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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.'
Max Speter, Zur Geschichte des Marggrafscjim Urinphosphors. Beibringung von 

bisher iibersehenen, aus den Jahren 1739—1740 datierenden, 1794 abgedruckten Briefen 
M a r g g r a f s  an HEN(C)KEL in Freibcrg i. Sa. zur Vorgeschiehte u. Publikafcion der 
damals epochalen Arbeiten M a r g g r a fs  iibcr Phosphorgewinnung aus Urin. (Chem.- 
Teclin. Rdsch. 4 4 . 1049—51. Aug. Berlin.) Sp e t e r .

K. F. Hoffmann, Jons Jakob Freiherr von Berzelius. Gedenhcorte anlafilich des 
150. Geburtstages am 29. S. 1929. Lebensbeschrcibung. (Wien. med. Wclischr. 79- 
1133—34. 24/8. Munchen.) JUNG.

B. Duschnitz, Zum 100. Todestage des Sir Humphry Dary. Angaben iiber dio 
Wiirdigung D a v y s  in den 100 Jahren naeh seinem Tode. (Ztsehr. Eleklroehem. 
35. 467—69. Aug.) B e h r l e .

P. Pfeiffer, William Kiister. 1863—1929. Nachruf u. Wiirdigung der Verdienste 
des am 5/3. 1929 gestorbenen Forschers. (Ztschr. angew. Chem. 42. 785—87. 27/7. 
Bonn.) “ SlEBERT.

Henry E. Armstrong, Prof. Charles Moureu. Nachruf auf den Professor am 
Colltige dc France, 1863—1929. (Naturę 1 24 . 238—39. 10/8.) B e h r l e .

William T. Hall, Oxydalions-lłeduktionsreaklionen. Der Gedanken, die „dualist.“ 
Art des Sclireibens von Oxydalions-Eeduklions-Gleichungen nach BERZELIUS durch 
die lieute geltende Valenzanderungsmethode zu ersetzen, scheint zuerst 1880 von 
Ot is  Co e  J o h n s o n  in D o u g l a s  u . P r e s c o t t s  (in spiiteren Auflagen P r e s c o t t  
u. J o h n s o n s ) ,,Qualitative Analysis“ veroffentlicht zu sein. JOHNSON verstand 
unter „Valenz“, was wir heute m it „Polaritśit“ bezeichnen, u. unter ,,negativen Bin- 
dungen“, was wir heute m it „Elektronen“ bezeichnen. Naeh ilim stellt eine Oxy- 
dation immer ein Steigen der Polaritat von der negativen zur positiven, u. eine Red., 
welche die Oxydation stets begleitet, einen Wechsel der Polaritat von der positivcn 
zur negativen Richtung hin vor. H  hat nach JOHNSON in allen seinen Verbb. dic 
Polaritat + 1 , O (ausgenommen in Perosyden) eine Polaritat —2, ein freies Element 
stets die Polaritat 0. Die Moll. betrachtet JOHNSON ais neutral, z. B. S03 u. Na20  
ais gesiitt. Moll. u. nicht ais —  oder +-Oxydc; verbinden sich beide zu Na2S04, so 
ist keine Anderung in der Polaritat, weder bei Na u. S, noeh bei O, zu verzeichnen 
(Obereinstimmung m it W e r n e r s  Yalenzthcorie). Ahnlich ist es, wenn NH3 sich m it Cu++ 
zu Cu(NH3)++ verbindet. — Die sogenannten ,,Valenzanderungs-“ , „Polreaktions-“ 
u. „Ionenelektronen-“Methoden des Ausgleiclis (der Balanzierung) der Gleichungen 
von Oxydations-Reduktionsrkk. sind nur neuere Auslegungen der alteren Methode 
von J o h n s o n . Die Elektronentkeorie der Konstitution der Materie hilft uns, diese 
Methode zu verstelien, u. sie wird dadurch so vereinfacht, daB nach dem Vf. Studenten, 
besonders Anfanger, sich m it ihr leiehter zurechtfinden ais bei den alteren Methoden, 
der dualist. m it der Zugrundelegung typ. Oxyde u. des Schreibens ganzer Moll. s ta tt 
der Ionen. (Journ. chem. Education 6. 479—85. Miirz. Cambridge [Mass.], Mass. 
Inst. of Technol.) B l o c h .

Robert Dubois, Bemerkungen zu den Lehren der gegenuurtigeu anorganisclien 
Chemie. K rit .  B e tra ch tu n g  der V orste llungen  der LEW iS-LANGM UlRschen stat. T heorie 
der Atomstruktur. Es werden die Zusammenhange zwischen Valenz, Stabilitat u. 
Gestaltung der auCeren Elektronenhiille entwickelt u. dieselben m it der Oxydations- 
bzw. Red.-Fithigkeit in Beziehung gebracht. Auf Grund der Theorie der wiirfelfórmig 
geordneten Elektronen werden Strukturformeln komplexer Yerbb. erklart. (Journ. 
chem. Education 6. 906—13. Mai. California, S t a n f o r d  Univ.) H a n d e l .

Richard F. Goldstein, tlber R. D. Kleemans Ableilung des Massenwirkungs- 
geseizes. (Vgl. C. 1929. II. 249.) Vf. fiihrt seine Einwiinde gegen d ie  KLEEMANsche
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Ableitimg des MWG. naher aus. Die Ausfiihrungen entziehen sieli gekiirzter Wieder- 
gabe; sie stiitzen sieli im wesentliohen auf einfaehe Folgerungen aus den thermodynam. 
Hauptsatzen. (Philos. Magazine [7] 7- 1193—97. Juni.) K yropoulos.

Shinroku Mitsukuri, Reaktionsgescliwindigkeit zwischen kaustisclier Sodalósung 
und KoTilendiozyd. Unter dem Gesiehtspunkt, daB die Rk.-Geschwindigkeit der Bk. 
C02 +  2 NaOH — y  Na2C03 +  H 20  bestimmt ist dureh die Geschwindigkeiten der 
reinen ehem. Rk. an den Phasengrenzflaclien Gas-Lsg. u. die Diffusionsgeseliwindig- 
keiten der reagierenden Substanzen zu den Grenzflachen, untersueht Vf. obige Rk. 
bei yerschiedenen Bedingungen. 1. Indirekt wird die Absorptionsgesehwindigkeit aus 
don Veranderungen der Aufstiegsgeschwindigkeit von C02-Blasen in Lsgg. von NaOH 
yerschiedener Konzz. u. Tempp. bestimmt mittels einer von MlYAGI (C. 1 9 2 5 .1. 1887) 
angegebenen Vers.-Anordnung. Die Aufstiegsgesehwindigkeiten der Blasen sind bei 
Konzz. von 1—5-n. NaOH u. 10—30° u. bei 7-n. NaOH u. 10—20° lineare Funktionen 
der Zeit; bei den Konzz. 7-n. NaOH, 30° u. 9-n. NaOH, 10—30° ist dagegen der Loga- 
rithmus der Aufstiegsgesehwindigkeit eińe Linearfunktion der Zeit. Die aufsteigenden 
Blasen sind von einem diinnon Hautohen der Lsg. umgeben, dessen Dieke m it der 
Viseositat der Lsg. wachst, was fur 1-n. NaOH-Lsg. dureh steigenden Zusatz von Glueose 
gesondert bestatigt wird; waehsende Viscositat verringert somit die Absorptions- 
gesehwindigkeit. 2. Auf direktem Wege wird die Absorptionsgesehwindigkeit bestimmt 
aus der Vol.-Verminderung der Lsg. infolge Absorption der Blase, mittels einer Vers.- 
Anordnung nach L e d ig  (C. 1 9 2 4 . I .  2720). Die 3. Wurzel des Blasenvol. iindert sieli 
fur Konzz. an NaOH 1—9-n. linear m it der Zeit. 3. Die Absorptionsgesehwindigkeit 
wird bestimmt aus der Menge absorbierten Gases, wenn Tropfen von NaOH-Lsgg. 
verseliiedener Konzz. (1—4-n.) dureh eine C02-Atmosphiire dureh waehsende Hohen 
fallen, wobei die absorbierte Gasmenge ais linear abhangig von der Quadratwurzel 
aus der Fallhóhe gefunden wird. 4. Das Gas befindet sieli iiber Lsgg. von NaOH. Die 
Absorptionsgesehwindigkeit sinkt bei Konzz. 1—3-n. anfangs linear m it der Zeit, wird 
danaeh aber langsamer, was sich aus der Bldg. einer Schicht yon Na2C03 erklart, die 
die Oberflaehe der Lsg. verkleinert u. die Diffusion der NaOH zur Oberflaehe behindert, 
so daB jetzt die Menge des absorbierten Gases von der Lósliehkeit des Na2C03 in der 
NaOH-Lsg. abhangig ist. Die Absorptionsgesehwindigkeit steigt yerhaltnismaBig von
1-n. bis 3-n. an. F ur die Konzz. 4—8-n. steigt sie zunachst an, fallt dann aber stark 
ab; sie sinkt yerhaltnismaBig von 4-n. bis 8-n. 5. Befindet sich die NaOH in einer 
Gelatine, so erreieht die aus dariiber befindlieliem C02 absorbierte Gasmenge m it der 
Zeit in allen Fallen (0,3-n. bis 1,8-n. NaOH) einen konstanten Wert, der dann erreieht 
ist, wenn sich die Rk.-Geschwindigkeit u. die Diffusionsgeschwindigkeit der-NaOH 
dureh die Gelatine das Gleichgewieht halten. (Science Reports Tohóku Imp. Univ. 18 . 
245—97. Juni. Sendai, Japan, Lab. of Theor. Chem. Univ.) STOCK.

Heinrich Wieland und Wilhelm Franke, tlber den Mechanismus der Oxydaiions- 
vorgdnge. XVII. tlber das Verhaltnis der Ozydationsgeschwindiglceilen von molekularem 
Sauerstoff und Hydroperoxyd. Im  AnschluB an friihere Mitteilungen (XVI. vgl. C. 19 2 9 . 
II. 20), in welchen die intermediare Bldg. von H20 2 bei Autoxydationen untersueht 
wurde, priifen Vff., inwiefern bei der Autoxydation von IIexacyanokobalt-(II)-hńium, 
H 20 2 beteiligt ist. Beim Schiitteln des Salzes unter 0 2 konnte fast die theoret. Menge 
H 20 2 festgehalten werden. DaB diese Autoxydation einen DehydrierungsprozeB dar- 
stellt, wird dureh die dem 0 2 analoge Wrkg. von Chinon u. von Methylenblau ais 
H 2-Acceptoren bewiesen. Analog wird das Auftreten von H 20 2 bei der Autoxydation 
von Cu(I)- u. Fe(II)-Salzen quantitativ verfolgt. (L lEB IG s Ann. 4 73 . 289—300. 20/8. 
Miinchen, Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wissensch.) HANDEL.

A. Keith Brewer und J. W. Westhaver, Ammoniaksynthese in  der Gluhent- 
ladung. App. Das U- oder flaschenformige EntladungsgefaB taucht in ein D e w a r - 
GefaB m it fl. Luft u. liegt zwisehen den Polen eines Elektromagneten (1000 GauB). 
Die stab- oder scheibenfórmigen Elektroden sind m it einem 1 KW-Transformator fur. 
20000 Volt verbunden. Im  EntladungsgefaB friert das gebildete NH3 aus, seine Menge 
wird dureh die Anderung des Druckes gemessen. — Eine 3: 1-Misehung von H 2 u. N2 
(dargestellt dureh elektr. Zers. von NH3) unter 4—0,1 mm Druck wird im Entladungs
gefaB solange der Gliihentladung ausgesetzt, wie die Entladung konstant gehalten 
werden kann. NH3 wird unter konstanten Bedingungen m it konstanter Geschwindig- 
keit gebildet: d P/d t — a. I, wobei P  die gebildete Menge NH3, t die Zeit, /  die Strom- 
starke u. a abhangig von GróBe u. Gestalt des EntladungsgefaBes u. von Richtung u. 
Starkę des Magnetfeldes ist. Die Rk.-Geschwindigkeit ist nicht vom Druek abhangig.
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Magnetfeld scnkreoht zum elektr. Fold beschleunigt die Rk., parallćl zum elektr. Feld 
ist es ohne EinfluB. Die Rk. spielt sick nur in der Gaspkase ab u. wird wakrsckeinlick 
durck positiye Ionen eingeleitet. Vff. vermuten die Existenz eines neuen elektro-chem. 
Aquivalenzgesetzes fur Entladungsrokren. (Journ. physical Ckem. 33. 883—95. 
Juni.) L o r e n z .

G. A. Tomlinson, Eine Molekulartheorie der Reibung. Vf. entwickelt Yor- 
stellungen iiber das Zustandekommen der Trockenreibung auf Grund der Betracktung 
der Eigg. der Molekularkrafte. E r gelit aus vom Gleiekgewichtszustand eines festen 
Kórpers, der aus den anziekenden u. abstoBenden Kraften resultiert. Hierbei wird die 
Abkangigkeit der Kriifte von der Entfernung derart angenommen, daB die abstoBende 
K raft m it wachsender Entfernung sekr viel rascker abniramt, ais die anziehende bei 
Wrkg. einer elast. Zugkraft, u. bei viel kleinerer Entfernung der Moll. bereits ver- 
schwindet. Dem Reibungsvorgang wird folgende Vorstellung zugrunde gelegt: zwei 
feste Korper beriikren sick u. gleiten aufeinander. Nur eine beschrankte Zakl Moll. 
niikern sick einander bis zur Wirkungsspkare der abstoBenden Kriifte. Zahlreicke 
andere Moll. gelangen inzwiscken ins Feld gegenseitiger Anziehung, olrne die Ab- 
stoBungsnake zu erreicken. Die AbstoBungskrilfte kalten den anziekenden u. der 
iiuBeren Druckkraft das Gleichgewicht. Bei der Relativbewegung bcider Korper 
treten wechselnde Moll. in Wechselwrkg., u. wenn 2 Moll. ikre AbstoBungsspkaren 
verlassen, so tr i t t  ein Energieverlust ein, der sick ais Reibung auBert. Dieser Vor- 
stellung nach Bind gleitende u. rollende Reibung wesensgleich. Aus der Tkeorie er- 
geben sick interessante Voraussagen, die das Experiment bestatigt, wie iiberkaupt 
Verss. eine bemerkenswerte groBenordnungsmiiBige Ubereinstimmung m it dieser 
Naherungstkeorie zeigen. (Pkilos. Magazine [7] 7 . 905—39. Juni.) KYROPOULOS.

M. Classen-Nekludowa, (Jber die sprungartige Deformalion. Vf. untersuckt den 
Meckanismus des FlieBens von ICrystallen beim Ubersckreitcn der Elastizitatsgrcnze 
in einem registrierenden App. von 10000-facker Vergr5Berung. Die Deformation von 
Steinsalz bei koker Temp. (reine Sckiebung) erfolgt sprungsreise. Jeder Eprung ist 
von der GroBenordnung einiger //. Zwiseken zwei Sprungen besteht ein Interyall von 
mekreren Sekunden, in dem die Deformationsgesckwindigkeit fiir den ganzen Krystall 
Nuli ist. — Sprungartige Deformation wird auch bei ein- u. polykryst. Messing u. bei 
polykryst. Al gefunden. Im Einkrystall bildet sich in der Ebene der Sckiebung eine 
polykrystalline Zone aus, die durck Rekrystallisation bewirkt ist. — Die Spriinge, 
die gesetzmaBig erfolgen u. von einem Knacken begleitet sind, lassen sich nur in einem 
bestimmten Tcmp.-Gebiet beobackten, fiir NaCl von 230° aufwarts, fiir Messing von 
410° u. fiir Al von 430°. Unterkalb dieser Tempp. sind die Spriinge so klein, daB sie 
ais kontinuierlickes FlieBen ersekeinen. Bei Tempp. nake dem F. lassen sick die scknell 
aufeinanderfolgenden Spriinge ebenfalls nickt untersekeiden. Der Zeitraum zwiseken 
zwei Sprungen yermindert sick m it steigender Temp. — Beim Deknen flacker Dur- 
aluminiumprobekorper wird die Entstekung von Gleitlinien (Luderlinien) beobacktet; 
auck dies ist von einem Knacken begleitet. (Ztschr. Pkysik 55. 555— 68. 20/6. Lenin
grad, Pkys.-teckn. Rontgeninst.) L o r e n z .

G. Tarninami, Die AbMngigkeit der Zahl der Kryslallisationszentren von der 
Temperatur. Die Eigentumlickkeit der Moll., bei ikrem Ubergang in  den Krystall 
anisotrop zu werden, wobei sick ikr skalares Kraftfeld in  ein vektorielles, entspreekend 
dem zu besetzenden Gitter, verwandelt, gibt den Schliissel zum Verstandnis des aus- 
gepragten Maximums der Zakl der Keime in Abhangigkeit von der Unterkuklung. 
Die Gesckwindigkeit dieses Oberganges wird, wie alle Vorgiinge im Mol., m it sinkender 
Temp. abnehmen, wiihrend m it der Unterkuhlung die Wakrsekeinliekkeit der Bldg. 
von Keimen wackst. Infolgedessen kann sick unter gewissen Bedingungen ein Maximum 
der Keime ausbilden. Aus der Betracktung der unter den gegebenen Verkaltnissen 
bestehenden Krafte kommt Vf. zu folgender Gleickung:

lo8  v A T  =  T J A  T ) loS (6 • va t J  —  lbS h
wo v die Keimzaklen, T m u. T  Unterkiiklungstempp. sind, b kangt ab von der Natur 
der unterkiiklten FI. u. der Zeit der Unterkuklung, wakrend b-vA Tm =  wn ist (w ist 
die Wakrsekeinliekkeit eines Mol. mit einer Energie, die kleiner ist ais die mittlere 
Energie aller Moll.). Diese Formel ergab gute Resultate fiir die Berecknung der Keim
zaklen bis in die Nake des Maximums von Piperin. Mit wacksendem Druck versckiebt 
sich die Temp. des Maximums der Keime nicht. Bei Unterkuhlungen, die groBer 
sind ais T m, nimmt die Keimzahl ab. Die Annahme des Anisotropwerdens der Moll.
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bei der Krystallisation sttitzt sich auf folgende Erfftlirung. Erstens, daB bei der Krystal- 
lisation neben der Einordnung der Moll. im Raumgitter aucli eine Anderung der Kraft- 
felder der Moll. eintritt. Zwcitens, daB der Energieinhalt eines Stoffes ais Glas groCer 
ais der desselben Stoffes in Form eines Krystalles ist. Der anisotrope Zustand eines 
Mol. ist nicht nur an seinen Verband im Raumgitter gebunden, sondern Moll., welche 
diesen Verband verlassen haben, konnen auch den anisotropen Zustand noch eine 
Zeitlang bewahren. Drittens, daB beim Schmclzen nieht alle Moll. sofort in denselben 
Zustand iibergehen, sondern, daB ein Teil dcrselben fur die Keimbldg. geeigneter bleibt, 
u. daB dieser Vorgang zeitabhiingig ist. — E in quantitativer Zusammenhang zwischen 
Viscositat u. Keimzalil besteht nicht. Die stark anwachsende Viscositat bedingt nicht 
das Masimum der Keime, sondern die Gescliwindigkeit des tlberganges aus dem iso- 
tropen in den anisotropen Zustand der Moll., welche m it wachsender Viscositat zu- 
nimmt, ihr aber nicht proportional zu sein braucht. Da der F. des Keimes nur wenig 
niedriger liegt ais der eines Krystalles, so ist das Gebiet, in dem sich keine Keime 
bilden konnen, nur sehr gering. — Weiter fulirt Vf. eine Schatzung uber die Seltenlieit 
der Keimbldg. durch u. bespricht die Anwcndbarkeit der Stufenregel. Yf. glaubt, daB 
man m it einer gleichzeitigen Entstehung von Keimen versehiedencr stabiler u. in- 
stabiler Krystallarten zu rechnen hat. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181. 408—16. 
20/7. Gottingen, Univ.) K l e v e r .

Shuyo Ito , Eine. einfache Methode zur Herstellvng von Zinkeinkrystallen mit an- 
ndliernd gewiinschter Orientierunfj der Hauplachse. Zur Herst. von Zn-Einkrystallen 
aus Zn-Platten genugt es, dieselben an ein Zn-Einkrystall anzuschweiBen u. im ge- 
schmolzenen Zustand langsam in der Richtung des nicht angescliweiBten Endes ab- 
zukiihlen. Man erhalt in diesem Falle einen Einkrystall, der dieselbe Richtung der 
Hauptaclise besitzt, wie der „M utterkrystall“ . Man kann deshalb einen Einkrystall 
des hexagonalen Zn m it annahernd gewiinschter Orientierung der Hauptaclise er- 
lialten, wenn man den Mutterkrystall in die gewunschte Richtung setzt. Haufig 
erhalt man ein Prod., welches aus zu der Richtung der fortschreitenden Abkiihlung 
parallelen Streifen m it verschicdenem Glanz besteht. Bei der Rontgenstralilenunters. 
zcigt es sich, daB diese Streifen aus Zn-Einkrystallen m it annahernd der gleichen 
Richtung der Hauptaclise wie der Mutterkrystall zusammengesetzt sind. Andere 
krystallograpli. Richtungen ais die Hauptaclise wurden nicht untersucht. (Memoirs 
Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 97—105. Marz.) K l e y e r .

Giuseppina Aliverti, Esercitazioni di fisica pratica. Milano: U. Hoepli 1928. (VIII, 238 S.) 
24°. L. 12.50.

J. B. Firth, Physical chemistry. Frontis., „Periodic classification". London: Univ. Tutorial 
Pr. 1929. (300 S.) 8°. 5 s. 6 d. net.

James Kendall, Smith’s college chemistry; rev. ed. New York: Century 1929. (771 S.) 
S°. Lw. S 3.75.

J. R. Partington, Everyday chemistry. London: Macmillan 1929. 8°. 7 s. 6 d. net.
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Kulesh Ch. Kar und R. Mazumdar, Uber eine verallgemeinerte zweidimensionale 

Gibbssclie Slalislik. (Ztschr. Pliysik 55. 546—54. 20/6. Kalkutta.) L o r e n z .
G. Pokrow ski, Uber mogliche ZJrsaclien der Verwandlung von Energie in  Materie. 

Erganzung zu den Arbeiten uber die Synihese ton Elemenłen. Im  AnschluB an friihere 
Arbeiten (C. 19 2 9 . II . 129,1130) wird die Moglichkeit der Bldg. von Protonen aus Energie 
untersucht, dereń Yerdichtung zu Materie auf Grund ihrer Gravitationsfahigkeit 
erfolgen soli; dieser ProzeB wurde das Weltsystem vom Warmetode befreien. Be- 
rechnung der pro Sek. in Materie verwandelten Gesamtenergie (10-10) u. der M. eines 
Protons. Das Licht der Spiralnebel weist eine Rotverschiebung auf, die sich rechner. 
durch Kondensation von Strahlungsenergie zu Materie erklaren laBt. (Ztschr. Physik 
55. 771— 77. 5/7. Moskau, Phys. Inst. d. Techn. Hochsch.) G. H o f f m a n n .

Conrad Lonnqvist, Uber die Moglichkeit eines experiinentellen Nachweises der 
gegenseitigen Vemichtung von Elektronen und Protonen. Hinweis auf die Moglichkeit 
der Entstehung von (stralilender) Energie durch gegenseitige Verniclitung von Elek
tronen u. Protonen. Vorschlag eines Experimentes, bei dem die freien, ungeschtitzten 
Protonen (H+) einer Saure m it /3-Strahlen eines Ra-Praparates (es geniigen 0,1—0,001 g 
Ra) oder m it Kathodenstrahlen bombardiert werden. Dabei miiBte eine neue, iiuBerst 
durchdringende Strahlung (nach EDDINGTON /. — 0,0 000131 A, etwa 8-mal kurz-
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weliiger ais dio Hóhenstrahlung) entstehen, dereń Nachweis durcłi die Ionisierung 
von Luftmolekiilen gut moglich ware. Die m it den /i-Strahlen gleiehzeitig auftretende 
y-Strahlung laBt sioh passend abschirmen. ZweckmiiBigcr erscheint die Verwendung 
der Kathodenstrahlcn einer LENARD-Rohrc (naeh COOLIDGE); selbst wenn nur jeder 
108te ZusammenstoB zur Yernichtung eines Proton-Elektronpaares fiihrt, ware oin 
Ionisierungseffekfc noch naehweisbar. (Ztschr. Physik 55. 789—800. 5/7. Sodertalje, 
Gymnasium.) G. HOFFMANN.

L. H. Sensicle, Die Wellentheorie der Eleklrcmen. (Vgl. C. 1929. II. 253.) Vf. 
fiihrt friiher von ihm angedeutete Gegenargumente gegen dio W ellennatur des Elek- 
trons naher aus. 1. Ungiiltigkeit des EiN STEIN schen Aquivalentgesetzes. Bei An- 
wendung des Gesetzes auf T h o m s o n s  Verss. sei m it Einw. aufierer Einfliisse auf die 
von den Elektronen passierte Metallfolie zu rechnen, z. B. m it dereń elektr. Ladung, 
dio oine Modifikation des Gesetzes orforderlich maehen. Vf. gibt hierzu Literatur- 
beispiele. 2. Die angenommene sekundare harto Strahlung ergibt bei groBerer Dicke 
der Folie keine Interferenzringe, da die Bcdingungen hierzu mit waehsender Dicke 
immer ungiinstiger werden, wie naher ausgefiihrt wird. 3. Riehtungsungleichheit 
ausgeloster Elektronen m it den auslosenden Rontgenstrahlen sei móglielierweise nur 
oine Sekundarorscheinung. — Weitere Einfliisse, z. B. der Dopplereffekt, werden 
herangezogen, die moglicherweise zur beobaehtoten Richtungsgleichheit fiihren konnten. 
(Journ. Soe. chem. Ind. 48. 429. 26/4.) K y r o p o u l o s .

G. P. Thomson, Die Wellentheorie der Elektronen. (Vgl. vorst. Ref.) Erwiderung.
Einwand 1 wird duroh den Hinweis zuriickgowiesen, daB die Metallfolie einen Teil der 
Kamera, damit einos feldfreien Hohlraumcs, bildete. Die angozogenen Literatur- 
angaben sind allgemein iiberholt. Aufnahmen der Bahn von Rontgenstrahlen in der 
Wilsonkamera zeigen, daB die Strahlenriehtung auch a n f a  n g s , d. h. frei von 
anderweitigen Einfliissen nieht maBgebend ist fiir die Richtung der emittierten Elek
tronen. Im  Gegęnsatz zu den Erklarungsverss. von Se n s ic l e  wird auf die ander- 
weitige Begriindung u. Bewahrung von DE B r o g l ie s  Wellentheorie hingewiesen. 
(Journ. Soe. chem. Ind. 48. 429—30. 26/4.) K y r o p o u l o s .

C. J. Davisson u n d  L. H. Germer, Priifung der Polarisation von Elektronen- 
slrahlen durch Reflezion. Ein homogener Elektronenstrahl (10—200 Volt) w ird  gegen 
eine { lll} -F la ch o  eines Ni-Krystalls unter 45° gerichtet; der reflektierte Strahl fallt 
auf eine zweite gleiche Flacho  u. w ird  in einen FARADAY-Kollektor re fle k tie rt. Diese 
Anordnung gibt se lek tive  Reflexion von Strahlen von 20, 55, 77, 103 u . 120 Volt. 
Fiir diese 5 Falle wurde die Abhangigkeit der Intensitat der zweiten Reflexion von 
dem W inkel zwischen den beiden Spiegeln gemessen, indem der zweite Spiegel um die 
Richtung des von dem ersten reflektierten Strahls ais Aehso gedreht w urde . Es 
orgab sieh keine Abhangigkeit der Intensitat der Reflexion vom Winkel, also kein 
Anzeichen fiir eine P o la risa tio n  der DE-BROGLIE-Wellen. (P h ysica l Rev. [2] 33. 
760—72. Mai. New York, B ell Telephone Lab.) E. R a b in o w it s c h .

H. E. Farnsworth, Abbeugung von Elektronen durch einen Kupferkrystall. Naeh 
starkem Erhitzen einer polykrystallinen C«-Oberflache tretcn zugleich mit Anderungen 
in der Streuwinkelverteilung von Sekundarelektronen Maxima u. Minima im Nieder- 
spannungsbereieh der Kurve der gesamten Selcundarelektronenemission auf. Beide 
Erscheinungen hiingen vermutlich von der Orientierung der Oberflachenkrystalle 
ab; Yf. studiert daher Totalstrom u. Winkelverteilung der Sekundarelektronen an 
einem Cu-Einkrystall. Die Versuchsanordnung ist naher beschrieben (starkę Elektronen- 
ąuelle fiir Niederspannung, drehbarer FARADAY-Auffangkafig). Die Totalstromkurve 
der Sekundarelektronen zeigt bei 3 u . 10,5 Volt Maxima, zwischen 10,5 u. 150 Volt 
treten einige scliarfe Neigungsanderungen der Kurven auf. Im  Gebiet der Masima 
em ittiert der Krystall besonders intensiv Sekundarelektronen. Betraehtungen iiber 
die Wellenlangen der verwendeten E le k tro n en  u . die Krystallstruktur des Cu lassen 
keinen, irgcnd welehen Rontgeninterferenzen entspreehenden Effekt erwarten. Zur 
Deutung dicser Messungen sowie derjenigen iiber die Winkelverteilung der Elektronen 
muB angenommen werden, daB der Brechungsindes der Elektronen im C u >  1 ist 
u. daB entweder die den Elektronen zuzuordnenden Wellenlangen nur halb so groB 
sind wie die theoret. erreehneten oder der Netzebenenabstand im Cu das Doppelte 
des normalen ist; letzteres konnte auf eine gittermaBige Anordnung von Gasatomen 
in der Cu-Oberflache beruhen. Vf. halt jedocb letztere Annahme fiir sehr unwahr- 
scheinlich (tiefes Eindringen der Elektronen, sorgfaltigsto Entgasung des Kristalls). 
(Naturę 123. 941—42. 22/6. Providence [R. J . ] ,  Brown Univ.) F r a n k e n b u e g e r .
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Thomas H. Johnson, Die Reflemon von Wasserstoffatomen an Krysłallen: Inlen- 
sitdtsmessung des reflektierten Strahls. Methode u. App. vgl. C. 1928. II. 2325. Die 
In tensitat des reflektierten Strahls w ird  quantitativ gemessen, d a  die F a rb u n g  de r 
Mo-Oxydauffangplatte ein direktes MaB fu r  die Intensitat des H -Strahls is t .  Die 
Intensitat des reflektierten Strahls i s t  bei niedriger Temp. grofier ais bei hó h erer Temp., 
u . das Verhaltnis d e r Intensitat eines Strahls, d e r senkrecht z u r  Krystalloberflachę 
einfallt, zu d e r Intensitat eines Strahls m it streifender In c id en z  waohst m it fallender 
Temp. des Krystalls. Die Intensitatsanderung u . die Winkelverteilung lassen sieli 
qualitativ durch dio Annahmc erklaren, daB die Oberflache des Krystalls infolgo d e r 
th e rm . Bewegung a u fg e ra u h t i s t  u . daB sich  d e r  H-Strahl a is DE BROGLIEsche Welle 
verha.lt. (Journ. Franklin Inst. 207- 629—37. Mai. Franklin-Inst.) L o r e n z .

Thomas H. Johnson, Die Reflezion von Wasserstoffatomen an Krysłallen: Ge- 
schwindigkeitsverleilung des reflektierten Strahls. Um zu entscheiden, ob die H-Atome 
eines reflektierten Strahls (vgl. vorst. Ref.) gleiehe Geschwindigkeit besitzen, wird 
der reflektierte Strahl nooh einmal von einem Krystall unter demselben Winkel reflek- 
tiert. Is t dio Geschwindigkeit der H-Atome gleichformig, dann muB die zweite Re- 
flexion m it groBerer Intensitat erfolgen, ais wenn die Geschwindigkeit nach dem Ma x - 
WELLschen Gesetz verteilt ware. Trotzdem der Vers. infolge der Unmógliclikeit, sehr 
lange Aufnahmen zu machen, nichts Positives ergibt, glaubt Vf. doch sehlieBen zu 
konnen, daB die Geschwindigkeitsverteilung, wenn iiberhaupt vorhanden, klein ist. 
(Journ. Franklin Inst. 207. 639—43. Mai. Franklin-Inst.) L o r e n z .

W. Heitler und G. Herzberg, Gehorchen die Stickstoffkeme der Boseschen Statistik ? 
Aus den von RASETTI (C. 1929. II. 385) bei der Analyse des N2-ilamanspektrums 
erhaltenen Ergebnissen lassen sich die folgenden Folgerungen ziehen, die natiirlich 
m it der Richtigkeit dieser Analyse stehen u. fallen. Bei N2 gehóren — umgekehrt 
wio bei H 2 — zu den geradzahligen Rotationsniyeaus symm., zu den ungeradzahligen 
antisymm. Kernspinfunktionen. Wahrend also bei EL die Gesamteigenfunktion 
in den Kernen immer antisymm. (FE R M I-S tatistik ) ist, ist sie bei EL, immer symm., 
d. h. die H-Kerne gehorchen der B O S E -S tatistik . Nim folgt aus der (Juantenmechanik, 
daB Systeme aus einer geraden Zahl von Protonen oder Elektronen der B o s e -, solche 
aus einer ungeraden Zahl der FE R M I-S ta tis tik  gehorchen. Da der N-Kern aus 14 Pro
tonen u. 7 Elektronen besteht, gilt diese Regel fur den Kern nicht. Es scheint, ais ob 
ein Elektron im Kern m it seinem Spin auch sein Mitbestimmungsreeht an der S tatistik 
des Kem s verliert. Demnach andert sich durch spontanen radioakt. Zerfall (a- oder 
/?-Emission) die Statistik des Kerns nicht, wohl aber dann, wenn ein emittiertes 
/?-Teilchen etwa in der Atomhiille festgehalten wird. Es kann also der Ubergang von 
einem freien (oder in  die Hiille gebundenem) Elektron zu einem Kemelektron nur un- 
stetig erfolgen. (Naturwiss. 17- 673—74. 23/8. Gottingen.) L e s z y n s k i .

Hans Bartels, Entwickhmg der Grundlagen einer słrengen Theorie fu r  die Diffit-sion 
von Elektronen durch Gase. Vf. gibt eine formal exakte Behandlung der Diffusion lang- 
samer Elektronen durch Edelgase, ausgehend von der Analogie zwisehen der Elektronen- 
diffusion u. den opt. Streuungsvorgangen. (Ztschr. Physik 55. 507—32. 20/6. 
Danzig, T. H.) ' LORENZ.

C. Ramsauer und R. Kollath, Vber den Wirkungsąuerschnitt der schiceren Edel
gase gegeniiber Elektronen unterhalb 1 Volt. In  graph. Darst. werden Wirkungsąuer- 
sehnittskurven von H, Kr u. A r  fur das Gebiet zwisehen 0 u. 1 V fur 0° u. 1 mm Druck 
wiedergegeben. Unterhalb etwa 0,6 V zeigen H  u. Kr, unterhalb etwa 0,3 V zeigt 
Ar nach einem Minimum ein erneutes Ansteigen der Wirkungsąuerschnitte. (Natur
wiss. 17- 671. 23/8. Berlin-Reinickendorf, Forseh.-Inst. d. AEG.) L e s z y n s k i .

R. Peierls, Uber die Abliangigkeit der lonisierungsspannung von der Ordmmgszahl. 
Vf. weist die von A l e XANDKR (C. 1929. I. 2614) vorgesehlagene Deutung des Ganges 
der lonisierungsspannung (speziell zwisehen B u. Ne) ais m it dem Pauliprinzip u. 
sonstigen Atommodellerfahrungen unvereinbar zuriick u. zeigt, daB eine Erklarung 
dieses Ganges auch olrne neuartige Annahmen moglich ist. (Ztschr. Physik 55. 738 
bis 743. 5/7. Zurich.) G. H o f f m a n n .

Dan Radulescu und N. Barbulescu, Die Oktett-Theorie im  „torularen“ Atom. 
V III. Bestimmung der Struktur der Flu-orescenzresonatoren einiger Klassen organischer 
Substanzen. (VII. vgl. C. 1929. I. 1784.) Vf. untersucht im Zusammenhang mit 
seiner Valenztheorie (1. c.) die Fluorescenzerschcinungen verschiedener organ. Sub- 
^tanzen (Anthracen, natriumsulfonsaures Anthraeen, Naphthacen, Naphthanthracen-, 
Chrysen, Acridine, Diphenyldinaphthopseudoeurrhodol). Yergleiehe zwisehen den
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Absorptions- u. Fluorescenzemissionsspektren dieser Substanzen sfciitzen dio Theorie 
des Vf. iiber die Existenz „valenzisomcrer“ For mon dieser Yerbb. (Bulet. Soc. ętiin{c 
Cluj 4. 333—56. Marz.) F r a n k e n b u r g e r .

William Bragg, Weitere Fortschritte in  der Kryslallanalyse. Vorlesung in der 
R o y a l  I n s t i t u t i o n  iiber die neuesten Forschungsergebnisse in  der rontgeno- 
graph. Krystallanalyse bei Konstitutionsfragen u. Materialpriifung von Legierungen, 
sowie iiber die Ergebnisse der Konstitutionsforsehung von organ. Verbb., spezicll 
des Hesamethylbenzols. (Chem. News 1 3 9 . 55—56. 26/7.) K l e v e r .

W. Linnik, tlber die Beugung der Rónlgenstralilen an einem zweidimensionalcn 
Krystallgitter. AuBer bei Glimmer, Gips u. Kalkspat (vgl. C. 19 2 9 . II. 128) wird auch 
bei Steinsalz durch Zerspaltung des Gitters eino Beobachtung der Beugung an zwei- 
dimensionalen Gittern ermoglicht. (Ztschr. Physik 55 . 502—06. 20/6. Leningrad, 
Opt. Inst.) ' L o r e n z .

L. Vegard, Die Kryslallstruktur ton festem Slickstoff. Durch Erkennung einiger 
Linien ais falsche Doppellinien gelingt eine einfaehere Deutung der friiher (C. 1929 . 
II. 1505) angegebenen Vers.-Ergebnisse. Es ergibt sich eine Elementarzelle von 
8 Atomen, halbe Seitenlange =  5,65 A. Wenn man oin ausgepragtes Mol.-Gitter 
annimmt, kommt man m it einer kub. Anordnimg aus. Die gefundenc Anordnung T i 
besitzt viel Ahnlichkeit m it der des NaC103. Man hat auf jeder der vicr einander nielit 
sohneidenden trigonalen Achsen ein Na-Mol. anzubringen. Der Zenterabstand der beiden 
Atome im Mol. ergibt sich zu 1,0—1,2 A. Annahernd liiBt sich die Struktur ais dichteste 
Kugelpackung der Moll. auffassen. (Naturwiss. 17 . 672. 23/8. Oslo.) Leszy n sk i.

Atomi Osawa, Eine Verbindung zioeier Helalle mit einfachem, kubischen Gitter. 
Sb-Sn  m it 43, 50 u. 55% Sb wurden 200 Stdn. auf 24 bzw. 270 u. 290°, dann 25 Stdn. 
auf 240° gehalten u. langsam auf Zimmertemp. abgekiihlt. Ih r Rontgendiagramm ist 
das eines einfachen kub. Gitters. Die Anzahl Atome im Elementarkorper ist 1. Die 
Legierungen zwischen 43 u. 55% Sb werden ais feste Lsgg. dieser Yerb. mit einer der 
Komponenten angesehen. (Naturę 1 2 4 . 14. 6/7. Sendai, Imp. Univ.) ElSENSÓHlTZ.

R. S. Bradley, Die Oitterenergie von LiH  und das Narmalpotential von H'. Der 
Vf. berechnet die Gitterenergie von LiH unter der Voraussetzung, daC es ein Ionen- 
gitter bildet. Die Gitterenergie ergibt sich zu —230,5 kcal. gegen —245,2 aus einem 
KreisprozeB. Das Normalpotential von H ' errechnet sich zu —1,70 Yolt. Es wird 
benutzt, um die Gleichgewichtskonz. in W. zu berechnen. (Philos. Magazine [7] 7- 
1081—84. Juni. Leeds, Univ.) K y r o p o u l o s .

H. Herszfinkel, tlber eine abnorm hohe Wdrmeproduklion bei dem Thormineral 
Orangit. Bestiitigung des Befundes von POOLE (Philos. Magazine 2 3  [1912], 183), 
daB Orangit mehr Warme liefert ais seinem Th-Geh. entspricht. Ein Orangit von Arendal 
lieferte etwa 34-, ein Orangit von Langesund etwa 30-mal mehr Wiirme ais dem Th- 
Geh. entspricht, u. bestimmte schwarze glasige Bestandteile des letzteren sogar 150-mal 
mehr Warme. Der dem Orangit in der chem. Zus. ahnliche Thorit zeigto ebenfalls eine 
Warmeanomalie, nicht dagegen U-Mineralien u. gewohnliches Thoroxyd. Durch 
Beimengung von Ra-Salzen laBt sich die GróBe des Effektes nicht erhohen. (Natur- 
wiss. 17. 673. 23/8. Warschau, Radiolog. Lab. d. Warschauer Wiss. Ges.) L e s z y n s k i .

