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A. Allgemeine und pbysikalisclie Clieinie.
L.-J. Olmer, Georges Lemoine. tJbersicht uber den Lebensgang u. die Arbeiten 

des Forschers auf dem Gebiet der physikal. Chemie, 16/1. 1841 bis 14/9. 1922. (Science 
mod. 6. 187—92. April. Paris, Inst. Catholiąuo.) B e h r l e .

Gustav F. Hiittig, Zu Ludwig Storch siebzigstem Geburlstag. Aus AnlaB des 
70. Geburtstages von L. St o e c ii , Prof. an der D e u t s e h e n  T e c h n .  H o c h -  
s o h u l e i n P r a g ,  gibt Vf. ein Verzeiehnis der unter St o e c h s  Leitung in den Jahren 
1901—1928 ausgefiihrtcn wissenschaftliehen Arbeiten. (Chem.-Ztg. 53. 197.) R o d , 

L. Doermer, Die Synłliese des Magnesiumsulfids. Eine bei einer MgS-Synthese 
nacli K. Sc h e id , Vorbereitungsbuch fur den Experimentalunterricht in Chemie, 
5. Aufl., 1926, vorgekommene Explosion veranlaBt Vf. zu einer Unters. uber den Ver- 
lauf der Rk. zwischen Mg u. S ti. iiber ihre Beeinflussung dureh die Versuchsbedirigungen. 
Es zeigt sich, daB die KorngróBe ĉ es Mg fur den Rk.-Verlauf ohne wesentliche Be- 
deutung ist, daB aber das Gemisch von Mg u. S, das schlagunempfindlich u. dureh 
Mg-Band nicht entziindbar ist, auCerordentlieh empfindlich auf die Art der Erwarmung 
reagiert. Wahrend bei Erhitzung mit einer kleinen Flamme lediglich Verpuffung erfolgt, 
bewirkt die Erhitzung m it einer starkcn Bunsenflamme auBerst heftige Explosion 
mit starker Sprengwrkg. Vf. erklart diese Efscheinung damit, dafi dureh die Zu- 
fiihrung groBer Warmemcngcn dureh die Bunsenflamme die plotzliche Yereinigung 
der Elemente unter Freiwerden so groBer Energiemengen erfolgt, daB eine allmahliche 
Fortpflanzung der Rk. nicht mehr stattfinden kann, sondern sich eine Explosionswelle 
ausbildet. — Infolge ihrer Gefahrlichkeit sollten Verss. uber Synthesen von CaS, MgS, 
Al„Ss aus den Elementcn nicht mehr ais Unterrichtsverss. oder nur unter bestimmten 
VorsichtsmaBregeln (Rk.-Gemisch hóchstens 1 g, Vers. im Abzug, der auf der den Zu- 
schauern abgewandten Seite geoffnet ist) ausgefiihrt werden. (Ztschr. physikal. ehem. 
Unterr. 42. 70—74. Marz/April. Hamburg.) R o l l .

Ira D. Garard, Ein Apparat zur Darstellung von Chlor. Es wird empfohlen, in 
dem von St o n e  (C. 1929. I. 415) fiir Vorlesimgszwecke angegebenen App. zur Cl2- 
Darst. zwischen der zur Trocknung yerwandten H 2S04 u. dem Generator eine Falle 
einzuschalten, um die bei der Einw. konz. H 2S04 auf KMn04 stattfindende Explosion 
im Falle eines Zurucksteigens zu verhindcrn. Dieselbe VorsichtsmaBregel empfiehlt 
sich, wenn Permanganat u. H 2S04 in anschlieBenden GefaBen zur Gasreinigung ver- 
wandt werden. (Journ. chem. Education 6. 377. Febr. New Brunswick, New Jersey 
Coli. for Women, R u t g e e s  Univ.) L e s z y n s k i . '

A. M. Berkenheim , Ober neue Gesetzmafiiglceiten in  den JReih-en der elementaren 
Ionenradien. (Vgl. C. 1928. II. 1985.) Vf. gibt den von M e n d e l e j e f f  aufgestellten 
Verallgemeinerungen eine quantitative Erweiterung. Es ordnen sich die Ionenradien 
(der positiven, ais auch der negativen Ioncn) der Elemente jeder wagerechten Reihe 
des period. Systems ais eine arithmet. Reihe m it einer bestimmten Differenz, die fiir 
jede Reihe verschiedene Werte aufweist. Wird der Radius des 6'1+-Ions ais Einheit 
angenommen, so lassen sich die Radien der positiven, ais auch der negativen Ionen ais 
regelmaBige Reihen yon einfachen Zahlen ausdriicken. So entsprieht den Ionen C4+, 
B3+, Be2+, Li+ die Reihe 1, 2, 3, 4; den Ionen C4*, Si4+, Ti“+, Z ^ ,  Ce4+ die Reihe 1 
2V2, 4, 5x/2, 61/,. Das Zahlenmaterial ist in 4 Tabellen geordnet. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. i41 . 35—40. Marz.) K. WOLF.

Richard Lorenz und Georg Schulz, Gkichgemchte zuńschen Metallen und Salzen 
im Sdimdzflv.fi. Nr. 16. Ober Verschiebungen der Gleichgemchte dureh Zusatze und ihre 
vorldufige Berechnung nach den Formeln des neuen Massenuńrkungsgeselzes. (15. ygl.
C. 1929. I. 2154.) Gibt man zu einem Gleichgewicht z. B. gemaB Cd +  PbCi, ^  
Pb +  CdCl, „indifferente“ Zusatze, die nicht mit der anderen Phase reagieren, so 
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t r i t t  eine Verschiebung des Gleichgewichts ein; solche Zusatze sind z. B. fur das obige 
System NaCl +  KC1 zur Salzphase bzw. Sb zur Metallphase. Diese Verschiebung 
nimmt von einem gewissen Betrage des Zusatzes an einen konstanten Wert an, was 
Vff. ais „Angleichung“ bezeiehnen. Die Anwendung des einfachen Massenwirkungs- 
gesetzes ergibt auch bei diesen Systemen mit Zusatzen einen erhebliehen Gang der 
Konstanten C, wie ans Verss. von M. Hering, P. W olff u. J. Silberstein an den 
Systemen Cd +  PbCl2 bei Zusatz von Sb, Bi, NaCl +  KC1; Sn +  PbBr2 (Zusatz Bi); 
Cd +  2 T1C1 (Zusatz NaCl +  KC1, Bi) hervorgeht. Die Anwendung des erweiterten 
Massenwirkungsgesetzes fiihrt zur sebr komplizierten Formeln; angeniiliert kónnen 
diese ternaren Systeme aber ais binśire behandelt werden, wenn auf ein Mol. der be- 
treffenden (unversehobenen) Pliase die gleiehe Menge Zusatz angewendet worden ist. 
Es ergibt sich dann, daB die „Konstantę" des neuen Massenwirkungsgesetzes keinen 
Gang mehr zeigt. Das heiBt aber nur, daB sieb die Beobacbtungen mit einer Gleiebung 
mit 3 Konstanten darstellen lassen; die Konstanten L  u. L ' haben nicht mehr die 
urspriingliche Bcdeutung; es steekt in ihnen aber alles, was man ii ber die Wrkg. der 
Zusatze aussagen kann; eine Zusammcnstollung der L- u. Z'-Werte fiir die unter- 
suebten Systeme wird gegeben; sie andern sieh nur fur die Phase, die einen Zusatz 
erhalten hat u. werden mit steigendem Zusatz immer kleiner. Die theoret. Deutung 
kann zurzeit nocb nicht gegeben' werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 179. 97—110. 
19/2. Frankfurt a. M., Univ.) KLEMM.

E. H. Riesenfeld und H. J. Schuniacher, Der thennische Ozonzerfall bei kleinen 
Drucken. Es wird der therm. Ozonzerfall bei einem Druck von einigen mm Hg unter- 
sueht u. gefunden, daB derselbe nahezu monomolekular verlauft. Der EinfluB von 
Zusatzgasen (Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Kohlerfsiiure) liegt innerbalb der Versuchs- 
fehler. Es kann nicht mit Bestimmtheit entschieden werden, ob die monomolekulare 
Rk. eine homogene Gasrk. ist, oder ob die Wand von EinfluB ist. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 138. 268—85. Nov. 1928. Berlin, Phys.-chem. Inst. Univ.) SCHTJM.

S. S. Kistler, Bemerkung zur Viscositat der Gase. Vf. gibt eine theoret. krit. 
Diskussion iiber die Ableitung der Viseositatsgleichung. (Journ. Franklin Inst. 207. 
389—95. Marz. College of the Pacific.) WRESCHNER.

Constantin Hrynakowski, Beziehung der Oberfldche von Krysłallen zu ilirer 
Masse und ihrern Volumen, auf der Grundlage von Messungen. (Buli. Soc. Amis des 
Sciences Poznań. Serie B: Sciences matli. et nat. 1925. 49—53. — C. 1927. I. 
2626.) K . W o l f .

N. Rashevsky, Kompressibilitdt von Krystallen und der Ezponenł der Abslo/iung 
zwisćhen Atomen. Vers., die Kompressibilitat von Krystallen auf Verkleinerung nicht 
der Krystallraume, sondern der submikroskop. Zwischenraume in ihnen (Sm ekal) 
zuruckzufuhren. Der Exponent der AbstoBung zwischen den Ionen miifite dann viel 
hóher ais 9 sein. (Naturę 123. 448—49. 23/3. East Pittsburgb, Penns., Westingh. 
Electric and Manuf. Co., Res. Dep.) SKALIKS.

A. Gałecki, K. Bincer und I. Krzeczkowska, Beitrag zum Studium der Kata- 
lyse in mikrolieterogenen Systemen. (Buli. Soc. Amis des Sciences Poznań. Serie B: 
Sciences math. et nat. 1925. 44—48. — C. 1926. I. 821.) K. W o l f .

F .H u rn  Constable, Die Kinetik der Hydrierung von Athylen an einem Kupfer- 
Katalysator von gemessener Oberfldche. Vf. miBt stat. bei yerschiedenen Tempp., Drucken 
(Gesamtdruck konstant) u. Gaszuss. die Geschwindigkeiten der Rk. GH,, +  H 2 =  C2H6 
an einem Cu-Katalysator (aus kórnigem CuO dureh langere Red. mit H , bei 200°). 
Die Adsorptionsmessung wird nach der etwas modifizierten Methode von PEASE 
(C. 1925. 11.^706 u. friiher) ausgefiihrt. Aus den Anfangsgeschwindigkeiten, die bei 
den Drucken 76, 50, 38 u. 19 cm Hg bestimmt u. ais Bruchteile der Anfangsgeschwindig- 
keit bei 76 cm Hg dargestcllt werden (C2H4: H 2 =  1: 1), ergibt sich, daB bei 0° nahezu 
Sattigung erreielit wird, die bei 100° zuruckgeht, wahrend bei 200° die Oberflache 
sehr ungesatt. ist. Bei 76 cm Hg Gesamtdruck wird die masimale Rk.-Gesehwindigkeit 
bei 0° m it einem Gemisch mit 18% C2H., erreicht, bei 100° mit 42% C„H„ bei 200° 
m it ca. 50% C2H4. Nach einer friiher (C. 1928. I. 2345) gegebenen Gleichung wird 
berechnet, daB bei- 0° das C2H4-Mol. 17-mal langer an der Oberflache yerweilt ais das 
H 2-Mol. Die Kinetik der Rk. wird durch die vom Vf. (C. 1928. II. 422) fiir a =  b u. 
a 4= b aufgestellten Gleiehungen gut wiedergegeben, noch besser stimmen die Messungen 
bei einem konstanten Gesamtdruck von 80 mm Hg m it der Gleichung l =  3,508 x  +  
89,6 log e [a/(a ac)] +  22,62 x  / a (1 •— x/a) iiberein. Nach der Interferenzmethode mit

- (VS** 1928. II. 421) wird die Oberflache des venvendeten Katalysators bestimmt
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(9,6-103 qcm). Die Messung der Adsorption boi 0° von N„, H2, C2H.„ C2H6 u. CO an 
diesem Kontakt wird graph. dargestellt; bei 0° sind trotz der theoret. moglichen voll- 
standigen Siittigung mit H2-Moll. Teile der Oberfliiche vollkommen frei von adsorbiertem 
H2, die C2H.,-Moll. bedeeken einen weit gróBeren Teil der verfugbaren Oberflache. 
(Ztsehr. Elektroehem. 35. 105—10. Marz. Cambridge, St. John’s Coli.) R. K. Mu l l e r .

[russ.] P. Baranów, Allgemeine Chemie (Theorie, Praxis und Ubuneen). Moskau 1929 
(165 S.)

Marcel Boli e t Georges Allard, Cours de chimie. I I . Metaux e t cations. 3o edit. refondue.
Paris: Dunod 1928. (X X III, 400 S.) 8°.

Ralph Ellison Horton, Measurable outcomes of individual laboratory work in  high aohool 
chemistry. New York: Teachers College, Columbia Univ. 1928. (113 S.) 8°. (Contribs. 
to  educ., no. 303) apply.

Richard Ingalese, Alehemy. Los Angeles: J . F. Równy 1928. (24 S.) 12°. apply.

Aj. A tom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
R. D. Kleeman, Thermodynamische Eigensćhaften des Elektrons und Atomtheońe. 

(Vgl. C. 1929. I. 2021.) Vf. leitet zunachst die Zustandsgleiehung des Elektrons ab, 
■p v — R T  tj, wo £ mit wachsendem v wachst u. kleiner ais 1 ist. Weiter wird unter- 
sucht: der EinfluB der das Elektron umgebenden Strahlung auf die kinet. u. innere 
Energie des Elektrons, die Strahlung durch das Elektron, das Absorptions-Emissions- 
gleichgewicht im Elektronengas u. die Bldg. von Atomen. Lctztere Betrachtung wird 
auf die Atommodelle von B o h r , L e w is  u . L a n g m u ir  angewandt. (Philos. Magazine 
[7] 7. 493—504. Miirz. Scheneetady, N. Y., U. S. A.) L o r e n z .

H. Kallmann und F. London, QuanlcmmchaniscJic Theorie der anomal grofien 
WirhungsąuerschniUe bei der Energieuberlragung zmschen atomaren Systemen. Vor- 
laiifige Mitt. Die bei Energieiibertragungen zwischen atomaren Systemen beobachteten. 
Ubersclireitungen der gaskinet. Wirkungsąuersehnitte werden ąuantcnmechan. ge- 
deutet. Fiir den Quersebnitt einer speziellen Energieubertragung kommt es im wesent- 
lichen auf das Verh;iltnis der folgenden beiden GroBen an: 1. Die Seliarfe der Reso- 
nanz (a). 2 . Eine Wechselwirkungsenergie W12, die man definieren kann ais C o u lo m b - 
sche Weebsclwrkg. derjenigen Ladungsverteilung der beiden Atome, die zu den be- 
treffenden t)bergangen gehórt. Speziell bei erlaubten Obergangen ist W12 wesentlich 
die Dipohveehsehvrkg. der zu den Ubergangen gehórenden Oseillatoren. Fiir den selicin- 
baren Quersehnitt wird eine Formel gegeben, aus der folgt, daB im Falle seharfer Reso- 
nanz nnendlieh groBe Quersehnitte auftreten; in diesem Falle findet tatsachlieh noeh 
eine Energieubertragung auf groBo Abstande m it betrachtlicher Wahrscheinlichkoit 
statt, die sieh aber so langsam vollzieht, daB sie infolge der Temperaturbewegung der 
Atome nieht zu voller Auswirkung kommt. Naoh der entwickelten Theorie beruht 
das Auftreten opt. verbotener tJbergange bei StoBen zweiter Art darauf, daB W12, auch 
wenn keine Dipolwrkg. vorhanden ist, auf Grund der hóheren Multipole noeh in Ent- 
fernungen bis zu 10-fachem Atomdurehmesser gegeniiber der GróBe von a groB genug 
ist, um eine Energieubertragung zu ermóglichen. (Naturwiss. 17. 226—27. 5/4. Berlin, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie u. Inst. f. theoret. 
Physik.) L e s z y n s k i .

D. A. Jackson, Bemerlcung zur Arheil von John B. Taylor: „Das magnetische 
Moment des Lithiumatoms.“ (Vgl. C. 1929.1. 353.) D ie Annahme von T a y l o r  (C. 1929.
I. 1304), daB ein vorhandenes magnet. Kernmoment des Li-Atoms kleiner ais ein 
Drittel eines BOHRsehen Magnetons sein miisse, ist nieht ganz verstandlich, da anzu- 
nehmen ist, daB das magnet. Moment des Li-Kernes gegen das Moment eines Elektrons 
verschwindend klein ist (etwa 1: 4000). Daher ist das Auflosungsvermogen der T a y l o r - 
sehen Apparatur um mehrere tausendmal zu klein, um die Aufspaltung, die vom Kern
moment herriihrt, naehzuweisen. (Ztschr. Physik 53. 458. 19/2. Oxford.) L e s z y n s k i .

F. Knauer und O. Stern, Intensitatsmessungen an Molekularstrahlen von Gasen. 
Untersuchungen zur Molelcularstrahlmethode aus dem Institut fiir physikalische Chemie 
der Hamburgischen Unirersitat. Nr. 10. (9. vgl. T a y l o r , C. 1929. I. 1304.) Es wird 
eine Methode zur Messung der Intensitat von Molekularstrahlen aus leichten Gasen 
(H„, He) ausgearbeitet. Der Strahl trifft auf die Offnung eines im iibrigen geschlossenen 
GefaBes u. erzeugt darin einen Druek, dessen GróBe mit Hilfe eines Hitzdraktmano- 
meters gemessen wird. Die Methode gestattet, relative Intensitaten m it einer Genauig- 
keit von l°/00 zu messen. Es wird erwartet, daB auch Absolutwerte mit einer Genauigkeit 
von mindestens 1% nach dieser Methode bestimmbar sind. Ais Beispiel einer An-
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wendung wird die direkte Best. der freien Weglange von J/2-Moll. besćhrieben. (Ztschr. 
Physik 53. 766—78. 7/3.) " L e s z y n s k i .

F. Knauer und O. Stern, Uber die Reflexion von Mołehularstrahien. Unter- 
suchungen zur Molekularstrahlmethode aus dem Institut fur ‘physilcalische Chemie der 
Hamburgischen Universitat. Nr. 11. (10. vgl. vorst. Ref.) Mit Hilfe der in der vorst. 
referierten Arbeit beschriebenen Apparatur wird die Reflexion von Molekularstrahlen 
untersucht. Molekularstrahlen aus / / 2 u. He werden an koehpolierten Flachen (Glas, 
Stahl, Spiegelmetall) bei nahezu streifendem Einfall spiegelnd reflektiert. Die Reflexion 
verlauft so, wie eś nach der DE BROGl.IEscłien Theorie zu erwarten ist: Der Betrag 
der Spiegelung wird um so groCer, je flacker der Einfallswinkel ist. Die Grofienordnung 
der Winkel (10-3), bei denen die Spiegelung merldich wird, stimmt mit der aus der 
Wellenlange (10-8 cm) u. der geschatzten Unebenheit (10~5 bis 10“ 6) bereobneten 
iibercin. Die Spiegelung nimmt bei Kiildung des Straliles (VergróBerung der Wellen
lange) stark zu. — Verss., Beugung an Strickgittem nachzuweisen, gaben noeh kein 
Resultat. — Fur Verss. an Krystallgittern wurde Steinsąh verwandt (Kalkspat u. Blei- 
glanz gaben keine spiegelnde Reflexion). Yon den untersuchten Gasen H2, He, Ne, 
Ar u. C02 gaben nur H2 u. He spiegelnde Reflesion. Die Intensitat des reflektierten 
Strables betrug bis zu 8% der Intensitat des auffallenden Strahles. Die Reflesion 
wird in Abkangigkeit von der Temp. des Krystalls, der Gasbeladung des Krystalls, 
der Temp. des Strahles, dem Einfallswinkel u. der Orientierung der Krystallflacbe 
in ihrer Ebene eingehend untersucht. Die Ergebnisse sind — wie schon iiberhaupt 
das Vorhandensein der seharfen Reflexion — nur mit Hilfe der Wellentheorie zu deuten. 
Die vollstandige Deutung der an den Kryatal 1 spaltf 1 achen beobachteten Erscheinungen 
steht noch aus, wahrseheinlich sind sie ais Beugung aufzufassen. (Ztsekr. Physik 53. 
779—91. 7/3.) L e s z y n s k i .

D. Enskog, Uber den Verlauf der a-Umwandlung. N aeh den bereits yeroffent- 
łichten Arbeiten des Vfs. (C. 1928. I. 1257) liefien sich die beobachteten Gesehwindig- 
keiten der a-Strahlen mit groBer Genauigkeit unter der Voraussetzung berechnen, 
daB das magnet. Moment des a-Teiłchens beim Zerfall gleich einem BOHRschen 
Magneton ist, wahrend beim Aufbau der zusammengesetzten Kerne die Packungs- 
effekte darauf hinzuweisen sehienen, daB das a-Teilchen im n. Z ustań d ein magnet. 
Moment von 2 BOHRschen Magnetonen besitzt. Hieraus liiBt sich die Auffassung 
folgem, daB der a-Zerfall durch einen Quantensprung des a-Teilchens eingeleitet wird, 
wodurch die Magnetonenzahl von 2 auf 1 herabgesetzt wird. Der Vf. gibt die Werte 
fur den Radius der stabilen Bahn u. die Bahnenergie des a-Teilchens an. Aus den 
Rechnungen ergibt sich, daB der Quantensprung des a-Teilchens bei den schnellsten 
a-Strahlen nur unter Energiezufuhr eintritt, bei den langsameren dagegen unter Energie- 
abgabe. Das berechnete Gesehwindigkeitsgebiet der sclinellen a-Strahlcn fallt m it dem 
beobachteten der sogenannten weitreichenden a-Strahlen nahe zusammen, wahrend 
die sich aus der NuTALLSchen Beziehung ergebenden Vorstellungen uber die Aussendung 
der a-Strahlen extremer Reichweite ais unwahrscheinlich bezeichnet werden miissen. 
Der a-Zerfall wird yom Vf. ais eine Kombination zweier aufeinanderfolgenden ein- 
facheren Prozesse aufgefaBt. Nach dem (Juantensprung des a-Teilchens stiirzt dieses 
auf den Restkern u. erhalt dabei einen so groBen Impuls in radialer Richtung, daB der 
Zerfall eintritt. Diese Deutung deckt sich mit den von JACOBSEN (C. 1928. I- 1837) 
gemachten Annahmen uber den Zusammenhang von y- u. a-Strahlung. Ebenso 
scheinen sich die Ansichten des Vfs. auch gut mit der MElTNEESchen These zu ver- 
einigen, daB die y-Strahlen nach dem Zerfall emittiert werden. (Ztschr. Physik 53. 
639—45. 2/3. Gayle.) G. SCHMIDT.

Ernest Rutherford, Hochfreąuente Stralilung von Sdnłgenstrahlart. Schildcrung 
der neueren Ergebnisse u. Theorien uber den Zusammenhang zwischen Strahlung 
u. Aufbau u. Zerstórung von Atomen. (Science 69. 259—62. 1/3.) L o r e n z .

Lise Meitner, Die Hohenstrahlung und ihre Beziehung zu •physikalischen und 
Icosmischeri Vorgangtn. Die Hohenstrahlung wurde durch den ósterreich. Physiker 
V. H e s z  im Jahre 1911 zuerst nachgewiesen, die Existenz dieser Hefischen Stralilung 
oder Ulira-y-Strahlung ist heute unbezweifelt; ihre nahere Erforschimg hat sich im 
wesentlichen auf 4 Fragen konz. 1. Wie groB ist die absol. Intensitat dieser Strahlung 
m  versch.ied.enen Hohen ? 2. Was fur Wellenlangen gehoren dieser Strahlung an ? 3. Aus 
welchem Teil des Weltalls kommt die Strahlung ? 4. Was fiir Prozesse kónnen fur die 
Entstehung der Strahlung herangezogen werden? Das Prinzip der MeBmethode be- 
ruht bei allen ausgefiihrten Beobachtiingen auf der Messung der Ionisation, die durch



1929. I .  A t. A t o m st r u k t o r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 2509

d ie  H óhenstrah lung  in  einem  bekann ten  L uftvol. erzeugt w ird . Alle A pparate  bestehen 
daher aus einem  IonisierungsgefaB in  Verb. m it einem  E lek trom eter. D ie A pparate  
miissen selir em pfindlich sein , tran spo rtabe l, lu ftd ich t abgeschlossen u . g u t abgescliirm t 
gegen d ie  rad ioak tiye  S trab lung  des E rdgesteins. D er zur Z eit beste App. is t von
6 . H o f f m a n n  in  K ónigsberg ausgearbeite t w orden. D ie w ich tigsten  U nterss. iiber 
die H óhenstrah lung  w urden  ausgefiih rt yon : H e sz , B e r g w i tz ,  G o c k e l ,  H o f f m a n ^  
u. S t e i n k e ,  K ohliiÓ R STER  u . B u t t n e r  u . v. S a l i s ,  u . von dem  am erikan . Physiker 
M i l l i k a n .  D ie m eisten  M essungen w urden  in  grofier H óhe au f Bergesgipfeln aus- 
gefiihrt. D ie versehiedenen B eobachtungen haben  b isher n ieh t zu  sehr iiber- 
e instim m enden R esu lta ten  gefuhrt, doeh seheint festzustehen, daB d ie  H óhenstrah lung  
sieh  aus 2 oder 3 m onoehrom at. G ruppen zusam m ensetzt, dereń  durehdringendste  
100-mal durchdringender is t ais d ie  h iirteste bekannte 7-S trablung. F u r  die h arteste  
K om ponentę ergeben d ie  M essungen von H o f f m a n n  u . S t e i n k e  eine W ellenlange
l =  l , l - 1 0 ~ 12cm  bzw. 0,7 • 10-12  cm , je naehdem , ob fiir d ie  B erechnung d ie  a ltere  
Form el von  COMPTON oder d ie  neuere von D i r a c  b en u tz t w ird . N ach  der Form el 
vo n  K l e i n  u . N is h i n a  w are A n u r =  0 ,2 -10“ 12 cm. D ie kurześte  bekann te  W ellen- 
langc der 7-S trah len  dagegen is t  \y =  4 0 -10-12 cm. D ie H óhenstrah lung  mufi auBer- 
ird . U rsprungs sein, auch  die, Sonne kom m t n ieh t ais U rsp rungsort in  B etrach t. Im  
G egensatz zu  verschiedenen H ypothesen (z. B. von  N e r n s t )  sehein t es, daB d ie  H óhen
strah lu n g  gleichmaBig (m indestens zu 98% ) aus allen R ich tungen  des W eltraum s ein- 
gestrah lt w ird . tjb e r  d ie  Prozesse, denen sie ih ren  U rsprung  d an k t, haben  w ir b is je tz t 
n u r H y p o th esen ; in  B etrach t kom m en d ie  von N e r n s t  angenom m enen Trans- Urane, 
oder irgendw elche A ufbauprozesse, oder A usstrahlung der M. eines H -K ernes +  E lek 
tro n . Sieher is t, daB w ir in  derartigen  A tom kernprozessen so grofle Energieąuellen  
haben, w ie sie bei der E n ts teh u n g  der kosm . S trah len  wirlcsam sein m iissen. (Z tschr. 
angew. Chem. 42. 345— 51. 6/4. B erlin-D ahlem , K ais. W ilh .-Inst.) W r e s c h n e r .

P. Lukirsky, t)ber die Polarisalion beim Compimieffekt. Zu dem Ref. C. 1928.
II. 1742 ist nachzutragen: Die W ellenlange der an Paraffin um 90° gestreuten Rontgen- 
strahlen (A ctwa 0,1 A) nimmt um etwa 0,022 A zu; einer reinen Comptonstreuung 
wurde eine Zunahme um 0,0243 A entspreehen, es liegt also fast ausschliefilich Compton
streuung vor. Die Obereinstimmung des Polarisationszustandes der gestreuten Strahlung 
mit den Forderungen der klass. Theorie zeigt, daB die Intensitfit des Comptoneffekts 
in einer bestimmten Richtung auch von der Projektion des elektr. Vektors auf die 
entsprechende Richtung abhangig ist. Die RiickstoBelektronen der linear polarisierten 
Strahlen miissen eine bevorzugte Richtung der Emission haben, welche in der Ebene 
liegt, die den magnet. Vektor der einfallenden Strahlung enthalt; durch Unters. des 
Comptoneffekts von harten, linear polarisierten y-Strahlen in einer WiLSONschen Nebel- 
kammer miiBte sich dies nachweisen lassen. (Ztschr. Physik 53. 792— 804. 7/3. Lenin
grad, Physik.-Techn. Róntgeninst.) L e s z y n s k i .

R. de L. Kronig, Neue Ergebnisse der Theorie der Bandenspektren. Vf. faBt 
in Form eines Yortrages die durch die Entw. der Quantenmechanik erzielten Fortsehritte 
der Theorie der Bandenspektren zusammen, u. beschrankt sich auf zweiatomige Moll. 
Es wird die Literatur aus den Jahren 1924— 28 erórtert u. zusammengestellt. (Physica 9. 
81—94.) K . W o l f .

R. Mecke, Bandenspektren und ihre Bedeutung fu r  die Chemie. Zusammenfassender 
Bericht iiber: Bau der Bandenspektren; Bandenspektren u. period. System; Banden
spektren u. Valenztheorie; spektroskop. Best. der Dissoziationsenergien; spektroskop. 
Nachweis von Isotopen; Beziehung der Bandenspektren zur chem. Konstantę u. zur 
spezif. Warme. (Fortsehritte d. Chemie, Physik u. physikal. Chemie Bd. 20. Heft 3.
1— 87. Berlin 1929.) _ RABINOWITSCH.

W. Orthmann und Peter Pringsheim, Uber die Breile der Resonanzlinien und 
die Moglichkeit einer Rotverschiebung von Resonanzlinien durch vielfach wiederholte 
Streuung. Die Erklarung von F r a n CK (C. 1927. I. 2708) fiir das Auftreten von Ab- 
sorptionslinien in den kontinuierlichen Spektren von Riesenstemen, dereń auBere 
Gasatmosphare derartig geringe D. besitzt, daB darin echte Absorption nieht statt- 
findet, seheint im Widerspruch zu stehen mit den Vers.-Ergebnissen, nach denen eine 
Resonanzlinie nach spektraler Lage u. Intensitatsyerteilung von der esakten Wellen
lange der Primarstrahlung unabhangig ist. Es wird von den Vff. gezeigt, daB in einer 
von weiBem Licht durchstrahlten Dampfatmosphare, so lange die Form der Ab- 
sorptionslinien wesentlich durch Dopplereffekt oder StoBdampfung bedingt wird, 
infolge Yielfaehstreuung auch ohne echte Absorption Linienumkehr im Spektrum
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auftreten kann, daB diese aber unter diesen Bcdingungen nicht von einer einseitigen 
Verschiebung der aus der Linienmitte abwandcrnden Intensitiit nach Rot infolge mchr- 
facher Comptonstreuung (F r a n c k , 1. c.) begleitet ist; das gilt auch noch unter Berfick- 
sichtigung der Strahlungsdampfung, so lange die Dopplerbreite relatiy hohe Werte 
besitzt. Ist dagegen nur Strahlungsdampfung vorhanden, so ist der FRANCKsehe Effekt 
der wiederholten Comptonstreuungen zu erwarten. Ist neben der Strahlungsdampfung 
eine relatiy geringe Dopplerverbrcitcrung yorhanden, so muCte die Linienmitte un- 
verandert bleiben, falls sie nicht durch echte Absorption ausgeloscht wird, wahrend an 
ihrer langwelligen Seite gleichwohl die Energieanhaufung durch die Comptonstreuungen 
auftreten kann. — Die durch Vielfachstrcuung in einer Resonanzlampe aus der ur- 
spriinglichen Richtung abgelenkte Intensitiit wird im allgemeinen boi photograph. 
Photometrierung nicht mitgemessen, daher scheint eine von F o o t e  (C. 1927. II. 2437) 
an Angaben von St u a r t  (C. 1925. II. 637) iiber die Auslóschung der Hg-Resonanz 
durch H 2 geubte Kritik nicht berechtigt zu sein. (Ztschr. Physik 53. 367—79. 19/2. 
Berlin, Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

B. P. Gerasimovic und O. Struve, Physikalische Eigenschaften der Ga.se in  der 
Milchstrafic. Analyse der Eigg. des interstellaren Ca fiilirt zu der Annahme, daB 
das ganze Milchstrafiensystem von gasformiger Materie, gebildet aus Ca u. anderen 
Elementen, yoii der D. 10_2S erfiillt ist. (Astrophysical Journ. 69- 7—33. Jan. Har- 
vard- u. Yerkes-Observatorien.) L o r e n z .

Harold D. Babcock, Nachpriifu.ng des Wertes von e/m aus Messungen des Zeeman- 
Effeictes. (Vgl. Astrophysical Journ. 58 [1923]. 149.) Aus dem  ZEEMAN-Effekt 
von  48 Spektrallin ien  (Cr, T i, B a, Cd, Zn), d ie  k r i t .  ausgew ahlt sind , e rg ib t sieh  der 
W ert von  e/m zu 1,7606 i  0,0012-107 el.-m agn. E . (m it dem  MlCHELSONsclien W ert 
fiir die L ichtgeschw indigkeit 2,99704-1010 cm/sec). (Astrophysical Jo u rn . 69. 43—48.

Barbara Schmidt, tJber eine neue Resonanzserie von Selen. (Sprawozdania i 
Prace Polskiego Towarzystwa Jizycznego 3. 279— 80. 1928. —  C. ■ 1929. I.

Dattatraya Shridhar Jog, Interkombinationen im Bogenspehirum des Kolilenstoffs. 
In  Erganzung der Analyse des C-Spektrums durch F o w l e r  u. Se ł w y k  (C. 1928. II. 
1743) werden 3 Singulett-Triplettkombinationslinien identifiziert. Aus diesen ergeben 
sieh die genauen Werte fiir die Abstiinde der tiefen metastabilen Terme 2 p2 ■ XD  u.
2 vom Grundterm 2 p2-3P 0,lj2; die von F o w l e r  u. Se l w y n  angenommenen
Werte der 3P0il „-Terme miissen um 667 cm-1 yermindert werden. (Naturę 123. 31S. 
2/3. Allahabad, Univ., Phys. Dep.) R a b in o w it s c h .

Sidney Bloomenthal, Nachweis von Bleiisotopen nach der bandenspeklroslcopischen 
Mełhode. Die Vcrss. von Gr e b e  u . K o n e n  (C. 1922. I .  529) iiber die Verschiedenheit 
der Bandenspcktren des gewohnlichen Bleis u. des Uranbleis werden mit verbesserten 
App. wiederholt. Jede Bandenlinie im Spektrum des gewohnlichen Bleis erweist sieli 
ais dreifach; im Spektrum des Uranbleis tr i t t  nur die langwelligste von den drei Kompo- 
nenten auf. Der gegenseitige Abstand der drei Komponenten ist in t)ber- 
einstimmung mit der Bereehnung, wenn man ais Trager des Spektrums die Molekule 
Pb(2o8)0, Pb(207)O u. Pb(206)O (Uranblei) annimmt. (Science 69. 229. 22/2. Chicago, 
Univ., Ryerson Phys. Lab.) t R a b in o w it s c h .

Pierre Leroux, Untersuchung iiber die Absorption eines Sliickes blauen Sleinsalzes. 
Vf. untersucht die Absorption von blauem Steinsalz aus StaCfurt in Abhangigkeit 
von Wellenlange u. Temp. m it dem C. 1928. I. 1277. II. 1653 beschriebenen Apparat. 
Das Minimum der Absorption des blauen Steinsalzes liegt im Viołettindigo. Nach 
Erhitzen auf 200° andert sieh die Absorption nicht, nach Erhitzen auf 200—220° 
nimmt sie stark ab, das Minimum ist nach langeren Wellen verschoben, docli ist nach 
dieser Temp. die Entfarbung noch nicht vollstandig, das Steinsalz besitzt noch eine 
schwaehe blaue Farbę. Erst nach Erhitzen auf 250° ist es farblos, die Absorption 
noeh geringer,^ das Minimum noch weiter nach langeren Wellen (etwa 7. — 4916 A) 
Yersehobcn. Ein Stiick farblosen Steinsalzes, das vom selben Stuck wie das blaue 
stammt, hat im Blauen bis 4358 dieselbe Absorption, in groCeren Wellenlangen eine 
kleinere Absorption wie unerhitztes blaues Steinsalz. Nach Erhitzen auf 250° ist die 
Absorption des weiBen Steinsalzes ebenfalls geringer u. der des erhitzten blauen sehr 
ahnlich. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 904—07. 25/3.) L o r e n z .

Earl D. Wilson, Das Absorptionsspektrum des CS2 im nalien UUramolełt. VI. 
miBt die Wellenlangen von ungefahr 650 Absorptionslinien des CS„-Dampfcs im

Jan. Mount Wilson Obserwatorium.) L o r e n z .

1895.) K . W o l f .
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Gebiet von 2900 A bis 3800 A u. photometriert iłire relativen Intensitaten. Es wird 
Tcrsucht, dic Linien z u, Serien zusammenzufassen, doch ist die Auswahl unsicher. 
(Astrophysical Journ. 69. 34—42. Jan. Ohio, Univ., Mendenhall Lab.) L o r e n z .

M. Czerny, Zum Ramaneffekt des Quarzes. Ausfiihrlichc Wiedergabe der bereits 
(C. 1929 .1. 847) referierten Unterss. (Ztschr. Physik 53. 317—25. 19/2. Berlin, Physik. 
Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Masamichi K im ura und Yoichi Uchida, Die Ramanspekłren einiger Subsłanzen. 
Es wird von einer Unters. des Ramaneffekts an Xylol, Calcit, W. u. Lsgg. von Nd- 
Salzen berichtet. Die bei Xylol (Gemiseh der 3 Isomeren) erhaltenen Linien ent- 
sprechen bis auf zwei Linien den bekannten TJltrarotlinien, von den beiden anderen 
Linien kann die eine durch Verunreinigungen von Mesitylen oder Toluol erklart werden. 
Bei Calcit werden den Freąuenzen 8,6 u. 30,4 /« entsprechende Linien beobaohtet. Die 
W.-Linien entspreehen 2,87 u. 5,8 fi. Die an Nd-NH^-Nitrat in wss. Lsg. ausgefuhrten 
Verss. sind nicht eindeutig; eine der beobachteten Ramanlinien kann auf die Frcąuenz
0,57 /t zuriickgefiihrt werden. (Japan. Journ. Physics 5. 97—101. 1928. Kyoto Imp. 
Univ., Physic. Inst.) L e s z y n s k i .

Gr. Landsberg und M. Leontowitsch, Ober die Intensitat und die Temperatur- 
abhdngigkeit der Kornbinationsstreuung. (Vgl. C. 1928. II. 2104.) Die Intensitat der 
intensivsten roten Trabanten in dem von Quarz gestreuten Lickt erreicbt ungefiihr 
40% der Intensitat der Grundlinie. Bei wachsender Temp. bleibt die Intensitat der 
roten Trabanten prakt. konstant, die Intensitat der Grundlinie nimmt proportional 
der absol. Temp. zu, die Intensitat der violetten Trabanten wachst bedeutend sehneller 
ais proportional der absol. Temp. (Ztschr. Physik 53. 439—48. 19/2. Moskau, Inst. 
f. theoret. Physik a. d. I. Univ.) L e s z y n s k i .

R. Samuel, Unpolare Bindung und Atomrefraktion. II. (I. ygl. C. 1928. II . 841.)
Ausfuhrliche Wiedergabe der bcreits (C. 1929. I. 848) referierten Unters. mit einer 
Reihe von Beispielen. (Ztschr. Physik 53. 380—403. 19/2. Breslau.) L e s z y n s k i .

Endre Berner, Rejraktionskonstante und Losungswlumen einiger organisclier 
Verbindungen in  wasseriger Lbsung. Es wurden aus Messungen der Brechungsindices 
u. der DD. verd. wss. Lsgg. von A., den n. u. selcundaren Propyl- u. Bułylalkohoien, 
Aceton, Methylathylketon u. den Methylestern der isomeren Weinsduren die molekularen 
Refraktionskonstanten u. Ldsungsvoll. vorgenannter Verbb. berechnet. Die Refraktions- 
konstanten der Stoffe in gel. Zustande zeigen gute tibereinstimmung mit den ent- 
sprechenden Werten fiir die homogenen Stoffe. Sie zeigen daher aueh dieselbe Addi- 
tiv ita t wie jene. Die Werte des Lósungsvol. derselben Verbb. zeigen dagegen, daB diese 
GróCe von der Struktur u. der Konfiguration der Verbb. beeinfluBt wird. — Die 
Hydratation der Anhydride der Bernsteinsdure, Methylbernsteinsaure u. Glutarsaure 
wurde im Dilatometer u. im Interferometer verfolgt u. fiihrte zur Berechnung der 
Refraktionskonstanten u. Losungsvoll. der Anhydride u. der entsprechenden freien 
Sauren. Das Zahlenmaterial ist in 29 Tabellen geordnet. Es ergibt sich, daB der Sauer- 
stoffring in dem Glutarsaureanhydrid eine gróBere Refraktionskonstante u. ein kleineres 
Losungsyol., ais der Ring in den Anhydriden von Bernsteinsaure u. Methylbernstein
saure bedingt. Der Unterschied in  der Refraktionskonstante ist nach der Eormel von 
G la d s to n e  u. D a le  gleich 0,34 u. nach der Formel von L o re n z -L o re n tz  gleich
0,18, wahrend der Unterschied im Losungsyol. ca. 1 ml ist. (Ztschr. physikal. Ghem. 
Abt. A. 141. 91—124. Marz. Trondhjem, Techn. Hochscliule.) K. Wolf.

Arthur Schleede und Tien-Huan Tsao, U ber die Ursache des Nachleuchtens 
von Calciumwolframat. E s wird eine Ubersicht iiber die bisherigen Unterss. iiber die 
Pluorescenz u. das Nachleuchten des CaWO.j u. ihre Ursache gegeben. Aufgeklart 
wird zunaehst das Nachleuchten. E s zeigte sich zunachst, daB 1. zur Entfernung des 
Nachleuchtens der AusschluB von Alkali bei der Darst. u. R einigung entgegen der 
Ansicht von R ie m e r  (Diss. Berlin 1920) nicht erforderlich ist u. daB 2. es nicht nótig 
ist, wie Sh e p p a r d  (The illuminating Engineer 1917. 178) angibt, Mo-Salze zuzusetzen; 
es geniigt einmaliges Umkrystallisieren des Ammoniumwolframats, um  das Nach
leuchten fast ganz yerschwinden zu lassen. E in e  róntgenograpli. Unters. des aus der 
Mutterlauge erhaltenen Materials, das zum Metali reduziert war, durch O. Berg zeigte 
die Anwesenheit von Spuren von As u. Mo. E s zeigte sich bei synthet. Verss., daB 
As04"'-Zusatz das Nachleuchten yerstiirkte, MoO," dagegen darauf ohne EinfluB war; 
ebenso wie A sO.,'" wirkt SbO ./". E s ist fiir die Phosphorescenztheorie wichtig, daB 
hier nicht ein Fremdkation, sondern ein Fremdanion die Phosphorescenz bewirkt. 
Ist das eingefiihrte F rem danion zu ahnlich (MoO.,"), dann bewirkt es ebensowenig
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Phosphorescenz wie Cd im Z11S oder Ba im SrS-Phosphor. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 
63. 763—68. 3/4. Greifswald, Univ.) K l em m .

F. Prevet, Ober den Einflufi der Borsaure auf die Phosphorescenz von Zinksulfid, 
das nach der Explosionsmethode hergestellt ist. Vf. bereitet phosphorescierendes ZnS 
durch direkte Bk. zwischen Zn u. S u. untersucht den EinfluB yon Borsaure, die in 
weehsclnden Mengen vor der Rk. zugemischt ist, auf die Rk. u. die Phosphorescenz. 
Der Zusatz yon Borsaure yermindert die Heftigkeit der Rk. Bei 20% Borsaure muB 
die Rk. durch Ziindung eingeleitet werden. Die Rk.-Prodd. werden mit wachsenden 
Mengen Borsaure immer barter u. widerstandsfahiger gegen Luft u. Feuchtigkeit. 
Auch die Leuchterscheinung wird intensiyer (etwa im Yerhaltnis 1: 4) u. yon langerer 
Dauer, das Masimum liegt zwischen 5% u. 20% Borsaure, etwas abhangig von der 
Feinheit der Borsaurekorner. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 903—04. 28/3.) L o r .

Erich Tiede und Frieda Goldschmidt, Ober die Phosphorescenz von Beryllium- 
sulfid und iiber eine luminescenzanalylische Anordnung besmders fiir lichtschwache Pra- 
parate. (Vgl. auch 0. 1928. II. 850.) A. BeS  wurde auf 2 Wegen dargestellt: 1. aus 
BeClo +  H„S-Gas in geschlossener Apparatur; weiCgrau von auBerlich amorpher 
Beschaffenheit. Es zeigte nach intensiyer Erregung mit dem Eisenbogen keine Pkos- 
phorescenz. Ais aktivierende Zusatze erwiesen sich Sb u. Bi wirksam; ais Schmelz- 
mittel muBten bei der Sulfidherst. geringe Mengen von BeCl2 in den Praparaten be- 
lassen werden. Die Phosphore zeigten nur geringe Effekte; der Sb-Phosphor leuchtete 
schwach gelbweiB, der mit Bi aktiyierte schwach yiolett. 2. Aus Be-MetaU u. Schwefel- 
dampf im H,-Strome. Graue, leicht gesinterto Masse, an der Luft wesentlich bestandiger 
ais die aus dem Chlorid gewonnene. Die Praparate zeigten schwache blaue Phos
phorescenz, die yermutlich durch Fe-Spuren yerursacht ist. B. Vff. beschreiben eine 
neuartige Bogenlampe zur Luminescenzanalyse, bei der der Lichtbogen yerschiedener 
Metalle, ein Filter aus Schwarzglas u. eine Sammellinse aus Uyiolglas benutzt wird; 
sie gestattet trotz sehr geringer Stromstarke kleine Flachen sehr intensiy zu beleuchten. 
Durch Wahl yerschiedener Metallelektroden konnen alle Bezirke des durch die Schwarz- 
glasscheibe ausgeblendeten Bereichs yon 400—300 /i/ł ausgestrahlt werden. An 
einigen Beispielen wird gezeigt, daB man bei der analyt. Benutzung des filtrierten 
ultrayioletten Lichts mit móglichst yielen Spcktralgebieten arbeiten muB, ehe man 
endgiiltige Aussagen uber Vorhandensein oder Fehlen von Luminescenzerscheinungen 
machen kann. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 62. 758—62. 3/4. Berlin, Univ.) K l e m m .

Werner Kuhn und E. Braun, Photochemische Erzeugung oplisch aktńer Stoffe. 
Es gelingt, inakt. a-Brompropionsaure-Athylesler durch Bestrahlung in akt. Ester zu 
iiberfuhren. In zwei Quarzkolben werden 4—8% alkoh. Lsgg. des racem. Esters m it 
rechts- bzw. linkszirkularem Licht (). — 2800 A) bestrahlt. Gleiehzeitig wird zur Best. 
des chem. Umsatzes akt. Ester bestrahlt. Bei einem Umsatz von etwa 50% konnte 
nach Entfernung des A. festgestellt werden, daB der mit rechtszirkularem Licht be- 
strahlte Ester rechtsdrehend, der mit linkszirkularem Licht bestralilte linksdrehend 
geworden war. Der gróBte bisher erreichte Ausschlag betrug nach jeder Seite 0,05°. 
(Naturwiss. 17. 227—28. 5/4. Heidelberg, Chem. Inst. d. Iniy.) LESZYNSKI.

Hugo Spiel, Chemiźstrahlen. (Ygl. C. 1929. I. 610; ygl. auch P l a u s o n , C. 1929. 
I. 1903.) Es wird auf die Bedeutung von Parallelverss. iiber die chem. Wrkgg. von 
stillen Entladungen u. von ji-Strahlen hingewiesen. (Chem.-Ztg. 53. 90. 30/1.) L e s z .

G. Athanasiu, Umkehr des'photovoltaischen Effekts durch die OI{~- und H+-Ionen.
Es wird der EinfluB von OH- u. H-Ionen auf den photoyoltaischen Becquereleffekt 
untersucht. OH_-Ionen konnen den positiyen Effekt herabsetzen u. umkehren (Ag-AgJ-, 
Hg-IIg2J 2-, Cu-Cu2J 2- u. Cu-C«2jBr2-Eloktroden), der negative Effekt kann durch sie 
erhóht werden (Ag-4j25-Elektroden). H-Ionen konnen den positiyen Effekt erhohen 
(Elektroden von ozydiertem Cu). Zur Deutung wird eine reyersible photochem. Rk. 
an der Elektrodenoberflache u. eine Acceptorwrkg. der zugesetzten Ionen angenommen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 786—88. 11/3.) L e s z y n s k i .

I. Lifscłlitz und S. B. Hooghoudt, Unlersuchungen iiber den Becauerel-Effekt. II. 
(I. ygl. C. 1927- II. 1793 u. 1928. I. 2909.) Vff. besprechen die Arten des Beeauerel- 
effektes (an lichtempfindliehen Elektroden u. an Elektrolyten) im Hinblick auf die 
Auffassungen yon WiNTHER (C. 1928.1. 1504). Der Effekt an Elektrolyten geht nieht 
auf einfache chem. Gleichgewichtsyerschiebungen zuriick, wie sie beispielsweise bei 
Ce-Salzen bestehen. Er tritt auch in nicłit-wss. Lsgg. auf, ist cłiarakterist. von Medium, 
Ionengattung u. Wellenlange, nieht aber yon Elektrodenmaterial u. -gróBe abhangig. 
Er wird stark von Yerunremigungen beeinfluBt. Messung des Effekts bei offener Kette
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gibt hochstens Richtung u. GroBenordnung desselben richtig an. t)ber dio Ursachen 
des Effekts wird die HypotŁese aufgestellt, daB bei der Bestrahlung eine Verlagerung 
von Elektronen in den Ionen bzw. Komplexmoll. erfolgt, die zur Bldg. voriibergehend 
bestandiger Eormen fiihrt. Diese energiereicheren Molekiilarten sind dureh stark ver- 
anderte Adsorbierbarkeit an der Elektrodę ausgezeiehnet. Die demzufolge veranderte 
Zus. des ElektrodenadsorptionsTol. yeranlaBt dann eine Veranderung des Elektroden- 
potentials. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 52—70. Marz, Groningen, 
Univ.) _ K. W o l f .

Luigi Piatti, Uber die Temperaturabhangigkeit des ‘pliotoelektrischen Leitfahigkeits- 
effekts baim (roien) Mercurijodid. Der elektr. Widerstand des roten H gJ2 ist ziemlich 
groB, doeh sind photoelektr. Leitfahigkeitsmessungen nicht schwer ausżufiihren. In 
einer fruheren Arbeit (Rendiconti R. Istituto Lombardo di Science e Lettere 40 [1927]. 
942) fand Vf., daB der Ton im Telephon starker wird, wenn man ein einige cm dickes 
GefaB m it W. zwischen die Lichtąuelle (Sonnenlieht) u. die H gJ2-Zelle bringt. Diese 
Erscheinung wird in vorliegender Arbeit genauer untersucht, es zeigt sich, daB sie auf 
die Temp.-Verringerung zuriickzufuhren ist, die dureh Abfangen der infraroten Strahlen 
bewirkt wird. Mit Hilfe der photoelektr. Leitfahigkeitsmessungen lilBt sich der Um- 
wandlungspunkt von rotem H gJ2 in die gelbe Modifikation bestimmen. Eine solche 
neue Methode ist erwiinseht, da die Zahlenwerte der bisher ausgefiihrten Bestst. keine 
tjbereinstimmung zeigen. (Nuovo Cimento 6. 14—35. Jan. Pavia, Univ.) W r e s c h .

Helge Holst og H. A. Kramers, Bohrs A tomteori. A lm enfatteligt frem stillet. 2. aendrede 
og udvidede Udg. U nder Mcdvirkning af O. K le in . Kobenhavn: Gyldendal 1929. 
(176 S.) 6.75.

[russ.] B. Iljin, D ie molekularen K rafte und ihre elektrische N atur. U nter Mitwirkung von 
P. Rebinder, W. Ssementschenko und W. Tarassow. Moskau, Leningrad: Staatsverlag 
1929. (439 S.) R bl. 6.— .

[russ.] Ł. Myssowski, Die kosnaischen Strahlen. Moskau, Leningrad: Staatsverlag 1929. 
(131 S.) R bl. 1.50.

C. W. Porter, Moleeular rearrangem ents. New York: Chemical Catalog Co. 1928. (167 S.) 
8°. (Amer. Chem. Soe. monographs, no. 45). Lw. $ 4.—.

A s. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
Gt. Spiwak, Die Elektronen- und lonenstróme in Gasen bei niedrigen Drucken. 

Ausgehend von den elektrostat. Grundgleichungen u. der Stabilitatsbedingung der 
Gasentladung werden die Vorgange zwischen zwei ebenen Elektroden hei Ggw. eines 
ionisierten Gases fiir Druckwerte unterhalb 0,001 mm Hg diskutiert, wobei die Ioni- 
sation dureh StoBe von Elektronen erzeugt wird, die von einer Gliihelektrode emittiert 
werden. (Ztschr. Physik 53. 805—39. 7/3. Moskau, Physik. Inst. d. I. Staatl. 
Univ.) L eszy n sk i.

Donald W. Kitchin, Elektrisches Verhalten non Kautschuk-Schuefelverbindungen. 
C u r t i s ,  M c P h e r s o n  u . S c o t t  (Scient. Pap. Bur. Stand. Nr. 560 [1927]) haben 
gefunden, daB Leistungsfaktor u. DE. von vulkanisiertem Kautschuk von dem Geh. 
an gebundenem S abhangen. Die Werte liegen auf Kurven mit ausgepragtem Maxi- 
mum. Die neuen Verss. des Vf. zeigen, daB die Lage dieser Maxima von der Freąuenz 
des zur Messung benutzten Stroms abhangt u. somit keinen SchluB auf die chemischen 
.Bindungsverhaltnisse zulaBt, wie es aus den Yerss. von CURTIS u. Mitarbeitern heryor- 
zugehen schien. Mit steigender Ereąuenz wandem die Maxima in das Gebiet geringerer 
Mengen gebundenen Schwefels. Zur Erklarung der Erscheinung wird angenommen, 
daB bei der Bindung des Schwefels zunachst Dipobnoll. entstehen, die bei fortschreitender 
Bindung dureh Kompensation der Ladungen wieder yerschwinden. Diese Wrkg. 
wird iiberlagert dureh den EinfluB, den die Steigerung der Viscositat bei der Schwefel- 
bindung ausiibt. Wenn die dielektr. Verluste hervorgerufen werden dureh die Arbeit, 
die zur Drehung von Dipolen im elektr. Feld benótigt wird, u. wenn erhohte Viscositat 
diese Drehbarkeit herabsetzt, so miissen auch die dielektr. Verluste mit Erhohung 
der Viscositat abnehmen. Die vorliegenden Ergebnisse sind mit diesen Annahmen 
in tlbereinstimmung, sie erfordern aber noch weitere krit. experimentelle Bearbeitung. 
(Rubber Age [New York] 24. 671—72. 25/3. Boston [Mass.], Research Lab., Simplex 
Wire & Cable Co.) L o e w e n .

W. Tuyn, Messungen des elekirischen Widerstands einiger Meialle unterhalb des 
Siedepunkts von Sauerstoff. (Vgl. C. 1927. I. 2169.) Vf. gibt tabellar. Leitfahigkeits- 
messungen an Cd, Cu, Au, In , Pb, Pt, Tl, Sn  u. Zn  bei Tempp. von ca. 90° absol.
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abwarts; bei einigen Metallen werden verscliiedene Proben verglichen. Supraleit- 
fahigkeit zeigte eine Cd-Probe bei 2,62° absol., In bei 3,40°, Pb bei 7,2°, Tl boi 2,47°, 
Sn bei 3,72°. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 115—23.
Leiden, Physikal. Lab.) R. K. M u l l e r .

W. J. de Haas und J. Voogd, Ober die Widerstandshysteresiserscheinungen von 
Zinn, Blei, Indmm und Thallium bei der Temperatur von fliissigem Helium. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 206—13. — C. 1928. II. 1655.) R. K. Mu.

W. J. de Haas und J. Voogd, Ober die Supraleitfahigkeit vonOallium. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 214—17. — C. 1929. I. 24.) R. K. Mii.

Edm. van Aubel, W. J. de Haas und J. Voogd, Neue Supraleiter. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 218—25. Leiden. — C. 1929. I. 24. 
1311.) R. K. Mu l l e r .

W. J. de Haas, Edm. van Aubel und J . Voogd, Ein aus zwei Nicht-Supraleitern 
zusammengesetzU.r Supraleiter. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 
32. 226—30. Leiden. — C. 1929. I. 1311.) R. K. Mu l l e r .

J. H. Hildebrand und J. N. Sharma, Die Aktwit&ten von geschmolzenen Legie- 
rungen von Thallium mit Zinn und mit Blei. In  ahnlicher Weise wie T a y l o r  (C. 1924. 
I. 1325) bestimmen Vff. die EK. von Ketten Metali A  | Schmelzelektrolyt | Legierung 
A B. Ais Eiektrolyt diente ein Gemisch von 60% LiCl u. 40% KC1 mit einer Spur 
T1C1. Im System Tl | Sn wurden Messungen bei 352°, 414° u. 478° ausgefuhrt. Es 
gilt log yx =  p N \  bzw. log y2 =  p yx =  Aktivit&t =  a^/N^ N  =  Molenbruoli. 
Fur p gilt =  1,0763 — 0,00 101 T. Das System verhalt sich ,,regular“ (vgl. C. 1929.
I. 1778) in bezug auf die Konz., bei konst. Temp. nieht aber in bezug auf versehiedene 
Tempp. Dementspreohend ist die partielle Molar-Warme bei dem tj ber gang von Tl 
aus einer idealen Lsg. zu der Zinnlsg. der gleichen Mol.-Fraktion n i e h t  gleich den 
Werten fiir die freie Energie fiir diesen ProzeB. — Das Tl | Pb-Sjrstem weicht zwar 
nieht sehr von der Idealitat ab, zeigt aber doeh ein ziemlich kompliziertes Verh., das 
groBe Ahnlichkeit mit dem von T a y l o r  untersuehten System Cd | Bi hat. Wie dort 
durch die Verbb. Cd3Bi2, so liiBt sich liier der Gang in groBen Ziigen erklaren durch die 
Anwesenheit der im Schmelzpunktsdiagramm nachgewiesenen Yerb. PbTl2 (vgl. L e w - 
KONJA, Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 52 [1907]. 454). (Journ. Amor. chem. Soc. 51. 
462—71. Febr. Berkeley [Cal.], Univ.) K l e jim .

B. Cabrera, Paramagnetismus und Struktur gebundener Atome. Das bis jotzt 
gesammelte Vers.-Material beweist, daB der Paramagnetismus im Innern des Atoms 
entsteht bei unyollstandig gesatt. Elektronenkonfigurationen. Nach der Quanten- 
mechanik haben diese Konfigurationen ein bestimmtes magnet. Moment, dessen natiir- 
liche Einheit das Magneton von B o h r ist. Nach der Formel von L a x g e v in , deren 
theoret. Giiltigkeit anerkannt ist, kommt man zu experimentellen Werten, die der 
Theorie widersprechen, die aber die Existenz des Magneton von WEISS bestiitigen, 
fiir das es bisher keine befriedigende theoret. Dcutung gab. Es werden die experi- 
mentellen u. theoret. magnet. Momente yerglichen u. abgeschatzt, wie weit die Organi- 
sation der Atome durch chem. Bindungen verandert wird. Der EinfluB der Konstantę A 
des CURlE-WEissschen Gesetzes wird untersueht. Von einer wirklichen Deutung 
dieser Phiinomene sind wir nocli weit entfernt. (Anales Soe. Espanola Fisica Quim. 27. 
73—107. Febr. Madrid, Phys. Inst.) W r e s c h n e r .

L. Szilard, Ober die Entropieverminderung in  einem thermodynamischen System 
bei Eingriffen intelligenter Wesen. (Ztsehr. Physik 53. 840—56. 7/3. Berlin.) L e s z .

Yosliio Tanaka und Yuzaburo Nagai, Dampfdrucke von Diathylselenid, Tetra- 
methylzinn und Tetramethylblei. Vff. messen die Dampfdrucke von (C2H5)2Se (I), 
(CH3),,Sn (II) und (CH3)4Pb (III) mit einer stat. Methode:

I  II  I I I
25° 28 112 31
35° — 168 51 mm Hg

Die Quotienten der TROUTONschen Regel (Verdampfungswarme bereehnet) sind 
I  22,9; I I  21,6; I I I  22,3. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 59 B—60 B. 
Marz. Tokyo, Imp. Univ., Abt. f. angew. Chem.) LORENZ.

[russ.] N. Isgaryschew, Dio Elektrochemie und ihre technischen Anwendungen. Leningrad: 
W issenschaftlieher chem.-techn. Vcrlag. 1929. (412 S.) R bl. 5.75.

[russ.] D. Konowalow, tJber dio Dampfdichte vonLosungen. 3. Aufl. Leningrad: Akademio 
der Wissenschaften 192S. (67 S.) Ebl. 1.25.
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Aa. K ollo idchem ie. C apillarchem ie.
Wolfgang Pauli, Einige Fortschritte in der Kolloidchemie der Eiwei/ikorper und 

ihre biologische Bedeutung. Ubersichtsreferat. (Klin. Wchschr. 8. 673—79. 9/4. Wien, 
Univ., Inst. f. med. Kolloidchemie.) F r a n k .

Wo. Ostwald und R. H. Hertel, Kolloidchemische Reaktionen zwischen Solen 
von Eiiueipkorpem und polymeren Kohlehydralen. I. Im  Anschlufi an die Verss. von 
B e i j e r i n c k  (Kolloid-Ztschr. 7 [1910]. 16) werden die Niederschlagsrkk. zwischen 
Gelatinesolcn u. Solen verschiedener Stórfcearten oder yljarsolen in Abhangigkeit von 
yerschiedenen Faktoren untersucht. Bei Solen von Weizen-, Mais- u. Reisstarke bzw. 
Agar u. Gelatine wurde nur eine fest-fl. Entmischung (Ausflockung), bei Kartoffel
starke u. Gelatine bei geeigneter Konz. die von B e i j e r i n k  beschriebene fl.-fl. E n t
mischung beobachtet. Bei konstanter Stiirkekonz. findet sich bei der fest-fl. E n t
mischung ein Maximum des Bodenkórpervol. bei mittleren Gelatinekonzz. Die fl.-fl. 
Entmischung bei Kartoffelstarke setzt sprungweise bei ca. 5% Gelatine (lOccm 5°/0ig. 
Gelatine +  10 ccm 5%ig. Kartoffelstarkelsg.) ein. Die fest-fl. Entmischung tr itt  
innerhalb weniger Min., die fl.-fl. Entmischung erst nach einigen Stdn. ein. Osmot. 
gereinigte Gelatine gibt prakt. dieselben Ergebnisse wie Handelsgelatine. Das Alter 
des Stiirkesols ist von EinfluB, das Alter des Gelatinesols nicht. Bei konstanter Gelatine- 
konz. nimmt das Vol. der unteren Schicht mit steigender Starkekonz. stetig zu. Beim 
Altern der im System Kartoffelstarke +  Gelatine erhaltenen fl.-fl. Entmischung mit 
groBem Schichtvol. findet eine nochmalige Entmischung statt, indem die untere fl. 
Schicht unter Schrumpfen in eine pastenfórmige oder halbfeste ubergeht. — Negative 
Resultate m it Gelatine +  Inulin. (Kolloid-Ztschr. 47. 258—68. Marz. Leipzig.) K ru .

S. Utzino, Dispersoidologische TJntersućhungen an Proteinen. I. Ober den Tem- 
peratureinflu/3 bei der Dispergierung und Flockung von Eialhumin. Opalescenz u. Triibung 
dialysierter Lsgg. von Eiereiicei/3 nehmen bei gleicher Proteinkonz. bei Zimmertemp. 
u. bei —17° mit steigendem A.-Geli. zu u. sind bei gleicher A.-Konz. bei —17° stets 
geringer ais bei Zimmertemp. In  den bei Zimmertemp. erhaltenen Gemischen sind 
ultramkr. deutlich feine Teilchen zu unterscheiden, die bei tiefer Temp. erhaltenen 
zeigen nur eincn diffusen TYNDALL -Kegel. Alle A.-Protein-W.-Systeme sind sehr 
stabil, in den bei tiefer Temp. hergestellten sind Triibung u. Opalescenz auch nach 
I 1/. Jahren noch geringer ais bei den bei Zimmertemp. bereiteten. In  den Systemen 
Protein +  W. +  NaCl +  A. ist die Flockung um so vollstandiger, je hoher die NaCl- 
Konz. ist. Die Triibung ist in den bei hoherer Temp. (50°) hergestellten Systemen 
intensiver ais bei den bei niedriger Temp. hergestellten; erstere sind jedoch (bei nicht 
zu groBer NaCl-Konz.) zeitlich stabiler. Bei letzteren erfolgt meist, ausgenommen 
bei sehr geringer jSTaCl-Konz., m it der Zeit Flocken- u. Nd.-Bldg. (Kolloid-Ztschr. 47. 
244—48. Marz. Kyoto, Physikal.-chem. Inst.) K r u g e r .

J . Jochim s, Ober den Znsammenhang von SpinnfaMglceit und Struktur beim Eier- 
klar. (Vgl. C. 1928. I. 892.) Bei spinnbarem Eierldar ist das Vorliandensein fadcn- 
fórmiger Gebilde in der Fl. anzunehmen auf Grund folgender Beobachtungen: I. Durch 
den ProzeB des Sehaumschlagens verliert das Eierldar seine Spinnfahigkeit; dieser 
,,Denaturierungseffekt“ ist meckan. durch Zerstorung vorhandener Strukturen zu 
deuten. 2. Bei der Hitzegerinnung eines gesponnenen Eierklarfadens oder eines in sd. 
W. fallenden Eierklartropfens entsteht ein deutlich fibrillar gebautes Koagulum; da
gegen sind keine Fibrillenbldgg. sichtbar, wenn die Hitzekoagulation an einem Tropfen 
in Ruhe befindlichen Eierklars vorgenommen wird. Zur Sichtbarmachung bzw. Aus- 
bldg. der Fibrillen ist also eine gerichtete Kraft im Moment der Koagulation erforder- 
lich. Unters. des fl. Eierklars auf Strómungsdoppelbrechung war negativ. 3. Das nicht 
spinnfahige Eigelb u. das durch Schlagcn seiner Spinnfahigkeit beraubte Eierklar 
gibt beim Gerinnen keine Fibrillenbldg. mehr. Spinnfahigkeit u. Flussigkeitsstruktur 
hangen also beim Eierklar eng zusammen. -— Aueh beim fadenziehenden menschlichen 
Sputum ist ein Aufbau aus fadenformigen Gebilden anzunehmen. (Biochem. Ztschr.
203. 142—46. 9/12. 1928. Kiel, Univ.-Kinderklinik.) K r u g e r .

N. K. Adam, A u f Wasser scliwimmendes Quecksilber. Vf. reinigte Hg durch 
Schiittel m it Chrom-Schwefelsaure, wobei das Hg fein verteilt wurde. Bei vorsichtigem 
EingieBen in W. schwammen einige Quecksilberkugeln auf der Oberflaehe. Der Durch- 
inosser der groBten Kugel betrug etwa 0,5 mm. Das Schwimmen war sehr stabil u. 
wurde durch einen Tropfen ólsaure nicht aufgehoben, obgleicli der Ólsaurefilm die 
Oberfliichenspannung um 46 dyn/cm herabsetzt. Infolge der Emulgierung mit der
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Saure ist anseheinend die Hg-W.-Spannung betriichtlicli vermindert, die Hg-Luft- 
Spannung etwa in der GróBenordnung 100—200 dyn/cm. (Naturo 123. 413. 16/3. 
Sheffield, Univ.) L o r e n z .

H. Weiss und E. Vellmger, Mes&ung der Grenzflachenspannung zwischen Mineral- 
ólen und wiiprigen Losungen. Einflu/i der Zeit und des jrs- Vff. messen die Grenz- 
flachenspannungen zwischen Mineralólen u. wss. Elektrolytlsgg. mit dem Tensimeter 
roń  L e c o m t e  d u  N o u y . —  Dor EinfluB der Zeit iindert sich m it dem pn der wss. 
Phase, dem Reinigungsgrad der Ole u. der zeitlichen Veranderung der Ole. Die Grenz
flachenspannung sinkt in den ersten Min. rasch, spater langsamer. Die Abnahme ist 
bei groBem pn (13,5) viel grofier ais bei Ideinem ph. Der konstantę Endpunkt ist nur 
unsicher zu bestimmen. Daher extrapolieren Yff. fiir die anderen Verss. auf die Zeit 0. — 
Der EinfluB des ph auBert sich bei einer Reihe von Olen in zweierlei Weise: 1. Die 
Grenzflachenspannung bleibt annahernd voń derselben GróBenordnung u. zeigt nur 
relatiy schwaeh ausgepragte Maxima u. Minima, meist 2 Maxima bei ph =  6 u. =  11. 
Doch sind die Maxima etwas von der Zus. der Pufferlsgg. abhangig. 2. Die Grenz
flachenspannung steigt mit wachsendem ptr (etwa bis 6) langsam an, um bei weiterem 
Zunehmen des pn rasch abzunehmen (bis auf 0 dyn/cm bei pn =  11). (Compt. rend. 
Acad. Sciences 188. 901—03. 25/3.) L o r e n z .

H. Freundlich und D. Kruger, Ober die Diffitsion von Sloffen in liydrotroper 
Ldsmig. (Vgl. F r e u n d l ic h  u . S l o t t m a n , C. 1928. I. 7S5.) Best. des Diffusions- 
koeffizienten von Benzoesaure in W. u. in Lsgg. von Na-Benzolsulfonat u. Na-p-Tóluol- 
sulfonat u. von Brucin in W. u. Na-Benzolsulfonatlsg. nach der Methode von OEHOLM 
ergibt, daB beide Stoffe auch in Konzz., die die n. Loslichkeit weit ubersteigen, in den 
Lsgg. der hydrotrop. wirkenden Salze echt gel. sind. (Biochem. Ztschr. 205. 186—93. 
24/1. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) K ru .

M. Crespi, Die Adsorption von Gusen an Glaswdnden. V. Kohlensaureanhydrid. 
(IV. vgl. C. 1927. I. 2284.) Der friiher benutzte App. wurde verandert, um die Ge- 
nauigkeit der Messungen an wenig adsorbierbaren Gasen zu steigern. An Stelle der 
friiher verwendeten Rohren wurde ein System kleiner Ampullen yerwendet, dereń 
Gesamtvolumen gleich dem Volumen der gróBten Vergleichsampulle war. Messungen 
an sehr reinem CO, ergaben fiir die Adsorption pro qcm A e =  0,93-10-8 p0Aii g zwischen
1 u. 0,25 atm. bei 13° u. A e+  0,025-10-° =  1,77-10-8 x  p0*71 zwischen 1 u. 0,062 atm., 
es scheint, daB fiir niedrige Drucke eine Abweichung vom Exponentialgesetz gilt. Aus 
der ersten Gleichung laBt sich ableiten, daB bei einem Ballon von 11 bei gewohnlichen 
Bedingungen 0,000086 g C02 adsorbiert werden, in Mol umgerechnet ergibt das etwa 
die gleiche GróBenordnung wie fiir C1CH3. Der Fehler bei den Dichtemessungen wachst 
mit abnehmendem Volumen der yerwendeten Ballons u. m it abnelimendem Druck 
bis zu xlt atm. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 108—19. Febr. Madrid, Phys. 
Inst.) W r e s c h n e r .

Lecomte du Kouy, Eauilibres superficiels des solutions colloidales. Paris: Masson e t Cie.
1929. B r.: 32 fr.

B. Anorganische Chemie.
Ludwig Wolf und Hermann Schmager, Beiłrdge zur Kenntnis. des Phosplwr- 

trioxyds. Die bisherigen Literaturangaben geben kein klares Bild iiber die beste Darst.- 
Methode von P40 6. Vff. untersuchen daher zunachst — die ersten Verss. wurden ge- 
meinsam mit Erich Kalahne durchgefiihrt — die therm. Zers. von P4Oc. Im ge- 
schlossenen Rohr setzt die Zers. schon bei 150° ein. Es wurde yermutet, daB — wegen 
des hohen Dampfdruckes der P4O0 — die Drucksteigerung bei Temp.-Erhóhung die 
Zers. stark begiinstigt; dementsprechend zeigte sich im Yakuum von 0,01—0,001 mm 
Hg Zers. erst oberhalb 350—475°. Man muB also bei niedrigen Drucken arbeiten 
u. das gebildetc ^ 0 6 moglichst schnell auf Tempp. unter 500° bringen. Dieses schnelle 
Wegschaffen des P40 6-Dampfes kann man auch so erreichen, daB man dem 0» ein inertes 
Gas z. B. — beimengt. Das hat aber seine Grenzen, denn je mehr beigefiigt 
wird, um so liinger wird die Verbrennungszone. Dementsprechend wird fur jedes 
Gemisch ein Optimum der Stromungsgeschwindigkeit bestehen, bei welchem die 
eigentliche Yerbrennungszone moglichst kurz u. die Fortfiihrung des P4Oe noch hin- 
reichend schnell ist. Auf Grund dieser Gesichtspunkte wurden systemat. Verss. durch- 
gefuhrt, die im Original nachgelesen werden miissen. Das Optimum liegt fiir ein Gemisch
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von 75 Vol.-% On u. einein stiindliclien Gasverbraueh von 30 1 bei 90 mm Druck. 
Um das gebildete P4O0 móglichst rasck abzukiililen, wurde ein Quarzrohr benutzt, 
das dauernd auf 50° gehalten wurde. Die Darst. ist mit allen Einzelheiten im Original 
beschrieben. — Roher Phosphor gibt kein P40 6. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 62. 771—80. 
3/4. Berlin, Univ.) K l e m m .

Willy Lange, U ber die Difluorphosphorsdure und ihre der Perchlorsdure ahnliclie 
Salzbildung. H P 02F2 erhalt man entwedcr durch Hydrolyse von POF3, wobei durch 
Zusatz verdiinnter Lauge bewirkt wird, daB die Zera. bei dieser Stufe steken bleibt, 
oder beąuemer durch Zusammenschmelzen von 1 P 20 5 m it 3 NH4F. Aus der Schmelze 
kann mit siedendem A. das NH4-Salz extrahiert werden (F. 213°) oder man kann mit 
Nitron fallen. Aus wss. Lsg. erhalt man auBerdem gufc krystallin. Ndd. mit Tetra- 
methylammonium, Strychnin, Brucin, Morphin, Cocain; aus konz. Lsgg. fallen ferner 
das K- u. Cs-Salz. Ober die Nitronyerb. liefien sieh m it Nitraten eine Reihe weiterer 
Salze gewinnen, die aber durchweg schleeht krystallisieren u. hygroskop. sind. Es 
wird auf die Zugehorigkeit der Salze zu dem „Perehlorattypus" liingewiesen, dessen 
Eigg. hier gewissermaBen in der Entartung begriffen sind. Allerdings konnte von
H. Seifert trotz der Ahnliclikeit in chem. u. morpliolog. Beziehung Isomorphie der 
Salze mit den Perchloraten nicht nachgewiesen werden. Ionen des Perchlorattypus 
finden sieh bei folgenden Sauren: HBF4, H P 02F 2, H S03F, HMn04, HC104; in der
4. Gruppe diirfte sieh die hypothet. HCOF3 einfugen. Die Ursache fiir die Ahnlichkeit 
der Salze dieser einbas. starken Sauren soheint in der koordinativen 4-Zahligkeit u. 
dem Erfiillen gewisser Volumenforderungen zu liegen. — Die Salze reagieren in wss. 
Lsg. neutral, erleiden aber beim Stehen der FI., namentlich in der Warme, langsam 
hydrolyt. Spaltung. Durch Dest. der Salze mit H 2SO., laBt sieh die Saure nicht ge
winnen. Vcrd. Lsgg. der Saure — z. B. aus der Lsg. des Nitronsalzes mit H N 03 — 
erleiden langsame Hydrolyse. (Ber. Dtseli. chem. Ges. 62. 786—92. 3/4. Berlin, 
Univ.) K l e m m .

, Mototaro Matsui, Stezo Oguri, Hideo Noda und Noboru Kumagai, Bestimmung 
des Umwandhingsjrwnktes von Nairiumsulfat durch Loslichkeiłsbestimmung. Vff. be- 
stimmen die Loslichkeit von N a,S04:
26,00° 28,00° 30,00° '31,00° 33,00° 35,00° 37,00° 39,00°
30,060 34,640 40,588 44,418 47,378 49,135 48,558 48,564
(g wasserfreier Substanz in 100 g W.). Die Temp.-Abhangigkeit der Loslichkeit kann 
fur das Dekaliydrat u. das Anhydrid durch 2 Gleichungen der Form S  =  a +  b t +  ct- 
(S  =  Loslichkeit, t =  Temp.) dargestellt werden. Der Umwandlungspunkt ergibt 
sieh zu 32,302°. Durch Extrapolation der Losliehkeitswerte zwischen 15° u. 25° von 
R i c h a r d s  u . Y n g v e  (C. 1918. I. 1126) ergibt sieh der Umwandlungspunkt — unter 
Benutzung der Werte der Vff. fiir das Anhydrid — zu 32,638°. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 32. 67 B—71B. Marz. Tokyo, Wasadana-Univ., Techn.-Chem. 
Labor.) L o r e n z .

R. Fricke, tiber das hrystallinische Tonerdehydrat v. Bonsdorfjs. II. (I. vgl.
C. 1928. II . 2541.) Vf. hatte gezeigt, daB man aus ruhig stehenden Alkalialuminatlsgg. 
nach dem Verf. VON B o n d o r f f s  nur dann Hydrargillit erhalt, wenn die Ausscheidung 
geniigend langsam erfolgt; bei schnellerer Ausscheidung erhalt man die vom Vf 
„Bayerit“ genannte Modifikation des ALO;)-3 H20. Rontgenunterss. von teehn. P rodd . 
die nach dem BAYER-ProzeB gewonnen w aren, zeigten in 3 von 4 Fallen nur Hydrar
gillit, nur in einem Falle daneben noch Bayerit. Es wird gezeigt, daB dies nach den 
Bedingungen, bei denen die Technik arbeitet, zu erwarten ist. DaB Bayerit gegeniiber 
Hydrargillit metastabil ist, erhellt daraus, daB man durch langdauernde Reinigung 
kaltgefallten amorphen Tonerdehydrats zuerst die Róntgenlinien des Bayerits, nicht 
die des Hydrargillits erhalt. SchlieBlich wird eine Ubersicht iiber die Debyeogramme 
des kiinstlichen Hydrargillits u. des Bayerits (a) u. [b) gegeben. Die Diagramme des
H. u. des B. sind bis 19° nahezu ident., dagegen in den hóheren Winkeln stark ver- 
schieden. Die Unterschiede im Diagramm von Bayerit (a) u. (b) werden zusammen- 
gefaBt; die Annahme, daB es sieh um versehiedenen Krystallhabitus handelt — nach 
B6hm u . G a n t e r  (C. 1929. I. 2013) kann dieser die Linien des Debyeogramms stark 
beeinflussen — scheint Vf. nicht zulassig. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 179. 287—92. 
23/3. Munster, Univ.) K lem m .

F. M. Jaeger, Untersuchungm iiber den Bau der kiinstlichen Ultramarine. IV. Ober 
Ultramarine des Thalliums und die analogen Yerbindungen der zweiweriigen Meialle
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Calcium, Strontium, Barium, Zink, Mangan und Blei. (Koninkl. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proccedings 32. 156—66. — C. 1929. I. 2028.) R. K. Mu l l e r .

F. M. Jaeger und F. A. van Melle, Untersuchungęń iiber den Bau der kunstlichen 
Ultramarine. V. Ober Absorptionserscheinungen bei TJltramarin und uber die Struktur 
von Nosean, Hauyn und der Ultramarine. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Proccedings 32. 167—81. — C. 1929. I. 2028.) R. K. Mu l l e r .

A. Mittasch und W. Frankenburger, Uber die Reaklionsfdhigkeit von dampf- 
fórmigem Eisen gegenuher niolekularem Slickstoff. Ein Beitrag zur Frage der Stick- 
stofjbindung an Eisen. Vff. werfen die Frage nach den Zwischcnyerbb. auf, die bei 
der iV7/3-Synthcse an Fe-Katalysatoren intermediar entstehen, vor allem nach der 
Affinitatsbetatigung zwischen Fe u. N2. Die bisherigen Unterss. iiber Eisennitride 
erweisen, daB dereri Bldg. aus n. Fe u. jST2 auch bei hohen Drueken u. Tempp. nicht 
erfolgen kann. Vermutlich sind nur besonders reaktionsfahige Stellen der Kataly- 
satoroberflache, die „akt. Stellen“, zur katalyt. wirksamen Vereinigung mit N2 be- 
fałiigt. Unter der Annahme, daB diese Stellen aus exponiert sitzenden Fe-Atomen 
bestehen, werden Verss. mit dampffórmigem, atomarem Fe ausgefiihrt, um eyentuell 
eine Bindung des N„ nachzuweisen. Das Metali wird in eincr liochvcrd. N2-Atmosphare 
aus gasfreien, reinen Fe-Drahten verdampft u. manometr, der N2-Druck beobachtet. 
Vorherige Verss. mit analog erzeugtem JF-Dampf erweisen in Ubereinstimmung mit 
L a n g m u ir  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 85. 261 [1914]) die chem. Bindung 
von N2 an W-Atome im Dampfraum. Die Verss. m it Fe haben ein negatiyes Ergebnis. 
Vff. ziehen hieraus Folgerungen iiber die noch weiterhin bestehenden Móglichkeiten 
fiir die Entstehung von Eisenstickstoffverbb. bei der N H 3-Synthcse. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 139. 386—96. Dez. 1928. Ludwigshafen a. Rh., Forschungslab. Oppau 
d. I. G. Farbenind.) F r a n k e n b u r g e r .

F. Schimmel, Uber das Ennea- und Dihydrat des Eisenbromurs. Es werden 
die im Gleichgewicht mit der wss. Lsg. stabilen Hydrate des Eisenbromurs festgestellt 
u. in einer Tabelle u. Zeichnung gegeben. Der kryohydrat. Punkt liegt bei —43,6° u. 
42,25% FeBr2, der Umwandlungspunkt des Enneahydrats in das Hexahydrat liegt 
bei —29,3°, der des Hexahydrats in das Tetrahydrat bei +49,0° u. der des Tetrahydrats 
in das Dihydrat bei +83°. Die ges. Lsg. siedet bei 132° u. enthiilt dann 70,2% FeBr2. 
Von den genannten Hydraten wurden FeBr2-9 H ,0  u. FeBr2-2 H 20  erstmalig gefunden 
u. analysiert. Alle Hydratationsstufen des FeBr2, die frei von FeBr3 sind, sind rein 
griin. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 963—66. 3/4. Darmstadt, Techn. Hochsch.) K l e m m .

L. Jacąue, Uber die Schmelzbarkeit von Fe„0:i-Ca0-Mischungen. Durch Ein- 
bringen kleiner Proben von Fe20 3-Ca0-Mischungen in den h. Ofen kann der F. bestimmt 
werden, ohne daB wesentliche Zers. des Fe20 3 eintritt. Bei einem CaO-Geh. zwischen 
5% u. 60% liegen die FF. unter 1500°. Der ticfste F. (etwa 1220°) liegt zwischen 
20% u. 30% CaO. Die Zers. des Fes0 3 geht in oxydierender Atmosphare viel lang- 
samer vor sich ais in gewóhnlichcr Atmosphare. Die Zers. scheint zu Fe30 4 zu ftihren. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 917—19. 25/3.) L o r e n z .

