a g e r , I .  G. F a r b e n in d u s t r ie  
u. K n i p p i n g  eingefiihrt. Auf 4000 N20-Narkosen kamen nur 3 Todesfalle u. diese 
waren wahrscheinlich aufler Zusammenhang m it der Narkose an sich. (Narkose u. 
Anaesthesie 2. 65—81. 15/3. Hamburg-Eppendorf, Chirurg. Uniy.-Klinik.) F r e u n d .

Helmut Schmidt, Die Leislung der Stickoxydulnarkose in  der Chirurgie. Eine 
vergleichende Narkosestudie zur Wiedereinfuhrung und zum Ausbau der Lachgas- 
Sauerstoffnarkose in  Deulschland. Vf. behandelt sehr eingehcnd N20-Narkose in 
Theorie u. Praxis. Nach seinen Erfahrungen ist sio sehr giinstig zu beurteilen. Die 
hauptsachlicho Gefahr, Aspliyxie durcli 0 2-Mangel, liiCt sich durch genau prozentual 
dosierto 0 2-Zufuhr bannen. Mit gelegentlichen kleincn A.-Dosen wahrend der N ar
kose laBt sich Cyanose vermeiden. Vor der Narkose wird zweckmaBig Morphium 
injiziert. (Arch. f. klin. Chirurgio 1 5 1 . 119—75. 1928. Hamburg-Eppendorf, Chirurg. 
Uniy.-Klinik. Sep.) F r e u n d .

E rw in  Ege, Unsere Erfahrung mit Narcylen. Vf. beurteilt dio Nareylennarkose 
im allgcmeinen giinstig. Bei Mundhóhlenoperationen ist sie wegen des Trismus, bei 
Laparotomien wegen der Bauchdeckenspannung kontraindiciert. (Narkose u. An
aesthesie 2. 82. 15/3. Freudenstadt, Bezirks-Krankenhaus.) F r e u n d .

Joseph Blomfield und F. E. Shipway, Die Verwendung von Avertin zur Narkose. 
Yff. beurteilen Ayertin uberwiegend giinstig. Sio befiirworten seine Verwendung 
in Fśillen, in  denen aus phys. oder psych. Griinden die Anwendung von Inhalations- 
narkoticis erschwert ist. F iir operatiye Eingriffe, die ein rasches Absinken des Blut- 
druekes erwarten lassen, wird Ayertin nicht empfohlen. Bei sorgsamer Dosierung 
kann Ayertin ziemlieh allgemein ohne Scliadigung angewandt werden. (Lancet 216- 
546—49. 16/3.) F r e u n d .

Hans Killian. Weitere experimentelle Erfahrungen mit Avertin. Avertin setzt die 
COo-Empfindlichkeit des Atemzentrums herab. Vf. sehliefit hieraus auf eine sehad- 
liehero Wrkg. des Ayertins im Vergleich zu A. u. Chlf. bei gleicher Narkosetiefe auf 
das Atemzcntrum. Der Narkoseverlauf m it Ayertin wurde an der Pikrotoxinempfindlich- 
keit bei weiBen Miiusen yorfolgt. Es zeigte sich eine relatiy schnelle Anflutung des 
Avertins, wahrend sich die Abflutung tiber einen betrachtlichen Zeitraum erstreckte. 
Im  Vergleich m it anderen Narkoticis entsprielit die Giftigkeit des Ayertins dem Iso- 
pral, die Geschwindigkeit des Eindiffundierens etwa dem Amylenhydrat u. dem P ar
aldehyd, die des Herausdiffundierens etwa dem Urethan u. dem Isopral. (Narkose 
u. Anaesthesie 1 9 2 8 . 13 Seiten. Dusseldorf, Chirurg. K linik. Sep.) F r e u n d .

Gustav Blume, Zur Frage der Arertinnarkose in  der Psychiatrie. Vf. erblickt in 
der ^li-ertmnarkoso eine wertyolle Boreieherung des psyehiatr. Arzneischatzes. (Dtsch. 
med. Wchsehr. 55. 61—62. 11/1. Berlin, W ittenauer Heilstatten.) F r a n k .

Alexander Heilbronn, E in  Beitrag zur Frage der Avertinnarkose. Giinstiger klin. 
Bericht. Die Gefahren der ^fertiwnarkose sind nach den Erfahrungen des Yf.s zum 
mindesten nicht gróBer ais die bei den Inhalationsnarkosen, eher geringer. (Munch. 
med. Wchsehr. 76. 414. 8/3. Krefeld, S tadt. K rankenh.) F r a n k .

M. Rodecurt, U ber Avertinnarkose bei gynakologischen Operationen. Giinstige Be- 
urteilung der Ayertinnarkose an der H and eino; '^taterials von 150 Fallen. Vf. schatzt 
die Gefahren der Ayertinnarkose gering ein, w^.in es lediglich ais Basisnarkotikum 
angewendet wird, u. die Nark ^tiefo durch A. reguliert wird. ,,Avertin-flussig“ , 
die Kombination yon Ayertin l  -,''nhydrat, ist dem festen Ayertin yorzuziehen.
(Narkose u. Anaesthesie 2. 39—4c _. Karlsruhe, Landesfrauenklin.) F r e u n d .

Hans Pfitzner, Tod nach Aveftinnarkose. Bericht iiber einen Todesfall in  der 
^-li-eriinnarkose bei einem 69jahrigen Mannę unter Zeichen yon Atemlahmung u. Kollaps. 
Das Ayertin ist demnach im hoheren Lebensalter selbst in  der angeblich ungefahrlichen 
Dosis von 0,1 g pro 1 kg Kórpergewicht m it gróBter Vorsicht zu yerwenden u. durchaus 
kein harmloses Narkotikum. (Klin. Wchsehr. 8. 409—10. 26/2. Berlin-Pankow, Stadt. 
Krankenh.) F r a n k .

GroBmann, Papavydrin in  der Gynakologie. Papavydrin bewahrte sich ais mild 
wirkendes Anasthetikum naeh Operationen, ferner bei Fallen von Dismenorrhoe u-
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einfachen Darmspasmen. (Miinch. med. Wolisohr. 76. 243—44. 8/2. Berlin, Klinik
B. H o l l a n e r .) F r a n k .

Herman. Franken, Darstellung far Wirkung fas Lobelins und far Kohlensaure 
auf die Almung des Menschen in  far Narkose. Die spezif. erregende Wrkg. des Lobelins 
auf das Atemzentrum des Menschen konnte in Verss. an Frauen objektiv erwiesen 
werden. Die intramuskuliire Anwendung in der ublichen Dosis von 0,01 war niclit 
sehr wirkungsvoll. Bei intravendser Anwendung t r i t t  der Erfolg sehlagartig auf, u. 
zwar sehon bei 0,0015, durch Injektion von 0,006 in 4 Min. konnte ein 5 Min. dauernder 
Effekt bewirkt werden. Bei einer Dosis von 0,003 intrayenos injiziert, machen sich 
bereits Zeichen des Vagusreizes in Form von Wurgen, Husten u. dgl. bemcrkbar. Dio 
Wrkg. der zum Vergleich m it Lobelin zur Veratmung gebrachten C02 ist ungleieh 
intensiver, sie kann prakt. beliebig lange fortgcfiihrt werden u. ist bei techn. einwand- 
freier Anwendung (2—8%) absol. ungefahrlich. Bei Versagen der Atmung ist immer 
Lobelin intrayenos zu injizieren, u. zwar 0,01 mógliehst in einer Zeitdauer von min- 
destens 3 Min. Zugleich sollte yersucht werden, mittels kiinstlicher Atmung oder 
im TJbcrdruckyerf. C02 +  Luft oder 0 2 zuzufiihren. Is t die Atmung noch im Gang, 
so ist C02 das souyerane Mittel. (Klin. Wchschr. 8. 439—42. 5/3. Freiburg i. B., 
Univ.) ’ F r a n k .

H. Winternitz, Uber Dionin und sein Verhalłnis zu Morphin und anderen Mor- 
pMnderivaten. Vf. betont die weit geringerc Giftigkeit des Dionins im  Verhaltnis zum 
Morphin u. seine besonders gunstige Wrkg. ais reiz- u. schmerzlinderndes Sedatiyum 
bei Bronchialkatarrhen, pleurit. Erkrankungen u. dgl. Voraussetzung ist die richtige 
Dosierung, fiir Erwachsene 0,03—0,05 g Dionin. Auf Blutdruek u. Herztatigkeit ist 
es ohne naehteiligen EinfluB. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 480. 22/3. Halle, St. Elisabeth-
Krankenh.) F r a n k .

F. Reiche und J. Halberkann, Uber Curral und seine Wiederaussclieidung mit 
dem H am . Nach uber mehrero Tage durchgefiihrtem u. bis auf 0,3 g gesteigertem 
CWażgebrauch stellten sich gewisse posthypnot. Nebenerscheinungen ein. Bis gegen %  
des Currals passiert den Kórper unyerandert, die Ausseheidung dieses Drittels be- 
ansprueht yiele Tage. Beim Curral bestehen demnach auch Kumulationsgefahrcn, 
wenn auch nicht annahernd so bctrachtliche wie beim Veronal. (Miinch. med. Wchschr. 
76. 235—36. 8/2. Hamburg-Barmbeek, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

Breithaupt, Das Schlafmittel Nocial, ein ungesiiltigtes Barbitursaurederivat. In  
Dosen von 1 bis 2 Tabletten geniigt Noctal zur Herbeifulirung eines ausreichenden u. 
erąuickcndcn Scklafes. Eine Aufspeicherung des Noctals im Korper erfolgt nicht, 
unangenehme Nebenerscheinungen wurden nicht beobachtet. (Miinch. med. Wchschr. 
76 . 375. 1/3. Wittenberg.) F r a n k .

Julius Tauber, Uber die Protasinbehandlung fas chronisclien Gelenkrheumatismus. 
Mit Protasin (H erst.: T r o p o n - W e r k e ,  Kóln-Mulheim), ein 0,25% intramole- 
kular gebundenen S enthaltendes Lactalbumin, konnten bei der Behandlung chroń. 
Rheumatismen gute Erfolge erzielt werden. (Wien. med. Wchschr. 79 . 352—53. 9/3.) F r .

L. Zippert, Sulfoderm, eine neue Form der Schwefelapplikalion. Sulfofarmpuder 
(H erst.: C h e m i s c h e  F a b r i k  v. H e y d e n ) besteht aus feinst zermahlener S i02, 
der 1% kolloider S auf besondere Weise beigemengt ist. Das P raparat wurde m it 
Erfolg bei den yerschiedensten H a u tc rk ra n k u n g en , Ekzemen, Seborrhoe der Kopf- 
haut, bei Akne u. dgl. angewendet. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 484—85. 22/3. 
Berlin.) F r a n k .

Walter Pósch, Uber Agomensin und Sistomensin. K lin. Berichte iiber Erfah- 
rungen m it Agomensin u. Sistomensin. Agomensin eignet sich am besten bei Hypo- 
plasien u. funktionellen Amennorrhoen, Sistomensin w irkt am besten bei Pubertats- 
blutungen, am schleehtesten reagieren Adnexerlirankungen. (Miinch. med. Wchschr. 
76. 276—78. 15/2. Innsbruck, Univ.) F r a n k .

P. G. Bóttcher, Die richtige Dosierung oral verabfolgten g-Strophanthins. g-Stro- 
phanthin „T hom s“ (Purostrophan ,,GuSTROW “ ) ist bei oraler Anwendung in Dosen 
von 2 bis 2,5 mg u. in etwa der dreifachen Tagesgabe ein sehr gut wirksames Herz- 
mittel, welehes vor der Digitalis wertvolle Vorteile bietet. Die Dosenangabe im
D.A.B. 6 ist zu niedrig. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 398. 8/3. Berlin-Lichtenberg, 
Kaiserin Auguste-Viktoria-Krankenh.) F r a n k .

B. Nissenbaum, Zur Behandlung far Malaria mit Plasmochin. Plasmochin erwies 
sich ais wirksames Mittel gegen Malaria tertiana u. quartana. (Wien. klin. Wchschr. 
42 . 300—05. 7/3. Haifa [Paliistina], Hadassah-Spital.) F r a n k .
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Grete Stern, Die Behandlung der Zystopyelitis m it dtherischen Ólen. Kamillosept 
bewahrte sich gut bei der Behandlung der Cystopyelitis. (Miinch. med. Wchschr. 76. 
106—07. 18/1. F rankfurt a, M., Univ.) F r a n k .

P. Miihlens, 8 Jalire Yatrenbehandlung der Amoben- und Bazillendysenterie und 
ihrer Folgen. Vortrag. Yatren 105 wird ais zurzeit bestes Medikament fiir die Behand
lung der chroń. Amóbenruhr u. ihrer Folgezustande bezeiehnet. Auf die Ungiftigkeit 
des Yatrens in Tagcsdoson bis zu 10—12 g wird hingewiesen, im allgemeinen geniigen 
Tagesgabcn von 1,5 bis 3,0 g per os. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 49—53. 11/1. Journ. 
trop.M edieineHygiene32.69—71. Hamburg, Inst.f.Schiffs- u.Tropenkrankh.) F r a n k .

H. J. Petermann, Erfalirungen m it Viscysat Burger. Viscysat (Herstcller: 
B u r g e r s c l i e  Y s a t f a b r i k ,  Wernigerode a. H .) is t ein aus Viscum album ge- 
wonncner E xtrakt. Verwendung finden ausschlioBlich die auf Apfelbaumcn schma- 
rotzenden Misteln. Das Priiparat bewahrte sich in der Ohrcnlieilkunde bei der Behand
lung von Ohrensausen u. Schwindelanfallen. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 356—57. 1/3. 
Brcslau, Krankenh. Bethanien.) F r a n k .

G. de Nito, Pharmakologische Untersuchungen iiber Fluornatrium. Vergiftungs- 
ersehoinungen am  K altbliiter: Liihmung der akt. Bewegungen, fibrill&Te Zuckungen. 
Am W armbluter: SpeicholfluB u. Vertiefung der Atmung. Am K altbliiterherzen: 
Erregung des kardialen Hemmungszentrums. Am W armbluter: geringe Verlang- 
samung der Schlagfolge, deutlicher naeh Ausschaltung der Vagi. Die glatte Muskulatur 
des Hundedarms zcigt Tonusvermindcrung m it Riickkehr zur Norm. Die quer- 
g e s tre if te  M uskulatur wird n icht beein flu fit. (Riv. P a to lo g ia  sperimentale 3. 294—306.
1928. Sep.) T a u b m a n n .

Schnitter, Zur Frage der Blutdruckerhdhung bei chronischer Bleivergiftung. Die 
cliron. Pb-Vcrgiftung yerursaeht d irekt keine arterielle Hypertonie. Wo diese nach- 
gewiesen wird, liegt die Ursache in  anderen konstitutionellen oder organ. Momenten. 
Die bei Pb-Vergiftung rcclit haufige Blutdruckemiedrigung wird wohl durch Anamie 
oder auch durch tox.-inkretor. Stórungen vcrursacht. (Muncli. med. Wchschr. 76. 
151—52. 25/1. Offenbach a. M., S tadt, Krankenh.) F r a n k .

Floret, Alcute Quecksilbervergiftung mit restloser Ausheilung. Gutaehten iiber 
einen Fali yon akuter Hg-Vergiftung durch E inatm en von Hg-Diimpfen m it charak- 
terist. Anfangssypmtomen in  gelinder Form u. rascher u. vollstandiger Ausheilung. 
(Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 1 6 . 21. Jan . Elberfeld.) J u n g .

A. Buschke und A. Joseph, Vergleichende Beóbachtung iiber Homologie zwischen 
naturlich vbrkommenden alopecischen Mdusen und chronisch ezperimentell mit Thallium  
vergifteten Ra tlen. Aus den vorliiufigen Beobachtungen an m it Tl behandelten Mausen 
ergibt sich, daB eine sehr weitgehende Homologie zwischen den Erscheinungen der 
chroń. experimentellen Tl-Vergiftung u. den in  der N atur vorkommenden patholog. 
Exemplaren einzelner Mauserassen sich findet. Es erscheint nicht ausgcschlossen, 
daB bei diesen Tieren teils funktionelle Veranderungen wie bei der Tl-Vergiftung in 
dem endokrinen System, teils anatom. Stórungen, die irreversibel sind, diese Krank- 
heitssymptome bedingen. (Klin. Wchschr. 8. 397—99. 26/2. Berlin, R u d o l f -V ir c h o w - 
ICrankenh.) F r a n k .

Philipp Schneider, Einiges iibir Paraldehydvergiftu7ig. Experimentolle Verss. mit 
Paraldehyd an Hunden ergaben, daB dieses keinesfalls ahnliche Veriinderungen im 
Magen hervorruft wie sie boi Veratzungen m it Carbolsaure oder HgCl2 zur Beóbachtung 
gelangen. Die durch Paraldehyd hervorgerufenen Veranderungen der Magenschleim- 
hau t gleichen denen, welche bei kurz dauernder Einw. schwacher Laugen aufzutreten 
pflegen. (Wien. klin. Wchschr. 42 . 357—60. 21/3. Wien, Univ.) F r a n k .

C. G. Santesson, E in  Pfeilgift m it Herzmrkung aus der Neuen Welt. Unterss. 
iiber ein Pfeilgift (Pakurugift) aus Columbia ergaben, daB das Gift 1. in  W. u. A., kaum 
oder unl. in  A., Chlf., Bzl., Toluol, Benzoylchlorid, Butyl- u. Amylalkohol war. Gerb- 
stoffe lieBen sich m it FeCl3 in der wss. Lsg. des Giftes nicht naehweisen. E in Vers. nach 
der Methode von d e  V r i j  u. L udw ig , A ntiarin zu isolieren, miBlang. Das Gift wurde 
darauf nach der Methode yon R. Boehm  durch Losen in  absol. A. u. Ausfallen m it 
absol. A. fraktioniert, dabei ■'.wirdo aus dem A. eine krystallin. F raktion erhalten. Die 
Krystalle erschienen ais Kugeln, ais Sterne u. Biindel von feinen Nadeln, ais Rosetten. 
Das Bild sprach daftir, daB hier ein Gemisch zweier Substanzen vorlag. Die krystalli- 
sierte F raktion  sintert etwas bei 160° u. farbt sich braun, schmilzt aber auch bei hóherer 
Temp. nicht. Nach Spaltung m it w. HC1 fielen die TROMMERSche u. ALMENsche Probe 
auf Zucker stark  positiy aus, so daB anzunehmen ist, daB Glueoside yorliegen. Das
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Glucosid wird vom Vf. Palcurin bezeichnet. Verss. fur eine charakterist. Farbrk. 
hatten keinen vollen Erfolg. Mit K ELLERscher Lsg. wurde nur ein brauner, griin- 
schillernder Ring e rh a lte n , wahrend Pakurinkórnchen, die in  eine FeCl3-lialtige konz.
H,SO,, gefiigt wurden, eine lebhaft rote F arb ę  annahmen. Physiolog. wurde sowohl 
das Rohgift, wie das fraktionierte Pakurin an F rósehon , K a n in ch e n , H iih n e rn  u. weiBen 
Mausen untersucht. Die Wrkgg. auf die Tiere waren den der Glucosiden der Digitalis- 
gruppe iihnlich, andererseits je nach der Tierart sehr verschieden; am empfindlichsten 
waren F ró sch e  (R. temporaria), Kaninchen, weniger empfindlich Huhner u. weifle 
Mause. Die Unters. eines weiteren Pfeilgiftes aus Columbia ergab, wenn auch nicht 
absol. Ubereinstimmung, doch groBe Ahnlichkeit in der Wirkungsweise, so daB an- 
genommen werden kann, daB das Gift ebenfalls vom Pakurugiftbaum stammt. (Skand. 
Arch. Physiol. 55. 230—57. Jan. Stockholm, Pharmakol. Abt. d. Karolin, rned.- 
chirurg. Inst.) Ma h n .

Paul Moritsch und Herbert Pirker, Zur Serumtherapie bei Bissen durch ost- 
indische Vipem. Man kann an Stelle des schwer zu beschaffenden Serums von euro- 
paischen Vipern zur Behandlung yon Bissen durch diese Schlange auch das sudamerikan. 
Schlangengift verwenden, das von Lachesisarten stammt. Dieses Antibothropsserum 
neutralisiert auch das Gift von ostind. Vipern (Ancistrodon), u. zwar yollkommen, 
wenn Toxin u. Serum langere Zeit'bei 37° stehen. Dies spricht fur die biolog. Verwandt- 
schaft der sudamerikan. u. ostind. Vipernarten. P rakt. Heilwert diirfte dem sud
amerikan. Vipernserum gegenuber ostind. aber nicht zukommen. (Wien. klin. Wchschr.
41. 1255—57. 1928. Wien, Serotherap. Inst. u. I. Chirurg. Univ.-Klinik.) F. M u l l e r .

Etudes sur la chimie physiologique de la peau par D e j u s t ,  V’2R ne, C om bes, P a r a t ,  U h b a in ,
D u ja r h ic  d e  l a  R iy ie r k , d e  S a in t  R a t ,  Paris: Amedćc Legrand 1928. (381 S .) 8°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
M. Tafel, Das Wundpuher Y xin  in  der Hand des 'praktischen Arzłes. Bericht 

iiber giinstige Beeinflussung der Wundheilung, auch eiternder Wunden u. Geschwiire 
u. gewisser Schleimliautaffektionen, durch Yxin, welches nach Angabe des herstellenden 
Phys.-Chem. Lab. H u g o  ROSENBERG-Freiburg ein „enzymatisiertes Rk.-Prod.“ 
aus Ag20  u. Starkę m it einem Geh. von 5% Ag darstellt. (Therapie d. Gegenwart 
70. 143—44. Marz. Miinchen.) F r e u n d .

C. A. Rojahn und Max Herter, Y-Ops, Orippe- und Migranepulver. Y-Ops, 
Grippe- und Migraneputoer ( A p o t h e k e r  E. H a l l e , Klotzsche b. Dresden): Vor- 
beugungsmittel bei Erkaltungserscheinungen, bestand aus Acid. acetylosalicyl. 0,2 g, 
Phenyldimethylpyrazolon 0,4 g, Phenacetin. 0,25 g u. Zueker +  Kakao 0,15 g, je ab- 
geteiltes Pulver yon ca. 0,95 g. (Apoth.-Ztg. 44. 364. 23/3. Halle-Wittenberg 
Uniy.) H a r m s .

C. Griebel und F. Weiss, Ergebnisse der Unłersuchung von Heilmitteln, Geheim- 
mitteln, kosmetischen und dhnlichen Mitteln. 17. Mitt. (16. Mitt. vgl. G r ie b e l ,  C. 1927. 
II. 1176.) Antidiarrhoe-Tabletten: Tanninalbuminat. — Yerrnagol (Dr. S c h e f f e r  u. 
B ło c k , F a b r .  p h a r m .  P r a p p . ,  B a d  S a l z u f l e n ) ,  W urmm ittel aus kan- 
dierten B lattern von Tanacetum yulgare. — W olff s Beissweg Bheumafugin: denatu- 
rierter Spiritus, A., NH.,OH, NH4-Acetat u. etwas CuSO.j. — Wurmmorder ( A p o t h .
H. H errm ann  i n  W i t t e n b u r g ,  M e o k l b g . ) :  m it Vanillin aromatisierte
Emulsion von Oleum chenopodii. — Opfermann's echte Gallensteintropfen(J o h a n n  
O p fe rm an n , I s n - F a b r . ,  K o l n ) :  Die terpentinartig riechende, aus A.-A. be- 
stehende Fl. ergab beim Verdunsten 4,6% stark  yerharzten Terpentinoles u. geringe 
Mengen anderer ath. Ole. — Opfermann's echte Nerventropfen, Opferniann’s dest. Cholera- 
tropfen: A.-haltiges Destillat aus Baldrianwurzel u. Pfefferminze. — Krauter-Husten- 
tropfen Thymenthal (derselbe Hersteller): A.-haltiges Destillat aus hauptsiichlich Pfeffer
minze u. Anis; auBerdem sind angegeben Thymian, Eucalyptus u. Pimpinella. — 
Masdasnan-Essenz ( V e r s a n d h a u s  L e i p z i g ) :  hauptsiichlich Pfefferminzól. —■ 
Masdasnan-Cynoleo, fiir Frauenleiden: Gemisch von Zimtól u. etwas Citronenól. — 
Masdasnan Genoleo: lediglich Zimtól. — Basica: MineralstoffpriŁparat nach R a g n a r  
B e rg  (vgl. C. 1926. I I . 2615), Analyse. —  Pich’s dest. Erkdltungstropfen (O. K r a u s e  u .
E. P ich , B e r l i n ) :  Anethol, NH3 u. A. enthaltendes Destillat. — Abfuhrtabletten 
(B. L a u e r ,  B e r l i n ) :  Phenolphthalein, Zucker, Reisstarke, Kartoffelstarke u. etwas 
Pfefferminzól. — M ax Krug's Vitamin-lecithinreiches Aufbau-Nahrsalz (M. K ru c ,

XI. 1. 151
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B e r  1 i n): in W. zum Teil 1. Salzgemongc (K, Na, Ca, M g, Weinsaure, C02, P 0 4 u. S 0 4, 
Ca ais Phosphat, Na ais NaHCO,), vitamin- u. lecithin-haltige Stoffe n icht nachweisbar.
— Steiners orientalische Krafłpillen (D. F r a n z  S t e i n e r  & C o. G. m. b. H ., B e r 1 i n) 
waren m it einem Talkum-Nigrosingemisch iiberzogen; Kern 60% Talkum ; auCerdem 
NaCl, Ca- u. Mg-Salz, Spuren von Fe, Hefe, reduzicrender Zucker, Kartoffelstarke u. 
etwas vegetabil. Pulyer. — Wurmmittel fiir  Schweine und Ferkel (J . M EISNER i n  
M e i f i e n ) :  ArekanuCpulver. — Slaupelablelten: Trockenliefe, S u. reduzicrender 
Zucker. — Barbo compositum, Haarfarbem ittel ( B a r b o - L a b .  B e r l i n ) :  brauner 
Pergaminbeutel m it 0,5 g Pyrogallol, blauer m it 1,3 g eines Gemenges von CuS04 
(15,7%) u. NH.iCl. — Noa’s Saposcab, Kriitzeseife (Herst. M a x  N o a  G. 111. b. H. 
F a b r .  p h a r m .  P r a p p .  , B e r l i n  N i e d e r s e h o n h a u s e n ) :  alkoh. Lsg. 
von Kaliseife m it Zusatz yon Ricinusol u. einem Benzoesaureester; Geh. an wasser- 
freicr Kaliseife ca. 20%. — Bolade „ N i“ (ygl. auch C. 1927. II. 1590), Herst. Dr. 
MADAUS & Co. i n  M ó l ln :  in der Hauptsache m it Vanillin aromatisiertes Gemengc 
von Zucker, Maisstarkc u. Salzen; wenig getrocknete u. zerkleinerte Organe; Mineral- 
stoffe (meist NaCl) 4,42%; geringe Mengen von K, Ca-, Mg- u. Fe-Verbb. — Bolade 
„L.G .“ (ygl. C. 1927. II. 1590): hauptsachlich Hirscmehl, Zucker u. Salze; Mineral- 
stoffe (bes. NaC l) 13,4%. — Thymozin, De Treys-Pulp Preserter u. Nerv Capper (De 
T r e y  - G e . s e l l s c l i a f t  m.  b. H.  B e r l i n ) :  krystallin. u. grobkórnigo M ., erstere 
Thymol, letztere Schmelze gleicher Teile von Thymol u. ZnO. —  Renirol ( C h e m .  
p h a r m .  L a b .  P. F e l g e n a u e r  in  E rfurt): ein den Tólzer Mineraląuellsalzen ent- 
sprechendes Salzgemenge in  Tablettenform. — Olalin-Spiiltabletten (Herst. O l a l i n -  
G e s  e l l s c  h a f t  f i i r  k o s 111. u.  p h a r m .  B e d a r f  m.  b. H. ,  B e r l i n ) :  Ca- 
Lactat, Boras, NaHC03 u. N a-Perborat; Parfiimierungsmittel Ylang u. Moschus. — 
De Treys u. CauWs Cresolform, zur Behandlung von Abszessen u. zum Fiillen von 
Wurzellcanalen ( G e b r u d e r  De  T r e y  A. - G. i n  Z u r  i c h ) ,  besteht aus einem 
Pulyer aus ZnO m it wenig Thymol u. einer FI. aus einem m it Formaldehydlsg. ver- 
sotzten Gemisch von Kreosot u. A. — Pyrenol-MigranepuIcer ( O t t o  R e i c h e l ,  
B e r l i n ) :  0,3 g schwere, aua Pyrenol oder ahnlichem Erzeugnis hergestellte Pulver. — 
Fliissiges Mineralsalz „Geosan“ (Z e n  t r a l e  f u r  G e s u n d h e i t s p f l e g e ,  
B e r l i n ) :  Mutterlauge, die yorwiegend CaCl2 (24%), auCerdem die Chloride des Mg, 
Na, K  u. Li, gebundenc Borsiiure, wesentliche Mengen Bromsalz u. wenig Jodsalz 
enthielt, sowie etwas radioakt. Stoffe. — Brunnenheil ( M a r l i e s  - W c r l c c G .  m.  b. H. ,  
B e r l i n ) :  mit Geosan ident. — Kallak ( J o h n  H a r t  B r i t t a i n  G. m. b. H ., 
Berlin): salbenformiges Haarwuchsmittel aus Vaseline u. Holzteer m it Safrol par- 
fiimiert. Dio Kaltakseife war eine Teerseife. —  Augenbrauenfarbe (L’O r e a l , B e r l i n  
W i 1 m o r  s d o r f): Bliitterpulycr (W alnu(3 u. Henna), auCerdem Ni- u. Ferrosulfat u. 
Pyrogallol, auch p-Plienylendiamin. —  Sojirribin, Aphrodisiacum ideale (M a x  
W a g n e r ’s C h e m .  F a b r i k ,  L e i p z i g ) :  Lecithinalbumin, Milchpulyer, Ca- 
Glycerophosphat, Petersilien^nirzelpulyer, Yohimbin, wenig Ferrisalz u. Maranta- 
starke. — Robasalz (W. W a l t e r  B u h x e r  i n E  1 b e r  f e 1 d ) : S, Ca-Phosphat, N aH C 03, 
M gSO j, N a,S04, NaCl, ferri- u. milchsaures Salz, Nśihr- u. Gesundheitssalz. — Puksana, 
K raft- u. Gesundheitssalz (H. P f e i f f e r  & C o . , K o l n ) :  MgO, NaHCO„, Na-Phos- 
phat, Na2SO.,, NaCl, MgS04, CaS04, wenig L actat. —  Radium-Nahrsalz ( A p o t h e k e r  
H a b e r l ’s , M a r  k  e O s t  a g ): besteht aus Mg, Ca-Phosphat, NaCl, Na2S 0 4, Ferrisalz, 
Milchzucker u. wenig radioakt. Stoffen. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 53. 545— 48.
1925. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Unters.-Anst.) P f l u CKE.

C. Griebel und F. WeiC, Ergebnisse der Unlersuchung von Heilmiileln, Geheim- 
mitteln, kosmetischen und iihnlichen Mitteln. 18. (17. vgl. vorst. Ref.) Cosal nach 
D r.m ed.yet. B o r c h a r d t  (E g o sa lz -  G . m. b . H., F rankfurt a.M .): hauptsachUch CuCI2, 
NaCl, MgS04. Angeblich Mittel gogen W urmerkrankungen, Maul- u. Klauenseuche. — 
Egosal-Neit (Herst. ders.): hauptsachlich NaCl, M gS04, C a-Phosphat, CaC03, 
wenig Cu2Cl2 u. K-Salz (KN 03?), sowie Krauterpulyer u. Reisfuttermelil. An
geblich Vorbeugungsmittol gegen obige Erkrankungen. — Erberat-Salbe ( G r E B E -  
Lab., Berlin) gegen Beinleiden, Krampfadern usw .: gelbe Vaseline, wenig Lanolin, 
ferner ZnO, B(OH)3, Salicylsaure, bas. Al-Aceta,t, Anasthesin u. etwas Dermatol. — 
Krudoz ( B e u t i i i e n  u . S c h u l z , G .  m .  b .  H., Berlin): Bad f. Kdrporpflege usw.: 
parfumiertos Gemengo yon NaHCO, u. otwas Na-Perborat. Geh. an akt. 0 2: 0,27%. -  
Hubertus-kruuter-Tee O (pulyerisiert) Markę Hubertushirsch ( H u b e r  t u s - L a b .  
A. D u r k o p ,  Berlin) : Heidekrautpulyer. —  Tausend Wunder ( E m i l  H a a S E , Char- 
lottenburg): angebliche Zus.: 0,89% Ferrum oxj'dat. saccharat.; 1,4%  Lithium
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citricum; 3,35% NaCl, 4%  Cale. phosphor., 5,06% Magnes, carbon., 5,07% CaC03, 
73,01% NaHC03, 6,32% Pepsin. Alle Bestandteile auBer Pepsin nachweisbar. AuBer - 
dom S O /'. — Koliloxin, Oberschwoizer HENTSCHKEs Uni vers al - Kol ik- Hei lmi t t e l : 
gopulvertes W.-freies CaCU. — Gonokapseln ( C h e m .  L a b .  Dr. KlRCHMANN u. Co.,
G. m. b. H ,  Hamburg): Gclatinekapseln m it je 0,3 g Copaivabalsam. — Hypnosal 
(bioehem. Funktionsmittcl) (Herst. ders.) sog. giftfreies Schlafpulver: N H ,Br. —• 
Wunderit, Mittel zur Wundpflege: Seifenlsg., ICresole u. K W -stoffe. — Sana- 
Luetol, Chromtabletten naeh Dr. med. G u n tz  (Dr. R. E. M u l l e r  u . Co., Berlin- 
Pankow) ontspraohen im wesontlichen der Deklaration (Weinsaurc, N aH C03, KNO:J 
u. K 2Cr20 7 [pro Tablette 0,006 g]), doch war letzteres fast vóllig reduziert. — Delita, 
gegen Diphtheritis, Maulschwamm usw. A.-haltige homoopath. Zubereitung ohne 
nachweisbaro eharakterist. Stoffe. —- Magnesium- Sauerstoff-Praparat ( A r th u r  
S c h l in k ,  Berlin): M g02. — Coradol, gegen Artoriosolerose, Gallenstcine usw .: 
A.-haltiger Auszug aus Pflanzcntcilen (Verdunstungsruckstand 0,92%. Mineralstoffe
0,15%) m it Gerbstoffen u. Spuren eines nicht definierten Alkaloids. — Orotava-SaIbe 
fiir offene FiiBe (W. G la tz ,  Berlin): hauptsaohlieh Dermatol, ZnO, Stiirke, Peru- 
balsam, gelbe Vaseline u. Spuren eines phenolartigen Korpers. — Datufazina (7812) 
gegen Rheuma, Gieht usw. ( S te in m a y e r ,  K j e r  u . Co., C h o m.-p ł i  a r  m. F a b r . ,  
Flensburg): A.-haltiger gelbgefiirbter Pflanzenauszug (Vordunstungsruckstand 0,46%) 
ohne stark  wirkende Stoffe. Deklaration: „Amidoaeotparaphenotidin u. E xtractum
S. 7812“ . — Fakirin  (7815) (Horst, ders.), ind. Lebenstropfen, gegen nervose Er- 
krankungen: griine, A.-haltige Fl. 2,89% Verdunstungsruokstand, hauptsaohlieh 
Glycerin u. griinor Tecrfarbstoff. Starkwirkendo Stoffo nicht nachweisbar. D eklaration: 
. .H e r tz B e rg s  E xtr. Indica u. C,H0O2“ . — Skrofofermatol (7658), gegon Skrofuloso, 
Flechten usw. (Herst. ders.): m it otwas Glycerin vcrsetzter A.-haltiger Pflanzenauszug. 
Verdunstungsriickstand 2,49% ohne starkwirkendo Stoffo. — M ajafakolin Nr. 7644, 
gegen Magenbeschwerden. (Herst. ders.): m it SiiBwein liergestellter Kriiuterauszug 
m it orheblichem Emodingeh. — Essentia aurea Nr. 7190, Spezial-Goldtropfen (Kom- 
plex). Gegen Stoffwechselerkrankungen (Herst. ders.). Deklaration: „Auro natrium  
chlorat. D 6, Argent. natr. Chlor. D 12, Nux vomica D 5, Atropin sulf D 6, Silicea 
D 12, Tct. 7190“ . Befund: im Verdunstungsriickstand (0,44%) der rotlichgelben, 
naeh Kummelól ricchenden F l . : K, Na, NH.,, Cl, SO,, u. otwas gelbroter Teerfarb- 
stoff. Au, Ag u. Atropin n icht nachweisbar; dagegen anderes, nicht definiertes Alkaloid.
— Brunnenlieil (Erdheilsalz) (V e r  s a n d h a u s „ B r u n n o n h e i l ,  H. GÓBEL“, 
Berlin): Kreuznacher Mutterlauge. In  der Zus. iibereinstimmend m it Geosal, Geoxal 
u. Geosan. — Eleklrolyt Brunnenlieil (Herst. ders.): 130 g Kreuznacher M utterlauge +  
27 g Terpentinól. — Eucorsan-Tablellen gegen Epilepsic (B o s a  m i n - V o r  t  r  i e b, 
Berlin): ca. 0,5 g schwer. Deklaration: K Br 223,5; Borax 223,5; ZnO 15,5; Validol 
5,0; Mass. ad. tabl. q. s. N r. 1000). Validol war nicht nachweisbar. R adioak tiv ita t:
5 Mache-Einheiten auf 100 g Substanz. — Egorol-Zuckerkurtabletten ( O t f r i e d  V o lk - 
MAR, C h e  m. u. p h  a r  m. P r a p p . ,  Berlin): 0,55 g schwero Tablctten aus Trocken- 
hefe u. Bindemittel, sowie etwas NaCl. — Antidotin (Herst. ders.) zur Blutreinigung. 
Deklaration: Bctula alba, Cascara sagrada, N atr. phosphor., Glycerin, Caps. bursa 
past., Tartarus emet., Acid. citric, A., W. Emodin, Glj’corin u. Brechweinstoin n i c h t  
nachweisbar, wie auch andere eharakterist. Stoffe. Vcrdunstungsruckstand 5,64%: 
Gerbstoffo u. reduzierende Zucker. Mineralstoffe: 0,13%. Mit Formaldehyd konser- 
viert. — Orientalischer Edel-Tee, gegen Husten, Brustbesehwerden usw. (Herst. ders.). 
7ius.: Lindenbliiten, Klatschmohn, Kornblumen, Besenginstcrbluten, Stiefmuttcrchen, 
Tausendgiildenkraut, Birkenblatter, H uflattich, Pfefferminzo, Rosm arinblatter, Sonncs- 
blatter, Barentraubenblatter, Fenchel, Bohnenschalen, Eibischwurzel, SiiBholzwurzel, 
Sarsaparilla-, Kalmus-, Qucckenwurzcl, Rhabarber. — Krdtzeseife-. ca. 36%  Kaliseife,
S, ZnSO.,, /J-Naphthol, K 2C03, Al-Silicat u. Styrax oder Styraxersatz. — Dr. Timmer- 
nianns Bleibepuher (Dr. TlMMERMANN, Freren, Hannover): Packung m it Gemenge 
von KM n04, N a2C03, B(OH)3 u. Fe20 3 zum aufJerlichcn Gebrauch. 2. Packung: mit 
Anisól aromatisiertes Gomengo von MgSO,i, NH.iBr, KBr, Hirschtruffelpulver (Elapho- 
myces, granulatus) u. Acetanilid, zum Eingeben. -—- Radiumkissen Gamma (A. IGELSEN): 
GróBe 10 X 15 cm, Inhalt: 10 g minerał. Substanz, entsprechend ca. 1000 Mache- 
Einheiten. — Hasteffol-Lininient, gegen Rheumatismus, Gicht usw. (K o s m e t. 
L a b .  H a s t o f f o l ,  Berlin-Friedenau): Fl. aus 2 Schichten, oben fettes Ol (Riiból ?), 
Campher u. Rosmarinol, unten: NH3-F1. — Mek-Kapsel von Dr. MAKAROFF ( Me k -  
K o n z e r n ,  Oslo) gegen Schnupfcn, Kopfschmerzen usw.: silbernc, 2 X 4,5 em groBc
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Kapsel m it Seliiifspcch. — Bleicli-Crcme. A  (SCHROEDER-SCHENKE, Berlin) gegen 
Nasejiroto: im wesentlicken Vaselin, ZnO, Safrol, Camplier u. ein dcm Tumenol iihn- 
liches Prod. — Dr. Buflebs Rheuma-Geist: deki ara tionsgemiiB: Destillat aus Arnika, 
Rosmarin, Melisse, Haselwurz, Galgantwurzel, Fichtensprossen, Gautheriaol, A. u. 
W. Ath. Ol (vorwiegend M ethylsalicylat): ca. 2% . — Dr. Buflebs Augenwasser: A.- 
lialtiges Destillat aus Fenchel. — Dr. Buflebs Nerventropfen: hauptsachlich nach 
Baldrian u. Pfefferminze riechendcs Destillat. Deklaration. Gundermannkraut, 
Baldrian, Fenckel, Kamillen, Odcrmennig, Lindenbliiten, Leberblumcnkraut u. 
WeiBkleebliitcn. — Esbrifluid, Einreibung gegen Rheuma, Gicht usw .: rotę, PAe. u. 
Essigather entbaltende FI. (SaUcylsaure-Lsg.). Benzoesauro, Aconit, Belladonna, 
Cannabis, Colchicum, Capsicum u. Eucalyptusól der Deklaration nicht nachweisbar. — 
Ringelheimer Grippetropfen: A.-haltige FI. m it 0,55% pflanzlicher Extraktivstoffe. 
(Gerb- u. Bitterstoff.) — Styptisin  (SCHAPER u. BRUMMER, Ringelheim a. H .): A.- 
haltiges M utterkornpraparat m it Geschmaekskorrigentien. Verdunstungsriickstand 
6,76%. — Esbri-Complezmittel Nr. 59 ( W i l h e l m  Cramm, Salzwedel): homóopath. 
Verd. eines Pflanzenauszugs s ta tt Destillationspraparat. — Rowa Spezial. Tropfen G.: 
stark  verd. Auszug von Pflanzenteilen. Verdunstungsriickstand 0,15%. — Cramms 
Hamostyptic: A.-haltiges M utterkornpraparat, wahrscheinlich noch m it anderen pflanz- 
liehon Extraktivstoffen. — Thaenesin, Bandw urnim ittel: Farrdvrautextrakt, anscheinend 
m it Ricinusol versetzt. — Spezial-Pickel-Creme „Salutol“ (A. BLEICHRÓDER, Berlin): 
parfiimicrte Salbe aus S, ZnO, wenig Salicylsaure u. gelbe Vaseline. — Pickel-Creme 
„Freija“ (Frau M. POLONI, Hannover) stimmte, abgesehen von der Parfumierung 
prakt. m it „Salutol“ iiberein. — Mandelkleie „Salutol“ : 78% Talkum, Roggenmehl 
u . Iriswurzelpulver. — Mandelkleie „Freya“ (Frau M. POLONI, Hannover): wie Mandel- 
ldeie „Salutol". — Apoih. F . Wenzlawskis Sommersprossencreme: weiBe Salbe aus 
Schweinesclimalz, B i-S u b n itra t  u . Hg2Cl2. — Buflebs Frostheil: Salbe aus Lanolin, 
Vaseline, K J , ath. Campheról, anscheinend auch geringe Mengen Phenol enthaltend.
— Dr. Lobenbergs M inimum, gegen Fettsuch t: FI. m it 24 Vol.-% A., 1,87% Ver- 
dunstungsriickstand u. 0,55% Gliihruckstaud (K, Na, Ca, Mg, etwas Fe, Cl, S 0 4). 
Nachweisbar: Extraktivstoffe von Blasentang u. SiiBholz. — Hennebergs Wund-Creme 
( C a r l  H e n n e b e r g , Lage i. Lippe): honigałmlich rieehende Salbe aus gelber Vaseline, 
Glycerin u. B(OH)3. — „Spirocitrin Meisner'1, Kopfschmerz u. Migranepulyer: Ge- 
menge von Salicylsaure u. Weinstein. — „Remediosan“-Gallensteinkur ( R e m e d i o -
G. m. b. H ., Berlin) 7Teile: a) Nr. 1: A.-haltiger Pflanzenauszug (Verdunstungs- 
riickstand 1,3%, Asche 0,08%) m it Spuren eines nicht definierten Alkaloids, b) Nr. 2: 
wenig A. enthaltender Pflanzenauszug. Ruckstande wie oben 5,1 bzw. 0,61%. Spuren 
Alkaloid, c) Nr. 500: m it Glycerin u. wenig A. hergestellter Pflanzenauszug (Ruckstande 
wio oben 27,2 bzw. 0,75%). DeklarationsmaBig sollen Ausziige aus Wacholderbeeren, 
Kalmus, Yogelmiere, Spitzwegerich, Oreoselinum-Kraut, Sanikel, Ceterach-Kraut, 
GottesgnadenJkraut, Vogelknóterich, W ermut u. Schlehenbliiten vorliegen. d) Nr. 3:
3 Ricinuskapseln u. 5 Abfiihrpillen (stark phenolphthaleinhaltigl), e) Anticarcis-Pillen 
aus Pflanzenpulyern u . Bindemitteln (speziell SiiBholzsaft). f) Pfefferminzessenz =  
Pfefferminzspiritus. g) Gallensteintee =  Gemenge von S ch ach telha lm , Barentrauben- 
blattern (beide zerkleinert) u. Rosenfruchtchen. — Medicapo, Spezificum gegen Zucker- 
krankheit ( S a n e x ,  F a b r .  p h a r m .  P r  a p p . ,  G. m. b. EL, Bcrlin-WeiBensee): 
angeblich Extr. Eąuiset. Myrtill. comp. u. E xtr. Fol. virg. ind. (?). Erstero beide 
nachweisbar. Verdunstungsriickstand: 45,2%, Asche 4,13%. — Sderin  (Herst. ders.), 
gegen Arteriosclerose, braun dragierte Tabletten, angebhch je 0,3 g Lecithalbumin 
u. 0,3 g Blasentangestrakt. Nachgewiesen pro Tablette 0,11 g durch N O / freiwerdendes 
J , auBerdem EiweiBstoffe (Lecithinalbumin u. Caseinpraparat) u. Kartoffelstarke. 
B lasentangextrakt nicht nachweisbar. — Jfacfozon-Sauerstoffpraparat (Herst. ders.), 
angeblich radioaktives I\lg02, de facto: MgO„. Auf 100 g: 6 Mache-Einheiten. — 
Hefisan, Hefekur (Blutreinigungs- u. Nahrkur) (Herst. ders.): Trockenhefe. — Heil- 
krduterextrakt L  1 Losana (Herst. ders.). Angeblich E xtr. Urtic. 115, Urea pura 0,5, 
Sirup 10. Befund: m it Glycerin u. wenig Harnstoff versetzter Pflanzenauszug (móg- 
licherweise aus Brennessel). Verdunstungsriickstand 13,5%, 0,34% Asche. —  Ent- 
haarungspulver Adosina (E r  h a-H  a u s  H a n e l ,  Berlin): Gemenge von CaS, Kiesel- 
gur u. etwas Reisstarke. — Echler Krauter-Haarbalsam (Herst. ders.), alkoh. m it Eau 
do Cologne parfum ierter Kamillenauszug. — Haar-Regenerator (Herst. ders.): wss. 
Lsg. von N a2S20 3, aus der sich Bi teils ais Spiegel, teils flockig abgeschieden hatte. —
G.Okusama (Dr. J o r n s  u. Co., G. m. b. H., Berlin): Gemenge von Milchzucker,



1 9 2 9 . I . F . P h a r m a z ie . D e s in f e k t i o n . 2 3 3 3

Na2S 04, Na-Phosphat u. etwas Kakaopulvor. — W. Okusama (Horst, dors.): Milch- 
zucker, Na2S 04 u. Na-Phosphat. — Securon, Augenkriiftigungsbad (Herst. ders.): 
diinner Pflanzonauszug m it geringem Alkaloidgoh. — Samadhi-Essenz (Herst. ders.): 
Destillat aus aromat. Pflanzenteilen m it ca. 0,19% Na-Benzoat (Konservierungsmittel ?).
— Salbe Nr. 63 (Horst, ders.): Lanolin, Menthol, Chinosol. — Doloresum Linimenł, 
Einreibung gegen Rheuma, Gicht, Ischias usw. ( K y f f h a u s e  r-L a b., Franken- 
hauscn-Kyffh.) Deklaration: Methylsalicylat, Allylsenfól, Chlf., Terpentinol'. Bo- 
fund: NH3-F1., gelbes Vaselinol, NH.,-Salicylat (entsprechend 1,46% Salicylsaure), 
etwas Senfól u. Terpentinol, Spuren von Menthol. Chlf. u. Methylsalicylat nicht nach- 
weisbar. — Eugapatli (Einreibung) ( C h e m .  L a b .  N o r d e n ,  Dr. med. R y n a r - 
z e w s k i  G. m. b. H., Berlin): ca. 10% Chlf., 3%  Methylsalicylat, 1%  ath. Olo u. A.
— G-allensleinmittel ( S t a d t a p o t h e k e  S i l b e r b e r g  (Bez. Breslau): m it K 2CO:l
horgestellter u. m it Kiimmelól aromatisierter Rhabarbersirup. Verdunstungsriickstand 
76,5%, Asche 2,96%. — Dr. med. Webers Asthmatropfen (Herst. ders.): nach Anethol, 
Eucalyptol u. Campher riechender alkohol. Pflanzenauszug, in  dem K J  u. eine organ. 
Verb. vom F. 116° gelost war. — Dr. med. Webers Asthmapuher (Herst. ders.): nach- 
weisbar in den graugelblichcn Pulvern: Lobelienkrautpulver, ein Salicylsaure- u. 
Essigsaurederiv., Pyramidon u. goringe Mengen Bi. (Ztschr. Unters. Lebensmittol 
55. 480—86. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Unters.-Anstalt.) H a r m s .