R. W. Gurney und P. M. Morse, Raumladuiujsschichten bei der Kanalstrahl- 
analyse. Die Ergebnisse der Analysen von positiven Ionen, dio durch Elektronen- 
stoB gebildet werden, sind vielfach unklar u. ■widerspreehend. Ais eine Ursaehe fur 
diese Unsicherheit der Ergebnisse weisen die Vff. auf die Ausbildung von positiven 
Raumladungsschiehten in der Ionisationskammer hin. Die Dicke dieser Schichten 
laBt sich durch Anderung der Spannung, des Druckcs u. der Stromstarke variieren, 
u. damit verandert sich auch das Verhaltnis der verschiedenen primaren u. sekundaren 
Ionen; denn von ihnen wird ein Teil leichter in Gebieten m it hoher Feldstarke, andere 
leichter in feldfreien Gebieten gebildet. (Physical Rev. [2] 33. 789—99. Mai. Princeton, 
Univ., Palmcr Phys. Labor.) " E. RABINOWITSCH.

I. Walerstein, Einflup dufierer Felder auf die Polarisation von Licht in  Wasser- 
sloff-Kanalstrahlen. H-Kanalstrahlen werden in einer Apparatur erzeugt, die die Beob- 
achtung des Kanalstrahllichtes 5 mm vor dem Kanał, in dem 6 mm langen Kanał

in der einige cm langen Vakuumkammer hinter dem Kanał móglich macht. Unter 
gewóhnlichen Bedingungen ist die Strahlung vor u. im Kanał partiell polarisiert; 
hinter dem Kanał nimmt die Polarisation schnell ab. Der Połarisationgrad hangt 
T om  Kathodenmaterial ab (Intensitat || zum Strahl : Intensitat X zum Strałil =
1,20 fur Messing u. 1,09 fur Al). Bei Anlegung eines elektr. Feldca treten auf der
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Strahllange period. Schwankunger) der Polarisation auf. Beim senkrechten Feld 
nimmt die „Wellenlange" der Fluktuationen m it waehsender Feldstarko ab; diese 
Wellenlange ist proportional der Geschwdndigkeit der H-Strahlen. Bei parallelem 
Feld hangt die Wellenlange nieht von der Feldstarke ab; sie nimmt ab mit zunelimonder 
Strahlgeschwindigkeit. Ein sehwaches senkreehtes Magnetfeld verkleinert die Polari
sation im Kanał u. vor ikm (Analogie zu der Depolarisation der Resonanzstrahlung 
durcli Magnetfelder). In  der Hochvakuumkammer entstehen beim Anlegen des 
Magnetfeldes period. Schwankungen des Polarisationsgrades auf dem Strahlweg. 
(Physical Rev. [2] 33. 800—14. Mai. Toronto, Univ.) E . R a b in o w it s c h .

E. Sevin. tjber die Theoricn des koiiiinuierlichen Rontgenspektrums und des 
Comptoneffekts. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II . 1260.) Vf. wendet sich gegen von D e c o m b e  (C. 1929 .
I I . 527) erhobene Einwande. (Compt. rend. Acad. Sciences 188 . 1245—-46. 6/5.) L e s z .

Jesse W. M. du Mond, Struktur der modifizierten Comptonlinie und ihre Be- 
zieliung zu der Elektronentheorie von feslen Korpern. Es w ird  e ine  App. zu r genauen  
U n te rs . d e r  Struktur d e r g es trcu ten  Róntgenlinie beschrieben . Es w ird  d ie  Mo--Ka-Linie 
a n  Al u. Be u n te r  180° g e streu t u. dio Struktur d e r  m od ifiz ie rten  (,,Compton“-) Linie 
p h o to m e tr . u n te rsu ch t. Die P h o to m ete rk u rv e  w ird  m it  th eo re t. Kurven verglichen, 
d ie  m an  u n te r  versch icdenen  Annahmen iiber d ie  Verteilung v o n  Elektronengeschwin- 
d ig k eiten  im  Metali e rh a lt. Die Kuryen, dio m an  fiir  e in  Elektronengas m it M a n w e ll-  
sch er Verteilung u. fiir e in  B0HR-S0MM ERFELDsches Atomgitter e rh a lt, s tiin m en  
m it d e r o rp e rim en te llen  Kurve n ie h t uborein . Eine befried igende T jbereinstim m ung 
e rg ib t fiir  Be e ine Kurve, bei d e r 2 Elektronen pro  Atom ( i f -Elektronen) d ie  wellen- 
m echan . BIomentverteilung besitzen , u. die  2 lib rigen  (//-Elektronen) ein  degeneriertes 
SoMMERFELDsches Gas bilden . (Physica l Rev. [2] 33. 643— 58. Mai. California Inst. 
of T echno l., N o r m a n  B r id g e  Lab. of phys.) E. R a b in o w itsc h .

Elmer Dershem , Brechungsindices und anomale JDisjjersion von weichen Róntgen- 
slrahlen in  Platin, Silber, Calcit und Glas. E in Biindcl von homogcnen Rontgenstrahlen 
wird an Flachen aus versehiedenem Materiał total reflekticrt u. dadurch der Brechungs- 
index /i dieser Substanzen bestimmt. Die reflektierten Strahlen haben Wellenlangen
0,8—9,2 A. An den Stellen, die den Absorptionskanten des reflektierten Materials 
entsprechen, beobachtet man Minima in der Kurve, die 1 — /< ais Funktion von ). 
darstellt (anomale Dispersion), so z. B. im Calcit bei 3,06 A (K-Grenze des Ca). Die 
Minima in Glas entsprechen ilen K-Grenzen des Al u. Si. Dic Form der Kurven ent- 
sprieht einigermaBen dem, was man durch Anwendung der Dispersionsformel von 
D r u d e  u . L o r e n t z  fiir den Fali einer Absorptionsgrenze erwarten kann. (Physical 
Rev. [2] 33 . 659— 71. Mai. Berkeley, Calif., Univ. of California, Dept. of Phys.) E. R a b

O. Gaertner, Absolute Intensitatsmessungen an Rontgenstrahlen. Vf. miBt dio 
Strahlungsintensitat einer Rontgenrohre u. vergleicht sie mit dem Sattigungsstrom, 
den man in versehiedenen Gasen bei Yollstandiger Absorption erhalt. Verss. mit II„ 
verlaufen ohne Ergebnis, da die Absorption sehr klein ist. Verss. mit Ar, N 2, 0 2, Luft 
unter Yerwendung von Cu-Strahlung u. Ar unter Verwendung von Mo-Śtrahlung 
bei Drucken zwischen 10 u. 20 a t zeigen, daB der nieht absorbierte Anteil der Strahlung 
klein u. ais Korrekturgrofie in Rechnung zu stellen ist. Vf. bereehnet die Energie, 
dio zur Erzcugung eines Ionenpaares erforderlich ist; fiir Cu-Strahlung betragt sie 
in No 40,8, in 0 2 34,4, in  Ar 29,6, in Luft 36,4 Volt. (Ann. Physik [5] 2 . 94—122. 
7/6.)’ '   ̂ '  E is e n s c h it z .

Rupert Wildt, Uber die Absorptionsbanden der Fixslernspeklren. Das in der 
L iteratur vorhandene Materiał iiber die Ti-ager der Bandenspektren in Sternspektren 
wird krit. diskutiert. Mit Hilfe der geschatzten prozentualen Mengen der ver- 
schiedenen Elemente in Sternen u. der thermodynam. Prinzipien werden oinige chem. 
Gleichgewichte in Sternen (speziell die Dissoziation von H 2,N 2u. 0 2) behandelt. (Ztschr. 
Physik 54 . 856— 80. 16/5. Bonn.) '  " E. R a b in o w is c h .

Oscar Knefler Rice, Perturbationen in  Molekulen und die Theorie der Prd- 
dissoziation und der diffusen Spektren. Es wird eine direkte- wellenmeehan. Best. der 
Linienbreite durehgefiihrt, fiir die Falle, wenn zwei Eigenfunktionen — eine diskrete 
u. eine kontinuierliehe — gleiehe Eigenwerte der Energie besitzen. Es wird also die 
halb-klass. Ableitung der Pradissoziationserscheinungen (mit Hilfe der Beziehung 
zwischen Lebensdauer u. Linienbreite) durch eine konseąuente wellenmeehan. Be- 
handlung ersotzt. (Physical Rev. [2] 33. 748—59. Mai. California Inst. of Technol., 
Gates Chem. Lab.) E. RABINOWITSCH.

W. Hanie, Bemerkung iiber die Intensitat von Speklrallinien. Die relatiye In-
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tensitat zweier von einem gemeinsamen, durch ElektronenstoB angeregten Term aus- 
gehenden Linien ist nur dann streng konstant, wenn dio gesamte Ausstrahlung in 
allen Richtungen beruoksichtigt wird. In  verschiedenen Richtungen kann aber das 
Intensitatsverhaltnis schwanken, da nacli vielcn Verss. die von einem Niveau aus- 
gehenden Linien bei ElektronenstoCanregung versehieden stark polarisiert sein kónnen. 
Fiir die Hg-Linien 3663 (3 ll)2 — y  2 3P 2) u. 3132 (3 lD2 — >- 2 3P j) betragt die Polari- 
sation nach S k in n e r  (C. 1 9 2 8 .1. 641) bei 16-Voltelektronen 40% scnkreclit zum Strahl 
(3663) u. 28% parallel zum Strahl. Daraus ergibt sich theoret. eine Variation des 
Intensitatsverhaltnisses ./3(163/ J 3i;)2 wie 2 :1  bei Beobaclitung parallel u. senkreeht zum 
Strahl. Der Vers. ergibt tatsachlieh eine Abhiingigkeit der relativen In tensitat von 
der Richtung (Sehwankung etwa 10%); die Kleinheit des beobachteten Effekts ist 
durch die Divergenz des Elektronenstraliles u. andere Nebenumstande bedingt. (Ztschr. 
Physik 54. 852— 55. 16/5. Halle a. S., Uniw, Phys. Inst.) E . R a b in o w it s c h .

W. Orthmann, Ober die Veranderung von Resonanzlinien durch vielfach wieder- 
hollen Conipt&neffekl. Vf. betraohtet eino lcuchtendo Kugel. die von einer sehr ver- 
diinnten Gasatmospharc umgeben ist; die Kugel strahlt ein Kontinuum aus, aus dem 
eino bestimmte Linio von der Atmospharc absorbiert wird. Das absorbierto Quant 
wandert von Atom zu Atom u. erlcidet bei jeder Streuung eine Comptonverschiebung. 
SchlieBlich gelingt es ihm, m it einer Ycrkleinertcn Freąuenz aus der Atmosphare zu 
entweiehen. An dor langwelligen Seite der Absorptionslinie erseheint dabei im Konti
nuum ein Masimum der Holligkcit. Dic Rechnung ergibt an diesem vereinfaehten 
Modeli die Rechtfcrtigung der Hypotliese von F r a n c k  (C. 1 9 2 7 . I. 2708), der die in 
Sternspektren neben des Absorptionslinicn auftretende Emissionslinien durch wiedór- 
holten Comptoneffekt erldiirte. (Ztschr. Physik 54. 767—78. 16/5. Berlin, Univ., 
Phys. Inst.) E. R a b in o w it s c h .

G. Gamburzew, Diffusion der PJwtoluminescenz bei nńederholten Absorptions- 
und Ausstrahluiigsproze.sseii. We rui die Absorptions- u. Ausstrahlungsspektren einer 
lumineseierenden Substanz sich auch nur teilweise deoken, so wird die von einem Mol. 
ausgestrahlte Energie von andem absorbiert u. ihrerseits ausgestrahlt. Solche Ab
sorptions- u. Ausstrahlungsprozesse konnen sich vielmals wiederholen, es entstcht 
eine eigenartigo Diffusion der Photoluminescenz. Vf. gibt eine Theorie dafiir u. wendet 
sio auf zwei Falle an: auf die Resonanzstrahlung m it einer Ausbeute gleich 1 u. auf 
das Leuehten der Uranylsalże. Im  ersten Falle wird eine starkę Verzógerung des 
Leuchtens gefundon, im zweiten Falle ist die Verzógerung gering. (Ztschr. Physik 55. 
533—45. 20/6. Moskau, Inst. f. Physik u. Biophysik.) L o r e n z .

J. Holtsmark, Zur Tlieorie der Kopplungsverbreilermig von S,pektrallinien. Vf. 
leitete friiher (Ztschr. Physik 3 4  [1925]. 722) auf klass. Wege ab, dafl die Breite einer 
Spektrallinie infolge der Kopplung zwischcn den strahlenden Dipolen im Gas pro- 
portional der Quadratwurzel aus der Dichtc dieser Dipole sein muG. L. Me n s in g  
(C. 19 2 6 . I. 1106) bercchnote aber m it Hilfo des BOHRschen Atommodells eine Pro- 
portionalitat m it der ersten Potenz der Dichtc. Vf. zeigt, daC diese Differenz nicht 
auf dem Unterschied zwischen der klass. u. der quantentheorct. Behandlung beruht, 
sondern darauf, da!3 in der Arboit von MENSING die Dipole nur paanveise gekoppelt 
behandelt wurden. Auch die wellcnmechan. Bereclmung ergibt eine Proportionalitat 
m it der Quadratwurzel aus der Dichte, wobei jetzt auch der Proportionalitatsfaktor 
berechnet werden kann. Die Verss. von WAIBEL (C. 1929 . I. 3066) bestatigen gut die 
Proportionalitat m it ]/p. Die Absolutwerte widersprechen auch nicht der Theorie, 
wie dies WAIBEL irrtumlich schlieBt, indem er in die Formol die Dichte aller Atome, 
s ta tt der Dichte der Resonatoren (also der passend angeregten Atome) einsetzt, die 
etwa 101—10"-mal kleiner ist. (Ztschr. Physik 54 . 761—63. 16/5. Drondhjem, Techn. 
Hochsch., Phys. Inst.) E . R a b in o w it s c h .

R. Seeliger, Die Wiedervereiniguvg von positiven Ionen mit freien Ełeklronen. 
Zusammenfassender Bericht iiber die Erforschung des Wiedcrvereinigungsleuchtens. 
(Physikal. Ztschr. 30. 329—57. 1/6.) ElSENSCHITZ.

R. C. Gibbs und H. E. Wbite, Beziehungen zmschen den Dubletls in den Spcktren 
der alkalidhnlichen Ionen in den fiin f Perioden des periodischen Systems. Vff. stellen 
zunachst die empir. bestimmten Abschirmungskonstanten (s) der SOMMERFEŁDschen 
Dublettformel fiir das erste Hauptseriendublett der Atome L i bis 0 5+, Na bis Cl7+, 
K  bis Mn7+, Rb bis Zn4+, u. Cs bis Ce‘l+ zusammen; daneben berechnen sie auch die 
Konstanten zi u. si der LANDEschen Formel fiir eintauchende Bahnen. Fiir die kurzeń
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Perioden, m it wenig eintauchenden p-Bahnen, erweist sich die Darst. naoh SOMMER- 
FELD ais ausreichend; in  den langen Perioden konnen Extrapolationen nur m it Hilfe 
der LANDŚschen Formel zu sicheren Ergebnissen fiihrcn. Durch Anwendung dieser 
letzten Formel kommen Vff. z. B. zur Korrektion des friiher angegebenen Haupt- 
seriendubletts des Ce IV; die friiher aus den Tabellen von E x n e r  u. H a s c h e k  ent- 
nommenen Linien erweisen sich ais einer anderen Ionisationsstufe angehórig; auf neuen 
Aufnahmen der Vff. wurden die gesuchten Linien (2779,1 u. 2457,6 A) riehtig auf- 
gefunden. F ur Pr V ist es den Vff. nicht gelungen, das gesuchto Dublett sicher zu 
identifizieren.

Die Genauigkeit, m it der das Gesetz des irregularen Dubletts in den fiinf Perioden 
gilt, wird durch Kurven anschaulich gemacht. In  einer zweiten Figur wird das 
MoSELEY-Diagramm (V vjIi gegen z) fur die tiefsten Terme der behandelten Atom- 
seąuenzen wiedergegeben. Die Krummung der Kurven fiir die Termo 5 2_D u. 4 -V 
in  der 6. Periode scheint darauf hinzuweisen, daB das łon  Ce3+ im Normalzustand 
die Formel 5 d-2D  haben muB, — im Gegensatz zu der aus der magnet. Suszeptibilitat 
der Ce-Salzlósungen gefolgerten Struktur i J - 2F. Die Kurve fiir n  2D kreuzt die fiir 
(n +  1)• 2jS' immer zwischen der 2. u. 3. Gruppe.

Zum SchluB geben die Vff. eine Tabelle von neuen identifiziertcn Linien von 
V4+ (11 Linien), Cr^+ (3 Linien), La2+ (3 Linien). (Physical Rev. [2] 33 . 157—62. Febr. 
Cornell Univ.) E. RABINOWITSCH.

Robert S. Mulliken, Zuordnung von Quantenzalilen zu den Elektronen in  Mole- 
lculen. III . Zweiatomige Hydride. (II. vgl. C. 19 2 9 . I . 478.) 1. Vf. nimmt die von 
H u n d  u . von W lGNER u. WlTMER vorgeschlagene Symbolik (Benutzung griech. 
Buchstaben zur Bezeichnung von ImpulsgroBen in der Richtung der Kernachse) an.
2. E r diskutiert die Vorgange bei der Verb. eines Atoms M m it einem H-Atom. Der 
EinfluB des annahernden H-Atoms auf das M-Atom kann gedanklich in zwei Teile 
zerlegt werden: a) Starkeffekt des H-Kerns (modifiziert durch das Vorhandensein 
des H-Elektrons), b) EinfluB des H-Elektrons u. seines Dralls (unter Beriicksichtigung 
des PAULI-Prinzips). Bei Behandlung des Effektes a) sind 4 Stadien zu unterseheiden: 
I. BloBe Beeinflussung der-Resultierenden j; eine neue (Juantenzahl i  — Projektion 
von j  auf die Kernachse; II. Aufhebung der Kopplung von l m it s; neue Quantenzahlen 

u. is; I II . Aufhebung der Kopplung von einzelnen Z, miteinander; neue Quanten- 
zahlen i l IV. Volle Aufhebung auch der einzelnen lx (wie im linearen Starkeffekt). 
Es scheint, daB fur auBere Elektronen prakt. am ehesten das Stadium I I I  realisiert 
ist. Bei Behandlung des Effektsb) ist zu beriicksichtigen, daB das H-Elektron zunachst 
eine 1 s - Bahn einpimmt, daB aber bei vollcr Vereinigung der Keme dieses Elektron 
(vom Fali des H , abgesehen) in eine Schale m it gróBerer Hauptąuantenzahl „gehoben“ 
werden muB, da die 1 s-Schale im M-Atom schon voll besetzt ist („Promotion“ von 
Elektronen). Vf. postuliert ein „Promotionsgesetz“ : bei der Promotion nimmt  das 
H-Elektron die niedrigste freistehende o-Bahn ein (die Quantenzahl wird also 
nicht geiindert). Dabei wird oft die Kopplung der s, des M-Atoms durch das s des 
H-Elektrons aufgehoben; auf jeden Fali wird durch dieses Elektron die Multiplizitat 
um + 1  verandert.

3. B e i s p i e l  d e s  C H - M o l e k i i l s .  E in H-Atom (1 s) nahere sich dem
C-Atom im Normalzustand (1 s2- 2 s2- 2 p2-3P). Bei geniigendcr Annaherung wird die 
Kopplung der lx der beiden 2 p-Elektronen aufgehoben; jedes lt gibt ein geąuanteltcs  ̂
(Stadium III). Es ergcben sich zwei mógliche Zustiinde des C-Atoms: 1 .s o2 2 .s o2 
2 j> a 2 p 7 t-m  u. 1 s o2 2 s o2 2 p  Das H-Elektron muB auf eine hohere o-Bahn
„promoviert“ werden. Die nachste leere Bahn dieser Art ist 2 p o. Die „Promotions- 
energie“ ist klein, da die zweiąuantigen Elektronen im C nicht loser gebunden sind, 
ais das einąuantige Elektron im H. Die naeh dieser Promotion aus den Zustanden 3TI 
u. 32  des C-Atoms entstehenden drei Zustiinde 1 s a- 2 s o2 2 p a 2 p u. *2;
1 $ o2 2 s  o2 2 p a2 2 p n '-T I  des CH sind daher stabil. Zustande, die durch Promotion 
des H-Elektrons auf eine dreicjuantige C-Balm entstehen miissen, diirften dagegen 
infolge des groBen Aufwandes an Promotionsenergie mistabil sein. Noeh 2 stabile 
CH-Zustande konnen aus den metastabilen 1D- u. 1<S'-Termen des C abgeleitet werden: 
2A u. 2S .  Von den 5 theoret. abgeleiteten tiefen stabilen CH-Termen sind 3 (2J7, 2A, -2) 
im Spektrum identifiziert worden.

4. In  ahnlieher Weise behandelt Vf. die moglichen u. die bekannten Zustande 
allcr anderen zweiatomigen Hydride. Man kann die tiefen Zustande eines solchen
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Hydrids auch durch Spałtung eines einzigen Atoms in zwei (z. B. des N-Atoms in 
C +  H) gedanklich konstruieren. In  einer Tabelle stellt Vf. alle bckanuten Zustande 
der zweiatomigen Hydrido m it Angabe von Energie, Kernabstand, Dissoziations- 
arbeit, Termbezeichnung, Elektronenkonfiguration, Lago des H-Elektrons usw. zu- 
sammen. Es zeigt sich, daB vorerst nur ein kleiner Teil der theoret. móglichen Zustande 
bekannt ist. Die Zusammenstellung der bekannten Termiibergange ergibt, daB die 
Auswahlregel A l, =  T 1 fiir Molekuło keino Giiltigkeit hat.

5. K r i t i k  d e r V a l e n z t h e o r i e  v  o n L e w is  - LONDON: Die Stabilitśit 
der Yerbb. hangt nach der Meinung des Vfs. wesentlich nicht von der Anzahl der ab- 
gesiitt. Valenzen (neugebiideten Elektronenpaare), sondern von der anzuwendenden 
,,Promotionsenergie“ ab. So ist der stabile Grundzustand des 0 2 ein 3 p n--32-Zu-  
stand, wahrend ein 3 p n~- 1A — der einer Absattigung von noch 2 Valenzen entsprochen 
hatte — gar nicht bekannt ist. Die beidon Kriterien der Stabilitat — die des Vfs. 
u. die von LONDON — stimmen allerdings zufallig meist uberein, weil der niedrigsten 
fur die Promotion freistehenden Bahn meist eino analoge, im Atom bereits besetzte 
Bahn entspricht, m it der die neue Bahn eine „Zweierschale“ bildet. 6. Im  SchluBteil 
wird die Beziehung der Multiplettaufspaltung im Molekuł 3VDrI zu der Aufspaltung im 
Atom H  besprochen. Das Verhaltnis ist gewohnlich etwas kleiner, ais 2/3.
(Physical R ev . [2] 33 . 730—47. Mai. Chicago, Univ., K y e r s o n  Phys. Lab.) E. R a b .

Raymond T. Birge, Die Isołopen des Sauerstoffs. Vf. stellt einen Irrtum  in der 
Angabe von D ie k e  u. B abcock  (C. 1 9 2 7 . II. 2262) iiber den Anfang der 0—0-Bande 
fest; er betragt 13 120,97 anstatt 13 122,97 cm-1. Dicse Richtigstellung beseitigt einige 
Unstimmigkeiten in der Bandenformel u. im Isotopeneffekt. Wahrend unter der An- 
nahme, daB O16—O18 u. O16—O16 Moll. vorliegen, eine Differenz in der 0—0-Bande 
berechnet wurde, die um 0,05 cm-1 gróBer ais die beobachtete ist, betragt sie mit der 
berichtigten Zahl nur mehr 0,014 cm-1 in entgegengesetzter Richtung. Neuerdings 
wurden von GlANQUE u. JOHNSTON (C. 19 2 9 . II. 627) schwache Linien einem 
O16—0 17-Mol. zugeordnet; hier wird die friiher bestehende Diskrepanz zwischen Rech- 
nung u. Messung des Isotopeneffektes von 0,03 cm-1 beinahe auf 0 herabgesetzt. Aus 
der Intensitat der Linien folgt, daB O16 mindestens 1250-mal kantiger ist ais O18, wahrend 
O 17 noch seltener ist ais dieses. (Naturę 1 2 4 . 13—14. 6/7. Univ. of Califomia.) ElTZ.

K. T. Compton und J. C. Boyce, Bogenspektrum des SticJcstoffs im  extremen 
Ultranioletl. Das Bogenspektrum des N liegt hauptsachlich im fernen Ultraviolett u. 
im Ultrarot. In  der Bogenentladung erscheinen hauptsachlich Banden, bei hoherer 
Anregung treten leicht Funkenlinien auf. Das N I-Spektrum  war daher unvollstandig 
bekannt. Vff. erreichen eine saubere Anregung des ultravioletten Teils durch StoB 
von langsamen Elektronen (20—100 Yolt). Es wird das Gebiet 0—1200 A ausgemessen. 
Zusammen m it den Daten von K lESS (C. 1 9 2 5 . II . 1336) u. von B o w e n  (C. 1 9 2 7 . 
I. 2509) kann jetzt das Termschema des N m it groBer Sicherheit aufgezeichnet werden. 
Auch die Seriengrenzen u. somit die Absolutwerte der Terme konnen auf etwa 10 cm-1 
genau extrapoliert werden. Der Grundterm s2 p3-*S hat den W ert 117345 cm-1 
(Ionisierungsspannung 14,48 Volt), die beiden tiefen metastabilen Terme — "D — 
98143 cm-1 (2,37 Yolt iiber *S) u. ~P =  88527 cm-1 (3,56 Yolt). Weitere 33 Terme 
entsprechen der Anregung eines p-Elektrons; auBerdem wurden von B o w e n  2 Terme 
{-P  u. 4P) aufgefunden, die durch Anregung eines 2 s-Elektrons entstehen; der tiefere 
von ihnen, .9 p1 ■ iP  liegt bei ca. 29000 cm-1. Die Ergebnisse der Termanalyse stimmen 
gut m it der Theorie des akt. Stickstoffs von K a p ł a n  u . C a r io  (C. 19 2 8 . II . 1312) 
iiberein; denn diese Theorie verlangt die Existenz von metastabilen Atomen m it 
Energien von etwa 2,4 u. 3,7 Volt. Zum SchluB geben die Vff. an, daB sie auf ihren 
Platten auch samtliche von B o w e n  angegebene N  II-Linien wiedergefunden haben — 
m it Ausnahme der Liniengruppe 644—5 A. Es ist ihnen nicht gelungen, durch ein- 
fachen ElektronenstoB an N, Ne u. Ar Linien hoherer Funkenspektren anzuregen; 
sie nehmen an, daB ein ElektronenstoB hóchstens zwei Atomelektronen beeinfluBt. 
(Physical Rev. [2] 33 . 145—53. Febr. Princeton, Palmer Phys. Lab.) E . R a b in .

Joseph Kapłan, Die Erisłenz von metaslabilen Nolelculen im  aktiven Stichstoff. 
Beim Durchlassen einer schwachen Entladung durch akt. Stickstoff wird das Nach- 
leuchten abgeschwacht. Im  Spektrum dieser schwachen Entladung erscheint dabci 
die vierte positive Gruppe des N2, die sonst nur in  kondensierter Entladung auftritt. 
Vf. sieht darin den Beweis dafiir, daB im akt. N  jedenfalls auch metastabile Molekule 
enthalten sind: Die 4. positive Gruppe hat ein Anregungspotential von 14,8 Volt; 
ihre direkte Anregung in unkondensierter Entladung ist unwakrscheinlich, da nur
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wenigo Elektroncn diese Energie orreichcn; wenn aber im akt. Stiekstoff metastabile
8,2 Volt-Moll. vorhanden sind, so erfordert die Anregung der 4. positiven Gruppe nur
7 Volt. Die unkondensierte Entladung im akt. N hat auch sonst die spektralen Eigg. 
der kondensierten Entladung in gewohnlichem N2; z. B. ist die Verteilung der Inten- 
sitiit innerhalb der 2. positiven Gruppe in beiden Fallen dieselbe u. von derjenigen in 
der gewohnlichcn unkondensierten Entladung yerschieden; dieses erkliirt Vf. m it Hilfe 
des FRANCK-CoNDDNschen Prinzips aus der V ersch iedcnheit der Potentialkurven im 
X-(Grund)-Zustand u. im metastabilen yl-Zustand (von dem aus im akt. N die An
regung der 2. positiven Gruppe vorwiegend erfolgen soli). Auch andere Eigg. des Nach- 
leuchtens werden vom gleichen Standpunkt aus diskutiert. (Pliysieal Rev. [2] 33. 
189—94. Febr. Los Angeles, Univ. of California.) E. RABINOWITSCH.

Joseph Kapłan, Anregung der griinen Nordlichtlinie im  akliven Stiekstoff. Aus- 
fuhrliohero Diskussion des sehon friiher (C. 1928. I. 3034) mitgeteilten Vers. Die Linio 
erscheint am besten im aktiven N m it 3—4%  0 2. Nach der Theorie von K a p ł a n  u . 
Ca r io  (C. 1928. II. 1312) enthalt aktiver N metastabile N2-Moll. (8,2 Volt) u. meta
stabile N-Atome (3,6 u. 2,4 Volt). Die griine Nordlichtlinie entsteht dureh Anregung 
der (in der Entladung entstandenen) O-Atome dureh metastabile 2P-Atome des N. 
Die griine Linie kann nur im Nachleuchtcn vom Entladungsrohr selbst beobaehtet 
werden, offenbar weil bei der Diffusion die O-Atome m it 0 2-Moll. rekombinieren. 
(Physieal Rev. [2] 33. 154—56. Febr. Los Angeles, Univ. of California.) E. R a b in .

George Glockler, Die Wirlesamkeit von ElektroitenslofSen bei der Anregung von 
Resonanzstrahlung im Helium. Vf. bestimmt von neuem die sehon von D y m o n d  
(C. 1925. I. 1679) untersuchte Wahrscheinliehkeit einer t)berfiihrung des He aus dem
1 lS- in den 2 3<S'-Zustand in der Niiho der zugehorigen Resonanzspannung 13,77 Volt. 
Dio Anordnung wurde friiher (C. 1926. II- 1240) beschrieben. Es werden die beiden 
Methoden von F r a n c k  u . von L e n a r d  angewandt; die Ergebnisse stimmen gut iiber- 
ein. Dio Anzahl der wirksamon StoBe betragt im Maximum (0,18 Volt hinter dem 
krit. Potential) 0,002 (berechnet m it dem Atomąuerschnitt fur langsame Eloktronen 
nach R a m s a u e r ). (Physieal Rev. [2] 33. 175—88. Febr. Minneapolis, Univ. of Minne
sota.) E. R a b in o w it s c h .

W. E. Curtis und A. Harvey, Besondere Eigenschaften der liotalionsterme von He„. 
Dio Analyse des He2-Spektrums ist dureh dio auBerst geringo Intensitat der Linien 
erschwert, dio von hoheren Elektronenzustanden herriihren. Dagegen bioten gewisso 
RegelmaBigkeiten in den Differenzen der Rotationsterme verschiedener Elektronen- 
zustande ein Hilfsmittel zur Durchfuhrung der Analyse. Es zeigt sich namlich, daB 
m it steigender Hauptąuantenzahl der Elektronen diese Differenzen konstantę Werte 
erreichen, die nicht nur fiir alle Terme eine3 Systems, sondern sowohl fur das Singulett- 
als auch fiir das Triplettsystem gleich u. nur von der Differenz (j — o) abhangig sind. 
Dio von D lEK E, TAKAMINE u . IMANISHI gefundenen neuen Zweigo von P- u. <p-Form 
(C. 1929.-II. 832) kónnen m it Hilfo dieser RegelmaBigkeiten ais R- u. Q-Zweig des 6 X- 
Niveaus von o-He2 identifiziert werden. Es kónnen nunmehr auch einzelne Zweige iden- 
tifiziert werden, wenn nur der Endzustand der Elektronen bekannt ist. (Naturę 124.
12. 6/7. Newcastle-upon-Tyne, A r m s t r o n g  Coli.) E is e n s c h it z .

F. H. Newman, Der elektrische Bogen in  Gasmischungen. (Vgl. C. 1929. I. 15.) 
Unterss. des Bogenspektrums von Ho u. Ne in der friiher angegebenen Weisc boi 
10~3 bis 1 mm Druck u. Anwesenheit von Verunreinigungen. Żur Erzeugung des 
Bogens wurde der Kathode etwas Borax aufgesclimolzen. Hierbei wurde das 
charakterist. Spektrum von He bzw. No vollig unterdriickt u. die D-Linicn traten 
hervor; auBer vielen anderen Linien wurden die Balmerserie u. die CN-Banden ge- 
funden. Bei Anwendung von Edelgas, welches dureh mehrstd. Stchen iiber P 20 5 ge- 
trocknet war, wurden auch schwaeh dio Edelgaslinien beobaehtet. Weitere Verss. 
ergaben, daB die Edelgase die Ursaehe der Emission der CN-Banden sind. Der Mechanis- 
mus der Anregung der CN-Banden wird erórtert. Dio Wrkg. des Borax berulit auf 
der Herabsetzung des Kathodenfalles unterhalb 120 V, die zur Ionisation nicht hin- 
reichen. (Philos. Magazine [7] 7. 1085— 91. Juni. Exeter, Univ. Coli.) K y r o p o u l o s .

C. J. Bakker, Der Zeemaneffekt im  Spektrum des ionisierten Neons. (Koninkl. 
Akad. Wotensch. Amsterdam, Proceedings 32. 515— 22. —• C. 1929. I. 970.) E it z .

W. Hanie und B. Quarder, Ober Polarisation bei Neon-ElektronenstoPleuchlen 
und Neon-Kanalstrahlenleuchten. Die bisherigen Verss. iiber die Polarisation von 
Kathoden- u. Kanalstrahlleuchten lassen noch keine einheitliche Deutung zu. Vff. 
wollen einen neuen experimentellen Boitrag zu diesem Problem liefern, wobei der
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gonauon Beschreibung der opt. Bedingungen der Verss. besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. Die opt. App. bestand wesentlich aus einem Fuess-Glasspektrographen, 
in dem Kollimatorrohr m it Kamera vertauscht wurden, u. einem sogenannten Quarz- 
Koehonprisma an der fur die Lummerplatte vorgesehenen Stellung. Dieses Prisma 
trennt in einem Keil die beiden Komponenten des Strahls Yoneinander, u. depolarisiert 
diese Komponenten in einem zweiten Keil, so daB sie in das Prisma des Spektralapparats 
unpolarisiert eintreten u. keine versohiedenen Verluste durch Reflexion usw. erleiden. 
Ais Versuchsrohren wurden solche mit Ni- u. Cu-Elektroden gebraucht; sie wurden 
mit Ne gefiillt u. ein Tropfen Hg (zur Aufhebung der Raumladungen) hineingegeben. 
Die Elektronen von einer Aquipotentialoxydkathode wrurden zuerst auf 60 V. be- 
schleunigt, u. dann auf die erforderliclie Spannung verzogert. Die starkste Polari- 
sation der Ne-Spektrallinien zeigte sich bei 20—25 Volt; bei hoherer Voltzahl nahm 
die Polarisation ab. Es werden Ergebnisse an 22 Hauptserienlinien (5852—7032 A) 
tabellar. zusammengestellt u. mit den von anderen Beobaehtern an analogen Hg- 
Linien beobachteten Polarisationsgraden vergliehen; es ergibt sich im allgemeinen 
eine gute "Obereinstimmung. Im gleichen Rohr wurde durch Abanderung der Sehaltung 
(Beschleunigung der durch 60 Volt-Elektronen erzeugten Ne-Ionen in den StoBraum 
hinein) auch die Polarisation der durch IonenstoB erzeugten Ne-Linien untersucht. 
Aueli hier zeigen viele Linien partielle Polarisation; im Katliodenstrahl unpolarisierte 
Linien waren im Kanalstrahl _L zur Strahlrichtung polarisiert.

Bei Anniilierung eines Hufmagneten an den 100 Volt-Elektronenstralil zeigte sich 
ein Earbcnumschlag, obwohl Richtung u. In tensitat kaum beeinfluBt wurden. Spektrale 
Aufnahmen zeigten eine auffallende Schwaehung von Hg-Triplettlinien; der Farben- 
umschlag ist durch die Schwaehung der grunen Linie 5461 A bedingt. (Ztschr. Physik
54. 819—25. 16/5. Halle a. S. u. S tuttgart.) E. R a b in o w it s c h .

Jenny E. Rosenthal und F. A. Jenkins, Quanlenanalyse von Berylliwnoxyd- 
banden. Die Feinstruktur der sichtbaren BeO-Banden (0 — >-0,1; 1 — > -0 ,1 ,2 ;
2 — y  1) wird neu ausgemessen. Die Banden enthalten je einen P- u. iJ-Zweig, gehoren 
also einem 1S  — >- !»S-System an. Es gibt nur eine felilende Nullinie in jeder Bandę. 
Die Nullinien gehorchen der Formel:

v0 =  21254,05 +  1370,81 n' —  7,76 n'- — 1487,45 n" +  11,87 n "2 
(«' — Yai 3/» ■ ■ • •)• werden folgende Molekularkonstanten des BeO berechnet: 
B 0' =  1,5771, Ą "  =  1,6514; Trugheitsmoment =  17,564-lO”40, J 0"  =  16,774-10"40- 
ICernabstand r0' =  1,358 A, r0"  =  1,327 A. Die GróBen r0"  usw. beziehen sich auf 
den Grundzustand des Molekiils. (Physical Rev. [2] 33. 163—68. Febr. New York 
Univ., University Heiglits.) E . RABINOWITSCH.

W. Hanie, Die Anregungsfunktion der QuecJcsilberresonanzlinie 2537. Von einer 
Aąuipotentialkathode (Ni-Blech m it BaO bedeckt) werden Elektronen durch ein Loch 
in einer Gegenplatte in einen m it Hg-Dampf von Żimmertemp. gefiillten Raum hinein- 
geschossen u. die Intensitat der erregten ultravioletten Hg-Strahlung (2537 A) ais 
Funktion der Elektronengeschwindigkeit photoelektr. (mittels einer Zink-Argon- 
Photozelle) bestimmt. Die Anzahl der StoBe wurde einfach proportional dem auf die 
Gegenplatte gelangenden Elektronenstrom gesetzt. Die so erhaltene Anregungs
funktion steigt von 4,9 Volt ab zuerst steil lincar an, erreicht bei 6,4 Volt ein 
scharfes Maximum u. nimmt dann wieder ab. Das oberhalb 9 Yolt beobachtete er- 
neute Ansteigen konnte auf Anregung anderer Hg-Linien beruhen. (Ztschr. Physik 54.
848—51. 16/5. Halle, Univ., Phys. Inst.) " E. RABINOWITSCH.

W. Hanie und E. F. Richter, Polarisalionserscheinungen bei der siufeniceisen 
Anregung der Fluorescenz von Quecksilberda>npf. Es wird die Fluorescenz der Hg-Linien 
4047, 4358 u. 5461 A stufenweise angeregt. (Einstrahlung von 2537; t)berfiihrung 
von 2 3P1 in 2 3P 0 durch N2-Zusatz; Einstrahlung von 4047 A) u. die Verhaltnisse bei 
Polarisation der eingcstrahlten /  4047 in verscliiedener Beobachtungsrichtung unter
sucht. Von den 3 magnet. Teilniveaus des 2 3(S,1-Zustandcs (4047 =  2 3P , ----y  2 3*S'j)
wird bei polarisierter Einstrahlung das mittlere (m =  0) erreicht; in der Emission voiv 
/  4047 erscheint ebenfalls nur die rt-Komponente, in der Emission von ). 4358 dagegen 
nur zwei o-Komponenten, in der Emission von ). 5461 eine 7i- u. zwei o-Komponenten. 
Beobachtefc man parallel zum elektr. Vektor, so erscheint ). 4047 uberhaupt nicht, 
5461 schwach, ). 4358 stark, senkrecht dazu erscheint ). 4647 stark, A 4358 miiBig, 
). 5461 m ittelstark; das Fluorescenzlieht ist im ersten Falle blau, im zweiten griin. 
Auffallend ist. daB die Polarisation trotz des relativ hohen N2-Druekes (1,5 mm) nicht 
gestort war. Spezielle Verss. ergaben noch bei 120 mm N, starkę Polarisation; bei
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170 mm war sie nur noch schwach. Die Unters. der magnet. Beeinflussung der Pola
risation ergibt bei 120 mm N2 nur noch eine Lebensdauer des 2 3/S1-Zustandes von
0,7- 10_a sec (statt 10~8 sec obne N2). Es werden also 2 Atome durch StoBe m it 
N2 fast stets ganz „ausgeloscht", nicht aber „depolarisiert“ . Noch einige andere 
Folgerungen aus den Verss. werden diskutiert. (Ztschr. Physik 54. 811—18. 16/5. 
Halle, Phys. Inst.) '  E . R a b in o w it s c h .

Ć. P. Snów und A. M. Taylor, Erforscliung des Molekiilbam durch Ultrarot- 
spektroskopie. I. Apparalur und Technik. Vff. beschreiben eine U ltrarotapparatur fur 
Arbeiten bei 2—6 /.( u. einem Auflosungsyermogen, das hinreicht, um Eeinstrukturen 
von 1—2 cm-1 zu untersuchen. Zur Vorzerlegung wird ein Steinsalzprisma von 18° 
ver wendet, ais Spektralapparat ein Gitter. Die Strahlung eines Nernstbrenners wird 
durch das Absorptionsgefafl, das Prisma iiber das G itter zu einer Thermosiiule gefiihrt. 
Die Einzelheiten der Apparatur, die Justierungs- u. Messungsmethode sind ausfiihrlich 
beschrieben. Die spektrale Spaltbreite betragt 1,7 cm-1 ; die gemessenen Freąuenzen 
sind auf ^ 0 ,0 5  cm-1 unsicher. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 124. 442—52. 
4/6.) - E isenschttz.