Leon Lortie, Uber die Verbindungen der Salze des merwertigen Cers und des Thors 
mit NalriunuMrbonat (Nalriumcercarbonal und Natriumthorcarbonat). Eine Lsg. von 15 g 
Ceriammoniumnitrat in 25 ccm k. W. wird in eine 25%ig. k. Na2C03-Lsg. eingetropft. 
Nach Abfiltrieren von einem geringen Nd. erscheinen beim Eindampfen nach einigen 
Stdn. gelbe prismat. Krystalle von [Ce(C03)5]Na6 +  12 H 20. Im Trockcnschrank 
bei 100—110° verliert das Salz 10 Moll. H20, die restlichen 2 erst bei 200°, bei welcher 
Temp. der Komplex noch bestandig ist. — Rk. m it H 20 2 beweist die Vierwertigkeit 
des Ce. — Der oben erwalinte Nd. ist schlecht definiert, vielleicht von der Zus. 
CeC03(0H)2. — In wss. Lsg. zers. sich das Na2C03 sofort u. es entsteht ein Nd., viel- 
leicht wieder CeC03(0H)2. — In  Na2C03-Lsg. ist das Komplexsalz loslich. Na2S04 
u. Ammoniumoxalat wirken nicht, Na-Phosphat u. NH3 langsam, NaOH u. Sauren 
sofort auf das Ce in diesen Lsgg. ein. Das Na2C03 ist noch 1. in wss. Lsgg. von Stoffen 
mit alkoh. OH-Gruppen, wie Glycerin, Glucose, Mannit, Seignettesalz. In  diesen 
Lsgg- wirki selbst NaOH nicht auf das Ce ein, sondern stabilisiert sogar den Komplex 
gegen Hydrolyse. Salicylat- u. Gallatlsgg. lósen mit blutroter Farbę. — Unter ge- 
wissen Bedingungen ist das Natriumcercarbonat isomorph mit [Th(C03)6]Nac +  12H„0. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 915—17. 25/3.) L o r e n z ’

Theodor Weichselfelder, Einiges iiber das Nickelhydrid NiJI2. (Nach Ver- 
suchen mit Max Kossodo.) (Vgl. C. 1926. I. 2079.) Zur Bldg. des NiH, aus NiCl2, 
CGH5MgBr u. H 2 gibt Vf. weitere Belege dafur, daB ais Zwischenprod. Ni(C0H5)2 auf-
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tr i t t  u. daB dieses dureh 2 Mole H 2 in NiH2 +  2 C6H0 zerlegt wird. SchlieBt man bei 
der Rk. zwischen NiCl2 u. CcH5MgBr H 2 aus, so zerfallt das Ni(C6H5)2 in Ni +  (C„H5)2 
u. man erhalt, wenn man z. B. nach 4 Stdn. H 2 zulaBt, noch 70% NiH2, aber k e i n 
Bzl. Ist dagegen gleich bei Rk.-Beginn H 2 anwesend, so bildet sieli zu gleiclien Teilen 
jNfiH, +  C0H6. Weitere ahnliche Verss. im Original. — Bzgl. der katalyt. Hydricrung 
dureh NiH2 konnte in Erweiterung friiherer Ergobnisse festgestellt werden, daB NiH„ 
in A. C2H., langsam hydriert; 3\riH2 m it 80% des theoret. H 2-Geh. hydriert sehneller. 
Gibt man dagegen zu der ath. Suspension A., welcher NiH2 zersetzt, so erfolgt die 
Hydrierung in wenigen Minuten. Deutlieh langsamer wirkt ein dureli W. prakt. vollig 
zersetztes NiH2. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 769—71. 3/4. Berlin, Univ.) K lemm.

W. Feitknecht, Uber die Oxydation des Kupfers bei hoher Temperatur. Vf. be- 
stimmt bei Tempp. zwischen 650 u. 1020° die Gesehwindigkeit der Oxydation von 
Cu-Stiicken aus der Gcwichtszunahme x mit der Zeit ł. Die einfache Glcichung x2 =  K  t, 
die D unn  (C. 1926. II. 369) aus seinen Verss. gefolgert hatte, gilt erst nach langerem 
Oxydieren, im Anfang nimmt K  mit der Zeit rascli ab. Empir. liiBt sich die Gc- 
sehwindigkeitskonstante dureh IC—aeb T wiedergeben. Mit N2-0„- u. C02-02-Gemischen 
von verschiedenem 0 2-Druck wird festgestellt, daB boi Drucken oberhalb des 
Dissoziationsdruckes des CuO die Oxydationsgeschwindigkeit unabhangig vom 0 2- 
Druck ist, bei niedrigeren Drucken nimmt die Geschwindigkeitskonstante etwa pro- 
portional log po2 ab. Die gebildete Oxydschicht besteht bei allen, auch bei den hoheren 
Tempp. tiberwiegend aus Cu20 ; die oberflachlich gebildete CuO-Schicht ist bei mittleren 
Tempp. am starksten, zwischen 750 u. 850° scheint die Oxydationsgeschwindigkeit 
des Cu20  — y  CuO am groBten zu sein. Das Krystallwachstum der C u „ O - K rys ta 11 i to 
wahrend der Oxydation u. die Weiteroxydation zu CuO wird eingehend an Hand von 
mkr. Aufnahmcn besproehen. Mit der Schiclitdicke nimmt die KrystallitgróBe etwa 
geradlinig zu, mit sinkender Erhitzungstemp. starli ab, starker ais bei Metallen, an 
die im iibrigen sowohl die Struktur des Ću20, wie auch die WachstumsgesetzmiiBigkeiten 
erinnern. Schon die bei 180° gebildeten Krystallitc sind groBer ais 10"6 cm, die bei 
1020° gebildeten etwa 8-10_3cm. Eine Orientierung der Cu20-Krystallite nach der 
Cu-Unterlage u. der stets feinkrystallisierten CuO-Krystallite auf Cu„0 ist oft zujer- 
kennen. Geringc Oxydation findet schon sta tt beim Erhitzen im C02-Strom, es werden 
so die Anfangsstadien der Oxydation untersucht. 0 2-Diffusion erfolgt sowohl dureh 
die Krystallitc, ais entlang don Grenzflachen, in letzterem Ealle leichter; daraus daB 
dieser Anteil m it abnehmender KrystallitgróBe stark zunimmt, erklart sich, daB erst, 
wenn nach einiger Dauer der Oxydation die Krystallitc ziemlich konstantę GróBe er- 
reieht haben, die Oxydationsgeschwindigkeit der einfachen parabol. Gleichung zu 
folgen beginnt. (Ztschr. Elektrochem. 35. 142—51. Marz. Bern, Univ., Anorgan. 
Lab.) R-. K. M u l l e r .

D. Organisclie Chemie.
Iwau Simon, Untersuchungen iiber die Erstarrungstemperalur organischer Ver- 

bindungen. X I. Beitrag zum Studium der Verbindungen G. und C6. (X. vgl. C. 1928.
I. 26.) Vf. untersucht E. [=  Erstarrungspunkt], Dichto bei 0, 15 u. 30°, Brechungs- 
indices bei 15 u. 25° u. Viscositat bei 15 u. 30° von gesatt. aliphat. Verbb. C5 u. C0 
mit n. Struktur. Zusammenfassende Obersicht uber die in den fruheren Mitteilungen 
beobachteten RegelmaBigkeiten der EE. (Oscillationserscheinungen) in den homologen 
Reihen X-[CH2]n-Y (X u. Y =  H, OH, Hlg, CHO, CN, C02H, C02C2H 5, COC1 usw.) 
s. Original. — Prim. n-Amylalkohol. Man leitet Eormaldehyddampf in eine Lsg. von 
Butylmagnesiumbromid. Kp.7C0 138,00 ±  0,02°. E. —78,5°. D.°4 0,82 897; D.15.,
0,81 837; D.3»4 0,80 764. n25« =  1,40 604; n j r 5 =  1,45 815; n / s  =  1,41 316; ny25 =  
1,41 744. Viscositat t]15 =  0,04 650; %0 =  0,02 987. Ausdehnungskoeffizienten, Bre- 
chungsexponenten fiir Hc-Linien u. bei 15°, Mol.-Rcfrr. u. Fluiditaten s. Original. — 
n-Amylchlorid. Aus Amylalkohol u. HC1 bei 120°. Kp.7C0 108,35 ±  0,02°. E. —99,0°.
D.°< 0,90137; D.i54 0,88657; D.3»4 0,87163. na25 =  1,40816; n025 =  1,41026; n^25 =
1,41552; n.,25 =  1,42007. vn  =  0,00611; ??30 =  0,00512. — n-Amylbromid. Aus Amyl
alkohol, HBr u. H„S04. Kp.;60 129,70 ±  0,02°. E. —95,25°. D.°, 1,24264; D .«4
1,22367; D.3°, 1,20456. na25 =  1,43967; nD2̂  =  1,44231; n2̂  =  1,44871; nD25 =
1,45410. ??.- =  0,00859; v30 — 0,00708. — n-Amyljodid. Aus Amylalkohol, J  u. rotem P. 
Kp-760 157,00 ±  0,02°. E. —85,6°. D.°4 1,24264; D .i54 1,22367; D.3°4 1,20456. n a2= =
1,40816; n25D =  1,41026; n / 5 =  1,41552; n■/5 =  1,42007. t]is — 0,01173. %0 =
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0,00965. — Di-n-amylsulfid. Aus n-Amyljodid u. K„S in A. Kp.760 2 30,1 ±  0,05°.
E. — 5 1 ,3 0 . d.o4 0,85538; D .i54 0,84394; D.3«4 0,83243. nK25 =  1,45170; nD25 =  
1,45442; n25s =  1,46093; ny23 =  1,466 74. — n-Amylbenzol. Aus n. Amyljodid, Brom- 
benzol u. Na in A. Kp.7G0 205,3 ±  0,1°. E . —78,25°. D \  0,87411; D .«4 0,86261;
D.30., 0,85 1 00. na25 =  1,48196; nD25 =  1,486 33; n ^ 5 =  1,49572; n,,25 =  1,50394. 
T].r =  0,01487; =  0,01126. — n-Decan. Aus n-Amyljodid u. Na. Kp.7G0 173,75 ±
0,05°. E. —30,1°. D.°4 0,74571; D.16., 0,73443; D.3°4 0,72306. na25 =  1,40749; n,,25 =  
1,41475. r)is — 0,00987; %0 =  0,00784. — n-Capronitril. Aus n. Amyłbromid u. 
NaCN in verd. A. Riecht unangenehm. Kp.7B0 163,95 dz 0,02°. E. —79,4°. 1).°, 
0,82157; D .«4 0,80939; D.304 0,79710. n«26 =  1,40327; nD25 =  1,40 5 29; n„2S =
1,41034; ny2S =  1,41465. ?;15 =  0,01041; %„ =  0,0830. — n-Valeraldeliyd. Aus n. 
Amylalkohol iiber Kupferpulver boi 300°. Kp.760 1 03,7 ±  0,1°. E. —91,5°. n a2‘’ =  
1,40017; nD25 =  1,40233; n / 5 =  1,40742 [im Original irrtiimlich 1,50742], n^25 =  
1,41163. — n-Capronsaure. Aus dem Nitril dureb Koohen mit alkohol. NaOH. Riecht 
nach Harn, aber schwacher ais Isocapronsiiure. Kp.7G0 205,35 ±  0,02°. E. —3,9°.
D.°4 0,94423; D.164 0,93136; D.304 0,91832. na25 =  1,41272 [im Original irrtumlich
1,51272]; np25 =  1,41489; =  1,42015; n / 5 =  1,42454. t]u  =  0,03525; %0 =
0,02511. — n-Capronsaureathylester. Riecht fruchtartig. Kp.760 1 67,85 ±  0,02°. E. 
—67,5°. D.°, 0,88956; D.154 0,87583; D.304 0,86196. n„2S =  1,40342; nD23 =  1,40544; 
n«2l =  1,41055, n / 5 =  1,41475. ?/16 =  0,01098; =  0,00871. — n-Capronsaurechlorid.
Kp.j00 152,60 ±  0,02®. E. —87,3“. D.°4 0,99541; D.15., 0,98047; D.30d 0,96540. n„23 =  
1,42181; nD«  =  1,42424; n*25 =  1,43 0 24; n,,2® =  1,43505. t)is =  0,00976; =
0,00783. — n-Capronsaureamid. Glanzende Blattchen. F. 101,0°. — n-Capronsaure- 
anhydrid. Aus Capronsaurechlorid u. Na-Capronat bei 170°. Kp.l4,5 142,8—143,0°.
E. —40,6°. D.°4 0,93630;D.154 0,92397; D.3°4 0,91115. nH25 =  1,42556; nD«  =  1,42796;
u f*  =  1,43332; ny25 =  1,43791. j?16 =  0,03238; %0 =  0,02313. Der Kp. unter ge- 
wohnliehem Druck ist infolge Zers. nieht konstant (ca. 250° bei 746 mm). — Mełhyl- 
n-amylketon. Neben Diamylketon durch Dest. eines Gemischs von Ca-Acetat u. Ca- 
Capronat. Kp.760 151,45 ±  0,02°. E. —35,5°. D.°4 0,83239; D.154 0,81966; D.3°,
0,80680. na25 =  1,40517; nD25 =  1,40729; n^25 =  1,412 47; ny2= =  1,41704. =
0,00854; %0 =  0,00686. — Di-n-amylketon. Kp.760 228,0 ±  0,05°. F. +14,6°. D.16., 
0,82862; D.3°4 0,81690. n«25 =  1,42454; nD«  =  1,42682; n^25 =  1,43217. rj15 =
0,01951; r]30 =  0,01468. — Methyl-n-amylketoxim. Kp.12 99,65°. E. +0,9°. D.°4 
0,90677; D.154 0,89494; D.30., 0,88298. n*2* =  1,44540; nD25 =  1,448 1 9; n^25 =  1,45462; 
ny25 =  1,46036. r]15 =  0,15670; łj30 - 0,08071. — Diamylketozim. Kp.j„ 144,2°.
E. —20,4°. D.°4 0,89012; D.154 0,87945; D.3°4 0,86869. n a2i> =  1,45156; nD25 =
1,45452; n / 6 =  1,46089; n / 5 =  1,46701. r)ls =  0,34160; % 0 =  0,16760. — n-Capro-
phenon. Aus n-Capronylchlorid, Bzl. u. A1C13. Kp.760 265,2 ±  0,1°. E. 24,7°. D.254
0,95761; D.3°4 0,95306. na25 =  1,49812; nD25 =  1,50272; n^25 =  1,51340; ny2= =
1,52230. — 0,03207; ?;30 =  0,02906. — n-Hexylbenzol. Aus n-Caprophenon nach
Clemmensen. Kp.760 227,35 ±  0,1°. E. —66,8°. D.°4 0,87527; D.1*, 0,86394; D.3°4
0,85259. n a25 =  1,48 341; nD25 =  1,48718; n^25 =  1,49660; n,,2* =  1,50547. tj15 =
0,01833; =  0,01409. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 47—70. Febr. Brussel, Univ.) Og .

Cyril William Hart Jones, Die Zersetzung von Methan. I. Methan (Naturgas 
aus einer Kohlengrubc in Siidwales, 92,5% CH4, 3,5% H 2, 3,9% N2) zerfallt beim 
Durchleiten durch ein auf 700—1080° erhitztes Quarzrohr bei Drucken von 100 bis 
700 mm Hg hauptsachlich in seine Elemente; daneben treten geringe Mengen Olefine 
(Spuren bei 800—900°, mehr bei 1000°) u. Acetylen (bei allen Tempp.) auf. Leicbt 
kondensierbare KW-stoffe entstehen nieht. Unter dem EinfluB der elektr. Funken- 
entladung entstehen hauptsachlich Kohle u. H 2, daneben erhebliche Mengen Olefine 
u. Acetylen-KW-stoffe u. geringe Mengen komplizierter fester u. fi, KW-stoffe. Der 
Zerfall in Kohle u. H 2 ist anfangs annahernd bimolekular. Olefine u. Acetylene ent
stehen zuerst sehr rasch, spater langsamer. Die Ausbeute an Olefinen ist dem Gas- 
druck ungefahr proportional; Acetylene entstehen in groflter Menge bei 1/„ Atm. Die 
entstehende Kohle neigt zur Bldg. von Briicken zwischen den Elektroden. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 419—22. Marz. London, Sir William Ramsay Lab., 
Univ.) _ OSTERTAG.

H. Mark und G. v. Susich, uber rontgenographische Versuche an Pentaerythrit. 
Vff. iiberprufen eingehend die Krystallstruktur des Pentaerythrits. Unter Bestatigung 
der Befunde von NiTTĄ, H e n d r i c k s  u .  N e h m itz  (vgl. C. 1928 . I .  2050) ergab sich: 
a =  6,09 A, c =  8,79 A; zwei Molekule C5H l20 4 im Elementarkorper; Raumgruppe
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— G\) oder Si i ( = S 2t ). Die bekannten opfc. Anomalien (Vierfelderteilung, 
Zweiachsigkcit) weisen cłarauf hin, daB die bisher zu róntgenograph. Unterss. ver- 
wandtcn Objekte keine Einkrys talie waren, sondern Verwachsungen aus mehreren 
Einzelkrystallen. Es wurde an Krystallen verschicdener Herkunffc die Verwachsungsart 
untersucht u. u. a. zwei Wachstumsformen beobachtet, die mit der Krystallklasse 
schwer in Einklang zu bringen sind. Bei aus Glycerin gewonnenen Krystallen zeigten 
die Spaltblattch.en nach der Basis nicht tetragonale Form, sondern Vierecke mit schiefen 
Winkeln, ein Befund, der gegen ein tetragonales Krystallsystem spricht. Vff. stellen 
dann die Befunde, die fur das tetragonale Krystallsystem sprechen, denen, die fiir 
das rhomb. System sprechen, gegeniiber. Desgleichen — unter Voraussetzung des 
tetragonalen Krystallsystems — die Befunde fiir C\i denen fiir Ą . Eine Entscheidung 
dieser bciden Eragenkomplexe kann nur die Unters. von Einkrystallen herbeifiihren. 
{Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69. 105—17. Nov. 1928. Ludwigshafen a. Rh.) NOETHL.

F. A. van Melle und H. B. J. Schurink, Ober die Krystallslruktur von Penta- 
erythrit, Pentaerythrit-Telraacełat und Dibenzalpentaerythrit. Vff. besprechen die Rc- 
sultate der bisherigen Arbeiten iiber die Krystallstrukturen von Verbb. vom Typus 
G a4. ;Sie widerspreehen der Ansicht, daB beide von v a n ’t  H o ff  fiir ein C-Atom 
mit vier gleichen Gruppen vorgesehene Anordnungen — Zentralkohlenstoffatom in der 
Mitte eines Tetraeders oder an der Spitze einer vierseitigen Pyramide — festgestejlt 
seien. Krit. Durchsicht der Literatur fiihrt zu dem Ergebnis, daB bisher in keinem 
Palle ein ,,pyramidales“ C-Atom einwandfrei nachgewiesen sei. Nach v a n ’t  H o f f s  
Ansichten wurden die Kohlenstoffatome der CH2OH-Gruppe des Pentaerythrit die 
Mittelpunkte von vier, durch die Ungleichheit der Substituenten verzerrten Tetra- 
edern bilden, die das zentrale C-Atom in der Weise umgeben, daB das ganze Molekuł 
die Symmetrie Ą  hat. Hiervon ausgehend geben Vff. ein Modeli, das der Erklarung von 
Habitus u. Atzfiguren .Rechnung triigt. Unterss. an Pentaerythrittetraacetat fuhrten 
zu G*ih, entsprechend denErgebnissen von K naggs (C.1928. II. 1298), so daB das Molekuł 
nur die Symmetrie &4 haben kann. — Die Rontgenanalyse von Dibenzalpentaerythrit 
ergab c/a — 6,09, J 0001 =  36,7 A. Die Elementarzello enthalt drei Molekule. Das 
Molekuł selbst hat drei 2-zahlige Achsen, senkrecht zueinander, also die Symmetrie 
des rhomb. Bisphenoids. Die sieh hieraus ergebende Valenzverteilung u. Anordnung 
der C-Atonie fiihrt zu erheblichen Abwcichungen von dem durch die VAn’t  HOFFSche 
Theorie geforderten Zustand. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69. 1—16. Nov. 1928. 
Groningen.) N o e th lin g .

Rudolf Junell, Reaktionslcinetisćhe Studien iiber die Bromierung und Chlorierung 
aliphatischer Nitroverbi?idungen in  halogenwasserstoffsaurer wdsseriger Lósung. Vf. teilt 
eine Methode zur elektrometr. Titration von Cl u. Br bei Gg^7. aliphat. Nitrokorper 
mit. Die Bromierung von Nitropropan, Dibromjiitromethan, Monobromnitromethan u. 
Nitromethan sowie die Chlorierung von Nitromethan wurden in saurer wss. Lsg. reaktions- 
kinet. untersucht. Die Rkk. sind monomolekular in bezug auf den Nitrokorper. Eine 
Tabelle bringt die fiir die monomolekularen Konstanten K  gefundenen Werte. Der 
Bromierungsverlauf von Nitromethan setzt sieh aus drei konsekutiyen monomolekularen 
Rkk. zusammen, dereń erste sehr langsam erfolgt, die zweite etwa 200-mal rascher 
u. die dritte wieder 50-mal rascher ais die zweite. Bromierung u. Chlorierung ver- 
laufen im gleichen Medium mit derselben Geschwindigkeit. Bei diesen Rkk. diirfte 
die Umlagerung des echten Nitrokórpers in die aci-Form geschwindigkeitsbestimmend 
soin. Die aci-Eorm wird dann momentan bromiert bzw. chloriert. Br u. Cl sind also 
hier Indicatoren der Umlagerung. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 71—90. Marz. 
Upsala, Univ.) K. W o l f .

Frederick George Mann, Die Koballder&ate des ,f}'' -Triaminotriathylamins.
Vom /),()',d"-Triaminotriathylamin, N(CH2-CH2-NH2)3 [=  tren] sind bisher Pt-, Pd- 
u. Ni-Verbb. (M a n n  u . P o p e , C. 1926. II. 12) u. eine dreikernige Co-Verb. beschrieben 
( J a e g e r  u . K o e t s ,  C. 1928.1. 2792). Es werden nun einkemige Verbb., z. B. [(SCN)2- 
Cotren]SCN, beschrieben. tren ist hier wie in den friiher beschriebenen Verbb. ko- 
ordinatiy vierza,hlig. Der Komplex laBt sieh nicht opt. spalten. — Dirhodanatotri- 
aminotriathylaminkobaltsalze. Rhodanid, [(SCN)2Co trenJSCN +  H 20. Aus Roseo- 
kobaltchlorid u. Triaminotriathylamintrihyćlrochlorid in sd. W., die Lsg. wird wieder- 
holt nach Zusatz von W. auf ein kleines Vol. eingedampft u. m it konz. KCNS-Lsg. 
versetzt. Tiefrote Nadeln aus W., F. 208—210° (Zers.). LI. in h., wl. in k. W. Nitrat. 
[(SCN)2Co trenlNO, H20. Aus dem Rhodanid u. sehr verd. H N 03. Tiefrote Prismen. 
F. 226° (Zers.). SI. in h. W. Chlorid, [(SCN)2Co tren]Cl. Tiefrote Krystalłe aus W.
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F. 225—226° (Zers.). Chloro plaiin-al, [(SCN)2Co tren]2PtCl6. Ziegelrotes Pulver. F. 20? 
bis 204° (Zers.). Unl. in h. W. (Journ. chem. Soc., London 1929. 409—11. Marz. 
Cambridge, Univ.) OSTERTAG.

Herman C. Ramsperger. Die Darslellung des symmetrischen Methylisopropyl- 
hydrazin-s und Melhylisopropyldiimids. Methylisopropylhydrazin (I) wurde auf folgendem 
Wege hergestellt:

C3H,(COC6Hs)Ń — NH(COC6Hs) +  (CH3).,SO, +  NaOH =  
C3H7(COC6H5)N — N(COC6Hs)CH3 +  NaHS04 +  CH3OH 

C3H7(COC6H5)N — N(COC6H5)CH3 +  2 H ,0  =
CjH7NHNHCH3 +  2 C6H5COOH.

Dibenzoylisopropylhydrazin wurde nach L o c h t e , B a il e y  u . N o y e s  (C. 1922. III.
340) erhalten. Kp.reo von I =  100,2 ±  0,5°. Verdampfungswarme: 9150 cal. per Mol. -—
Methylisopropyldiimid. Durch Oxydation vorst. Verb. mit II20 =. Kp. 46,0 ±  0,5°. 
Verdampfungswarme: 7350 cal. per Mol. (Journ. Ąmer. chem. Soc. 51. 918—21. 
Marz. Stanford Univ. [Calif.].) K in d s c h e r .

R. R. Renshaw und C. Y. Hopkins, Phosphorsaureesterderivate des Cliolin. Die 
Basis der physiologischen Akliviłat der On i umve rb i ndungen. VIII. (VII. vgl. C. 1926.
II. 3038.) fS-Chloruthylphosphoryldichlorid, C1CH2CH20-P0C12. Aus 1 Mol. Athylen- 
chlorhydńn in CCI., u. 1 Mol. Phosphorylchlońd. Kp.I5 108—110°. Farblose FI. von 
erstickendem Geruch. Kondensiert sich leicht mit Trimethylamin u. bildet ein sehr 
hygroskop. Prod., das wahrscheinlich DicMorphosphatoathyltrirnethylamrnoniumchlorid 
ist. — (]-Chloralhylphosphorsauredimethylesler, ClCH2CH2OPO(OCH3)2. Aus 0,15 Mol. 
vorst. Verb. in CC14 u. 0,37 Mol. Methylalkohol. Farblose FI. m it scliwachem Ester- 
geruch., Kp.., 95—96°. —  Dimelhylphosphorsaurecholinester, (CH30)20P0CH 2CH2- 
X(CII3)3C1. Aus 0,05 Mol. vorst. Verb. u. 0,05 Mol. Trimethylamin in Toluol. Nadeln 
aus Chlf., F. 136,5—137° korr. (Join-n. Amer. chem. Soc. 51. 953—54. Marz. New 
York, Univ.) K in d s c h e r .

Erich Thiło, U ber Methylather des Diacelyldioxims. Vom Diacetyldioxim ist ein 
Mono- (I) u. ein Dimethylather (II) bekannt, dereń Konst. Vf. aufgeldart bat. Durch 
HC1 (D. 1,19) bei ca. 60° wird II in Diacetyl u. NH2-OCH3, I in Diacetyl, Diaeetyl- 
dioxim, NH2-OH u. NH2-OCH3 gespalten. LaBt man l% ig. HC1 bei ca. 60° auf I 
wirken, so entstehen Tersehiedene Substanzen, von denen Diacetylmonoximmethyl- 
iithcr u. etwas Diacetyldioxim' nachgewiesen wurden. Die salzsaure Lsg. enthalt 
ŃH2-OH. LaBt man aber das auf 60° erwarmte Gemisch von I u. l% ig. HC1 bei 
llaumtemp. stehen, so erhalt man Diacetyldioxim u. II; die salzsaure Lsg. hinter- 
laBt keinen nennenswerten Riickstand. Aus der Spaltung von II folgt, wenn keine 
Umlagerung eintritt, daB beide CH3 an O gebunden sind, also CH3-C(: N-OCH3)- 
C(: N-OCH3)-CH3, u . die Disproportionierung von I in Diacetyldioxim u. II zeigt, 
daB das CH3in I ebenso wie in II gebunden seinmuB, also CH3-C(: Ń-OCH3)-C'(; N- OH) • 
CH3. Dieser SchluB konnte auch durch glatte Methylierung von I  zu II bestatigt 
werden. Endgultig bewiesen wurde die Konst. der beiden Verbb. durch ihre Synthese 
aus Diacetylmonosim bzw. dessen Methylather u. dem nach T r a u b e  u . Mitarbeitern 
(C. 1920. III. 585) leicht zuganglichen ŃH2-OCH3. — N-Methylather konnten bisber- 
nieht erhalten werden.

V e r s u c h e .  Diacelyldioximnwnomethyldther (I). 1. Nach C h a r r i e r  (C. 1907.
II. 1232) aus Diacetylmonoximmethylather, NH2-0H , HC1 u. n. KOH in wss. A. 
(Raumtemp., 36 Stdn.), mit W. verd. 2. Aus Diacetylmonoxim, NH2-OCH3, HC1 
u. n. KOH. Nadeln aus wenig A. -j- W., F. 102,5°, Kp. 195—196°. — Diacetyl- 
d i o zimdime th ylather, _ C6H120 2N, (II). 1. Naeh AvOGADRO u. T a v o la  (C. 1925- I I .  
1850) aus Diacetyldioxim in n. KOH mit (CH3)2S04 bei nieht uber 30°. 2. Aus I in 
wss.-alkoh. KOH mit (CH3)2S04, mit W. fiillen. 3. Aus Diacetylmonoximmethyl- 
ather, NH2-OCH3, HC1 u. n. KOH in wss. A. Nadeln aus wenig A. +  W. oder durch 
Dampfdest., F. 41°, Kp.;80 158,5°, sehr fluchtig, stark anisartig riechend. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 866—71. 3/4. Berlin, Univ.) L indenbaum .

H. P. Ayerill, J. N. Roche und C. G. King, Synthełische Glyceride. I. Dar
slellung und Schmelzpunkłe von Glyceriden bekannter Konslituiion. Acylchloride stellten 
die Vff. nach Ada m s  u .  U l ic h  (C. 1920. III. 475) aus Fettsauren u. Oxalylchlorid 
ber. — n-Caprylchlond, Kp., 104—105°. — Myristylchlorid, Kp.„,s 134°. — Slearyl- 
chlorid, Kp.0,4 165°. — Laurylchlorid, Kp.„, 150°. — Caproylchlorid, Kp. 138—140°. —  
Moncglyceride wurden z. B. aus 1 Mol. Myristylchlorid, 1,1 Mol. Acelonglyc&rin u. 1,1 Mol. 
Chinolin bei Zimmertemp. u. Hydrolyse der gebildeten Acetonverb. m it Saure ber-
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gestellt.— a-Monopalmitin, F.770.— cc-Monomyrisłin, F. 67,3°. — a.-Monocaprin, F.51,4°. 
—• a-Monolaurin, F. 63°. — u.-Monostearin, F. 81,1°. — a,ot.-Diglyceride crhielten die 
Vff. nach folgendem Verf.: ct,a-Dilaurin (F. 56,6°) aus 1 Mol. a -Jodhydrin 1 Mol. 
Chinolin u. 1 Mol. Laurylchlorid (in Chlf.) bei Zimmertemp., Entfernen des Jods aus 
dem gebildeten a.-Jod-a.,f)-dilaurin (F. 23,5°) mit AgN02 u. Eindampfen der vom AgJ 
befreiten Lsg. (-j- A.).

CH2OH ' CILCOOR CILCOOR
l l AgNO« + H.O i

CHOH - f  2RCOC1 — ->• CHCOOR --------------- >  CIIOHt I CjHjOH i
c h 2j  c h 2j  c h 2c o o r

a.,a.-Dislearin, F. 79,1°. — a,a.-Dipalmitin, F. 69,5°. — a,a-Dimyristin, F. 63,8—64,4°.
— Aus diesen Diglyceriden (1 Mol.) in Chlf. wurden mit 1,2 Mol. Chinolin u. 1,1 Mol. 
Acylchlorid bei Zimmertemp. die Triglyceride erhalten. — Trilaurin, F. 45,6°. — 
[!-Slearo-a,a-dilaurm, F. 50,9°. — a.-Stearo-ot,p-dilaurin, F. 45,4°. — fi-Lauro-a.,<x.-di- 
myristin, F. 49,2—49,5°. — a.-Lauro-a,p-dimyristin, F. 48,5°. — fi-Palmiio - a, a- dimyristin, 
F. 59,8—60°. — a-Palmilo-'j.,P-dimyrislin, F. 53°. — f}-Stearo-a.,a.-dipalmitin, F. 64,8°. — 
a-Stearo-a.,j}-dipahnitin, F. 62,6°. — (S-Aceto-rj.,a-dipalmitin, F. 54°. — cc-Aceto-a,fl-di- 
palmitin, F. 51—52°. — fi-Gapro-rs.,a-dipalniitiii, F. 66°. — v.-Capro-v.fi-dipulmilin, 
F. 60°. — f}-Lauro-a.,a.-dvpalmitin, F. 63,5—64°. — a.-Lauro-<z,(i-dipalmitin, F. 54,5°. — 
fl-Myristo-a,v.-dipalmitin, F. 58,5—59°. — a.-Myristo-a.,f}-dipalmilin, F. 55,5°. — 
f}-Aceto-<x,a.-dislearin, F. 62,7°. — a-Aceto-y.,(j-dislearin, F. 56,6°. — v.-Lauro-c/..ft-di- 
słearin, F. 50,9°. — Es ergab sich somit, daB das symm. Jsomere in jedcm Falle isomerer 
Triglyceride einen hoheren F. hat, ais die asymm. Form. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 866—72. Marz. Pittsburgh [Penn.], Univ.) K in d s c h e r .

Francis Earl Ray, Die a.,p,f}-Trimetliylglularsaure von Noyes wid Skinner. (Vgl. 
C. 1928. I. 1847). Fruher war versucht worden, den Rk.-Verlauf aufzuldaren, wenn 
Isoaminocamphonansaurcmethylester (I) mit N 02 behandelt wird. NOYES u. S k in n e r  
(Journ. Amer. chem. Soc. 39 [1917]. 2692) hatten angenommen, daB die Rk. zum 
Teil II gibt, da eine Oxydation dieses Prod. mit alkal. K i In O., u. Zers. durch Hitze 
eine Saure liefert, die ais IV angesprochen wurde. Vff. hatte dagegen gezeigt, daB 
dies nicht IV war u. hatte angenommen, daB a,/?,y-Trimethylglutarsaurc durch Wan- 
derung einer Methylgruppe gebildet werden kónnte. Vf. stellte nun v..fi,P-Trimethyl-
a.-carboxyglularsdure her u. zersetzte sie durch Hitze. Es entstand a ,f),[}-Trimeiliyl- 
glułarsdure; von einer Wanderung einer Methylgruppe war nichts zu bemerken, wie 
eine solche Sk in n e r  von der /?- zur a-Stellung unter Bldg. von III angenommen hatte. 
Bei Nachpriifung der analyt. Daten yon Sk in n e r  fiir die Tricarboxylsaure ergab sich, 
daB sie einer Saure vom Mol.-Gew. 193—194 entsprechen. Da Trimethylcarboxy- 
glutarsiiure ein Mol.-Gew. 218 hat, so beruhen die Erldarungen der Rk. auf cinem 
lrrtum  in der Interpretation der analyt. Daten. Diese scheinen anzudeuten, daB die 
3-bas. Saure von NOYES u . Sk in n e r  eine Carboxydimethylbernsteinsaure ist, der 
F. aber ihrer dibas. Saure entspricht nicht der unsymm. oder der fumaroiden oder 
maleinoiden Form der symm. Dimethylbernsteinsaure. Die Natur ihrer Saure u. des 
ungesatt. Isomeren der Lauronolsaure, aus der sie erhalten wurde, muB ais ungewiB 
betrachtet werden.

CH„ II I  CH2COOH CH2C00H
(CH3)3Ć (CH3)2C IV

(CH3)aC ^ > |CH

\ C H 2 CH3-d------CH COOK  'cH ^H C O O H
CH,-CL^_____ -'CH, ĆOOH UH3-C < cooH CH3-CHCOOH

Y e r a u c h e .  Dimethylacrylsdureester. Darst. aus Isoamylalkohol durch Oxydation 
mit Bichromat, Bromieren, Esterifizieren u. Entfernen des HBr durch Kochen mit 
Chinolin. Kp.5 60— 65°. —  [i,fj-Dhmlhyl-a:-cyanglutarsdureesler. Aus vorst. Verb., 
Cyanessigester ( +  Na-Alkoholat) u. Methyljodid wurde eine Verb. erhalten, die beim 
Verseifen mit KOH u. Zers. eine Saure voni F. 99—100° lieferte. Die 3. Methylgruppe 
war nach der Analyse nicht eingetreten. Die Schwierigkeit wurde durch Methylieren 
in A.-freiem A. oder Bzl. uberwunden. — a,/?,/?-Trimetltyl-y.-carbozyglutarsdure. Darst. 
in fruher beschriebener Weise. F. 189—190° unter Zers. Liefert beim Erhitzen auf 
200° a.,f},p-Trimethylglutarsaure vom F. 86—87°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 930—32. 
->Iarz. Grinnell [Jowa], Coli.) KlNDSCHER.

W. Schneider, Uber den Krystallbau der icasserfreien Mesoweinsaure und einiger 
Jlesotartrate. Die Vermessung von Róntgenaufnahmen der wasserfreien Mesoweinsaure
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ergab cindeutig ein triMines Translationsgitter. Die kleinste Translationszelle m it den 
Abmessungen IZT̂100j =  9,24 A, ^oio] =  ^,33 A, Tp01j =  5,45 A; a =  70,5°, p — 78,0°, 
y  — 79,5° enthalt zwei Formelgewiehte C.iHcO0. Das Einzehnolekiił ist unsymm. 
Vermessungen von wasserfreiem Thallomesotartrat auf dem Rcflexionsgoniometer 
bestatigten die Angaben von W y r o u b o f p . Dureh Schichtlinienaufnahmen wurden 
die Translationsperioden fjooi] u. ^ io i]  vermessen, mittels Schneidenaufnahme 
die Netzebenenabstande u. ^oio)1 ®as aus [̂OOij u- -̂ [101] ge^ailte Translations- 
netz ist nicht zentriert. Fiir den Inhalt der ldeinsten Translationszelle ergaben sich 
4 Formelgewichte Tl2C4H4Oc, von denen je zwei ungleichwertig sind. Von den Ab
messungen derselben kann an Hand der vorliegenden Aufnahmen nur 2'j-i00j =  13,66 A, 
7VC)01-| =  7,63 A, f] — 86° 37' angegeben werden, wahrend fiir die Abmessung u. Richtung 
der dritten Translationsperiode zwischen mehreren Moglichkeiten nicht entschieden 
werden kann. — Fiir Kaliummesotartrat-Dihydrat ergab die Vermessung am Re- 
flexionsgoniometer triklines System. Das Achsenverhaltnis ist a : 6: c =  1,019:1: 1,600; 
a =  95° 44', (1 =  102° 52', y =  61° 46'. Der Inhalt der kleinsten Translationszelle, 
der in derselben Weise wie bei Thallomesotartrat ermittelt wurde, ergab sich zu
2 Formelgewichten K 2C4H40„-2 H20. Von ihren Abmessungen konnen angegeben 
werden =  7,02 A, 27r001j =  11,02 A, P — 102° 52'. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 
69. 49—61. N o r. 1928. Karlsruhe.) N o e t h l i n g .

A. Reis und W. Schneider, Ober den Krystallbau von Weinsaure, Isohydrobenzoin 
und Rubidiumtartrat. Weinsaure C4H 0O6 u. Isohydrobenzoin C14H140 2 krystallisieren 
wie Rohrzucker in der Raumgruppe C| mit zwei Formelgewiehton in der kleinsten 
Translationszelle; in beiden Fallen enthalt daher das Krystallmolekiil ein Formelgewicht 
u. ist unsymm. Die Translationsperioden in A u. die Achsenwinkel betragen:

y [ino] ^[oioj ^[001] fi 
Weinsaure 7,68 6,03 6,18 100° 17'
Isohydrobenzoin 12,40 7,92 5,81 92° 53'.

Rubidiumtartrat C4H40„Rb2 krystallisiert in der Raumgruppe D \ (_D§) m it sechs 
Formelgewichten in  der kleinsten orthohexagonalen Translationszelle. Das Krystall- 
molekiil enthalt ein Formelgewicht u. besitzt die Eigensymmetrie C„. Die Trans
lationsperioden in A betragen in orthohexagonaler Indizierung: ,001 =  "j/3- 2'[oio];
- [̂010] =  7,17; =  13,19 A. Die von friiheren Beobachtern auf gestellte Vermutung
eines Aufbaus aus niedrig symm. Lamellen ist unzutreffend. (Ztschr. Krystallogr. 
Minerał. 69. 62—76. N ov. 1928. Karlsruhe.) N o e t h l i n g .

T. Kariyone und S. Morotomi, U ber Aceiylschleimsaureesler von Alkoholen und 
Phenolen. Tetraacetylschleimsaurechiorid, C14H 10O10Cl2. Aus Tetraacetylschleimsaure, 
SOCl2 u. etwas Bzl. (3 Stdn. kochen). Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 1850. — Die folgenden 
Ester werden dureh 3-std. Kochen des Chlorids mit den betreffenden Alkoholen oder 
Phenolen in Toluol u. Abdest. des letzteren im Vakuum dargestellt. — Tetraacetyl- 
scMeimsćiurediamylester, C24H3g012, F. 105°. — Dimenthylesler, C34H540 12, Nadeln aus A., 
F. 153°. — Dithymylesłer, CMH4,0 1„  F. 176°. — Dicarvacrylester, C34H420 12, F. 175°. •— 
Dieugenylester, C34HM0 14, F. 175°. — Monosantalylester, C,,sH.10O12, Nadeln aus Bzl. +  
PAe., F. 136°. Vorteilhaft an Stelle von Santalól zu benutzen, da er fest u. geruchlos 
ist u. den Magen nicht reizt. (Joum. pharmac. Soc. Japan 49. 32—33. Febr.) Lb.

P . A. Levene, Lawrence W. Bass, Alexandre Rothen und Robert E. Steiger, 
Der EinfluP der Ionisierung auf die optische Drehung. IV. Weitere Studien an Amino-

Anderang der spezif. Drehung eine lineare Funktion des Dissoziationsgrades ist, wird 
an weiteren Beispielen nachgewiesen. Es wurden gefunden: Fur Lavo-Leucin in der 
Konz 0,1-molar: p G\ , =  2,31, p G \ =  9,64, [MJd25 =  +18,5, [Mq]d25 =  -1 3 ,1 ,

— +11*2; Lavo-Vahn in  den  K onzz. 0,5- u . 0 ,25-m olar: p G\ — 2,24, p G\ — 
9,65, [MiJ-^M.ei =  34,1°, p i0]2554Cl =  8,3, [M2]2SM61 =  —21,4°; Glycylldvovalin,
“  d„e* 0,25-molar: p G \  =  3,17 p G'2 =  8,25, [M1]“ 5461 =  +26,5, [M „P5401 =
+ 4 3 ,4 , 5461 — - f  lo ,6 ; fu r Glycyldextrovalin m  der K onz. 0,1-m olar: <p G\ — 3,14,
p G — 8,20, [Mi]-'d =  25,3, [M0]d25 = —38,6, [M,]d25 = —13,7; fiir Glycyldextro-
isovahn m  der Konz. 0,1-molar: p G', =  3,44. ® (?'„ =  8 27 FM 'In25 = __13  i rM =
+2,3, [Mo]25d =  +15,5. -  Es bedeuten: [MJ die MoL-Drehung in neutraler Lsg.,
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[MjJ in saurer Lsg. u. [M„] in alkal. Lsg. Die p C?'-Werte sind durch elektrometr. 
Titration ermittelt. Es zeigte sich wiederum, daB die Peptide noch eine cnol. Disso- 
ziationskonstante besitzen, die bei sehr groBen pii-Werten liegt. (Journ. biol. Chemistry 
81. 687—95. Marz.) Oh l e .

L. Michaelis und Louis B. Flexner, Oxydations-Reduktionssysteme von bio- 
logisclier Bedeutung. I. Das Reduktionspotential von G.ystein: seine Messung und Be- 
deutung. (Vgl. C. 1928. II. 1655.) Beschreibung der Technik der Messungen bei weit- 
gehendem AusschluB von 0 2 u. ausfiihrlichere Darst. der zum Teil bereits nach der 
vorlaufigen Mitt. referierten Ergebnisse iiber das Reduktionspotential des Cysiein.s 
in  Abhangigkeit von verschiedenen Faktoren. — Bei Elektroden aus blankem P t ist 
die zur Erreichung des Endwertes nótige Zeit fur jede Elektrodo verschieden; Kontakt 
der Elektrodo mit der 0 2-freien Cysteinlsg. bringt die zur Einstellung des Endwertes 
nótige Verandcrung, wahrscheinlich eine Red. metastabiler Oxydo oder Suboxyde 
auf der Pt-Oberfliiche, hervor. Bei pn =  4,6 ist das Potential eine logarithm. Funktion 
der Cysteinkonz.; in einem Bereich von 0,1—0,0002-moL wird bei einer Verzehn- 
fachung der Konz. das Potential (38°) um 0,061 V negativer. Logarithm. Abhangigkeit 
des Potentials von pn; zwischen pn =  1,2 u. 9,4 andert sich das Potential pro pH- 
Einheit um 0,061 Volt. Ggw. von 0 2, auch der geringsten Spuren, maeht das Potential 
stiirker positiy; die Positivierung nimmt mit der 0 2-Spannung zu. Die Einstellung 
des endgultigen Wertes dauert in Ggw. von 0 2 noch langer ais in reinem N2. Bei Ggw. 
geringer Mengen 0 2 hangt das Potential merklich von der Geschwindigkeit des Gas- 
durchperlens oder der Starkę des Schiittelns der Lsg. ab, wahrend der Schiitteleffekt 
bei hoher 0 2-Spannung (Luft) ldein u. in reinem Ń2 bedeutungslos ist. Wird nach 
Einstellung des Endpotentials in N2 H 2 durch die Lsg. geleitet, so wird das Potential 
negatiyer. — An Hg stellt sich das Endpotential viel schneller ein ais an anderen Elek
troden; die Hg-Elektrode ist yiel unempfindlicher gegen 0 2. Die Geschwindigkeit 
des Durchperlens hat bei kleinen 0 2-Drueken einen viel geringeren EinfluB ais bei P t; 
bei 0 2-Drucken ahnlich dem der Luft dagegen sehr deutlicher EinfluB. — An plati- 
nierten Pt-Elektroden noch langsamere Einstellung des Endwertes ais an blankem 
P t; Endwert nicht reproduzierbar. — Cystin hat keinen EinfluB auf das Cystein- 
potential. Veranderung des Fe-Geh. der 0 2-freien Cysteinlsg. irmerhalb weiter Grenzen 
ist wirkungslos. — Bei konstantem 0 2-Druck liegt ein dynam. Vorgang bei ziemlieh 
konstantem Niveau vor; die Verhaltnisse sind jedoch etwas instabil (EinfluB der Be- 
wegung der FI.). In  reiner N2-Atmosphare weisen dagegen die Konstanz u. Reproduzier- 
barkeit des Endpotentials an blanken u. vergoldeten Pt-Elektroden u. Hg-Elektroden, 
die vollstandige Erholung von anod. u. kathod. Polarisation u. die Unabhangigkeit 
vom Ruhren auf ein System im wahren Gleiehgewicht hin. D i x o n s  Theorie (C. 1927.
I. 2334) ist abzulehnen; eine umfassende Deutung des Mechanismus kann noch nicht
gegeben werden. Das anaerobe Potential ist negativ genug, um die Red. aller Indicator- 
farbstoffe durch Zellen unter anaeroben Bedingungen zu erklaren. (Journ. biol. Che
mistry 79. 689—722. Okt. 1928. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.) K r u g e r .

Edmund O. von Lippmann, Bericht Nr. 90 iiber die wichtigslen im 2. Halbjahre 
1928 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. (89. vgl. C. 1928.
II. 1199.) Sammelreferat iiber dio Gebiete: Mono-, Tri- u. Tetrasaccharide, Kon-
stitution, Konfiguration u. Synthese der Zuckerarten, ihre Physiologie u. Entstehung 
in der Pflanze. (Dtsch. Zuckerind. 54. 89—90. 118. 141—42. 165. 189. 214—15. 
240—41. 262. 26/1.) Gr o s z f e l d .

Alfred Georg, Ober einen Versuch zur Umwandlung von a-Peniacelylglucose in  
P-Pentacetylglucose. Ein Yersuch, a-Pentacetylglucose durch Na-Acetat in die /3-Form 
in analoger Weise umzuwandeln, wie das ^-Pentacetat mittels ZnCl2 in das a-Isomere, 
verlief ergebnislos. (Helv. chim. Acta 12. 261—63. 15/3. Genf, Univ.) Oh l e .

Geza Zemplen und Arpad Gerecs, Notiz zur Synthese des Róhrzuckers. Die Nach- 
arbeitung der Rohrzuclcersynthese von P ic t e t  u. Y o g e l  (C. 1928. I. 2247) fiihrte 
zu keinem Resultat. Vff. weisen auch darauf hin, daB es nicht gelingt, den Oclacetyl- 
rohrzwker aus einem Gemisch mit der gleichen Menge Tetracetylglucose oder y-Tetr- 
aeetylfructose zu isolieren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 984. 3/4.) Oh l e .

Geza Zemplen, Synthesen in der Kohlenhydralgruppe mit Hilfe von sublimiertem 
Eisenchlorid. I. Darslellung der Bioside der a -Iieihe. Wahrend TiCl4 die yóllig acetylierten 
Zucker in Chlf.-Lsg. in die Acetochlorderiw. uberfuhrt, vermag FeCl3 diese IJmwandlung 
nicht zu bewirken. Nimmt man jedoch die Rk. in Ggw. von Alkoholen vor, so gehen 
die Acetate der Zucker in die acetylierten Glucoside iiber u. zwar werden stets Yerbh.
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der a-Reihe erhalten. Auf diesem Wege wurde das Heptacetyl-a-aihylcellobiosid u. das 
a- Athylheptacetylmaltosid gewonnen. Die Ausbeuten sind allordings scłileclit. a-Phenol- 
bioside lassen sich nach diesem Verf. nicht darstellen. Dagegen lassen sich aus den 
Tetracetaten der Hexosen bzw. den Heptacetaten der Biosen mit vollstandig aeetylierten 
Zuchem Biosen, Triosen u. andere hóhcre Zuckerarten synthetisieren.

V c r s u c h e .  Heptacetyl-u-athylcellobiosid, C2RH ,0Ojs, nach mehrmaligem Um- 
krystallisieren aus A. feine Nadelclien vom i 1. IGO—170°, [a]D10 =  +49,7° (Chlf.). 
Ausbeute ca. 6—7%. Dureh Behandlung mit TiCl., in Chlf. wird der E. nur auf 174°, 
[a]D15 =  +52,6° (Chlf.) erhoht. Die Spaltung mit HBr-Eg. liefert Acctobromeello- 
biose, ein Beweis, daB die Behandlung mit EeCl3 keine strukturelle oder konfigurative 
Veranderung kerbeigefiihrt hat. Die Drehung des rcinsten a-Atliylheptacetylcello- 
biosids diirfte jedoch noeh oberhalb +  55,6° liegen, denn die vom Vf. erhaltenen 
Praparate besaBen immer noch deutliehes Red.-Vermógen. — a.-Athylheptacetylmaltosid, 
dureh EingieBen der alkoh. Lsg. in W. gereinigt, amorphes Pulver yom E. 90—100°, 
[a]D17 =  +122,2° (Chlf.). Die Behandlung mit TiCl., in Chlf. fiihrte zu keiner merk- 
liehen Erhóhung des Drchungsverm6gens. Auch dieses Prod. zeigte noeh schwaches 
Red.-Yermogen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 985—90. 3/4.) O hle .

Geza żem plen, Einwirlcung von Aluminiummetall und Quecksilbersalzen auf 
Acetohalogenzucker. I. Synthese von a -Biosiden. (Ygl. vorst. Ref.) Wahrend die 
aeetylierten a.-Phenolglucosidc nach dem in der vorst. Arbeit beschriebenen Verf. nicht 
gewonnen werden kónnen, gelingt ihre Darst. in guter Ausbeute bei der Einw. von 
AluminiumgrieB u. troekenem Mercuriacetat auf die Acetohalogenzucker u. Phenole 
in Bzl. Fiihrt man dagegen den Versuch in  absol. A. aus, so entsteht aus Acetobrom- 
cellobiose Heptacetyl-fi-athylcellobiosid in einer Ausbeute yon 88,4% der Theorie.

V e r s u c li e. Iiepta<xtyl-(S-ailiylcellóbiosid, aus A. E. 186°, [a]c18 =  —19,44° 
(Chlf.). Das Praparat zeigt noch geringes Red.-Vermogen (2,57% der Glucose). — 
Heptacetyl-a-phenylcellobiosid, C32H40O18, aus A. lange seidige Nadeln vom E. 217°, 
[a]n17 =  +81,10° (Chlf.). Dureh Einw. von TiCl4 liiBt sich die Drehung nicht weiter 
erhohen. Bei der Spaltung mit HBr-Eg. wird Acetobromcellobiose regeneriert. — 
Heptacetyl-a-cyclohexylcellobiosid, aus A. seidige Nadeln vom E. 203,5°, [ocJd20 =  +63,4° 
(Chlf.). Dureh Behandlung mit TiCl4 liiBt sich die Drehung nicht erhólien. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 990—93. 3/4. Budapest, Teclin. Hochschule.) Oh l e .

M. Samec, Zum Micellarzustand der Starkę. (Eine Klarstellung zur gleiclibetitelten 
Arbeit von O. Malfitano und M. Caloire.) Vf. wendet sich gegen. die Ansicht von M alfi-  
TANO u. Ca t o ir e  (C. 1928. II. 2714), daB zwischen der Komplextheorie u. den An- 
sehauungen des Vfs. tiber den Aufbau der Amylophosphorsaurc cin prinzipieller Unter- 
schied besteht. Die bisherigen Unterss. des Vfs. beschrankten sich auf den Aufbau 
der Komplexc 1. Grades. Dureh Widerlegung einiger Einwande von Ma l f it a n o  u . 
C a t o ir e  stiitzt Vf. die Estertheorie des Amylopektins. (Kolloid-Ztschr. 47. 81—82. 
Jan.) ‘ L e s z y n s k i .

M. Samec, Studien uber Pflanzenkolloide. X X II. Mitt. Uber die nach ver- 
schiedenen Methoden dargestdlten Kartoffelamylopektine. (Nach Versuchen von 
S. Cernivec.) (XXI. vgl. C. 1928. II . 740.) Vergleichende kolloidchem. u. physikal.- 
chem. Unters. der nach Ga t in - Gr u z e w s k a  (Compt. rend. Acad. Sciences 146 
[1908]. 540), T a n r e t  (Compt. rend. Acad. Sciences 158 [1914]. 1353), Zw ik k e r  
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 18 [1921], 78), L in g  u. N a n ji  (C. 1924. II. 313), P r in g s - 
h e im  u. W o l f s o h n  (C. 1924. II. 315) u. mittels Ba(OH)2 (vgl. St e r n , C. 1928. I. 
1848) aus Kartoffelstarke erhaltenen ^4m2/Zoyefó£jipraparate. Bei der letzteren Methode 
wird am besten die gesamte Starkesubstanz dureh uberschussiges Ba(OH)2 ausgefallt 
u. der Nd. mit schwach salzsaurem W . unter gutem Riihren u. Zerkleinern der Klumpen 
so gewaschen, daB die Rk. der Mischung neutral wird; dabei Trennung in  ein schleimiges 
Koagulum u. eine fast klare Lsg. Die schleimige M. 2—3-mal mit W . waschen, wieder 
m it Ba(OH), fallen, wie oben waschen, dureh Dialyse u. Elektrodialysc reinigen; Aus
beute 25%; schon rote Jodfarbe. Mittels der Barytmethode kann auch aus den nach 
anderen Verff. gewonnenen Amylopcktinndd. der Erythrokorper abgesehieden werden. 
Die Vorschriften von Ga t in - Gr u ź e w sk a , T a n r e t , Zw ik k e r  u . die Barytmethode 
liefern schr ahnliche Prodd., die im wesentlichen mit dem dureh elektrodialyt. Ab- 
scheidung des Amylopektins aus einer %  Stde. auf 120° erhitzten Lsg. erhaltenen 
Resultat ubereinstimmen. GrauweiBe, durchscheinende Gallerten, wahrend die 
Praparate nach L in g  u. N a n ji mit W . weiBe, undurchsichtige Suspensionen bilden. 
Rk. mit J  stets rot. Mit W . entstehen, besonders beim Erwarmen, gleichmaBige Lsgg.,
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boi dem Amylopektin nach L a n g  u . N a n j i  erst bei 138°. Bei 112-std. Erhitzen der 
vcrd. Gallorten auf 120° weitlen opalescente, zeitlich stabilo Lsgg. mit roter Jodfarbe 
xi. ziemlieh hoher Zahigkeit erhalten. P20 5 u. mittlere TeilchengróBe mit Ausnahme 
des durch Ausfrieren u. Diastasewrkg. dargestellten Amylopektins wie sonst fiir 
Kartoffelamylopektin bcobachtct. Bei der Elektrodialyse trennt sieh die Amylo- 
pektinlsg. in 2 kauptsachlich durch den P20 5-Geli. verschiedene Phasen (Solsubstanz
0,04, Gelsubstanz 0,14%). Elektr. Leitfahigkeit, Konz. der elektromotor. akt. H ', 
Verhaltnis P-Geh./akt. H ' wie sonst beobachtet. — Die gepriiften Verff. fiihren also 
im Prinzip zu ident. Prodd., nnr das Amylopektin nach L in g  u . N a n j i  bzw. P r in g s - 
HEIM u. W o l f s o h n  zeigt einigo Abweichungen. (Biochem. Ztschr. 205. 104—10. 
24/1. Laibach, Univ.) K r u g e r .

51. Samec, Studien iiber Pflanzenkolloide. X X III. Lósliche Słarken erhalten durch 
Eimmrkung von Ozydationsmitteln. (Nach Verss. von M. Pibernik.) (XXII. vgl. yorst. 
Ref.) Es wird von einer Unters. 1. Starkę berichtet, die sieli auf Praparate er- 
streckt, die durch Einw. von Na20 2, li.,02, (NII^)2S 2Os, KMnO4, NaBOz, Cl., u. durch 
Einblasen von Luft in alkal. Starlcesuspensionen gewonnen wurden. Die Darst.-Verff., 
bei denen es sieh mit wenigen Ausnahmen um patentierte Verff. handelt, wurden ein- 
gehend untersucht. Das „In-Lsg.-Gclien“ wurdc makroskop. u. mkr. yerfolgt. In 
wss. Lsgg. wurde die innere Reibung, die elektr. Leitfahigkeit, der Gehalt an potentio- 
metr. akt. H-Ionen, das Laugenbindungsyermógen (bis zum elektrometr. bestimmten 
Neutralpunkt), der osmot. Druck u. der durch Kollodium permeable Substanzanteil 
bestimmt. Die Lsgg. wurden ferner elektrodialyt. gereinigt, wobei ausnahmslos dic 
bekannte Trennung in zwoi Phasen erfolgte; jedo Phase wurde analog der unzerlegten 
Lsg. untersucht, ihre Jodfarbo wurde ermittelt u. ihr Gehalt an nicht entfernbarem P 
bestimmt. — Aus den Verss. folgt, daB dic Starkesubstanz bei der Einw. der unter- 
suehten Oxydationsmittel nebon der Peptisation auch eine mehr oder weniger starkę 
Oxydation erleidet, derzufolge saure Gruppen gebildet werden, die in der nativen 
Starkę nicht yorzufinden sind. Der P-Gehalt bleibt im allgemeinen intakt. (Kolloid- 
ehem. Beih. 28. 155—66. 20/1. Laibach, Chem. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Kurt Hess, Bemerkungen zur 9. Mitt. uber Lignin und Gellulose von K. Freuden- 
berg. Vf. nimmt Stellung zu den Ausfiihrungen F re u d e n b e rg s  (vgl. C. 1S29. I. 
2040), die sieh gegen die Auffassung des Vfs. vom Bau der Gellulose richten. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 924—27. 3/4. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie.) MlCHEEL.

A. Nesmejanow, Aus dem Gebieł der quecksilberorganischen Verbindungen. I. Mitt. 
Eine neue Metliode zur Synlhese von aronmłischen guecksilberorganisclie7i Salzen. Die 
spontane Zers. der Phenyldiazoniumąuecksilberjodide liefert Jodbenzol, H gJ2 u. 
ein Dipkenyljodoniumsalz (C. 1929. I. 1213). Bei Zusatz yon Kupferpulyer verlauft 
die Rk. in anderem Sinne u. liefert Phenylrjtiecksilberjodid ais Hauptprod. Diese Um- 
setzung kann auoh auf andere Diazoniumąuecksilberhalogenidsalze iibertragen werden. 
Je  positiver das angewandte Arylradikal ist, desto besser sind die Ausbeuten, dies 
hangt aber wahrscheinlich mit den angewandten Łosungsmm. (Aceton, A., A.) zu- 
sammen, die hei Anwesenheit stark negativer Radikale mitreagieren u. Ń2X  durch H 
ersetzen. AuBerdem gelingt es nicht, Anthranilsaure, m-Aminobenzoesaure u. Sulfanil- 
saure in Diazoniumąuecksilberhalogenide iiberzufuhren. Ais bestes Lósungsm. wurde 
Aceton befunden, ais optimale Cu-Menge 2 Atome pro Mol. Diazoniumsalz. Dies deutet 
auf folgenden Rk.-Verlauf: C0H5-N2C1, HgCL +  2 Cu— >- CcH5-HgCl +  N2 +  2 CuCl.

V ersu ch e . Diazoniumqmcksilberchloridsalze. Man versetzt die aus dem salzsauren 
Amin u. NaNO, dargestellte Diazolsg. unter Zusatz von Eis mit HgCl2 u. HC1, oder man 
setzt zu einer mit Eis yersetzten Lsg. yon HgCl2 u. HC1 unter Kiihlung m it Kaltemisehung 
konz. NaNOo-Lsg. u. fiigt eine k., ath. Aminlsg. zu, oder man 1. das salzsaure Amin 
in móglichst wenig A., fiigt etwas konz. HC1 zu, diazotiert mit Amylnitrit u. gieBt 
in ath. HgCl2-Lsg. — Phenyląuecksilberjodid, C0H5-Hg.J. Aus 10 g C6H5-N2J, H gJ, 
u. 2 g Kupferpulyer (aus Zinkstaub u. CuSÓ4-Lsg.) in 50 ccm A. unter Eiskiihlung. 
P. 269°. — Phenyldiazoniumguecksilberchlorid, CcH-Ń>ClrHg. Aus Anilin durch Diazo- 
tieren u. Umsetzung mit HgCl,. Krystallin. Pulver. Zers. sieh beim Erhitzen, ohne 
zu sclini. Liefert m it Kupferpulyer in Aceton Phenylg-uecksilberchlorid, E. 258°. — 
'p-Tolyldiazoniuinąitecksilberchlorid, C7H.N2Cl3Hg. Krystallinisch. F. 107° (Zers.). L. 
in A., Aceton, W., unl. in A. u. KW-stoffen. Liefert m it Kupferpulyer in Aceton 
V-Tolylquecksilberchlorid (F. 238—239°). — o-Tolyldiazoniumqiiecksilberćhlorid, C7H7N2- 
CljHg. Krystalle. Unschmelzbar, 1. in A., Aceton, W., unl. in A., KW-stoffen. Gibt 
mit Cu in A. o-Tolylquecksilberchlorid, F. 143°. — a.-Nap]iihyldiazo?iiumquecksilber-
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chlorid, CięH7N2Cl3Hg. Hellgelber Nd. F. 120—121° (Zers.). Mit Cu in Aceton a-Naph- 
thyląuecksilbercfilorid, F. 191°. •— fl-Naphthyldiazoniumquecksilberclilorid, C10H,N2Cl3fig. 
Hellgelb. F. 120—125° (Zers.). Mit Cu in Aceton f}-NapJithylqiiecksilberchtorid, F. 271°.
— p-Oxyphenyldiazoniumquecksilberclibrid, C6H5ON2Cl3Hg. Krystallin. F. 156°. L. in 
W., A., unl. in A., KW-stoffen. Mit Cu in A. p-Oxyphe.nylquecksilberchlorid, F. 226—227°.
— o-Methoxyplienyldiazoniumqwcksilberchlorid, C7H7ON2Cl3Hg. F. 121,5°. Wl. in W.,
A., zl. in Aceton, unl. in A., KW-stoffen. Mit Cu in A. o-Methoxypiienylquecksilber- 
cTilorid, F. 180—i81°. — p-Athoxyphenyldiazoniumquecksilbercldorid, C8H90jST2Cl3Hg. 
Krystallin. F. 109°. LI. in A., zll. in W., zwl. in A. Mit Cu in A. p- Athoxyphenyl- 
ąuecksilberchlorid, C8H0OClHg, F. 249—250°. — o-Carbomeihoxyphe,nyldiazoniwnque,ck- 
silberchlorid, C8H ,02N2Cl3Hg. Krystallo aus A. F. 121°. Aus Anthranilsaurcmethyl- 
ester. LI. in A., w. W., swl. in k. W., zl. in Aceton, unl. in A., KW-stoffen. Mit Cu in 
Aceton o-Chlormercuribenzoesauremethylester, F. 184—185°. — p-Chlorphenyldiazonium- 
quecksilberchlorid, C0H4N2Cl4Hg. Krystalle. F. 124,5°. LI. in Aceton, zl. in w., wl. 
in k. A., W. Mit Cu in Aceton p-Chlorphenylqueeksilherchlorid, C6H,Cl2Hg, F. 240° 
(aus Bzl.). — p-Bromplienyldiazoniumquecksilberchlorid, C0H.,N2Cl3BrHg. Yerpufft bei 
119°. Mit Cu in Aceton p-Bromphenylqtiecksilberchlorid, F. 249,5°. — p-Jodphenyl- 
diazoniumquecksilbercfilorid, C6H4N2Cl3JHg. Krystalle. F. 120—121,5° (Zers.). Wl. 
in Aceton, sonst fast unl. Mit Cu in Aceton p-Jodphenylquecksilberchlorid, C„H4ClJHg, 
F. 272,5°; 1. in k. Bzl. u. Aceton. — 2,5-DichlorpJienyldiazoniumqiiecksilberchbrid, 
C0H3N2Cl6Hg. Hellgelb. F. 147—148°. Kaum 1. in A., wl. in h. W., unl. in A. u. KW- 
stoffen, zl. in Aceton. Mit Cu in Aceton unter Kuhlung m it Kaltegemisch 1-Chlor- 
inercuri-2,5-dichlorbenzól, CcH3CI3Hg. F. 208°. LI. in Aceton, h. A., h. Bzl., zl. in h. 
Chlf.t A., unl. in PAc. — 2,4,6-Tribromphenyldiazoniumquecksilberchlorid, C6H2Cl3Br3- 
N2Hg. Schwacli gelb. F. 146°. Zwl. in W., swl. in A., unl. in A., KW-stoffen. Zers. 
m it Cu in Aceton, A., A. oder Bzl. liefert keine Hg-organ. Yerb. — p-Nilroplienyl- 
diazoniumquecksUberchloride, C12H10O4N0Cl4Hg =  2 O2N-C0H4-3Sr2Cl +  HgCl2. Aus 
p-Mtroanilin, HgCl2,_Amylnitrit u. HC1 in A. Citronengelbe Krystalle. F. 106—107°. 
Zl. in Aceton, swl. in A., wl. in W. u. k. A., unl. in KW-stoffen. Geht durch Behandlung 
mit HgCl2 in A. in C6H40 2N3Cl3fig =  0 ,’N • C6H 4 • ST2pl +  HgCl2 iiber (gelbe Krystalle, 
F. 102—103°, sil. in Aceton, wl. in W., A., unl. in A. u. KW-stoffen). Beide Doppel- 
salze liefern m it Cu in Aceton oder A. nur Spuren einer Hg-organ. Yerb., in A. eine 
geringe Menge p-Chlormercurinilrobenzol, F. 267—269°. — p-Carboxyphenyldiazonium- 
quecksilbęrchlorid, C^jH^O ^Cl^H g =  2 HO2C-C0H4-N2Cl -j- HgCl2. Aus diazotierter 
p-Aminobenzoesaure u. HgCl2. Ivrystallin., unschmelzbar, 1. in Aceton, A., W., unl. 
in A. u. KW-stoffen. Zers. in Aceton u. A. lieferte keine Hg-organ. Verbb. (Ber. Dtseh. 
chem. Ges. 62. 1010— 18. 3/4.) Os t e r t a g .

A. Nesmejanow und E. K aim , Aus dem, Gebiet der quecksilberorganisclien 
Verbindungen. II. Mitt. Eine neue Mełhode zur Darstelluruj von symmetrischen aro- 
malischen quecksilberorganischen Verbindungen. (I. ygl. yorst. Ref.) Die in der vorigen 
Arbeit beschriebene tJberfuhrung von Aryldiazoniumąuecksilberhalogeniden in Aryl- 
quecksilberhalogenide wird mit der tlberfiihrung letzterer Verbindungsklasse in 
Quecksilberdiaryle (H ein  u. WAGLER, C. 1925. n .  2262; D. R. P. 444 666; C. 1927-
II. 741) zu einer einzigen Rk. yereinigt: 2 Ar-N2-HgCl3 +  6 Cu----- ->- Ar„Hg +  Hg +
6 CuCl +  2N 2. Man ubergieBt 10 g Aryldiazoniumąuecksilberchlorid mit 8.g Kupfer- 
pulyer u. 50 ccm notigenfalls abgekiihltem Aceton oder A., versetzt nach Beendigung 
der ersten energ. Rk. mit 50 ccm 25%ig. wss. NH3 u. laBt 12—14 Stdn. stehen. — 
DiphenylguecJesilber, C12H10Hg. F. 125°. — Di-a-naphłhylquecksilber, C20H 14Hg. F. 249°.
—  Di-p4olylqmcksilber, C14H14Hg. F. 243—244°. — Bis-p-bromplienylguecksilber, 
C12HsBr2Hg. F. 243—244°. — Bis-p-jodplienylquecksilber, C,,HsJ 2Hg. ICrvstallin. 
Pulyer aus Pyridin. F. 270—272°. Unl. in W., fast unl. in A.,' wl. in- Chlf., Aceton, 
I  , H1 , I  jn l n; — Bis-2J-dicMorphcnylquecksilber, CjĄCl^Hg. Mdelchen. F. 237°. 
LI. m h. zll. m  k. Aceton, Bzl., Athylacetat, wl. in h. A., k. Chlf., k. A., unl. in k. A., 
PAe., W■ —  Bis-o-™thoxyphenylquecksilber, Cu H 140 2Hg. F. 108°. — Bis-p-nitro- 
pheiiyląuecksilber, C12H80 4N2Hg. Hellgelbe Krystalle. Zers. sich. bei 320°, ohne zu 
schm. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 62. 1018—20. 3/4. Moskau, Yolkskommissariat i d. 
Landwirtschaft.) OSTERTAG.

K .K ozeschkow , Untersuchungen iiber 'tnetallorganische Verbindungen. I. Eine 
we«e Atówe yon Arylzinnverbindunqen: PhenyltrihalogenslanTiane. Verbb. vom Typus 
Ar*SnHa]3 smd bisher unbekannt. Vf. erhielt eine solche aus Tetraphenylstannan
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u. SnCl^: (C„H5)4Sn +  3 SnClj =  4 CGH6-SnCl3. Es konnte jedoch experimentell 
bewiesen werden, daB die Rk. in 2 Stufen verlauft:

(C8H5)4Sn +  SnCl, ---->• 2 (C8H6)2SnCl2 +.2SnC1V  4C8H5-SnCl3.
Auch (G6H5)2SnCl2 laBt sich so besser gewinnen ais nach dem bisherigen Verf. CeH6- 
SnCl3 u. auch C0HS4 SnBr3 sind in ihren Eigg. dem SnCl.j verwandt; sie sind leiehter 
hydrolysierbar ais die entsprechenden aliphat. Verbb.

V e r  s u c h e .  Phenyltrichlorslannan, C8H5-SnCl3. 1 Mol. (C0H5).,Sn u. 3 Moll. 
SnCl4 im Rohr ca. 2 Stdn. auf 210—220° erhitzen, fl. Prod. im Vakuum fraktionieren. 
Vorlauf ist wesentlich SnCl.„ Nachlauf enthalt (C0H5)2SnCl,. Ausbeute ca. 80%. 
Kp.25 142—143° (korr.), unter at-Druck nicht unzers. sd., farblos, an der Luft stark 
rauchend, bei —20° nicht erstarrend, 1. in allen Solvenzien, auch in k. W. (stark sauer), 
durch sd. W. teihveise hydrolysiert (Nd.). Gibt mit wss. NH4OH u. Laugen amorphe 
Phenylstannonsaure, 1. nur in iiberschussigen Laugen. Wss. Lsg. wird durch H„S 
gefallt. Konz. HBr u. H J  fallen aus der konz. wss. Lsg. C8H5-SnBr3 u. C0H5 • Sn.]3. 
Sd. konz. HC1 spaltet in C„He u. SnCl.,. Mit Br reagiert die Verb. bei Raumtemp. 
sehr langsam. Mit NH3, Pyridin u. anderen Basen liefert sie in trockenem A. Mol.- 
Yerbb. — Diphenyldiclilorstannan, (C„Hs)2SnCl2. Aus je 1 Mol. (C„H6)4Sn u. SnCl4 
(Rohr, 220°, 1% Stdn.). E. 42°. Ausbeute fast quantitativ. Liefert m it 1 Mol. SnCl4 
(Rohr, 220°, 1 Stde.) fast 90% C6H5-SnCl3. — Phenyltribromstannan, C0Hs-SnBr3. 
Sehr konz. wss. Lsg. von C8H5-SnCl3 mit iiberschussigem HBr (D. 1,78) 2-mal fallen, 
Ol in A. mit CaBr„ trocknen. Kp.29 182—183° (korr.), sehr schwer, sonst wie die Cl- 
Verb. Liefert m it konz. H J  ein schweres Ol, offenbar C6łI6 • SnJ3, welches wegen 
groBer Zersetzliehkeit, auch bei Vakuumdest., nicht rein isoliert werden konnte. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 996—99. 3/4. Moskau, Univ.) L in d e n b a u m .

Henry Gilman und Jack Robinson, t/ber die Reaktion zimschm Phenylmagncsium- 
bromid und einigen Alkylesłem von Sauren der fiinfłen Elementengruppe. Gil m a n  
u. H eck  (C. 1928. II. 1561) haben gczeigt, daB Sulfonsaurealkylester auf Organo- 
magnesiumhalogenide alkylierend wirken (Gleichung I), wahrend Arylester mit den- 
selben n. (d. h. wie Carbonsaureester) reagieren (Gleichung H):

R • S03 Alk +  R'MgX =  R'Alk +  R • S03MgX (I)
R • S03Ar +  R'MgX =  R • S02 ■ R ' +  Ar • OMgX. (H)

Vff. haben einige Alkylester von Sauren der 5. Elementengruppe auf ihr Verh. gegen 
CjHjMgBr untersucht u. festgestellt, daB kein einziger alkylierend wirkt, sondern 
alle im Sinne der Gleichung II reagieren.

V e r s u c h e .  Die fur die Umsetzungen erforderlichen Mengen GRIGNARD- 
Reagens wurden mittels der bekannten Earbrk. ermittelt. — n-Butylnitrit lieferte 
mit 4,5 Moll. Reagens 20,6% Diplicnylamin, 63% Diphenyl u. 67,5% n-Butylalkohol. 
Zuerst tr i t t  folgende Rk. ein: CjH0-O-NO +  C6H5MgBr =  C.,H9-OMgBr +  C0H5-NO. 
Das CuH6-NO reagiert nun mit iiberschussigem Reagens in der vcAi G il m a n  u. Mc 
Cr a c k e n  (C. 1927. II. 48) ermittclten Weise. — Athylnitrat u. 5,4 Moll. Reagens. 
Keine Bldg. von Athylbenzol. — Trumthylphospliit u. 3 Moll. Reagens. Erhalten: 
42% Melhyldiphenylphospliinoxyd, (CH3)(C0Hr,)2PO, E. 110°, offenbar infolge Um- 
lagerung von zuerst gebildetcm (C0H5)2P-OCH3. — Triathylphosph.it u. 2,8 Moll.
Reagens. Erhalten: 10% Triphenylphosphinoxyd. —  Trimethylphosphat u. 1,2 Mol.
Reagens. Keine Bldg. von Toluol. — Triathylphosphat u. 3,3 Moll. Reagens in A.- 
Toluol. Erhalten: 16% Phenylphosphinsaureditithylester, CaH5-P0(0C2H5)2, u. 17% 
Diphenylphosphinsaure, (C0H5)2PO(OH). — Tridthylmnadat (unrein) u. 3,3 Moll. 
Reagens lieferten m it quantitativer Ausbeute Diphenyl, gebildet infolge gekuppelter 
Rk. (ygl. G il m a n  u. P a r k e r , C. 1925. I. 951) oder durch Oxydation. — Tridthyl- 
arsenit u. 3 Moll. Reagens. Erhalten: 85,3% Triphenylarsin. — Tridthylarsenat u.
3 Moll. Reagens. Kein Athylbenzol. Erhalten eine noch nicht identifizierte Substanz, 
Prismen, F. 270°, in wss. Lsg. sauer, wahrscheinlich (C6H5)4AsC1. (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 48. 328—31. 15/3. Ames [Jowa], State Coli.) L in d e n b a u m .

Maurice Copisarow, Salicylaldehyd und sein Methylather. Vf. gibt ein gutes 
Verf. zur Darst. von Anisaldehyd an. — o-Tolylcarbonat. Man leitet COCl2 in eine 
Lsg. von 108 g o-Kresol u. 42 g NaOH in 300 ccm W. von 70—75°, bis das Gas nicht 
mehr absorbiert wird. Man chloriert nach R a s c h ig  (D. R . P. 233631; F r ie d l a n d e r
10. 163) zu co,a)-Dichlor-o-tolylcarbonat, suspendiert 380 g davon in 1200 ccm 
Methanol, fugt langsam 260 g NaOH in 500 ccm W. zu u. erhitzt 1 Stde. auf 100°; 
durch Dampfdest. Salicylaldehyd-, Ausbeute 50%. Saure Hydrolyse gibt weniger
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gute Resultate. Versetzt man nach der Hydrolyse mit 120 g Na2C03 u. 250 g Dimethyl- 
sulfat u. erhitzt 4 Stdn. auf 100°, so erhalt man 103 g Anisaliehyd (F. 39—40°; Aus- 
beute 38%) u. 32 g Salicylaldehyd. (Journ. chem. Soc., London 1929. 588—89. Marz. 
Manchester, Univ.) OSTERTAG.

George H. Coleman und George M. Mullins, Sticlcstófftrichlorid und un- 
gesattigte Sduren. (Vgl. C. 1928. I. 2648.) NC13 reagiert m it ungesatt. Sauren unter 
Bldg. Ideiner Mengen eines stabilen Additionsprod. u. groCer Mengen von N2 u. Cl2. 
Das Cl2 wird zum Teil vom OberschuB der ungesatt. Saure aufgcnommen. Es werden 
sehr kleine Mengen von NH4C1 gebildet u. insofern unterscheidet sich die Rk. von den 
meisten anderen Rkk. des NC13 m it ungesattigten Verbb. Vff. studierten die Rk. mit 
Crolon- u. Zimtsaure. Bei ersterer Verb. wird zunachst a-Chlor-P-dichloraminobuttersaure 
gebildet, die durch in der Lsg. gebildete HC1 in p-Amino-a-chlorbuttersaure ubergefiihrt 
wird. Letztere Saure scheidet sich aus dem CCI.! langsam ais Hydrochlorid aus. Bei 
20° sind 10 Tage oder langer fur die yollstiindige Ausscheidung des Hydrochlorids 
erforderlich. Es erscheint aber móglich, daB die prim. Addition schnellcr erfolgt. Bei 
niedrigeren Tempp. ist fiir den vollstiindigen Ablauf der Rk. langere Zeit erforderlich, 
aber die Ausbeuten sind bessere u. das Prod. etwas reiner. Die freie Aminochlorsaure 
wurde durch Red. zu p-Aminobultersdure in ihrer Struktur sichergestellt. Im Falle 
der Zimtsaure mufite wegen der beschrankten Loslichkeit in CC14 eine Suspension 
benutzt werden. Die Rk.-Geschwindigkeit der Zimtsaure mit NC13 ist nieht viel anders 
ais die der Crotonsaure. Die Dichloraminogruppe tr i t t  wieder in p-Stellung ein. Die 
Struktur des Prod. wurde durch Red. zur p-Amino-P-phe7iylpropionsmtre aufgeklart.

V e r s u c h e .  f3-Amino-K-chlorbuttersaurehydrochlorid, C4H0O2NCl2. Aus Croton- 
siiure +  NC13 in CCI,,. Liefert beim Behandeln mit Pyridin in A. oder mit LiOH in W. 
die freie Saure, C4HS0 2NC1 in weiBen Nadeln aus A. vom F. 161—161,5 u. dem Benzoyl- 
deriu. vom F. 174—174,5°. — fS-Aminobuttersaure, C,,H90 2N'. Durch Red. vorst. Hydro
chlorids mit Na-Amalgam in Methylalkohol. F. 184—185°. — p-Amino-d-chlor-p-phenyl- 
propionsaurehydroclilorid, CgHjjOoNClj. Aus Zimtsaure +  NC13 in CC14. F. 228—230°. 
Liefert beim Behandeln mit Pyridin in Methylalkohol die freie Saure, C9H100 2NC1 
vom F. 199—200°. — Benzoyl-P-amino-P-phenylpropionsaure, C10H 16O3N. Aus vorst. 
Hydrochlorid durch Red. mit Ńa-Amalgam in W. u. Benzoylieren des Prod. F. 194 
bis 195°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51-937—40. Marz. Jowa City [Jowa], Univ.) K ind.

Y. Asahina und S. Nakanishi, Ober die neuen Besla.nd.ttih des Kessools. V. Mitt. 
iiber die Untersuchung des Kessylalkohols. (IV. vgl. C. 1928. I. 1861.) Das von B e r - 
TRAM u. G il d e m e is t e r  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtseh. pbarmaz. Ges. 228. 483) 
aus Kessoól isolierte Kessylacetat wurde bei —20° nieht fest, was in der I. Mitt. be- 
statigt wurde. Bei erneuter Unters. des Kessools haben Vff. krystallisiertes Kessyl- 
iioetat erhalten. — Nach Verseifung der hóher sd. Anteile des Kessools u. Abscheidung 
des Kessylalkohols durch Abkiiklen -wurde das verbleibende sog. ,,Blauol“ mit W. 
ausgekocht u. der wss. Extrakt ausgeathert. Die ath. Lsg. hinterlieB ein Prod. von 
der Zus. C15H200 3, welches zu einem Triketon C15H 20O3 oxydiert werden konnte u. 
daher Kessoglycerin genannt wird. — Ferner wurde ein Kessool aus Toyama (1927 
geerntet) untersucht. D.2° 0,98, [a]n =  —32,44°. Enthielt kaum Kessylalkohol. 
Aus Fraktion 170—180° (7 mm) wurde ein Prod. von der Zus. C10H30O5 isoliert, welches 
bei der Verseifung 2 Acetyle abspaltete. Die Grundsubstanz wird daher Kessoglykol 
genannt.

Festes Kessylacetat, C17H 2a0 3 +  H 20 , Prismen, F. 60—61°, Kp.754 280—283°, 
Kp-4,5 148 150°, [a]D18 =  —62,74°. Impft man eine Lsg. von fl. Kessylacetat in 
70%ig. A. mit dem festen Prod., so gesteht das Ganze zu Krystallen. — Kessoglycerin, 
Ci6H m0 3, seidige Nadeln, F. 258—260°, Kp.771 278—283°, [a]D18 =  —15,13°, U. in 
li. W., A., zl. in k. W., A., wl. in Bzl., PAe., bestandig gegen KJ\In04. Keine Farbung 
m it Vanillin-HCl oder Acetanhydrid-H2S04. Liefert, m it Kohle oder S dest., keine 
blaue Substanz. Kessotriketon, C15H„0Ó3. Aus vorigem mit Na,Cr„07 in Eg. Prismen, 
F. 208°. Trisemicarbazon, C18H!90 3N9, Prismen, F. 208°. — Kessoglykoldiacetat, 
C19H30O6, Prismen aus A., F. 119°, Kp..50 259°, [a]D18 =  —58,14°. Entfarbt weder 
Br noeh KMnO., u. reagiert nieht mit CO-Reagenzien. — Kessoglykol, Cr H »03 +  H„0, 
Prismen aus A., F. 58 59°. Mit Vanillin-HCl Rotfarbung. Entfarbt weder Br noeh 
KMnO.,. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 14—17. Febr.) L indenbaum .