C. Griebel, Ergebnisse der Unlersućhung von Heilmitleln, Geheimmitteln, kosme- 
lischen und almlichen Mitteln. 19. Mitt. (18. vgl. vorst. Ref.) Florin (Dr. K n tcii- 
MANN u. C o. GmbH., Hamburg): „Biochem. FunJitionsmittol"' gegen B lutarm ut u. 
Bleichsucht. Ferriphosphat. — Gicht-Balsam (Herst. ders.): Ichthyolammonium. — 
Dr. Kirclnnann’s Wurmkur (Herst. ders.): 12 g ArekanuBpulver u. 6 Gelatine- 
kapseln m it Ricinusól. — Nervenbalsam, Apoth. M ax Wagner's gegen Gicht usw.: 
Ath. Campheról. —  Vitamint-Aufbausalz ( A p o t h .  M ax B e n d ig , Kónigsberg): 
Deldariert ais: K ,SO , 1,4; NaCl 6,0; NaH C03 6,25; Na; SO, 11,3; M gS04 12,0; L i2C03
0,4; V itaminsubstanz (EiweiB, Lecithin) 35,0; F e tt 6,0; Phosphate 3,6; E strak tsto ffe 
14,4; W. 3,65; Elaeosacch. 9,5. Nachwoisbar: Trockenhefe; Sulfato des Mg, Na, K ; 
N aH C03, NaCl; ferner Zucker u. Menthol. — Bruck'sche K ur  (A. B ru c k , Berlin): 
Alkoh. Knoblauchauszug. — Aicherol ( A i c h e r o l  GmbH., Berlin, Fabrik  Holien- 
schiiftlarn b. Miinchen): Hellbraunes, stark  nach Knoblauch riechendes Pulvcr, das 
Knoblauch, Meistcrwurz, Enzianwurzel u. SuBholzwurzel entliielt. Deklaration: Rhiz. 
Imperatoriae, Allium erativ., Rad. graniae, gentianae, althaeae. Gegen Maul- u. 
IClauensouche. —  Waldheil A  ( D r o k o n - W e r k e ,  Berlin): Heidekrautpulver. — 
Marek's Wanzcngas (A d o l f  M a re k , Leipzig-Reudnitz): Geschmolzenes, in  Tafeln 
gegossenes Gomengc von S u. Kohlepulver. — Arhama-Salbe. ( B o m b a s t u s -  
W e r k e ,  Zaukerode-Dresden): Im  wesentlichen gelbes Wachs u. Leinol. Pflanzen- 
cxtraktivstoffe unsicher. Deklaration: E xtr. Flor. Salv. off., Resina Flor. Salv. off. 
Cera flava Ol. Lini. — Urthor- Radium-Salbe ( P h a r m .  F  a b r. „ K e t t w i g a “ , 
K ettwig): Wasserreiche Lanolinsalbe m it geringen Mengen eines radioakt. Fe-haltigon 
Mineralpulvers. —  Ferkiol (Dr. B re m e r  u . BACHMANN, Chem. Fabr. Mors a. Rh.) 
gegen Viehseuchen: Schwarzbraune rauchende Fl. aus starker HC1, fetten  Olon (dar- 
unter Tran), S-Pulver, Al2(SO.,)3 u. Pflanzen (nur Anis- ?)pulver. — Antikrebs (Zimmer- 
meister F r i e d r i c h  N o rd h a u s e n ,  Brunsboek, Post K irchlinteln): 0,7 g schwero 
Pulyer, iibenviegend aus Tollkirsclienblattcrn sowie gepulyerter Laubflechte (Sticta 
pulmonacea?). —  Starkes Hu-sarenfluid (A. D u b ro , Berlin): Linim ent aus NH3-F1., 
fettom 01, ath. (Campher?)-ól m it wenig Zn-Verbb. —  Natolin-Salbe (Herst. ders.): 
Mit Vanillin parfumierte Salbe aus Lanolin u. gelbem Vaselin. — Ultra Bio-Med gegen 
R achitis: anscheinend bestrahltes Magormilchpulver. — Heltiger’s Schwarzwalder 
Lungenaufbautee ( F r i e d r .  H e t t i g e r , Freiburg i. Br.): Geschnittenes K rau t yon
Galeopsis ochroleuca. — Hettigers Schwarzwalder Hettolsalbe gegen Lungenleiden (Herst. 
ders.): Lanolin, Perubalsam, Campher-, Eucalyptus- u. Rosmarinól (?).  — Kompline 
Knoblauch ( K u r m i t t e l  GmbH., Berlin): Knoblauchpulver. —  Fettex Entfettungs- 
tabletten ( E r h a - H a u s  H a n e l ,  BerHn): Mit griinem Dragieruberzug yersehene 
Tabletten. K ern aus abfiihrenden Arzneistoffen (Aloe, Rhabarberextrakt u. -pulver). — 
Lukutate purum  (W il h e l m  H i  l l e r . Hannover): M it Agar gelierte u. m it Nipagin 
konseryierte Marmelade, die neben Tam arinde u. Rohrenm anna erhebliohe Mengen 
Sapotilla u. Nillu-Beere (Diospyros lotus) sowie Apfel, Pflaume u. etwas D urian ent- 
hielt. Salpamisri n icht nachweisbar. Eine andre Probe enthielt geringe Mengen Salpa- 
misri (Nillu-Zwicbel). Durian zweifelhaft; eine d ritte  enthielt reiehliche Mengen Durian.
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Alle Proben gaben deutlielie BoRNTRAGERSche Bk. — Jamato-Essens (Dr. J o r n s  u. 
Co. GmbH., Berlin): ca. 0,7%ig. Lsg. von Na-Silicat, m it S 0 4"  verunreinigt. — 
Schwederski's Ideal-Haussalbe ( A p o t h e k e  z u m  G o l d e n e n  P  h o n i x , Berlin) 
bestand im wesentlichen ans Lanolin u. Vaselin. Deklaration: Vaselin, Lorbeeról, 
Pappelól, Chlorophyll, Hamamelisextrakt, Lanolin. —  Salbol ( S a p h i r - V e r t r i e b  
M ax D u p h o rn , Bad Oldesloe): Leieht griin gefiirbtes u. m it atli. Ólen parfumiertes 
Mineralol. — Rex-Tropfen ( A p o t h .  G o t t f r i e d  SCHMALFUSZ, Koln): Nach Anisól 
rieehendes, A.-haltiges Destillat aus aromat. Pflanzenteilen. Deklaration: Thymian 10, 
Salbei 5, Fenchel 10, Bibernell 10, russ. Anis 15, Cardam. 1, -rerd. A. zu 500 Destill. — 
Opfermann's destillierte Choleratropfen ( J o h a n n  G. W. O p fe rm a n n , I s u - F a b r i k ,  
Koln a. Bb.): Vorwiegcnd nach Baldrian riecliendes, A.-haltiges Destillat aus aromat. 
Pflanzenteilen. Deklaration: Dyamboe, Mentha, Baldrian, Arnica. — Krinogen (C h e m. 
F a b r .  M e r  k u r ,  Crimmitschau): Haarerzeugungs- u. Vorbeugungsmittcl bei
H aarausfall: Auszug aus Chinarinde m it Glycerin, K„CO. u. etwas Cantharidentinktur 
versetzt. Verdunstungsruckstand 11,4%, Asche 2,2% . Chinin hatte  sich in erheb- 
licher Mengc ais Bodensatz abgesehieden. — BM etm under (gegen Rheuma, Ader- 
verkalkung usw.): Hcidekrautpulrer. — Waldflora (G e o rg  R ich . P f l u g  u. Co., 
Gera): Waldflora O: Oberwiegend Stengel- u. Bliittcrteile des Heidekrauts (statt
Bliiten, dio nur in sehr geringer Menge vorhanden waren). W. 1: neben Heidclbeer- 
bliittern (Deklaration 1) zahlreiche Trummer anderer Pflanzenteile. — W. 2: s ta tt 
gepulverter Taubnesselbliitcn: erhebliclie Mengen von Teilchen der Brennessel, aufier- 
dem Teilchen von Compositen u. Labiaten, wenig Heidekraut u. Gras. — W. 3: gc- 
pulverte Barentraubenblatter (wio Deklaration). — W. 4: s ta tt Birkenblatterpulver: 
Gemenge von diesem, Eibischblatter- u. a. Pflanzenpulvern. — W. 5: s ta tt Pu lrer 
von Galeopsis ochroleuea Labiatenpulver, das nicht sicher ais von Gal. ochrol. stam- 
mend charakterisiert werden konnte. W. 6: deklarationsgemiiB Weidenrindenpulver. 
W. 7: do. Potentilla anserina-Pulver. W. 8: desgl. Pfefferminzpulver. W. 9: s ta tt 
Baldrianwurzelpulyer Gemenge aus diesem u. a. Krauterpulver. W. 10: deklarations- 
gemiiB Sennaschotenpulver. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55 . 618—21. Berlin, 
S taatl. Nahrungsm.-Unters.-Anst.) H arm s.

I. G. Oberhard, Zur Konseriierung von NarkosecMoroform. Vf. formuliert die 
Zerss. des Chlf. unter dcm EinfluB von Luft-Oa u. Feuehtigkeit nach: 1. CHC13 +  O =  
COCL +  HC1; 2. CHC1;, +  O +  H ,0  =  CO, + ‘ 3 HC1; 3. CHC13 +  0 2 =  C 02 +  Cl2 +  
HC1; 4. CHC13 +  2 H20  =  HCOOH +  3 HC1 u. glaubt, daB der Zusatz von A. auf 
Grund folgender Umsetzungen konservierend w irkt: 5. C,H5OH -f C0C12 =
C1C00C.,HS -i- HC1; 6. 2 C,HsOH +  COC1, =  (C8HsO).CO +  2 HC1; 7. C.,H5OH +
4 Cl2 =  ĆCl3'CHO +  5 H C lf  8. C,HsOH +  HC1 > 1  sta tu  nasc.) =  C,H5Ć1 +  H ,0 . 
Die DoTrsehe Feststellung, dafl sich Siluren ais gute Konservierungsmittel fiir Chlf. 
erwiesen, benutzt Yf. zu einer vorlśiufigen Hypotlicse, daB vielleieht durch Zusatz 
von Sauren in Anwesenheit von Feuehtigkeit, geniigend H ' angehtiuft werden konnen, 
um ein Entstehen von HC1 in analj^t. nachweisbaren Mengen zu hemmen. Auf Grund 
der Verss. von Frl. M. K. Steinmanu (Leningrad, Med. Inst.) entschieden sich Vff. 
fiir den Zusatz W.-freier Citronensdure, die sich zu 0,012% in Chlf. 1. (Citronensiiure 
[Monohydrat]: 0,028%, Oxalsmre [H ydrat]: 0,04% ; desgl. anhydr. 0,036%; Wein- 
sihtre 0,014%). U nter exklusiv schlechten Aufbewahrungsbedingungen (in halb- 
gefiillten farblosen Flaschen dem direkten Licht ausgesetzt unter Zusatz von 0,1 ccm 
1/,0-n. NaOH auf 50 ccm Chlf.) zeigte sich selbst nacli 6 Monaten nicht die mindeste 
Zers. Auch W.-freie Oxalsiiure, Nelkenol, Schwefelblumen u. 1% A. konservierten 
gut, Mandelol dagegen war yóllig unbrauchbar. — Das Verf. der Konseryierung m it
0,1%  entwiisserter Citronensąure ist geschiitzt durch U. S. S. R. P at. angemeldet 
Nr. 34 226/G. (Pharmaz. Ztg. 74 . 260—61. 23/2. Leningrad.) H a r m s .

Kurt Bodendorf, tJber die Zersetzung von Chloroform unter dem Einfluj.3 von Licht 
wid Sauerstoff und seine Konsertierung. Vf. iibt an den Ausfiihrungen OBERHARDs 
(ygl. vorst. Ref.), besonders seinen Formeln 1—8 auf Grund ausfuhrlicher Quellen- 
studien K ritik  u. schlieflt sich der Ansicht von M o s s l e r  (Monatsh. Chem. 2 9  [1908]. 
573) (Bldg. einer intermediiiren Verb. CC12, die ais 0 2-Ubertrager wirkt) an. Die Schutz- 
wrkg. des A. beruht nicht auf den Abfangsrkk, der Zers.-Pro<ld., sondern stellt eine 
negatiye Katalyse dar. Yf. prufte O b e r h a r d s  Angaben an sorgfaltig gereinigtem 
Chlf. in  0 2-Atmosphare unter Q,uarzlanipenbestrahlung naeh u. konnte sie in keiner 
Woise bestatigen. Alkali u. Fe beschleunigen die Zers. merklieh, Jod unwesentlich, 
Glycerin gar nicht, Citronen- u. Weinsaure aber sehr bedeutend. A. (2%) iibte dagegen
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sehr gutc Schutzwrkg. aus. (Apoth.-Ztg. 44. 351—53. 20/3. Berlin, Pharm . Inst. d. 
U n i v . ) __________________ H arms.

Wolfgang Schmidt & Wolfgang Schmidt Serum-Werk A.-G., Munchen, 
Ziichten non parasitisch im  menschlichen oder tierischen Korper lebenden Mikroorganismen 
und Immunserumlierstellung. Man ziiehtet im mcnschlichen oder tier. Korper parasit. 
lebendo Mikroorganismen oder bósartige Tumoren in  Symbiose m it niederen Pflanzen, 
z. B. Schimmelpilzen, wie Mucor mucedo oder M . rcuxmosus\ die K ultur erfolgt auf 
einem zuckerhaltigcn Nahrboden, der nieht mehr ais 6%  Zuckor (besonders imgereinigte 
Glucose), z. B. PeptonzuckerbriUie, enthiilt, bei einer unter Blutwarme liegenden Temp., 
z. B. zwischen 10 u. 18°. — Durch Einspritzen der bzgl. K ulturen in Tiere u. Blut- 
entnahme werden in ublicher Weise Anlistojfe gewonnen. (E. P. 304155 vom 11/7.
1927, ausg. 13/3. 1929.) S c h u t z .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, M ittel gegen See- 
kranklie.it. Salze von Hyoscyamin oder Atropin werden m it Scopolamin vermischt zu 
Tabletten oder Lsgg. verarbeitct. Z. B. wird Atropinsulfat m it Scopolaminhydrobromid u. 
Bromcamplier unter Zusatz von Bindem itteln zu Tabletten von 0,5 g Gewicht ver- 
arbeitet, welche je 2 mg Atropin u. 0,1 mg Scopolamin enthalten. — Gampliersaures 
Hyoscyamin (I) u. camphersaures Scopolamin werden unter Zusatz von Camphersaure 
oder Bromcamphersdure in  gleicher Weise tablettiert. — I wird m it dem gemischten 
Tarlrat von Hyoscyamin  u. Scopolamin u. Campliarsaure. vermcngt. (E. P. 266 727 
vom 23/2. 1927, Auszug veroff. 27/4. 1927. D. Prior. 26/2. 1926.) " A l t p e t e r .

Anton Fiedler, Ungarn, Haarwaschmitlel. Das M ittel besteht aus A., Weifiwein 
oder Weinessig oder einer Mischung beider, ferner gelbem Farbstoff, bestchend aus 
Zuclcerfarbc oder Kaffee u. Fichtenbalsam. (F. P. 651 407 vom 14/3. 1928, ausg. 19/2. 
1929.) SOHUTZ.

C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a, Bli., Zahnreinigungsmittel nach
D. R . P. 442 857, dad. gek., daB es chem. Umsetzungsprodd. von durch Hydrolyse 
spaltbarcn Salzen, wic z. B. Al-Lactat, u. Carbonaten, wie z. B. CaC03, enthiilt. — 
Der Zusatz von die Umsetzung hemmenden Stoffen, wie z. B. Glycerin, kann herab- 
gesetzt werden. (D. R . P. 461 914 KI. 30h vom 28/12. 1926, ausg. 29/6. 1928. Zus. 
zu D. R. P. 442857; C. 1927. II. 292.) " E n g e r o f f .

Grustay Pretzel, Esscn-Ruhr, Verfahreii zur Herslellung eines neben der llasierseije 
zu verivendenden HilJsrasiermiUels, dad. gek., daB in W. unl. Baumharze in  A. aufgel. 
u. durch W. gefallt werden. Das Mittel soli vor u. nach dem Rasieren, n icht aber zu- 
sammen m it der Seife beim Rasieren verwendet werden, da sonst Zers. der Harz- 
bestandteile erfolgt. Es soli die H au t u. Haarc durch Einreiben m it ihm  schnell gc- 
schmeidig machen u. sie gleiclizeitig desinfizieren. (D. R . P. 471 489 KI. 30h vom 
11/7. 1925, ausg. 13/2. 1929.) E n G E R O F F .

J. van Houdt, Zoerk-Parwijs, Belgien, Kerzen. Die zu Desinfektionszweeken 
bestimmten Kerzen bestehen aus einer Seele aus Scliwefel u. einer Hiille aus Papier, 
Baumwolle o. dgl. (Belg. P. 350 647 vom 17/4.1928, Auszug veroff. 9/10.1928.) K u ii l .

Formularium medicamentorum nederlandicuin (F. M. JST.) 4e druk. — Dr. Coster’s Giften 
cn toedieningsvormen der in  de 5c uitgave van de Nederlandsche pharmacopee vcr- 
melde cn van andere geueesmiddelen. ue, gelieel herziene druk door H. Zeehuisen. 
Amsterdam: Scheltema & Holkema. (48, 4, 141 S.) 12°. In  wasdoek fl. 2.75; gob., 
lcd. fl. 3.25.

Richard Wasicky, Lehrbuch der Physiopharmakognosie fiir Pharm azeuten. Tl. 1. Wien:
C. Fromme 1929. gr. 811. 1. (V III, 331 S .) nn. M. 22.— ; geb. nn . M. 23.20.

G. Analyse. Laboratorium.
Max Speter, Das ersle Vorralsglas mit QuecksilberverschluP (1649). Beschreibung u. 

Abbildung des ersten von G l a u b e r  benutzten Glascs m it Hg-VerschluB zur Auf- 
bewahrung solcher Substanzen, die K ork oder Wachs angreifen. (Chem.-Ztg. 53. 237. 
23/3. Berlin.) JUNG.

— , Die neuen Ilochdruckgas-Untersuchungslaboratorien. Die neue Abteilung 
des D e p a r t m e n t  o f  C h e m i c a l  T e c h n o l o g y  o f  t h e  I m p e r i a l  
C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  die m it Hochdruckgasrkk. u. 
-explosionen sich befaBt, wird an H and von Abbildungen beschrieben. Die haujit- 
sachlichsten Richtungen der wissenschaftlichen Arbeiten sind: Chemie der Kohle,



2 3 3 6 Gr. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 9 2 9 . I .

Gasverbrennungen u. -rkk. boi hohen Drucken, photograph. Verfolgung der Entw. 
von Gasexplosionen, Verbrennung von CO usw., Hochofenrkk., Gasverbrennung bei 
elektr. Entladung u. der elektr. Oberflachenzustand wahrend katalyt. Verbrennung 
u. chem. Apparatewesen. (Ind. Chemist ehem. Manufacturer 5. 53—57. Febr.) W il k e .

Hugo Bocking, Anleitung zur genauen Messung von Temperaturen. Messung in 
Luft, Gasen, iiberhitzton Dampfen, gesatt. Dampfen u. Fil. (Ztschr. ges. Brauwesen 
51. 193—9G. 1/12. 1928.) K o l b a c h .

Alfred W. Francis, Einfaclier Apparat zur Messung des Dampfdrucks fliichtiger 
Flussigkeiten. Es handelt sich um einen App., der den Dampfdruck fliichtiger Fil.
— gemessen wurden in guter Ubereinstimmung m it den Angaben der L iteratur die 
Dampfdrucke von Gasolin, A., Aceton, Bzl., CCI4, CHCI., u. . Pentan — im T o r i- 
OELLlschen Vakuum ais Hóhendifferenz erm ittelt, dio sich ergibt, wenn Hg aus einer 
kommunizierenden Nivcauflasche gegen Luft bzw. die bzgl. Fl. in einem m it Tropf- 
(richter vcrsehenen langen Glasrohr aufsteigt (Abbildung). (Ind. engin. Chem. Ana- 
lytical Edition 1. 38—39. 15/1. Cambridge [Mass.].) H erzog .

O. A. Pickett, Verbesserter Apparat fiir  Dampfdruckbestimmungen. Es handelt 
sich um eine Genauigkeit u. Ersparnis an Zeit, Arbeit u. Materiał bezweckende Vcr- 
besserung der R a m s a y  u . YouNGschen Methode der Dampfdruckbest. (Journ. chem. 
Soc., London 47 [1885]. 45), welclie wesentlich darauf beruht, daB die im App. der 
genannten Autoren stattfindende Dest. der zu priifenden Probe aus dem Dampfdruck- 
gefaB durch entsprechende Anordnung eines geneigten Kiihlers verhindert wird. 
Es wird so ein langsamer, gleichmaBiger RuckfluB des Destillates gesiehert, so daB 
keine Stórung des Dampf-Fl.-Gleichgewichts im DampfdruekgefaB erfolgt. Einzel- 
heiten der Konstruktion u. Handhabung miissen im Original eingesehen werden. 
(Abbildungen, Kurven u. Tabellen.) (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 36— 38. 
15/1. Kenvil [N. J.].) H e r z o g .

J. Friedrichs, Neue Extraktionsapparate fiir Fliissigkeiten. I I .  (I. vgl. C. 1928.
I. 1798.) P latten  aus gesintertem Glas sind wie fiir A ther auch zur Extraktion von
Fil. mittels spezif. schwerer Extraktionsm ittel yerwendbar. Vf. beschreibt einen 
leistungsfahigen Extraktionsapp. u. die Ausfiihrung einer Extraktion einer wss. 
1/100-n. Benzoesaurelsg. m ittels CHC13, CC14, CS2 u. CHC13. (Chem. Fabrik  1929. 
90—91. 20/2. Stiitzerbach, Glastechn. Laborat. der Fa. G r e i n e r  &  F r i e d r i c h s

G . m. b. H.) S iE B E R T .
W. L. Beuschlein, Modifizierter Destillationsapparat fiir  das chemisch-iećhnisclic 

Laboratorium. Vf. beschreibt einen Destillationsapp., welcher eine Kombination 
des kontinuierlich u. diskontinuierlich arbeitenden Systems vorstellt u. das Arbeiten 
m it kleinen FI.-Mengen unter konstanten Bedingungen gestattet (Abbildung u. Einzel- 
lieiten im Original). (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 43— 44. 15/1. Seattlc, 
Univ. of Washington.) H e r z o g .

Fritz Paneth, Vber physikalische Methoden im  cliemischen Laboratorium. IX . 
Die Venvendu?ig von Radioelementen ais Indicatoren. (Vgl. C. 1928. II . 169.) Ais 
Indieatoren geeignet sind solche Radioelemente, die in  móglichst geringen Mengen 
nachgewiesen werden konnen u. keine gar zu kurze Halbwertszeit besitzen. In  Betracht 
kommen vor allem: AcC", RaD, ThB, RaE , ThC, ThEm, ThX u. U Nj. An einer 
Reihe von Beispielen wird die Anwendbarkeit der Methode gezeigt. Die Loslichkeit 
von Bleichromat bei Zimmertemp. ist zu gering fiir genaue gravimetr. Best. Man 
setzt zu dem ais Ausgangsmaterial yerwendeten 1. Pb-Salz etwas ThB, stellt aus diesem 
kiinstlich aktiyierten Pb nach den gewóhnlichen chem. Methoden das Chromat her 
u. kann fast unsichtbare Spuren dayon im Elektroskop genau bestimmen. Noch 
weiter kommt man, wenn das Element (Pb), das durch das Radioelement (ThB) 
indiziert wird, nur das Reagens auf den interessierenden Stoff (z. B. auf Ammoniak) 
ist. Mit Hilfe dieser „radiometr. Mikroanalyse“ konnte R. E h r e n b e r g  (C. 1927-
II . 137) Bestst. des N-Geh. organ. Substanzen in der GroBenordnung yon Vio noo mS 
ausfiihren; er hofft durch diese Kombination eines Mikrokjeldahl m it der radioakt. 
Indieatormethode genaue N-Bestst. an Einzellern, Keimen u. Bakterien durchfuhren 
zu konnen. In  ahnlicher Weise hat E h r e n b e r g  ein Verf. zur Best. kleinster Mengen 
C 02 ausgearbeitet, das an die Elementaranalyse angeschlossen werden kann. Die Methode 
der radioakt. Indicatoren kann auBerdem angewendet werden zur Aufklarung der 
Vorgange der elektrolyt. Dissoziation, zur Messung der Oberflache yon gepulyerten 
Adsorbentien, zum Nachweis der Existenz von gasfórmigem Wismutwasserstoff u. 
Bleiwasserstoff, zur Priifung yon Stoffen auf ihre Gasdurchlassigkeit, zur experimentellen
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Unters. der Selbstdiffusion usw. Von therapeut. Interesse ist die Frage, wie das ein- 
gefiihrte Bi in  den yerschiedenen Organen des Korpers sich ansammelt, ais Indicator 
fiir Bi wurde hierbei RaE benutzt. Auch die Blutmenge lebender Tiere laBt sich m it 
radioakt. Indicatoren bestimmen. (Ztschr. angew. Chem. 42. 189—92. 23/2. Berlin, 
Univ.) _ _ WRBSCHNEB.

H. Lloyd, Bemerkung iiber die Anicendung des Whiddigtonschen Ullramikrometers. 
Die zur Messung kleinster Langendifferenzen dienende A pparatur bestoht aus zwci 
Sendern (Frequenz 15 000) u. einem Empfangskreis. Die zu messende Liingenanderung 
bewirkt eine Anderung der K apazitat eines Senders, die m it der 2. Harmonischen 
des anderen Senders Schwebungen hervorruft; diese werden m it einer Stimmgabel 
zur Resonanz gebracht. Anderc vorhandene elektr. Stromkreise wurden durch 
Drosselu u. Blockkondensatoren gegen Hochfrequenz gesperrt, um Riickwrkg. auf 
dic Sender zu verhindern. Die Resonanzstelle wurde sowohl m it Lautsprechor ab- 
gehórt ais auch mittels Oscillographen siclitbar gemacht. (Journ. scient. Instrum ents
6. 81—84. Marz. Sheffield, Univ.) E is e n s c h it z .

Lecomte du Noiiy, Eine Vorrićhtung, um  die Oberflachenspannung automatisch 
zu messen. Um bei Messungen des stat. Werts der Oberflachenspannung m it dem 
Tensionieter den „personlichen Koeffizienten“ des Espcrim entators auszuschalten, ver- 
wendot Vf. m it sehr gutem Erfolg einen kleinen elektr. Motor an Stelle des von P e r  
E k w a l l  vorgeschlagencn Uhrwerks, das durch einen elektr. K ontak t gestoppt wurde. 
(Science 69 . 251—52. 1/3. Paris, PA STEU R-Inst.) B e h r l e .

H. H. Willard und A. W. Boldyreif, Eine einfache Bezugseleklrode fiir  potentio- 
tnelrische Titralionen. Vff. geben eine Ubersicht iiber dio neueren Verff., die HgCl- 
Halbzelle bei der elektrometr. T itration zu yermeiden. Sie schlagen vor, in dio Burette, 
unter den Halin, einen P t-D raht einzuschmelzen u. die andere Elektrode in  den Titrier- 
becher in  iiblicher Weise cinzutauchen. Die rechtwinklig gebogene, ausgezogene Bii- 
rottenspitze muB dann naturlich bis in die Lsg. gehen. Die Brauehbarkeit der Methodc 
wird fiir folgende Systeme gezeigt: KÓCr„0- m it FeSO,,; F eS 04 m it K M n04; H3A s03 
m it K B r0 3; HCl m it NaOH; HCl m it AgN03; d. h. also fiir Oxydations-, Neutrali- 
sations- u. Fallungsrkk. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 471—74. Febr. Ann Arbor 
[Mich.], Uniy.) K l e m m .

Henry Dale Addison, Photomikrographischer Apparat. Beschreibung einer ein- 
fachen Anordnung zur Herst. von Mikrophotogrammen. (Journ. chem. Education 6. 
370—73. Febr. Cambridge, Massachusetts, Inst. of Techn.) L e s z y n s k i .

Guy Barr, Die Konstruktion von Wellenlangenskalen fiir  Speklrogramme. Methodc, 
dic durch geometr. Projektion gleichfórmig unterteilter Skaleń auf Spektrogrammc, 
dio einzelne identifizierto Linien enthalten, dio Ableitung der K onstanten der H a r t - 
MANNschen Interpolationsforrnel ermoglicht. (Trans. opt. Soc. 2 9 . 22—27. 1927. 
Sep. Met. Dep., N at. Physik. Lab.) L e s z y n s k i .

W. Ewald, Uber ein modernes Betriebsrefraktometer. Es w ird die Bedeutung u. 
Anwendbarkeit refraktom etr. Messungen erórtert u. das im Original abgebildetc 
Askania-Uniyersal-Refraktometer eingehend besproclien. (Chem. Fabrik  1 9 2 9 . 133 
bis 135. 20/3. Berlin.) Ju n g .

KI. Gollwitzer-Meier und W. Steinhausen, Uber die pu-Messung in  slrmnendcn 
Fliissigkeiten. Zu der C. 1 9 2 9 . I. 1030 ref. Arbeit is t nachzutragen: Es wurden pn- 
Mcssungen an strómenden Fil. (Phosphatpufferlsgg., defibriniertcs B lut m it Saure- 
oder Alkalizusatz, Tieryerss.) m it der jS'6-Elektrode (naeh Angaben von B r in k m a n ) u . 
m it der J/? i02-Elektrode (naeh G e s e l l  u . H e r t z m a n , C. 1 9 2 6 . I I .  2450) ausgefiihrt. 
Die Sb-Elektrode ergab in  nichtstromenden Fil. bei Verwendung einer Vers.-Anord- 
nung m it Saitengalvanometer gleichmaCige u. gut reproduzierbaro Ausschlage, bei 
strómenden F il. war sie jedoch wegen des Auftretens von Strómungspotentialen zu 
PH-Messungen unbrauchbar. Bei der Einbindung einer besonders konstruierten Sb- 
Elektrode in die Carotis zeigten sich synchron m it der Herzaktion Strome, die auf 
der pulsator. Beschleunigung des Blutstroms beruhen. Bei der M n02-Elektrode wurden 
ebenfalls, allerdings nicht regelmaCig, Stromungspotentiale nachgewiesen; im  Tier- 
yers. blieben die pulsator. Schwankungen aus. Die M n02-Elektrode spricht aber auf 
PH-Veranderungen weniger gut an ais die Sb-Elektrode, die Potentiale sind viel schlechter 
reproduzierbar u. haufig ist es schwer, iiberhaupt konstantę Potentiale zu erhalten. 
(P f l u g e r s  Arch. Physiol. 2 2 0 . 551—57. 8/10. 1928. F rankfurt a. M.) K r u g e r .

F. R. Mc Crumb und W. R- Kenny, Priifung der fiir die Bestimmung von p ^  
alkalischer Losungen geeigneten Indicatoren. Es wird eine groBere Anzahl von Indicatoren
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Gasyerbrennungen u. -rkk. bei hohen Drucken, photograph. Verfolgung der Entw . 
von Gasexplosionen, Vorbrennung yon CO usw., Hochofenrkk., Gasyerbrennung bei 
elektr. Entladung u. der elektr. Oberflachenzustand wahrend katalyt. Verbrennung 
u. chem. Apparatewesen. (Ind. Chemist chem. Manufaeturer 5. 53—57. Febr.) WiLKE.

Hugo Bocking, Anleiiung zur genauen Messung von Temperaturen. Messung in 
Luft, Gason, iiberhitzten Dampfen, gesatt. Dampfen u. FIL (Ztschr. ges. Brauwesen 
51. 193—96. 1/12. 1928.) K o l b a c h .

Alfred W. Francis, Einfacher Apparat zur Messung des Dampfdrucks fliichtiger 
Fliissigkeiłen. Es handelt sich um einen App., der den Dampfdruck' fluchtiger FIL
— gemesscn wurden in guter t)bereinstimm ung m it den Angaben der L iteratur dio 
Dampfdrucke von Gasolin, A., Aceton, Bzl., CCl,j, CHC1;J u. Pentan — im T o r i- 
OELLischen Vakuum ais Hóhendifferenz erm ittelt, die sich ergibt, wenn Hg aus einer 
kommunizierenden Niveauflasche gegen Luft bzw. die bzgl. EL in einem m it Tropf- 
trichter yersehenen langcn Glasrohr aufsteigt (Abbildung). (Ind. engin. Chem. Ana- 
iytical Edition 1. 38—39. 15/1. Cambridge [Mass.].) H erzog .

O. A. Pickett, Verbesserter Apparat fiir  Dampfdruckbestimmungen. Es handelt 
sich um eine Genauigkeit u. Ersparnis an Zeit, Arbeit u. Materiał bezweckende Ver- 
besserung der R a m s a y  u . YouNGschen Methode der Dampfdruckbest. (Journ. chem. 
Soc., London 47 [1885]. 45), welche wesentlich darauf beruht, daB die im App. der 
genannten Autoren stattfindende Best. der zu priifenden Probe aus dem Dampfdruck- 
gefaB durch entsprechende Anordnung eines geneigten Kuhlers yerhindert wird. 
Es wird so ein langsamer, gleichmaBiger RuckfluB des Destillates gesichert, so daB 
keine Storung des Dampf-FI.-Gleiehgewichts im  DampfdruckgefaB erfolgt. Einzel- 
heiten der Konstruktion u. Handhabung miissen im  Original eingesehen werden. 
(Abbildungen, Kuryen u. Tabellen.) (Ind. engin. Chem. Analytical E dition  1. 36— 38. 
15/1. Kenvil [N. J.].) _ H e r z o g .

J. Friedrichs, Neue Extraktionsapparate fiir Fliissigkeiten. I I .  (I. vgl. C. 1928.
I. 1798.) P latten  aus gesintertem Glas sind wie fur Ather auch zur Extraktion yon
F i l .  mittels spezif. schwerer Estraktionsm ittel yerwendbar. Vf. beschreibt einen 
leistungsfahigen Extraktionsapp. u. die Ausfuhrung einer Extraktion  einer wss. 
ł/I0o-n. Benzoesaurelsg. mittels CHC13, CC14, CS2 u. CHC13. (Chem. Fabrik  1929. 
90—91. 20/2. Stiitzcrbach, Glastechn. Laborat. der Fa. G p . e i n e r  & F r i e d r i c h s
G .  m. b. H.) S i e b e r t .

W. L. Beusehlein, Hodifizierter Destillationsapparat fiir das chemisch-technische 
Laboratorium. Vf. beschreibt einen Destillationsapp., welcher eine Kombination 
des kontinuierlich u. diskontinuierlich arbeitenden Systems vorstellt u. das Arbeiten 
m it kleinen Fl.-Mengen unter konstanten Bedingungen gestattet (Abbildung u. Einzel- 
heiten im Original). (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 43— 44. 15/1. Seattle, 
Uniy. of Washington.) HERZOG.

F ritz  Paneth, Uber physikalisclie Metlioden im  cliemischen Laboratorium. IX. 
Die Venvendung von Badioelementen ais Indicatoren. (Vgl. C. 1928. II . 169.) Ais 
Indicatoren geeignet sind solche Badioelemente, die in  moglichst geringen Mengen 
nachgewiesen werden konnen u. keine gar zu kurze Halbwertszeit besitzen. In  Betracht 
kommen yor allem: AcC", RaD, ThB, RaE, ThC, ThEm, ThX u. An einer
Reihe von Beispielen wird die Anwendbarkeit der Methode gezeigt. Die Loslichkeit 
von Bleichromat bei Zimmertemp. ist zu gering fiir genaue grayimetr. Best. Man 
setzt zu dem ais Ausgangsmaterial yerwendeten 1. Pb-Salz etwas ThB, ste llt aus diesern 
kiinstlich aktiyierten Pb nach den gewohnlichen chem. Methoden das Chromat her 
u. kann fast unsiehtbare Spuren davon im Elektroskop genau bestimmen. Noch 
weiter kommt man, wenn das Element (Pb), das durch das Radioelement (ThB) 
indiziert wird, nur das Reagens auf den interessierenden Stoff (z. B. auf Ammonialc) 
ist. Mit Hilfe dieser „radiometr. Mikroanalyse" konnte R. E h r e n b e r g  (C. 1927-
I I . 137) Bestst. des N-Geh, organ. Substanzen in der GroBenordnung von 1/10 m  mg 
ausfiihren; er hofft durch diese Kombination eines Mikrokjeldahl m it der radioakt. 
Indicatormethode genaue N-Bestst. an Einzellern, Keimen u. Bakterien durchfiihreii 
zu konnen. In  ahnlicher Weise hat E H R E N B E R G  ein Verf. zur Best. kleinster M e n g e n  
C 02 ausgearbeitet, das an die Elementaranalyse angesehlossen werden kann. Die Methode 
der radioakt. Indicatoren kann auBerdem angewendet werden zur Aufklarung der 
Vorgange der elektrolyt. Dissoziation, zur Messung der Oberflache yon g e p u l v e r t e n  
Adsorbentien, zum Naehwcis der Existenz yon gasformigem Wismutwasserstoff u. 
Bleiwasserstoff, zur Prufung von Stoffen auf ihre Gasdurchlassigkeit, zur e s p e r i m e n t e l l e n
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Unters. der Selbstdiffusion usw. Von therapeut. Interesse is t die Frage, wie das ein- 
gefiihrte Bi in den yerschiedenen Organen des Kórpers sich ansammelt, ais Indicator 
fiir Bi wurde hierbei R aE benutzt. Auch die Blutmenge lebender Tiere laBt sich m it 
radioakt. Indicatoren bestimmen. (Ztschr. angew. Chem. 42. 189—92. 23/2. Berlin, 
Uniy.) W r e s c h n e r .

H. Lloyd, Bemerlcung iiber die Anwendung des Whiddigtonschen Ultramikromełers. 
Die zur Messung kleinster Langendifferenzen dienende Apparatur besteht aus zwei 
Sendern (Freąuenz 15 000) u. einem Empfangskreis. Die zu messende Langenanderung 
bewirkt eine Anderung der K apazitat eines Senders, die m it der 2. Harmonischeii 
des anderen Senders Sehwebungen hcryorruft; diese werden m it einer Stimmgabel 
zur Resonanz gebracht. Andere vorhandene elektr. Stromkreise wurden durch 
Drosseln u. Blockkondensatoren gegen Hochfreąucnz gesperrt, um Riiekwrkg. auf 
die Sender zu verhindern. Die Rcsonanzstelle wurde sowolil m it Lautsprechcr ab- 
geliórt ais auch m ittels Oscillographen sichtbar gemacht. (Journ. scient. Instrum ents
6. 81—84. Marz. Sheffield, Univ.) E l S E N S C H I T Z .

Lecomte du Noiiy, Eine Vorrichtung, um die Oberfldclienspannung automalisch 
zu messen. U m  bei M essungen  des s ta t .  W erts  d e r  Oberflachenspannung m it  dem  
Tensiometer d e n  „ p e rsó n lich e n  K o e f f i z i e n t e n “  des E x p e r im e n ta to rs  a u sz u sch a lte n , ver- 
w e n d e t Vf. m it  s e h r  g u tem  E rfo lg  e inen  k le in en  e le k tr. M o to r a n  S te lle  des v o n  P e r  
E k w a l l  y o rg esch lag en en  U h rw erk s , d a s  d u rc h  e in en  e le k tr .  K o n ta k t  g e s to p p t w u rd e . 
(Sc ience  69 . 251—52. 1/3. P a ris ,  PA STEU K -Inst.) B e h r l e .

H. H. Willard und A. W. Boldyreff, Eine einfaćlie Bezugseleklrode Jur potentio- 
melrische Titrationen. Vff. geben eine Ubersicht iiber die neueren Verff., die HgCl- 
Halbzelle bei der elektrometr. T itration zu yermeiden; Sie schlagen vor, in die Burette, 
unter den Halin, einen P t-D rah t einzuschmelzen u. dic andere Elektrodę in  den Titrier- 
becher in iiblicher Weise einzutauchen. Die rechtwinklig gebogene, ausgezogene Bii- 
rettenspitze muB dann natiirlich bis in  dic Lsg. gehen. Die Brauclibarkeit der Methodc 
wird fiir folgende Systeme gezcigt: KÓCr20- m it FeSO.,; F eS 04 m it KMnO.j; H 3As03 
m it K B r0 3; HC1 m it NaOH; HC1 m it AgNOs; d. h. also fiir Oxydations-, Neutrali- 
sations- u. Fallungsrkk. (Journ. Amor. chem. Soc. 5 1 . 471—74. Febr. Ann Arbor 
[Mich.], Univ.) K l e m m .

Henry Dale Addison, Pholomikrographischer Apparat. Beschreibung einer ein- 
fachen Anordnung zur H erst. yon Mikrophotogrammen. (Journ. chem. Education 6. 
370—73. Febr. Cambridge, Massachusetts, Inst. of Techn.) L e s z y n s k i .

Guy Barr, Die Konstruktion von Wellenlangenskalen f  iir Spektrogramme. Methodc, 
dic durch geometr. Projektion gleichfórmig unterteilter Skaleń auf Spektrogrammo, 
dio einzelne identifizierte Linien enthalten, die Ableitung der Kor.stanten der H a r t -  
JiANNschen Interpolationsformel ermóglieht. (Trans. opt. Soc. 2 9 . 22—27. 1927. 
Sep. Mot. Dep., N at. Physik. Lab.) L e s z y n s k i .

W. Ewald, U ber ein modernes Betriebsrefraktometer. Es w ird die Bedeutung u. 
Anwendbarkeit refraktom etr. Messungen erórtert u. das im Original abgebildete 
Askania-Universal-Refraktometcr eingehond bcsprochen. (Chem. Fabrik  1 9 2 9 . 133 
bis 135. 20/3. Berlin.) J u n g .

KI. Gollwitzer-Meier und W. Steinhausen. Uber die Pn-Messung in  slromendcn 
Fliissigkeiten. Zu der C. 1 9 2 9 . I. 1030 ref. Arbeit is t nachzutragcn: Es wurden pn- 
Jilessungen an stromenden Fil. (Phosphatpufferlsgg., defibriniertes Blut m it Saure- 
oder Alkalizusatz, Tieryerss.) m it der /SZi-Elektrode (nach Angaben v o n  B r i n k m a n ) u . 
m it der i/? i0 2-Elcktrodc (nach G e s e l l  u . H e r t z m a n , C. 1 9 2 6 . I I .  2450) ausgefuhrt. 
Die Sb-Elektrode ergab in  nichtstromenden Fil. bei Verwendung einer Vers.-Anord- 
nung m it Saitengalvanometer gleichmaBige u. gut reproduzierbare Ausschlage, bei 
stromenden Fil. war sie jedoch wegen des Auftretcns von Stromungspotentialen zu 
PH-Messungen unbrauchbar. Bei der Einbindung einer besonders konstruierten Sb- 
Elektrode in die Carotis zeigten sich synchron m it der Herzaktion Strome, die auf 
der pulsator. Beschleunigung des Blutstroms beruhen. Bei der M n02-Elektrode wurden 
ebenfalls, allerdings nicht regelmaBig, Strómungspotentialo nachgewiesen; im Tier- 
vers. blieben die pulsator. Schwankungen aus. Die M n02-Elektrode spricht aber auf 
PH -V eranderungen weniger gut an ais die Sb-Elektrode, die Potentiale sind yiel schlechter 
reproduzierbar u . haufig ist es schwer, uberhaupt konstantę Potentiale zu erhalten. 
( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 2 2 0 . 551—57. 8/10. 1928. F rankfurt a. M.) K r u g e r .