C. P. Snów, F. I. G. Rawlins und E. K. Rideal, Erforschung des Molekiilbaus 
durch Ultrarotspektroskopie. II. Das StickoxydmoleIcul. (I. vgl. vorst. Ref.) Von NO 
ist eine Schwingungsbande bei 5,302 fi bekannt. Vff. fiiliren Messungen an dieser Bandę 
bei verschiedencr Spaltbreite aus. Die Reinheit des Gases wird durch das Feblen der 
H20- u . N O 2-Band en gewiihrleistet. Dio Genauigkeit der Messungen wird durch haufige 
Wiederliolungen kontrolliert. Das Spektrum besteht aus einem P-, Ii- u. <3-Zweig. 
Von den ersten sind je 42 Teilbanden aufgenommen. Das Tragheitsmoment wird zu
1,64-10~39 absol. Einheiten berechnet, entsprechend einem Atomabstand von 1,15 A, 
in  guter Obereinstimmung m it dem aus den opt. Banden gefundenen. Die Existenz 
eines <2-Zweiges ist in der ungeradenElektronenzahl begriindet. Seine Freąuenz stimmt 
m it der von M u lu k e n  gefundenen Scliwingungsfreąuenz des Grundzustandes iiberein; 
dor ę-Zweig entspricht daher dem Obergang 1/2 — >- 3/2. Oberschwingungen wurden 
nicht gefunden. Alternierende Intensitilten sind nicht vorhanden. Das NO ist weniger 
imstarr ais die Halogenwasserstoffe. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 124. 453 
bis 464. 4/6.) * ElSENSCHT-Z.

B. Pogany und R. Schmid, U ber die Intensitat der NO-y-Banden. Die sogen. 
y-Banden des NO werden a) in einer m it Luft gefullten (Juarzrohre (30—40 mm Druck, 
200 Volt, 100 m A.); b) in  einem Luftbogen zwischen Cu-Elektroden u. c) im N2- 
Nachleuchten auf ihre Intensitatsyerteilung untersucht. Es ergaben sich charakterist. 
Untersehiede. Auf Grund der Formeln von H i l l  u. v a n  V le c ic  (C. 19 2 8 . II. 1743) 
wurde die „effektive Temp.“ des Vakuumbogens zu T  =  910°, des Cu-Bogens T  =  2200° 
u. des Nachleuchtens zu T  =  620° bestimmt. Aus den im Nachleuchten ebenfalls 
erseheinenden ^-Banden erhiilt man in guter Ubercinstiminung T  =  640°. (Ztschr. 
Physik 54 . 779—87. 16/5. Budapest, Inst. f. Experimentalphys. d. Techn. Hoch- 
schule.) E. R a b in o w it s c h .

E. F. Barker, Das molekulare Spektrum des Ammoniaks. II. Die Doppelbande 
bei 10 fi. (I. vgl. S t in c h c o m b  u . B a r k e r ,  C. 1 9 2 9 .1. 3065.) Vf. unoersucht die NH3- 
Absorptionsbande bei 8—14 fi m it Hilfe eines besonders konst uierten Gitters; es 
gelingt ihm, die Feinstruktur der Bandę aufzulosen. Es erscheinen zwei sehmale Null- 
zweige bei 10,3 u. 10,7 fi; zu jedem gehórt je ein negativer u. ein positiver Zweig, dio 
aus 10—12 Linien m it fast konstanten Wellenzahldifferenzen bestehen (in der kiirzer- 
welligen Serie A =  18,7, in  der langerwelligen A =  20,2 cm-1). Beide Systeme sind 
zu wenig verschieden, um zwei verschiedenen Grundfrequenzen zu entsprechen. Yf. 
benutzt ais NH3-Modell eine gleicliseitige dreieekige Pyramide, m it dem N-Atom auf 
der Spitze. E in solches Modeli rotiert m it einfacher Priizession; es sind zwei Rotations- 
ąuantenzahlen j  u. i  einzufiihren (Gesamtdrehimpuls u. seine Projektion auf die Sym- 
metrieachse des Molekiils). Es sind zwei Typen von Banden zu erwarten: A i =  0 
(A j  — 0 oder ±1) n. A i =  ± 1  {A j  =  0 oder ± 1 ); die Bandę 10 fi gehórt zur ersten 
Art. Eine zweite Bandę gleicher Art, aber ohne Dublettstruktur, t r i t t  bei 3 fi auf (s. I). 
Die allgemeine Form der 6 ,«-Bande seheint darauf hinzuweisen, daB auch diese dem 
gleichen Typus angehort. Alle diese Banden entsprechen Schwingungen parallel zur 
Symmetrieachse, Banden, dio Schwingungen senkrecht zur Symmetrieachse ent
sprechen {A i — ±1) miissen nicht einzeln, sondem in Gruppen auftreten. Die in I  
beschriebene Bandę bei 2 fi gehort wahrscheinlieh zu diesem Typus. Die Freąuenz- 
interyalle sind in dieser Bandę etwa 2-mal kleiner, ais in den tibrigen. Dieses laBt auf
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eine der beiden folgenden Atomanordnungen schlieBen. Ebener H-Dreieck m it N im 
Zentrum, oder eine Pyramide von ganz bestimmtem Verliiiltnis Hohe: Seite (C =  2/a A; 
1/C — 1/A =  V2 A, iro C — Tragheitsmoment um die Symmetrieachse u. A  dasselbe 
um eine dazu senkrechte Acbse). Die theoret. Berechnung der Intensitat der Banden- 
linien in beiden Fallen (unter Beriicksichtigung des Kerndralls u. der Existenz von 
zwei NH3-Modifikationen) fiihrt zum AusschluB des zweiten Modells. Das wahre Modeli 
muB also eben (besser fast eben) sein, m it einem Maximalwert der Entfernung von der 
H-Ebene zum N-Atom von 0,3 A, also von etwa 1/5 der Kantenlange H—H. Die Dublett- 
struktur der 10 //-Bandę erklart Yf. durcli die nicht vollkommen ebene S truktur; es 
sind zwei benachbarte Gleichgewichtslagen fur N an beiden Seiten der H-Ebene móglich. 
Daraus entsteht eine Spaltung samtlicher Schwingungsterme in je einen „symmetr.“ 
u. „antisymmetr.“ Term, die nicht miteinander kombinieren. (Physical R ev . [2] 33. 
084— 91. Mai. Univ. of Michigan, Dep. of Phys.) E. RABINOWITSCH.

Richard M. Badger und C. Hawley Cartwright, Das reine Rotaiionsspektrum 
des Ammoniahs. Vff. beschreiben eine experimentelle Anordnung zur Unters. der 
Absorptionsbanden im Gebiet 30—150 /t. Ais Lichtquelle diente ein Stuek eines Auer- 
strumpfes, m it Wasserglas an einem gliihbaren Pt-Streifen befestigt. Ais Spektral- 
apparat wird ein „Streifengitter“ konstruiert (Parallele Streifen von Chrom-Gelatine 
auf Glas, alles m it Pt-Nd. bedeckt). Die Herst. u. einige Eigg. solcher (bis jetzt noch 
nicht theoret. behandelten) Gitter werden diskutiert. Auch das Vakuumspektrometer, 
die Absorptionszelle u. das registrierende Thermoelement werden ausfuhrlich be- 
schrieben. Das Absorptionsspektrum des NH3 wird m it dieser Vorr. aufgenommen. 
Es ergeben sich 6 einzelne Linien, die sich durch die Gleichung: 

v =  19,957 7n — 0,0050827 m3 (cm"1) 
darstellen lassen. Dies ist das reine Rotationsspektrum des NH3. Die Struktur eines 
solchen Spektrums fiir ein Molekuł AX3 wurde von H u n d  (C. 1927- I I .  2150) theoret. 
abgeleitet. Die experimentellen Ergebnisse stehen in befriedigender tlbereinstimmung 
m it der Theorie. Die beobachteten Linien entsprechen Rotationsspriingen um eine 
senkrecht zur Symmetrieachse gelegene Achse (A j  =  1). Das Tragheitsmoment um 
diese Achse berechnet sich zu 2,77- 10-J0 g qcm. (Physical Rev. [2] 33. 692—700. Mai. 
Pasadena, Norman Bridge Lab. of Phys. and Gates Chem. Lab.) E. RABINOWITSCH.

Brooks A- Brice und F. A. Jenkins, Ein neues ultraviolettes Bandenspehtrwn 
des Chlorwasserstoffs. Vff. photographieren ein neues Bandenspektrum in einer Nieder- 
spannungsentladung in reinem HCl-Gas mit Pt-Elektroden im Gebiet von 2830—3966 A. 
Das gleiche, Abschattierung nach langen Wellen liin zeigende u. tj^j. fiir Hydrid- 
spektren abgestufte Spektrum erhiilt man bei Entladungen in reinem / / ,  bei teilweiser 
Bedeckung der Elektroden mit Kupfer- oder Silberchlorid, nicht aber mit Silberbromid. 
Vermutlich ist das HCl+-Ion der Triiger des Spektrums. Die Termdeutung des Spek
trums ist noch unsicher; Vff. diskutieren die Móglichkeiten seiner serienmaBigen 
Einordnung. (Naturę 123. 944. 22/6. New York, Unir.) FRANKENBURGER.

I.Drechsler, U ber Absorptionsspeklra von Eisenpentacarbonyl.' AusfuhrlicheWieder- 
gabe der bereits C. 1928. II. 1530 referierten Arbeit. (Arliiv Ilemiju Farmaciju Zagreb 2. 
175—97. 1928. Zagreb, Physikal. u. physik.-chem. Inst. d. Univ.) G oiNKIS.

G. B. Bonino, Beimrky.ngen iiber das UltrarotspeJclrum einiger Halogeimrbindungen. 
Bemerkung zu der Arbeit von P r i n g s h e i m  u . R oSEN  (C. 1928. II. 2103) iiber den 
Ramaneffekt in halogenierten KW-stoffen: Die schlechte Obereinstimmung zwischen 
der Ramanfreąuenz u. der ultraroten Freąuenz im C2H2C14 u. C2H2C12 wird auf die 
Unsicherheit in der Dispersionskurve des Steinsalzes zuriickgefuhrt, die der A-Best. 
im TJltrarot zugrunde liegt. Die tlbereinstimmung wird besser, wenn man s ta tt der 
Dispersionskurve von LanG LEY  oder von PASCHEN die von R u b e n s  u . T r o w b r i d g e  
(Ann. Physiąue 60 [1897]. 733) benutzt. (Ztschr. Physik 54. 803—05. 16/5. Bologna, 
Lab. f. phys. Chem. d. Univ.) " E. RABINOWITSCH.

Y. Fujioka, Temperatureinjlufi auf Ramanlinien. Von ICr is h n a n  wurde beob- 
achtet, daB dio Intensitat der anti-STOKESschen Linien m it steigender Temp. starker 
zunimmt ais d ie  d e r STOKESschen (vgl. C. 1929. I. 20). Vf. b e o b ac h te t einen anderen  
Effekt an Toluol, Benzol u. CClit niimlich eine Abnahme der Scharfe einzelner R a m a n - 
Linien m it steigender Temp. Da sowohl die Scharfe, wio ihre Temperaturabhangigkeit 
bei den einzelnen Linien verschieden ist, kann der beobachtete EinfluB nicht ais 
DOPPLER-Effekt erklart werden, sondem ist yermutlich durch die Rotation der Moll. 
verursacht. Dafiir spricht auch der Umstand, daB die Scharfe der bereits bei tiefer 
Temp. diffusen Linien besonders temperaturabhangig ist. Vf. weist ferner auf das
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haufige Auftreten von Dubletts im R aman-Spektrum organ. Stoffe hin. (Naturę 124.
11. 6/7. Hong5, Tokyo, Inst. of Physic. and Chem. Bes.) EISENSCHITZ.

Roscoe G. Dickinson und Robert T. Dillon, Ramanspektren von Lbsungen einiger 
ionisierter Substanzen. Vff. untersuchen die Ramanspektren der Lsgg. von K 2CÓ3, 
KHC03, N aN03, Ca(N03)2, NH.,N03, IC2S03, (NH4)2SO„ NaC103, KCIO., NaBrO, u. HJO?. 
Die Messungen der schwiicheren Linien sind unyollkommen. Fur die starkste Linie 
ergeben sieh folgende Gesetzmafiigkeiten: die Freąuenziinderung ist unabhangig vom 
Kation; sio ist wenig abhangig von der Zahl der O-Atome im Anion, C03=, HC03~ 
u. N 03-  oder SO,_ u. S 0 4~ oder C103~ u. C104_ annahernd gleiche Freąuenziinderung. 
Die GroBe der Freąuenzanderung nimmt ab m it śteigender Ordnungszahl des Zentral- 
atoms des Anions. Daher konnte die Freąuenziinderung, in geeigneter Weise fiir die 
M. korrigiert, ein MaB fiir die Festigkeit der Bindung sein. (Proceed. National Acad. 
Sciences, W ashingtonl5. 334— 37. California Inst. of Techn., G a t e s  Chem. Lab.) L o r .

A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Sludien zum Ramaneffekt. I. Das Raman- 
spektrum organischer Substanzen {Fetlsauren und ilire Esler). (Monatsh. Chem. 52. 
220—40. Juli. — C. 1929. II. 697.) L e s z y n s k i .

E. Gross und M. Romanova, Liber die Lichtzerstreuung in  Quarz und feslen 
amorphen Stoffen, welche die Cruppe S i0 2 enlhallen. Bei der Unters. der Streuspektren 
von Quarz u. opt. Glasern finden Vff. bei krystallinem Si02 etwa 9 neue, teils sehr 
schwache Linien. Audi amorplier Quarz zeigte ein RAMAN-Spektrum; s ta tt der 
scharfen Linien des krystall. Quarzes treten hier indessen an denselben Stellen breitere, 
verwaschene Streifen auf, die jedoch nur z. T. entspreehende Linien im Ultrarot- 
spektrum liaben. Derselbe Befund ergab sich bei Flint- u. Kronglas; bei letzterem 
war die Intensitat der verschobenen Linien auCerst gering. — Die Gruppe S i02 be- 
wahrt somit, ahnlich wie cs auch von den Gruppen C03, ÓH, CH3 u. a. bekannt ist, 
innerhalb verschiedener chem. Verbb. in hohem MaBe ihre Individualitiit u. erzeugt 
gewisse, fiir sie charakterist. verschobene Linien im Streuspektrum. (Ztschr. Physik
55. 744—52. 5/7. Leningrad, Opt. Staatsinst.) G. HOFFMANN.

Frances G. Wick und Ednar Carter, Durch HochspannungskathodenstraMen an- 
geregte Thermoluminescenz. (Vgl. C. 1928. I I . 1065.) Zur Unters. gelangen folgende 
luminescierende Substanzen: ein Fluorit, ein Calcit u. ein Phosphor aus CaSOt +  
1/250 MnSOt bereitet. Die Proben werden m it Kathodenstralilen von 150, 200 u. 
240 kV bestrahlt, u. bis zur weiteren Unters. in fl. Luft aufbewahrt. Bei Erwarmung 
tr i t t  Luminescenz auf. Es werden Maximalintensitat in Abhangigkeit yon derElektronen- 
geschwindigkeit u. mittlere Abklingungsgeschwindigkeit in Abhangigkeit yoii Ge- 
schwindigkeit u. Einwirkungsdauer der Elektronen bestimmt. Verss. an Proben, die 
nacli der Bestrahlung 7 Monate bei Zimmertemp. gelagert waren, ergeben, daB von 
einer gewissen Anregungsspannung an, die absorbierte Energie gespeiehert bleibt. 
Ferner wird in mehreren Vers.-Reihen EinfuB der Bestrahlungs- u. Beobachtungs- 
temp. auf maximale In tensitat u. Abklingungsgeschwindigkeit erm ittelt. (Journ. opt. 
Soc. America 18. 383—92. Mai.) E is en sc h itz .

Otto Stuhlman jr., Die Thermoluminescenz von Hiddenit und Kunzit. (Vgl. 
C. 1929.1. 21.) H iddenit u. Kunzit bestehen im wesentlichen aus L iA l(S i0 3)2. H iddenit 
enthiilt geringe Mengen Fe, Cr. K  wurde in spektroskop. Unters. nieht gefunden. Bei 
1050° t r i t t  Luminescenz auf; der Krystall em ittiert zwei Banden, dereń Maxima etwa 
bei 0,647 u. 0,540 fi liegen. Bei Kunzit wurde Luminescenz von ca. 210—400° ge
funden. Spektrogramme konnten nieht erhalten werden. Mittels Farbfiltern wurden 
bei 300° Maxima der Emission bei ca. 0,520 u. 0,593 fi festgestellt. Bei Temp.-Er- 
hóhung yerbreitern sich die Banden u. zeigen Verschiebungen des Maximums. (Journ. 
opt. Soc. America 18. 365—69. Mai.) E is e n sc h it z .

Robert L. Hanson, Die lichlelektrische Spannung in Selen. Die Wrkg. von Licht 
auf Selen besteht sowohl in der Erregung eines Potentials, ais auch in einer Wider- 
standsiinderung. Zur getrennten Unters. dieser beiden Effekte verwendet Vf. dreierlei 
Se-Zellen, die sich durch die Vorbeliandlung des Se unterscheiden. Die Zelle war mit 
einer Thermosaule zur Messung der Lichtstarke auf einem bewegliclien Gestell derart 
montiert, daB die beiden lichtempfindlichen Organe abwechselnd dem Liehtstrahl 
ausgesetzt werden konnen. Messung der Stromspannungskurye ergibt eine Gerade, 
aus der heryorgeht, daB „lichtelektr. Spannung" unabhangig von der Stromstarke ist. 
Dio „lichtelektr. Spannung" geht in weitem Bereicli linear mit der In tensitat; nur bei 
sehr geringen Intensitaten ist eine Abweichung von der L inearitat yorhanden; in diesem 
Gebiet felilen genaue Messungen; es ist aber sicher, daB in Dunkelheit auch das Potential
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vorsohwindet. Mittels Lichtfiltern wird die Abhangigkeit des Potentials von der Wellen- 
lange bestimmt. Es hat oin Maximum bei 0,490 /x. Die Leitfahigkeit ist von der Wellen- 
lange in  ganz anderer Weise abhangig. Durch Kontrollverss. wird bewiesen, daB das 
gefundene Potential nicht durch Erwarmung der Zelle heryorgerufen wird. Das Yerh. 
des Selens is t dem ,,aktinoclektr.“ Effekt des Molybdanits analog. {Journ. opt. Soc. 
America 18. 370—82. Mai.) EISENSCHITZ.

L. G. Moreli und Wesley E. Thomas, Der plwtoelcktrische Effekt an Kohlmstoff- 
partikeln in  Abhangigkeit von dereń Grópe und Oberfl&chenbedingungen. Feinpulveriger 
Kóhlenstoff verschiedener Herkunft u. TeilchengroBe, der auf ldeine Platten niedcr- 
geschlagen wird, erweist sich ais photoelektr. akt. u. zwar um so stiirker, je grSBer 
die Hartę der C-Partikelchen ist. Ais Materiał fiir die P latten wurde gewohnliclies 
schwarzes Ofenrohreisen benutzt, das im allgemeinen inakt. ist. Mit zunehmender 
Feinheit des Pulvers wiichst der photoelektr. Effekt ebenfalls, indessen ist diese Ab
hangigkeit z. T. sicher auf die VcrgróBerung der wirksamen Oberflache zuriickzufuhren. 
(Science 69. 627—28. 14/6. Lansing, Michigan, Dow Chemical Company u. West 
Junior High School.) G. H o f f m a n n .

Arnold Sommerfeld, t)ber die Entwicklung der Atomphysik in den letzten zwanzig Jaliren. 
(Vortr.) Tokyo, Japan, Maru-no-uti: Japan.-deutsches Kultur-Institut, Nilion Kogyo 
Club 1929. (23 S.) 8°. =  Japanisch-deutscher Geistesaustausch. H. 2. Preis nicht
mitgeteilt.

A a. E lek troch em ie . T herm och em ie.
C. J. Brockman, Ser Ursprung der Yoltaelektrizitat. Teil II. Der TJrsprung der 

EK. oder das Energieprinzip. (I. vgl. C. 1928. II . 222.) Fortfiihrung der liistor. 
Unfcers. bis zur osmot. Theorie des Potentials von N e r n s t  (Ztschr. physikal. Cliem. 
4 [1889]. 129). (Journ. chem. Education 6. 1293— 1303. Juli/Aug. Athens, Univ. 
of Georgia.) B e h r l e .

P. N. Ghosh und P. C. Mahanti, Die Schivebungs-Nullmeihode zur Messung von 
Dielektrizitatslconstanten. Die von verschiedenen Autoren unter Anwendung einer 
Schwebungsnullmethode erhaltenen W erte der DE. von Grasen zeigen vielfach starko 
Diskrepanzen. Vff. weisen auf Fehler hin, die nach ihren Erfahrungen leicht Messungen 
verfalschen konnen. Erstens ist bei Anwendung von Widerstandsthermometem zur 
Temp.-Messung eine betrachtliche Streukapazitiit yorhanden, dereń EinfluB schwer 
in Bechnung gestellt werden kann; es ist daher besser, die Temp.-Messung durch 
Thermoelemente vorzunehmen, u. diese wahrend derMessimg aus dem Temp.-Bad zu ent- 
femen. Zweitens zeigt sieh, daB eine vorhandene Heizspule eine verschiedene Riick- 
wrkg. auf die Resonanz ergibt, je nachdem ob der Heizstromkreis offen oder geschlossen 
ist; am besten wird daher wahrend der Messung der Heizstromkreis abgeschaltet. 
Unter Anwendung aller dieser VorsichtsmaBregeln erhalten die Vff. fiir die DE. von 
trockener, C02-freier Luft unter Normalbedingungen den W ert 1,000 579. (Naturę 
124. 13. 6/7. Calcutta, Univ. Coli. of Science and Teehnol.) E is e n s c h it z .

R. J. van de Graaff, Die Beweglichkeit von Ionen in  Gasen. Vf. ha t eine neue 
Methode zur Best. der Beweglichkeit von Gasionen entwickelt, die der FiZEA trschen 
zur Best. der Liehtgeschwindigkeit analog ist (vgl. C. 1929. I. 202). Durch ein neu- 
artiges Gitter (inzwischen zu andoren Zwecken auch von Cr a v a t h  verwendet; vgl. 
C. 1929. II. 263) wird dieso Methode verbessert. Das Gitter besteht aus parallelen 
Drahten, die in einer Ebene angeordnet sind, u. von denen jeder zweite an denselben 
Pol einer (mechan. kommutierten) Spannungsąuelle geschaltet ist. Auch bei geringer 
Potentialdifferenz sperrt dieses Gitter den Durchgang von Elektronen oder Ionen voll- 
standig. Die zur Messung der Beweglichkeit erforderliche Kenntnis des Stromes, der 
durch zwei solche Gitter wahrend einer Kommutierungsperiode passiert, wird be- 
rechnet; die gemessene Ivurve schliefit sich an die berechnete in weiten Bereichen gut 
an. (Naturę 124. 10—11. 6/7. Oxford, Eleetr. Lab.) E is e n s c h it z .

A. M. Tyndall und C. F. Powell, Einige Próbleme betreffend die Beweglichkeit 
von Gasionen. (Vgl. C. 1929. I.' 359.) Die bisher sichergestellten Ergebnisse iiber die 
Beweglichkeit von Gasionen lassen sich dadurch theoret. deuten, daB das łon ais ge- 
ladener Kern eines Schwarms neutraler Moll. w irkt. Die statische Behandlung dieses 
Problems ist durchgefiihrt u. qualitativ m it den Erfahrungen im Einklang; eine ge- 
nauere Theorie miiBto den Molekiilschwarm statistiseh behandeln. Die groBere Beweg- 
lichkeit negatiyer Ionen gegenuber positiven folgt in der statischen Theorie aus der An- 
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nalime, daB in negativen Ionen der Kern ein Elektron ist. Yom Standpunkt der dynam. 
Theorieist die gróBere Beweglielikeit der negativen Ionen noch nicht erklart. — Dampfe 
von Dipolsubstanzen Betzen die Beweglichkeit der Ionen stark  lierab, u. zwar ist bei Alko- 
holen, dereń Dipol an der negativen Seite abgeschirmt ist, der EinfluB auf negativo 
Ionen gróBer ais auf positive. Der EinfluB von Methyl-, Atliyl-, Propyl-, Butyl-, Amyl- 
alkohol auf die Beweglichkeit wird mitgeteilt, ebenso von Decan, Chlf. u. CClt . Vff. 
folgern, daB durch geringe Vcrunreinigungen der Gase vielfacli falsclie Effekte vor- 
getauscht worden sind. Die in Luft gefundene geringere Beweglichkeit ais in Stickstoff, 
ist wahrscheinlieh durch Ozonspuren verursacht. Auch sind widersprechende Beob- 
achtungen iiber positive Ionen kurzer Lebensdauer moglicherweise auf Stórungen 
durch Verunreinigungen zuruckzufuhren. Es sind Vcrss. m it einer neuen Apparatur 
geplant, in welcher Verunreinigungen m it gróBerer Sicherlieit ausgeschlossen werden 
konnen. (Procced. physical Soc., London 41. 248—57. 15/6.) E is e n sc h it z .

Ezer Griffiths und J. H. Awbery, Die Abhangigkeit der Beweglichkeit von Ionen 
in  Luft von der relativen Feuchtigkeit. Zweck der Arbeit ist, die Grundlagen zu einer 
hygrometr. Methode zuliefern, die oline Anzeigeverzogerung wirksam ist. Die Messungs- 
methode bcstelit darin, daB die (voń einem Po-Praparat crzeugten) Ionen, dio ein Luft- 
strom mitfiihrt, durch ein entgegengesetzt gerichtetes elektr. Feld gebremst werden. 
Die Starkę des Feldes bei Stromstarke 0 ist dann von der Feuchtigkeit des Luftstroms 
ablmngig, u. wird mittels Quadrantenelektrometer gemessen. Durch Erwarmen der 
Gefa.Bwii.nde wird das Auftreten einer leitenden wss. Oberflachenschicht vermieden. 
E in Luftstrom von gleichmiiBiger Geschwindigkeit wird durch Vorlegen einer Metallgaze 
an das Ende oines Rohres hergestellt; die Gaze besteht aus einer inneren Scheibe u. 
einem dayon isolierten Ring. Die Scheibe steht dann in einem liomogenen Luftstrom 
u. dient ais Elektrodę. Der Luftstrom wird vor E in tritt in die Ionisationskammer 
durch einen Stromungsmesser, Wascliflaschen m it verd. Schwefelsiiure, u. zur Ent- 
fernung etwa yorhandener Ionen uber ein geerdetes Metallfilter gefiihrt. Die Strom- 
spannungskurven orweisen sich bei allen Feuchtigkeitsgraden ais gerade Linien. Aus 
ihnen ergibt sich die Abhangigkeit der Beweglichkeit von der Luftfeuchtigkeit. (Proceed. 
physical Soc., London 41. 240—46. 15/6.) ElSENSCHITZ.

S. A. Ratner, Latente Elektrizitatstruger bei Entladungen in  Gasen. Bei einigen 
Verss. iiber Entladungen in Gasen m it liohlen Elektroden besonderer Konatruktion 
beobachtete Vf. betrachtliche Ionisationsstrome innerhalb der Elektroden. Genauere 
Unters. ergibt, daB diese Strome wahrscheinlieh durch metastabile Atome hervor- 
gerufen werden. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 15. 318—23. April. 
Columbia-Univ. Phys. Lab.) L o r e n z .

Irving Langmuir, Die Wcchselwirkung von Elektronen- und positiven Ionen- 
Raumladungen in Kathodenraumen. Sehr eingehende Unterss. iiber die Ausbildung 
von Raumladungen in der Nahe von Gliihkathoden in Abhangigkeit von dereń Temp., 
Spannung, Stromdichte, Gasdruck usw. Beeinflussung der Elektronenemission durch 
diese Raumladungen. (Physical Rev. [2] 33. 954—89. Juni. Sclienectady [N. Y.], 
General Electric Co.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Rogowski, Der elektrische Durchschlag. Vf. gibt auf Grund eigener Unterss. 
m it verschiedencn Mitarbeitern eine kurze Ubersicht iiber den derzeitigen Stand der 
Erforschung des elektr. Durchschlags. I. Durchschlag durch Gase. Die T ow nSENDsche 
Theorie, die dem Entstehen von Elektronen- bzw: lonenlawinen eine maBgebende Be- 
deutung beim Durchschlag beimiBt, wird m it dem vorliegenden Vers.-Material ver- 
glichen. Kathodenoszillogramme des Durchschlags ergeben eine zu kurze Anstiegszeit 
des Stromes fiir die theoret. angenommene Wrkg. positiver Ionen. Die opt. Unters. 
der Vorgange, wenn man eine Funkenstrecke k u r z e ń  StoBspannungen aussetzt 
(Abb. s. Original), erganzt den Befund, indem sie zeigt, daB charakterist. Entladungs- 
formen der Glimmentladung unmittelbar m it dem Durchschlag entstehen, woraus 
Vf. auf Identitat von Glimmentladungsaufbau u. Durchschlag schlieBt. Auch hier 
w'iderspricht die Kurze der Zeit den Annahmen der Theorie. II. Durchschlag fester 
Stoffe. Elektr. u. Warmeeffekte werden voneinander geschieden, u. besonders der 
Durchschlag von Steinsalz flonengitter) betrachtet. Die Festigkeitsberechnungen 
werden m it J o f f e s  Messungen der Durchschlagfeldstarke an diinnen Krystallen ver- 
glichen, an Oszillogrammen wird der plótzliche Einsatz bei Glimmer u. „ 0 l“ demon- 
striert. Es wird angenommen, daB beim Durchschlag fester Isolatoren ein elektr. 
ZerreiBen des Moleki3verbands erfolgt. Eine befriedigende Erklarung fehlt jedoch im 
allgemeinen namentlich fur das plótzliche Entstehen groBer Stromstiirken u. dereń
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Aufrechterhaltung bei kleiner Spannung. (Probleme der modernen Physik. D e b y e : 
SoM M ERFELD-Eestschrift 1928 . 189—97 [Leipzig, Hirzel].) K y r o p o u l o s .

Kurt Fischbeck und Oskar Dorner, Der spezifische Widerstand des Kwpfersulfids 
und sein Temyteraturkoeffizient. Es wurden CwS-Drahte hergestellt, indem Cu-Driihte 
bei Siedetemp. des S in  dampfformigen S bis zur Konstanz des Widerstandes sulfidiert 
wurden. An diesen Drahten wurde der spezif. Widerstand zu a — 36,76, 41,60 u. 
42,33 Mikroohm-cm u. der Temp.-Koeffizient a  =  0,0036—37 bestimmt. — Im Temp.- 
Gebiet von —80 bis 440° ist der Widerstand der Temp. proportional u. es tr i t t  kein 
Um\yandl ungsp unk t  auf. Die Unters. bringt eine erneute Bestatigung der metali. 
N atur der Leitfahigkeit des CuS. (Ztscbr. anorgan. allg. Chem. 181 . 372—78. 20/7. 
Tiibingen, Uniy.) KLEVER.

Satyendra Ray, Eine N otii iiber die Hitlorfsclie Auffassung der elektrolytischen 
Stromleitung. Eine erste Schwierigkeit der zuerst von ARRHENIUS gemachten An- 
nalime, daB bei der elektrolyt. Stromleitung dureh einen Elektrolyten sich ein gc- 
wisser Bruchteil der Moll. im dissoziierten Zustand befindet, liegt darin, dafi von Vf. 
der ais einziger Beweis dieser Hypothese dienende kurzzeitige sehwache Strom, der 
bei kleinsten elektromotor. Kraften erhalten wird, die noch unter dem krit. Wert 
der fiir die ,,Dissoziation“ des Elektrolyten notwendigen elektromotor. K raft liegen, 
ais von der Triebkraft der geladenen Salzmoll. im olektr. Feld herriihrend gezeigt 
wurde. Eine zweite Schwierigkeit, die auf der Verschiedcnheit der Ionengeschwindig- 
keiten im selben Elektrolyten beruht, lost Vf. dureh die Annahme, daB die beob- 
achtete Ionengeschwindigkeit nur ein Anfangswert ist u. daB eine notwendige Be- 
ziehung zwisehen den beiden Ionengeschwindigkeiten existieren muB, welchen Oegen- 
stand er mathemat. behandelt. (Ztschr. Elektrochem. 35. 469—70. Aug. Lueknow, 
Univ.) B e h r l e .

E. Justi, Uber die calorimetrische Absolutmessung des elektrolytischen Leitver- 
mogens fiir hoclifreąuenten Wechselstrom. Vf. untersueht dio Leitfahigkeit von Elektro
lyten, um festzustellen, ob die starkę Verminderung des Leitvermógens, die man bei 
Lichtfrequenz findot, bereits im Bereieh elektr. Schwingungen von ca. 50 m Wellen- 
lange einsetzt. Die Leitfahigkeit wird dureh Messung der entwickelten Warme be
stimmt. Die Apparatur wird an Blei, Messing u. Quecksilber erprobt. Messungen an 
NaCl, KCl, KBr, BaCl2 u. TAGI ergeben keine gróBenordnungsmaBige Anderung der 
Leitfahigkeit gegeniiber Stromen niedriger Erequenz. (Ann. Physik [5] 2. 65—93. 
7/6. Marburg, Physikal. Inst. d. Univ.) ElSENSCHlTZ.

V. Sihvonen, Vber die Potentiale bei der Schmelzelektrolyse des Kalisalpeters. 
Die Vorgange bei der Elektrolyse einer K N 03-Schmelze werden in der Gleichung zu- 
sammengefaBt:

4 K + +  4 N O r  +  2 P t 0 2 =  2 K  +  2 N O ,- +  K 20 2 +  2 N 02 +  O, +  2 P t ±  2 ©.
Hiernach kóimte die Konz. des von den Sauerstoffionen der K N 03-Schmelze 

gelieferten Adsorptionssauerstoffs ais Ausgangspunkt fiir verschiedene elektrochem. 
Betrachtungen angenommen werden. Um den Anwendungsmogliehkeiten nachzugelien, 
wurden bei der K N 03- u. der K N 02-Schmelze einige Zollenkombinationen qualitativ 
untersueht u. fiir die K N 03-Schmelze mehrere Reihen von Stromspannungsbestst., 
insbesondere bei der głeichzeitigen Einw. einer Gaszufiihrung (0 2, H 2), aufgezeichnet. 
Der Versuelisgang u. die Apparatur werden hierbei genau angegebon. Die erhaltenen 
Tabellen u. Kurvren deutet Vf., besonders was den polarisierenden Effekt der 0 2- bzw. 
H2-Zufiihrung anbetrifft. (Ann. Acad. Scient. Fennicae. Serie A. 30. 12 Seiton 
Sep.) H a n d e l .

Ernst Baars, Die Uberspannung bei elektrolylischer Bildung des Wasserstoffs. 
Vf. fiihrt eingehende Verss. aus iiber die quantitative Seite der m it „Uberspannung" 
des kathod. sich abscheidenden Wasserstoffs an verschiedenen Elektrodenmetallen 
verkniipften Erscheinungen. Sie haben folgende Ergebnisse: Es existiert kein Mindest- 
wert der H2-Uberspannung im Sinne eines mit dem Elektrodenmaterial wechselnden 
u. vom thermodynam. Abscheidungspotential abweichenden Wertes; vielmehr wachst 
die Uberspannung, von Wert Nuli ausgehend, stetig mit von Nuli ansteigender Strom- 
dichte. Bis zu Stromdichten von etwa 10-3 Amp/qcm liefert dio MeBmethode bei 
gesehlossenem Primarstrom zuverlassige Uberspannungswerto; die Kommutotor- 
methoden besitzen erhebliche Fehlerquellen. Die Uberspannung ist in einem weiten 
Stromdichtengebiet eine logarithm. Funktion desselben, wobei spezif. Konstanten 
des Elektrodenmaterials in die Gleichungen mit eingehen. Bei konstant gehaltener 
Stromstarke wachst die Uberspannung (auBer an Hg) an allen bisher untersuchten
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Metallen m it der Dauer der Elektrolyse an , was fur fortschreitenden Ausfall akt. 
Oberflachenbezirko spricht. Es wird das Abklingen der tjbcrspannung naeh Offnen 
des polarisierenden Stromes untersueht; es erfolgt logaritlim. mit einer fur dio Einzel- 
metalle gleichon spezif. Geschwindigkeitskonstanto, wio ihr Anwachsen mit steigender 
Stromdiehte. Das Potential der H2-bildenden Elektrodo hangt linear von der Anzahl 
der in ihrer Oberflache sich befindenden H-Atome ab; letztere ist auch bei den hochsten 
bokannten Uberspannungen stets kleiner ais die zur Ausbildung einer einzigen Atom- 
schicht notige Menge. Gashauttheorien der tjberspannung sind daher zu yerwerfen. 
Ceteris paribus ist der W ert der t)berspannnng durch die Geschwindigkeit bestimmt, 
m it der die H-Atome die Oberflache der einzelnen Metalle zu yerlassen yermogen. 
(Sitzungsber. Ges. Befórder. gesamten Naturwiss. 63. 213—320. 1928. Sep.) F k b g .

Hermann Danzer, t)ber die Absorption Herlzscher Wellen in  ionisierien Oasen. 
In  der Absicht, dio Vorgange in der Heavisideschicht zu untersuchen, wird dio Ab- 
sorption u. Reflesion yon ca. 4 cm langen elektr. Wellen in  ionisiertem Ne, Ar, N t, 
H2, 0„ u . Luft u. dio Lebensdauer des absorbiorenden Zustandes gemessen. (Ann. Physik 
[5] 2. 27—62. 7/6. Frankfurt a. M., Physikal. Inst. d. Univ.) E i s e n s c h i t z .

C.V.Raman, Diamagnetismus und Krystallstruktur. Im  AnschluB an E h r e n f e s t s  
Hypotheso (Physiea [1925]. 338), daB die hohe diamagnet. Susceptibilitat des Bi 
darauf beruht, daB in dessen Krystallgitter Elektronenbahnen grofier Ausdehnung 
mebrere Metallatome umschlieBen, yertritt Vf. die Ansicht, daB diese Hypothese 
auch mit den diamagnet. Eigg. des C gut in Einklang steht. Graphit zeigt eine be- 
deutend hohere spezif. Susceptibilitat ais Diamant, der pro Atom dieselbe zeigt wie 
C in organ. Vorbb. naeh dem PASCALschen Additiyitatsgesetz aufweist. In  t)ber- 
oinstimmung mit der besonderen Struktur u. elektr. Leitfiihigkeit des Graphits kSnnte 
dies so gedeutet werden, daB gewisse Elektronenbahnen die ebenen hexagonalen 
C-Ringe innerhalb des Krystallgitters umschlieBen. Damit steht im Einklang, daB 
die Susceptibilitat des Graphits senkrecht zu seiner Spaltebene 6—7-mal grofier ist 
ais parallel zu dieser. Amo/pher C aus Zuckerkohle u. RuB zeigt in Ubereinstimmung 
mit dieser Auffassung n ic h t die fur Graphit c h a ra k te ris t. anormale Susceptibilitat. 
Vf. weist noch auf andere Anwendungsmoglichkeiten der EHRENFESTschen Hypo
theso hin. (Naturo 123. 945. 22/6. Calcutta.) F r a n k e n b u r g e r .

F. W. Constant, Magnetisćhe Eigenschaften isolierter Kobalłałome. Vf. unter-
sucht .Pż-Co-Legierungen mit geringem Co-Goh. auf ferromagnet. Eigg.; in den 5- bis 
10 % ig . C o-P t-M ischungen sind die Co-Atome y o n  nicht ferromagnet. Pt-Atomen 
umgeben. Dio Legierungen sind ferromagnet., ihr C U R IE -Punkt liegt bei 249° bzw. 
49° fur dio 10- bzw. 5%ig. Gemische. Weitore M essungen iiber die Temp.-Abhangig- 
keit der Magnetisierbarkeit lassen  auf magnet. M om ente  des Co-Aioms schlieBen, die 
25 bzw. 60%  ho h er liegen ais die aus der Magnetisierungssattigung reinen Kobalts 
errechneten. Verss. iiber die Hysteresis der Legierungen stehen im Einklang mit 
HEISENBERGs Theorie des Ferromagnetismus, die sich auf Resonanzerscheinungen 
zwisehen „spinnenden Elektronen" benachbarter Atome griindet. (Naturę 123. 
943— 44. 22/6. P a sa d e n a  [Calif.], Inst. of T cchnol.) F r a n k e n b u r g e r .

Jean Becąuerel, Die Ezislenz zweier verschiedener Werłe fu r  die magnetisćhe 
Drehung in  einem einachsigen Krystall parallel und senkrecht zur Achse. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 523—35. — C. 1928. II . 1977.) E it z .

Jean Becguerel und w. J. de Haas, Das Gesetz der Magnetisierung fester 
Krystalle. Zerlegung des Faraday-Effektes in  zwei Effekte rerschiedenen Ursprunges. 
Diamagnetische und paramagnetische Drehung der Polarisationsebene. (Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 536—49. — C. 1929. I. 25.) E itz .