Fr. Bałaś, Beitruge zur Chemie naturlicher Harze und Harzsauren. (Vorlaufige 
Mitteilung.) Nach einer ausfuhrlichen, mit Literaturangaben yersehenen Znsaramen-
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stellung der wichtigsten physikal. u. chem. Daten uber einige naturliche Harze wird 
liber eigene Verss. beriehtet. Aus dem Harze der pinus palustris (amerikan.) wurden 
dureh Extraktion mit A. etwa 34,6% neutrale Bestandteile erhalten, aus denen neben 
dem KW-stoff C^Hj,,, n-Hepialcosan, Kp.12 270°, D.70., 0,77 29, ein fast farbloses Di- 
terpen C20H32, Kp.i» 192—195°, nn18 =  1,5106, ocd =  +8 ,4  (0,6%ig. Chlf.-Lsg.) u. 
der entsprechende Diterpenalkohol C20H32O isoliert wurden. — Harze der pinus mari- 
tima (franzós.) ergaben 15% neutrale Bestandteile, aus diesen wurde ein Sesąuiterpen 
CI5H 24, Kp.12 120—123°, i> .\ 0,9124, ud17 =  15011, an =  +8,8°, erhalten, dessen 
Dehydrierung mit Se Cadalin ergab; Behandlung mit Nitrosylchlorid lieferte ein Ni- 
trosochlorid C16H24N0C1, F. 166—167°, u. Nitrosat C10H24N2O.,, F. 165°. Auch hier 
wurde ein Diterpen C20H32, Kp.12 188—192°, D.21-',, 0,9576, n ir15 =  1,5252, an =  +20,2, 
isoliert, ferner ein ICW-stoff C31I1M, n-Hentriakonłan, E. 68,5°. Das Vork. von Par- 
•affinen mit so langen Ketten (27—31 C-Atome) in den Naturharzen war bis jetzt 
nicht bekannt. — Von den Harzsaurcn wurden aus pinus palustris, neben etwas Lavo- 
pimarsaure, Dezlropimarsaure C20H300 2 isoliert u. diese eingehend untersucht (vgl. 
R u z ic k a , B a l as u . V il im , C. 1924. II. 187 u. 2466). Sie lóst sich in Pyridin u.
Chinolin, addiert 1 Mol Brom, gibt ein Nitrosit . O-^CiaH^COOII, E. 79—80°
(Zers.). Dureh Red. mit P t +  H2 von Dextropimarol C19H20CH2OH wurde Dihydro- 
dextropimarol C10H31CH2OH gewonnen. Dureh Einleitung von HC1 in eine Eg.-Lsg. 
der Dextropimarsiiure wurden drei gut charakterisierte Monochlorhydraie C20H30O2 • HC1 
erhalten: I. E. 232° (Zers.), a u =  +13,6° (0,2651 g in 25 ccm 96%ig. A.); II. E" 184° 
(Zers.), an =  +47,4° (0,2088 g in 25 ccm A.); III. F. 125° (Zers.), an =  —20,5 (0,199 g 
in 10 ccm A.). Oxydation in alkal. Lsg. mit Permanganat ergab zwei isomere, krystall. 
Dioxydextropimarsauren CI2H 29(OH),COOH von E. 224 u. 239°; erstere gab ein Di- 
acetał, E. 235°. — Die von E. SCHULZ (C. 1917. II. 523) beschriebene sog. Ulsilrin- 
saure wurde aus Aceton umkrystallisiert u. in zwei Fraktionen, F. 192 u. 172° zerlegt; 
die letztere ist ais Gemisch von Dextropimarsaure u. Abietinsaure anzusehen. — Es 
wurden gut krystallisierte Salze der Dextropimarsiiure mit folgenden Basen licrgestellt: 
mit Propylamin C20H30O2-(CH3-CH2-CH2-NH2), F. 158°, a j  =  +79,7° (0,6%ig. 
Chlf.-Lsg.); mit Dipropylamin Ć20H30Ć2-[(C3H7)2NH], F. 112°, an =  +72,2 (0,6%ig. 
A.-Lsg.); m it Di-d-amylamin C20H30O, • |OH3CH2 • CH(CH3)CH2],NH, F.1130, ccd = + 4 2 ,5  
(l,0% ig. A.-Lsg.); m it Piperidin Ć20H30O2• C5H,j-Ń, F. 133°, an =  +61,6° (0,8%ig. 
A.-Lsg.); m it Chinin C20H30O2-C20H24N2O2, E. 195°, a D =  —57,8 (l,0%ig. A.-Lsg.); 
m it Cliinidin, F. 90°; m it Cinclionidin C20H30O2 • C19H 22lSr20, F. 175°, ao =  —30,5° 
(l% ig. Chlf.-Lsg.). Salze der Abietinsaure-. m it Dipropylamin, F. 160°, m it Di-d- 
amylamin, F. 133°, aD — —17,1° (l,0%ig. A.-Lsg.). (Casopis Ćeskoslovenskóho Lekar- 
nictva 7. 320—38. 1927.) A n d r u s s o w .

S. S. Rossander und C. S. Marvel, Symmetrisclies Diphenyltetra-tert.-butyl- 
athinylatlian. Zur Feststellung des Einflusses der Acetylengruppe auf die Stabilitat 
der Athanbindung in hexasubstituierten Athanen hatten Sa l z b e r g  u .M a r v e l  (C. 1928.
II. 534. 2648) I  dargestellt, das gegen 0 2 im Gegensatz zu den Hexaarylathanen be- 
standig ist. Es reagiert aber mit 1% Na-Amalgam unter Bldg. von Tri-tert.-butyl- 
athinylmethyl-Na. Zum weiteren Studium solclier Verbb. wurde II hergestellt:
I C(CH3)2C-C=C]3C-C[d=C-C(CHj)3]3 II  [(CH3)3C-C=C]2C----- C[C=X'-C-(CH3)3],

Ć8h 5 c8i i 5
Es ist bestandig gegen 0 2 u. zeigt keine Neigung zur Peroxydbldg. Wird eine Lsg. 

erhitzt, so farbfc sie sich, u. diese Farbę verschwindet beim Abkiihlen der Lsg. nicht. 
Es reagiert m it 40% Na-Amalgam u. mit fl. Na-K-Legierung u. liefert das Alkalimetall- 
deriv. des Phenyldi-tert.-butylathinybnethyls. Mit 1% Na-Amalgam reagiert es nicht. 
Das Alkalimetallderiy. kann in Phenyldi-tert.-butyldlhinylessigsaure yerwandelt werden.

V e r s u e h e .  Phenyldi-tert.-butylathinylcarbinol, C19H2.,0. Aus tert.-Butylace- 
tylen +  Atliyl-MgBr in A. u. Benzoesaureiithylester. F. 46—47°. Lagert sich in Eg. 
mit konz. H 2SO,i zum a,/?-ungesatt. Keton Cn H2lO vom F. 108—110° um. — Plienyldi- 
tert.-butylathinylbrmnmethan, C10H23Br. Aus vorst. Carbinol in A. u. PBr3. WeiCe 
Kjystafle aus A., F. 58—59°. Daneben entsteht ein Prod. vom F. 169—174°, das Brom 
enthalt. — Symm. DipJienyltelra-tert.-buiylathinylathan, C38H.10. Aus vorst. Bromid in 
A. beim Schiitteln mit mol. Ag. F. 98—99°, aus A. u. A. — Phenyldi-tert.-butyliithinyl- 
essigsdure, C20H 24O2. Dureh Behandeln vorst. Verb. in A. mit Na-K-Legierung oder 
Na-Amalgam u. Durchleiten von C02 oder aus Phenyldi-tert.-butylathinylbrommethan
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dureh Behandeln mit 40% Na-Amalgam u. Einw. von C02 auf das Na-Deriv. F. 154 
bis 156°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 932—36. Marz. Urbana [Ili.], Univ.) K in d sch .

Wolfgang Langenbeck, Uber die liadikalnatur der tiefgefdrblen■ dirneren Diaryl- 
ketene. (Vorl. Mitt.) (Vgł. C. 1928. I. 2821.) Die fiir die rote Verb. aus Benzilsaure 
(1. e.) aufgestellte Formel eines Tetrapkenylcyclobutandions ist von W it t ig  u. 
v. Ł up in  (C. 1928. II. 2356) angezweifelt worden. Diese Autoren sind der Ansieht, 
daB ein Doppelradikal, (CGHs)2G-CO-CO-C(C6H5)2, vorliegt. Da die Yerb. vom

BEERschen Gesetz nicht abweicht, wurde ein Deriv. dureh pyrogene Zers. der Anisil- 
saure dargestellt. Kurzes Erhitzen iiber freier Flamme ergibt eine tief blaugriine 
Schmelze, welche sich beim Abkiihlen vollig entfarbt. Die Lsg. in Toluol ist bei 
Raumtemp. gelb, bei 50—80° griinlieh, beim Kochen griinstichig blau u. wird beim 
Abkiihlen wieder gelb. Sie weicht bei 80° stark vom BEERschen Gesetz ab. Es liegt 
demnach die Lsg. eines Radikalś vor. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 962—63. 3/4. 
Munster i. W., Univ.) LiNDENBATJM.

E. Bure§, J. Bergauer und A. Kracik, Ober einige Metallverbindungen des 
Phthaleins. Vff. haben Hg in wss. Lsg. m it Eluorescein, Dibromfluorescein u. mit 
Phenolphthalein kondensiert. Hg +  Fluorescein, I, citronengelb, an der Luft bestandig, 
swl. in k. W .; 1. in Alkalien, Na2C03, K 2C03; 11. in  A. mit schwefelgelber Earbe u. griiner 
Eluorescenz. Dieselbe Eluorescenz weist die wss. Lsg. auf. Das Kondensationsprod., 
das aus 1 Atom Hg u. 2 Moll. Eluorescein besteht, ist der Analyse nach dureh Komplex- 
verbb. des Eluoresceins mit Hg verunreinigt. K-Salz, perlmutterglanzende, dunkel- 
braune Krystalle, E. ca. 85° (Zers.). — Na-Salz, ziegelrot. — Li-Salz, mattrot. — 
Ba-Salz, feuerrot. — Hg +  Dibromfluorescein, U, dunkelrot, in konz. Lsg. braungelb, 
die Loslichkeit u. Konst. wie bei I. — K-Salz, dunkelbraunrot, in verd. wss. Lsg. hellrot 
m it griinlicher Eluorescenz. — Na-Salz, braunrot. — Li-Salz, ziegelrot, in yerd. wss. 
Lsg. grunlichkarminrote Eluorescenz. — Ba-Salz, karminrot, in verd. wss. Lsg. gelblich- 
griine Fluorescenz. — Hg +  Phenolphthalein, III, rosa, Loslichkeit wie bei 1. Der 
Analyse nach besteht das Kondensationsprod. aus 1 Mol. Phenolphthalein u. 1 Atom 
Hg. K-Salz, braunviolett, amorphes Pulver. — Na-Salz. — Li-Salz, sattbraun, amorphes 
Pulver. — Ba-Salz. Die Salze von I, H  u. HI sind mit Alkalien u. (NH4)2SO., nicht 
fallbar, sio selbst fallen Protein nicht. (Casopis Ćeskoslorenskćho Leka,rnictva 8 . 180 
bis 183. 1928.) G u n th e r .

S. Keimatsu und J. Hirano, (Jber die Konstitution von Ozymethylanthrachinonen. 
Die Konst. der aus Phthalsaureanhydrid, o-Chlortoluol u. A1C13 entstehenden Chlor- 
methylbenzoylbenzoesaure u. des von dieser abgeleiteten Chlormethylanthrachinons 
steht bisher nicht sicher fest. Vff. erhielten bei jener Kondensation 2 Chlormethyl- 
benzoylbenzoesauren, welche sich dureh ofteres Umkrystallisieren aus Bzl. trennen 
lieBen. Die eine lieferte mit konz. H 2S04 das 3-Chlor-2-methylanłhrachinon von U ll-  
MANN u. D asg u p ta  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 554), die andere das 1-Chlor- 
2-meihylanthrachinonvoTi U llm a n n  u. BinCER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 49 [1916]. 732). 
Die erste Saure besitzt folglich Konst. I, die zweite Konst. II. Yon I bildet sich 
ca. 3-mal so yiel wie von I I . — In  den Chlormethylanthrachinonen wurden die Cl- 
Atome dureh Erhitzen mit NaOCH3 gegen OCH3 ausgetauscht u. die gebildeten Verbb. 
dureh Erhitzen mit HBr entmethyliert.

Cl

r i V c ° - n - cH-! C J - c o sh  l ^ / J - c i  L ^ ^ l - c o j i
2-[4'-Chlor-3'-methylbenzoyl]-benzoesaure, C15H n 0 3Cl (I), Nadeln, E. 182—183°. —

2-[2'-Chlor-3'-melhylbenzoyl]-benzoesdure, Ci5H n 0 3Cl (Et), Nadeln, F. 176—177°. —
3-Chlor-2-methylanthrachinon, Ci5H90 2C1, farblose Saulen aus Eg. u. Toluol, F. 219°. — 
3-Hethoxy-2-methylanthrachinon, C16H 120 3, gelblichbraune Platten, F. 179—180°. — 
3-Oxy-2-methylanthrachincm, C15H 10O3, goldgelbe Platten aus A., Nadeln aus yerd. 
Eg., F. 298° (vgl. B is trz y c k i u . Z ek -R u ffin en , C. 1920. H I. 385). Acetylderiv.,

285°. l-Chlor-2-nietliylanthrachinon, C15H90 2C1, gelblichbraune, 
seidenfadenformige Nadeln aus Eg. u. Toluol, F. 171°. — l-Methoxy-2-methylanthra- 
chinon, C16H 120 3, gelbliclibraune Platten, F. 156—157°. — l-Oxy-2-methylantlira- 
chinon, C15H10O3, goldgelbe Platten aus A., Nadeln aus verd. Eg., E. 184—185°. Acetyl- 
deriv., C1TH 120 4, F. 177—178°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 17—20. Febr.) Lb.



1 9 2 9 . I . D. Oe g a n isc h e  Ch e m ie . 2533

S. Keimatsu und J. Hirano, Studien zur Synthese von TrioxymetJiylanthrachi- 
chinonen. I. Es sind 17 natiirliche u. synthet. Trioxymethylanthrachinone bekannt, 
davon 9 konstitutionell aufgeklart. Vff. haben 3,6-, 4,5- u. 3,4-Dichlorphtlialsaure- 
anhydrid mit o-Chlortoluol u. A1C13 kondensiert u. aus den Rk.-Prodd. durch ofteres 
Umkrystallisicren aus Bzl. bisher je 1 einheitliche Trichlormethylbenzoylbenzoesaure 
isolieren kónnen. Da diese wahrscheinlicłi die Hauptprodd. darstellen, so besitzen 
sie — entsprechend den beim Phthalsaureanhydrid gemachten Erfahrungen (vorst.

Ref.) — vermutlich nebenst. Konst. Diese Sauren
3 wurden wie im vorst. Ref. in die Trichlor-, Tri-

01 methoxy- u. Trioxymethylanthrachincme ubergefuhrt. 
Dabei hat sieh gezeigt, daB das 3,5,8-Trioxy-2- 

methylanthrachinon, von kleinen Abweichungen abgesehen, m it dem naturlichen 
Khabarberon oder Isoemodin (H e s s e , T s c h ir c h ) u . das 3,5,6- (oder 3,7,8-) Trioxy- 
2-methylanthrachinon m it dem naturlichen Chrysaron (H e s s e ) ubereinstimmt, obwohl 
ein direkter Vergleich nicht moglich war. Dagegen konnte das 3,6,7-Trioxy-2-methyl- 
anthrachinon m it keiner bekannten Verb. identifiziert werden.

2-[4'-Chlor‘3'-methylbenzoyl]-dicMorbenzoesduren, C15H90 3C13. 3,6: E. 157—158°;
3,4 (oder 5,6): E. 265—266°; 4,5: P. 174—175°. — Trichlor-2-methylanthrachinone, 
C1!;H70 2CI3. 3,5,8: E. 250—251°; 3,5,6 (oder 3,7,8): E. 264—265°; 3,6,7: E. 314—315°. — 
'Frimethoxy-2-methylanthrachinone, C18H10O5. 3,5,8: E. 218—219°; 3,5,6 (oder 3,7,8):
E. 193—194°; 3,6,7: F. 205—206°. — 3,5,8-Trioxy-2-methylanthrachinon (Rliabar- 
beron, Isoemodin), C16H 10O6, gelblichbraune Platten aus A., Nadeln aus Toluol, F. 211 
bis 212°, in Nadeln sublimierbar, wl. in Carbonat, 11. in NaOH (purpurfarbig). Mit 
Ba(OH)2 hochroter Nd. Mit FeCl3 dunkelrot. H2S04-Lsg. hochrot. Triacetat, C21HJ60 8, 
dunkelbraune Platten aus A., F. 173—174°. — 3,5,8-Trioxy-2-methylanihron (Iiha- 
barberanłhron), C16H 120 4. Aus vorigem mit h. H J. Gelblichbraune Platten aus A.,
F. 238—239°. — 3,5,6- (oder 3,7,8-) Tńoxy-2-metliylanthrachinon (Chrysaron), C15H 10O5,
goldgelbe Platten aus A., Nadeln aus Toluol, F. 165—166°, sonst dem 3,5,8-Isomeren 
gleich. Triacetat, C21H 160 8, dunkelbraune Platten aus A., F. 168—169°. — 3,5,6- 
(oder 3,7,8-) Trioxy-2-methylanthraml (Chrysanthranol), Cł6H 120 4. Aus vorigem mit 
h. H J. Gelblichbraune Platten aus A.-Bzl., F . 223—224°. — 3,6,7-Trioxy-2-m-ethyl- 
anthrachijwn, C15H 10O5, F. 322—323°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 20—26. 
Febr.) L in d e n b a u m .

R. E. Meints und J. A. Wilkinson, Reaktionen in fliissigem Schwefelimsserstoff.
V. Reaktion mit Furfurol. (IV. vgl. C. 1928. II. 2337.) Vff. gaben bei —78° in fl. H2S 
Furfurol, schmolzen ab u. lieBen auf Zimmertemp. erwarmen; nach einigen Tagen 
wurde die ganze M. halb fest u. gab gelbe Krystalle. Nach einer Woche wurde geóffnet, 
der uberschiissige H 2S abgedampft u. aus Essigester umkrystallisiert. Gelbe monokline 
Nadeln, die an der Luft leicht schwarz u. unl. in H 2S wurden. Beim Koehen mit verd. 
NaOH-Lsg. wurden sie braun, ergaben aber aus Essigester wieder das gleiche gelbe 
Prod., F. 95—98°, Weichwerden bei 80°; nach der Analyse (nur S bestimmt) C5H 4OS. 
Das Praparat ist also ein monomeres Deriv. des Furfurols; vermutlich haben es B a u - 
MANN u. Fromm (Ber. Dtsch. chem. Ges. 24 [1891]. 3591) bereits in den Handen ge- 
habt, wahrend Ca h o u r s  (L ie b ig s  Ann. 69 [1845]. 85) aus Furfuramid u. H 2S in A. 
C10H4S2O2 erhalten hatte. Furan, Furfuralkohol u. Brenzschleimsaure u. ihre Ester 
reagierten nicht m it H 2S, der Sauerstoff wird also nicht im Ring, sondern in der Alde- 
hydgruppe ersetzt. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 803. Marz. Ames [Iowa], State 
College.) _ _ K lem m .

Leslie H. Andrews imd S. M. Mc Elvain, y-Pyrrolidino- und y-Pyrrolinopropyl- 
benzoate. (Vgl. C. 1928. I. 352.) Durch Kondensation von y-Chlorpropylbenzoat mit 
Pyrrolidin u. Pyrrolin stellten die Vff. Verbb. I  u. H her;

p r j  p r T  CU-

1  ÓH - C H >N(CH^ 0 C 0 C A  1 1  & i - c n : > W 0 C 0 C A
Alle Verss., methyl- u. carbathosysubstituierte Pyrrole zu den entsprechenden 

Pyrrolidinen katalyt. zu reduzieren, scheiterten, da der Katalysator bald vergiftet 
wurde. — Pyrrol wurde nach K. B o l l ig e r  (Diss. 1926, Uniy. Wisconsin) aus schleim- 
saurem Ammonium  u. Olycerin gewonnen. Kp. 128—132°. Die Darst. von a- u. fi-Methyl- 
pyrrol erfolgte nach Odd o  u . Ma m ł l i (Gazz. chim. Ital. 43 [1913]. 504), diejenige 
von <x-Carbathoxypyrrol aus Pyrryl-MgBr u. Chlorkohlensdureathylester (F. 36—38°).
— Pyrrolidin wurde aus Pyrrol durch katalyt. Red. in Eg. m it A dam s Pt-Oxyd-Pt-
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Katalysator gewonnen. Kp. 85—88°. — Pyrrolin (Dihydropyrrol) wurde nacli ClA- 
MICIAN u. DENNSTEDT (Ber. Dtsch. chem. Ges. 16 [1883]. 1536), sowie nach KnOKR 
u. R a b e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 3491) dargestellt. Letzteres Verf. lieferte 
die besseren Ausbcuten (56°/o). Hydrochlorid, F. 162—163°. — Benzoesdure-y-pyrroli- 
dinopropylesterhydrochlorid (I). Darst. aus 2 Moll. Pyrrolidin u. 1 Mol. Benzoesaure- 
7-chlorpropylester. F. 125—126°. — Benzoesdure-y-pyrrolinopropylesterliydroclilorid (II). 
Aus 2 Moll. Pyrrolin analog vorst. Verb. F . 136—138°. — Die pharmakolog. Unters. 
der beiden Verbb. ergab, daB die Ggw. der Doppelbindung in II die aniisthet. Aktivit;i.t 
stark reduziert. I  hat groBere anasthet. Wrkg. ais das entsprechende Piperidinderh’., 
was mit den bisherigen Beobachtungen in anderen Rcihen im Widcrsprucli steht. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 887—92. Marz. Madison [Wisconsin], Univ.) KiNDSCH.

H erm ann Leuchs, Arnold Heller und Alfred Hoffm ann, Uber Anlagerungs- 
reaktionen bei Indoleninen. III. Ober ein Verfahren der Ketonspaltung von Acetessig- 
estem. (I. u. II. vgl. C. 1925. II. 2144. 1928. I. 2257.) Aus dem Phenylhydrazon des 
bisher unbekannten asymm. Dibenzylacetons, dessen Darst. durch Ketonspaltung des a,a- 
Dibenzylaeetessigesters mit H J  in Eg. gelang, wurde mittels ZnCl2 das 2-Methyl-3,3-di- 
benzylindolenin erhalten. Dieses lagert werder Phenylhydrazin noch Bisulfit an, reagiert 
aber m it Saureanhydriden unter Bldg. von l-Acyl-3,3-dibenzyl-2-mctliylenindolinen, 
welche gegen CH3OH bei 100°, Eg. bei 60° u. k. wss. NH4OH oder Lauge bestandig 
sind, jedoch durch Eg. bei 100° in Indolenin u. Saure gespalten werden. Wahrscheinlich 
werden die Anhydride an das Indolenin zuerst angelagert u. dann Saure abgespalten:

Ń :Ć -C H 3— ->- R-C0-Ń-Ć(CH3)-0 -C 0 -R — ■hR -C O -N -Ó :C H 2.
Diese Rk. wird nicht eintreten kónnen, wenn das a-C-Atom mit H, Aryl oder allgemein 
einem selbst kein H fiihrenden C besetzt ist. So bleibt bei den Indoleninen aus a-Hydrin- 
donen die Rk. bei der Anlagerung stehen, u. die Indolenine aus Tetralonen reagieren 
iiberhaupt nicht (II. Mitt.). Letzteren schlieBt sich das 2-Phenyl-3,3-dimetliylindoleniti 
an, welches weder Phenylhydrazin noch Saureanhydride anlagert. Dagegen liefert 
es mit C6H5• COC1 u. Soda wenig (27%) I. — Ais Beispiel einer H-Besetzung des a-C- 
Atoms diente das schon von B r u n n e r  (Monatsh. Chem. 16 [1895]. 850) dargeśtellte
з,3-Dimethylindolenin, welches zwar mit Phenylhydrazin kein faBbares Prod., aber 
mit Saureanhydriden leicht die Verbb. H liefert. In  diesen kann die Gruppe O-CO-R 
wieder wie fruher (II. Mitt.) gegen OCH3, OH u. NH 2 ausgetaucht werden. Das 1-Ben- 
zoyl-3,3-dimetliyl-2-indólinol konnte auch direkt u. recht glatt aus dem Indolenin 
mit CaH5-COCl u . Soda erhalten werden. Es wird angenommen, daB das C0H5-COC1 
zuerst am N addiert wird, dann das Cl zum a-C wandert u. durch OH ersetzt wird.

c h 3. c . c h 3 CH3-C-CH3

1  c A < 0 >g < o h 5 1 1  CoHj\ / c < o .c o - i i
N-CO-C6H6 N-CO-R

V e r s u c h e. asrjmm. Dibenzylaceion, CiTH lsO. Aus a,a-Dibenzylacetessigester 
(Darst. verbessert) mit H J  (D. 1,7) in Eg. (115°, 2 Stdn.), m it Bzl. ausschuttcln. Die 
HJ -Eg.-Lsg. ist von neuem verwendbar. Dickes Ol, Kp.10186°. Semicarbazon, CjgH^ON;,, 
Prismen aus 80%ig. A., F. 153—154°. Oxim, Ci7H 19ON, Nadeln aus PAe., F. 75—76°. 
Pheiiylhydrazon, C2SH21N2, Komer, Tafeln u. Prismen aus CH3OH, F. 86—87°, an Luft
и. Licht schnell verharzend. — 2-Methyl-3,3-dibenzylindolenin. Voriges Phenylhydrazon
(roh) mit ZnCl2 u. etwas absol. A. im H-Strom 20 Stdn. auf 100—120° erhitzen, nach 
Zusatz von. NII4OH ausathern, ath. Lsg. mit 2-n. HC1, HCl-Lsg. mit Cldf.ausziehen, 
Chlf.-Lsg. m it NH4OH waschen. Nicht krystallisierbares Ol. Pikrat, C20H,iO7N„ 
gelbe Prismen aus absol. A., F. 180—181° (Zers.). Hydrochlorid, C„3H 2„NC1, 
griinliche Prismen aus Clilf.-PAe., F. ISO—182°. — 1 -Acetyl-3,3-dibenzyl-
2-methylenindolin, C25H 23ON. Vorige Base mit Acetanhydrid u. wenig Na-Acetat
4 Stdn. auf 100° erhitzen, im Vakuum yerdampfen, ausathern. Prismen oder Tafeln 
aus PAe. oder CH3OH, F. 96—97°. — l-Benzoyl-3,3-dibenzyl-2-methylenindolin, 
Q»H25ON. Mit Benzoesaureanhydrid u. Na-Benzoat (100°, 8 Stdn.), iith. Lsg. mit 
n. Lauge 4 Stdn. schutteln. Gelbliche Prismen oder Tafeln aus A. oder CH3OH, 
F. 163—164°. — 2-Phenyl-3,3-dimethylindolenin. Phenylisopropylketon (Kp.26 115°) 
mit Phenylhydrazin 4 Stdn. auf 130° erhitzen, in absol. A. aufnehmen, nach Zusatz 
von ZnCl2 20 Stdn. unter RiickfluB erhitzen, m it NH.,OH u. A. verarbeiten, isolieren 
ais Pikrat, C22H 180 7N4, hellgelbe Nadeln aus absol. A., F. 158—160°. Base olig. — 
Jodmethylat, Cl;H 18N J. In CH30H  (100°, 4 Stdn.). Gelbe Nadeln u. Prismen aus
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Aceton, F. 203°. — 2-Plienyl-l,3,3-trimetTiyl-2-indolinol, C17H39ON. Durch Schiitteln 
des vorigen mit Ag2C03 in absol. A. Tafeln aus PAe., F. 107—108°. Von J b n is c h  
(Monatsh. Chem. 27 [1906]. 1223) auf anderem Wege erhalten. — l-Benzoyl-2-phenyl-
3.3-dimethyl-2-indolinol, C23H2l0 2N (I). Obiges Indolenin m it viel C0H5 • COC1 u. 20°/0ig. 
Soda erst bei 0°, dann 20 Stdn. bei 15° schiitteln, m it Chlf. aufnehmen, mit n. Lauge 
schiitteln, ais Prikat isolieren. Prismen u. Tafeln aus PAe., F. 138°. — 2-Phenyl-
3.3-dimethylindolin, C1CH 17N. Durch Red. des Indolenins m it Zn-Amalgam wie fruher 
(EL Mitt.). Tafeln aus CH3OH, F. 93°. Hydroclilorid, Krystalle aus W., F. 193—194°. 
Nitrat, Nadeln aus W., F. 187° (Zers.). Acetylderiv., C18H 19ON, Saulen aus Lg., F. 82 
bis 83°. — 2-Phenyl-l,3,3-triniethylindólin, C17H 19N. Aus vorigem m it CH3J  in CH3OH 
(100°, 4 Stdn.), Prod. mit A. ausziehen. Prismen oder Polyeder aus CH3OH, F. 88°. 
Der in A. unl. Teil ist das Jodmethylat, (Juadern aus CH3OH, F. 194—195°. — 3,3-Di- 
methylindolenin, [CmHuN]^ ZnCl2-Verb. (B b u n n e b ) mit NH,OH u. A. zerlegen,
01 in A. mit 1  Tropfen 5-n. H 2S04 aufkochen. — 0,l-Diacetyl-3,3-dimethyl-2-indoliiiol,
C14H 170 3N (II, R =  CH3). A u s  Torigem mit Acetanhydrid u. Na-Acetat wie oben. 
Prismen aus PAe., F. 60—61°. —■ l-Acetyl-2-me.ihoxy-3,3-dimethylindolin, C13H 170 2N. 
Aus II m it sd. CH3OH (5 Stdn.). Ol. — l-Acetyl-3,3-dimethyl-2-indolinol, C12H 150 2N. 
Aus II oder vorigem_mit 90%ig. Essigsaure (100°, 2x/2 Stdn.), m it Soda u. Chlf. iso
lieren. Prismen aus A. oder W., F. 117—118°. — l-Acetyl-2-amino-3,3-dhnethylindolin, 
C12H 16ON2. Aus II m it CH3OH-NH,,OH (100°, 5 Stdn.), m it viel A. ausziehen, daraus 
isolieren ais Pikrat, C18H 190 8N5, gelbe Blattchen aus A., F. 159—161°. Die Baso bildet 
Blattchen aus PAe., F. 78°. — 0,l-Dibenzoyl-3,3-dimethyl-2-indolinol, C-^H^OjN 
(n , R  =  C0H5). Analog mit Bcnzoesaureanhydrid u. Na-Benzoat. Tafeln aus Aceton, 
F. 147—148°. — l-Benzoyl-2-meihoxy-3,3-dirmthylindolin, C18H 190 2]Sr, Poły- u. Rhom- 
boeder aus PAe., F. 71—72°. — l-Benzoyl-3,3-dimelhyl-2-indolinol, C17H 170 2N. 1. Aus
II. 2. Aus [C10HUN ]3 m it C6H5 • COC1 u. Soda wie oben. Prismen aus CH3OH, F. 203 
bis 204°, bestiindig gegen n. Lauge. — l-Benzoyl-2-amino-3,3-dimeihylindólin, 0 17H 18ON2, 
Prismen aus A.-PAe., F. 115—117°, am besten isoliert ais Pikrat, C23H 210 8Ń5, gelbe 
Polyeder aus CH3OH, F. 191—194°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 871—81. 3/4. Berlin, 
TJnir.) _ _ L indenbatjm ,

C. S. Marvel und R. S. Shelton, Lokalandsthetica, die sich vom 2-\ j]-Oxyathyl\- 
‘piperidin ableiten. (Vgl. C. 1928. I. 1877.) Fruher war gezeigt worden, daB die 
p-Aminobenzoate gewisser N-Alkylderiw. des /j-Piperidylcarbinols in Form ihrer 
Hydrochloride starkę Lokalanasthetica von geringer Toxizitat sind. Die engen struk- 
turellen Beziehungen zwischen 1 u. II lieBen erwarten, daB ahnliche D eriw . von II 
wiinschenswerte pharmakolog. Wrkg. besitzen. Verbb. vom Typus II wurden aus 
a-Picolin durch Kondensation mit Formaldehyd zu 2-{fj-Oxyathyl)-pyridin u. Red. 
mit Na u. A. erhalten. Das N-Atom wurde dann alkyliert, der tert. Aminoalkohol 
mit p-Nitrobenzoylchlorid vercstert u. das Prod. katalyt. rcduziert. Die pharmakolog. 
Priifung ergab, daB die geringe Anderung der Struktur geniigt, die lokalaniisthet. 
Wrkg. betrachtlich zu verringern.

CH, CHj
H .a /^ C H .C H .O H  H2C ^ \ . C H 2

H2Ov. J c H 2 H2c 1 ^ ^ C H  • CHjCILOII
NH NH

Y e r s u c h e .  2-(ji-Oxyathyl)-piperidin. Aus 23 g a-Picolin, 33 g techn. Form
aldehyd (135°) u. Red. des Prod. Kp.3e 145—146°. — N-Methyl-2-(fS-oxyathyl)-piperidin, 
CsH17ON. K p .35_J0 175—178°; d.,2° =  0,9840; n D20 =  1,4872. p-Nitrobenzoathydro- 
cMorid, C]5H210 4N,C1, F. 181—182°. p-Amhwbenzoalhydrochlorid. Konnte nicht 
krystallin erhalten werden. — N-Athyl-2-([i-oxyalhyl)-piperidin, C9H 19ON. Kp.27_28136°; 
d42° =  0,9730; nD20 =  1,4885. p-Nilrobenzoalhydrochlorid, C16H230jN 2Cł. F. 198—199°.
— p-Amindbenzoaihydrochlorid, ClcH250 2N2Cl. F. 238,5—239°. — N-n-Propyl-2- 
(f}-oxyathyl)-pi'pcridin, C10H21ON. Kp.27 139—141°; d.,20 =  0,96 57; nn2° =  1,4905.
P-NUrobenzoathydrochlorid, C]7H 250,jN2Cl. F. 124—126°. p-Aminóbenzoatliydrochlorid, 
Ci;H270„N2C1, F. 175—176°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 915—17. Marz. Urbana 
[111.]“ Univ.) K in d s c h e r .

A. Tscłlitschibabin und F. Stepanow, Ober das Picolid . von M. Scholtz 
und iiber Acetylderivate des Indolizins und 2-Methylindolizins. Das von S c h o l tz ' 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 734. 1718) nach der Gleichung: C6H7I4w-
2 (CH3-C0).,0 =  Ci2Hn 0 2N +  CH3-C02H +  2 H„0 dargestellte Picolid zeigt IśAóit-

/ c j  ^
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charakter, kondcnsiert sich ferner leicht mit 2 Moll. aromat. Aldehydc unter Austritt 
yon 2 Moll. W. Beim Kochcn mit starker HC1 geht folgende Rk. vor sich: C12Hn 0 2N +  
2H 20  =  CSH-N +  2CH3-C02H. Die entstandene Substanz I  nannte ScHOLTZ Pyrro- 
colin, Vff. bevorzugen die Bezeichnung Indolizin oder Pyrrodin (vgl. TSCHITSCHI- 
BAEIN [C. 1927. I I .  1031]). Die yon SCHOLTZ u . F r a u d e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
46 [1913]. 1069) angegebene Formel II fiir das Picolid u. die fiir die bei Einw. von 
Propionsaureanhydrid auf a-Picolin nach dem Schema CcH7N +  (CH3-CH2-C0)20  =  
C12H13N +  H20  erhaltene Verb. HI wird von den Vff. auf Grund der yerwickelten 
Erklarung yon SCHOLTZ fiir dio prakt. so leicht verlaufende Umwandlung des Picolids 
in das Indolizin u. ferner wegen der verschiedenen Erlauterungen der Rkk. mit Essig- 
saure- u. m it Propionsaureanhydrid stark in Zweifel gezogen. Vff. sehen das Picolid 
ais Diacetylderiv. des Indolizins an u. geben fiir die Bldg. folgenden Verlauf an:

Jc h 3 +(C H 3‘CO)2°  U c H < g g : c i 3 +  H>° > ^ > = ę -c o -C H 3
N 3 NH C(OH)

ĆHa
co-Diacetyl-picolin — y  tautom ere Form

' H .  +  (CHjCQ)iO

^  t = c  • CO • CH3 y K s '— 'ę ■ CO • CHS - f  Hj O
n - ^ ^ ć h -o h  N ^ ^ -C H

c h 2

9 - c o . c h 3 +  c h 3- c o 2h
CH

O-CO-CH,
wahrend fur die Yerb. III von SCHOLTZ Vff. die Formel Y aufstollen:

•C0-CH,-CH3 

( f c i L

lY l l _  II VII
=CH =9H

^ Ć -C H 3 N^^C-CK , Ń^^C-CH 3 n ^ ^ c h
UH C-CO-CH, C-CO-CH, C-CO-CH,

Da die 2. Acetylgruppe im Picolid nieht nachgewiesen werden konnte, so untersuchten 
Vff. die Acetylyerbb. des Indolizins. Sie erhielten beim Acetylieren von 2-Methyl- 
indolizin (SI) eine Monoacciylverb. VJI, die bei Einw. von Essigsaureanhydrid bei 
220° ein Diacetylmethylindolizin VIII gibt. Dies zeigt, wie Picolid, nur fiir eine Keton- 
gruppe leicht die iiblichen Ketonrkk. Die yon SCHOLTZ (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
45 [1912]. 1718) beim Acetylieren des Indolizins gewonnene Monoacetylyerb. IX 
wurde neu dargestellt u. durch Erwarmen mit Essigsaureanhydrid auf 220° ins Picolid 
ubergefiihrt. Durch die aufgezeigte Analogie in den Eigg. der Acetylyerbb. des Methyl- 
indolizins u. des Acetylindolizins u. Picolids haben Vff. fiir das Picolid die Struktur 
des 1,3-Diacetylindolizins IV bewiesen.

V e r  s u c h e. 2-Meih,ylindólizin (VI). Aus Chloraceton u. a-Picolin auf dem 
Wasserbad. Reinigung durch Sublimation. —• l-Acetyl-2-methylindolizin, Cu Hu ON 
(VH). Aus VI mit Natriumacetat u. Essigsaureanhydrid beim Kochen. Gelbe Nadeln 
aus PAe. F. 83°. Kp.7159—160°. Is t mit Wasserdampf langsam fliichtig. Riecht 
unangenehm. LI. in A., Bzl., Essigsaure, wl. in A. u. PAe. Die nieht ganz reine Sub
stanz wird an der Luft grun, die reine Verb. yerandert sich niebt. Die alkoh. Lsg. farbt 
einen m it HC1 getrankten Fichtenspan kirsohrot. Reagiert nieht mit Phenylhydrazin 
u. Hydrosylamin. Gibt bei Einw. yon Athylmagnesiumbromid eine nach Napbthalin 
u. Skatol riechende, mit Wasserdampf fluchtige Verb. yom F. 59—60° u. Kp.„ 95°. 
Der Stickstoffgehalt entsprach der Zus. des Methylathylindolizins. — 1,3-Diacetyl- 
2-methyUndólizin, Cj3H 130 2N (Ylll). Aus VII mit Essigsaureanhydrid im Einschmelz-
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rohr bei 230—240° u. nachfolgendem Kochen mit W. Gelbe Nadeln vom E. 123°. LI. 
in Bzl. u. Eisessig, wl. in A., swl. in A. u. PAe. Gibt erst nacb langerer Zeit die Pyrrolrk. 
Beim Kochen mit 25%ig. HC1 u. bei nachfolgender Neutralisation mit NaOH u. Na2C03 
u. Wasserdampfdest. geht die Diacetylverb. in 2-Metkylindolizin iiber. — Plienylhydr- 
azon von YITI, C19I i 10ON3. Gelbe Blattchen aus yerd. A. vom E. 210° unter Zers. —
1-Acelylindolizin (JX). Kp .9i5 148—149°. Ist an der Luft ziemlich bestandig. Gibt 
mit dem Salzsaurefichtenspan eine heli kirschrote Farbung. — Picolid (IV). Aus IX 
mit Essigsaureanhydrid bei 220—230° im Rohr. Hellgelbe Nadeln aus sd. verd. Eis
essig yom F. 176°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1068—75. 3/4.) Me in h a r d -W o l f f .

A. Tschitschibabin und M. Schtschukina, Uber die Einwirkung von Ammo- 
niak auf den Monobromacelaldehyd und die Darstellung des Pyrazins aus letzterem. 
Verss., Pyrazin direkt aus dem von St e f a n ó w , P r e s b r a s h e n s k y  u .  S c h t s c h u k in a  
(C. 1927- I. 262) dargestellten Monóbromaceialdehyd nach der Gleichung:

2 BrCH2 • CHO +  2 NH3 =  C.,H4N2 +  2 HBr +  H 2 
zu erhalten, ergeben nur sehr geringe Mengen Pyrazin neben viel unl. Harzen. Man 
erhalt, ausgehend von den bei Austausch von Brom gegen die Aminogruppe gewonnenen 
Prodd. u. nach Oxydation derselben mit Quecksilberoxydsalzen, nur 17% Pyrazin. 
Die Einw. von NH3 auf Monobromacetaldehyd yerlauft in 2 Richtungen nach folgenden 
Gleichungen:

1. CH2B r• CHO +  NH3 =  CH2B r - C H < ^ 2=  CH2Br-CH : NH +  H 20  ,
CH-CH2B r.

.TCH.Ik-Cll: NH n y  ^

NH
2. CH2B r• CHO +  NH3 =  CH2(NH2)-CHO +  HBr; 

in ath. Lsg. bilden sich im 2. Fali noch Verb. [CH2(NH2)-CH: NH]3, 3 HBr, NH3, H 20  
(II) u. bisweilen Yerb. [CH2(NH2)-CH: NH]3, 3 HBr. Bei langerem Einleiten yon NH3 
in die ath. Lsgg. des Monobromacetaldeliyds bildet sich ein Ol, das bei erhohter Temp. 
unter NH3-Abgabe in Verb. II iibergeht.

V e r s u c h e .  Monobromacetaldehyd. Dureh Zersetzen des Dibromparaldehyds 
im C02-Strom u. nachfolgendes Fraktionieren. Kp. 103—104°. — Tribromtrimethyl- 
hemhydrotriazin, C6H 12N3Br3 (I). Bei 2-std. Durchleiten von Ammoniak dureh Brom- 
aeetaldehyd in Bzl. bei 10—15°. Blattchen aus A. Zers. bei 100°. Beim Aufbewahren 
werden die Krystalle erst gelb, dann braun u. pulverig. Wl. in Bzl., swl. in PAe., fast 
unl. in A. u. unl. in W. Wird dureh sd. W. unter Entw. von NH3 u. CH2Br-CHO zers. 
Verd. Sauren zers. schon in der Kalte. Ammoniakal. Silberoxydlsg. wird bei Ggw. 
von Mineralsauren schon in der Kalte reduziert. — Olyoxalphenylosazon. Aus dem bei 
Einw. yon trockenem Ammoniak auf die Lsg. von Bromacetaldehyd in trockenem A. 
bei —10° bis —5° entstandenen Rk.-Prod. u. Phenylhydrazin in Essigsaure. F. 176°.
— Pyrazin. Aus Bromacetaldehyd in absol. A. gel. nach %-std. Einleiten von NH3 
bei —10° bis —5° unter Umschiitteln u. AusschluB der Luftfeuchtigkeit, Versetzen 
erst mit einer Lsg. von konz. H2SO.i in A., dann mit Eiswasser u. Mischen der wss. 
Schicht mit KOH u. 5%ig. Queeksilberlsg. Das Wasserdampfdestillat gibt mit Sublimat 
die Quecksilberverb. HgCl2, C4H4N2 (Nadeln, F. 271—272° unter Zers.). Mittels 
starker KOH,. Wasserdampfdest., Aussalzen mit Pottaschc u. Extrahieren mit A. wird 
aus ihr krystallin. Pyrazin yom E. 57° erhalten. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1075—80. 
3/4.) Me in h a r d -W o l f f .

Treat B. Johnson und W.T. Caldwell, Untersucliungen uber Pyrimidine. C1V. Iso- 
uracil und seine Derivate. Eine vorlaufige Miiteilung zu den Methoden der Synthese. 
(Vgl. C. 1926 .1 .1189.) Die Eigg. der Orotsaure lieBen yermuten, daB sie ein Pyrimidin- 
deriy. I  oder II ist. Fruher durchgefuhrte Unterss. ergaben aber, daB synthet. I  oder II 
nicht die spezif. Eigg. der Orotsaure hat. Es bliebe danaeh noch die Konst. HI. Vff. ver- 
suchten nun 2 Methoden zur Synthese yon Carboxylderiyy. des Isouracils. Sie gingen 
einmal vom Diathoxyacetessigsauredthylester (IV) aus u. stellten V her, das sich mit 
PC15 leieht in VI yerwandeln lieB. Dureh Red. von VI erhielten sie VII, das bei der 
Hydrolyse VTTT geben muBte. Das angewandte Verf. m it seinen yielen Zwischenstufen 
gab aber dieses Pyrimidin nicht in geniigender Ausbeute, um weiterhin zu IX u. III zu 
gelangen. Die Vff. erhielten wahrend ihrer Unters. einen Alkohol X oder XI, der gegen 
HC1 sehr widerstendsfahig ist. Bei der 2. Metliode gingen die Vff. von XII aus, das

XI. 1 . 165
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mit Pseudodihylthioharnstoff XIII gibt. XIII liefert bei der Hydrolyse in HC1 XIV, 
XV u. unter Verlust von C02 XVIII. XIII geht auch stufenweise iiber XVI u. XVII 
in III iiber, bislier konnten aber fiir die Pseudothiohamstoffkondensation keine 
giinstigeren Bedingungen ausfindig gemaeht werden, die die Darst. von HI in fur die 
Unters. ausreichenden Mengen gestatteten. Das erhaltene KI hatte den F. 259 bis 
260° unter Zers., wahrend BlSCARO u. B e ł ł o n i  (C. 1905. I. 63) den F . der Orotsaure 
zu 260° unter Zers. angeben.

NII— CO NI-I—CO N = C H
I  ÓO CCOOH I I  ÓO ÓH I I I  CO COH

ŃH—Ćh  N H -Ć -C O O H  N H —Ć-COOH

IV CJ-L,OCir2COCII(OG,H0)COOC2H6 V NHC(SC.,H5)—NC(CH2OC.2ITs)—C(OC2II5)CO

VI NC(SCiH6)=NC(CH2OC2H6)=C(OC2H6)CCl IX  NCONHC(CH2OH)=COHCOH

V II NC(SCaH6}~NC(CH1,OC,H5)—C(OCJI5)(JII X NHCONHC(CH2OH)=C(OH)CO

V III  NCONHC(CH„OC2H6)=C(OC2H6)CH X I NI-ICONHCH(CH2OH)COCO
X II ,----------------------------------------------------- ,

C2H6OOCCOCH(OCSH6)COOC2H6 X I I I  NIIC(SC2H6)=;NC(COOC2H5)=C(OC2n 5)CO

XIV NHCONHC(COOC2H6)—C(OC2H6)ÓO XV ŃHCONHC(COOH)=C(OC2H5)CO 

XVI NC(SC2H6)=NC(COOC2H6)=C(OC2H5)CCl

XVII NC{SC2H6)=NC(COOC2H5)=C(OC2H6)CH X V III NHCONHCH=C(OH)CO
V e r s u c b e. 2-Thio-4-dthoxymethyl-5-uthoxy-6-oxopyrimidin, C9H 140 3N2S. Durcli 

Kondensation von Thiohamstoff m it a,y-Diathoxyacetessigsaureiithylester (+  NaOC2H5). 
Farblose Nadeln aus h. W., F. 178°. — 2,6-Dioxo-4-dthoxymethyl-5-dthoxypyrimidin, 
C9Hu 0 4N2. Aus vorst. Verb. mit Chloressigsaure, F. 168°. — 2,6-Dioxo-4-oxymetliyl- 
5-oxypyrimidin, C5H0O4N2 (IX). Aus vorst. Pyrimidin u. HC1. F. oberhalb 320°. — 
2-Athylmercapto-4-atlioxymethyl-5-athoxy-6-oxopyrimidin, Cn H 180 3N2S (V). Aus Pseudo- 
ulhylthioJiarnstofjhydrobromid u. a,y-Diatkoxyacetessigsaureathylester (+  NaOH). Farb
lose Krystalle aus A., F. 123°. — 2-Athylmercapto-4-dihnxyjmlhyl-5-alhoxy-6-chlor- 
pyrimidin, C11H 170 2N2C1S (VI). Aus vorst. Verb. u. PC15. Kp .9_30 165—166°. —
2-Athylmercapto-4-athoxymethyl-5-athoxypyrimidin, Cn H 1(l0 2N2S (VII). Aus VI durcli 
Red. mit Zn. Blattchen aus A., F. 167°. Wird VI mit HC1 hydrolysiert, so entsteht
2-Oxo-4-alhoxymethyl-5-atlioxy pyrimidin u. Athyhne.rca.plan. — 2- Alhylmercapto-4 - 
athylcarboxyl-5-athoxy-6-oxopyrimidin, C11H 160,iN2S (XIII). Aus Athyloxalat u. Atlioxy- 
essigsduredthylesler (-j- Na) in A. u. Zusatz von Pseudoathylthioharnstoffhydrobromid.
F. 82—83°. — Liefert mit POCl3 2-Athylinercapto-4-athylcarboxyl-5-athoxy-6-chlor- 
pyrimidin, das bei der Red. mit Zn 2-Athylmercapto-4-uthylcarboxyl-5-athoxypyrimidin 
ergibt. Beim Erhitzen dieser Verb. m it HC1 auf 120° entweicht Athylmercaptan u. 
es verbleibt eine Verb. vom F. 259° (Orotsaure ?). — 2,G-Dioxo-4-a.thylcarboxyl- 
5-dtlioxypyrimidin, C9H 120 6N, (XIV). Aus Oxalathoxyacetessigsdureaihylesler u. Pseudo- 
athylthioharnstoffhydrobromid (+  NaOH). Farblose Nadeln, F. 230°. — 2,6-Dioxo- 
5-athoxypyrimidincarbonsdure-4, C7Hs0 5N2 (XV). Aus vorst. Verb. Hexagonale 
Kjrystalle aus W., F. 260° unter Zers. — 2,6-Dioxo-5-oxypyrimidin (Isobarbitursdure), 
C4H.,03N2 (XVIII). Aus vorst. Verb. u. HC1 (160°). Zers.-Punkt 350—355°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 873—80. Marz. New Haven [Connect.], Univ.) K indschek .

P. A. Levene und E. S. London, Ein Guanindesoxypentosid aus Thymus- 
nucleinsdure. Dureh Hydrolyse der Thymusnucleinsaure mit Dunndarmsaft von Hunden 
gelangten Vff. zu einem Guanindesozypcntosid, Cł0H 13O1N5, gereinigt nach dem Blei- 
verf., lange Nadeln, zuweilen auch Platten, die bis 290° nicht schmelzen. Gibt mit 
K i l i a n i s  Reagens griinlichblaue Farbung, welche beim Stehen allmahlich einen Sticli 
ins rótliche annimmt. [a]i,2° _= +37,5°. Es wird schon von V.J0-n. H„SO,, in 10 Min. 
vollstiindig gespalten in Guanin, isoliert ais Sulfat, u. den Zucker, Sirup, der allmahlich 
krystallisiert. Gibt mit K i l i a n i s  Reagens die gleiche Farbę wie das Nucleosid u. eine 
blaulichpurpurrote Fichtenspanrk. Gibt kein Osazon. (Journ. biol. Chemistry 81. 
711—12. Marz. New York, Roclcefeller-Inst. for Med. Research.) O h lE .
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P. A. Levene, Lawrence W. Bass und Robert E. Steiger, Die Beziehung 
zwisclien chemischer Struktur und Hydrolysengesclmindigke.it der Ketopiperazine. I. Die 
Hydrolyse der N-Methylketopiperazine durch Alkalien. (Vgl. C. 1929. I. 1328.) Um 
die Ursache der Racemisierung bei der Spaltung der Proteine zu ergrunden, studieren 
Vff. nunmelir die Hydrolysengesehwindigkeit verschiedener Diketopiperazine. Dic 
Hydrolyse wurde mit 1/ 1-n. NaOH bei 25° ausgefiihrt. &-103 betrug: Fur Glycylglycin- 
anhydrid 160, fiir Glycylsarkosinanhydrid 105, fiir Sarkosylsarkosinanhydrid 114, fur 
d,l-N-Methylalanylsarko$inanhydrid 8, fur d,l-N-Methylvalylsarkosimnhydrid 0,06. 
(Journ. biol. Cliemistry 81. 697—702. Marz. New York, Roekefeller-Inst. for Med.- 
Research.) O hle .

Ernst Spath und Nikolaus Polgar, Ober eine Synthese von nichthydrierten Iso- 
cliinolinabkómmlingen. Vff. stellen Dcriw . des Isochinolins durch katalyt. Dehydrierung 
der leicht zugiingliehen Dihydroisochinoline dar. Ais Dehydrierungsmittel diente 
Palladiumasbest, der nach den Arbeiten Z e lin sk y s  iiber die katalyt. Hydrierung 
cycl. Verbb. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 3121) durch Nickel nicht gleichwertig 
ersetzt werden kann. In  der vorliegenden Arbeit werden aussehlieBlich Isochinoline 
dargestellt, die in 6- u. 7-Stellung Methoxyle bzw. einen Methylendioxyrest tragen. 
Ausgangsmaterialien bilden einerseits die nach RoSENMUND (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
43 [1909]. 4778) dargestellten Homoveratryl- u. -piperonylamine, andererseits Ameisen-, 
Essig-, Propion- u. n-Buttersaure. Durch mehrstd. Erhitzen von Base u. Saure auf 
150—180° entstehen leicht die Saureamide. Die Kondensation zum Dihydroisochinolin 
erfolgt durch Erhitzen mit P20 5 in Toluol mit Ausbeuten bis zu 95%; die erhaltenen 
Dihydrobasen zeigcn keine Neigung zur Autoxydation. Sie bewirken in sehr verd. 
salzsaurer Lsg. starkę, blaue Eluorescenz im Gegensatz zu den nichthydrierten Stoffen. 
Die Dehydrierung mit reinem Palladiummohr bei 150—180° ist vorteilhafter ais die 
mit 33%ig. Palladiumasbest (Nebenrkk. des Asbestes!).

CH2 CH
CHjO-.-^N-CH^CH^NI-I-CHO _ C I I / J - ^ N ^ N C H o  — h 2 c h 3o , / ^ ^ c h  
CH30  ■ ̂  J  y  CHjO > N  ~ C H 30  J n

. \  OH CH
f  HCOOH NI QH

CII30  CHS • CHS • NH2 C IIf |CHi - h  , ' ^ \ |/ ^ C I I
C H . O . U  '  C H , 0 , / U c H ,

c h 3o . L ^ J  c h 3ó  g h
Vorst. Reaktionsschema zeigt den Gang der Synthese u. die bciden Móglichkeiten 

des Ringsclilusses (I u. H). Dieser yerlauft nach den Unterss. der Vff. nur nach I; 
denn das so gewonnene 6,7-Dimethoxyisochinolin (HI) war ident. mit dem von G old- 
SCHMIED (Monatsh. Chem. 7 [1886]. 494) aus Papaveraldin dargestellten. Auch aus 
dem l-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin konnten Vff. mittels KMnOj 
m-Hemipinsaure erhalten.

V e r s u c h e .  Ho7noveratrylformylamin, CnHjjOaN, aus Homoveratrylamin u. 
Ameisensaure, 5 Stdn. bei 170°; F. 40—42°. — 3,4-Dihydro-6,7-dimelhoxyisochinolin, 
Cu H130 2N (I), aus yorst. Verb. u. P20 6 in Toluol durch Sieden; FL; Pikrat, C17H 1G0 9N4,
F. 201—203° (Base u. Pikrat vgl. PYMAN, Journ. chem. Soc., London 95 [1909]. 1618).
— 6,7-Dimethoxyisochinolin, Cu Hu 0 2N (HI), aus vorst. Dihydrobase durch Dehydrie
rung mittels 33%ig. Palladiumasbest oder besser Palladiummohr; F. 89—91°; Pikrat, 
C17Hl40 9N4, F. 225—226°. — Homoveratrylacetylamin, C12H 170 3N, aus Homoyeratryl- 
amin u. Eisessig, 51/, Stdn. bei 170—175°; F. 94—95°. — l-Methyl-3,4-dihydro-6,7- 
dimethoxyisochinolin, Ć12H 150 2N, aus yorst. Verb. u. P20 5 in Toluol durch Sieden;
F. 106—107°; Pikrat, C18H 180 9N4, F. 210—212° (Zers.), in A. schwer 1. — 1-Methyl-
6.7-dimethoxyisochinolin, C12Hx30 2N, aus yorst. Dihydrobase durch Dehydrierung 
mittels Palladiummohr, F. 111—112°; Pikrat, C18H 160 9N„ F. 247—249° im Vakuum 
(Zers.). — Homoveratrylpropionylamin, C13Hj90 3N, F. 60—61°. — l-Athyl-3,4-dihydro-
6.7-dimeth€xyisochinoli?i, C13H170 2N, nicht erstarrende, dickliche E l.; Pikrat, C19H20O9N4, 
P. 195—196° (im Vakuum). — l-~Athyl-6,7-dimethoxyisochinolin, C13HI50 2N, F. 75—76°; 
Pikrat, C19H 1S0 9N4, F. 213—214°. — Homoveratryl-n-butyrylamin, C14H210 3N, F. 54 
bis 55°. — 2-7i-Propyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin, C14HI90 2N, olige El.;

165 ̂
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Pikrat, C,0H,,„O9N4, F. 180—181° (im Vakuum). — l-n-Propyl-6,7-dimethoxyiso- 
chinolin, Cu H 7A N ; F. 83—84°; Pikrat, C20H 20O9N4, F. 186—187° (im Vakuum).
— Formylliomopiperonylamin, C10H u O3N, F. 62—63°. — 3,4-Dihydro-6,7-methyleji- 
dioxyisochinolin, C10H9O2N, F. 92—94°; Pikrat, C10H 12O9N4, F. 230—232° (im 
Yakuum). — 6 ,7 -Methylendioxyisochinólin, C10H7O2N, F. 127—128°; Pikrat, 
C16H 10O9N4, F. 240—241° (im Vakuum). — Acetylhomopiperonylamin, Cu H 130 3N,
F. 105—106°. — l-Methyl-3,4-dihydro-6,7-methylendioxyi$ochinolin, Cu H u 0 2lsr, F. 89 
bis 91°; Pikrat, C17H 140 9N„ F. 242—244° (im Vakuum, Zers.). — l-Meihyl-6,7- 
meihylendioxyisocliinolin, Cu H90 2N, F. 159—160°; Pikrat, C17H 120 9N.„ F. 263—264° 
(im Vakuum, Zers.). — l-Ailiyl-3,4-di]iydro-6,7-metliylendioxyisochinolin, C12H 130 2N,
F. 75—76°; Pikrat, C18H 160 9N4, F. 205—206° (im Vakuum, Zers.). — l-Athyl-6,7- 
methylendioxyisocliinólin, C12Hn 0 2N, F. 96—97°; Pikrat, C18H 160 9N4, F. 235—236°.
— l-n-Propyl-3,4-dihydro-6,7-methylendioxyisocliinolin, C13Hi50 2N, F. 78—79°; Pikrat,
C19II180 9jNTj, F. 183—184° (im Vakuum). — l-n-Propyl-6,7-methylendioxyisochinolin, 
C13HI30 2N, F. 88—89°; Pikrat, ClgH I0O3N„ F. 210—211°. (Monatsh. Chem. 51. 190 bis
204. Febr. Wien, Univ.) H o f f m a n n .

Walter A. Jacobs und Michael Heidelberger, Sarmentocymarin und Sarmento- 
genin. (Vgl. C. 1929. I. 82.) Aus Strophanthus sarmentosus isolierten Vff. ein Glucosid 
Sarmentocymarin, CgoH^Og, das sowohl ais solches, ais auch in Form von Verbb. mit 
Glucose in den Samen dieser Strophanthusart yorkommt. Diese hoheren Glucoside lassen 
sich m it Hilfe eines aus frisehen Samen bereiteten Ferments in Glucose. u. Sarmento
cymarin spalten. — Das Sarmentocymarin seinerseits laBt sich durch Sauren zu dem 
Methylather eines a.-Desoxyzucker aufspalten, der nicht krystallisiert erhalten werden 
konnte, u. zu dem Aglucon Sarmentogenin, C23H340 5. Dieses ist in bezug auf sein chem. 
Verh. ein yólliges Analogon der bisher isolierten Herzgifte, insbesondere der beiden 
Isomeren: Periplogenin u. Gitoxigenin. Es enthalt eine ungesatt. Lactonseitenkette
(entsprechend Teilformel I), gibt daher die Nitroprussidrk. u. laBt sich katalyt. zu 
einem Dihydroderiy. hydrieren, das diese Rk. nicht mehr gibt. Es enthalt femer 3 OH- 
Gruppen, yon denen eine sekundar ist u. zur CO-Gruppe oxydiert werden kann, wo- 
durch Sarmentogenon entsteht. Von den 3 OH-Gruppen des Sarmentogenins lassen 
sich nur 2 benzoylieren u. das entstandene Dibenzoat wird von Cr03 nicht mehr an- 
gegriffen, woraus Vff. sehlieBen, daB das sekundare OH im Dibenzoat yerestert ist. — 
Ferner laBt sich Sarmentogenin zum Isosarmentogenin (entsprechend Teilformel II) iso-

CH2—C = = C ' - "  C H .-C H — CH--' CHa-----------CH—C IP "
CO ÓH, 1100-,. CO CII 6-__  COOH I-IOCH Ć-..„

V ' v o/ :  I I  I I I
merisieren, das gleichfalls ein Dibenzoat liefert, aber nicht 
die Nitroprussidrk. gibt. Die daraus bei der Hydrolyse 
entstehende Isosarmentogeninsaure (IH) liefert bei der Oxy- 
dation mit Hypobromit die Isosarmentogensaure, C23H340 6 
(IV).—Wahrscheinlich ist das „Strophanthidin“ yon K o h n  
u. K u l is c h  (Monatsh. Chem. 19 [1898]. 385), das spater 

von andern Forschern nie wieder aufgefunden werden konnte, m it dem Sarmento
genin ident. oder jedenfalls isomer.

V e r s u c h e. Sarmentocymarin, C30H46O8, aus Aceton mit W., dann aus A. mit 
W., dicke, zugespitzte Prismen mit 2 H20  yom F. 130° (Aufschaumen), [a]D20 =  —12,5° 
(CH3OH; c =  1,043). Krystallisiert aus CH3OH ohne Krystall-A. im Gegensatz zu 
Cymarin u. Periplocymarin. Ist 1. in Chlf. — Sarmentogenin, C23H340 5 (I), aus yorst. 
Verb. durch Hydrolyse mit 10°/oig. HC1 6 Stdn. bei Zimmertemp.; aus yerd. A. kurze 
dicke Prismen oder sechseckige Platten yom F. 265—266°. Mitunter krystallisiert 
es mit Losungsmm. u. schm. dann bei 243°. Is t merklich 1. in w. CH3OH u. A., w. in 
Aceton u. Chlf., unl. in Bzl. u. A. Krystallisiert aus Pyridin mit 1  Mol Pyridin, das 
sehr festgehalten wird, in langen Plattchen yom F. 258°. [a]D20 =  +21,5° (95%ig. A.; 
c =  0,515). Is t prakt. geschmacklos, doch reizt der Staub unter allmahlicher Entw. 
eines bitteren Geschmackes die Rachenschleimhaut. Lost sich mit goldgelber Farbę 
in konz. H„S04. Die Lsg. farbt sich von oben her grunlich u. allmahlich indigoblau. — 
Bibenzoylsarmentogenin, C37H420 ?, aus Aceton hesagonale Prismen yom F. 281°, [a]D20 =  
+14° (Aceton; c =  1,0). — Dihydrosarmentogenin, C,3H30O5, aus 95%ig. A. kurze 
dicke Prismen oder Platten mit 1 Mol. A. yom F. 142° (Aufschaumen), II. in Aceton. —

O I

CH2------ CII—CH-''
COOH CO Ó-...

i v
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Sarmenlogenon, C23H320 5, durch Oxydation von Sarmentogenin m it Cr03 in Eg. Ans 
verd. A. prismat. Nadeln vom E. 226°, zl. in CH3OH, A., Aceton u. Chlf. Schmeckt 
intensiy bitter. — Semicarbazon des Sarnientogenons, Ć,,H3S0 5N3, aus A. mit W. mkr. 
Blattchcn vom P. 200° (Aufschaumen), schmeckt sehr bitter. — Isosarmentogenin, 
C23H 340 5 (II), aus Sarmentogenin in wasserfreiem Pyridin mit einer wasserfreien methyl- 
alltoh. KOH-Lsg. 5'Stdn. bei 0°. Aus A. dicke Nadeln oder Prismen m it 1 Mol A.'vom
E. 248°, aus A. mit W. yiereckige Blattchen vom E. 248° m it Krystallwasser. In  konz. 
H 2S04 1. m it gelber Farbę, die allmahlich braunrot wird. Dibenzoat, C37H 420 „  aus 
Aceton mit A. Prismen vom F. 297°. — Isosarmenłogensaure, C23H340„ (IV), aus yerd. 
A. Platten vom F. 212° (Aufschaumen), 1. in A., wl. in Aceton, unl. in Chlf. u. A. Methyl- 
ester, C24IT30Of>, aus der Saure in Aceton mit CH2N2; aus Aceton viereckige Platten vom
F. 274° (Aufschaumen), ist durchweg wl. (Journ. biol. Chemistry 81. 765—79. Marz,
New York, Rockefcller-Inst. for Med.-Research.) Oi il e .

Hubert Bradford Vickery und Charles S. Leavemvorth, Die basischen Amino- 
sduren von Pferdehdmoglóbin. (Vgl. C. 1928. II. 1670.) Analyse der bas. Aminosauren 
von Pferdehamoglobin unter Anwendung der friiher beschriebenen Modifikationcn des 
KosSELschen Verf. ergab 7,64% Histidin, 3,32% Arginin u. 8,10% Łysin. Bei auBer- 
gcwóhnlich hohem Verhaltnis von Histidin zu Arginin erfolgt die Trennung der Ag- 
Verbb. am besten boi pn =  7,4; yollstandige Trennung nur bei wiederholter Fallung. 
Der N-Gehalt der yerschiedenen Fraktionen ist kein zuyerlassiges MaB des Basen- 
yerhaltnisses. Die beste Grundlage fiir die tatsachliche Zus. gibt bei der Histidin- u. 
Argininfraktion das Gewicht der betreffenden Dinitronaphtholsulfonate, bei der Lysin- 
fraktion das Gewicht des Pikrats. Die Fallung von Histidin durch H o p k in s  Reagens 
aus relatiy reiner Lsg. der Base ist prakt. yollstiindig. Die Ergebnisse stimmen mit der 
Annahme iiberein, daB die Hamoglobinmol. m it einem Mol.-Gew. von 66 800 33 Moll. 
Histidin, 13 Moll. Arginin u. 37 Moll. Łysin liefert. Die Nichtteilbarkeit der mol. 
Anteile durch 4 weist ferner darauf hin, daB die Hamoglobinmol. nieht aus 4 symm. 
Teilen gebildet ist. (Journ. biol. Chemistry 79. 377—88. Okt. 1928. NewHayen, Conn. 
Agric. Exp. Stat.) K r u g e r .

E. Bahl, Zivei Cholesterinreaktionen. „Eine Lsg. von Benzidin in Eg. gibt mit 
Cholesterin eine gelbbraune Farbung. — Eine schwacli rosa gefarbte Lsg. yon Itos- 
anilin in Chloroform gibt m it Cholesterin eine intensiy rote Farbung. — Beide Rkk. 
gehen den bekannten Rkk. yon SALKOWSKI u .  L ie b e r m a n n  parallel." (Biochem. 
Ztsehr. 204. 474. 14/1. Konigsberg, Uniy.-Kinderklinik.) E n g e l .

P. Rona und Hans H. Weber, t)ber den Mechanismus der spezifischen Ionen- 
wirlcungcn auf Eiweiflkdrper. Der Aktiviidłsgrad verschiedener Myogensalze. (Vgl. 
W e b e r , C. 1928. I. 3042.) Wofern man die Aktiyitat der Ionen innen u. auBen miBt, 
folgt die Verteilung der diffusiblen Ionen auf eine eiweiBhaltige Innenlsg. u. eine eiweiB- 
freie AuBenlsg. den DoNNANsclicn Gesetzen auch dann, wenn die Gesamtkonzz. der 
Elektrolyte von der D0NNAN-Verteilung abweichen. Die Gtiltigkeit dieses Gcsetzes 
ermóglicht, den Aktiyitatsgrad (Verhaltnis der akt. zur Gcsamtnormalkonz.) yer- 
schiedener Salze desselben EiweiBes yergleichend zu messen. Der so bestimmte Akti
yitatsgrad yon ilfyo^ewsauresalzen fallt in der Reihenfolge Phosphat, Chlorid, Bromid, 
Nitrat, Rhodanid, Sulfat sehr stark ab. Symbat mit dem Aktiyitatsgrad sinkt auch 
der beobachtete osmot. Druclc sehr stark, in guter t)bereinstimmung mit dem nach 
den DONNANschen Gesetzen bereehneten osmot. Druck; die DONNANschen Gcsetze 
beherrseben also auch die ausgesprochene Abhangigkeit des osmot. Druckes vom 
Alftiyitatsgrad des Proteinsalzes. Die spezif. fallende K raft der Anionen von Na-Salzen 
nimmt in derselben Reihenfolge zu, in der der Aktiyitatsgrad ihrer Myogensalze ab- 
nimmt. Das Viscositatsvol. des Myogens in Lsg. wird um so kleiner, je kleiner der 
Aktiyitatsgrad des betreffenden Myogensalzes ist. Alle spezif. Anionenwrkgg. auf das 
Myogen liangen also offenbar in sinngemaBer Weise von dem Aktiyitatsgrad der mit 
diesen EiweiBkorpern gebildeten Salze ab. (Biochem. Ztsehr. 203. 429—51. 9/12. 1928. 
Berlin, Univ.) K r u g e r .

Byron M. Hendrix und Velma Wilson, Vergleich der Titrationskurven_ von 
foaguliertem und unkoaguliertem Eialbumin. Im pn-Bereich von 2,8—7,7 yerbindet 
sich 1 g nichtkoaguliertes Eialbumin mit mehr 0,01-n. Saure oder Base ais 1 g hitze- 
koaguliertes, nieht filtriertes Eialbumin, u. letzteres m it mehr Saure oder Base ais 
filtriertes u. getrocknetes koaguliertes Eialbumin. Dio Puffenvrkg. von koaguliertem 
Eialbumin ist merklich schwacher ais die des nichtkoagulierten. Vff. nehmen an, daB 
tei der Hitzekoagulation eine Abnahme der Anzalil freier Carboxyl- u. Aminogruppen,
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wahrscheinlich infolgc Konctensation von Carboxyl- u. Aminoradikalen benachbarter 
Moll. unter W.-Austritt, stattfindet. Troeknung scheint eine gróBcrc Kondensation 
zu bewirken ais Erhitzen allein. (Journ. biol. Chemistry 79. 389—103. Okt. 1928. 
Galveston, Univ. of Texas.) K r u g e r .

Vladimir Pertzoff, Das Verhalten von Casein in  teilweiser Lósung in  Calcium- 
hydroxyd. (Vgl. C. 1927. II. 1709.) Unters. der im System Casein-Ca(OH)^-W. bei 
25° in Lsg. befindlichen Casein- u. Basenmenge. Verschiedene Caseinpraparate ver- 
liielten sich bzgl. ihrer Loslichkeit ident.; einige Wochen nach der endgiiltigen Reinigung 
nimmt die Loslichkeit ab. Loslichkeit S  u. die Basenmenge in Lsg. hangen nicht nur 
yon der zugesetzten Ca(OH)2-Menge ab, sondern aueh von der Caseinkonz. Die Ergeb- 
nisse lassen sich dureh die Beziehungen: 1. S  — K J { l/Ca(OH)2 — (K1— K t )/C};
2. S  — K 3 Ca(OH)2,ę [Ca(OH)2 =  zugesetzte Base, C =  Gesamtcaseinmenge im 
System, C'a(OH)2 s  — aus der Lsg. wieder erhaltene Aquivalcntc Ca(OH)2 X 105] dar- 
stellen. Die Wertc yon K v K„, K s sind (ausgedriickt in g Casein pro 1 Aquivalent Base) 
2180, 545 u. 1440 u. entsprechen dem fruher von yerschiedenen Forschern ermittelten 
Aquivalentverbindungsgewicht von Casein mit einer 1-wertigen Base, dem maximalen 
Basenbindungsvermógen von Casein bzw. dem Aquivalentverbindungsgewieht von 
Paracasein. Die Loslichkeit von Casein in NaOH bei 5° liiBt sich dureh die Gleichung
S  =  iśT4/{l/jSTaOH— (Kx — K,t)IC'} wiedergeben; =  2180; K.% konnte noch mit
keiner anderen Konstantę des Caseins identifiziert werden. (Journ. biol. Chemistry 
79. 799—813. Okt. 1928. Boston, Haryard Medicał School.) K r u g e r .

E. S. Nasset und David M. Greenberg, Die Geschwindigkeil der Hydrolyse des 
Caseins in sauren iMsungen, gemessen an der Bildung von Aminostickslojf. Die Messungen 
wurden bei 105,5°, 117,5° u. 127,5° m it Casein u. HC1, H 2S04, sowie Phosphorsaure 
vorgenommen. Die Konz. des Caseins in den Sauren betrug 2,5%. Die Aminostick- 
stoffbestst. wurden naeh VAN S ly k e  durchgefiihrt. Das Anwachsen des Amino- 
stickstoffs wurde ais MaB fiir den Grad der Hydrolyse genommen. So ergab sich, 
daB die Hydrolyse des Caseins mit der Gleichung fiir Rkk. 2. Ordnung in Einklang 
steht. Weiterliin wurde gefunden, daB der katalyt. EinfluB der Sauren proportional 
ihrer Wasserstoffionenaktivitat ist. Auch wurde eine quantitative. Beziehung fiir 
die Anderung der Geschwindigkeit der Hydrolyse m it der Temp. abgeleitet. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51- 836—41. Marz. Berkeley [Calif.], Univ.) K in d s c h e r .

Wolfgang Pauli tuid Theodor Stenzinger, Uber die Loslichkeitsbeeinflussung 
schwerloslicher Kalksalze dureh Eiivei/3kdrper und uber Kohlensaureverbindungen der 
Proteine. (Vgl. P a u l i  u . S am ec , Biochem. Ztschr. 17  [1909]. 235.) Vff. untersuchen 
den EinfluB weitgehend gereinigter Sole von Serumalbumin, Pseudoglobidin u. Hamo- 
globin auf Loslichkeit s (g/lOOg) u. spezif. Leitfiihigkeit K  (25°) von CaSOit CaC03 u. 
zum Teil Cas(POA)„, ferner Hitzegerinnung, A.-Flockbarlieit u. Wanderungsrichtung 
der Gemische. Eiir rein v/ss. Lsgg. betrug: CaS04: 5 =  0,2094, K  =  2,222- 10_:l 1 jQ; 
CaC03: 0,001 10, Ii =  2 .56-10-5 1//3; Ca3(P 04)2: 0,0059 g CaO u. 0,0138 g P 20 5 in 
100 g, K  =  1 ,6 -10- 1  \fQ . — CaS04 erfahrt dureh die EiweiBstoffe, u. zwar in der 
Reihenfolge Serumalbumin <" Pseudoglobulin <  Hamoglobin zunehmend eine Loslich- 
keitserhóhung, die sich auf eine aquivalente Inaktiyierung des Ca" u. SO," zuriick- 
fiilircn liiBt, die aus der in der gleichen Reihenfolge zunehmenden Leitfabigkeits- 
erniedrigung bestimmt werden kann. A.- u. Hitzekoagulation wird bei Serumalbumin 
u. Pseudoglobulin dureh CaS04 gehemmt, bei Hamoglobin nicht beeinfluBt. Bei der 
Uberfuhrung vielleicht geringe negatmerende Wrkg. des CaSO,, beim Pseudoglobulin. 
Fiir einen direkten elektrostat. Effekt zwischen Protein u. CaS04 spricht die Tatsachc, 
daB der gleiche LeitfahigkeitseinfluB auch bei KC1- u. MgS04-Lsgg. (iiquivalent dem 
in W. 1. CaS04) u. Serumalbumin, Ovalbumin, Pseudoglobulin, Hamoglobin oder 
Glutin eintritt. Vff, schlieBen auf die Bldg. polyvalenter Zwitterionen der Proteine.
— Bei CaC03 u. EiweiB geht dagegen die bedeutende Erhóhung der Loslichkeit mit 
einer betrachtlichen Zunahme der Leitfiihigkeit, yerstarkter anod. Wanderung u. 
Abnahme der A.- u. Hitzekoagulierbarkeit Hand in Hand; Serumalbumin gibt um- 
gekehrt wie bei CaS04 den gróBten Effekt. Offenbar tr i t t  Proteinatbldg. infolge der 
Hydrolyse des CaC03 ein. Dureh t)berfuhrungsverss. in C02-Atmosphare wird nach- 
gewiesen, daB die EiweiBstoffe, auch Ovalbumin, dureh Cl% elektropositiy werden, 
demnach nicht unter Bldg. einer Dicarbonsaure (SlEGFRIEDs Carbaminosaure), 
sondern nach dem Typus der KH.,HC03-Bldg. mit C02 reagieren. Auf diese Rk. ist 
auch der Leitfiihigkeitsanstieg hochgereinigter EiweiBlsgg. beim Stehen an der Luft
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zuriickzufiihren. Unter Tólligem C02-AusschluB liat aber Pseudoglobulin ebenfalls 
elektropositiyen Ladungssinn. (Biocliem. Ztschr. 205. 71—103. 24/1. Wien, Univ.) K r u .

Frederick Hurn Constable, Conciso suramary of clcm entary organie ckomistry. London:
Methuen 1929. (150 S.) 8°. 4 s. 6 d. net.

Josef Klein Chemie. Organ. Teil. Berlin: W. de Gruyter & Co. 1929. kl. 8°. =  Sammlung
Goschcn 38. Organ. Tl. — 0, verb. Aufl. (192 S.) Lw. M. 1.50.

E. Biochemie.
E i. E nzym chem ie.

Jean Narutowicz, Untersuclmngen uber die Verteilung der Oxydationsfermenle 
in der Cliampignonzelle. Vf. ver\vandtc ais Reagens eine Lsg. von Benzidin in H 20 ,- 
haltigem Aceton, die wesentlich reaktionsfaliiger ist ais eine alkoh. Benzidinlsg. Die 
Indophenolmethode mit Hilfe von RongalitweiB erwies sich fiir Champignonunterss. 
ais unbrauchbar. Es wurde gefunden, daB die Yhenolasen nur im Protoplasma der 
Zelle u. niemals in der Membran oder den Vakuolen yorhanden sind, im Gegensatz 
zu hóheren Pflanzen, wo die Oxydasen in erster Linie in den Zellmembranen vorkommen. 
Mit der Benzidinmethode erhalt man zunachst eine gleichmiiBige blauliche Farbung 
des Protoplasmas, spater erscheinen blaue Granula von yerschiedener GróBe. Diesc 
konnten mit keiner der bekannten Zellsubstanzen identifiziert werden, jedocli sind 
noch nieht geniigend Unterlagen yorhanden, um spezielle Granula mit osydierenden 
Eigg. anzunehmen. Wahrscheinlich handelt es sich um Farbstoffausfallungen im Proto
plasma, die auch bei Verwendung von Benzidin, das gewóhnlich krystallisierte Farb- 
stoffe bildet, infolge der kolloidalen Eigg. des Protoplasma Granulaform annehmen 
konnen. Die Annahme yorgebildeter „Oxydationsgranula“ in gewissen Bakterien- 
zellen wird damit ebenfalls in Frage gestellt. (Buli. Soc. Amis des Sciences Poznań, 
Serie B. Sciences math. et nat. 1927. 68—70. 1928. Poznań, Botan. Instit. der 
Univ.) WEIDENHAGEN.

Otto Ambros und Anna Harteneck, Ober natiirliche Aktivierung von Proteasen 
pflanzliclier Milchsafte. Zwolfle Abhandlung iiber Pflanzenproleasen in der von R. Will- 
stdtter und Mitarbeitern begonnenen Untersuchungsreihe. (Ztschr. physiol. Chem. 181. 
24—41. 8/3. — C. 1929. I. 1114.) W e id e n h a g e n .

K. Landsteiner und J. van der Scheer, Einfluft organischer Salze auf die 
Wirkung der Tyrosinase. Gearbeitet wurde mit folgendem Versuehsansatz: 0,1 ccm 
Kartoffelextrakt (1 g Kartoffel mit 10 ccm W. extrahicrt u. filtriert), 0,4 ccm Tyrosin- 
Isg. (10 mg in 10 ccm W.) +  0,05 ccm Salzlsg. (enthaltend 1 Millimol. Na-Salz in 
10 ccm W.). Vollstandige Hemmung der Tyrosinase aus Kartoffeln (in neutraler 
Lsg.) wurde durch die Na-Salze folgender Sauren bewirkt: Brombuttersaure, Benzoe- 
saure, |?-Naphthionsaure, Picolinsaure, m-Methylbenzoesaure, p-Methylbenzoesaure, 
m-Oxybenzoesaure, m-Chlorbenzoesaure, p-Chlorbenzoesaure, m-Brombenzoesaure, 
p-Brombenzoesiiure, o-Nitrobenzoesaure, p-Nitrobenzoesaure; fast yollstandige Hem
mung: o-Oxybenzoesaure, p-Oxybenzoesaure; starkę Hemmung (50%  u. mehr): 
Cyclohexancarbonsaure, a-Naphthionsaure, Thiophencarbonsaure, Zimtsaure, o-Methyl- 
benzoesaure, o-Chlorbenzoesauxe, m-Nitrobenzoesaure; deutliehe Hemmung: o-Brom- 
benzoesaure; geringe Hemmung: Essigsaure, Propionsaure, Buttersaure, Valerian- 
saure, Heptylsilure, Chlorcssigsaure, Trichloressigsaure, Weinsaure, Citronensaure, 
Acrylsaure, Crotonsaure, Fumarsaure, Athylschwefelsaure, Furancarbonsaure, Phenyl- 
essigsaure, Oxyzimtsaure, o-Nitrobenzoesaure; keine Hemmung: Cyanessigsaure, Phenyl- 
schwefelsaure. — Im allgemeincn kann gesagt werden, daB die cycl. Carbonsauren 
stiirker wirken ais die Fettsauren, u. daB die m- u. p-substituierten Sauren starker 
hemmen ais die o-substituierten. (Proc. Soc. for exp. Biology and Medicine 24. 
692—93. 1927. Sep.) H e s s e .

Herbert Davenport Kay, Die Phosphaiasen in  Geweben von Sćiugetieren. II. Pyro- 
phosphatase. (I. vgl. C. 1928. II. 2370.) Es konnte eine Pyrophosphatase nachgewiesen 
werden, dereń Verteilung in den Geweben etwa der der friiher beschriebenen Ortho- 
phosphatase cntspricht. Das Optimum der Wrkg. wird bei pn =  7,2—7,8 gefunden, 
wahrend fiir die Orthophosphatase ph =  8,8—9,3 angegeben wurde. (Biochemical 
Journ. 22. 1446—48. 1928. The London Hospital.) « H e s s e .

Nils Alwall. Yon der Thermolabilitat der Glycerinophosphcdehydrogcnase. Es 
wurde gezeigt, daB die Glycerinophosphodehydrogenase des Muskels von der Succino-
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deliydrogenase (C. 1928. II. 60) bzgl. der Thermolabilitat nicht verschicdon ist. Es 
ist also nicht móglich, durch Erwarmcn dic beiden Enzyme zu untcrschciden. — Ver- 
nichtet man in Muskulatur die Fumarase durch Erhitzen, so erhalt man eine Lsg. der 
Succinodehydrogenase, dereń N-Geh. nur halb so groB ist u. dereń enzymat. Wrkg. 
wesentlich geringer ist ais die einer nach ANDERSSEN (C. 1927. II. 1749) hergestellten 
Succinodehydrogenaselsg. (Skand. Arcli. Physiol. 55 .100—03. Jan.Lund, Univ.) HESSE.

James B. Sumner und David B. Hand, Krystallisierte Urease. 11. (I. vgl. 
C. 1926. II. 2439.) Es werden Einzelheiten der Methode zur Best. der Urease mit- 
getcilt, die im Original nachgelesen werden mussen. — Vf. betont, daB die friiher 
bcschriebenen Krystalle tatsachlich die Urease darstellen u. nicht ctwa das Enzym 
nur adsorbiert haben. Ein Protein der Jackbohne, das Concanavalin B , adsorbiert 
die Urease; jedoch ist die Aktivitat einer solchen Adsorption ganz erheblich geringer 
ais die Aktivitat der Krystalle. Reinigung durch Adsorption (vgl. E u l e r  u . B r u n iu s , 
C. 1927. I. 308G) fiilirt zu einer Wirkungssteigerung, die im Vergłeich zu der mittels 
Krystallisation erreichtcn Wirkungssteigerung sehr ldein ist. Das kryst. Enzym wird 
durch W., welches durch Zinnkuhler dest. war, rasch inaktiviert, kann dann aber 
durch Zusatze von Gummi arabicum oder Eieralbumin teilweise reaktiviert werden. 
Diese Stoffe wirken auch ais Schutzmittel gegen dic Zerstorung. W., welches aus 
GlasgefaBen dest. war, schadigt nicht. (Journ. biol. Chemistry 76. 149—62. 1928. 
Ithaca, Cornell Univ.) HESSE.