F. R. Mc Crumb und W. R. Kenny, Priifung der fu r  die Bestimmung yo n  pu  
alkalischer Losungen geeigneten Indicatoren. Es wird eine gróBere Anzahl von Indicatoren



2 3 3 8 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 9 2 9 . I .

in alkoh. oder wss. Lsg. auf ihrc Eignung zur colorimetr. Best. von pH in alkal. Lsgg. 
unter Verwendung bestimmter Pufferlsgg. gepriift, wobei solche Konzz. der Indicator- 
lsgg. yerwcndet wurden, daB 0,5 ecm des Indicators in 10 ccm der zu priifenden Lsg. 
die groBtmoglichste Intensitiit der Farbung crgaben. Bzgl. der Einzelheiten der Ergeb- 
nisse, die tabcllar. niedergelegt sind, muB auf das Original venviesen werden. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 1. 44—46. 15/1. Baltimore [Md.].) H e r z o g .

G. Neumann, Praklische Richtlinien fu r  gasanalytische Unlersuchungen. Unter 
M itwirkung yon F. Strahuber. Die Gasanalyse hangt auch von einer Reihe von 
prakt. Einzelheiten ab, wio von der Bauart u. Handhabung des App., der Anordnung u. 
Ausriistung der Entnahmeeinrichtungen u. der W ahl der MeBstelle. Es werden diese 
Punkte in der Arbeit besprochen. Die einzelnen Absclinitte lauten demcntsprechend: 
Einrichtung, Fchlcrąuellen u. Handhabung von Orsatapp.; App. fiir exakte Gasanalyse; 
selbsttiltige Gasanalysenapp.; Geratc u. Lcitungsanlagen zur Entnahm e von Gas- 
proben u. Bewertung der Ergcbnissc. (Arch. Eisenhuttenwescn 2. 557—74. Marz. 
Dusseldorf.) W l L K E .

E le m en te  und  an o rg an isch e  V erb indungen .
Ernst Weitz, Uber die indirekte Analyse einer chemiach einheillichen Pliase in  einem 

aus ztvei PJtasen bestehenden System. Experimentell bearbeitet von Hellmutll Stamm. 
Zur Unters. zcrsetzlicher Stoffe, die nur bei Ggw. eines Losungsm. bestandig sind, 
stand bisher die Methode von B u n g e  (vgl. B o d l a n d e r ,  Ztsehr. physikal. Chem. 9
[1892]. 730) sowie die Restmethode von SCHREINEMAKERS (Ztsehr. physikal. Chem. 11
[1893]. 81) zur Verfiigung. Vf. g ibt eine neue Methode an, die folgendc Grundlage h a t:
Die Zahl der Komponenten muB mindestens 3 betragen. Man analysiert 1. die Muttcr- 
lauge u. 2. Mutterlauge +  ausgeschiedenem Bodenkorper, der kein Gemisch sein darf. 
Die Grundlage der weiteren Uberlegungen ist die, daB das Verhaltnis der Komponenten 
im Bodenkorper ein ganzzahliges sein muB. Eś wird zunachst algebraisch gezeigt, 
daB man auf Grund dieser Uberlegungen ein System von diophant. Gleichungen erhalt. 
Die Lsg. dieser Gleichungen ist im allgemeinen umstiindlich, viel einfacher ist ein 
geometr. Verf. zur Auswertung, das ausfuhrlich beschrieben ist. — Um die Anwend- 
barkeit des Verf. zu zeigen, werden folgendc Systcme untersucht: AgNO, | NH3 | H 20 ; 
aus der m it N H 3 gesatt. Lsg. erhielt man A gN 03 • 3NH3. Entsprcchcnd ergab Ag2C2Ó,, | 
NH3 |H 20  [Ag(NH3)2]2C20 , u. AgCIO., | NH3 | H 20  AgCIO,, • 3N H :„ Im  System 
ZnCl2 | HC11 H 20  fand man beim Siittigen m it HC1 unter Zugabe von Żn-Metall ZnCL ■ 
HC1-2H20  u . im System ZnS04 | (NH,)2SO., | H 20  ZnSO.rtNHj^SO.j-OH^O. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 1 7 9 . 193—210. 19/2. Halle, Univ.) K le m m .

J. F. Me Clendon und Roe E. Remington, Die Bestimmung von Spuren Jod.
II. Jod in Pflanzen. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I . 2633.) Vff. geben 2 Methoden zur Best. von 
Jod in Pflanzen. Bei der 1. wird das in geeigneter Weise vorbereitete Pflanzenmaterial 
in ein Stahlrolir gebracht, aus dem es durch eine Schraube langsam in ein Quarzrohr 
gedriickt werden kann. Zwischen Stahl- u. Quarzrohr t r i t t  0 2 ein, der durch eine 
Pumpe durch das Quarzrohr, durch mehrere Waschflaschen m it NaOH u. einen 
COTTRELL-Filller gesaugt wird. Dio Verbrennung wird m it freier F la m m e  eingeleitet u. 
dann das Quarzrohr m it 5 groBen Mekerbrennern erhitzt. Wenn das Materiał aus der 
Stahlróhre nahezu verbrannt ist, wird neues nachgefiillt usw., bis alles verbrannt ist. 
Dic Aschc u. die Vorlagen werden zur Trockne gedampft u. nochmals verbrannt. 
Ruekstand u. vereinigte Waschwasser werden s ta rk  eingeengt u. das Jod  m it H N 0 2 
in Freiheit gesetzt, m it CC14 ausgeschiittelt u. colorimetr. bestimmt. Man kann auch 
die Pflanzen in Pastillen pressen u. zu je 30 g in einem Eisenschiffchen in derselben 
Weisc verbrennen. — F e rn e r kann man in offenen Tiegeln verbrennen, braucht dann 
aber fiir 100 g Trockensubstanz 15 Stdn.; solange die Asehe alkal. bleibt u. die Temp. 
450° n icht uberschreitet, treten keine groBen Jodverluste auf. H a t der betreffendo 
Pflanzenstoff (Getreido!) saure Asehe, so befeuchtet man ihn  m it 50 ccm 2°/0ig. Kalium- 
lactat- u. 50 ccm 2°/0ig. Sodalsg. Die gefundenen Jodw erte lagen zwischen 8 u. 412 
Teile je Billion Trockensubstanz. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 394—99. Febr. 
Minneapolis [Minn.], Univ. u. Medical Coli.) K l e m m .

Frederick G. Germuth, Dimethyl-K-naphthylamin zum Nachiceis des Nitritions. 
Vf. ersetzt das a-A aphthylamin in dem bekannten Naphthvlaminsulfanilsaurereagens 
zum Nachweis von N itrition  in W. durch eine Lsg. des Dimethyl-oL-naphthylamins, 
Kp.I2 145—146° (5,25 g der Base in 11 einer Lsg. von 4-n. Eg. in 95%ig. CH3OH), wobei 
bei Yerwendung reinster Reagenzien u. der Arbeitsweise nach Yorschrift der American
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Public H ealth Association (1925) sich deutliehere, weitaus haltbarere (60 Tage) u. 
rascher eintretende Farbungen ergeben. N ur gegeniiber einem gróBeren Geh. des zu 
priifenden W. an H 2S erwiesen sich die m it dem Dimethylderiv. erhaltenen Farbungen 
ais weniger widerstandsfahig im Vergleicli zum a-Naphthylamin (Tabelle). (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 1. 28—29.15/1. Baltimore [Md.], Bureau of Standards.) H e r z .

Joseph B. Niederl und Edith P. Silbert, Grmimelrische Methode zur Mikro- 
bestimmung von Molybddn. Es w ird gezeigt, daB die PREGL-Methode zur Best. von 
Metallen in organ. Substanzen auch zur Best. von Mo brauehbar ist. Die Mo-haltige 
Substanz wird in einem Porzellantiegelchen eingewogen u. m it einem Tropfen konz. 
H N 03 versetzt. Das Tiegelchen wird dann in dem Verbrennungsrohr erh itzt; wegen 
der Fliichtigkeit des Mo03 miissen gewisse Bedingungen genau eingehalten werden. 
Ausgewogen wird ais Mo03. Beleganalysen fiir Molybdansaure, Ammoniummolybdat u. 
H istaminm olybdat. Die Methode geht sehr schnell, erfordert aber die Abwesenheit 
anderer nichtfliichtiger Substanzen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 376—77. Febr. 
New York, City, Univ.) K le m m .

Erich Muller und Rudolf Bennewitz, Die potentiomelrische Beslimmung von Goltl 
und Platin mil Slannoclilorid. (Vgl. auch C. 1928. II. 273.) Vff. legten besonders 
darauf W ert, die Verss. so durchzufuhren, daB sehr kleinc Mengen bestimmt werden 
konnen. Z u r Best. von Au wurde CU-Wasser ais Oxydationsmittel zugesotzt, um 
sicher zu sein, daB alles Au ais Au+++ vorlianden ist (vgl. auch Z i n t l ,  R i e n a c k e r  u. 
S c h l o f f e r ,  C. 1928. I. 729). Man erhielt dann einen ersten Sprung bei Beendigung
der Rk. Cl2 +  Sn++---- 2 Cl' +  Sn++++, den 2. nach Beendigung von 2Au+++ +  3Sn++
---- >- 2Au +  3Sn++++. Wegen der Empfindlichkeit der SnCl2-Lsg. arbeitete man
unter N2; Naheres im Original. Die Ausscheidung des Goldes beginnt erst, nachdcm 
etwa die Halfto der zur yólligen Red. erforderlichen SnCl2-Lsg. zugegeben ist, vielleicht 
bildet sich zuerst eine m ittlere Oxydationsstufe. Bei FeSO,, dagegen (vgl. MULLER u. 
W EISBROD, C. 1 9 2 8 . I. 1895, 2276) erhalt man sofort Goldausscheidung. — Pt++++ 
wurde unter den Vers.-Bedingungen nur bis zum P t++ entladen. Ais Zusatzoxydans 
benutzte man K B r0 3. Dieses wurde zuniichst in der Kiilte zuriicktitriert u. dann 
bei 75° weitergearbeitet, da die Potentialeinstellung in der Kiilte schlecht ist. —  T itriert 
man gleich bei 75°, so wird die Pt-Elektrode durch das Oxydationsmittcl etwas an- 
gegriffen, man erhalt zu holie Werte. — Die Einstellung der SnCl,-Lsg. erfolgt m it 
Bichromat. Fiir alle Titrationen laBt sich die Methode des gegengeschalteten Um- 
schlagspotentials (E. M u l l e r ,  Die elektrometr. MaBanalyse [1926], S. 83) anwenden. — 
Die gemeinsame Best. von P t u. Au nebeneinander war nicht moglich, es lieB sich 
nicht einmal die Summę Au -i- P t  riehtig bestim m en; offenbar treten  hier sehr ver- 
wickelte Verhiiltniss3 auf. Au in  einer Pt-haltigen Lsg. lieB sich naeh M u l l e r  u . 

WEISBROD m it FeSO.j-Lsg. titrieren. (Ztschr. anorgan. a lig. Chem. 1 7 9 . 113—24. 
19/2. Dresden, Techn. Hochsch.) K le m m .

B estan d te ile  v o n  P flanzen  u n d  T ieren.
K. Samson, Bestimmung der Fibrinogenmeiige durch Zentrifugieren. Man fiillt 

Fibrinogen durch Erwarmen im Wasserbad wahrend 5 Min. bei 55° unter Benutzung 
von besonders geteilten Zentrifugcnróhrchen, zentrifugiert nach Abkuhlen eine bc- 
stimmte Zeit u. miBt die Hóhe des Nd. Die Róhrchen sind vorher geeicht durch parallel- 
laufende N-Bestst., indem man auf 1 ccm Plasm a 0,1 ccm 5°/0ig. CaCL-Lsg. zusetzt, 
schiittelt, nach etwa 1 Stde. das Gerinnsel auf einem F ilter sammelt, auswascht u. 
yerascht. (Med. K linik 1928. 4 Seiten. Ham burg-Friedrichsberg, Psychiatr. Uniw- 
IOinik, Serolog. Abt. Sep.) F. Mu l l e r .

H. Lax und I. Szirmai, E in  Verfahren zur Haltbarmachung des Blutes fu r  die 
BlutzucJcerbeslimmung. Sowohl im diabet. wie im n. B lut wurden die Glykolyse u. 
der bakterielle Zuekerabbau durch Zusatz von l% ig . NaF-Lsg. u. 0,1% HgCl2 voll- 
kommen verhindert. Mit diesen Zusiitzen blieb der Blutzucker auch nach 30tiigiger 
Aufbewahrung im Brutsclirank unverandert. (Miinch. med. Wchschr. 76. 58—60. 
11/1. Pest, Liget- u. Park-Sanatorien.) F r a n k .

W. Pfannenstiel und Thea Kortmann, Nachweis pathogener Darmkeime im  
Blute mittels taurocholsauren Nalriums. Taurocholsaures Na ist eine einheitliche, in 
ihrer antibakteriziden Wrkg. konstantę Substanz, m it der sich in einfacher u. be- 
quemer Weise eine Anreicherung pathogener Darmbakterien im Blute erzielen laBt. 
Das taurocholsaure Na schafft innerhalb einer 0,8—35%ig. Konz. im Blute fiir alle 
pathogenen Darmkeime optimale Wachstumsbedingungen. Durch Benutzung einer
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m it tau ro e h o lsau re m  N a  v e rseh en en  BEHRING-Veniile e rf i ih r t  d ie  E n tn a h m e  u . V er- 
sa n d m o g lic h k e it v o n  B lu tp ro b o n  fr ise h  E r k ra n k tc r  e ine  b o d eu ten d e  V ere in fach u n g . 
(M iinoh. m ed . W chsehr. 76. 408—09. 8/3. M u n ste r, U n iv .)  F r a n k .

G. Ettisch u n d  O. Einstein, Zur physikalischen Chemie der Liąuor- und Serum- 
diagnostik. Ober die C. Langesche Goldsolreaktion. Die Koagulation von Au-Sol (n a c h  
der FARADAY-ZsiGMONDYschen Keiinmetliode h e rg este llt)  d u rc h  NaCl is t in erheb- 
licher u. ganz charakterist. Weise von ph abhangig. Bei der L iąuordiagnostik mittels 
der LANGEschen Au-Solrk. (Z tsch r. f. C h em o th e rap ie  1 [1913]. 44) h a t  m a n  daher 
m it der Móglichkeit standig wechselnder Em pfindlichkeit zu rechnen, sobald n icht ph 
konstant gehalten wird oder man in  einem Bereich arbcitet, wo die Flockung von pa 
unabhiingig ist. M it n . Liąuor konnen die sonst nur bei Paralyse gefundenen Flockungs- 
kurven erhalten werden, wenn man das Au-Sol bis an die Grenze des M oglichen an- 
siiucrt, u. beim Liąuor eines Paralytikers laBt sich bei Alkalisicren des Sols n. Liąuorrk. 
erzielen. I n  dcm Bereich, wo dio Koagulation des Au-Sols durch NaCl von pn prakt. 
unabhiingig ist, ist gleichzeitig dio Elektrolytem pfindlichkeit am gróBten. Um dalicr 
moglichst geringe Abweichungen vom Norm alzustand u . Unterschiede in den Ab- 
weichungen erkennbar zu machen, muB das Gesamtsystem in diesen Bereich gebracht 
werden, vorausgesetzt, daB diese p a  den Liąuor n icht unzuliissig vcrandert. Normosal- 
lsg. zeigt ein Verh. wie der n. Liąuor, d. h. bei miiBigom Ansiiuern ergibt sich die Flok- 
kungskurve des paralyt. Liąuors; bei R i n g e r -L o c k e - oder physiol. NaCl-Lsg. in  den 
gleichen G renzcn keine Koagulation. W ird s ta tt des Au-Sols eine AuGl3-JjSg. von 
gleichem Au-Geh. benutzt, so liefert n. Liąuor in der Verdunnungsreiho nur eine 
schwachc Triibung, von einem Paralytiker stammender Liąuor dagegen im Gebiet 
hoher Liąuorkonzz. eino starko Triibung, die sich allmahlich in  farblosen Flockcn 
absetzt. Normosallsg. g ibt m it der AuCl3-Lsg. Flocken, R iN G ER -LoC K Esehe u . physiolog. 
NaCI-Lsg. bleiben unverandert. (Biochem. Ztschr. 2 0 3 . 389—93. Dez. 1928. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Physikal. Chemie u . Elektrochemio u . Berlin-Ruch, 
Neuropatholog. Inst.) K r u g e r .

Hans Schulten, Zur Bestimmung des Eiweiflgehaltes des Urins nacli Esbach. Bei 
Anwendung der EsBACHschen Methode zur Best. des EiweiBgeh. im  H arn muB man 
sich dariiber klar sein, daB es sich nur um eine Schatzung des EiweiBgeh. handelt, 
bei der Fehler von 50% in Kauf genommen werden miissen. Jedenfalls ist auf dio 
Temp. zu aehten u. der U rin vor Anstellung der Probe anzusauern. (Klin. Wclischr. 
8. 446—48. 5/3. Hamburg, Univ.) F r a n k .

Boas, Ubsr die Benzidinreaktion im  Harn. Angabe einer Modifikation zur Aus- 
fiihrung der Benzidinrk. im H arn zum Nachweis von Hamaturie. (Wien. klin. Wchschr.
4 2 . 368—69. 21/3. Kopehagen, Kommunehospital.) F r a n k .

Gregor Kogan, Zur Unlersuchung der Handelscarbólsiiure. Vf. stellt fest, daB dio 
schwarzo Handelscarbolsiiuro neben Kresolen, KW-stoffen u. Basen noch saure u. 
noutrale Harze enthiilt. Bei der Best. yon Kresol in den Carbolsaurepriiparaten, z. B. 
Liąuor Cresoli saponatus, wird naeh dem D. A.-B. die Wasserdampfmethode angewendet, 
wobci dic sauren Harze nicht m it dem Kresol iibergehen u. die Menge des uberdest. 
Kresols dementspreehend kleiner ist. Der Nachweis der sauren Harze geschah folgendcr- 
maBen: Lsg. der Handelscarbólsiiure in PAe., Versetzen m it 5%ig. NaOH, Bringen 
der wss. Schicht in  einen Destillierkolben, Abscheidcn der Kresole durch Zusatz von 
HCl bis zur sauren Rk. u. Dest. m it Wasserdampf. Der Dest.-Riickstand wird m it 
PAe. versetzt, der A. verdampft u. der Riickstand getrocknet u. gowogen. E r g ibt 
m it A. eine gegen Lackmus sauer reagierende Lsg., nach Ncutralisation m it NaOH 
u. Verd. m it W. wurde eine stark  schaumende Fl. erhalten. (Pharmaz. Zentralhallc 
70. 149—51. 7/3. Leningrad.) L. JoSEPHY.

Kolie und Kłem, tlber mikrochemische Werłbestimmung starkwirkender Drogen, 
Eztrakie und Tinkturen. Die Vff. untersuchen die Anwendbarkeit von M ikrotitrationen 
in  der Pharmazie u. haben eine Anzahl Wertbestimmungsverf. ausgearbeitet. Sie bc- 
nutzen im allgemeinen 1/20-n. Lsgg. u. titrieren Mengen von 0,2—0,5 ccm unter An
wendung von Methylrot. selten Methylorange (Hydrastis) ais Indicator. Yorschriften 
werden gegeben fiir Cortex u. Tinctura Chinae, Cortex Granati, Folia Belladonnae, Hyos- 
cyami u. Stramonii, Radix Ipecacuanhae, Rhizoma Hydrastis, Extractum  Hydrastis 
fluidum, Semen Strychni, Tinctura Strychni, Extractum  Strychni. (Pharmaz. Zentral- 
halle 6 9 . 358— 60. 1928. Naeh Norges Apoteker-forenings Tidsskrift 1927/28.) BLOCH.

F. Haffner, Die pharimkologische Wertbesłinmung des Baldrians. Vf. hat iihnlich 
der Digitalisauswertung eine Methode der Baldrianauswertung geschaffen. Die tod-
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liche Grenzdosis wird pro g Ticr berechnet u. ais Baldrian-Miiusceinheit bezoiclinet. 
Eine Reihe galen. Zubereitungen des Baldrians wurden untersucht u. die B.M.-Einlieit 
bestimmt. Bzgl. Einzelheiten ygl. Original. (Miinch. med. Wchschr. 76. 271—72. 
15/2. Tiibingen.) __________________  F r a n k .

Soc. des Usines Chimigues Rhone-Poulenc. iibert. von: fitablissements 
Poulenc Freres, Paris, Caloriinetrische Bombę. Der VerschluBkopf der Bombę 
en thalt die Zuleitung u. trag t die Elektrode, mittels der die Ziindung bewirkt wird, 
sowie Leitungen u. Hahne zum Abfiihren der Verbrennungsgase. (E. P. 302 579 
vom 13/12. 1928, Auszug yeroff. 13/2. 1929. Prior. 17/12. 1927.) K u h l i n g .

Robert KeJJer an d  Charles L. BIcNeil, M othods in  non-forrous m eta llu rg ica l analysis. New
York: McGraw-Hill 1928. (335 S.) 8°. Lw. $ 4 .—.

E. H. Riesenfeld, P r ic tic a s  dc (ju im ica inorg&niea. An&lisis eu a lita tiv o  y  preparaciones
inorganicas. T raducción de  Jose M .a Delorme. B arcelona: E d ito ria ] L abor. 1028.
(453 S.) 8°. —  M anuales Tócnicos L abor. E ncuad . P ta s . 16,— .

H. Angewandte Chemie.
II. G ew erbehygiene; R ettungsw esen.

S. H. Katz, Industrielle Gasinasken. Fortschritte und Ameendungen in  den Ver- 
einigten Staalen. Die entwickelte Gasmaske „fur alle Zweeke“ is t in Kohlenbergwerken 
brauchbar, wo Sicherheitslampen brennen, weiter in  Luft, die saure Gase, organ. 
Dampfe oder nicht mehr ais 2 Vol.-%  CO enthalt, in 3 ° /q ig .  N H3, in Rauch, Nobel u. 
D unst u. in Luft, die insgesamt nicht mehr ais 2% giftige Gase enthalt. (Iron Coal 
Trades Rev. 118. 252. 15/2. United States Bureau of Mines.) W i l k e .

Holtzmann, Untersuchungen in  chemisch-technisclien Laboratorien au f Quecksilber- 
einwirkung. tlber das Auftreten von Hg-Vergiftungen in physikal. u. chem. Labo
ratorien. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 16. 1. Jan .) JUNG.

H. J. Scholte, Schddigung der Augen durch Schwefelwassersłoff. Hinweis auf ver- 
sehiedene friihere Veróffentlichungen iiber Augenerkrankungen dureh H 2S in Zucker- 
u. Kunstseidenfabriken. Aus persónlicher Erfahrung fiigt der Vf. hinzu, daB am 
meisten Arbeiter an der Riibenwasche befallen wurden, dann jene an den Schnitzel- 
inaschinen u. an  der Diffusion. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 16. 
5—6. Jan .) J u n g .

Alberto Trossarelli, Die geistigen Stórungen bei den Arbeitern der Kunstseiden- 
industrie. Eine Reihe von ICrankheitsfallen, die auf Einw. yon CS2 zuriickgefuhrt 
werden, is t geschildert. (Leipziger Monatssehr. Textil Ind. 44. Sondernr. I . 5—8. 
Marz. Turin-Collegno.) S x;vern .

Gassner, Blausdurevergiftungen, ihre Verhiitung und Behandlung. Verhaltungs- 
yorschriften bei Vergasungen m it HCN u. Behandlung von Vergiftungen. (Ztschr. 
Desinfektions-, Gesundheitswesen 21. P rakt. Desinfektor 21. 22— 23. Febr. F rank
furt a. M.) Grim m e.

Floret, Phosgeniiitoxikalion; Nachwirkungen. Gutachten iiber einen Fali yon 
Phosgen-Intoxikation u. die Nachwrkgg. einer solchen Vergiftung. (Zentralblatt Ge
werbehygiene Unfallyerhiit. 16. 17— 18. Jan . Elborfeld.) Ju n g .

A. Hirszowski, Berufliche Vergiftungen bei der Fabrikation von Teerfarbsloffen 
und Zuńschenprodukten sowie Verfahren zu ihrer Yerhuiung-. Nitroverbindungen. Be- 
schreibung der physikal. u. physiol. Eigg. yon Nitrobenzol, m-Dinitrobenzol, o- u. p-Nitro- 
toluol, Dinitro- u. Trinitrotoluol, Nitronaphthalinen, o-Niiroanisol, Dinitro- u. Trinitro- 
phenol, Anilin , Toluidin, X ylid in , Phenylen- u. Toluylendiamin. (Przsemysl Chemiczny
12. 419—29. 1928.) H o y e r .

Floret, Nerv6se Stórungen nach DinitrolvergiHung. Bericht iiber Vergiftungen 
die durch das Arbeiten m it einem aus Heeressprengstoffen gewonnenen Materiał ent- 
standen sind, das in  erheblichem Umfang Dinitrobenzol enthielt. (Zentralblatt Gewerbe
hygiene Unfallyerhut. 16. 19—21. Jan . Elberfeld.) Ju n g .

K. W. Jotten und F. Sartorius, Zur Frage der Schddlichkeit der Schachtofen- 
Gichtgase in  der Zementindustrie. Unterss. der Forschungsabt. beim Hygien. In stitu t 
der Uniyersitat Munster haben gezeigt, daB weder in  der Nahe von modernen Zement- 
schaehtófen noch in den im Freien zu Boden gedruckten Zementófen-Rauchschwaden
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oinc derartige Menge von CO, C02 oder S 0 2 enthalten ist, daB sic dem Menschen schadlich 
werden kann. Der neue Zement-Hochleistungsschachtofen „System Andreas“ bedeutet 
durch seine intensive Verbrennungsm6glichkeit techn. u. hygicn. einen groBen Fort- 
schritt. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 16. 2—3. Jan . Munster.) J u n g .

Ant. Steinhilber, Feutrlóschvorrichlungen vom Slandpunkt der Chemie. All- 
gemeines iiber die Wirkungsweise von Vorr., die m it Fil., Sehaum, Pulver, Gas oder 
komprimierter C0» gefiillt sind. (Chemickć L isty  23. 86— 90. 25/2.) M a u t n e r .

Erich Max Alfred Sthamer, Hamburg, Schaummiitel fiir Feuerlosch- oder kosmet. 
Zweclce, bestehend aus Saponin u. Milchzucker. z. B. 17 auf 83 Teile. (A. P. 1 696 507 
vom 29/3. 1928, ausg. 25/12. 1928. D . Prior. 4/4 . 1927.) M . F. Mu l l e r .

Lucien Edmond Paul Foucaud, Frankreich, Trockenfeuerldschmittel, bestehend 
aus NaH C03, dem W.-freies CuSO, zugesetzt wird, um ein Feuchtwerden u. Zusammen- 
ballen des Pulvers in dem Behalter zu yermeiden. — Z. B. werden gemischt 94 Teile 
NaHCO,, 5 Teile W.-freies CuSO., u. 1 Teil Starkepulyer. (F. P. 650 133 vom 12/8.
1927, ausg. 4/1. 1929.) M. F. M u l l e r .

III. E lektrotechnik .
Gerhard Lohrmann, Zur Beurteilung von Eisenkernen in  der Schwachstrom- 

technik. Vf. untersucht den Zusammenhang zwischen den Eigg. eines Eisenkerns u. 
der Wirkungsweise der betreffenden Spule oder des betreffenden Transformatora. 
(Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 7. 163—96. 15/11. 1928. Siemensstadt, 
Forschungslab. d. Siemenskonzerns.) L o r e n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Elektrische O fen- fiir die 
Elektrolyse gesehmolzener Chloride, besonders MgCl,. Die Teile des Ofens, welehe 
zur Abtrennung des Erzeugnisses dienen, werden aus keram. Stoff, z. B. Porzellan, 
hergestellt. (E. P. 302 881 vom 27/4. 1928, Auszug veroff. 13/2. 1929. Prior. 23/12.
1927.) " K u h l i n g .

A. Jo!£e, Leningrad, Elektrische Isolaloren. Zwei Stoffe von yerschiedener Isolier- 
fiihigkeit, z. B. Celluioseaeetat u. Bakelit, werden in fl. Zustande so gemischt, daB der 
Stoff von gróBerer Leitfahigkeit zellenartig von dem von geringerer Leitfahigkeit um- 
hiillt wird. Die Erzeugnisse werden in Sammlern oder Kondensatoren yerwendet. 
(E. P. 302 686 yom 15/12. 1928. Auszug yeróff. 13/2. 1929. Prior. 20/12. 1927.) K ii.

Herinsdorf-Schomburg-Isolatoren G. m. b. H., Sitz Berlin, Verwaltung 
Hermsdorf (Erfinder: Harald Miiller), Hermsdorf i. Th., Verbindung róhrenfórmiger 
Jsolierkórper miteinander, dad. gek., daB eine in  an sich bekannter Weise aus Kunstliarz 
u. Magerungsmitteln bestehende Fullmasse zwischen die Rohre gebracht u. drach nach- 
triigliches Tranken m it einem Kunstliarz u. anschlieBender Uberfuhrung desselben in 
seine unverbrennbare unl. Modifikation dielektr. hoehwertig gemacht ist. — Zur Aus- 
fiihrung des Verf. fiillt man z. B. den Zwischenraum zwischen 2 ineinandergesteckten 
llohren aus isolierendem Stoff m it pulyerformiger oder fl. Fiilhnasse, harte t diese, 
yerschliefit das innerc Rolir, fiilirt das Ganze in  ein m it Kunstharzlsg. gefiilltes GefiiB, 
evakuiert u. hiirtet gegebencnfalls von neuem. (D. R. P. 473 512 KI. 21e vom 5/1.
1927, ausg. 16/3. 1929.) K u h l i n g .

Batterien- u. Elemente-Fabrik System Zeiler Akt.-Ges., Berlin, Herslellung 
von gegen IYarme und chemische Einfliisse imderstandsfahigen isolierenden Massen z u m  
Ycrgiefien von Elementen, Batterien, Kabelmuffen o. dgl., 1. dad. gek., daB Montan- 
wachse, Erdwachse, Ozokerit o. dgl. im Verein m it Harzen m it Alkalien yerseift 
werden. — 2. dad. gek., daB die Verseifung der Ausgangsstoffe nur unvollkommen 
durchgefiihrt wird. — Dic VerguBmassen sind tropenfest. (D. R. P. 472 614 K I. 21b 
vom 25/3. 1925, ausg. 2/3. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Kohleelektroden, besonders 
fiir SchmelzfluBelektrolyse. Die Elektroden werden m it H 3P 0 4 getirankt oder iiber- 
zogen, um sie vor atmosphiir. Einfliissen zu schutzen. (E. P. 302 891 yom 2/11. 1928, 
Auszug yeroff. 13/2. 1929. Prior. 23/12. 1927.) K u h l i n g .

Co. Lorraine de Charbons pour 1’Electricite (Soc. an.), Paris, Bogenlicht- 
ehhtroden. Die Kohleelektroden enthalten Stoffe, welehe dem EinfluB der vom posi- 
tiven K rater ausgehenden ultrayioletten u. yioletten Strahlen entgegenwirken. Ge-
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cignet sind Mischungen von Verbb. des Ca, Ba, Sr, Cu, K , N a u. gegebonenfalls Cr. 
(Belg. P. 350 807 vom 25/4. 1928, Auszug verdff. 9/10. 1929.) K u h l i n g .

Radiowerk E. Schrack, Wien, Gliihkatlioden. Boi dem Aufbringen von Erd- 
alkalioxyden auf die bereits an den Stromzufiihrungsdrahten befestigten K athoden 
m ittels Zerstauber (vgl. Oe. P. 109 2G1; C. 1928. I. 2856) werden die K athoden im 
Gliihen gehalten. (Belg. P. 350 590 vom 17/4. 192S, Auszug veroff. 9/10. 192S. 
Prior. 30/11. 1927.) K u h l i n g .

Vereinigte Gliihlampen und Elektrizitats Akt.-Ges., Ujpest, Ungarn, Av.s- 
gliihen spiraliger Glulikorper fiir  elektrische Lampen. W ahrend des Ausgliiliens der 
Glulikorper w ird der Einw. der Sehwerkraft dadurcli entgegengewirkt, dafi eine zweite 
sich in  entgegengesetzter Richtung betiltigende K raft eingesclialtet wird, z. B. ein 
m agnet. Feld. (Oe.P. 112191 vom 16/4. 1926, ausg. 25/1. 1929.) K u h l i n g .

Elektrische Gliihlampenfabrik Watt Akt.-Ges., Wien, Mallieren von hohlen 
Glasgefafien, besonders Gliihlampenbirnen. Dic Innenflachen der Gefiific werden zu- 
nilchst m it einem starker u. dann m it einem schwacher wirkenden Atzm ittel behandelt, 
um die zunachst entstandenen scharfen Rander abzurunden. Zweekmafiig verwendet 
man an erster Stelle ein Stoffgemisch, in dem wahrend oder nach der ersten Atzung 
durch Hydrotysc oder Dissoziation eines der yorhandenen A tzm ittel zersetzt oder 
verfliichtigt wird. (E. P. 302 582 vom 14/12. 1928, Auszug yeroff. 13/2. 1929. Prior. 
17/12.1927.) K u h l i n g .

Claude Neon Lights Inc., iibert. von: L. L. Beck, New York, Gasgefullte Lampen. 
D ie Lam pen enthalten Quecksilberdampf, ein Gas, welches ein dem vom Quecksilber- 
dampf ausgesendcten ahnliclies L icht erzeugt, z. B. Ar, ein H itze erzeugendes Gas, wie 
He, u. ein Verdimnungsmittel, wie Ne. Der Druck in der Lampe betragt z. B. 7,5 mm. 
Dic Farbę des ausgesendeten Lichtes bleibt auch bei niedrigen AuRentempp. unver- 
andert. (E. P. 302 643 vom 5/7. 1928, Auszug veroff. 13/2. 1929. Prior. 19/12.
1927.) K u h l i n g .

Stiddeutsche Telefon-Apparate, Kabel- und Drahtwerke Akt.-Ges., iibert. 
von: E. Presser, Niirnberg, Elektrische Gleichrichter. E ine von 2 M etallplatten wird 
durch Aufschmelzen oder elektrolyt. m it Se uberzogen u. auf eine zwischen 80° u. 
dem F. des Se liegende Temp., zweekmafiig mindestens 175°, erhitzt, um das amorphe 
Se in  m etallartigen Zustand zu verwandeln. (E. P. 302177 vom 10/12. 1928. Aus
zug veróff. 6/2. 1929. Prior. 10/12. 1927.) K u h l i n g .

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie. Berlin, Piezo- und pyroelektrische 
Massen. Feingepulverte dielektr. Korper, wie Quarz, werden der Einw. eines elektr. 
Feldes unterworfen, um den Einzelteilchen eine bestimmte Richtung m it bezug auf 
ihre elektr. Momente zu geben. Die Teilehen werden durch starkes E rhitzen unter 
hohem Druck oder m ittels Bindemittel verk itte t u. zu diinnen, m it Elektroden aus- 
gestatteten Schiehten geformt, welche m it gleiehartigcn Schichten zu Gruppen ver- 
einigt werden. (E.P. 302 726 vom 14/12. 1928, Auszug veróff. 13/2. 1929. Prior. 
21/12. 1927.) K u h l in g .

IV. W asser; A bw asser.
W. Olszewski, Wassercnlnahmeapparat nach Olszewski-Keyl. Der neue Wasser- 

entnalimeapp., der durch dio Firm a H u g o  K e y l , Dresden-A., Marienstr. angefertigt 
wird, beruht auf dem Prinzip des App. von S p it t a  u. I m h o f f , h a t jedoch keine 
Hahne, so dafi die Fiillung der Entnahmeflaschen nur 1 Min. dauert. Der App. ist im 
Original abgebildct: (Chem.-Ztg. 53. 149. 20/2. Dresden.) JUNG.

J. B. Órr. W. Godden und J. M. Dundas, Jod in  Trinkwdssern. Dic in  der 
Wasserwerkspraxis gebrauchlichen Reinigungsmafinahmen verursachen einen gewissen 
Jodverlust, worauf bei der Probeentnahme u. Beurteilung Riicksicht zu n ehm en  
ist. ( Jo u rn .  Hygiene 27. 3 Sciten. Jan . 1928. Aberdeen, R oW E T T -Forschungs- 
inst. Sep .) ' "  _______________  S p l i t t g e r b e r .

Reiter Co., iibert. von: Chester T. Mc Gili, Elgim (Illinois), Filier, insbesondere 
fiir Wasserreinigung durch Basenaustausch, bestehend aus einem Rohwasser- u. einem 
Weiehwasserfilter. Das Wasserreinigungsmittel is t auf einer Siebplatte geschichtet, 
unterhalb der das zu reinigende W. in  einen Sammelraum zufliefit. Es sind Zuleitungen 
fiir h. W., Dampf oder Regeneriersalzsole zu dem basenaustauschenden Minerał vor- 
gesehen, ohne dafi diese durch das Rohwasserfilter fliefien, ebenso zum Auswaschen
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des Rokwasserfilters, oline daB das Wascliwasser durch. die Zeolithschicht flieBt. 
Das Rohwasser- u. Weichwasserfilter sind derart eingebaut, daB diese ohne Entfernung 
des GefaBmantels erneuert werden kónnen. (A. P. 1 698 890 vom 30/8. 1927, ausg. 
1 5 /1 .1 9 2 9 .)  M . F .  Mu l l e r .

Wilhelm Josef Hellenbroich, Zurich, Regenerieren von basenausimischender 
Filtennasse in  Wasserentharlungsapparaten m ittels Umpumpen einer Regenerierlsg. 
durch die Filtermassen yon unten nach oben unter Yerwendung einer Kreiselpumpe, 
wobei die Regenerierfl. gleichzeitig in  einem LosegefaB filtriert wird. An H and einer 
Zeichnung is t eine apparative Ausfuhrungsform beschrieben. (Schwz. P. 128 483 
vom 25/1. 1927, ausg. 1/11.1928.) M. F. M u l l e r .

Roman Pyka, Kattowitz, Mittel zur Lósung und Verhiitung von Kesselstein unter 
Benulzung der Extraktivstoffe von Holz. Im  Quersehnftt dreikantige Holzklotze sind 
in  sich kreuzenden Lagen im Kessel untergebracht unter gleichzeitiger Verwendung 
von P latten  aus Zink o. dgl., die teilweise in  den Dampfraum, teilweise in  das Kessel- 
wasser hineinragen, um dio Saure des Holzes zu neutralisieren u. reinen Dampf zu er- 
halten. An Hand einer Zeichnung ist eine Ausfuhrungsform der A pparatur beschrieben. 
(D. R. P. 473 863 KI. 13b yom 26/9. 1925, ausg, 22/3. 1929.) M. F. M u l l e r .

Julius Ostertag, Stuttgart, Ununterbrochenes Abziehen wid Reinigen von
schlammhaltigem Kesselwasser wahrend des Betriebes durch Abblasen des schlamm-
haltigen Kesselwassers aus dem Kessel in  einen Behalter von niederem Druck, wodurch 
cin Teil des W. yerdampft u. durch Frischwasser niedergeschlagen wiedergewonnen 
wird, wahrend das zuriickbleibende schlammhaltige W., das durch Warmeaustauscli 
an Frischwasser seine Warme abgegeben hat, abgelassen wird. Oder es w ird das aus 
dem Dampfkessel abgezogene schlammhaltige W. in  einem m it zwei iibereinander- 
liegenden kon. Bóden yersehenen MischgefaB m it Frischwasser yereinigt, wobei sich, 
ovent. unter gleichzeitigem Zusatz von W asserreinigungsmitteln, die Schlammstoffe 
absetzen u. abgezogen werden, wahrend das gereinigte u. gleichzeitig yorgewarmte 
Speisewasser in  den Kessel geleitet wird. Event. w ird das Speisewasser vor dem 
Abziehen zur besseren Reinigung yon den nicht abgesetzten Schlammteilen durch 
ein F ilter geleitet. An H and yon Zeichnungen werden apparative Ausfiihrungsformen 
der Verff. naher erliiutert. (A. PP. 1700 714 u. 1700 715 yom 7/7.1922, ausg. 
29/1.1929. Poln. Prior. 8/2.1922, u. A. P. 1700 716 vom 10/7.1922, ausg. 29/1. 
1929. Poln. Prior. 8/2. 1922.) M. F. MULLER.

Karl Imhoff, Essen, DurcMuftungsfilter fiir  Abuasserbehandlung. Das Abwasser 
flieBt von unten her durch eine Filterschicht, wobei es m it gleichzeitig unter Druck 
eingeblasener Luft in  innige Beriihrung kommt, um nach dem Verlassen des F ilters in  
eine geraumige Absitzkammer zu gelangen. An H and mehrerer Zeichnungen is t oine 
apparatiye Ausfuhrungsform beschrieben. (A. P. 1 700 723 yom 8/2. 1926, ausg. 29/1.
1929. D. Prior. 22/7.1925.) M. F. M u l l e r .

Akt.-Ges. fiir Spezialbauten, Zurich, Abiuasserreinigung. Dom Innern von durch- 
lassigen Tragern, auf denen sich die Absorptions- u. biolog. Vorgange abspielen sollen, 
werden die Oxydationsvorgange fórdernde Medien zugefiihrt, die infolge der Durch- 
lassigkeit der Trager in  die Oberflachenzone der Trager gelangen u. ihren Oj an die 
Lebewesen abgeben. Die Trager weisen auf ihrer Oberflache Vertiefungen auf, in 
denen sich die Medien ausbreiten u. in  innige Beriihrung m it den auf der Oberflache 
sich ansiedelnden Lebewesen kommen. Die Medien werden in  bestimmten Zeit- 
abstanden unter erhohtem oder yermindertem Druck zugefiihrt. Eventuell werden 
Trager yerwendet, denen vor dem Eintauchen in  das Abwasser eine bestimmte Menge 
des Mediums zugefiihrt wird, oder auch solche, die von N atur aus die Eig. besitzen, 
den in ihnen enthaltenen Gehalt an 0» abzugeben. (Schwz. P. 129 595 vom 1/11.
1927, ausg. 17/12. 1928. D. Prior. 18/12. 1926.) M. F. M u l l e r .

Claudio Mistrangelo, P ro w is ta  e distribuzione d i acąua  p o tab ile . 2. ed. riv ed u ta  e a in p lia ta . 
M ilano : U . H oepli (C. Sironi) 1928. (XIV , 440 S.) 8°. L . 48.— .

V. Anorganische Industrie.
, Vanadiumkatalysatoren. Ihr Wert bei der Herstellung von Schwefelsaure. An- 

gaben iiber die 3-jahrigen industriellen Erfahrungen bei der Herst. yon FI2S 0 4 unter 
Verwendung kompleser Vanadiumsilicate (Monsanto sulfuric acid mass) nach M o n -
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g a 111 o C h e m i c i l  W o r k s ,  J a e g e r  u . B e r t s c h  (E.P.266007; C. 1 9 2 7 . I .  2937) 
u. die Bedeutung des Vcrf. (Chem. Trade Journ. 84. 229. 8/3.) B e h r l e .

A. Sander, Forlschrilte der elektrolylischen Gewinnung von Wassersloff und Sauer- 
stoff. Zusammenfassende Darst. u. Beschreibung der neuesten Verff. m it Abbildungen 
moderner Anlagen. (Ztsehr. kompr. fliiss. Gase 27. 45—48. 85—88. Sept. 1928.) J u n g .

Wilhelm Siegel, E in  neues Atznatron- und Soda-Verfahren. Abhandlung iiber 
daB der „R ing“ Ges. chem. Unternehmungen dureh Patente geschiitzte Verf. zur H erst. 
von Soda bzw. A tznatron aus Koehsalz u. Calciumcarbonat bzw. A tzkalk m itHilfe 
von Fluorvcrbb. ais Zwisehenprodd., die immer wieder regoneriort werden. (Chem.- 
Ztg. 53. 145—47. 20/2. Berlin-Charlottenburg.) J u n g .

A. Anable, Eine vollsta.ndige Schlammwasclianlage in  einer Einheitsapparatur. 
Die Anwendung des Gegenstromprinzips bei der Fabrikation der kaust. Soda erlaubt 
die Anbringung aller zur Schlammabscheidung nótigen Einriehtungen in  einem 5-teiligen 
Dorreindicker. (Ind. engin. Chem. 21. 223—26. Marz. New York, N. Y., Dorr Com
pany.) __________________  S p l i t t g e r b e r .

Nitrogen Engineering Corp., V. St. A., Ammoniaksynlhese. Dem Frisehgas 
wird C02 u. die Misehung im Umlauf befindlichem, bereits katalysiertem Gas zu- 
gesetzt. Aus im Gasgemiseh vorhandener Feuchtigkeit u. N H 3 u. der zugesetzten 
C 02 entsteht (NH4)2C 03, welehes sich in fester Form abscheidet u. olige u. sonstige 
Verunreinigungen mitreiBt. (F. P. 651 899 vom 28/3. 1928, ausg. 28/2. 1929. A. Prior. 
2/4. 1927.) K u h l i n g .

Alfred Seholz, Rendsburg, Vcrfaliren und Vorrichtung zur Dampfuberhitzung fu r  
EntfdrbungskoMen-Retorłen. 1. Verf., dad. gek., daB die t)berhitzung des Wasserdampfes 
durch dio gebildete gliihende Entfarbungskohle auBerhalb der Retorte herbeigefiihrt 
w ird. 2. Vorr., dad. gek., daB eine t)berhitzerkammer zwischen die Retorte u. den 
Entleerungsrumpf eingebaut wird. —  3. dad. gek., daB die Dampfverteilung durch 
den entsprechend gcloehten unteren Absperrschieber der Retorte erfolgt. (D. R .P  
467 928 K I. 12 i vom 9/10. 1924, ausg. 3/11. 1928.) K a u s c h .

Societe Miniere „La Barytine“, Frankroich, Ilerstellung Ibslicher Erdalkali- 
rnlze aus den Sulfałen. Die Sulfate werden m it Halogenwasserstoffen bei Rotglut 
behandelt. Man erhalt trockeno Salze, die von den Verunreinigungen durch IJm- 
krystallisieren befreit werden. Man kann auch die Sulfate m it NaCl im Drehofen 
mischen u. W.-Dampf durch die rotgluhendo BI. loiten. In  diesem Fallo miissen 
Natriumhydroxyd u. das Erdalkalisalz durch ICrystallisation getrennt werden. (F. P.
649 928 vom 3/8. 1927, ausg. 29/12. 1928.) Jo n o w .