G. van Lerberghe und G. Schouls, Versuch einer Zustandsgleichung fu r  bindrę
Gasgemische. (Vgl. C. 1929. II. 967.) Die Gleichung der Vff. griindet sich auf eine 
Reihenentw. des Druekes p  ais Funktion der Molarkonzz. u. gewisser Funktionen der 
Temp. Fur den Druck der Mischung ergibt sich so eino Beziehung, die sich vom ein- 
fachen DALTONschen Gesetz durch Berueksichtigung von Gliedern hoherer Ordnung 
unterscheidet. Unter Benutzung der friiher fiir dio „Fliichtigkeit“ abgeleiteten Be
ziehung (vgl. C. 1928. H . 1862) werden dio von K e y e s  u . B u rk s  (C. 1928. I. 3041) 
experimentell gemessenen Drucko yon CH4-N2-Misehungen berechnet. Die gefundenen 
Wer te zeigen eine erheblich bessere t)bereinstimmung m it dem Vers., ais die aus dem 
einfachen DALTONschen Gesetz errechneten. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences 
[5] 15. 583—89.) K y ro p o u lo s .
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Ragnyald Wesoe, Messungen der Gefrierpunktserniedrigung von verdunnten wajirigen 
Losungen, die Gemische zweier Elektrólyte sind. D as Verhaltnis der'Gefrierpunkts
erniedrigung fiir dio Gem ische zweier Salze im Sinne der ARRHENIUSschen Disso- 
z ia tionstheorie  erhalten, zu der Erniedrigung, die sich  aus der D EB Y E-H uC K ELschen 
Form ol ergibt, wird ais osmot. Koeffizient berechnet. Zur Kontrolle der Richtigkeit 
der berechneten Werte wurden die Gefrierpunktserniedrigungen v o n  10 Salzpaaren, 
dereń Komponenten K 2S 04, MgS04, Ca(N03)2 u. K N 03 waren, bei verschiedenen 
kleineren Konzz. gemesson. D ie Ubereinstimmung der Berechnung mit dem Experiment 
ist sehr befriedigend, so da(3 die DEBYE-HuCK ELsche Form el die wirkliche D epression  
wiedergibt. D ie besohriebene MeBapparatur erlaubt eine hohe Genauigkeit. (Physikal. 
Ztschr. 30. 412—18. 1/7. Oslo, Physikal. Inst.) H a n d e l .

F. Haber und H. D. VOn Schweinitz, Uber Zilndung des Knallgases durcli IFasser- 
stoffatome. Wie nach dem von BONHOEFFER u . H a b e r  (C. 1928. II. 2711) angegebenem 
Mechanismus der Knallgasverbrennung:

1. OH +  H 2 =  H 20  +  H  2. 2 H.-j- 0 2 =  2 OH 
zu erwarten war, tr i t t  beim Mischen von 0 2 u. H 2 an der Mischungsstellc Esplosion 
auf, wenn in geeigneter Entfernung von der Mischungsstelle in dem H 2-Strom ein Licht- 
bogen erzeugt wird, der den H 2 in Atome spaltet. Yom Bogen zur Mischungsstelle 
wird der Wasserstoffstrom zwisehen W.-Wiinden gefuhrt, an denen die Rekombination 
der Atome gering ist, oder durch fl. W. hindurchgeleitet. In  Kontrollverss. wurde der 
H2 durch Ar u. der 0 2 durch ein Gemisch von 35% 0 2 u. 65% H 2 ersetzt; hierboi 
blieb die Zundung aus, so dafi sichergestellt ist, daB die Zundung durcli die Spalt- 
prodd. des feuchten Wasserstoffs erfolgte. Wird die IConz. der H-Atome vor der Zu- 
mischung des 0 2 soweit erniedrigt, daB dio Explosion ausbleibt, so wird intensive 
stille Entladung beobaclitet. Obwohl der Spaltungsgrad des H 2 an der Mischungs
stelle noch nicht genau bestimmt ist, so kann dooh aus don Verbindungswarmen der 
H-Atome miteinander u. m it den 0 2-Moll. m it groBer Wahrseheinlichkeit hergeleitet 
werden, daB nur durch dio Bldg. kurzer K etten die erforderlicho Zundungstemp. 
hervorgebracht werden kann. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1928. 499 
bis 506. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemio u. Elektro
chemie.^ L e s z y n s k i .

Ladislaus Farkas, Paul Goldfinger und Fritz Haber, Uber die Zilndung des 
Knallgases. Fortsetzung der im vorst. Ref. beschriebenen Verss. in einer bereits bei 
diesen Verss. benutzten Anordnung, die aus zwei Gefaflen I  u. I I  besteht, die mittels 
eines kurzeń, weiten Rohres durch W.-YerschluB getrennt sind. In  I  tr i t t  H , u. wird 
durch einen Bogen teilweise gcspalten, in I I  t r i t t  0 2 u. durch den W.-VerschluB der 
feuchte, teilweise gespaltene Wasserstoff. Geht man von der kleinsten zur Sicherung 
des Verschlusses notwendigen W.-Menge zu immer gróBeren Mengen iiber, so erschwert 
man die Explosion u. verhindert sie schlieBlich, weil die Lebensdauer der H-Atome 
in Beruhrimg m it dem fl. W. nicht unbegrenzt ist. Vff. wiederholen u. bestatigen den 
Kontrollvers. von H a b e r  u. Sc h w e in it z  (vgl. vorst. Ref.), bei dem Knallgas in II, 
u. feuchtes Ar durch I  geschickt wurde, wo es der Wrkg. des Bogens ausgesetzt war; 
hierbei tr i t t  keine Explosion auf, wiihrend sie bei Benutzung von H 2 in I  u. 0 2-Ar in
I I  auftrat. Bei diesem Vers. laBt sich nun das Ergobnis durch systemat. Vermin- 
derung der W.-Menge des Versohlusses umkehren: Feuchtes durch den Licht- 
bogen gegangenes Ar ziindet wegen der Aufspaltung des W.-Dampfes, dereń Prodd. 
mit dem Ar in das Knallgas gelangen. Das gleiclie positive Ergebnis erreicht man, 
wenn durch I  0 2 u. in I I  H 2 geleitet wird. Ferner wurde festgestellt, daB das W. ais 
Sperrfl. durch konz. H 2S04 ersetzbar ist (alle Verss. im Druckgebiet von 100 bis 200 mm 
Hg). Die Verss. bestatigen erneut die Theorie von B o n h o e f f e r  u . H a b e r  (C. 1928.
II . 2711) ferner die Anschauung von H a b e r  u . v . S c h w e in it z , nach welcher die 
Konz. der freien Atome keineswegs ausreicht, um aus ihrer Rekombinationswarme 
eine Erhitzung der Gasmasse auf die Entzundungstemp. zu bowirkdn. Die Kettonlange 
scheint groBer zu sein, ais es nach der vorlaufigen Schatzung von H a b e r  u. V. S c h w e i
n it z , die etwa 30 Glieder annahmen, schien. (Naturwiss. 17. 674. 23/8. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhem-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) L e s z y n s k i .

F. Haber Uber die Rolle der Elekłrizitdistrager bei der Ezplosion brennbarer Gn.se 
im. Gemische m it Luft. Kurze Besohreibung von Unterss. (gemeinsam m it N. Sasaki 
u. K. Quasebarth) der Veranderung von Explosionsflammen beim Durchgang durch 
einen Kondensator m it verschiedener Gleichspannung. Ais Kondensator dień|er einf' 
reehteokiges Rohr m it metali. Breitseiten u. glasemen Schmalseiten; dureh Einsohięben

|  S

\  <1 '<//



1782 A3. K o l l o id c h e m i e . C a p il l a r c h e m i e . 1929. II.

eines Glasstreifens wurde ein keilfórmiger Querschnitt erzielt. Die Stellung der Flamme 
in diesem Kondensator (Abb. s. Orig.) ergibt sich aus Durchstrómungs-, Verbrennungs- 
geschwindigkeit u. angelegter Spannung. Die Flamme erfiihrt in der Nahe der nega- 
tiven P latte eine Deformation. Die Erscheinungen sind unabhangig von der Konden- 
satorstellung. Anlegen einer Gleichspannung verzógert die Flammenbewegung bei 
starkem Leitvermógen der Flammengase u. bringt die Flamme event. zum Verloschen. 
Beim Anlegen eines Weehselfeldes von 106 Per./sec. verschwindet die Flammen- 
deformation. Ais explosive Gemische dienten: Bzl.-Luft, CO-H2-Luft, CN-02-N2. 
Die Leitfahigkcit der Flamme nimmt um mehrere Zehnerpotenzen ab, wenn sie nur 
OH u. koine C-haltigen Radikale (CC bzw. CH) enthalt, u. das Feld ist ohne EinfluB 
auf die Flamme. Die Erscheinungen werden dahin gedeutet, daB die ungeladenen 
Radikale die (Juelle der hohen Ionisation in der Explosionszone sind, u. daB ihre Ioni- 
sierungsspannungen die Reihenfolge ihrer Anregungsspannungen haben. Diese Radikale 
entstehen m it geringerem Energieaufwand ais die geladenen Spaltstucke. (Sitzungsber. 
PrcuB. Akad. Wiss., Berlin 1 9 2 9 . 162—70. 13/5.) K y r o p o u l o s .

Marcel Boli, L’Electron et les applications de l’ólectricite. Paris: Albin Michel 1920. (403 S.)
18°. Bibliothequc d’ćducation par la science, publiee sous la direction do Emilo Borel.

J. B. Whitehead, Dielcctriąues et isolants. Theorics et expóriences. Paris: Jitiennc Chiron,
1928. (170 S.) 4°. 30 fr.

As. K o llo id ch em ie . C apillarchem ie.
P. A. Thiessen, Goldhydrosole abgestufler TeilchengroPcn ohne Zufilhrung ton 

Keimen (auf Grurul von TJnlersuchungen iiber den zeillichen Verlauf der spontanen Keim- 
bildung). Der Inhalt dieser Arbeit deckt sich im wesentlichen mit den bereits ver- 
óffentlichten Unterss. des Vf. (C. 1929. I. 2853). AuBer H20 2, CO, KCNS u. UV-Lieht 
wird der EinfluB von Kaliumoxalat u. N atrium citrat auf die Keimbldg. untersucht; 
der zeitliche Verlauf derselben ist prinzipiell der gleiche wie bei den erstgenanntcn 
Substanzen (nur ist beim N atrium citrat die Induktionsperiode verdeckt). Es wird 
festgestellt, daB die Gescliwindigkeit der Keimbldg. durch alle die Hydrolyse der 
AuCl.H-Lsg. begunstigenden Faktoren (Temp.-Steigerung, vorheriges Aufkochen, 
groBeres Alter der Lsg.) verringert wird. — Die Verss. sprechen zugunstcn der An- 
sicht des Vf., daB bei der Entstehung von Goldhydrosolcn spontano Keime gebildet 
u. nicht etwa entsprechend vorgebildetc, bereits kolloid zerteilte Goldverbb. einfach 
zu metali. Gold reduziert werden. (Kolloidchem. Beih. 29. 122—46. 20/6. Gottingen, 
Inst. f. anorg. Chem. d. Univ.) G. HOFFMANN.

Z. Wolkowa und W. Titow, Der Inlerferenzeffekt der Fliissigkeitsoberflachen- 
storung mul die Obc.rflachenspannuiig. Das schon friiher erwahnte Interferenz- 
phanomen (C. 1929. I. 2272) wird durch den Zusatz solclier anorgan. Stoffe, die die 
Oberflachenspannung des W. erhohen, stabiler; die Ablenkung der Strahlen ist der 
Konz. der gel. Stoffe proportional. Die Ergebnisse lassen sich durch die Entstehung 
einer Teilchenschicht in einer gewissen Hohe iiber der FI. erklaren, wobei die Zahl 
der kondensierten Teilchen durch die gel. Substanzen vergróBert wird. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B 4. 71—82. Juni. Moskau, Phys. Lab. d. Piidagog. L ie b k n e c h t - 
Inst.) G. H o f f m a n n .

H. Zocher und F. Stiebel, Dunkelfeldmikroskopie monomolekularer Filme. Vorl. 
Mitt. Es wird untersucht, ob sich die monomolekularen Filme organ. Substanzen 
auf W.-Oberflachen, die durch Ausbreitung der Substanzen in fliichtigen Losungs- 
initteln auf W. erhalten werden, im Dunkelfeld (Ultramikroskop) so homogen erweisen, 
wie es ais Voraussetzung der theoret. Auswertung der Druck-Oberflachenkurven an- 
gcnommen wird. ZurUnters. gelangen Substanzen ausderFett- u. Olsaurereihe u. einige 
D eriw . in verschiedenstem Kompressionszustande der Filme, ferner einige EiweiB- 
arten u. a. Stoffe. Bei den wichtigsten Substanzen zeigte sich die Annahme der Homo- 
gcnitat bestiitigt, bei anderen ergibt die mkr. Beobachtung, daB ein einfaches Verli. 
des Filmes bei Kompression u. D ilatation nicht zu dieser Annahme berechtigt. Auch 
zeigten sich bei vielen Filmen beiKompression Inhomogenitaten vonKolloiddimensionen, 
andere Filme bestanden sogar fast ausschlieBlich aus Kolloidteilchen. (Naturwiss. 
17. 672—73. 23/8. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physik. Chemie u. Elektro
chemie.) LESZYNSKI.

F. A. H. Schreinemakers, Der osmotische Dampfdruck. (Vgl. C. 1929. II. 400.) 
Rechner. Behandlung des Gleichgewichtes zwischen einer fl. u. Dampfphase, die durch
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eine Membran getrennt, unter yersehiedenem Druck stelien. Die Berechnung des 
„osmot. Dampfdruckes", d. i. der Partialdruck einer Komponento in der Gasphase, 
wird durchgefuhrt. E s ergeben sioh Folgerungen iiber die Diffusion einer Substanz 
durch die Membran. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 392 
bis 400.) E is e n sc h it z .

V. Lombard, Forschungen iiber die Diffusion der Oase durch die Melalle. Der groBte 
Teil der Unterss. erstrecktc sich auf die Beobachtung des Durchganges von H 2 durch 
Ni. Den groBten EinfluB iiben dabei Druck, Temp. u. Dicko der Proben aus. Es wurde 
festgestellt, daB die Diffusionsgeschwindigkeit zunaehst sclinell mit dem Druck, dann 
allmahlich zunimmt, wahrend die Diffusion unterhalb 300° schwach ist u. von da ab 
zuerst langsam, dann schnell steigt. Der Wert der Diffusion bei konstanter Temp. 
verandert sich nicht mit derZeit. Fiir eine bestimmto Temp. ist sie gleich. Dio H2-Mengen 
die unter den gleichen Druck- u. Temp.-Bcdingungen Ni-Platten von gleicher Dicko 
durchziehen, kónnen von einer Stelle zur anderen infolge der Unterschiedo im Gefiigo 
verschieden sein. (Rev. Metallurgie 26. 343—50. Juli.) K a l p ERS.

H. P. Walmsley, Konslitulion -und Dichte der Teilchcn von Rauchniederschlagcn. 
Vf. untersuchtc mittels Rontgenstrahlen dio Teilchcn, die sich bei der Bogenzerstaubung 
von Metallen in Luft bilden, u. berechnete aus den Gitterdaten dio Dichten. Dio 
Unters. erfolgto mittels der Pulvermetdodo meiśt m it K a-Cu-Strahlung. Samtliche 
Rauchpulver m it Ausnahme von S i02 (aus SiC) erwiesen sich ais krystallin u. ergaben 
dieselben Konstanten wie die massiven Mctalle. Zum Teil oxydiertcn dio Metallo 
u. es wurden die Oxyde untersucht. Bei Polymorphismus wurde gewóhnlich das bei 
hóherer Temp. stabilo Oxyd erhalten. S i02 war amorph. Die untersuchtcn Metallo 
sind: Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, N i, Cu, Zn, As, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pt, Au, Tl, 
Pb u. B i (sowio SiC). (Philos. Magazine [7] 7. 1097—1112. Juni. Manchester, Univ.) Ky.

B. Anorganische Chemie.
Leonard Hawkes, Unterkiihlles Wasser. (Vgl. C. 1929. I. 1552.) Vf. beobachtete 

bei Verss. in Kammern m it Tempp. von — 17° bzw. —22°, daB von Wassertropfon 
von -f 15°, die man crstarren lieB, dio gróBercn negative Spharolithe bildeten, wahrend 
kleinere von etwa 1—2 mm Durchmesser isotrop blioben. Bei Heranbringcn einer 
Stahlspitzo krystallisierten sie mit einem hórbaren Klicken. — ..Der Nd. von Kiihl- 
róhren erwies sich bei —22° ais Mischung von W. u. Eis. -— Altere Angaben iiber 
Verhinderung der Verglasung von W. beim Erstarren durch Druck oder schncllo 
Bcwegung sind so anomal, daB sie nachgepriift werden solltcn. (Naturo 124. 225—26. 
10/8. Bedford Coli., Regentfs Park, N. W. 1.) B e h r l e .

Newton C. Jones, Die anodischen lieaklionen des Fluors. Die chcm. Wrkg. von 
F 2 auf wss. Lsgg. ist die gleiehe wie dio der elektrolyt. Oxydation, abgesehen von 
Stórungen durch die gebildete HF. Aus Lsgg. saurer Sulfate entstehen m it F„ Persulfate, 
entsprechend Perpliosphate, Percarbonate u. Perborate; H20 2 aus alkal. Lsgg.; Athan 
aus K-Acetatlsgg. — Bei der Einw. von F2 auf H2SO., bildet sich Fluorsulfonsaure. — 
CoF2 in HF-Lsg. wird zu CoF;,-Lsg. oxydiert. — Mn2+ wird zu Mn4+ oxydiert, bei 
Ggw. von HF nur zu MnF3. Bei weitorer Einw. von F2 entstehen Permanganate. — 
In  starli saurer Lsg. wird Cr3+ zu Cr6+ oxydiert; in schwach saurer oder neutralcr Lsg. 
t r i t t  Oxydation nicht ein, da intermediar gebildete Uberchromsaure von Spurcn HF 
oder H2S04 katalyt. zers. wird unter Entw. von ozonisiertem 0 2. — In  alkal.Lsg. 
wird Pb2+ zu P b02 oxydiert, in saurer Lsg. entsteht PbF„ das durch Pb2+-Ionen u. 
durch geringe Mengen Saure stabilisiert wird. — Die App. zur Darst. von F 2 (vgl. A r g o , 
Ma t h e r s , H u m is t o n  u. A n d e r s o n , Trans. Amer. elektroehem. Soc. 35 [1919] 335) 
ist eingehend beschrieben. (Journ. physical Chem. 33. 801—24. Juni. Cornell U.) L o r .

H. Kfepelka, Das Atomgewicht des Arsens. Vf. besprieht die, auf A stons Methodo 
ais zuverassigste experimentelle Stiitze gegriindete neue Tabelle der intemationalen 
Atomgewichte. In  dieser sind dio W erte der At.-Gew^y. fiir H, He, C, N, F , Na, P, 
As u. J  den Ergebnissen A s to n s  entsprechend angegeben. Hierbei ergibt sich fiir 
As der W ert 74,943, wahrend Vf. nach der von B a x t e r  u . C o f f i n  benutzten chem. 
Methode 74,96 findet (Ag-Arsenat mit HC1 bzw. HBr in AgCl bzw. AgBr iibergcfiihrt). 
Bei einer neuen Revision der chem. Best. erhiilt Vf. den W ert 74,937 in guter t)ber- 
einstimmung mit dem von A s to n  bestimmten. (Naturę 123. 944. 22/6. Prag, Karls- 
Univ.) F r a n k e n b u r g e r .



1 7 8 4 B. A n o r g a n is c h e  C h e m i e . 1929. II.

Robert Hóltje, Uber die Lóslichkeit von Arsenlrisulfid und Arsenpenlasulfid. 
Vf. bestimmte die Lóslichkeit von As2S3 u. As2S6 in W. u. H 2S-W. bei 0°. Nach mehr- 
tagiger Behandlung des Sulfids m it dem Lósungsm. wird die Miśchung unter An- 
wendung von Uberdruck durch Ultrafilter, die auch kolloidal gel. Sulfid zuriickhalten, 
filtriert. Die Best. des As erfolgte nach einem besonders fiir diesen Zweck ausgearbeiteten 
jodometr. Verf. In  reinem W. ist die Lóslichkeit der Sulfide infolge Hydrolyse der 
gel. Sulfide wescntlich gróBer ais in starlc verd. H2S-W. Bei hóhercn Konzz. wirkt 
H 2S lósend, solange kein HC1 zugegen ist. Durch HC1 wird die Lóslichkeit stark herab- 
gesetzt, was m it der Bldg. geringer Mengen freier Sulfosauren erklart wird. — Fur 
die quantitative Analyse ergibt sich, daB die Fallung von As2S3 m it H2S aus salz- 
saurer Lsg. sogleich nach der Sattigung der Lsg. m it H 2S vollstandig ist, w&hrend 
bei As2Ss ein Stehenlassen der gefallten Lsg. iiber Nacht Yorteilhaft ist. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chcm. 1 8 1 . 395—407. 20/7. Freiberg i. Sa., Bergakademie.) K l e v e r .

H. Kubina, Die Einwirkung von Hydrazin auf fiinfwertiges Arsen in  schwach saurer 
Lósung. II. Mitteilung. (I. vgl. K u b in a , P l ic h t a , C. 19 2 8 . I I . 1014.) Bei der Red. 
von Arsensaure durch Hydrazin tr i t t  im Gegensatz zur Arsenatred. in  konz. salzsaurem 
Medium, die zumeist quantitativ zu AsCl3 fiihrt, in verd. salzsaurcr oder schwefel- 
saurer Lsg. Stórung dadurch ein, daB sich As abscheidet. Der Yf. untersucht nun die 
quantitativcn Beziehungen, die bei diesem von der Norm abweichenden Reduktions- 
vorgang statthaben. Und er kommt zu folgenden Schliissen: Arsenat w irkt in einer 
Pliase auf Hydrazin unter Bldg. von dreiwertigem As; dieses liefert m it der yorhandenen 
fiinfwertigen Stufe m it geringer Geschwindigkeit vierwertiges As. Das vierwertige As 
reagiert zum Teil m it Hydrazin unter Entstehung von Diimid u. wird zum anderen 
Teil ais labilo Form durch nascierenden H , — entstanden durch Zerfall des Diimids — 
besonders leicht zu AsH3 reduziert, der m it der dreiwertigen Stufe ais Endprod. As- 
Metall ergibt: Asv — >- As111; Asv -(-Asm -—-> A sIV; Aslv +  H ydrazin— >-Asm  +  
Diimid; Aslv +  H 2— y  AsH3; AsH3 +  As111— ->-As. (Ztschr. analyt. Chem. 78 .
1—36. Briinn, Dtsch. Teclin. Hochsch., Lab. f. anorgan., physikal. u. analyt. 
Chem.) B l o c h .

A. Chretien und E. Cornec, Gleićhgewiclite zwischen IFasser, Natriumnitrat und 
Natriumchlorid. In  dem von den Vff. gewahlten Temp.-Intervall, in wrelchem das 
N itrat u. Chlorid des Na unter n. Atmosphiirendruck existieren konnen, namlich 
zwischen +121,4° u. —24,3°, erscheinen nur vier feste Phasen: N aN 03, NaCl wasserfrei, 
NaCl-Dihydrat u. Eis. Mischkrystalle werden nicht gebildet. Das aus Tempp.- u. 
Konzz.-Achsen gezeichnete Krystallisationsschema zeigt vier Flachen. Die Lóslich- 
keitskurve des reinen N aN 03 erstreckt sich vom eutekt. Punkt bei —17,7° zum Kp. 
der gesatt. Lsg. bei 120,1°, die Linie des reinen NaCl zeigt vom eutekt. Punkt —21,6° 
bis zum Umwandlungspunkt +0,2° Dihydrat, von hier bis zum Kp. 108,8° wasser- 
freies Salz. Die Flachen des N aN 03 u. die des NaCl schneiden sich nach einer Kurve, 
welche die gesatt. Lsgg. der beiden Salze reprasentiert. Vom Kp. 121,4° bis zum 
Zwischenpunkt —5,85° vermindcrt sich NaN03 von 188,0 auf 35,0 g in 100 ccm W., 
wahrend der Geh. an NaCl von 14,0 auf 29,0 g steigt. Eine gesatt. li. Lsg. der beiden 
Salze scheidet beim Erkalten dalier nur N itrat ab u. bat dann aufgehórt, an Chlorid 
gesatt. zu sein. Gesatt. Lsgg. von Chloriddihydrat u. N itrat scheiden beim Abkiihlen 
glcichzcitig Krystalle der beiden Salze aus. Durch sukzessiye Zugabe von N itrat wird 
der Umwandlungspunkt des NaCl auf •—5,85° erniedrigt, bei welchem Punkt eine 
gesatt. Lsg. von drei festen Phasen, NaCl, NaCl +  2 H 20  u. N aN 03, vorliegt. Das 
Gebiet des Eises ist verdeckt-, es sekneidet die Flachen der Salze nach zwei eutekt. 
Linien. Der von ihnen gebildete ternare eutekt. Punkt stellt eine Lsg. im Gleichgewioht 
m it den drei festen Phasen Eis, N aN 03, NaCl +  2 H 20  vor bei einer Temp. yon —24,3°.
— Bzgl. des spezif. Gewichts ergeben die Diagramme, daB, wenn eine an Chlorid gesatt. 
u. an N itrat nichtgesatt. Lsg. beim Abkiihlen Chlorid abscheidet, das spezif. Gewicht 
zuerst langsam steigt, daraufhin rasch fa lit; Ton da ab setzt die Krystallisation des 
N itrats ein. — Das Diagramm H,0-NaCl-NaN03 ist analog dem des Systems H 20- 
KCl-NaCl. Daraus ist fiir die Industrie des Chilesalpeters zu schlieBen, daB innerhalb 
der hier gezogenen Grenzen die Extraktion des N aN 03 aus den Caliche analog der 
Extraktion des KC1 aus dem Sylvinit ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 628—30. 
25/2.) B l o c h .

P. A. Thiessen und K. L. Thater, Reines Aluminiumorthohydroxyd in  gallertiger 
und feinjndveriger Form. Durch Zers. von reinem Aluminiumtriathyl in absol. alkoh. 
Lsg. oder in Dampfform m it W. lassen sich reine Oxydhydrate des Al erhalten. Das
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verwendete Aluminiumtriathyl wurde dargestellt duroli Erhitzen von Quecksilber- 
diathyl m it Al-Folie im Bombenrohr bei 140° u. zweeks Reinigung zweimal in  einer 
C02-Atmosphare destilliert. Bei Zers. in alkoh. Lsg. entsteht ein feinflockiger gallertiger 
Nd., der bei Aufnahme von Dampfspannungs-Wassergehaltsisothermen erst nacli 
dem Troeknen an der Luft eine Verb. Al(OH)3 andeutet. Bei Zers. aus der Dampf- 
phase in N2 erhalt man einen feinpulverigen, lcornigen Nd., dessen p-£-l)iagramm 
gleich auf das Aluminiumortliohydroxyd hinweist. In  W. erweist sich das Aluminium- 
orthohydroxyd ais Base. Die DEBYE-SCH ERRER-Diagram m e der Verb. zeigten 
deutlich Interferenzen, jedoch nieht die des Hydrargillits, sondern die eines isomeren 
Hydrates. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 81 . 417—24. 20/7. Gottingen, Univ.) K l e v .

Edgar Newbery, Laboratoriumsinethoden zur lieinigung von mełallischem Queck- 
silber. K rit. Besprechung der 1. Filtration, 2. chem. Behandlung, 3. Dest. u. 4. elektro- 
lyt. lieinigung von unreinem Hg m it Angabe der neuesten Fortscliritte. Das an- 
zuwendende Verf. richtet sich je naeh dem gewunschten Grad der Reinheit; am 
raschesten fiihrt dio Filtration, am langsamsten die Elektrolyse zum Ziel, doch kommt 
fiir besondere Reinheit alloin letztere in Betracht. Is t die dafttr notige Einrichtung 
zusammengestellt, so bedarf das Verf. nur kurzer Beaufsichtigung u. nieht viel mehr 
Zeit ais dio Filtration. Sonst empfiehlt der Vf. zur Bereithaltung u. fiir Elektroden- 
Hg die sofort naeh Gebrauch vorzunehmende chem. Reinigung mittels Durchperlen 
durch zwei App., von denen der obere Mercuronitratlsg., der untero reines W. ent- 
halt. Stark verunreinigto Proben, wic halbfestc Amalgame, miissen zunachst dest. 
werden. (Ind. Cliemist chem. Manufacturer 5. 289—91. Juli. Kapstadt, Univ.) B l o c h .

M. Pernot, U ber das System Mercurijodid, Kaliumjodid und Aceton, a) Dio homo- 
geno Lsg. von HgJ2 u. K J  in uberschussigem Aceton wurde bei 34° gesehiittelt, bis zum 
Krystallisationsbeginn eingcdampft u. wieder bei 34° gesehiittelt. Die Loslichkeits- 
kurve besteht aus nur einem Ast u. zeigt die Existenz einer einzigen krystallin. Verb. 
HgJ2, K J , V4 C3IleO an. b) Versetzt man die Jodide m it zur Auflsg. ungeniigendeii 
Mengen Aceton bei 34° oder ktihlt man bei 70° ubersiitt. Lsgg. auf 34° ab, so erhalt 
man eine Kurve m it funf Aston, die fiinf Jodomercurate anzeigt; eines hat die Zus. 
lIg,J„-2 K J , die vier anderon haben die gleiche Zus. HgJv  K J  - i/ i C J I f i ,  u. scheinen 
Isomere der zuerst (unter a) gewonnenen Verb. zu sein. Abweichend von den Beob- 
achtungen bei 56° (vgl. C. 19 2 6 . II. 551) ist also bei 34° dio beim Abdampfen homogener 
Lsgg. erhaltene Kurve verschieden von der bei Sattigung oder Abkiililung erhaltenen, 
u. das bei 56° erhaltene Jodomercurat ist bei 34° nieht wiedergefunden worden, sondern 
durch ein neues Salz ersetzt. (Compt. rend. Acad. Sciences 188 . 635— 37. 25/2.) B l o c h .

Fritz Baum, Berthollels Knallńlber und Silberspiegelbildung. I. u. II. Im  An- 
schluB an Erórterungen iiber Explosionen bei der Herst. von ammoniakal. Silberoxyd- 
lsgg. u. ihren Gebrauch zur Silberspiegelherst. weist der Vf. darauf hin, daB solche 
Explosionen wahrscheinlieh auf die Bildung des sogenannten „BERTHOLLETschen 
Knallsilbers“ zuriickzufuhren sind u. nur dadurch entstehen konnen, daB stark konz. 
Silberoxydammoniaklsgg. auf Vorrat hergestellt worden sind, s ta tt, wio es sonst in 
den Belegereien ublich ist, daB stark verd. Lsgg. verwendet werden. Die Bldg. von Knall- 
silber berulit auf der noch nieht geniigend durchsiehtigen mannigfachen Wechsel- 
wrkg. zwischen Silberoxyd u. Ammoniak. Dor Vf. nimmt die Bldg. tautomerer oder 
desmotroper Verbb. an. Es scheint nieht gleichgiiltig zu sein, ob man beim Zusatz 
von Ammoniak u. KOH zu einer Silberlsg. die gesamte Menge auf einmal oder in 
mehreren Portionen abwechselnd bis zur jedesmaligen Auflósung des durch Lauge 
wieder hervorgerufenen Nd. zufiigt, die Mischung zeigt auffallende Unterschiede in 
der Bestandigkeit bis zur Abscheidung eines Nd. Der Vf. weist noch auf die Wiehtigkeit 
der Erforschung dieser Frage fiir die Silberspiegelherst. sowie auf die ebenso noch nieht 
geniigend geklarten Vorgange der Verzinnung der Spiegelglasoberflaehe u. der Silber- 
spiegelbildung selbst hin. (Chem.-Ztg. 53 . 354. 374. 4/5.) JUNG.

Sailendra Nath Sen, Die Keduktion von Cuprochlorid. Metali. Cu lśiBt sich auf 
Glas dureh Red. von CuCl in Ggw. von K-Na-Tartrat unter Zusatz von Formaldehyd 
in  der Warme abscheiden. E in tlberschuB von Formaldehyd ist zu yermeiden, in 
diesem Falle entstehen gelbe Ndd. von Cu20 . (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181 . 
427—28. 10/7. Bengal [Indien], Rajshahi Coli.) K l e v e r .

B. Bogitch, Uber die Reduktion geschmolzener Silicate durch Kohlenoxyd. Kupfer- 
silicate. Der Vf. studiert die fur Metallurgie, Keramik, Glasfabrikation etc. wichtige 
Frage, ob die Silicatmineralien naeh dem Schmelzen durch reduzierende Gase reduziert 
werden, oder ob dazu die Mitwirkung fester Kohle absol. notwendig ist. E r laBt auf
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aus Na-Silicat u. 5%  Metallosyd homogen erschmolzene Glaser Gasgemische (C02) 
m it wechselnden Mengen CO bei 1350—1400° einwirken. — Das auch in Ggw. von C02 
bestandige blaue Kupfersilicai crleidet durch CO zwei aufeinanderfolgende Yerande- 
rungen: Es wird zunachst stark dissoziiert. Dann folgt Red., erkennbar an Farben- 
anderungen, das in Freiheit gesetzte Oxyd wdrd zu niederen Oxyden, schlieBlieh Sub- 
oxyden u. dann vollkommen zu Cu reduziert. So geht bei Zumischung von 2,5% CO 
zum C02 das Silicat von Blau in Grtin iiber — es entspricht dann der Cu,0-Stufe —, 
bei mehr CO wird die griinc Farbę blaB, bei 9% CO wird das Silicat weiB, bei 11,5% CO 
undurchsichtig ziegelrot, bei 21,5% durchscheinend blutrot, bei 26% CO ist das Silicat 
nicht mehr bestandig, sondern wdrd yollkommen zu Cu reduziert. Auch gróBere Mengen 
Gas von niedrigem Geli. an CO entfarben das Silicat. Das aus dem Silicat neben dem 
Oxyd gebildeto S i02 wirkt der Dissoziation entgegen. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 88 . 633—35. 25/2.) B l o c h .

Erich Tuchel, . Grundufl der anorganischen Chemie. 3. vollst. neu bearb. Aufl. Hrsg. von
Felix Wassermann u. Heinrich HopfJ. Munclien: R. Muller & Steinicko 1029. (VII,
ISO S.) S°. =  Tuchel: Repetitionskurso. 31. 2.60.

D. Organische Chemie.
J. H. Hildebrand und A. Wachter, Die Schmelzpunkle von normalen Paraffinen. 

Wicderholt umlcrystallisicrtes Dicetyl hatte F. 70,2°. In  den International Ćritical 
Tables ist der W ert 75° von L e v e n e ,  W e s t  u . v a n  DER SCHEER (Journ. biol. 
Chemistry 20 [1915]. 521) aufgenommen, der von allen iibrigen Angaben, die nahe 
boi 70° liegen, stark abweicht. Es wurden deshalb die FF. der Paraffinc von CjaHJ0 
bis C38H 7S in eine Kurve getragen, wobci sich ergab, daB alle Werte, m it Ausnahme 
derer von LEVENE, W e s t  u . VAN d e r  SCHEER, auf eine glatte Linie fallen; Vff. 
betrachten daher die Wert® dieser Autoren fur fehlerhaft. Irgendwolche Anzeiehen 
fur eine Oszillation der FF. zwisehen den geraden u. ungeraden Glicdern wie bei den 
Paraffinen bis CI5H 32 liaben sich in dem untersuchten Gebiet der hohen C-Zahlen 
nicht ergeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2487—88. Aug. Berkeley [Kali- 
fornien].) O s t e r t a g .

W. R. Kirner und G. Holmes Richter, Tełramethylenglykol und Tetraimthylm- 
clilorhydrin. 8-Oxybiilylbenzyldlher, dessen Darst. verbessert werden konnte, wird mit 
H Br in Benzylbromid u. Tetramethylenglykol gespalten. Daraus durch Einw. von S0C12 
in Pyridin Tełramelhylenchlorhydrin. Yff. halten jedoch die vor kurzem von MULLER 
(C. 1928. II . 1316) vorgeschlagene Red. von Diiithylsuccinat fiir beąuemer ais ihr 
Verf. — Tetramethylenglykol. Man kondensiert Benzylchlorid m it NaO-CH2-CH2-OH, 
setzt den Benzyl-^-oxyathylather m it SOCl2 in Pyridin (statt Dimethylanilin) bei 
lióchstens 55° um u. kondensiert den Benzyl-/7-chlorathylather in yollkommen wasser- 
freiem A. m it Na-Malonester zu C6H5-CH2-0-C H 2-CH2-CH(C02-C2H5)2, ycrscift zu 
/-Benzyloxybuttersaure, reduziert dereń Ester m it Na in wasserfreiem A. u. behandelt 
den <5-Oxybutylbonzylather bei gewóhnlicher Temp. m it konz. HBr. F. 19—19,5°. 
Kp.., 107—108°. D.2°4 1,0171; nD20 =  1,4467. Bisphenylurethan. F. 179,5° (aus Chlf.). 
Bis-a-naphthylurethan, C26H 210 ;,N2. F. 198,5— 199° (aus Xylol). — Tetramethylen- 
chlorhydrin, Ć,H0OC1. Aus dcm Glykol u. SOClŁin Pyridin. K p.JC 84—85°; bei hoherer 
Temp. dest., verliert es HBr u. geht ansclieinend in Tetrahydrofuran iiber. D.2°,t 1,0883; 
nD-° =  1,4518. PhenyluretJian, CjjH^OjNCI. Krystalle aus PAe. F. 54°. a -Naphthyl- 
urethan, CJ6HI60 2NC1. Krystalle aus PAe. F. 69—70°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
2503—06. Aug. Houston [Texas], Rico Inst.) O s t e r t a g .

Howard J. Lucas und William G.Young, Die Kondensation von Acelaldehyd 
mit Methylmalonester. Methylierungen m it Metliylbromid. Beim Vers., eine neue Darst. 
von <x-Oxy-a-methylbuttersaure auszuarbeiten, wurdo die Kondensation von Acet- 
aldehyd m it Methylmalonester zu CH3-CH(0H)-C(CH3)(C02-C2H5)2 (I) untersucht. Es 
erwies sich aber schlieBlich ais zweckmaBiger, die Oxymethylbuttersauro aus Methyl- 
iithylketon zu bereiten. Bei der Methylierung von Malonester u. Acetessigester laBt 
sich CH3J  sehr Yorteilhaft durch das billigere CH3Br ersetzen; eine Apparatur fiir 
Methylierungen m it CH3Br (aus CH:lOH, NaBr u. H2SO.,) s. Original. — 3-Oxybutan- 
2,2-dicarbonsduredidthyUster, Ci0H ,sOs. Aus Methylmalonester, Acetaldehyd (aus Par
aldehyd frisch dargestellt) u. Acetanhydrid bei 104°. Kp.3_5 100—106°. D.21., 1,0732. 
Yerseifung m it alkoh. KOH gibt einen rótlichbraunen Nd. — 3-Oxybutan-2,2-dicarbon-
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saurediamid, CBH120 3N2. Prismen aus absol. A., F. 209,5° (korr.). (Journ. Amcr. 
chem. Soo. 51 . 2535—38. Aug. Pasadena.) O s t e r t a g .

Ame Pictet und Hans Vogel, Uber eine neue Reihe von Depolymerisalionsprodukten 
aus Starkę. Vff. finden dureh Depolymerisation von Starko eine Serie von Prodd., die 
dureh Jod gefarbt werden u. eine Tendenz zur Aggregation zeigen. Dureh Erliitzen 
von Kartoffelstarke m it Glycerin erhalten sie Isolriliexosan, das selbst in sehr verd. 
Lsg. dureh Jod violett gefarbt wird. Es polymerisiert sich in konz. Lsg. zu einer kolloi- 
dalen Substanz, die m it Amylopektin, Amylose oder Glykogen nicht ident. ist, aber 
groBe Analogie zu ihnen zeigt. Isotrihexosan ist ein Deriv. der Isomaltoso (Dextrinose) 
von LlNTNER u . D u l l  (Ber. Dtsoh. chem. Ges. 26 [1893]. 2533). Dureh hydrolyt, 
Einw. von Oxalsaure wird es in Dextrinose u. Glucose gespalten. Mit Glycerin erhitzt, 
gibt es ein Isodiliexosan, das ein Anhydrid der Isomaltose ist u. m it Jod Rotfarbung 
zeigt. Vff. glauben, daB im Molekuł der Isotrihexosano y-Glucosegruppen vorlianden 
sind, da die Isotrihexosane weniger stabil sind ais die Hexosane. Nach Ansieht der 
Vff. ist dureh den Obcrgang der y-Form der Isotrihexosane in die Normalform die 
Bldg. der Trihexosano u. der Maltose moglich, so daB also die neue Beihe der Iso- 
trihexosane die primaren Prodd. bei der Desaggregation der Starkę darstellen.