James B. Sumner und Rachel G. Holloway, Krystallisierte Urease. III . EinflufS 
der Verdndenmgen in Jaclcbohnenmehl auf die Ausbeute an Krystallen. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Angaben iiber die Technik der Gewinnung von Ureasekrystallen, die im Ori
ginal nachzulesen sind. (Journ. biol. Chemistry 79. 489—92. 1928. Ithaca, Cornell 
Univ.) H e s s e .

E a. P flanzenphysiologie. B akteriologie.
Johann Schubert, Vber das Wachstum von Bakterien auf Nahrboden, denen be- 

slrahlte und unbestrahlte chlorophyll- und anthooyanJialtige Pflanzenausziige zugeselzt 
sind. Chlorophyll- u. anthocyanhaltige Pflanzenausziige wurden zu Agarplatten
zugesetzt u. teils m it Hóhensonne bestrahlt, teils nicht. Auf den Platten lieB Vf. 
Stamme von Staph. aureus, hamolyt. Streptokokkenstamme u. andere Mikroorganis- 
men wachsen u. priifte das Ergebnis. Die Chlorophyllausziige geringer Konz. u. die 
bestrahlten beeinflufiten das Wachstum nicht merldich, stiirkere Konzz. liemmten. 
Auch Temp.- u. Belichtungsunterschiede verandcrten nichts. — Auf den Anthocyan- 
platten wuchsen die Streptokokken besser ais auf dem Kontrollagar, noch besser, 
wenn sie bestrahlt waren. Temp.-Anderung wirkte nur auf die Wachstumsgeschwindig- 
keit. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 111. 305—07. 8/3. Hamburg-Eppcndorf,
Inst. f. experim. Therapie des allgem. Krankenh.) E n g e l .

Leo F. Rettger, Wayne N. Plastridge tmd George Valley, Sludien iiber die 
desinfizierenden Eigenschafteji gewisser Alkylphenole. II. Nonml-Bulylplienol. (I. vgl. 
C. 1929. I. 1474.) n-Butylplienole (ortho, meta u. para) in Verdiinnung 1 : 100 zu 
Stammen von Bact. typhosum zugesetzt, toteten diese in 10 Minuten. — Der Koef- 
fizient von n-Butylresorcin wird durch Schweineblutserum wenig beeinfluBt. Er fallt 
von 23,0 auf 22,0; bei n-Butylphenol von 52,0 auf 41,0. Dieser bleibt also absolut 
stiirker bakterizid. — Saure Rk. (pn =  5,0) ist der Wirksamkeit von n-Butylphenol 
am giinstigsten. Freie OH'-Ionen sind schadlich, so daB in Ggw. von CaC03 oder 
Na2C03 der Phenolkoeffizient fallt, bei Ggw. von Ca" sogar so starli fallt, daB wahr- 
scheinlich neben der OH'-Wrkg. auch Ca" einen vermindernden EinfluB ausiibt. — 
n-Butylphenol bleibt bestiindig in Ggw. von Gremischen von A., K 2H P 04, Glycerin, 
Zucker u. ath. Olen, wenn pjj <  6,8 bleibt. — n-Butylphenol verhindert das Wachs
tum von Vibrio eholerae in Verdiinnung 1:200 000, einer Anzahl grampositiver 
Organismen bei 1 : 35 000, wiihrend einige gramnegative Formen noch 1 : 7500 ver- 
tragen. — Ggw. von Seife yermindert den Phenolkoeffizienten. — Verss., Sporen 
von B. cereus, B. anthracis, Cl. sporogenes, Cl. tetani u. Cl. botulinum mit n-Butj'1- 
phenol, n-Butylresorcin, Jodtinktur u. anderen Desinfektionsmitteln in prakt. brauch- 
barer Zeit, etwa 1 Stde., abzutoten, verliefen negativ, d. h. die Mittel brauchten 
mindestens 24 Stdn., um die Sporen zu zerstoren. — n-Butylphenol an weiBe Ratten 
verfuttert, wirkte nicht giftig, doch zeigten die Tiere Abneigung gegen dieses Futter. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 111. 287—96. 8/3. Yale Univ., Labor. of General 
Bacteriology.) E n g e l .
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Elliot R. Weyer und Leo F. Rettger, Vergleichendes Studium von 6 Stammen 
von butylalkoliol- und acetonbildenden Organismen. Die 6 untersuchten Stammc (dar- 
unter 4 neu isolierte) sind sieli in ihren cliarakterist. Eigg. sehr ahnlieh. Sie sind 
diastat., saccliarolyt. u. proteolyt. sehr aktiv. Fast allc Zuckcr kónnen alś C-Quellc 
dienen, Glycerin jedocli nickt. Stiekstoff liefern Proteine u. Handelspeptone. — 
Die Vakuummethodc zur Anaerobenziiektung wird dureh Zufiigen eines Aeroben, 
z. B. Staphylococcus aureus, crsetzt u. yerbessert. In  2,5% Butylresorcinlsg. bleiben 
Sporen von Cl. aeetobutylieum 24 Stdn. am Leben, walirend B. mesentericus-Sporen 
in 10 Min. absterben, wodurch man Clostridium davon trennen kann. (Journ. of 
Baeteriology 14. 399—424. 1927. Yale Uniyersity, Laboratory of General Bacterio- 
logy. Sep.) ' E n g e l .

Mackenzie 'Douglas, Die Spaltung der Kohleliydrate durcli Bakterien. Zu- 
sammenstellung der durcli Bakterienwrkg. aus den hóhercn u. niederen Kohlehydraten 
entstchcnden Umsatzprodd. u. Besprechung ihrer Bedeutung fur die Bakteriendiagnose. 
(Journ. trop. Medicine Hygiene 32. 57—59. 1/3. London, R oss Inst. and Iiosp. for 
trop. Diseases.) F. Mu l l e r .

Gaił M. Dack, Willard L. Wood und Sopliie A. Dehler, Toxihbildung und 
proteolytische Alclivitat durcli Clostridium botulinum in Pepton- und Pepton-EiweiP- 
medien. Die Wachstumskurvo von Cl. botulinum, Typ A , erreicht ihr Maximum 
gleichzeitig mit dem Maximum der titrimetr. erhaltenen Toxinkurve, u. zwar ebenso 
in gewóhnlicher Peptonbriihe, ais in einem Gemisch von koaguliertem EiweiB u. Pepton. 
(Journ. of infect. Diseases 42. 176—78. 1928. Chicago, Dep. of Hygiene and Bak
teriolog. Sep.) ‘ F r e u n d .

G. J. Hucker, Biocliemische Reaktionen der Streptokokken. Sehr sorgfaltige 
Unterss. iiber den Stoffweclisel von zahlreiclien Streptokokkenstammen erlaubten eine 
Einteilung in 2 groBe Gruppen. Das Kennzeiehen der 1. (aromat.) Gruppe, dereń Haupt- 
reprasentant Strept. Kefir ist, ist Bldg. yon l-Milchsiiure, relativ groBer Mengen 
fliichtiger Saure (40% der Gesamtaciditat); Lactose wird vor der Saurebldg. hydro- 
lysiert. Ais C- Quellc wird Larulose der Glucose yorgezogen. Umgekehrt verhiilt sich 
die 2. Gruppe (Typ des Strept. lactis u. Strept. pyogenes), die d-Milchsaure bilden. 
Fliichtige Sauren bilden weniger ais 10% der Gesamtaciditat. Alle Streptokokken 
von Mileh u. Milchprodd. zeigen fliichtige Sauren: Essigsaurc, Spuren yon Propion- 
saure u. a. Sauren mit hoherem Kp. ais Essigsiiure, wahrend bei menschenpatliogenen 
Streptokokken neben der Essigsaure fluchtige Sauren mit niedrigerem Kp. auftreten, 
yielleicht Ameisensaure. Die Arbeit enthalt viele wichtige, im Referat nicht wieder- 
zugebende Einzelheiten. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 111. 31—64. 16/2. Geneya, 
New York, Agr. exp. stat.) Sc h n it z e r .

Rudolf Meyer, U ber den Einflu/3 der Temperatur auf den Wachstumsablauf bei 
Pilzen. Verss. an Aspergillus niger, der in einer Salzlsg. m it Zus. yon Saccharose (20%) 
u. Citronensaure (0,04%) gezuchtet wurde unter Variierung der Temp. u. des N-Geh. 
(Zus. von (NH4)2SÓ4). Messung des Ertragcs durcli Wagung der yorgetrockneten u. 
bei 100° zur Gewiclitskonstanz gebrachten Mycelien. Dureh Berechnung des „Ertrags- 
gesetzes" ergaben sieli Beziehungen zwischen Temp., Wachstumszeit u. N-Gabe, die 
eine abschlieBende Beurteilung aber noch nicht erlauben. Bestatigt wurde das Gesetz 
von der zeitlichen Maximumyerschiebung, nach der „das Maximum einer Nahrstoff- 
ertragskurye m it zunehmender Wachstumszeit yon Werten niederer zu Werten hoherer 
Nahrstoffgabe riickt.“ (Bioehem. Ztschr. 198. 463—77. 1928. Góttingen, Inst. f. Land- 
wirtseh. Bakt.) SCHNITZER.

Midzuko Sumi, Ober die chemischen Bestandteile der Sporen von Aspergillus oryzae. 
Untersucht wurden Sporen, die bei der ublichen Methode des Sojabrauens kultiyiert 
werden. Die A.-Extraktion zeigte das Vorkandensein von Leeithin u. ein Sterin 
(ClcH 2eO; F. 160°); im A.-Extrakt -\rarde hauptsachlich Mannit gefunden. Organ. 
Sauren waren nicht yorhanden, dagegen gelang die Darst. organ. Basen u. zwar reichliek 
Betain, wenig Stachydrin u. Histidin. Im Riickstand von A.- u. A.-Extrakt wurde 
bei Extraktion mit h. W. Hamsaure (0,6%) ausgeschieden. In  der Zellmembran fand 
sich reiclilick Cliitin. Yon Fermenten waren nachzuweisen: Saccharase, Amylase, 
Peptase, weniger stark Chymase, Urease, Glucosidase, ferner Perosydase, Nuclease, 
Esterase, Phytase u. Katalase. Lipase, Tyrosinase, Maltase, Inulase, Trehalase, 
Besamidase u. Oxydase fehlten bestimmt. (Bioehem. Ztschr. 195. 161—74. 1928. 
Tokio, Inst. Pkys. u. Chem. Forsch.) S c h n it z e r .
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Rene J. Dubos, Die Zersetzung der Cellulose durch aerobe Bakterien. Aerobo 
Cellulosezerstórer waehsen schnell in folgender Niihrlsg.: 0,5 g NaN03, 1 g K2HPO,„
0,5 MgSO., • 7 acjua, 0,5 g KC1, 0,01 g FeS04 in 11 W. Bei pn 7,5 waehsen diese Bak- 
terien am schnellsten, wahrend Pilze zuriickbleiben. Niedrige N-Konz. yerkiirzt die 
Inkubationszeit. Wenige Zellen genugen zur Impfung; drei Gruppen wurden in Rein- 
kulturen geziichtet: Aerobe, die nur Cellulose yerwerten kónnen, aerobe Cellulose
zerstórer, die nur auf Starko waehsen u. beliebige anaerobe Cellulosezerstórer, die 
auf allen Niihrlsgg. waehsen. (Journ. Bacteriology 15. 223—34. 1928. New Bruns
wick, Agric. Exp. Stat. Sep.) T r e n e l .

Rene J. Dubos, Der Ein fiu  fi der Umgebung auf die Aktiviłdt der Cellulose zer- 
setzenden Bodenbakterien. Vf. bestimmt die Anzahl der Bakterien, der Actinomyces 
u. Pilze, C02-Entw. u. Menge der zersetzten Cellulose. Uberschussige N-Gaben sind 
ohno EinfluB auf die Natur der Cellulosezerstórer. In  sauren Boden u. unter aeroben 
Bedingungen wird die Cellulose nur durch Pilze angegriffen. In Boden mit nahezu 
neutraler Rk. ist der Eeuchtigkeitsgeh. entscheidend fiir die Art der sich entwickelndcn 
Mikroorganismen. Die Aktiyitat der Actinomyces ist in trockenen Boden gering. In 
Boden um den Neutralpunkt herum entwickeln sich die Bakterien schncllcr ais die 
Pilze. In  ubersehwemmten Boden setzt die Zers. der Cellulose crst nach 14—16 Tagen 
ein, weil Anaerobe fehlen u. weil vielleiclit das Medium fiir die Entw. der Anaeroben 
nieht geeignet ist. (Ecology 9. 12—27. 1928. Sep. New Brunswick, Agric. Exp. 
Stat.) T r e n e l .

E 4. Tierchem ie.
Hildę Turnwald und Felix Haurowitz, Uber die Schwermelalle der menschlichen 

Leber und ihren spektrographischen Nachweis. Aschen yon menschlichen Lebern geben 
im Ultrayiolett neben zahlreichen Linicn des Fc deutlich die Linien von Cu, Sn, Zn 
u. Mn. Daneben sind die Linien yon P, Mg u. Ca sichtbar. Alkali- u. Erdalkalimetallc 
werden zweckmaBig vor dem Nachweis der Schwermetalle entfernt. Co- u. Ni-Linien 
waren nie sichtbar. Cu, Sn, Zn u. Mn fanden sich sowohl in den enzymreichen wie 
-armen Fraktionen der Leber. Es ergab sich also kein Zusammenhang zwischen Metall- 
geh. u. Enzymen. Die Hauptmenge ist sieber in katalyt. unwirksamer Form yorhanden. 
Zur Spektralunters. wurde ein Quarzspektrograph mit neuerer Form des Funkenstatiys 
nach d e  Gr a m o n t  yerwendet. Das Emissionsspektrum der zu untersuchenden Aschen- 
lsg. wurde yerglichen m it demjenigen einer Lsg., welche die zu erwartenden Salze in 
jenen Mengen enthielt, die nach Analyse der yorliegenden Literatur fiir die Leber zu 
erwarten waren, namlieh: 0,44 g ZnS04, 0,2 g MnC03, 0,12 g CuO, 0,6 g Fcrriammon- 
sulfat, 0,1 g SnCl2-2 H 20, 2 mg NiC03 u. 4 mg CoC03 in 10 ccm 10%ig. HC1 gel. Die 
Abtrennung der Schwermetalle aus der Aschenlsg. erfolgt mit H2S u. (NH4)2S. Ais 
Vergleichslsg. fiir Cu, Sn, Mn u. Zn wurden 1—10%ig. Lsgg. der betreffenden Ćhloride 
yerwendet. (Ztsehr. physiol. Chem. 181. 176—81. 21/3. Prag, Univ.) GUGGENHEIM.

Ludvig Hektoen und Arthur Gideon Cole, Die Proteine des Eiweifles. Die Proteine 
im  Eiweifi' und ihre Beziehungen zu den Blutproteinen des Haushuhnes, bestimmt durch 
die Prazipitinreaktion. EiweiB enthalt 5 yerschiedene Antigene, namlieh Ovoglobulin (I), 
Oyomucin (II), krystallisierbares Ovalbumin (III), nieht krystallisierbares Con- 
albumin (IV) u. Ovomucoid (V). II, m  u. V lassen sich vollig frei von den anderen 
Proteinen erhalten. Dio Praparate von I waren mit II u. etwas mit III yerimreinigt. 
Antiserum gegen HI, I, n  u. V reagiert nieht mit Lsgg. yon Fibrinogen, Euglobulin 
oder Albumin aus dem Blutplasma des Huhnes. Antiserum gegen das GesamteiweiB 
reagiert mit Blutalbumin, nieht mit den anderen Blutproteinen. Gezeigt wurde, 
daB dio Rk. durch IV bedingt ist; IV u. Blutalbumin sind also immunolog, u. wahr- 
scheinlich chem. ident. Eine yóllige Trennung des IV von III u. V erwies sich ais 
nieht ausfiihrbar. Man kann aber ein Blutalbuminantiserum zur Priifung auf IV 
in den yerschiedencn Proteinfraktionen des EiweiBes yerwenden. (Journ. of infectious 
Diseases 42. 1—24. 1928. Chicago, TJniy. of Illinois. Sep.) Gr o s z f e l d .

Walter S. Ritchie und Albert G. Hogan, Die Abtrennung loslicher Proteine aus 
Kaninclienmuskeln. Vff. yerwendeten eine 10%ig. Lsg. von NaCl zur Extraktion 
der 1. Proteine aus Muskelgewebe. Wird dieser E strak t nahe dem F. gehalten, so 
andert sich die Loslichkeit der Proteine sehr langsam. Wird der Extrakt mit NaCl 
gesatt., m it einer Quarzquecksilberlampe bestrahlt oder dialysiert, so wird ein Teil 
des Proteins gefallt, u. zwar bei jeder Methode in annahernd gleichem Umfange. 
Vff. nehmen an, daB dieser Nd. eine Globulinfraktion ist. Die Resultate der Verss.
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deuten darauf liin, daB der Extrakt ca. 2,5-mal soyiel Globulin ais Albumin enthalt. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 880—86. Marz. Columbia [Missouri], Uniy.) K in o .

R. Otto, Untersuchungen uber die Tozine europdischer Viperinen. An 5 ver- 
schiedenen Kreuzottergiften wurden genaue Toxizitatseinstellungen an Meersehwcinchcn 
vorgenommen unter Yergleichung mit Crotalus- u. Lacłiesisgift. Von den Vipern- 
giften war keines so stark wie Crotalusgift, jedoch war das Mesoeoronustoxin starker 
ais Laohesisgift. Die Gifte der europaischen Vipern sind untereinander verschieden 
u. zwar sowohl in ihrer Hitzeresistenz (Aspis- u. besonders Mesocoronistoxin sind 
relativ hitzebestandig) u. reagieren aucli nieht gleiclimaBig auf antitox. Schlangengift- 
sera. Das Gift von Mesocoronis, das besonders reich an liitzebestandigem Neurotoxin 
ist, nimmt eine Sonderstellung ein. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 110- 82—92. 17/2. 
Berlin, Inst. R. Koch.) SCHNITZER.

Ernst G-. Nauck, Unter suclmngen uber das Gift einer Seeschlange (Hydrus platurus) 
des Pazifisclien Ozeans. Natiirliche u. kunstliehe (BiB bzw. Injektion) Vergiftung des 
Meerschwcinchcns mit dem Gift voń Hydrus platurus zeigte, daB das Toxin neurotox. 
ist u. durch Lahmung des Atemzcntrums wirlct. Die Gewebsunters. ergab Reaktions- 
losigkeit der Impf- bzw. BiBstelle u. eine allgemeine Blutstauung in den Organen. 
Das Gift hat den Typ des Natterngiftes. (Aroh. Schiffs- u. Tropen-Hygiene 33. 167 
bis 170. Marz, San Josć [Costa Rica], Hosp. de San Juan.) Sc h n it z e r .

Nelson W. Taylor und Charles Sheard, Mikroskopische und rdntgenologische 
Untersuchungen uber die Verkndclierung von Geweben. Bei der róntgenolog. Unters. 
von n. Knoclien, Email u. Dentin des Zahns, rachit. Knochen, Speichelsteinen u. ver- 
kalkten tuberkulosen Lungengeweben zeigten sich Krystalle, die der Eormel des 
Apatits entsprachen: 3 Ca(PO.,)2-CaX2, wenn X besteht aus C03, F2, (OH)2, O, S04, 
Ca oder Mg. Die ahnlichsten Mineralien dieser Formel lieiBen: Podolit, Dahlit u. Fluor- 
apatit. Es fanden sich keine Anzeichen dafur, daB ein Minerał von der Formel 
CaHPO,i • 2 H ,0  =  Brushit vorkommt. Bei Knochen war der Brechungsindex niedrig, 
bei Email u. in gewissen patholog. Fallen hoch. Je mehr anorgan. krystallin. Materiał 
yorhanden ist, um so lióher diirfte der Brechungsindex sein. — Vergleiche mittels der 
Pulyermothode zwischen Apatit, synthet. Tricaleiumphosphat u. den Geweben lieferten 
das gleiche Resultat wie die Róntgenunters. (Journ. biol. Chemistry 81. 479—93. 
Febr. Rochester, Mayo Clinic and Mayo Foundation.) F. Mu l l e r .

E6. T ierphysiologie,
G. Zuelzer, Das HerzJiormon. Zugleicli ein Fersuch der Abgrenzung des Ilormon- 

begriffes. (Vgl. auch C. 1929. I. 253.) Das wichtigsto Kennzeichen eines Hormons 
ist die Fahigkeit, im Erfolgsorgan gesteigerte Durehblutung u. Tiitigkeitssteigerung 
zu bewirken. Stoffe, denen diese Fahigkeit fehlt, sollten nieht ais Hormon bezeichnet 
werden. So sind Cholin u. Adrenalin, die Anamisierung u. Konstrilction im Darm u. 
im Kapillargebiet hervorrufen, keine Hormone. Die gefaBerweiternde Wrkg. des 
Adrenalins auf die Kranzgefafie des STARLING-Herzens kommt nieht dem Adrenalin 
selbst, sondern einem Oxydationsprod. zu, das beim Durchstromen des adrenalin- 
haltigen Blutes durch die Lungen entsteht. Von H a b e r l a n d t s  Herzpraparat steht 
nieht fest, daB es die geforderten Bedingungen erfiillt. — Nieht der Ort der Entstehung, 
sondern die Spezifitat des gebildeten Reizstoffes ist fiir seinen Hormoncharakter wesent
lich. Das aus der Leber dargestellte Eutonon bewirkt Erweiterung der CoronargefaBe 
u. damit eine bessere Durehblutung des Herzens; es ist da-her trotz seiner Bildungsstatto 
in der Leber ein Herzhormon. (Medizin. Welt 3. 304—05. 2/3. B erlin-Lankwitz, Innere 
Abt. des Ki-ankenhauses.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Stellungnalime zu rorslehendem Aufsatz „Das Herzhormon". 
Die pulsauslosenden, pulsbeschleunigenden u. pulsverstarkenden sowie rhythmisierenden 
Wrkgg. des aus dem Herzen gewonnenen Herzerregungsstoffes sind am Froschherzen 
gewonncn, das uberhaupt kein Coronararteriensystem besitzt. Die tlberlegungen 
Z u e lz e r s  (vorst. Ref.) sind daher liinfallig. Ein herzwirksamer Leberstoff darf auf 
keinen Fali ais ein Herzhormon bezeichnet werden. (Medizin. Welt 3. 307. 2/3. Inns
bruck.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Pharmakologische Unter suchungen mit dem Herzhormonprdparat. 
Mit Herzhormonpraparat (Hormocardiol, I. G. Farbenindustrie, Hóchst) in einer Verd. 
von 1 :1000  bis 1 : 10000 yorbehandelte Froschherzen reagieren leichter u. schneller 
auf Digitalis ais n., Hormocardiol w irk t sensibilisierend auf Digitalispraparate. — Die 
Erholung von Froschherzen nach der Einw. von CHC13 u. A. ist schneller u. yollstandiger,
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wenn sie vorhcr mit Hormocardiol (1: 1000) behandelt worden sind. (Medizin. Klinik 25.
337—38. 1/3. Innsbruck.) W a d e h n .

K. Fahrenkamp, Klinisćhe Beobachtungen mit dem Herzhorinonpraparat „Hormo
cardiol“ nach Haberlandl. Hormocardiol zeigte sich bcsonders brauchbar bei Angina 
pectoris; es gestattet bei gleichbleibender Wrkg. die notwendige Digitalismenge herab- 
zusetzen u. hebt unerwiinschte Erscheinungen von Digitalis auf. (Medizin. Klinik 25.
338—43. 1/3. Stuttgart-Cannstadt, Innero Abtlg. des Mutterhauses v. Roten
Kreuz.) ‘ W a d e h n .

Karl Ehrhardt, Der Gelialt der menschlichen Hypophyse an Melanophorenhormon. 
Das Melanophorenhormon ist fa s t regelmafiig in der menschlichen Hypophyse nach- 
zuweisen. Es feh lte  in einem Fali yon P aralyse  u. bei LAEUNECscher Leberzirrliose. 
(Muncli, med. Wchschr. 76. 321. 22/2. Frankfurt a. M., Uniy.-Frauenldinik.) W a d .

C. G. Lambie, W. O. Kennack und W. F. Harvey, Wirhung des Parathyreoidea- 
liormons auf die Knoclienstruktur. Ratten erhielten 3 Wochen lang taglich 10 Einheiten 
Paratliormon. Die Knochen dieser Tiere waren briichiger ais die von Kontrollen, ent- 
hielten weniger Asche, aber fast ebensoyiel Kalk wie n. Man konnte annehmen, daB 
der Kalk in den Knochen der Yersuchstiere z. T. anders gebunden ist ais gewohnlich. 
(Naturę 123. 348. 9/3.) W a d e h n .

Matteo Testa, Ober die chemische Natur der Corpus-luteum-Sekretion. Follikelfl. 
cnthalt 75 %„ Trockensubstanz, und zwar 22,85°/00 Globulin, 34,59% 0 Albumin, 
9,07%o Mucoid u. 0,99°/oo Glueose. — Schnilto yon Orarien wurden nach yerschiedenen 
Methoden histochem. gepriift. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 174—80. Marz. 
Neapel, Pathol.-anat. Inst., Univ.) W a d e h n .

G. R. Suckow und G. E. Burget, Das Ansprechen isolierler Stiicke von Darrn 
und Ulerus auf Adrenalin bei verschiedenem pu-Gehalt der Nahrflussigkeit. Stiicke des 
Colons von Kaninchen sind empfindlicher gegeniiber Anderungen in der pn ais der 
Uterus: Der Tonus nimmt zu boi Anstieg von pn u. umgekehrt, zwischen 7,0 u. 8,2. 
Stiicke vom Duodenum reagierten auf Adrenalin unregelmaBig, bei pn =  8,2 sanie 
der Tonus schneller u. starker, u. kehrte langsamer zur Norm zuriick, ais bei ph =  7,3. 
Bei pn =  7,8 ist das Optimum der Hemmung dureh minimale Adrenalindosen fest
gestellt worden. Fiir das Colon lag dieser Punkt bei 7,3. — Der nicht trachtige Kaninchen- 
uterus zeigte zwischen 7,0 u. 8,3 ph keine Unterschiede in der Rk. auf minimale 
Adrenalindosen. (Amer. Journ. Physiol. 88. 143—50. 1/2. Oregon, Univ., Dept. of 
Physiol.) F. Mu l l e r .

Alfred Lublin, Ober die gegensatzlichc Beeinflussung des respiralorisclicn Sloff- 
ivechsels beim, Menschen dureh Insulin und Substajizen mit Insulinwirkung einerseits 
und dureh Adrenalin und Substanzen mit Adrenalinwirkung andererseits. Beim Diabe- 
tikor yerandert sich der respirator. Quotient nach Synthalin in ahnlicher Weise wic 
dureh Insulin; Belastung mit Kohlehydrat bewirkt Anstieg unter Blutzuckersenkung.
— Insulin fórdert die Umbldg. yon Kohlehydrat in Fett. Umgekehrt erschwert oder 
verliindert Suprarenin, Hypophen, Ephedrin oder Ephetonin diese Umsetzung. Es 
bleibt zu untersuchcn, inwieweit man die letzten beiden zur Behandlung der Fettsucht 
im Gegensatz zu den Mastkuren dureh Insulin benutzen kann. (Verh. des deutschen 
Kongresses fiir innere Medizin 39. KongreB 1927. 200—02. Breslau, Med. Klinik. 
Sep.) _ F. M u l l e r .

M. M. Harris, Margaret Lasker und A. J. Ringer, Die Wirkung von Muskcl- 
gewebe und Insulin auf Glueose in vitro. Die Angaben yon LuNDSGAARD u .  H o l b o e l l  
(C. 1925. I. 2580), daB ein Zusatz von Insulin zu einer Muskclgewebe enthaltenden 
Zuckerlsg. einen Unterschied erzeugt zwischen der polarimetr. u. Reduktionsmethode 
zur Zuckerbest. in den Dialysaten, konnten nicht bestatigt werden. (Journ. biol. 
Chemistry 69. 713—19. 1926. New York, Montefiore Hospital.) SciiONFELD.

Stanley E. Kerr und Vartan H. Krikorian, Die Wirkung von Insulin auf 
die Verteilung des Nichteiiveijistickstof} im Blut. Bei 1—2 Tage hungernden Hunden 
wurden Serum u. Blutkuchen getrennt analysiert. Es zeigte sich eine Abnahme des 
Aminosaure-N mit entspreehend starkerer Zunahme des Hnrnstoff-N. Wahrend
7 9 Stdn. nach der Insulinzufuhr hatte der Harnstoffgeh. des Blutes in mehreren 
Verss. deutlich abgenommen, in den meisten anderen dagegen zugenommen. Die Bldg. 
von Harnstoff stcht nicht mit dem Stand des Blutzuckcrs in direktem Zusammenhang. 
Auch scheint die Insulinmenge nicht von EinfluB auf die Harnstoffbldg. zu sein. — 
Zunahme des Abbaues von N-haltigem Materiał u. Blutzuckerstand stehen somit nicht
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in direkter Beziehung. (Jouni. biol. Chemistry 81. 421—24. Febr. Beirut, Amer. Univ., 
Dcpt. of Biol. Chem.) F. M u l l e r .

Anton Christalon, Quantilalive Besiimmung der Acetonkorper im Blute trachtiger 
und nichttracliiiger Kiihe. In  der Schwangerschaft ist die Acetonausscheidung im Harn 
yermehrt. Es wurden 57 Rinder untersucht, dayon 30 nichttrachtige u. 27 trachtige. 
Der Aeetonkorpergeh. des Blutes der ersteren lag zwischen 5,2 u. 7,25, im Mittel bei
6,27 mg-°/0, der der trachtigen zwischen 5,35 u. 9,75, im Mittel bei 7,54 mg-%, ge- 
rechnet ais Acetessigsaure. Die Steigerung betrug in der Schwangerschaft also etwa 
20%. (Arch. wissenschaftl. u. pralct. Tierheilkunde 57. 507—13. 1928. Wien, Tier- 
arztl. Hochscli., Physiol. Inst. Sep.) F. Mu l l e r .

Edwin Goodall, Bluichole.sle.rin uuhrend des menstruelkn und des epileplischen 
Cyclus. Der Blutcholesteringeh. ist im Menstruationscyclus unyerandert. Bei der 
Epilepsie ist der Geh. in der Zeit vor dem Anfall meist etwas niedriger ais wiihrend 
der Anfallspcriode. (Lancet 216. 384—86. 23/2. Cardiff City, Mental Hosp.) M e i e r .

Fritz Bischoff, Melville Sahyun und M. Louisa Long, Ouanidinslruklur und 
Hypoglykamie. Es wurden 25 Guanidinpraparate untersucht u. der Harnstoff-, sowie 
der Aminosauregehalt des Blutes bestimmt, um ein Urteil iiber Schadigung yon Leber 
oder Nieren zu bekommen. Ferner wurde die Kombination von Wrkg. der Guanidin
praparate u. von Adrenalin auf den Blutzucker untersucht u. so die Mobilisation u. 
der Verbrauch des Glykogens yerfolgt. Im allgemeinen ergab sich, daB die aromat. 
Guanidinpraparate weniger blutzuckersenkend wirken ais die aliphat. — Eine grofio 
Reihe nicht giftig wirkender Praparate war ohne EinfluB auf den Blutzucker. Ebenso 
wirkte die Einfuhrung negativer Gruppen nicht giinstig auf die Erzeugung von Hypo- 
glykiimie. — Die bas. D eriw . mit langen aliphat. Nebenketten waren am wirksamsten.
— Hypoglykam. Wrkg., tódliehe Dosis u. Leberschadigung gehen parallel. — Am
meisten insulinahnlich erwies sich Guanylpiperidin; bei ihrn schwanden die Glykogen- 
reseryen des Kórpers fast vdllig, bevor Hypoglykamie eintrat. Es scheint auch die 
Leber etwas weniger zu schadigen ais die anderen untersuchten Praparate. Es kann 
aber fiir den Menschen nicht empfohlen werden, diirfte dagegen ais Ausgangspunkt 
fiir weitere Unterss. vorteilhaft sein. — Die anderen Guanidinderiw. rufen Hypo
glykamie auf andere Art ais durch Mobilisierung des Glykogens hervor. — Besonders 
interessant war der Vergleich der Wrkg. yon Diguanidinopentamethylen u. -octamelhylen 
mit -dekamethylen u. -dodekamethylen =  Synłhalin. Die Giftigkeit u. der hypoglykam. 
Effekt nahmen in dieser Reihe mit Zunahme der Kohlenstoffnebenketto deutlich zu.
(Journ. biol. Chemistry 81. 325—49. Febr. Santa Barbara, Cottage Hosp., Chem. Lab.
of the Potter Metab. Clinic.) F. Mu l l e r .

Warren M. Sperry, C. A. Elden, Frieda S. Robscheit-Robbins und G. H. 
Whipple, Blutregeneration bei schwerer Andmie. XV. Leberfraktionen und ilire wirk- 
samen Fakloren. (X III. vgl. C. 1929.1. 666.) Es wurde die Wrkg. bei aniim. gemachten 
u. auf einem bestimmten Grad der Anamie gehaltenen Hunden ermittelt. Die Extrakte 
aus Leber m it alkoh. Salzsaure oder wss. Schwefelsaure enthalten nur ungefahr die 
Halfte der yorhandenen wirlcsamen Substanzen. Durch Pankreas- oder pept. Ver- 
dauung oder durch sterile Autolyse wurde der wirksame Stoff stark angereichert; 
am wirksamsten war pept. Verdauung. — Auch andere Salze wirken in wss. u. alkoh. 
Extrakten wie in den extrahierten Riickstanden, doch ist Fe das weitaus wirksamste.
— Der Lebereffekt beruht sehr wahrscheinlich auf einer Anzahl yerschiedener Faktorcn,
die teils yon organ., teils von anorgan. Materiał stammen. (Journ. biol. Chemistry 
81. 251—65. Febr. New York, Dept. of Biochem. and Pathol., Uniy. of Rochester 
School of Med. and Dent.) F. Mu l l e r .

H. Klinke, Experimenlelle Hdmolysestudien. II. (I. vgl. C. 1926. II. 1969.) Die 
Fremdserumhamolyse, in diesem Falle Hammelblutkorperchen u. Schweineserum, 
besteht aus 2 Phasen: 1. der Adsorption eines sensibilisierenden Faktors an die Stromata 
u. 2. der Rk. des Rk.-Prod. von diesem Stoff u. der Stromasubstanz mit der Euglobulin- 
fraktion des Serums, wodurch die Lyse erfolgt. Es tr i t t  bei Zusammenbringen yon 
sensibilisierten Erythrocyten mit dem Serum eine Veranderung der Fallbarkeit der 
Globulinfraktion ein, wahrend die Lsg. durch Stoffe, die den physikal.-chem. Zustand 
der Globulinę yerandern, z. B. Zusatz yon arteigenem Serum oder Coffein, yerhindert 
wird. Ganz ahnlich findet sich bei der Rk. von Toxin mit antitox. Serum eine Ande- 
nmd der Fallbarkeit der Globulinfraktion, so daB angenommen wird, daB dieser 
Rk.-Typ fur die Entgiftung von Toxin, also fiir die Immunyorgange charakterist. ist. 
(Biochem. Ztschr. 197. 381—403. Basel, Physiol.-chem. Inst.) Me i e r .
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Friedrich-Wilhelm Bickert, Uber Hamolysinbildung beim Kaninclien unter Blei- 
uńrkung. Untersucht wurde der EinfluB einer nach bestimmtem Schema vorgenommenen 
Bleibehandlung auf die Hamolysinbldg. von mit Hammelblutkórperchen immunisierten 
Kaninclien. Fiitterung mit Bleiacelal steigert die Hamolysinbldg. Der dabei cintretende 
starkę Gewichtsverlust spielt keine Rolle; dagegen hemmt Gewichtsverlust durch 
Unterernahrung die Immunkórperbldg. Vergleichsverss. m it Fiitterung m it metali. 
Pb, Bleicarbonat u. Bleiacetat zeigen, daB die Wirkungssteigerung mit zunehmcndcr 
Lósliclikeit zunimmt. Subcutane Pb-Behandlung mit 5%ig. Lsg. von Bleiacetat steigert 
auch die Hamolysinbldg., aber weniger stark ais die Fiitterung. Durch Wiederholung 
von Immunisierung +  Pb-Behandlung erhiilt man besonders hochwertige Sera. (Ztsclir. 
Immunitatsforsch. exp. Therapie 60. 297—336. 8/3. Berlin, Reicliges.-Amt.) Sc h n .

Leo Jamo, Ver sucha zur chemischen Deutung der Immunliamolyse. Die hamolyt. 
Wrkg. von cholsaurem, tauro- u. glykocliólsaurem Na wird durch Aminosduren gesteigert, 
am starksten durch Alanin; Tyrosin ist unwirksam. Die HCl-Ester der Aminosauren 
wirken viel starker, auch derjenige des Tyrosins, nicht aber derjenige des Alanins. 
Cholesterin hemmt die Cliolathamolyse, auch Meerschweinchenserum hat in bestimmter 
Konz. diesen Effekt. Vf. sieht das Wesen der Immunhamolyse in der Bldg. von Ab- 
wehrfermenten, welche hamolysefordernde Aminosiiurekomplexe bilden. Die Komple- 
mentwrkg. ist eine Cholesterinwrkg., indem das cholesterinarme Meerschweinchen
serum Immunserumcholesterin an sich reiBt. (Ztschr. Immunforsch. exp. Therapie 60. 
410—16. 8/3. Budapest, Hyg. Bakt. Inst.) SCHNITZER.

Adolf Bickel, Experimentełle Untersuchungen uber das Yerlwltnis des Kohlenstoff- 
q-uolienten zum Oxydaliojisquotienten des Harns. Es wird die Bedeutung des Kohlen- 
stoff- u. des Oxydationsquotienten des Harnes fur Stoffwechselunterss. erortert. 
Weiterhin werden beide Quotienten folgendermaBen definiert: Kohlenstoffguoiient 
ist das Yerhiiltnis des Gesamtkohlenstoffs zum Gesamtstickstoff des Harnes; der 
Oxydationsquotient ist das Verhaltnis des Yakatsauerstoffs zum Gesamtstickstoff 
des Harnes. Gleichzeitig wird der Unterschied in der Definition des Oxydations- 
ąuotienten nach H. MtiLLER u. nach dem Vf. begriindet. Ais Best.-Methode fiir den 
Vakatsauerstoff wird die Arbeitsweise von H. Mu l l e r  (C. 1927. II. 1873) eingehend 
beschrieben. Die Methode ist so, daB die organ. Substanzen des Harnes durch Um- 
setzung m it K J 0 3 oxydiert werden u. der nicht verbrauchte Anteil des Jodates er
mittelt wird. Aus dem verbrauchten Jodat liiBt sich also ein SchluB auf die Menge 
des Yakatsauerstoffs ziehen. (Biochem. Ztschr. 199. 195—201. 1928. Berlin, exp.- 
biolog. Abtlg. d. Patholog. Inst. d. Univ.) . M ahn.

Jean M. D. Smali, Die Alkaliausschwemmung durch den Harn. Bekanntlich 
nimmt in der Zeit nach der Nahrungsaufnahme, wahrend im Magen HC1 abgesondert 
wird, der Alkaligeh. im Harn zu. — Es wurde das zweibas. Phospliat im Harn durch 
Titration mit 1/10-n. Saure u. Methylorange, das Siiurephosphat durch Titration mit 
Phenolphthalein bestimmt. — Es ergab sich keine klarc Beziehung zwischen der Rk.- 
Anderung im Harn u. der Zus. der Nahrung. Am starksten war der Alkalianstieg nach 
GenuB von Hering, deutlich nach GenuB von Bananen, dagegen nach eiweiBreieherer 
Nahrung, wie Kśise, oder nach Spcck nicht so groB. (Glasgow medical Journ. 1928. 
Glasgow, Univ. Inst. of Physiol. 7 Seiten Sep.) F. Mu l l e r .

Homer W. Smith, Die Zusammensetzung der Kórperflussigkeiten von Elasmo- 
branchiern. Die Perikardial- u. Periyiszeralhóhlen der Elasmobranchierfische ent- 
halten Fil., die stark sauer sind. Sie unterscheiden sich deutlich vom Plasma u. auch 
untereinander sowohl im Geh. an Harnstoff, Na, K, Ca, Mg, wie im Geh. an Sulfat, 
Cl u. Bicarbonat. Moglicherweise hat das Peritoneum Ausscheidungsfunktionen. — 
Die Cerebrospinalfl. dieser Fische entsprieht dagegen einem eiweiBfreien Ultrafiltrat 
des Plasmas. — Harnstoff ist pro kg W. gerechnet zwischen Plasma u. Gewebe ziemlich 
gleichmaBig verteilt. Da er ein Stoffwechselprod. darstellt, kommt er in sehr ver- 
schieden starker Konz. in den Kórperfll. vor. (Journ. biol. Chemistry 81. 407—19. 
Febr. Maine, Univ. of Virginia, Dept. of Physiol., Mt. Desert Island Biol. Lab.) F. Mii.

Freitag, Ergebnisse der Vilaminforschung. (Pharmaz. Ztg. 74. 317—19.
6/3-) . H a r jis .

A. Struyi, Der gegenwdrtige Stcmd der Yitaminfrage. V orschlag yorlaufiger 
KJassif iz ierung :
Vitamine 4 1 Antixerophthalmischer Faktor (Vitasterin)
(Sterine^ ‘ I Waehstumsregulierender Faktor (Biosterin)
'  ' j Antirachit. D-Faktor (Ergosterin u. Isomere)



1 9 2 9 . I . E 5. T ie r p h y s io l o g ie . 2 5 5 1

Im Lebertran. (In der Bierhefe, aber nicht im Milchfett.)
Vitamine B 1 Antinervenerkrankungsfaktor (trockene Beri-Beri-Eorm)
(Aminc) > Antiberiberifaktor (hydrop. Bcribcri-Eorm)
Im Reis J Antipellagrafaktor (viellcicht zu Gruppe B gehórig)
Vitamin C Antiskorbut. Im Citroncnsafte.
Vitamin E  Reproduktionsfaktor (1. in Eetten). Im Griin der Pflanzen.
Vitamin E  (Scient. Agriculture 9. 400—06. Eebr. Louvain.) GROSZFELD.

E. C. van Leersum, Vitamin-A-Mangel und Verkalkung der Nierenepithelien. 
(Journ. biol. Chemistry 79. 461—63. Okt. 1928. Amsterdam, Netlierlands Institute of 
Nutrition. — G. 1928. II. 685.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Charles H. Hunt, Weitere Belrachtung uber die Komplexnatur von Vitamin B.
I. Existenz eines driłten Fahtors. (Vgl. aucli C. 1928. II. 2036.) Alleinige Eiitterung 
mit Vitamin E bzw. Vitamin G konnte bei Ratten einen Gewichtssturz nicht aufhalten, 
wohl aber eine kombinierte Eiitterung. Docli auch dabei wurde nie das gleiche Wachstum 
erzielt, wie mit entsprechenden Hefemengen. Vf. glaubt, daC in dem Heferiickstand 
ein weiteres Vitamin entlialten sei, das bei der Isolierung der einzelnen Komponenten 
sieli von den Vitaminen E u. G trenne. (Journ. biol. Chemistry 79. 723—31. Okt. 1928. 
Wooster, Ohio Agricultural Exper. Station.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Alfred Louis Bacharach und Edith Allchorne, Der Yitamin-B-Gehalt von Malz- 
extrakt. Verschiedene Sorten von Malzextrakt erwiesen sieh ais Torziigliche Yitamin B- 
Quelle fiir das n. Wachstum von Ratten. (Biochemical Journ. 22. 313—16. 1928. 
London, Glaxo Research Lab.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Stanley Gordon Willimott, Die Viłamine in  dem konzentrierten Orangensaft des 
Ilandels. (Vgl.!_C. 1928- I. 2948.) 5 ccm des konz. Orangensaftes bzw. 10 ccm reichten 
ebenso wie beim frisehen Saft fiir den Yitamin A- bzw. Vitamin B-Bedarf der Versuchs- 
ratten aus. (Biochemical Journ. 22. 535—44. 1928. Cambridge, Biochem.
Lab.) . H ir s c h -K a u f f m a n n .

Guy Frederic Marrian, Die Wirkung von Unterernahrung und Yitamin-B-Mangel 
auf die Ncbennieren der Tanbe. Bei hungernden Tauben kommt es ebenso wie bei 
Vitamin B-frei ernahrten zu einer Hypertrophie der Nebennieren. 19% der Gesamt- 
hypertrophie bei Vitamin B-Mangel ist durch Oedem bedingt, beim Hunger sogar 44%. 
Moglicherweiso gehen bei hungernden Tieren hauptsachlich Veranderungen im Mark 
vor sieh, bei Vitamin B-Mangel in der Rinde. (Biochemical Journ. 22. 836—44. 1928. 
London, Univ. College, u. Paris, PInst. P a s t e u r .) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Margret Gugler, Untersuchungen uber in-vitro-Atmung an Beriberi-Tauben. M it 
der BANCROFT-Methode wurden bei 13 Beriberitauben u . bei 13 n. Tauben Atmungs- 
messungen an wasserextrahiertcn B rustm uskeln  u. frisehen Muskeln vorgenommcn. 
Die Sauerstoffzehrung des Beriberigewebes ist beim frisehen u. beim ausgewaschenen 
M uskel gegeniiber dem Gesundgewebe yermindert, u. zwar betragt die Red. beim aus- 
gewaschencn M uskel etwa 25%, beim frisehen 10%. (Biochem. Ztschr. 200. 340—50. 
1928. Ziiricli, Physiolog. Inst. Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Sylvester Solomon Zilva, Der antiskorbutische Anteil des Ciironensaftes. VII. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 219.) Gereinigte antiskorbut. Eraktionen des Citronensaftes verlieren 
ihre antiskorbut. Wirksamkeit schnellcr ais decitrierter Citronensaft. (Biochemical 
Journ. 22. 779—85. 1928. S. Kensington, Imperial College of Science and Techno
logy.) _ H ir s c h -K a u f f m a n n .

Robert Emlyn Havard und John Clifford Hoyle, Vitamin D bei Erwachsenen. 
Seine Wirkung auf das Calcium und den anorganischen Phosphor im Blut. Zugabe von 
taglich 8 mg Radiostol zur Kost eines gesunden Erwachsenen wahrend 21 Wintertagen 
veranla(5te keinc nennenswerte Veranderung im P- u. Ca-Gehalt des Blutes. Ebenso 
blieb diese bei 16-tagiger Bestrahlung mit Kohlenbogenlampen wahrend des Winters 
aus. Vff. zweifeln die Auffassung an, daC der Anstieg des anorganischen P  im Blut 
wahrend des Sommers auf die verstarkte Wrkg. des ultrayioletten Lichtes zuriick- 
zufiilirensei. (Biochemical Journ. 22. 713—16.1928. Cambridge, Biochem. andPharma- 
colog. Lab.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Otto Rosenheini und Thomas Arthur Webster, Ergosterin ais Multersubstanz 
des Yitamins D. Vf. glaubt, daB nur ein Sterin von ahnlicher Struktur wie das Ergo
sterin photochem. in Yitamin D verwandelt werden kann. (Biochemical Journ. 22. 
762—66. 1928. Hampstead N. W. 3, National Inst. for Medical Research.) H ir s c h -K .

A. Jendrassik und E. G. Kemenyffi, Zur Kenntnis des D-Yitaslerins. II. Mitt. 
Ober die Aktivierbarkeit des Ergosterins. (I. vgl. C. 1928. I. 541.) Ergosterin erlangt
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nach 30 Min. langer Bestrahlung seino maximale Heilwrkg. Aus dem bcstrahlten 
Ergosterin kann man nocli uiwerandcrtes Ergosterin zuriickgcwinnen, das durch neue 
Bestrahlung wieder aktivicrt werden kann. Nach 10-std. Bestrahlung yerliert das 
Ergosterin seine schon erlangte Aktiyitat u. enthalt kein unyerandertes Ergosterin 
mehr. Es wird dio Vermutung ausgesprochen, daB durch dic Bestrahlung aus dem 
Ergosterin fortwahrend Vitasterm D gebildet wird, das durch weitere Bestrahlung 
sich in einen inaktiven Stoff umwandelt. (Biochem. Ztsehr. 201. 269—80. 3/11. 1928. 
Staatl. ungar. hygien. Inst.) H ir s c h - K a u f f m a n n .

W. Kirseh, Die Aktimerung des antirachilischen Faktors in der Trockenhefe. Mit 
ultrayiolettem Licht bestrahlte Trockenhefe zeigt bei Ratten infolge ihres hohen Ergo- 
steringehaltes starko rachitisheilende u. rachitisyerhutende Wrkg. Diese antirachit. 
Wrkg. ist gleich stark sowohl nach direkter Bestrahlung der Trockenhefe mit der 
Hohensonne, wio nach Bestrahlung von Tieren, dio mit Trockenhefe gefuttert wurden. 
Ratten, die ohne Hefezusatz langere Zeit taglich 1 Minutę bestrahlt wurden, zeigten 
gegeniiber den schwer rachit. Kontrolltieren eine bedeutend geringere Gewichts- 
zunahme. Es wird daher yermutet, daB die direkte Bestrahlung uber eine gewisse 
Grenze hinaus entwicklungshemmend wirkt. Eine direkte 1-std. Bestrahlung der 
Trockenhefe hatte keine Verminderung der wachstumsfórdernden Eig. zur Folgę. 
(Biochem. Ztsclir. 196. 294—300. 1928. Kónigsberg i. Pr., Tierzuchtinst. A l b e r t u s -  
Uniy.) HIRSCH-KAUFFMANN.

Charles H. Hunt und W. E. Krauss, Die relatire aniineuriiische wid anti- 
pellagrische Wirksamkeit von Kuhmilch. Bei Winterfiitterung ist die Kuhmilch reich 
an Vitamin G u. relatiy arm an dem antipeurit. VitaminE. (Journ. biol. Chemistry 
79. 733—38. Okt. 1928. Wooster, Ohio Agricultural Exper. Station.) H ir s c h -K .

Ottilie Buddę, Untersuchungen zur Verdauungsphysiologie des Sauglings.
VI. Beeinflussung von Erepsin und Trypsin durch Goligarung. Die Wrkg. des Erepsins
wird durch Buttersaure, Capronsaure, Essigsaure u. Milchsiiure gehemmt, u. zwar auch 
bei Ausschaltung der Saurewrkg. — Peptone hemmen auch. Aus ihnen gebildete 
Aminę, Ameisensaure u. Bernsteinsaure wirken nieht. — Dem entspricht, daB Coli- 
bakterien lebend oder abgetdtet meist Erepsin hemmen. — Trypsin wird durch keinen 
der untersuchten Stoffe beeinfluBt. (Ztsehr. f. Kinderheilkunde 46. 195—201. 1928. 
Marburg, Kinderklinik. Sep.) E. MULLER.

Ottilie Buddę, Untersuchungen zur Verdauungsphysiologe des Sauglings.
VII. Uber Ausscheidung von Tryptase und Peptidase in Sauglingsstuhl. (VI. vgl. vorst. 
Ref.) Ais Substrat diente zur Trypsinbest. eine 0,5%ig. Caseinlsg. u. 0,1% Soda, bei
2 Stdn. Aufenthalt in 37°. Das unyeranderte Casein wurde ausgefallt u. im Filtrat 
der N bestimmt. Die Erepsinbest. wurde nach der Methode von W a l d s c h m i d t - L e i t z  
(Ztsehr. physiol. Chem. 151. 42) g e m a c h t . B e i  Brustkindern war pro g Stuhl der 
Trypsingeh. deutlich, der Peptidasegeh. immerhin erheblich niedriger ais bei Elaschen- 
kindem. Es scheint, daB die Peptidase durch Garungssauren geschadigt wird. — Dio 
pro Tag ausgeschiedenc Eermentmenge hangt von der Stuhlmenge ab. (Ztsehr. f. 
Kinderheilkunde 46. 202—09. 1928. Marburg, Kinderklinik. Sep.) P. MULLER.

E. Starkenstein und H. Weden, Uber das anorganische Eisen des Organismus: 
Zunachst wurde eine Methode ausgearbeitet, mittels der es gelingt, das gesamte an- 
organ. Fe aus Blut u. Organen zu gewinnen. Die Organe wurden mit 5-n. HC1 aus- 
gekocht u. dann die Estrakte m it Trichloressigsaure yersetzt. Hierbei lieB sich das 
anorgan. Fe vollkommen gewinnen, ohne daB dabei aus dem Hamoglobin Fe in meB- 
barer Menge abgespalten wurde u. ins F iltrat iiberging. Fiir eine Reihe von Organen 
wurde dann der Geh. an anorgan. Gesamt-Fe bestimmt (Magen, Darm, Gehirn, Nieren, 
Knochenmark). Weiterhin wurde der Geh. an anorgan. Gesamt-Fe yon Rinder-, 
Kaninchen- u. Menschenblut bestimmt. Es zeigte sich, daB der anorgan. Fe-Geh. 
im menschlichen Blute bei den einzelnen Indiyiduen konstant ist u. auch zwischen 
den einzelnen Indiyiduen nur wenig yariiert; selbst bei yerschiedensten Krankheiten 
wurde er nur unbedeutend yerandert gefunden. Das gefundene Fe ist fast durchweg 
in W. unl. Das mittels HCł-Extraktion gefundene Fe liegt zum gróBten Teile in der 
Ferroform vor. Eingehender wird noeh das Verhaltnis der Ferro- zur Ferriform in 
den einzelnen Organen angegeben. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 274—87. 1928. 
Prag, Pharmakol.-pharmakognost. Inst. d. dtsoh. Univ.) M a h n .

E. Starkenstein und H. Weden, Uber das Schicksal des anorganisćken Eisens in 
iiberlebenden Organen. (Vgl. vorst. Ref.) An uberlebenden Organen wird der Fe-Stoff- 
wecbsel eingehend untersucht, um gleichzeitig eine scharfere Determinierung von Fe-
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Haushalt u. Fe-Stoffwechsel zu gewinnen. An folgenden Organen u. organ. Fil. wird 
die Unters. durchgefiihrt: Magen, Darm, Lober, Milz, Blut, Serum, Gehirn, Lungc, 
Niere, Harn u. Milch. Es laBt sich zeigen, daB einige Organc eino starkę Red.-Kraft 
aufweisen, wahrend andere reduzierend u. oxydierend wirken kónnen. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 134. 288—99. 1928.) Ma h n .

E. Starkenstein und H. Weden, U ber das Schicksal des anorganiśchen Eisens im 
Organismus nach Zufuhr einfacher anorganisćher Ferro- und Ferriverbindungen. (Vgl. 
vorst. Ref.) Weitere Unterss. zeigten, daB einfache anorgan. Fe-Yerbb. im lebenden 
Organismus das gleiche Schicksal erleiden wie in uberlebenden Organen. Vff. konnten 
zeigen, daB im Organismus zwei yerschiederie Ferroyerbb., eine akt. u. eine inakt. —
u. ebenso zwei yerscliiedene Ferriyerbb. — akt. u. inakt. existieren. Die akt. Ferri- 
verb., dic yielleicht im Fe-Stoffwechsel sowohl in biolog, wie in pharmakolog. Beziehung 
eine Rolle spielt, wird nur aus akt. Ferroverb. gebildet. Ausgeschieden wird das Fe in 
inakt. Form dureh den Darm. Eingehender wurde dabei die Rolle der einzelnen Organe 
im Fe-Stoffwechsel untersucht. Die Fe-Verbb. waren peroral, subeutan u. intrayenos 
yerabreicht worden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 300—316. 1928.) Maiin.

Anast. A. Christomanos. Das Schicksal des Diphenylenoxyds im intermedidren 
Sloffioechsel des Kaninchens. Nach subcutaner Darreichung einer Ollsg. von 7—8%  
Diphenylenoxyd erfolgt beim Kaninchen eine Zunahme der Hippursaureausscheidung. 
Das Verhaltnis der Gesamt- zu den Athersehwefelsaurcn blieb unyerandert. Das Di- 
phenylenoxyd wird demnach im Organismus zum Teil yerbrannt, zum Teil zu Hippur- 
siiure aufgcspalten. (Ztschr. physiol. Chem. 181. 182—84. 21/3. Athen, Uniy.) G u g g .

L. W. van Esveld, Verhalten von plexushal(igen und plexusfreien Darmmuskel- 
prdparaten. Untersucht wurde der EinfluB von Atropin, Pilocarpin, Physostigmin, 
Gholin, Acetylcholin, Muscarin, Histamin, Adrenalin, Nicotin, Strophanthin u. Barium- 
clilorid auf plexushaltige u. plexusfreie Darmmuskelpraparate von Katzen. Gegeniiber 
Pilocarpin, Physostigmin, Cbolin, Acetylcholin, Muscarin, Histamin, Adrenalin u. 
Nicotin ist die Empfindlichkeit plexusfreier Praparate geringer ais plexushaltiger 
Praparate, wahrend fiir Strophanthin die Empfindlichkeit ungefahr gleich u. fiir BaCL 
die Empfindliehkeit beider Praparate gleich ist. Atropin ruft auf plesusfreie Praparate 
niemals eine Erregung lieryor. Ebenso wird der Rhythmus plexusfreier Praparate 
niemals dureh Zusatz der Gifte beschleunigt. Aus diesen Tatsachen kann geschlossen 
werden, daB dic Funktion der Regelung der rhythm. Bewegungen der Muskulatur 
eine Funktion des AUERBACHSchen Plexus ist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 
347—86. 1928. Utrecht, Pharmakol. Inst. d. Reichs-Univ.) Ma h n .

Samson Wright und F. R. Curtis, Bespiratorische Wirkung des Lobelins am 
Hunde. Bei Hunden in Chloralosenarkose ruft intravenose Injektion von Lobelin starli 
A tm ungserregung heryor, die besonders in Vertiefung der A tem ziige be ru h t, darau f 
setzt meist eine Zeit von CuEYNE-STOKESchem Atemtypus ein. Die CO„-Spannung 
der Alyeolarluft sinkt entsprechend der Hyperpnoe stark ab, ist bei Wiedereinsetzen 
des n. A te m t^ u s  wieder auf n. W erte gestiegen. (Lancet 216. 439—40. 2/3. London, 
Middlesex Hospital and King’s College Dep. of Physiology.) Me i e r .

John Haldi, Julitta Larkin und Pauline Wright, Wirkungen auf die Gewichls- 
verhdltnisse des Kanincliengehims dureh Anasthetica und dureh inlrarenbse Injektionen. 
Chem. Anderungen in der Zus. des Blutes yerandern den W.-Geh. des Gehirnes. Dureh 
MgSO.i werden die yerschiedenen Teile des Gehirns yerschicden beeinfluBt, indem der 
W.-Geh. des ganzen Gehirns abnimmt, ebenso dureh Hamstoff, wahrend A., Chlfl
u. Morphin ihn yermehren. Der W.-Geh. der einzelnen Teile wurde folgendermaBen 
beeinfluBt: Hirnhemispheren: Abnahme dureh MgS04 u. Harnstoff, Zunahme dureh 
A. u. Morphin, ohne Wrkg. Chlf. — Kleinhim: Keine Wrlcg. dureh MgS04 u. Chlf., 
Zunahme dureh Harnstoff, A. u. Morphin. — Mittelhim: Abnahme dureh MgS04 u. 
Harnstoff, Zunahme dureh A. u. Morphin, keine Wrkg. Chlf. — Verlangertes Mark: 
Abnahme dureh MgSO., u. Harnstoff, Zunahme dureh A. u. Morphin u. Chlf. (Amer. 
Journ. Physiol. 88 . 112—16. 1/2. Washington, Lab. of Physiol. Psyehol., Catholic 
Uniy.) ' “ F. Mu l l e r .

Otto Girndt, Ober den Angriffspunkt von Antipyrelicis-. Chinin und chininahnlichen 
Stoffen. Um die Frage zu klaren, ob die fiebersenkende Wrkg. des Chinins am zentralen 
Warmeregulationsmechanismus oder an den Kórperzellen angreift, wird die Wrkg. 
bei intracerebraler Injektion gepriift. Der antipyi-et. Effekt ist bei intracerebraler 
Injektion bei Warmestiehfieber u. bei Colitoxinfieber am Kaninchen yorhanden u. 
nicht geringer ais der des Antipyrins bei gleicher Anwendungsweise. Bei subcutaner 

XI. 1 . 166



2 5 5 4 E6. T ie r p h y s io l o g ie . 1 9 2 9 . I .

Anwcndung ist Anlipyrin boim Wiirmestiolifiebcr weniger wirksam ais Chinin. Der 
wesentliche Angriffspunkt der antipyret. Wrkg. des Chinins ist also das Warme- 
zentrum. Euhupin hat keine, Plasmochin nur in kollapsmachenden Dosen antipyret. 
Wrkg. (Arch. exp. Patliol. Pharmakol. 140. 91—117. Febr. Frankfurt a. M., Phar- 
makolog. Inst.) M e ie r .

W. Ernest Cooke und Hugh Wiłloughby, Nołiz iiber den Gebrauch von intra- 
venoser Natriumbicarbonatlosung bei der Behandlung von Schwarzwasserfieber. Be- 
schreibung von 2 Fallen, in denen Zufuhr yon NaHC03 intravenos eine bedeutende 
Abkiirzung des Anfalls bewirkte. (Lancet 216. 334—35. 16/2. London, Hospital for 
trop. Diseases.) M e ie r .

Adolf Pokorny, Silberglucosidtherapie bei gonorrlioischen Komplikationen. Giinstigo 
Erfahrungen mit Glucanalswppositorien (Norgine A.-G. Prag-Aussig), die aus Anthra- 
chinonglucosiden u. dereń Silberverbb. bestehen. (Medizin. Klinik 25. 353—54. 1/3. 
Komotau, Bezirkskrankenhaus.) W a d e h n .

C. Levaditi imd A. Howard, Aktinierung der Heilwirkungen des Wismuts gegen- 
iiber Syphilis unter dem Einflufi glutathionreicher Gewebe. Die Heilwrkg. yon Bi gegen- 
liber Kaninekensyphilis wird in Ggw. yon Organextrakten, die reich an S oder Gluta- 
thion (Nebenniere) sind, betraclitlich yerstiirkt. Die dosis eurativa sinkt erheblieh. Ais 
Bi-Komponente wurde K-Na-Bi-Tartrat angewandt. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 
469— 71. 22/2.) F r e u n d .

L. Fournier, L. Guenot, A. Schwartz und M. Yovanowitch, Das „Bismoxyl 
surrenal“ in der Behandlung der menschlichen Syphilis. „Bismoxyl surrćnal“, ein neucr 
Wismut-Nebennierenkomplex, zeigte boi der Syphilisbehandlung sehr befriedigende 
Heilerfolge. Mit Gesamtbehandlungsdosen von 180—252 mg Bi lieBen sich die luet. 
Erscheinungen beseitigen. Die Injektionen sind relatiy sehmerzlos. Nebenwrkgg. 
wurden nieht beobachtet. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 471—73. 22/2.) F r e u n d .

G. H. Bishop und A. I. Kendall, Wirlcung von Formalin und Histamin auf 
die Spannungspotentiallcume des quergestreiften Muslcels, und zwar des Retractor penis 
der Schildkrote. Formaldehyd zeigt eine typ. yeratrinartige Wrkg. auf den Retractor 
penis der Sckildkróte, ebcnso wie sich dies beim Froschmuskel zeigen laBt. Dagegen 
ist nach Behandlung mit Histamin die Wrkg. entgegengesetzt. Es wird angenommen, 
daB der Muskel zunachst durch einen nervos reizbaren Mechanismus reagiert u. spater 
erst durch Wrkg. auf einen kontraktilen Mechanismus. Dieser kann beim Skelett- 
muskel entweder direkt im Muskel gereizt werden, oder elektr., oder durch beides zu- 
sammen. Die n. durch Neryen iibertragene indirelcte Reizung fuhrt niemals zu einem 
maximalen mechan. Effekt. (Amer. Journ. Physiol. 88. 77—86. 1/2. St. Louis, 
W a s h in g t o n  Uniy. School of Med. Dept. of Physiol. and Bacteriol.) F. Mu l l e r .

L. Alkan, Die Wirlcung des Alkaloids von Chelidonium majus auf den Magen- 
darmkanal. Chelidonin, C20H laO5N, das Alkaloid des Schóllkrautes wirkt sowohl am 
lebenden Tier, wie am ausgeschnittenen Darm lahmend auf die Bewegliehkeit der 
glatten Miiskulatur von Magen u. Diinndarm. Es hebt die Kontraktionen von Krampf- 
mitteln, wie Pilocarpin, Acetylcholin auf. Es ist relatiy ungiftig u. besitzt bei ungefahr 
gleichen Indikationen, wie Atropin, nieht dessen unerwunschte Nebenwrkgg. (Arch. 
fur Verdauungskrankkeiten 43. 46—52. 1928. Sep.) F r e u n e .

Masashi Yamauchi, Uber die periphere Wirhung des Yohimbins. Yohimbin 
wirkt an isolierten iiberlebenden Organen des Kaninchens yasokonstriktor., wobei 
der Hauptsitz der Wrkg. die glatte Muskulatur zu sein seheint. Yohimbin u. Adrenalin 
sind Antagonisten. (Okayama-Igakkai-Zasshi 39. 1789—1803. 1927. Okayama, Phar- 
makolog. Inst. d. Uniy. Sep.) F r e u n d .

Hans Graf und W. Gradel, Uber den Antagonismus des Pilocarpins und Atropins 
am isolierten trachtigen Uterus des Rindes. Am traelitigen Uterus des Rindes wird 
durch Pilocarpin eine bedeutende Tonussteigerung hervorgerufen, durch Atropin 
gelahmt. Am Ende der Trachtigkeit lost Pilocarpin starkę arhythm. Kontraktionen 
aus. (Arch. wissenschaftl. u. prakt. Tierheilkunde 58. 271—80. 1928. Berlin, Tier- 
arztl. Hochschule, Pharmakol. Inst. Sep.) Me i e r .

W. A. Collier, Zur ezperimentellen Therapie der Tumoren. I. Die Wirksamkeit 
einiger metallorganischer Blei- und Zinnverbindungen. Ausfuhrliche Abhandlung iiber 
die physiolog. Wirksamkeit yerschiedener yon K r a u s e  (C. 1929. I. 924) dargestellten 
organ. Blei- und Zinnyerbb. auf Tumoren. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 110. 
169—74. 17/2. Berlin, Inst. R. Koch.) " SCHNITZER.
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S. L. Baker, F. Dickens und E. J. Gallimore, Die glyholylische Wirkung einiger 
Tumoren und der Einflu/3 des Insulina. Gewebsschnitte werden im  Wasserbad unter 
dauernder Durchliiftung m it 0 2, C02 oder N2 -j- CO„ gehalten, dann wird Milehsaure 
ehem. bestim m t. JEN SEN -R attensarkom  b ilde t bei dieser M etbode in N2 -f- C02 8,8 
bis 8,5% des Troekengew. an Milehsaure in der Stunde, etwa 5—10-mal sovieł wie 
n. Gewebe, Leber, Herz, Hoden. Zusatz von Thyroxin u. Insulin hat keinen EinfluB 
auf die Milchsaurebldg. Die gebildete Milehsauremenge is t  der Menge des yerschwun- 
denen Zuckers gleieli. (Brit. Jo u rn . exp. Pathology 10. 19—25. Febr. London, The 
Middlesex Hospital and Bland Sutton Inst. for Pathol.) Me i e r .

Heinz Kretzschmar, Ldfil sich das Angehen und Wachstum von Impfmetastasen 
beim Tiercarcinom dureh Ernahningsmafinahnmi beeinflussen ? Verss. an Mausen. Eine 
fettreiehe, speziell Specknahrung, fórdert das Angehen u. Wachstum yon Impftumoren, 
eine eiweiBreiche (Fleisch-)Nahrung hemmt das angehende Wachstum von Impfmeta
stasen in Tieryerss. Milchdiat hindert bei Mausen in starkem Mafie Angehen u. Wachs
tum u. fórdert allgemeine Metastasierung. Eine yitaminreiche oder yitaminarme Diat 
hat auf Angehen u. Wachstum der Impftumoren bisher keinen erkennbaren EinfluB 
ausgeiibt. (Ztschr. Krebsforscli. 28. 154—73. 18/12. 1928. Berlin, Univ.-Inst. f. Krebs- 
forschung.) _ F r a n k .

Edmund Haintz, Carcinom und Blutmilclisaure. Vf. bestimmte bei einem
G9 Jahre alten, an einem Carcinom der Unterlippe leidenden Mannę den Milchsauregeh. 
des Blutes. Es wurden 17,5 mg-% Milehsaure gefunden. Mit derselben Methode 
(MENDEL-GOLDSCHEIDER) wurde in zahlreichen Fallen der Blutmilchsauregeh. be
stimmt u. ais n. Mittelwert 19 mg-% gefunden. Demnach ist 17,5 mg-% keineswegs 
ein erhóhter Wert. (Klin. Wchschr. 8 . 546. 19/3. Budapest, Univ.) F r a n k .

Magennis, Sanocrysin bei Tuberkulose. Bericht, der im Irish Journ. of Med. Sc. 
im Juli 1928 erschienen ist: Beschreibung der Anwendung der yerschiedenen Formen 
bei Tuberkulose u. ziemlich schwerer Nebenerscheinungen. — Bei HODGKiNDscher 
Krankheit erfolgt starkę lokale Bk. der yeranderten Driisen. (Journ. trop. Medicine 
Hygiene 32. 49—51. 15/2.) F. Mu l l e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Neugebauer, Zur Charakleristik homoopałhischer Arzheiformen. Vf. gibt 

im einzelnen Vorschriften an, die bis in die 6. Dezimalverdiinnung (D 6) den Nachweis 
gestatten von: Apomorphinum hydrochloricum, Morphinum hydrocliloricum, Codeinum 
phosplioricum, Mercurius sublimatus corrosiyus, Mercurius cyanatus, Calomel (nur 
bis zu D 4), Mercurius bijodatus. (Apoth.-Ztg. 44. 381—84. 27/3. Leipzig, Wissensch. 
Labor. d. Fa. Dr. Willmar Schwabe.) A. Mu l l e r .

Hans GroB, Die Konsermerung hamolytisclier Immunsera mit Chinosol. Chinosol 
ist ein geeignetes Serumkonseryierungsmittel fiir hamolyt. Amboceptoren. Es halt 
in Konzz. yon 0,25—0,1% die Sera steril u. schadigt den Titer nicht. Zur Vermeidung 
unnotiger Verdiinnung benutzt man 10%ig. Chinosollsg. u. nimmt entspreehend 
geringe Mengen. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. 1. Abt. 111. 315—16. 8/3. Marburg, 
Lahn, Inst. f. experim. Therapie „Emil von Behring.“ ) E n g e l .

Th. Sabalitschka, Beziehungen physikalisclier Eigenschaflen chemischer Stoffe 
zu ihrer Wirkung auf Mikroorganismen. Die Wrkg. der Stoffe auf Einzeller steht in 
Beziehung zu ihrer Adsorptionsfahigkeit u. oft (nicht immer) zur Oberflachenaktiyitat 
der Stoffe in wss. Lsg., sowie zu dereń Diffusions- u. Permeiergeschwindigkeit, wobei 
der EinfluB der Membran des Einzellers zu beriicksichtigen ist. Verss. des Vortragenden 
iiber die Beziehung zwischen 1. Oberflachenaktiyitat, 2. Lipoid/W.-Verteilungs- 
koeffizient, 3. Diosmosegeschwindigkeit u. 4. Adsorptionsgesehwindigkeit zur 5. Wrkg. 
ergaben, daB 1., 2. u. 5. symbat gingen bei Phenolen u. Estera der p-Oxybenzoesaure, 
nicht symbat bei Sauren. Bei 4. u. Abwesenheit yon Nahrmedium yerhielten sich 
die Sauren symbat ihrer Wrkg. Die Wrkg. braucht aber nicht symbat zu genannten 
physikal. Eigg. zu sein (Beispiel a) Propylester u. Na-Verb. der p-Oxybenzoesaure, 
b) Salicylsaure u. ihr Na-Salz). Die bei den Estera der p-Oxybenzoesiiure gefundene 
Symbasie zwischen 1., 2. u. 5. gilt nur fiir Einzeller; beim Hund yerhalt sich die Ester-
wrkg. gerade umgekehrt. Hieraus ergibt sich die Moglichkeit, neue Desinfektions-
u. Konseryierimgsmittel zu schaffen, die fiir den Menschen moglichst unschadlich, 
gegeniiber Mikroorganismen aber stark wirksam sind. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 67. 
157—58. 6/4. Berlin, Vortrag am 22/2.) A. Mu l l e r .
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Carl Weill, Ziiricli, Soliwoiz, Hcrstełlung eines Ldsungsmiltels fiir basisclies Chinin. 
Dic Loslichkeit von Chinin in Olen wie Olwenol, dic etwa 1,5% betragt, laBt sich durch 
Zusatz von ól- u. fettloslichen Alkoholen wie Benzyl-, Oclyl-, Decylalkohol sowie Terpenen 
wio Cineol, Eucalyptol, Terpentinol bis auf einen Geh. von etwa 20% steigern. Die 
so erhiiltlichen Lsgg. sollen zu Injeklions- u. Inhalalionszwecken verwendet werden. 
(Schwz. P. 129 123 vom 4/3. 1927, ausg. 1/12. 1928.) A l t p e t e r .

Winthrop Chemical Co., New York, iibert. von: Hans Hahl und Walter Kropp, 
Elberfeld, Vanadiumverbindungen. Oxycarbonsauren wie Triglykólamidsaure, Wein- 
sdure, Thioglykolsdure, Salicylsaure, Mandelsdure werden mit Vanadiumtetroxyd um- 
gesetzt u. die erhaltenen sauren Lsgg. mit Alkalien oder Erdalkalien neutralisiert. — 
Z. B. wird eine wss. Lsg. von Triglykólamidsaure, N(CH2C02H )3 mit MgO bis zur

/■'itt_vólligen Lsg. erwiirmt. u. hierauf V20 4 eingetragen.
-Kr/p i i*_Nach Beendigung der Rk. wird die filtrierte Lsg. im

\ q t t '2_q q 2 Vakuum eingcdampft, wobei die neuc Vprb. dernebenst.
I  ,(']]'_O Zus. ais graues Pulver erhalten wird. Die in gleicher

-^ /p tT 2_pr-r Weise aus Salicylsaure erhaltliche Verb., in weleher
\ p , , 2 p r ,2]>i\Ig das V  iiber die O-Atome der OH-Gruppen m it dem

2 2 Bzl.-Kern verbunden ist u. die C02H-Gruppen durch
NaOH neutralisiert sind, ist ein graubraunes, in  W. mit schwach alkal. Rk. losliches 
Pulvcr. — Die Verbb., welche subcutan gegen Syphilis verwendet werden, zeigen keine 
Reizwrkg. (hierzu vgl. auch D. R. P. 453 579; C. 1928. I. 752). (A. P. 1 695 147 
vom 10/7. 1925, ausg. 11/12. 1928. D. Prior. 17/9. 1924.) ALTPETER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von basischen 
Oximdlhern und ihren Salzen, dad. gek., daB Salze von Aldoximen oder Ketoximen 
mit Aminoalkylhalogeniden behandelt werden. Z. B. wird Cydohexanonoxim bei 
Ggw. von Na-Athylat mit Didlhylaminodlhylchlorid (I) einige Stdn. am W.-Bad er- 
warmt, nach Abtrennung des NaCl der A. abdest., worauf nach Zusatz von NaOH 
die neue Yerb. ausgeathert wird; K p .15 135°, das Hydrochlorid ist 11. in W., Krystalle 
aus Essigester u. A., F. 95°. — Die in gleicher Weise aus I  u. Campheroxim erhaltene 
Verb., Kp.u  150—160° bildet ein in A. u. W. sil. Hydrochlorid, F. 172°. — Prod. aus 
Anisaldoońm u. I, F. des Hydrochlorids 145°. — Die Verbb. iiben bei subcuianer Injeklion 
keine Reizwrkg. aus. (O e.P. 112135 vom 5/9. 1927, ausg. 25/1. 1929. D. Prior. 
23/9. 1926. E. P. 301 956 vom 9/9. 1927, ausg. 3/1. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von m-Oxy- 
N-diathylaminoathylanilin, dad. gek., daB 3-Oxy-l-aminóbenzol in Bzl.-Lsg. m it JDi- 
dthylaminodthylchlorid unter Ruhren einige Stdn. erwarmt wird. 01, K p .Ii5 171°, 
dessen mit ather. HC1 erhaltliches Hydrochlorid zerflieBlich ist. Die Verb. beeinfluBt 
Atmung u. Herztatigkeit giinstig. (Schwz. P. 129 424 vom 7/7. 1927, ausg. 17/12. 
1928. D. Prior. 8/7. 1926.) ALTPETER.

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, iibert. von: Swigel Pasternak, 
Genf, Schweiz, Verfahren zur Abscheidmtg der im Eigelb enlhaltenen phosphor- und eisen- 
haltigen Kerne. (A. P. 1690 752 vom 21/3. 1927, ausg. 6/11. 1928. Schwz. Prior. 
31/3. 1926. — C. 1928. I. 2519 [D. R. P. 455117 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

Levon Arakel Agopian, Paris, Geuńnnung von chetnisch reinem Vitamin C. In 
einer zur Durchfuhrung des gesamten Verf. unter AusschluB des Luftsauerstoffs ge- 
eigneten Apparatur wird frischer Pflanzenpreflsaft, insbesondere Ton frischem Kolii, 
m it einer cą. 8 %  Pb-Acetat u. ca. 0,1% Cu-Acetat sowie CH3C 00H  enthaltenden 
wss. Lsg. rersetzt, wodurch EiweiBstoffe, Chlorophyll u. ein Teil des Glucotropaleins 
gefallt werden. Die filtrierte Lsg. wird im Vakuum eingeengt, mit Na2C03 bis zum 
PH-Wert 8,5 Tersetzt, u. der entstandene Nd., der neben Glucosiden das Vitamin C 
.enthalt, in  7%ig. CH3C00H gel. Diese Lsg. wird, gegebenenfalls nach wiederholtcm 
Fallen niit Na2C03 u. Losen des Nd. in CH3COOH, mittels H 2S von Pb, u. durch mehr- 
faches Eindampfen im Vakuum u. Aufnehmen des Ruekstandes mit W. von CH3COOH 
befreit. Die auf eine D. von 1,1 gebrachte Fl. wird m it der 5-fachen Menge A. Ter
setzt, filtriert, eingedampft, nochmals mit A. u. dann mit Aceton gefallt. Die Aceton- 
lsg. hinterlaBt nach Trocknen im Vakuum eine gelbliche, sehr hygroskop. M., aus der 
durch langsame Estraktion mit A. oder Aceton in Ggw. von H»S chem. reines Yitamin C 
in farblosen Nadeln (1. in W., A., Aceton, Glycerin, unl. in JL, Benzin, Toluol, F. ca. 
47°) gewonncn werden kann. Es besteht nur aus C, H  u. O u. stellt ein Brenzcatechin- 
,deriv. dar, dessen HydroxyIgruppen mit Resten yerbunden sind, die durch geeignete 
Hydrolyse abgespalten werden. Durch Oxydation, z. B. mit Luft entsteht ein Chinon
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des Vitamins G (gelbbraun, 1. in Essigather, Bzn., Toluol, A., \vl. in A., unl. in Clilf.). 
(F. P. 595 537 vom 20/3. 1925, ausg. 5/10. 1925.) H o p p e .

Levon Arakel Agopian, Paris, Geuoinnung Iconzentrierter Praparate von Viłamin C. 
Zu dcm vorst. Ref. nach F. P. 595537 ist im wesentlichen noch hinzuzufiigen, daB 
vor der Behandlung der konz., von CH3COOH befreiten FI. m it A. die nicht fliichtigen 
organ. Sauren mit Ca(OH).; neutralisiert werden. Sodann wird mit der 3-fachen Menge 
A. yersetzt, filtriert u. im Vakuum zur Trockne gebracht. Das so in Pulyerform er- 
haltene Praparat yon Vitamin C kann ais solches oder in Glycerin gel. yerwendct 
werden. (E. P. 272376 vom 25/10. 1926, ausg. 7/7. 1927. Schwz. P. 123 817 vom 
28/9. 1926, ausg. 16/12. 1927. N. P. 44 274 yom 6/10. 1926, ausg. 1/8. 1927.) Ho.

Levon Arakel Agopian, Paris, Gewinnung Iconzentrierter Praparate von Vitarnin A . 
PreBsaft yon frischen reifen Tomaten oder yon frischem Kolii wird mit den fein zer- 
riebenen, mit W. angeteigten PreBriickstanden yermischt u. eine 8%  Pb-Acetat u. 
0,1% Cu-Acetat enthaltende wss. Lsg. zugefugt. Der Nd., der auBer EiweiBstoffen, 
Glucosiden u. dgl. das gesamte Vitamin A  enthalt, wird in einer Filterpresse yon der 
FI. getrennt u. m it W. gewasehen. Aus dem Filtrat kann gemiiB F. P. 595537 oder
E. P. 272376 (vgl. vorst. Roff.) Vitamin C gewonnen werden. Die im Vakuum bei 
50° getrockneten PreBkuchen werden zu feinem Pulver yermahlen u. m it PAe. extra- 
hiert. Die Lsg. wird im Vakuum eingeengt, filtriert u. entweder nach Zusatz von 
Arachisol, Oliyenol, Margarine u. dgl. oder unmittelbar yom PAe. befreit. In  letzterem 
Falle hinterbleibt eine fettartige, orangefarbene, unterhalb 35° feste M., aus der durch 
Extraktion m it 99%ig- CH3OH oder durch Verseifen mit alkoh. KOH, sowio durch 
Filtration iiber Tierkohle hoch gereinigtes Vitamin A erhalten wird. Samtliche MaB- 
nahmen werden, wenn nicht im Vakuum, in Ggw. eines indifferenten Gases ausgefuhrt. 
(F. P. 622 365 vom 20/9. 1926, ausg. 28/5. 1927. E. P. 268 655 yom 24/9. 1926, ausg. 
28/4. 1927. Schwz. P. 122 693 vom 22/9. 1926, ausg. 17/10. 1927. N. P. 44 405 yom 
24/9. 1926, ausg. 26/9. 1927.) H o p p e .

Aktienfabrik zur Erzeugung von Chemikalien, Kolin, Verfahren zur Her- 
stellung stickstofflialtiger, Vilamine, Lipoide wid Spaltungsprodulcte von Eiweifilcorpern 
enthaltender Auszwge. Frische, gereinigte, zerriebene Getreidekeimlinge werden mit W.
u. einer geeigneten Menge NaCl oder eines anderen wasserentziehenden, unsehadlichen 
Mineralsalzes zu dickem Brei verriłhrt. Nach beendeter Plasmolyse wird in 60° w. W. 
eingetragen u. durch die yorhandene Diastase yerzuckert, worauf bei 45—50° in schwach 
salzśaurer Lsg. in  bekannter Weise Peptonisierung yorgenommen wird. Durch Ncu- 
tralisieren der filtriertcn Lsg. mit NaHC03 werden die bitterherben Peptone in  gc- 
schmacklich u. therapeut. einwandfreie Alkalialbuminate iibergefiihrt. Die so er- 
haltene Lsg. bei 60° unter LuftausschluB bis zu einem Sirup von 62% Trockengeh. 
eingedampft, wobei zwischendurch das ausgeschiedene NaCl abgesaugt wird. Ais Aus- 
gangsrohstoffe konnen auch Spinat, Karotten u. dgl. dienen. Die Plasmolyse kann 
durch Zusatz von in Zellgarung befindliehen FU. (z. B. Riibensaft) oder des aus diesen 
durch alkoh. Fallung gewonnenen Ferments gefordert werden. (O e.P. 107 566 vom 
20/7. 1925, ausg. 25/10. 1927.) H o p p e .

H. Glyn-Jones, Forensic pharmacy. London: Pharmaceutical Pr. 1929. (138 S.) 3 s. 6 d. net.

GL Analyse. Laboratorium.
Takayuki Somiya, Analytische Waage fur hóhe Temperaturen. Besehreibung 

einer Anordnung fur Wagungen bei hohen Tempp. Unter einer analyt. Waage wird 
ein elektr. Ofen aufgestellt, der yon einem Wasserkiihler umgeben ist. Die Durch- 
fuhrung des Aufhangedrahtes fur den zu wagenden Korper durch den Wasserkiihler, 
die Standplatte der Waage usw. wird durch Fernrohrblenden vor Warmeeinstrahlung 
geschiitzt. Die Wagungen sind auf 0,1 mg genau. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 32. 75B—76B. Marz. Tokyo, Imp. Univ., Inst. f. techn.-analyt. Chem.) L o r .