F. E. Muller, Dresden, Eisartige Fldchen. Gleiche Mengen von krystaUisiertem
u. gegluhtem N a2C03 werden m it weniger ais der halben' Menge einer Misehung von 
krystallisiertem  u. gegliihtcm Na2S 04, W. u. gegebcnenfalls etwas Traganthgummi 
gemischt. Die Schlupfrigkeit der m it dieser Misehung hergestellten Fliichen kann 
durch Ricinusol, Glycerin o. dgl. erliolit werden. (E. P. 301172 vom 22/10. 1927, 
ausg. 20/12. 1928.) K u h l i n g .

Victor Pivert, Frankroich, Hersłellung von Bariuimulfat. Gekórnter B aryt 
wird m it verd. Sauren behandelt. Die feuchten Kórner werden gelinde erhitzt, unter 
Riihrcn m it W. gewaschcn u. getrocknet. Man erhalt ein yóllig weiBes Prod. (F. P. 
649732 vom 19/7. 1927, ausg. 27/12. 1928.) Jo h o w ,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Ilerstellung von Nickelcarbonyl 
und Kobaltcarbonyl aus den Ammoniakkomplexvcrbb. des Co u. N i. Die Komples- 
verbb. werden aus den Mineralien durch Behandeln m it ammoniakal. Lsgg.. erhalten. 
Aus der Lsg. werden die Metalle durch Zn gefallt, getrocknet u. m it H 2 bei 350° be
handelt, worauf bei 200 a t u. 140° m it CO die Carbonyle hergestcllt werden. (F. P.
650 839 vom 14/3. 1928, ausg. 11/2. 1929. D. Prior. 19/3. 1927.) JOHOW.

Hungaria Miitraya Kensav Es Vegyi Ipar Reszvenytarsasag und L. Deutseh,
Budapest, Kupfersulfat. CuS04-Krystalle von der GroBe J/4— 5 mm werden unter 
geringem Druck u. eventuellem Zusatz eines Bindemittels (Ńa2SO,) zu Briketts fiir 
Transportzwecke gepreBt. (E.P. 304 052 vom 10/2. 1928,.ausg. 7/2. 1929.) K a u s c h .

Societe Miniere et Industrielle Franco-Bresilienne, Frankreich, Seine, 
Herstellung von Zirkonoxyd. Zirkonmineral wird m it K alkstein oder Marmor, Gips, 
Chlorkalk im elektr. Ofen geschmolzen, wobei sich S i0 2Ca0 u. Z r0 2Ca0 bildet. Das 
Rk.-Prod. w ird pulverisiert, in  W. suspendiert u. m it HC1 behandelt. Das Zirkonat
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bleibt ungel. u. wird m it H ^O * in das Sulfat ubergefuhrt. (F. P . 650 937 vom 19/8.
1927, ausg. 12/2. 1929.) “ JOHOW.

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
Karl Bielił, Beitrdge zur Kenntnis alłer Mortel. (Vgl. C. 1928. I . 2201.) Die 

Romer stellten ihre Mortel fe tt u. nach geregelten Gesichtspunkten her. Diese K unst 
is t im friihen Mittelalter nur bei K lóstern noch nachweisbar. 6 Mortel aus der Zeit 
von 100 bis 400 nach Chr. wurden untersucht. 5 hatten  keine C 02 u. H 20 , aber 76 
bis 70% HCl-Unlósliches, 0,15— 4,3% S i0 2, je etwa 1,5% Fe20 3 u. A120 3, 6,5— 10,5% 
CaO, 0,4—3% MgO u. wenig S 0 3. Der 6. Mortel ha tte  10,3% C 02 u. 4,3% H„Ó. 
Es war 1 Gewichtsteil Kalkteig m it 2-—5 Teilen Sand gemischt worden. Die z. T. 
n icht m it analysierten Zuschlagstoffe u. Dunnschliffe sind besehrieben. Der Mg-Geh. 
deutet auf Verwendung dolomit. Kąlke. E in  Mortel von 1760 war den rom. Morteln 
sehr ahnlich. E r war ungewóhnlich fest. Offenbar ist die Zus. des Mórtels hierfur 
wiehtiger ais das Alter. (Tonind.-Ztg. 53. 449—51. 18/3. Lengerich i. W estf., Wiking- 
Inst.) . S a l m a n g .

Hugo Schulze, Email und neuzeitliche Beleuchtung. Anwendung des Em ails in  
der Beleuchtungstechnik. (Keram. Rdsch. 37. 181— 82. 14/3.) S a l m a n g .

C. Stiirmer, Uber Schmelzglasuren. Beim Sehmelzen NaCl-haltiger F ritten  fiir 
undurchsichtige Glasuren geht ein Teil des N a in die Glasur uber u. m acht sie leieht- 
flussiger. E in Teil verdampft ais solches, ferner m it ihm FeCl3 u. andere Stoffe. (Keram. 
Rdsch. 37. 164—67. 7/3.) S a l m a n g .

Geza Jakó, Rissefreie Topferglamr. Es ist unmoglich, auf einem gebrannten 
N aturton bei 900—920° Glattbrandtem p. dauernd rissefreie Glasur herzustellen. 
Wiirmedchnung u. W armeleitfahigkeit miissen bei Scherben u. Glasur moglichst gleich 
sein. Sie miissen deshalb beim Scherben erhóht, bei der Glasur erniedrigt werden. 
Zu diesem Zwecke mischt man dem Scherben MgO- oder CaO-Rohstoffe bei, s ta tt 
Sand nehme man Schlacke, Granitmehl usw. Der Bindeton enthalte wenig Ton- 
substanz oder amorphe S i0 2 bei hinreichender Bildsamkeit. Es muB bei beiden Branden 
bei 960° gearbcitct werden. Die Arbeitsmethode soli fein, die Glasur gefritte t sein. 
(Keram. Rdsch. 36. 633—36. 691—92. 707—08. 723—26. 1928.) S a l m a n g .

W. E. S. Turner, Glasfabrikation in  Britannien. Vf. weist darauf hin, daC die 
Entw. der brit. Glasindustrie nicht dem hohen S tand der Forschung u. der glastechn. 
Tradition des Landes entspricht. (Journ. Soc. Glass Technol. 12. 243—48. Dcz.
1928.) S a l m a n g .

Bureau of Standards, Bericht iiber Standard-Untersuchungen an Zettlitzer Kaolin.
(Journ. Franklin Inst. 206. 699—700. Nov. 1928. — C. 1929. I. 1492.) S a l m a n g .

Hobart M. Kraner und E. H. Fritz, Die Geschwindigkeit der Oxydation von 
Porzellan und Bindetonen. Eine Mischung von 4%  O, u. 96% N„ wurde bei langsam 
stcigender Temp. iiber Stangen aus dem zu untersuchenden Stoff geleitet u. H 20  u. C 02 
in  den abgeleiteten Gasen bestimmt. Es stellte sich heraus, daB die O sydation immer 
wesentlich tiefer ais bisher angenommen (750°) ein trat, namlich bei 250—550°. Die 
Erhitzungsdauer ist von geringerem EinfluB ais die Temp. Man sollte im Ofen bis 650° 
immer oxydierend brennen, was auch eine bessere W armewirtschaft ermóglicht. Der 
Kohlegeh. eines Tones ist von geringem EinfluB auf dessen Oxydierbarke.it. Die Oxy- 
dation scheint in einer trockenen Atmosphare schneller vor sich zu gehen ais in einer 
feuchten. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 1—13. Jan . Derry, Pa., Westinghouse Electric
& Mfg. Co.) _ S a l m a n g .

Felix Singer, Weifles Sieinzeug und andere weifie keramische Massen. I . u. I I .  
Dieses Steinzeug unterscheidet sich vom Porzellan hauptsachlich durch die mangelnde 
Transparenz, hat aber seine weiBe Farbę. Auch wird es n icht aus Kaolinen, sondern 
aus sehr Fe-armen Tonen hergestellt. Von den Feuertonwaren unterscheidet es sich 
durch dic groBe Dichtigkeit des Scherbens. Bei Verwendung der herkómmlichen Salz- 
glasur is t Earbung nicht zu vermeiden, deshalb ist eine weifie Glasur notwendig. An- 
gaben iiber Spezialmassen u. Wiedergabe von sehr verschiedenartigen Ausbildungen 
von Mullit. (Chem.-Ztg. 53. 105—06. 126—29. 13/2. Charlottenburg, Deutsche Ton- u. 
Steinzeugwerke.) S a l m a n g .

E. Probst und Karl E.Dorsch, Die Einwirkung chemisch agressiver Losungen 
auf Zement und Mortel. 6 Yerschiedene Zemente wurden im Verhaltnis 1: 3 gem ortelt 
u. nach 1-tagiger Luft- u. 6-tagiger W.-Lagerung in  Na-, (NHS)- u. Ca-Sulfatlsgg.,
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ferner in  MgCl,- u. Zuckerlsg. eingelagert. Wegen der nur 1 Jah r andauernden Verss. 
sind SchluBfolgerungen yorsichtig yorzunehmen. Die Fcstigkeiten nach Lagerung 
in  agressiven FU. nahmen zu in der Reihenfolge: hochwertiger Portlandzement, gewóhn- 
licher Portlandzement, Hochofenzement, Portlandjuram ent, Tonerdezement. Rhein- 
sand gab bis zur Zerstórung gróBere Festigkeiten ais Normensand. Beschreibungen 
der Proben u. Zahlen vgl. Original. Das Ca(OH)2 diirfte ais das Einfallstor der an- 
greifenden Lsgg. anzusprechen sein. CaS04 konnte immer in  stengeligen Aggregaten 
festgestellt werden. Es tra t  uberall zuerst in Erscheinung. Die Zerstórung des Mortels 
durch das Ca-Al-Sulfat is t nach Meinung der Vff. sekundarer N atur. Der S 04-Geh. 
der Proben war ein MaB der Zerstórung. E r war bei Tonerdezement am  kleinsten. 
(Zement 18. 292— 96. 338— 42. 7/3. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) SALMANG.

Gr. Malcolm Dyson, Basisćhe industrieUe Minerali&n: Nr. V. Gips. (Vgl. C. 1929.
I . 1252.) Mineralogie, chem. Zus. der Vorkk., Gipsbrennen u. Verwendung des ge- 
brannten Gipses. (Chem. Age 20. 252—53. 16/3.) S a lm a n g T

Orthaus, Schadliche Wirkung hoher Wasserzusdtze au f Gu/ibeton. Versuche auf 
der Baustelle zur Kldrung der Frage der „Zementersavfung“. (Tonind.-Ztg. 52. 2043— 45. 
2078— 80. 29/12. 1928. Hannoyer.) S a lm a n g .

Exolon Co., New York, ubert. yon: Earl Leeson Hauman, Hamburg, V. St. A., 
Schleifmillel. Hitzebestandige, m it einem Bindemittel yerbundene Stoffe werden yon 
dem Bindem ittel befreit, indem sie innerhalb eines Ofens m it abnehmbarem gewólbtem 
Deckel m it einem FluBmittel zusammengeschmolzen u. dann gemahlen werden. (A P 
1702 942 vom 11/10. 1926, ausg. 19/2. 1929.) K u h l i n g .

Improved Glass Process Inc., V. St. A., Glashersłellung. Glasansatzen, yorzugs- 
weise aus SiOs, Na„C03 u. CaC03 bestehenden, welche frei sind von reduzierenden 
Stoffen, w ird B aS04 zugefugt u. die Schmelzen m ittels Se entfarbt. Die zugesetzten 
Mengen von B aS04 miissen ziemlich gering sein, bei gróBeren Mengen von B aS04 
entsteht auf der Oberflache des Glases ein Schaum. Zur Herst. bariumreicherer Glaser 
wird an Stelle von B aS04 BaS verwendet. (F. PP. 651985 vom 30/3.1928, ausg. 
1/3. 1929. A. Prior. 5/4. 1927, u. 652036 vom 31/3. 1928, ausg. 2/3. 1929. A. Prior.

J. A. Watt, Montreal, Canada, Nichtsplitterndes Glas. Unebenes gewóhnliches 
Fensterglas w ird vor dem Vereinigen m it Celluloid geschliffen, indem man die zu ver- 
einigenden Scheiben m it den zu yerbindenden Seiten aufeinanderlegt u . m it Hilfe 
einer Suspension von Bimsstein in W. schleift, nach dem Polieren, Reinigen usw. 
werden die Scheiben in  der iiblichen Weise durch eine Celluloidschicht yereinigt. (E. P.
303 700 vom 30/3.1928, ausg. 31/1. 1929.) F r a n z .

Qnartz et silice, Paris, Fensłerscheiben aus Quarzglas. Auf 2000° erhitzter (ge- 
schmolzener) weiBer Sand wird unter einem Druck von 200— 600 kg je qcm zu flachen 
P latten ausgewalzt, u. der Druck aufrecht erhalten, bis das Quarzglas ersta rrt ist. 
Die in  der Schmelze enthaltenen Luftblasen, welche die Undurehsichtigkeit des Gutes 
bedingen, werden zerstórt oder zusammengepreBt, u. erscheinen beim Aufheben des 
Druckes n icht wieder. (E. P. 302 895 yom 23/11. 1928, Auszug veróff. 13/2. 1929. 
Prior. 23/12. 1927.) K u h l i n g .

Ceramic Patent Holdings Ltd., London, und J. W. Mellor, Stoke-on-Trent, 
Keramische Erzeugnisse. Zwecks Erniedrigung der Brenntemp. werden dem Brenn- 
gut 2— 5%  eines FluBmittels zugesetzt. Geeignet sind Alkalisilicate, E rdalkali- oder 
Magnesiumborate oder Gemisehe dieser Stoffe. (E. P. 302519 vom 31/1.1928, 
ausg. 10/1. 1929.) K u h l i n g .

Colas Products Ltd., W. S. Whiting und A. G. Terry, London, und T. G. D. 
Hammond, c/o. A. Vaux Ltd., K apstadt, Bituminose Mischungen. Kleinstiickige 
Erze u. dgl. oder Mischungen solcher Stoffe m it Steinklein, Kies, Sand, Holzmehl, 
Asbest u. dgl. u. gegebenenfalls K alkstein werden m it einer bituminósen Emulsion 
u. einer kleinen Menge eines starken Elektrolyten z. B. NaCl oder N a2S04, m it Aus- 
nahme yon Ammonsalzen, yermischt. Der Zusatz bewirkt gleichmaBigere Verteilung 
des Bitumens auf den Fullstoffen. (E. P. 301544 yom 2/9. 1927, ausg. 27/12.
1928.) K u h l i n g .

G. Cobb, Baltimore, V. S t. A., Bituminose Mischungen. Steinklein yerschiedener" 
GróBe werden 3V2—5%  Bitumen, besonders Teer, zugesetzt. Die Mischungen dienen 
zur Herst. yon StraBenbelagen. (E. P. 302 808 vom 28/12.1927, ausg. 17/1.1929.) K u .

6/4. 1927.) K u h l in g .
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W. H. Schmitz, Dortmund, Strafieribaustoff. Stcinlclein verschiedener GróBe 
w ird gegebencnfalls m it Sand gemischt, m it Ol uberzogen u. dann m it einer Emulsion 
von Bitumen yermengt. (E. P. 301 891 vom 3/10. 1928, Auszug yeroff. 30/1. 1929.

Johann Tanzer, Hautzendorf, Impragn i er un gsmasse fiir Gegenstande aus ge- 
branntem  Ton, besonders Dachziegel. E tw a 60 Teile Weich-(Braunkohlenteer-)pech, 
38 Teile Hart-(Steinkohlentecr-)pech u. 2 Teile Karbolineum werden zusammen- 
gesclimolzen u. unter weiterem Erhitzen innig gemischt. (Oe. P. 111389 yom 6/2.
1926, ausg. 26/11.1928.) K u h l i n g .

VII. A grikulturcliem ie; D ungem ittel; Boden.
— , A us Gescliichte und Technik der Superphosphalindusłrie. (Vgl. C. 1929. I . 431.) 

Zusammenfassende Abhandlung iiber die Rohpliosphatproduktion der Erde u. die 
Superphosphatindustrie Danemarks u. der Schweiz. (Suporphosphate 1. 157—66.

Harold B. Myers, Eine niclit beachtete fungicide Wirkung gemsser fliichliger Ole. 
Kulturverss. m it einem hefeahnlichen Organismus, der typ. Lasionen an den Handen 
von in Fruchtkonseryenfabriken Bcsehaftigten hervorrief, ergaben eine bemerkenswerte 
fungicide W irksamkeit von Thymol, Carvacrol u. von Gemiirznelken-, Zimt- u. Senfol, 
wobei Gcwohnung (Festigkeit) der Hefen gegeniiber diesen Olen anscheinend nicht 
ein tritt. Dagcgen vermochten selbst 70%ig. Lsgg. das Hefewachstum nicht zu hemmen. 
Thymol, sowie Zimt- u. Nclkenól erwiesen sich gleicherweise wirksam gegeniiber anderen 
bei Humanerkrankungen auftretenden Hefepilzen gleicher Pathogenitat, Thymol sogar 
gegeniiber dem Pilz Actinomyees liominis. Es ergab sich t)  b cre i n s t i nmi u n g zwischen 
den Ergebnissen der therapeut. u. Kulturverss. (Tabellen, Abbildung). (Journ. Amer. 
pied. ^Ssoe. 89. 1834—36. 1927. Portland, Ore. Sep.) H e r z o g .

F. Rogoziński und M. Starzewska, Die Verdaulichkeit von Lignin durch Wieder- 
kduer. Vff. priifen die Verdaulichkeit von Lignin durch Wiederkiiuer, indem sie Hafer- 
stroh nach B e c k m a n n ,  Leinsaatkuchen, Trockenkartoffeln, Lignin nach BECKMANN 
(ygl. C. 1919. IV. 791. 1921. I I I .  619) an Schafe yerfiittern u. den Methoxy]geh. in 
der Nahrung u. den Faces bestimmen. Solange man iiber eine exakte Best.-Methode 
von Lignin ais solchem nicht yerfiigt, kann die Best. der Methoxylgruppen zur Fest- 
stellung der Ligninumwandlung bei seinem Durchgang durch den Tierkórper ais un- 
gefahrer Anhalt dienen. Die Priifung des LIethoxylgeh. vor u. nach der Vcrdauung 
scheint die vollstandige oder annahernde U nyerdaulichkeit des Lignins im BECKMANN- 
Stroh zu ergeben. (Buli. Acad. polonaise Sciences e t Lettres. Classe Sciences mathe- 
matiques et naturelles. Serie B . Sciences naturelles 1927. 1244—52. K rakau, Uniy., 
Inst. f. Tierphj'siol. u. -ernahrung. Sep.) H o y e r .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm, Dilngemittel. Mi
schungen eines Kaliumsalzes m it HjPO., u. einer zweiten Saure, z. B. H 2SO., oder 
H N 03, werden in  dunnen Schichtęn der Einw. von gasformigem K H 3 ausgesetzt. 
ZweekmaBig wird in  m it Fórderschneckcn yersehenen Behaltern gearbeitet, welche 
die Mischungen u. das NH3 im Gegenstrom durchlaufen. (E. P. 301 387 vom 23/11.
1928, Auszug yeroff. 23/1. 1929. Prior. 28/11. 1927.) K u h l i n g .

Kunstdiinger-Patent-Verwertungs-Akt.-Ges., Glarus, Schweiz, iibert. von:
F. G. Liljenroth, Stockholm, Dilngemittel. Bei der Umsetzung von G'aSO., m it 
N H 3 u. COo wird ein Teil des entstandenen (NH.,)2S 04 in  dem gleichzeitig entstandenen 
CaC03 gelassen u. die Misehuńg m it HNO, behandelt. Die erhaltene u. cecebenen-

Turm  gelagerten Abfallstoffen wird h. SO, zugeleitet, welche sich zu S 03 oxydiert 
u. unter MitAvrkg. von W. das in  den Abfiillen enthaltene NH3 bindet. W ahrend des 
E inleitens des S 0 2 kónnen K  u. P 20 5 enthaltende Lsgg. zugefiigt werden. t)ber- 
śchiissiges S 0 2 w ird in  Lsgg. yon CaCl2 geleitet'. (E. P. 302290 vom 13/12. 1928. 
Auszug yeroff. 6/2. 1929. Prior. 13/12. 1927.) K u h l i n g .

Arthur J. Dickinson Ltd., iibert. yon: Walter Henry Groombridge, Deptford, 
Ix)ndon, Insekticid. E in besonders zur Bekampfung yon Baumwollschadlingen ge-

Prior. 8/12. 1927.) K u h l i n g .

2. 28—31. 41—45. Marz.) J u n g .
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eignetes M ittel w ird erhalten durch Behandlung yon NH^-SilicoJluorid m it einer oder 
mehreren Seifen in  wss. Medium. Z. B. werden 60 Pfund Kalischmierseife m it 40% 
Fettsauregeh. m it 20 Gallonen W. yerriihrt. Dazu w ird eine Lsg. yon 20 Pfund NH4- 
Silicofluorid in  15 Gallonen W., die m it einer Lsg. yon 10 Pfund Soda in  5 Gallonen 
W. behandelt war, unterhalb 30° gegeben. Man erhalt so eine Mischung der fein yer- 
teilten Alkalisilieofluoride m it Alkalifluoriden u. einer kolloidalen Lsg. yon SiO„ u. 
Seife. (E. P. 301186 yom 10/11. 1927, ausg. 20/12. 1928.) R a d d e " .

Associated Oil Co., San Francisco, und Sumner E . Campbell, Associated, 
iibert. von: Harry K. Ihrig, Martinez, Kalifornien, Insekticid bestehend aus N-hal- 
tigen Basen, die durch E xtrak tion  yon KW -stoffhaltigem Materiał (Petroleum, Schie- 
feról u. a.) m it sauren Reagenzien erhalten werden. Man behandelt z. B. Petroleum 
bei tiefer Temp. m it fl. S 0 3. Der E x trak t, der die Verunreinigungen, darunter auch 
die N-Verbb. enthalt, w ird m it verd. 25°/0ig. H 2S 0 4 gemischt, naeh der Trennung 
m it festem Atzalkali alkal. gemacht u. m it Dampf dest. Das D estillat enthalt yor allem 
Pyridin , Chinolin, Piperidin  u. dereń Homologen, sowie geringe Anteile an Pyrrol 
u. Aminosauren. Man kann auch direkt das Petroleum m it H 2SO., extrahieren. Um 
aus dem letzten W asserdampfdestillat auch dic 1. Prodd. zu isolieren, wird die wss. 
Lsg. der N-Basen naeh dem Ansauern konz. u. nochmals m it Alkali behandelt. Die 
Basen finden Yerwendung ais Insekticid, indem man z. B. 8,4%  der Basen m it 0,03% 
rotem  Farbstoff yermischt, dazu 81,0% raffiniertes Ol hinzugibt u. dio Mischung m it 
einer Ammoniakscifenlsg. aus 0,45% KokosnuBfettsaurc u. 3,42% 28%ig. N H 3 zu 
einer homogenen cremeartigen M. yerriihrt. Man kann auch die Basen in  Form  ihrer 
Sulfate an Stelle yon N icotinsulfat benutzen, wobei m an yorteilhaft fein yerteilte 
inerte Stoffe, wie Diatmneenerde, hinzusetzt. (E .P.287 371 vom 4/7. 1927, ausg. 
12/4. 1928. Aust. P. 8354/1927 vom 18/7. 1927, ausg. 10/1. 1928. F .P .637  716 
vom 13/7. 1927, ausg. 7/5. 1928. A. PP. 1 686 136 vom 21/12. 1926, ausg. 2/10. 1928 
und 1 671 721 yom 8/11. 1926, ausg. 29/5. 1928.) R a d d e .

Britisli Dyestuffs Corp. Ltd. und James Baddiley und Ernest Chapman, Eng- 
land, Wurm- und Insektenvertilgungsmittel fiir Schafe u. a. Tiere u. zum Schutze von 
Pflanzen. Den bekannten M itteln werden zur Erhohung der Netzfdhigkeit 0,01— 1,0% 
eines Stoffes zugesetzt, der durch Sulfonieren einer Mineralolfraktion oder durch 
Sulfonieren eines Kondensationsprod. aus Petroleum u. Alkoholen, besonders Iso- 
Propylallcohol, erhalten wird. (F. P. 640 736 vom 10/9. 1927, ausg. 20/7. 1928.
E. Prior. 6/12.1926. Aust. P. 10 052/1927 vom 25/10.1927, ausg. 10/4. 1928. E. Prior. 
6/12. 1926.) R a d d e .

Vm. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
Hermann Bartsch, Neuzeilliche V orrichtungen zur Aufbereitung von Eisenerzen. 

E ine neue Lautertrom m el m it messerartigen E inbauten am inneren Trommelmantel, 
die je naeh der Beschaffenheit des Erzes, sowie naeh der yerlangten Anreicherung 
u. Leistung eine langsame u. schnelle Fórderung des Waschgutes gestatten, w ird bc- 
schrieben. Die Nutzleistung der Lauterung wird durch Nachschalten einer zwciten 
Trommel m it Bechern wesentlieh erhoht u. somit klares, prakt. tonfreies E rz aus- 
gebraeht. Eine Hochlcistungssetzmaschine dient zur Sortierung von Erzen in  weiteren 
Grenzen, ais sie den Gcsetzen der Gleichfalligkcit im allgemeinen entspreehen. Dio 
stufenlosen Setzmaschinen besitzen ein iiber die ganze Setzkastenlange durchlaufendes 
Sieb, das eine scharfe Trennung der lialtigen u. unhaltigen Stoffe bei groBer Leistung 
gestattet. Zum SchluB wird ein Eindicker zum Klśiren der Schlammwasser beschrieben. 
(Stahl u. Eisen 49. 353—55. 14/3. Kóln-Deutz, M aschinenbauanstalt H u m b o l d t . )  Wx.

Bertil St&lhane, Untersuchung des Verlaufes der Reduktion von Eisenerzen. Vf. 
bringt eine vollstandige Theorie des kinet. Verlaufs der Gasred. eines Erzes, die an die 
Diffusionstheorien von HOFMANN u. K a l l i n g - L i l l j e k v i s t  anschlicBt. Es wird 
fiir das untersuchte Problem der direkte Zusammenhang zwischen K inetik  u. S tatik, 
sowie die Mógliehkeit der Verwendung der theoret. gewonnenen Erfahrungen in  der 
Praxis nachgewiesen. — Zum SchluB wird eine Methode beschrieben, naeh der man 
empir. D aten ais Unterlagen fiir die Red.-Theorie erhalten kann. (Jernkontorets Annaler
1929. 95— 127.) W . W o l f f .

Walter Luyken und Ernst Bierbrauer, Magnetische Rostung von Eisenerzen. 
Unter „m agnet. Rostung" wird eine Arbeitsweise yerstanden, durch die das schwach 
magnet. Fe-Mineral in  Fe-Erzen in die ferromagnet. Form iibergefuhrt werden soli
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Nach einer Bespreehung dor magnet. Eigg. der Eisenoxyde u. Fe-Erze werden dio Verss. 
geschildert, die orgaben, daB einmal ausschlioClieh reduzierend gearbeitet werden kann, 
um das Eisenoxyd des Ausgangserzes in  ferromagnet. Oxyduloxyd iiberzufuhren. Dabei 
muB insbesondere eine schadliche Bldg. des schwach magnet. Oxyduls untcrdruckt 
werden. Beim Roteisenstein des Dillgebietes geniigte dabei die im Erz vorhandene 
Kohlensubstanz, um durch reincs Erhitzcn des Erzes einen giinstigen Rósterfolg zu 
erreiehen. E in anderer Weg zur Erzielung eines stark  magnet. Róstgutes liegt in der 
Erzeugung des ferromagnet. Eisenoxyds, jedoch konnte dieses Oxyd nur auf dem Weg© 
uber das OxyduIoxyd erhalten werden. Eine Ersparnis an Reduktionsm itteln kann 
m ithin auf diese Weise nicht erzielt werden; auch erfordert die an die Red. anschlieBendc 
Oxydation entsprechende MaBnahinen. Uberróstungen werden aber hierm it yermieden, 
u. auch eine starkere Verbessorung des Trennungsergebnisses kann eintreten. Zum 
SchluB wird dic betriebsmaBige Durchfuhrung u. W irtschaftlichkeit der magnet. 
Rostung erórtert. (Arch. Eisenhuttenwesen 2. 531— 43. Marz. Dusseldorf, Kaiser 
W ilhelm-Inst. f. Eisenforschung.) W i l k e .

P. Schoenmaker, Warviebehandlung und Eigenschaften von Oupdsen. Die 
neueren Vcrff. zur Herst. von hochwertigem GuBeisen u. die verschiedenen Elemente, 
die die Eigg. beeinflussen, bilden den ersten Teil der Abhandlung. Eingehender wurde 
die Wrkg. einer darauffolgendcn W armebehandlung an einem GrauguBeisen m it 
2,76% Gesamt-C, 1,92% Graphit, 1,22% Mn, 2,53% Si, 0,068% P  u. 0,084% S unter
sucht. Die Brinell- u. Rockwellharto blieb prakt. bis 600° konstant. Oberhalb dieser 
Temp. tra t  ein Hartefall ein, der bei 750—800° sein Minimum crreichte; bei noch hoheren 
Tempp. stieg die H artę iiber ihren Anfangswert. Diese Erscheinung is t erklarlieh, da 
bei 600° ein Kugeligwerden des Zemcntits c in tritt. Weiter wurden die Wrkgg. des 
H artens u. Temperns auf dio mechan, Eigg. des GuBeisens erm ittelt. Bis zu Abschreck- 
tempp. unter 750° ergab sich keine botrachtliche Harteanderung, hóchstens eine kleinere 
Verminderung iiber 600° konnte festgestellt werden. Dann findet ein Anstieg s ta tt, 
der die maximale H artę  yon 524 Brinell u. 54 Rockwell bei 850° Abschrecktemp. hat. 
Auch die anderen mechan. Eigg. wurden in  den Bercich der Botrachtungen gezogen. 
Im  allgemeinen ha t das Hartę- u. Temperyerf. wenig EinfluB auf die mechan. Eigg. 
von GuBeisen, m it Ausnahme der H artę, denn die Yerteilung des freien C wird durch 
diese Warmebehandlung nicht beeinfluBt. (Blast Furnace Steel P lan t 17. 283—86. 
Febr. Zaandam, Holland.) WiLKE.

H. M. German, Eleklrisches Schmdzen von Legierungssiahlen. Nach einer t)ber- 
sicht iiber die Entw. der verschiedenen Ofentypen u. einer Bespreehung der 3 Verff. 
der Stahlherst. aus einer k. Charge: m it yollstandiger, m it teilweiser u. m it wenig oder 
keiner Oxydation werden die Schlacken- u. Badbehandlungen erórtert, 2 Schlacken- 
arten zum Raffinieren im  bas. elektr. Ofen werden benutzt. Die „weiBe“ Schlacke, 
die eine Mischung yon Kalk, Koks u. Feldspat im Verhaltnis 12: 1: 2 ist, w irkt nur 
schwach reduzierend u. entschwefelnd, u. ist nur dort am Platze, wo der C-Gehalt 
des Endprod. so niedrig wie moglich gehalten werden muB. Die „Carbid“ -Schlacke 
is t auch eine Mischung yon Kalk, Koks u. Feldspat, aber sie en thalt eine gróBere 
C-Menge. Das durchschnittliche Verhaltnis is t 6: 2: 1. Der C-Gehalt kann entsprechend 
der gewiinschten Red. yerandert werden. Diese Schlacke ist stark  reduzierend, s ta rk  
entschwefelnd, aber nur schwach entgasend. Die einzigen Nachteile sind: sie erfordert 
mekr Geschicklichkeit zu ilirer Aufrechterhaltung ais die weiBe, u. etwas C t r i t t  laufend 
ins Metali iiber. (Blast Furnace Steel P lan t 17. 274—76. Febr, Bridgeville [Pa.] 
Uniyersal Steel Co.) W i l k e .

H. E. Kershaw, Koball-Chrom-Magnetstahle. E ine zusammenfassende D arst. 
Die Co-Stahle werden in 2 Klassen eingeteilt: luft- u. ólhartende. 2 in  L uft hartende 
Stahle sind m it 9 u. 15% Co im Gebrauch, beide m it etwa 1%  C, 9%  Cr u. 1,5% Mo. 
Um die besten Ergebnisse m it diesen Stahlen zu erhalten, miissen sie einer 3-fachen 
W armebehandlung unterworfen werden: Abkiihlen in  L uft von 1150—1200°, Wieder- 
erhitzen auf 750° u. Luftabkiihlung u. nochmaliges Erhitzen auf 970° u. Luftabkiihlung 
bis zum Magnetismus, dann Olabschreckung. Die maximalen B-H-Werte sind nicht 
weniger ais 500 000 fiir den 9%ig. u. 650 000 fiir den 15%ig. Stahl. Die ólhartenden 
Stahle enthalten  35% Co m it 5—6% Cr, 4%  W  u. 0,9% C. In  diesem Falle erhalt 
man die giinstigsten Resultate durch Luftabkiihlung von 1150—1200°, Wiedererhitzen 
auf 750° u. Luftabkiihlung u. schlieBlich Abschreckung in diinnem Ol yon 950°. W ichtig 
ist, daB das Erhitzen auf 950° n icht lange dauert. Die entsprechenden B-H-W erte
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liegen zwischen 900 000 u. 1 Million. (Ind. Ckemist chem. Manufacturcr 5. 47— 48. 
Febr. E d g a r  A l l e n  Research Lab.) W i l k e .

W. Hertel, Ver suche zur Verarbeilung von Bleiglanz-Gelbbleierz-Konzenlralen. 
F iir die Verss. stand ein K onzentrat der Gewerksehaft D irsten tritt zu Nassereit in 
Tirol zur Verfugung. Die Analyse wurde in der Weise ausgefiihrt, daB das Erz durch 
Sehmelzen m it N a2C03 u. S aufgeschlossen, die Schmelzc in  W. gel. u. die Sulfo- 
molybdatlsg. vom PbS abfiltriert wurde. Aus dem F iltra t wurde bei Siedehitze 
MoS2 +  MoS3 durch verd. H 2S 04 1: 1 oder HC1 1: 1 ausgefallt u. ais M o03 in der 
elektr. Muffel bestimmt. Es ergab sich folgende Zus.: 66,5°/0 Pb, 15,8% Mo, 5,0% S 
u. 2,0% S i0 2. Das Schrifttum u. die Nachpriifung bekannt gewordener Vorschlage 
zur Verarbeitung auf trockenem u. nassem Wege werden dann behandelt. Nach 
B l o m s t e a n d  kann man — was bestatigt wird — aus Molybdanbleierz von Garmiseh- 
Partenkirchcn m ittels Cl-Gas bei bestimmter Temp. u. genugender Dauer des Vers. 
Mo ais griines MoOCl., aus dem K onzentrat heraussublimieren. Ais gunstig wurde 
die Behandlung m it gasfórmiger HC1 festgestellt. Die beste Temp., bei der das ge- 
samte Mo aus dem Erz heraussublimiert, liegt bei 390°, ohne daB dabei das Erz- 
konzentrat in  seiner auBeren Beschaffenheit wesentlich verandert wird. F ast das 
gesamte P b  des Konzentrats wird in PbCl„ ubergefiihrt, ohne daB ein Pb-Verlust 
nachweisbar ist. Nach I 1/, Stdn. h a t das K onzentrat alles aufnehmbare Cl aus dem 
HCl-Gas aufgenommen, d. h. alles Pb ist in Chlorid verwandelt, wahrend nach 1% 
lais 2 Stdn. erst alles Mo (bis auf 0,4%) heraussublimiert ist. Das einzige Abfallprod. 
bei diesem Verf. is t das bei der Darst. des HC1 anfallende N a2S 0 4, das vielleicht in 
der Glasjndustrie abgesetzt werden konnte. (Metali u. Erz 26. 115—18. Marz. H am 
burg u. Freiberg, Sachs. Bergakademie.) W i l k e .

Max Haas und Denzo Uno, Ober die Vergutung von Standardsilber. Durch 
therm . Differential-Ausdehnungsmessung sowie metallograph. Priifungcn wurden die 
Ergebnisse von N o r b u r y  (C. 1928. I I . 1483) u. F r a e n k e l  (C. 1926. I I .  695) 
u. F r a e n k e l  u. S c h a l l e r  (C. 1928. II. 937) erganzt. Standardsilber ist danach 
•eine Cu-Ag-Legierung, die bei hóherer Temp. im festen Lóslichkeitsgebiet Misch- 
krystalle bildet, die durch plotzliches Abschrecken erhalten bleiben. Durch geeignetes 
Anlassen schcidet sich das uberschussig in Lsg. gehaltene Cu aus. Diese disperse Aus- 
scheidung erfolgt unter Zusammenziehen u. hat ihren Hochstwert bei 290—300°. 
Die giinstigsten Vergutungstempp. liegen zwischen 720 u. 800°. Vergiitungen unter- 
halb u. oberhalb dieser Temp. geben nur geringfiigige Anderungen. Bei langerem 
Anlassen uber 300° t r i t t  allmahlich Agglomcrierung u. dam it Erweichen ein. Bei 
den mikrograph. Unterss. zeigt dio bei 730° einwandfrei erreichte Homogenisierung 
zu reinen Mischkrystallen, daB die Legierung sich hier im festen Lóslichkeitsgebiet 
befindet. Die 1. Aufspaltung der m it Cu ubersatt. Ag-reichen Misohkrystalle t r i t t  
schon bei 180° auf. Die Ausscheidung erfolgt dispers zunachst vorzugsweise nur im 
Korn. E rs t bei 290° t r i t t  auch Korngrenzensubstanz auf. Bei 360° m acht sich die 
Agglomerierung der ausgeschiedenen Cu-Teilchen bemerkbar, die m it steigender 
AnlaBzeit wachst. Der Hochstwert der H artę soli m it der Blockierung der Korn- 
grenzen durch disperses Cu auftreten. (Ztschr. Metallkunde 21. 94—96. Marz. Aachen, 
Techn. Hochsch.) W i l k e .

L. Sterner-Rainer, Gibt es eine nichtanlaufende Silberlegierung ? Die Frage 
kann nach dem heutigen Stande der Metallkunde nicht bejaht werden. Man kann 
aber erwarten, daB ein 835/1000 feines Ag, das bearbeitet wurde —  nicht ein GuB- 
stuck —  weniger anlauft ais die altgcwohnte 800/1000 feine Legierung. (Dtsch. 
Goldschmiede-Ztg. 32. Kleine Ausgabe 3—4. 5/1. Budapest, Scheidsche Affinerie.) WiL.

F. C. Lea, S a s  Eindringen von Wasserstoff in  Metallkathoden und sein Einflu/3 
auf die Delmungseigenschaften von Metallen und ih e  Widerstandskraft gegen wieder- 
holte Zugbeanspruchung; mit einer Mitteilung iiber die Wirkung nichtelektrolytischer 
Bader und der Vemicklung auf diese Eigenschaften. Priifkórper ais K athoden in  sauren 
u. alkal. Badern, bei StromfluB u. ohne Stromdurchgang. Zugfestigkeit von Stahl 
mit 0,14% C, von Ni u. rostfreiem Stahl (15% Cr, 10% Ni) unverandert, Betrag der 
Bruchdehnung von Stahl herabgesetzt. Wasserstoff entweicht selbst bei gewóhnlieher 
Temp. schnell, sobald der Strom unterbrochen w ird; nach Erhitzen auf 100° Riick- 
kehr der ursprunglichen Eigg. Hochglanzpolitur verm indert oder yerandert das Ein- 
dringen von Wasserstoff zwischen die Krystallgrenzen von weichcm Stahl. StoB- 
festigkeit des Stahls u. W iderstand gegen wicderholten Zug unyerandert; dagegen 
andert Wasserstoffaufnahme die A rt des Bruches durch wiederholten Zug. Ver-
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nickeltcr Stahl ist gcgcn wiederholten Zug wcniger widorstandsfakig. (Proceed. Roy. 
Soc., London Serie A 1 2 3 .  171—85. 6/3.) S k a l ik s ."

Albert Roux und Jean Cournot, Zusammenhang der Einfliisse der Detormations- 
geschwindigkeit und der Temperatur auf die Produkte des Hartens. Vff. untersuchen 
róntgenspcktrograph. Al-Driihte von etwa 1 mm  Durchmcsser, die zuniichst eine Stundo 
lang auf 375° erhitzt waren u. dann bei verschiedenen Tempp. mechan. Belastung 
ausgesetzt. waren. Bei 375° tra t bei einer Belastung von 1000 g Bruch nach 15 Sek. 
ein, bei 380 u. 450° sofortiger Bruch bei Belastung. Mit Ausnahmc des Drahtes, der 
boi 375° nach 15 Sek. brach, zeigen alle Driihte Interferenzfleekc, die sich in mehreren 
lionzentr. Kreisen auf der P latte symmetr. anordnen. Die Dcformationsgeschwindigkcit 
ha t also einen bedeutenden EinfluB auf die P rodd .: das Metali kann orientiert bleiben 
bei geniigend rascher Deformation oberhalb der Temp. der ersten Bearbeitung. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 631—33. 25/2.) L o r e n z .

Scklótter, ('ber Verzinnung. Die Ausarbeitung des Verf. fiir elektrolyt. Ver- 
zinnung wird geschildert. In  einem Elektrolyten, in dem das Sn in  zweiwertiger Form 
vorliegt, wird es unter allen Umstanden ais dichtes, bei 3000-facher VergróBerung 
nicht ais krystallin erkennbares Materiał abgeschieden, dabei lassen sich die Strom- 
dichten unter geeigneten Bedingungen bis auf 1000 Amp. steigern. Die Anodę geht 
in demselben MaBe in Lsg. wie die kathod. Abscheidung vor sich geht u. die kathod. 
Abscheidung folgt dem FARADAYschen Gesetz. Bander m it Bandgeschwindigkeitcn 
von 14 m/Min. u. 1000 Amp. Stromdiclite konnen je tz t m it genau berechneten Auf- 
lagen yerzinnt werden. Der konstruktive Teil der Anlagcn ist nun aueh vollcndet. 
Der W iderstand in einem Eisenblech ist beim Verzinnen so groB, daB der Strom nicht 
mehr bis an die auBersten K anten geleitet werden kann. In  den neueren Maschinen 
ist diese Schwicrigkeit behoben u. alle 11 Sek. fiillt je tzt ein Blech selbsttiitig aus 
der Maschine. Was fiir die Bleehe notwendig war, galt natiirlich auch fiir Bandeiscn 
u. Driihte. Beim Verzinnen von Cu-Bleehen in  der Praxis machte sich folgender t)bel- 
stand unangenehm bemcrkbar: An u. fiir sich iiuBerlich tadellose Cu-Rohre werden nach 
kiirzerem oder langerem Gebrauch an kleinen Stellen durchlocliert. Es ha t sich ge- 
zeigt, daB in diesem Falle im Cu Kupferoxydulkrystallc eingeschlossen sind u. daB 
dio Einschliisse bei salzhaltigem W. oder dort, wo starkę elektr. Erdstróm e auftreten, 
sehr rasch aufgelost werden, u. die Bchalter u. Róhren oft nach wenigen Monaten 
im Gebrauch lecken. Vf. ist es gelungen, durch Anwendung einer einfachen Vor- 
behandlung vor der Verzinnung dahin zu kommen, daB auch die kupferoxydulhaltigen 
Stellen sich m it Zinn iiberziehen. (Ztschr. Metallkunde 21. 105—OG. Marz.) WlLKE.

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Gemnnung ver- 
fliichtigungsfahiger Metalle aus Erzen, Huttenprodukten und jRiickstdnden aller Art. 
(D. R. P. 473 016 K I. 40a vom 8/12. 1923, ausg. 12/3. 1929. — C. 1925. I . 2466 LE. P. 
225 842].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Gemnnung von Melalleii 
und Metallverbindungen. Die Rohstoffe werden bei erhóhten Tempp. einer chlorierenden 
Behandlung unterzogen u. dann naeheinander m it W. u. wss. Lsgg. von NH3, Am- 
moniumsalzen oder beiden ausgelaugt. Das Verf. d ient vorzugswcise zur Gewinnung 
von Ag, Ni, Co, Cu u. Zn. Die Chlorierung w ird so geleitet, daB nur diese Metalle 
bzw. dereń Verbb. chloriert, sehwerer chlorierbare Stoffe, wie Verbb. des Ca, Al u. 
Mg, dagegen nicht angegriffen werden. Je  nach A rt der zu behandelnden Stoffe wird 
unter gleichzeitiger, vorangehender oder folgender oxydierender oder reduzierender 
Behandlung gearbeitet. Erforderlichenfalls werden Stoffe, wie CaO, zugesetzt, welche 
das Auslaugen von Schwermetallen bei der Behandlung der chlorierten Rohstoffe 
m it W. verhindern. (E. P. 301342 vom 24/8. 1927, ausg. 27/12. 1928.) K u h l i n g .

Fried. Krupp Akt.-Ges. (Erfinder: Benno StrauB und Paul Klinger, Essen), 
Entkohlen von kohlenstoffhaltigem Ferrochrom mit Hilfe von O zy den, 1. dad. gek., daB 
das Ferrochrom in gemahlenem Zustande m it ebenfalls gemahlenen Oxyden (z. B. Fe20 3, 
Erzen, Hammerschlag o. dgl.) gemischt u. bei Sintertemp. unter Verhaltnissen gegliiht 
wird, bei denen die Gleichgewichtsspannung des CO nicht erreicht oder iiberschritten 
wird. 2. dad. gek., daB der Partialdruck des entstehenden CO durch Abpumpen 
der Gasphase entsprechend niedrig gehalten wird. — W ird in  einem offenen Reaktions- 
raum  gearbeitet, so muB fiir eine reduzierende Atmosphare gesorgt werden. (D. R. P- 
473 415 K I. 18b vom 9/10.1926, ausg. 15/3. 1929.) K u h l i n g .
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V. B. Browne, Tarentum , V. St. A., Verarbeilung von Eisenlegierungen. Kohlen- 
stoffarme Chromaluminium-, vorzugsweise 5—30%  Cr u. 3— 10% Al enthaltende 
Legierungen werden bei alimahlich abnehmenden Tempp. u. schlieBlich bei gewohn- 
licher Temp. abwechselnd gewalzt u. geselimicdet. Die Erzeugnisse werden nacli- 
gegliiht. Sie zeiehnen sich durch D uktilita t u. W iderstandsfahigkeit gegen oxydierende 
Einww. bei hohen Tempp. aus. (E. PP. 302 640 vom 10/4. 1928 u. 302 644 vom 17/7.
1928, Auszug veróff. 13/2. 1929. Prior. 19/12. 1927.) K u h l i n g .