V c r s u c li e. Isolrihezosan, (C8H10O5)3, aus Kartoffelstarke u. Glycerin bei 220° 
dureh 3-std. Erhitzen. U. Mk. Anzeichen einer krystallinen Struktur, wird bei 235° 
gelb, schm. boi 260—262° unter volliger Zers., 11. in W., wss. Lsg. dialysiert schnell, 
ist unl. in allen organ. Losungsmm., besitzt keinen siiBen Gesehniack, wird von Jod- 
Jodkaliumlsg. violett gefarbt, reduziert FEIILINGschc Lsg. nicht, wird dureh Erhitzen 
m it verd. HC1 in Glucose verwandelt, von Emulsin nicht angegriffen, von Malzdiastase 
in Dextrinose yerwandclt. Mit Essigsaureanhydrid gibt es ein neunfaeh acetyliertcs 
Prod., [C8H ,0 5(C0CH3)3]3, 11. in Chlf., Bzn., wl. in h. Pyridin, unl. in W., k. A. u. A.
F. 156— 160°, dureh Jod nieht gefarbt. [a]D 20 =  + 1 5 4 ,8 °  in Chlf. Nach Verseifung 
regeneriert Isofcrihexosan. — Isotrihexose, ClsH320 1(), aus Isotrihexosan u. konz. HC1. 
Zers. bei 155— 160°, ohne zu schm., hygroskop., 11. in W., unl. in absol. A. u. A., besitzt 
siiBen Geschmack, reduziert in der Hitze FEHLINGsche Lsg., wird durcli Jod nicht 
gefarbt. [a]n22 =  +  102,1° in W. — Osazon, F. 169—171°, Zers. bei 180°. — Dextrinose, 
C12H 220 11, aus Isotrihexosan dureh Oxalsiiure, auch dureh Malzdiastase bei 40° cr- 
halten. WeiBes Pulver, hygroskop., von siiBem G eschm ack, dureh Jod nielit gefarbt, 
reduziert FEHLINGsche Lsg., 11. in W. u. verd. A., unl. in absol. A., A., Chlf., PAe., 
wl. in k. Methylalkohol. In  h. 80% ig . A . gel., ergibt Dextrinose Kryś talie m it 1 Mol. 
Krystallwasser, C12H 22Ou ■ H 20, das beim Erhitzen auf 65° uber CaCl2 im Vakuum 
abgegeben wird. Amorphes weiBes Pulver bleibt zuruck. Zers. beider Korper bei 200°. 
Osazon der Dextrinose gelbo Nadeln vom F. 167°. Aeetylierung der Dextrinose zur 
Octacetylmaltose. — De,xtrinosan, (C6H I0O5)2, dureh 12-std. Erhitzen von Starkę u. 
Glycerin auf 220°, bis eine Probe m it Jod eine braunrote Farbung gibt. Fallen des 
Dextrinosans m it absol. A. Beschleunigung der Rk. dureh Hinzufiigen von Oxalsaure. 
A m orphe weiBe Substanz, 11. in W., wl. in absol. A., unl. in A ., hygroskop ., vom  F. 185 
bis 186°, [a]n2° == 150,3° in W. Seine wss. Lsg. wird dureh Jod rotbraun gefarbt, 
reduziert F e h l in g s c I io  Lsg. nicht, wird dureh verd. HC1 in Glucose vervvandelt. 
Acetyliert gibt es ein Hexaacetat, C^Hj^OjofCOCH^Jg, F. 140—143°, unl. in W., wl. 
in  k. A., in Bzn. u. A., 11. in Chlf. [a]n21 =  145,6° in Chlf. Dureh Einw. von konz. HC1 
auf Dextrinosan entstelit Dextrinose. Der Dextrinose wird dureh 1-std. Erhitzen auf 
175° bei 12 mm W. entzogen, u. es entsteht ein Prod., das in Analyse u. kryoskop. 
Best. zwar m it Dextrinosan iibereinstimmt, das aber dureh Jod nicht gefarbt wird, 
das FEHLINGsche Lsg. reduziert u. dessen Drehwert [a]n =  149,2° in W. (gegen 145,5° 
der Dextrinose) ist. Dextrinose entsteht aus diesem Prod. durcli einfaches Kochen 
m it W! — Isopolyhexosan, (C6H10O5)n, dureh spontane Polymerisation des Isotri- 
hexosans aus seiner konz. wss. Lsg., weiBes Pulver, zeigt kleine Kórner wie Starkę, 
an Luft bestandig, unl. in W., m it Jod Yiolettfarbung, F. unseharf, dureh verd. HC1 
in Glucose verwandelt, 1. in 8 Teilen kochendem W., dureh welches das Isopolyhexosan 
zu Isotrihexosan depolymerisiert wird. Dureh Aeetylierung des Isopolyhexosans be- 
kommen Vff. auf Ci2H ,60 8 stimmendo Werte. Dieses Acetat ist unl. in  W., A ., A., zl. 
in Chlf., wl. in Bzn. Spezif. Drehung [oc]d2° =  + 1 7 7 ,4 °  in  Chlf. (Helv. chim. Acta 12 . 
700— 13. 1/7. Genf, Lab. f. organ. Chem. d. Univ.) W i l l .

K. R. Andress, Das Rdntgendiagramm der mercerisierten Cellulose. In  Fortsetzung 
der Abhandlung uber das Róntgendiagranim der natiyen Cellulose (C. 19 2 9 . II. 287) 
untersueht Vf. den Krystallit der mercerisierten Cellulose. E r stellt fest, daB dieso
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einen Elementarkorper von wesentlich anderer Gestalt besitzt ais die native Cellulose. 
Das Diagramm laBt sich befriedigend indizieren, wenn man einen. monoklinen Elementar
korper von den AusmaBen: a =  8,1 A, 6 =  10,3 A, c =  9,1 A, (i — 62° zugrunde legt. 
Dio Interferenzintensitaten des Diagramms lassen sich gut wiedergeben, wenn eine 
Struktur aus cellobioseartig verbundenen Glucoseresten angenommen wird, d. h. 
trotz yoranderten Gitters fast dieselbe Atomanordnung innerhalb der Hexosen wie 
bei der natiyen Cellulose. Der Untersehied zwisehen der mercerisierten u. der nativen 
Cellulose besteht nur in einer verschiedenen gegenseitigen Lage benaehbarter Haupt- 
valenzketten; iiber die Lageanderung selbst lassen sich genaue Angaben machen. 
Das mercerisierte Gitter wird ais der stabilere Zustand aufgefaCt. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B. 4. 190—20G. Juli.) F r a n k e n b u r g e r .

Katsumoto Atsuki und Masanori Ishiwara, Studien iiber die Vereslerung von 
Cellulose und Celluloseestern. I II . Einflufi der Nilrierungstemperalur auf die Eigen- 
schaften des Cellulosenitrats. (II. vgl. C. 1928. II. 2234.) Wurde Filtrierpapier m it 
der 10-faclien Menge Misclisauro (63,3% H 2S04, 19,7% H N 03) bei verschiedenen 
Tempp. u. in verschiedenen Zeitraumen nitriert, lieB sieli bei st-eigender Nitrierungs- 
temp. (bis 35°) zuniichst eine schnelle Abnahme der Viscositat der gebildeten Cellulose- 
nitratlsg. beobachten, die dann langsamer u. schlieBlich wieder (bis 55°) schneller wurde. 
Die Steigerung der Nitrierungstemp. verursachte wahrscheinlich zuniichst eine De- 
polymerisierung des Cellulosemolekulkomplexes, dio bis 35° vorherrschte, u. dann 
bis 55° eine chem. Zers. unter Entw. yon nitrosen Gasen. Dio stabilsto u. dichteste 
S truktur eines trockenen Cellulosenitratgels wird danacli erhalten, wenn die Cellulose- 
nitratlsg. bis zum hochsten Grade dispergiert wird, ohne daB jedoch eine chem. Zers. 
eintritt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 268 B— 69 B. 1928. Tokyo, 
Imperial Univ.) PoETSCH.

Th. Lieser, Die Konstilution des CellulosexantJiogenats. II. Mitt. (I. ygl. C.
1928. I I . 1320.) Bei der Viscoserk. reagieren 2 C6H 10O5 m it einer Hydroxylgruppe 
unter Bldg. von Natriumcellulosedithiocarbonat (I) (s. 1. c.) u. Vf. will nun feststellen, 
welche der 3 Hydroxylgruppen der Cellulose (II), die primare oder eine der beiden sek., 
bei dieser Bk. beteiligt ist. Da I  zu unbestiindig ist, wurde zuniichst das friiher bc- 
schriebene Disulfid der Methylierung unterworfen, man erhielt aber nur schwefel- 
freie oder sehr sehwcfelarme Prodd. Der unbestandige Xanthogenatrest soli te nun 
durch Alkyl ersetzt werden u. zwar m it Diazomethan, das auf dio freien Hydroxyle 
von II fast nicht einwirkt, wie Vf. zeigen konnte. Gereinigtes, faserformiges, primiires
I wird in  k. Methylalkohol aufgeschwemmt u. unter Riihren u. Eiswasserkiihlung 
ein tlberschuB an Nitrosomethylurethan zuflieBen gelassen. Da das Cellulosexantho- 
genat boi Ggw. von absol. Methylalkohol langsam der Hydrolyse unterliegt, so macht 
das entstehende methylalkoli. Na aus Nitrosomethylurethan Diazomethan frei, das 
dann den Celluloserest absattigt. In  4—5 Stdn. yerlauft die Methylierung fast quan- 
titativ, wobei die Faserform der Baumwolle erhalten bleibt. Die entstandene Mono- 
methyldicellulosc, (C6H ]0O5)(C6H 9O.1-OCH3) (III), ąuillt in NaOH, ist unl. in den organ. 
Lósungsmm. u. geht unter gowohnlichen Bedingungen kcine Viscoserk. ein. Um die 
Stellung der O—CH3-Gruppe in III fcstzustellen, wird der Korper der Hydrolyso 
m it H2SO, unterworfen, wobei Glucose (IV) u. Monotmlhylglucose (V) entstehen. Durch 
Garung m it Hefe laBt sich aus diesem Gemisch IV vollstiindig entfemen, da V nicht 
garfahig ist. Da V unter iiblichen Bedingungen kein Osazon liefert, ist sie ais 2-Methyl- 
glucose anzusehen, das Phenylhydrazon (VI) krystallisiert gut. Zum Beweise der
2-Stellung des Methoxyls geht Vf. von der l-Chlor-3,4,6-triaeetylglucose von P. B r ig l  
aus, erhiilt daraus m it Jodmethyl u. Silberoxyd das 3,4,6-Triaceto-2-melhylmethyl- 
glucosid, nach dem Kochen m it HC1 wird die erhaltene 2-Methylglucoso m it Phenyl- 
liydrazin kondensiert u. ein Hydrazon m it den gleichen Eigg. wio Vl erhalten. Danach 
geht also das sek. Hydroxyl der Cellulose in  2-Stellung dio Viscoserk. ein.

V e r s u c h e .  I g  Baumwolle wird wie in der I. Mitt. in Xanthogenat iiber- 
gefiihrt u. dieses wie oben beschrieben m it Nitrosomethylurethan in Monomethyl- 
dicellulose (III) iibergefiihrt. Der Methoxylgeh. wird nach K ir p a l  u . B u h n  bestimmt.
— Reine Baumwollcellulose wird bei der Einw. von Nitrosomethylurethan in Methyl
alkohol nicht methyliert. — 1 Teil DI wird m it 3—4 Teilen 75%ig. H 2S04 verriihrt 
u. 20 Stdn. bei Zimmertemp. stelien gelassen. Man yerdiinnt m it W. auf 8% H 2S04 
u. kocht 2 Stdn. am RiickfluB. Nach dem Abfiltrieren wird das F iltra t m it BaC03 
zur Analyse neutralisiert. Der Kolbeninhalt wird auf dem Wasserbade zur Troekne 
yerdampft, der Riickstand mehrmals m it A. am RiickfluB ausgekocht u. filtriert.
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Aus den Fil trat en wird der A. entfernt u. zum SchluB die Lsg. auf ein Verhaltnis von
10 Teilen H 20  zu 1 Teil Olucose (IV) gebracht u. m it dem halben Gewieht von IV an 
frisełier obergśiriger Hefe 20 Stdn. bei 30° aufbewahrt. Nach beendeter Garung wird 
die Hefe entfernt, der A. verjagt u. uber P20 6 getroeknet, wobei die Monomelhyl- 
glucose (V) ais gelblicher amorpher Kórper zuriickbleibt, dessen Metliosylgeh. um 2% 
unter dem theoret. gefunden wird. — In  einem besonderen Versuch wird gezeigt, 
daB V sich nicht yergaren laBt. — V wird in wenig HaO gel. u. mit Phenylhydrazin
2 Tage in der Kalte stehen gelassen. Nach dem Aufarbeiten u. Umkrystallisieren 
aus A. wird das Hydrazon der 2-31ethylglucose (VI) in farblosen Blattchen vom F. 176° 
erhalten. — Zur Synthese von VI wird die l-Chlor-3,4,6-triacetylglucose (s. oben) 
methyliert zum 3,4,G-Triaceto-2-inethylmcthylglucosid, strahlige Nadelchen vom F. 121°.
— Dies wird m it 10% HC1 4 Stdn. am RuokfluB gekoeht, m it Ag2C03 neutralisiert, 
im Vakuum eingedampft u. m it Phenylhydrazin zur Rk. gebracht. Das entstehende 
Phenylhydrazon (umkrystallisiert aus A.) F. 17G°, ergibt m it VI keine Depression 
beim Miseh-F. (L i e b i g s A nnalen470.104—10.14/5. MUnchen, Techn. Hoehsch.) M ic h .

Maurice Deschiens, Ober die Lóslichkeit von Celhdoseacetat. 2—5 g techn. 
Celluloseacetat von 48,7—52,6% Acetylgeh. werden in 100 cem von dem zu unter- 
suchenden Losungsm. bei 15 oder 20° 1 Stde. auf der Scliiittelmaschine geschiittelt. 
Falls nach dieser Zeit keine vollige Lsg. eingetreten ist, wird nocli langer geschiittelt. 
Vf. verwendet auBer den gcwóhnlichen organ. Losungsmm. noch Gemische von 2 bis 
6 verschiedenen Losungsmm. u. unters. sio auf ihre Ldsungsfahigkeit fiir Cellulose- 
acetat. Besonders gut eignen sich Mischungen von 75% Tetrachlorathan u. 25% A. 
oder Tetrachlorathan m it 10% Methylalkoholzusatz. Nach der Lsg. wird ein Tropfen 
der FI. unter Lupę oder Mkr. beobaehtet oder davon ein Film auf Glas hergestellt 
u. dieser auf seine physikal. Eigg. untersucht. Is t die Substanz in einem Mittel unl., 
so filtriert u. wascht man m it dem vorher angewendeten Losungsm. u. wagt das Un- 
lósliche oder man bestimmt in Versuchsrohren die Hóhe der Sedimente. (Chim. et 
Ind. 21 . Nr. 2bu. 564—70. Febr.) M ic h e e l .

G. Meunier, Hydrolyse der Lignocellulosen. In  dem HydrolysengefaB von 100 1 
Fassungsvermógen werden 7 kg zu untersuchende Substanz m it einer 3%ig. H 2S04 
10—15 Min. zunachst zur besseren Durchmischung rotieren gelassen u. dann 5— 7 Min. 
der Druckerhitzung (7 kg Dampfdruck) ausgesetzt. Vf. bestimmt den unl. Anteil, 
den Trockengeh., nach B e r t r a n d  den Geh. an reduzierenden Zuckem, die Garungs- 
fahigkeit dieser Zucker, die fliichtigen Sauren, ais Bssigsaure bestimmt, die Menge 
Furfurol, die im zuriickgewonnenen Dampf enthalten ist u. die Gesamtmenge der ge- 
bildeten organ. Sauren, wieder ais Essigsaure bestimmt. In  einer groBen Tabelle werden 
die Ergebnisse zusammengestellt. Vf. bespricht die Theorie von ANDRE u. yergleicht 
sie m it seinen Ergebnissen. Es wird z. B . eine Gesamtmenge von 22,7% an redu
zierenden Zuckern gefunden. (Chim. et Ind. 21 . Nr. 2b“. 553— 62. Febr.) M i c h e e l .

Max Phillips, Die Chemie des Lignins. I II . Die destruktive Destillation des Lignins 
ton Maiskolben. Das Lignin wurde sowohl nach der Alkalimethode, ais der W lLL- 
STATTER-Methode u. schlieBlich nach der Methode m it 72%ig. H2S04 dargestellt. 
Die erhaltenen Ergebnisse lassen erkennen, daB das nach der Alkalimethode erhaltene 
Lignin der Maiskolben in seiner Zus. von dem m it rauchender HC1 u. 72%ig. H2S04 
erhaltenen ganz versohieden ist. Die in der Literatur iiber die destruktive Dest. 
von Lignin veroffentlichten Ergebnisse beschranken sich auf nach WlLLSTATTER 
gewonnenes Holzlignin. Beim Vergleich dieser Ergebnisse m it denen des Vf. hinsichtlich 
des nach WlLLSTATTER erhaltenen Maiskolbenlignins ergibt sich, daB die Werte 
bis auf den Acetongeh. von derselben GróBenordnung sind. Vf. erhielt viel groBere 
Acetongehalte. Ob dies auf yersehiedene Zus. des Lignins beider Quellen oder auf eine 
Verunreinigung zuriickzufiihren ist, kann noch nieht cntschieden werden. Alkalilignin 
gab bei der trocknen Dest. bei 380—400° u. Atmospharendruck: 15,5% wss. Dest.; 
im W . unl. óliges D est.: 17,7%; kohliger Riickstand 52,2%; Gas 13,5%; Aceton 0,13%; 
Methylalkohol 1,9%; in W . 1. Sauren 0,05%. D as ólige Dest. ergab bei der Analyse 
8,6% Sauren, 84,0% Phenole, 7,2% KW-stoffe u. neutrale Verbb. In  der .Phenol- 
fraktion w u rd en  Guajacol u. Eugenol nachgew iesen. Lignin n ach  WlLLSTATTER u. 
m it 72%ig- H 2S04 hergestellt, gab etwa dieselbe Menge wss. Dest. wie Alkalilignin, 
aber nur etwa %  soviel an oligem Dest. Der Prozentsatz an kohligem Riickstand war 
betriichtlich groBer ais beim Alkalilignin, ebenso wie der Geh. an Aceton u . Essig- 
sdure, wahrend derjenige an Methylalkohol geringer war. Der hóhere Geh. an Methyl
alkohol beim Alkalilignin ist wahrscheinlieh dem hóheren Methosylgeh. zuzuschreiben.
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(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2420—26. Aug. Washington, Bur. of Cliem. and 
Soils.) K in d s c h e r .

George L. Keenan, Die optischen Eigenschaften einiger Aminosiiuren. II. Arginin 
mul Histidin. (I. vgl. C. 19 2 5 . I. 617.) Vf. beschreibt das Yerh. der genannten Amino- 
siiuren im gewohnlichen, parallelpolarisierten u. koiwergentpolarisierten Licht. E r 
ermittelt folgende Refraktionsindices: Arginindihydrat aus W.: na =  1,528; n^ =  1,549; 
iij, =  1,579 ( ±  0,003); aus 66%ig. Alkohol: na =  1,548; n^ =  1,562; ny =  1,610. — 
Histidin: na =  1,520; n_) =  unbestimmbar; ny =  1,610. (Journ. biol. Chemistry 83. 
137—38. Juli 1929. Washington.) Z im m e r m a n n .

Lyman Chalkley jr., Die Hydrolyse von PhenylcMorid und -bromid in  der Dampf- 
phase. (Vgl. K. H. M e y e r  u . B e r g i u s ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 47  [1914]. 3155;
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Belg. P. 350 287; C. 1 9 2 9 . I. 2234.) Chlorbenzol u.
Brombenzol werden durch Wasserdampf beim Oberleiten iiber Kieselsduregel bei 500 bis 
550° bei gewóhnlichem Druck zu ca. 25—40% hydrolysiert; die Rk.-Prodd. sind HC1 
bzw. HBr, Phenol u. Diphenylather. Es ist nicht anzunchmen, daB das Gleichgewicht 
der Rk. hiermit schon erreicht ist. Halogenierung des Phenols oder Bldg. von in W. 
unl. Gasen wurde nicht beobachtet. AuBer Kieselsauregel erwiesen sich T i0 2, A l20 3, 
T h02, Zr02 u. blaues Wolf ramo xyd ais wirksame Katalysatoren; die besten sind S i02 
u. T i02, die sich leicht regenerieren lassen, wenn sie durch liingerem Gebrauch unwirksam 
geworden sind. Kaolin wirkte nur sehwaeh. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 2489—95. 
Aug.) O s t e r t a g .

Louis Desvergnes, Uber einige physikalisclie Eigenschaften der Nitrophenole. (Vgl. 
C. 19 2 9 . II. 728.) Hergestellt u. untersucht wurde 2,4,6-Trinilro-m-kresol (vgl. C. 19 2 6 .
II. 3043.) Die Werte fur F. u. die Loslichkeit in verschiedenen Losungsmm. wurden
neu bestimmt. Bei der Einw. von Pyridin auf 2,4,6-Trinitro-m-kresol entsteht das 
entsprechende Kresylat des Pyridins, F. 112—113°, gelbes Pulver, wl. in W. u. sd. A., 
unl. in k. Bzn. u. fast unl. in w. Bzn. Ferner wurden aus den techn. Prodd. chem. 
rein dargestellt 1,3,5-Dinitranisol, 1,2,3,5-Trinitranisol u. 1,2,3,5,6-Tetranilranisol u. 
FF., sowie Loslichkeit dieser Verbb. in W. u. verschiedenen Losungsmm. bestimmt. 
Trinitranisol u. Tetranitranisol geben m it Pyridin Verbb., die intensiv rot gefiirbt 
u. teilweise 1. in W. sind. (Rev. Chim. ind. 38. 66— 69. Marz.) JUNG.

L. Cbas. Raiford und B. C. Bren, Derifate des 2,5-Dibromnitrobenzols. Vff. be- 
schreiben einige aus 2,5-Dibromanilin (I) u. aus 2-Nitro-4-bromanisol erhaltene Yerbb. 
Umwandlung des diazotierten Bromanilins in ein Phenol lieB sich nicht durchfiihren. 
Red. des Diazoniumsalzes m it SnCl2 +  HC1 in A. lieferte nicht das Hydrazin, sondern 
regenerierte das Amin. Verss., 2,5-Dibromnitrobenzol in die Hydrazoverbb. u. das 
Benzidin uberzufuhren, waren erfolglos. Das Nitrobromanisol wurde leicht in die 
Azoxyverb. u. die Azoverb. iibergefuhrt; Vff. erhielten auch geringe Mengen der Hydr- 
azoverb. u. des Benzidins. — Telrabromazozybenzol, C12H6ON2Br.,. Aus I  dureh alkal. 
Red. F. 217° (aus A.). — Telrabromazobenzol, C12H0N2Br4. Aus I  durch alkal. Red. 
Rote Nadeln aus A., F. 247°. — Tetrabromdiazoaminobenzol, C12H7N3Br4. Aus I  u. 
seinem Diazoniumsalz nach N o e l t in g  u . K o p p  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 38  [1905]. 
3507). Gelbe Nadeln aus A., F. 185°. Nach M e ld o la  u . A n d re w s  (Proceed. Chem. 
Soc. 11  [1895]. 110) schm. ein Prod. dieser Konst. bei 234—235°. — 2,5-Dibromphenyl- 
diazoniumchlorid, C6H3N2ClBr2. Kornchen aus A. +  A. Zers. sich oberhalb 117° ex- 
plosionsartig. — Azofarbstoff CwH wON2Br„. Aus der Diazoniumverb. u. /S-Naphthol. 
Rote Nadeln aus A. u. Lg. — 2-Nitro-4-bromanisol u. 2-Nitro-4-broinphenetol, aus I  
nach B lo m  (C. 19 2 1 . III . 1232). — 5,5'-Dibromoazoxyanisol, C11H 120 3N2Br2. Aus 
Nitrobromanisol durch Red. m it Na +  Methanol, Na-Amalgam +  Methanol, Zinkstaub 
u. NaOH oder auf elektrolyt. Wege. Strohgelbe Nadeln aus A., F. 121°. — 5,5'-Dibrom-
o-azoanisol, C,.,H,202N2Br2. Aus Nitrobromanisol m it Na-Amalgam bei 70° oder mit 
Zinkstaub u. alkoh. Alkali oder durch Elektrolyse, aus der Azoxyverb. m it Na-Amalgam 
bei 70°. Rote Nadeln aus Pyridin, F. 238°. — 5,5'-Dibrom-o-hydrazoanisol, CuHj^Oj- 
N2Br2. Entsteht anseheinend bei Jiingerer Einw. von uberschiissigem Zinkstaub u, 
Alkali auf Nitrobromanisol. F ast farblose Nadeln aus Lg., F. 120—121°. Gibt mit 
HC1 6,6'-Dibromdianisidin, CxlII1.,02N2Br2 (braunlielie Tafeln aus A., F. 168°), mit 
Benzoylchlorid dessen Dibenzoylverb., C28H220 4N2Br2 (F. 274°). — Azofarbstoff 
OiNfBr^. Aus diazotierten 6,6'-Dibromdianisidin u. /S-Naphthol. Rot, amorph. — 5,5'- 
Dibrom-o-hydrazophenetol, C16H1R0 2N2Br2. Aus 2-Nitro-4-bromphenetol durch Red. 
Nadeln aus Lg., F. 171—172°. Weitere Red. m it SnCl2 +  HC1 lieferte s ta tt der ent-
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sprechenden Hydrazo- bzw. Benzidinverb. 4-Brom-o-phenetidin. (Journ. Amer. chem. 
Soo. 51. 2539—41. Aug. Iowa City. State Univ. of Iowa.) O s t e r t a g .

Nandor Mauthner, Die Synlhese eines neues Oallusaldehyds. (Magyar chem. 
Folyóirat 35. 25—28. Febr. — C. 1928. II. 1202.) S p e t e r .

Walter H. Hartung und J. C. Munch, Eine neue Beilie Anasthetika. Acyl- 
anilinderivale. Bei Verss. m it m-Amino-butyroplienon fielen die aniisthet. Eigg. dieser 
Verb. auf. Bei niiherer Priifung zeigten sich solche Eigg. auch bei anderen Amino- 
phenylalkylketonen, besonders bei ihren HCl-Salzen. Die Alkylgruppe muB wenigstens 
C3H7 sein; 3-Amino-4-methylphenylathylketon war fast unwirksam; das Isopropyl- 
keton wirkt sehwacher ais das n-Propylketon. Die Toxizitat ist auffallend gering, 
doch bewirken die Lsgg. der Salze bei subcutaner Injektion Atzungen. — Darsl. der 
Aminoketone durch Nitrierung der Grundkorper m it durchliifteter rauchender H N 03 
unterhalb +10° u. Red. der Nitroverbb. m it Sn +  HC1 in Essigsaure. Die Stellung 
der N 02-Gruppe wurde durch Oxydation zur entspreelienden Benzoesaure bcwiescn. — 
m-Nitroplienylbutylketon, Cu Hł3Ó3N. Kp.3 145—150°. — 3-Nilro-4-methylphenyUithyl- 
leeton. F. 51° (aus verd. A.). — 3-Nitro-4-mcthylplienylpropylkelon, Cu H 130 3N. F. 77,5° 
(aus Toluol). Semicarbazon, C12Hi0O3N.,. F. 215—216°. — 3-Nitro-4-methylphenyl- 
isopropylketon, Cu H130 3N. F. 41° (aus Lg.). — 3-Nitro-4-methylp}ienylbutylketon, 
C12H150 3N. F. 48° (aus Lg.). Sernicarbazon, C,3H I80 3N ,. F. 210°.— 3-Nitro-4-methyl- 
phenylisobutylketon, CJ2Hls0 3N. F. 54,5° (aus Lg.). Semicarbazon, F. 214°.
— m-Aminophenylbutylkelon, Cn Hł5ON. Ivp.3 IGO—163°. CjjHjjON +  HC1. F. 155,5 
bis 156° (aus Isopropylalkohol). Wird durch W. leicht hydrolysiert. — 3-Amino-4-methyl- 
pfienylathylketon, C10H13ON. F. 85,5—86° (aus Toluol). K p.20 1 90—195°. C10H 13ON +  
HG1. F. 204° (Zers.). Acetylverb., C12H150 2N. F. 131,5° (aus Toluol). Semicarbazon 
der Acetylverb., F. 203,5° (Zers.). — 3-Amino-4-methylp}ienylpropylketon, Cn H16ON. 
F. 69° (aus Toluol). Kp.3 150—165°. Cu H 15ON +  HC1. F. 168°. Acetyherb., CI3H170 2N. 
F. 130,5°. — 3-Amino-4-methylphenylisopropylketon, Cn H ,5ON. K p.3 150-—153°.
C„H15ON +  HC1. F. 167,5° (aus Toluol). — 3-Amino-4-methylphenylbulylketon, C12H 17- 
ON. F. 61° (aus Lg.). K p,3 170—185°. CJ2H17ON +  HC1. F. 91,5—93° (aus Xylol). 
In  W. nur auf Zusatz von Saure 1. Acetylrerb., C1;1H190 2N. F. 93—94° (aus ]3zl.-Lg.). —
3-Amino-4-melhylp]ienyHsobułylkelon, C12H17ON. Kp.3 165—170°. C12H 17ON +  HC1. 
F. 142,5°. Lsg. in W. etwas triibe. Acetyherb., C14H 190 2N. F. 117,5° (aus Bzl.-Lg.). 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2570—74. Aug. Baltimore, Labor. von SHARP & 
D o h m e .) O s t e r t a g .

Alfred HoJJman, P-Phenylisobutylmelhylketon und seine Derivate. Die Synthese 
von a- und P-Phenylisovaleriansaiire. Mesilyloxyd reagiert mit Bzl. in  Ggw. von A1C1, 
unter Bldg. von P-Phenylisobutylmethylketcm, C0H 5-C(CH3)2-CH2-CO-ĆH3 (I), das 
durch NaOBr-Lsg. leieht zu [1 -Phenylisovaleriansaure, C6H5-C(CH3)2-CH2-C02H (II) 
oxydiert wird. II  ist ident. m it einer von E ijk m an  (C. 1908. II. 1100) aus /3,/j-Dimethyl- 
acrylsaure, Bzl. u. A1C13 erhaltenen Verb., der aber die Konst. (CH3)2CH-CH(C6H5)- 
C02H (HI) zugeschrieben wurde, weil m it Benzaldehyd keine Rk. erfolgte. Durch Malon- 
estersynthese von II u. III konnte gezeigt werden, daB die Formulierung von E ijk m an  
unrichtig ist. — p-Phenylisobutyhnethylketon, C12HieO (I). Aus 90 g A1C13, 200 ccm 
Bzl. u. 50 g Mesityloxyd. Rieeht campherartig, daneben schwach naeh Rosen. 
K p.22 1 34°. Kp.760 252° (korr.). D.2525 0,972. Nach Reinigung iiber das Semi
carbazon unbegrenzt haltbar. Reagiert nicht m it N aH S03. H N 03 +  H 2SO., gibt 
eine Nitroverb. die in  Na2C03 blutrot 1. ist (aliphat. N 0 21). Semicarbazon, 
C13H19ON3. Krystalle aus Methanol. F. 163—164°. Oxim  C;2H 17ON. F. 52—54°. 
K p.27 181°. — Telrabromderivat, C12H12OBr4. Aus I  u. Brom in Eg. Krystalle aus 
Methanol. F. 96— 98°. — KW -sloff C2iH2S. Aus I u. ZnCl2 bei 180°. Nadeln oder 
Tafeln aus PAe. F. 130,5—131° (korr.). K p.18 195°. AuBerst bestandig gegen Oxy- 
dationsmittel. Reagiert auch bei Ggw. von Fe oder Jod nicht m it Br. Gibt beim 
Kochen m it H N 03 (D. 1,42) das Triniiroderimt, C;!1H25(N 02)3, Nadeln aus Blethanol, 
F. 180—184°. — P-Phenylisobutylmethylcarbinol, CI2H180 . Aus I  u . Na in sd. absol. A. 
Kp.17 132—133°. D.2525 0,960. — KW -stoff C12H la, wahrscheinlich C6H6-C(CH3)2-CH: 
CH-CH,. Aus dem Carbinol u. ZnCl2. K p.,. 96—98°. D.2525 0,889. Entfarbt Br in 
Chlf. Verss. zur Konst.-Aufklarung durch Osydation m it Cr03 in Eg. lieferten ein 
kompliziertes Ketongemiseh, in dem sich nur Acetophenon nachweisen lieB. — f}-Phenyl- 
isonaleriansdure, Cn H140 2 (II). Aus I  u. NaOBr-Lsg. oder durch Umsetzung von /3-Chlor- 
/5-phenylpropan C6H5-CC1(CH3)2 m it Na-Malonester, wobei viel Isopropenylbenzol ent- 
steht, u. Yerseifung des Phenylisopropylmalonestcrs m it alkoh. KOH u. Erhitzen



1792 D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 1929. II.

der substiuerten Malonsaure auf 200°. Krystalle aus PAe. F. 58—58,5°. K p.s 163°. 
Gibt beim Erhitzen m it 75%ig. H N 03 ein bei 169—172° schm. Nitroderiv. Methylester. 
K p.u  120°. Anilid, C17H 19ON. Krystalle aus 60%ig. Methanol. F. 122—123°. —
a.-Phenylisovaleriansaure, Cn H 110 2 (III). Man kondensiert die Natriumverb. des Phenyl- 
malonesters m it Isopropyljodid, kocht das Rk.-Prod. (Gemiseh yon 3 Tin. Isopropyl- 
phenylmalonester u. 1 Tl. Phenylessigester) m it wss. KOH bis zur vólligen Lsg. (90 Stdn.) 
u. dest. Abtrennung von Phenylessigsiiure iiber Ba- u. Ag-Salze. F. 60°. K p.14 159 
bis 160°. Riecht ahnlich wie Phenylessigsiiure, aber unangenehmer u. anhaftender. 
Gibt m it 75%ig. H N 03 kein festes Prod. AgCn H 130 2. Wl. in W. Anilid, C17H I9ON. 
F. 132—133°. (Journ. Amer. chem. Soe. 51. 2542—47. Aug. New York, Kew
Gardens.) OSTERTAG.

Georges Dupont und Jean Crouzet, Uber die Oxydałion der Pinene in Oegenwari 
von Kalalysatoren. Vff. haben den EinfluB von Katalysatoren auf den Gang des Oxy- 
dationsprozesses bei der Oxydation von Pinen im Terpentinol studiert u. gefunden, 
daB neben positiven u. antioxygenen Katalysatoren, wie sie MOUREU u. DuFRAISNE 
besehrieben haben, auch umkehrbare Katalysatoren, dereń Wrkg. von prooxygener 
in antioxygene oder umgekehrt umschlagt, eine Rolle spielen. Die Oxydation des Pim ns  
beschleunigt sich selbst; das Oxydationsprod. (das hypothet. Peroxyd von E n g l e r ) 
spielt hierbei die Rolle eines positiven Katalysators. Die Oxydation des Nopinens 
geht unter gleiehen Verlialtnissen in gleieher Weise, jedoch langsamer vor sich. Dureh 
Zusatz von positiven Katalysatoren, wie harzsaurem Kobalt, wird die Oxydations- 
gesehwindigkeit zunachst beschleunigt, nimmt zu u. fallt dann schnell ab, im gleiehen 
Mafie, wie das Kobalt dureh Zers. des Salzes niedergeschlagen wird. Dureh Licht wird 
bei Ggw. von harzsaurem Kobalt die Oxydationsgeschwindigkeit nur unwesentlich 
befordert, wahrend der EinfluB der Warnie ein erheblicher ist. Bei Nopinen ist die 
Wrkg. etwa die gleiche. Auch Eisenchlorid, harzsaures Fe, Pb, Cr, N i, sowie Jod u. 
Jodkalium  wirken ais positive Katalysatoren, aber weniger aktiv. Eine antioxygene 
Wrkg. wurde erprobt bei: Hydrochinon, Pyrogallussdure, Gallussaure, akther Kohle, 
Ceroxyd, Thoriumoxyd, Quecksilberacetat, Zimichloriir, Titansaure, Platinmohr, redu- 
ziertem Kupfer, frischem harzsaurem Kupfer u. Schwefel. Von diesen halt die anti- 
oxygene Wrkg. bei den 4 ersten nocli nach 1000 Stdn. an, bei den anderen nimmt die 
Wrkg. mehr oder weniger schnell ab. Von den umkehrbaren Katalysatoren zeigt das 
harzsaure Mangan die starkste Wrkg. Es ist zunachst ausgesprochen antioxygen u. 
halt bei Zusatz von 1% zu Pinen die Oxydation desselben wahrend fast 700 Stdn. 
zuriick; nach dieser Zeit wirkt es plotzlich sehr stark prooxygen, u. nach Erreichen 
eines Maximums geht die O-iibertragende Wrkg. wieder zuriick. Je  reiner das Pinen 
u. je starker der Katalysator ist, desto langer halt die antioxygene Wrkg. an. Dureh 
Zusatz von bereits oxydiertem Pinen  kann die antioxygene Wrkg. vermindert bzw. 
aufgehoben werden, dureh Zusatz von fettem Ol wird dieselbe aufgelioben. Bei Nopinen 
sind die Wrkgg. die gleiehen, nur sehwacher. Die Verss. werden dureh Kurven u. 
Tabellen illustriert. Vff. erortern die theoret. Mogliehkeiten der Oxydationsvorgange, 
u. weisen auf die prakt. Yerwertbarkeit der Versuchsergebnisse hin. (Buli. Inst. Pin 
1929. Sonder-Nr. 101—08. 15/3. Lab. d. Inst. du Pin.) E l l m e r .

Zoltan Foldi, Einfiihrung der Benzylgruppe in den aromatischen Kern. (Magyar 
chem. Folyóirat 35. 17—22. Febr. — C. 1928. II. 1880.) Sp e t e r .

A. Garcia Banus und F. Calvet, Studien iiber a- und P-Diphenylinden. I. Vff. 
hatten dieAbsicht, dureh Ozonisation von a.-Diphenylinden zum o-Benzoyldesoxybenzoin 
u. von diesem aus zum H ydrat des Diphenylisochronians zu gelangen, mit dessen Konst. 
sie sieli friiher beschaftigt haben (vgl. C. 1929. II. 1412.). Die Ozonisation ergab aber 
wider Erwarten o-Benzoylbenzoin (Rk. I). Vff. sehen in dieser Rk. die Moglichkeit der

,0 -0 ,1 1 , ___  ,-^ N -C O - C aH6
c -c „irs *  L J-CH(0H)-C0.C8H6

i i  i | T

CH
genauen Festlegung der Konst. der Diphenylindene, da das /J-Diphenylinden bei der
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Ozonisation ein Diphenylmethanderiy. liefcrn sollte (Rk. II). Dic Darst. des a-Diphenyl- 
indens erfolgte naeh ÓltECHOFF (C. 1914. I. 544) aus Bcnzylhydrobenzoin durcli 
W.-Entziehung niittels Aeetylchlorid u. Umlagerung des gebildeteil /?-Diphenylindens. 
Vff. stellen dabei fest, daB bei Anwendung sehr gut gereinigtcn Acetylchlorids die W.- 
Abspaltung nieht erfolgt, sondern ein Monoacetat des Benzylhydrobenzoins gebildet 
wird. Setzt man dem Aeetylchlorid etwa Sulfurylchlorid zu, so tr i t t  wieder die W.-Ab- 
spaltung ein.

V e r  s u e h e. o-Benzoylbenzoin (Benzoyl-[o-benzoylphenyl]-carbinol), C2lH 1(j02.
5 g a-Diphenylinden werden in 100 cem Eg. gel. Durch die Lsg. wird etwa l 1/2 Stdn. 
ein Strom von ozonisiertem 0 2 (2,8% 0 3) geleitet. WeiBe Nadeln, F. 121—123°. Aus- 
beute 2,1 g. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 49—59. Jan. Barcelona, Univ., 
Organ.-chem. Lab.) _ WlLLSTAEDT.

Louis Frederick Fieser, Die Sulfonierung des Phenanthrens. I. Eine neue Mono- 
sidjonsdure. Dic Phenanthrenmonosulfonsauren sind von WERNER u. Mitarbeitcrn 
( L ie b ig s  Ann. 321 [1902], 248) u. von S a n d q v i s t  (L ie b ig s  Ann. 392 [1912]. 76) 
untersucht worden. Verbesserung der Aufarbeitungsmethoden, insbesondere Isolierung 
der Monosulfonsauren in Form der p-Toluidinsalze, ermóglichte eine Erweiterung 
der fruheren Bcfunde. Wird bei 120° 4 Stdn. lang sulfoniert, so erhalt man 18% 2- u. 
27% 3-Sulfonsiiure, bei 3-std. Rk.-Dauer 25 u. 27%. 3-tagige Einw. bei 60° liefert 
jo 18% 2- u. 3-Sulfonsaure, 13% 9-Sulfonsaure u. 8% der bisher unbekannten Phcn- 
anthren-l-stdfonsaure. Die 9- u. 1-Siiure treten bei 120—130° nieht auf, dies ist aber 
nieht auf Umlagerungen, sondern auf weitere Sulfonierung zuriickzufuhren. Die Sulfo
nierung des Phenanthrens fiihrt zu derselben Zahl von Substitutionsprodd. wie dieNitrie- 
rung, aber sowohl die relativen Ausbeuten, wie die Stellung der Substituenten sind 
verschieden. — Phenanthren-l-sulfonsiiure wurde in Phcnanthrenchinon-1-sulfonsaure, 
in 1 -Oxyphe.nanlb.ren (SHOESMITH u . G u t h r i e ,  C. 1928. II. 2247), l-Oxyphenanthren- 
chinon u. 1,4-Phenanthrenchinon (I) iibergefuhrt.