A. Karsten, Wetatiegel besser ais PorzeUantiegel. Das feuerfeste Materiał ent- 
halt sehr feine, gleichmaBig yerteilte Carborundumteile neben geringen Mengen von 
SOicaten u. Metallen der Reihe Fe, Co, Ni. Der im Porzellanofen bei 1500° gebrannte 
Scherben ist ohne Glasur yollig wasserdicht. Das Carborundum bindet sich weder 
mit Sauren noch Alkalien u. erhoht die Warmeleitfahigkeit des Materials, so daB bei 
Erhitzung oder Abkiihlung der Tiegel sich sehr schnell nach der Temp. einstellt. Man 
kann das gliihende Materiał ohne Schaden in k. W. abschrecken. Infolge seiner Bruch-
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festigkeit ist cs besonders zu Arbciten unter sehr hohcm Druck geeignet. (Dtscli. 
Zuckerind. 54. 194. 23/2.) L u c k ó w .

G. Frank, Zur Verwendung im Laboratorium geeigneler Homogenisierapparat. 
Es wird cin von der Fa. G r e i n e r  & F r i e d r i c h ,  Stiitzerbach i. Thiir. in GroBen bis 
zu einem nutzbaren Inhalt von 200 ccm zu beziehender App. zum Homogenisiereu 
viscoser Fil. beschrieben. Die Vorteilc des App. sind: 1. eine alle Teile der Fullung 
crfassende intensive Riihrwrkg.; 2. die Moglichkcit des Arbeitens mit sehr kleinen Sub- 
stanzmengen, unter volligom AbschluB von der AuBenatmospliare; 3. bequeme Ternp.- 
Regelung infolge groBer Oberflaehe; 4. kein nennenswerter Verlust beim Entleeren 
des App. (Chem.-Ztg. 53. 259. 30/3. Berlin-Dalilem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faser- 
stoffchemie.) L e s z y n s k i .

J. Laissus, Die Rontgenstrahlen und ihre industriellen Anwendungen. Uber- 
sicht mit 10 Figuren, die insbesondere die Radiometallographie u. die Rontgendurch- 
leuchtung von Bildern beliandelt. (Science mod. 6 - 145—52. April.) B e h r l e .

Constantin Hrynakowski, Molekulargewichtsbestimmung nichlfluchtiger Sub- 
stunzen mittels der Meihode der isotliermen Deslillation der Losungen dieser Subsianzen. 
(Buli. Soc. Amis des Sciences Poznań. Serie B: Sciences math. et nat. 1925. 14—18. —
C. 1925. I. 1634.) K. W o lf .

Mototaro Matsui und Tadao Okamoto, Die Anwendung der Dreielektrodenróhre 
zur potentiometrischen Titration. Vf. gibt eine Schaltung fiir die Anwendung der Elek- 
tronenróhre zur potentiometr. Titration. Die Hilfselektrode der gewohnlichen An- 
ordnung zur potentiometr. Titration liegt am Gitter, die Kalomelelektrode am ncga- 
tiven Pol des Heizdrahtes der Elektronenrohre. Im Anodenstromkreis liegt ein Wider- 
stand von 3000 Ohm, parallel dazu (iiber den Heizwiderstand) das Galvanometer 
im NebenschluB zu einem Widerstand von 14 Ohm. Der Anfangsstrom wird durch 
den groBen Widerstand kompensiert. Die nun bei der Titration auftretenden Galvano- 
meterausschlage sind nahezu geradlinige Funktionen der Gitterspannungen, also 
der Potentialanderungen der Titrierelektroden. — Beleganalysen fiir die Brauchbar- 
keit der Methode zu Neutralisations- u. Fallungsanalyse werden gegeben. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 65B—67B. Marz. Tokyo, Techn. Hochsch., 
Techn.-chem. Labor.) L o r e n z .

G. Bruhns, Zur Vermeidung des „ Uberlitrierens“ . Vf. halt das von L i n d n e r  
(C. 1929. I. 110) yorgeschlagene GefaB zur Titration fiir unzweckmaBig u. empfiehlt 
Ruckkehr zu dem alten Verf. der Anwendung von Porzellanschale u. Glasstab. (Chem.- 
Ztg. 53. 248. 27/3. Charlottenburg.) J u n g .

E lem en te und anorganische Yerbindungen.
— , Die Analyse der Nitrate nach der Methode von Deuarda. Diese Methode wird 

von der chilen. Salpeterforschungsanstalt nach Priifung auf ihre Exaktheit u. prakt. 
Anwendung auf alle N 0 3-Bestst. wahrend eines Jahres ais Ersatz der Ferrosulfat- 
methode yorgeschlagen. 1—1,2 g Natrium nitrat entsprechende Mengen der Probe 
werden im Literkolben mit ca. 400 ccm W. so lange gekocht, bis das Ni tra t voll- 
standig in Lsg. gegangen ist, hierauf werden 4 g DEVARDASche Legierung (zerldeinert 
auf mindestens 3 Maschen auf 1  qcm) u. 8—10 ccm Natronlauge (25%) zugegeben. 
Das gebildete Ammoniak wird in bekannter Weise durch Kochen ausgetrieben, indem 
in der 50 ccm Normalschwefelsaure enthaltenden Vorlage ca. 200 ccm Destillat auf- 
gefangen werden. Der Inhalt der Vorlage wird m it Norma]natronlauge unter Ver- 
wendung von Methylenrot ais Indicator titriert. Die Beschreibung der Apparatur 
bietet nichts Besonderes. (Caliche 10. 197—99. 392—95. Dez. 1928.) F r i e d r i c h .

Geo. L. Hockenyos, Uberschiissige Salpetersaure bei Phosphatbeslimmungen.
Die Neutralisation der noch uberschussige Saure enthaltenden salpetersauren Lsg. 
des Phosphates mit krystallinem (NH4)2C03 s ta tt mit NH3 ergibt leichter 1. Ndd. 
von Eisen- u. Aluminiumsalzen u. ein geringeres Endvol. der Lsg. ais bei Anwendung 
von NH3. (Chemist-Analyst 18. Nr. 1 . 14. 1/1. Urbana, III . Soil Survey Labor., 
Univ. of Illinois.) M e i n h a r d - W o l f f .

Chas. G. Snyder, Die Bestimmung von Schwefel in metallischem Antimon. Fein- 
gepulvertes metali. Antimon wird mit Natriumperoxyd gemischt u. geschmolzen, 
die Schmelze mit konz. HC1 u. Weinsaure behandelt u. nach Verdiinnen m it W. der 
Schwefel mit BaCl, ais BaS04 gefallt. (Chemist-Analvst 18. Nr. 1 . 6. 1/1. Pitts- 
burgh [Pa.], Federated Metals Corp.) “ Me in h a r d -W o l f f .
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Ant. Jilek und Jan Lukas, Si u di en uber die. maPanalylisciie Bestimmung vow 
Thallium-1-Sahen mit Kaliumpernmiganat in salzsaurer Losung. Von den sieben zur 

gravimetr. Einstellung der Tl-Lsg. erprobten Methoden gibt die nach W e r t h e r  
(wobei das Tl mit K J  ausgefallt u. ais T1J gewogen wird) dio besten Werte. Bei der 
maBanalyt. Best. von 1/i0-n. T1N03 mit 1/10-n. KMnO,, erhalt man zu niedrige Werte, 
bei Zugabe von KC1 zwar ca. 102°/„, aber die Lsg. bloibt bis zum SchluB farblos u. 
der Umschlag ist gut zu selien. Bei Anwendung von 1/co-n. Lsgg. erhalt man in der 
Kalte mit 10 cem konz. HC1 u. etwa 150 cem Gesamtfl. bei Zugabe von 2 g KOI gute 
Werte, wenn der Vcrbrauch von 1/60-n. KMn04 iiber 15 ccm liegt. Zur Berechnung 
wird kein empir. Faktor benotigt. (Chemickć Listy 23. 124—29. 25/3.) Ma u t n e r .

John E. S. Han, Notiz zur jodomelrisćhen Bestimmung des Cliromoxyds in Chrorn- 
alaun. Bei der jodometr. Best. des Chromoxyds in Chromalaun (Oxydieren mit Natrium- 
superoxyd, Kochen, Ansauern, Titrieren) werden bei Ggw. von Eisen u. falls das ver- 
wendete Natriumsuperoxyd unl. Substanzen enthalt, zu niedrige Werte erhalten. Vf. 
stellt in ausfuhrlichen Vergleichsverss. fest, daB diese Fehlcr vollstandig vermieden 
werden kónnen, wenn die oxydierte Lsg. vor dem Ansauern filtriert wird. Das abfiltrierte 
Eisenhydroxyd kann colorimetr. oder nach Red. durch Titrieren m it KMn04 bestimmt 
werden. Der Fehler, der durch unvollstiindige Zers. des H„0, bei 30 Min. Kochen ent- 
stcht, ist nur auBerst gering u. kann durch Einstellung der Na2S20 3-Lsg. gegen eine 
K2Cr20 7-Lsg., die in entsprechender Weise mit Na20 2 vcrsetzt, angesauert u. 30 Minutcn 
gekocht wurde, kompensiert werden. (Journ. Amer. Leather Cliemists Assoc. 24. 
124—29. Marz. Shanghai, China.) St a t iie r .

Walter F. Murray, Bestimmung von Molybddn im Stahl. Durch dio mit sd. 
Ammoniumpersulfat versetzte, verd. schwefelsauro Lsg. des Stahls wird bei 80° H 2S 
rasch durchgeleitet; der Nd. wird schwach gegliiht, mit 20°/oig. NaOH behandelt, 
die aufgekochte Lsg. abfiltriert u. das salzsaure F iltrat mit Bleiacetat in Ggw. von 
Ammoniumacetat u. Eiscssig versetzt. Ist Wolfram im Stahl anwesend, so kann 
obige Methode erst nach Entfernung desselben angewandt werden. (Chemist-Analyst 
18. Nr. 1. 10. 1/1. International Harvester Co.) M e in h a r d -W o l f I'.

Wm. Kuebler, Wm. J. Shaneman und J. Gallagher, Aluminium in Stahlen. 
Anwendung der Hydroxydmethode zur Trennung. Man erhitzt die mit H N 03 oxy- 
dierte salzsaure Lsg., filtriert vom ausgeschiedenen Chromhydroxyd ab, fallt das 
Aluminium mit (NH4)2C03 aus salzsaurer Lsg. u. wascht den abfiltrierten Nd. von 
Al(OH)3 sorgfaltig mit sd. W . Zusatz von HF zum gegluhtcn A120 3 beseitigt S i02. 
Etwa vorhandenes Molybdan wird, ohne die Al-Best. zu storen, nach Abscheidung 
des Chroms mit Bleiacetat aus salzsaurer Lsg. ausgefallt. (Chemist-Analyst 18. 
Nr. 1 . 6. 1/1. Phila. [Pa.], Westinghouse Electr. u. Manuf. Co.) Me in h a r d -W.

Stephen Soule, Schnelle Bestimmung von Nickel in  Stahl und Eisen. Die salz
saure Lsg. des Ausgangsmaterials wird zunachst mit konz. H N 03 oxydierfc, mit Citronen- 
saure versetzt, dann m it NH4OH neutralisiert u. Nickel mittels NaCN-Lsg. u. AgJ 
ais Indicator titrimetr. bestimmt. (Chemist-Analyst 18. Nr. 1. 7. 1/1. Shelton [Conn.], 
Sidney, Blumenthal & Co.) Me in h a r d -W o l f .

John B. Kasey, Darstelhmg und Anwendung des Natrhimsalzes von Dimetliyl- 
glyoxim zur NicMbestimmung. Man setzt 7 g NaOH zu 1 1 h. W ., 20 g festes Di- 
methylglyoxim eńthaltend. Rk. mit essigsaurer Nickellsg. nach der Gleichung: 
(CH3)2C2(NONa)2 +  Ni(C.,H30 2) =  (CH3)2C2(NO)2Ni +  (NaC2H30 2)2. (Chemist-Analyst
18. Nr. 1. 8. l / i .  Arlington [N. J.], Stewart Ave.) M e in h a r d -W o l f f .

Georg W. Kiihl, Methode zur quantitativen Trennung von Nickel und Calcium. 
Es wurde ein Verf. ausgearbeitet zur Trennung von Ni u. Ca, welches auf der Unloslich- 
keit des Calciumoxalates u. der Loslichkeit des Nickeloxalates in Ammoniak bzw. 
Ammoniaksalzlsgg. beruht. Ni bildet dabei 1. Komplexsalze. Wiigungsformen sind 
bei diesem Verf. Calciumoxyd u. Nickeldimethylglyoxim. Vorzuge des Verf. sind 
Einfachheit der Ausfuhrung u. groBe Genauigkeit. (Chem.-Ztg. 53. 279. 6/4. 
Munchen.) _ JUNG.

Frederick G. Germuth, Bildung komplexer Anionen in  Gegenwart freier Wasser- 
■slofjiomn. Die Notwendigkeit, bei gewissen Analysen Yerbb. des Zinks, Aluminiums, 
Eisens, Chroms, Kupfers usw. in Lsg. zu halten, machte die Anwendung von Wein- 
saure, Citronensaure u. gelegentlich von Salieylsaure u. ihren Salzen erforderlich. 
So kann Eisen in einer eine Fe-Verb. u. Citronensaure enthaltenden L sg.nieht auf 
die ublichon Weisen nachgewiesen werden, da es komplex gebunden ist. Die Wasser- 
sfcoffionenkonz. von Lsgg. komplexer Anionen, Zn, Cr, Cu, Al, Fe u. etwas uberschussigo
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Citronensaure enthaltend, wurde bei 22° bestimmt. Fcrner wurde die Wrlig. von 
Weinsaure untersucht. Aus den gefundenen Werten ergab sieh, daB ein groBer Uber- 
schuB des betr. Reagenses, um den Nd. auf Alkal i zusatz zu yermeiden, unnotig ist. 
(Ohemist-Analyst 18. Nr. 1. 3—4. 1/1. Baltimore [Bid.], Diy. of Research, Dept. of 
Public Works.) M e in h a r d -W o l f f .

— , Ein Farbreagens auf Metallsalze. Eine Lsg. yon N IIĄSCSNH„, hergestellt aus
3—4 Voll. konz. NH4OH u. CS2, gibt mit Cu braunen Nd. u. yiolette Farbung, mit 
Pb roten Nd. u. gelbe Mutterlauge, mit Bi orangegelben Nd. u. m it N i karminroten 
Nd. u. rotę Lsg., ferner mit anderen Metallsalzen weniger charakterist. Farbungen. 
(Chemist-Analyst 18. Nr. 1. 22. 1/1.) Me in h a r d -W o l f f .

Anton Fólsner, Nachweis kleiner Mengen Vanadin. Kleinste Mengen V lassen 
sich mit Hilfe yon Bleiacetat an der Triibung dureh das entstehende Bleivanadat noch 
in 0,003% Lsgg. nachweisen, wahrend unter gleichen Bedingungen der Nachweis dureh
H.,0.> erst bei 0,l%Lsgg. móglich war. (Chem.-Ztg. 53. 259. 30/3. Wien, Osterr. Sehmidt- 
stahlwerke.) L e s z y n s k i .

W. A. Maseł, Schnellmethode zur Beslimmung des Zinngehaltes in  Weiflblech. 
Zur techn. Analyse der gewóhnliehen WeiBblechsorten eignet sich eine neue Methodc, 
die sich dureh Einfaehheit u. schnelle Ausfuhrbarkeit auszeichnet. Sie beruht auf der 
Tatsache, daB eine Lsg. von Cl in Zinnchlorid yon den WeiBblechabfallen, die in sie 
yersenkt werden, fast sogleich das Sn entfernt, ohne auf das Fe einzuwirken. Aus der 
Gewichtsdifferenz vor u. nach der Behandlung mit Cl-Lsg. in ŚnCl4 kann man den Sn- 
Gch. bestimmen. Der erhaltenen Zahl muB eine Korrektur 0,1%  hinzugefugt werden, 
die dadurch bedingt ist, daB der Teil Sn ungel. bleibt, welcher die diinne Sehicht bildet, 
die zwischen Fe u. der das Eisen bedeckenden Zinnschićht beim VerzinnungsprozeB 
cntsteht. VerunreiniguDgen, die das Zinn enthalt, haben auf das Resultat keinen 
EinfluB. (Chem.-Ztg. 53. 108. 6/2. Leningrad.) JUNG.

George W. Bennett, E in Hilfsmittel zur Abscheidung von Kupfer auf Aluminium. 
Zusatz yon etwas 2- oder 3-n. NH4C1-Lsg. besehleunigt die Abscheidung des Kupfers 
auf Aluminium. (Chemist-Analyst 18. Nr. 1. 8. 1/1. Grove City [Pa.].) Me in h a r d -W .

O rg a n is c h e  S u b s ta n z e n .
Ernst Tschopp, Ein neuer Universalapparat fiir die Mikroanalyse. I. Mitt. Die 

Veraschu?ig im gesclilossenen System. Vf. empfiehlt die feuchte Veraschung u. be- 
sclireibt einen Universalapp. fiir die Veraschung im geschlossenen System, u. einen 
einfachen Veraschungsapp., in denen die Veraschung mit konz. H N 03 +  konz. H 20 2 
yorgenommen wird. Der Uniyersalapp. eignet sich auch fiir Extraktionen bei erhohter 
Temp. Soli in dem Unters.-Materiał eine Cl-Best. ausgefiihrt werden, so muB yor der 
Veraschung eine gemessene Menge 1/10-n. AgN03-Lsg. zugesetzt werden. Angaben 
iiber die zweckmaBige Best. von Cl' dureh Riicktitration des Ag' (vgl. TSCHOPP,
C. 1928.1. 386) oder nach N eum ann (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1905. 208), Gesamt-P, 
Gesamt-S, Ca, Mg, K, Na, Fe in  der Veraschungslsg. im AnschluB an bekannte Methoden 
der Literatur u. friikere Mitteilungen des Vfs. Zur Red. der Phosphomolybdansaurc 
bei der colorimetr. Best. des Gesamt-P u. des Mg (vgl. T s c h o p p , C. 1928. I. 1211) 
yerwendet Vf. hier statt Eikonogen „Rodinal“ (Agfa). (Bioehem. Ztschr. 203. 267—77. 
9/12. 1928. Basel, Uniy.) K ru g e r .

Andre Boivin, Allgemeine Metliode zur Mikrobestimmung von Kohlenstoff in  
feslen Korpern dureh Oxydation mit Chromsehwefelsaure. (Vgl. auch C. 1929. I. 1028.) 
Zur Oxydation des naeh  der NiCLOUXschen Methode auftretenden CO yersieht Vf. 
den NlCLOUXSchen App. mit einer Pt-Gliihspirale, welche nach Beendigung der n. 
Chrom-Schwefelsaure Óxydation ełektr. im Gasraum zum Gluheń gebracht wird. D er 
zur Oxydation nótige 0 2 wird in hinreichender Menge aus dem Zerfall der erhitzten 
Chrom- Schwefelsaure geliefert. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 502—04. 22/2. StraB- 
burg i. Els., Inst. f. biol. Chem.) F r e u n d .

Andre Boivin, Mikrobestimmung von Kohlenstoff in  Niederschlagen. (Vgl. auch 
yorst. Ref.) I n  die Mitte eines 9 cm langen, 1 cm weiten Glasrohres wird ein Asbest- 
pfropf eingeschoben. Unterhalb desselben wird das Glasrohr yor dem Geblase yerengt, 
wahrend oberhalb mit dem Glasmesser ein Ring eingeschnitten wird. Der zu yer- 
brennende Nd. wird dureh dies Asbestfilter, welches auf eine Saugflasche aufgesetzt 
wird, filtriert, hierauf das Rohr an der Verengerung abgeschnitten, worauf der den 
Nd. enthaltende Teil iiber dem NlCLOUXschen OxydationsgefaB dureh Beruhren mit 
einem h. Glasstab an der yorher eingeritzten Linie abgesprengt u. zur Analyse gebracht
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werden kann. (Compt. rend. Soo. Biologie 100. 505—07. 22/2. StraBburg i. Els., Inst. 
f. biol. Chem.) F r e u n d .

Herbert Alber, Zum mikrochemischen Nachweis von Olycerin, Athylenglykol mid 
d-Mannit. Einigo bekannte Makrorklc. wurden so abgeandert, daB sie fur ldeine Sub- 
stanzmengen anwendbar werden. Es handelt sich 1. um die Osydation des Glyeerins 
zu Glycerose, 2. um die Rkk. m it Bleisuperoxyd u. Lauge, 3. um das Verh. zu Borsaure. 
Die Rkk .1 gelten auch fur Athylenglykol u. Mannit, Uber die Empfindlichkeit der Rkk. 
gibt eine Tabellc AufschluB. (Mikrochemie 7. 21—29. Graz, Techn. Hochsch.) J u n g .

Fritz Pregl und Arnulf Sołtys, Die Mikro-Acetylbestimmung. Die Vff. beschreiben 
ein Vcrf. zur Mikro-Acetylbest., welches das bisher ubliche WENZELsche Verf. an 
Genauigkeit weit iibertrifft. An Stelle des Glas- u. Quarzkiihlers benutzen sie einen 
Silbcrkiihler. Die Verseifung erfolgt statt mit H 2S04 mit p-Toluolsulfonsaure. Das 
daboi entstehende S02 wird durch Zwischenschaltung eines mit Glasperlen gefiillten 
U-Rohres, die mit einer konz. Lsg. yon primarem Kaliumphosphat nach SoRENSEN 
benetzt sind, vdllig zuriickgenalten. Die Methode liefert Werte, die von den theoret. 
bcrechneten nieht mehr ais ±  0,5% abweichen. Abbildung der Apparatur u. Beleg- 
analysen im Original. (Mikrochemie 7. 1—9. Graz, Uniy.) Ju n g .

W. P. Malitzky und M. T. Koslowsky, tfber die mikrochemische Bestimmung von 
Blausaure mitłels der Brunswik- Eeaktion. Die BRUNSWIK-Rk. auf Blausaure wird 
durch Verwendung von mit HN03 angesauerter Silbernitratlsg. yereinfaeht u. die 
Spezifitiit der Rk. gesteigert. Die Anwendung yon KMn04 ermoglicht den Nachweis 
yon Blausaure mittels der BRUNSWIK-Rk. bei Ggw. groBer Mengen Sulfidyerbb. 
Bei fehlender Blausaure eignet sich die R k. unter Anwendung von KMn04 zur Rhodan- 
wasserstoffsaurebest. (Mikrochemie 7. 94—99.) J u n g .

B e s ta n d te ile  v o n  P flan zen  u n d  T le re n .
Gabriel Bertrand, Direkte Bestimmung von Kalium und Natrium in Pflanzen 

■und anderen Substanzen. Das K wird ais Pcrchlorat u. Na ais Tripleacetat mit einer 
wss. Mischung von Uran- u. Mg-Acetat gefallt (ygl. C. 1928. II. 1001. 1929. I. 761). 
(Ann. Science agronom. Franęaise 46. 1—8. Jan./Fcbr.) T r e n e l .

Frank Wokes, Studien uber die Farbreaktionen der Sterine und des Vitamins A.
I. Sterine. Besprechung der yerschiedensten Farbrkk. der Sterine. Naheres s. Original. 
(Biochemical Journ. 22. 830—35. 1928. Liyerpool, Chemical Lab. Uniy.) H ir s c h -K .

James A. Hawkins und Donald D. van Slyke, Die Bestimmung von reduzierenden 
Zuckern nach dem zeitlichen Verlauf uwL die Anwendung auf die Zuckeranalyse im Blut 
und Hani. Die Red. von gelbem Ferricyanid zu farblosem Ferrocyanid yerlauft bei 
den Zuckern in einer bestimmten Zeit, die kuryenmaBig registriert wurde. Die Menge 
Zucker wurde nach der zwischen 100—300 Sek. wechselnden Zeitdauer bestimmt. — 
Entfernung der Eiweifikorper nach FOLIN-Wu mittels WoUramsaurefallung in 0,4 ccm 
n. oder 0,2 ccm hyperglykam. Blut. (Man tu t in einen 10 ccm-Kolben etwa 6 ccm eines 
Gemisches von gleichen Teilen ł/3-n. H 2S04 u. 5%ig. Na-Wolframatlsg., fiigt 2 ccm 
Blut hinzu u. fiillt bis zur Markę mit der sauren Wolframatlsg. auf. Bei hyperglykam. 
Blut nimmt man die Halfte u. nur 5 ccm Wolframsaure.) 2 ccm des EiweiBfiltrats 
werden in einem 14 mm weiten u. 125 mm hohen Reagensglas mit 2 ccm der folgenden 
Kaliumlsg. yersetzt: 75 g wasserfreies K 2C03 +  75 g KHC03 im Literkolben gel. in 
etwa 3/4 1 dest. W., dazu wird 1 g K3Fe(CŃ)6 in 100 ccm dest. W. gegeben u. aufgefullt. 
Nach Filtration ist die im Dunkeln gehaltene Lsg. gebrauchsfertig. Das Gemisch wird 
in ein kochendes Wasserbad getan u. mit der Stoppuhr genau gegen einen weiBen 
Hintergrund yerfolgt, wann es die gelbe Farbę yollkommen yerloren hat. — 50 mg-% 
Traubenzucker im Blut entfarbten in 390 Sek., 300 mg-% in 88 Sek. Wenn es schneller 
geht ais in 120 Sek., d. h. mehr ais 170 mg-% Blutzucker yorhanden sind, verd. man 
besser etwas mehr u. wiederholt die Best. — Man kann sich eine Kurve mit Hilfe yon 
Traubenzuckerlsg. herstellen. Bei Harnzucker yerd. man im allgemeinen 1: 50. Der 
Vergleich mit der gasometr. Ferricyanidmethode (C. 1929. I. 681) ergab Gleichheit 
des Resultats bis etwa 200 mg-% im Blut. — Der Fehler der Methode betrug ± 5 % . 
(Journ. biol. Chemistry 81. 459—67. Febr. New York, Hospit. of the R o c k e f e l l e r  
Inst. for Med. Res.) F. M u lle r .

Otto Folin, Erganzung zu der neuen Ferricyanidmethode der Blutzuckerbestimmung. 
(Vgl. C. 1928. II. 1017.) Nachdem festgestellt war, daB bei der neuen colorimetr. 
Ferricyanidmethode die Werte nur dann nieht zu hoch sind, wenn die zur EiweiB- 
fallung yerwandte Wolframlsg. frisch hergestellt ist, stellte sich heraus, daB die Ursache
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nicht in dem Alter der Lsg. liegt, sondern in der Bełiclitung dureh Sonnenlicht u. im 
Toluolzusatz. Dieses wird zum Teil dureh Licht in reduzierende Stoffe, zum Teil in 
Prodd. zers., die sich bei Qgw. von Traubenzucker osydieren. Am besten priift man 
dio verd. Wolframsaurelsg., die vor Licht geschutzt u. ohne Zusatz eines Desinfiziens 
aufbewahrt werden soli, in einem Leervers. Sie darf keine dureh blaue W-Farbrk. kennt- 
lich werdendon reduzierenden Stoffe enthaltcn. — Die Kaliumferricyanidlsg. halt 
sich in brauner Flasche im Dunkeln monatelang, ebenso haltbar ist das Gemisch yon 
NaCN u. Carbonat. — Am meisten Schwierigkciten macht die Ferrieyanidlsg. — An 
Stelle von Gummi arabicum wird jetzt „Gum Ghatti Nr. 2“ empfohlen ais Zusatz zu 
dem Eisenphosphatreagens (5 g Ferrisulfat m it 7 Krystallwasser +  75 ccm 85°/oig. 
Phosphorsaurc.w. gel. in 100 ccm W., nach Abkiihlen Zusatz der klaren Lsg. von 20 g 
Gummi). Die yorhandenen reduzierenden Stoffe werden dureh Zusatz von entsiwechen- 
den kleinen Mengen KMnO.j-Lsg. unschadlich gemacht. (Journ. biol. Chemistry 81. 
231—36. Febr. Boston, Harvard Med. School, Biochem. Lab.) F. Mu l l e r .

William A. Perlzweig und Georges Delrue, Methode zur elektrometrischen 
Titration organischer Sauren im Blut. Es gelang bei geringer Kon z. nicht, m it Hilfe 
der Methode von VAN S ly k e -P a lm e r  (Journ. biol. Chemistry 41. 567) bei Anwendung 
von Thymolblau, Bromphenol oder Tropaolin einen guten Farbenumschlag zu be- 
kommen. Es wurde daher das Eiweifl dureh Ultrafiltration in Kollodiummembranen 
oder dureh Fallung mit Metaphosphorsaure entfernt, dann die Carbonate, Phosphate, 
Oxalate u. Traubenzucker dureh Zusatz von CuS04 u. festem Ca(OH)2. Das eingeengte 
F iltrat wurde filtriert u. an einer Chinhydronelektrode unter stufenweisem Zusatz 
von n. HC1 im N-Strom potentiometr. gemessen. — Die Menge der organ. Sauren im 
n. Blut, Serum oder Plasma betrug zwischen 5—8 mg Aquivalent pro Liter. Die Disso- 
ziationskonstante lag fiir die meisten Blutproben zwischen 3,6 u. 3,8. (Proceed. Soc. 
cxp. Biology and Medicine 25. 548—50. 1928. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Hosp. chem. 
Div. of the Med. Clinic. Sep.) F. M u l le r .

Grete Lasch und Josef Reitstotter, Berichtigiing zu unserer Arbeit-. „Zur physi- 
kalisch-chemischen Kennzeichnung von normalem und palhologisch verandertem Blut- 
serum“ und Bemerkungen zu: „Elektrolyse oder Elektroosmose“ von L. Reiner. (Vgl.
C. 1928 .1. 556.) Vff. geben zu, daB ihnen in der Arbeit von R e i n e r  (C. 1927. I. 253) 
die von R e in e r  gemachte Annahmc des Ruhrens wahrend des Stromdurchganges 
dureh seine Zelle entgangen ist; dieser Umstand andert jcdoch nichts an den Beob- 
achtungen der Vff. u. an der von den Vff. an den yerschiedenen Arbeitsweisen geiibten 
Kritik. Vff. wiederliolen nochmals ihren Standpunkt. (Biochem. Ztschr. 199. 216—17.
1928. Berlin.) K r u g e r .

Aurelie Rychter, Die Anpassung der isothermen Methode an die Bestimmung 
der molekularen Konzentration des Blutserums. (Buli. Soc. Amis des Sciences Poznań. 
Serio B: Sciences math. et nat. 1925. 54. — C. 1926. I. 1867.) K. W o l f .

H. van der Zee, Bestimmung der Viscositat von Blutserum. Dio Viscositatsbest. 
im Serum mit Hilfe des OsTWALDschen u. HESSschen Viscosimeters unterliegt groBen 
Schwankungen, dio u. a. an dem angewandten Druck liegen. Vf. fand, daB man bei 
einem Druck von 30 cm Hg konstantę Resultate erhiilt, die auch bei hoheren Drucken 
konstant bleiben. Die Best. der spezif. Viscositat bringt noch besondere Schwierig- 
keiten. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 73. I. 1366—69. 16/3.) SCHNITZER.

Hans Bohn, Die Adsorption von Wasserstoff- und Hydroxylion an Tierkohle. 
II. Mitt. Zur Messung der Wasserstoff konzentration des Harns. (I. vgl. C. 1927. I. 
1560.) Zur colorimetr. pn-Best. im Harn wird derselbe mit Tierkohle geschiittelt 
u. entfarbt. Dies Verf. ist unzulassig, da H- oder OH-Ionen an die Kohle adsorbiert 
werden u. dadurch das wahre pa in uniibersiehtlicher Weise yerandert wird. Fiir 
die Best. des wahren Harn-pn ist auch auf C02-Verlust zu achten, da besonders im 
alkal. Gebiet dureh C02-Verlust pir-Differcnzen um 1—1,2 ph eintreten kónnen. 
Die Schwankungsbreite der Harn-pH-Werte, der unter Verhinderung der CO„-Abgabe 
elektrometr. gemessen werden, ist beim n. Menschen von ca. 5,2—7,2, wobei der 
Neutralpunkt nach der alkal. Seite nur an den iiblichen Tagesgipfelpunkten am Mittag 
u. Abend iiberschritten wird. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 118—28. Febr. 
Jena, Chem. Inst. der Univ., Munchen, I. Med. Klinik.) M e i e r .

A. Kiihn, Studien iiber den Veronalnachweis im Harn. 100 ccm Harn werden 
mit H jS04 angesauert u. mit gesiitt. KMn04-Lsg. so lange yersetzt, bis sich der ent- 
stehende Nd. nicht mehr auflóst (0,5—1,0 g KMn04). Nach 5—10 Min. wird der Nd. 
dureh Yorsichtigen H20 2-Zusatz entfernt, worauf die FI. im Vakuum auf 20—30 ccm
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eingedampft wird. Nach dreimaligem je Yi. s(d- Aussckutteln mit je 25—30 ccm A. 
auf der Maschine wird aus den vereinigten A.-Ausziigen der A. abdest. Das erhaltene 
Rohveronal wird mit Tierkohle entfarbt. Die endgiiltige Reinigung wird durch Subli- 
mation bcwirkt. Ausbeutcn 85—95%, F . 188—191°. (Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. 
Mcd. 13. 115—23. 28/2. Frankfurt a. M., Inst. f. Gerichtl. Med. d. Univ.) F re u n jd .

H. B. Pierce und R. B. Kilborn, Die Vervxndung von Bergeims Indolmethode 
in  den Fcieces zur quantilativen Beslimmung des Indols in Balclerienkulturen. Nach 
B e r g e i j i  (Journ. biol. Chemistry 32. 17) wurde das Indol mittels f)-Naphl]iochinon- 
natriummonosulfonat bestimmt. E s konnten noch 91°/0 vom zu Pepton-W. oder zu 
B a kter ien ku 11  u ren in Pepton-W. zugesetztem Indol wiedergefunden werden, in rein , 
wss. Lsgg. sogar 94—97%. — E s muB bei der Dampfdest. darauf geachtet werden, 
da 13 kein Indol durch zu sehnelles Destillieren verloren geht. Vff. finden, daB diese 
Metkode praktisclier ist ais die Verwcndung von E i i r l i c h s  Reagens (p-Dimethyl- 
aminobenzaldehyd). (Journ. biol. Chemistry 81. 381—87. Febr. New York, Univ. of 
Rochester. Scliool of Med. and Dent.) F. M u l l e r .

Severo Ochoa und Jose G. Valdecasas, Eine Mikromethode zur Besłimmung 
des gesamtcn Kreatinins im Muskel. Um in ganz kleinen Stiickchen vom Muskel (5 bis 
100 mg) das Kreatinin zu bestimmen, werden diese Stiickchen so schnell ais móglich 
aus dem Kórper entfernt, mit 0,2 ccm einer 0,2-n. HC1 bedeckt u. 25 Min. bei 120° im 
Autoklaven erhitzt. Nach Abluihlung wird 0,2 ccm einer reinen l,2%ig. Pikrinsaure- 
Isg. pro mg Muskelsubstanz zugegeben, nach 5 Min. der EiweiBnd. abfiltriert u. ein 
Teil der FI. mit dem halben Vol. einer 5%ig. Natronlauge yersetzt. Nach 5—8 Min. 
Stchen wird colorimetr. mit einer 0,002%ig. Kreatininlsg., die ebenso behandelt ist, 
verglichen. Der Fehler betrug 1/2—2%. (Journ. biol. Chemistry 81. 351—57. Febr. 
Madrid, Univ., Physiol. Lab.) F. M u l l e r .

S. Schónberg, Ober die Yerteilung des Arsens im Kórper bei mehrfachen Gift- 
dosen. Vf. gibt eine kurze Zusammenfassung yon Vers.-Ergebnissen, dakingehend, 
daB der Befund der As-Verteilung im Kórper ohne Beriicksichtigung der Yergiftungs- 
erscheinungen kein sicheres Urteil iiber die Giftycrabreichung gestattet. (Dtsch. Ztschr. 
ges. gerichtl. Med. 13. 111—14. 28/2. Basel, Inst. f. gerichtl. Med.) F r e u n b .

Lajos David, Uber die Bestinmiung des Campliergelialtes des Oleum camphoratum. 
(Pharmaz. Ztg. 74. 437—38. 30/3. Szeged, Uniyersitatsapotheke. — C. 1929. I.
1591.) H a r m s . 

Heinrich Boie und Alois Lindner, Zur Bestimnmng des Theobromins im Diuretin,
Calcium-Diuretin, Jod-Calcium-Diuretin und Wiodan-Calcium-Diuretin. Vff. benutzen 
eine von E m e r y  u. S p e n c e r  angegebene, von B r e u k e l e v e n  modifizierte Methode 
zur Best. von Plienacetin u. Theobromin, dad. gek., daB Theobromin mit J 2-KJ-Lsg. 
ein unl. Perjodid bildet. Vff. geben zu einer Theobrominlsg. in ubersehussiger 1-n. 
NaOH eine 0,1-n. J„-KJ-Lsg.; in dem Filtrat vom beim Ansauern mit HC1 entstandenen 
Nd. (Tlieobrominperjodid) wird das unverbrauchte J 2 m it 0,1-n. Na2S20 3 zuruck- 
titriert. Zur Feststellung der Genauigkeit dieser Methode wird noch in analysenreinem 
Theobromin nach K j e l d a h l  der N2 bestimmt. 6 Tabellen. (Pharmaz. Ztg. 74. 
418—19. 27/3. Ludwigsliafen a. Rh., Labor. d. Knoll A.-G., Chem. Fabriken.) A. Mu.

Lajos David, Uber die Besłimmung des Gesamtalkaloidgehalles von Herba Lobeliae 
inflałae und Tinclura Lobeliae. (Pharmaz. Ztg. 74. 419—20. 27/3. — C. 1929. I.
1592.) _________________  A. Mu l l e r .

[russ.] B. Bysow, Analytischc Chemie. 5. Aufl. TI. 1. Leningrad: Wissenschaftl. chem.- 
techn. Verlag 1929. (164 S.) Rbl. 1.—.

Charles B. Jordan, Qualitative analysis for students of pharmacy and medieine. New York: 
Me Graw-Hill 1928. (169 S.) 12°. (Mc Graw-Hill pub’ns in pharmacy). Lw. $2.50. 

[russ.] K. Ssargin, Die biologisclie Bewertung yon pharmazeutischen Rohstoffen und Pra- 
paraten. Unter der Red. von O. Steppun. Leningrad: Wissenschaftlieh chem.-techn. 
Verlag 1929. (252 S.) Rbl. 5.—.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

—, Zerstdubmirjsmaschinen. Die neue von der Alpinen Maschinen-A.-G., Augs
burg hergestellte „Kolloplex-Miihle“ eignet sich zur Zerkleinerung klebriger u.
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schmieriger Materialien. Die Maschine arbeitet m it frcicr Zerkleiherung, es fallen die 
Siebe fort. (Chem.-Ztg. 53. 108. 6/2.) J u n g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. von: Charles Frederick Lorenz,
East Orange, V. St. A., Hitzebeslandige Gegenstande. Metallwolle u. Metallpulver, vor- 
zugsweise aus hochschm. Metallen, wie W, bestehend, werden innig gemischt, zu 
Tiegeln o. dgl. gepreBt u. bis zum Sintcrn erhitzt. (A. P. 1704 256 vom 24/4. 1922, 
ausg. 5/3. 1929.) K u h l in g .

N. V. Electrochemische Industrie, llocrmond, Holland, Widerstandsfahige Ge- 
t fafle. Die Retorten fiir die Behandlung korrodierender Mischungen, wie 0 2 erzeugendc 

Salze u. C u. Halogene, werden ausgefiittert oder hergestellt mit bzw. ans einem oder 
mehreren unl. Halogenidcn (CaF2 u. AgCl). (E. P. 304 694 vom 23/1. 1929, Auszug 
vcroff. 20/3. 1929. Prior. 24/1. 1928.) KAUSCH.

Alfred Maurer, Mailand, Filter fu r  viscose Fliissigkeilen (Viscosc usw.) mit einer 
Filtriermasse, die aus Kugeln oder Staben von kreisfórmigem Querschnitt besteht. 
Diese Kórper werden so aneinandergelegt, daB ein jeder wenigstens zwei benachbarte 
Korper beriihrt. (Schwz. P. 129 574 vom 23/11. 1927, ausg. 2/1. 1929.) K aUSCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Hermann Sturm, 
Ludwigshafen a. Rh., und Karl Fierz, Mannheim), Iluhr- und Misclworriclilung mit 
Riihrer, der schraggestellte oder sehraubenformig gewundene Flugcl oder Schaufeln 
triigt, dad. gek., daB in das RiihrgefaB vor dem Riihrer ein feststehender Leitapp. 
mit gekriimmten Flaehen eingebaut ist, weleher beim Riihrvorgang in dem Mischgut 
Vertikalstromungen heryorruft. (D. R. P. 473 404 KI. 12c vom 24/5. 1925, ausg. 16/3. 
1929.) K a u s c h .

C. F. Boehringer & Sohne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof, und E. Wilke, 
Heidelberg, Verfahren zur Gewinnung von Gasen und Dampfen aus der Luft oder anderen 
Gasgemischen. (D. R. P. 473 783 KI. 12e vom 4/11. 1924, ausg. 21/3. 1929. — C. 1927.
II . 965.) K a u s c h .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gasreinigung mit Hilfo fester Rcinigungs- 
mittel, die katalyt. wirkende Stoffe enthalten, wobei die Regenerierung vor volligem 
Verbrauch vorgenommen wird. (E. P. 304 239 vom 15/1. 1929, Auszug veroff. 13/3. 
1929. Prior. 17/1. 1928.) K a u s c h .

Texas Co., New York, ubert. von: Robert E . Manley, Port Arthur, Texas, 
Regenerierung von Adsorptionsstoffen. Man leitet die mit adsorbierten Stoffen beladenen 
Adsorptionsstoffe auf einem Sehraubengang durch einen Behalter u. bringt wahrend 
des ersten Teiles des Weges Dampf u. wahrend des zweiten Teiles ein Oxydationsmittel 
darauf zur Einw. (A. P. 1702  738 vom 26/7. 1924, ausg. 19/2. 1929.)" K a u s c h .

E. Barbet & Fils & Cie., Paris, TJnunterbroclienes Rektifizieren flussiger Luft 
oder anderer verflussigter Gase, 1. dad. gek., daB der zur Deckung von Kalteverlusten 
orforderliche ZusehuB an verfliissigtem Gas durch verstarkte Kompression des Stick- 
stoffs erzeugt wird. — 1  weiterer Ansprueh betrifft eine Ausfiihrungsform des Verf. 
(D. R. P. 472 950 KI. 17ę vom 11/2. 1921, ausg. 8/3. 1929. F. Prior. 11/2. 1920.) K a.

Deutsche Gasgliłhlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Geformte Iiataly- 
satormassen fur Gasreaklionen. (D. R. P. 473 824 K I. 12g vom 30/12. 1925, ausg. 22/3. 
1929. — C. 1927 .1 .1995.) K a u s c h .

Compagnie Internationale pour la Fabrication des Essences et Petrols, 
Paris, Trager fur Kalalysatoren usw. Man miseht Ton m it einer verbrennlichen Sub- 
stanz (Sagemehl) u. einem Bindemittel (Massut) u. erhitzt das Gemisch, um das Sagc- 
mehl zu entfernen. Das Gemisch wird zweckmaBig zu kurzeń hohlen Zylindern ge- 
formt, u. erst mit einer verd. u. dann mit einer oxyd. Flamme behandelt. (E. P. 
304 654 T o m  4/1. 1929, Auszug veroff. 20/3. 1929. Prior. 23/1. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kontaktmasse von gro/Jer 
mećhanisclier Widerstandsfahigkeit, der in W. 1. Mg-Salze u. (oder) Zn, Al, Fe oder 
andere Metalle der 2., 3. oder 8. Gruppe oder dereń Legierungen zugesetzt sind. — 
Aus 100 Teilen ZnO u. 10 Teilen MgCl2 in wss. Lsg. wird eine Pastę hergestellt; diese 
wird getrocknet, durch Erhitzen HC1 verjagt u. Cr03 zugesetzt. Diese Kontaktmasse 
bildet aus einem Gasgemisch von 1 Teil CO u. 3 Teilen H 2 bei 400° u. 200 a t eine El., 
die zu 95% aus CH3-OH besteht. Die Cr03 kann auch durch eine Na2Cr„0--Lsg. 
ersetzt- werden, ebenso das MgCl2 durch MgS04, Mg(N03)2 oder dereń Gemische. Iso- 
butylalkohol wird bei 450° zu 60% in Isobutyraldehvd umgesetzt. — Ein Katalysator 
aus 100 Teilen Mo03 u. 40 Teilen ZnO bildet aus Mineralól u. H„ bei 480° u. 200 at
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Druck Benzine. Werden dem Katalysator ca. 20% MgCl2 zugesetzt, so wird ein 
stabiler u. lange Zeit wirksamer Katalysator erhalten. — Ein haltbarer u. widerstands- 
fahiger Katalysator wird z. B. auch hergestellt aus 65% Mo03, 35% ZnO u. 1—3% 
Al- oder Al-Bronzepulver. (F. P. 650 237 vom 1/3. 1928, ausg. 7/1. 1929. D. Priori-. 
3/3.1927 u. 6/1.1928.) M. F. Mu l l e r .

Otto Liesche, Chemische Nomogramme. Sammlg. 1. Berlin: Verlag Chomie 1929. 4". 1.
I ii Umsehl. M. 2.—.

Grafes Handbuch der organisclien Warenkunde mit EinschluB der mechanischen Technologio 
und teclinischen Warenprufung. Hrsg. von Victor Grafe. Bd. 5, Halbbd. 2. Stutt
gart: C. E. Poeschel 1929. 4°.

5. 2. Borsten, Schwamme. Plastisclie Massen. Federn, Synthctische Produkto. 
Hoilmittel. Kiiiistliche Gerbmittel. Hrsg. von Victor Grafe. (XVI, 416 S.) Subskr.-Pr. 
M. 21.—; Lw. M. 24.—; Bd. 5 yollst. Subskr.-Pr. Hldr. M. 58.—. Ais Einzelausg. u. 
d. T.: Gewerblich yerwendeto Tier-und Pflanzenstoffe. Synthotische Produkte. Hrsg. 
von Victor Grafe. Subskr.-Pr. M. 23.50; Lw. M. 26.50.

III. Elektrotechnik.
W. Jofinow, Prufung von Isolierlacken auf elelctrische Festigkeit. Vf. stellte durch 

Durchtranken von Papier mit hellem Ollack Hautchen her u. unterwarf sie einer 
Prufung auf elektr. Durchschlagsfestigkeit. Die Proben wurden aus dunnem (0,2 mm) 
lleispapier auf iiblichem Wege hergestellt, d. h. zweimal in Lack eingetaucht u. getrocknet : 
Nach dem ersten Eintauchen in  einer Lage, nach dem zweiten in umgekehrter Lage. 
Die Trocknungstemp. war in allen Fallen 85—90°. Die Prufung auf elektr. Durcli- 
schlagsfiihigkeit ergab, daB auBer anderen zahlreichen Faktoren, die auf die Resultate 
des Durchsclilags von EinfluB sind (die Dicke des Hautchens u. a.), die Methode der 
Herst. von Proben durch Durchtranken zu nicht einheitlichen Hautchen fiihrt; da- 
durch wird in die Messung der Durchschlagskraft ein Umstand hineingefiihrt, der 
dem Endresultat nicht nur seine prakt., sondern auch die relative Bedeutung weg- 
nimmt, da die Messung unter diesen Bedingungen kein Kriterium fiir die Charak- 
terisierung des Lackes ais solchen gibt. In  amerikan. Standardnormen 1924 wird 
dieser Umstand beriicksichtigt u. die Prufung des Lackes auf durchtrankende Fahig- 
keit ist von der Druchschlagspriifung getrennt; letztere wird auf mit Lack bedeckten 
Metallplatten ausgefuhrt. Dieser Weg ist nach Vf. unbedingt der richtigere. (Ol-Fett- 
Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 9. 26—29. Moskau.) G o in k is .

Albert Nodon, Ein neuer Akkumulator, seine Anwendung fur eleklrische Auto
mobile.. Es wird ein neuer Akkumulator beschrieben m it einer konz. Lsg. von Kalium- 
borozinkat ais Elektrolyt, der keiner Veranderung an der Luft unterliegt u. einen absol. 
homogenen u. regelmaBigen Zn-Nd. liefert, so daB der Akkumulator seine Ladung 
Yoilkommen halt. Die positiven Platten bestehen aus perforierten yernickelten oder 
verbleiten Stahlblechrohren, die mit Metalloxyd gefiillt sind, die negatiyen Platten 
aus einem feinmaschigen Metalldrahtnetz aus yerniekeltem oder yerbleitcm Stahl 
zwischen zwei Hartgummiplatten. Aus Tabellen u. Entladungskuryen geht hervor, 
daB der Akkumulator geniigende Energie liefert, um fiir Autos yerwendet zu werden. 
(La Naturę 1929. I. 306—10. 1/4.) J u n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Eleklrolylische Zelle. Ein 
klciner Tcil des innerlialb der Einzelzellabteilungen der insbesondere zur Waśserzers. 
dienenden Zelle zirkulierendcn Elektrolyten wird zu einem gemeinsamen iiuBeren 
Umlauf abgezweigt. (Schwz. P. 129 875 yom 22/9. 1927, ausg. 2/1. 1929. D. Prior. 
1/11. 1926.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg PJleiderer, 
Ludwigshafen a. Rh.), Eleklrolylische Zelle, insbesondere zur Wasserzers., bei der 
mehrere elektr. hintereinandergeschaltete Einzelelemente unmittelbar aneinander- 
gereiht u. mechan. zu einem Ganzen yereinigt sind, dad. gek., daB der Elektrolyt inner- 
lialb jeder Einzelabteilung fur sich durch besondere Mittel zur Zirkulation gebracht 
wird. — 5weitere Anspriiche betreffen Ausfuhrungsformen des Verf. (D. R. P. 471925 
KI. 12i yom 13/11. 1923, ausg. 20/2. 1929.) K a u sCH.

N. V. Philips’ Gloeilamgenfabrieken, Eindhoyen, Holland, OasgefuUte  ̂ elek
lrische Oliihlamyen. Zwischen den Polen oder Drahtschraubenteilen wird ein Schirm 
aus Isolierstoff, wie Quarz, Glimmer oder Glas angeordnet. ZweckmwBig werden die
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Lampen mit Ar gefiillt. Der Abstand der Pole yoneinander kann betriichtlich ver- 
ringert werden. Die Lampen lassen eine Ersparnis von 5—15% gegeniiber den be- 
kannten gasgefullten Lampen erzielen. (O e.P . 112 426 vom 12/3. 1928, ausg. 11/3. 
1929. Holi. Prior. 25/3. 1927.) K u h l in g .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gluhlampen in. b. H. (Erfinder: Ottokar 
Sorge), Berlin, Kitł, der die Ausgangsstoffe fiir die Herstellung von Kunstharzen oder 
diese selbst in mehr oder weniger koiidensierter Form fiir sich oder ais Losung enthalt, 
insbesondere zur Befesligung der Sockel an der Glashiille elektrisclier Gliihlampen, dad. 
gek., dafi die zum Einstreichen in die Sockelhiilse fertige Kittmasse eine zusatzliehe 
Kondensationsmittelmenge enthalt, welche den in die Sockelhiilse eingestrichenen 
K itt zur Nachkondensation bringt u. ihn so yollkommen oder pahezu unl. u. unschm. 
macht. — Besonders geeignete Zusatze sind Hexamethylentetramin u. Phenolcalcium. 
(D. R. P. 473 917 KI. 21f vom 22/4. 1927, ausg. 23/3. 1929.) K u h l in g .

G. Ferrabino, Turin, Galvanische Elemente. Die Anoden der Elemente bestchen 
aus Mg oder Legierungen des Mg, die Elektrolyte aus wasserhaltigen Salzen u. Stoffen, 
welche die Oxydation des Mg bei offenem Stromkreis ycrhindern, z. B. Sulfite, Oxalatc, 
Ferrocyanide o. dgl., die Kathoden aus Leitern u. depolarisierenden Stoffen, wie Mn02, 
P b02 oder Ba02. (E. P. 301 923 vom 7/12. 1928, Auszug yeróff. 30/1. 1929. Prior. 
9/12. 1927.) K u h l in g .

Sendlinger Optisclie Glaswerke G. m .b .H .,  Berlin, ubert. von: Fritz Eckert, 
Essen, Rontgenróhren. Die Róhren werden aus Glas hergestellt, welche neben Na20, 
A120 3 u. S i02 soltene Erden, besondersCe20 3, enthalten. Die Glaser besitzen niedrige FF. 
u. sind deshalb leicht zu Rontgenróhren zu verarbeiten, die aus ihnen hergestellten 
Róhren kónnen m it Stromen yon sehr hoher Spannung betrieben werden. (A. P.
1 703 391 vom 5/8. 1924, ausg. 26/2. 1929. D. Prior. 13/8. 1923.) K u h l in g .

British Tliomson-Houston Co. Ltd., London, ubert. von: H. C. Thompson, 
Sehonectady, V. St. A., Entladungsrohren. Die Róhren enthalten aufier der Elektronen 
aussendenden wenigstens 2 andere Elektroden, von denen eine mit einer Verb., z. B. 
dem Borat eines Alkali- oder Erdalkalimetalles u. einem Oxyd des Ba, Sr oder Ca 
iiberzogen ist. (E. P. 302 307 vom 22/11. 1928, Auszug yeróff. 6/2. 1929. Prior. 
14/12. 1927.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Entladungsrohren. Die Kathoden der 
Entladungsrohren, besonders yon mit seltenen Gasen, Quecksilberdampf oder beiden 
gefullten Gleiehriehtern, bestehen aus hochschm. Metallen, wie W oder Mo, welche 
mit einem oder mehreren der seltenen Erdmetalle, wie La, Ce, Y oder mit Zr u. gc- 
gebenenfalls Th iiberzogen sind. (E. P. 302583 yom 14/12. 1928, Auszug yeróff. 
13/2. 1929. Prior. 17/12. 1927.) KUHLING.

Max Bucholz (wahrscheinlich Buchholz), Kassel, Verhindern der Bildwig explo- 
siver Gasgemische in GefiiBen, welche in Ol eingetauchte elektr. Vorr. enthalten. Dureh 
den iiber der Olfiillung der Behalter befindlichen Raum wird ein stetiger Luftstrom 
geleitet. (Can. P. 268 800 vom 8/10. 1925, ausg. 8/3. 1927.) K u h l in g .

Augustę Berthier, L’Energie electriąue de demain. Le problerae de la transformation direcie 
de l’ónergie cliimique potentielle en ónergie eleotrłque. La pile au charbon. La pile a 
gaz et la pile aus liydrocarbures. Theorio et realisation. Paris: Desforges, Girardot 
et Cie. 1929. (236 S.) 8°. 40 fr.

V. Anorganische Industrie.
George A. Perley, Intensire Produktion von Schwefelsaure von GO0 Be. Be- 

schreibung eines neuen Verf. zur Herst. von 60° Be. H 2SO.j im Turmsystem mit hoher 
Reaktionsausbeute dureh Einftihrung der Oxydation in der fl. Phase. Die Stiekoxyde 
werden fast yollkommen ais HN03 wiedergewonnen. Die vollkommene Oxydation 
von SO„ wird rasch erreicht. Das Verf. beruht auf den einfachen R kk.:

3 S02 +  3 H 20  ^  3 H2S03, 3 H„SO, +  2 HNOs — >• 3 H„SO., +  H 20  +  2 NO, 
6 NO +  3 0 2 ^  6 N 02, 6 N 0 2 +  2 K O ^ = 4 H Ń 0 3 +  2 NO

zusammenfassend 2 NO +  1,5 0 2 +  H 20 ----->- 2 H N 03
(Ind. engin. Chem. 21. 202—05. Marz. New Hampshire, Durham, Uniy.) JUNG.

Roland Wasmuht, Reinigung von Gasen, speziell des Chlors, dureh imederholte 
VerflUssigung. Beschreibung eines Yerf. zur Reinigung yon Gasen auf dem Wege der 
\erfliissigung bei tiefen Tempp. unter Absaugung der nicht yerfliissigten Fremdgas-
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bestandteile. Dio dazu notwendige Apparatur wird besclirieben, u. die Wirkungsweise 
durch Zeichnungen erlautcrt. (Chem. Fabrik 1929- 145—47. 158—59. 3/4. Aachen, 
Tcchn. Hochsch.) J u n g .

R. Nitzsclunann, Die volumetrischm Verhdltnisse der Iłeaktion 4 HCl -\- 0 2 =
2 H„0 +  2 Cl2 -)- 29400 WE. II. (I. vgl. C. 1929. I. 1978.) Es werden weitere 7 Glei- 
chungen aufgestellt. In  5 Tabellen ist das Zahlenmaterial geordnet, das sich auf die 
Gleichgewichtskonstanto „K“, pm&x, u. die Zus. des Endgases bezieht. Eine graph. 
Darst. zeigfc den Verlauf der Umsetzung abhangig von der Reaktionstemp., der HC1- 
Konz., in den prakt. iiblichen Grenzen. (Metallbórse 19. 567—68. 13/3. AuBig.) EL. Wo.

— , Die praklische Bedeutung der Dichte der heiften Losung und der Mułterlauge 
in der Salpeterinduslrie. Auf Grund von Analysen der h. Lsgg. u. Mutterlaugen einer 
Reihe von Werken der chilen. Salpeterindustrie wurde festgcstellt, welcher Bestand- 
teil dieser Lsgg. den groBten EinfluB auf die Dichte ausiibt. In  einer friiheren Arbeit 
(Caliche 9 [1928]. 453) wurde ermittelt, daB das Ansteigen der D. um einen Grad Tw. 
bei h. Lsgg. 6° u. bei Mutterlaugen 7° C entspricht. Nach Red. der bei h. Lsgg. er- 
haltenen Resultate auf 100° u. der der Mutterlaugen auf 25° ergab sich, daB bei den 
letzteren der Geh. an Kaliumnitrat u. bei den h. Lsgg. der an Natriumnitrat vor- 
wiegend die D. beeinfluBt, was in Diagrammen zur Darst. kommt. Aus diesen wird 
ein weiteres Diagramm abgeleitet, aus dem entnommen werden kann, bei welcher 
Temp. eine h. Lsg. an Natriumnitrat gesatt. sein wird, dereń Dichte bei einer ab- 
gelesenen Temp. im Kliirkasten gemessen ist, woraus Schliisse fiir das reehtzeitige 
Ablassen in die Krystallisierkiisten gezogen werden konnen. (Caliche 10. 404—06. 
Dez. 1928.) _ F r ie d r ic h .

Eberhard Zschimmer, Silicathiiltenkunde ais Chemie-Ingenieurwissenschaft. 
Auszug aus einem Vortrag zur Einfuhrung in das Studium der Silicathuttenkundo 
an der Techn. Hochsch. in Karlsruhe. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 434—36. 30/3. 
Karlsruhe.) Ju n g .

Fran Podbreznik, Die aktiven Kohlen. Obcrsicht. (B uli. Inst. Pin 1929. 78—82. 
15/2.) B o r n s t e in .

R. G. W. Farnell, Aktwierte Kolilen. Vortrag uber die Herst. u. Anwendung 
aktivierter Kohlen. (Journ. South African chem. Inst. 12. 21—24. Jan.) J u n g .

Werschen-WeiBenfelser Braunkohlen Akt.-Ges., Halle a. S., Herstellung von 
Wassersloff und Schwefel aus sulfidischen Eisenerzen, aus denen der Gesamt-S bisher 
durch Ausschmelzen nieht gewonnen werden konnte, gek. dureh Dberleiten von Wasser
dampf iiber das erhitzte Ausgangsmaterial. 2. gek. durch Abdestillieren der Hiilfte 
des S-Gehaltes u. Oberleiten des Wasserdampfes uber das verbleibende FeS (Fe6S7). — 
Man gewinnt den gesamten S der Eisensulfide in elementarer Form bei verhaltnismaBig 
niedriger Temp. u. H 2 in reiner Form. (D. R. P. 473 770 K I. 12i vom 14/1, 1927, ausg. 
21/3. 1929.) " K a u s c h .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Alpboiis O. Jaeger und Johann A. Bertsch, 
St. Louis, Katalyłische Oxydalion von Schicefeldioxyd. (A. P. 1 696 546 vom 15/2.
1926, ausg. 25/12. 1928. — C. 1928. I. 393.) K a u s c h .

Metallges. Akt.-Ges. (vormaIs Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.- 
Ges.), Frankfurt a. M., Schwefelsaure. Die Oxydation der S02 in  Ggw. von Stick- 
oxyden wird durch sebnelles Umwirbeln der Gasmasse unter Vermeidung der Ab- 
scheidung fi. Teilchen gefordert. (E. P. 304 308 vom 6/12. 1928, Auszug veroff. 13/3.
1929. Prior. 19/1. 1928.) K a u s c h .

Samuel Ruben, New York, Chemische lleaktiontn. Die Gase werden unter Druek
miteinander in Ggw. einer leitenden FI. (W.) in Beriilirung gebracht, u. man leitet 
durch das Gasgemisch einen Strom mit einem Potential, das die Gase ionisieren 
u. einen Liclitbogen darin zu erzeugen vermag. — Das Verf. dient in erster 
Linie zur Herst. von N H 3 u. HN03. (A. P. 1702  950 vom 15/2. 1926, ausg. 19/2. 
1929.) K a u s c h .

Elektrizitatswerk Lonza (Erfinder: Emil Liischer), Basel, Absorption von Stick- 
oxyden mittels H N 03, 1. dad. gek., daB man die moglichst weitgehend oxydierten 
NO-haltigen Gase stufenweise mit immer hoher konz., zuletzt m it hochstkonz. HNO:i 
bei Tempp. unter 0° in innigen Kontakt bringt, worauf man die dabei anfallenden NO- 
reichen Salpetersauren gegebenenfalls auf hochkonz. Sauren u. NgO  ̂ verarbeitet. —
2. dad. gek., daB man fiir die erste Stufe der Absorption H N 03 verwendet, die mindestens 
so lioch konz. ist, daB sie mit den fiir die Absorption bestiminten NO-haltigen Gasen
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iiri Gleichgewichte steht. —- 3. dad. gek., daB man die hochprozent. H N 03, die in den 
aus der letzten Absorptionsstufe abziehenden Gasen enthalten ist, auf verd. H N 03 
oder unmittelbar auf feste Nitrate yerarbeitet. (D. R. P. 473 601 Ki. 12i vom 1/5.
1927, ausg. 19/3. 1929. Sehwz. Prior. 27/12. 1926.) K a u s c h .

Urbain Corp., Delaware, iibert. von: Edouard Urbain, Paris, Hydraiisieren von
Phosphorsaureanhydrid. (A. P. 1 698 484 vom 21/4. 1927, ausg. 8/1. 1929. F. Prior. 
21/4. 1926. — C. 1927. II. 968.) K a u s c h .

Silica Gel Corp., iibert. von: G. C. Connolly und E. B. Miller, Baltimore, 
V. St. A., Ge/e. Gele von SiOL„ A120 3, T i02 usw. werden erhalten durch Erhitzen der 
entspreclienden Hydrogele auf 70—175° F. m it W. (E. P. 303138 vom 14/8. 192S, 
Aus/.ug yeroff. 20/2. 1929. Prior. 30/12. 1927.) K a u s c h .

I. dr. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M., Kohlenstoff in feinverteilter 
Form erhalt man durch katalyt. Zers. von CO oder solehes enthaltenden Gasen mittels 
Metallen der 8. Gruppc des period. Systems (Fe, Ni, Co), in sehr feinzerteilter Form 
bei 350—450° bzw. 250—350° bei Zusatz von A120 3 oder MgO. Der so erhaltene O ist 
aktiy. (E. P. 304 791 vom 25/1. 1929, Auszug yeroff. 20/3. 1929. Prior. 26/1.
1928.) K a u s c ii . 

Emerich Szarvasy, Budapest, Hersłellung von retortengraphitartiger Kolile durch
Wiirmespaltung yon CH, bzw. CH,r haltigen Gasen, wie z. B. Erdgas, iji Ggw. yon C,
1. dad. gek., daB man in den Zersetzungsraum durch Warmespaltung von CH, oder 
CH.,-haltigon Gasen hergestellten RuB einfiihrt u. die Warmespaltung in Ggw. dieses 
RuBes yornimmt. — 2. dad. gek., daB die Warmezers. derart geleitet wird, daB einer- 
seits auf dcm im Laufe des Verf. sich in feste Kohle umwandelndcn RuB feste retorten- 
graphitartige Kohle angelagert u. gleichzeitig ein Teil der CH,,-Zersetzungskohle in 
Form eines mehr oder minder feinyerteilten RuBes mit den Zersetzungsgasen aus dem 
Zersetzungsraum gefiihrt wird. — 3. dad. gek., daB man den RuB zu Formlingen prefit 
u. letztere zur Beschickung des Zersetzungsraumes yerwendet. (D. R. P. 474 081 
KI. 12i vom 1/5. 1928, ausg. 26/3. 1929.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm Wild 
und Christoph Beck, Ludwigshafen a. Rh., Alkalinitrat. (A. P. 1 699 643 vom 12/5.
1927, ausg. 22/1. 1929. D. Prior. 8/7. 1926. — C. 1928. I. 2118 [E. P. 283 772].) K a .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm Wild 
und Christoph Beck, Ludwigshafen a. Rh., Alkalinitrat. (A. P. 1 699 644 yom 12/5.
1927, ausg. 22/1. 1929. D. Prior. 8/7. 1926. — C. 1928. I. 2118 [E. P. 283 772].) K a .

Mathieson Alkali Works, New York, Befreiung des Calciumhypochlorits vom 
CaCl2, dad. gek., daB man das Ca(OCl)2 m it einer dem CaCl2-Gehalt aquivalenten Menge 
Atzalkali behandelt. — Alkalichloride u. Ca(OH)2 sclieinen die Bestandigkeit yon 
Caleiumhypoehlorit nieht zu beeintrachtigen. (D. R. P. 473 924 K I. 12i vom 24/5.
1927, ausg. 23/3. 1929. A. Prior. 4/8. 1926.) KAUSCH.

Mathieson Alkali Works, New York, Abscheidung von Chlorcalcium aus Calcium- 
hypochhrit, dad. gek., daB man letzteres mit einem Alkalihypoclilorit (z. B. NaOCl) 
behandelt. (D. R. P. 473 925 KI. 12i yom 24/5. 1927, ausg. 23/3. 1929. A. Prior. 4/8.
1926.) _• " K a u s c h .

Mathiesón Alkali Works, New York, Hersłellung von Caleiumhypoehlorit, 1. dad.
gek., daB man Kalk in Ggw. von W. u. einer Alkaliyerb. cliloriert, die mit Kalk u. Cl3 
Ca(OCl2)2 u. ein Alkaliclilorid bilden kann. — 10  weitere Anspriiche betreffen Aus- 
fuhrungsformen des Verf. (D. R. P. 473 975 KI. 12i yom 24/5. 1927, ausg. 25/3. 1929.
A. Prior. 4/8. 1926.) . K a u s c h .

Mathieson Alkali Works, New York, Erzeugung von Caleiumhypoehlorit, 1. dad. 
gek., daB man eine Atzalkalilsg. chloriert u. das gebildete Alkalihypochlorit mit CaCl2 
mischt. — 3 weitere Anspriiche betreffen Ausfiihrungsformen des Verf. Es wird 
Caleiumhypoehlorit yon groBer Reinheit u. Bestandigkeit erhalten. (D. R. P. 473 976 
K I. 12i vom 24/5. 1927, ausg. 25/3. 1929. A. Prior. 4/8. 1926.) K a u s c ii .

Mathieson Alkali Works, New York, Calciumhypochloritherslellung, dad. gek., 
daB Kalk u. im UberschuB yorhandenes Atzalkali (yorzugsweise NaOH) chloriert, das 
chlorierte Gemisch mit einer Kalkverb. (z. B. CaCl,) in Ca(OCl)2 ubergefiihrt u. das 
erhaltene Ca(OCl)2 aus dem Gemisch ausgeschieden wird. — Das durch die Umsetzung 
entstandene NaCl kann zum Teil durch W. herausgelóst werden; es beeintrachtigt die 
Haltbarkeit des Hypochlorits weniger ais CaCl2. (D. R. P. 474 080 KI. 12i vom 24/5.
1927, ausg. 26/3. 1929. A. Prior. 4/8. 1926.) “ KAUSCII.
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Mathieson Alkali Works, New York, Herstellung von Calciitmhypochlorii, 1. dad. 
gek., daB man ein Gemisch von Atzalkali u. einem UberschuB von K a lk  in Ggw. von 
W. chloriert u. das Ca(OCl)2 abscheidet. — 2 weitere Anspruche betreffen Ausfuhiungs- 
formen des Verf. — Man gewinnt ein im wesentlichen CaCl2-freies, sehr bestandiges 
Prod. (D. R. P. 474 220 K I. 12i vom 24/5. 1927, ausg. 28/3. 1929. A. Prior. 4/8.
1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., (ibert. yon: Karl Blumrich, 
H ochsta. M., Calciumnilrat. (A. P. 1700116  yom 7/11. 1925, ausg. 29/1. 1929.
D. Prior. 11/11. 1924. — C. 1926. I. 1874 [E. P. 242 990].) K a u s c h .

F. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Buckau-Magdeburg, Erdmetallhalogenide u.
Doppelhalogenide (z. B. Kryolith) erhalt man aus Erdmetall(rohstoffen), indem man 
diese mit Kohle gemischt, in  Ggw. einer Halogen enthaltenden Reaktionssubstanz 
(z. B. CaCl2, CaF2) in 'einem  drehbaren rohrfórmigen Ofen erhitzt. (E .P . 304135  
vom 12/1. 1929, Auszug veroff. 13/3. 1929. Prior. 14/1. 1928.) K a u s c h .

G. A. Blanc, Rom, Aluminiumoxyd erhalt man in korniger Form dureh Zers.
von hydratisiertem A1C13 oder A1(N03)3 in einem App., in dem das Materiał keiner 
Reibung, keinem StoB oder Druck o. dgl. ausgesetzt ist. Muffeln oder Drehofen konnen 
Verwendung finden. (E. P. 304 289 yom 18/1. 1929, Auszug yeróff. 13/3. 1929. Prior. 
18/1. 1928.) K a u s c h .

Montecatini (Societa Generale per 1’Industria Mineraria ed Agricola 
Italien, Darstellung von Aluminiumhydroxyd und lialiumverbindungen aus Silicaien 
Man schliefit Feldspat oder ahnliche Mineralien mit maBig konz. H N 03 auf. Die Lsgg. 
der Nitrate des Al, K, Fe werden eingedampft u. die trocknen Salze unter Wieder- 
gewinnung von H N 03 calciniert. Die Calcination erfolgt entweder bei etwa 230°, hierbei 
bleibt K N 03 unveriindert u. wird aus der BI. ausgelaugt, wahrend Al(OH)3 m it geringen 
Mengen Fe, jedoch frei von Si zuriickbleibt, oder es werden bei beginnender Rotglut 
siimtliclie Nitrate zers., aus derM. wird Kaliumaluminat gel., u. hieraus nach bekannten 
Methoden Al(OH)3 u. K N 03 gewonnen. (F. P. 649 503 vom 13/2. 1928, ausg. 24/12.
1928. It. Prior. 24/2. 1927.) JOHOW.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Sander und 
Erich Kayser, Frankfurt a. M.-Griesheim), Herstellung von Chiolith. Weitere Aus- 
bildung des Verf. des D. R. P. 453 408, Anspruch 5, dad. gek., daB man den dort ge- 
wonnenen Kryolith m it wss. Mineralsauren mit oder ohne Zusatz yon Al-Salzlsg. er- 
warmt, um Chiolith zu gewinnen, den man immer yon neuem beim Reinigen F-haltiger 
Mutterlaugen yerwenden kann. (D. R. P. 473 511 KI. 12 i vom 25/5. 1924, ausg. 18/3.
1929. Zus. zu D. R. P. 453 408; C. 1928. I. 563.) K a u s c h .

Eugen Mannlieimer, Der Stickstoff. In Verb. mit Theo Kuhlein. Berlin: O. Sallo 1929.
(VIII, S9 S.) 8°. = Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischo Buehcrei. Bd. 2ó.
Hlw. Bf. 3.—.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Robert D. Pike, Die Isolation fon Decken von Glasofen. Zum Studium der Warme- 

verluste wurde ein Gewolbestein auf 3 Tiefen angebolirt, Thermoelemente hinein- 
gesenkt u. mit u. ohne Isolation dureh Diatomeensteine der Warmeyerlust gemessen. 
Dio Isolierfahigkeit war gut, ist aber nur empfehlenswert bei einer durohsichtigen 
Ofenatmosphare u. bestem Steinmaterial. Ein so isolierter Ofen war 3 Jahre lang 
ohne Storung dureh die Isolation in Betrieb. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 56—61. 
Jan. Emeryyille, Cal.) SALMANG.

W. L. Pendergast und Herbert Insley, Die Eignung feuerjester Wannenhloche 
in einem kleinen Ve.rsuchswannenofen. In einer kleinen Wannę wurden bei flieBendem 
Glase wahrend 30 Tagen Verss. an otwa 50 Schamottesorton, einem Błock aus Korund 
u. einem aus Mullit yorgenommen. Die Eignung war nicht dureh chem. Zus. u. Porositat 
definiert. Ebenso wichtig war die Porongrófie, der Anteil von Bindeton u. Schamotte 
u. der Zusammenhang zwischen den Teilchen des Steines. Zus. der Blócke, die Einzel- 
ergebnisse, u. vor allem die sehr lehrreichon Abbildungen siohe Original. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 12. 123—41. Bureau of Standards Journ. Res. 2. 453—65. Febr. Bureau 
of Standards.) Salm ang.

M. Besborodow, Vergieichamtersucliungen der Widerstandsfahigke.it russischer 
.und, amldndischer iMboratoriumsglaser. Die russ. Laboratoriumsglaser waren so gut 
wie die untersuchten besten ausland. Markenglaser. Glaser mit hóherem Al20 3-Geh.
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sind gegeniiber W. u. Sodalsg., Glaser mit hóherem CaO-Geh. gegeniiber NaOH be- 
stiindiger. Ersatz von B20 3 durch A120 3 erhóht die Widerstandsfahigkeit gegeniiber W. 
u. Sodalsg., vermindert aber dieselbe gegeniiber NaOH. (Keram. Rdsch. 87. 121—23. 
167—68. 21/2. Glaswerk „Druschnaja Gorka“ , U. d. S. S. R.) Sa l m a n g .

Gustav Keppeler, Die Tone im Lichte der Kolloidkunde. Vf. bespricht in  diesem 
allgemeinyerstandlich zusammenfassenden Vortrag dic Anwendung der Kolloidchemie 
auf die Tone. Insbesondere wird heryorgehoben: TeilchengróBe, ‘ Ultramikroskop, 
Schlammanalyse, elektr. Ladung der Teilchen, Ausflockung durch Elektrolyte, Pepti- 
sation durch NaOH u. Humussauren u. Anwendung auf das Giefiyerf., Elektroosmose 
u. ihre Anwendung bei der Reinigung der Tone, Plastizitat. Zum SchluB wird am Hand 
von Róntgenaufnahmen gezeigt, daB s t o f f l i c h  feinste Tonsubstanz u. Kaolin 
ident. sind, der Unterschied liegt nur in der TeilehengróBe. (Ber. Dtsch. keram. Ges.
10. 133—46. Marz. Hannover.) K l e m m .

—, Sollen fełte, schwefelkieshaltige Tone gewinlert werden ? Bei kallcfreiem, fettem, 
schwefelkieshaltigem Ton ist Wintern zu empfelilen, bei Kalkgeh. ist nur dann abzu- 
raten, wenn sich durch Nichtwintern Schmauckbldg. verhindern laBt. (Tonind.-Ztg. 
53. 315. 25/2.) Sa l m a n g .

R. Rieke und K. Blicke, Die Beeinflussung der Ansaugegeschwindigkeit von 
Kaolin- und Tonsuspensionen in  Gipsformen durch die in der Praxis zur Herstellung 
von Giepmassen benutzten Yerflussigungsmittel. Die Verfliissigungsmittel der GieB- 
massen beeinflussen die Ansaugung stark. Sie andern die KorngróBen der Teilchen, 
die wieder die Ansaugegeschwindigkeit beeinflussen. Aus der angenaherten Parallelitat 
der Kuryen bei gleicher Substanz u. yerschiedenem W.-Geh. folgt, daB die Ansauge
geschwindigkeit sich nicht proportional der absol. Menge des Verfliissigungsmittels, 
sondern entsprechend der Normalitiit der Elektrolytlsg. andert. Die Erzielung gróBter 
Ansauggeschwindigkeit wird erórtert. Man sollte neben der Viscositat des Schlickers 
auch die Ansauggeschwindigkeit messen. Sie kann nicht bei den einzelnćn Tonen 
yorausgesagt werden. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 10. 73'—94. Febr. Charlottenburg, 
Versuchsanstalt d. Staatl. Porzellanmanufalctur.) Sa l m a n g .

R. L. Clare, G. H. Brown und F. B. Allen, Untersuchungen iiber Terrakotta- 
ofenplatten. Eine Reihe von geeigneten Massen wurden in Abhangigkeit von der Zus., 
KorngróBe, Beschaffenheit der Magerungsmittel auf Absorption u. Bruchfestigkeit 
untersucht. Diese Unters. wurde bei Proben, die wechselnd bis zu 15 Branden mit- 
gemacht hatten, yorgenommen. Die Ergebnisse waren nicht ganz einheitlich. Folgende 
Richtlinien lieBen sich erkennen: Magerungsmittel m it yerschicdenen KorngróBen 
geben Platten von hoher Lebensdauer u. hoher Festiglceit. Glasige u. porige Zuschlage 
geben ahnliche Ergebnisse, glasige geben festere, porige haltbarere Platten. A120 3- 
reiche Zuschlage sind geeigneter ais Ś i02-reiche. Im  allgemeinen geht hohe Festigkeit 
mit langer Lebensdauer Hand in Hand. (Journ. Amer. eeram. Soc. 12. 62—68. Jan. 
Woodbridge, N. J., Federal Terra Cotta Co.) Sa l m a n g .

Otto Krause, Uber keramische Magnesiumsilikaie. Beitrage zur Kenntnis der 
Sinterungsvorgange und der Konstitution keramischer Massen. II. (Nach gemeinsamen 
Versuchen mit Anton Leroux.) (Vgl. C. 1928. II . 2277.) Specksteinproben werden 
in Zylinderform gepreBt u. auf verschiedene Tempp. bis 1400° erhitzt. Die Lóslichkeit 
yon MgO war bis 800° konstant 3% u. stieg bis 1200° auf 10%, um dann zu fallen. 
S i02 lóste sich ebenfalls konstant zu 2—3% bis 800°, bei 1000° zu 14%, ab 1100° nur 
zu 7,5%. D., Schwindung u. Druckfestigkeit stiegen bis 1400° an. W.-Aufnahme- 
yermógen fiel bei 1000—1100° plótzlich yon 9 auf 2%. Die chem. Vorgiinge werden 
vom Vf. folgendsrmaBen gedeutet: Der Speckstein yerliert bis 850° gleichmaBig an 
Gewicht, dann entsteht Klinenstatit, amorphe SiO, u. W.-Dampf. Cristobalit entsteht 
erst oberhalb 1100°. Oberhalb 1100° wachsen die Krystalle. Bei Feldspaizusatz bildet 
sich eutekt. Schmelze, die mineralisierend wirkt u. die Poren schlieBt. (Ber. Dtsch. 
keram. Ges. 10. 94—104. Febr. Freiberg, Sa., Porzellanfabrik Kahla.) Sa l m a n g .

G. M. Gili, Neue Entwicklung in  Gaswerksofen mit besonderer Beriicksichtigung 
des feuerfesten Materials. (Trans, ceramic. Soc. 28. 7—17. Jan.) SALMANG.

B. E. W hitesell, Werksanlage mit Tunnelofen fu r  feuerfeste Steine. (Journ. Amer. 
eeram. Soc. 12. 96—106. Febr. Pittsburgh, Pa., The Kire Fire Brick Co.) SALMANG.

J. Hausen, Oberfldchenschutz feuerfester Steine. Die Zerstórung der Steine findet 
weniger durch hohe Tempp. ais durch Flugstaub, reduzierende Gase u. Schlacke statt. 
Es werden Anforderungen an solehe Anstriche u. die Eiee. einiser derselben besprochen. 
(Warme 52. 213—15. 16/3. Berlin.) ” Sa l m a n g .
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R .P . Heuer, Diskussioji iiber „Verhulung der Zerstorung von Hochofensteinen". 
(Vgl. C. 1929. I. 429.) Vf. weist entgegen M i t r a  u . S i l v e r m a n  an Hand eines Dia- 
gramms von E a s tm a n  darauf liin, daB Fe30 4 bei den Tempp., bei denen Zerstorung 
der Hocliofensteine stattfindet, nicht stabil ist. Wahrscheinlich verursaehen niedere 
Oxydstufen des Fe die C-Ablagerung. An Stelle der von den Vff. empfohlenen schwie- 
rigen Umwandlung des Ee in Fe30 4 empfiehlt er die bei gut gebrannten Stcinen ubliehe 
Obcrfiilirung in das Eutektikum FeO-Al20 3-2 S i02, das bei Brennbedingungen 40°/o 
EeO aufzunehmen vermag. (Journ. Amer. eeram. Soe. 12. 30—31. Jan. Philadelphia, 
Pa. General Refractories Co.) S a lm a n g .

Hawira, Carborundumschulzanstriche fiir das Scliamottemauerwerk von Kupol- und 
Trockenofen sowie Gieppfannen in Giefiereien. Schutzanstriche fiir Schamottemauer- 
werke wirken nur dann gut, wenn sie nicht nur den physikal. u. chem. Einww. in den 
Eeucrungen standhalten, sondern auch durch die mechan. Beanspruchung beim Zu- 
fiihren der Brenn- u. Rohstoffe móglichst wenig leiden. Carborundum in Verb. mit 
Wassorglas hat sich zur Glasurbldg. am besten bewahrt, laBt sich diinn auftragen 
u. halt besser ais andere starkere Aufstriche. Auch die Lebensdauer der Ausmauerung 
von GieBpfannen wird durch einen Carborundumanstrich erheblich verlangert. Schmelz- 
tiegel konnen sowohl yon innen ais yon auBcn mit einem Carborundumanstrich yersehen 
werden. (Metali 1929. 39—40. 10/3.) K a l p e r s .

E. Diepschlag und K. Peist, Zerstorung von Hochofensteinen durch Kohlenoxyd. 
(Blast Furnace Steel Plant 17. 280—82. Eebr. — C. 1928. II. 2278.) W ilk e .

Cr. F. Loughlin, Oolitischer Kalkstein in Indiana. Kurze Inhaltsangabc einer 
ausgcdehnten Unters. des Bureau of Standards. Der Bericht zerfallt in 2 Teile, im
I. Teil wird der Ursprung, die Struktur, die chem. u. physikal. Eigg. des Steines u.
ihre Beziehungen zur Dauerfcstigkeit u. Verwendung behandelt, im 2. Teil wird das 
bisherige Klassifizieren einer krit. Betrachtung unterzogen. (Mining and Metallurgy
10. 65—66. Febr. Washington [D. C.], U. S. Gcological Survey.) W i l k e .

V. S. Sehory, Ziegel mit glatler Oberflache. Man yersteht darunter Zicgel mit einer 
an Speckstein erinnernden Oberflache, die aber nicht glasig sein darf. Es werden viele 
Yersatze angegeben, die Kaolin, Feldspat, (juarz, zuweilen auch Ton enthalten. Es 
wird reduzierend gebrannt bei Sk. 7—13. (Journ. Amer. eeram. Soc. 12. 75—78. Febr. 
Kokomo, Ind., Standard Sanitary Mfg. Co.) Sa l m a n g .

Wilhelm Witte, Yom Schmauchen und Brennen. Der Ziegel braucht zur Ab- 
kiihlung yon 1000 auf 40° etwa 3-mal so viel Luft wie zur Verbrennung/ Die dabei 
uberschiissigc Luft wird zweckmaBig bei 200—500° bereits abgezogen, um nicht mit 
erwfirmt werden zu miissen. Sie diene zum Schmauchen der meist noch nicht geniigend 
getrockneten Ziegel u. zur Verhiitung yon Nd. von W. auf dieselben durch zu weit- 
gehend abgekiiklte Abgase. Das Abbrennen des Schiebers darf nicht dem Zufall iiber- 
lassen bleiben. (Tonind.-Ztg. 53. 481—82. 25/3.) Sa l m a n g .