International Nickel Co. Inc., Paul Dyer Werica, James Sebold Vanick 
und Thomas Howard Wiekenden, V. St. A., Raumbestandiges graues Gufleisen, 
enthaltend neben Fe 3—4%  C, weniger ais 0,3% Si u 0,5—5%  Ni. Dio Legierungen 
verandern ilir Vol. bei Temp.-Veranderung nur unwesentlich. (P.P. 651242  vom 
22/2. 1928, ausg. 15/2. 1929.) K u h l i n g .

Soc. an. des Acieries et Forges de Firminy, Frankreich, Iłostfreier Stahl, 
enthaltend neben Fe 0,05—0,6%  C, 0,3—0,7% Mn, 0,4—1%  Si, 0,5—6%  Cr, 6 bis 
9%  Al u. 0,2—1%  Ti. Die Stahle sind leicht gieflbar, schmied- u. walzbar. (F. P. 
651459  vom 7/9. 1927, ausg. 19/2.1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Reinigen von Eisen und 
Stahl. Ais Reinigungsmittel w ird Ce fiir sich oder bei Ggw. anderer ahnlich wirkendcr 
Stoffe, wie V, Ti, Al, Ca, Mg oder Si, verwendet. Z. B. benutzt man eine Legierung, 
welche neben Fe 2—40%  Ce u. 25—40% V entlialt. (E. P. 302 574 vom 21/11. 1928, 
Auszug veróff. 13/2. 1929. Prior. 17/12. 1927.) K u h l i n g .

E. A. Aslicroft, Woye House, England, Zinn. Zinnhaltige Erze, Riick- 
stiinde o. dgl. werden m ittels ZnCU oder FeCl3 bei Ggw. reduzierender Stoffe, wie 
Eisen- oder Zinkpulver, oder etwas Fe enthaltende Kohle auf etwa 600— 900° erhitzt. 
Das entstehendc SnCl, dest. ab, schm. heraus oder w ird ausgclaugt. Z. B. kann der 
zinnhaltige, m it einem Reduktionsm ittel gemischte Stoff in  geschmolzenes, gegebenen- 
falls FeClj enthaltendes ZnCU eingetragen u. die Umsetzung durch Zuleiten von gas- 
fórmiger HCl oder verd. oder unverd. Cl, gefordert werden. Aus dem SnClj Wird metali. 
Sn in  iiblicher Weise, zweekmaBig elektrolyt., gewonnen. (E. P. 302 851 vom 5/4.
1928, ausg. 17/1. 1929.) K u h l i n g .

Anglo American Corp. of South Africa, Ltd., Johannesburg, Siidafrika, 
Kupfer aus Erzen u. dgl. Cu ais Silicat enthaltende Rohstoffe werden sehr fein ge- 
pu lvert, m it W. zum Brei angeriihrt, dieser in  der Filterpresse vom W. befreit u. 
in  der Presse m it einer NH3 enthaltenden F l., vorzugsweise einer Lsg. von (NH.)2C0a, 
ausgelaugt. (E. P. 301 859 vom 22/5. 1928. Auszug veroff. 30/1. 1929. Prior" 7/12.
1927.) K u h l i n g .

Gebr. Siemens & Co., Berlin (Erfinder: Erich Birnbrauer, Neuenhagen), Her- 
słellung von Formkórpern aus Kupfer, das durch Ausfallen aus wss. Lsg., W aschen u. 
Red. m it H ? erzeugt ist, nach P aten t 454 804, dad. gek., daB die Ausfallung des zu 
reduzierenden Cu durch Elektrolyse bei hoher Strom dichte geschieht. —  Das durch 
Elektrolyse gewonnene Cu liefert gleichmaBiger zusammengesetzte Formkorper ais 
durch Zcmentieren gewonnenes Cu. (D. R. P. 473 376 K I. 48a vom 10/11. 1921, ausg. 
14/3. 1929. Zus. zu D. R. P. 454804; C. 1928. I. 1313.) K u h l i n g .

Soc. an. Commentry-Fourchambault et Decazeville, Paris, Legierungen, en t
haltend neben Fe 20—50% Ni, 10—25% Cr, 1— 5%  Mn, weniger ais 1%  Ć, 0,5 bis 
8%  W  oder 0,2—5%  Mo oder 0,2—8%  W  u. Mo, u. gegebenenfalls 0,2— 1%  V oder
0,1—0,2%  Ti oder 0,1—1%  V u. Ti u. bis zu 10% Co. Die Legierungen sind gegen 
zerstórendc Einww. bestandig. (E. P. 302 249 vom 12/12. 1928, Auszug veróff. 6/2.

W. S. Smith, Newton Popplcford, H. J. Garnett, Sevenoaks, und J. A. Holden, 
Gidea P ark , England, Magnetische Legierungen, en thaltend 50—90%  Ni, 5— 30% Co, 
nicht weniger ais 5%  Mn u. gegebenenfalls bis zu 6%  eines oder mehrerer der Ele- 
mentc Cr, Mo, W, Si, V u. Al. Die Legierungen werden vorzugsweise zu Drahten 
oder Bandern verarbeitet, auf 900° erh itzt u. an der Luft abgekuhlt. (E. P. 302394 
vom 16/9. 1927, ausg. 10/1. 1929.) K u h l i n g .

Western Electric Co., Inc., New York, tibert. von: John Wendell Andrews, 
Chicago, Magnetische Stoffe. Eisen-Nickellegierungen m it einem Nickelgeh. von mehr 
ais 25, zweekmaBig etwa 80% , werden geschmolzen u. zwecks teilweiser Oxydation 
unter L uftzu tritt langere Zeit im Schmelzen erhalten. Die Erzeugnisse werden bei 
alimahlich sinkender Temp. gewalzt u. dann sehr fein gepulyert. Das erhaltene Pulver

1929. Prior. 12/12. 1927.) K u h l i n g .
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dient zur Herst. von MagnetkoriJern. (A. P . 1 7 0 3  287 vom 16/3. 1927, ausg. 26/2.
1929.) K u h l i n g .

S. & T. Metal Go., iibert. von: Robert Jay Shoemaker, Chicago, V. S t.A ., 
Lagernietalle. Die Legierungen enthalten neben P b  ais H auptbestandteil 1—5%  Sn,
0,1—1°/0 Ca, 0,02—0,3% Mg u. 0,02—0,1%  Al. (A. P. 1 703 212 vom 23/12. 1927, 
ausg. 26/2.1929.) K u h l i n g .

Cleveland Graphite Bronze Co., ubert. von: Fred. K. Bezzenberger, Cleveland, 
V. S t. A., Selbstschmierende Lagernietalle. Lsgg. eines Salzes eines geeigneten Metalies, 
in  denen ein Schmiermittel suspendiert i?t, z. B. eine saure Lsg. von CuS04, welche 
feinvcrtoilten Graphit u. ein Schutzkolloid (Leim) entha.lt, werden elektrolysiert u. 
das kathod. abgeschiedene Erzeugnis geformt. (A. P. 1 702 927 vom 27/3. 1922, ausg. 
i  9/2.1929.) K u h l i n g .

Rudolf Appel, Berlin, Verchromen. Bei dem Verf. gemaB dem H auptpatent wird 
sta tt N a?S04 eine kleine Menge NaHSO., yerwendet. (Schwz. P. 128 376 vom 12/5.
1926, ausg. 16/10. 1928. Zus. zu Schwz. P. 121376; C. 1927. II. 3070.) K u h l i n g .

Langbein-Pfanhauser-Werke Akt.-Ges., Leipzig, Elektrolytisches Verchromen. 
Ais Elektrolyt dient die moglichst neutral gehaltene Lsg. einer 3-wertigen Chrom- 
verb., Ausscheidung von Cr(OH)3 oder bas. Chromsalzen wird durch Zusatz von 
Seignettesalz, N atrium citrat, phcnolsulfosauren Salzen, Glycerin o. dgl. verhindert. 
H 3B 0 3 kann zugegen sein. Zwecks Erzeugung glanzendcr Belage werden Kolloide 
oder capillarakt. Stoffe zugegeben. Oxydation des Bades is t zu vermeiden. W ird 
ohne Diaphragma gearbeitet, so yerwendet man Chromanoden u. g ibt gegebenenfalls 
ein Reduktionsm ittel zum Bade, Bei Verwendung eines Diaphragmas d ient eine 
Lsg. von Seignettesalz ais Anolyt. Den K atholyten erhalt m an zweckmaBig m it 
C 02 gesatt., z. B. durch Einhangen eines m it Cr2(C03)3 gcfiillten Beutels. (E. P. 
301478 vom 2/1. 1928, Auszug veróff. 23/1. 1929. Prior. 1/12. 1927.) K u h l i n g .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung von Badjliissigkeiten. Zwecks 
elektrolyt. Herst. von Metallbelagen oder zu anderen Zwecken werden Metallsalz-, 
besonders Zinksulfatlsgg. dadurch von Chlorionen befreit, daB m an sie anod. m it 
Hg behandelt, zweckmaBig in  der Art, daB Hg oder ein geeignetes Amalgam ais Anodę 
geschaltet u. die zu reinigende Lsg. in  entsprechender Schiclitdicke u. Geschwindigkeit 
dariiber geleitet wird. Es bildet sich unl. HgCl. (E. P. 301512 vom 30/11. 1928, 
Auszug yeroff. 23/1. 1929. Prior. 1/12. 1927.) K u h l i n g .

Everett L. Reed, Photom icrographs of iro n  a n d  steol. L ondon: C hapm an & H all 1929. 8°.
20 s. not.

IX. O rganische Praparate.
Selden Co., iibert. yon: Alphons O. Jaeger, P ittsburgh (Pennsylyanien), 

Katalytische Ozydalion organischer Verbindungen in  der Gasphase. Ais K atalysatoren 
dienen die Oxyde von V, Mo, Ta, W, Cr, U, Mn, Bi, Fe, Co, N i, Cu, Ag oder Gemische 
derselben, dio zusammen m it kiinstlichen oder naturlichen basenaustauschenden 
Zeolithen inF orm  yon Al-Doppelsilicaten oder einfachen Al-Silicaten verwendet werden. 
Von den natiirlichen Zeolithen kommen in  Frage Nephelit, Leucit oder Feldspat. — 
Z. B. wird Toluol bei 340—380° zu Benzaldehyd oder Benzoesaure, Anthracen zu 
Anthrachinon oxydiert. In  zahlroichen Beispielen werden K atalysatoren, die teil- 
weiso fiir Oxydationen bestimmter Verbb. ganz besonders geeignet sind, beschrieben 
(ygl. E. P . 281 307; C. 1928. I. 1328). (A. P. 1694122 vom 24/11. 1926, ausg. 
4/12. 1928.) _ _ M. F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Spaltung von hochsiedenden 
Kohłenwasserstoffen in  niedrig siedende durch Behandlung m it Wasserstoff in  Gegen- 
wart von Katalysatoren. Zu dem Ref. nach F . P. 612327 u. Schwz. P. 123330; C. 1928.
I I .  310 ist folgendes nachzutragen: Die Spaltung der KW-stoffe gelingt auch bei 
Zusatz yon H 2 oder H 2-enthaltenden Gaseemischen, wie Wassersas, an Stelle von 
W.-Dampf. Carbazol geht beim Uberlciten m it H 2 bei 350° iiber einen aus A L03 u. Fe 
bestehenden Katalysator in  Benzol neben wenig A nilin  iiber. Ais Beschleuniger sind 
weiter geeignet Gemische von Zn, Cu, Cr, Fe oder A120 3> MgO, Fe, Zn oder Zn, Fe, TiO. 
E in  zur Spaltung yon Carbazol m it H 2 im Autoklaven (100 a t Druck) oder im  Gas- 
strom geeigneter K atalysator wird durch Eintragen von CuO u. ZnO in wss. C r03-Lsg. 
u. nachfolgende Red. des getrockneten Gemisches m it H , bei 450° erhalten. — W ird
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Kresol u. H 2 bei 450° iiber einen Fe-Al-Katalysator geleitet, so entsteht Toluol neben 
Benzol. — Durch t)berleiten von Tieftemperaturdampfen (Kp. 180—250°, etwa 45% 
Phenolgeh.) m it H 2 iiber einen Fe-Magnesiun1vanadatka.t8.ly3a.tOT bei 450° unter At- 
mospharendruck w ird ein fast yóllig phenolfreies Ol erhalten, von welchem 50% unter 
180° sieden. — In  gleicher Weise wie Naphthalin lassen sich auch Teirahydro- u. 
Dekahydronaphthalin in  Benzol iiberfuhren. Durch Oberleiten von X ylol uber einen 
Mischkatalysator, welcher durch gemeinsames Fiillen von Fe(N 03)3 u. A1(N03)3 m it 
N H 3 in wss. Lsg., Auswaschen des Nd. u. nachfolgende Red. m it H„ bei 400° unter 
Zuschlag von Mg(N03)2 u. K N 0 2 dargestellt wird, bei Ggw. yon H", bei 425° wird 
Benzol neben wenig Toluol erhalten. (E. P. 283 600 yom 12/7. 1926, *ausg. 9/2. 1928.
F. P. 612 908 vom 18/3. 1926, ausg. 4/11. 1926. D. Prior. 20/7. 1925. Schwz.PP. 
127 689 yom 7/7. 1926, ausg. 17/9. 1928; 127 690, 127 691 vom 7/7. 1926, ausg. 1/9.
1928. D. Prior. 20/7. 1925. Zuss. zu Schwz. P. 123330; C. 1928. 11.310.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Gewinnung von Diolefinen, 
besonders Butadien aus Gemischen m it anderen Gasen, indem man diese m it Lsgg. 
der Schwermetallsalze der 1. u. 2. Gruppe, besonders Ag, Hg u. Cu in  einwertiger 
Form behandelt. I s t  das Butadien m it Gasen, wie 2V2, H„, 0 2, die sich in  AgNOs oder 
H gN 03 n ich t lósen, gemischt, so wascht man die Gase m it diesen. Bei Anwesenheit 
von Olefinen vcrwendet man eine HCl-saure Lsg. von CuCl, m it dem Butadien einen 
unl. Nd. bildet, wahrend die Olefine gel. werden. Aus der Cu-Verb. kann das Butadien 
durch E rhitzen gewonnen werden. (E. P. 303 323 vom 30/4. 1928, ausg. 24/1.
1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von
Olefinen und Diolefinen. Man le ite t Paiaffine, Olefine oder cycl. KW -stoffe bei erhohter 
Temp. iiber K atalysatoren, die m it Glanzkohle iiberzogen sind, besonders bei Tempp. 
zwischen 550 u. 750°. Ais Ausgangsstoffe sind Cyclohexan, Tetrahydróbenzol, Tetra- 
hydronaplithalin, Terpene, Naphthene, kaukas. Petroleumfraktionen, ferner nichtcycl. 
Mineralole, Crack- u . Kohlehydrierungsprodd. geeignet. Die R k. soli bei gewohnlichem 
Druck u. in  Ggw. inerter Gase, z. B. W.-Dampf, N„, C02, CHi u. dgl., erfolgen. Bei- 
spiel: Man leitet CyclohexanAamęi bei 650° durch einen m it Porzellankugeln gefiillten 
Rk.-Raum . Hierbei bedecken sich diese m it Glanzkohle. Darauf w ird ein Gemisch 
yon 4 Voll. W.-Dampf u. 1 Vol. Cyclohexandampf bei 650° durchgeleitet. Man erhalt 
ein  Gasgemisch, das 10%  H2 u. CHĄ, ferner 90% Olefine, hauptsachlich Butadien u. 
Athylen en thalt. Die Ausbeute an Butadien betragt 60—70%  der Theorie. —  Noch 
drei weitero Beispiele. (E. P. 303 998 yom 14/12. 1927, ausg. 7/2. 1929.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Charles A. Kraus 
und Conral C. Callis, W orcester (V. S t. A.), Herstellung von Bleiteiradthyl aus einer 
Pb-Na-Legierung m it 6—30%, insbesondere m it 20% Na-Geh., u. C2H 5 ■ J  unter all- 
mahlichem Zusatz der zur Zers. des N a notwendigen Menge W., A. oder einer Saure, 
wie Essigsaure, die das Pb n icht angreift. Die R k. findet zweckmaBig in  einem ge- 
schlossenen GefaB in Abwesenheit eines organ. K atalysators beim Kp. der M . s ta tt. 
Das Jodathyl kann auch durch andere Athylhalogenide ersetzt werden. (A. P. 
1694 268 yom 13/4. 1923, ausg. 4/12. 1928.) M. F . M u l l e r .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Deutschland, Gewinnung . konzentrierter 
Fettsauren aus ihren Estern durch partielle Verseifung u. Dest. —  300 Teile Essigsdure- 
athylester u . 80 Teile W. werden in  einer Kolonne bei 8 a t Drucł? yerseift, der nicht 
verseifte E ster u. der Alkohol u. ein Teil W. werden abdest. Die Essigsaure w ird m it 
wenig W. unten aus der Kolonne abgezogen. Dabei werden ca. 40%  des Esters yer
seift. Eyentuell werden yor der Verseifung 0,1—0,2%  konz. H „S04 zugesetzt u. das 
Verf. in  ununterbrochenem Arbeitsgang durchgefiihrt, indem das Verseifen in  einem 
Autoklayen u. die Dest. in  einer Blase m it Kolonne durchgefiihrt wird. Durch Er- 
hóhung des Druckes, z. B. auf 15 at, wird die Verseifung beschleunigt. (F. P. 647 219 
vom 16/1. 1928, ausg. 21/11. 1928. D. Prior. 18/1. 1927.) M . F. M u l l e r .

Consortium fiir ełektrochemische Industrie G. m. b. H., Deutschland, Ver- 
fahren zur Herstellung von Estern des Vinylalkohols. Man le ite t Gemische von C2Hc u. 
dem Dampf einer Carbonsaure rasch durch einen erhitzten K atalysator, z. B. akt. 
Kohle oder S i0 2, die m it Zn- oder Cd-Salzen, besonders dereń Acetaten, impragniert 
sind, bei Tempp. yon 210 bis 250°, dabci soli das C2H „im  OberschuB yorhanden sein u. 
beide Stoffe vor der Rk. bis nahe an die Rk.-Temp. erh itz t werden. Beispiel: Man 
leitet Acetylen durch yerdampfende Essigsaure u. das Gasgemisch bei 220—250° uber 
mit Zinkacetat getrankte akt. Kohle. Das Kondensat en thalt Yinylacetat. — Durch
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nmhlcn. (E .P . 802 059 vom 14/12. 1028, Auszug veroff. 13/2. 1929. Prior. 19/12.
1927.) K u h l i n g .

Imporiftl Chemical In d u stries  L td ., London, W ilfrid  Gibson, A n thony  Jam es 
H ailwood, Josoph B aron  P aym an  und A rnold  Shepherdson, Manchester, Farbsloff- 
prhpamlc,. Zur Horst. von wbh. Paston oder Suspcnsioncn von unl. Farbstoffcn ver- 
wondel. man Polychlornaphthalinsulfonsaurcn oder ihre Salze; m an erhalt diese Sauren 
durch Boliandoln von Polychlornaphthalin, einem Geh. von ungefahr 3— 4,5 Atomen 
(!) m it milfoniorenden Mittcln. (E. P . 300 800 vom 29/8.1927, ausg. 13/12. 1928.) F r a .

X I. H arze; Lacke; Firnis.
A nton in  M ajrich, Dic Fortschrittc in  der Lackindustrie in  den Jahren 1925—1927, 

(Cheinioky Obzor 3. 180—84. 211— 15. 243— 49. 1928.) GuNTHER.

Piiul K napp, Woodbury, V. S t. A., Herstellung von Kunstharzen. Stroh, Sagę- . 
.■i/Hinc oder Maiskolbcn werden m it Siiuron dest. Das Destillat, welches 1—2%  Furfurol 
onthiUt, wird mit. einer dem Furfurol iiquivalentcn Menge eines Amins (Methylamin, 
A nilin , Toluidin, Naphlhylamin) in Ggw. einer Saure (HCl, Essig-, Oxalsaure) oder 
cii ich Sttlzcs (CaCls, FcCl3, ZnCla) bei 50— 70° kondensiert. Das entstandene Harz er- 
wolcht boi ea. 150“ u. ist 1, in organ. LOsungsmm. (CCI,,. Bzl., Naphtlia, Furfurol). Es 
wini auf Lock verurbełtet oder, gegebenenfalls naeh Zusatz von Fiillstoffen, unter 
Druck u. Hit ze gelntrtet. (A. P . 1 690 490 vom 18/5.1921, ausg. 25/12.1928.) N o u v e l .

Cftnadinn E lcctro  P roducts Co. L td ., ubert. von: H ow ard W atson  M atheson 
mul Frodoriclc W illiiun Skirrow , Montreal, Canada, Herstellung von Kunstharzen. 
100 Teile Vinylc$tcr (Fonniat oder Acetat) u. 12 Teile C //20  oder Acetaldehyd werden 
(i Stdl\. unter Druck, gegcbenenfalls in Ggw. von wenig Mineralsaure, auf 100° erhitzt. 
Dic Kondensation kann auch bei gewobnliehem Druck ausgefiihrt werden. Die er- 
haltenen Hanc werden durch Waschen, Dest. oder Dampfdest. gereinigt. Sie sind in 
der Killte hurt. in der H itze piast. ( E. P .  280 246 vom 8/11. 1927, Auszug veróff. 
31/12. 1927. A. Prior. 8/11. 1926.) N o u y e l .

B akolito Corp., New York, Htrsidlung cincs Glyptalharzes aus einer mehrbas. 
ŚfluriJ u, einem mehrwertigem A. bei Tempp. unterlialb 175°, wobei zunachst ein farb- 
loses Anfaiigskondcnsutionsprod, entsteht. das zunachst auf Tempp. unterhalb 100° 
cvh\tj>.t wird. bis es eine gummiartige Beschaffenhcit erlialtcn hat, u. das dann durch 
Krhit zen unterhalb 186® in ein hartes, diclites u. unsehmelzbares Endprod. verwandelt 
wird, 1 Teil Glycerin u. 2 Teile Phthalsaurcanhydrid werden zunachst auf 150—175° 
crhitf.t. Dos erh&ltene Aufangskondensationsprod. w ird in Formen gegossen u. auf 
'.HI— 100" erhitzt. u. uachher bei 125— 135° gehiirtet. In  gleieher Weise w ird Athylen- 
ode.r Purpyknglph)! kondensiert (vgl. P .P .  638084; C. 1925. I I .  1499). (E .P .  
300 6GS rom  11/7. 1927, ausg. 13/12. 1928.) M . F. M u l l e r .

B ritish  Thom son-H ouston Co. L td .. London, ubert. von: Roy H erm an  K ienle, 
New York. Herstdhmg twi Glyptalhankonden-aationsprodukicn unter Zusatz eines Wcich- 

ismiitek, wie polymeri&iertes Inden, Inden,' Anilin. Toluidin. Anthracen, Kresol, 
Triaeetm . Glykoldiaectat, Benzyłaeetat. lh»tykcet«t, Be.nzylalkohol, Bcnzylbenzoat, 
o-Km ylbenzoat^ Triphenylphosphat, A thyllaetat, n-Butylphthalat, D ibutylphthalat, 
DiphenvlSthor «. a. oberlialb 165® sd. L&snngsmm. —  Z. B. werden 2 Teile polymeri- 
sicrlos Iftden zu einem (JlyptalhaRS zugesetzt, das aus 12 Teilen Pht.halsaureanhydrid 
u. S Teilen Glycerin erhalten wurde, l \ r  Zusatz des We.ichmachungsmittels findet in 
jedem bcliebigen Stadium  bei der Herst. des Kunstharzes s ta tt. Die Prodd. dienen ais 
Kuustmassen oder Anslriohe. (E. P . 275 219 vom 21/7. 1927, Auszug verOff. 21/9. 
1927. A. Prior. 2 S. 1926.) M .F .  M u l l e r .

Com nagnie Franę&ise pour l 'E x p lo ita tio n  des P rocM śs T hom son-H ouston, 
W .wkreich, Hertteihmę w n  Gh/pialhardfi&iwgcn aus den in der W arme geharteten 
Warzeń durch Erhitzen m it einem LSsnngsnuitel, das gleichzeitig die Ansgangs- 
komponenten. wie Phtbalsaureanhydrid u . G lvem ». zu lósen Term ag. Ais L&ungsm. 
dienen die im  vorst- M  ienann ten  Prodd. (P. P . SS 7S9 Tom 24/6. 1927. ansę. 4/3. 
M  A, P rior, 1 7. 1926. 1  Zus. zu F. P. 604 1SS: C. I32S. U. 1475.) M. F. M u lle r .

E dw ard  Sidney H ole. London, Ko-ndensaiior.sproduli. Phen-cJ. u . CB^O werden 
mit Hilfe von \>,-onig Alkali kondensiert^ Si^ba-ld eine bestimmte Yiseositat erreicht ist, 
g ib t m an k. <vicr h . W. m  fcfthtt ab  u. rerseitet m it der Leg. eines ehromsauren Salzes. 
An Stelle von W. ka-nn auch A.. NHS oder ein Gemiseh von beiden rerw endet werden.
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Man erhalt so eine wss. Lsg. des Harzes, die unm ittelbar ais Lack oder ais Impragnier- 
m ittel benutzt werden kann. Nach dem Abdampfen des W. laBt sich das H arz unter 
Druck u. H itze harten. (E. P. 302 098 vom 20/6. 1927, ausg. 10/1. 1929.) N o u v e l .

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Berlin, Herstellung von in  fetten Ólen und Fir- 
nissen lóslichen, harzartigen Kondensationsprodukten aus Płienolen und Formaldehyd, 
1. dad. gek., daB man die aus CHzO oder dessen Polymeren u. /9-Naphthol in  Ggw. von 
sauren oder sauer wirkenden Kondensationsm itteln oder ohne Kondensationsm ittel 
hergestellten krystallin. Verbb. iiber ihren F. hinaus bis zur Harzbldg. erhitzt. — 2. darin  
bestehend, daB man die krystallin. Yerbb. aus jS-Naphthol u. CH20  unm ittelbar m it 
lack- oder firnisbildenden fetten Olcn bis zur Harzbldg. Terkocht. — Dio harzartigen 
Kondensationsprodd. sind n icht nur in  A. u. Aceton, sondern auch in  fetten Ólen, 
wie Leinól, Ricinusol oder Mohnol, 1. Die aus ihnen erhaltlichen fetten Lacke u. Firnisse 
konnen gegebenenfalls m it anderen Lósungsmm., wie A. oder Terpentinol, verd. werden. 
Z. B. w ird (3-Naphthol in  A. gel. m it 40% ig■ CH20  u. wenig 10%ig. HC1 bzw. NH,C1 
am RiickfluBkiihler gekocht, bis die Lsg. zu einem dicken Brei feiner, weiBer Krystall- 
nadeln erstarrt. Man entfernt das Losungsm. u. das iiberschussige W. durch Dest. 
u. erh itzt die zuruckbleibenden Krystalle solange auf ca. 200°, bis eine Probe nicht 
mehr krystallin. Eig. zeigt. Das entstandene Harz laBt sich unm ittelbar m it Leinol 
oder noch besser m it Standol verkochen u. liefert nach Zusatz von Siccativen einen 
gleichmaBig trocknenden Ollack. — Die durch Zusammenschmelzen von ji-Naphlhol 
m it Paraformaldehyd erhaltliche, schwach gelblich gefarbte krystallin. M. kann zwecks 
Gewinnung heller gefarbter zur H erst. bunter Lacke geeigneter Lacke, nach Zerkleinerung 
m it Leinol langere Zeit verkocht werden. Schón bei 200—250° rerharzen die Dioxy- 
dinaphthylmethane unter Bldg. eines hellgelben Ollackes etwa von der Farbę des Lein- 
óles. (D. R. P. 4 6 8  3 9 1  KI. 12 q vom 20/5. 1925, ausg. 12/11.1928.) S c h o t t l S n d e r .

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Herstellung von óllóslichen Phenol- 
aldehydharzen. H artbare oder n icht hartbare Phenolaldehydharze oder dereń Gemische 
werden m it 33—50% eines mehrkernigen Phenols (cc-Naphthol, [1-Naphthol, dereń 
Homologen) oder eines mehrwertigen Phenols m it ein oder zwei Ringen (Resorcin, 
Diphenol, Dioxydibenzyl, Dikresol, Dithymol, Dicarmcrol), gegebenenfalls m it H ilfe 
eines K atalysators (Mn- oder Pb-Oxyd oder -Resinat oder dereń Gemischen) erh itzt. 
Man kann in  Ggw. gelinder Oxydationsmittel (a- oder /J-Nitronaphthalin oder -Nitro- 
naphthol) oder unter Durchleiten von Luft oder inerten Gasen kondensieren. Vor, 
wahrend oder nach der R k. konnen naturliche Harze, gegebenenfalls in  Lsg. zugesctzt 
werden. Die erhaltenen Prodd. werden k. oder h. in  fetten Olen oder in Fir?iis gel. u. 
dienen nach Zusatz von Lósungsmm. ais Lacke. (F. P. 645 713 vom 13/12. 1927, ausg. 
30/10. 1928. D. Priorr. 14/12. 1926 u. 3/1. 1927.) N o u v e l .

Bakelite Corp., New York, iibert. von: Victor H. Turkington, Caldwell, 
V. S t. A., Plienolharze. Phenolaldehydharze, Harnstofformaldehydharze, Glyptale oder 
naturliche Harze, werden m it 20— 40% Oxa2sdure-, tyeimaure- oder Phthalsaurediathyl-, 
-dipropyl-, -dibutyl- oder -diamylester gemischt. Besonders geeignet is t Phthalsaure- 
dibutylester. Der Ester verzogert das H arten  u. w irkt ais Plaslifizierungsmittel bei 
der H erst. von piast. Massen u. Lacken aus den genannten Harzen. (A. P. 1 695 566 
vom 24/5. 1926, ausg. 18/12. 1928.) N o u v e l .

La Bakelite und Henri Steinmann, Frankreich, Polymerisation kiinstlicher Harze. 
Kiinstliche Harze, insbesondere Bakelite, werden bei gewóhnlicher Temp. m it Hilfe 
kurzwelliger Strahlen gehartet. Ais Lichtąuelle dient z. B. eine Hg-Lampe, zweck- 
maBig in  Verb. m it einer Vorr. zum Ionisieren der Luft. Wenn ein Schirm eingeschaltet 
wird, der den Durchgang der Strahlen nur durch ein bestimmtes Muster gestattet, 
wird das H arz nur an den belichteten Stellen gehartet, wahrend die n icht belichteten 
Teile m it A. herausgel. werden konnen. (F. P. 646 529 vom 29/12. 1927, ausg. 13/11.
1928. Big. Prior. 7/1. 1927.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung ton Hamstoff- 
formaldehydkondensationsprodukten. In  Abanderung des Verf. des H auptpatents 
wurden Monomethylolharnstoff oder andere Methylolverbb., die durch Kondensation 
von Harnstoff m it Formaldehyd in alkal. Lsg. erhalten werden, oder hóher molekulare 
amorphe Verbb., die aus den Methylolverbb. durch H 20-Abspaltung gewonnen werden, 
in alkoh. Lsg. oder in  Mischung m it anderen Lósungsmm. in  Ggw. von sauren K onden
sationsmitteln erhitzt. — 90 Teile Monomethylolharnstoff werden in  100 Teilen CH3-OH 
suspendiert u. m it 2 Teilen H 2S04-Monomethylester kurze Zeit gekocht. Nach dem  
Neutralisieren m it methylalkoh. Kalilauge krystallisiert das Kondensationsprod. aus.
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(E.P. 296 361 Tom 28/2. 1927, ausg. 27/9. 1928. Zus. zii E. P. 266752: C. 1929.
I. |52.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Arthur VoB, 
F rankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von geliarteten Kunslmassen, dad. gek., daB man 
die aus CH20  u. Phenolcn durch nachtragliche Kondcnsation m it Halogenfettsiiuren 
erhaltcnen carboxylhaltigen Harzc in  Ggw. mehrwertiger Alkohole auf Tempp. 
iiber 100° erhitzt. — Man erh itzt die carboxylhaltigen Aklehydphcno! harzc z. B. m it 
Glykol. Glycerin, Mannit, Polyvinylalkohol, wasserloslichen Kolilehydraten usw. 
(D. R. P. 473 171 KI. 39b vom 30/9. 1927, ausg. 12/3. 1929.) F r a n z .

Herold Akt.-Ges., Hamburg, Formen non Kunstharzen. Zur H erst. von diinnen 
Schichten aus K unstharz taucht man eine Anzahl von M etallplatten, vorzugsweise 
N ickelplatten, die in  den gcwunschten Zwischenraumen nebeneinander angcordnet 
sind, in das fl. K unstharz u. hiirtet dann durch Erwarmen. (E. P. 303 103 vom 27/9.
1928, Auszug veróff. 20/2. 1929. Prior. 28/12. 1927.) F r a n z .

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
Arnold Kuhner, Das Verfahren „Komers-Cuker“ in  Tavikovice und Krumsin, 

dessen Wert fiir die landwirtschaftliehen Kleinbelriebe und fiir die Grofiinduslrie. B e- 
sch re ib u n g  des KoM ERS-CuKER-Yerf., w elches fiir  d ie  Z u c k e rfa b r ik a tio n  auBer- 
o rd c n tlich e  V ortc ile  b ie te t,  in d em  n eb en  d e r E rze u g u n g  v o n  R o b - u . K o n su m zu ck er 
e in e  w eitg eh en d e  V erw ertu n g  d e r  A b fa llp ro d d . f i ir  F i i t te ru n g  u . D u n g u n g  s ta t t f in d e t .  
(O sterr. C hcm iker-Z tg . 32 . 14— 15. 15/1. P e rc h to ld sd o rf  b. W ien .) JUNG.

Noboru Taketomi und Shiro Aritake, Die Ursache der niedrigen Ausbeute an 
Alkohol hi der Gdrung der Formosa-Rohrzuckermelasse. II. (I. vgl. C. 1927. II . 1210.) 
Es wurde die Einw. von N H 4-Salzen auf die Giirung der Melasse u. auf die Zus. der Garfl. 
untersucht. Ammoniumphosphat oder -sulfat erhoht im  allgemeinen die Gargeschwindig- 
keit. Die vergorcne Fl. der Formosa-Zuckerrohrinelasse en thalt Glutose, eine n icht 
vergarbare Hexose. Die niedrige A.-Ausbeute is t auf die Ggw. von Glutose zuriick- 
■zufuhren, welche reduzierende Eigg. hat, manchmal aber auch auf den Mangel an Stick- 
stoffnalirung fiir das W achstum der Hefe. (Journ. Soc. chem. Ind ., Japan  [Suppl.] 
3 1 . 206 B—207 B. Tokio, Univ.) J u n g .

Naoto Kameyama und Jiro Kato, Elektrodialyse erschopfter Melasse. Mittels 
der Elektrodialyse lassen sich dic Aschenbestandteile erschopfter Melasse der Rohr- 
zuckerfabrikation abscheiden. Die Salze, welche in  W. 1. Aschenbestandteile ergeben, 
scheiden sich dabei fast yollstandig zuerst ab, die unl. Bcstandteile langsam im weiteren 
Verlauf. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 201 B—202 B. Tokio, Univ.) J u n g

H. H. Peters und F. P. Phelps, E ine . lechnische Methode fiir  den Gebrauch des 
Quecksilberbogens, um in  der spektralphoioinetrischen Analyse von Żuckerprodukten Daten 
fu r  die Wellenlange 560 mu zu erhalten. Nachdem bereits fruher (C. 1927. II . 1211) 
gezeigt ist, daB fiir die quantitative Messung der Zuckerfarbung der Wellcnlange 560 m/t 
besondere Wichtigkeit zukommt, fiir diese aber eine gceignete monochromat. Licht- 
quelle nicht zur Verfiigung steht, um colorimetr. arbeiten zu konnen, haben Yff: gezeigt, 
daB sich die Absorption fiir diese Wellcnlange m it hinreichender Genauigkeit berechnen 
JiiBt aus den spezif. Extinktionskoeffizienten fiir dic Wellenlangen 546 u. 578 m//, 
die im  Quecksilberbogen zur Verfiigung stehen. Aus einer groBen Zahl von Messungen 
h a t sieli ergeben, daB der Extinktionskoeffizient fur die Wellenlange 560 m/( erhalten 
wird, wenn von dem Extinktionskoeffizienten fur ). — 546 4 8 %  der Differenz der 
Extinktionskoeffizienten fiir ). =  546 u. }. ~  578 abgezogen wird. (Bureau Standards 
Journ. Res. 2. 335— 42. Febr. 1929. Washington.) S t o c k .

E. W. Rice, Bestimmung der Feuchtigkeit in  Zuckersirupen. Es wird eine Ver- 
besserung der Best. der ,,Feuchtigkeit“ in Zuckersirupen naeli der Dest.-Methode von 
B i d w e l l  u . St e r l in g  (C. 19 2 5 . I. 2099) angegeben, darauf beruhend, daB die Dest. 
des W. durch Zugabe von 10 g Filtcrfasern zu 15 g Sirup innerhalb von 4 Stdn. bei 
Yornahme nur einer Wagung ermoglicht wird (Beleganalvsen). (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 1. 31— 32. 15/1. Yonkers [N . Y.].) ’ H e r z o g .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Reinigen von Zuckersaft durch Zusatz von 
K alk, nm die kolloidal gel. Substanzen zu koagulieren. Die in  der Lsg. suspendierten 
Stoffe werden dann abgeschleudert u. der UbcrschuB an K alk durch CO., entfernt. 
(F. P. 651113 vom 22/3. 1928, ausg. 14/2.1929. Schwed. Prior. 31/3.1927.) M. F. Mu.



1 9 2 9 . I . H xv. G ap.u n g s g e w e r b e . 2 3 6 1

Charles R. Brown, Kansas City (Missouri), und Hubert E. Nelson, Keokuk 
(Iowa), Geuńnnung von Stdrkezucker aus Getreidekórnern, die zunachst yon den Keim- 
lingen u. Sehalen befreit u. dann zu GrieB zerkleinert werden, der in  0,03°/oHCl-haltigem 
W. gewasehen wird, um die Verunreinigungen eto. herauszulósen. Darauf wird die in  
dem GrieB enthaltene Starkę m ittels Saure hydrolysiert u. die Lsg. m it einer Alkalilsg., 
z. B. NayCOj-Lsg., bis zu einer [H ‘] von 3,5—4,0 neutralisiert, filtriert u. weiter bis 
zu einer [H'J von 6,0—6,5 neutralisiert. Nach dem Filtrieren wird die glucosehaltige 
Lsg. aufgearbeitet. Die Glucose is t frci von Fe u. S 0 2. (A. P. 1 690 359 yom 31/10.
1925, ausg. 6/11. 1928.) M . F. M u l l e r .

Verein der Starke-Interessenten in Deutschland, Berlin, Herstellung von siifi- 
sloffhałtigcm Stdrkezucker und Starkesirup unter Zusatz von p-Phenelolcarbamid bereits 
vor oder bei der Hydrolyse der Starko. In  dem Beispiel werden 0,5%  p-Phenetol- 
carbamid zu der S tarkę vor der Hydrolyse m it verd. Saure zugesetzt. (D. R. P.
473 453 K I. 89i yom 8/2. 1924, ausg. 16/3. 1929.) M. F. M u l l e r .

Jules Paul Louis Blier und Eugene Franęois Vitoux, Frankreich (Seine), 
Geuńnnung vcm Milchzucker aus Molken durch raschcs Abkiihlen auf ca. 0° u. Absaugon 
des Kjystallbreies. (F. P. 647 252 yom 10/6. 1927, ausg. 22/11. 1928.) M . F . M u l l e r .

Hersey Mfg. Co., South Boston, ubert. von: Harold W. Harrigan, Medford 
(Massachusetts), Apparatur zum Trocknen und Reinigen von Starkę. Z. B. werden 
Starkestiicke, wie sie aus einer ,,Mogul“ -Masehine geformt erhalten werden, in  einem 
Strom h. Luft in  einer Trommel zerkleinert u. getrocknet, die mitgerissene Starkę w ird 
von der L uft durch ein F ilter getrennt u. gekuhlt. An H and einer schemat. Zeichnung 
is t eine apparative Ausfiihrungsform besehrieben. (A. P. 1 693 649 vom 5/11. 1927, 
ausg. 4/12.1928.) M. F. M u l l e r .

William David Stein, Chicago, Herstellung eines Melil und Starkeabbauprodukte 
enthaltenden Produkts aus Starkę durch Einw. einer Saure in  der Warme, z. B. 1 bis 
l ł/4 Stde. bei 150°, u. nachtragliches Zusetzen von Mehl. Das durch die Saurebehand- 
lung erhaltene Prod. besteht z. B. aus 13% unyeranderter Starkę, 20%  Starkezucker, 
62% Starkeestern der Formel C12H1.1_13O10Xl_c, worin X  den Saurerest bedeutet, 
z. B. Mono-, Di-, Tri-, Tetra-, Penta- u. Hexaacetylstarke, ferner Tetra- u. Hexa- 
am jlose u. andero Starkeabbauprodd., 0,4% Saure u. ldeineren Mengen anderer Prodd., 
wie Proteine u. F ette . (Schwz. P. 129 282 vom 28/10.1926, ausg. 1/12.1928.) M. F. Mu.

X V. G arungsgewerbe.
Hans Reiner, Quarzlampenbestrahlung in  der Getrankeindustrie. Beschrcibung 

eines patentierten Verf. von E r n s t  R e i n i s c h  zur Melioration alkoh. Getriinke durch 
Bestrahlung des zur Herst. von Spirituosen erforderlichen W. (Oesterr. Spirituosen 
Ztg. 28. Nr. 11. 4. 14/3.) J u n tg .

J. Raux, Schwierigkeiten beim Mdlzen und Brauen. I I I .  Schimmel au f den Malz- 
boden. (II. vgl. C. 1929. I. 950.) Besprechung der Schimmelbldg. auf den Malzbóden 
u. der Verhinderung des W achstums von Schimmelpilzen, (Brewers Journ . 64. 559. 
15/11. 1928.) J u n g .

A. Spiegel, Welche Bedingungen mussen wir an ein Malz stellen, um darau-s ein 
Qualitatsbier von Pilsner Charakter zu brauen. Kurze tibersiclit. (Allg. Brauer- u. 
Hopfen-Ztg. 68. 1713— 14. 20/12. 1928.) K o l b a c h .

H. Stadler, U ber die Zufdrbung der Wiirzen bei der Herstellung heller Biere. Vf. 
kommt auf Grund von Versl3. in der Praxis zu der Ansicht, daB die bleibende Zufarbung 
der Bierwiirze von der A lkalitat des Brauwassers, von der Spelzenbeschaffenheit der 
Gerste u. yon der zufarbenden Eig. des Hopfens abhangt. Die durch Oxydation der 
Wiirzebestandteile bedingte Zufarbung soli durch Ausscheidung der betreffenden 
Stoffe bei der Garung wieder yerschwinden. (Wchschr. Brauerei 45. 579—82. 29/12.
1928.) K o l b a c h .

W. Windisch, P. Kolbach und W. Banholzer, tlber den Einflu/3 der kunstlichcn 
Maische- und Wurzesduerung au f die Zusammensetzung der Wiirzen und der daraus 
hergeslellten Biere. Bei Sauerung einer Malzmaische m it Salzsaure oder Milchsaure 
ergibt sich, wenn nach dem „KongreBverfahren“ gemaischt wird, ein Optimum der 
Diastasewrkg. bei etwa pn =  5,5. Es wird hervorgehoben, daB dieses pn-Optimum 
nicht m it dem iibereinstimmt, das bei Einw. von Diastasc auf 1. Starkę bei 20° ge- 
funden wurde (pa =  4,7). —  Der Zusatz yon Saure zur Maische regt die Enzyme
(Diastase, Protease, Phytase) an u. bewirkt dadurch eine weitgehende Veranderung

XI. 1. 153
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der Wurzezus.; insbesondere wird auch dic Pufferung crhóht. Durch Siiuerung der 
fcrtigen Wiirze wird im wesentlichen nur die T itrationsaciditat u. die [H '] erhóht. 
Die Vermehrung der Pufferung bei Sauerung der Maische yerhindert eine weitgehcndc 
Steigerung der [H ‘] wahrend der Garung, wogegen die Sauerung der fertigen Wiirze 
die pH-Verschiebung durch die bei der Garung gebildete Siiure kaum beeinfluCt. 
(Wchschr. Brauerei 45 . 523—28. 535—39. 553—58. 8/12. 1928.) K o l b a c h .

Jules Ventre, Uber die wirkliche Aciditdt bei der Konservierung und He.rste.Uung 
von Weinen. Bericht iiber Unterss. der H-Ioncnkonz. garender u. lagernder Weine. 
(Rev. Chim. ind. 38 . 2— 8. Jan.) JUNG.

Gr. Mezzadroli und E. Vareton, Dic Fadenkrankheit des Weines. Heilungs- 
versuche mitlels lcombinierter Behandlung m it Schwefligsdureanhydrid und akliver Kohle. 
Die Krankheitserreger u. ihre Wrkgg. werden besehrieben. Durch Behandlung m it 
N orit yerschwinden die Krankhcitserscheinungen, kehren jedoch nach einigen Tagen 
zuriick. S 0 2-Behandlung nim m t die Trubung dauernd fort, behebt aber n icht dio 
Oligkeit, wogegen eine kombinierte Behandlung m it N orit u. S 0 2 zu dauernder Hoilung 
fiihrt. Schlagen des Weines begiinstigt die Noritwrkg., die Schnelligkeit der Heilung 
steig t m it der Hohe der Noritgabe (0,25—3%). Dio Temp. muB wahrend der Be
handlung tief gehalten werden. (Giorn. Chim. ind. appl. 11. 14-—17. Jan . Bologna.) G ri.