V e r  s u c h e. p-Toluidinsalze der Phenanihrensulfonsiaiiren. Die 
Salze, besonders das der 3-Saure, bleibcn leicht ólig; Salze von un- 
reinen Sauren oder von Gemisehen reiner Isomerer sind kaum 
krystallisierbar. Diese Eig. charakterisiert Gemisehe fast ebenso gut 
wie die F.-Depression. Zur F.-Best. darf man das Bad nieht tiber 
130° anwarmen, weil dio Salze sonst 20—30° zu tief schm., wenn sio 
nieht im Vakuum bei 100° getrocknet werden. Zll. in A., wl. in k. W., 

sil. in A. Zus. C7H9N +  CltH 10O3S. Salz der 1-Sulfonsaure. Nadeln. F. 267° (korr.). 
Salz der 2-Sulfonsaure. Nadeln oder Tafeln. F. 291° (korr.). Salz der 3-Sulfonsdure. 
Dicke Nadeln. F. 222° (korr.). Salz der 9-Sulfonsdure. I^leine Nadeln. F. 235° (korr.).
— Einzelheiten der Sulfonierungsverss. s. Original. Phenanlhren-2- u. -3-sułfonśaure 
werden am besten durch 3-std. Einw. von 2 Moll. H2S04 bei 120—125° dargestellt. — 
Darst. der Phenanthrole aus den Sulfonsiiuren durch Sehmelzen der feingepulverten 
Ba-Salze m it 3 Teilen ICOH bei 290— 325°. 2-Phenanlhrol, F. 108°. — Phenantliren-
1-sulfonsaure. Bei der Sulfonierung bei 60°. KCJ4H90 3S. Tafeln aus W. Wl. in A.,
11. in Eg. Ba-Salz krystallisiert nur aus h. konz. wss. Lsg. Ferrosalz, Nadeln. Methyl- 
esler, C15H]20 3S. Tafeln aus Methanol. F. 102°. LI. in Methanol. — Phenanthren- 
chinon-1-sidfonsdure. Aus phenanthren-l-sulfonsaurem K  u. Cr03 in Eg. KC14H70 5S. 
Orangegelbe Tafeln aus wss. A. Sil. in W., die gelbe Lsg. wird m it Alkali farblos.' Lsg. 
in H2S 04 tiefrot. — 1 -Oxyphenanthren, 1-Phenanthrol, C14H 1()0 . Aus phenanthren-
1-sulfosaurem K u. KOH bei 300°. Nadeln aus Bzl.-Lg. F. 157° (korr.). l-Aceloxy- 
phenanthren, C10H12O2. Nadeln aus A. oder Bzl. F. 135—136°. l-MelhoxypJienanlhren, 
C15H120 . Nadeln. F. 105°. Pikrat, F. 154° (korr.). — l-Acetoxyphenanthrenchinon, 
C10HI0O.,. Aus l-Acctoxyphenanthren u. Cr03 in Eg. Orango Nadeln aus Eg. F. 206° 
(korr.). Gibt eine 1. NaHS03-Vcrb., die in h. Lsg. zu 1-Oxyphenanthrenchinon, C14Ha0 3, 
hydrolysiert wird; feuerrote Nadeln aus A., F. 227° (korr.). Lsg. in A. orange, in H2SÓ4 
griin, in sehr verd. NaOH purpurn, der geringste AlkaliiiberschuB fallt ein indigoblaues 
Na-Salz. — 1,4-Phenanthrenchiiwn, Ci4H80 2 (I). Man kuppelt diazotierte Sulfanilsiiure 
in alkal. Lsg. m it 1-Phenanthrol, reduziert dic rote Lsg. des Azofarbstoffs m it Na2S20 4- 
Lsg. u. oxydiert das gegen Luft sehr empfindliche 4-Amino-l-phenanthrol m it Cr03 
u. H2S04. Gelbe Nadeln aus Lg. F. 155° (korr.). LI. in A., Bzl., Eg. Lsg. in H2S04 
yiolettrot. Lost sich in H2S04-haltigem Acetanhydrid sehr langsam. — 4-Amino-l- 
phenanthrol gibt ein graues HCl-Salz u. eine Triacetyherb., C20Hi,O4N, Tafeln aus 
iMethanol. F. 143°. — l,4-Diaceloxyphenanthren, C18H i,0 4. Aus 1,4-Phenantliren-
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chinon m it Zinkstaub, CH3-C02Na u. Acetanhydrid. Nadeln aus Lg. F. 140°. Gibt 
m it Cr03 in Eg. 1,4-Diacetoxy-9,10-phenanłhrenchinon, CJSH 120 6, goldgelbe Prismen 
aus Lg., F. 184° (korr.). (Journ. Amor. chem. Soc. 51. 2460—70. Aug.) Os t e r t a g .

Louis Frederick Fieser, Die Sulfonierung des Phenanthrcns. II . Di sulfonierung. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Dio urspriingliclie Absicht, die bei der Sulfonierung des Plien- 
antlirens selbst auftretenden Disulfonsauron zu identifizieren, lieB sich nicht ausfiihren. 
Auch die Aufarbeitung der bei der Weitersulfonierung der 2- u. 3-Monosulfonsaure 
bei ca. 130° auftretenden Isomeren stieB auf groBe Schwierigkeiten, doch gelang die 
Trennung der Acetate der durch Ałkalischmelze erhaltenen Dioxyphenanthrene. Yon 
diesen war nur das 2,7-Diacetoxyphenanthren bekannt, fiir die iibrigen muBten Konst.- 
Boweise ausgearbeitet werden. Die Sulfonierung der bciden Siiuren erfolgt im un- 
substituierten endstandigen Ring in den Stellungen 6, 7 u. 8; die 3-Sauro liefert die
3.6-, 3,7- ( =  2,6-) u. 3,8-Disulfonsaure, die 2-Saure gibt 2,6-, 2,7- u. 2,8-Disulfonsaure.
— Einzelheiten der Sulfonierungen u. der Trennung der Diacetoxyphenanthrene s. 
Original. Diacetoxyphenanthrene, Ci8H]40 4. 2,6-, Tafeln, F. 122—123°. 2,7-, Tafeln, 
F. 183,5° (korr.). 2,8-, F. 125°. 3,6-, SpieBe, F. 124,5°. — 3,8-, Nadeln, F. 186° (korr.).
— Dioxyphenanthrcne, C,.,H10O2. Swl. in Toluol, sil. in A., zl. in sd. W. Bei Luft* 
abschluB destillierbar. Man krystallisiert aus verd. A. oder aus Toluol +  Xylol. 
Trennung von Gemischen Isomerer ist nicht moglich. Lsgg. in H,SO., orange oder gelb. 
Ag20  wirkt nicht ein (keine Bldg. von isomeren Phenanthrenchinonen). — 2,6-, Tafeln. 
F . 239“ (korr.). 2,7-, Nadoln. F. 265° (korr.). 2,8-, Nadeln, F. 205° (korr.). 3,6-, graue 
Tafeln, F. 225° (korr.). 3,8-, rosa Nadoln, F. 253° (korr.). — Die Dimethoxyphenanthrene, 
CigHj.,0,. bilden Nadeln aus Methanol, sil. in A., Bzl. Isomere lassen sich trennen. 2,6-, 
F. 87°. 2,7-, F. 167—168°. 3,6-, F. 105°. 3,8-, F. 117°. — DiaceloxypUnanlhrenchinone, 
CjgH 12Oc. Aus den Diacetoxyphenanthrenen m it Cr03 in Eg. bei 60°. 2,6-, goldgelbe 
Tafeln aus A. F. 220—221° (korr.). Zl. in A. 2,7-, orange Nadeln aus Eg. F. 244° 
(korr.). Wl. in A. 2,8-, orango Tafeln aus Bzl.-Lg. F. 223—224° (korr.). LI. in Bzl.
3.6-, gelbe Nadeln aus Eg; F. 217° (unkorr.). Wl. in  A. 3,8-, orangegelbe Nadeln
aus A. oder Bzl. F. 221—222° (korr.). — 2,6-JJioxyp}ienanthrenchinon, C^HgO,. 
Rótliclibraunes Pulver, 11. in Eg., A., swl. in Xylol. Ziemlich liygroskop. •— 3,6-Di- 
oxyphenanthrenchinon, Cj,H80.i. Orangeroto mkr. Nadeln aus Nitrobzl. Swl. in W., 
A., Eg. — Farben der Lsgg. der Dioxy- bzw. Diacctoxyphenanthrenchinone in  H 2S04,
0,1-n. u. 6-n. NaOH u. Pyridin, sowie Farbrkk. vorsehicdcner Oxyphcnanthrenchinono 
m it Acetanhydrid u. Boressigsaureanhydrid vgl. Original. — 3,6-Dimethoxyplien- 
anlhren. Man verseift ■Diacetoxyphenanthren m it alkoh. NaOH u. methyliert m it 
Dimethylsulfat. Reinigung durch Dest. bei 3 mm. F. 102°. Mit Cr03 in Eg. 3,6-Di- 
methoxijphenantlirenchinon, C16H120 4. Gelbe Nadeln aus Eg. F. 241° (korr.). Wl. 
in A. — 5,5'-Dimethoxydiphensdure, CI6H14O0. Aus 3,6-Dimethoxyphenanthren- 
chinon u. 30u/oig- H 20 2 in Eg. bei 60—90° oder aus diazotierter 4-Methoxy-2-amino- 
benzoesaure u. CuOH-Lsg. Nadeln aus Methanol. F. 234° (korr.). SU. in A., Eg., 
zl. in W., unl. in Bzl. Beim Erwarmen der braunen Lsg. in  konz. H 2S04 auf 50° ent- 
steht unter Rotfarbung l,6-Diniethoxiyfluorenon-4-carbonsaure, C10H 12O5, liellgelbe 
Krystalle aus Eg., F. 303° unter C02-Abspaltung, zl. in Eg. Amid, C16H130 4N. Gelbe 
Nadeln aus Eg. F. 268° (korr.). -— Laclon der 2-Oxy-5,5'-dimethoxydiplienyl-2'-carbon- 
sćiure, C16HJ20 4. Entstelit neben Dimethoxydiphensaure bei der Oxydation des 3,6- 
Dimothoxyphenanthrenchinons. Nadeln aus A. F. 194° (korr.). Unzers. destillierbar. 
L. sich in sd. Alkali selir langsam, obwohl das entstehende Salz in W. sil. ist. An- 
sauern der alkal. Lsg. gibt auch bei tiefer Temp. das Lacton. Die Verb. entsteht nicht 
aus Dimethoxydiphensaurc u. H20 2 in Eg. — 2,5,5'-Trimethoxydiphenyl-2'-carbon- 
saure, Ci6H i6Or>. Man behandelt eine alkal. Lsg. des Lactons m it Dimethylsulfat. 
Prismen aus Bzl.-Lg. F. 147—148°. Gibt m it k. konz. H 2S04 1,4,6-Trimethoxy- 
fluorenon, Ci6H140 4, gelbe Nadeln aus A. F. 157°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 
2471—86. Aug. Bryn Mawr [Pennsylvanien].) OSTERTAG.

— , Das JReten und einige seiner Derivale. Yf. hat im Hinblick auf dio eventuelle 
Verwendbarkeit des Belens ais Ausgangsmaterial fiir ktinstliche Farbstoffe eine Methode 
ausgearbeitet, nach welcher er durch Erhitzen von Kolophonium oder Harzól m it S 
auf 210—220°, Erhitzen des Rk.-Prod. im Vakuum u. Extraktion des Destillats m it 
A. zu einer Ausbeute von 41 °/n Iieten (F. 98—99°) gelangt. Folgende D eriw . wurden 
dargestellt: Pikrat, F. 126— 127°; lielenchinon, F. 196—197°; Dinilroretenclńnon, 
F. 229—230°; p-Nitrophenylhiydrazon des Retencliinons, F. 219°. (Buli. Inst. Pin
1 9 2 9 . Sonder-Nr. 108—10. 15/3. Lab. d. Inst. du Pin.) E l l m e r .
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Arthur Liittringhaus und Heinrich Neresheimer, Zur Kenntnis des Benz- 
anlhroiis. tJber den Meohanismus des t)bergangs von Benzanthron (I) in Dibenzanthron 
(U) u. von Bz 1-Halogcnbcnzanthronen in Isodibenzanthron (U l) durch Alkalischmelze 
bestand bisher keino Klarheit. Yf£. haben beim Studium der Bldg. von II  u. H I Beob- 
achtungen gemaoht, die einen tieferen Einbliek in  den Rk.-Meohanismus gestatten.
II laBt sich aus I  auf verschiedenen Wegen stufenweise aufbauen. Das durch Be
handlung von Bz 1-Brombenzanthron m it Kupferpulver oder durch Dehydrierung 
von I in saurer Lsg. erhaltliche Bzl-Bzl'-Dibenzanthronyl geht schon durch alkoh. 
KOH bei 100° in ein Dihydrodibenzanthron iiber, das durch Luft zu II  oxydiert wird. 
Andererseits geht I durch Behandlung m it alkal. Kondensationsmitteln, wie alkoh. 
KOH oder Natriumanilid in 2,2'-Dibenzanthronyl iiber, das durch energ. Behandlung 
m it Alkalien oder durch Dehydrierung in sauren Medien in II iibergeht. Die Bldg. von 
2,2'-Dibenzanthronyl aus I  durch alkal. Mittel laCt sich am einfaehsten so crldaren, 
daB eine Art Enolisierung stattfindet, bei der das H  vom C-Atom 2 zu der p-stiindigen 
CO-Gruppe wandert; der dabei entstehende ungesatt. Rest geht durch intermolekulare 
Absattigung in das (nicht isolierte) K-Salz eines Dihydro-2,2'-dibenzanthronyls iiber, 
das durch Luft-0 zum 2,2'-Dibcnzanthronyl osydiert wird. Analog laBt sich die 
Bldg. von Bz 1-Bz l'-Dibenzanthronyl aus I  erklaren. Einen ganz anderen Verlauf 
nimmt dagegen die Bldg. von 2,2'-Dibenzanthronyl durch Einw. von Alkalien auf Ge- 
mische aus I  u. seinem 2-Chlorderiv., die sogar leichter erfolgt ais die Verkettung von
2 Moll. Benzanthron in 2,2'. Hier handelt es sich um eine Anlagerung des Chlorbenz- 
antlirons an ein enolisiertes Benzanthronmolekiil, worauf das unbestiindige Zwischen- 
prod. unter Abspaltung von NaCl in das 2,2'-Dibenzanthronyl iibergeht. Nimmt man 
nun an, daB der Enolisierung von I  eine „Lockerung“ des H-Atoms in II vorausgcht, 
so kann man sich die Bldg. von 2,2'-Dibenzanthronyl durch Alkaliwrkg. auch in der 
Weise vorstellen, daB Molekule m it gelockertem H-Atom sich an enolisierte Benz- 
anthronmolekiile anlagern u. ein unbestiindiges Dihydrodibenzanthronyl bilden usw. 
Ahnliche tJberlegungcii gelten fiir die Bldg. von H aus Bzl-Bzl'-D ibenzanthronyl. 
Fiir den Ubergang von 2,2'-Dibenzanthronyl in II muB man sich vorstellen, daB bei 
hóherer Temp. auch das in B zl-, d. h. in ana-Stellung zum CO, befindliche H-Atom 
gelockert u. schlieBlicli in die Sphare des CO gezogen wird; der so entstehende ungesatt. 
Kest addiert das andere in B zl- befindliche H, es bildet sich ein Zwischenkorper, 
der sich zum Dihydrodibenzanthron isomerisiert. Fiir die Moglichkeit einer Lockerung 
des H-Atoms in B z l spriclit auch die Beobachtung, daB man beim Eintragen von 1 
in iithylalkoh. KOH bei 120—220° nach Entfernung der Nichtkiipenfarbstoffe ein 
Gemisch von H u. III erhalt, dessen Zus. von der Rk.-Temp. abhangt; bei 170—175° 
wird am meisten III gebildet; sowohl bei tieferen ais bei hoheren Tempp. erhalt man 
mehr, oberhalb 220° nur H. Vgl. hieriiber u. iiber die Abhangigkeit der Ausbeute an 
H u. IH  vom Losungsm. (Methanol, A. oder Isopropylalkohol) die Kurventafeln im 
Original. Dies ist so zu erklaren, daB in der Schmelze 1. in 2 gelockerte, 2. p-enolisierte,
3. in B zl- gelockerte, 4. ana-enolisierte Molekule von I  im Gleichgewicht stehen. 
Je  nach Lago des Gleichgewiehts bilden sich aus 1. u. 2. 2,2'-Dibenzanthronyl (bei 
lioherer Temp. Dihydrodibenzanthron), aus 2. u. 3. bzw. 1. u. 4. 2-Bz-l'-Dibenzanthronyl 
(,,lsodibenzantlironyl“) u. weitor Dihydroisodibenzanthron,, oder schlieBlich aus 3.u.
4. Bz 1-Bz l'-Dibenzanthronyl u. weiter Dihydrodibenzanthron. Isodibenzanthronyl

CO " CO
CO 4 .XX)

la-Bt sich aus I, Bz-l^Chlorbenzanthron u. Na-Anilin boi 0—5° gew'innen; es geht 
leicht u. glatt in IH iiber. Aus den Bz 1-Halogenbenzanthronen entstehen durch Alkali- 
kondensation [Bz l-Halogen]-2-Bz l'-dibenzanthronyle bzw. Gemische dieser mit
2-Bz l'-Dibenzanthronyl.

V e r s u c h e .  Mitbearbeitet von Hugo Wolff und Hans Einmer. Bzl-Brom-
110*
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benzanthron. (D. R. P. 193 959.) Krystalle aus Chlorbenzol. F. 178°. Gibt m it Natur- 
kupfer C bei 280—300° Bzl-Bzl'-Dibenzanthronyl, C34H 180 2. Dunkelgelbc Niidelchen 
aus o-Dielilorbenzol. F. 412—414°. L. in h. Dichlorbenzol (goldgelb) u. in konz. H 2S 04 
(carminrot mit ziegelrotor Fluoreseenz). Dieses geht beim Eintragen von 10 g in 
50 g KOH +  50 cem Methanol bei 115—120° in Dibenzanthron (Violanlhron), C34H i„02 
(II) (blausohwarze Nadelehen aus Nitrobenzol, Lsg. in konz. H 2SO.„ violett, Kiipen rot- 
violett u. fluoreseiert rot) iiber. — 2,2'-Dibenzantlironyl, C31H180 2. Aus I  durch Selimelze 
m it KOH u. A. bei 95— i05° (neben dunklen Prodd. von Phenolcharakter), durch Einw. 
von KOH u. Methanol, A. oder Isopropylalkohol in Bzl.-Lsg. oder durch Einw. von 
einer durch Auflósen von Natrium in Anilin bei 170—180° in Ggw. von NiO u. Kupfer- 
bronze hergestellten Natriumanilidlsg. bei 40—45° (neben 2-Anilinobenzanthron). 
Hellgelbe Nadelehen aus o-Diehlorbenzol. (F. 320—321°.) Swl. in niedrigsd. Mitteln, 
leichter in Trichlorbenzol oder Nitrobenzol. Die Lsgg. der reinen Verb. sind blaCgelb 
(in konz. H 2S 04 rot), ohno Fluoreseenz, die Lsgg. unreiner Praparatc fluorescieren 
intensiv scliarlachrot. Liefcrt m it KOH +  Na-Aeetat bei 245—250°, Dibenzanthron 
(II); unreineres II entsteht durch Einw. von 80°/oig. H2S04 in  Ggw. von H gS04 bei 200°.
— 2-Anilinobenzanthron, C23H15ON. Neben Dibenzanthronyl aus I  u. Natriumanilid. 
Braune Nadeln m it blaulichem Metallglanz aus Xylol. F. 215°. 711. in organ. Fil. m it 
goldgelber Farbę, in H 2S04 rot ohne Fluoreseenz. Gibt m it 50%ig. KOH bei 250°
2-Oxybenzanthron (F. 304°, 1. in Soda gelb m it griiner Fluoreseenz, Acetat F. 203°). — 
6,6'-Dimetliyl-2,2'-dibenzanthronyl, CMH,,20 2. Aus G-Methylbenzanthron u. KOH +  
Methanol bei 100— 105°. Griinlichgelbe Nadeln aus Nitrobenzol. F. 357-—358°. Lsg. 
in H2S04 ziegolrot ohne Fluoreseenz. — 6,6'-Dichlor-2,2‘-dibenzanthronyl, C34H 10O„Cl,. 
Aus G-Chlorbenzanthron u. KOH +  A. Gelbe Nadeln aus Nitrobenzol. F. 407—408". —•
6,6'-Dimethyldibenzanthron, C36H20O2. Aus 6,6'-Dimethyl-2,2'-dibenzanthronyl u. KOH 
bei 230°. In  liochsd. organ. Mitteln betraehtlich schwerer 1. ais II; farbt Baumwolle 
ctwas blaustichiger ais dieses. — 6,6'-Dic]ilordibenzanthron,C3lH u 0 2Ci2. Aus G,G'-Di- 
chlor-2,2'-dibenzanthronyl u. 80%ig. H 2S04 in Ggw. von HgSO., bei 190°. Dunkel- 
blauc mkr. Nadelehen aus Nitrobenzol. Lsg. in H 2S04 blauviolett, in Nitrobenzol 
blaurot (mit roter Fluoreseenz), Hydrosulfitkiipe rotviolett. Farbung auf Baumwolle 
wie Dimethyldibenzanthron. — 2-Chlorbenzanthron, C17H90C1. Aus diazotiertem
2-Aminobenzanthron u. CuCl +  HC1. Gelbe Nadeln aus Eg. F. 204—205°. Lsg. in 
H 2S04 goldgelb. Gibt m it I  u. Natriumanilid in k. Anilin 2,2'-Dibenzanthronyl u. un- 
reines 2-Anilinobenzanthron; aus I u. Na-Anilid in k. Anilin entstehen nur Spuren 
Dibenzanthronyl. — 6-Methyl-2,2 '-dibenzanthronyl, C35H 20O2. Aus 2-Chlorbenzanthron 
u. 6-Mcthylbenzanthron m it Na-Anilid. Goldgelbe Prismen aus o-Dichlorbenzol. 
F. 329—330°. — 6-Ghlor-2,2'-dibenzanthronyl, C34H 170 2C1. Aus 2-Chlorbenzanthron 
u. G-Chlorbenzanthron m it Natriumanilid oder aus 2,G-Diclilorbenzanthron u. I  mit 
K-Anilid. F. 313—314°. — 2,6-Dichlorbenzanthron, C17H J80C12. Aus 2,G-Dichlor- 
anthrachinon m it Glycerin, H 2S04 u. Kupferpulver bei 130—135°. Gelbe Nadeln aus 
Nitrobenzol. F. 234u. 6-Methyl-2,2'-dibenzanthron, C35H 180 2. Aus 6-Methyl-2,2'-di- 
benzanthronyl u. KOH bei 240—250°. Eigg. liegen zwischen II  u. seinem 6,6'-Dimethyl- 
deriv. — Best. von II neben III colorimetr. in konz. H 2S 04 oder auf Grund der Ldslichkeit 
der Hydroverbb. in NaOH; Dihydroisodibenzanthron ist in 4°/0ig. NaOH im Gegensatz 
zu Dihydrodibenzanthron prakt. unl. — Bzl-Chlorbenzanthron (D. R. P. 193 859). 
F. 182° (aus Chlorbenzol). — 2-Bzl'-Dibenzanthronyl, C34H 180 2. Aus I  u. Bz-l-Chlor- 
benzantliron m it Na-Anilid bei 0—2°. Gelbgriine prismat. Nadelehen aus Nitrobenzol. 
F. 331—332°. Swl. in niedrigsd. Mitteln, leiehter in sd. Trichlorbenzol, Nitrobenzol, 
Anilin u. Pyridin. Lsg. in H jS04 blaustichig rot. — Bzl-NUrobenzanlhron, c 1?h , 0 3n . 
Aus I u. 87°/0ig. H N 03 in Nitrobenzol bei 40—50°. Gelbe Nadeln aus Eg. F. 244—245°. 
Lsg. in ILSO., goldgelb. Red. m it Na2S-Lsg. gibt Bzl-Aminobenzanthron, C^H.jON, 
rotbraune Nadeln aus wss. Pyridin, F. 239—240°. Lsgg. in H 2S04 rótlichgelb m it 
gelber Fluoreseenz, in OH-freien Mitteln (Bzl., CC14) gelb bis orange, in OH-haltigen 
M itteln (A.) carminrot. — Bz-l-Fluorbenzanthron, Cj-HgOF. Aus Aminobenzanthron 
durch Diazotieren m it Nitrosylschwefelsaure, Umsetzung des Diazoniumsulfats m it 
Borfluorwasserstoffsaure u. Erhitzen des entstandenen Diazoniumborfluorids auf 150°. 
Gelbe Nadeln aus Eg. F. 194—195°. Gibt m it I  u. Natriumanilid 2-Bzl'-Dibenz- 
anthronyl. — 6-Methyl-2-Bzl'-dibenzanthronyl, C35H 20O2. Aus Bz 1-Chlorbenzanthron 
u. 6-Methylbenzanthron mit Na-Anilid. Gelbbraunliche Nadeln aus Nitrobenzol.
F. 371—372°. L. in hoehsd. Mitteln schwach gelb. — 6-Chlor-2-Bzl'-dibenzanthronyl, 
C31H170 2C1. Aus B z 1-Chlorbenzanthron u. 6-Chlorbcnzanthron m it Na-Anilid. BlaB-
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gelbe Nadeln. F. 375—376°. — Isodihenzanthron (III). Aus 2-Bz l'-Dibenzantlironyl 
m it KOH +  A. bei 125— 130° oder mit Na-Anilid in Anilin bei 125— 135°. — 6-Methyl- 
isodibenzanthron, C36H 180 2. Aus 6-Methyl-2-Bz-l'-dibenzanthronyl u. KOH +  A. Blau- 
violette Nadeln m it starkom Oberflaelienglanz aus Nitrobenzol. F arb t Baumwolle 
blaustieliiger ais III. — 6-Chlorisodibenzanthron, C34H160 2C1. Aus 6-Chlor-2-Bzl'-di- 
bonzanthronyl u. KOH +  A. Bronzeglanzende Nadelchen aus Nitrobenzol. Swl. 
F arbt Baumwolle blaustiohiger ais III. — Bz-1 -Fluor-2-Bz 1 '-dibenzanthronyl, C31H 170 2F. 
Aus Bz-l-Fluorbenzanthron u. Na-Anilid in Anilin bei —5° bis +2°. Goldgclbo Prismen 
aus o-Diclilorbenzol. F. 350—352°. Wird dureh KOH +  A. bei 110—125° oder dureh 
Erhitzen iiber den F. zu III komlensicrt. (L te b ig s  Ann. 473. 259—89. 20/8. Ludwigs- 
hafen a. Rh., Alizarin-Lab. der I. G. Farbenind.) OSTERTAG.

G. B. L. Smith, J . H. Kane und C. W. Mason, Monoarylguanidine. II . Benzox- 
azolguanidin. (I. vgl. C. 1929. I. 1682.) Werden o-Aminoplienol u. Dicyandiamid in 
mol. Yerhaltnissen zusammengesehmolzen, so entweieht NH3. Werden sie am Riick- 
fluBkiihlor in alkoh. HC1 erhitzt, so reagioren sie unter Bldg. des Hydroehlorids einer 
neuen Base, das sieli ausseheidet. Die Mutterlauge gibt beim Behandeln m it einem 
tjbersehuB an NaOH Ammoniak u. zwar prakt. 1 Mol. fiir jedes Mol der reagierenden

Verbb. Die Base hat dio Formel C8H 8ON4 • 
H 20  u . ist Benzoxazolguanidin (I). Dieso

y i r_p- -vf r__vttt Rk. zwisehen o-Aminophenol u. Dieyan-
1 2 diamid gibt einen Beweis fiir die Ggw,

einer Nitrilgruppe im Dieyandiamidmol.
— Benzoxazolguanidin. Monohydrat. BlaB- 

gelbe Blattehen, F. 182—184°. Hydroćhlorid. F . 254—255°. Sulfat. F. 280—281°. 
Nitrat. F. 219—220°. Pihral. F. 247—248°. Diacelylderiv. F. 209—210°. Methyl- 
jodid. F. 192—-194°. — Dio Salze wurden krystallograph. untersueht. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 51. 2522—27. Aug. Brooklyn [N. Y.], Polyteehn. Inst.) K in d s c h e r .

Joseph B. Niederl, Neue Kondensationen von Ketonen mit Phenolen. III. Die 
Kondensationsprodukte von Mesityloxyd mit Moiiooxybenzolen. (II. vgl. C. 1929. I. 
2411.) Beim Behandeln eines mol. Gemischs von Mesityloxyd u. eines Monooxybenzols 
m it konz. H2SO,, in der K alte werden Kondensationsprodd. erhalten, die II u. IV zu 
sein seheinen. Ihre Bldg. kann entweder so erklśirt werden, daB aus Mesityloxyd- 
schwefelsiiure I gebildet wird, welches in  das isomere II iibergeht, oder daB ihre Bldg. 
in Form einer direkten Addition (DI) stattfindet. In  den meisten Fallen maclit die 
Rk. nicht m it der Bldg. von II halt, sondern es t r i t t  Dehydratation zu IV ein. II u.
IV sind gegen Alkali schr bestandig, gegen Siiuron aber solir empfindlich, was sich dureh 
Bldg. gefiirbter Zersotzungsprodd. zu erkennen gibt. Bei der Red. m it H J  oder 
Zn +  HCl werden sie zum entsprechendon VI umgewandelt, bei der Dest. verlieren sio 
ein 1 Mol. H20  u. geben V. Oxydation m it Chromsaureanhydrid in Eg. liefert VII.

:> ,on  ch 3;Os o 2o h + i i ;c6h 4o h

c h 3— c - c i i , c o c h : 
CH,

c uh 4o h  i  
c h 3— c —c h 2c o c h ,  

c h 3

ch2 Hac ^ ^  i \ +o f  > o h  cn3
lv  ^ I I---- CCHjCOOII

c i i , c h 3 Ci i , c ii ,  c i i , v n
V e r s u e h o .  Die Darst. der Kondensationsprodd. erfolgte in der Weise, daB 

ein mol. Gemiseh oder eine Lsg. des Monoxybenz.ols u. Mesityloxyds in kleinen Portionen 
m it 1 Mol. konz. H 2SO, yersctzt wurde, wobei die Temp. auf 0° gehalten wurde. Das 
m it einem CaCl, versclilosscnc Bk.-GefaB wurde dann in einem W,-Bad bei 15—2Q°
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gehalten. Nach einer Wochc wurde das Rk.-Gemisch fest oder halbfest. Dann wurde 
k. W. zum Rk.-Gemisch im UberschuB gegeben, das Kondensationsprod. m it h. W. 
gewaschen, in  10%ig. wss. NaOH gel., die Lsg. auf 0° abgekiihlt, u. das Prod. m it eis- 
kalter 5%ig. H 2SO_, ausgefallt, wobei ein SaureiiberschuB vermieden werden muB. 
W ar das Kondensationsprod. in NaOH unl., so wurde es m it h. wss. NaOH- oder 
KOH-Lsg. (10%) behandelt, bis es eine gelbe Farbę angenommen liatte. Dann wird 
gekiihlt u. hierauf das feste Prod. m it h. u. k. W. gewaschen, bis es alkalifrei ist. — 
2,2,4-Trimethylchrovianol-2, C12H 10O2. Aus Mesityloxyd u. Phenol. F. 89°. Diniiro- 
deriv. C]2H 14O0N2, F. 155°. — 7-Nitro-2,2,4-łrimethylchromanol-2, C]2H J50 4N. Aus 
m-Nilrophenol. F. 148°. — 6-Nitro-2,4,4-trimethylchromcmol-2, CI2H150.,N. Aus p-Nilro- 
phenol. F. 132°. — 2,4,4>8-Tetramethylc1iromanol-2, CJ3H ,a0 2. Aus o-Kresol. F. 120°. —
2,4,4,7-Tetramelhylchromanol-2, C13H I80 2. Aus m-Kresol. F. 120°. — Di-(2,4,4,7- 
telramelhylchromanyl-2)-tither (C,sH „ 0 )20 . Aus m-Kresol. F. 58°. TetranUroderiv. 
F. 145°. — Di-(2,4,4,6-telramet)iylchrovianyl-2)-ather, (C13H 170 )20 . Aus p-Kresol.
F. 57°. Tetranilroderiv. F. 167°. — Di-(5-chlor-2,4,4,7-letramethylchromanyl-2)-ather, 
(C13H1(,0C1)20 . A us 6-Chlor-m-kresol. F. 71°. — Li-(2,4,4,6,8-pentamethylchromanyl-2)- 
dlher, (Ci4H190 )20 . Aus l,S-DimtJhyl-4-oxyhenzol. Halbfest. Tetraniiroderw. F. 155°.
— Di-(2,4,4,8-ietramethylisopropylchromanyl-2)-alher, (C]6H 230 )20 . Aus Cartacrol. Halb
fest. Dinilroderiv. F. 185°. — Di-(2,4,4,5-tetramelhyl-8-isopropylćhromanyl-2-)-dlher, 
(C16H23O)20. A us Thymol. F. 136°. Dinitroderw. F. 201°. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 2426—30. Aug. New York. City, Uniy.) K in d s c h e r .

R. P. D ikslioorn, Dcrwate des 8-Aminochinolins. (Vgl. C. 1929. II . 172). Ahnlich 
wie beim 5-Aminochinolin (vgl. C. 1929. I. 1827) wurden die entsprechenden Harnstoff- 
deriw . des 8-Aminochinolins, a.-8-Chinolyl-fi-dthylhanistoff (I), 8-Chinolylcarbaminsdure- 
methyl u. -athylester (II) u. 8-Chinolylharnsloff synthetisiert. Im  allgemeinen sehien das 
8-Aminoehinolin leichter zu reagieren ais das 5-Aminoisomere. Bei Einw'. von Cyansauro 
in salzsaurer Lsg. wurdo jedoch eine betriichtliche Menge eines Nebenprod., wahr- 
scheinlich 8-Chinolylbiuret, gebildet. Die Nitrierung m it absol. H N 03 fiihrte bei I 
u. n  nur zur Substitution einer Nitrogruppe im Chinolinkern. Der auf diese Weise 
erhaltene a-[5-Nitro-S-chinolyl]-[},fl-athylniiroharnstoff reagierte m it Alkoholen unter Bldg. 
von Nitrochinolylurethanen, die ebenfalls durch Nitrierung von LI erhalten wurden. NH3 
lieferte5-Niiro-8-chinolylharnsloff, beimKochenmit ~W.ontsta.nd5-Nitro-8-aminochinolin, 
C02 u. Athylnitramin. Bei der Einw. von H N 03 u. H 2S04 traten  2 Nitrogruppen in 
den Chinolinkern ein. Der gebildete a.-[Dinitro-8-chinolyV\-fl,f}-athylnitroliamstoJf konnte 
nicht isoliert w’erden, da beim Einbringen des Nitrierungsprod. in  W. unter Abspaltung 
von Athylnitramin in quantitativer Ausbeute Dinilro-8-chinolylcarhaminsdure gebildet 
wurdo. Einer gleichen Spaltung zur Mononitro-8-chinolylcarbaminsaure unterlag 
der 5-Nitroharnstoff. Bei den erhaltenen Carbaminsauren, die sich durch ihre groBe 
Bestandigkeit auszeichneten u. m it H 2S04 zu dem entsprechenden Amin u. C02 zers. 
wurden, erwiesen sich die bei der Yeresterung m it Alkoholen erhaltenen Verbb. ais nicht 
ident. m it den Dinitrourethanen, die bei der Nitrierung von H  erhalten wurden. Die 
N atur dieser Isomerio konnte nicht endgiiltig aufgeklart werden. Jedoch zeigte sich, 
daB kein konstitutioneller Unterschied bestand, u. die bei hóherer Temp. sehmelzenden 
Isomeren, dio durch Veresterung der freien Carbaminsauren hergestellt wurden, sich 
bei Behandlung m it HC1 in die Nitrierungsprodd. der Urethane uberfiihren lieBen, 
die bei tieferer Temp. schmolzen. — 5-Nitro-8-aminochinolin u. 5,7-Dinitro-8-amino- 
chinolin wurden durch Zers. der Nitroiithylkarnstoffe, der Urethane u. der Chinolyl- 
carbaminsauren erhalten. Bei der Einw. von HNOa entstanden Verbb., denen die 
Konst. von and-Diazoverbb. (vgl. HI) zukam u. in denen sich das H-Atom der Hydroxyl- 
gruppe durch Metali ersetzen lieB.

CjI] fl> N ,r :n  p . n n n  N-OII

V e r  s u c h e .  a-8-Chinolyl-fl-alhylhanistoff, C12H13ON3 (I). Aus Athylisocyanat 
u. 8-Aminochinolin (Kp.19 157—158°) durch Erhitzen auf 100° im geschlossenen Rolir. 
Unl. in W., 1. in A., 11. in A. Zwei monotrope Modifikationen, vom F. 176 bzw. 181°. — 
OL-[5-Nitro-S-chinolyl]-/},f3-athylnUroharnsloff, C12H u 0 5N3. Durch Nitrieren von I  mit 
absol. H N 03 bei —15°. Gelbe Krystalle, F. 143—145° (Zers.). Gegen W. ziemlich
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bestandig. Beim Kochcn neben 5-Nitrochinolin-8-carbaminsaure Bldg. von 5-Nilro- 
8-aminochinolin, C9H70 2N3. Aus Bzl. orangerotc Blattchen, F. 197°. LI. in A., wenigcr
1. in A., Clilf. u. Bzl., kaum 1. in  w. W. u. unl. in k. W. u. PAe. Schwach bas. Eigg. 
Beim Diazotieren u. Verkoclien Bldg. von 5-Nitrochinolin (F. 72°). — 5-Nitrochinolin- 
S-carbaminsduremethylesler, CllH90 4N3. Durch Zers. von a-5-Nitro-8-chinolyl-/?,/S-athyl- 
nitroharnstoff m it CHS0H  am RiiekfluBkiihler. F. 210°, sil. in Bzl. u. Chlf., wl. in CH3OH 
u. A., unl. in  PAe. u. W. — Athylester, C12Hu 0 4N3. F. 114— 115° bzw. 121°. — 5-Nitro- 
8-chinolylharnstoff, C10HsO3N4. Durch Erhitzen von a-5-Nitro-8-chinolyl-/!,/?-athyl- 
nitroharnstoff m it NH3. F. 245° (Zers.). Unl. in W., wl. in Bzl., Chlf., A., PAe. u. k. A. 
•—• Dinilrochinolin-8-carbaminsdureathylesler, C12Hi0O6N4. Aus I  durch Nitrierung 
m it H N 03-H2S 04-Gemisch. F. 195° (Zers.). — 5,7-Dinitrochiiiolin-8-carbaminsdure, 
C10H6O6N4. Wie der vorige Athylester. Bei 220° Farbung u. bei 230° Zers. unter Gas- 
entw. — Athylnitramin, Ba-Salz, (C2H5N -N 02)2Ba-H 20 . Ais Nebenprod. bei der 
Nitrierung von I. — 5,7-Dinitro-8-aminochinolin. Aus der Carbaminsaure beim Er- 
warmen m it H 2S04 unter Entw. von C02. GelbeNadeln, aus Toluol F. 188°. — Chinolin- 
8-carbaminsduremethylester, CX1H100 2N2(U, R  =  CH3). Dureh Erhitzen von 8-Amino- 
chinolin m it Chlorameisensauremethylester in  Ggw. von K 2C03. Lange Nadeln, aus 
verd. CH3OH F. 46°, unl. in  W., 1. in verd. Sauuren, 11. in CH30H , Bzl. u. A. u. wl. in 
PAe. — Athylester, C12H]20 2N2. Aus A. F. 6G°, zlL in A., 11. in A., Bzl. u. Chlf., wl. 
in PAe. u. unl. in W. Bei der Nitrierung der Ester m it absol. H N 03 Bldg. von 5-Nitro- 
chinolin-8-carbaminsauremethylester (F. 210°) bzw. -athylester (F. 115— 117°). —
5,7-Dinitrochinolin-8-carbaminsdurenietliylesler, CjjHgOoN,. Aus der 5-Nitroverb. m it 
absol. H N 03 u. konz. H 2S04. Nadeln oder Blattchen vom F. 190°. — Athylester, 
CI2H10O0N4. Aus A. dunkelgelbe Blattchen oder lange Nadeln, F. 166— 167°. LI. in 
w. A., zl. in Bzl., wl. in A. u. PAe. u. unl. in W. u. verd. Sauren. — 8-Chinolylharnstoff, 
CioH9ON3. Aus 8-Aininochinolin, K-Cyanat u. HC1. Aus W. u. A. F. 223—224°. 
Beinahe unl. in k., etwas 1. in h. W. LI. in Aceton u. A., wl. in Chlf., Bzl., A. u. PAe. 
Ais Nebenprod. Bldg. von 8-Chinolylbiuret, C11H 10O2N4. F. 250—252°. Bei der 
Nitrierung des 8-Chinolylharnstoffs Bldg. von u.-[5-Nitro-8-chinolyl]-f}-nilrohanisloff, 
C10H,O.,N5, der beim Kochen m it CH3OH in 5-Nitrochinolin-8-carbaminsauremethyl- 
ester (F. 209—210°), m it A. in den entsprechenden Athylester (F. 114—115°) iiberging. 
—- Chinolin-8-anti-diazoniumhydroxyd, C9H7ON3 (Ul). Durch Diazotieren von 8-Amino- 
chinolin m it N aN 02 in  HCl-Lsg. Nach Zusatz von K1HC03 Auskrystallisieren einer 
festen M., die sich bei 145° unter Gasentw. zers. Beim Erwarmen m it W. Bldg. eines 
braunen Farbstoffes, in  HCl-Lsg. m it jS-Naphthol dunkelroter Nd. — 5-Nitrochinolin- 
8-anti-diazonimnhydroxyd, C„H60 3Ni. Bei 185° Zers. unter Gasentw^. Mit Sauren 
Umlagerung in die s.y»-Diazoform. — 5,7-Dinilrochiiwlin-8-anli-diazoniunihydrozyd, 
C9H50 5N5. Bei 155° Zers. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 8 . 517—44. 15/5. Leiden, 
Univ.) _ _ POETSCH.