P. B. Robinson, Mórtel fiir den Bau von Koksófen. Ais Mortel fiir Schamotte- 
steine ist eine Mischung yon 50% Ton u. je 25% Schamotte u. Sand geeignet. Bei 
Koksófen kann auch olino Sand gemórtelt werden. Fiir Silica benutze man 10% Ton, 
30% Schamotte u. 60% Ganister. Im Gaswerk benutze man aber feingemahlenen 
Ganister mit 5% Kalk. Die gleichzeitige Anwesenheit von A120 3 u. CaO ist zu ver- 
meiden. Mortel sollte einer bctriebsmaBigen Belastungs- u. Schlackenangriffspriifung 
unterzogen werden. (Feuerfest 5. 13—15. Febr.) SALMANG.

E. P. Wright, Eine Untersuchung der Absorption ziceier Irdenwarenmassen und 
ihr Widerstand gegen Iłeifleti bei der Autoklavenprobe. Eine Elfenbein- u. eine weiBo 
M. wurden yerschieden dicht gebrannt u. bei 10 at 3 Stdn. im Autoklaven behandelt. 
Bis zu 8%  Absorption hielten die Massen Stand. Bei 15 a t waren sie nur bis 6%  Ab
sorption brauchbar. (Journ. Amer. eeram. Soc. 12. 118—22. Febr. Newell, W. Va., 
The Homer Laughlin China Co.) SALMANG.

Stettiner Chamotte-Fabrik Akt.-Ges. vormals Didier, Stettin, Einrichtung 
zur Gewinnung von Sloffen, die bei der Yerbrennung der durch die Erhilzung der brenn- 
baren oder mit brennbaren Stoffen gemischten Ausgangsstoffes ohne Luflzufuhr erzeuglen 
Gase entstehen. (D. R. P. 473 410 KI. 12 g vom 22/9.1925, ausg. 14/3.1929. — C. 1928.
II. 381.) K ausch.

P. H. Head, Attenborough, Nottinghamshire, Verbundglas. Zum Befestigen yon 
Schichten aus Celluloid oder Celluloseacetat auf Glasscheiben yerwendet man Diaeeton- 
alkohol, der gegebenenfalls mit A., Tetrachlorathan, Aceton, Trichlorathylen, Methyl-

167’
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eyclohexanon oder Cyclohexanon yermiseht sein kann. Die Glasscheiben werden vorher 
mit einem Gemisch von Diacetonalkohol u. A. gereinigt. Man yereinigt die Schichten 
nach dem Tauehen in die Lsg. durch hydraul. Druek yon m it Kautschuk uberzogenen 
Platten. (E. P. 299 900 vom 30/7. 1927, ausg. 29/11. 1928.) F r a n z .

F. V7. Welch, Belfort, Verhinderung der Kondensation von Wasserdampf auf 
polierłen Oberfldclien, wie Glas w. dgl. Die Oberflaehe des Gegenstandes wird mit einer 
zum Kochen erhitzten u. abgekiihlten Lsg. yon Seife in W., der eine geringe Menge 
Glycerin zugegeben ist, abgerieben. (E. P. 301585 vom 24/9. 1927, ausg. 27/12. 
1928.) Sc h u t z .

International Cement Corp., New York, iibert. von: Harvey Randolph Durbin, 
Larchmont, V. St. A.. Bindemilłel. (A. PP. 1 700 032 u. 1 700 033 vom 12/6. 1926, 
ausg. 22/1. 1929. — C. 1928. II. 1811.) K u h l in g .

National Linie Association, Washington, iibert. von: Major E. Holmes, 
Columbus, und Gaił J. Fink, Washington, V. St. A., Bindemittel, bestehend aus 
Ca(OH)2 u. einem 1. Aluminat. Die Erzeugnisse binden schnell ab. (Can. P. 269 655 
vom 30/8. 1926, ausg. 5/4. 1927.) K u h l in g .

Wilhelm Eitel, Physikalischo Chemio der Silikate. Leipzig: Leop. Voss 1929. (XI, 552 S.)
gr. 8“. nn. M. 60.—; Lw. nn. M. C3.—.

VII. Agrikulturchem ie; D im gem ittel; Boden.
A. Demolon, Die Kolloide und die Bodenfruchlbarkeit. (Ann. Science agronom. 

Franęaiso 46. 46—66. Jan./Febr. — C. 1929. I. 691.) T r e n e l .
E. Beri und Pli. Schmittner, Die Einwirkung wasserlóslićher Mono- und Di- 

pliosphate auf Permutit, ein Beilrag zur Festlegung der Phosphorsaure durch Bodenbestand- 
łeile. Es wurde auf die Moglichkeit der Festlegung wasserlóslićher Phosphorsaure durch 
kolloide Al-Silicate im Boden hingewiesen u. gezeigt, daB Permutit ais Modellsubstanz 
fiir diese Bodenbestandteile aus wasserlóslichen Mono- u. Diphosphaten, wie sie in 
den gebrauchlichen Diingemitteln yorliegen, u. aus wss. Ausziigen dieser selbst (Super- 
phosphat u. Nitrophoska) Phosphorsaure aufnimmt. Durch langero Behandlung von 
Na-Permutit m it Monoalkaliphosphatlsgg. steigender Konzz. wurden Prodd. erhalten, 
in deren Grundkórper mit rund 3,3 Mol S i02 u. 1 Mol A1„03 Phosphorsaure im Betrage 
von 1 Mol P 20 6 u. mehr eingelagert war, teils ais auswaschbares Alkaliphosphat, zum 
groBeren Teil ais unl. Aluminiumphosphat. Die Eigg. der Prodd. wurden dargelegt 
u. die Umwandłung ais Beispiel einer topoehem. Rk. betrachtet. Die Phosphorsaure 
der Prodd. war zu 95% eitrat- u. zu 100% citronensaureloslich. Auch bei einem natur
lichen austauschfiihigen Prod., dem TraB, konnte Phosphorsaureaufnahme aus primaren 
Phosphaten festgestellt werden. (Ztschr. angew. Chem. 42. 351—55. 6/4. Darmstadt, 
Techn. Hoehschule.) W r e s c h n e r .

S. Goy, P. Muller und O. Roos, Ober das Wesen der Bodenaciditat von Minerał- 
boden. Vff. ermitteln in einem Gange m it dem TRENELSchen Acidimeter die Rk. der 
Bodensuspension in W., in KCl-Lsg., „Austauschaciditat“ u. „Gesamtaciditat". Wird 
die KCl-Bodensuspension bis pn 7,7 mit NaOH titriert, so entspricht die Absorption 
der NaOH der Menge Basen, die bei der Behandlung des Bodens m it Na-Acetat ad- 
sorbiert werden. Die sogenannte „liydrolyt. Aciditat“ stellt also gewissermaBen die 
„Gesamtaciditat" dar, von der die ,,Austauschaciditat“ ein Teil ist. Letztere wird 
bestimmt durch elektrometr. Titration der KCl-Suspension auf p s  5,0. Aus den so 
bestimmten GroBen errechnen Yff. die „Pufferung“ des Bodens wie folgt: Die ph 
der KCl-Suspension wird in die [H‘] umgerechnet u. die Menge der yerbrauchten 
NaOH, die nótig ist, um pn 7,7 zu erreichen, mit der [H'] dividiert. (Ztschr. Pflanzen- 
erniihr. Diingung Abt. A 13. 66—91. Kónigsberg, Ldw. Kammer.) T r e n e l .

H. Niklas, R. Piirckhauer und H. Poschenrieder, Beilrdge zur Kennłnis der 
Kreidevervntterungsboden Bayems. Die Tripelboden sind kalkarm u. sauer, die Kreide- 
kalksandsteine neutral. Die Kreideboden sind im allgemeinen arm an P n0 5) jcdoch 
mit K20  infolge der Glaukonitbeimengungen ausreichend yersehen. Die Azotobakter- 
fahigkeit ist nicht giinstig; ihre katalyt. Kraft ist ebenfalls gering. Die physikal. 
®iSS- der Regensburger Kreideboden erfordern reichliehe organ. Diingung zur Yer- 
besserung der Wasserkapazitat. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A 13. 39—66. 
Weihenstephan, Ldw. Hochsch.) T r e n e l .
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Adolf Reifenberg, Die Verwitterung von Sandstein, Kalkstein und Basalt im 
Roterdegebiet. (Vgl. C. 1927. II. 2778.) Den Mechanismus der Bodenbldg. im medi- 
terranen Palacstina erklart Vf. folgendermaBen: S i02-Sol, das durcli Hydrolyse ent- 
steht, peptisiert bei alkal. Rk. die Oxyde des Feln u. Al u. schutzt diese vor vorzeitiger 
Ausfallung dureh das kalkhaltige Gestem. Dureh Elektrolyte werden die Sole.schlieBlicli 
koaguliert. Die Koagulate erteilen dem Boden die roto bis braune Farbę. Die Osyde 
des Fem u. Al floclien oft unter Umhiillung der Bodenteilchen Yollstandig getrennt 
von dem bestandigeren Si02-Sol aus, wodurch das Vork. freier Fem - bzw. Al-Hydrato 
verstiindlich wird. Die entstandenen Gele unterliegen spater chem. Veranderungen 
u. bilden evtl. auch chem. definierte Silicate. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung 
Abt. A 13. 53— 66. Jerusalem, Univ.) T r e n e l .

Otto Sartorius, Die Wirtschaftlichkeit der Spritz- und Slaubmittel. Vf. gibt 
zur Frage der Schadlingsbekampfung im Weinbau von allgemeinbetriebswirtschaft- 
lichen Gesichtspunkten aus zahlenmaBige Unterlagen uber Materialverbrauch, Arbeit, 
Leerlauf u. Gespannkosten, die er 1928 im eigenen Betrieb ermittelt hat. Es wird 
tabeli ar. der gesamte Mehraufwand an Zeit pro Morgen beim Spritzen gegeniiber dem 
Stauben erliiutert. (Wein u. Rebe 10. 444—53. Febr. MuBbach.) L u c k ó w .

E. Simon, Móglichkeit der Anwendung von Sonnenblumenkuchen und -mehl zur 
Schweinefutterung. Mit jungen Tieren ausgefiihrte Fiitterungsverss. ergaben be- 
friedigende Resultate bei Gaben von 50—65% Sonnenblumenkuchen. Das entfettete 
Schrot ergab ahnliche Resultate. Nicht yorbehandeltes Mehl rief jedoch Yerdauungs- 
storungen hervor. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo 1927. Nr. 9/10. 
51—55.) SCHONFELD.

Luigi TJmberto de Nardo, Kohlenstoffbestimmung in  der Ackererde und in  rein 
organischen Stoffen dureh Oxydation mit Kaliumpermanganat. Der Vergleich der Methode 
mit der Elementaranalyse gibt auch bei Boden gute Ubereinstimmung. (Ann. Science 
agronom. Franęaise 46. 9—13. Jan./Febr.) T r e n e l .

J. Hasenbaumer, R. Balks und Maria Bach, Sauregehalt und Kalkbedarf 
unserer Kullurboden. Die niedrigsten Adsorptionwerte ergibt die Methode H is s in k , 
die Werte nach Ge h r in g  u . nach Bobko liegen hoher. Alle drei Verff. gestatten eino 
Beurteilung des Kalkbedarfs des Bodens. „Austauseh-,“ „hj>-drolyt. Aciditat“ u. Kalk- 
faktor nach Ga n s s e n  gehen einander parallel. Die Rk. des Bodens steht in engster 
Beziehung zum Sattigungsgrad. — Hafer, Kartoffeln, Roggen zeigten sich unempfindlich 
gegen Aeiditat. Bei einem Sattigungsgrad von nur 20% wurden z. B. 200 Zentner 
Kartoffeln vom Morgen geerntet. Eine Erhóhung auf 56% ergab auf Sandboden bereits 
Dórrfleckenkrankheit beim Hafer u. Schorf bei Kartoffeln. Dic Aeiditat kann selbsfc 
auf kleinen Fliichen auBerordentlich yerschieden sein. (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung 
Abt. A 13. 93—118. Munster i. W., Ldw. Vers. Stat.) T r e n e l .

A. Gehring, Uber den Kalk- und Kali sattigungsgrad des Bodens. (Vgl. C. 1925.
II. 1088.) In  Gemeinschaft mit O. Wehrmann hat Vf. die Methoden zur Best. des 
a!dsorbierten Ca" nach HlSSiNK u. nach Ge d r o iz  verglichen u. gute Ubereinstimmung 
gefunden. Die maximale Sattigung mit Ca" nach der Methode Ge h r in g -W e h r - 
SIANN ist bei Anwendung von 12,5 g Boden groBer ais bei 25 g. Die Ursache liegt 
method. in der Trennung des 3. u. 4. Liters. Deshalb verwenden Vff. eine alkoh. Na2SO.r  
Lsg. zur Best. des adsorbierten Ca". Ein Vergleich mit der Methode H is s in k  zeigt 
gute Ubereinstimmung. Die Methode mit alkoh. Na2S04-Lsg. scheint auch fiir humose 
Boden brauchbar zu sein. Die maximale Sattigung mit Ca” bestimmten Vff. neuer- 
dings aus der Differenzbest. der C02 im behandelten Boden u. der aufgegebenen Kalk- 
Isg. — Die Kalisattigung wird dureh Behandeln des Bodens mit 1-n. NH4C1-Lsg. be- 
stimmt u. auf dic maximale Sattigung mit Ca" bezogen. Diese Werte ergaben in der 
Praxis brauchbare Beurteilung des K-Bedarfs der Boden. (Ztschr. Pflanzenernahr. 
Dungung Abt. A 13. 1—17. Braunschweig, Ldw. Vers.-Stat.) T r e n l l .

A. Gehring und O. Wehrmann, Weitere Untersuchungen iiber die Bedeutung 
des Kalisattigungsgrades zur Erkennung der Kalibedurftigkeit des Bodens. Wahrend 
auf braunschweig. Boden Kalisattigung u. Ernteertrag proportionale GroBen sind, 
versagte die Methode bei eingesandten Proben aus Bremen u. Landsberg. Werden jedoch 
Kali- u. Kalksattigung miteinander multipliziert (,,Kali-Gebrauchswert“ ), so ordnen 
sich auch die eingesandten Boden in eine Reihe, in der der Mehrertrag dem „Kali- 
Gebrauchswert“ proportional ist. Der Vergleich der Methode m it N e u b a u e r s  Keim- 
pflanzenmethode ergibt im allgemeinen gute Ubereinstimmung. (Ztschr. Pflanzen
ernahr. Dungung Abt. A 13. 18—28. Braunschweig, Ldw. Vers.-Stat.) TRENEL.
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L’Air Liguide Soc. an. pour 1’fitude et l ’Exploitation des Procedes Georges 
Claude, Paris, Diingemiitel. Fliichtige Verbb. des NH3 enthaltende Erzeugnisse werden 
mit S03 oder Gemisehen von SO;) u. indifferenten Gasen behandelt, z. B. Gasgemischen, 
welche bei der Verbrennung von H„S erhalten werden. (Big. P. 349 429 yom 2/3. 
1928, Auszug vcróff. 9/10. 1928. F. Prior. 2/3. 1927.) KuHLING.

Soc. an. des Charbons Actifs Edouard Urbain, Paris, Diingemiitel. Meta- u. 
Pyrophosphat des K  werden mit ammoniakal. Basen behandelt. Die Erzeugnisse ent- 
halten gleiohzeitig K, N  u. P. (Big. P. 350 311 vom 6/4. 1928, Auszug veroff. 9/10.
1928. F . Prior. 9/4. 1927.) KuHLING.

Augustę-Xavier Comtat, Algerien, SchadlingsbeJcampfungsmiłtel, insbesondere fiir 
die Schadlinge des Weinstockes. 5 kg Seife werden in 60 Liter W. gelóst, dazu 30 Liter 
Petroleum u. 10 Liter Minerał- oder vegetabil. Ol oder Masut, sowie 1—2% CS,, oder 
H 2SO, zugesetzt. Das Mittel wird in iiblicher Weise zerstaubt. (F. P. 645 837 vom 
17/12. 1927, ausg. 2/11. 1928.) R a d d e .

Franz Boerner, Deutschland, Schadlingsbekampfungsmittel. 3 Teile Atzkalk 
werden innig mit 1 Teil calcinierter Si02 oder Infusorienerde gemischt u. die Misehung 
mit CI120  u. CS, gesatt. Durch Zusatz yon 1 Teil dieser Misehung zu 3—4 Teilen 
Hausahfalltn wird Faulnis verliindert. Man verwendet das Mittel auch zur Bekiimpfung 
der Kohlhernie u. der Nematodenkrankheit bei den Ztickerriiben. Auch ais Saatgulbeize 
is t  es zu benutzen. (F. P. 645 674  vom 14/12. 1927, ausg. 30/10. 1928.) R a d d e .

Comptoir Parisien d’Engrais et de Produits Chimiques, Frankreich, Seine, 
Unkrautvertilgu,7igsmittel bestehend aus einer Kresolseifenlsg., der Schweról u. Alkali- 
oder Metallborate zugesetzt sind. Z. B. werden 10 g Kresolnatriumseife mit 25 g 
Schweról (Petroleum), 5 g  Alkaliborat u. 1000 g W. gemischt. Das Prod. kann auch 
ais Desinfeklioimnitlel dienen. (F. P. 647 104  vom 25/5. 1927, ausg. 20/11. 1928.) R a .

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
Richard Schon, Die Schicimmaufbereitung (Flolation) ais Arbeiłsfeld der Chemie. I. 

Vf. berichtet iiber Wesen u. Entw. der Flotation u. erortert die bekami ten Variablen, 
welche auf ihren Verlauf von EinfluB sind. (Osterr. Chemiker - Ztg. 32. 53 bis 
56. 1/4.) K . W o l f .

M. Tama, Elektrische Gliihofen fiir Metalle. Es wird auf die Bedeutung der 
elektr. Gliihofen in metallurg. u. wirtschaftlicher Beziehung u. ihren ausgleicbenden 
u. leistungssteigernden EinfluB auf die Stromwirtschaft hingewiesen. Es folgt eine 
Beschreibung von ausgofuhrten Konstruktionen elektr. Gliihofen fiir Metallrohre, 
fiir Metallbander, fiir Stanzteile, elektr. Warmeófen fur PrcBrohlinge u. eines elektr. 
Tauchlótofens zur Fahrradfabrikation. (Ztschr. Metallkunde 21. 77—88. Marz. 
Finów i. M.) WlLKE.

L. Dsmozay, Uber eine geschichłliche Frage beziiglicli der Erfindung der Schnell- 
drehstahle. Der Schnelldrehstahl wurde nieht zuerst von T a y l o r  u . W h i t e  hergestellt, 
sondern von clen J a k o b  H o l t z e r  - W  e r  k e n in Unieux (Loire) auf Veranlassung 
von H . A. B r u s t l e i n .  Der von den genannten amerikan. Forschern verwendete 
Stahl ist zwar in Philadelphia erzeugt worden, aber erst nach Vorlage der franzós. 
Muster. (Rcy. Metallurgie 26. 115— 16. Marz.) K a l p e r s .

Andre Michel und Pierre Benazet, Ober die Gare austenitischer Siahle. Wenn 
die Gare gewisser Spezialstahle, die durch Temp.-Hartung austenit, geworden sind, 
dilatometr. verfolgt wird, so lassen sich 2 Typen im Verh. der Stahle feststellen.
1. Bei einer gewissen Temp. tr itt plotzlich eine starkę Dilatation ein, die m it starker 
Warmeentw. verbunden ist. Beim Abkuhlen besitzt dann ein solcher Stahl einen 
Kontraktionskoeffizienten, der dem magnet. a-Zustand entspricht. Es ist also bei 
der Gartemp. eine y — >- a-Umwandlung eingetreten. Die Temp. der Umwandlung 
andert sich mit der Zus. der Stahle u. der Geschwindigkeit des Erhitzens. 2. Von 
einer gewissen Temp. ab ist eine negative Anomalie der Dilatation zu beobachten, 
die um so ausgepragter ist, je langsamer erhitzt wird. Beim Abkuhlen zeigt sich bei 
relatiy niedriger Temp. eine starkę Dilatation, entsprechend der Umwandlung in 
den magnet. Zustand. Dies wird so erklart: Der bei hoher Temp. gehartete Stahl 
ist bei gewóhnlicher Temp. mit Carbiden u. anderen Verbb. iibersattigt. Beim Er
hitzen scheiden sich diese Verbb. aus. Daher kann nur der Austenit beim Abkuhlen 
der y — y  cc-Umwandlung unterliegen. Zwischen den beiden Typen besteht jedocli 
kein prinzipieller, sondern nur ein gradueller Unterschied, da sic durch langere therm.
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Behandlung ineinander iibergehcn. (Compt. rend. Aoad. Sciences 188. 912—15. 
25/3.) L o r e n z .

M. Fourm ent, Heutiger Stand der Metallurgie des Bleies. Die Erzeugung an 
Pb hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Umfang angenommen, der denjenigen 
der Vorkriegszeit weit uberholt hat. Die Entw. der elektr. u. der Kraftwagenindustrio 
hat viel hierzu beigetragen. Neue Vorkk. an Pb-Erzen sind nieht entdeckt worden, 
abgesehen von den Lagerstatten bei Birnam. Die yergroBerte Erzeugung konnte nur 
dank den erzielten Eortschritten auf dem Gebiete der Behandlung komplexer Pb-Zn- 
Erze, die noeh bis vor kurzem uberhaupt nieht oder m it einer schleehten Ausbeute 
behandelt worden waren, bewerkstelligt werden. Die Ausdehnung der Pb-Hiitten- 
industriegebiete von Mexiko, Kanada u. den Vereinigten Staaten wirkt sich so aus, 
daB Nordamerika %  des Pb-Weltbedarfs liefert. Neben den Eortschritten in bezug 
auf die Verminderung der Selbstkosten sind hervorzuheben Verbesserungen in der 
Erzaufbereitung, Eortschritte in der Pb-Affination nach dem H a r r is -Verf. u. schlieB- 
lich die Verss. bzgl. der Behandlung von Pb-armen Erzen auf nassem Wege. (Rev. 
Mćtallurgie 26. 154—67. Marz.) K a l p e r s .

P eter H idnert und W. T. Sweeney, Thermisclie Ausdehnung von Magnesium 
und einigen seiner Legierungen. Die therm. lineare Ausdehnung von 6 Proben ge- 
gossenen u. „ausgestoBenen“ Mg u. 11 Proben Mg-Al- (4,4; 6,2; 10; 10,3%) u. Mg-Al- 
(4%) -Mn- (0,27 u. 0,91%) -Legierungen wurde zwischen —183° u. 500° fiir Mg u. 
zwischen Raumtemp. u. 300° fur die mcisten anderen Legierungen bestimmt. 3 Arten 
von Ausdehnungsapp. wurden hierzu benutzt. Eolgende Gleichung gilt fur Mg zwischen 
Raumtemp. u. 500° L, — L„ [1 +  (24,801 +  0,0096112) 10~°]. Hierbei bedeutet L t 
die Lange bei t° u. La die Liinge bei 0°. Die Ausdehnungskoeffizienten fiir das „aus- 
gestoGcnc“ Mg sind etwas kleiner ais fiir das gegossene Mg. Diese Tatsache gilt auch 
fiir die untersucbten Legierungen. Die gefundene durchschnittliche Ausdehnungs- 
kurve u. dio friiherer Autoren stimmen gut iibercin. Die Bezieliung zwischen der 
chem. Zus. der Mg-Al-Legierungen u. den durchschnittlichen Ausdehnungskoeffizienten 
wird fur 3 Temperaturbereiche an einer Abbildung dargestellt. Der Zusatz von
0—10% Al zum Mg verursacht prakt. keine Anderung der Ausdehnungskoeffizienten. 
Die Ausdehnungskuryen der Mg-Al-Legierung mit 10% Al, die ,,ausgestoBen“ u. 
warmebehandelt war, zeigten iiber 200° krit. Bereiche. Kleine Żusiitze von Mn 
(0,9 u. 0,3%) zum Mg u. den Mg-Al-Legierungen verursachten kleine Andcrungen 
in den Ausdehnungskoeffizienten. Dio durchschnittlichen Ausdehnungskoeffizienten 
je Grad sind fiir 20—100°, 20—200°, 20—300°, 20—400° u. 20—500° dio folgenden 
Zahlen mai 10-6: Mg (99,99%): 26,0; 26,9; 27,9; 28,8 u. 29,8. Mg-Al-Legierungen 
(90—96% Mg): 25,4—26,4; 26,1—27,8 u. 27,7—28,1. Mg-Al-Mn-Legierungen (96 
bis 99% Mg): 25,6—26,6; 26,4—27,3 u. 27,2—28,1. (Bureau Standards Journ. Res.
1. 771—92. Nov. 1928. Washington.) W i l k e .

P. Saldau, Die Umwandlung der p-Phase in  Zink-Kupferlegierungen. Griinde 
der Nichtubereinstimmung von Untersuchungsergebnissen verschiedener Forscher. Ver- 
yollstandigung der mit J. SCHMIDT (C. 1928. II. 1541) gcmachten Unters. u. An- 
fiihrung der Griinde der Nichtubereinstimmung von Untersuchungsergebnissen ver- 
schiedener Eorscher iiber die Umwandlung der fi-Vlm.sc. Die Loslichkeit der 7-Phase 
in der Modifikation fi ist bei der Umwandlungstemp. kleiner ais in der Modifikation fiv  
Folgi ich kann in allen solchen Eallen, wo die festo Lsg. bei hoher Temp. zunachst 
in 2 Phasen zerfallt, aus denen dann bei bedeutend niedrigerer Temp. eine Phase 
entstehen soli, ein Anlassen der vorher abgeschreekten Probestiicke nieht das wirk- 
liche Bild des Gleichgewiehtszustandes der gegebenen Phasen liefern. (Ztsehr. Metall- 
kunde 21. 97—98. Marz. Leningrad.) WlLKE.

Alexandre Krupkowski, Studia iiber die NicM-Kupfer-Legierungen. (Vgl. 
auch O. 1929. I. 1310.) Der 1. Abscknitt des 1. Teiles gibt einen Uberblick iiber die 
Porscliungsarbeiten einer Reihe von Forscliern nebst Quellenangabe, u. zwar von 
K. F e u s s n e r ,  S. L in d e c k ,  G u e r t l e r  u .  T am m an n , H i l l ,  G a u t i e r ,  K u r n a k o w  
u. Z e m c z u z n y , V ig o u r o u x ,  W e r n e r ,  R a p k e ,  S e d s t r o e m ,  G a n s  u . F o n s e c a ,  
C h e v e n a rd ,  W e is s  u .  F o r r e r ,  S a c k lo w s k i ,  walirend die folgenden Abschnitte 
von der Zubereitung der yoin Vf. benutzten Legierungen, von den magnet, u. den 
elektr. Eigg. dieser Legierungen handeln. Es wurden 2 Gruppen yon Legierungen 
verwendet, namlieh solche in Stabform von 17 cm Lange u. 5 mm Durchmesser u. 
Draht yon 1 mm Durchmesser. Die Zubereitung selbst erfolgte in einem elektr. Ofen. 
Die Ni-Gehalte beliefen sich von 2,1—100%. Fiir die Feststellung der magnet. Eigg.
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dicnte das Geriit nacli Ł e  CliATELlER-Sa l a d in , wahrend die elektr. Eigg. in Zu-
sammenarbeit mit d e  H aas nach dem Kompensationsverf. untersucht wurden. Die
Ergebnisse werden in 27 Schaulinien u. 3 Zahlentafeln wiedergegeben. (Rev. Metallurgie 
26. 131—53. Marz.) K a l p e r s .

J. Laissus, Die Anwendung der Speklrograpliie dureh Róntgenstrahlen in  der 
Melallkunde. (Vgl. C. 1929. I. 2230.) E in er Einleitung iiber d ie  Róntgenstrahlen- 
Spektren folgen A usfiihrungen iiber das Atomgefiige der M etalle u . Legierungen u . 
iiber die U nterss. de r mechan. Verformungen m it H ilfe der Róntgenstrahlen. D abei 
w erden d ie  A rbeiten  von  H u l l , W e s t g r e n , B a in , Ow e n , P r e s t o n , D a v e y , J e t t e  
P h r a g m e n , H . W e is s , B r o g l ie , Ca r p e n t e r , T a y l o r , A lam , Mu l l e r , M a r k  
P o l a n y l , W e is s e n b e r g , W e v e r , von  der G e n e r a l  E l e c t r i c  u. vom  Vf. selbst 
beriicksichtig t. D er w eitere Zweck der D arlegungen soli d a rin  bestehen, zu  zeigen, 
daB d ie  R ón tgenstrah len  uber d ie  B eschaffenheit von  M etallen u . Legierungen Aus- 
k u n ft geben, die m an  m it H ilfe anderer P riifm itte l n ich t erhalten kann . D ie P riifung 
von  W erkstoffen dureh  R ón tgenstrah len  w ird  yoraussichtlich  k iin ftig  w eiter zunehm en, 
zumal inzwischen die L ieferfirm en fiir Róntgenstrahleneinriclitungen d ie  von ihnen 
erzeugten  Priifgeriite verbessern u. vereinfachen konnten . (T echniąue m od. 21. 
197—203. 1/4.) K a l p e r s .

W. Koster, Uber den Einflu/3 fein verleiller Aiisscheidungen auf die Koerzitiv- 
hraft. Wird eine ferromagnet. Legierung, die yeredlungsfahig ist, von einer hóheren 
Temp. abgeschreckt, so bleibt ein Teil eines bei hóherer Temp. gel. Zusatzstoffes in 
Lsg., beim Anlassen findet dagegen eine Ausscheidung der iiberschiissig gel. Phase 
in fein yerteilter Form statt. Diese Ausscheidungen beeinflussen verschiedene Eigg.; 
untersucht wird am System Fe/C<>u. Fe/N der EinfluB auf das magnet. Yerh. u. mit 
anderen Eigg., z. B. der Hartę (ygl. K o s t e r , C. 1929.1 .1733), yerglichcn. Die Yers.- 
Ergebnisse sind in Tabellen u. Figuren gegeben u. miissen im Original nachgelesen 
werden. Hervorzuheben ist, daB die Anderungen der magnet. Eigg. bei anderen Tempp. 
ihr Maximum erreicliten ais etwa Leitfiihigkeit oder Hartę. Vf. glaubt, daB die magnet. 
Anomalie mit dem Koagulationsvorgang des zunachst in auBerst fein yerteilter Form 
ausgeschiedenen Zusatzstoffes zusammenhangt u. daB der starkste EinfluB yon den 
Teilchen liervorgerufen wird, dereń GróBe etwa an der Grenze der mkr. Auflósbarkeit 
liegt. Die Koerzitiykraft ist also auBerst empfindlich gegeniiber der Yerteilung der 
Phasen. Die Abhangigkeit der Koerzitiykraft von gehiirtetem Stahl yon der AnlaB- 
temp., ihre Anderungen beim Ausgliilien kaltverformten Stahles u. Alterungs- 
erschcinung werden an Hand der Literatur kurz besprochen. Ein naherer Vergleich 
der gefundenen Werte fiir Remanenz u. Koerzithrkraft fiihrt zu folgendem Ergebnis: 
Beim Anlassen eines abgeschreckten Stalils spielen sich 2 in ihrer Zeit- u. Temp.-Ab- 
hangigkeit ahnliche Vorgange ab: 1. Die Remanenz nimmt zunachst zu u. dann
wieder ab, proportional dazu geht die magnet. Durchlassigkeit, wahrend die Koerzitiv- 
kraft nur nnbedeutend abnimmt; dieser Vorgang begleitet die bei dem Zerfall der iiber- 
siitt. festen Lsg. auftretende mechan. Hiirtung. 2. In  einer spateren Entmischungs- 
stufe nimmt die Koerzitivkraft starli zu u. wieder ab, Remanenz u. Permeabilitiit 
jindern sich dabei verhaltnismaBig wenig. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 179. 297—308. 
23/3. Dortmund, Forschungsinst. d. Vereinigten Stahlwerke A.-G.) KLEMM.

W. Kuntze, Kerbzdhigkeit und statische Kennziffern. Aus dem Zusammen- 
wirken yon Verformungswiderstand u. Trennfestigkeit ergibt sich die Hóhe der Kerb- 
ziihigkeit. Der Verformungswiderstand steigt bei dynam. Beanspruchung an u. ist 
von der Arbeitssclinelligkeit des Werkstoffes abhiingig. Fiir diese Eig. gibt es noch 
keine MeBzalil. Die Trennfestigkeit ist mit dem Grade der Verformung veranderlich. 
In  bildlicher Darst. ist der Bruch dureh den Schnittpunkt der Kurven der Trenn
festigkeit u. der wahren Spannungen (Verforinungswiderstande) gegeben, u. die 
Schlagarbeit ergibt sich alsdann aus dem Arbeitsdiagramm. Dureh die eigentiiniliche 
Form der Trennfestigkeitskurye (erst Zunahme der Trennfestigkeit mit der Ver- 
formung, dann Erschópfung derselben) ist bei nur geringster Anderung der spezif. 
Belastungsgeschwindigkeit entweder ein zeitiger (spróder Bruch) oder ein spater 
(ziiher) Bruch móglich, je nachdem, ob die Spannungskurve vom aufsteigenden oder 
absteigenden Ast der Trennfestigkeitskurye geschnitten wird (krit. oder Ubergangs- 
gebiet). Einer hohen oder niedrigen relatiyen Trennfestigkeit (Trennfestigkeit: Bruch- 
festigkeit) entspricht bei warmebehandelten (yergiiteten oder iiberhitzten) Werk
stoffen eine hohe bzw. niedrige Kerbzahigkeit. Werden aber stark yerformte Stoffe 
gepruft, so ist zwar die Trennfestigkeit hocli, aber die Kerbzahigkeit gering, weil
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man dem Werkstoff Verformungsarbeit yorweggenommen ]iat. Fiir ausgegliilite 
Stoffc ist eine Einordnung der Kerbzahigkeit nach der Brucheinschniirung des Zug- 
stabes moglich, weil der Quotient Trennfestigkeit: Bruchfestigkeit, von dem die 
Brucheinschniirung abhangt, im ausgegliihten Zustande fur alle bislier untersucliten 
Werkstoffe einer einfachen zahlenmaBigen GesetzmaBigkeit unterliegt. Die bildliclie 
Gegenuberstellung von Kerbzahigkeit u. Brucheinschniirung ermoglicht bcsonders 
schlagempfindlichc Stoffe ausfindig zu machen. (Arch. Eisenhtittenwesen 2. 583 
bis 593. Marz. Berlin-Dahlem, Staatliches Materialpriifuńgsamt.) WlLKE.

E. Schiebold und G. Richter, Studien iiber den Zugrersuch an Jcryslallinen 
Sloffen. Die Vermutung (v . M o e l l e n d o r f f  u . C z o c h r a l s k i ,  Ztschr. Ver. Dtsch. 
Ing. 1913. I. 1017), daB der Uniyersalismus der Spannungsverformungskurve u. der 
Ausbildung der FlieBkegelkontur bei piast., besonders krystallinen Materialicn, in 
rein geometr. GesetzmaBigkeiten bei der Bldg. dieser Kontur begriindet ist, wird 
zu bestatigen yersucht. Der einachsige Spannungszustand wird durch dic Ausfiihrung 
des Zugyers. nie erreicht, so daB stets mit einem mehrachsigen Spannungszustand 
zu rechnen ist. Aus Rechnungen gehcn deutlich der inhomogene Spannungszustand, 
der durch die Einspannung bzw. den KopfeinfluB heryorgerufen wird, sowie die Fehler 
hervor, die beim Messen der Dehnungen derartiger, insbesondere kiirzer Probestabe 
in der Kalie der Einspannung auftreten. Homogene einachsige Spannungszustande 
diirften daher nur bei sehr langen Staben in groBcr Entfernung von der Einspannung 
einigermaBen yerwirldicht sein. Die Inhomogenitaten des Spannungszustandes machen 
sich in yerstarkter Weise im Gebiet piast. Deformation bemerkbar u. werden von 
dem Gefiige des Materials stark beeinfluBt. ElieBfiguren treten in ausgepragter Weise 
nur bei sehr feinkórnigen Stoffen (Ee) auf; sie sind Anschnitte von gesetzmaBigen 
Verformungszonen im Probekórper u. yerlaufen in den Richtungen der maximalen 
Zugspannungen, die am Stabkopf, wo die FlieBfiguren ja auch im allgemeinen ent- 
stehen, am gróBten sind. Mit einigen Anderungen wird die Anschauung bestatigt, 
daB der Formiinderungsvorgang in der Hauptsache sich aus den Verformungen des 
Einzelkorns durch Drehung, Verzerrung u. Gleitung in „krystallograpk.“ Gleitebenen 
u. aus der Verformung des Probekorpers langs ,,banaler“ FlieB- oder Gleitebenen 
zusammensetzt, die durcli Kraftrichtung, Probenform u. Art des Wcrkstoffs bestimmt 
sind. Im Gebiet Hochstlast-Bruch der Spannungs-Verformungskurve werden die 
Kurven der yerschiedcnen Autoren durch Reihenentw. mitoinander yerglichen. Die 
V. MoELLENDORFFsche Gerade ist ais ein unterer Grenzzustand des durch die Geo
metrie des FlieBkegels erzeugten Spannungszustandes deutbar. Die FlieBkegelkontur 
von Rundstaben kann in erster Naherung empir. durch eine logarithm. bzw. hyperbol. 
Funktion dargestellt werden, in die zwar das Krystallsystem ais Konst. eingeht, 
u. dic ferner von der Geschwindigkeit u. Probenform beeinfluBt wird, dic aber ebenso- 
wenig wie die Spannungsverformungskurvc eine ausgepriigte Materialfunktion ist. 
(Mitt. Materialpriif.-Amt Berlin-Dahlem 1929. Sonder-Nr. 5. 68—96. Leipzig u. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforschung.) WlLKE.

Jules Welter, Die Rólle und die Organisation der metallurgischen Forschungs- 
ansialten in den grofien Eisenhiiłłenwerken. (Rey. Mćtallurgie 26. 119—30.
Marz.) K a l p e r s .

G. Sachs, Zur Theorie des Zielworganges. Eine rechner. Naherungslsg. des
Ziehprozesses kann in Anlehnung an dieAusfiihrungen von V. KArman iiber denWalz- 
vorgang (Ztschr. angew. Math. Mech. 5 [1925]. 139—41) unter bestimmten Annahmen 
entwickelt werden. (Mitt. Materialpriif.-Amt Berlin-Dahlem 1929. Sonder-Nr. 5. 
137—38. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) W lLKE.

H. Jurgens, Das Lołen von gufleisernen Rohren mit Bronze. Die von amerikan.
Gesellschaften angestellten Verss. bzgl. des Lótens von Róliren aus GuBeisen mit Bronze 
ergaben, daB die mit Bronze gelótete Wulstyerb. bei guBeisernen Rohren nicht an- 
gebracht u. das ReiBen des GuBeisens entlang des Bronzewulstes nicht auf das 
Schrumpfcn des letzteren, auf Gefiigeyeranderungen oder auf eine nachteilige Ver- 
iinderung im Eisen zuruckzufiihren ist, sondern auf die hohe Konz. yon Spannungen. 
Die Bronze-V-Verb. hat eine um 50—100% hóhere Festigkeit ais die Wulstyerb., u. 
sie kommt an Festigkeit der des Rohres selbst gleich. Weiter erfordert die V-Verb. 
weniger Bronze ais die Wulstyerb., u. ist leichter, schneller u. billiger herzustellen ais 
diese. Ein Ausgliihen der bearbeiteten Rohrenden ist nótig, um eine innige Verb. 
zwischen Bronze” «. GuBeisen zu sichern. (SchmelzschweiBung 8 . 57—58. Marz. Mann
heim.) ' K a l p e r s .
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Granular Iron Co., New York, Behandlung von Eisencrzen. Die Erze werden 
m it schwefelhaltigem Brennstoff u. CaO gemischt u. auf Tempp. erhitzt, bei denen 
das entstehende Fe noch nicht schm. (Big. P. 350 272 vom 5/4. 1928, Auszug yeroff. 
9/10. 1928.) K u h l in g .

Ohio Brass Co., iibert. von: Leslie H. Marshall, Mansfield, V. St. A., Rostfreies 
Eisen. Fe wird bei in der Nahe der Temp., bei welcher es sich mit C verbindet, liegenden 
Hitzegraden gegliiht, anfangs langsam abgeldihlt, dann abgcschreckt u. anschliefiend 
in der Hitze mit einem Stoff bedeekt, der es gegen Rostbldg. schiitzt. (Can. P. 269 094 
vom 12/2. 1926, ausg. 15/3. 1927.) K u h l in g .

Aubert & Duval Freres, P a ris , Verfahren, um einzelne Teile eines durch Nitrieren 
zu Mrtenden Gegenstandes gegen die Annahme der Niirierhdrlung zu sćhulzen. (D. R. P. 
473 681 K I. 48d vom  11/5. 1927, ausg. 18/3. 1929. — C. 1928. II. 1031.) K u h l in g .

Fried. Krupp Akt.-Ges., iibert. von: Adolf Fry, Essen, Beliandeln von Stahl. 
(A. P. 1 700 674 vom 8/9. 1926, ausg. 29/1. 1929. D. Prior. 7/7. 1926. — C. 1927-
II . 1755.) K u h l in g .

Gilbert Michel, Bagneux, iibert. von: Hart O. Berg, Paris, Magnesium. 
(A. P. 1698 647 yom 5/2.1925, ausg. 8/1. 1929. F. Prior. 4/10. 1924. — C. 1927.
II . 1512.) K u h l in g .

Metałlbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schiilzen 
von unreinem Aluminium und Aluminiumlegierungen vor almosphdrischen Einjlussen. 
Die Oberflachen der zu sehiitzenden Metalle werden mit reinem Al iiberzogen u. durch 
Erhitzen mit diesem verlotet. (Big. P. 350 345 vom 6/4. 1928, Auszug veroff. 9/10.
1928. D. Prior. 3/4.1924.) K u h l in g .

Hybinette Patents Corp., iibert. von: Victor Noak Hybinette, Jackson, 
V. St. A., Aluminiumlegierungen. Dic Legierungen enthalten wenigstcns 95% Al, 
weniger ais 2% Ni, weniger ais 1% eines Metalles der Chromgruppe u. weniger ais 
je 0,5% Cu u. gegebenenfalls Mg u. Si. Sie werden von einer Temp. von etwa 500° 
abgeschreckt u. bei 110—220° gealtert. Die Legierungen „ermiiden“ nicht. (A. P.
1704 251 vom 11/7. 1927, ausg. 5/3.1929.) K u h l in g .

Metałlbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aluminium- 
siliciumlegierungen. Die Legierungen enthalten 1,5—2% Si u. eins oder mehrerc 
der Metalle Ag, Sn, Ni, Co, Mo, Cr, Mn, Ti, W, Cu u. Zn. (Belg. P. 350 236 vom 
2/4. 1928, Auszug yeroff. 9/10. 1928. D. Prior. 18/12. 1921.) K u h l in g .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges. und H. Schorn, Lautawerk, Alu- 
miniumlegierung. (E. P. 300 429 vom 23/1.1928, ausg. 6/12.1928. — C. 1929. 
I- 1503.)  ̂ K u h l in g .

Soc. an. des Trefileries et Laminoirs du Havre (Anciens fitablissements 
Lazare Weiler, Soc. Cooperative de Rugles et la Canalisation £llectrique Reunis), 
Frankreich, Puliserfórmige Legierungen. Die Legierungsmetałle, z. B. Zn u. Cu, 
werden in Form feiner Pulyer zusammen u. mit pulverformigen Stoffen, wie Tri- 
oxymethylen, (NH4)2C03, Oxalsaure u. dgl., gemiseht, welche in der Hitze reduzierende 
Dampfe entwickeln. Die Mischungen werden dann auf Tempp. erhitzt, bei denen 
die Ausgangsmetalle noch nicht sclimelzen. (F. P. 652010 yom 30/3.1928, ausg. 
2/3. 1929.) K u h l in g .

Guardian Metals Co., iibert. von: Henry L. Coles und Joseph G. Donaldson, 
Hamilton, V. St. A., Verbundmetatt. Eine aus ein oder mehreren hochschm. Metallen, 
besonders W oder Mo, u. Ni, Cu oder beiden bestehende Legierung wird in ein Metali 
von guter Warmeleitfahigkeit, wie Fe, Stahl oder Cu, eingebettet u. m it diesem legiert. 
Die Erzeugnisse dienen zur Herst. von Wanden u. Tiiren yon Greldschranken, Safes u.dgl. 
(A. P. 1702  766 vom 5/8.1924, ausg. 19/2.1929.) K u h l in g .

W illiam John Edwards, Haggersville, Kanada, Flufimiltel, bestehend aus 
Stahlfeilspanen, Borax, H3B 03 u. Śb. (Can. P. 269162 yom 18/2. 1926, ausg. 
22/3.1927.) K u h l in g .

Noak Victor Hybinette, New York, Reinigen von Metallfldchen. Die von
anhaftenden Oxyden zu befreienden Metalle, besonders Ni u. Legierungen des Ni, 
werden in h. Zustande in geschmolzene Massen getaucht, welche die anhaftenden 
Oxyde losen u. sich nach dem Erkalten leieht abtrennen lassen. Geeignet sind Ge- 
menge yon Borax, Na2C03, Na2S04 u. Natriumsilicat. (A. P. 1 704 086 vom 29/7.
1921, ausg. 5/3. 1929.) K u h l in g .

Electro-Metallurgical Co. of Canada, Ltd., Wellam, Kanada, iibert. von: 
Joseph R. Dawson, Flushing, V. St. A., Ldtstabe, bestehend aus weniger ais 0,5%
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O entlialtendem Fe u. mehr ais 0,25, z. B. 0,3—0,7% V. (Can. P. 268 917 vom 5/7.
1926. ausg. 8/3.1927.) K u h l in g . 

Alloy Welding Processes Ltd. und E. J. Ciarkę, London, Elektróden zur Licht-
logcnschweifiung. Die Elektróden bestelien aus Metallstaben, welehe mit einem Ober- 
zug versehen sind, der aus einem oder mehreren FluB- oder schlackenbildenden Mitteln, 
5—50% Holzmehl, einem Bindemittel u. gegebenenfalls dem Pulver eines Metalles 
besteht, welehes mit dem Lotmetall legiert werden soli. (E. P. 301221 vom 20/12.
1927, ausg. 20/ 1 2 . 1928.) K u h l in g .

Walter Luyken und Ernst Bierbrauer, Magnetische Rostung von Eisenerzen. Dusseldorf: 
Verlag Stahleisen 1929. (13 S.) 4°. [Kopft.] = Berickt d. Erzaussckusses d. Vereins 
doutscher Eisenhiittenleute. Nr. 22. Gruppe A, Nr. 45. M. 1.95.

[russ.] G. Makowski, Dio elektrolytische Zinkgewinnung aus Erzen in Amerika (U. S. A. 
und Canada). Leningrad: Staatsinstitut fiir Projcktierung neuer metallurgischer Be- 
tricbo 1929. (110 S.) Rbl. 1.75.

IX. Organische Praparate.
Horst Bruckner, Die Enlwicklung der katalytiśchen Oxydation von Antliracen 

zu Anthrachinon. Kurze Ubersicht iiber die versehiedenen techn. Verff. zur katalyt. 
Oxydation von Anthracen zu Anthrachinon. (Chem.-Ztg. 53. 258. 30/3. Dresden.) L e s z .

Verein fiir Chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: 
Hans Walter, Mainz-Mombach, Diffusionsreaktion. (A. P. 1685 759 vom 1/5. 1926, 
ausg. 25/9. 1928. D. Prior. 22/5. 1924. — C. 1929- I. 142.) * R a d d e .

International Patents Development Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: 
Henry Berlin, New York, Herstełlung von Pinakon. 1600 g Aceton werden mit 80 g 
Al u. etwa 70—100 g CCI,, am RiickfluB 2—3 Min. gekocht, alsdann mit 35 g krystalli- 
siertem HgCl, versetzt, 10—15 Min. weiter gekocht, die Warmeąuelle entfernt u. die 
Rk. durch allmahliche Zugabe von ungefahr noch 175 g CG'!, aufrecht erhalten. Nach 
dem Abkiihlen auf 40—50° werden 330 g W. zugegeben, nochmals erhitzt, alsdann 
filtriert u. in Ggw. von 2—3 g Na2C0., eingedampft. Bei Zugabe von Eiswasser zum 
Riickstand erhalt man Pinakon in Krystallen. (A. P. 1 703 220 vom 20/12. 1926, 
ausg. 26/2. 1929.) _ U l l r ic h .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. xn. b. H., Deutschland, Her- 
stellung von Acetaldehyd. Yinylester werden mit W. oder besser mit Alkali, gegebenen
falls unter Erwarmen u. Anwendung von Katalysatoren, gespalten. ŻweckmaBig 
arbeitet man in Ggw. eines Losungsm. oder Emulgierungsmittels u. gibt den Vinyl- 
ester allmahlich in die Spaltfliissigkeit u. zwar in dem MaBe, ais der gebildete Acctaldehyd 
abdest. Das Verf. kann kontinuierlicli gestaltet werden. — Z. B. werden 200 Tle. 
Vinylacetat, 200 Tle. Eisessig, 61 Tle. W. u. 40 Tle. Phosphorsaure gekocht. Die Aus- 
beute an CH.,CHO betragt 95% der Theorie. (F. P. 651 728 vom 24/3. 1928, ausg. 
27/2. 1929. D. Prior. 4/4. 1927.) _ U l l r ic h .

Ellis-Forster Co., iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., 
Herstełlung von Diacetonalkohol. Aceton wird mit in Abwesenheit eines Losungsm. fiir 
Alkali mit 0,01 bis 0,2% Alkali bei nicht wesentlich hoheren Tempp. ais 30° behandelt, 
dann wird das Alkali neutralisiert u. der gebildete Diacetcmalkoliól abdest. (A. P.
1 701 473 vom 19/3. 1926, ausg. 5/2. 1929.) U l i r io ii .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Deutschland, Konzentrieren von fliichtigen 
Fettsauren durch Uberleiten der Dampfe der wss. Saure iiber geschmolzenes Bisulfat 
im Gegenstrom, das event. geringe Menge H 2SO., enthalt. Event. wird die Saure 
durch Dest. iiber NaHSO., oder H 2SO., oder iiber geschmolzenen Salzen zum Teil 
vorentwassert. Dcm NaHS04 wird KHSO., zwecks Herabsetzung des F. zugesetzt. 
An Hand von Zeichnungen ist eine Apparatur beschrieben. (F. P. 651944 vom 
29/3. 1928, ausg. 1/3. 1929. D. Prior. 16/6. 1927. Belg. P. 350 179 vom 2/4. 1928, 
Auszug veroff. 9/10. 1928. D. Prior. 16/6. 1927.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Rudolf Wietzel 
und Franz Kremp, Ludwigshafen, Herstełlung von Ameisensdureestern cyclischer 
Alkohole durch Behandlung derselben mit CÓ oder CO-haltigen Gasen in Ggw. von 
Alkoholaten, z. B. Na-Alkoholat, bei 80—90° u. 200 at. — Cyclohcsanol mit 1% 
i\Ta wird auf 90° erwarmt u. dann werden 200 at CO eingeblasen. Nach 5 Stdn. haben 
sieh 80% Ameisensaurecyclohezylester gebildet. In  gleicher Weise wurde der Ameisen-
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sdurebenzylester hergestellt. (A. P. 1698 573 vom 27/4.1928, ausg. 8/1.1929.
D. Prior. 28/5. 1927. E. P. 294 396 vom 19/9. 1927, ausg. 16/8. 1928.) M. F. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Acelaldchyd 
und Essigsdure. C2H2 oder C2H 2-lialtige Gase werden zusammen mit H 2 u. Oxydations- 
gasen oder anderen sauerstoffliefernden Stoffen iiber Katalysatoren geleitet, die sowohl 
oxydierend ais auch hydrierend wirken. — Z. B. werden 10 Tle. H 2, 5 Tle. N, 2 Tle. 
C21I2 u . 1 Teil 0 2 bei 120° iiber Quecksilber'plwsphate geleitet; dabei werden 80% des 
C2H2 in CHICHO umgesetzt. An Stelle von Hg-Verbb. kónnen aueh Yanadinverbb. 
troten. Ais Katalysatoren fiir die Herst. von CH3COOH kommen in Betracht: Salze 
des Sn, Ag u. Hg, besonders solche, die im Saureradikal V enthalten, gegebenenfalls 
unter Zusatz von Metalloxyden oder Saureanhydriden. Die Arbeitstempp. liegen 
zwischen 60—300°. Bei Gasen, die reieh an C2H2 sind, ist es zwcckmaBig, den 0 2 u. 
H 2 allmiihlich zuzugeben. An Stelle von C2H 2 kónnen auch zum Teil aliphat. KW-stoffc 
treten. (E. P. 304 855 vom 2/11. 1927, ausg. 21/2. 1929.) U l l r ic h .

Celanese Corp. of America, Delaware, V. St. A., iibert. von: Henry Dreyfus, 
London und Clifford Ivan Haney, Spondon b. Derby, England, Gewinnung kon- 
ze.ntrie.rter Feilsduren, inśbesondere Essigsdure, aus rerdiinnten wdprigen Losungen. 
(A. P. 1 696 432 vom 22/1. 1927, ausg. 25/12. 1928. E. Prior. 30/11. 1926. — C. 1928. 
I. 2304 [E. P. 283 702].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von konzenlrierter 
Essigsdure aus wss. 'Lsgg. durch Dest. unter Zusatz eines den Kp. des W. herab- 
setzenden Losungsm., wie Essigsdureester, event. zusammen mit einem KW-stoff, 
wie Bzl., Hexahydrotoluol, oder D eriw . derselben, wie C2H4C12. Sehr geeignet sind 
auch Acetonole (Kp. um 100°). — Aus einer 30%ig. Essigsaure wird durch Dest. 
m it einem Gemisch aus 3 Teilen Essigester u. 1 Teil Bzl. eine 99%ig. Saure erhalten. 
(F. P. 647 682 vom 25/1. 1928, ausg. 27/11. 1928. D. Priorr. 29/1. u. 29/7.
1927.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Fritz Doerinckel 
und Martin Schliemann, Leverkusen, Herstellung von organischen Saureanhydriden. 
(A. P. 1691647 vom 21/1. 1927, ausg. 13/11. 1928. D. Prior. 28/1. 1926. — C. 1928.
I. 1231 [F. P. 630 424].) M. F. Mu l l e r .

Celanese Corp. ol America, Delaware, iibert. von: William Pearson Skertchly, 
Spondon b. Derby, England, lleinigung von Essigsaureanhydrid. (A. P. 1696  363 
vom 25/3. 1926, ausg. 25/12. 1928. E. Prior. 13/2. 1926. — C. 1927. II. 1620 [E. P. 
270 809]. 1928. I. 1231 [F. P. 628 009].) S c h o t t l a n d e r .

Alfred Nowak, Módling b. Wien, Extraklion und Ausscheidung ton Weinsaure 
aus ihren Rohsloffen mittels eines Losungsm. oder eines Gemischcs von mehreren 
Lósungsmm., das in W. nieht oder nur wenig 1. ist u. ein spezif. Gew. besitzt, welches 
yon dem des W. wesentlich differiert, z. B. Amylalkohol, Hexylalkohol, hochsd. Fett- 
sauren, Propylather, Butylather, Amylather usw. Aus dem mit Weinsaure angereicher- 
ten Losungsm. wird mit reinem W. die Saure herausgel. u. das W. abdestilliert. (Oe. P.
112 461 vom 6/9. 1926, ausg. 11/3. 1929.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung gemischter mehr- 
wertiger Atheralkohole. Man laBt auf hóherwertige Alkohole mit mehr ais 2 C Atomen, 
wic Glycerin, Eryihrit, Pentaerythrit, Sorbit, Pentosen, Hexosen u. andere Zuclcerarten, 
sowie hóhere KoMenhydrate, wio Cellulose u. dereń Umwandlungsprodd., wie hydrati- 
sierte Cellulose, OxyceUulose usw., Alkylenoxyde, dereń D eriw . u. Umwandlungsprodd. 
gegebenenfalls in Ggw. anderer Mittel einwirken. — Z. B. werden 200 Tle. Sorbit mit 
350 Tin. Athylenoxyd unter Druck 12 Stdn. auf 140° erhitzt. Man erhalt auf diese 
Weise eine hochviscose, wasserhelle FI., die nieht ohne Zers. bei gewóhnlichem Druck 
dest. u. sehr wenig hygroskop. ist. — Aus Wal te u. Athylenoxyd erhalt man ein Cellulose- 
deriv., das mit W. sehr stark ąuillt, in verd. NaOH glatt 1. ist u. etwa 1%—2 Athylen- 
oxygruppen auf den Rest C6H 10O5 aufgenommen hat. (F. P. 650 973 vom 17/3. 1928, 
ausg. 13/2. 1929. D. Prior. 26/3. 1927.) U l l r ic h .

Paul Florent Henri Schving, Frankreich, Herstellung gemischter Kohlensaure- 
ather durch Einw. von Chlorkohlensduredthylather auf alkoh. Lsgg. in Ggw. von Pyridin. 
Z. B. wird eine Lsg. von Phenylatliylalkohol in CHC13 m it einer Lsg. yon Chlorkohlen- 
saureathylather in CHC13 unter Kiihluhg in Ggw. von Pyridin zusammengebracht. 
Man erhalt auf diese Weise den folgenden Ather: CGH rCH2CH2■ OCOOCJ-I-. An Stelle 
yon Phenylathylalkohol kónnen treten: Benzylalkohol, Źimtalkohol, Anisalkohol, Geraniol, 
Citronellol, Unalool. (F. P. 650 100 vom 8/ 8. 1927, ausg. 4/2. 1929.) U l l r ic h .
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I. Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eberhard Legeler 
und Paul Esselmann, Premnitz), Herstellung non Schwefelkohlenstoff. Herst. von CS2 
dureh Einw. von fiir sich verdampftem u. iiberhitztem S auf Holzkolile, 1. dad. gek.j 
daB dio Holzkohlo in  der Reaktionsretorte auf annahernd gleichbleibender Temp. 
gehalten wird, wahrend der S-Dampf aus der in einem besonderen Heizraum stehenden 
Verdampfungs- u. Uberhitzungsretorte mit einem den jeweiligen Anforderungen an den 
S-Durchsatz der Reaktionsretorte entspreehenden Uberhitzungsgrad in die letztere 
eingefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB in Ofenblócken von zwei oder drei Retortenriiumen 
jeweils ein Raum fur eine oder zwei Retorten zur Erzeugung u. tlberhitzung yon 
S-Dampf yerwendet wird, welcher der oder den zugehdrigen Reaktionsretorten zu- 
gefiihrt wird. — 3. gek. dureh eine Feuerfiihrung, bei der das untere Ende sowohl der 
Reaktionsretorten, wie der Uberhitzerretorten am starksten belieizt wird. — 4. Be- 
triebsweise von Ofcnblóelcen bestehender Retortenanlagen, dad. gek., daB jeweils 
die eine von zwei oder drei Reaktionsretorten ais solche ausgeschaltet u. dureh eine 
oder zwei Oberhitzerretorten fur S-Dampf ersetzt u. nach dem Verf. gemaB 1 betrieben 
wird. (D. R. P. 472 189 K I. 12i vom 16/11. 1927, ausg. 25/3. 1929.) KAUSCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Philipp Siedler, 
Griesheim a. M., und Eugen Schulte, Scliwanheim a. M., Apparat zum Rajfinieren 
von Rohschwefelkohlenstoff. (A. P. 1699 255 vom 11/10. 1926, ausg. 15/1. 1929.
D. Prior. 24/10. 1925. — C. 1927. II. 1079.) K a u s c h .

Johann Schindelmeiser, Dorpat, Esthland und John Alfred Faulkner Beavis, 
Burgess Hill, Sussex, Englandj Herstellung von Nilro-, Amino- und Hydrozylamino- 
derivaten des Cymols, dad. gek., daB Cymol mit Hilfe von organ. Nitroyerbb. wie Alkyl- 
nitraten oder Nitroacylverbb. wio Diacetylsalpetersaure (CH3C02).2N(0H)a bei Ggw. von 
konz. II2SO,t zunitehst in Nitrocymol ubergefuhrt wird, welehes nach iiblichen Verff. 
zu Amino- oder Hydroxylaminocymol reduziert werden kann. (E. P. 300 760 vom 
18/10. 1927, ausg. 13/1-2. 1928.) A l t p e t e r .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunies, Etablissements Kuhlmann, Herstellung organischer 
Halogenverbindungen. Um aromat., cycl. u. heterocycl. Basen zu lialogenisieren, be- 
liandelt man diese nicht direkt, sondern die aus den Basen hergestellten Arylide der 
Mono- u. Polyarylsulfonsauren, worauf man dureh Yerseifung die Halogenderiw. 
erhalt. Man behandelt z. B. die aromat. Basen, dereń Halogenderiw. hergestellt 
werden sollen, mit Benzolsulfochlorid, Mono• oder Polynapliłhalinsulfochlorid, o- oder 
p-ToluolsulJoclilorid, o-Nitro-p-lolvolsulfochlorid oder p-Nitro-o-ioluolsulfocMorid. Man 
kann auch Arylsulfamido auf organ. Verbb., dereń Kernsubstituent leicht beweglich ist, 
einwirken lassen. Darauf wird halogeniert u. in bekannter Weise verseift. Beispiel. 
Zur Herst. von 5-Chlor-o-toluidin kondensiert man o-Toluidin m it o-ToluolsulfocMorid u. 
erhalt das o-Toluidinsalz der 2-Methylbenzolsulfosaure, das aus A. umkrystallisiert 
bei 134° schm. Diese Verb. wird in eisessigsaurer Lsg. m it NaN03 u. HC1 chloriert u. 
das Prod. verseift. — Zur Herst. von S-Chlor-4-aminotoluol chloriert man das Kon
densationsprod. yon p-Toluidin u. 3-Niiro-4-methylbenzolsulfosdure (F. 131°), in Tetra- 
chlordlhan gel. m it gasfórmigem Cl2. Dureh Yerseifen erhalt man die obigen Yerbb. 
in sehr reiner Form. — Zwei weitere Beispiele. (F. P. 649 851 vom 23/7. 1927, ausg. 
28/12. 1928.)  ̂ D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von CJdorsubsli- 
tutionsprodukten von l-Amino-2,4-dimethylbenzol. Die dureh Chlorieren von 1 -Nitro-
2.4-dimethylbenzol erhaltliehen Prodd. werden zu den entspreehenden Aminen redu
ziert. — Ż. B. werden 151 Teile l-Nitro-2,4-dimcthylbenzol in 1500 Teilen CC14 gel., 
15 Teile FeCl3 zugegeben u. 70 Teile Cl2 unter Eiskiihlung eingeleitet. Der nach dem 
Abdest. des ĆC1Ą hinterbleibende krystallin. Anteil wird mit Fe u. HC1 zu 3-Chlcr-
l-amino-2,4-dimethylbenzol reduziert, welehes nach dem Umkrystallisieren aus PAe. 
bei 47—48° schm. Der ólige Anteil liefert nach der Red., W.-Dampfdest. u. Umkrystalli
sieren 5-GMor-l-amino-2,4-dimethylbenzol, F. 96—97°. — Gelangen in obigem Beispiel 
170 Teile Cl, zur Einw., so erhalt man bei entsprechender Arbeitsweise 3,5-Dichlcr-
l-amino-2,4-dimethylbenzol, F. 56—57°. (E .P . 278 761 vom 11/10. 1927, Auszug
veróff. 7/12. 1927. D. Prior. 11/10. 1926.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 1-Methyl-
2.5-dichlor-4-aminobenzol. Man diazotiert das dureh Nitrieren von l-Methyl-2-amino-
5-ehlorbenzol erhaltliche l-Methyl-2-amino-4-nitro-5-ehlorbenzol, ohne es zu isolieren, 
ersetzt die Diazogruppe dureh Cl u. reduziert zu dem entspreehenden Amin. —
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Z. B. werden 141,5 Teile l-Methyl-2-amino-5-chlorbenzol in 500 Teile konz. H 2S04 
unter Riihren eingetragen, auf —5° abgekiihlt u. tropfenweise 215 Teile 30%ig. H N 03 
zugegeben. Man yersetzt mit 75 Teilen N aN02 u. gieBt in ein Gemiseli von 1800 Teilen 
Eis u. 200 Teilen W. Dic Diazolsg. wird in ĆuCl2-baltige HC1 gegosśen u. auf 70° er- 
hitzt. Nach Beendigung der N2-Entw. wird abgekiihlt, filtriert u. mit W. u. NaOH 
gewaschen. Das so erhaltcne rohe l-Methyl-2,5-dichlor-4-niirobenzpl, F. 40—45°, wird 
in bekannter Weise reduziert u. liefert l-Methyl-2,5-dichlor-4-aminobenzol, K p .ł2 130 
bis 133°, F. 90—91°, in einer Ausbeute von 80% der Theorie. (E. P. 287 110 vom 8/3.
1928, Auszug yeróff. 9/5. 1928. D. Prior. 15/3. 1927.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Louis Benda, 
Mainkur b. Frankfurt a. M., Herstellung von 4,4'-Dioxy-3,3'-dichlor-5,5'-diacetylamino- 
arsenobenzol. 3-Chlor-4-oxy-5-acetylaminobenzol-l-arsinsaure (vgl. E. P. 230 487; C. 1926.
II . 1193) wird in CH30H  gel. u. unter Kiihlung mit HC1 (D. 1,185) vermischt. Die 
filtrierte Lsg. wird nach Zusatz einer geringen Menge H J  mit einer Lsg. von H3P 02 
in  CH3OH (erhalten dureh Neutralisation einer Lsg. von N aIl2P 02 in CH3OH mit HC1, 
worauf vom NaCl abgesaugt wird) bei etwa 17° yermischt, wobei das Red.-Prod. ais 
gelbes Pulver ausfallt, unl. in  W., 11. in verd. Alkalilsg., wl. in  A., nicht diazotierbar. — 
In  gleicher Weise liiBt sich 2-Chlor-4-oxy-5-acetylaminobenzol-l-arsinsdure (dargestellt 
dureh Einw. yon Nitriersaure auf eine Lsg. von 2,4-Dichlorbenzol-l-arsinsdure [vgl.
D. R. P. 292 546; C. 1916. II. 82] in Monohydrat, worauf dio erhaltene Nitroverb. 
mit K 2C03-Lsg. auf 100—115° erhitzt u. die so entstandene Oxynitroverb. nach Red. 
mit Na2S„0,, mit Eg.-Anhydrid behandelt wird, Krystalle, F. 187—189°, wl. in W 
Lg., A., Bzl., 1. in w. A. u. CH30H , 11. in verd. k. Alkalilsg.) zur entsprechenden 2,2'-Chlor- 
arsenoverb. reduzieren; ebenso werden die in 2- oder 3-Stellung dureh Methylgruppcn 
substituierten Arsinsauren in die Methylarsenobenzole umgewandelt. Die hierzu er- 
forderliche 2-Methyl-4-oxy-5-acetylaminobenzol-l-arsinsaure wird erhalten dureh Ni- 
trierung von 2-Methyl-4-acetylaminobenzol-l-arsinsdure (vgl. Ct 1908. II. 301) u. nach- 
folgende Einw. von K 2C03-Lsg. auf die Nitroyerb., wobei die Aeetylaminogruppe 
gegen OH ausgetauscht wird; letztere Verb. wird hierauf reduziert u. die Aminoyerb. 
acetyliert. — Die so erhaltlichen Yerbb. sind sehr luftbestandig u. werden in Pulver- 
form, ais Tabletten oder in wss. Suspension per os yerabreicht, wobei Nebenwrkgg. 
auf das Neryensystem nicht eintreten. (E. P. 296 327 vom 27/5. 1927, ausg. 27/9.
1928. Scbwz.P. 129 423 yom 20/6. 1927, ausg. 17/12. 1928. D. Prior. 28/6. 1926. 
A. P. 1 680 845 vom 23/5. 1927, ausg. 14/8. 1928. D. Prior. 28/6. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Arsenobenz- 
imidazolonen, dad. gek., daB die gemaB E. P. 256 243 (C. 1927. II. 1898) erhaltlichen 
Benzimidazolonarsinsauren der Einw'. yon Red.-Mitteln ausgesetzt werden. Z. B. 
wird die aus 3-Amino-4-tnethylaminobenzol-l-arsinsaure mit COCl2 erhaltene Benz- 
methylimidazolonarsinsdure mit Na2S20 4 u. NaOH bei 65—70° unter Riiliren wahrend
2 Stdn. zur Arsenoverb. reduziert. — In  gleicher Weise lassen sich die Arsenoverbb- 
aus Benzpropyl- bzw. Benzallylimidazolonarsinsdure gewinnen. Die neuen Verbb. 
sind haltbarer ais Salmrsan. (E. P. 281 690 vom 1/12. 1927, Auszug yeróff. 1/2. 1928.
D. Prior. 2/12. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Sulfonsauren 
des l-Methyl-2-amino-6-chlorbenzols. Bei der Sulfonierung von 1 Mol. 6-Chlor-o-toluidin 
tr i t t  die Sulfogruppe unter Verwendung von 1 Mol. Monohydrat bei langerem Erhitzen 
auf 140—200° in die 5-Stellung, unter Verwendung yon 1 Mol. S03 beim Erhitzen bis 
100° in die 3-Stellung (nicht chloriertes o-Toluidin liefert in letzterem Falle ein Ge
misch yon 4- u. 5-Sulfosaure) u. unter Verwendung yon 2 Moll. S 03 bei uber 100° in 
dio 3,5-Stellung (nicht chloriertes o-Toluidin liefert dabei 4,5-Disulfosaure). — 
Z. B. werden 240 Teile des sauren Sulfats aus 1 Mol. l-Metkyl-2-ainino-G-chlorbenzol 
u. 1 Mol. Monohydrat 7 Stdn. bei 140°, 7 Stdn. bei 170° u. 5 Stdn. bei 180° yerbacken. 
Es werden 230 Teile 91%ig. l-Methyl-2-amino-6-chlorbenzol-5-si.dfosdure erhalten. —
141,5 Teile l-Methyl-2-amino-6-chlorbenzol werden innerhalb 1 — 2 Stdn. in  1000 Teile 
Monohydrat von 20° eingetragen. Die Temp. steigt dabei bis . 60°. Man erhitzt auf 
70—90°, tragt unter Riihren 130 Teile Oleum von 65% £ 0 3-Gehalt ein, riihrt weitere 
5 Stdn. bei 85—90°, gieBt in ein Gemisch yon 1200 Teilen W. u. 1200 Teilen Eis u. saugt 
nach 10- 12-std. Riiln:en ab. Man erhalt 167,7 Teile l-Methyl-2-amino-6-chlorbenzol-
3-sulfosaiire. 849 Teile l-Methyl-2-a7nino-6-chloi'benzol werden innerhalb von 1—2 Stdn. 
r n /  Monohydrat von 80° eingetragen. Dann gibt man 1570 Teile Oleum von

lo S03-Gehalt zu, riihrt 4 Stdn. bei 100°, geht bis auf 140° u. lafit unter Ruhren



crkalten. Man gieBt die Misehung in 3600 Teile 20%ig- NaCl-Lsg., halt 3 Stdn. bei 
90°, riihrt bis zum Erkalten u. saugt ab. Das Trockenprod. enthalt 1578 Teile 1-Mełhyl-
2-amino-G-chlorbenzol-3,5-disulfosdure. — Die beiden Monosulfosiiuren sind weiBgraue 
Pulver, wl. in W., 1. m it brauner Farbę in konz. H 2SO„ aus der sie durch W. gefiŁllt 
werden. Die Disulfosaure ist 11. in W. u. wird daher aus ihrer H 2S04-Lsg. durch W. 
nieht gefallt. Alle 3 Sauren sind unl. in den gebrauchlichen organ. Losungsmm. — 
Zur Konstitutionsermittlung wurden die 3 Sauren entamidiert. Von der 1-Methyl-
6-chlorbenzol-5-sulfosaure ist der F. des Chlorids 33°, des Amids 183°, des Anilids 180°. 
Von der -3-sulfosaure sind die entsprechendcn FF. 63°, 130°, 87°, u. von der -3,5-disulfo- 
saure 79° (in der Literatur 85°), 237°, 188°. — Fcrner wurde die NH2-Gruppe durch Cl 
ersetzt. Von der l-Methyl-2,6-dichlorbenzol-5-sulfosdure ist der F. des Chlorids 57°, 
des Amids 210°, des Anilids 163°. Von der -3-sulfosaure sind die entsprechenden FF. 57°, 
210°, 163°, u. yon der -3,5-disulfosaure 165°, 290°, 265°. (E. P. 290 229 vom 10/5.
1928, Auszug yeroff. 4/7. 1928. D. Prior. 10/5. 1927.) N o u v e l .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, iibert. von: Homer 
W. Hillyer, Farmington (Connecticut), Hersłellung von o-Nitrochlorbenzol-p-sulfon- 
sdure durch Nitrieren von Chlorbenzol-p-sulfonsiiure in Ggw. von H 2S04 bei 30—50°.
— 100 Teile Chlorbenzol werden mit 265 Teilen 100%ig. H fS04 bei 90—100° sulfoniert. 
Nach dem Abkuhlen auf 20° werden allmahlich 193 Teile Mischsaure (bestehend aus 
29% H N 03, 65% HjSO., u. 6%  H ,0) bei 30—50° langsam zugesetzt u. einige Zeit 
nachgeriihrt. Das Rk.-Gemisch wird in W. gegossen u. das Na-Salz der Nitrosulfon- 
siiure ausgesalzen. S tatt H N 03 kann auch die Nitrierung durch Zusatz von NaN03 
zu dem Sulfonierungsgemisch durchgefiihrt werden. (A. P. 1 701 367 vom 30/1. 1920, 
ausg. 5/2.1929.) M. F. Mu l l e r .

I. Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung ton Oxycarboxy-p- 
diaminodiarylsidfonenundOxycarboxy-p-aminooxydiaryl#ulfonen, dad. gek., daB aromat.
o-Oxycarboxysulfinsauren mit Oxydationsprodd. von p-Diaminen oder p-Amino- 
phenolen kondensiert werden. Die entstehenden Verbb. der allgemeinen Zus. R- SO„- 
R 1(NH2)1(NH2)'1 oder R -S 0 2-R1(0H)1(NH2)'1 enthalten den Sulfonylrest R -S 0 2— in
o-Stellung zu einer Aminogruppe u. sind farblose Pulyer, 1. in Alkalien u. nieht zu 
stark yerd. Sauren. Z. B. wird eine wss. Lsg. von 4-Oxybenzol-3-carbonsdure-l-sulfin- 
siiure (I) in eine Eis-Kochsalz-Kiiltemischung eingetragen, hierauf eine schwach kongo-

saure Lsg. von 1,4-Diaminobenzol zugesetzt u. 
unter 0° eine Lsg. von FeCl3 unter Riihren lang
sam zugelassen. Der nach einigen Stdn. aus- 
gefallene Nd. wird aus verd. NaOH umgel. u. 
die entstandene 2,5-Diamino-4'-oxydiphenylsul- 

fon-3'-carbonsdure der obenstehenden Zus. mit HC1 gefallt. Zu dem gleichen Prod. 
gelangt man, wenn zunachst das 1,4-Diaminobenzol zum Chinonimin oxydicrt u. dann 
mit der Sulfinsaure kondensiert wird. — In  gleicher Weise liiBt sich l-Mełhoxy-2,5- 
diaminobenzol mit I  kondensieren, wobei der Sulfonrest in 4-Stellung eintritt. — Aus
4-Amino-l-dimetliylaminobenzol u. 5-Methyl-4-oxybe7izol-3-carbonsaure-l-sulfinsaure (II) 
entsteht 5-Dimethylamino-2-amino-4'-oxy-5'-methyldiphcnylsvlfon-3'-carbonsdure. — 4',5- 
Dioxy-2-aminodiphenylsulfon-3r-carbonsdure aus I  u. 4-Amino-l-oxybenzol, weiBes 
Pulver, liefert m it H N 02 eine unl. Diazoverb., welche mit -ff-Salz einen roten, mit 
Resorcin einen gelben Farbstoff bildet. — 3,4'-Dioxy-4,5'-dimethyl-6-aminodiphenyl- 
sulfon-3'-carbonsdure aus 5-Amino-2-oxy-l-mełhylbenzol u. II. (E. P. 267 366 vom 
7/6. 1926, ausg. 7/4. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Aldehydsulf- 
ozylałen, dad. gek., daB Aldehyddisulfitverbb. bei Ggw. yon Katalysatoren mit H 2 
reduziert werden. Z. B. wird eine wss. Lsg. yon Formaldehyddistdfit bei Ggw. eines 
auf Kieselgur niedergeschlagenen A?i-Katalysators zunachst 30 Stdn. bei 20—25° 
unter 40 at, sodann 9 Stdn. bei 50° mit H 2 behandelt. — Die Red. laBt sich auch 
bei 15° im Schiittelautoklayen unter 150 at (Dauer 40 Stdn.) bei Verwendung eines 
40% N i enthaltenden Kieselgurkatalysators durchfiihren. — In  gleicher Weise wird 
Benzaldehyddisulfit bei 50° u. 120 a t Druck hydriert. Is t der hierzu benutzte Ni- 
Katalysator mit V aktiviert, so lassen sich Ausbeuten von etwa 90% erzielen. durch 
Anwendun" sehr hoher 'Druckc (300—400 at) wird die Ausbeute fast quantitatiy 
(P .P . 641 509 vom 27/9. 1927, ausg. 6/ 8. 1928. D. Prior. 22/4. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darslellung aromatischer 
Oxyaldehyde, dad. gek., daB man Oxyaralkylamine mit Isalin oder seinen Deriyy. bei
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An- oder Abwesenheit von oxydierend wirkenden Gasen in wss.-alkal. Lsg. behandelt. — 
So z. B. werden in  einem Kolben mit absteigendem Kuhler 122 Tle. o-Oxybenzylamin 
m it 5000 Tin. W., 2,3 Tin. NaOH von 40° Be u. 284 Tin. isatin-5-sulfosaurem K  unter 
Durchleiten yon Luft gekocht. Mit dem W.-Dampf dest. in guter Ausbeute Salicyl
aldehyd iiber. Aus Vanillylamin erhalt man auf iihnliche Weise Vanillin u. aus
5-[Aminomethyl\-l,2,3-kresotinsdure 5-Aldehydo-l,2,3-kresotivsdure. (E. P. 294 889 vom 
30/7. 1928, Auszug veróff. 26/9. 1928. D. Prior. 30/7. 1927.) U l l r ic ii .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von oplisch aktivem 
Phenylpropanolinethylamin dad. gek., daB racem. Phenylpropanólmethylamin mittels
1-Weinsdure, zweckmiiBig in alkoh. Lsg., gespalten wird. Das l-Tartrat des l-Phenyl-
propanolmelhylamins, welches schwerer 1. ais das d-Tartrat ist, Krystalle vom F. 148°, 
liefert ein Hydrochlorid vom F. 215—216°. — Aus der Mutterlauge wird durch Zusatz 
von Alkali H . Ausathern des d-Phenylpropanolinethylamin (F. der Base 39—40°, des 
Hydrochlorids 215°) erhalten. (E. P. 297 385 yom 11/9. 1928, Auszug yeróff. 14/11.
1928. D. Prior. 20/9. 1927.) ALTPETER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von a.-Oxy- 
nitrilen und den entsprechende.n a.-Oxycarbonsduren durch Verseifung der oc-Oxynitrile, 
die durch Anlagerung von HCN an Aldehyde oder Ketone erhalten werden, mit einer 
Saure, insbesondere gasformiger HC1, in Ggw. eines Losungsm. — Zu einem Gemiseh 
von 150 Litern Dioxan, 10 Litern l/*"n - Natronlauge, 20 Litern W. u. 39 Litern 
wasserfreier HCN werden unter Anwendung eines RuckfluBkiihlers, der unterhalb 
0° gehalten wird, 67 Liter Acetaldehyd allmahlick zugegeben. Die Temp. im Rk.- 
GefiiB steigt dabei langsam auf 80°, wobei sich das Milchsdurenitril bildet. Durch 
Einleiten von HC1 wird dieses zu Milclisaure verseift, die nach dem Abdest. des Di- 
oxans durch Dest. im Vakuum gewonnen wird. Ausbeute 76 kg 84°/0ig. Siiurc. — 
50 Liter Dioxan, 5 Liter 50%ig. Kalilauge u. 39 Liter wasserfreie HCN werden in 
gleicher Weise m it 106 kg Benzaldehyd unter Zusatz von Tetrachlorathylen in das 
Mandelsdurenitril iibergefiihrt, das zu Mandelsdure yerseift wird. — Ebcnso liefert 
HCN u. Propionsaurealdehyd in Ggw. yon CHC13 u. Dioxan das a-Oxybuttersaure- 
nitrilu. a-Oxybuttcrsdure. (E. P. 300 040 vom 28/12. 1927, ausg. 29/11. 1928.) M. F. M.

Hermann Hirzel, Ziirich, Darstellung von n-Hexylresorcin. 1 Mol. Resorcin u. 
etwas mehr ais 1 Mol. Hexylalkohol werden mit Hilfe von ZnCl2, H 2S04 oder Eg. konden- 
siert. An Stelle von Hexylalkohol kann auch ein Hexylhalogenid, zweckmiiBig in Bzl. 
gel., Yerwendet werden, wobei die Kondensation mit Hilfe yon Zn-Staub oder Cu- 
Pulver ausgefiihrt wird. Man dest. das uberschiissige Ausgangsmaterial bzw. das 
Losungsm. ab, wascht den Riickstand mit W. u. dest. im Vakuum. Man crhiilt reines
4-Hexylresorcin vom F. 58—60°. (Schwz. P. 122 464 vom 10/3. 1925, ausg. 16/9.
1927.) N o u v e l .

Fabriek van Chemische Producten, Schiedam, iibert. von: Emil Kraus,
Haag, Holland, Herstellung von geschzcefellen Phenolen. 1 Mol. Phenol, Kresol oder 
Naphthol wird in einem Losungsm. (Solventnaplitha oder Phenol) mit Alkali neutrali- 
siert. (Bei Verwendung von Phenol ais Losungsm. soli das Alkali mehr ais 20% des 
gesamten Phenols in Phenolat uberfiihien.) Man dest. das W. ab, gibt 1—2 Moll. S  
hinzu u. erhitzt 6—24 Stdn. auf ca. 180°, solange noch H 2S entweiclit. Das erlialtene 
Prod. ist 1. in Alkalien u. wird mit Sauren wieder gefallt. Die alkal. Lsg. dient ais Beize 
fur bas. Farbstoffe. — Behandelt man das geschwefelte Prod. mit 1/t—2 Moll. Na2S03 
u. CH20  oder Acetaldehyd, so erhalt man eine Lsg., die durch Sauren gefallt wird. Er- 
warmt man jedoch %—2 Stdn. auf 70—90°, so tr i t t  m it Sauren keine Fallung mehr 
ein. Das Kondensationsprod., welchcs durch Aussalzen oder Eindampfen in fester 
Form gewonnen oder in Lsg. yerwendet werden kann, dient ais Gerbstoff. (A. P. 
1 690 640 vom 16/2. 1926, ausg. 6/11. 1928. Holi. Prior. 5/8. 1925. A. P. 1 690 641 
vom 16/2. 1926, ausg. 6/ 1 1 . 1928. Holi. Prior. 24/11. 1925. E. PP. 269 970 u. 269 971 
vom 26/1. 1926, ausg. 26/5. 1927. F. P. 615 786 vom 7/5. 1926, ausg. 15/1. 1927. 
Holi. Priorr. 5/8. u. 2/ 1 1 . 1925. H oU.P. 19 063 vom 5/ 8. 1925, ausg. 15/12.
1928.) . . N oW e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 2,3-Oxy- 
naphthoyl-2',3' -aminonaphtholmethyldther. 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure wird mit
2-Amino-3-methoxynaphthalin unter Zusatz eines wasserentziehenden Mittels, wie 
PC13, POCI,-) oder S02C12, bei Ggw. yon indifferenten Yerdunnungsmittel n, wie Toluol 
oder Dimethylanilin, kondensiert, wobei zum SchluB der Rk. einige Zeit auf etwa 100° 
erwarmt wird. Die Verb. ist 1. in verd. NaOH mit gelber, in konz. H 2S04 mit briiunlich-
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gelber Farbę. Krystalle aus Bzl., F. 203—204°. (Schwz. P. 126 822 vom 25/3. 1927, 
ausg. 2/7. 1928.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von aroma- 
lischen Tetrahydronaphthylaminen durch Behandlung vonN-substituierten oder acylierten 
Naplithylaminen m it H 2 unter Druck in Ggw. von Katalysatoren u. naehfolgende 
Verseifung der hydrierten Prodd. — 85,6 Teile N-Athyl-a-naphthylamin in 285 Teilen 
A. gel. werden bei 130° u. 30 at H2-Druek in Ggw. von 15 Teilen Ni-Katalysator 
hydriert, bis 4 Atome H 2 aufgenommen worden sind. Das erhaltene N-Atliyltetra- 
hydro-a.-naphthylamin siedet bei 8 mm bei 139—142°. — 185 Teile Acetyl-a-naphthyl- 
amin werden m it 370 Teilen A. yerriihrt u. nach Zusatz von 15 Teilen Niekelkatalysator 
unter 20 at H 2-Druck bei 110—120° hydriert, bis 4 Atome H 2 aufgenommen sind. 
Der Autoklaveninhalt wird mit A. verd., filtriert u. aus dem h. F iltrat krystallisiert 
das a-Acetaminotetrahydronaphthalin. 10 Teile dieses Prod. werden mit 25 Teilen 
75%ig. H 2SO., unter RuckfluB gekoeht, bis eine Probe m it W. verd. klar bleibt. — 
In  gleicher Weise wird Acetyl-f}-naplithylamin zu p-Aceiaminotetrahydronaphthalin 
hydriert, das mit H 2S04 verseift ar-Tetrahydro-fS-naphthylamin liefert. (E. P. 276 571 
vom 24/2. 1927, ausg. 22/9. 1927. F. P. 629 275 vom 18/2. 1927, ausg. 7/11. 1927. 
Schwz. Prior. 19/2. 1926. Schwz. P. 121811 vom 19/2. 1926, ausg. 16/7. 1927 
Schwz. P. 123 683 (Zus.-Pat.) vom 19/2.1926, ausg. 16/12. 1927.) M. F. Mu l l e r .