Alfredo Ravenna, N em  Methode zur quanlilaliven Bestimmung von Glycerin mit 
Kaliumpermanganat. Die Methode stellt eine Modifikation des Bichromatverf. dar, 
unter Ersatz des letzteren durch K M n04. Die Rk. yerlauft nach der Gleichung: 
C3Hs(OH)3 +  7 0  =  3 C02 +  4 H 20 . Ais Reagenzien werden gebraucht: I .  1/ia-n. 
KMnO,,; II. 1/10-n. Oxalslure; I II . Ag2C03, hergestellt durcli Versetzen von 140 ccm
0,5%ig. Ag2S 04-Lsg. m it 4,9 ccm n. N a,C 03 u. Absetzenlasscn des einmal m it W. 
dekantierten N d.; IV. bas. Pb-Acetatlsg., hergestellt durch 1-std. Kochen von neu- 
traler 10°/0ig- Pb-Acetatlsg. m it iiberschiissiger Bleiglatte u. E iltrieren in  der W arme; 
V. H 2S 04 1 +  1. — Zur Analyse wiegt m an 10—25 g Glyeerinwasser oder 3—5 g  
Rohglycerin in einen 250 ccm-MeBkolben, fiillt m it W. auf, g ib t 25 ccm der Lsg. in 
einen 100 ccm-Kolben, g ib t den Ag-Nd. I I I  hinzu, nach 10 Min. 5 ccm IV, schiittelt 
kraftig durch, fiillt zur Markę auf u. g ibt noch 1,5 ccm fiir die Ndd. hinzu. K raftig 
schiittcln, klar filtrieren. F iltra t m it Pb-Acetat auf vollkommene Ausfallung priifen, 
sonst Wiederholung m it 6 ccm IV. 25 ccm F iltra t m it iiberschiissiger K M n04-Lsg. 
u. 50 ccm H 2S 04 (V) in  geeignetem Kolben 2 Stdn. im sd. Wasserbade halten, noch w. 
m it Oxalsaurelsg. (II) zuriicktitrieren. Verbrauchte ccm K M n04: 4,809 =  Glycerin. 
(Zymologica Chim. Colloidi 3. 174—76. Dez. 1928.) G r i m m e .

Vikt. Bermann und H. Wertheim, Vergleichende bakieriologische Untersuchung 
von Gerstensorten amerikanischer und mdhrisclier Herkunft. Bestimmte amerikan. 
Gerstensorten haben bei Schweinen Erkrankung lierrargerufen. — Es wurden drei 
fiir die untersuchte amerikan. Gerste spezif. Mikroorganismen isoliert, von denen 
eine sporentragende Bakterienart die Verwendung der Gerste ais Brauware gefahrlich 
erscheinen liŁBt. (Wchschr. Brauerei 4 5 . 564—65. Ztschr. ges. Brauwesen 5 1 . 206—08. 
15/12. 1928.) K o l b a c h .

A. Heiduschka und H. Ay, Beitrdge zur Kenntnis von Weizenmalz. Ausfiihrliche 
Analyse von zwei Weizenmalzen. (Ztschr. ges. Brauwesen 52. 6—7. 12/1.) K o l b a c h .

Fr. Schultze, E in  neuer Hopfentitrationskolben. E in  Erlenmeyer m it seitlicher 
Ausbuclitung unweit der Basis zur T itration  einer pctrolath. Hopfenharzlsg. m it alkoh. 
KOH. Der Indicatorumschlag erfolgt in der alkoh. Schicht, welche zur besseren 
Beobachtung in die halbkugelfórmige Ausweitung gebracht wird. (Wchschr. Brauerei 
4 5 . 566. 15/12.1928.)  ̂ " K o l b a c h .

— , Yerbessertes Vorlagealkoholometer fiir die Vorlagen an Destillierapparaten fiir  
hochprozentigen Spiritus. Beschreibung eines neuen Vorlagealkoholometers des Inst. 
fiir Garungsgewerbe, das sich von dem alten  Instrum ent durch eine gróBere Gesamt- 
lange u. einen langeren Schwimmkorper unterscheidet. (Apparatebau 40. 291—92. 
14/12. 1928.) _ S lE B E R T .

F. Wehrmann, Die refraktometrische Bieranalyse. Die Best. des Alkoholgeh. m it 
Hilfe des Z E i S S s e h e n  Refraktometers wird besehrieben. (AUg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 
69 . 47. 12/1. Jena, Stadt. Brauerei.) " K o l b a c h .

Fritz Kutter, Die Bestimmung des Schaumes, bezicliungsweise der Schaumhalligkeit 
ton Bier. Neue Methode. Mit QuecksilberniveaugefaB wird in einer SchaummeG- 
burette (Abbildung) Unterdruck erzeugt u. das Bier eingesaugt, wobei sich Sehaum 
bildet. Eine m it dem MeBraum in Verb. stehende Haarcapillare fiihrt allmahlichen
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Druckausgleich lierbei. Nach 2, 4, 6 u. 8 Minuten (Stoppulir) wird der Stand der 
Schaumkuppe u. der S tand der Trennungsflaehe Bier—Sehaum abgelesen. Aus den 
erhaltenen D aten berechnet sich die dem Sehaumvermogen proportionale Schaum- 
ziffer. (Ztsehr. ges. Brauwesen 51. 201—06. 52. 1— 6. 15/12. 1928.) K o l b a c h .

B. D. Hartong, Gerbstoffbeslimmungen. Gerbstoffbestst. in  Wiirze u. Bier nach 
dem Prinzip der Methode L Ó W E N D A L : Titration der Gerbstofflsg. m it KM n04 (Indi- 
gotin ais Indicator) vor u. nach der Entfernung des Gerbstoffs durch geeignetes Ad- 
sorbens. —  Casein crwies sich ais brauchbar. Eino Totaladsorption des Gerbstoffs 
war n icht angiingig, aber 2 g Casein pro 100 ccm Bier adsorbierten 50 u. 8 g 74% 
Gerbstoff, worauf sich die Best. aufbaut. — Eine gehopfte Wtirze enthielt in  100 ccm
0,0111 g Gerstengerbstoff u. 0,0080 g Hopfengerbstoff. (Wchschr. Brauerei 46. 11 
bis 15. 12/1.) K o l b a c h .

J. Schindler und V. Hulać, Ober die Bedeutimg der Milchsdure bei der Be- 
urteilung der Echtheit eines Weines und ihre Beslimmungsmethode nach Moslinger. Der 
natiirliche Saureabbau im Wein unter Bldg. von Milchsaure kann in nórdliehen 
Gegenden eine Yerbesserang des Weines bedeuten, dagegen bei den weniger sauren 
Siidweinen die Q ualitat verschlechtern. Das Verhaltnis zwischen Geh. an n icht fliichtigen 
Sauren u. E xtraktionsrest cinerseits u. dem Milchsauregeh. andererseits kommt bei 
der Beurteilung der E chtheit des Weines in Betracht. Die Methode nach M o s l i n g e r  
gibt in  der Regel um einige Zehntel hohere Milchsaurewcrte ais die Best. nach K u N Z E .  
Die Best. nach M o s l i n g e r  ist aber einfacher u. schneller auszufiihren. Analysen 
u. Berechnung im Original. (Chemicke Listy 23. 73—77. 25/2. Prag, S taatl. Forschungs- 
inst. f. Obst- u. Weinbau.) M a u t n e r .

Augustę Saint-Hilaire, Frankreich, Haute-Garonne, Exlraktion und aułomatisches 
A-V.sjire.ssen der Treber und ahnlicher Stoffe und Fillrieren des Extrakies. Vereinigung des 
E xtraktionsapp. m it einer Kelterpresse, wodurch die H andarbeit, die Arbeitszeit u. 
die Gefaliren fiir die Arbeiter verringert werden. Dio kontinuierliche u. autom at. 
F iltration  erfolgt wahrend des Auspresscns der Treber in besonders konstruierten App. 
(F. P. 640 756 vom 18/8. 1927, ausg. 21/7. 1928.) R a d d e .

Rene Emile Trottier, Frankroich, Seine, Anordnung zur kontinuierlichen Burch- 
fuhrung der Garung. Man fiihrt die Garung z. B. von W eintrauben in  mehreren, nach 
unten  konisoh verji'mgten, innen verkupferten Schwarzblechkufen durch, die oben 
m ittels eines W.-Verschlusses abgeschlossen werden konnen u. am Boden eine Klappe 
besitzen, durch die die abgestorbenen Hefezellen entfernt werden. Durch Dreiweghahne 
werden die einzelnen Kufen m iteinander verbunden. Beim Durchgang durch die 
verschiedenen Behalter k la rt sich der Most nach u. nach, da dic to ten  oder erschopften 
Zellen entfernt werden. Die Klarung wird noch beschleunigt durch Anbringung von 
Zwischenwanden in  den Kufen, die diese bis zu %  ihrer Hóhc in  3 Teile teilen, wo
durch eine lebhafte Strómung im  Most bewirkt wird. Dabei werden lediglich die 
wirksamen Ferm ente vom Most mitgefuhrt. Durch Regelung des Zuflusses von 
frischem, 25° waimem Most gelingt es, die Temp. bei 35° zu halten. (F. P. 638 894 
vom 28/12. 1926, ausg. 5/6. 1928.) R a d d e .

Jacąues Augustę fimile Carriere, Frankreich, Gewinmmg von Alkohol und 
Fultermelasse aus Lignocellulose, insbesondere aus Rebenholz, durch Verzuckerung 
der Cellulose m ittels Sauren, Ncutralisieren der Lsg., Vergaren der Zuckerlsg. zu 
Alkohol, der abdest. wird, u. Verwendung des Riickstandes ais Vielifutter. (F. P. 
650 042 vom 28/1. 1928, ausg. 31/12. 1928.) M . F. M u l l e r .

I . Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Denaturieren von Alkohol 
mittels Substanzen, die dem A. einen dcutlichen Geruch u. Gesehmack verleihen, u. 
nicht durch Dest. iiber Sauren oder Alkalien oder durch F iltricren uber Tierkohle oder 
durch Ausschiitteln m it Paraffinol entfernbar sind. Solche Substanzer sind z. B. Methy]- 
rhodanat, Allylalkohol, Diathj-1-. Dimethj-]-, Metliylathyl- oder Diacetylsulfid. Aceto- 
nitril, Thioessigsaurcester, Thiobuttersaurcestcr, Ichthyolól u. ahnliche Prodd., wie 
rohes synthet. Methanol, JIethylalkoholvorliiufo, die insbesondere ungesatt. Alkohole 
enthalten, die iiber 10° sd. Fraktionen, dic bei der H erst. von Butadien aus 1,3-Butylen- 
glykol gewonnen w'erden, ferner die unterhalb 120° sd. Fraktionen, dic bei der Pyridin- 
synthese aus Acetylen u. NH3 anfallen, Dest.-Prodd. von bituminósen Schiefern u. 
Asphalt, z. B. Ichthyol. Diese Prodd. werden event. m it bekannten Denaturierungs- 
mitteln gemischt yerwendet, z. B. m it Steinkohlentcerpyridinen, Holzspiritus, Benzol 
Terpentinól oder Ox3łdationsprodd. von Petroleum destillaten. — Z. B. werden 1000 ccm
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A. m it 5 ccm einer Mischung, bestehend aus 1 Vol. Diathylsulfid u. 2 Voll. synthet. 
Pyridinhomologen erhitzt. (E. P. 298 617 vom 12/8. 1928. Auszug yeroff. 5/12. 1928. 
Prior. 12/10.1927. Zus. zu E. P. 298611; C. 1929. I. 1509.) M. F. M u l l e r .

Alfa-Laval, Frankreich. (Seine), Mechanische Sterilisierung von W ein durch Zusatz 
von feinpulyerigen neutralen Stoffen, wie Infusorienerde, wodurch die Mikroorganismen 
von den feinen Teilclien angezogen u. durch Zentrifugieren aus der F l. entfernt werden. 
(F. P. 651061 vom 20/3.1928, ausg. 14/2. 1929.) M. F. M u l l e r .

XVI. N ahrungsm ittel; G enuBm ittel; F u tterm ittel.
G. Rigobello, Gegemcart von Viłaminen in  einigen Tconsermerten Vegetdbilien.

Bei der Unters. von Tomatenmus, Erbsenkonseryen, Pfirsichen in  Zuckersaft u. 
Orangenmarmolade wurde festgestellt, daB die in den frischen Fruchten yorhandenen 
Vitamine erhalten bleiben, wenn die Konseryierung unter LuftabschluB, bei niedrigem 
Druck u. bei einer Temp. unter 100° stattfindet. (Boli. d. Soeieta Ita liana d i Bio
logia sperimentale 3. 422—25. 1928. Payia. Sep.) G rim m e .

Oscar Herz, Uber Maizenandhrzucker. Bericht iiber giinstige Erfahrungen m it 
Maizenaniihrzuckcr, der nach Angabe der herstellenden „Deutschen Maizena-Gcs. 
A.-G.“ , Hamburg, zu 99,5% aus Dextrose besteht, ais Sauglingsnahrungszusatz. 
(Therapie d. Gegenwart 70- 141—42. Marz. Rothenburgsort-Hamburg, Kinder-
krankenhaus.) F r e u n d .

A. Abe, Untersućhung iiber einige chinesische S'peisen- I I .  Bericht. Fen-tiao-tzu
und Chao-mi. Fen-tiao-tzu en thalt im  wesentlichen Bohnenmehl yon Phaseolus 
var. rodiatus u. wird ais Nudelgericht bereitet. Es enthalt: W. 11,73%, Protein
3,33%, Kohlehydrate 83,31%, F ette 0,18%, Asche 0,99%. Chao-mi w ird aus „M itza“ 
(L. Panicum miliaceum) bereitet. Es enthalt: W. 7,43%, Protein 9,84%, Kohle
hydrate 76,58%, F ette 2,46%, Asche 3,60%. (Journ. of Oriental Medicine 8. 98.
1928. Mukden, Manchuria Med. Coli. Sep.) F r e u n d .

A. Abe, Untersuchung -iiber einige chinesische Speisen. I I I .  Bericht. tJher das 
Yitamin B  in  Nai-toufu und Gliao-mi. (Ygl. auch yorst. Ref.) „Nai-toufu“ ist ein 
kaseartiges Milchprod. Es enthalt kein Vitam in B. „Chao-mi“ aus L. Panicum 
miliaceum, ein Backprod., enthalt hinreichend Vitamin B, um z. B. Tauben yor 
Ayitaminose zu schutzen. (Journ. of oriental Medicine 8. 99. 1928. Mukden, Man
churia Med. Coli. Sep.) ! F r e u n d .

T. Chrząszcz und W. Michalski, Die Ibslićhen Kohlenhydrałe des Boggemnehles 
und Feststellung der Dichte des Teiges. In  frisch hergestelltem n. Roggenmehl ist das 
Verhaltnis yorr einfachen, Fehlinglsg. unm ittelbar reduzierenden Zuckern zu den zu- 
sammengesetzten, Fehlinglsg. erst nach der Inyersion reduzierenden ungefahr wie 1 :1 . 
Bei guter Lagerung yersehiebt sich das Yerhaltnis zugunsten der Dextrine ( 1 : 2  bis 
1: 3). Bei schlechter, feuchter Mehllagerung erfolgt Steigerung des Zuckcr-, Vermin- 
derung des Dextringeh. Die Backfahigkeit der Meble wurde nach ihrer Teigdichte ab- 
geschatzt: Dunkle Mehle zeigen eine bessere Teig- u. Brotausbeuto ais dio helleren. 
Der EinfluB der Lagerung auf dunkles Mehl ist im allgemeinen gunstiger ais bei hellem 
Mehl. Der anfanglich gunstige EinfluB einer 1—1% -jahrigen Lagerung auf die Back
fahigkeit geht bei langerer Dauer wieder zuriick. E in Mahlsystem, welches zugunsten 
einer gróBeren Ausbeute an hellerem Mehl die Mahlung auf den ersten Walzenstiihlen 
forciert, beeinfluflt die Backfahigkeit der einzelnen Mahlprodd. ungiinstig. (Przemyśl 
Chemiczny 12. 389—407. 1928. Posen, Uniy.) H o y e r .

M. Kling und W. Jiirgens, Brennereitrockenhefe ais Fułtermiłtel. Brennerei- 
trockenhefe ba t etwa denselben Futterw ert wie getrocknete Bierhefe. Eine Analyse u. 
dio fur die yerschiedenen Haustiere zutraglichen Rationen werden angegeben. (Wchschr. 
Brauerei 45. 542—43. 1/12.1928. Speyer.) K o l b a c h .

American Bottlers oi Carbonated Beverages, W ashington, iibert. yon: John
H. Buchanan, Ames, V. St. A., Sterilisationsmittel. Die Sterilisationsmittel bestehen 
aus yerd. wss. Lsgg. von NaOH, denen Salze des Na, besonders NaCl, in  solcher Menge 
zugesetzt sind, daB die Dissoziation u. die Loslichkeit des NaOH yerringert wird. 
Z. B. werden l% ig . Lsgg. von NaOH 1—3%  NaCl zugesetzt. Die sterilisierende Wrkg. 
der Atznatronlsg. wird durch den Zusatz wesentlich erhoht. (A. P. 1702 629 vom 
15/11.1926, ausg. 19/2.1929.) K u h l i n g .
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A. H. Kilner, Leigh-on-Sea, Konservierung leicht terderblicher Sloffe, wie Nahrungs- 
mittel. Butter, Margarine, Kase, Wiirste, E ier usw., welelie an der L uft verderben, 
werden in  gasdichte Beutel eingeschlossen, dereń Offnungen m it Schnallen oder 
sonstigen Befestigungsmitteln oder einem Klebstoff versehlossen werden. (E. P.
304 341 Tom 15/10. 1927, ausg. 14/2. 1929.) S c h u t z .

A.-G. M. Stabback und Stabavite Syndieate Ltd., London, Konseruierung von 
Nahrungsmiiteln. Man umhiillt Fruchte, Eier, Geflugel, Fleiscb usw. m it einer Lsg. 
von Tragant oder anderem Gummi, der in Beriihrung m it W. aufcjuillt, ohne ldebrig 
zu sein, m it Glycerin unter event. Zusatz ublicher Konservierungsmittel, wie Bisulfit 
oder A lkalinitrat, worauf sie in  ublicher Weise m it Papier, K artons u. dgl. yerpackt 
werden, die ebenfalls m it der Lsg. impragniert sind. (E. P. 304 253 vom 18/7. 1927, 
ausg. 14/2. 1929.) S c h u t z .

Conserven!abrik Bischofszell Tobler & Co. (A.-G.), Bischofszell (Schweiz), 
Konservieren von Aromastoffe entliallenden Fliissigkeiten durch Eindicken, insbesondere 
von Fruchlsaflen. Man nim m t die Gewinnung der Aromastoffe u. das Eindicken der 
F l. durch Erhitzen naeheinander in  getrennten Apparaten vor, um jedes dieser Verff. 
unabhangig von dem anderen kontrollieren zu konnen. In  einem ersten A pparat be- 
findet sich eine Anzahl hintereinander angeordneter Kammern u . eine Warmeaustausch- 
vorr. zum teilweisen Verdampfen der durch die Kammern geleiteten F l., sowie ein 
Kondensator zur Gewinnung der Aromastoffe aus den abziehenden Dampfen, fcrner 
in  einem zweiten A pparat ebenfalls eine Anzahl Kammern u. eine Warmeaustausch- 
vorr. zum Eindicken der Fl. (Schwz. P. 126 573 vom 29/10. 1927, ausg. 1/12.
1928.) S c h u t z .

Fritz Kiindig sen., Pfaffikon, Zurich, Entziehen von Coffein aus Kaffeebohnen.
Die aufgeąucllten Kaffeebohnen werden einem erhóhten Druck, z. B. 12 at, ausgesetzt, 
dann auf den Kp. der zur Verwendung kommenden Lósungsmm., z. B. A., erhitzt, 
worauf nach Entfernen des letztcren die anhaftenden Reste desselben durch einen 
nur wenig Dampf fuhrenden Luftstrom  entfernt werden. (Schwz. P. 128 984 yom 
8/12. 1927, ausg. 16/11. 1928.) SCHUTZ.

Henri-Gaston-Jean Fourcade-Cancelle, Frankreich, Haltbarmachen von Milch.
Man setzt der Milch oder den m it Milch zu behandelnden Prodd. eine geringe Menge 
eines 1. Phosphats, z. B. 1 g N a3POit je 1 zu. (F. P. 651 201 vom 31/8.1927, ausg. 15/2.
1929.) S c h u t z .

Mechanical Pulp Co., Kopenhagen, Gewinnung von Futtermitteln durch Auf-
schliePung von Stroh, Gras, Schilf und ahńlichen Pflanzenprodukten, insbesonders Ge- 
treidestroh. Man behandelt das Rohmaterial nach vorherigem Anfeuchten m it gesatt. 
Dampf von etwa 5— 7 a t etwa 2—4 Stdn. unter Entfernen der Kondensate. Die 
gedampfte M. kann zerfasert, angepreCt u. getrocknet werden. (Schwz. P. 129 287
vom 19/11. 1926, ausg. 1/12. 1928.) S c h u t z .

X V in . Faser- und Spinnstoffe; Papier; C ellu lose; 
Kunststoffe.

H. E. Jones, I n  de.r Teztilinduslrie benutzte Schwerchemikalien. Die verwendeten 
Alkalien, Sauren u. Bleichmittel sind besprochen. (Canadian Textile Journ. 46. No. 4.
25—27. 33. 24/1.) Su v e r n .

Martin L. Griffin, Technik des Trocknens. Enlwassern und Trochien bei einigen 
Verfahren der Teztilinduslrie. (Canadian Textile Journ. 46. Nr. 8. 23—26. 21/2.) — 
C. 1929. I. 1864.) S u v e r n .

— , Feućhtigkeitsgehalt und -anziehung mercerisierter Baumwollgarne. Von den 
amerikan. Fabriken angenommene Richtlinien. (Canadian Textile Journ. 46. No. 4.
21—22. 24/1.) SuVERN.

— , Die Ursachen des Gelbicerdens gebleichter Baumwolle. Einwandfrei sind die 
Ursachen noch nicht festgestellt. Gelbwerden kann durch tanninahnliche Verunreini- 
gungen der Baumwolle, durch Spuren von Fe, durch Bleichmittelreste, zum Neutra- 
lisieren benutztes Alkali oder Oxycellu]ose hervorgerufen werden. Auch Zersetzungs- 
prodd. naturlieher Harze konnen in dieser Richtung w'irken. (Dtsch. Farber-Ztg. 65. 
181—82. 24/2.) S u v e rx .

S. G. Barker, Einige wissenschaftliche Ansichten iiber Wolle, die den Trager an- 
gehen. Die Leichtigkeit der Faser, ihre hohe Absorptionsfahigkeit fiir Feuchtigkeit,
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ihre geringc Warmeleitfahigkeit, ihre E lastiz ita t u. Festigkeit wird besproclien. Lose 
gewebte Wollstoffe lassen ultraviolettes L icht starlc durch. (Journ. Soc. Dyers 
Colourists 45. 77—81. Marz.) S u v e r n .

W. O. R. Holton, Wollersatzstoffe. Angaben iiber die Verwendung von Lumpen 
u. Kiimmlingen, Kunstscideabfall u. eine in Mischung m it Wolle viel yerwendete 
Pflanzenfaser „Blendia“ , dio in  Yorkshire verarbeitet wird u. sehr giinstige Eigg. auf- 
weist. (Canadian Textile Journ. 46. 24—27. 14/2.) S u v e r n .

L. Bourguignon, Die Oleinseifen in  der Wołlindustrie. Man arbeitet m it den 
Seifen zweckmiiBig bei móglichst niedriger Temp. u. m it reinem W. Das E ntfetten 
vor dem Walkcn, das Walken u. das Entfetten  nach dem Walken ist gesehildert. 
(Rey. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7. 165—67. Febr.) SuVERN.

Thomas F. Hughes, Seide und ihre Behandlung. E ine Im ita tion  von Pongee 
wird neuerdings aus Seidenabfallen hergestellt. Angaben iiber Vorbeliandlungen, 
Stiickfarben, Kaltfarben m it Siiurefarbstoffen, Strangfiirben, Trocknen, Farben von 
Wildseiden. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 109—11. 18/2.) SuVERN.

Belani, Die Yerwendung von Słeinzeug in  der Zellsłoff- und Papierindustrie. Es 
wird der Unterschied zwischen Steingut u. Steinzeug u. lctztores ais Baustoff fiir die 
Zwecke der Zellstoff- u. Papierindustrie naher behandelt. (Wehbl. Papierfabr. 60. 
297—99. 325—29. 16/3.) B r a u n s .

I. R. Mc Cali, Korrosion in  Papierfabriken. Vf. bespricht die yerschiedenen Fiille 
von Korrosion, die in den einzelnen Raumen einer Papierfabrik yorkommen konnen u. 
beschreibt an einigen Abbildungen dariiber angestellte Yerss. (Paper Trade Journ. 
88. No. 8. 157— 67. 21/2.) B r a u n s .

E.-H. Weiss, Das Trocknen des Papieres im  Vakuum. Es w ird an einigen Ab
bildungen eine moderne Vakuumtrockenmaschine fiir Papier u. ihre Arbeitsweise 
beschrieben. (La N aturę 1929. I. 258—60. 15/3.) B r a u n s .

—, Neue Bohstoffe fu r  die Papiererzeugung. An neuen Rohstoffcn fiir die Papier - 
erzeugung wird die Caróafaser, einer in Brasilien viel yorkommenden, zur Familie 
der Bromeliazeen gehorenden Pflanze (Neoglazioyia yariegata), Zosłera M arina, einem 
in Frankreich yorkommenden Seegras u. die Zuckerrohrruckstan&e, die in  Japan  auf 
Papier yerarbeitet werden, beschrieben. (Wehbl. Papierfabr. 60 .172—73. 9/2.) B r a u n s .

Joseph Rossman, Vulkanisierłe Fiberpappe. Vf. sehildert die H erst. von Fiber- 
pappe unter Ver\vcndung von Zinkclilorid, von H 2SO,j oder von Kupferammonium- 
salzen u. gibt eine Zusammenstellung der auf diesem Gebiete erteilten Patente. (Paper 
Trade Journ. 88. No. 5. 69—71. 31/1. W ashington, D. C.) B r a u n s .

—, Die Sirohzellsłoffabrik nach Methode De Vains in  Chile. Es wird die Arboits- 
weise einer Strohzellstoffabrik in  Chile u. die Gewinnung des dazu erforderlichen Cl„ u. 
Atznatrons beschrieben. (Wehbl. Papierfabr. 60. 264—67. 2/3.) B r a u n s .

— , Ein neues Zellsloffverfo.hren. Das Gluleor-Veri. zur Herst. von Zellstoff, bei 
dem ais Ersatz fiir Natron u. Sulfit Gluteor yerw andt wird, beruht darauf, daB dieses 
Prod. bei einer gewissen Temp. u. einem bestimm ten Druck NJ:I, abspaltet, das im 
Augenblick seines Entstehens eine besondere lósende Wrkg. auf Pflanzenfasern hat. 
Die Vorteile des Verf. liegen in der wesentlich hoheren Ausbeute an Zellstoff u. seiner 
guten physikal. Eigg. (Wehbl. Papierfabr. 60. 324. 16/3.) B r a u n s .

Linn Bradley und Edward P. Mc Keefe, Der Keebraprozefi. Vf£. geben eine 
kurze Obersicht iiber die yerschiedenen Keebra-Kocliyerff. u. die dazu yerwandten 
Kochlaugen, uber die Ausfuhrung der Kochung, die Wiedergewinnung der Chemikalien, 
die Gewinnung yon Zellstoff aus Ficlite, Aspe u. andern Hólzern u. eine Aufzahlung 
der Betriebe, die nach dem Keebraverf. arbeiten. (Paper Trade Journ. 88. No. 8. 
131—33. 21/2.) B r a u n s .

C. E. Curran, Die Verwendung von Holzabfallen zur Zellstoffgemnnung nach einem 
halbchemischen Prozę fi. Nach dem halbchem. Verf., bei dem die Einw. yon Chemi
kalien u. mechan. Einw. zur Anwendung kommt, lassen sich Halbstoffe herstellen, 
die sich zur Herst. yon Papier eignen. (Paper Trade Journ . 88. No. 5. 66—68. 31/1. 
Madison, Wis.) B r a u n s .

T. K. Sherwood, Der Mechanismus des Trocknens von Zellstoff und Papier. Nach 
einer allgemeinen Betrachtung iiber den TrockenprozeG wird an H and yon Kurven 
der EinfluB der Bogendicke u. der Laufgesehwindigkeit des Trocknen yon Zellstoff u. 
Papier auf Trockentroimneln besprochen. (Paper Trade Journ . 8S. No. 8. 134—36.
21/2. Worcester, Mass.) B r a u n s .
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Ismar Ginsberg, Fortschritt und Entwicklung in  der Rayoninduslrie. Die ver- 
schiedenen Yerwendungen von Kunstseide, Kunstseideabfa.il, Stapelfaser, yon Hobl- 
seiden u. Mattseiden sowie das Fiirben u. Fertigmachen is t geschildert. (Canadian 
Textile Journ. 46. Sonder-Nr. 133—41. 89.) S u v e r n .

Fred. Grove-PaLmer, Die Verwendung von Aluminium  bei der Kunstseidelier- 
slellung. Die Leichtigkcit des Metalls u. seine W iderstandsfahigkeit gegen Sauren 
lassen seine Verwendung besonders fiir die Apparaturen der Kunstseidelierst., z. B. 
fiir Spinntópfc, Spulen u. andere Aufwickelorgane angezeigt erscheinen. (Metal Ind.
[London] 34. 194. 22/2.) S u v e r n .

v. Possanner, „Promi“. E in  nener Ililfsapparat fiir die Fasermikroskopie. Es 
wird ein yon der Firm a W. u. H. S e i b e r t ,  Wetzlar, hergestelltes Proj e ktionsmi kr oskop, 
genannt Promi, u. seine Anwendung beschrieben. (Papierfabrikant 27- 233— 34. 
10/3.) B r a u n s .

Horace L. Pratt, Bestimmung der Festigkeit der einzelnen Baumioollfaser. Es 
w ird eine Methode u. die dazu verwandte Apparatur zur Best. der ReiBfestigkeit der 
einzelnen Baumwollfaser beschrieben u. einige Resultate mitgeteilt. (Cotton 93. 
374—76. Febr.) B r a u n s .

Kurt Schmidt, Uber die Auswertung von Reifiversuchen. Es wird eine Form 
der Notierung u. eine Bercchnung der durchschnittlichen Abweichung yorgeschlagen, 
iiber dereń Einzelheiten auf das Original yerwiesen werden muB. (Seide 34. 18—22.
53—56. Febr. Krefeld.) Su v e r n .

Mark W. Bray, Bestimmung der Cellulose und der bei ihrer Isolierung verbrauchten 
Clilormenge. Eine kurze Methode. Nach einer krit. Wiirdigung der bisherigen Verff. 
der Cellulosebest. in holzigen Materialien durch Chlorierung w ird eine yereinfachte u. 
yerbesserte Methode beschrieben. 2 g lufttrockene, feingesiebte Sagespane oder feine 
Holzsclmitzel (yerwendet wurde gesundes, weifics Tannenholz) werden im gewogenen 
Alundumtiegel im  Wageglasehen 2,5 Stdn. bei 105° getrocknet u. nach neuerlicher 
Wiigung bei Vorliegen von Siigespanen m it einer Misehung von Bzl. u. A. (2: 1) im 
Soxhlet extrahiert. Nach Waschen m it W. u. Absaugen wird die feuchtc M. in  einen 
35 cem fassenden Jenaer Glasfiltertiegel gebracht, von der Hauptmenge der Feuchtig- 
keit durch Saugen befreit u. in dem etwas modifizierten Clilorierungsapp. von R oe  
(C. 1925.1. 795) (Abbildung) m it W.-Kiihlung des Tiegcls bei Sagespanen (Verhinderung 
der Hydrolyse der Cellulose durch die gebildete HC1) m it einer gemessenen Menge von 
Cl (Blirette) behandelt (Dauer 3—4 Min.) u. das unverbrauchte Cl dann zuriickgemessen. 
Waschen des Tiegelinhalts m it k. dest. W. (das F iltra t d ient zur T itration der gebildeten 
HC1), dann unter Saugen m it je 50 ccm einer 3%ig. S 0 2-Lsg., k. W. u. einer 2°/0ig. 
N a2S 03-Lsg., Auskochen des Tiegcls sam t Inhalt im Becherglas m it 100 ceni der letzten 
Lsg. u. Behandlung durch 30 Min. am sd. W.-Bad. Die in den Glasfiltertiegel zuriick- 
gebraehtc u. m it 250 ccm dest. W. gewascliene Probe w ird nun zur yollkommenen 
Entfernung des Lignins einer 2. bzw. 3. Chlorierung (Dauer 1—2 Min.) unterworfen, 
bis die Faser yollkommen weiB ist, oder nur schwache Rosafarbung aufweist. Zuriick- 
spiilen der Cellulose m it 500 ccm h. W. in  den Alundumtiegel, Waschen m it je 50 ccm 
95%ig. A. u. A., Trocknen bis zur Gewichtskonstanz bei 105° u. Wagen. — Das Vol. vt 
des yerbrauchten Cl w ird nach der Formel: =  [»S( P — a)]/[760 (1 +  0,003 67 i)]
(P  =  Barom eterstand in mm Hg, a =  Dampfdruck von Cl iiber einer m it Cl u. CaCl2 
gesatt. CaCL-Lsg.) auf n. Bedingungen reduziert u. unter Berucksiclitigung des Ge- 
wichtes yon 1 ccm Cl bei 0° u. 760 mm von 0,003 1675 g die Menge des absorbierten Cl 
in °/0 erreehnet. Ais Vorteile der Methode werden angegeben: K om bination der Iso- 
lierung u. Chlorierung der Cellulose u. hóhere Ausbeuten an dieser durch gleichmaBige 
chem. Einw., Móglichkeit der Mcssung des yerbrauchten Cl u. des in  Form yon HC1 
konsumierten, in jedem Stadium des Prozesses, schnellere u. yollstandigere Chlorierung 
infolge Arbeitens unter leichtem Druck, geringere Entw ertung der Cellulose, erkennbar 
am a-Cellulosegeh., Besehleunigung der _ Ligninentfernung durch die wirksameren 
kurzeń Chlorierungsperioden u. prakt. gleiche Cellulosegehalte u. Cl-Verbrauchszahlen 
ohne Ruckaicht auf die GroBe der chlorierten Teilchen (Tabellen). (Ind. engin. Chem. 
Analjiiieal Edition  1. 40—43. 15/1. Madison [Wis.].) H e r z o g .

Bali Brothers Co., Muncie (Indiana), iibert. von: Lewis Grafflin, Springfield 
(Ohio), Herstellung von Papier aus gewohnlicher Papiermasse, der Strohfasern zugesetzt 
werden, u. zwar wird das Stroh m it N a2SO.r Lsg. yon 1,5—5° Be, insbesondere von 
3° Be, boi 5 a t l 1/* Stde. yerkocht, zerkieinert u. dann der Papiermasse zugesetzt
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Das erhaltene Papier eignet sich besonders ais Einwickelpapier, weil es sehr zerreiBfest 
u. geniigend wasserdicht ist. (A. P. 1692 774 vom 18/6. 1925, ausg. 20/11.
1928.) M. F. M u l l e r .

Herbert Glootz, Dresden, Herstellung von Metallpapier in  Balmenform durch 
Aufstreusn yon Metallpulyer auf m it ELlebstoff yersehene Papierbalmen nach D. R. P. 
401 514 (C. 1924. II. 2438) m it der Abanderung, daB eine einzelne derartige Metall- 
papierbahn in  iiblicher Weise zu einer Rolle aufgewiekelt u. dann zur Erzielung einer 
zusammenhangenden Metalloberflache durch Pressen oder Schlagen bearbeitet wird. 
(D. R. P. 472 714 KI. 55f vom 19/7. 1927, ausg. 4/3. 1929. Zus. zu D. R. P. 401514;

Otto C. Strecker, Darm stadt, Herstellung von Zellstoff durch Aufschliefien von 
Pflanzenfasern in  einer FI., die mindestens eine 1. Oxyverb. der isocycl. Reihe enthalt, 
in  der mindestens ein H-Atom einer Oxygruppe durch Metali ersetzt ist, z. B Na- 
Phenolat oder -Kresolat. E ine Kochlauge w ird z. B. hergestellt aus 130 Teilen Na- 
Kresolat in  1000 Teilen W., oder aus 108 Teilen Kresol u. 40 Teilen N a-O H  in 
1000 Teilen W. Es konnen auch 1. Alkalisalze yerwendet werden, die leicht N a-O H  
abspalten, z. B. NasP 0 4, u. event. w ird N a2S 0 3 ais Reduktionsm ittel zugesetzt. — 
160Teile Stroh oder Espartogras werden m it 1200 Teilen Lauge der angegebenen 
Starko in  einem offenen GefaB, das einen doppelten durchlocherten Boden u. einen 
durchlocherten Declcel besitzt, auf 70—100° langere Zeit erwarmt. Die Lauge zirkuliert 
durch eine auBerhalb des Kochers befindliche Pumpe. Die Zus. der Lauge w ird durch 
Zumischen yon Alkali auf ungefahr demselben T iter wie zu Anfang gehalten. (Schwz. P, 
128;748 vom 27/12. 1926, ausg. 1/12. 1928. D. Prior. 29/4. 1926.) M . F. M u l l e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aufschliepung pflandichen  
Faserguies jeder Art zur Geuńnnung von Zellstoff durch Behandlung eine oder mehrere 
S tdn. m it Alkalisulfiten (ausgenommen Ammonsulfit) in  Anwesenheit von Bisulfiten 
bei Tempp. von 100° u. hoher, wobei die ais B isulfit eingefuhrte S 0 2-Menge mindestens 
der im Sulfit angowandten SOj-Menge gleichkommt. Zum AufsehlieBen werden ins- 
besondere Gemische yon NaHSÓ3 u. von Sulfiten der Alkalien oder Erdalkalien yer
wendet. In  der alkalisulfithaltigen Bisulfitlauge wird der Antoil an gebundener SO? 
durch Zusatz von Atzkalk oder CaC03 erhoht unter Aufrechterhaltung der sauren Rk. 
der Lauge. Eyentuell werden 1. Neutralsalze zugesetzt, dio sich m it dem Bisulfit nicht 
umsetzen, wie Alkali- u. Erdalkalisulfate oder -chloride. W ahrend der Druckperiode 
w ird die Lauge ganz oder teilweise abgestoBen u. der KochprozeB durch Zufuhrung 
yon Frischdampf zu Ende gefuhrt. Die nach der Vorbehandlung anfallende Kochlauge 
w ird zur Neubereitung yon Kochlauge yerwendet. Das unbehandelte Rohfasermaterial 
kann auch in  der abgestoBenen Kochlauge eingeweicht u. geąuollen werden u. darauf- 
folgend der beschriebenen sauren Vorbehandlung untenvorfen werden. Das Erzeugnis 
des AufschluByerf. wird einer Nachbehandlung m it Cly in  Gasform oder in  wss. Lsg. 
unterworfen. Bei der auf die saure Yorbehandlung folgenden Chlorierung belaBt m an 
bei dem Fasergut eine gewisse Menge an Kochablauge oder se tzt solche zu. Die nach 
erfolgter Vorbehandlung anfallende saure Kocherlauge wird ganz oder teilweise zur 
Auflósung der chlorierten Inkrusten yerwendet. Die bei der sauren Vorbehandlung 
anfallende Ablauge wird gemeinsam m it der bei der Auflósung der chlorierten Stoffe 
anfallenden Lauge in an sich bekannter Weise auf A. oder Gerbstoffe yerarbeitet. 
(Oe. P. 110 870 vom 13/6. 1925, ausg. 10/10. 1928. D. Priorr. 16/6. u. 3/7. 
1924.) M . F. M u l l e r .

Bradłey Mc Keefe Corp., New York, iibert. yon: Linn Bradley, Montclair, und 
Edward P. Mc Keefe, Plattsburgh (New York), Aufarbeitung von Sulfitzellstoff- 
ablaugen. Die Laugen werden zunachst eingedampft, in  einem rotierenden Ofen calci- 
niert, u. der Riickstand wird ausgelaugt, wobei das N a2C03 u. NajSO, in  Lsg. geht. 
Durch Zusatz yon K alk wird das Na2C 03 in  N a-O H  ubergefuhrt, nachdem der Verlust 
der Lsg. an  Na-Salz durch Zusatz yon N ajC03 ersetzt worden ist. Um auch die Lsg. 
m it N a2S 0 5 anzureichern, wird S 0 2 eingeleitet, die zum Teil beim Calcinieren des Riick- 
standes durch E inleiten der Abgase in W. gewonnen wurde. (A. P. 1 702 587 yom 8/2. 
1922, ausg. 19/2.1929.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. yon: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, V. St. A., 
Wiedergewinnung ton  schwefliger Sdtire aus Gasen und Dampfen. S 0 2-haltige Gase u. 
Dampfe, z. B. yon der Zellstoffkochung, werden nach dcm Abblasen in  einem m it 
inerten Fullkórpern gefiillten Kondensturm im Gegenstrom m it k ., SOo-haltigem W. 
gekiihlt, wobei dessen Temp. so stark ansteigt, daB der groBte Teil der im Kuhlwasser

C. 1924. II. 2438.) M . F. M u l l e r .
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befindlichen S 0 2 ausgetricbcn wird. Die Gaso werden darauf in  einem 2. K iihlturm  
lediglicli durch k. Fiillkorper weiter abgekiihlt u. gelangen schlieBlich zwecks Ab- 
sorption der S 0 2 in  einen m it k. W. berieselten Turm. Die Absorptionsfl. d ient ais 
K uhlfl. fiir den 1. Turm. (Can. P. 257 295 vom 11/3. 1926, ausg. 4/1. 1927.) R a d d e .

R. Winternitz, Prag, Wiedergeminnung von Alkali aus Abfallaugen. Organ. Ver- 
unreinigungen enthaltende alkal. Abfallaugen, z. B. der Cellulose- u. Viscoseindustrie, 
werden durch Ausfallen der Verunreinigungen mittels Zusatzes von einem A., 
z. B. CH3OH oder C2iH 5OH, gereinigt. Zwecks Entfernung der Farbung kann  ein Blei- 
salz, z. B. Pb-Acetat, zugesetzt werden. Aus der filtrierten  Lauge w ird der A. durch 
Dest. entfernt, worauf die Lauge m it K alk zur Wiedergewinnung der Natronlauge 
behandelt wird. Die Lauge kann von neuem benutzt oder eingedampft werden. (E. P. 
308 482 vom 3/1. 1929, Auszug yeroff. 27/2. 1929. Prior. 4/1. 1928.) S c h u t z .

Verein fiir Chemische Industrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von 
Celluloseestem. Die H erst. yon Celluloseacetat erfolgt in  drehbaren, m it saurebestandigen 
W andungen yersehenen Trommeln, in  denen Stangen so angeordnet sind, daB sie dio 
Realctionsmasse durchschneiden. (E. P. 303 485 vom 8/2. 1928, Auszug yeroff. 
27/2. 1929. Prior. 5/1. 1928.) F r a n z .

C. Ruzicka, London, Herstellung von Celluloseestem. Man behandelt Essig- 
saure unter 30° m it trockenem CJ2 in  Ggw. einer oder mehrerer Halogenverbb. oder 
einer oder mehrerer Anhydride der niederen Fettsauren, m it der so erhaltenen chlorierten 
Saure behandelt m an unter 50° trockene Cellulose, setzt hierzu Essigsaureanhydrid 
u. einen K atalysator un ter 30° zu. Man kann der Mischung Eg., Nitrobenzol oder 
andere organ. Losungsmm. zusetzen. Man leitet z. B. Cl2 durch eine Mischung aus 
Eg. u. Trichloressigsaure, liiBt die chlorierte Saure auf Baumwolle oder Zellstoff ein- 
w irken u. setzt dann Essigsaureanhydrid u. ZnCl2 zusammen m it Eg. zu. (E. P. 
303 432 vom 3/10. 1927, ausg. 31/1. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cellulose- 
estern. Man behandelt Cellulose zuerst m it den Dampfen yon H N 0 3 unter solchen 
Bedingungen, daB die faserige S truk tur der Cellulose erhalten bleibt. Die so erhaltene 
sehwach n itrie rte  Cellulose m it einem Geh. yon 1,7—3%  N w ird nach dem W ascken 
u. Troeknen weiter m it H N 0 3 zu Cellulosenitrat oder durch Acetylieren zu Cellulose- 
n itroacetat yerestert. (E. P. 303006 vom 6/12.1928, Auszug veroff. 20/2.1929.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Cellulose- 
acetaten, insbesondere von acetonlosliclien Celluloseacetaten. Ais K atalysator yerwendet 
man ZnCl2 m it ILSO., u. HC1 oder HC1 liefernden Verbb., yorteilhaft im Verhaltnis 
6 : 4 :  0,5 Gewichtsteilen; das Acetylierungsprod. w ird in  der iiblichen Weise hydroly- 
siert. (E. P. 301755 vom 3/12. 1928, Auszug yeroff. 30/1. 1929. Prior. 2/12.

Ruth-AIdo Co. Inc., New York, V. St. A., ubert. von: H. L. Barthelemy,
Mailand, Italien , Herstellung von Celluloseacetat. Man acetyliert Cellulose in GefaBen, 
dereń W andungen in  bezug auf die Drehungsaehse unregelmiiBig yerteilt sind. (E. P. 
303099 vom 3/8.1928, Auszug yeroff. 20/2.1929. Prior. 28/12.1927.) F r a n z .

Ruth-AIdo Co., Inc., New York, V. St. A., ubert. von: H. L. Barthelemy,
Mailand, Italien , Herstellung von Celluloseestem. Man aeidyliert die Cellulose in 
mehreren Stufen, u. zwar sollen die ersten Bader beschrankte Mengen des Saure-
anhydrids enthalten. Die Bedingungen sollen so gewahlt werden, daB nur eine geringe
Temp.-Erhohung erfolgt. Bis zur Bldg. des Cellulosemonoacetats soli die Temp. 
18—26°, fur die Bldg. des Tetracetats 20— 35°, fiir die Beendigung der Acetylierung 
55— 60° betragen. Bei dieser Arbeitsweise w ird der groBe DberschuB an Acetanhydrid 
yermieden. Ais K atalysator yerwendet man H 2SO* m it oder ohne Zusatz yon Brom 
oder anderen Halogenen u. m it oder ohne Zusatz yon Oxydationsmitteln. (E. P. 
303135 Tom 3/8.1928, Auszug yeroff. 20/2.1929. Prior. 29/12.1927.) F r a n z .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, V. St. A., ubert. yon: H. L. Barthelemy, 
Mailand, Italien , Herstellung von Celhiloseestern. Man esterifiziert Cellulose in  Ggw. 
von H F, gel. in  W. oder Eg. ais K atalysator. Man setzt die Cellulose zu einem Ge- 
misek von Essigsaureanhydrid u. dem K atalysator unter Zusatz einer das Cellulose
acetat n icht lósenden FI., wie Bzl., CC14; m an kann die Cellulose auch zuerst m it 
Essigsaurc yermischen oder die Cellulose w ird m it einer Mischung aus Eg. u. dem 
Katalysator yermischt u. dann m it dem Acetanhydrid yersetzt, oder man yerestert

P rior. 24/12. 1927.) F r a n z .