C. Martinotti, Lósung von Chinin in  Athylurethan. Nach Ga g l ia  (R m sta  Critica 
di Chimioa Medica 1902, A tti della Societa della Malaria 1905, Riforma Medica, Mai 
1928) ist eine Lsg. von Chininchlorhydrat in Athylurethan wegen ihrer absol. Neu- 
tra lita t geeignet fiir subeutane Injektionen. Diese Lsgg. haben aber zuwreilen Ver- 
giftungserscheinungen hcrvorgcrufen. G io r d a n i  (C. 19 2 8 . II. 1570) konnte fest- 
stellen, daB sich beim Ldsen yon Chininchlorhydrat in Athylurethan Molekularkomplexe 
bilden u. das Chinin sich teihveise in Chinotoxin verwandelt. Vf. konnte diesen Befund 
bestatigen u. nachweisen, daB nur das Chinin diese Umwandlung erleidet, nicht aber das 
Cinchonin oder Cinchonidin. Die Lsgg. bleiben aber unbegrenzt stabil, wenn sie walirend 
ihrer Herst. m it C02 gesatt. u. noch im C02-Strom in Phiolen eingeschmolzen werden. 
H 2 oder N2 sind auch geeignet, erfordcrn aber groBere Vorsicht bei der Verarbeitung. 
(Industria chimica 4. 467. Juni. Turin, Monopolchininlab.) W e i s s .

Ch. Dhere, Obr. Bauineler und A. Schneider, Spektrochemie des Rufins und 
seiner Derivate. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 2479.) Vff. beschreiben das Absorptionsspektrum 
des orangeroten Pigments von Arion rufus u. seine Veranderungen unter verschiedenen 
Bedingungen wie Zusatz von Sauren oder Alkalien. (Compt. rond. Soc. Biologie 99 . 
722—25. 1928.) .  N o e t i il i n g .

Heinrich Wieland u n d  Mitizo Asano, Zur Kenntnis der Sterine der Hefe. A us 
R iick stan d en  v o n  de r H e rs t. von  E rg o ste rin  aus H efe  w urden  d u rc h  B enzoylierung 
m it B enzoylclilorid  u . P y rid in  u . frak tio n ie rte  K ry s ta llisa tio n  de r B enzoate  e rs t  au s 
E ssigester, d a n n  au s A ceton, auB er dem  b e re its  b e k an n ten  Zymosterin ( S m e d le y -  
M a c le a n ,  C. 1 9 2 8 . I. 2728, H a u s s l e r  u . B r a u c h l i ,  C. 1 9 2 9 . I. 1523) d re i neuę
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Sterine, Neosterin, Faecoslerin u. Ascostcrin, isoliert. Neosterin gibt dieselbcn Farbrkk. 
wio Ergosterin, von dcm es sich aber durch die Drehung unterscheidet u. m it dem es 
sehr wahrscheinlich nieht isomer ist. Faccosterin u. Aseosterin zeigen auCer im F. 
weitgehende Almliehkeit miteinander, sie lassen sich yom Zymostcrin auCer durch 
dic Konstanten scharf durch die Farbrk. m it H2S04-Acetanhydrid untcrseheidcn. — 
Ycrarbeitet wurden 150 g Sterinriickstande von C. H. B o e h r in g e r  Sohn. Einzel- 
heiten vgl. Original. — Zymosterinbenzoat, C34H4R0 2 oder C34H 4(i0 2. P latten oder 
Nadeln aus Aceton. Anscheinend dimorph. F. 120—128°; die Schmclze wird bei 
138° klar. [a]D23 =  +36,4° (in Chlf.). LI. in A., Bzl., CS2, Clilf., CH4, Eg., zl. in Essig- 
ester, wl. in Aceton, A. — Zymosterin, C27H 440  oder C27H420 . Lamellen m it 1 H20  
aus Methanol. F. 108—110°. [cc]d =  +47,3° (in Chlf.). — Acetylzymosterin, C29H460 2 
oder C29H440 2. Blattchen aus Eg. F. 104—106°. [<x]d24 =  +33,5° (in Chlf.). — 
Benzoylfaecosterin. C34H 50O2. Lamellen aus Dioxan. F. 144—146°. [<x]d2° =  +35,4° 
(in Chlf.). LI. in A., PAe., Bzl., Chlf., CC14, CS2, h. Essigester, wl. in Aceton, swl. in A.
— Faecoslerin, C27H460 . Nadeln aus Aceton. F. 161—163°. [ a j i r5 =  +42,1° (in 
Chlf.). LI. in A., PAe., B zl., Chlf., Essigester, wl. in Aceton, A. — Acetylfaecosterin, 
C29H 4s0 2. Blattchen aus A. F. 159—161°. — Ascoslerinbcnzoal, C^H^O;, oder C:i|H!s0 2. 
Dunne Blattchen oder dicke Tafeln aus Aceton. Anscheinend dimorph. F. 130—131°. 
[«]d“  =  +37,0° (in Chlf.). — Aseosterin, C27H 480  oder C27H 440 . Blattchen aus 
Methanol. F. 141—142°. [(x]d20 =  +45,0°. — Benzoylergosterin, C34H40O2. Nadeln 
aus Essigester. F. 168—170°. [oc]d23 = —70,5° (in Chlf.). — Ergosterin. Blattchen 
m it 1 H 20  aus A. F. 160—161°. [<x]d20 =  —133,1° (in Chlf.). — Benzoylneosterin, 
C34H ,„02 (oder C34H4S0 2). Blattchen. F. 173—175°. [a]n24 =  —50,6°. — Neosterin, 
C27H420  (oder C27H440). Nadeln aus Aceton. F. 164—165°. [a]n24 =  —105°. Acetyl- 
neosterin, C20H 4łO2 (oder C29H 460 2). B latter aus Aceton. F. 173— 174°. — Farbrkk. 
der Sterine: Lsgg. in konz. H 2S 04 oder Farbungen m it Chlf. +  B 2S04 naeh S a l-  
KOWSKI: Ergosterin (a) u. Neosterin (b) rubinrot, Faccosterin (c), Aseosterin (d), 
Zymosterin (e) organgegelb. Benzoate von (a) u. (b) gelbgriin, dann gelb m it griiner 
Fluorcscenz, Benzoate von (c), (a) u. (e) citronengelb; (e) 1. sich in Chlf. erst farblos, 
dann gelb, zuletzt purpurrot. — Brom in Chlf. +  Eg. naeh TORTELLI u . Jo F F E : 
(a) u. (b) gelblichgriin, dann dunkelgriin, (e) u. (d) hellgriiń, dann griin, (e) hellgclb, 
dann dunkelgrun. Benzoate ebenso. — H 2S04 +  Acetanhydrid naeh LlEBERMANN 
u. B u r c h a r d :  (a) u. (b) von ro t iiber carmin u. blau naeh griin, (c) u. (d) von rot 
iiber blau langsam naeh grasgriin, (e) von rot iiber blau rasch naeh griin. Benzoate 
ebenso. — Trichloressigsaure naeh ROSENHEIM: (a) u. (b) rosenrot, allmahlich blau, 
dic iibrigcn farblos. Benzoate ebenso. ( L ie b ig s  Ann. 4 7 3 . 300—13. 20/8. Munchen, 
Bayr. Akademie d. Wissenseli.) O s t e r t a g .

Walter Fuchs und Wilh. Stengel, Zur Kenntnis der Hydroxyl- und Carboxyl- 
gruppen der Huminsauren. Aus Braunkohlen verscliiedener Herkunft durch Extraktion 
der Asche u. des Bitumens dargestellte Huminsauren lassen sich durch kombiniertc 
Behandlung m it Methanol u. HC1, sowie m it Diazomethan erschopfcnd methylieren. 
Durch Analyse ihrer M ethylderiw. erweisen sich die naturlichen Huminsauren ais 
Oxyoxocarbonsiiuren. Die Unterschiede in der Elemcntarzus. verschiedener Humin
sauren lassen sich ais Unterschiede im Reduktionsgrad auffassen. Durch Oxydations- 
mittel z. B. H N 03 gelien die naturlichen Huminsauren in Oxydationsprodd. iiber, 
die in organ. Losungsmm. 1. u. ebcnfalls Oxyoxocarbonsauren sind, wohl vom gleiehen 
Typus wio die von FuCHS (C. 1 9 2 8 . II. 571) friilier beschriebene sogenannte „Nitro- 
huminsaure.“ (Brennstoff-Chem. 10 . 303—07. 1/8. Mulheim-Ruhr, K. W.-I. fur Kohlen- 
forsehung.) H e im a n n .

Hugo Heimann, Basenbindung und Basenaustausch durch Huminsauren. Haupt- 
valenzkriifte bedingen dic Basenaufnahme durch dic festen Huminsauren; das gilt 
fiir die Aufnahme der freien Basen aus wss. oder nichtwss. Lsgg. sowolil, wie aus dem 
gasfórmigen Zustand u. aus ihren Salzlsgg. Im  ersten u. zweiten Falle schreitet die 
Siittigung bis zur stochiometr. Aquivalenz vor, im letzten wird sio von Gleichgewichten 
zwischen den Kationen der Salzlsg. u. den von der Huminsiiure abgegebenen H ‘-Ioncn 
begrenzt. Storungen des Gleiehgewichtes durch J5rneucrn der Lsgg. lassen auch hier die 
Siittigung fortschreiten. Die Salze der Huminsauren zeigen besonders ausgepragt 
die Bcfahigung zum Basenaustausch. Im Gegensatz zu den Zcolithen nelimen hier 
auch die H '-Ionen daran teil. Organ. Kationen verhalten sich wie die anorgan., soweit 
durch ihre „Sperrigkcit“ keine ster. Hemmungen auftreten. Dio Huminsauren syn- 
thet. wie natiirlichcr Herkunft verhalten sjch qualitativ gleich bzgl. Basenbindung
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u. -austauscli. (Brennstoff-Chom. 10. 301—03. 1/8. Berlin-Charlottcnburg, Zentrallab. 
d. Bayer. Stickstoffwerke A.-G.) H e im a n n .

A. H. Clark, Organie chem istry for studenta of pharm acy and medicine. New York: Van
N ostrand 1929. (455 S.) 8°. Lw. $ 3.50.

E. Biochemie.
Ej. E nzym ch em ie.

F. F. Nord und J. Weichherz, U ber den Zusammenhang zwischen Enzymwirkung 
und Adsorption. 3. Mitt. zum Meclianismus der Enzymwirkung. (2. vgl. C. 1929. I. 
1358.) Die Fortfiihrung friilierer Unterss. (1. c.) iiber die Einw. gasformiger Stoffe 
wie Athylen u. Acetylen auf Ober- u. Unterhefe ergab folgenden Wirkungsmechanismus. 
Genanntc Stoffe werden aus einem fl. Medium auf der Oberflache der Hefenzellen ad- 
sorbiert. Es entsteht dadurcli (1) eine AuBennarkose, welche eigentlich nur den Zell- 
stoffweobsel hemmt. Die im Zellinnern befindlieben Enzyme bcbalten dabei ihre volle 
Wirksamkeit. Das auf der Oberflache adsorbiert befindliche Acetylen oder Athylen 
dringt nun auf dem Diffusionswege in die Zelle u. vcrursacht hier zunachst durch (2) 
Erhóhung der Zellpermeabilitat eine Leistungsstcigerung der Hefenzelle. Bei weiterem 
Eindringen in die Zelle folgt die dritte Wirkungsphase, welche in einer (3) Adsorption 
der Gasc auf der Oberflache der im Zellinnern befindlichen Enzyme bzw. dereń Trager 
besteht u. prakt. eine Hemmung der Fermentwrkg. (Innennarkose) bedeutet. Die 
Tatigkeit der Hefenzcllo liiBt sich in Ggw. dieser Verbb. stets durch eine Resultante 
dieser drei Wirkungsphasen darstellen. Zunachst ist die AuBennarkose iiberwiegend; 
sobald das Acetylen bzw. Athylen eindringt, wird die AuBennarkose abgeschwacht 
u. zwar einerseits durch Verminderung der auf der aufieren Oberflache befindlichen 
Narkotikummengo, andererseits durch die stets anstcigende Permeabilitat. Nach einer 
gewissen Einwirkungsdauer sehwindet die AuBennarkose vollkommen u. es ist lediglich 
eine Steigerung der Zelltatigkeit zu beobachten. Dicse crhohte Leistung der Zelle wird 
aber von der Innennarkose kompensiert, so daB lediglich wieder eine Hemmung zum 
Vorschein kommt. Die starkę Diffusion des Acetylens bzw. Atliylens verursacht also 
eine Versehiebung des Wirkungsmaximums im Verlauf der Zeit, von der AuBennarkose 
iiber die Permeabilitatserhóhung zur Innennarkose. AuBer dem Zeitfalctor haben die 
vorhandencn Acetylen- bzw. Athylenmengen eine aussohlaggebende Bedeutung. Jo 
gróBer die Menge ist, um so rascher folgen die drei Wirkungsphasen aufeinander. Es 
besteht auch die Moglichkeit, daB die Permeabilitatserhóhung von der rasch eintretenden 
Innennarkose vollkommen iiberdeckt wird. Sind nur geringe Mengen vorhanden, so 
reichen diese unter Umstanden nieht aus, um alle drei Wirkungsphasen zustande zu 
bringen.

Die in den Eigg. der Unterhefe bzw. Oberhefe bestehenden Unterschiede kommen 
auch bei der Einw. des Athylens u. des Acetylens zum vollen Ausdruck. Einerseits 
ist die Permeabilitat der Unterhefenzelle groBer ais die der Oberhcfenzelle, anderer
seits enthalt die Unterhefe mehr Lipoide. Sowohl Athylen, ais auch Acetylen sind 
lipoidlóslich, weshalb diese in die Unterhefenzelle viel leichter eindringen ais in die 
Oberhcfenzelle. Athylen diffundiert langsamer ais Acetylen, da es in wss. Lsg. stark 
solvatisiert ist u. es daher von der Lipoidphase der Zelle langsamer aufgenommen wird.

Gegensatzlich zur Wrkg. dieser Yerbb. ist dic des Amylens. Die Diffusion des 
Amylens ist erheblich geringer, so daB die Wirkungsresultante in der Zeit prakt. un- 
veranderlieh ist. Da nur wenig Amylen eindringt, erscheint die Resultante im Anfang 
des Garverlaufes ais AuBennarkose, welche gegen Ende einer Permeabilitatserhóhung 
P latz macht. Durch wiederholte Garungen m it der gleichcn Hefenzellsuspcnsion stellt 
es sich weiter heraus, daB die Durchliissigkeit der Membranę fiir Glucose in diesem 
Zustand von der Konz. stark abhangt. Trotzdem nur eine AuBennarkose wahmehmbar 
ist, laBt sich die gleiehzeitig entstandene Permeabilitatserhóhung iiberzeugend durch 
sorgfaltiges Waschen der ZellenauBenflache (Entfernung der Adsorptionsschicht) naeh- 
weisen, indem bei der Oberhefe naeh dom Auswaschen eine Wirkungssteigerung, dagegen 
bei der Unterhefe eine meBbare Leistungsverminderung festzustellen war. Diese letztere 
Leistungsverringerung der Unterhefe weist ebenfalls eindeutig auf die erhohte Permea
bilitat hin, da infolge dieser der Unterhefe mehr Co-Zymase entzogen wurde, wodurch 
eine Herabsetzung der Gartatigkeit bedingt ist.
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Bei den aus Unterhefen gewonnenen zellfreien Mazerationssaften wurde bei Be- 
laduug der Oberflache der lyophilen Kolloide m it Acetylen u. Athylen die bisher nicht 
bekanntc Annalime bewiesen, daB sich die Oberflachenspannung gegenuber dem un- 
beladenen Saft wcsentlich erhóht. Im  Einklang hiermit stehen die Beobachtungen 
iiber dio Viscositat dieser Lsgg., welche nach der Beladung eino niedrigere Viscositat 
besitzen.

Wahrend der Garung mittels dieser Safte konnte entsprecliend der Beladungs- 
dauer eino 50—90%ig. reversible Hemmung beobachtet werden, ohno daB sowohl 
wahrend der Beladung, ais auch wahrend der Garung auch nur eino spurenhafte Koagu- 
lation der wirksamen Enzyme bzw. dereń Triiger wahrzunchmen gewesen ware. Die 
frtiher postuliertc Annalime, daB die Wirksamkeit von Narcoticis auf Enzymlsgg. auf 
eine Strukturyeranderung der Triiger zuruckzufiikren wiire, wird demnach von den 
Vff. abgelehnt. Der Zustand der Beladung der Enzynioberflaclie m it einem Adsorptions- 
film bestatigt dio Annahmo von der Schutzwrkg. eines solchen Filmes, was sich auch 
durch eino erliohte C02-Produktion aus der gloichen Zuckormengo iiuBert. Die Moglich- 
keit, die Tatigkeit yon Enzymlsgg. durch dieso Verbb. fast yollkommen zu untorbinden, 
liiBt don solbstverstandlichen ScliluB zu, daB auch in der lebendigen Zelle befindliche 
Enzymo eino Wirksamkeitsverminderung infolge Narkose erleiden konnen, ohno daB 
liierdurch eine Schiidigung der Zelle angenommen werden muBtc. Dio bereits friiher 
ais unhaltbar angescheno Ansehauung, daB dio Bcsehleunigung gewisser enzymat. 
Vorgiinge durch Verbb. auf dereń Reduzicrbarkeit oder ,,Aktivierung“ der betreffenden 
Enzymo zuruckzufiikren ist, wurde durch vorliegendo Vorss. abcrmals experimentell 
widerlegt. (Ztschr. physiol. Chem. 183. 191—217. 26/8.) N o r d .

F. F. Nord und J. Weiclilierz, Zur Kenntnis der enzymalisclien Vorgange in  der 
keimenden Gerste. 4. Mitt. zum Mechanismus der Enzymwirkung. Auf Grund der in 
don bisherigen Arbeitcn (vgl. yorst. Ref.) gewonnenen Erfahrungen wurden auch dio 
enzymat. Vorgange in der keimenden Gerste untersuclit. Ais App. diento ein aus Glas 
hergestelltes, dreiteiliges KeimgefaB, dessen Mittelstiiek einen Au Ben- bzw. Innen- 
schliff sowio ein Aufnahmovermogen fiir 500 ccm Gerste besaB. Es konnte in eine 
gesehliffene Schalo eingesotzt werden, welche unten m it einem Dreiweghahn versehen 
war. Oben komite der Aufsatz eingesotzt werden, welcher nebst einem Dreiweghahn 
zwei tubulierto Offnungen besaB. Goweicht wurdo in der ubliclien Weiso m it der MaB- 
gabc, daB 8 solclie App. hintcreinandergeschaltet u. die Chargen neboneinander m it 
Leitungswasser, bzw. m it Athylen bzw. Acetylen gesiitt. W. behandelt wurden. Es 
wurdo festgestellt, daB ebenso wio der zymat. Abbau durch Hefen auch die enzymat. 
Vorgange bei der keimenden Gerste durch dio angewandten Adsorptive physikal.- 
chem. beeinfluBt werden. Der EinfluB auBert sich in der Steigerung dor Keim- 
gesehwindigkeit, des diastat. u. proteolyt. Abbaues, durch Erhohung der Griinmalz- 
ausbeute bzw. Verringerung der Malzungsyerluste. Bei Durchfuhrung der analyt. 
Unterss. konnto auBerdem in dem unter LuftabschluB aufbewahrten Griinmalz eine 
Essigesterbldg. beobachtet werden. (Ztschr. physiol. Chom. 183. 218—25. 26/8. Berlin, 
Physiol. Inst. d. Tierarztl. Hochsch.) N o r d .

Ferdinand Winkler und Franz Kock, Zur Gewinnung der Diasiase. Yff. be- 
schreiben ein kombiniertes Verf. von mechan. u. chem. Destruktion zur Herst. von 
Diastase. Das Griinmalz wird in einem Mórser zerdriickt u. m it chlorierten organ. 
Verbb. behandelt. Dem zerąuetschten Malzmaterial werden etwas W. u. Glycerin 
oder s ta tt dessen indifferento Lsgg. desinfizierender Kórper, wie diinne Yatrenlsgg., 
zugesetzt. Die M ischung wird abkoliert, zentrifugiert u. die wss. S ch ich t abgehebert. 
Das durch mehrfache Titration gereinigte, abgeheberto Materiał wird m it A. gefallt. 
Der getrocknete N d . stellt ein der im Handel befindliclien Diastase analoges Priiparat 
dar. — E in Priiparat von groBerer diastatisierender K raft ais die der Takadiastase 
oder der MERCKschen Diastase erhalt man d u rc h  Schiitteln des abgeheberten Materials 
m it Aceton. Der sich hierbci allmahlich bildende N d . wird nach 24 Stdn. abzentrifugiert 
u. die restliclie FI. bei einer Temp. bis 40° abgedampft. Man erhalt eino weiBlichgelbc 
bis gelblicho Substanz. Durch den Wegfall der Alkoholbenutzung stellt sich die neuo 
Methode billiger ais die bisher bekannten Verff. (Chem.-Ztg. 53. 457. 12/6. Wien.) SlEB.

Jacąues Ple, Beitrag zum Studium der Pepsinreinigung auf Grund seiner physiko- 
chemischen Eigenschaften. Nachpriifung u . Bestatigung der Unterss. von F e n g e r  u. 
A n d r e  w (C. 1927. II. 2067). (Rev. gen. Colloides 7- 193—201. Mai.) N o r d .

Otto Warburg, Bemerkung zu einer Arbeit von D. Keilin iiber Cytochrom und 
Almungsfermente. Polemik gegen K e i l i n  (C. 1929. I .  2431). Nach Ansicht des Vfs.
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soli dio Arbeit K h i u n s  im wesentlichcn eine Wiederliolung der Dahlemer Kohlenoxyd- 
verss. darstellen. (Bioeliem. Ztschr. 207- 494—95. 13/4.) N okd".

E. Roubaud und J. Colas-Belcour, Einwirbing der Verdauungsfermenłe und los- 
licher Kullurbestandteile auf das Entschliipfen der 31iickenlarve des gelben Fiebers. (Vgl.
C. 1927. I. 2556.) I>ie wichtigsten Erganzungen dieser Unterss., dereń Einzelheiten 
in den Tabellen nachgesehcn werden miissen, sind: 1. Sterilo Lsgg. organ. Substanzen 
liaben keinen EinfluB auf das Entschliipfen; das trifft zu auch auf sterile Lsgg. der 
einfachen Verdauungs- u. Gńrungsprodd. von EiweiBstoffen oder solcher, die Milchsaure, 
N H 3 oder C02 cnthalten. 2. Ungekochto Fil tratę von Bakterienkulturen begunstigen 
das Eritsclilupfen. 3. Yerdauungsfermente begunstigen das Entschliipfen der Larvcn 
wahrend der Ausiibimg ihrer Wirksamkeit. (Ann. Inst. Pasteur 43  . 644—55. 
Mai.) N o r d .

E a. P flanzenchem ie.
Gabriel Bertrand und C. Voronca-Spirt, Titan in  den Kryptogamen. In  Fucus, 

Pehetia, Himanthalia, Ascophyllum, Gyslosera, Aspergillus haben Vff. T itan nach- 
gowiesen, bis zu mehreren mg in 1 kg frisclier Pflanzensubstanz; in Cliampignon- 
arten ist der Ti-Geh. zehnmal kleincr. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 73—75.. 
8/7.) T r e n e l .

Shizuo Hattori, Ober Isosdkuranelin aus den Bliilen von Pseudaeglc trifoliala. 
Kurzes Ref. nach Journ. pharmac. Soc. Japan vgl. C. 1929. I. 761. Nachzutragen ist: 
Die fruhere Bezeichnung „Kikokunetin“ wird durch Isosakuranetin ersetzt (vgl. dazu 
Sh in o d a , C. 1929. I. 1215). Dio Verb. ist unl. in k., 11. in h. Alkalicarbonat u. in 
Lauge m it gclbor Farbę, daraus durch C02 fallbar. Mit FeCl3 in A . purpurrot. I i2SO,r  
Lsg. orangegelb. Monomethyl-n.Monoathyl&tiier (mit Diazomethan u. -athan dargestellt) 
geben noch dieselben Farbrkk. wio Isosakuranetin selbst. Dagegen farbt sich das Di- 
benzoylderiv. weder m it FeCl3 noch H N 03; H 2SO,,-Lsg. orangegelb; m it Mg u. HC1 
rot. Triacelylsakuranelein (vgl. A s a h in a  u . M’itarbeiter, C. 1928. II. 49) gibt keino 
Farbrkk. Kalisehmelze des Isosakuranctins ergab Phloroglucin u. Anissaure. (Acta 
phytochim. 4 . 219—26. Mai. Tokyo, Univ.) L in d e n b a u m .

Arthur Geoffrey Norman, Untersuchungen uber Pektin. I II . Der Grad der 
Esterifizierung von Peklin im Orangensaft. (II. vgl. C. 1929. II. 1438.) Aus Orangen- 
saft wurden durch mehrfache Umfallung m it A. aus wss. Lsg. u. Darst. ais Ca-Pektat 
dic Mcthoxy!gruppen des Pektins bestimmt. Das Pektin enthalt mindestens 3, wahr- 
scheinlich a ber 4Methoxylgruppen, ware also danach in den Zellen vollstandig esterifiziert. 
Mit dem Pektin werden in der A.-Fallung wahrscheinlich Spaltprodd. desselben m it 
gefallt. (Biochemical Journ. 22. 749—52.1928. Birmingham, Dep. of Biochem.) M e ie r.

P. E. Verkade und J. Coops jr., Das Vorkommen von unpaaren Feltsduren in  
naliirliclien Fetten, Olen und Wachsen. Die mehrfach beschriebeno natiirliche Heptadecyl- 
saure bzgl. die ihr isomere Dalurinsaure haben sich durchweg ais Gemischo von Pal- 
mitin- u. Stearinsauro erwiesen. Vff. halten auch die von Ma r c e l e t  (C. 1928. II . 
1110) beschriebene Dorosominsaure fiir ein solches Gemisch. Demgegeniiber glaubt 
T r il l a t  (C. 1926- II. 1365; vgl. auch C. 1926. I. 2610) rontgenanalyt. nach- 
gewiesen zu haben, daB Ge r a r d s  Dalurinsaure dio n. Heptadecylsaure sei. Aber 
das Róntgenspoktrum boweist hier nichts: einfache s ta tt doppelter Linien werden 
auch boi Mischkrystallen von Palmitin- +  Stearinsaure erhalten, denn dann liegt 
zwiseken den reflektierenden Flachen ein Molekuł jeder dieser 2 Sauren. Boachtens- 
wert erscheint dagegen die Arbeit von MEYER u . B e e r  (Monatsh. Chem. 33 . 311. 
1912), in der das Vork. einer n. C17-Saure im Ol von Datura slramonium sichergestollt 
seheint. Vff. zeigen, daB in diesem Ol sicher k e i n o  derartige Siiuro vorkommt.

V e r s u c h c .  A .-Extrakt der Samen von Datura slramonium lieferto 25,3% 
oines goldgelben Oles mit VZ. 191, Jodzahl (v. Hubt.) 124; 1,74% freicr Olsaure, 2,13% 
Unverseifbarom u. 13,1% gesatt. Fottsauren (naeh B e r t r a m ) vom Mol.-Gew. 273.
— Trennung der Fottsauren naeh TwiTCHELL, aber Zerlogung der Pb Salzo mit HC1, 
um Oxydation zu vermeiden, nut naehfolgendor Trennung vom PbCl2 durch Extraktion. 
tiberfiihrung der festen Fottsauren in dio Methylester, die bei langsamer Dest. sieben 
Fraktionen lieferten. Dio fiir eventuell vorhandenes Mothyldaturat in Betracht 
kommenden Mittelfraktionen stimmen m it ihren End-FF. u. in den Anfangs-EPP. voll- 
kommen uberein mit Gemischcn aus Methylpalmitat u. -stearat, fiir die diese Werte 
in einer Tabelle u. in einer Kurve medergelegt sind. Beim Kp. des liypothet. Daturats 
zeigte sich kein Haltepunkt. Llisch-F. unverandert. Das Spektrum der C\i-K a-
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Strahlung stiitzt die Auffassung, daB n-Heptadecylsaure oder Isomero in  gróBeren 
Mengen fehlen. (Biochem. Ztsclir. 206. 468—81. 9/3. Rotterdam, Nicderl. Handels- 
hoehschule.) H. H e l l e r .

C. D. Meli, Interessante Quellen von naturlićhen Farbstoffen. (Vgl. C. 1929.
II. 799.) In  Fortsetzung seiner Arbeit bespricht Vf. das Vork. u. die Gewinmmg von 
Gerb- u. Farbstoffen aus dem Butlonwood-Baum (Conocarpus erekta), das Vork. von 
Anthoeyanin in den Bliiten von Plumieria u. von Farbstoffen in Alcornoque, die zur 
Familie der Botvdichia virgilioides gehórt. (Textile Colorist 51. 453—55. Juli.) B r a u n s .

M.-Th. Franęois, Untersuchung der Samen tton angebauten Gorlipflanzen. Die in 
Soubró gezogenen Samcn m it an Chaulmoograsaure reiehem F ett ergaben nach der U nters.: 
GróBe etwa wie ein diekes Weizenkorn, hl-Gewicht 60 kg, Olgeh. 48"/0, des Oles F. 44°,
D .120 0,944, m,37 =  1,4732, <xD =  +49,55° (5%ig. Lsg. in Chlf.), SZ. prakt. 0, VZ. 190, 
JZ. (Hanus) 95. Der Fettsauren F. 58—59°. NZ. 203, mittleres Mol.-Gcw. 275, JZ. 
96,9, an =  +50,20°. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 339—42. Juni.) GROSZFELD.

Em. Emmanuel, Phiylochemische Untersuchung der Pflanze Echinokaktus Wil- 
liamsii, Peyotl. Pharmakolog. uber die dio PeyoćZ-Alkaloide (Mezcalin, Lophophorin 
usw.). Vf. konnte Glucoside nicht isolieren. W.- u. A .-Extrakt lieferten ein weiBes 
krystallin. Pulyer, dessen Unters. die Anwesenhoit von 0,98% Ca-Oxalat u. 0,372% 
MgSO,, ergab. (Pharmaz. Ber. 4. 77—79. Athen, Univ.) H a r m s .

E a. P flan zen p h ysio log ie . B ak terio log ie .
George Janssen, Vergleich der Stiuretoleranz sudlicher Leguminosen. Das besto 

Wachstum der verschiedenen Gemiise findet im allgcmeinen boi ph 6—6,8 sta tt. Die 
untersuchtcn Gemiise ordnen sich in folgende Reihcnfolge hinsichtlich ilirer Empfindlicli- 
keit gegen saure Bodcnrk.: Seradella, verschiedene Kleesorten, ósterr. Felderbsen, 
Sojabohnen, kanad. Felderbsen, Crimsonklce, Herbamklee, zweijahriger WeiBsiiBldeo. 
Der letztere schien bcsonders gut fortzukommen, wenn NaOH zur Neutralisation 
des Bodens benutzt wurde (ph 7,2—7,4). (Soil Science 27. 469—91. Juni. Univ. 
Arkansas.) T re n e i,.

J. F. Fonder, Die Beziehung des Bodentypus zum Calcium- und Magnesiumgehall 
der Slengel, Blatler und Prefisafl von griinen Bohnen. (Vgl. C. 1929. I. 2891, II. 1700.) 
Zwischen Ca- u. Mg-Geh. der Bodenlsg., P h  u . der Struktur konnten keine Beziehungen 
erkannt werden. In  den Bliittern war der Ca-Geh. grófier ais in den Stengeln. Je  
hoher der Ca-Geh. der Bodenlsg., um so lióher der der Pflanze. Zwischen dem Ca- 
Geh. der Pflanze u. ph des Bodens bestehen keine Beziehungen. Uber don Mg-Geh. 
konnte etwas Ahnliches nieht beobaehtet werden. Zwischen Wachstum u. Ca-Geh. 
der Pflanze schcinen keine Beziehungen zu bestehen. Dureh die Vegetation wurde 
der Ca-Geh. der Bodenlsg. armer. (Soil Science 27. 415—31. Juni. Michigan Stat. 
Coli.) T r e n e l .

G. Dupont und M. Soum, Uber die Umwandlungen des Holzes der Fichlensliimpfe 
im  Erdboden nach dem Fallen des Baumes. E in fossiler Baumslumpf aus den Diinen 
der L a n d e s  zeigte ahnlicheZus. wie frisches Holz. Der Cellulosegeh. liatte sich nicht 
veriindert; das Holz war stark /ijrłiinhaltig, das Lignin zeigte die Farbrkk. des frischen 
Holzes. Die Harzprodd. waren in neutrale Prodd. umgewandelt, die starken Geh. 
an Reten aufwiesen. Der Baumslumpf einer 65 Jalire alten Fichie hatte nach 14 Jahren 
betrachtliche Veranderungen erlitten, offenbar unter dem EinfluB eines hypothet. 
Ferments „ Resinose“, dessen Entstehen Vff. auf einen Pilz zuruckfiihren, der in 
einzelnen Teilen des veranderten Holzes gefunden wurde. Der UmwandlungsprozeB, 
der Tom Herzon des Stumpfes nach auBen fortschreitet, ha t das Verschwinden der 
Cellulose zur Folgę; das Lignin  ist quantitativ  nicht verandert, zeigt jedoch keine 
Farbrkk. mehr u. nahert sieh in seinen Eigg. denen der Huminsduren; der Geh. der 
Harzsaurcn ist auf Kosten der Cellulose auf 80% gestiogen. (Buli. Inst. Pin 1928. 
313—23. 15/12.) E l l m e r .

A. C. Thaysen, Die Beseitigung von Cellulose und Pflanzenrestcn dureh biologische 
Wirkungen. Es wird gescliildert, wie die gewaltigen auf der Erde jahrlich wachsenden 
Cellulosemengen (etwa 109 t) durcli die Tatigkeit von Organismen soi es dureh In- 
sekten, soi es dureh Baktcrien im Darm der hoheren Tiere, im Boden, in W. oder auf 
andere Weise wieder zers. werden. (Journ. State Medicine 37- 462—67. Aug. Dorset, 
R. N. Cordite Factory.) Gr o s z f e l d .

N. Leitner, Zur Phdnomenologie der oligodynamisclien Wirkung. Die Salzhemmung. 
Vf. zeigt, daB die oligodynam. Wrkg. yon dureh Cu aktiriertem  W. dureh Zusatz von
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Chloriden (Na, K, Ca, Al) beeinfluBt wird u. zwar steigt die liemmende Wrkg. zunachst 
m it steigender Konz., um bei starkeren Salzkonzz. wieder abzunehmen. Vielleicht 
handelt es sich um Zustandsiinderungen der Balcterien. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk.
I. Abt. 112. 368—75. 19/6. Frankfurt a. M., Hyg. Inst.) S c h n it z e r .

Mackenzie Douglas, Die baktericide Wirkuiuj, die durch das Wachstum von 
Darmbazillen hervorgerufen wird, die in Peplomcasser m it Glucose und anderem Zucker- 
zusatz waclisen. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Saureprod. der 
untersuchten Bakterien u. dem Tod dieser Organismen. Aber offenbar wirkt nicht 
nur das ph von 4,2 baktericid, sondern das gleichzeitige Yorhandensein gewisser saurer 
Substanzen. — Durch wiedcrholtes Impfen von Baeterium coli communior in Glucose- 
Peptonwasser kann dessen Baktericiditiit so erhoht werden, daB Bact. coli in 24 Stdn. 
getotet wird. Wird solch Glucose-Peptonwasser filtriert u. gekocht, so wirkt es auch 
noch baktericid. Vf. tranie davon u. fand es wohlschmeckend. Will man es therapeut. 
benutzen, so muB es durch etwas Chlf. vorm Schimmeln bewahrt werden. — Diese 
bactericiden Fil. sind nicht spezif.; Verdiinnungen m it Peptonwasser andern die Wrkg. 
Durch Neutralisation werden die baktcriciden Substanzen zerstórt. (Journ. trop. 
Medicine Hygiene 32- 101—05. 15/4. London, Ross Institu te and Hospital for Tropical 
Diseases.) E n g e l .

A. Smorodinzew, Die desinfizierenden Eigenschaften des Chlor pikrins. Die des- 
infizierende Wrkg. von Chlorpikrin, CC13N 0 2 auf vegetative u. sporenbildende Mikroben 
wurde gepruft. Es ergab sich gute Wrkg. gegeniiber vegetativen Formen, sporenbildende 
sind so resistent, daB in der Praxis die genugend hohe Konz. nur schwierig zu erreichen 
ist. Stark eiweiBhaltiges Infektionsmaterial (Serum) bedingt bis zu dreifach hohere 
Konz. Bei 38° ist die Desinfektionskraft etwa doppelt so hoch wie bei 4°. Chlorpikrin 
hat ein hohes Durchdringungsvermogen fur porosc Stoffe, wie Gewebe oder W atte. 
Die zahlenmaBigen Ergebnisse sind in seclis Tabellen zusammengestellt. (Ztschr. 
Desinfektion 21. 169—-72. Juli. Leningrad, Lab. d. Desinfektionsbrigade.) H e r t e r .

Rene Dubos, Beziehung der bakterioslatischen Wirkung von Farbstoffen zu Oxy- 
dations-Jleduklionsprozessen. (Vgl. C. 1929- I. 3110.) Die in der vorhergehenden Mitt. 
untersuchten Farbstoffe werden in ihrer Wrkg. auf Pneumokokken u. hamolyt. Strepto- 
kokken (von Menschen, Rindern u. aus Milchprodd. [Kiisc]) gepruft, wobei sich zeigt, 
daB die erstgenannten Keime von oxydierten Indophenolen u. Methylenblau beeinfluBt 
werden. Auf Kasestreptokokken wirkt nur 2-Chloroin/iophenol. Die Farbstoffe wirken 
nicht in ihrer reduzierten Form. Unter Berucksichtigung des n. Entwicklungsmechanismus 
der Bakterien wird eine Hypothese entwickelt, nach der die Entwicklungshemmung 
der Bakterien auf eine „Nahrbodenvergiftung“ durch Verschiebung des optimalen 
Oxydationspotentials zuruckgefiihrt wird. (Journ. exp. Med. 49. 575—92. 1/4. New 
York, R o c k e f e l l e r  Inst.) S c h n it z e r .

W. Kryshanowski, u ber die biochemischen Beziehungen der Diphtheriebazillen 
zu den Eiweijikdrpern des Tierorganismus. II . Mitt. Beitrdge zur Frage der toxischen 
Eigenschaften der Eiweipfraktionen und- des biochemischen Baues des Diphtlierietoxins. 
(I. vgl. C. 1929. I. 1474.) Vf. bringt weitere Beispiele fiir seine Ansicht, daB das tox. 
Prinzip des Diphtheriebacillus starkere Affinitat zu den Globulinen, insbesondere 
dem Fibrinoglobulin, hat, ais zum Albumin. Is t dagegen im Niihrboden das Globulin 
chem. oder biolog, (z. B. durch Mischinfektion) beschlagnahmt, so t r i t t  eine starkere 
Bindung an das Albumin ein. Die virulenten Rassen der Diphtheriebazillen unter- 
scheiden sich von den toxigencn durch verschiedenes Verh. der Kuppelung des Giftes 
an Globulinę bzw. Albuminę. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 112. 161—75. 28/5. 
Ufa, Bakt. Inst.) Sc h n it z e r .

H. Braun und F. Miindel, Zur Erndhrungsphysiologie der Diphtheriebazillen.
I. Die Nahrungsbedurfnisse der Diphtheriebazillen in  synthelischen Ndhrmedien in  
quanlitativer Hinsiclit. Diphtheriebazillen lassen sich auf einem synthet. Niihrboden 
ohne Schiidigung ihrer Lebensfahigkeit u. ohne Yerlust der Toxinbldg. fortzuchten. 
Lebensnotwendig ist dabei vor allem Na. asparaginic. (min. 0,25%). Cystin (min.0,0002%) 
u. Phospliat in Form eines Gemischs aus K H 2P 0 4 +  K 2HPO., (min. 0,01%). Natrium- 
acelat w irkt wachstumsfórdernd u. zwar bereits bei einem Geh. von 0,025% im Medium. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 112. 347—54. 19/6. Frankfurt a. M., Hygien. 
Inst.) Sc h n it z e r .

Raimund H. Marloth, E in  Apparat zur Studium von Scliimmelpilzen in  Nahr- 
losungen. Vf. stellt einen App. zusammen, der dauernden NachfluB frischer Lsg. zu 
den Pilzen gestattet. E r crreicht es, indem er in bestimmten Intervallen alle Niihrlsg.
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ausflieBen u. sich das GefaB aus einem Reservoir nachfiillen laBt. Dies gestattet eine 
bequeme Unters. des verbrauchten Mediums in bezug auf [H ]  etc. (Science 69. 524 
bis 525. 17/5. University of California, Citrus experimcnt Station.) E n g e l .