National Anilinę u. Chemical Co., New York, iibert. von: Harry J. Lewis, 
Mount Yernon, Jowa, V. St. A., Beinigung von Anthrachinon. Rohanthrachinon wird 
auf 275—350° erhitzt u. mit iiberhitztem W.-Dampf zunachst indirekt u. dann direkt 
behandelt, so daB das Anthrachinon sublimiert. Die ubergehenden Dampfe werden 
zuerst auf 175—275° heruntergekiihlt, um das Anthrachinon abzutrennen, u. die rest- 
lichen Dampfe alsdann auf Tempp. unterhalb des Kp. des W. abgekiihlt, um die anderen 
Bestandteile des Anthrachinons zu kondensieren. (A. P. 1701186  vom 27/1. 1922, 
ausg. 5/2. 1929.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Benzanthra- 
chinonderivaten und dereń Substitutionsprodukte. Naphthalsdure-4-benzoyl-o-carbonsdure-

ĆO

q  derivate werden m it sauren Kon-
densationsmitteln, wie AlCL

COOH

(JO konz. H„SO,t, Borsćiure, behan
delt. So z. B. entsteht aus 
Naphthalsaureanhydrid-4-ben- 
zoyl-o-carbonsiiure (I) 1,2-Benz- 
anthrachinonperidicarbonsdurean- 
hydrid (II) u. aus Naphlhalsdure- 
anhyd.rid-4-henzoyl-3,G-di chlor-o - 
carbonsaure das Anhydrid der 
1,2- Benzanthrachiiion-5,8-dichlor- 

peridicarbonsaure, aus l,8-Naphthalimid-4-benzoyl-o-carbonsaure das 1,2-Benzanthra- 
chinonperidicarbonsaureimid, aus dem N-methylierten Imid das 1,2-Benzanthrachinon- 
peridicarbonsdure-(N-methylimid) u. aus l,8-Naphthaloylbenzimidazol-4-benzoyl-o-carbon- 
sdure das entsprechende Anthrachinon. (E. P. 304 263 vom 18/10. 1927, ausg. 14/2.
1929.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Oxythio- 
naphtlienen aus den o-Thioglykolsauren von Arylcarbonsaureamiden der allgemeinen 
FormelL, worin R  einen substit. oder nicht substit. Bzl.- oder Naphthalinring be- 
deutet, erhalten aus dem Cyanid durch Verseifen. Unter RingschluB wird das Siiure- 
amid in das entsprechende Oxythionaplithen iibergefuhrt. 241,5 Teile 2-Cyan-

.CO-NHjU) /O —NH,
I  r /  II  R< > C -C O O H

\S -C H 2.COOH(2) NS
3-methyl-5-chlorbenzol-l-thioglykolsdurc werden mit 2500 Teilen H 2S04 5 Stdn. auf 
95—100° erhitzt. Nach dem Abkiihlen wird das Prod. auf Eis gegossen u. abgesaugt, 
in wss. NH3 gol., m it Tierkohle erhitzt u. filtriert. Dureli Ansauern mit verd. H 2S04 
wird die 2-Carbonsdureamid-3-methyl-5-chlorbenzol-l-thioglykolsdure ausgefallt u. aus 
A. umkrystallisiert (F. 172—174°). 245,5 Teile dieser Saure werden in 400.0 Teilen 
W. mit 54 Teilen Na2C03 u. 180 Teilen Na-OH 7 Stdn. auf 80° erhitzt u. dabei wird 
die entsprechende Oxythionaphthencarbonsaure (II) bzw. das Oxythionaphthen erhalten,
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das durch Osydatiou in das 4,4'-Dimethyl-6,6'-dichlorthioindigo ubergeht. (F. P. 652 049 
vom 31/3. 1928, ausg. 2/3. 1929. D. Prior. 16/4. 1927.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstełlung von Tetrahydro- 
naphthostyril, dad. gek., daB 1,8-Naphthostyril bei Ggw. eines Losungs- oder Verdiin- 
nungsmittels wie z. B. Dekalin, unter Druck bei Ggw. von Katalysatoren, wie N i mit 
H„ behandelt wird. Die Hydrierung erfolgt an dem die CO- Gruppe tragenden Bing.

Die erhaltene Verb. der nebenst. Zus., Krj^stalle v o m  F. 125—126° 
(aus PAe. Kp. 120—160°), ist 11. in A., Bzl., Eg., wl. in. PAe., 
swl. in W., unl. in Na2C03-Lsg. u. K. NaOH, 1. in li. NaOH nach 
langerem Erwarmen u. hierauf leicht diazotierbar. (E. P. 281 257 
T o m  9/11. 1927, Auszug yeroff. 18/1. 1928. D. Prior. 25/11. 1926.
F .P . 644 486 v o m  25/11. 1927, ausg. 9/10. 1928. D. Prior. 
25/11. 1926.) A l t p e t e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Franklin 
S. Mortimer, Bloomington, Illinois, und Ray W. Hess, Buffalo, New York, Beinigung 
von N-Alkylcarbazolen. Aus Gemischen mit Carbazol u. Anthracen wird N-Athylcarbazol 
durcli 77—87%ig. H2SO., unterhalb 25° herausgel. — Z. B. Rohes Athylcarbazol, ent- 
haltend 25% Anthracen u. 25% Carbazol wird fein pulverisiert mit der 20-fachen 
Menge 81% H2S04 bei 0° 1/2—3 Stdn. geriihrt, worauf filtriert u. mit W. gefiillt wird. 
Bei einem Geh. an Carbazol u. Anthracen yon je 9% oder zusammen 7—8%  wird mit 
der 5- bzw. 7-fachen Menge 83%ig. H 2S04 bei 25° bzw. 10° ausgezogen. In  gleiehcr 
Weise erfolgt die Trennung yon 10—20% Anthracen allein. Ein nur 5% Carbazol 
enthaltendes Athylcarbazol wird vor der Behandlung mit H2SO,, mit 6—7% Anthracen 
versehmolzen. (A. P. 1674 216 vom 17/6. 1925, ausg. 19/6. 1928.) H oppe.

Charles Jennings Thatcher, New York, Verfahren zum Reinigen von Carbazol, 
dad. gek., daB dasselbe mit einer derartigen Menge eines Losungsm., in dem das Carbazol 
schwerer 1. ist, ais die Verunreinigungen, z. B. CCI,,, Bzl. oder Toluol, behandelt wird, 
daB die Verunreinigungen yóllig in Lsg. gehen, das Carbazol dagegen im wesentlichen 
ungel. bleibt. — Z. B. 100 Teile unreines Carbazol, entlialtend ca. 10% Anthracen oder 
Phenanthren, werden mit 800—1000 Teilen CClt auf 50° erhitzt. Es bleiben 87 Teile 
Carbazol ungel., die bei derselben Temp. abfiltriert u. m it CC14 gewaschen werden. Die 
Behandlung wird gegebenenfalls wiederholt, wodurch 99,6%ig. Carbazol gewonnen 
werden kann. Die beim Abkuhlen des F iltrats abgeschiedenen Krystalle werden einer 
nachsten Charge yon rohem Anthracen zugesetzt, bevor daraus mit Hilfe anderer 
Trennungsmethoden Rolicarbazol gewonnen wird. Die k. CCl4-Lsg. wird wieder zum 
Ausziehen yon Rohcarbazol yerwendet. (A. P. 1672 630 vom 15/12. 1921, ausg. 
5/6. 1928. Schwz.P. 127780 vom 3/6. 1927, ausg. 17/9. 1928.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstełlung von Alkylpyrazol- 
anthrcmen, dad. gek., daB Pyrazolantlirone mit alkylierenden Mitteln bei Ggw. saure- 
bindender Mittel behandelt werden. — Z. B. wird trockenes Pyrazolanthron-Na im 
Autoklayen mit C2Hr,Br unter Zusatz von Cu-Acetat 2 Stdn. auf 150° erhitzt, wobei 
Athylpyrazolanthron, F. 183—186°, entsteht. — Die Alkylierung liiBt sieli auch in 
alkal. wss. Lsg. mit Alkylsulfaten, wie Dimethylsulfat, bei etwa 40° unter Ruhren 
durchfiihren; das erhaltene Methylpyrazolanthrcm wird aus Clilorbenzol umkrystallisiert,
F. 161°, 1. in H2S04 mit roter Farbę, die Lsg. fluoresciert griin. — Bei der Umsetzung 
m it Diathylsuljat entstehen 2 Athylpyrazolanthrone, welehe sieh mit Bzl. trennen lassen. 
(E .P . 282 375 yom 3/12. 1927, Auszug yeroff. 15/2. 1928. D. Prior. 14/12. 1926. 
Zus. zu E. P. 264 053; C. 1928. I. 26G6.) A l t p e t e r .

C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a. Rh., Verfahren zur Herstełlung von 
Tetrazolen. Bei der Verestcrung yon Ketosimen m it Saurehalogeniden werden Verbb. 
der Zus. (R)-(R')C: N-O- Ac erhalten. welehe durch BECKMANNsche Umlagerung in 
die Enolformen der allgemeinen Zus. R • C(: N • R ') • O - Ac ubergehen. Durch Einw. 
yon N3H bzw. Aziden in saurer Lsg. auf diese Verbb. entstehen Tetiazole. Bei An
wendung von Oximen eycl. Ketone werden mit einem cyel. Rest verbundene Tetrazolc 
erhalten; letztere entstehen auch, wenn die Lactame der entsprechenden a-Amino- 
sauren nach Veresterung mit Saurehalogeniden der Einw. von N3H ausgesetzt werden. — 
Z. B. wird der Benzolsulfonsaureester des Acetonoxims mehrere Stdn. mit NaNs in A. 
erhitzt, hierauf der A. abdest. u. der Riickstand mit Chlf. e.xtrahiert. Der Chlf.-Riick- 
stand enthalt l,5-Dimethyl-l,2,3,4-tetrazol, Krystalle aus Lg., F . 70—71°, F. der Dop- 
pclyerb. m it HgCl2 111°. — Cyclohe,xanonoxim wird in verd. NaOH mit Benzolsvlfon- 
siiurechlorid unter guter Kuhlung yerestert u. hierauf unter Ruhren u. Kiihlen NaNs

HNr— —iCO
I Ich

JCI-L



1929. I. HIX. Or g a n isc h e  P ra pak ate . 2587

zugesetzt. Die Trennung des a,p-Gyclopentamethylentetrazols vom gleichzeitig entstan- 
denen e-Leucinlactam erfolgt durch Dest. oder Fallung mit HgCl2-Lsg. — Das Oxim 
des Benzamids geht in gleieher Weise in l-Phenyl-5-amino 1,2,3,4-tetrazol iiber. — 
Wird eine Lsg. von Benzophenonomm u. NaN3 in Chlf. unter Kuhlung langsam mit 
einer Lsg. von S02C12 in Chlf. yersetzt, so entsteht Diphenyltetrazol, F. 145°. — e-Leucin- 
laciam wird in Chlf.-Lsg. mit POGU u. hierauf mit NaN3 behandelt, wobei a,fi-Cycło- 
pentamethylenteirazol entsteht. Zu der gleichen Verb. gelangt man dureh Veresterung 
des Lactams m it Benzolsulfonsaurechlorid bei Ggw. von Pyridin u. naehfolgende Be- 
handlung des Rk.-Gemisehes mit einer gesatt. wss. Lsg. yon NaN3 (Ausbeute 75%). 
(F. P. 645 265 vom 5/11. 1927, ausg. 23/10. 1928. D. Priorr. 10/11. 1926, 11/2. u. 
30/3. 1927.) A l t p e t e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung der 2-Oxy-3-brompyridin-5-arsinsdure. (Holi. P. 19 024 vom 3/12. 1926 
ausg. 15/11. 1928. D. Prior. 21/12.1925. — C. 1927- II. 977 [E. P. 263 142].) S c h o t t l .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Hans T. Ciarkę und Ernest R. Taylor, 
Rochester, New York, V. St. A., Herstellung von 2,4-Dimethyl-6-uthoxychinolin. Wah- 
rend nach dem iiblichen Vcrf. zur Darst. dieser Verb. Aceton, Acetaldeliyd, p-Phene- 
tidin in Ggw. von HCl gleiehzeitig zur Einw. gebracht werden, wird hier in 2 Stufen 
gearbeitet. Zucrst wird p-Phenetidin mit Aceton bei Ggw. von J  kondensiert; hierbei 
wird die zur Rk. gebrachte Menge p-Phenetidin zuerst m it etwa 1/5 ihres Gewichts an 
Aceton unter Zusatz von wenig J  36 Stdn. am RiickfluB gekoeht, darauf unyerandertcs

N
-C II3 + HCi r ^ i ^ C - C H ,  / ^ N H . - I I C l

c .h . oL ^ I ^ J c h  + c i i ‘ +  cA oL J

I ?
c h 3

Aceton u. W. abdest., wobei bis 140° erhitzt wird. Zum Rk.-Gemisch wird nochmals 
die Hiilfte der ursprunglich angewendeten Acetonmenge zugesetzt, 36 Stdn. gekoeht, 
wiederum W. u. Aceton bis 140° abdest. u. diese Behandlung noeh zweimal wiederholt. 
Die Rk.-M. wird mit NaOH gewaschen u. fraktioniert, wobei das Kondensationsprod. 
der Zus. I  beim Kp.10 165—180° iibergeht. In der zweiten Stufe wird I  auf 180—200° 
erhitzt u. bei dieser Temp. trockenes IICl-Gas iiber die Oberflache der FI. wahrend 
8 Stdn. geleitet, wobei aus 2 Molekiilen I  unter Entw. von CI14 2,4-Dimethyl-6-dthoxy- 
chinolin entsteht, welches aus dem Reaktionsgemisch durch Zusatz von NaOH ab- 
geschieden u. durch Dest. (Kp.J0 168—180°) sowie Krystallisation gereinigt wird 
(A. P. 1 7 0 1 1 4 4  vom 7/7. 1923, ausg. 5/2. 1929.) A l t p e t e r ,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von G-Oxy-S- 
[y.-diathylamino-t)-melhylbutyl]-aniinochinolin, dad. gek., daB dessen Methoxyverb. (vgl. 
Scliwz. P. 127178; C. 1929. I. 1968) mit konz. HBr 2—3 Stdn. auf 130° erhitzt wird. 
Nach beendeter Rk. wird in NaOH gel. u. durch Zusatz von NH.,C1 die entmethylierte 
Verb. abgesehieden. Ol, Kp.2i5 210—220°, erstarrt zu einer glasigen M., 1. in verd. 
NaOH, CH3COOH u. Mineralsiiuren. Das Hydrochlorid ist orange gefarbt. (Schwz. P. 
129 425 vom 13/7. 1927, ausg. 17/12.1928.) A l t p e t e r .

C. H. Boehringer Sohn und Alfred Haussler, Nieder-Ingelheim a. Rh., Her
stellung von Chinolin-4-carbonsduren. Durch Anwendung eines Uberschusses an Aldehyd- 

/lwtm-Kondensationsprod. (1,5—2 Mol.) bei der Rk. mit 
Bretizlraubensdure (I) (1 Mol.) in alkoh. Lsg. wird eine 
wesentliche Steigerung der Ausbeute erzielt; z. B. wird 
bei Anwendung von 1,75 Mol. Benzylidenanilin m it 80%ig- 
Ausbeute 2-Phenylchinolin-4-carbonsdure erhalten..— Bei 
der Kondensation yon 2-Aminonaphthalin mit Benzaldehyd 
u. I  in A. entsteht in fast quantitativcT Ausbeute 2-Phenyl- 

naphthochinolin-4-carbonsdure, welclie wahrscheinlich die nebenstehende Zus. besitzt. — 
Wird das Kondensationsprod. yon 4-Methyl-l-aminobenzol u. Anisaldehyd in A. mit I 
umgesetzt so entsteht 2-(4'-Methoxyphenyl)-6-methylchinolin-4-carbonsaure. (A. P.
1 676 862 vom 8/12. 192G, ausg. 10/7. 1928. D. Prior. 6/2. 1926.) Altpet%  '

S. Karpen & Bros., Chicago, iibert. von: Carnie B. Carter, Pittsburgh ■Her- 
' slelhmg von Hexamethy1entetramin und Ammoniumchlorid. In einer mit Hesamethylch- 

tetramin u. NH./J1 gesatt. wss. Lsg. wird CH2Cl2 mit NH3 im UberschuB ^m geptzt, ..
168*
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u. nach beendeter Rk. dureh Einleiten von NH3 bis zur urspriinglichen Konz. u. Ab- 
kuhlen ein Gemisch von Hexamethylentetramin u. NH4C1 abgeschieden. Das ab- 
getrennte Salzgemisch wird in einer Reihe von Behaltern mit einer an NH4C1 gesatt. 
Lsg. im Gegenstrom ausgezogen, so daB im ersten Behalter nahezu reines ŃH4C1 zu- 
riickbleibt. Aus der so erhaltenen Lsg. wird das Hzxamethyle.nie.tramin durcli Ein
leiten von NH3 abgeschieden u. zur Entfernung des in der anhaftenden Mutterlauge 
entlialtenen NH .fil mit konz. wss. NH3 ebenfalls im Gegenstrom gewaschen. Eine 
zur Durchfiihrung kontinuierlichen Betriebes geeignete Apparatur wird beschrieben. 
(A. P. 1630 782 vom 30/7. 192G, ausg. 31/5. 1927. F. P. 633 262 vom 23/4. 1927, 
ausg. 26/1. 1928.) H o p p e .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Jorre, Behandlung vonGeweben aus Acetalrayon. (Canadian Textile Journ. 46. 

Nr. 4. 28—30. 24/1. — C. 1929 .1. 2239.) Su v e r n .
George Rice, Wasseranziehende Eigenschajten einiger Apprelurmitleł. Aus der 

Wasseraufnahme reinen Glycerins kann nicht auf die Wasseraufnahme bei Ggw. von 
Starkę geschlossen werden. Abnliclie Beobaohtungen wurden an Garnen, die mit Starkę 
appreticrt waren, bei Anwesenheit von CaCl2 u. MgCl2 gemaeht. (Amer. Dyestuff 
Reporter 18. 113—14. 18/2.) " ” Su v e r n .

Kurt Gótze, Moderne Farbemaschinen fiir Strang und Sluck. Auch die Werkstoff- 
frage ist behandelt. (Seide 34. 88—96. Marz.) SuVERN.

George Sutherland, Praklische Methoden zur Kontrolle der Farbenfabrikation. 
Notwendigkeit der Uberwachung u. Kontrolle der verschiedenen Verff. in der Farben
fabrikation. Klarstellung der Nomenklaturen; der Gebrauch im Betrieb prakt. er- 
probter Hilfsmittel wird angeregt. (Paint, Oil chem. Rev. 87. 10—13. 14/3.) KÓNIG.

A. T. Parsons, Radium mit besonderer Beziehung auf Leuchtfarbe. Ausfiihrliche' 
Abhandlung iiber Radium u. seine physikal. Eigg. Zerfall der Radioelemente, radioakt. 
Konstanten u. radioakt. Gleichgewicht. Chem. Eigg. des Ra, seine Messung; Gefahren 
beim Umgang damit. Die Ra-Industrie; Anwendung des Ra. Radioakt. Leuchtfarben.

, Wiedergewinnung des Ra aus Leuchtfarben. Diskussion. Mit Abbildungen, Tabellen 
u. graph. Darstst. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 12. No. 103. 3—28. 
Jan.) K o n ig .

F. W. Mohlman und A. J. Beck, Verwertung von Induslrieabfallen. Abfalle 
von Komprodukten und aus Farb- und Anstrichuierken. Abhandlung iiber die Wichtigkeit 
der Abfallverwertung fiir Chicago u. iiber die Ergebnisse jahrelanger Unterss., die auf 
diesem Gebiet angestellt worden sind. Es wurden die Abfallprodd. der Starkę-, Kleber- 
u. Futterfabrikationen, sowie die der Anstrich- u. Farbenfabriken untersucht u. Wege 
fur ihre Beseitigung u. Verwertung ermittelt. (Ind. engin. Chem. 21. 205—10. Marz. 
Chicago.) _________________  J u n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Fritz Gunther,
Ludwigshafen a. Rh. und Adolf Cantzler, Mannheim, Darstellung von Kondensations- 
produkten aus kernalkylierten aroviatischen Sulfonsauren und Aldehyden. (A. P-
1 696 199 vom 18/11. 1926, ausg. 25/12. 1928. D. Prior. 21/11. 1925. — C. 1928. 
T. 850 [F. P. 624 843].) S c h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., ubert. von: Paul Rabe, Her
mann Stótter und Berthold Wenk, Leyerkusen a. Rh. und Wilhelm Schepps, 
Wiesdorf a. Rh., Deutschland, Herstellung von lichtechien Farbungen. (A. P. 1 694 562 
vom 15/12. 1926, ausg. 11/12. 1928. D. Prior. 22/12. 1925. — C. 1928. I. 2006 [E. P. 
283 281].) _ F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., ubert. yon: Hans Krzikalla, 
Mannheim und Werner Muller, Ludwigshafen a. Rh., Deutschland, Metallverbindimgen 
ton Farbstoffen. (A. P. 1 693 448 ?om 1/4. 1927, ausg. 27/11. 1928. D. Prior. 15/6.
1926. — C. 1927. II. 2119 [E. P. 272 908].) F r a n z .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, ubert. von: Armin 
Goeschke, Farben von Celluloseestem und -athern. (A. P. 1 691 517 vom 4/11. 1926, 
ausg. 13/11. 1928. Schwz. Prior. 14/11. 1925. — C. 1927. I. 2358 TE. P- 
261 423].) _ F rakz .

Antoine Borensztedt, Belgien, Metallisieren von Faden, Spitzen, Bandem usiv. 
Man geht mit den Bandern zuerst dureh eine mit 5°/0 AgN03 Tersetzten ammoniakal.
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Kupferoxydlsg. u. dann dureh ein Koagulationsbad aus Methanol, Aceton, AgN03 
u. H N 03; nach dom Trocknen setzt man das Gewebe einer H2S-Atmosphare aus u. 
schlagt dann auf elektrolj-t. Wege Metalle nieder. (F. P. 644 429 vom 24/11. 1927 
ausg. 8/10. 1928.) F r a n z .

Richard Gubin, Wien, Herstellung von Bronze- oder Farhfolien, insbesondere fiir 
Prdgedrucke. Die Auftragung des den Folientrager bildenden Korpers auf eine laufende 
Unterlage wird in geschmolzcnem Zustande ausgcfiihrt, der wahrend der Schichten- 
bldg. dureh Erhitzen aufreclit erhalten wird. Alsdann erfolgt die Auftragung der 
Bronze- oder Farbstaubschichten u. innige Vereinigung dieser mit der Tragerschicht. 
(O e.P. 112 457 vom 23/5. 1924, ausg. 11/3. 1929.) K a u s c h .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Heinz Eichwede, Hóchst a. M., 
Azofarbstoffe. (A. P. 1 694 117 vom 21/12. 1926, ausg. 4/12. 1928. D. Prior. 23/12.
1925. — C. 1927. I. 2362 [E. P. 263 816].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Winfrid Hentrich, Wiesdorf 
b. Koln, Azofarbstoffe zum Farben von Cellulosederivaten. (A. P. 1 695 654 vom 4/2
1927, ausg. 18/12.1928. D. Prior. 26/2.1926. — C. 1928.1. 757 [F. P. 629 097].) F r a n z .

Handbuch des Zeugdrucks. Hrsg. von Georg Georgievics, Robert Haller, L. Lichtenstein.
Lfg. 3. (S. 513—SOI). Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft 1929. gr. 8°. M. 32.—

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Ernst von Miihlendahl, Diinnlosliche Nitrocellulosen. Zusammenstellung der 

Verff. zur Herst. diinnl. Nitrocellulosen mit Angabe der Patentliteratur. Die Be
handlung erfolgt teils vor, teils nach der Nitrierung der Cellulose, auch werden Zusatze 
zu den fertigen Lsgg. gegeben. (Farben-Ztg. 34. 1063—65. 2/2. Konstanz.) K o n ig .

Harry E. Hofmann und E. W. Reid, Abheben von Firnissen dureh Lacklósungs- 
mittel. Nitrocclluloselacke haben die Neigung, die friiher verwandten Firnisse zu 
ąuellen oder von der bestrichenen Flachę abzuheben. Tabellar. niedergelegte Vers.- 
Ergebnisse mit yerschiedenen Lósungsmm. u. dereń Gemischen gegeniiber fetten 
Firnissen u. Emaillen aus Lein- u. Holzol. In der KW-stoffgruppe eignen sich dio 
Pctroleumdestillate am besten ais nicht abhebende Lósungsmm., ebenso die niederen 
Alkohole u. Ester. Die Wrkg. verschiedener Pigmcnttypen, des Alterns, des be- 
schleunigten Trocknens u. Einbrenncns soli noch erforscht werden. (Ind. engin. 
Chem. 21. 247—49. Marz. Pittsburgh.) K o n ig .

Compagnie Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston,
Frankreich (Seine), Glyptalharz dureh Kondensation eines mehneertigen Alkohols u. 
einer mehrbas. Sdure 1—3 Stdn. bei zunachst 220—300°, bis ein unschmelzbares Prod 
von lcautschuk- oder lederahnliclien Eigg. erhalten wird. Darauf wird die M. 2—4 Stdn. 
auf 170—220° erhitzt u. dann ca. 45 Min. bei 120—170° in Formen verprefit. Es wird 
ein hartes u. gegen W. widerstandsfahiges klares Prod. mit guten elektr. Isoliereigg. 
erhalten. (F. P. 649 657 vom 24/2. 1928, ausg. 26/12. 1928. E. Prior. 25/2.
1927.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Dimethylol- 
harnstoffkondensationsprodukles dureh Erhitzen einer wss. oder alkoh. Lsg. bei einer 
[H‘] =  4—7 auf 100—110°. — Eine wss. Lsg. oder Suspension von 1 Teil Dimethylol- 
harnstoff, der 0,005 Teile eines Gemisches yon NaH2P 0 4 u. Na2HPO,, zugesetzt werden, 
wiid dureh ein Rohrenaggregat, das auf 100° geheizt ist, durchgcleitet. Einwirkungs- 
zeit 5—10 Min. Das Rk.-Prod. wird dann entwassert, wobei ein trockenes Pulver 
erhalten wird. — In  gleicher Weise wird eine Suspension von 500 kg Dimethylol- 
harnstoff in 700 kg Isobutylalkohol behandelt, der 5 kg NaH2P 0 4 u. 1 kg Na2HPO., 
zugesetzt wurde. Das Rk.-Gemisch wird m it 10 kg Na-Acetat neutralisiert u. zentri- 
fugiert. (F. P. 651 035 vom 20/3.1928, ausg. 13/2.1929. D. Prior. 22/3.1927.) M. F. Mii.

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Dimethylol- 
hanistoffkondensationsproduktes. In Abanderung des Verf. des F. P. 651 035 (vgl. 
vorst. Ref.) werden mehrwertige Alkohole ais Ldsungs- oder Suspensionsmittel ver- 
wendet. — 500 kg Dimethylolharnstoff in 700 kg Glycerin suspendiert, werden nach 
Zusatz von 20 kg K-Oxalat auf 100—110° erhitzt. Nach dem Neutralisieren mit 
Alkalihydroxyden oder -carbonaten u. Filtrieren wird ein viscoses Prod. erhalten, 
das zum Geschmeidigmachen von Gelatine dient. In gleicher Weise wird Dimethylol-
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thioharnstoff mit einer Lsg. von Polyglykoliither u. Weinsaure auf 100° erliitzt. (F. P. 
651036 vom 20/3.1928, ausg. 13/2.1929. D. Prior. 22/3.1927.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther, 
Mannheim, und Claus Heuck, Ludwigshafen a. Rh.), Kcmdensationsprodukte aus 
MelJiylolharnstoff. (A. P. 1699 245 vom 2/3. 1927, ausg. 15/1. 1929. D. Prior. 27/2.
1926. — C. 1929. I. 152 [E. P. 266 752].) M. F . Mu l l e r .

Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H., Wion (Erfinder: Kurt Ripper, 
Wien), Herstellung homogen poro ser, meerschawmarliger Kunslmassen. (Oe. P. 111534  
yom 14/11. 1925, ausg. 10/12. 1928. — C. 1928. II. 1499 [E. P. 261 409].) M. F. Mli.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Plastische Massan und Lacke 
aus Niłrocellulose. Ais Plastizierungsmittel verwendet man Phthalsaureester, in 
denen eine Carboxylgruppe durch einen aromat, oder hydroaromat. Alkohol, die 
andere durch einen aliphat. oder aromat. Alkohol verestert ist, wie Benzyl-n-propyl- 
phłhalat, Benzylisoamylphthalal, Benzylcyclohexylphtlialal, Cyclohexylisoamylphthnlal. 
Man kann diesen Mischungcn natiirliche oder kiinstliche Harze usw. zusetzen. Zur 
Herst. eines Lackes lost man 50 Teile Kollodiumwolle, 10 Teile eines cycl. Keton- 
liarzes u. 25 Teile Benzyl-n-propylphtlialat in einer Misehung von 200 Teilen Butyl- 
acetat, 50 Teilen Butanol u. 185 Teilen Bzl. (E. P. 302961 vom 22/9. 1927, ausg. 
24/1. 1928.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, Iibert. von: W. H. Moss, Cumberland, Maryland, 
Uberzugsmassen. Man vermischt lichtempfindliche natiirliche oder kiinstliche Harze 
m it dunklen Farbcn, so daB die Farbenanderung nieht wahrnehmbar ist. Phenol- 
aldehyd- oder Acetonplienolharze oder natiirliche Harze werden dunkler gefarbt durch 
Zusatz von Pigmcnten oder Farbstoffen oder durch Bchandeln mit ultravioletten 
Strahlen, oder durch Zusatz von Katalysatoren, wie HC1, H 2SO.,, Benzoesaure, Salieyl- 
saure, oder durch Zusatz von Furfurol oder Anilin wahrend der Herst. des Harzes. Man 
kann diese Harze Celluloseesterlacken zusetzen. (E. P. 303169 vom 28/12. 1928, 
Auszug veróff. 20/2. 1929. Prior. 29/12. 1927.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: C. Dreyfus, New York, Uberziehcn 
von Gegensldnden mit Cellulosederivaien. Man bringt auf die zu uberziehenden Gegen- 
stande Pulver aus feinverteilten organ. Cellulosederiw., einem oder mehieren Plasti- 
zicrungsmitteln, Fiillmitteln, Farbstoffen, Pigmenten usw., u. erwarmt unter Druck. 
Man yermischt ein fein pulverisiertes Celluloseacetat m it Feuerstein, mahlt 6—8 Stdn. 
versetzt mit Triacetin u. Diiithylphthalat u. mahlt weitere 8 Stdn. Man kann hiernach 
Gegenstiinde aus Holz, Metali, Glas, Pappe, Leder, Kunstharze, Wolle, Baumwolle, 
Seide, Kunstseide usw. iiberziehen. (E. P. 303 898 vom 11/1. 1929, Auszug veroff. 
6/3. 1929. Prior. 12/1. 1928.) F r a n z .

Bruce K. Brown and F . M. C raw fo rd , Survey of nitrocellulosc lacąuer. New York: 
Clicmical Catnlog Co. 1928. (368 S.) 8°. Lw. S 7.50.

XII. Kautsch.uk; Guttapercha; Balata.
Werner Esch, Nochmals zur Geschicftle des „Mineralrubber". (Kautschuk 5. 21. 

Jan.) L o e w e n .
_ — j Ursacken der Verscliiedenluiit der Plastizital von Planlagenlcautschuk. Ver- 

schiedene Faktoren, die bei der Grewinnung auf der Plantage die Plastizitiit der cr- 
lialtenen Produkte beeinflussen konnen, wurden untersucht. 1. LaBt man das Koa- 
gulum langcre Zeit (40 Stdn.) im Serum liegen, so yerliert es etwa 80% an Plasti- 
zitat gegenuber einem Prod., das nach nur 3-std. Liegen im Serum aufgearbeitet 
wurde. 2. LaBt man Crepekautscliuk in der iiblichen Weise durch die Walzen laufen, 
so wird die Plastizitiit nieht merklich beeinfluBt; iibermiiBiges Walzen (mehr ais 
20-mal) erhoht die Plastizitiit. 3. Zusatz von Na-Bisulfit setzt in den iiblichen Mengen 
die Plastizitat merklich herab. 4. Verdiinnung des Latex vor der Koagulation seheint 
ohne EinfluB auf die Plastizitat des abgeschiedenen Kautschuks zu sein. 5. In Ma- 
schinen (in h. Luft) getrocknete Crepes konnen etwa 50% plastischer sein ais luft- 
trockene; bei der Herst. von Blanket Crepe ist die Kiihlung der Walzen (Wasser- oder 
Luft-) von wesentlichem EinfluB. — Vielfach geht mit Erhóhung der Plastizitat eine 
Verlangerung der notwendigen Vulkanisationszeit parallel. — Die Priifverff. mit 
Platten- u. AusfluBplastimeter erfolgten nach Angaben aus der Industrie u. sollcn 
in guter Ubereinstimmung mit den Fabrikationserfahrungen stehen. Sie liefern indes
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kcinc physikal. wolil definierten Wcrte. (Buli. Imp. Inst. London 27. 16—27. April. 
London.) L o e w e n .

R. W. Moorhouse, Erfahrungen mit der Temperaturkontrolle an Walzen bei der 
Goodyear Tire & Rubber Co. [Akron, O.]. Die Eigg. der Gummimischungen sind in 
hohem Mafie von der Temp. wahrend des Mischprozesses abhangig. Die Temp. der 
Walzen wird beeinflufit durch die Anfangstemp. der Matcrialien, die Zahigkeit des 
Kautscliuks, Brcite u. Abstand der Walzen sowie dereń Friktion. Die Kuhlung erfolgt 
durch W., wird aber durch die Dicke der Walzen verzogert. Temp.-Messung erfolgt 
durch Pyroineter von der Oberflache aus oder durch Kontrolle des ein- u. ausfliefienden 
W. Fiir verschiedene Mischoperationen sind gewisse Temp.-Perioden charakterist. 
(8 Diagramme). Durch Einfulirung automat. Temp.-Kontrolle derart, dafi bei Temp.- 
Erlióhung automat, gesteuerte Ventilc den Wasserzuflufi verstarkten, war Erhohung 
der Maschinenleistungen sowie Ersparnis an Kiihlwasser zu erzielen. Die Temp. wahrend 
des Mischprozesses wurde wesentlich gleichmafiiger, die Abkiihlung zwischen zwei 
Bcschiekungen z. B. von ca. 22° auf 11° heruntergesetzt. Wcitere Erfolgc in der ein- 
geschlagenen Richtung sind zu erwarten, wenn Walzen mit wesentlich geringerer 
Wandstarke ais bisher gebaut werden. Sie diirften bei den temperaturempfindlichen 
Mischungcn ausgczeichnete Dienste leisten. (India Rubber World 79. Nr. 6. 56—58. 
1/3. Akron, O. Goodyear Tire and Rubber Co.) L o e w e n .

C. B. Mitchella, Temperaturkontrolle an Vulkanisierapparaten. Es wird auf 
solche Punkte hingewiesen, die, abgesehen von automat. Temp.-Kontrolle, bei der 
Vulkanisation zu bcachten sind, wic Art des Dampfeinlasses, Vermeidung von Luft- 
siicken, Anordnung der zu vulkanisierenden Gegenstande (Pfannen, Formen etc.), 
Dampfzirkulation in Vulkanisierkcsseln. (Rubber Age [New York] 24. 547—18. 
25/2. Republic Rubber Company.) L o e w e n .

W. H. Stevens, Bemerkung iiber die Natur der Vulkanisation. Ein tjbcrblick 
iiber dic in den letzten Jahren veróffentlichten Unterss. u. Theorien iiber die Vulkani- 
sation wird dahin zusammengefafit, dafi die Vulkanisation der physikal. Ausdruck 
der chem. Verb. des Kautscliuks mit Schwcfel (oder gewissen anderen Elementcn) 
ist derart, dafi der Mechanismus des Vorganges in einer Verstarkung durch das Rk.- 
Prod. besteht, m it oder ohne E intritt von Sorption. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 
T 60—62. 8/3.) L o e w e n .

L. v. W istinghausen, Vber den Beschleunigerverbrauch wahrend der Vulkanisation. 
Wahrend der Vulkanisation tritt ein Verbrauch an Beschleuniger ein, der sich darin 
zcigt, dafi ein Teil desselben mit Aceton nicht mehr extrahierbar ist. Die Yorgange 
wurden an Diphenylguanidin u. Mercaptobenzothiazol untersucht. Ersteres wurde 
im Acetonextrakt ais Pikrat, letzteres ais Cuprosalz quantitativ bestimmt. Zahl- 
rciche Kurvcn zeigen den Verlauf des Bcschleunigerverbrauchs bei steigenden Vul- 
kanisationszeiten, bei verschiedenen Schwefel- u. Zinkweifigehli. Der Verbrauch der 
Beschleuniger zeigt, dafi dic Beschleunigung nicht katalyt. Natur zu sein scheint.
Die erzielte Wirkung ist bis zu einem gewissen Grade dem Verbrauch proportional.
Vielleicht liegt den Vorgangen die Bldg. von Komplexverbb. aus den Beschleunigcrn 
mit Zink zugrunde, die weiterhin mit Schwcfel reagieren. Die Frage nach dem Zu- 
sammenhang zwischen der Zunahme der Schwefelbindung m it dem Beschleuniger- 
verbrauch ist noch zu kliiren. Das techn. Optimum der Vulkanisation entspricht 
keinem physikal. oder chem. ausgezeichneten Zustand. (Kautschuk 5. 57—61. 
75—77. Marz/April. Premnitz [Westhavelland.) L o e w e n .

Rudolf Ditmar, Der physikalische Einflufi von Selenrot auf beschleunigte Kautsch.uk- 
mischungen. Selenrot (von der D e u t s c l i e n  A u e r  - G e s e l l s c h a f t )  wurde 
in einer Standardmischung mit yersehiedenen Beschleunigern auf seine vcrfestigenden 

gepriift. Dabei ergab sich in ctlichen Fallen, zumal in Ggw. von Ultra- 
beschleunigern, starkę Verfestigung, die indes nicht zahlenmafiig angegeben ist. Dic 
Alterung der Prodd. soli gunstig beeinflufit werden. (Chem.-Ztg. 53. 239. 23/3. 
Graz.) L o e w e n .

Rudolf Ditmar und Manfred Rachner, Das Verhalten der Selenverbindung 
„ Vandex“ in Gummimischungen. Aus einer Reihe von Verss., dereń qualitatives Er- 
gebnis in mehreren Tabellen wiedergegeben ist, ergibt sich: Vandex bewirkt, 1 bis
2 Teile auf 100 Teile Kautschuk zugesetzt, Verfestigung, hohere Zusatze wirken 
schwacher. In Ggw. von Metalloxyden • wirken 2% Vandex mit ZnO (10°/?) vei- 
festigend, mit der gleichen Menge MgO oder PbO dagegen nicht. In Ggw. yerschicdener 
Beschleuniger (2%) nebst ZnO oder PbO (10%) wirken 2% Vandex teils sehr ver-
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starkend, teils nur maBig, teils auch gar nicht. Dic Beschleuniger, die mit PbO bc- 
sonders wirksam sind, sind groBtenteils verschieden von denen, die mit ZnO die beste 
Wrkg. im Verein mit Vandex zeigen. (Gummi-Ztg. 43.1583—84.12/4. Graz.) LoBWEN.

Webster Norris, Metallpuher in  Kautschukwaren. Ubersicht iiber Herst. u. 
Arten der Metallpulyer (yor allem Aluminiumbronzen) u. ihre Verwendung in der 
Kautschukfabrikation. Man benutzt sie erstens, um Hartkautschuk erhóhte Warme- 
leitfahigkeit zu erteilen, wie es bei der Fabrikation von Vollgummireifen in der der 
Stahlfelge aufliegenden Schicht notwendigist, zweitens, um Ballonhiillen gegen Strahlung 
zu schiitzen, ferner fiir Diehtungen, Zahnkautschuk (Ersatz fiir Goldplatten) u. zur 
Verzierung der verschiedensten Gebrauchsgegenstande. (India Rubber World 79. 
Nr. 6. 53—55. 1/3.) L o e w e n .

F. S. Conover, Praktische Methode zur Erzielung trockener Luft fiir Feuchtigkeits- 
nachpriifung in einem Kautschuklaboratorium. In  Anbetracht der Einw. der Luft- 
feuchtigkeit auf die mechan. Kautschukpriifung schien die Erzielung yóllig trockner 
Luft wiinschenswert. Eine hierfiir ausgebildete Apparatur wird beschrieben. Sie 
besteht einerseits aus einem Trockenschrank mit Gestellen, etwa 100 X 90 X 60 cm, 
andererseits aus dem Trockensystem. Dieses setzt sieh aus zwei mit Silicagel be- 
schiekten Tiirmen, einem elektr. geheizten Lufterhitzer u. einem Ventilator zusammen. 
Wahrend der eine Trockenturm in Betrieb ist, kann der andere durch Einblasen yon 
Luft von 155—170° wieder aktiyiert werden. Man erhalt so, m it geringen Betriebs- 
kosten, in dem Trockenschrank dauernd weniger ais 4% relativer Luftfeuchtigkeit. 
(Ind. engin. Chem. 21. 162—64. Febr. Palmerton, Pa., The New Jersey Zinc Com
pany.) L o e w e n .

D. D. Wright, Eine neue physikalische Prufung fiir mlkanisierten Kautschuk. 
Aus einem rechteckigen Kautschukstreifen wird etwas mehr ais die Halfte der be- 
kannten liantelfórmigen Probe ausgestanzt, so daB die abfallenden Seitenteile am Stiick 
yerbleiben. Bei der Dehnung dieser Proben in gewóhnlicher Weise treten neben der 
Zugbeanspruchung an den Stellen, wo das gedehnte Mittelteil mit den ungedehnten 
Seitenteilen zusammenstóBt, Scher- oder Kerbwrkgg. auf. Man erhalt nicht nur Aus- 
kunft uber die Giite einer gegebenen Mischung, sondern es treten Minderungen der 
Festigkeit durch Alterung in die Erscheinung, die bei der n. ReiBfestigkeitspriifung 
noch nicht erfaBt werden. Eine Reihe yon Beispielen m it Tabellen u. Kuryen sind 
beigegeben. (Kautschuk 5. 52—57. Marz. Watertown, Mass., U. S. A.) LOEWEN.

Aktiebolaget Separator, Stockholm, Kautschukmilch. Man gewinnt sie aus dem 
Bodensatz yon Lagerbehaltern fiir Kautschukmilch durch Schleudern. (E. P. 299 808 
vom 30/10. 1928, Auszug yeroff. 28/12. 1928. Prior. 1/11. 1927.) F r a n z .

Syndicat Franco-Neerlandais, Seine, Frankreich, Koagulieren von Kautschuk- 
milch. Ais Koagulationsmittel yerwendet man regenerierten Kautschuk. (F. P. 
649 007 yom 4/ 7 . 1927; ausg_ 17/12. 1928.) F r a n z .

Societe Anonyme des Charbons Actifs Edouard Urbain, Seine, Frankreich, 
Kautschuhnischungen. Ais Fiillmittel fur Kautschuk yerwendet man fein pulyerisierte 
aktjye Kohle. (F. P. 647 151 vom 1/6. 1927, ausg. 21/11. 1928.) F r a n z .

Sociśte Finauciere des Caoutchoucs, Paris, Frankreich, Kautschukgegenstdnde. 
Zur Herst. von Sohlen yerwendet man eine m it rauhen Stoffen, wie Kieselsaure, Bims- 
stein, Carborundum, yermischte Kautschukmilch, oder man stellt hieraus dunne 
Schichten her, dio man auf Sohlen aufklebt. (E. P. 301 900 yom 20/11. 1928, Auszug 
yeroff. 30/1. 1929. Prior. 9/12. 1927. F. P. 645 501 yom 9/12. 1927, ausg. 26/10.
1928.) F r a n z .

Eberhard Meyer-Busche. Koln-Deutz, Herstełlung von Kunstmassen aus Kaut
schuk ais Bindemittel nach D. R. P. 463 290 zum Impragnieren von Geweben, Textilien, 
Papier, Pappe, Holz, Leder usw., dad. gek., daB die nach dem Hauptpatent her- 
gestellten Massen aus Kautschuk oder kautschukartigen Stoffen u. Estern des Tetra- 
hydronaphthols (z. B. Tetralolacetat) mit oder ohne gleichzeitige Anwendung yon 
fliichtigen Losemitteln, event. auch unter Zugabe von Fiillstoffen, auf den zu im- 
pragnicrenden Gegenstand aufgetragen oder in ihm eingebracht werden. — Man kann 
hiernach Wachstuche, Wagendecken, wasserdiclite Segeltuche, Bekleidungsstoffe, 
Dachdeckungen usw. herstellen. (D. R. P. 471879 KI. 8k yom 26/7. 1924, ausg. 
19/2. 1929. Zusatz zu D . R . P. 463 290. C. 1928. I I .  1393.) F r a n z .

Gummi- und Balatawerke Matador Akt.-Ges., und F. Girg, PreBburg, Her- 
stellmig gefarbtcr und gemusterter Kautschukschwammgegenstande. Man kombiniert
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einfarbig gefarbte Kautsehukmassen, die dic im einzelnen Fali erforderlichen Mengcn 
an gaserzeugenden Stoffon u. Weichmachungsmitteln enthalten u. vulkanisiert dann; 
man erhalt hiernach mehrfarbigo, marmorierte oder geadertc Kautschukschwamm- 
gegenstande. Eine weiBe Kautsehukmischung wird m it 15% gaserzeugender Stoffe 
u. 2% eines Weichmaehungsmittcls, die entsprechende Menge einer blauen Kaut- 
sehukmischung mit 12% gaserzeugender Stoffe u. 5% Weichmachungsmittel ver- 
setzt, die zu Śckichten ausgewalzten Mischungen werden iibereinander gelegt u. ge- 
walzt bis die gewiinschte Misehung entstanden ist, hierauf wird vulkanisiert. Um eine 
móglichst seharfe Trennung der gefarbten Kautsehukmischung zu erhalten, kann 
man die gefarbten Schichten vor dem Ubereinanderlegen oberflachlich vulkanisieren. 
(E. P. 302 102 vom 2/4. 1928, ausg. 3/1. 1929.) F r a n z .

E. I. Du Pont De Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: W. S. 
Gocher, Fairfield, Connecticut, und A. N. Parrett, Wilmington, Delaware, V. St. A., 
Gefarbte Schutziiberzuge fur mit Kautseliuk iiberzogene Gewebe. Man verwendet die durch 
Erhitzen von Asphalt, Petroleumdestillationsruckstanden, Stearinpech oder anderen 
bituminósen Stoffen uberdest. braunen Ole. Man erhalt m it diesen Olen einen nicht 
bruchigen oder abblatternden Oberzug. Die Ole kónnen mit Farbpigmenten yermischt 
werden. (E. P. 303 368 vom 29/12. 1928, Auszug yeróff. 27/2. 1929. Prior. 31/12.
1927.) _ F r a n z .

Cantasilva G .m . b. H., Leipzig-Leutzsch, Bedrucken gummierter Stoffe, dad. 
gek., daB die in bekannter Weise einseitig gummierten u. vulkanisieiten Stoffe auf der 
nicht gummierten Seito bedruckt werden. — Man kann hiernach luft- u. wasserdicht 
gemachte Decken usw. im fertigen Zustande bedrucken. Das Verf. kann auch im Zeug- 
tlruck angewendet werden, um das Ausbluten der Druckfarbcn zu verhindern. (D. R. P. 
472 957 KI. 8n vom 29/11. 1927, ausg. 8/3. 1929.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp., Ltd., Cecil John Turrell Cronshaw und William  
Johnson Smith Naunton, Manchester, England, Verbessern des Altenis von Kautseliuk. 
(Schwz. P. 127 791 vom 3/9. 1927, ausg. 1/10. 1928. E. Prior. 3/9. 1926. — C. 1928.
I. 1104 [E. P. 280 661].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Syntlietischer Kautseliuk. Man 
koaguliert synthet. Kautschukmilchsaft durch Abktihlen auf Temp. unter 0° u. trennt 
nach dem Auftaucn das Koagulum yon der wss. FI. Man emulgicrt. Isopren mit Natrium- 
oleatlsg. u. erhitzt 4 Tage auf 60°, yersetzt mit W. u. kiihlt l l/2 Stde. auf — 15°, das 
Koagulum kann nach dem Auftauen lcicht getrennt werden. Man emulgicrt Isopren 
in Na-Oleatlsg., erhitzt 2 Tage auf 60°, kiihlt auf — 20° u. trennt das Koagulum nach 
dem Auftauen. Isopren wird mit Na-Oleat emulgiert, 12 Stdn. auf 35° erwiirmt u. 
auf — 20° abgekuhlt, die M. wird bei maBiger Temp. gewalzt, das unverandert ge- 
bliebene Isopren verdampft u. dann das Na-Oleat entfernt. Die Isopren-Na-Oleat- 
emulsion wird 4 Tage auf 60° erhitzt u. auf — 20° abgekuhlt, ein Teil des Oleats aus- 
gewaschen, das unyeranderte Isopren durch Erwarmen entfernt u. dann der Rest 
des Oleats entfernt. Isopren wird durch eine Na-Desoxycholatlsg. emulgiert, 2 Tage 
auf 60° erhitzt u. auf — 20° gekiihlt, das unveranderte Isopren mit Dampf abdest. u. 
das Emulgierungsmittel ausgewasehen. (E. P. 304 207 vom 15/1. 1929, Auszug veróff. 
13/3. 1929. Prior. 16/1. 1928.) F r a n z .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
W. Osenberg, Die Speiseu-asserfrage in  Zuckerfabriken. Anzustreben ist die 

Erzeugung eines gas- u. salzfreien Edelspeisewassers durch den Einbau von therm. 
Entgasern u. durch Dest. des Zusatzwassers. Beschreibung u. Skizze eines Verdampfers 
mit Mischvorwarmer u. Abb. eines Oberflachenvorwarmers der A t l a s - W e r k e  A.-G. 
in Bremen. (Dtsch. Zuckerind. 54. 218—19. 2/3. Berlin.) Gr o s z f e l d .

O. Spengler und C. Brendel, Ablagerungen in der Kohlensdureleitung. Die Analyse 
von 2 Proben ergab, daB die Ansatzc zu 30,9—35,0% (K +  Na), 33,3—38,3% Cl,
14,5—24,4% organ. Stoffen u. 5,1—6,3% S04 bestanden. Zur Beseitigung des An- 
satzes dienen ófteres Einstróm enlassen von Dampf u. W., am Klappenkasten gegebenen- 
falls noch Lsg. der teerartigen Destillationsprodd. durch Einspritzen von Petroleum. 
(Ztschr. Ver.°Dtsch. Zuckerind. 1928. No. 865. 644—45. Okt. Berlin, Inst. f. Zucker
ind.) Gr o s z f k l d .

J. A. Verret, Zuckerrdhrsarrdinge. Verss. iiber Erhaltung der Keimfahigkeit der 
Samlinge, die unter Yerlusten mit 9 g CaCl2 in 1000 ccm Raum ais Trockenmittel
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u. C02 bei 31° F  9 Monate gelang. Bei nur 3 Monaten waren die Verluste bedeutend 
geringer. Kleinere oder groBere Mengen CaCl2, Luft oder 0 2 statt C02, andere (hóhere) 
Tempp. wirkten weniger giinstig. — An einigen tausend Samlingen wurde eine positivc 
Beziehung zwischen Refraktometerzahlen u. Polarisation gefunden. Siifto mit hoher 
Trockenmasse sind reiner ais solche mit niedriger. (Facts about Sugar 24. 182—85. 
189. 23/2.) Gr o s z f e l d .

Edmund 0 . von Lippmann, Fortschrilte der Iłiibenzuckerfabrikation 1928 (Nr. 37). 
(Cliem.-Ztg. 53. Fortschrittsber. 37—40. 6/2.) JUNG.

M. Jedlicka, Sludie iiber Melhyl- und Alhylalkolwl in der Hubę. Vf. bestimmto 
nach der Refraktometermethode von W il l ia m s  u. dem Kaliumbichromatyerf. von 
F e l l e n b e r g  das Verhaltnis der Mengen Methyl- u. Athylalkohol, die bei der Ver- 
arbeitung der Riiben entwęichen. Beim Kochen von Rubenmark mit Kalk werden 
beide Alkohole in annahernd gleiehcr Menge frei, so daB entgegen bisherigen Ansichten 
auBer GELjOH auch A. ais Konstitutionsbestandteil des Riibcnpektins u. der Pektinc 
iiberliaupt enthalten sein muB. (Ztsehr. Zuckerind. cechosloyak. Rep. 53. 293—99. 
22/2. Ber. d. Forschungsinst. d. ćsl. Zuckerind.) LUCKÓW.

E. M. Copp, Unlosliche Trockenmasse in Zuckerrohrrohsaft. Es wird gezeigt, 
bis zu welchem Grado die unl. Stoffe Fehler bei der gewóhnlichen Berechnung von 
Saccharose u. Brisgraden im Saft bedingen kónnen, wenn letzterer k. gowogen u. wie 
iiblich verarbeitet wird. Ableitung von Formeln u. Beispiele. (Facts about Sugar 24. 
210—11. 2/3.) Gr o s z f e l d .

K. Sandera, Sludie iiber die Ztickerfabriksfilterliieher. I. Statist. Erkenntnisse 
iiber die Filtration aus der Kampagne 1926/27. (Ztsehr. Zuckerind. ćechoslovak. 
Rep. 53. 321—29. 8/3. Prag, Forschungsinst. d. ćsl. Zuckerind.) GROSZFELD.

K. Kollmann, Thcoretische Betraelitung iiber das Aufkochen von Diinnsafłen vor 
der Verdampjung. Skizzierung einer Versuchsanordnung, wobei 3 Falle zu unter- 
scheiden sind: 1. Vorhandensein von Schutzkolloiden im Diinnsaft u. Endsattigung 
m it COj, die den isoelektr. Punkt nieht erreicht, 2. desgl., doch unter vólliger oder 
fast yólliger Erreichung dieses Punktes, 3. Fehlen von Schutzkolloiden im Diinnsaft 
auf Grund reeht geleiteter Arbeitsweise. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 1423—24. 22/12. 1928. 
Algermissen, Zuckerfabrik.) Gr o s z f e l d .

Koloman Reich und Gabriel Vavrinecz, Vergleichende Versuche und Studien 
iiber Norit und Carboraffin. Vff. berichten iiber Verss. m it den Kohlen im Betriebe 
einer magyarischen Zuckerfabrik. Das Entfarbungsvermógen des yerwandten Carbo- 
raffins „Type 1928“ war bedeutend besser ais das der Noritkohlc „Supra 3 X “. Die 
Wiirfelaus der ersten Klaro wie auch dasRaffinadekristall aus der zweiten zeigten reineres 
WeiB u. hóhcren Glanz. Wesentlich fiir den Betrieb ist ferner, daB das Raumgewicht 
des Carboraffins ~/3 des Norits betriigt, so daB zur Erreichung gleicli dicker Schichten 
33% weniger an Gewicht Carboraffin ais Norit nótig sind. Die mit dcnselben Kohlen 
im Laboratorium durchgefuhrtcn Verss. ergaben bei Raffinadeklaren ein doppelt so 
groBes Entfarbungsvermógen fiir Carboraffin im Verhaltnis zu Norit. Vff. begriinden 
theoret., daB verschiedenartige Aktivkohlen auf chem. ycrschiedene Stoffe in gleicher 
Proportionalitat cinwirken u. aus dem Verhaltnis des Entfarbungsvermogens melirerer 
Kohlesorten auf das Verhaltnis der vollen Adsorptionsfahigkeit bzw. des gesamten 
Reinigungseffektes derselben geschlossen werden kann. (Ztsehr. Zuckerind. ćcclio- 
slovak. Rep. 53. 285—89. 15/2.) L u c k ó w .

Erhard Landt, Uber die Benetzbarkeił und Benelzungsicarme von aktiver Kolde. 
Besprechung der einschlagigen Literaturangaben u. Zusammenstellung der Benctzungs- 
warmen yerschicdener organ. Fil. gegeniiber Kohlepraparaten, teils auch nach eigenen 
Verss. m it Norit. - Bei Best. der Absetzyoll. von sehr fein gemahlenem Standard-Norit 
ergab sich, daB ein regelmaBiger Zusammenhang mit der Benetzungswiirme nieht be- 
stand, wenn er auch in einzelnen Fśiilen angedeutet erschien. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Zuckcr- 
ind. 79. 44—60. Febr. Berlin N 65, Inst. f. Zuckerind.) Gr o s z f e l d .

Jules Zamaron, Uber die zu beachtenden Funkie bezuglicli der Temperatur, der 
Dauer und Sdurekonzentration beim Waschen der Verdampfungskasten. Beim Waschen 
der Verdampfungskasten kann die gleiche Rk. eintreten, wie sie beim Angriff von Fe 
durch HC1 stattfindet. Die Menge des aufgelósten Metalles hangt yon 3 Faktoren ab, 
yon der Saurekonz., von der Temp. der FI. wahrend des Waschens u. von Dauer der 
Beruhrung zwischen Saure u. Metali. Vf. hat seine Unterss. auf Sauren von yer- 
schiedenen Konz.-Graden ausgedehnt zweoks Feststellung des gróBten u. des kleinsten 
Angriffes auf das Metali; ferner wurden die Tempp. in yerschiedenen Hóhen u. ver-
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sohieden lang gehaltcn. Bei der 2%ig. HC1 betrug der Gewichtsverlust des Metallcs 
nach Behandlung auf 101,5° 2,65% in der Stdc., bei der 5%ig. HC1 4,70% in der Stdc., 
bei der 8%ig. HC1 7,27% in der Stde., u. bei der 10%ig. HC1 22,50% in der Stde. Im 
Interesse der Vermeidung eines zu starken Angriffcs empfiehlt sich die Verwendung 
von Siiuren mit moglichst niedrigen Konzz., u. zwar von 3—4% bei einer Temp., dic 
60—70° nicht ubersteigen soli, wahrend das Einwirkenlassen nur 40—50 Min. zu dauern 
hat. Das Waschen kann auch so vorgenommen werden, dafi man zunaehst eine Lsg. 
yon kochendem Atznatron 1 oder 2 Stdn. lang einwirken lafit, u. dann zu der Behand
lung m it Saure iibergeht, dereń Wrkg. dann noch weniger schadlich ist. (Buli. Assoc. 
Chimistes Sucr. Dist. 45. 583—87. 1928.) K a l p e r s .

— , Die selbstdndig arbeilende Schleuder, Bauart ter Meer. Beschreibung der Arbeits- 
weise u. Abb. der Schleuder, die abgeschen vom selbsttatigen Arbeiten den Vorzug 
hat, dafi Dauer der Einlauf- u. Nachschleuderzeit ohne Vermindcrung der Umlauf- 
geschwindigkeit je nach der Art des Schlcudcrgutes einstellbar sind. (Ztrbl. Zuckerind.
37. 71—72. 19/1.) G r o s z f e l d .

Gr. Bruhns, Seignettesalz fur alhalische Kupferlosungen. Dic meisten Seignettc- 
salzsorten des Handels enthalten reduzierende Stoffe, dic sie fiir dic Zuckerbest. durch 
Gewichtsanalyse ungeeignet machen. Die Verunreinigung zeigt sich nicht beim ein- 
fachen Erhitzen der FEHLiNGschen Lsg. Auf Veranlassung u. unter IControlle des 
Vfs. wird von KAHLBAUM eine Garantieware hergestellt, bei der die Titerdifferenz 
fiir den h. u. k. Titcr bei der Zuckerbest. 0,05 ccm Thiosulfatlsg. nicht iiberschreitct. 
(Ztrbl. Zuckerind. 36. 1452. 29/12. 1928. Charlottenburg.) Gr o s z f e l d .

R. G. W. Farnell, Sclinellmethode zur Bestimmung der Phosphorsdure in  Pro- 
dukten von Ziickerfabriken und Raffinerien. Empfehlung des Coerulo-Molybdatrerf. 
von A t k in s  (1924), beruhend auf Bldg. einer blauen Farbę bei Zusatz einer angesauerten 
NH.,-Molybdatlsg. zu stark verd. Phosphatlsg. bei Ggw. einiger Tropfen SnCl2-Lsg. 
Angabe einer genaucn Arbeitsvorschrift. (Internat. Sugar-Journ. 31. 149"—51. 
Marz.) G r o s z f e l d .

Ferdinand Kryz, Zur Frage der Schnittedigestionskorrcklur bei der Berechnung
des mit der Riibe eingefuhrten Zuckers. Vf. wcist nach, dafi man von dem durch die
Automatwaagc angezeigten Gewieht der Kampagnerubenmenge fur das anhangende 
W. mit Recht 1,6% abziehen soli, weil dieses W. bei der Wciterbehandlung der Riibe 
auf dem Transporte zur Schnitzelmaschinc durch Yerdunsten wieder verschwindet 
u. nicht in die Schnitte ubergeht. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 53. 210—12. 
11/1.) Gr o s z f e l d .

E. Troje, Soli das den Riiben bei der automatischen Wagung anliaftende Wasser 
beriicksichtigt werden ? Erwiderung auf die Ausfuhrungen von K r y z  (vgl. vorst. Ref.). 
Bei Probeentnahme der frischen Sclmitzcl dirckt hinter der Schnitzelmaschinc ver- 
fiilirt man am zuverliissigsten. (Dtsch. Zuckerind. 54. 94. 26/1.) Gr o s z f e l d .

II. Friz, Zuckerbestimmung in der Riibe. Hervorhebuug eines Buches von 
D u s c h s k i , E k e t z k i u. Ch e l e m s k i (Die Annahme der Riiben nach dem Zucker- 
gch., 1927), worin wertvolle prakt. Hinweise, so auch iiber refraktometr. Zuckerbest. 
in der Fabrikpraxis gegeben werden. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 1424—25. 22/12. 1928.) Gd.

H. Diiwell und K. Solon, U ber das Aufkochen der Dilnnsafte und eine neue Melhode 
zur Bestimmung der naliirlićhen Alkalitdt. Nach den Verss. bildet sich Ca(HC03)? erst 
sehr nahe dcm Phenolphthaleinneutralpunkte. Durch Aufkochverss. iibersaturierter 
kiinstlich hergestellter Diinn- u. Betriebssaftc wurde erwiesen, dafi Ca- u. Na-Bicarbonat 
in wenigen Min. in die neutralcn Carbonate zuruckgebildet werden. Auf Grund dieser 
Umsetzungen empfiehlt sich fólgendcs Verf. zur Best. der Restalkalitat: In 205 ccm h. 
Saft von den ersten Pressen wird nach Zusatz von Phenolphthalcinlsg. mit KMn04- 
Lsg. gercinigtes CO., eingeleitet, bis die Rotfarbung eben verschwindet. Nach Zusatz 
von 50 ccm W. wird dann 6 Min. auf offener Flamme gekocht, durch ein schnell fil- 
trierendes Filter filtriert, gewaschen, abgekiihlt u. mit 0,2-n. HC1 die Restalkalitat 
zuriżektitriert. In  50 ccm des neutralisierten Saftes wird der CaO-Geh. mit Seifenlsg. 
bestimmt u. die rcstliche Fliissigkeitsmenge ziu-iickgemessen. (Dtsch. Zuckerind. 54. 
237—40. 9/3.) Gr o s z f e l d .

XV. Garungsgewerbe.
Herm. Eck Verarbeitung von Dań nach dem Schwefelsdurererfahren. Garungs- 

stórungen sind bei dieser Methode nie zu yerzeichnen gewesen. Es wurde bei Dari
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mit der gleichen Menge H2S04 wie bei Mais gearbeitet. Vf. fiihrte den Hefensatz mit
0,6 Grad Saure u. setzte hierzu fur 100 1 Satzmaisehe 100 ccm H 2S04 (66° Be.) zu. 
Den Hauptmaischen wurden einschlieBlich der im Hefensatz enthaltenen Saurc pro 
Zentner Einmaischung 30— 35 ccm H 2S04 zugegeben. Sauregrad im angestellten
Bottich ca. 0,1. (Brennerei-Ztg. 46. 45. 27/2. Hameln.) LuCKOW.

Paul Hoppenhaus, Zur Verarbeitung von Bari nach dem Biichelerschen Schwefel- 
sdureverfahren. Vf. hat mit genanntem Vcrf. gute Erfolge erzielt. Die Hefen hatten 
bei einer Konz. von 20° Ba einen Sauregrad von 0,7—0,8. Die Dariausbeute im Hoch- 
druckverf. sehwankte zwischen 39 u. 41% ; im Januar wurden sogar 411/2%  erreicht. 
Die Saurezunahme der reifen Maische betrug 0,2 Grad, mikroskop, war sie stabchen- 
frei. Ein wiederholt angestelltes N;achgarungsverf. ergab auf 6000 1 Maische 2—2%  1
A. (Brennerei-Ztg. 46. 45. 27/2. Haan [Rhld.].) L u c k ó w .

Curt Lucków, Andert sich das Volumen einer zuckerhaltigen Fliissigkeit bei der 
Vergarung ? Theoret. ergibt sich bei der Umwandlung von Zueker in A. ungefahr das 
gleiche Vol., wie es zu Beginn des Garprozesses yorhanden war: aus 62,5 ccm Zucker 
in fl. Form gedacht, was einer Menge von 100 g entspricht, werden ca. 64 ccm A. In  
der Praxis bleibt die A.-Ausbeute um ca. 2,5%  hinter diesem Wert zuriick; dio sich 
bildenden Nebenprodd., insbesondere Glycerin u. Bernsteinsaure, vergroCern aber 
wieder das Volumen, so da!3 bei Kalkulationen im Fabrikbetriebe, z. B. Herst. yon 
Fruchtwein, mit einer Anderung der Fl.-Menge nicht gerechnet zu werden braucht. 
(Dtsch. Destillateur-Ztg. 50. 169. Ztschr. Spiritusind. 52. 105. 12/3. Berlin, Inst. f. 
Garungsgewerbe, Abt. f. Trinkbranntwein- u. Likórfabrikation.) LuCKOW .

Fritzweiler, Die Orundlagen der Sprit-Benzol-Destillation \ unter Druck zur Ge- 
winnung von wasserfreiem Alkohol. An der endgultigen Ausbildung des MERCKschen 
Benzoldruclcyerf. hat die Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein einen wesentlichen 
Anteil. Erst auf ihre Anregung hin ist ein Teil des Benzols dureh Benzin ersetzt worden. 
AuBerdem wurde der beim period. Betrieb yerwendete Niederdruckkondensator beim 
kontinuierlichen Betrieb gegen einen Hochdruckkondensator ausgetauscht, wodurch 
erhebliche Warmemengen gespart werden konnten. (Ztschr. Spiritusind. 52. 93. 14/3. 
Berlin.) L u c k ó w .

Erich Walter, Ursachen von Trubungen und dereń Beseitigung. Die meisten 
Triibungen in Spirituosen u. Limonaden sind auf das yerwendete W. zuriickzufuhren. 
Hartes W. muB nach dem Kalk-Soda-, Permutit- oder Elektroosmoseverf. enthartet 
werden. Trubungen, besonders in der kalten Jahreszeit, treten auch dureh die Kulór 
infolge Ausscheidung von Dextrinen auf, sofern dieselbe nicht frostfrei ist, was man 
dureh Behandlung m it A. erreicht. — Hefereiche Weindestillate scheiden beim Herab- 
setzen des Weingeistgehaltes hohere Alkohole aus. In  ahnlicher Weise ist das auch 
bei den Terpenen ather. Ole der Fali. Man stellt hicr die Ware zweckmiiBig langere 
Zeit k. u. filtriert in der Kalte iiber Asbest mit Kieselgurzusatz. — Da die Konz. der 
gel. Stoffe beim Sinken der Temp. abnimmt, sind Trubungen im Winter haufiger ais 
in warmeren Jahreszeiten. (Destillateur u. Likorfabrikant 42. 119. 21/2. Berlin.) L u c k .

Curt Lucków, Eignet sich Aluminium mit 98—99°/0 Reinheitsgrad zum Lagern 
von Kirsch- und Zwetschenwasser ? Verss. m it derartigen Metallmustern zeigten beim 
Aufbewahren in den Edelbranntweinen wahrend zwei Monaten deutliche, wenn auch 
nur geringe Korrosionserscheinungen in Form weiBlicher Schichten u. Punkte von 
Al-Salzen. Auch von einer nur yoriibergehenden Lagerung in Behaltern aus dieser 
Al-Qualitat wurde abgeraten. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 50. 127. 23/2. Berlin, Inst. f. 
Garungsgewerbe. Abt. f. Trinkbranntwein- u. Likorfabrikation.) LuCKOW .

C. Yon der Heide, Die Wassersloffionen konzentration. I . Vf. setzt ohne Zu- 
hilfenahme yon Mathematik Wesen u. Bedeutung der Wasserstoffionenkonz. sowie 
der Pufferlsgg. auseinander. II. Die Sauren im Wein. Unter Zugrundelegung der 
Dissoziationskonstanten der im Wein anzutreffenden organ. Sauren wird gezeigt, 
worauf der milde Geschmack im Wein zuriickzufuhren u. m it welchen Mitteln derselbe 
zu erzielen ist. III . Die Aciditdt des Bodens. Die Unters.-Methoden yon CHRISTENSEN, 
C o m b e r u .  K a p p e n  werden besprochen. Yf. weist auf den Wert dieser Verff. hin 
u. wiinscht, daB auch der Weinbau aus den Forschungen entsprechend Nutzen ziehen 
mochte. (Wein u. Bebe 10. 454—70. Febr. Geisenheim a. Rh., Weinchem. Vers.- 
Station.) L u c k ó w .

Kramer, Die 1928er wurtteiribergischen W eine, ihre Eigenart und Behandlung.' 
Sie stellen den besten Jahrgang seit 1921 dar, erreichen diesen allerdings bei weitem 
nicht in der Qualitat. Uber die Halfte der diesjahrigen Weine bedurfte der Zuckerung,
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um sio im Geschmack harmon. u. yollmundig zu machcn. Die 1928er Weine zeigen 
Neigung zum Braunwerden u. zum biolog. Saureabbau, sie verlangen daher mehr ais 
sonst eine individuelle Behandlung. Infolge der Trockenheit im Herbst zeigen yiele 
Weine Bocksergeschmack. Vf. gibt Ratschlage, die genannten Fehler zu beseitigen. 
(Wein u. Rebe 10. 438—43. Febr. Stuttgart, Vortrag auf derVers. d. Vereinigung 
Wiirttemberg. Weinbiindler.) L u c k ó w .

Richard MęiCner, Beitrag zu den Versuchen mit dem Seitzschen Entkeimungs- 
filler. 3 Proben Apfel- u. eine Probe Traubensaft, die zu Beginn des Jahres 1925 ent- 
keimt worden waren, wurden in Flaschen bis zum Noyember 1928 aufbewahrt. Die 
mkr. Unters. ergab nach dieser Zeit in keinem der von einem eyentuell yorhandenen 
Nd. abgegossenen Safte Weinpflanzen irgendwelcher Art. Alle Proben waren vor dem 
Uffnen glanzhell, ein leichter Bodensatz von Gerinnsel war nur bei dem Traubensaft 
zu beobachten. Der eine, seinerzeit mit C02 impragnierte Apfelsaft aus einem Schweizer 
GroBbetrieb enthielt noch soyiel C02, daB er im Glas perlte. Der fruchtige Geschmack 
war boi allen erhalten geblieben. (Wein u. Rebe 10. 379—84. Jan.) LuCKOW.

Curt Lucków, Verwertung von stichigem Erdbeencein. Vf. gibt an Hand eines 
Analysenbeispiels genaue Anleitung, einen infolge zu hohen Sauregehaltes zu GenuB- 
zwecken nicht mehr tauglichen Wein auf Essig zu yerarbeiten. (Dtsch. Essisind. 33. 
43. 8/2.) _ _ L u c k ó w .

K. Silbereisen, Erfahrungen mit einem Grofiraumbildner. Vf. schildert Ein- 
richtung u. Arbeitsweise eines SCHRANKSchen KuhlrippengroBraumbildners zur Essig- 
fabrikation u. spricht sich in je der Weise gunstig iiber die bisher gemachten Erfahrungen 
aus. Vf. sieht den Bildner in der yorliegenden Art ais die Typc der Zukunft an. (Dtsch. 
Essigind. 33. 81—82. 8/3. Frankfurt a. M.) L u c k ó w .

Curt Lucków, Ein praktisches Hilfsmittel beim Ablesen von Spindeln. Vf. be- 
schreibt einen von der Glasblaserei am Institut fiir Garungsgewerbe herausgebrachten 
Hohlspiegel, der am Statiy in Hóhe u. Beleuchtungswinkel verstellbar ist u. auch ais 
Handspiegel geliefert wird. Er ermoglicht, daB die Zahłen auf dem Stengel der in einer 
FI. schwebenden Spindel heli u. deutlich erscheinen, so daB das oft schwierige Ablesen 
wesentlich erleichtert wird. Ferner erscheint die Grenzflache jetzt ais klare Schwarz- 
WeiB-Trennung. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 50. 184—85. 19/3. Berlin, Inst. f. Garungs
gewerbe, Abt. f. Trinkbranntwein- u. Likórfabrikation.) L u c k ó w .

—, Bestimmung des Stickstoffs in der Hefe und im Restsirup. Hinweis auf eine 
Beschreibung des Verf. der trockenen Dest. nach D z a m a r il jo , beschrieben von 
F i l o s o f o w  (Zapiski 7. 185. 1928/29): In eine kleine Probierrohre aus Cu, 18 cm lang,
2,5 cm Durchmesser, werden 0,3—0,5 g des mit 1 g NaOH u. 2 g Na-Acetat innig 
gemiscbten Stoffes erhitzt u. die Dampfe ahnlich wie beim KJELDAHL-Verf. in 0,1-n.
H,SOj aufgefangen.' Die Dest. unter Entw. weiBer unangenehm riechender Dampfe 
dauert 30—40 Min. Titration gegen Methylrot. Ergebnisse nach beiden Verff. fast 
ubereinstimmend. Fiir Fil. hat FILOSOFOW den unteren Teil der Rohre erweitert 
u. den Boden in Form einer Schale abschraubbar gemacht, so daB darin eine F I. ein- 
gedampft werden kann. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 281—82. 9/3.) Gr OSZFEŁD.

—, Probenehmer zur Entnahme von Fliissigkeiten aus Kesselwagen. Es werden 
awccks Ermittlung der Weingeiststarken dureh eine Handhabung zu gleicher Zeit 
je eine Probe Branntwein aus der Nahe der Oberflache, der Mitte u. der Nahe des 
Bodens entnommen, wie es die techn. Bestst. yorschreiben. Die bisherigen Mangel 
bei der Einzelentnahme aus ycrschiedenen Scliichlen sind dadurch beseitigt. Der App. 
(Erfinder: St ie g l e r , Berlin-Tempelhof) kann auch fiir andere Fil. ais Branntwein
verwendet werden. (Brennerei-Ztg. 46. 18—19. 23/1.) LUCKOW.

W. Diemair, Die Alkoholbestimmung mittels Destillation. Zusammenfassendes 
Referat der Arbeit yon A m b e r g e r  (vgl. C. 1928. II. 1830). (Wein u. Rebe 10. 431—37. 
Febr. Weihenstephan, Hochscliule.) LUCKOW.

Erich Walter, Eine neue Alkohol- und ' Ezlraklbestimmung unter Aussclialtung 
der Destillation. Zusammenfassendes Referat der Arbeit von S a a r  (vgl. C. 1929. I. 
1058). Die Anwendungsmoglichkeit dieser Methode zur Unters. yon Branntweinen 
ist eine beschrankte, da sie nur fiir Erzeugnisse mit einem Estraktgeh. bis 2 g in 100 ceni 
u. einer A.-Stiirke zwischen 30 u. 41 Vol.-°/0 in Frage koramt. Bei gewohnlichen Trink- 
branntweinen, die eine reichliche Menge atlier. Ole enthalten, ist das Unters.-Yerf. 
nicht brauchbar, da das Ol einen gewissen EinfluB auf die Refraktion ausiibt u. die 
Methode somit falsche Werte liefern wurde. (Destillateur u. Likorfabrikant 42. 153 
bis 155. 7/3. Berlin.) LUCKOW.
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Th. von Fellenberg, Methylałkoholbestimmungen in  Enzianbranntuieinen. Vf. 
benutzte die Methode von D e n ig e , die in zweckentsprechender Weise etwas abgeiindert 
wurde. Authent. Proben Enzianbranntwein enthielten 2—2,3% CH3OH, auf den 
Gesamtalkohol bezogen. Es empfiehlt sich, diese Best. ais analyt. Kennzahl heran- 
zuziehen. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 20. 42—44. Eidg. Gesundheits- 
amt.) L u c k ó w .

K. Grolla, Ober Fuselolwaschung und Fuselolunłersuchung. Vf. tr i t t  der Ansiclit 
bei, daB mit k. W. gewasehenes u. bei kuhlerer Temp. zweeks Abscheidung gelagertes 
Rohfuselol sich schneller ldart u. besser wird, ais li. gewasehenes u. warm gelagertes
Ol. Er bcsclireibt eine Neukonstruktion der Schiittelstandbiiretten fiir die „handels- 
iibliche“ u. fiir die „amtliehe“ Priifung, die u. a. den Vorteil der Unterteilung der be- 
notigten Kubikzentimeter in Viertel bćsitzen auf Kosten eines wesentlich vergróBerten 
Schuttelraums. (In einer Anmerkung weist Lampe darauf hin, daB die bislierige 
Teilung der Biiretten ausreicht, da nach den amtlichen Bestst. der Fuselolgeh. in ganzen 
% %  angegeben wird. Zudem bleiben an dem erweiterten Schiittelraum stets Tropfchen 
liangen, die nur schwer oder gar nieht mit der Hauptmenge zu vereinigen sind.) (Ztschr. 
Spiritusind. 52. 85. 7/3. Lcipzig.) L u c k ó w .

B. Lampe, Ober die Bestimmung des Starkewertes gefrorener Kartoffeln unier 
besonderer Berucksićhtigung der Bewerlung und'■ Verarbeitung in Brennereien. Der Starke- 
wert erfrorener Kartoffeln liiBt sich mit einiger Sicherheit nur dann feststellen, wenn 
sie unmittelbar nach dem kunstlichen Auftauen in lauwarmem W. zur Best. verwendet 
werden. Je nach dem Zustande der Kartoffeln sind .1—2% von dem ermittelten Stiirke- 
wert in Abzug zu bringen. Unmoglieh ist es, den Wert zu bestimmen, wenn die Kar
toffeln nach dem Auftauen gelagert haben oder wahrend des Transportes aufgetaut 
sind. — Bei der Verwertung gefrorener Kartoffeln in Brennereien ist zur Berechnung 
der Ausbeute ein Abzug von 1—2% nur dann zu machen, wenn die Ware in gefrorenem 
Zustande in den Henzedampfer geschiittet wird. — Findet, wie es meist geschieht, 
nur eine Schatzung der eingemaischten Menge naeh dem Stande der Befullung im 
Henze statt, muB beobachtet werden, da!3 das Fassungsvermógen fiir nach dcm Auf
tauen eingeschiittete Kartoffeln wesentlich hóher einzuschatzen ist. Um aber nachlier 
im Vormaisehbottich das eingemaisehte Quantum unterbringen zu konnen, muB bei 
der Beschickung des Henze darauf entsprechend Riicksicht genommen werden. (Ztschr. 
Spiritusind. 52. 92—93. 14/3. Lab. des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutsch- 
land.) L u c k ó w .

Felix Wagner, Ober die Anwendung des M i krokjeldali lappa rai es zur anndhernden 
Bestimmung des assimilierbaren Slicksłoffes in  Melasselosungen durch Laugendestillalion. 
Der durch Lauge aus Melasse austreibbare Stickstoff konnte zu 97% assimiliert werden. 
Der Prozentgeh. dieses Stiekstoffs hangt u. a. von der Behandlung der Melasse in der 
Zuckcrfabrik u. der Art des Kliirprozesses in der Hefefabrik ab. Vf. gibt fiir zwei Melasse- 
proben die bei Variation der Konz., Kochdauer u. des Sauregrades ermittelten, durch 
Lauge bestimmbaren Stickstoffmengen an. Verss. ergaben, daB unnótige Erwarmung 
der Melasse im alkal. Zustande wegen des Entweichens von Stickstoff zu vermeiden 
ist. Der Siiuregrad spielt hier eine groBe Rolle: je hóher die Saure u. liinger die Kocb- 
dauer, desto mehr Aminosauren werden aufgeschlossen. Vf. besehreibt dann die P r e g l -  
sche, nach P a r n a s  u . W a g n e r  abgeanderte Mikrokjeldahlapparatur sowie dereń 
Handhabung zur Best. des Proteins in Hefe. (Brennerei-Ztg. 46. 40. 20/2.) L u c k ó w .

J. Werder, Zum Nachweis von Obstsaft (Obslwein) in  Traubenwein. Kurze vor- 
laufige Mitteilung: vgl. C. 1929. I. 586. Zu den Bestandteilen des Kernobstsaftes 
geliort Sorbit. In allen vom Yf. bisher untersuchten Mustern von Wein verschiedener 
flerkunft, Alter u. Behandlung konnte Sorbit nieht nachgewiesen werden, wahrend Ver- 
schnitte derselben Weine m it Obstsaft verschiedenster Herkunft bis 10% herab deutlich 
positive Rkk. ergaben. — 100 ccm des moglichst vollstandig yergorenen Getraakes 
mit 7 g reinster Tierkolile schiitteln, 2—3 Minuten kochen u. heiB filtrieren. Filtrat 
auf dem W.-Bad unter vermindertem Druek abdest., bis ein dieker Sirup iibrig bleibt, 
auf dessen riclitige Konsistenz es sehr ankommt. Riickstand unter Vakuum erkaltcn 
lassen, dann 4 Tropfen, bzw. bei zu erwartendem liohen Geh. an Obstwein entsprechend 
mehr, Benzaldehyd u. 1 ccm H 2SO., (1:1) zugeben, das Ganze liingere Zeit tiichtig 
schiitteln u. mindestens 10 Stdn. k. stehen lassen. Darauf allmalilich u. unter Schiitteln 
ca. 100 ccm dest. W. hinzusetzen. Bei Ggw. von Obstsaft bleibt der entstandene 
Dibenzalsorbit ais weiBer Nd. ungel., die Reaktionsmasse erstarrt zu einem Kuchen,



1929. I. Hxvn. F e t t e ; W a c h s e ; Se i f e n ; W a s c h m it t e l . 2599

bei reinem Wein lóst sich das Rk.-Prod. fast klar, oder es setzen sich nur ganz geringe 
Mengen Nd. ab. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygienc 20. 7—14. Eidg. Gesundheits- 
amt.) L u c k ó w .

C. Zach, Uberfiihrung von Dibenzalsorbil in  lIexaacetylsorbit. Zur einwand- 
freien Identifizierung des Sorbits beim Nachweis von Obstsaft (Obstwein) in Trauben- 
wein (ygl. vorst. Ref.) muB die Dibenzalverb. in die gut krystallisierende Hexaacetyl- 
verb. iibergefiihrt werden. Vf. beschreibt die Spaltung der Dibenzalyerb. m it verd. 
Siiure nach M e u n ie u r  in die Komponenten u. die darauf folgende Acetylierung. 
(Mitt. Lebensmittelunters. Hygienc 20. 14—15. Eidg. Gesundheitsamt.) L u c k ó w .