1927.) F r a n z .
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dio GcIIuIoho WflI. toilwoiso u. gibt dann den Ilest des Aectanhydrids zu. (E. P. 303136 
vom !l/8. 1928, Auszug ycrflff. 20/2.1920. Prior. 30/12. 1927.) F r a n z .

Euth-Alllo Co. Ino., Now York, V. St. A., iibert. von: E. Orioli, Mailand, 
iliilien, Hcrsldlung ron Cellnlonecarbonsiiureeslern. Man behandclt Cellulosesulfat 
m it (leni Anhydrid oinor Fettniluro ohne Zusatz eines K atalysators, wie ILSO... Das 
Siiuioanhydrid kann man in  Mischung m it der entsprechenden Fcttsiiurc anwenden. 
(E. P. 303491 vom 3/8. 1928, Auszug yeroff. 27/2. 1929. Prior. 6/1. 1928.) F r a n z .

Ruth-Aldo Co. Inc., New York, V. St. A., iibert. von: E. Orioli, Mailand, 
11 ulion, I lm td lu n g  ron Gdlnlosesulfal. Man behandclt Cellulose m it I I 2S 0 4 in  Ggw. 
eines aliphat. Silureanhydrids unter solchen Bedingungen, daC lceino wcscntlichcn 
Mengen eines organ. Celluloscostors gobildet werden; ais Ycrdiinnungsmittel ver- 
wondot. mim y.wookmilBig dio Silurc, dereń Anhydrid man benutzt oder ein organ. 
liOHungmu., wie 11*1. iMan behandclt Cellulose m it 2%  Feuchtigkeit m it einer Mischung 
von 11,80.,, EswigHilureaiihydrid u. Eg., quotscht das Rk.-Prod. nach einigen Stdn. 
ab u, wiino M> mit, Bzl. oder einem anderon organ. Losungsm. Das Prod. kann zur 
I leint. nnderor Collulosicostor yerwendet werden. (E. P. 303493 vom 9/8. 1928,
Auszug wWMT. 27/2. 1929. Prior. (i/l. 1928.) F r a n z .

British Celauoso Ltd., London, Iibert. von: W. E. Crooks und C. D. Walton, 
Cumberland, Maryland, Herstellung ron Los un gen und Massen aus Cettulosederivalen, 
Kautschik, llttnen. iMan behandclt dio zu lósondcn Stoffo erst m it den Diimpfen 
der lAsungsmm., dio gogebeneufalls m it inerten Gasen yermisclit sein konnen. Man 
leitet z. B. iiber lutttroekenes, in Aceton i. Colluloseacetat einen bei 21° m it Aceton 
gosittt. Luftstrom, bis das Celluloseacotat etwa 20—25%  seines Gewichts Aceton 
absorbiert liat, das Prod. wird dann in Aceton zu einer 25%ig. Lsg. gelost. An Stelle 
der Dftmpfo kann m an dio Losungsmm. selbst, gegebenenfalls nach Verdxinnen m it 
oinor indifforenton F l. yerwonden. Man behandclt z. B. Celluloseacetat m it einer 
Lsg. von Aceton in Bzl. in solchen Mengen, dali ein Loscn des Celluloseacetats nicht 
erfolgt. Boi der llorst. von Yisooso behandclt man Cellulose m it CS2-Dampfen u. 
dann mit dom t'l. CS2, (E. P. 303152 vom 14/12. 1928, Auszug yeroff. 20/2. 1929. 
Prior. 29/12. 1927.) " F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Entschtcefdn ton  Yiscose- 
erzeugnmen. (F. P. 650 882 vom 15/3. 1928, ausg. 12/2. 1929. D. Prior. 13/7. 1927.

0 .1928 . 11. 2805 [E . P. 293 833].) ' E n g e r o f f .
I. P. Bemberg Akt.-Ges., Barm en-llittershausen, Einriehtung zur Erzeugung ton  

Knmtseideftlden bei dem Kupfem.rydanmoniak-Streckspinnrerfahrcn. Zu dem Ref. nach
E, 1\ 283 923; O. 192S. 1- 2147 ist folgendes naohzutragen: An der Absaurerinne sind 
an oinor oder mohreron Stellen Fadentulirer angeordnet, dereń Y-formige Osen in  die 
Rinno hinoin ragen. (Oe. P. 112 268 vom 15/10. 192S, ausg. 11/2. 1929. D. Prior. 
20/1.1927.) " E n g e r o f f .

Ruth-Aldo Co, Inc., Now York, Yorrichtung sum Spinnen ron Kunstfaden aus 
Odluloseestern, Cdhdoseiithern u, dgl, mit rotierenden Spinndiisen, dad. gek.. daB die
o a pi llarrtfhron art igon Durohlasse fur dio Spinnfl. derart geneigt angeordnet sind, daB 
die austretenden ElementarfSden, ohne gekniekt zu werden, vo!lig oder nahezu die 
durch dio Drehung der Spinndiisen bedingte R iehtung einuehmen. (Oe. P. 112 265 
vom 7/10.1927, ausg. 112.1929. F . Prior. 4 1.1927.)' E n g e r o f f .

Anton Hmviler. RerlinAYilmersdorf, und Emil Roth. Basel. RucL-geichuaings- 
c.nhtijê  fi<r Uwingsmitiel ron Spinnlimaigen beim Trockenspinnrerfahren, dad. gek., 
da 13 sio oiivu luttdicht gesehlossenen Kasten mit eingebauten Sohikanen aufweist, 
dmvh den das im Warmeaustauseher abgekiihlte LtSsungsmitteldampf-Luftgemisch 
in soinem Kreislauf gefuhrt wird, u. zwar durch eine oder niehrere schnell rotierende 
W a!/.on, die der Lange naeh an zwei gegenuberliegonden Stellen fliigelartige Fortsatze 
auCweison. welche iu dio auf dom Boden des Kastens befindliche Absorpticnsfl. ein- 
tauehen, diese fein Yerteilt ais Spriihregen in die Rohe werfen, wodurch das Losungsm. 
teitweise aus der d’,uvhgeMte:en Luft aosorbiert u. diese so emeut fur das Ldsungsm. 
anfnabmefahig gemaeht wird; forner gek, dureh eine Heizyorr. zur AYiedererwarmung 
(.lor Kressiauttuu u. o.uwh eu-.e die Absorptionsfl. nach entsprechender Satticung oeriod. 
doMiUioćende l\>stil;&iionsanlag^ (Scfcws. P . 18S 698 w m  12/3. 1927. ausg.*16/11- 

,  E n g e k o f f .
 ̂ D ubil;6r Condenser Co. i, 1925' L td .. London, Aufbńngen eines festhafienden 

««« dieht a iiikg c> :d e ii MetcMidages auf Isolierpl-atten und Folien aus Ce&idoseathtm 
vnd mitoets tterfl&chitcher I eheifm g  derseJbe». namentlicb sur Herstelłung elek-
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trischer Kondensatoren. (D. R. P. 471780  KI. 21g vom 13/11. 1925, ausg . 19/2. 1929.
-  C. 1 9 2 7 .1. 1911.). " K u h l i n g .

J. C. Patrick und N. M. Mnookin, Kansas City. Missouri, V. St. A., Plastische 
Massen. Man laBt auf Halogenadditionsproad. der Olefine, wie Athyien- oder Pro- 
pylendichlorid oder -dibromid Alkali-, Erdalkali- oder Ammoniumpolysulfide bei 
gev.-óhnlicher Temp. einwirken; durch Erwarmen w ird die R k. beschleunigt. Man 
w ahlt das spezif. Gcw. der wss. Polysulfidlsgg. etwa so groB, wie das der Halogen- 
yerb., so daB die beiden Stoffe leicht gemischt werden konnen; je nach den Bedingungen 
werden weich- bis hartkautschukśihnliche Prodd. erhalten, sie sind 1. in  CS2, aber 
unl. in  den iibrigen organ. Lósungsmm. (E. P. 302270 vom 1 2 /6 .1 9 2 8 ; Auszug 
yeróff. 6/2. 1929. Prior. 13/12. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Massen und Losungen aus 
Celluloseestern oder -athern. Man yermischt Celluloseester oder -ather m it anorgan. 
blattrigen oder faserigen Fiillstoffen, wie Graphit, Talk ,Glimmer, Asbest oder Scblaclten- 
wolle u. fein yerteilten organ. Stoffen, wie Holz, Kork, Braunkohle, CocosnuBfaser usw., 
u. andere Fiillstoffe, wie Lithopon, BleiweiB, gepulvcrtem Schiefer, Bimsstein,Kieselgur, 
Kreide. Den Misehungen konnen Lósungsmm., Plastizierungsm ittel, Harze usw. zu- 
gesetzt werden. Man yerm ischt z. B. 16 Teile Kork, 24 Teile Asbest, 150 Teile Nitro- 
cellulose, 160 Teile A., 35 Teile Trikresylphosphat u. 450 Teile Aceton; m an erhśilt 
korkahnliehe Massen. (E. P. 302615 vom 12/9. 1927, ausg. 17/1. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Plastische Massen aus Cellu- 
losederifalen. Man vermischt Cellulosederiw. m it Lósungsmm. u. solchen Mengen 
Fiillstoffen, daB die Menge mehr ais dreimal so groB ist, ais die Menge des Cellulose- 
deriv. Man yerm ischt z. B. 20 Teile Kieselgur, 14 Teile Talk, 7 Teile gemahlenen 
Schiefer, 7 Teile Lithopone, 6 Teile Nitrocellulosc, 5 Teile Phthalsauredibutylester,
5 Teile eines harzartigen Kondensationsprod. aus Cyclohexanon, 10 Teile Butanol, 
20 Teile B utylacetat u. 6 Teile A. (E. P . 302 616 vom 12/9. 1927, ausg. 17/1.
1929.) _ F r a n z .

British Gelanese Ltd., London, iibert. von: C. Dreyfus, New York, V. St. A., 
Formen von in  der Warme plaslisch werdenden Celluloseestermassen. Pulver aus 
Misehungen von Celluloseestern m it Plastifizierungsm itteln m it oder ohne Zusatz 
von Fiillstoffen werden zwischen 50—80° unter Druck zu Gegenstanden geformt. 
Zur H erst. gem usterter Gegenstiinde kann m an versehieden gefarbte Pulver ver- 
wenden. Um  die Entflam m barkeit herabzusetzen, setzt m an den Misehungen NH.,Br 
oder Triphenylphosphat zu. (E. P. 303 516 vom 4 /1 .1 9 2 9 , Auszug veróff. 27/2.
1929. Prior. 6/1. 1928. Zus. zu E. P. 282723; C. 1928. I. 1923.) F r a n z .

X IX . B rennstoffe: T eerdestillation ; B eleucM ung; H eizung.
Bruno Muller, Lagerung leichl enlziindlicher jlussiger Brennstoffe nach dem Wasser- 

druckverfahren. Abhandlung iiber die Verhiitung von Explosionen fl. Brennstoffe. 
Es wird das W f.rx e r-B y u ta tk r-S y s tem  beschrieben u. die Vorteile dieses u. ahnlicher 
Wasserdruekverff. werden erórtert. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhiit. 16. 
3—5. Jan . K iel-Friedrichsort.) J u n g .

Walter Kirnich, Neuzeitliche Gaserzeugungsanlagen in  der chemischen und ver- 
wandlen Industrie. Vf. bespricht die Vorteile der Gasfcuerung sowie die Vorziige, 
W irtschaftlichkeit u. Konstruktion moderner 'Drehioatgeneratoren unter Beriick- 
sichtigung des Aufbaues u. der Wirkungsweise von Gesamtanlagen fiir die ver- 
schiedenen Brennstoffe u. Verwendungszweeke. Abbildung ausgefuhrter Anlagen 
im Original. (Chem. Fabrik  1929. 85— 88. 20/2.) " S i e b e r t .

S. W. Parr, Tieflempera’turverkokung von Sleinkohle. Bei der Verkokung yon 
Steinkohlen g ib t es eine Mitteltemp., bei der die Entgasung yollendet ist, aber die 
Zers.-Prodd. noch nicht iiberhitzt werden. Darauf grundet sich der bei ca. 750° ar- 
beitende ,,PARR-Prozefi“ ; Apparatur u. Erzeugnisse desselben werden bcsclirieben. 
(Ind. engin. Chem. 21. 164— 68. Febr. U rbana [111.], Uniy. of Illinois.) B o r n s t e i n .

F. Muller, Bemerkungen uber den derzeitigen Stand der Yeredelung der Steinkohle. 
Zusammenfassende Ubersicht. (Erdól u. Teer 5- 102—04. 118—19. 136—37. 15/3. 
Bochum.) B o r n s t e i n .

H. H. Storcłi, Das Verhalten von Z inkozyd und Zinkoxyd-Chromoxyd-Kata- 
lysatoren bei der Zersetzung und Syntliese von Methanol. Vf. studiert in Parallelyerss. 
die Abstufung in der Giite von ZnO  u. ZnO-Cr„Oz-Gemiscken ais K ontakten fiir einer-



2 3 7 2 H XIX. B e e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  d s w . 1 9 2 9 . I .

seits die S y n t h e s e  von GH3OH aus CO +  H„, andererseits dio entsprechende 
Z e r s e t z u n g  yon CEŁ,OH in diese Gase. Ersterer ProzeB wird bei etwa 200 a t 
Druck m it Gemischen von 1 CO +  4 H 2, letzterer bei Atmospharendruck ausgefiihrt; 
die Herst. der Katalysatoren wird im einzelnen beschrieben. Arbeitstempp. etwa 330°. 
Es zeigt sich, daB die Zufugung von Cr„O0 zu ZnO in gewissen Betragen die A ktiy itat 
des Katalysators fiir die Synthese sta rk  erhołit, fiir die Zers.-Geschwindigkeit jedoch 
ohne EinfluB ist. Cr20 3 allein katalysiert beide Rkk. kaum, steigert aber die K ontakt- 
wrkg. des ZnO fiir die Synthese jedoch etwa aufs Doppclte. Es wird oin kurzer histor. 
tiberblick iiber die Entstehung der techn. Verff. zur Methanolsynthese gegeben. 
(Journ. physical Chem. 32. 1743— 47. Nov. 1928.) F r a n k e n b u r g e r .

— , Neues Verfahren zur Nulzbarmachung saurer Teere. Beschrcibung eines Verf. 
zur Aufarbeitung saurer Teere oder schwefelsaurcn Schlammes durch Dest. bis zur 
Koksbldg. Die dabei gewonnene schwarze H 2S 0 4 eignet sich zur Reinigung der Minerał- 
óle besser ais reine H„SO,. (Moniteur Produits ehim. 12. Nr. 120. 9—10. 15/3.) JuNG.

T. H. Madden, Herstellung und Kondensation von carburiertem Wasser gas. Er- 
gebnisse bei der Anlage in  Cardiff. Beschrcibung der m it Abhitzekesseln ausgeriisteten, 
von H u m p h r o y s  a n d  G l a s g o w ,  L t d . ,  erbauten Anlage der „ C a r d i f f  
G a s  L i g h t  a n d  C o k e  C o m p a n y "  zur Erzeugung von carburiertem Wasser - 
gas; besonders erwiiknenswert die „K askaden“ -Wascher zur Entfernung der letzten 
Teerspuren. Eingehende Schilderung der Arbeitsweise u. der gunstigen Bctriebs- 
ergebnisse. (Gas World 90. 290—92. 16/3. Cardiff.) W o l f f r a m .

George W. Cupit jr., Verarbeiten von Rohól bis zu Koks. Vf. t r i t t  dafiir ein, 
Rohóle auf Koks zu yerarbeiten u. aUe Zwischenprodd. abzufarigen. Bis zu 650° F . 
soli die Temp. pro Stde. um 40° F . gesteigert werden, dann soli die Paraffinólfraktion 
innerhalb 8— 10 Stdn. iiberdest. werden, bei einer Temp.-Zunahme um etwa 10° 
pro Stde. Die Koksbldg. im Kessel w ird an dem Auftreten von gelben Dampfen 
erkennbar. Dio Raffination der anfallenden Destillato m it H 2S 04 u. N a2C03, m it 
Na-Plumbitlsg. u. m it Erden wird besprochon. (Refiner and nat. Gasoline Manu- 
faeturer 8. 59—63. Febr.) F r i e d m a n n .

A. Ssachanen [Ssachanow] und M. Tilitschejew, Der Chemismus des Crack- 
prozesses. Vff. untersuchen dio beim Crackprozeft (Zers. von N aphtha u. Naphtha- 
olen ohne K atalysatoren bei 400— 475° unter Drueken von m eist 10—15 at) erfol- 
genden chem. Umwandlungen. Die untersuchten Materialien wurden im Autoldayen 
auf 425—450° erhitzt; Druck meist 10—15 u. 25 a t; — Paraffin  (F. 53°) liiBt sich 
fast yollstandig in leichtere Zcrs.-Prodd. umwandeln; Kondensationsprodd. treten 
fast gar nicht auf. Die gebildeten Gase enthalten je nach dem angewandten Druck 27 
(bei 10 at) bis 14,7 (bei 25 at) ungesatt. KW-stoffe, 0,5— 1,0 bis ca. 22% H 2, 72 bis 
ca. 60% Methan-KW-stoffe. Der Geh. der in  Fraktionen von je 50° geteilten fl. Anteile 
(Kp. 30—300°) an ungesatt. KW-stoffen betragt ca. 50% . Befreit man die yon 50 
bis 100° sd. Fraktionen m it 97%ig. H 2S 04 u. dest. die so erhaltcncn gesatt. Anteile, 
so reichert sich die Hauptmenge des Prod. bei den Kpp. der Paraffine von n. S truktur 
an; hieraus geht hervor, daB die Bldg. von N aphthenen aus den beim Cracken auf- 
tretenden ungesatt. KW-stoffen nur untergeordneto Bedeutung hat. Die gróBten 
Destillatmengen treten in der Fraktion 220—240° auf; demnaeh werden die Paraffin- 
KW-stoffe hauptsachlich in der M itte des Molekiils gespalten nach dem Schema

R -CH 2;C H 2-CH2- R '---- > R - C H : C H 2 +  CH3-R '
Die Vers.-Bedingungen sind yon groBem EinfluB auf die Menge der entstehenden 
Polymeren u. Naphthene; je schneller die Rk.-Prodd. aus dem Rk.-Gebiet entfernt 
werden, desto geringer sind die Mengen dieser aus den Paraffinen entstehenden Um- 
wandlungsprodd. Hierdurch erldart sich die Tatsache, daB bei hoherem Druck (25 u. 
40 at) mehr Polymerisationsprodd. u. Naphthene u. weóiger ungesatt. KW-stoffe ent- 
stchen. — Diisoamyl wurde auf 425° erh itzt; Druck anfangs 83, spiiter 121 at. Das Gas 
enthielt 12% ungesatt. KW-stoffe, 6,5% CO, 20% H 2, 61,5% Methan-KW-stoffe. Die 
groBe Menge Wasserstoff ruh rt moglicherweise daher, daB dielsoparaffine m it te rt. C-Atom 
H  leichter abgcben ais n-Paraffine. Das D estillat en thalt hauptsachlich C6- u. Cn-Frak- 
tionen, dic Menge der hóheren Fraktionen nim m t schnell ab. Dic gegeniiber Paraffin ge- 
ringere Menge der Olefinc ist wahrsehcinlich durch teilweise Polymerisation der Olefine 
zu erklaren. — Aromat. KW-stoffe ohne Seitenketten zeigen nur Kondensationsrkk. 
Benzol g ibt beim Durchleiten durch ein rotgliihendes Rolir Diphenyl (BERTHEI.OT, 
Ann. ehim. [4] 9. 445 [1866]). Naphthalm  wird bei 425° unter 30 a t kaum  yerandert. 
Bei 475° u. 25—50 a t farb t es sich etwas dunkel; das Prod. liefert die krystallisierenden
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Fraktionen 208—218° (86,2%), 218—230° (2,4% ), 230—260° (0,7%), 415—436° (1,6% ); 
das Naphthalin zeigt also eine hohe therm . Stabilitiit; die Fraktion 415—436° besteht 
aus Dinaphthyl-(2,2') (Krystalle aus PAe., F . 181—182,5°). Anthracen verwandelt sich 
bei 475° (bis 70 at) zu 54,7% in einen in  h. Bzl. unl. Koks. Dieser bemerkenswerte 
Unterschied gegeniiber N aphthalin  erklart zum gróBten Teil die ungleichmaBige Noi- 
gung zur Koksbldg. bei vcrschicdencn N aphthafraktionen; Petroleum bildet am 
wenigsten Koks, dio Schwerole am meisten; Petroleum enthalt nur Bzl. u. N aphthalin- 
homologe, Sehweról Anthracene u. D eriw . anderer hochkondensierter KW-stoffe, die 
Leicht in Koks ubergehen. — Gymol wurde ais aromat. KW -stoff m it Seitenketten 
untersucht. Bei 425° steigt der Anfangsdruck von 85 in 3 Stdn. auf 90 a t ;  das Cymol 
wurde zu ca. 90% unveriindert wiedergewonnen. Das entwickelte Gas en thalt 1,1% 
ungesiitt. KW-stoffe, 2,3%  CO, 68,5% H , u. 28,1% Methan-KW-stoffe. Auffallend 
is t das fast vóllige Fehlon der Olefino u. die groBe Menge H 2, der sowohl aus der Iso- 
propylgruppe ais durch Kondensation der aromat. Kerno entstanden sein kann. Die fl. 
Prodd. cnthalten kcin Bzl., 1,4% Toluol, 2,7% Xylol, 82% unverandertes Cymol, 
6,2%  Ruckstand (Kp. >  180°). Dio CH3-Gruppcn werden kaum angegriffen. (Vgl. 
auch E g l o f f  u . M o o r e ,  C. 1918. I .  317). —  Tetralin g ib t bei 425° unter 35— 40 a t 
ein hauptsśiehlieh aus IŁ, bestehendes Gas; das bei 450° unter 50—100 a t erhaltenc fl. 
bzw. feste Prod. en thalt N aphthalin, Toluol, Xylol u. woitere Homologe des Benzols 
(Methylathylbenzol, Methylpropylbenzol, Diathylbenzol) u. Dinaphthyl (1,1') (?; gelbes 
Pulver, F. 150,2— 154,2°). Bzl. t r i t t  n icht auf. Die Zers. verlauft also in 3 Richtungen: 
Spaltung des hydrierten Rings u. Bldg. von Benzolhomologcn (55%  des zers. Tetralins), 
Dehydrierung zu N aphthalin (30% des Tetralins), Bldg. von Kondensationsprodd. 
(15%). —  Naphthene wurden in Form eines von arom at, u. ungesatt. KW-stoffen 
befreiten Vaselinols (Kp.B 245—294°; D .15 0,883) untersucht. E s  entstanden ca. 10% 
hoher sd. Kondensationsprodd., dio DD. der einzelnen Fraktionen stiegen erhcblich 
gegeniiber dem Ausgangsol. Wahrscheinlich wurden die 6-glicdrigen u. Polynaphtliene 
in  aromat. KW-stoffe umgewandelt, die z. T. wcitere Kondensation erlitten. Die 
Naphthene in  den Crackbenzinen entstammen wohl hauptsachlich den Cyclopentan- 
d e riw ., die aromat. KW-stoffe den Cyclohesanderiw. Ahnliche Yerhaltnisse wurden 
bei einem Gemisch von N aphthenen u. aromat. KW-stoffen (Baku-Maschinenolfraktion; 
K p.5 250—290°; D .15 0,909) angetroffen. — Thermodynamisches iiber don Crack- 
prozeB sowie allgemeine SchluBfolgerungcn iiber den Chemismus s. Original. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62. 658—77. 6/3. Grosnyi [Kaukasus], Wiss. Forschungsinst. d. 
,,G rosnaphtha“ .) O s t e r t a g .

G. Stadników und Z. Wosshinskaja, Uber Isolierole. (Papers pure appl. Chem.
Karpow-Inst., Moskau [russ.: Sbornik Rabot po tsehistoi i prildadnoi Chimii] 1928. 
250—56. — C. 1927. I I .  1915.) F r e i t a g .

H. Wislicenus, Uber Próbleme. der stofflichen Holzforschung. I I .  (I. vgl. C. 1929.
I. 823.) Vf. g ibt eino Ubersicht iiber dic verschicdenen chem.-techn. Verff. zur Er- 
haltung u. Veredelung des stehenden u. geschnittenen Holzes (Impriignierung, Holz- 
trocknung m it Luft u. beschleunigte Kunsttrocknung), die durchgreifende Zerlegung u. 
Verwandlung des Rohstoffes (Verkohlung, Dest., Gewinnung von Zellstoff, Lignin u. 
Extraktstoffen) u. Próbleme sonstiger stofflicher Holznutzung. (Ztschr. angew. Chem. 
41. 1345—51. 22/12. 1928. Tharandt.) P o e t s c h .

C. Padovani und F. B. Burrai, Die Bildung und der Ursprung von Essigsaure 
und anderen fliichligen organischen Verbindungen des Hołzessigs. Besprechung eigener 
u. fremder Verss. Neu wurde festgestcllt, daB sich im Holz u. Stroh bereits eine erheb- 
liche Menge gebundener Essigsaure befindet, wclche durch Laugenbehandlung ge- 
wonnen werden kann. Eine weitere Menge entsteht durch zers. Dest. (Annali Chim. 
appl. 19. 3—23. Jan . Mailand.) G rim m e .

C. Padovani und E . Sahnoiraghi, Versuche zur Aufarbeiłung der Sodalaugen 
ton der łechiischen Entholzung von Espartogras aus Tripolis mit Chlor. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Sodalaugen werden im Autoklaven bei 200 a t Druck auf 350° erhitzt. Es t r i t t  
hierbei eine A rt CrackprozeB ein, infolgedessen der gróBte Teil der gel. organ. Substanz 
verteert u. sich abscheidet. Aus der iiberstehenden hellen Fl. lassen sich merkliclie 
Mengen Essigsaure gcwinnen. Naheres im Original. (Annali Chim. appl. 19. 23— 45. 
Jan . Mailand.) G rim m e .

— , Neuer Anzeiger f  iir brennbare Gase. E in  tragbares Instrum ent, das in  weitem 
Bereich brennbare Gase in der Atmosphare anzeigt u. von der U n i o n  C a r b i d e  
S a  1 e s  Co . ,  N e w  Y o r k  yerkauft wird, wird besehrieben. Der App. beruht auf
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der Wrkg. der Verbrcnnung von Gas-Luftmischungen an der Oberflache eines er- 
h itzten Drahtes (heated. filament), dessen elektr. W iderstand durch die Verbrennung 
erhoht wird. Das wird entspreehend durch eine Nadel angezeigt. (Engin. Mining Journ. 
1 2 7 .  369. 2/3.) N a p h t a l i .

A. Weindel, Aluminiumkammerofen fiir  die Schv:elanalyse biluminoser Stoffe. 
Bescheibung eines, seiner Fassungskraft nach zwisehen den Al-Retorten u. dem Labo- 
ratoriums-Drehrohrofen F .  F lS C H E R s  stchenden, langgestreckten Kammerofens aus 
Al, in  dem der bituminose Stoff in der Ruhelagc geschwelt wird, fur Bcarbeitung einer 
Fullung yon etwa 3000 g Kohle. (Breimstoff-Chem. 10. 67— 69. 15/2. Essen.) B o r n s t .

S. E. Berkenblit, Schnellbestimmung des spezifischen Oemchłes von halbfesłen 
biluminosen Substanzen. M it Riicksicht auf die Schwierigkeit der Reinigung yon 
Pyknometern bei Best. des spezif. Gewichtes von Asplialt, Teer etc. w ird ein Verf. 
beschrieben, beruhend auf der Messung des aus einem offenen, breiten Zylinder in  ein 
enges Glasrohr yerdrangten W. von 25° durch ein zylindr. Muster bestimm ter Grofle 
der Probe. Bzgl. der Einzclheiten der K onstruktion des App. (Abbildung) u. der 
Messung muB auf das Original verwiesen werden. Das spezif. Gewicht errechnct sich 
aus der Formel: Gewicht der Probe/[(Vol. des yerdrangten W.) X 0,997] (0,997 =  
spezif. Gewicht des W. bei 25°). Die fiir bituminose Substanzen im F .-Intervall 51,7 bis 
79,4° erprobte Methode ergab gut ubereinstimmende Werte m it den nach dem Verf. 
der Wagung des Musters zuerst in Luft, dann in W. erhaltenen Daten (Tabellen). 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 39—40. 15/1. New York.) H e r z o g .

R . H . Aborn und R . H. Brown, Quantitative Bestimmung von Telraathylblei in  
Gasolin mittels X-Strahlen. Es w ird eine nur 5 Min. beanspruchende rontgenolog. 
Methode (Galyanometerablesung) der Best. von Telraathylblei (1) in  G asolin—  das 
kaufliche Gasolin enthiilt 0,5—3 ecm I  in  der Gallone — m it einer Genauigkeit von
0,1 ccm pro Gallone (entspreehend 1 Gewichtsteil I  in  14 000 Teilen der Lsg.) be- 
schricben (Abbildung u. Einzelheitcn im  Original). Hierbei beeinflussen Strahlungstype 
u. Dicke der zu durchdringenden Scliicht das Ergebnis, dessen Genauigkeit daher eine 
peinliclie Kontrolle der Arbeitsbedingungen erfordert (Kurven). (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 1. 26—27. 15/1. Cambridge [Mass.], Inst. of Tcchn.) H e r z o g .

Low Temperature Carbonisation Ltd., England, Vertikalkammerofen fiir die 
Destillation von Kolile u. dgl. bei tiefen u. m ittleren Tempp. 4 Kamm ern sind aus 
einem GuBstiick hergestellt, so daB jede Kammer m it der niichsten eine gemeinsame 
W and hat. Die Form  der einzelnen Kamm er is t die eines langlichen Vierecks m it 
abgerundeten Ecken, u. die Kammern stoBen m it der liingeren W and aneinander. 
Jede Kammer ha t eine Hóhe von 2,75 m, einen oberen Durchmesser von 11,5 X 28 em u. 
einen unteren Durchmesser yon 14x31 cm. Durch diese Anordnung soli eine bessere u. 
schnellere W armeubertragung auf die Kohle bewirkt werden. (F. P. 651 650 vom 
23/3. 1928, ausg. 21/2. 1929.) D e r s t n .

Friedrich Arthur Godfried Daniel Van Vlaardinąen und Jakob Van Vlaar- 
dingen, Niederlande, Sauggasgeneratoi• fiir die Dest. billiger Brennstoffe, z. B. Holz- 
abfallen, bestehend aus einem kon., nach unten yerbreiterten Generatorraum, der 
yon einem Wassermantcl umgeben ist, der die tłberhitzung der Generatorwand yer- 
hindern soli u. gleichzeitig zur Dampierzeugung dient. Man erhśilt ein Gas, das aus 
16,3% C02, 0,5 KW-stoffen, 0,3% 0 2. 14,8% CO, 10,9% H,„ 4,5%  CH4 u. 52,7% N2 
besteht. (F. P. 650 481 vom 6/3. 1928, ausg. 9/1. 1929.) “ D e r s i n .

Albert Breisig, Wien, Verfahren zur Vergasung ron biluminosen Brennstoffcn in
Generatoren mit Wecliselbttrieb gemaB Oe. P. 107421 dad. gek., daB die Blasezeit gegen
uber der beim wirtschaftlichen WassergasprozeB ubliehen ausgedehnt w ird, dam it 
eine moglichst groBe Warmemenge in  die Warmespeicher gelange u. yon dort durch 
das zirkulierende Gas auf die Kohlensaule iibertragen werde, zu dem Zweck, den aus 
dem Generator entfernbaren KoksuberschuB moglichst groB zu machen u. den CO-Geh. 
des erzeugten Gases herabzudrucken. — Verf. nach Anspruch 1 dad. gek., daB das 
Blasen m it Luft u. Dampf, ferner m it Luft u. Yerbrennungsgasen durchgefuhrt wird. — 
Zur Ausfuhrung des Verf. soli die im H auptpatent beschriebene Yorr. dicnen. (Oe. P- 
112 342 yom 24/12. 1924, ausg. 25/2. 1929. Zus. zu Oe. P. 107421: C. 1924. II. 
2724-) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung olefinreicher Gase 
aus bitumindsen Kolden. Man erhitzt die feingepulyerte Kohle schnell u. fiir kurze 
Zeit auf 800° u. kuhlt schnell das erlialtene Gas u. den Koks. Dabei kann man iiber-
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liitzten W.-Dampf ais Spiilgas yerwenden u. Gas u. Koks in  einer Kiihlkammer 
trennen. Um das Festbrennen von Koks im Rk.-Raum  zu vermeiden, kann m an der 
Kohle inerte Stoffe, wie Sand, Metallteile u. dgl. zusctzen. Beispiel: E in  Ni-Cr-Slahl- 
rolir von 5 m Lange u. 50 mm innerem Durchmesser, das nach auBen warmeisoliert ist, 
wird elektr. auf 800° erhitzt. Gepulyerte Braunlcohle, die 4%  W. u. 15%  Bitum en 
enthalt, w ird m ittels einer Schneeke eingefiihrt (60 L tr./S tdn.). Der S taub fa llt durch 
das gltihende Rolir herab, u. es entwickeln sich 5 cbm Gas/Stde., das wie folgt zu-

Kohle aus dem Gas hcrausgel. Man erhalt so 50 g Benzin, das von 30 bis 100° sd., 
je cbm Gas. Der gebildete Halblcoks w ird am unteren Ende, das durch K uhlung auf 300° 
gehalten wird, abgefiihrt. — Noch sechs weitere Beispiele. (E. P. 301 775 vom 1/9.
1927, 5/4. u. 22/5. 1928, ausg. 3/1. 1929.) D e r s i n . ’

Low Temperature Carbonisation Ltd., England, Vorrichtung zur Yerkokung von 
Kolih u. dgl. bestehend aus 2 Retorten, in  dereń erster die Yerkokung erfolgt, wahrend 
in  der 2. der Koks m it W. gelóscht wird. (F. P. 651 651 vom 23/3. 1928, ausg. 21/2.

Low Temperature Carbonisation Ltd., England, Yorriclitung zur Yerkokung von 
Kohle u. dgl., bestehend aus 2 ubereinander angeordneten Retorten, yon denen nur 
die obere beheizt is t u. die m it der unteren durch eine Tur yerbunden ist. Beido 
R etorten sind m it Gasableitungsrohren yersehen, die m iteinander yerbunden sind. 
In  der oberen Kammer w ird die Entgasung unter Zufiibrung auBcrer W arme cingeleitet 
u. in  der unteren Kamm er ohne weitere W armezufuhr beendet. (F. P. 651 652 yom 
23/3. 1928, ausg. 21/2. 1929.) D e r s i n .

Kohlenscheidungs-Ges. m. b. H., Berlin, Verjaliren zum Trockenkuhlen von 
Koks unter Ausnutzung der in  dem gliihenden Koks enthaltenen Warme, dad. gek., 
daB die Warme des gliihenden, aus den Retorten oder Kammern austretenden Kokses 
an  feste Korper, aus denen sich durch Erwarmung Wcrkstoffe gewinnen lassen, in  
der Weise iibertragen wird, daB entweder diese Korper m it dem gliihenden Koks ge- 
m ischt werden oder daB der gluhende Koks u. das Kiihlgut in  getrennten Stromen 
aneinander yorbeigefiihrt werden. — Der gliiliende Koks wird m it Kohle zusammen- 
gebracht, an die er zum Schwelen seine Warme abgibt. — Nach der Abkiiblung wird 
der Koks yon dem durch Schwelung gewonnenen Halbkoks durch Absieben o. dgl. 
getrennt. — Zur Durchfiihrung des Verf. eignen sich die meisten bekannten Vorr. 
zur Erwarm ung fester Korper, wie Sehachtofen, Retorten, Drehtrommeln. Soli eine 
Vermischung von Koks u. Kiihlgut yermieden werden, so kónnen die beiden Stoffe 
in  getrennten Stromen aneinander yorbeigefiihrt werden, wobei der W armeaustauseh 
durch eine Heizflache erfolgen kann. (D. R. P. 472 803 KI. 10 a vom 7/10. 1923, 
ausg. 6/3. 1929.) D e r s i n .

Charles Edouard Birr, Frankreich, Ilerstellung rauchloser Brennsłoffe. Kohlen- 
staub soli m it je etwa 2%  Starkę, Cellulose, CaC03, CaO, Brennol u. Pech oder Bilumen 
oder Teer innig gemisclit u. in  P latten  gepreBt werden. (F. P. 651181 yom 26/8. 1927, 
ausg. 15/2. 1929.) D e r s i n .

A. J. Terwagne, Paris, Verwertung stddtischer Abfalle u. dgl. W e Abfalle usw. 
werden in  n icht hóher ais auf 120° erhitzten Ofen getrocknet u. dann in  einer Sieb- 
trommel ausgesiebt. Von dieser gelangen sie iiber ein elektromagnet. Band, welches 
Eisenteile zuriiekhalt, auf ein Ausleseband. Die eisenfreien, ausgelesenen Teile ge
langen in  einen auf 350—400° erhitzten schiefen Ofen m it ellipt. Querschnitt. Die 
in diesem Ofen entwickelten Gase werden der Feuerung zugeleitet, die entstandene 
Kohle w ird m it W. von 1. Bestandteilen befreit u. zu Briketts oder anders gestalteten 
Brennm itteln geformt. (E. P. 301427 vom 29/11. 1928, Auszug veroff. 23/1. 1929. 
Prior. 29/11. 1927.) K u h l i n g .

Alfred TJhlmann, Frankreich, Herslellung von Kolilenwasserstoffen aus kohlenstoff- 
haltigen Stoffen und, Wasserstoff. Zu C. 1929. I. 1773 (E. P . 283 177) is t folgendes 
nachzutragen: Die Ausbeute an KW-stoffen w ird yerbessert, wenn wahrend der Rk. 
durch Zusatz von Eis oder durch Kuhlung die Temp. < 4 °  halt. Zur Bindung des S 
kann m an die Kohle m it NaOH oder Metallsalzen, z. B. FcSO.j, CuS04, imprągnieren. 
Um die durch Einw. yon 0 2 auf die Kohle gebildete C 02 unschadlich zu machen, kann 
man JMgO oder CaO zusetzen. D am it der durch dic Zers. des W. gebildete 0» n icht die 
Entstehung O-haltiger Prodd. bewirkt, kann man Metallpulyer, wie Fe, Cu, hinzufiigen, 
die in Oxyde ubergefiihrt werden. Auch kann man wahrend der Rk. Hj, hindurchleiten.

1929.) D e r s i n .



2376 H XIX. B p.e n n s t o f f e ; T e e b d e s t il l a t io n  usw . 1929. I.

Ais Ausgangsmaterialien kónnen Steinkohle, Braunkóhle, Graphit, Holzkohle, f l .  u. gas- 
fórmige KW-stoffe dienen. (F. P. 650 029 vom 5/1. 1928, ausg. 31/12. 1928. D . Priorr. 
6/1., 11/2., 11/2., 5/3. u. 30/7. 1927.) D e r s i s t .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung flussiger Kohlen- 
■wasserstoffe durch Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. Ais K ataly- 
satoren sollen die Elemente der 4.—S. Gruppe des period. Systems, besonders der
6. Gruppe, yornehmlich Mo oder dessen Verbb. zusammen m it Cu, A u  u. dereń Verbb. 
dienen, z. B. aąuimolare Mengen yon M o03 m it Cu. (E. P. 293 720 vom 8/8. 1927, 
Auszug yeróff. 5/9.1928. D. Prior. 7/8.1926. Zus. zu E. P. 275663; C. 1929. I. 825.) D e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung flussiger Kohlen- 
wasserstoffe durch Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. Ais K ataly- 
satoren sollen B, P, As, Se, Te in  freiem óder gebundenem Zustande, gegebenenfalls 
zusammen m it anderen Elementen der 2.—8. Gruppe, besonders der 6. Gruppe, dienen, 
z. B. Erlenholzkohle, getrankt m it H3P 0t , oder Calciumphosphat, Mohjbdanphosphat, 
Wolframphosphat, Eisenphosphat, Arsensdure allein oder zusammen m it Mo oder Wo, 
Boride, wic Titan- oder Eisenborid, oder M o03 zusammen m it Natriumselenit. Diese 
Katalysatoren sollen immun gegen Schwefelvergiftung sein u. die Bldg. leicht sd. 
Prodd. begiinstigen. (E.P. 299 020 yom 8/8. 1927, Auszug yeróff. 12/12. 1928.
D. Prior. 7/8. 1926.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung flussiger Kohlen- 
wasserstoffe durch Druckhydrierung von Kolden, Teeren, Mineralolen u. dgl. Ais K ata ly 
satoren sollen Elemente der 2.—8. Gruppe zusammen m it Halogenen in  freiem oder 
gebundenem Zustande, besonders m it H F  u. HCl, dienen, z. B. Cal<\, MoOz m it 10% 
AlCl3 oder CdCl2. Diese Katalysatoren sollen die Bldg. niedrig sd. Prodd. begiinstigen 
u. besonders giftfest sein. (E. P. 299 021 vom 8/8. 1927, Auszug yeróff. 12/12. 192S.
D. Prior. 7/8. 1926.) ' D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung flussiger Kóhlen- 
icasserstoffe durch Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. Bei der 
Hydrierung m it stromendem II„ in groCem UberschuB u. bei Drucken >  100 a t sollen 
Carbide, z. B. SiC  —  in  Abwesenheit von N % — oder akt. Kohle, zusammen m it den 
Elementen der 5. Gruppe — ausgenommen N2 — u. dereń Verbb. dienen, z. B. Erlen
holzkohle, die bei 800° gegliiht u. m it H3POĄ getrankt wurde. Sehwer angreifbare Aus- 
gangsstoffe kónnen vorher durcli Druckhy<łrierung in  Mittelble ubergefiihrt werden. 
Beispiel: Mineralrohol wird durch Hydrierung in  Ggw. yon Aluminiumphosphat unter 
200 a t Druck u. bei 420° zu 60—70%  in ein M ittelol ubergefiihrt-, dessen Dampfe 
bei 460° m it uberschussigem H2 unter 200 a t Druck im Kreislauf iiber einen aus m it 
II3POi getrankter Erlenholzkohle bestehenden K ontak t gefiihrt werden. Man erhalt 
ein heli gefarbtes Prod., das 80— 90% niedrig sd. K  W-stoffe enthalt. (E. P. 275 664 
vom 8/8. 1927, Auszug yeróff. 5/10. 1927. D. Prior. 7/8. 1926.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellmuj niedrig siedender 
Kohlenwasserstoffe durch Behandlung yon Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. m it H , 
oder H 2 abgebenden Gasen bei Tempp. >  300° u. unter Druck in  Ggw. yon K ataly 
satoren der 3.—7. Gruppe, die in  geringer Menge auf Metalle oder Legierungen, besonders 
durch Behandlung m it angesauerten Salzlsgg., gefallt sind. Geeignet sind z. B. die 
Oxyde von U, V, Cr, M n, Mo, B(OH)3, allein oder m it anderen Stoffen, z. B. den 
Verbb. des Pt, Ru, Co, Au, Cd u. dgl. Ślan behandelt z. B. Granalien von Handels-ylZ 
zwecks Anatzung der Oberflache m it yerd. HCl oder IlgCl^-IjSg. u. darauf m it der 
Lsg. des katalyt. wirkenden Metalls, z. B. m it einer Lsg. von U02(N 03)2, B(OH)3. Man 
kann die Ndd. auch elektrolyt. oder durch Yermahlen m it den angefeuchteten Oxyden 
in  einer Kugelmuhle erzeugen. (F. P. 651 891 vom 28/3. 1928, ausg. 28/2. 1929.
D. Prior. 31/3. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt- a. M., Herstellung von Hydrierungs- 
produkten von Kohlen, Teeren, Mineralolen und ahnlichen Stoffen pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs durch Druckhydrierung in  Ggw. yon K atalysatoren bei erhohter 
Temp. Die Rcgelung der Temp. der Rk. soli teilweise d irek t durch die in  die Rk.- 
Kammer eintretenden, teils indirekt durch die eintretenden oder ausscheidenden Stoffe, 
oder durch beide, oder durch einen Teil von ihnen crfolgen. Die ankommenden oder 
abgehenden Stoffe oder beide bilden eine Warmehiille zwischen der Rk.-Kammer u. 
der druckt-ragenden Wand. Lian leitet z. B. die auf 400° yorgeheizten Hydriergase 
zucrst in  Spiralen yon unt-en naeh oben durch einen Raum, der die senkrecht stehende 
Rk.-Kammer um gibt u. der therm. gegen die auBsre Umhullung des Ofens isoliert ist.
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.Darauf t r i t t  das Hydriergas durch. ein elektr. Heizelement, das in  der Rk.-Kammer 
langs der Achse angeordnet ist, so daB es gegen direkte Beruhrung m it den zu hydrie- 
renden Stoffen gescliutzt is t oder das auch aufierhalb der Kammer ais Vorerhitzer 
angeordnet sein kann. Die Gase werden so iiber die Rk.-Temp. vorgeivarmt. Sie 
treffen dann auf die m it 01 angepastete, bis nahe an die Rk.-Temp. vorgewarmte Kohle, 
die von unten nach oben strom t u. darauf in einem ringfórmigen Raum, der konzentr. 
die Rk.-Kammer umgibt, abwiirtssteigend den Ofen verlaBt. — 2 Zeichnungen. (P. P .
650 974 Tom  17/3. 1928,_ ausg. 13/2. 1929. D. Prior. 26/3. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung fliissiger Kohlen- 
wasserstoffe durch Druckhydrierung von Kolilen, Teeren, Mineralolen u. dgl. Zur Ge- 
winnung von Olen aus den Ruckstanden der Kohlehydrierung unterw irft man sie nach 
T o rh erg eh en d em  Zentrifugieren, Pressen u. Filtricren bei gewohnlicher oder erbohter 
Temp. einer Hitzebeliandlung, yorzugsweise in einem Strom h. Gase, z. B. W.-Dampf, 
CHiy Benzindampf, aber unterhalb dereń Zers.-Temp. Zur Erleichterung der Behand
lung kann man BraunJcohle zusetzen. Zur Durchfiihrung des Ver.f. kann ein Wannen- 
ofen, Drehrohrofen, ein M etallbad u. dgl. dienen. Man kann die M. a u c h  auf a rch im e d . 
Schnecke in einem geschlossenen Rohr bewegen u. dio h. Gase mit- oder entgegen- 
fiihren. Dabei kann m an unter Vakuum oder Druck arbeiten, um die Bldg. gasformiger 
Prodd. zu vermeiden. Die gewonnenen Ole konnen zur Anpastung yon Kohle yerwendet 
u. die Riickstimde ycrgast oder yerschwelt werden, auch ais aktiie Kohle oder ais Brenn- 
stoff in  Kolilenstaubmotoren dienen. (F. P. 650 975 vom 17/3. 1928, ausg. 13/2. 1929.
D . Prior. 31/3.1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kohlenwasser- 
stoffen durch Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl., oder durch Tief- 
temperaturrerkokung fesler, bituminóser Brennstoffe mittels Spulgasen. Die Gase u. 
Diimpfe werden m it einer hoheren Durchtrittsgeschwindigkeit durch die Rk.-Zone 
gefiihrt, ais es bei gewóhnlicher Kreislauffuhrung geschieht, indem die Gase in  der 
Rk.-Zone entweder in  pulsierende oder oscillierende Bewegung versetzt, oder zwischen 
dem E in trittspunk t des Frischgases in die Rk.-Kammer u. der Austrittsstelle aus dieser 
wiederholt im  Kreislauf herumgefuhrt werden, ehe sie abgefiikrt werden, wobei in 
allen Teilen dieses Kreislaufes eine gleieh hohe Temp. aufrecht erhalten wird. Die Rk.- 
Prodd. werden durch period, oder kontinuierliche Abzweigung eines Teiles der Gase 
abgeschieden. W ahrend der Rk. soli der Partialdruck der dampfformigen C-haltigen 
Stoffe so klein ais moglich gehalten werden. Der besondere Kreislauf in  der Rk.-Zone 
wird dadurch bewirkt, daB der zu hydrierende Stoff in  einem oben u. unten offenen 
Zylinder in  dem DruckgefiiB angeordnet ist, u. iiber ersterem sich der Kolben einer 
Pumpe bewegt, die in  der Zeiteinlieit mehr Stófie macht, ais die den Gesamtkreislauf 
bewirkende Pumpe, so daB die Hydriergase auBen an dem Zylinder entlanggefiihrt 
werden u. von unten erneut in  den Zylinder, u. dam it in  die Rk. eintreten. — 2 Zeich
nungen. (E. P. 304 343 vom 17/10. 1927, ausg. 14/2. 1929.) D e r s t n .  -

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Aufarbeitung von Riickstanden 
der Kohlehydrierung oder IiohlenextraHion. Zur Gewinnung von Olen aus den óllialtigen 
Ruckstanden der Kohlehydrierung oder D ruckextraktion m it Benzol vermischt man 
diese m it feinverteilten, staubigen oder kórnigen verschwelbaren Stoffen m it Gehalt an 
Bitumen, z. B. Kohlenstaub, Olschiefer, Sagespanen oder Holzmehl, u. unterw irft sie 
darauf der Tieftemperaturverkokung. Dabei kann m an ferner noch K atalysatoren u. 
nicht verkokbare Stoffe, wie Koks, Halbkoks, Asche u. dgl. zusetzen. Die erhaltenen 
KW-stoffe sind ais Anpastungsol bei der Kohlehydrierung geeignet. Beispiel: Braun- 
kohlenstaub wird m it Kohlchydrierungsruckstanden zu einer Pastę angeruhrt u. mittels 
einer Schnecke in  einer Schwelretorte einem Strom von h. Spulgasen, z. B. W.-Dampf,

. entgegengefiihrt. Aus einem Kondensator werden Ol u. W. getrennt abgezogen, wahrend 
der Schwelruckstand ólfrei ist. Die Ausbeute an Tief temperaturteer is t um 100% hóher 
ais bei der iibliehen Arbeitsweise. (E. P. 304 404 vom 5/11. 1927, ausg. 14/2S
1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder.: Martin Luther, 
Mannheim, und Kurt Pieroh, Ludwigshafen), Verfahren zum Reinigen oder Trennen 
von Gemisćhen von fet ten oder mineralischen Olen oder Destillations- oder Hydrierungs- 
produkten von Kohle usw. durch E xtraktion  m it Lósungsmm., dad. gek., daB man ais 
Losungsmm. die Form iate der niederen Alkohole der Fettreihe oder Gemiscbe solcher 
Yerwendet. — Das M e th y lfo rm ia t kann auch in  wasserhaltiger Form angewendet werden. 
Die Beispiele betreffen die Yerarbeitung von Sesamol, mexikan. Rolwl, o la rtig em  Riick-

X I. 1. 151



2 3 7 8 HTnr. B e 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 . 1929. I.

stand, den man bei der Druckhydrierung eines Roherdóles erhalten hat. (D. R. P. 
471076 KI. 23a vom 6/7. 1926, ausg. 6/2. 1929.) E n g e r O J T .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Trennung von 
Ólen aus Gemischen mit festen Stoffen, z. B. von KW-stoffólen aus den Ruckstanden der 
Crackverff., der Kohlehydrierung u. Extraktion. Man setzt dem Gemenge, vorzugs- 
weise in  der Warme, eine Fl. zu, in der sich das 01 n icht oder nur wenig lóst, u. dereń 
Oberflachcnspannung so beschaffen ist, daB eine Trennung der fl. u. festen Stoffe be
w irkt wird. Die D. des Zu.satzmittcls soli moglichst zwischen der des Oles u. des festen 
Stoffes liegen. Geeignet is t W. unter Zusatz von Sulfonsiiuren alkylierter, aromat, 
oder aliphat. KW-stoffe, z. B. isopropylnaphthalinsulfosaures Na, oder von anderen 
Netz- u. Emulgiermitteln, z. B. Leim, Dextrin, Sulfitcelluloseablauge, gesatt. u. ungesatt. 
F ettsauren u. dereń Salzen, besonders in 'a lk a l. Lsg. — Beispiel: Man verruhrt die 
Ruckstande der Druckhydrierung von Brau,nkohle bei 80° m it W., das eine geringe 
Menge isopropylnaphthalinsuifosaures N a enthalt, u. zentrifugiert das Gemisch bei 90°. 
Es bilden sich 3 Schichten, am weitesten aufien die festen Kohleteile, dann eine wss. 
Schicht u. in  der M itte die abgeschiedenen Ole. —  5 weitere Beispiele. (F. P. 650 573 
vom 8/3. 1928, ausg. 10/1. 1929. D. Priorr. 26/3. u. 1/6. 1927. E. P. 302 941 vom 
20/6., 3/10. u. 29/12. 1927, ausg. 24/1. 1929.) D e r s i n .