Fiesselmaim, Zum Nachweis von Obstwein nach dem Sorbitverfahren. Bei An
wendung der WERDERsehen Methode (ygl. vorvorst. Ref.) wurde die Rk. dureli groBere 
Mengen Inyertzucker zwar erschwert, aber nicht gestórt. Ein derartiger Wein wird 
zweckmiiBig erst m it Reinzuchthefe yergoren, der Sorbit wird dabei nicht gesohiidigt. — 
Bei gefarbten u. estraktreiehen Weinen war eine Behandlung mit Eponitkohle erfolgreich, 
dic Rk. wurde dadurch nicht beeintriichtigt. — Vf. lia.lt das an  iiber 100 Proben durch - 
gefiihrte Verf. fiir einen sicheren Nachweis fiir Obstwein in Traubenwein; in keinem 
Naturwein war Sorbit nachweisbar. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygienc 20. 45—46. 
Speyer, Off. Unters.-Anstalt f. Nahrungs- u. GenuBmittel.) ' L u c k ó w .

Vereinigte Chemische Werke A. G., Charlottenburg, Herstellung von Glyceńn 
aus Zucker durch Garung in  alkalischer Losung. (Oe. P. 112 119 vom 9/6. 1927, aus<'. 
25/1. 1929. D. Prior. 21/6. 1926. — C. 1928. I. 1467 [E. P. 278 086].) U l l r ic h .

Ernst Pribram und Hugo Wertheim, Wien, Verbesserung der Beschaffenheit, 
insbesondere der Ilallbarkeit von Hefe durch Behandlung derselben kurze Zeit mit 
verd. A. bis zu einer Maximalkonz. von 50 Vol.-% u. nachheriges Auswaschen des 
A. mit W., wobei zunachst wenig konz. A. (ca. 10 Vol.-%) u. allmahlich starker konz. 
A. bcniitzt wird. Der A. wird z. B. auf die in Zentrifugen oder auf Nutsclien befind- 
liche Hefe aufgegossen u. gleichzeitig oder nach kurzer Zeit abgeschleudert oder ab- 
gesaugt, worauf die Hefe solange mit reinem W. abgedeckt wird, bis das abflieBende 
W. alkoholfrei ist. (Oe. P. 112464 vom 29/4. 1925, ausg. 11/3. 1929.) M. F. Mu l l e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; W aschm ittel.
G. Brachman-Damier, Synthese von Fettsduren aus Kohlenwasserstoffen. SchluB 

der C. 1928. I. 1600 referierten Arbeit. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Blasloboino-Shirowoje 
Djelo] 1927. Nr. 9/10. 46—51.) S c h o n f e l d .

M. Rousseau, Bericht iiber die in der Ver sit cli s-Ólfabr ik von Ghaba ausgefiihrten 
Versuche. Die 01ivcnólausbeute u. -qualitat bleibt bei doppelter u. einfaclier Pressung 
prakt. dieselbe; letztere ist wegen Zeit-, Arbeits- u. Materialersparnis vorteilhafter. 
Der EinfluB der Schrotung ist unwesentlich. Samtliche Verss. werden in der nachsten 
Campagne (1928/29) wiederholt werden. — Der App. von Ga l im b e r t i  zur Reinigung 
der 01iven von Bliittern, Erde usw. arbeitet zufriedenstellend. (Buli. Matieres grasses
1929. 46—52.) R ie t z .

G. Pomeranz, Bearbeitung von Fetten und Olen mit Schwefelsuure ais Mittel zu 
ihrer technischen Verbesserung. Hinweis auf die Behandlung von Talg mit H 2S04 zur 
Herst. von Spezialseifen. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. 
Nr. 9/10. 35—36. Berlin.) S c h o n f e l d .

E. Ljubarski, Einige technische Eigenscliaften von Perillaol. Vf. untersuchte 
die Trocken- u. Polymerisationsfiihigkeit des Perillaoles.' Ais Siccative wurden Mn- 
u. Pb-Resinate yerwendet. Das mit Siccativen behandelte Perillaol trocknete um 35% 
schneller, ais der entsprechend behandelte Leinolfirnis, obwohl die Jodzahl des crsteren 
nur um 18% hoher war. Zusatz yon bis 40% Sojaol setzt zwar die Trocknungsgeschwin- 
digkeit yon Perillaólfirnis herab, die Eigg. der eingetrockneten Schicht werden aber 
nicht beeinfluBt — Bei Erhitzen von Perillaol ohne Katalysatoren stieg die D.lŁ4 yon
0,9353 auf 0 9733 (nach 6 Stdn.). Die Jodzahl sank yon 206,32 auf 110,08. Eine mit 
polymerisiertem Perillaol hergestellte Druckfarbe hatte n. techn. Eigg. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. Nr 9/10 26—28. Wladiwostok.) Schonf.

G de Belsunco Das Palmkern- und Palmol. Zusammensetzung und Unter- 
snchmgsmethoden. Bibliographische Studie. Vf. kompiliert eingehend die Forscliungs- 
frgebnisse bis 1928. (Buli. Matieres grasses 1929.3—34. Marseille, Kolonial-Inst.) R ie t z .
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I. Gafurow, Filtralion des Atherextraktes von Baumuiollsafiien. Bei der Best. des 
Olgehalts von Baumwollsamen in der Papierhiilse des Estraktionsapp. geht eine schwer 
zu entfernende Triibung durch. Yf. empfiehlt den Atherextrakt direkt yom A. zu be- 
freien, den Riickstand 5 Min. auf dem Wasserbade zu erwarmen, in A. zu lósen u. zu 
filtrieren. Das F iltrat ist yollkommen klar. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1927. Nr. 12. 11.) Sc h o n f e l d .

J. Schenderowitsch, Hydrierung und Raffinatian von Cocosol und Raffinalion 
von Speiseolen im allgemeinen. Die ersten Verss. zur Herst. eines Ersatzes fiir Kakaofett 
durch Hydrierung von Cocosol stammen von W il b u s c h e w it s c h . Im  hydrierten 
u. desodorisierten Palmol bleibt ein siiBlicher Beigeschmaek zuriick, der schwer zu 
entfernen ist. Cocosol laBt sieh infolge der niedrigen Jodzahl nur schwer hydrieren. 
Die lange Hydrierdauer, die hohe Temp. usw. fuhren zur teilweisen Zers. des Oles. 
Vf. zeigt leider nicht, unter welchen Bedingungcn die teilweise Zers. des Oles vermieden 
werden konnte. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. Nr. 9/10. 
20—23. Leningrad.) SCHONFELD.

E. Maschkilleisson, Hydrierung von Leinol. Mitteilung von Betriebserfahrungen 
(vgl. C. 1927. II. 2127). (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. 
Nr. 12. 1—6.) S c h o n f e l d .

D. Roshdestwenski, Amoendung von Katalysaloren bei der Verseifung von Fetten 
mit Atzalkalien. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. Nr. 12. 
25—29. — C. 1928 .1. 2755.) Sc h o n f e l d .

Ernst Schlenker, Die Bedeutung aer Kennzahlen, der Rohstoffauswahl und der 
Fabrikationsmethoden fiir die Beurteilung der Oleine. Wie aus den yerschiedensten 
Unterss. hervorgeht, ist die Mackeypróbe zur Beurteilung von Oleinen unzuyerlassig 
u. hat fiir die Prasis gar keine Beweiskraft. Sie hat keine Daseinsberechtigung mehr. 
Andererseits ist dic Feststellung der Herkunft eines Oleins ziemlich illusor.; ein solches 
laBt sieh mithin nicht danach definieren. Vf. schlagt darum folgende Begriffsbestst. 
vor: Echte Oleine sind weitgehend neutralfettfreie, bei 10—14° erstarrende Fett- 
sauren, die mindestens 95°/0 Olsaure enthalten, daher im wesentlichen dereń Analysen- 
daten aufweisen. Ais Olein sind ferner Fettsauren yerschiedenartiger Herkunft mit
E. 10—30° u. hóher zu bezeichnen. die, jo nach dem Verwendungszweck, wechselnde 
Analysendaten aufweisen kónnen. Dieser Standpunkt wird, teilweise an Hand alterer 
Literatur, begriindet. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 135—37. 20/3.) H e l l e r .

A. Isnairski, Standardmethode zur Probeentnahme von Seife. Bei der Standard- 
methode der Deutschen Kommission zur Schaffung einheitlicher Untersuchungs- 
methoden fiir die Fettindustrie gelangen die trockensten Seifenteile nicht in die Probe 
(Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. Nr. 12. 6— 8.) SCHONFELD.

Ernst Flammer und L. C. Kelber, Heilbronn a. N., Yerfahren zur Herstełlung 
transparenter Flocken oder Bander aus Mischungen von Seifen mit aktiven Sauerstoff 
abgebenden Verbindungen gemaB D. R. P. 428 878, dad. gek., daB zu der Mischung 
von getrockneter Seife u. 0 2 abgebenden Verbb. KW-stoffe der Eormel C„H2n+2 u- C„H2„ 
mit mehr ais 9 C-Atomen zugefiigt werden. — 2. dad. gek., daB dem Gemisch KW-stoffe 
der Formel C„H2n+2 bzw. C„H2„ in Form der Oxyverbb. hinzugcfiigt werden. — 3. dad. 
gek., daB dem Gemisch KW-stoffe der Formel C„H2„+2 u. C„H2„ in Form der Ester 
der Oxyverbb. zugefiigt werden. — 4. dad. gek., daB dem Gemisch der getroekneten 
Seife mit der 0 2 abgebenden Verb. Gemische von zweien oder mehreren KW-stoff- 
verbb. der genannten Art zugesetzt werden. — Durch den Zusatz der KW-stoffe oder 
ihrer D eriw . zu der Seife u. den 0 2 abgi benden Yerbb. wird die Triibung der Flocken 
u. dereń Zerbrechlichkeit vermieden. Z. B. gibt man zu einem Gemisch von Seife 
mit 84% Fettsdure u. Na-Perborat 4% Palmitinsdurecetylester bzw. von getrockneter 
Seife u. O, abgebenden Verbb. 5% leicht oxydiertes Paraffin, das durch Behandeln mit 
Alkali von der gebildeten freien Fettsaure befreit ist, u. schickt das Gemenge durch eine 
Walzenmaschine. (D .R . P. 4 7 2 0 4 7  KI. 23 e vom 12/4. 1925, ausg. 22/2. 1929. Zus. 
zu  D . R . P. 428 878; C. 1926. I I .  672.) E n g e r o f f .

Carlo de Giovine, La palm a da olio. Varieta, coltivazione, prodotti; eon appendice sulla 
possibilita della sua accJimazione [sic] nell’ Africa orientale italiana. Catania: i \  Battiato
1928. (114 S.) 16°. Biblioteca d’agricoltura e Industrie affini, no. 113. L. 12.

D. Holde, Huiles et Graisses minerales, vegetales et animales etc. Traduit sur la 6e edit. 
allemande par. Ad. Jouve. Paris et Liege: Ch. Bóranger 1929. (XXIX, 901 S.) S°.
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XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

— , Seideenlbastung. AuBer Feklern, die beim Abkocken gemacht werden kónnen, 
wię unyollstandiges oder zu starkes Entbasten, Scheuermarken, Seifen- u. Olflecken, 
unyollstandiges Spiilen, werden auch Schadigungen besproohen, die die Seide vor dem 
Entbasten durch schwer entfernbaren Schmutz oder bakterielle Einw. erfaliren kann. 
(Canadian Testile Journ. 46. No. 7. 22—23. 29. No. 8. 33—34. 26. 21/2.) Su v e r n .

Fritz Hoyer, Ober Dachpappenherstellung. Nahere Angaben iiber die Ver- 
arbeitung yon Hadern, Lumpen, Abfallen aus Textilfabriken u. Altpapier auf Roh- 
pappe u. Beschreibung der weiteren Behandlung bis zum fertigen Prod. (Kunststoffe
19. 1—3. 39—40. Febr.) Su y e r n .

Albert Sander, Technische Verbesserungen in  der italienisclien Kunslseidenindustrie. 
Die Verff. yon MOLINARI u . G a b a r d in i  zum Rcgenerieren der Fixierungs- u. Koagu- 
lierungsbader der Viscoseseidefabrikation sind geschildert. Das gesamte uberschussige 
Fisierungsbad wird konz. u. die konz. Lsg. wird naeh Abtrennung des Na.,SO., dem 
Koagulierungsbad zugesetzt. Oder man laBt einen Teil des Fixierungsbades unter 
Gewinnung von Glaubersalz auskrystallisiercn, konz. einen anderen Teil der noeh immer 
im tJberschufj yorhandcnen Fixierungslsg. zusammen mit einem Teil des beim Krystalli- 
sierenlassen gewonnenen Glaubersalzes u. setzfc die konz. Lsg. zum Koagulierbade. 
Eingedampft wird die fein yerstaubte Lsg. durch h. Vcrbrennungsgase im Gegenstrom 
in einem Turm aus saurefesten Lavasteincn. Schema einer Anlage ist mitgeteilt. (Kunst- 
seide 11. 112—14. Marz.) S u v e r n .

Wilhelm A. Dyes, Kupferseide. Zusammenstellung u. Bespreehung von Patenten 
iiber Herst. u. Verarbeitung sowie Angaben iiber die Cu-Seidc lierstellenden Fabriken, 
Produktion, Umsatz u. Preise. (Kunstseidc 11. 47—52. 90—98. Marz.) Su v e r n .

Rud. Bernhardt, Mikroskopiach sichtbare Verunreinigungen der Visco.se und 
Viscosekunstseide. Ais wiehtige mkr. sichtbare Verunreinigungen in der Viscose wurden 

. CaC03, MgC03, FeS, harzfettsaures Ca u. unaufgeschlossene Zellstoffteilchen fest- 
gestellt. Die gróBeren Fremdkórper werden bei der Koagulation der Viscose aus dem 
sich bildenden Faden ausgeschieden, wobei Seide mit anomalen Querschnittsformen 
entsteht. E in sichtbarer EinfluB des in der Viscose yorliegenden freien CS2 ist unter 
n. Bedingungen nieht nachzuweisen. Die haufigsten Verunreinigungen der Viscose- 
kunstseidc sindLuftblaschen, die mitSpezialmetlioden sichtbar gemacht werden konnen. 
Sichtbare Abseheidungen von Holzgummi u. Oxycellulose im Kunstseidefaden konnten 
in keinem Falle nachgcwiesen werden. Die bekannten Rkk. zum Nachweis von Oxy- 
cellulose wurden gepriift. Ein hiiufiges Auftreten von Harz- u. Fettsaureabschcidungen 
in der Kunstseide wurde festgestellt. Weiter wurde eine Methode zur Best. yon 0 2 
in NaOH-Lsg. ausgearbeitet u. mit ihrer Hilfe eine intensiye Aufnahmc von 0 2 durch 
gel. Harzsaurc nachgcwiesen. Auf gewisse Storungen bei Ausfarbung der Viscose- 
kunstseide mit bas. Farbstoffen wird hingewiesen, sehr yiele Ayiyagemittel reagieren 
mit Safranin u. mit den bas. Farbstoffen unter Bldg. in W. u. zahlreichcn organ. Losungs- 
mitteln unl. Abseheidungen. (Kunstseide 11. 13—17. 85—90. Marz.) S u y e r n .

L. Clement und C. Riviere, Synlhelische Perlmuller. Unter Hinweis auf einen 
glcichlautenden Artikel von Obst  (C. 1927. I. 2695) berichten Vff. iiber ihre eigenen 
Arbeiten. Durch Diffusion einer kolloiden Lsg., die Soda enthalt, in eine Ca-Salze 
enthaltende Gelatineschicht erhieltcn sie ein Materiał, das ganz das Aussehen von 
Perlmutter besaB. Der Vorgang konnte noeh nieht industrialisiert werden, dagegen 
wurden damit gute Erfolge bei der Imitation yon Perlen erzielt. (Rev. gón. Matieres 
piast. 5. 81—83. Febr.) K onig.

Ettore Viviani, Sclmellmethode zur Herstellung von Faserąuersćhnitlen. Ein Faden- 
biindel wird mittels einer Sclilinge in einen Korken gezogen u. der Kork wird dann 
durchschnitten. (Kunstseide 11. 111—12. Marz.) Suyep.n.

Ismar Ginsberg, Unterscheidung zwischen Viscose- und Cuprammoniumrayon. 
Eine siehere Unterscheidung ist móglicli durch Kochen der Probe mit yerd. Essigsaure 
oder HjSO., in einem Kolben, in dessen Hals ein mit Pb-Acetat getrsinkter Papierstreifen 
befestigt ist Bei Viscoseseide zeigt sich eine Braunfarbung. (Textile Colorist 51. 
107—09. Febr.) . SuVERN.

Wilhelm Dischreit, Unterscheidung von Kupfer- und Viscoseseide. Mit Neolan- 
farben der G«sellschaft fiir Chemische Industrie in Basel farbt sich Cu-Seide tiefer ais
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Viseoseseide. Besonders geeignet ist eine Misohung von Neolanblau G u. Neolangelb B. 
(Kunstseide 11. 117. Marz. Dresden.) SiiVERN.

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Paul Onnertz, 
Borlin-Wilmersdorf, und Benno Schwarzel, Berlin, Deutsehland, Schulz der lierischen 
Faser gegen die schadigende Wirkung alkalischer Fliisssigkeiłen. (A. P. 1692950 vom 
22/6. 1925, ausg. 27/11. 1928. D. Prior. 21/6. 1924. — C. 1927- I. 378 [F. P. 
30594].) F r a n z .

Sociśtó pour la Fabrication de la Soie „Rhodiaseta“, Seine, Frankreieh, 
Mattieren und Wollahnlichmachen von Fdden oder Geweben aus Celluloseacetatseide. Man 
behandelt Celluloseacetatseide mit 10—30%ig- Lsgg. von CaCl2, MgCl2 oder LiCl u. 
kocht dann kurzo Zeit mit verd. Sauren, HC1, H3PO,,, Borsaure, Benzoesaure, Anthranil- 
siiuro, Naphthalin-/?-sulfosauro von nicht iiber 1/10-n. Boi der Behandlung der Cellulose- 
acetatseido m it Naphthalin-/?-sulfosaure erzielt man eino Vergrófierung des Volumons 
u. oinon wollahnlichen Griff, mit Benzoesaure u. Salicylsaure erhalt man ein weiBes 
mattos Prod. Borsiiure liefert eino porlmutterahnlich ausschende Faser. (E. P. 301 335 
vom 22/6. 1927, ausg. 27/12. 1928. F. P. 638 795 vom 3/8. 1927, ausg. 2/6. 1928.
E. Prior. 22/6. 1927.) F r a n z .

H. Kumagawa, Tokio, und K. Shimomura, Toyotamagun b. Tokio, Her
stellung von Papiermasse aus marlchaltigem pflanzlichen Kohmaterial, wie Zucker- 
rohrbagasse, Hirscstroh u. a., dureh Hollandem unter stiindigem ZufluB von h. oder 
k. W., wodurch die Zucker- u. andoro 1. Stoffo entfernt u. gleiclizeitig die langen, 
dtlnnon u. kurzeń, dicken Fasorn getrennt werden, indem letztere an der Oberflache 
des W. schwimmen u. loiclit abgotrennt werdon konnen. Auf diese Weise wird in 
oinfacher Woiso ein langfaseriger Papierzellstoff erhalten. (E. P. 299 740 vom 30/6.
1927, ausg. 29/11.1928.) M. F. Mu l l e r .

Socićtć d’exploitation de Brevets et Proeśdśs P. N., Lyon, Verfahren und 
Vorrichlung zur Herstellung von Harzlosungen fu r  Papierfabrikation u. dgl. auf koltem 
Wege. Man loitot in ununterbroohonom Betrieb eino wss. Atznatronlsg. mit nicht 
mehr ais 7 g im 1 iiber Harz, das vorher kcinorlei mechan. Bearbcitung untorworfen, 
sondern nur in grobe Stiicke gobrochcn wurde. (Oe. P. 112 474 vom 22/6. 1926, 
ausg. 11/3. 1929. D. Prior. 10/4. 1926.) . E n g e r o f f .

Aylott & Barker, London, Verbundpapier, bestchend aus einem gliinzenden 
oder nicht glanzondon wasscrdichten oder Pergamentpapier u. einer gewóhnlichen 
festen Papiersehicht, dio zusammengeleimt u. dureh orhitzte Rollcn zusammengepreBt 
werden. (E. P. 297 255 vom 14/12.1927, ausg. 11/10. 1928.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt u. M., iibert. von: Robert GrieB-
baeli und Julius Eisele, Ludwigshafon a. Rh., Nutzbarmachung von Lignin oder 
ligninreichen Sloffen, wie die Ruckstando von der Holzverzuckervng m it konz. Sauren, 
durc.lv Estraktion mit organ., halogenhaltigen Lósungsmm. Besonders geeignet ist das 
Athylenchlorhydrin, das bei 100° dio gefiirbten Begleitstoffe herauslost. Aus dem 
Abdampfriickstand des Extraktes liiBt sich z. B. dureh Sublimation Vanillin ge- 
winnen. Der ̂  bituminOso Riickstaml dient zur Herst. von kilnstlichen Harze.il, ais 
Ubcrzugsmałerial oder Bindcmitłel, wiihrond der farblose Extraktiousriiclvstand ais 
Fiillstoff fiir Kunstmassen Verwendung findot. (A. P. 1 666 696 vom 18/10. 1927, 
ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 22/10. 1926.) R a d d e .

Richard van Rees, Deutsehland, Wiedergewinmtng von Campher aus Celluloid- 
abJćUet). Dio Colluloidabfallo werden mit einer 20—25%ig. NaOH erhitzt u. der in 
Freiheit gesetzto Campher mit W.-Dampf kontinuierlich abdest. (F. P. 652 009 
vom 30/3; 1928, ausg. 2/3. 1929. D. Prior. 12/5. 1927.) U l l r ic h .

Toshiya Iwasaki. Tokio, iibert. von: Kyohiko Hagiwara, Kyoto. Japan, Kunst- 
seide u. dgl. (A. P. 1699  615 vom 14/3. 1927. ausg. 22/1. 1929." Japan. Prior. 3/S.
1926. -  C. 1927. II. 521.) 6 K a u s c h .

Pathó Cin&na (Anciens Etablissements Path6 Frśres), Seine, Frankreieh, 
CcUuloscesier- und -tithermassen. Ais Plastizierungsmittel verwendet man Gemische 
\’on 12—18 Teilen Triphenyl- u. 15—9 Teilen Trikresylpliosphat. Ein Gemisch von 
15 To i len Triphenylphosphat u. 12 Teilen Trikresylphosphat ist ein Plastizierungs- 
mittel fiir Colluloseaeetat, Celluloseacetonitrat, Cellulosenitrat u. Benzvlcellulose. 
(F. P. 643 S84 vom 13/4. 1927. ausg. 25/9. 192S.) F r a n z .

W. J. Rickets, Slough, Buekinghaiushiro. Diaphragma fiir Musikinstrumente. 
Man behandelt Papier, Leinen, Seide, Kunstseide, mercerisierte Baumwollc usw. mit
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den Kondensationsprodd. aus Harnstoff, Thioharnstoff oder ihren Yerbb. u. CH„0. 
(E .P . 302746 vom 1/10. 1927, ausg. 17/1. 1929.) F ra n z?

Robert Henderson Clapperton-and William Henderson, Modern paper-makine. London:
Bonn 1929. (36G S.) 31 s. 6 d. not.

[russ.] A. Morosow, Casein. Praktischo Anleitung zur Gewinnung, Untersuchung und
Fabrikation in teclmischem MaBstab. Nowossibirsk 1929. (112 S.) Rbl. 1.15.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
H. Guillon, ZJntersuchungen uber die Vergasung und die prakłische Fuhrung der 

Gaserzeuger. Vf. erórtert die Theorie der Vergasung, den EinfluB der Temp. u. des 
Einblasens von Wasserdampf, dic Qualitiit des Mischgases, die Yergasung von Holz. 
mageren Kohlen u. Koks u. von fetten Kolilen u. diskutiert Beispiele'aus der Praxis, 
(Chaleur et Ind. 9. 580—87. 10. 37—43. Jan.) J u n g .

R. Gau, Die neue Zenlralkokerei auf Zeche Emil, Essen-Alłenessen. Abhandlung 
iiber die techn. Entw. moderner amerikan. u. deutscher GroBkokereien u. Beschreibung 
der neuen Zentralkokerei der Zeche Emil, Essen-Altenessen. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Ing. 73. 437—40. 30/3. Essen.) J u n g .

Jas. T. Donnelly, C. Hamilton Foott und Joseph Reilly, Der Einflufi vorheriger 
Oxydation auf die Urdcslillationsprodukte, der Iiohle. V. Priifung des Koks und der Gase, 
die dureh Deslillation bei 6000 erhallen werden. (IV. vgl. C. 1923. II. 1955.) Die m it O 
Yorbehandelten Kohlen geben die hóchste Koksausbeute, wenn der insgesamt angewandte 
O 20% uberschreitet; der C-Geh. bildet ein Maximum bei Einw. von mehr ais 10% O. 
Das Gewicht des im Koks verbleibenden C, vcrglichen mit dem C-Geh. in der un- 
behandelten Kohlc, waehst rasch bis zu einem Maximum in der Nahe des O-Sattigungs- 
punktes, um dann langsam in gleiclibleibender Weise abzunehmen. Die Menge des 
im Koks Yerbleibenden O, zusammen mit dem nicht bestimmten S u. N, scheint bis 
zur Behandlung mit 13,2% O konstant zu bleiben, waehst dann aber zunaelist rasch, 
dann langsamer. Der EinfluB der Voroxydation auf dic Gaso auBert sich in einer schritt- 
weisen Verminderung des KW-stoffgeh. u. Erhohung der CO- u. C02-Zahlen. Wahrend 
bei den unbehandelten Kohlen die CO-Menge gegen die C02-Zahl uberwiegt, sind die 
Voll. beider Gase bei Behandlung bis zu 20% gleich, wahrend mit wachsender Oxydation 
C02 uberwiegt. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T 38—40. 8/2. Cork. Univ. Coli., Chemical 
Dcpartm., Fuel Laboratory.) B o r n s t e in .

D. J. W. Kreulen, Uber die Reaktionsfahigkeit von Koks. I. Nach Erorterung 
der fiir die Rk.-Fahigkeit des Kokses maBgeblichen Faktoren in Anlehnung an die 
Theorie von K o r e v a a r  uber die Vcrbrennung im Generator wird eine Methode zur 
Ermittlung der Aktivitat beschrieben. Einzelheiten u. App. im Original (C. 1928. I. 
3133). Die Methode beruht auf der gewichtsmaBigen Best. der unter bestimmten Vers.- 
Bedingungen gebildeten Verbrennungskohlensaure. Hierdurch ist es moglich, den 
EinfluB der KorngroBe auf das Versuchsergebnis auszuschalten, was zuerst an Zucker- 
koks ermittelt wurde. Dic Aktivitatsbest. aus yicr Koksarten (aus junger poln. Flamm- 
kohle, deutscher Gasflammkohle Graf Bismarck, Fettkohle Gutehoffnungshutte, 
Wales-Antlirazitkohle Gwaun Cao Garwen), die bei verschiedenen Schiffchenlangen 
untersucht wurden, zeigen, daB die wahrend des Yers. entstehende Oberflachen- 
veranderung des Kokses fiir verschiedene Koksarten prakt. gleich ist u. das Vers.- 
Ergebnis nicht beeinfluBt. Die Bestst. wurden bei G00° durchgefuhrt. Kurven u. 
Tabellen. (Brennstoff-Chem. 10. 128—31. 1/4. Rotterdam, Labor. f. Brennstoffchem. 
,,Gluckauf.“ ) , R o s e n d a h l .

—, Neue Methode, die saueren Teere von der Reinigung der Leuchł- und anderen 
Ole nutzbar zu machen. Um dio Sauro von der Teerraffination im konz. Zustande 
wieder zu gewinncn, verd. man den Saureteer mit den bei 130—200° aus Steinkohlen 
oder Olgasteer erhaltcncn Destillaten u. zieht die sich dabei absetzende konz. SOtH2 
unten ab. Die dureh W. oder Alkali vollig entsauerte Teerschicht wird dann dureh 
Dest. in Brennole u. Asphalt zerlegt. (Moniteur Produits chim. 12. Nr. 119. 10—11. 
15/2.) • B o r n s t e in .

Paul Hoening, Phenolgewinnung ans den Gaswdssern der Kokereien. Die Vor- 
arbeiten zur Gewinnung der Phenole aus den Gaswassern der Kokereien sind zu einem 
gewissen AbschluB gekommen. Zur Entphenolung kommen nur Ammoniakwasser mit 
einem Mindest^eli. von 2 g/l Phenol in Frage, die bis zu 0,6—0,8 g/l entphenolt werden

169*
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kónnen. Vf. seliildert kurz das Prinzip des Verf. von POTT-HlLGENSTOCK u .  geht 
dann ausfiihrlich auf die Ausfuhrung durch die H . K o p p e r s  A.-G. (Zeche Mathias 
Stinnes I/II) ein (2 Abb.). Vf. erortert die Wirtschaftlichkeit der Phenolgewinnung. 
Literatur- u. Patentangaben. (Ztschr. angew. Chem. 42. 325—31. 30/3. Karnap.) Roś.

Eduard Sauerbrei. Dberhitzung in  Acetylenentwicklern und Schadigungen durch 
Zerfallsprodukte des Acetylem. Hinweis auf dio Arbeiten zweier Sonderausschiisse deś 
deutschen Acetylenausscliusses iiber die Mógliclikeit, daB durch Zerfallsprodd. des 
Acctylens Gesundheitsschadigungen hervorgcrufen werden kónnen. (Zentralblatt 
Gewerbehygiene Unfallverhut. 16. 80. Marz. Berlin.) SPLITTGERBER.

Eduard Sauerbrei, Verhulung explosibler Acelylenluftgemisćhe in  Acetylen- 
cntwicklem. Vf. erortert die Griinde, die zur Abanderung der Bestst. der techn. Grund- 
siitze fiir den Bau u. die Aufstellung von Acetylcnanlagen gefiihrt haben. Grundlegend 
sind jctzt die beiden Forderungen, dafi der genau umgrenzte Gasraum der Entwickler 
moglichst klein gchalten wird u. dabei vollstandig durchspiilbar ist, u. dafi sich in 
keinem Teil dieses Gasraumes in den gefahrbringenden Betriebszustanden mehr ais 
3% 0 2 bzw. 15% Luft befinden diirfen. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallyerhiit. 
16. 80—81. Marz. Berlin.) Sp l it t g e r b e r .

Eduard Sauerbrei, Lehren aus der Stalislik der Acetylenezplosionen. Auffallend 
grofi ist die Zahl der Explosioncn, die auf fehlerhafte Bedienung der Acetylenerzeuger 
oder auf vorschriftswidriges Verh. des Bedienungspersonals zuruckzufuhren sind. Eine 
eingehende Belehrung tu t daher not, Carbidtrommeln, dereń Deckel klemmen, diirfen 
nicht mit Hammer u. Meifiel geóffnet werden, yielmehr leistet ein Sttick Holz bessere 
Dienste. Offenes Feuer ist von der Nahe der Carbidtrommeln fernzuhalten. Leere 
Trommeln sind aus der W erkstatt zu entfernen. Haufig festgestellt ist die unsach- 
gemiifie Behandlung eingefrorener Anlagen. Unordentliches Entschlammen u. Aus- 
einandernehmen der Entwickler kann einen Unterdruck im App. verursaehen. Haufig 
ist Gasaustritt aus dem Entwickler ais Explosionsursache fcstzustellen. Scbliefilich 
werden einige Falle besprochen, bei denen der Flammenriickschlag vom Brenner her 
die Explosion cinleitete. (Schmelzschweifiung 8. 41—44. Marz. Berlin.) K a l p e r s .

Wassili Komarewski, Zur Frage der Bestimmung des Zersetzungsgrades des 
Torfes. (Die quantitative Bestimmung der Cellulose.) Vf. betrachtet ais Mafi fiir die 
Zers. des Torfes den Geli. an unyeranderter Cellulose. Die Menge der Cellulose nimmt 
mit der Tiefe des Torfes betrachtlich ab, was m it der Theorie yon F r .  F i s c h e r  u .
H. S c h r a d e r  iiber die Entstehung der Kohle im Einldang steht. — Vf. gibt eine 
Methode zur ąuantitatiyen Best. von Cellulose an, die auf physikal.-chem. Messung 
(Drehung der Polarisationsebcne) beruht. Nach Behandlung des Torfes mit organ. 
Lósungsmm. zur Entfernung von Wachs, Harz u. Zers.-Prodd., werden die Humin- 
sauren mit l% ig. NaOH entfernt u. darauf das Lignin mit 10%ig. Chlordioxydlsg. 
Es verbleibt eine rohe Cellulose mit 4% Asclie. Die reine Cellulose erhalt man durch 
Auflósen in S c h w e iz e r s  Reagens u. Waschen mit Natronlauge, W., A., A. Sie zeigt 
eine von K. H e s s  fur Cellulose festgestellte Drehung von —3,46°. 1 Tabelle zeigt 
die Zus. yerschiedener Torfe. Vf. yergleicht seine Resultate mit denen nach der Methode 
yon C ro s s  u . B e v a n  erhaltenen u. fand 2— 3% Cellulose weniger. (Ztschr. angew. 
Chem. 42. 336—38. 30/3. Moskau, Labor. Torfforschungsinstitut ,,Instorf.“ ) R o s e n d .

W. Haider, O ber Dickspiilung. Die Dickspiilung ist eine kolloidale Mischung 
von feinst zerteiltem Ton u. W., wobei der Ton im allgemeinen aus der im Verlauf 
der Bohrung angetroffenen Formation stamrnt; sie hat den Zweck, das von der Sohle 
losgebrochene Bohrgut zutage zu befórdern, die Bohrlochwand zu yerschmieren usw. 
Das Vcrf. wird in seinen techn. Einzelheiten besclirieben. (Allg. Osterreicli. Chem.- 
u. Techn.-Ztg. 47. Intern. Ztschr. f. Bohrtcchnik usw. 37. 44—47. 57—58. 15/3.) N a p h t .

W. F. Seyer und A. F. Rees, Die unter 150° siedenden Kohlenwasserstoffe aus 
Peru-Erdiil. (Vgl. C. 1927- II. 1640.) Durch sorgfaltige Fraktionierung in einem naher 
beschriebenen App., wobei die Destillate bis 175 in 25 Fraktionen u. diese wieder in 
5 Fraktionen unterteilt wurden, konnten die KW-stoffe C„HW, C7H14, CgH w u. C9H18 
isoliert werden. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 359—60. 1928.) N a p o t a l i .

Hugo NovŚk, Untersućhung von Parkett-Asphalt. Parkett-Asphalt oder Parkett- 
harz dient ais Unterlage fiir Parkettfufibóden, wenn dieser z. B. auf Beton gelegt werden 
soli. Die 51. besteht aus bituminósen, in der Hitze gut fliefienden Stoffen, die oberhalb 
40—50° erweichen, u. aus fein gemahlenem Kalkstein. Der Erweichungspunkt des 
Bitumen soli um so lióher sein, je gróber die minerał. Beimengung ist u. je hóher der 
prozentuale Geh. an Bitumen ist, Yerwendet werden Asplialt oder Pech aus Stein-
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kohlenteer (Erwp. 60—75°). Die Deformicrbnrkeit des Materials bei steigender Temp. 
wird mit einem besonderen App. an der Durehbiegung eines gepreBten Stabes gemessen. 
Ein guter Parkettasphalt soli unter 35° nieht mit der Durehbiegung beginnen u. die 
yollstandige Durehbiegung soli unter 45° nieht beendet sein. (Paliva a Topeni 11. 
17—19. 16/2.) Ma u t n e r .

Robert Kuhn, Mincraloltechnik. Eorts. von C. 1929. I. 1294. Gemeinverstand- 
liehe Abhandlung uber das Erdol (Entstehung, Vork., Gewinnung, Eigg., Verarbeitung; 
Eigg. u. Verv,’ertung der Verarbeitungsprodd.). (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. Mineralóle 2. 
30—32. 35—36. 38—39. 41—43. 47—48. 51. 55—56. 57—58. 59—60.) R i e t z .

C. Bonnier, Uber die Bestimmung der Temperaluren in  den Explosio?ismoloren. 
Diskussion des Indicatordiagramms. Kennt man das Vol. des angesogenen Prisehgases 
u. das Vol. der zuriickbleibenden Verbrennungsgase (toter Raum) u. zwei Drucke, 
so kann man alle Tempp. im Diagramm berechnen, wenn man bei Verss. mit einem 
geeigneten Treibmittel wie Bzl. die Temp. in einem Punkt des Diagramms bestimmt 
hat. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 957—59. 2/4.) W. A. RoTlI.

A. Lion, Spiritus ais Betriebsstoff. Besonders giinstige Eigg. sind sehr sauberes 
Verbrennen, holie Verdichtungsfahigkeit u. groBe Klopffestigkcit, die sogar noch die 
des Bzl. ubertrifft. In vielen Landern haben sich Spiritusgemisehe gut eingefuhrt, 
teilweise unter EinfluB der Regierungen, die im Interesse der Landwirtschaft u. der 
nationalen Wirtschaft die Spirituserzeugung stark unterstiitzen. Die M o n o p o l i n e  
d e r  D e u t s c h e n  R e i c h s k r a f t s p r i t  G. m. b. H. sind Mischungen von 
Spiritus mit Bzn. (25: 75%) bzw. mit Bzn. u. Bzl. (50: 30: 20%). Der Verbrauch an 
Sprit zu Kraftstoff ist in Dcutschland yerhaltnismiiBig gering, in Frankreieh liegen 
die Yerhaltnisse weit giinstiger. (Brennerci-Ztg. 46. 18. 23/1. Berlin.) L u c k ó w .

S. F. Birch und R. Stansfield, Klopfwerte von reinen Kohlenwasserstoffen. 
Im Gegensatz zu den Ausfiihrungen von N ash  u . H ow es (C. 1929. I. 2007) bemerken 
Vff., daB nach ihren Verss. Diamylen kein so guter Antiklopf-KW-stoff ist, ais N ash  
u. H ow es angeben, u. sicher nieht besser ais Trimethylatliylen, durch dessen Poly- 
merisation er entstand. Die von den Yff. erhaltenen Antiklopfwerte, die sich auf gleiche 
Gewichtskonzz. (20% in Standardbrennstoff) bezielien, fallen in der Reihenfolge: 
Trimethylatliylen; daraus hergestelltes Diamylen; aus den aus Handelsamylalkohol 
mit ZnCl, erhaltenen hochsd. KW-stoffen herausfraktioniertes Diamylen; aus dem- 
selben Gemisch herausfraktioniertes Triamylen vom Kp. 240—250°. DaB Polymeri- 
sation den Antiklopfwert vermindert, ergab sich auch daraus, daB Methylcyclohexen 
bei der Priifung in der Ricardo E. 5 Mascliine wie oben einen hoheren Antiklopfwert 
aufwies ais sein Dimeres, das Methylcyclohexylmeihylcyclohexen. Bei der Unters. yon 
Cyclohexen zeigte sich, daB der Wert in jeder beliebigen Konz. von der Vorgeschichte 
des Praparats abhangig war. Ein Praparat, das im Laboratorium gestanden hatte, 
verbesserte sich im Antiklopfwert, wenn es iiber Na dest. wurde. Bei Ausgesetztsein 
an Licht u. Luft fiel der Wert rasch, wahrend eine in brauner Flasehe aufbewahrte 
Probe sich lange nieht so schnell verschlechterte. Dies Verh. riihrt vielleicht von 
Spuren von Gyclohexenperoxyd her, das sich unter den angegebenen Bedingungen 
leicht bildet (vgl. STEPHENS, C. 1928. I. 1860). Bauschanalysen der obigen Cyclo- 
hexenpraparate ergaben 0,2 g Peroxydsauerstoff per 1 fiir die dem Licht ausgesetzte 
Probe u. 0,009 per 1 fiir die andere. Beim Stehen an der Luft gibt Cyclohexen schon 
nach kur zer Ultraviolettbestrahlung Anzeichen fiir die Ggw. von Peroxyden. — Bei 
Prufung in 20% Gewiclitskonz. zeigten von Verbb. mit 2 Doppelbindungen solche 
mit konjugierter Doppelbindung wie f),y-Dimethylbutadien, Cyclohexadien-l,3 u. 
Butadien ausgezeichnete Antiklopfeigg., wahrend andere wie Diallyl ziemlich wirkungslos 
waren. Fcrner sind noch die Antiklopfwerte yon Cyclohexan u. Bzl. im selben MaB 
wie die Werte der angegebenen KW-stoffe gemessen worden. (Naturę 123. 490—91. 
30/3. Sunburg-on-Thames, Anglo-Persian Oil Co., Meadhurst Lab.) B e h r le .

A. W. Nash und Donald A. Howes, Klopfwerte von reinen Kohlenwasserstoffen. 
Zu den Bemerkungen yon BlRCH u . STANSFIELD (yorst. Ref.) flihren Yff. an, daB 
zur Erkliirung der Diskrepanz der beiderseitigen Messungen der Antiklopfwerte von 
Trimethylatliylen u. Diamylen zu beachten ist, daB die Werte nieht direkt yergleichbar 
sind, da die Werte von BlRCH u. STANSFIELD sich auf Konzz. nach Gewioht, die der 
Vff. auf Konzz. nach VoI. bcziehen. Weiterhin kann das Verlialtnis Brennstoff/Luft 
infolge der starken Fliichtigkeit des Trimethylathylens (Kp. 38,42°) bei_ den beider
seitigen Messungen differiert haben. — Die Autozydation des Cyclohexens wird bestatigt, 
aber auch Penten-Z u. Trimethyldtliylen entfarben nach mehrtagigem Stehen am Licht
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Indigolsg. u. machen Jod aus HJ-KJ-Lsg. frei, welche Eig. nach mehrstd. Dest. iiber 
Na verschwindet. Diisobutylen u. Diamylen reagieren m it gasformigem 0 2 unter der 
Wrkg. des Liehts viel langsamer ais die einfachen Olefine wie die Pentene, wahrend 
Pseudocumol u. m-Xylól, dic nicht die Antiklopfeigg. von Toluol haben, sehr rasch 
Autoxydation erleiden. (Naturę 123. 526—27. 6/4. Univ. of Birmingham.) B e h r l e .

Jar. Hosek, Formolilanalyse von Erdol. Nach A. M. N a s t ju k o w  (Petroleum
4. [1908]. 1336) bleiben Paraffin-KW-stoffe u. gesatt. Naphthene bei Beriihrung mit 
Formaldehyd u. konz. H 2S04 unverandert, wogegen die Olefine u. die sog. ungesatt. 
Naphthene eine braunrote FI. u. die aromat. KW-stoffe ein rotliches bis grunliches 
Prod. geben (Formolitrk.). Der Geh. an diesen Kondensationsprodd. (getrocknet) in %  
gibt die Formolitzahl. Sie eignet sich aber in keiner der beschriebenen Ausfulirungen 
zur Kennzeichnung eines Erdóls. '(Chemicky Obzor 4. 67—70. 31/3.) MAUTNER.

Walter J. Podbielniak, Verfahren zur Analyse von Naturgasolin. Vf. hat das 
Verf., das er schon friiher besohrieben hatte (vgl. C. 1928. II. 2613) weiter verbessert 
u. erprobt. Gasolin oder Erdgas wird bei tiefer Temp. in einen beschriebenen u. ab- 
gebildeten App. gefullt u. der fraktionierten Dest. unterworfen, wobei aber die Dampfe 
nicht kondensiert u. gemessen werden, sondern ihre Menge durch Druckanstieg eines 
Hg-Manometers ermittelt u. berechnet wird, wahrend die Temp. mittels Thermoelement 
gemessen wird. Es hat sich gezeigt, daB durch dieses Verf., das 2—6 Stdn. pro Vers. 
dauert, sehr scharfe Fraktionierung der KW-stoffc vom Methan bis zum Oktan erzielt 
wird. Tabellen Abb. u. techn. Einzelheiten im Original. (Oil Gas Journ. 27. No. 35.

—, Vorsćhriflen zur Priifung biluminóser Stoffe. Die genauen Vorscłmften u. 
einigc Beispiele zur Messung des Erweichungspunktes (mit Ring u. Kugel), der Pene- 
tration (Eindringen einer beschwerten Standardnadel bei verschiedener Beschwerung, 
Temp. u. Zeit), der Duktilitat (mit App. nach Dow) werden gegeben. Weiterhin 
werden die Bestst. von Gcwichtsyerlust beim Erwarmen, Verkokungsriickstand u. 
Paraffingeh. im Asphalt genau bcsprochen. (Paliva a Topeni 11. 20—23. 26/2.) M aut.

Rudolf Vondracek, Der Carbidhandel und die Gasmcjitechnik. Der Vf. wendet 
sich gegen die Tatsache, daB im Carbidhandel die Best. des Rohacetylens in feuchtem 
Zustand geschieht, die erhaltenen Werte also die durch die Wasserdampftension be- 
dingte Korrektur nicht bcriicksichtigen. Der Vf. erklart ein solches Vorgehen fiir 
unwissenschaftlich u. iiTefiihrend. (Chem.-Ztg. 53. 247—48. 27/3. Briinn, Techn. 
Hoclisch.) J u n g .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Synthetic Ammonia & 
Nitrates Ltd., Stockton-on-Tees, Kohledampfdesiillalion. (Aust. P. 118 53/1928 vom 
21/2. 1928, ausg. 9/10. 1928. E. Prior. 22/2. 1927. — C. 1928. 1.614 [E. P. 
278 577].) K a u s CH.

Kohlenveredelung Akt.-Ges., Berlin, Yerfahren zum Sclacelen von feinkórnigen 
oder staubformigen, biluminosen Stoffen, die durch den Heizraum vermiltels eines Gases 
gelragen icerden. (D. R. P. 474 339 KI. 10 a vom 18/3. 1924, ausg. 30/3. 1929. — 
C. 1927. II. 2585 [F. P. 626 852].) D e r s in .

Societe de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Puteaux, Frank- 
reicli, Yerfahren zur Herstellung eines anthracitahnlichen Brennstoffs durch Entgasen 
von Prepiingen, die aus einem nach dem Trent-Verfahren gewonnenen Kohle-Ol-Gemisch 
bestehen, dad. gek., daB dem Kohh-Ol-Gemisch vor der Pressung u. Entgasung Mager- 
kohle, insbesondere Anthracit, zugefiihrt wird. — Nach dem TRENTschen oder einem 
anderen gleichwertigen Verf. wird eine Kohle-Olpaste erhalten, dereń Olgeh. je nach 
der QuaHtat des verwendeten Óles, des Masuts, des Teercs oder des Teeróles zwischen 
15 bis 25% schwankt. Dieser "OberscłiuB an 6l gestattet es, der Masse ohne Zusatz 
eines Bindemittels eine Menge von Anthracit oder einer anderen Magerkohle zuzusetzen, 
die das Zwei- bis Dreifache des Gewichtes der gereinigten Kohle u. des Oles erreichen 
kann. Man erhalt durch Entgasung der aus der Masse hergestellten PreBlinge eine 
Prepkohle, die infolge ihrer groBen Dichte dem A nthracit ahnclt (vgl. Belg. P. 350 976; 
C. 1929.1 .1643). (D. R. P. 474 499 KI. 10 b vom 12/10.1926, ausg. 6/4.1929.) D e r s in .

Carbonisation Soc. General d’Exploitation des Carbones, Paris, Kohle fiir 
metallurgische Zu-ecke. Man zerkleinert vcrkokte u. unverkokte Braunkohle, Torf o. dgl. 
in kleine Stiicke u. bringt diese in ein Bad von Atznatron oder -kali zwecks Beseitigung 
des S, dest. sie zwecks Austreibung der Teere, schlieBlich setzt man der getrockneten

38. 144. 146. 17/1.) N a p h t a l i .
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M. Na-, K-, Ca-, Ba-, Sr- o. dgl. N itrat oder Borat, gegebenenfalls mit NaOH oder 
KOH, u. zwar in Mengen zu, die ihrem S- u. P-Gelialt entsprechen. (E. P. 304 676 
vom 1/5. 1928, Auszug yeroff. 20/3. 1929. Prior. 24/1. 1928. Zus. zu E. P. 288 551:
C. 1928. II .  213.) K a u s c h .

Amandus Hemrich, Monroe, Louisiana, Kohle aus Abfdlkn. Aus dem Ver- 
brennungshause u. dgl. wird die mit Kohle u. Staub beladene Luft abgesaugt u. durch 
ein Eilter gcleitet. (A. P. 1702  968 vom 2/3. 1927, ausg. 19/2. 1929.) K a u s c h .

Barrett Comp., V. St. A., Verfahren zum Beirieb von Koksofen und zur Destillalion 
vmi Teerdlen. Die aus mehreren Ofen leommenden Gase werden in einem .gemeinsamen 
Sammelrołir gesammelt u. darin mit fein verteiltem Ol in Beruhrung gcbracht, das in 
einer zur Kuhlung u. zum Waschcn der Gase ausreichenden Menge cingeleitet wird, 
um die Teerbestandteile aus den Gasen zu entfcrnen u. sio mit ÓZdampfen anzureichern, 
worauf die abgeschiedenen ?’eerbestandtei]e u. die mit Oldampfen angereioherten, 
gereinigten Gase abgezogen u. zur Abscheidung der Ole gekiihlt werden. Die Ole, 
besonders teerhaltige Ole, sollen mit Zerstaubern oder Spritzdiisen eingespriiht werden, 
so daB sie dabei dest. werden u. der Dest.-Riickstand mit Teer aus dcm Sammelrohr 
yermischt u. abgezogen werden kann. Es kann auch cino am Boden des Sammelrohres 
befindliche Olmasse mittels Ruhrern in den Gasen gestaubt werden, auch soli die Temp. 
der Gase in dem Sammelrohr durch Zusatz von W. oder N H a-W. in fein yerteiltem 
Zustande teilweise geregelt werden. (F. P. 651127 vom 22/3. 1928, ausg. 14/2. 1929.
A. Prior. 29/3. 1927.) D e r s in .

Gas Light and Coke Co., London, W. G. Adam, Esscx- und F. M. Potter, 
London, England, Desłillation von Teeren und Olen. KW-stoffóle, Teere u. dgl. werden 
dest., indem man sie durch erhitzte Róhrcn unter Druclc durchleitet, worauf entspannt 
wird u. eine Scheidung der gebildeten fl. u. gasfórmigen Prodd. stattfindct. Diese werden 
dann gesondert m it neuem Ausgangsmatcrial zum Warmcaustausch gcbracht, (E. P. 
303 038 vom 27/8. 1927, ausg. 24/1. 1929.) D e r s in .

Gewerkschaft M. Stinnes, Essen, Kohlengasreinigung. Das Kohlengas wird mit 
Dampfen oines Waschols fiir Naphtlialin beladen, dann gekiihlt, um einen Regen der 
Waschfl. zu erzeugen, der den Gesamtgehalt des Naphthalins entfcrnt. (E. P. 304 145 
vom 14/1. 1929, Auszug yeroff. 13/3. 1929. Prior. 14/1. 1928.) KAUSCH.

Rudolf Geipert, Berlin-Mariendorf, Trockener Gasreiniger, dad. gek., daB in die 
Reinigungsmasse gegen den Durcktritt ungereinigter Gase abgedichteto Kammern 
eingebaut sind, dereń mit der Masse in Beriihrung stehende Querwande nachgiebig 
gelagert sind. — Trockener Gasreiniger nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Kammern 
durch yerschiebbare Querwiindo gebildet sind, dic yon der Gesamtmasso einen Teil 
der Massc abtrenncn, der gegen den Durchtritt der Gase durch Abdeckkórper geschiitzt 
ist. — Durch die Vorr. soli ein unzulassiger Druck der allmahlieh wachsenden Reinigungs- 
masse auf die Behiilterwandungen yermieden werden. Wachst die Reinigungsmasse, 
so werden durch die Masse die Qucnvande der Kammern yerschoben, wodurch der 
Druck ausgeglichen ist, ohne auf die Behalterwandungen ubertragen zu werden, die 
auch bei langer Betriebsdauer nicht mehr bersten. (D. R. P. 473 987 KI. 26 d yom 
15/11. 1927, ausg. 25/3. 1929.) D e r s in .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Synthetic Ammonia & 
Nitrates Ltd., Stockton-on-Tees, Wassergas und Wassersloff. (Aust. P. 11 854/1928 
yom 21/2. 1928, ausg. 9/10. 1928. E. Prior. 22/2. 1927. — C. 1928. I . 1738 [E. P . 
282 573].) K a u s c h .

Paul Schmidt, Miinchen, Verfahren zum Ausscheiden von rerdampften Fliissig- 
keiten aus Gasslrómen (z. B. Ole aus Schwelgasen), dad. gek., daB die Gasstrome dureh 
das Entlangfiihren an gekuhltcn Wandungen in Grenzschichtstromungen derart zer- 
legt werden, daB die sieh durch dic Kiihlwrkg. aus den Dampfen yerdichtendcn Tropfchen 
von der Kiihlflacho u. aus der Richtung des restlichen Gasstromcs abgelenkt werden. — 
Zweok der geschilderten Behandlung ist, einesteils gewisse Bcstandteile aus dem Gas- 
gemisch auszusondern u. andcrenteils diesen auszusondernden oder anderen Bestand- 
teilen des Gemiselies eine yorzugsweise therm. Behandlung angedeihen zu lassen. 
(D. R. P. 473 878 KI. 26 d yom 13/2. 1927, ausg. 25/3. 1929.) D e r s in .

Karl Kahn, Boppard a. Rh., Acetrjlenentuiicklcr mit durch den Wasserzufluf!
geregelter Carbidzufuhrung, dad. gek., daB das zuflieBende W. ein Ruhrwerk betatigt, 
welches den Carbidschlamm im Unterteil des Entwieklers dunnfliissig erhalt. — Dadurch 
wird yermieden, daB der Schlamm sieh am Boden des GefaBes zusammenballen kann. 
Er sol] ais diinnflussiger Brei mittels eines Uberlaufrohres durch den Druck im Be-
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halter fortgeschlammt werden. (D. R. P. 474145 KI. 26 b vom 8/4. 1928, ausg. 
30/3. 1929.) D e r s in .

Gesellschaft fiir maschinelle Druckentwasserung m. b. H., Duisburg, Ver- 
fahren zum Entwassem von Rohtorf durch Pressen unter Zusatz von hartlrockcnem Torf, 
dad. gek., daB dem zerstiiekelten Rohtorf neben durch Nachtrocknen in der Wannę 
gewonnenem harttroekenem TorfgrieB in der KorngróBe von etwa 0,3 bis 2 mm noeh 
aus dem PreBgut ohne vorherige Warmebehandlung durch Absieben zuriickgewonnener 
TorfgrieB zugesetzt wird. — Zur Ersparung von Warme fur die Nachtrocknung soli 
somit der aus dem feuchten PreBgut abgesiebte Zusatz mit naehgetrocknetem, hart- 
trockenem Zusatz in einem solchen Verlialtnis gemischt werden, daC der gewollte 
Entwasserungsgrad gehalten wird, u. diese Masse soli dem zerstiiekelten Rohtorf 
zugesetzt werden. (D. R. P. 474 558 KI. 10 c vom 16/3. 1927, ausg. 4/4. 1929.) D e r s .

Moorbau G. m. b. H., Berlin, Vorrichlung zur Herstellung und Fórderung von 
Spritztorf sowie zur Fórderung von WeiBtorf, dad. gek., daB durch einen an sich be- 
kannten Greifbagger gegebenenfalls in getrennten Lagen gefórderter Rohtorf in einem 
auf Raupenbiindern fahrbaren Verbreiungskasten durch von einer Hochdruckpumpe 
gespeisten Spritze zerldeinert, nach Erfordernis zerfasert u. verschlammt sowie durch 
eine Niederdruckpumpe weiterbefordert wird. Vorr. nach Anspruch 1, dad. gek., daB 
der Verbreiungslcasten in mehrere durch Rechen getrennte Raume geteilt ist, die mit 
Gefalle zueinander angeordnet sind. (D. R. P. 474 500 KI. 10 c yom 23/11. 1926,

Arnaldo Caroselli und Heinrich Heinz, Deutschland, Bituminose Emulsionen. 
Den zur Emulgierung von geschmolzenem Bitumen bestimmten wss. Lsgg. von Fett- 
oder Harzsauren werden Stoffe, welche die Oberflachenspannung des Bitumens er- 
niedrigen, in einer Menge zugesetzt, welche geringer ist ais 2% des Gewichtes des 
yorhandenen Bitumens +  Emulgierungsmittel u. 1% der fertigen Emulsion. Ge- 
eignet sind Fettalkohole u. -lcetone mit hochstens 5 Kohlenstoffatomen in der n. 
Kette, Benzylalkohol u. Phenol. (F. P. 651794 vom 2G/3. 1928, ausg. 27/2.1929.
D. Prior. 30/3. 1927.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Reiniguńg von 
Montanwachs durch Bleichen in der Warme mit einer wss. Lsg. von Cr03 u. ihren Salzen 
in  Ggw. einer wss. Lsg. einer organ. Saure oder Sulfonsaure, z. B. Benzolsulfonsaure. Man 
erhitzt z. B. 100 kg entharztes Montanwachs m it 400 kg 50%ig. Essigsdure u. einer Lsg. 
von 75 kg K„Cri0 1 oder von 50 kg Cr03 in 750 1 50°/oig. Essigsaure auf 102° u. riihrt
1,5 Stdn. lang. Darauf wird die Cr-Salzlsg. abgezogen u. die Waehsschicht 2‘/o Stdn. lang 
mit 7501 50°/oig. Essigsaure, in der 75 kg K2Cr20 7 gel. sind, zum Sieden erhitzt. Darauf 
wird 3/4 der verbrauchten Chromatlsg. abgezogen u. erneut 3 Stdn. lang mit 450 1 
der essigsauren Cr-Lsg. gekoeht. (E. P. 303 080 vom 22/9. 1927, ausg. 24/1.
1929.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm Pungs, 
Ludwigshafen a. Rh., Bleichen von Montanwachs. (A. P. 1 699 250 voin 8/3. 1928, 
ausg. 15/1. 1929. D. Prior. 11/3. 1927. — C. 1928. II. 1410.) K a u s c h .

C. R. Burch, Manchester, F. E. Bancroft, Fallowfield und Metropolitan- 
Vickers-Electrical Co. Ltd., Westminster, England, Vorrichtungzur Vakuumdestillation 
von Fil., die unter liohem Vakuum ohne Spritzen u. Schaumbldg. verdampft werden 
kónnen, z. B. Ole, Paraffin, Vaseline u. dgl., bestehend aus einer zur Evakuierung 
geeigneten Kammer mit Heizplatten, die durch ein warmeubertragendes Medium 
durchflossen werden u. von einer Kondensationshaube bedeckt sind, so daB die 
Dampfe m it dieser direkt in Beruhrung kommen, die Kondensate aber in die zu dest. 
FI. zuruckflieBen kónnen. (E. P. 303 079 vom 21/9. 1927, ausg. 24/1. 1929.) D e r SIN.

Aktiebolaget Separator-Nobel, iibert. von: Erik August Forsberg. Stockholm, 
Abscheiden der Paraj[inbestandteile aus fliissigen Kolilenwasserstoffen. (A. P. 1 699 286 
yom 28/6. 1927, ausg. 15/1.1929. Schwed. Prior. 24/8.1926. — C. 1928. II. 311.) KaU.

Niagara Sprayer Co., iibert. von: Harry Wilmer Dye und Max Leonard 
Tower, Middleport, V. St. A., Ulhaltige Mischungen, bestehend aus einer Olemulsion, 
vorzugsweise einem mittels Kaliseifenlsg. emulgierten Mineralol, u. einem Fullmittel 
wie Holzmehl. (Can. P. 269 252 vom 31/10. 1924, ausg. 22/3. 1927.) K u h l in g .

T. H. Sanders, Liyerpool, Schmiermiltel fur Maschinen, bestehend aus Minerał- 
oder fetten Olen, denen l°/0 eines Esters zugesetzt wird, z. B. werden 12 ccm A myl- 
acetat oder Butylacetat mit 100 ccm Mineralsclimieról gemischt. (E. P. 297 201
■\rr\yyi 1 O / O  1 0 0 7  n n n n  1 1  / i n  1 O O O  \ — ..

ausg. 4/4. 1929.) D e r s in .

vom 19/8. 1927, ausg. 11/10. 1928.) M; F. Mu l l e r .
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Julius Modern, Fritz Neuber und Friedrich Ziffer. Wien, Verfahren zur 
Gewinnung von Schmierdlen aus Ruckstandsolen der NaphthadestiUation dureh Ver- 
riihren mit pulverisiertem Gestein, z. B. Kalkstein, um die Extraktion zu beschleunigen 
u. fiir StraBenbauzwecke u. dgl. geoignete Extraktionsruckstande zu erhalten.. Die 
Extraktionsriickstande werden so oft mit neuen Mengen yon Ruckstandsólen ver- 
riih it u. wieder extrahiert, bis der Asphalt im Extraktionsruckstand in solcher Menge 
angereichcrt ist, daB derselbe unmittelbar ais Stampfasphalt yerwendbar ist. (Oe P 
112441 vom 17/8. 1927, ausg. 11/3. 1929.) M. F. Mu l l u r .

Leo Steinsehneider, Briinn, Destillation von schweren, fliissigen Kohlenwasser- 
stojfen, insbesondere von Schmierdlen in zwei Phasen (vgl. F. P. 639 081; C. 1928. II. 
1641), von welchen die erste nur der Erhitzung auf dic Dest.-Temp. u. der Austreibung 
der hierbei gebildeten Zers.-Prodd. u. der leichten KW-stoffe dient, wahrend in der 
zweiten Phase'die eigentliche Verdampfung erfolgt, die im wesentlichen ohne weitere 
Warmezufuhr stattfindet oder daB eine Warmezufuhr in der zweiten Phase zur not- 
wendigen Deckung der Warmeverluste nur insoweit erfolgt, ais hierbei weitere Zerss. 
prakt. yermieden werden. Event. wird die Verdampfung in der zweiten Phase unter 
fallendem Druck vorgenommen u. die Erhitzung in der ersten Phase im ersten Kessel 
selbst oder yor E in tritt in denselben in einer besonderen Heizyorr. (Schlange) oder 
in mehreren Stufen erfolgt, wobei die bei jeder neuen Erhitzung entstehenden Zers.- 
Prodd. entfernt werden. Die wiederholtc Erhitzung bzw. die stufenweise Erhitzung 
auf die Endtemp. findet unter gleichzeitiger Zirkulation des Rohmaterials mittels 
einer Pumpe zwischen dcm Heizsystem u. den Dest.-Kesseln statt. Die stufenweise 
Erliitzung u. Dest. erfolgt in mehreren hintereinander geschalteteu zweiphasigen 
Aggregaten. An Hand yon Zeichnungen werden die Ausfiihrungsformen der Ap- 
paratur beschrieben. (Oe. P. 112 348 vom 15/3. 1927, ausg. 25/2. 1929.) M. F. Mu.

Holzyerkohlungsindustrie A.-G., Konstanz, Verbesserung von Holzól. Die 
Holzole, wie sie bei der Holzgeistgewinnung anfallen, werden in Dampfform bei Tempp. 
iiber 300° iiber Katalysatoren, wie Oxyde der Sehwermetalle, gegebenenfalls in Ggw. 
anderer Gase, wie H2, Luft, gcleitet. So z. B. wird Holzol yon schlechtem Geruch 
u. gelber Farbę bei 450° iiber einen mit N i oder Mangan iiberzogenen Eisenschwamm 
geleitet. Man erhalt auf diese Weise ein helles Ol yon schwachem angenehmem Geruch. 
(F. P. 648 505 vom 7/2. 1928, ausg. 11/12. 1928. D. Prior. 3/3. 1927.) U l l r ic h .

[russ.] L. Jolson, tJber die Anwendung des elektrischen Ofens zur Bestimmung von Koks 
und fliichtigen Bestandteilen in Kohlen. Wladiwostok 1929. (10 S.)

[russ.] K. Maljarow, Die chemische Zusammensetzung der Bohrloehwasser des Bezirks 
Grosny. Moskau: Wissenscliaftl.-techn. Yerlag 1929. (160 S.) Rbl. 3.20.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
G. W. Schultz, Sulfidflecken auf der BlofSe. (Hide and Leather 76. Nr. 24. 

28—29. 15/12. 1928. — C. 1928. II. 1412.) St a t h e r .
R. von der Heide, Der Einflufl der Milchsaure bzw. Salzsdure bei der Entkalkung. 

Vf. untersucht den EinfluB der Milchsaure bzw. HC1 bei der Entkalkung yon Haut 
dureh yergleicliende Best. der puffernden Wrkg. des dabei entstehenden Calcium- 
lactats bzw. Caleiumchlorids. Ca Cl, yermag zum Entkiilken benutzte HC1 nicht zu 
puffern u. kann demgemaB eine schadliche Schwellwrkg. der HC1 nicht yerhindern, 
wahrend das yorziiglich puffernde Calciumlactat jegliehe schadliche Aciditatswrkg. der 
Milchsaure ausschlicBt. (Ledertechn. Rdsch. 21. 49—53. 15/3. Berlin, Labor. der 
Byk-Guldenwerkc.) STATHER.

E. Mezey Beitrag zum Studium des Gerbereiwassers. Vf. behandelt zuniichst kurz 
den Begriff Pufferung u. betont die Wiehtigkeit der Kenntnis des Pufferungsgrades 
eines Wassers fiir seine Beurteilung in der Gerberei u. erlautert dann am Beispiel 5 ver- 
schiedener Gerbereiwasser die Best. des Pufferungsyermogens eines Wassers. (Collegium
1929. 55—68. Offenbach-Biirgel, Labor. der Lederwerke B e c k e r  & Co.) St a t h e r .

_______  j )as Gerben von Spaltleder. Es werden Vorschriften fiir das Aschern, Gerben
und Fetten von Spalten beschrieben. (Hide and Leather 77. No. 10. 23—25. 9/3.) Sta.

__ Gerben und Zuricliten von Lacklederhćilften. Es werden ausfuhrliche Arbeits-
vorscliriften fiir Gerben u. Zuriehten yon Lackleder gegeben. (Hide and Leather 77. 
No. 10. 26—28. 9/3.) Ti St a t h e r .

John Arthur Wilson, Die Eigenschaften des Schuhleders. VII. Dampfigkeit und 
Feinheit. (Vgl. C. 1929. I. 1651.) Vf. beschreibt eine neue Methode zur quantitativen
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Messung gewisser Eigg. des Scbuhleders, -welche fiir die (Jualitatsbeuiteilung in der 
Schuhindustrie Yon Wichtigkeit sind, der Dampfigkeit u. Feinheit. Ais MaC der 
Dampfigkeit wird die Biegsamkeit eines Leders u. seine Elastizitiit unter Beriick- 
sichtigung seiner Dicke bestimmt. Vf. gibt eine tabellar. Ubersicht dieser Werte fiir 
18 Ton ihm untersuchte verschieden gegerbte u. zugerichtete Oberleder fur Schild u. 
u. Bauch. In  den meisten Fallen ist die Biegsamkeit im Schild geringer ais im Bauch. 
Die Elastizitatswerte zeigen zwischen Schild u. Bauch keine grofien Scliwankungen. 
Unterss. iiber den EinfluB des Spaltens auf die Dampfigkeit eines Chromkalbleders 
ergaben, daB die Biegsamkeitswerte durch das Spalten sehr stark, die Elastizitatswerte 
dagegen prakt. nicht beeinflufit werden. Die Biegsamkeit scheint auch durch den 
W.- u. Fettgeh. des Leders beeinflufit zu werden. Fiir die Messung der Feinheit wird 
die Faltelung der Narbenschicht beim Umlegen des Leders um einen sehr dunnen Stab 
herangezogen. Untersucht wurden die gleichcn Lederproben wie bei der Messung der 
Dampfigkeit. Kalbsleder besitzen hiernach im allgemeinen groBere Feinheit ais alle 
anderen Lederarten. Die Feinheit eines Leders wird beeinflufit durch Fettung u. Zu- 
richtung, dagegen nur wenig durch die Art der Gerbung, wenngleich durch geeignete 
Gerbkombinationen die Feinheit der Fertigware gesteigert werden kann. (Journ. 
Amer. Leather Chemists Assoe. 24. 112—19. Marz. Milwaukee, Wis. A. F. Ga l l u n  & 
Sons Co.) St a t h e r .

M. C. Lamb, Das Farben von Handschuh- und Bekleidungsleder. (Hide and 
Leather 76. No. 19. 25—36. No. 20. 32—33. 17/11. 1928. — C. 1928. II. 391.) St a t h .

Th. K órner, t) ber Oambir. (Forts. von C. 1928. II. 1054.) Ubersicht. (Leder- 
teehn. Rdsch. 20. 166—72. 191—195. 228—32. 244—47. 15/11. 1928.) St a t h e r .

Wilhelm Vogel, Tizrahhólz und Tizrahextrakt. (Collegium 1929. 68—74. —
C. 1928. H . 2213.) St a t h e r .

J. Berkmann, Adsorption und Gerbvermó'gen der syntheiischen Gerbstoffe. (Collegium 
1929- 49—54. — C. 1929. I. 1179.) St a t h e r .

Andrew Turnbull, Die Bestimmung des Unloslichen in Gerbeztraklen. In  Forts. 
seiner fruheren Mitt. (C. 1928. II. 314) beschreibt Vf. eine neue Ausfiihrungsform der 
von Mc CANDLISH u. A tk in  vorgeschlagenen Best.-Methode des Unloslichen bei der 
Gerbstoffanalyse, bei der die Analysenlsg. durch Filtration durch eine Kaolinschicht 
auf einem gefritteten Jenenser Glasfilter geklart wird. Voraussetzung fur die Brauch- 
barkeit der Methode ist die Yerwendung eines geeigneten Kaolins. Vf. gibt eine ent
sprechende Herst.-Vorschrift. Die bei 7 Gerbmaterialien nach der neuen Ausfiibrungs- 
form vom Yf. erhaltenen Werte fur das Unlósliche zeigen mit den bei der Berkefeld- 
Kerzenfiltration u. der Kaolin-Papierfiltration erhaltenen gute Ubereinstimmung. 
(Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 24. 121-—24. Marz.) STATHER.

Albert Boidin, Beitrag zur Bestimmung der Wirksamkeit von Beizpraparaten. 
Der Vf. bestimmt im Anschlufi an den Beschlufi der ISLTC, Casein ais Testobjekt 
zur Best. der enzymat. Wirksamkeit von Beizpraparaten zu benutzen, den EinfluB 
verschiedener Faktoren auf diese Best. — Die bei der Best. des Einflusses der [H'] 
auf die Fallung des Caseins mittels Saure erhaltenen Kurven zeigen an, daB zur voll- 
standigen Ausfallung des Caseins der pn-Wert der Lsg. unter 5 liegen muB u. ohne 
Gefalir eines nennenswerten Verlusts bis auf 2,5 erniedrigt werden kann. — Zur Best. 
des Einflusses puffernd wirkender Salzo u. der [H'] der Lsg. auf die enzymat. Wirk
samkeit wurden Caseinlsgg. mit verschiedenem Geh. an puffernden Salzen u. ver- 
schiedenem pn mit weehselnden Mengen Beizlsg. versetzt, 1 Stde. bei 40° digeriert 
das Casein mit weehselnden Mengen HC1 je nach dem ph der betreffenden Caseinlsg. 
bei Ph =  4,0—1,2 ausgefallt, der abfiltrierte ausgewaschene Caseinnd. gewogen u. im 
F iltra t der N bestimmt. Diese Unters. wurde m it 2 Pankreatin-Beizpraparaten u.
2 Beizpraparaten bakterieller Natur durchgefiihrt. Aus den Verss. geht hervor, dafi 
die Verwendung puffernder Salze zur Auflosung des Caseins die hydrolysierende Kraft 
der Beizmittel vermindert. Bei Abwesenheit von Puffersalzen verlaufen die durch 
Gewicht des Caseinprazipitats u. N-Best. erhaltenen Kurven der enzymatisehen Wirk
samkeit gleichmafiig. Casein wirkt fiir sich allein geniigend puffernd, u. zwar um so 
starker, je konz. die Caseinlsg. ist. Der pa-Wert der Lsg. andert sich wahrend der 
Enzymbehandlung hochstens um 0,2. Bei Anwesenheit puffernder Salze ist infolge 
Adsorption dieser durch das Prazipitat die Best. der enzymat. Wirksamkeit durch 
Wagung des Caseins weniger genau ais die Best. durch Feststellen des gel. N. Bei 
Pankreatinbeizpraparaten wird die Wirksamkeit um so grófier, je mehr sich der ph 
der Lsg. dem Werte 8 nahert. Beizpraparate bakterieller Natur besitzen einen aus-
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gedehnteren pH-Wirkungsbereich. — Dio Art der Auflosung des Caseins (40° oder 
W.-Bad) ist ohne EinfluB auf die Resultate, die Menge des in Lsg. gehendcn N ist bei 
ein u. demselben Casein bei beiden Auflosungsarten dieselbe. — Verss. zur Ermittlung 
der Einwirkungszeit der Beizlsg. auf die Caseinlsg. ergaben, daB die Beizwrkg. der 
Zeit nieht proportional ist, nach 1 Stde. Einw. neigen sich die erhaltenen Kuryen 
zur Horizontalen. — Die Wrkg. von Pankreatinbeizpraparatcn u. Beizpraparaten 
bakterieller Natur nimmt mit steigender Temp. zu. — Verss. iiber den EinfluB durch 
Pankreatinbeizmittel oder bakterielle Beizmittel hydrolysierten Caseins ergaben, daB 
bei Best. der enzymat. Wirksamkeit durch Feststellen der yólligen Losliehmachung 
des Caseins die Resultate durch die Hydrolysenprodd. gefalscht werden. (Journ. Int. 
Soc. Leather Trades Chemists 12. 614—26. Dez. 1928.) St a t h e r .

J. M. Gonnissen, Briissel, Bindemittel fiir Leder puher. Man yermischt Leder- 
pulyer m it einer Lsg. von Celluloid in Aceton, walzt oder preBt in Eormen. (Belg P 
351717 yom 31/5. 1928, ausg. 7/11. 1928.) F r a n z .

X X n i. Tinte; W ichse; Bohnermassen usw.
B. Kalischer, Berlin-Friedenau, Tinte. Man setzt zu den wss. Tinten zum

Schreiben, Vervielfaltigen, Abziehen u. dgl. eine geringe Menge Glykol oder Glyeerin 
damit die Tinten leichter in  das Papier o. dgl. eindringen. (E. P. 303 200 vom 30/9
1927, ausg. 24/1. 1929.) K a u s c h .

O. L. Lahorte, Camp de Bevala, Bourg. Leopold, Kopierpaste, bestehend aus 
gepulvertem Kaolin, Rohglycerin, Krystallzueker u. ZnSO.,. (Belg. P. 350 646 vom 
13/4. 1928, Auszug yeroff. 9/10. 1928.) K a u s c h .

Jean Mulsant, Frankreieh, Mittel zum Reparieren von Lackleder, bestehend aus 
5 g Sb2S3, 10 g Stcaratschwarz, 20 g RuB, 30 g Nitroeellulose u. 35 g Amylaeetat. 
(F. P. 650 357 vom 20/2. 1928, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

Bertrand Szilard, Paris, Polier- und Mahlmaterial, bestehend aus einem Gemisch 
yon TiO,-Pulver u. einem Ti-Salz, wobei beide ungerostet sind. (A. P. 1 704 308 
yom 14/6'. 1924, ausg. 5/3. 1929. F. Prior. 18/6. 1923.) K a u s c h .

A. van der Bruggen, Paris, Mittel zum WiederhersteUen und Erhalten des Glanzes 
fon Emailmobeln, Anstriclien usw., bestehend aus dem Gemisch yon Nitrobenzol, 
Aceton u. Kollodium, geschmolzenem Wachs u. Petroleum. (Belg. P. 350 962 yom 
30/4. 1928, Auszug yeroff. 9/10. 1928. F. Prior. 16/4. 1928.) K a u s c h .

Zavon Co. Inc., New York, Reinigungsmittel. Man lost aus einem natiirlichen 
Fett u. Alkali hergestellte Seife in W., erhitzt die Lsg. u. setzt nach u. nach Fichtenól 
hinzu. (Belg. P. 351148 vom 8/5. 1928, ausg. 7/11. 1928. A. Prior. 21/2. 1922.) Schu.

T. E. Thorpe, F. J. Thorpe und P. H. Waller, London, Reinigungsmittel zum 
Entfernen von Flecken aus Geweben. Es besteht aus einer Misehung yon CC14 u. Euca- 
lyptusól. (E. P. 303089 yom 28/9.1927, ausg. 24/1. 1929.) F r a n z .

A. Wartel, Briissel, Entfemungsmittel von Tinte aus Papier, Stoff u. dgl. Man 
bedeckt zunachst denFleck mit einem Prod., das aus W., KMnO.„ H 2SO., u. IiCl besteht, 
darauf m it einem solchen aus Na2S03, S u. H20 2. (Belg. P. 351152 vom 8/5. 1928, 
ausg. 7./ I I . 1928.) " _ S c h u t z .

Kleber Poulain, Frankreieh, Entfemungsmittel fur Beizen, bestehend aus W., 
schwarzer oder Marseiller Seife, gepulyertem CaC03, Alaun u. Na2C03. (F. P. 647 678 
vom 25/1. 1928, ausg. 27/11. 1928.) K a u sc h .

XXIV. Photographie.
C. E. K. Mees, Die Physik der Photographie. Kurze Ubersicht iiber physikal.

Eigg. yon pliotograph. Schichten u. iiber physikal. Methoden zu ihrer Unters. (Brit. 
Journ. Photography 76. 135—37. 151—52. 165—67. 8/3.) L e s z y k s k i .

Fritz Weigert, Ist die Silberkeimtheorie fiir das latente Bild noch Mltbarl Es wird 
ausgefuhrt, daB die Beobachtungen iiber den Diehroismus des entwickelten Silbers 
bei Bestrahlung mit polarisiertem Licht (ygl. C. 1928. II. 1531) m it der Silberkeim
theorie unyereinbar sind. Der Effekt kann auch bei chem. Entw. reproduziert werden. 
Mit zunehmender Entwieklungsdauer nimmt der Diehroismus parallel mit der Schwar- 
zung zu. Mit zunehmender Bcliehtungsdauer geht der Diehroismus durch ein Maximum 
(Solarisation), das etwa dieselbe Lage hat wie das Masimum der Schwarzung. Die
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Entwicklungsart (physikal. vor oder nach dem Fixicren oder chem.) ist von groBem 
EinfluB auf die Starkę des Dichroismus u. auch auf sein „Vorzeichen“ . Der Dichroismus 
kann beispielsweise bei den beiden Arten der physikal. Entw. das Yorzeichen wechseln. 
Die Farbę des erregenden Lichtes bewirkt ganz yerschiedene Beziehungen zwischen 
Starkę der Farbung des entwickelten Silbers u. Dichroismus. Es zeigte z. B. eine nieht- 
sensibilisiertc AgBr-LlPPM ANN-Platte fiir rotes Licht ( / .>  600 mit) bei chem. Entw. 
fast gar keine Empfindlichkeit, bei physikal. Entw. vor dem Fixieren dagegen schon 
bei Expositionen von wenigen Sekunden deutliehe Schwarzung u. Anisotropie, die mit 
stcigender Belichtung zu hohen Werten anwuchs. Es scheint, daB jede Farbę einen 
typ. Verlauf fiir Schwarzung u. Dichroismus ergibt, der auBerdem von der Praparation 
der Platte u. der Entwicklungsart u. Entwicklungsdauer abhangt. Ais Grund hierfiir 
kann man sich yorstellen, daB die am latenten Bild entstandenen Silberteilchen in jedem 
Falle eine andere Gestalt haben, so daB die móglichen Formen von kolloidem Silber 
ungeheuer vermehrt erscheinen. Die Verss. mit yerschiedenfarbigem Licht enthalten 
nach A nsich t des Yfs. den Schliissel zur A ufklarung der entsprechenden photograph. 
Effekte (Cla y d o n -, B e c q u k r e l -, HERSCHEL-Effekt u. a.). — Aus den Verss. schlieBt 
Vf., daB das latente Bild aus Halogensilber u. Silber bestehen muB. Da das Photo- 
silber selbst keine Anisotropie zeigt (Ygl. 1. c.), muB das Silber des latenten Bildcs schon 
vor der Belichtung in der Schicht vorhanden gewesen sein (Ursilber). Halogensilber 
u. Ursilber bilden ein System, das chem. dem Photochlorid analog ist, an dem die 
Effekte der Farbenanpassung u. des Photodichroismus (vgl. C. 1921. III. 916) ohne 
Veranderung der Silbermenge yerlaufen. Vf. nimmt nun an, daB dic Veriinderungen 
durch das Licht, die zur Bldg. des latenten Bildes fiihren, mechan. Natur sind (elektr. 
Veranderungen kónnen nicht die lange Lebensdauer des latenten Bildes haben). Es 
werden demnach durch das Lieht kleine Komplese von Bindemittel u. Halogensilber, 
die geringe Verunreinigungen enthalten, die aus metali. Silber u. vielleicht teilweise 
auch aus Schwefelsilber u. sensibilisierenden Farbstoffen bestehen, mechan. so ver- 
andert, daB sie die Entw. beschleunigen konnen. Nebenbei kann gleichzeitig eine 
Neubldg. von Photosilber eintreten, diese hat aber nach den entwickelten Vor- 
stellungen keinen wesentlichen EinfluB auf die Entstehung des n. photograph. Bildes. 
(Photogr. Korrespondenz 65. 65—70. Marz. Leipzig.) L e s z y n s k i .

Raphael Ed. Liesegang, Zur Theorie der Silberkeime. Zur Deutung des latenten 
Bildes schlagt Vf. eine Arbeitshypothese vor, nach der man sich das Gittcr des metali. 
Ag aus zwei Ionenarten aufgebaut yorzustellen hat, von denen die eine aus Ionen mit 
einer positiyen Ladung, die andere aus Ionen mit sieben negativen Ladungen bestcht. 
(Photogr. Industrie 27. 349. 27/3.) L e s z y n s k i .

M. Gr. Jausseran, Uber die Erolulion des latenten Bildes. Es werden die zeit- 
lichen Veranderungen des latenten Bildes systemat. untersucht. Aufnalimen hinter 
einem Keil werden unter Variation der Zeit zwischen Exposition u. Entw. (1 min bis 
mehrere Stunden) entwickelt, wobei Yeranderungen der D.D. festzustellen sind. Die 
Veranderungen nehmen mit der Zeit bis zur Erreichung eines konstanten Endwertes 
ab. Bei geringeren D.D. wird eine Abnahme, bei hóheren eine Zunahme beobachtet. 
Aus der Unters. folgt, daB zum Vergleich nicht gleichzeitig ausgefuhrter Aufnahmen 
die Entw. erst mełirere Stunden nach der Exposition (wenn der Endwert erreicht ist) 
ausgefuhrt werden darf. (Compt. rend. Acad. Sciences 1SS. 783—85. 11/3.) L e s z .

S. E. Sheppard und E. P. Wiglltman, EinflufS der Aciditdt und der Alkalitut 
auf die photograpftische Empfindlichkeit. I. (Science Ind. photographiąues 8. 45—46. 
9. 1— l. 5—8. Febr. — C. 1929. I. 2135.) " L e s z y n s k i .

S . E. Sheppard und E. P. Wightman, Einflu/3 des Milieus auf die photographische
Empfindlichkeit. II. Wirkung terschiedener Salze. (Science Ind. photographiąues 9- 
8. 10—11. 15—16. Febr. — C. 1929. I. 2135.) L e s z y n s k i .

Fritz Ebert, Ein einfaches Verfahren zur Abkiirzung der Belichtungszeiten bei 
photographischen Aufnahmen, s])eziell bei Bontgenaufnahmen. Dureh Erwśirmung der 
photograph. Schichten auf ca. 40° liŁBt sich eine Verkiirzung der Belichtungszeit um 
ca. 50—70% erreichen. Yf. Yerwendet dafiir heizbare Kassetten. (Ztschr. Instrumentcn- 
kunde 49. 90. Febr. Breslau, Techn. Hochschule. Anorgan.-chem. Inst.) R o l l .

Fritz Schmidt, Kompendium der praktischen Photographie. 15. neubearb. Aufl. Leipzig:
E . A. Seemann 1929. (X II, 516 S.) gr. 8°. Lw. 51. 15.— .
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