Coal Distillation Corp., iibert. von: Chester H. Ellsworth, iibert. von: Lignite 
Coal and By-Products Corp., Minneapolis, Minnesota, iibert. von: Wilhelm Heckel, 
Miilheim a. d. Ruhr, Gaserzeugung. Kohle oder anderes bituminóses Materiał wird 
zwecks Gewinnung eines Tieftemperaturteeres auf eine zum Abtreiben des Teeres 
geniigende Temp. erhitzt, jedoch nicht so hoch, daB die fluchtigen KW-stoffe sich 
zersetzen. Aus den entstandenen gasformigen Prodd. werden die Teerbestandteile 
abgeschieden. W ahrend des ganzen Prozesses w ird durch E inhaltung geniigend tiefer 
Tempp. dafiir Sorge gotragen, daB sich kein gewohnlicher Koksofenteer bildet. Der 
so erhaltene Teer wird zwecks Abtrennung der KW-stoffe m it KW-stoffen aus ge- 
wóhnlichem Koksofenteer behandelt. (Can. P. 267 189 vom 10/6. 1924, ausg. 28/12.
1926.) R a d d e .

W. C. Holmes & Co. Ltd., England, Verfaliren zur Trocknung von Gasen, be
sonders von Leuchtgas. Man wascht das Gas unter erhóhtem Druck bis zu 3,5 a t in 
Turmen im Gegenstrom m it hygroskop. Stoffen in  fl. Zustande u. entspannt es nachher 
wieder auf n. Druck. (F. P. 650 192 vom 29/2. 1928, ausg. 5/1. 1929. E . Prior. 2/5.
1927.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries, Ltd., Westminster, K. Gordon und J. Hughes,
Norton-on-Tees, Gasreinigung. Kohlengase werden m it W. gewaschen u. zur Ent- 
fernung des Teeres, Ammoniaks u. Benzins m it Olen behandelt, worauf das reine Gas 
auf etwa 250 a t zusammengedruckt wird. C 02, H 2S u. andere S-Verbb. werden durch 
NH.,OH entfernt, worauf das Gas in  einem Turm  m it ammoniakal. Cu-Salzlsg., wie 
-Formiat, -Acetat oder -Carbonat behandelt wird, wobei prakt. alles CO u. ungesatt. 
KW-stoffe, besonders C2H,, absorbiert werden. (E. P. 304 345 vom 17/10. 1927, ausg. 
14/2. 1929.) S c h u t z .

Allgemeine Vergasungs-G. m. b. H., Berlin-Halensee, Verfahren zur Gewinnung 
ammoniakhaltiger Generatorgase durch Vergasung stickstoffhaltiger Brennstoffe m it 
Zusatz hoher Dampfmengen zur Geblaseluft, dad. gek., daB der Zusatzdampf vor seiner 
Zumischung zur Geblaseluft so hoch erhitzt wird, daB die Endtem p. des Gemischcs 
mindestens 200° betragt, u. daB aus dem durch die Abgase des Cberhitzers erwarmten, 
entteerten Generatorgase in direktem Verf. das Ammoniaksalz gewonnen wird. — 
D urch das Verf. soli eine weitgehende W armeausnutzung erreicht werden, da die Abgase 
des tjberhitzcrs noch zur Vorwiirmung des Gencratorgases benutzt werden. Es wird 
ferner vermieden, daB Apparate, wie Lufterhitzer, Verwendungfinden miissen. (D. R. P- 
473 986 KI. 24e vom 9/7. 1926, ausg. 23/3. 1929.) D e r s i n .

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk, Verfaliren zur Verwertung bitu- 
minoser Braunkohle durch Brikettierung unter Trennung der nassen zerkleinerten Braun- 
kohle in  Grobes u. Feines u. Zerkleinerung der groben Kohle, dad. gek., daB das Feine 
(unter 3 mm KorngroBe) in  an sich bekannter Weise ohne vorherige Trocknung brikettiert 
wird, wahrend der Rest in der ublichen Weise getrocknet u. ebenfalls b rikettiert wird 
Es is t so móglich, die kolloidalen Eigg. des Feingutes zu verwerten. Das Wesen des 
Verf. liegt in  einer Vereinigung der Braunkohlenbrikettfabrik iiblicher A rt m it einer 
solchen nach dem NaBverfahren. (D. R. P. 472 462 KI. 10 b vom 10/7. 1926, ausg.
28/2. 1929.) D e r s i n .



1 9 2 9 . I . H XIX. B b e n n s t o f f e  ; T e e r d e s t il l a t io n  USW. 2 3 7 9

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung brennbarer Gase 
aus kórnigen Brennstoffen, besonders aus feuchter Rohbraunkohle. Die Kohle soli im 
oberen Teil des Generatora oder auBerhalb des Ofens auf n icht mehr ais 20% W. vor- 
getrocknet werden. Der Gaserzeuger besteht aus einer Vorr., durch die die kómige 
Kohle zuflieBt. Ober dem beweglichen Rost dreht sich ein IF.-gekuhlter Riihrer, 
wahrend von unten ein starker Lftustrom  eingeblasen wird. Man erhalt ein Gas, das 
aus S%  CO„, 23%  CO, 10°/o H 2, l,5 °/0 N IL  u. 57,5°/0 N 2 besteht. (F. P. 649 301 vom 
3/12. 1927, ausg. 20/12. 1928. D. Prior. 24/12. 1926.) D e r s i n .

Ellis Foster Co., iibert. von: Carletoń Ellis, New Jersey, V. St. A., Oxydation 
von Petroleum. Gas- oder dampffórmige Stoffe, erhalten bei der Beliandlung von 
Petroleum oder Mineralólen, die auch aromat. K  W-stoffe, wie Naphthene, enthalten 
konnen, in  der Hitze, werden durch Uberleiten iiber Kontaktmassen, die zwisehen 
Schwarz- u. R otglut gehalten werden, der teilweisen Oxydation unterworfen. Um zu 
yermeiden, daB die bei der R k. entstehende Warme eine zu weitgehende Oxydation 
yerursacht, werden Verdunnungsmittel, wie W.-Dampf, N, C02 oder Oxydationsprodd., 
die von den wcrtvol!en Bestandteilen befreit sind, zugesetzt; oder aber man kann zur 
Regelung der Rk.-Temp. die Kontaktm assen kuhlen, oder die Zufuhr des 0 2 oder der 
0 2-haltigen Gase yergróBern oder vermindern. ZweekmaBig werden die zur Oxydation 
kommenden Stoffe vorher yon Schwefelyerbb. befreit. Durch Anwendung von Druck 
kann die Temp. herabgesetzt werden. Ais Rk.-Prodd. entstehen unter anderem Plitlial- 
sdureanhydrid, aromat, u. aliphat. Sauren u. Aldehyde. (A. P. 1 697 262 vom 20/8. 
1924, ausg. 1/1. 1929.) U l l r i c h .

Ellis-Foster Co., iibert. yon: Carleton Ellis, New Jersej-, V. St. A., Oxydation 
von Petroleum. Die KW-stoffe werden m it O oder O-haltigen Gasen, wie Luft, iiber 
K atalysatoren, wie Cu, bei Tempp. von 400— 500° geleitet. Gegebenenfalls konnen 
auch Tempp. unter 400° in  Anwendung kommen. Die Rk. kann durch die Ggw. von 
W.-Dampf oder anderen inerten Gasen geregelt werden. — So wird z. B. Leućht- 
petroleum in  Dampfform m it L uft iiber Vanadinoxyd, das auf Bimsstein aufgetragen 
ist, bei 430—450° geleitet. Die aus dem Kontaktraum  austretenden Gase enthalten 
5,2— 6,6% C02 u. 3—4,2% O, HCHO, HCOOH u. andere hóhere Fettsauren. (A. P.
1 697 263 vom 27/12. 1921, ausg. 1/1. 1929.) U l l r i c h .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, New Jersey, V. St. A., Organische 
Sauren und andere Stoffe durch Oxydation von Petroleum. Das Verf. unterscheidet sich 
nicht wesentlich von dem Yerf. des A. P. 1 697 267 (C. 1929-1. 2380). Ais Oxydations- 
katalysator wird yorzugsweise Vanadinoxyd yerwendet. Nachdem die Rk.-Prodd., wie 
organ., insbesondere aliphat. Sauren durch Waschen m it W. entfernt sind, werden die 
restlichen Gase m it Ol gewaschen, u. schlieBIieh iiber Silicagel geleitet, wo die letzten 
Reste (Gasolin) der Rk.-Prodd. zuruckgehalten werden. Der Rk.-Raum  besteht aus 
einer U-formigen Róhre, die m it Hilfe eines Metallbades auf etwa 400—500° gehalten 
wird. (A. P. 1 697 264 yom 24/12. 1921, ausg. 1/1. 1929.) U l l r i c h .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, New Jersey, V. St. A., Oxydation 
von Petroleum. Das Verf. is t dem Verf. des A. P. 1 697 267 (C. 1929. I. 2380) almlich, 
nur w ird hier bei Tempp. von 450—538° oxydiert. Man erhalt auf diese Weise aus den 
durch Cracken yon Petroleum erhaltenen Gasen, eine Mischung yon Aldehyden, wie 
HCHO, Benzaldehyd u. Acrolein, u. Sauren, wie Maleinsaure, Phthalsaure, Citronen- 
sdure, Benzoesaure, Propionsaure u. HCOOH. (A. P. 1 697 265 yom 3/4. 1923, ausg. 
1/1. 1929.) U l l r i c h .

Ellis-Foster Co., iibert. yon: Carleton Ellis, New Jersey, V. St. A., Cracken 
und Oxydieren von Olen. Die schweren Pelroleumole werden nach der Entschwefelung 
bei hoher Temp. durch Cracken zum groBten Teil in  leichtere KW-stoffe einschlieBlich 
ungesatt. Verbb., ubergefiihrt. Die aus dem Rk.-Raum  austretenden Gase u. Dampfe 
werden gewaschen u. gegebenenfalls von den schweren Bestandteilen, Teer usw., befreit. 
Die so erhaltenen Ole sind nach der Rektifikation geeignet fiir Motorole. Die iibrig 
gebliebenen Gase, die Propylen, Butylen  u. ahnliche Olefine enthalten konnen, werden 
m it L uft in  Ggw. von Katalysatoren, wie Cu, Fe, Chromozyd, Eisenmnadat, Silber- 
chromał, bei 500—525° oxydiert. Bei erhohtem Druck (10 at) konnen niedrigere Tempp. 
(200—300°) angewandt werden. Die Oxydationsprodd. bestehen aus Alkoholen, 
Kełonen, Aldehyden, Chinonen, Sauren u. Estern. (A. P. 1 697 266 yom 3/1. 1922, 
ausg. 1/1. 1929.) U l l r i c h .

Ellis-Foster Co., iibert. yon: Carleton Ellis, New Jersey, V. St. A., Ozydation 
von Kohlenwasserstoffen aus Petroleum. Die beim Cracken von Petroleum entstehenden

154*
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Gase werden in  Ggw. von O oder O-lialtigcn Gasen iiber einen erhitzten Katalysator, 
wie feinyerteiltes Cu, Ghromozyd, Eisenvanadat, Silberchromat usw., der gegebenenfalls 
auf einem Trager aufgetragen ist, u. der unterhalb schwacher Rotglut gehalten wird, 
geleitet. Die Rk. kann m it H ilfe von W.-Dampf oder anderen inerten Gasen geregelt 
werden. (A. P. 1 697 267 vom 22/3. 1919, ausg. 1/1. 1929.) U l l r i c h .

Conseryo Co., Denver, Colorado, iibert. von: James M. Mc Clave, Denycr 
Colorado, V. S t. A., Verfahren zur Destillation von Kohlenwasserstoffolen. Rohpetroleum 
w ird m it M n02 u. HCl yersctzt u. nach einigem Umruhren 1—2 Tage stehen gelassen, 
wobei sich freier C zusammenballt u. U nreinheiten sich ais Schlamm am Boden ab- 
setzen. AnschlieBend wird das yom Riickstand abgezogene Ol dest., wobei zwecks 
Erzielung einer hoheren Ausbeute an niedrig sd. KW-sloffen yon neuem die obigen 
Reagenzien zugegeben werden konnen. (A. P. 1 703 158 vom 8/12. 1925, ausg. 26/2.
1929.) D e r s in .

O. Elstermann und A. Baumhov, Kothen, Anh., Apparat zur fraktionierten 
Destillation von Petroleum, Teer, Roholen u. dgl. Der A pparat en thalt mehrere iiber- 
einanderstehende Behiilter, die m it der Spitze nach unten gerichtet sind, u. auf ver- 
schiedene Temp. erhitzt werden. Oben in  jedem Behiilter befindet sich ein sich schnell 
bewegender Zentrifugalyerteiler, durch den der zu dest. Stoff in  diinner Schicht auf 
eine innerhalb des Behalters befindliche W and geschleudert wird, von der er in  diinner 
Schicht in  Spiralform zur Spitze des Behalters herabrieselt, wobei eine teilweise Dest. 
s tattfindet. (Belg. P. 351 354 yom 16/5. 1928, ausg. 7/11. 1928.) S c h u t z .

J. W. Henry, Greenwich, Trennung von Kohlenwasserstoffen. Man unterw irft 
KW-stoffe der Einw. eines oscillierenden elektromagnet. Eeldes von hoher Ercąuenz, 
aber ohne Funkenbldg., in  einer Retortę, in  der sich feste in  Verbindung stehende 
Blocke, z. B. von Graphit oder Kohle, befinden. Man laBt iiberhitzten W.-Dampf in  
die Retorte stromen, der hierbei in  H 2 u. 0 2 zerlegt wird. (Belg. P. 351 472 vom 22/5.
1928, ausg. 7/11. 1928.) _  "____ "_________ S c h u t z .

Fuel Research Board, Physical and chemical survey of tho national coal resources. 14, De-
scription of the coalfields of N. Staffordshire. London: H . M. S. O. 1929. 1 s. net.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Zundw aren.
Raoul Poggi, U ber den Naćhweis von Doppelbindungen in  Vaseline mit besonderer 

Beriicksichtigung der Verwendung von Vaseline bei der Herstellung rauchloser P-uher. 
Die Anwesenhcit ungesatt. Verbb. (Doppelbindungen) in Vaseline kann bei ihrer Ver- 
wendung ais Stabilisator bei rauchlosen Pulvern oftmals zu unliebsamen Kompli- 
kationcn fiihren. Zum Naćhweis bzw. zur Best. yon ungesatt. Verbb. werden die Jod- - 
methode von H a n u s ,  die Brommethode yon ROSENMUND u. yerschiedene colorimetr. 
Verff. empfohlen. Vergleichende Unterss. lassen Vf. der Methode RoSENMUND den 
Vorzug geben. Im  Original instruktives Tabellenmaterial. (Giorn. Chim. ind. appl. 
10. 601—05. Dez. 1928. Florenz.) G rim m e .

Marętneyrol, Vergleichende Studien iiber Pulver, ausgefuhrt im  Zentrallaboratorium. 
Lagerverss. bei 75° in trockner u. feuchter Atmosphare, iiber H 2S 04 u. in  zugcschmol- 
zenen Glasróhrcn. Besondere Beachtung wurde der Wrkg. des L uftzutritts geschenkt. 
Zur Unters. kommen ein Amylalkohol- u. zwei Diphenylaminpulver yerschiedener 
Abmcssungen. Eingehende Beschreibung makroskop. sichtbarer Veranderungen u. 
Vcrfolgung des Riickgangs des N-Geh. bei Trennung innerer u. auBerer Pulverteile. 
Die yon dem Amylalkoholpulyer abgegebenen Gase bestanden aus wechselnden Mengen 
A.-A.-Dampfen, C 02, K»0, NO u. N2, den von den Diphenylaminpulyern in  geringeren 
Mengen entsandten Gasen fehlte NO. Vf. schliefit aus den Verss., daB die Ggw. ge- 
ringer 0 2-Mengen die Zers. der Amylalkoholpulyer wesentlich beschleunigt, daB 
diese Beschleunigung aber nicht durch die in relatiy  geringen Mengen yorhandenen 
nitrosen Gase yerursacht wird. Der Zers.-Vorgang besonders des einen Diphenyl- 
aminpulyers geht viel langsamer vor sich ais bei dem Amylalkoholpulyer. Der N-Geh. 
geht bei der Probe groBstuckigen Diphenylaminptdyers schneller zuriick ais bei der 
diinner Pulverelemente. Ais Ursaehe hierfiir werden Rkk. zwischen Nitrocellulose 
u. dem Losemittel (Amylalkohol, A.) angenommen. (Memoriał Poudres 23. 128— 46.
1928. Paris. 1910.) B e c k e r .

H. Lecorche und P.-L. Jovinet, tJber die Umwandlungsprodukte des Zentralits 
wahrend der Lagerung des Pulvers SD. tJber m it W.-Dampf fluchtige Umwandlungs-
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prodd. vgl. C. 1928. II . 1050. Vff. nehmcn ais weitere Zora.-Prodd. Nitroderiyy. des 
Zentralits oder des Athylphenylnitrosamins an u. yersuchen, solche Stoffe darzustellen. 
Durch Einw. von 1 Mol. H N 03 auf 1 Mol. Zentralit in  essigsaurer Lsg. entsteht ein 
m it W.-Dampf n icht fliichtiger Stoff, der m it A. krystallisiert u. der ais Verb. von
2 Moll. Mononitrozentralit m it 1 Mol. A. identifiziert wird. Durch Nitrierung yon 
Athylphenylnitrosamin in  essigsaurer Lsg. entsteht quantita tiv  p-Nitroathylphenył- 
nitrosamin, m it W.-Dampf fliichtig. Bei Behandlung m it verd. H 2S 0 4 spaltet es NO 
ab u. geht in p-Nitroathylanilin uber. Durch Reduktionsm ittel entsteht wahrscheinlich 
ein m it W.-Dampf n icht fliichtiges assymm. disubstituiertes p-Nitrohydrazin. Zur 
Best. des m it W.-Dampf n icht fluclitigen Mononitrozentralits wird das Pulyer m it
A. estrah iert, der Riickstand des A .-Extrakts m it W.-Dampf destilliert. Durch zwei- 
maliges Abdampfen des Ruckstandes der W.-Dampfdest. werden geringe Mengen 
zuriickgebliebenen Zentralits u. Nitroglycerins entfernt. Weitere Best. wie bei Zen
tra lit.

p-Nitroathylphenylnitrosamin ist m it W.-Dampf fliichtig, wird aber bei der 
Zers. des Pulyers in  n icht fliichtige Verbb. ubergefiihrt. Eine direkte Best. u. Trennung 
dieser Verbb. ist n icht móglich. — Die Unters. ergibt, daB die stabilisierende Wrkg. 
des Zentralits auf der W irksamkeit seiner Hydrolysenprodd. beruht, die die gebildeten 
Sauren neutralisieren. —  Durch Mcssung des gebildeten Athylphenylnitrosamins 
ermóglicht sich eine t)berwachungsmethode fiir SD-Pulver. Zur Best. wird der alkoh. 
Auszug des Pulyers m it a-Naphthylam in u. HCł yersetzt, auf 60° erwarm t u. colorimetr. 
m it einer 0,003% Diphenylnitrosaminlsg. yerglichen. Diese Vergleiehslsg. ergibt die 
gleiche Farbung wie ein 16 Monate auf 50° erhitztes, noch yóllig einwandfreies Pulyer. 
(Memoriał Poudres 23. 147—54. 1928. Paris. 1928.) F . B e c ic e r .

Desmaroux, Noliz iiber die Proben A , B, C von Gavres. Die Analyse der Gase, 
die yon Pulyern bei 245-std. E rhitzung auf 75° abgegeben wurden (die Pulyer liatten 
schon yorher in  Gayres eine 185-std. Erhitzung auf 75° erlitten) ergab fur ein Arnyl- 
alkoholpulyer CO, (55,3%), NO (0,7), CO (7,0), N20  (5,1), N 2 (31,9); fiir ein Diphenyl- 
aminpulyer C 02 (52,1%), NO (3,0), CO (4,8), N20" (7,8), N2 (32,3). (Memoriał Poudres 
23. 113—15. 1928. Pont-de-Buis. 1910.) F. B e c k e r .

Desmaroux, Noiiz Ober. Analysen, ausgefuhrt in  Poni-de-Buis fiir  die Kommission 
in  Gayres. Zusammenstellung der Ergebnisse von Unterss. warmgelagerter Amyl- 
alkohol- u. Diphenylaminpulyer. (Memoriał Poudres 23. 116— 23. 1928. Pont-de- 
B u is. 1910.) F. B e c k e r .

Desmaroux, Analyse zweier verddchłiger Puherslucke, die in  der Probe B  bei der 
Kommission vo?i Gavres gefunden wurden. (Memoriał Poudres 23. 124—27. 1928. 
Pont-de-Buis. 1910.) F . B e c k e r .

X X I. Leder; Gerbstoffe.
John Arthur Wilson, Chemie und Leder. In  einem zusammenfassenden Vortrag 

anlaBlich der Verłeiliung der CliANDLER-Medaille gibt Vf. ein allgemeines Bild des 
heutigen Standes der Gerbereichemie u. behandelt S truktur u. Eigg. der tier. H aut, 
Chemie u. physikal. Chemie der Proteine u. die wissenschaftliehen Grundlagen der 
einzelnen Operationen der Lederindustric. (Ind. engin. Chem. 21. 180—90. Febr. 
Milwaukee, Wis. A. F . G a l lu * ?  & Sons Co.) S t a t h e r .

Beppe Bocca, Elektroosmotische Phdnomene, angewandt a u f die Gerbinduslrie. 
Die Verff. von W o r m s  u. B a l e ,  K o w a l s k y  u . S c h w e r i n ,  bei welchen der Gcrb- 
prozeB unter Durehleiten des elektr. Stromes durchgefiihrt wird, werden an der Hand 
des Schrifttums besprochen. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 6. 352—57. Noy. 1928.) G r i .

. W. J. Chaters, Die Wirkung von Hilze auf feuchte, vegełabilisch gegerbte- Leder. I I .  
In  Fortsetzung seiner friiheren Arbeit (C. 1929. I. 1297) bestimm t Vf. die Anderung 
der Schrumpfungskuryen von Leder, wenn dieses zuyor yerschieden lange Zeit in 
Lsgg. yerschiedener Stoffe u. wechselnder Konz. eingelegt wird. Von den Ergebnissen 
erscheint Vf. besonders das wichtig, daB mineralsaurehaltige Leder leiehter schrumpfen 
ais saurefreie Leder, u. er empfiehlt, zur Beurteilung eines Mineralsauregeh. vom Leder 
auch die Schrumpfungskurve heranzuziehen. (Journ. In t. Soc. Leather Trades Chemists
12. 608—14. Dez. 1928. Northampton, Tcchnical College, Chem. Lab.) S t a t h e r .

Max Holtz, Die katalytische Wirkung einiger organischer Verbindungen au f die 
Wirksamkeit von Weichmiiteln. Ais katalyt. Verstarker kommen in Frage KCN u. 
aliphat. N itrile. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 6. 303—07. Noy. 1928. Mailand.) G ri.
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Cesare Schiaparelli und Giovanni Bussino, Einige Phanomene der regelabilischen 
Gerbung. 100 g Protoinsubstanz vermogon 70 g Tannin K a h l b a u m  u . 73 g Tannin 
M e r c k  zu bindcn. Die Unterschiede sind bcdingt durch Verschiedenheiten in  der 
chem. Zus. Aus Eiehenrinde vermag tier. H au t dagegen nur 57 g Tannin zu binden, 
was bedingt ist durch Saurebldg. in  der Gerbbriihe. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 6. 
259—67. Kov. 1928. Turin.) GRIMME.

Vittorio Casaburi, Versuche zur Gerbung im  Einzelbad: Der Gerbstoff Alpha C bei 
der Gerbung von Sohlleder. Wissenschaftliche u. techn. Verss. iiber die Brauchbarkeit 
von Alpha C in Verb. m it anderen Gerbmaterialien. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 6.
277—303. Nov. 1928. Neapel.) G r im m e .

— , Ammoniak-Ara-Ascher gegen Milzbrand. Es w ird allgemein die Milzbrand- 
frąge der Gerbereien besprochen u. darauf hingewiesen, daB nach Unterss. des Reichs- 
gesundheitsamtes die beim Ammoniak-Ara-Ascherverf. angewandten Atznatron- 
mcngen Milzbrandsporen abzutoten yermógen. (Gerber 55. 34—35. 25/2. D arm stadt, 
Lab. der Rdhm & Haas-A.-G.) St a t h e r .

Georges Poutzkarnik, Die Herstellung von Glaceleder. 75%  aher Damen- 
schuhe werden aus Ziegenleder hergestellt. Die dementspreehend groBe wirtschaftliche 
Bedeutung des Glacśleders, Rohmaterial, Gerbung (ausschlieBlich in  zwei Badern), 
Farben, Lickern u. Pigmentieren (Permeol wird empfohlen) sind eingehend m it Zahlen- 
angaben aus der Praxis' geschildert. Namentlich iiber Lickermaterialien sind einige 
Verss. des Yf. mitgeteilt. (Cuir techn. 22. 73—77. 94— 101. 15/2. Coulommiers, Socićtó 
de Tannage e t Teinture.) H e l l e r .

— , Die Herstellung von Chromschafleder. Standardmethode des russischen Gerberei- 
trustes. Besprechung der in  RuBland am tlich eingefuhrtcn Gerbmethode bzgl. Ein- 
weichen, Aschern, Salzen, Gerben, Farben, F etten  u. Apprettieren. (Boli. R . Staz. 
Industria  Pełli 7. 2—14. Jan .) _ GRIMME.

Frank H. Schortemeyer, Das Farben von vegetabilisch gegerbten und kombiniert 
vegetabilisch-chromgegerbten Ziegenledem. Es werden yerschiedene Farbę- u. Zurichte- 
methoden fiir Ziegenleder besehrieben. (Dyestuffs 30 . 17—21. 32. Febr.) St a t h e r .

Giacinto Baldracco, Ultraniolettes Licht und seine Anwendung m it besonderer 
Berucksichtigung der Gerbindustrie. Sammelberieht. (Boli. R . Staz. Industria  Pełli 6. 
244—58. Nov. 1928. Turin.) G r im m e .

B. Avenati-Bassi und G. A. Bravo, Mikroskopische Untersuchung von Pflanzen- 
gerbstoffen im  polarisierten Licht. Beschreibung mkr. Diinnschliffbilder in  gewohnlichem 
u. polarisiertem Licht von Kastanienholz, Eichenholz, Quebrachoholz, Larchenrinde, 
WeiBtannenrinde, Rottannenrinde, Mangroverinde u. Mimosenrinde. Im  Original 
farbige Mikrophotogramme. (Boli. R . Staz. Industria Pełli 6. 108— 16. 1928.) Git Ii

Augusto Gansser, Winkę zur offiziellen Methode zur quantitativen Bestimmung von 
Tannin. Vf. bespricht die Methoden der Best. des Gerbstoffs in  Gerbmaterialien u. 
w arnt vor zu scharfen Forderungen fiir diese techn. Vorschriften. (Boli. R. Staz. 
Industria Pełli 6. 268—76. Nov. 1928.) G r i j i m e .

Andrea Ponte, t)ber die Diosmose des Tannins in  Gegenwart von in  den Gerblosungen 
gelósten Mineralsalzen. Bericht iiber vergleichende Bestst. nach den Methoden L ow en- 
THAL-HUNT u . von VlGNA. Letztere h a t vor ersterer den Vorzug, daB die Konz. 
n icht so groBen EinfluB ausiibt, sie arbeitet am besten bei einer Tanninkonz. von
0,025—0,050 g. AuBerdem gibt sie genaue W erte auch in  Ggw. von Bisulfit u. Sulfit- 
lauge. (Boli. R . Staz. Industria Pełli 6. 308—28. Nov. 1928. Mailand.) G r im m e .

Enrico Simoncmi, Der synthetische Gerbstoff „Alpha". Sammelberieht iiber 
synthet. Gerbstoffe im  allgemeinen, iiber „A lpha“ im besonderen, seine chem. Eigg., 
Methoden zur Priifung u. Auswertimg in der Gerberei. (Boli. R . Staz. Industria  Pełli
6. 337—51. N oy. 1928. Neapel.) G r im m e .

Andrea Ponte, Ober die indirekte Bestimmung des Trockengewichts tierisćher Haut 
mit der hydrostatischen Wage. Mathemat. Deduktionen fiir die Best. des Trocken
gewichts tier. H aut aus der D. unter Verwendung getrockneten u. frischen Materials 
u. Yerschiedener Eintauchfll. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 6. 84—92. 97— 107. 130 
bis 144. 150—55.) G r im m e .

Martin Segoria, \  allejo, Galifornia, V. St. A., Behandlung von Leder. Um Leder 
weich, dauerhaft u. biegsam zu machen, wird es m it einer Mischung yon Kienteer- 
pech, Leinol u. Bienenwachs behandelt. (A. P. 1696 867 vom 30/11. 1927, ausg. 
25/12. 1928.) ' R a d d e .
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Abram Smali, Danvers, Massachusetts, Gldlten und Feriigmachen von Leder. 
Man uberzieht Leder m it einer Casein-, Schellack-, Wachs-, Harz- u. EiweiiSlsg., der 
Latex zugesetzt ist, trocknet das Leder, uberzieht es m it derselben Lsg., doch ohne 
Lateszusatz, bestaubt es nach dem Trocknen m it Talk u. a. Stoffen u. preBt das 
Leder zwischen h. P latten  bei ca. GO—80°. (A. P. 1 696 815 vom 30/11. 1926, ausg. 
25/12. 1928.) R a d d e .

Niacet Chemicals Corp., tibert. von: Clarence J. Herrly und Arthur Marshall 
Matheson, New York, Herslellung von Gerbsloffen. 2 Moll. Phenol u. 1 Mol. Paraldehyd 
werden m it H ilfe von wenig konz. H,SO., 2 Stdn. auf 45— 55° erwarmt, worauf das 
Kondensationsprod. m it 1 Mol. konz. H jlO i bei 45— 55° sulfoniert wird. Die iiber- 
schiissige I i2S 04 wird gegebenenfalls neutralisiert. Bei Verwendung von Kresol, 
Xylenol oder Naplithol an Stello von Phcnol wird zur Erzielung hellfarbiger Prodd. 
wahrend der Kondensation oder der Sulfonierung m it etwas Zn oder Amalgam redu- 
ziert. S ta tt Paraldehyd konnen andere Aldehyde benutzt werden. Die erhaltenen 
wasserlósliehen Prodd. dienen ais Gerbstoffe fiir sich oder zusammon m it anderen Gerb- 
stoffen. (A. P. 1 695 655 vom 7/3. 1928, ausg. 18/12. 1928.) N o u v e l .

Herbert Flesch, F rankfurt a. M ., Gerbsloff, bestehend aus hochsulfonierten 
Turkisćhrotolen, die mehr ais 6%  organ, gebundene H 2SO., enthalten, fiir sich oder in 
Verb. m it organ. Sauren, wie Ameisen-, Essig-, Propion-, Butter-, Milch-, Oxal- 
sśiure o. dgl. (E. P. 282 710 vom 4/8. 1927, Auszug yeroff. 22/2. 1928. D. Prior. 27/12.
1926.) M. F. M u l l e r .

X X IV . Photographie.
A. Lumiere. L. Lumiere und A. Seyewetz, tlber die Praxis der Entwicklung 

feinkomiger Bilder. (Ygl. C. 1929. I. 339.) Vff. berichten von ihren Erfahrungen 
m it den verschiedenen Verff. der Feinkornentw.; dio Vor- u. Nachteile der einzelnen 
Methoden werden angegeben. Es handelt sich um die folgenden drei Verff.: 1. Entw . 
nach dem Fixieren. —  2. Entw . m it p-Phenylendiamin unter Zusatz yon N a2S03 
m it oder ohne Zusatz yon Borax oder kleinen Mengen N a2C03. —  3. Entw . m it Metol- 
Hydrochinon unter Zusatz von Na2S 03 im groBcn t)berschuB u. Borax oder N a2C03. — 
Zus. der Entwicklerlsgg. siehe Original. Die giinstigsten Ergebnisse wurden m it p-Phe- 
nylendiamin-Sulfit-Borax (Entw.-Zeit 1 Stde.) erhalten. (Science Ind. pliotographiąues 
8. Inform at. cinćmatograph. photograph. 126—28. Buli. Soc. Franę. Photographio [3] 
15. 258—63. Rev. Franęaise Photographie 10. 108—10. Nov. 1928.) L e s z y n s k i .

W. J. Nehs, E in  Eeagens fiir neutralen Amidolentwickler. D a bekanntlich nur 
ein neutraler Amidol-Entwickler die beston Resultate ergibt, aber fiir gewóhnlich 
dio Amidol-Entwickler durch die Anwesenheit des Natrium sulfits schwach alkal. 
reagiercn, so g ib t Vf. eine Methode an, nach der man leicht u. sicher einen neutralen 
Amidol-Entwickler herstellen kann. Man lóse zunachst N a2S 0 3 in  etwas weniger 
ais der angegebenen Menge W., fiige einigo Tropfen yon alkoh. Phenolphthaleinlsg. 
hinzu, u. darauf einige Tropfen yerd. Schwefelsauro bis zur Entfarbung. Nun erst 
gebo man dio angegebene Menge Amidol hinzu u. fulle die Lsg. m it W. bis zur ge- 
wiinschten Konz. auf. F iir Entw . von Gaslicht- oder Bromidpapier empfiehlt sich ein 
Zusatz von einigen Tropfen 10%ig. NaBr-Lsg. (Brit. Journ. Photography 76. 32. 
18/1.) M e n k e .

A. Reychler, Farbungseffekle mit metaaisćher Reflezion auf photochemiscli ge- 
harteter Gelatine. Auf m it Dichromat photochem. geharteter Gelatine werden durch 
aufeinanderfolgonde Behandlung m it sauren u. bas. Farbstoffen metali. Roflexións- 
farbungen erhalton, die Vf. auf Rk.-Prodd. zwischen den Farbstoffen zuruckfiihrt. 
Geeigncte Farbstoffkombinationen sind: Eosin-Malachitgriin bzw. Eosin-Krystall- 
violett bzw. jSdarewoZeH-Krystallyiolett. (Buli. Soc. ehim. Belg. 37. 403—08. Dez.
1928.) L e s z y n s k i .

J. I. Crabtree und c. E. Ives, Beizen und Fdrben in  einem Bad. (Science Ind. 
. photographiques 9. Inform at. cinćmatograph. photograph. 13— 14. Febr. —  C. 1929.
I. 1410.) L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Duplikalnegative mit Hilfe von Fuchsin. Es wird ein Verf. be- 
schiieben, das den ProzeB der Ausbleichung diffus yorbelichteter P latten  im  rotcn 
Licht in  Ggw. yon Fuchsin zur Herst. yon Dublikatnegativen yerwertet. (Photogr. 
Rdsch. 66. 31—32. Jan .) L e s z y n s k i .
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L. G. Gabriel, Die Entstehung des Korns beim Bromoldruck. Die Schicht muB 
boi einer bestimmten, von der A rt der angewandton Farbo abhangigen Temp. yollstandig 
ausgcąuollon werden. Um ein ganz feines K orn zu errcichen, laBt man den sehon fertigen 
Druck noch einmal ąuellcn bei einor Temp., die etwa 5° hóher ist, ais fiir die Herst. 
des Druckes nótig war. Dann ubcrgoht man den Druck leicht u. sehnell m it einer Farbę, 
dio fiir den Quellungsgrad yiel zu weich ist. (Brit. Journ. Photography 76. 147— 48. 
15/3.) L e i s t n e r .

L. Busch, Kodakolor. Vf. bespricht das Verf. der Kodak zur H erst. natur- 
farbiger Kinofilmaufnahmen. Der m it panchromat. Umkehremulsion begossene Film 
triigt auf der Riickscite in der Liingsrichtung eine groBe Zahl lialbzylindr. Riffelungen 
u. wird so in die Kamera gesetzt, daB die Schicht yom Objektiv ab-, die Riffelung ihm 
zugekehrt ist. Auf das Objektiv wird ein Fil ter gesetzt, das aus einem roten, griinen 
u. blaucn Strcifen besteht, wobei die Breite der Streifen so bem essenist, daB das durch- 
gclasscno Licht bei dor Mischung rein WeiB ergibt. Die Streifen des Filters miissen 
der Riffelung des Filrus parallel laufen. Bei der Aufnahme w irkt jeder Streifen der 
Riffelung ais Linse, u. g ibt — da er genau in  der Bildebene des Objektiys liegt — auf 
dor Schicht ein Bild des Objektiys bzw. des Filterstreifens, der L icht passieren laBt. 
Boi der Projektion wird ein gleiches F ilter in  gleicher Lage aufs Objektiy gesetzt. Eine 
Filmstelle, an der bei der Aufnahme durch z. B. blaues L icht Schwiirzung ein trat, 
liiBt je tzt naeh dor Umkehrung L icht so durch, daB es durch den blauen Filterstreifen 
fiillt. Auf diese Weise en tsteh t ein farbiges Bild. (Photogr. Rdseh. 66. 4—9. 
Jan .) L e i s t n e r .

A. Traube, Farbenphotographie au f Papier. I I .  (I. ygl. C. 1929. I . 1410.) Zu- 
sammenfassendo Behandlung des Absaugyerf. (Photogr. Industrie 27. 188—89. 20/2. 
Miinchcn.) L E S Z Y N S K I .

Louis Barrow, Exposition und Enłwicklung von A  u tochromplatlen. An Hand eines 
umfangreichen Vers.-Materials werden Diagramme gegeben, die in  anschaulicher Weise 
dio Erfahrungon des Vfs. iiber Exposition u. Entw . yon Autochromplatten wiedergeben. 
(Brit. Journ. Photography 76. Suppl. 10—11. 1/3.) L E S Z Y N S K I .

Otto Sandyik und George Silberstein, Beziehungen zwischen dem Auflosungs- 
rermogen lichłempfindlicher Schichteti und der Wellenlćinge des aufgesandten Liclites. 
(Soionce Ind. Photographiqucs 8. 41— 42. 46— 48. Noy. — C. 1928. I I . 2696.) L e s z .

Felix Formstecher, Die Ermittlung des unteren Grenzgradients im  Aufsiclitsbild. 
Theoret. Grundlagen u. Vorf. zur E rm ittlung des unteren Grenzgradienten im Auf- 
sichtsbild. (Photogr. Industrie 27. 237—38. 27/2. Dresden, Wiss. Lab. d. Mimosa 
A.-G.) L e s z y n s k i .

Phil. StrauB, Scheinergrade. Es werden Vorschlage gemacht, wie Empfindlichkeit 
u. andere Eigg. yon Emulsionen m it donen einer Standardemulsion yerglichen werden 
kónnen. (Photogr. Industrie 27. 235—37. 27/2.) L E S Z Y N S K I .

R. Landau, Neues Aktinometer. Lichiąuelle von konsłanłer spektraler Zusammen- 
setzung. Es wird eine Anordnung zum Vergleich yersehiedenfarbiger Lichtąuellen 
mittels des Phosphorescenzlichtes beschrieben, u. es w ird die Verwendung yon Phos- 
phorescenz-Lichtąuellen fiir sensitometr. Zwecke yorgeschlagen. (Science Ind. Photo- 
graphiąues S. Informat. cinematograph. photograph. 131. 9. 5— 6. Jan .) L E S Z Y N S K I .

Heinz Kieser, Zum  Problem der Bestimmung des Beifungskeimsilbers in  plioto- 
graphischen Emulsionen. (Vgl. C. 1929. I . 18S0.) Auf Grund seiner Unterss. an  binde- 
mittelfreien Schichten (C. 1929. I .  10S3) glaubt Vf., die yon W E I G E R T  u . L u h r  
(C. 1928. II . 2088) in  unbelichteten Schichten nachgewiesenen, m it „Ursilber“ be- 
zeichneten Ag-Mengen auf die Sulfidbldg. bei der Behandlung der Schichten m it alkal. 
Thiosulfatlsg. ziu-uckfiihren zu kónnen. Eine Best. des Reifungssilbers ist zur Zeit 
noch nicht móglich. (Ztschr. Elektroehem. 35. 51—53. Jan .) L E S Z Y N S K I .

Ludwig David, Photographisches Praktikum . Lehrbuch d. Photographie. 6. neubearb.
u. erw. Aufl. H alle: W. Knapp 1929. (X II, SOS S.) gr. S°. M. 16.— ; geb. M. 19.— 

Leonhard Grebe, Arthur Hiibl und Eduard John Wall, Farbenphotographie. W ien: J .  Springer.
1929. (VH, 24S S.) 4". =  Handbuch d. wissenschaftl. u . angewandten P h o t o g r a p h i e .  
Bd. S. 31. 24.—; geb, M. 26.S0.

rrtotoi m Germany SchluB der Redaktion: den 26. April 1929.