C. T. Townsend, Gewisse saurebestandige Bakterien ais Ursache des Verderbens 
gezuckerler Lebensmittel. Aus verdorbenen Tomaten, Birnen, Ananas etc. wurden
4 Gruppen von Mikroorganismen isoliert. Sie sind samtlich sehr saccliarolyt. u. saure- 
bestandig. Tcilweise bOden sie Gase. Zwei der Gruppen yertragen 13 bzw. 16 Min. 
Erhitzen auf 100°. Da beim Herstellen der Elaschen gewóhnlich nur auf 210° F. erliitzt 
wird, werden etwa yorhandene Sporen nicht getótet. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk.
I I . Abt. 78. 161—72. 6/7. San Francisco, California, Univ., Lab. for Res. in the Canning 
Industries.) E n g e l .

Guido Reinert, Der Asphe-Apparat, eine neue Apparatur zur absolułen Reinkultur 
von Hefen. Um bei der Vermehrungsgarung der Hefen die Infektionsgefalir beim Neu- 
beschickcn des Kolbens m it frischer Nahrlsg. auszuschlieBen, liat Yf. einen App. zu- 
sammengestellt, der das Nachfiillen im „geschlossenen System" ermógliclit. (Ztrbl. 
Bakter., Parasitenk. II. Abt. 78. 242—45. 6/7. Konigsbcrg, Uniy. Bot. Inst.) E n g e l .

Edward D. Devereux und Fred W. Tanner, Beóbaćhlungen iiber das Hefe- 
wachslum in rein synthetischen Nahrlosungen. tlber die „Bios“-Frage bestehen 3 An- 
sichten: 1. Bios ist fiir das Waclistum nótig, 2. es gibt kein Bios, 3. Hefen konnen ohno 
Bios wachsen, doch wirkt Zusatz davon wachstumvermehrond. Vff. untersuchten 
48 yerscliiedeno Hefen 28 Wochen auf einem syntliet. Nahrboden. 22 wuchsen gut,
2 mślBig, 2 karglicli, 20 starben. Saccharomyces cerevisiae z. B. wuchs kiirglicli, Sac- 
charom. ellipsoideus selir gut. Auf domselben Nahrboden ohne NaCl wuchsen 16 Stiimmo 
gut, 8 mittel, 22 starben, z. B. Saccharom. cerevisiae, u. S. ellipsoideus mittelmaBig. — 
Es wurde das giinstigstc Mengenverhaltnis fiir eino kiinstliche Nahrlsg. m it Saccharoso, 
NH4C1, K 2H 1 0 4, CaCl2 u. MgS04 untersucht u. dieses „Medium Nr. 1“ benutzt. — 
Da die Saccharose in der rein synthet. Nahrlsg. der einzige Stoff sein konnte, der evtl. 
Bios enthielt, muBte versucht werden, sie davon zu befreien. Nach WlLLAMAN u. OLSON 
(C. 1923. I II . 567) soli es durch 80%ig. A. herausgelost werden. Saccharose reinst 
Merck wurde umkrystallisiert, m it A. behandelt, filtriert, getrocknet u. benutzt; das 
F iltra t wurde eingedampft. Es wurden Kulturen angelegt in Nahrlsgg.: 1. m it rohem 
Zucker, 2. m it extrahiertem Zucker, 3. m it rohem Zucker +  Zusatz von eingedampftem 
A.-Filtrat, 4. m it extrahiertem Zucker -|- A .-Filtrat. Die gleicho Anzahl Zellen wurden 
oingeimpft, die Yermehrung war prakt. dieselbc. — Durchliiftung m it komprimierter 
sterilisierter Luft erliohte das Waclistum auBerordentlicli. — Zur Unterscheidung 
von toten u. lebendon Zellen wurden die verschiedensten Farbemetlioden benutzt. 
Die Farbung der toten Zellen wurde nicht dadurch beeinfluBt, auf welche Weise (Hitze, 
Alter, Phenol, Nahrungsmangel) sie getotet waren. (Journ. of Bacteriology 14. 317 
bis 333. 1927. Urbana, Illinois, Univ., Dep. of Bacteriology. Sep.) E n g e l .

Heinrich Zinkernagel, Untersuchungen iiber Nektarliefen. Vf. isolierto eine 
Anzahl Nektarhefen. Da bei keiner von ihnen Aseusbildung festgestellt werden konnte, 
konnen sie nicht zu den echten Hefen, sondem zu den Torulahefen gerechnet werden. —
8 der isolierten Hefen vergorcn Glueose u. Lavulose, andere Zucker, auch Disaecharide 
gar nicht. Die GarungsgróBe ist gering, doch wird sie durch Zusatz von Hefeabkochung 
gróBer. — 2 Nektarsorten w irden auf ihre Zuckerarten gepriift. E s fanden sich Glueose 
u. Lavulose, in dem 2. Nektar auch Saccharoso. — Die AtmungsgroBe der unter
suchten Hefen ist minimal im Verhaltnis zu anderen wilden Hefen. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. II. Abt. 78. 191—222. 6/7.) E n g e l .

Siegwart Hermann, Baclerium gluconicum, ein in  der sogenannten Kombucha 
[japanischer oder indisclier Teepilz] vorkcmmender Spalłpilz. (Ygl. C. 1928. I. 2727). 
M it einer maximalen Gluconsaurebldg. von 23% i™ Hefewasser m it 40% Dextrose 
ist Bacterium gluconicum der starkste bisher bekannte Gluconsaurebildner. — Wird 
Bact. gluconicum in Dextrose-Hefewasser geimpft, so t r i t t  nach kurzer Zeit positivo 
Rk. auf Ketogruppen nach SELIWANOW (Resorcin +  HC1 konz.) ein, die spater 
wieder yerschwindet. Wenn jedoch infolge hoher Zuckerkonz. die Sauerung bald 
aufhórt, bleibt die SELIWANOW-Rk. erhalten. Bei Verss. m it Mannit oder Sorbit 
in Hefewasser m it Bact. gluconicum war die SELIWANOW-Rk. ebenfalls positiy (ahnlich 
yerhalten sich Bact. xylinum u. Bact. xylinoides). Gosauert wurden durch Bact. 
gluconicum: Arabinose, Layulose, Dextrose, Galaktose, Rohrzucker, Raffinose, A., 
Propylalkohol, Isobutylalkohol, Glykol, E rythrit, sehr wenig gesauert wurden: Dextrin,



1929. II. E 5. T ie r p h y s i o l o g i e . 1807

Glykogen, Glycerin, Mannit u. Acetaldehyd. (Biocliem. Ztsolir. 2 05 . 297—30B. 13/2. 
Prag, Dtscli. Univ., Pharmakolog.-pharmakognost. Inst.) ENGEL.

E 6. T ierphysio log ie .
M. A. Gsell-Busse, Oestrushormon in  der Galie. (Vgl. auch C. 1928. II. 1785.) 

Die brunsterregende Wrkg. von Cliolaten versehiedener Herkunft berulit auf einem 
beigemengten Hormon. Tier- u. Mcnschengallenextraktc erwiesen sich alle ais wirk- 
sam (Rindergalle 80— 200 R. E ., Menschengalle 600 R. E.); unwirksam waren siej bei 
gewissen Erkrankungcn, in 2 Fallcn von Schwangerschaft, ferner waren Leberextrakte 
ohne Wrkg. Die liochsten bislier gefundenen Ausbeuten an Hormon sind im Kinds- 
pech (6000 R. E. pro 1 kg). (Arcli. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 328—40. Febr. 
,,Roche“ -Studienstiftung.) ZlMMERMANN.

Shun-Ichi Yosliimatsu und Akiro Sato, Yersuche iiber ein enlgiftendes Hormon 
der Leber. 2. Bericht. Siandardisierung des enlgiftenden Hortnons. ( Yakriton.) (Vgl. C.
1 9 2 9 . I I . 1171.) 10 Einheiten Yakriton sind definiert ais die geringste Mengo Extrakt, 
die vermag, die Giftwrkg. der intraperitonealen Injektion von 10 ccm 3%ig. NH4C1-Lsg. 
pro kg K atze T óllig  aufzuheben. Normalerweise lóst die Zufiihrung der NH4C1-Lsg. 
heftigen Krampf aus. Das Yakriton wird 5 Min. vor der NH.,C1-Lsg. subcutan injiziert. 
Die Empfindlichkeit der ICatzen gegen das NH3-Gift ist individuell sehr verschieden. 
(Tohoku Journ. exp. Med. 8. 234—36. 1926. Sep. Sendai, Pediatrio Department, Fac. 
of Med., Tohoku Univ.) W a d e h n .

Charles H. Frazier und W. Blair Mosser, Der Einflu/3 von Jod und Schilddriisen- 
fiilłerung auf die Schilddriise Die Verfutterung von K  J  an Hunde fiihrt zu einer Ver- 
mehrung des Schilddriisenkolloids, die Wandę der Acini werden durch den entstehenden 
Druck zusammengeprefit. Diese Kolloidiiberfullung wird bei weiterer KJ-Zufuhr 
haufig von einem Zustand der Erschópfung der Driise abgelost. Der friilier erhobene 
Befund, daB die Verfiitterung getrockneter Schilddriise einen ahnliehen Fifekt wie 
die Verfiittcrung des K J  auslost, konnte nieht bestatigt werden. (Ann. Surgery 89
849—56. Juni. Univ. of Penns., Lab. of Res. Surgery.) W a d e h n .

W. P. Platę, Jlypopliysin in  der Geburtshilfe. Bei den verschiedenen Indikations-
gebieten wird in groBeren Vers.-Reihen die Wrkg. des Hypophysins auf Geburts- u. 
Nachgeburtsverlauf sowio auf das Kind untersucht u. m it Pituitrin  Terglichen. Das 
Hypophysin wirkt besonders gut bei Wehenschwache u. Nachgeburtsblutungen. 
(Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 73. I. 1823—36. 13/4. Amsterdam, Univ.-Frauen- 
klinik.) . ScHNITZER.

A. Mahnert, Untersuchungen iiber den Einflufi der RimtgenstraMen auf die Ovarial- 
funktion und die Funklion des 11 ypophysenvorderlappens der weipen Maus. Naeh Be- 
strahlung der Ovarien m it 100 R  tr i t t  im allgemeinen kein Brunstzyklus mehr auf; reife 
Eier fehlen in diesem Falle yollkommen, in den Schnitten sind lediglieh degenerierte 
Eier zu sehen. Bei dem Teil der Tiere, die noch gelegentlich Brunstsymptome naeh 
der Bestrahlung zeigen, sind auch stets nieht oder wenig gesehadigte Eier festzustcllcn. 
Wenn auch das E i selbst die Hormonproduktion nieht in Gang bringt, diese wird durch 
das Vorderlappenhormon ausgelóst, so ist doch seine Existenz bestimmend fur Wachs- 
tum  u. Entw. des Follikels u. fiir dessen Funktion ais Brunsthormonbildner. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 3 . 246—56. Juli. Graz, Univ. Frauenklin.) W a d e h n .

Ernst Laąueur und S. E. de Jongh, U ber die Standardisierung des weiblichen 
Sexual)iormons, insbesoiulere von gereimglen wasserlóshchen Zubereitungen (Menformon). 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 36 .1—27. Mai. Amsterdam, Pharmaeo-therapeut. 
Labor., Univ. — C. 1 9 2 9 . I. 1014.) W a d e h n .

Fritz Laguer, Unden (Ilormovar). Unden (Hormovar) (I. G. F a r b e n -  
i n d u s t r i e  A - G . , Leverkusen) ist das von B i e d l  (Arch. f. Gynakologie 1 3 2  [1927]) 
dargestellte Hoi-mon der weiblichen Keimdrusen. Es wird naeh dem Verf. von A l l e n  
u.DoiSY (Journ. Amer. med. Assoc. 81  [1923]) standardisiert. Eine Miiusecinheit ist die 
kleinste Menge, die gerade noch imstande ist, bei kastrierten Miiusen subcutan injiziert, 
volle Brunst auszulósen. Letztere wird an dem Verschwinden kernhaltiger Element® 
u. dem Auftreten kernloser Plattenepithelien (Sehollen, Schuppen) im Scheiden- 
austritte erkannt. Indikationen: viele Falle von Amenorrhoe, besonders im jugend- 
lichen Alter, klimakter. Storungen. Handelsform: Dragćes. U ber IndikationssteUung, 
Dauer der Behandlung, Dosierung usw. gehen die Ansichten noch auseinander. 
(Pharmaz. Ber. 3. 171—72. 1928. Elberfeld.) H a r m s .



1808 E 5. T i e r p h y s i o l o g i e . 1929. II.

M. Kochmann, Priifung von Orarialprdparaten des Handels. (Vgl. auch C. 1929.
I. 1246.) Die m it 100 Mauseneinkeiten deklarierten //or/irai-Ampullen enthielten nur
5, die m it 25 Einheiten deklarierten nur 1%  Mauseeinheiten, dio Hogital-, Progynon- 
u. Ovoivop-Menformon-Dra,"ćes enthielten die von den herstellenden Firmen angegebene 
Zahl von Mauseeinheiten Ovarialhormon. Der MaBstab fiir die Wertbest. war ein auBer- 
ordentlieh milder, da die Rk. sehon ais positiv bezeichnet wurde, wenn zur Halfte 
Epithelien, zur Halfte Leukozyten u. einzelne Sehollen im Abstrieh vorhanden waren. — 
Bei peroraler Verabreichung von 10 Einheiten gelingt es in 3—6 Tagen den Ostrus 
liervorzurufen. Samtliclie Praparate (50—-70 Einheiten peroral pro Tag) steigerten 
den Gasstoffwechsel von Ratten. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 143. 57—64. Juli. 
Halle, Pharmakol. Inst. der Univ.) W a d e h n .

E .D .M ’Crea und A. D. Mac Donald, Uber die Einwirkung von Drogen auf die 
Mageiibewegung. Adrenalin wirkt hauptsachlich hemmend auf die Magenbewegung 
ein. Pilocarpin, Physostigmin u. Acetylcholin wirken je nach dem augenblieklichen 
Tonus des Magens hemmend oder steigernd. Atropin lahrnt die Magenmuskulatur, 
loscht jeden durch eine andere Drogę bedingten Nervenreiz aus. Die Substanzen wurden 
intrayenos injiziert. (Quarterly Journ. exp. Physiol. 19. 161—70. 1928. Manchester, 
Uniy., Department of Physiol.) W a DEHN.

Ulf V. Euler, Zur Kennłnis des Antagcmismus zwischen Adrenalin und Ergotamin. 
Ergotamin u. Adrenalin bewirken in schw'aclien Konzz. jeder einen Anstieg der Ge- 
websoxvdation (Methylenblaumethode). Zusammen dagegen wirken sie antagonist.: 
Die oxydationssteigcrnde Wrkg. des Adrenalins wird durch Ergotamindosen gleicher 
GroBenordnung aufgehoben. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 373— 77. Febr. 
Stockholm, Konigl. Karolin.-Inst.) Z im m e rm a n n .

C. Heymans, Uber den Einflu/3 von Adrenalin und Ephedrin auf die vasoregulato- 
rischen Zentren. Weder Adrenalin noch Ephedrin wirken direkt auf die vasoregula- 
tor. Zenti'en. Vielmehr lóst der arterielle tlberdruck die vasodilator. Reflexe aus. 
(Areh. In t. Pharmacodynamie Thćrapie 35. 307— 13. 1929.) F r e u n d .

G. Carbonaro, Die Wir kun g des Adrenalins auf den Blutdruck in  bezug auf den
Einfuhrungsweg in den Organismus. Die blutdrucksteigernde Wrkg. des Adrenalins 
tr i t t  nur nach intravenoser Applikation auf. Selbst hohe Dosen Adrenalin sind bei 
intrakutaner, intramuskularer u. gastro-intestinaler Verabfolgung ohne EinfluB auf 
den Blutdruck. (Areh. In t. Pharmacodynamie Thćrapie 35. 169—205. Messina, Univ., 
Inst. di Farmacol. e di Terapia.) W a d e h n .

Carl F. Schmidt, Die Wirkung des Adrenalins auf das respiratorische Zentrum, 
mit Demerknngen uber die Behandlung von schwerer Atmungshemmung. Apnoe nach 
Adrenalin scheint durch Reflexhemmung zustandezukommen, nicht durch órtliche 
Anamie des respirator. Zentrums. Bei Hemmung oder Lahmung nach grofien Dosen 
Morphin wirkt Adrenalin rein reizend auf das Atmungszentrum. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 35 . 297—311. Marz. Pennsylvania Univ.) Z im m e r m a n n .

E. Wertheimer, Bemerkungen zu der Arbeit von E. Geiger und E. Schmidt: „Ein- 
flufi des Adrenalins auf die Zuckemeubildung.“ E in Ersatz von Blut- u. Gewebszueker 
aus den Muskelglykogenvorraten findet beim entleberten Hund nicht sta tt. Vf. lehnt 
die Deutung der Yerss. von Ge ig e r  u . Sc h m id t  (C. 1928. II. 1892) ab. (Areh. exp. 
Pathol. Pharmakol. 139. 378—80. Febr. Halle, Physiolog. Inst.) ZlMMERMANN.

E. Geiger, und E. Schmidt, Einflufi des Adrenalins auf die Zuckemeubildung. 
Antwort auf die vorstehenden Bemerkungen von E. Wertheimer. Vff. folgern erneut aus 
ihren Befunden, daB Adrenalin das Muskelglykogcn mobilisiert u. daB es sich bei den 
nach Adrenalin ausgeschiedenen Extrazuckermengen nicht um eine Kohlehydrat- 
neubldg. handelt. Sie glauben, daB man die Ergebnisse am leberlosen Hund nieht auf 
n. Tiere iibertragen kann. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 381-—82. Febr.) ZlMM.

H. Jensen, O. Wintersteiiier und E. M. K. Geiling, Versuche uber krystalli- 
siertes Insulin. V III. Die Darstellung krystallisierten Insulins ans dem Inselapparal 
von Fischen (Kabeljau und Pollock) und aus Schweinepankreas, die physiologische Wirk- 
samkeit von kryslallisiertem Insulin und weitere Bemerkungen uber seine Darstellung. 
(VII. vgl. C. 1928. II. 1786.) Es gelingt leicht aus dem Inselapp. von Kabeljau u. 
Pollock (gadus pollachius) nach der ABELschen Vorschrift krystallisiertes Insulin 
herzustellen. Die Eigg. des aus diesem Ausgangsmaterial gewonnenen Insulins ent- 
sprechen den Eigg. des aus Rinderpankreas herges tell ten. Dio A ktivitat betrug 25 E in
heiten pro mg; der S-Geh. 3,27%, der Gesamt-Kjeldahl-N =  15,69%. — Wesentlich 
schwieriger gestaltet sich die Darst. des krystallisierten Insulins aus Schweinepankreas;
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sie gelingt nicht immcr. Die Ausbcuten sind gering. Das aus Schweinepankreas dar- 
gestellte krystallisiertc Insulin hat — wahrscheinlieh wegen noch nicht entfernter 
Verunreinigungen — eine geringere A ktivitat — 20 Einheiten im mg —• u. einen ge- 
ringen S-Geh. (2,74% S). — Im  allgemeinen gelingt die Darst. des krystallisierten 
Insulins aus den Handelspraparaten lcicht. Die Praparate, aus denen die Darst. schwierig 
ist, diirften z. T. aus Schweinepankreas bereitet sein. Die zur Darst. der Handels- 
praparate benutzte Methode durfte fiir ikr Verk. gegeniiber den Krystallisierverss. 
ebenfalls von wesentlicher Bedeutung sein. (Journ. Pkarmacol. exp. Tkerapeutics 36. 
115—28. Mai. Baltimore, Johns Hopkins Univ., Departm. of Pharm.) W a d e h n .

J. P. Bouckaert, P. Denayer und R. Krekels, Das Gleichgewicht Deztrose- 
Insulin. Die Versuchsanordnung an Kaninchen gestattete die wahlweise Zufuhr von 
Insulin oder Destrose. Die Zufuhren der beiden Komponenten wurden so geregelt, 
daB die n. Blutzuckerwerte des Versuchsticres aufreckt erhalten wurden. Vff. tabellieren 
ihre Versuchsergebnisse, die jedoch keine Konstanz erkennen lassen. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 101. 511—12. 14/6.) F r e u n d .

A.-C. Marie, Einwirkung des Insulins auf den Ilarnstoffgehalt des Blutes. Im  
Kaninchenvers. senkt Insulinzufuhr den Harnstoffgeh. des Blutes, der zuvor dureh 
Adrenalin gesteigert worden war. (Compt. rend. Soc. Biologio 1 01 . 445—47. 
14/6.) F r e u n d .

E. Stoi jarska, Zur Frage iiber die Wirkung der Eztrakle aus verschiedenen Organen 
auf die Saftabsonderung der Bauchspeicheldriise. Aus einer groBen Anzahl gepriifter 
Extrakte enthielt lediglich der E x trak t der Schleimhaut des Duodenums ein spezif. 
Hormon, das Sekretin, welches eine safttreibende Wrkg. auf die Bauchspeiclieldruse 
besitzt, u. zwar unabhangig vom Blutdruck. In  samtlichen Organextrakten wurde 
Vasodilatin gefunden, auch wenn die Herst. derselben m it allergroBter Sorgfalt zur 
Yermeidung von Storungen im Chemismus der Zellen des betreffenden Organes vor- 
genommen wurde. (Russischesphysiolog. Journ. [russ.jlO. 147—56.1927. Sep.) T a UBE.

Mark Lurie, Uber den Scliwefelgehalt der Nebennieren. Bei R atten ist der n. 
S-Geh. in  der Leber =  0,736%, in der Milz 0,856%, in der Niere 0,832%, im Muskel 
0,72%, in  den Nebennieren 1,52%, stets bezogen auf Trockensubstanz. Nach ein- 
monatiger Einreibung m it einer S-Salbe betrug der S-Geh. derselben Organe: 0,893%,
1,14%, 0,941%, 0,89% in den Nebennieren 3,53%. Der S-Geh. der Nebennieren war 
also stets am hóchsten. (Endocrinology 12 . 84—88. 1928. Sep.) WaDEHN.

Harold B. Myers und Charles Ferguson, Der Ein fiu  fi von Salicylaizufuhr auf 
den Acełonkórpergehall im  Blut. Natriumsalicylat in voller therapeut. oder tox. Dosis 
ist ohne EinfluB auf den Geh. an Aceton, Acetessigsaure oder Oxybuttersaure im Blut. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 35. 313—19. Marz.) ZlMMERMANN.

E. Geiger und Hildę Kropf, Uber den EinfluP der Ermhrung auf die Blułzucker- 
regulalion. I. Mitt. Beim Kaninchen stieg nach Griinfutterung, welches die Insulin- 
wrkg. steigern sollte, die nach STAUB ermittelte Blutzuckerkurve an, wahrend sie nach 
Hafer, der die Insulinwrkg. hemmt, fiel; nach Grunfiitterung bewirkt Saurezufuhr 
(Hemmung der Insulinwrkg.) einen Anstieg des Blutzuckers, Alkali (Steigerung der 
Insulinwrkg.) eine Blutzuckervcrminderung. Die Beeinflussung der Zuckertoleranz 
kann also nicht aus dem sauren bzw. alkal. Charakter der Niihrstoffe erklart werden, 
sondern beruht vielleicht auf einer Anderung des Kationengleichgewichts. Die naeh 
St a u b  ermittelten Blutzuckerkuryen geben bzgl. der Funktion des Inselsystems in 
der Leber keine eindeutigen Ergebnisso. (Arch. exp. Patliol Pharmakol. 1 3 9 . 290—301. 
Febr. Pecs, Univ.) ' ZlMMERMANN.

Arnold Hirsch, Zum Verhalten des Blutzuckers bei der Darreichung von O-piaten. 
Oberaichtsreferat. Vf. halt gegeniiber der Ansicht von SlMENAUER u. P UL FUR (vgl.
C. 19 2 9 . I .  1476) seine Behauptung aufrecht, daB Opiate auf den Blutzuckergeh. bei 
Diabetikern eine giinstigo Einw. ausuben. (Dtsek. med. Wchschr. 5 5 . 1129. 5/7. 
Berlin.) F r a n k .

Peter Weger, Wirkung des Strophantins auf die Form-elemenle des Blutes speziell 
auf die Thrombocyten und Leukocyten. Durcli Strophantininjektionen von 0,08 bis
0,15 mg pro kg wird beim Kaninchen eine starkę u. anhaltende Thromboeytose hervor- 
gerufen, die erst nach etwa 30 Tagen verschwindet. In  3 Yerss. tra t Leukocytose auf, 
die zeitlich m it der Thromboeytose zusammenfiel. (Skand. Arch. Physiol. 56. 291 
bis 301. Mai.) '  F r e u n d .

H. Sachs und G. Sollazzo, Die aktwierende Wirkung des Phenol-Alkohols auf die 
ReaklionśfaJiigkeil vonLipoidantigenen. Eine serolog. Analyse der vonN lN N I u.MOLINARI
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beschriebenen Rk.-Fahigkeit von Phenol-A. ais Antigen bei der Wa.Rk. ergab, daB 
Pkenol-A. beim Zusatz zu schwachen (heterogenet.) Lipoidantiseren, dereń Wrkg., 
so Yerstarkt, daB die Komplementbindungsrk. ein tritt. Die im einzelnen nicbt wieder- 
zugebende Yariation der Verss. unter Heranziehung abgestimmter u. nicht abgestimmter 
Lipoidantisera u. Modifikation der Zusatzteehnik zeigten, daB wohl hauptsachlich 
die Dispersitat der Lipoidantigene im Sinne einer Teilchenvergróberung durch Phenol-A. 
veranderfc wird. Im  Sonderfall der Wa.Rk. handelt es sich nicht um einen Antigen- 
ersatz, sondern um eine A ktm erung der in  ihrer Dispersitat veranderten Serumlipoide, 
die nunmehr m it den eigenen Lipoidantikórpern in  Rk. treten. Daraus kann eine 
Komplementbindung resultieren. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 1 1 2 . 325— 35. 
19/6. Heidelberg, Krebsinst.) SCHNITZER.

Michel Macheboeuf, Die Phyloloxine. Ausfuhrlicho Abhandlung iiber Vork., 
Eigg. u. physiolog. Wrkg. der Phytotoxine Ricin, Crolin, Abrin, Robin, PJiasin, Soja- 
agglulinin u. Phcdlin. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 237—52. April.) ZlMMERMANN.

Lotte Kimmelstiel, Zur Frage nach der Enlstehung von Antitoxin aus Diphtherie- 
łoxin unter dem Einflu/3 von Trypsin. Nachpriifung von Verss. von S d r a w o s m is - 
LOW u. KOSTROMIN ergab, daB es zwar gelingt, Diphlherielozin durch Trypsin  zu 
zerstoren, daB aber eine antitos. Wrkg. solchen Gemischen nicht zukommt. Wahr- 
scheinlieh wird durch den zu diesen Verss. notwendigen erheblichen Trypsiniiber- 
schuB das nacliinjizierte Toxin noch neutralisiert u. dadurch eine antitox. Wrkg. 
vorgetauscht. Geringe Trypsinuberschusse werden durch die antitrypt. Wrkg. des n. 
Organismus unwirksam gemacht. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 62. 245 
bis 251. 2/7. Breslau, Hyg. Inst.) S c h n it z e r .

Kurt Meyer, Zur pharmakologischen Analyse der anaphylaktischen Reaktion. 
Anaphylaxieverss. am isolierten DaTm von gegen Pferdeserum sensibilisierten Meer- 
schweinchen. Atropinisierung des Darmes hemmte den E in tritt anaphylakt. Rk. 
.nicht, obgleich die Atropindosis stark genug war, um die Rk. auf eine hohe Pilocarpin- 
dosis zu yerhindern. Dagegen kann durch Atropin die bereits eingetretene anaphylakt. 
Rk. bei schwachem Antigenreiz schneller zum Abklingen gebracht werden. Auch 
diese Rk. verlauft nicht iiber den Vagus. Papaverin oder Chloralose verhindern durch 
Muskellalimung das Zustandekommen des anaphylakt. Schocks. Eine Storung der 
Antigen-Antikórper-Rk. findet, wie Desensibilisierungsverss. am passiv anaphylakt. 
Praparat zeigten, nicht sta tt. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 62. 270—82. 
2/7. Berlin, Virchow-Krankenhaus.) S c h n it z e r .

W. Storni van Leeuwen, Uber die spezifilut der Allergenreaktionen. Nach Be- 
sprechung der wichtigsten Allergene, d. h. der Prodd. der tier. Haut, der Klima- 
allergene (Hausstaub, Mikroorganismen, Milben, Bettfedern usw.) werden an Hand 
von Versuchsbeispielen die Móglichkeiten dargestellt, Iden tita t oder Verschieden- 
heit der einzelnen Allergene zu ermitteln. Dabei ist allerdings nur das Schimmelpilz- 
allergen relativ rein zu gewinnen, wahrend die Tierhaarantigene bei den Klima- 
allergenen eine Rolle spielen u. umgekehrt. Durch die Hautrkk., die entweder 1. an 
zahlreichen verschiedenen Allergikern durchgefiihrt werden mussen, 2. durch dio 
Methode der órtlichcn DesensibUisierung oder 3. durch die passive Obertragung der 
Allergie auf n. Menschen u. Priifung einer mogliclien Desensibilisierung kann man 
m it einem gewissen Grade von Siclierheit die Verschiedenheit zweier Allergene fest- 
stellen. Die Iden titat kann man nicht sicher nachweisen. Die 3. Methode m it Hilfe 
passiver Obertragung u. Desensibilisierung ist meist unspezif. (Ztschr. Im m unitats
forsch. exp. Therapie 62 . 360— 89. 1/8. Leiden, Pharmakotherap. Inst.) Sc h n it z e r .

W. Storm van Leeuwen und P. N. Tissot van Patot, Uber den Mećhańismus 
der allergischen Haulreaklionen. Wird eine allerg. Hautrk. an der gleiehen Stelle 
(zum Zweck der Desensibilisierung) wiederholt angestellt, so wird sie allmahlich 
immer schwaelier. Dabei verschwinden beido Bestandteile der Rk., Quaddel u. 
Rotung, oft aber nur die letztere. Dies sprieht gegen die Ansicht von L e w is , daB 
das Allergen eine die Rk. gebende histaminiihnliche Substanz freimacht; vielmehr 
hat das Allergen wohl zwei Angriffspunkte, an dereń einem die Quaddel lierror- 
gerufen wird, am anderen die Rotung. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 
62. 410—15. 1/8. Leiden, Pharmakotherap. Inst.) S c h n it z e r .

W. Storm van Leeuwen und J. van Niekerk, Uber die Empfindlichkeit der Haut 
von Nonnalen und Allergikern gegen Nichlallergene. Hautrkk. bei n. u. uberempfind- 
lichen Menschen m it Histamin 1:3000 u. Pepton 1:200 bzw. 1:1000. Allergiker 
reagieren wie Normale, sofern sie im anfallsfreien Stadium untersucht werden. (Ztschr.
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Immunitatsforsch. exp. Therapie 62. 405— 10. 1/8. Leiden, Pharmakotherap.
Inst.) S c h n it z e r . _

W. Storni van Leeuwen, K. Krause und P. N. Tissot van Patot, Uber die 
Uberempjindlichkeit gegen Hausslaub. Verss. an Mcnscken m it 7 verschiedenen Haus- 
staubproben nach den im Yorhergehendcn Ref. genannten 3 Methoden. Die Extrakte 
wurden 1 Stde. m it physiolog. NaCl-Lsg. extrahiert u. durch Berkefeld- oder Chamber- 
landkerze filtriert. Gebrauchsverd. 1: 10. Das Hausstauballergen ist in 80% Ursache 
des Asthmas bei deutschen u. liolland. Kranken. Die verschiedenen E strak te ent- 
halten w'ahrscheinlieh ein gemeinscliaftlich dominierendes Allergen. (Ztsehr. Im- 
munitatsforśch. exp. Therapie 62. 390— 404. 1/8. Leiden, Pharmakotherap.
Inst.) S c h n it z e r .

X. Chahovitch, Eiweifizucker und Dekamethylendiguanidin. Nach Synthalin- 
zufuhr steigt der Eiweifizucker; m it dieser Erscheinung ist jedoch dio Senkung des 
Geh. an freiem Zucker (Umwandlung) durch Synthalin nicht zu erklaren. (Compt. 
rond. Soc. Biologie 100. 1218— 19. 3/5. Belgrad,'Inst. de pathol.) O p p e n h e im e r .

O. S. Gibbs, Die Wirhung von Drogen auf die Harnsauresekrelion beim Huhn. 
Drogen, die das autonome Neryęnsystem beeinflussen, haben nur dann Einflufi auf 
die Nierensekretion, wenn sie den Gesamt- bzw. Lokalkreislauf beeinflussen. P ituitrin  
u. Atophan yermindern dio Urinabscheidung, das erste die Wassermenge, das zweite 
den Harnsauregeh. Nach Harnsaureinjektion W'ar Urinmenge u. ausgeschiedene Ham- 
sauremenge erhoht. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 35. 49—62. Jan . Halifax, 
UniV.) ZlMMERMANN.

H. Bierry, Uber Olucide und Glucidbildner im  Iluhnerei. Nach Hydrolyse der 
Albumino (Oyalbumin, Vitellin) steigt die Red.-Fahigkeit der im Ei enthaltenen Stoffe, 
almlich wie es im Blut gefundon wi;rde. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 579—80. 
21/6. Marseille.) Op p e n h e i m e r .

R. J. Blackham, Zucker ais Nahrungsmittel. Zusammenhangender Vortrag iiber 
Zucker, dessen besonderer W ert ais Nahrstoff auf seiner Yerdaulichlceit, leichter 
Assimilierbarkeit u. Proiswurdigkeit beruht. (Journ. Stato Medicine 37. 455— 61. 
Aug.) • Gr o s z f e l d .

Henry C. Sherman, D. B.  Jones, T. P. B. Jones, E. L. Fisk und C.-E. A. 
Winslow, Vitamine ais Fakioren der Gesundheit und Nahrungswerte. Der Bericht des 
Komittees fur Ernahrungsprobleme an „the Food, Drugs and N utrition Sektion of 
the American Public Health Association" zur 57. Jahresversammlung in Chicago, 111., 
16. Oktober 1928 besehaftigt sich m it der Doppelnatur des Vitamins B. Dio bisher 
mitgeteilten Verss. zur Vorbeugung bzw. Heilung der Polyneuritis von Tauben be
statigen die antineurit. Wrkg. der verwendeten Mittel. Nahrungsmittel, die bei der 
Wachstumsmethode ais reich an Vitamin B befunden wurden, haben ais wertvolle 
Quelle sowolil des antineurit. ais auch des Antipellagra-Yitamins zu gelten, da beide 
wesentlich fiir das Wachstum sind. Nahrungsmittel, die bisher ais minderwertig in 
bezug auf B-Yitamin befunden wurden, sollten nunmehr auf die Einzelfaktoren unter- 
sucht werden; sie mógen reicher an dem einen Faktor sein ais an dem anderen. So 
sei Vollweizen reich an antineurit., Milch dagegen reich an Antipellagravitarnin. Bei 
gleiclizeitigem GenuB der beiden Nahrungsmittel ist die Wrkg. erhoht. Der liitze- 
bestandigere Faktor des Vitamin B wurde ais Yorbeugungsmittel gegen pellagra- 
ahnlicke Symptome betrachtet. Vermutlich erhohen aber auch andere Stoffe der 
Nahrung die Resistenz gegen die ICrankheit. Pellagra ist keine so ausgesprocliene 
Mangelkranklieit wie Beriberi u. Skorbut. Nach JOBLINGs u. anderer Ansicht ent
steht sie durch einen Infektionskeim. Die Disposition zur Erkrankung besitzt ein 
durch unzweckmaBige Ermihrung untererniilirter Korper. Nach einor anderen Hypo- 
these wird Pellagra durch einen fettloslichen Stoff verhutet. Diesbezuglich wird auf 
die Verss. von U n d e r h i l l  u . M e n d e l  (Amer. Journ. Physiol. 83 [1927]. 589) ver- 
wiesen. Zur Verhiitung der Pellagra gibt es heute genug diiitet. Mittel; besonders 
wirksam sind Milchprodd. (Amer. Journ. publ. Health 19. 482—87. Mai.) M u r s c i ih .

Birger Rósió, Beitrag zur Kenntnis des Yorkomimns des A-Vitamins in  Blut 
und Blutserum von Haustieren, in  Kuhmilch, Milchproduklen und in  einigen Futter- 
mitteln. Mittels der von C a r r  u . P r i c e  (C. 1926. II. 2831) modifizierten colorimetr. 
Methodo von R o s e n h e im  u. D ru m m o n d  (C. 1926. I. 1677) wurde der Geh. des Blut- 
serums u. Blutes yerschiedener Tiere, der Geh. yon Milch u. Milchprodd. u. einiger 
Futterm ittel an solclien Substanzen (A-Vitamin) bestimmt, die m it SbCl3 reagieren. 
Es ergab sich: Bestimmto groBere Diffcrenzen im A-Vitamingeh. des Serums zwischen
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den Haustieren Pferd, Rind, Schaf u. Zicge lieBen sieli nicht nachweisen; dazu waren 
die Variationon bzgl. Geschlecht, Alter, Traclitigkeit innerlialb jeder Tierart zu groB. 
Es seheint indes, ais ob das Serum vom Rind einen lióheren Vitamingeh. habe ais 
das von Pferden. Der A-Vitamingeh. des Serums sinkt m it zunehmendem Alter des 
Tieres. E in EinfluB des Geschlechts konnte nicht erkannt werden. Tragende Tiere 
scheinen einen lióheren Vitamingeh. zu haben ais nicht tragende. Die in einem Einzel- 
falle festgestellte Menge Vitamin A im Gesamtblut betrug nur die Halfte des im 
Serum gefundenen Wertes. Zur Best. des A-Vitamingeh. von Milch u. Sahne wurde 
die aus diesen gewonnene Butter untersucht. Die fiir Milch von versehiedenen Kiihen 
gefundenen Werte stiegen von 23 auf-163 blau LOYIBOND-Einheitcn pro 1 kg Milch, 
je nach Qualitat u. Eettgeh. der Milch. Die Unterschicde werden auf die verschiedenc 
A rt der Fiitterung zuruckgefiihrt. Samtliehe Vers.-Ergebnisse haben lediglich einen 
Orientierungswert. Zur Feststellung yon Normen ist die Zahl der untersuchten Fiille 
viel zu gering. (Ztschr. physiol. Chem. 1 8 2 . 289—305. 10/6. Stockholm, Univ.) MURSCH.

Walter H. Eddy, Eine Revision der Vitamin B-Versuche. Das von WILLIAMS 
gewonnene, m it antineurit. Eigg. begabte Hefeextrakt, das vollig frei von dem Anti- 
pellagrafaktor ist, u. andererseits Hefe, dic durch Erhitzen im Autoklaven nur noch 
die Antipellagrafraktion enthalt, stellen geeignete Materialien zur Priifung der ver- 
schiedenen vitamin-B-haltigen Nałmmgsmittel auf ihren Geh. an Antipellagra- bzw. 
an dem antineurit. Faktor dar. Mittels dieser Priiparate wurde in Verss. an R atten 
festgestellt, daB reife Bananen mindestens 3mal so viel des Antipellagrafaktors ent- 
halten ais an neurit. u. daB auch frischer, gekochter Spinat reielier an dem ersteren 
ais an letzterem ist. Bei Vogeln konnte im Gegensatz zu den R atten m it dcm WlLLIAMS- 
schen Priiparat oder der im Autoklaven erliitzten Hefe ltein n. Waclistum erzielt werden, 
wahrend Vollkorn oder Hefe sowohl antineurit. wirkten ais aueh Gewichtszunalmie 
bedingtcn. Vf. ist gencigt, aus diesen Erscheinungen auf eine multiple N atur des 
B-Vitamins zu sclilieBen. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 25. 125—27. 1927. Columbia 
Univ. Sep.) M u r s c h h a u s e r .

Robert Henry Aders Plimmer, William Henry Raymond und John Lowndes, 
Emahrunqsversućhe. IX . Vergleiche>ide Vitamin B-Werte von Nahrungsmilteln. Hiilsen- 
fruchte und Niisse. (VIII. vgl. C. 1928. I. 1787.) Entgegen friiheren Befunden (1. c.) 
wurde von den Vff. festgestellt, daB Hiilsenfruchte einen iilmlichen Geh. an Vitamin B 
haben, wahrend Niisse betrachtliche Schwankungen in diesem aufweisen. Das Er- 
gebnis ist tabellar. zusammengestellt; der Wirkungsgrad von getrockneter Hefe, von 
der 4%  in der Nahrung ausreichten, um Tauben fiir 26 Wochen u. liinger vor Poly- 
neuritis zu schiitzen, wird gleich 100 gesetzt. Ais Kriterium dienten Anzeiclien einer 
Erkrankung (Polyneuritis). Die erste Zahl bedeutet: Erforderlicher prozentualer Bc- 
trag in der Nahrung zur Gesunderhaltung; die in Klammern gesetzte: Relative Mengc 
Vitamin B. Getrocknete Hefe 4 (100); ŚpliBerbsen 30 (13); Linsen 30 (13); Welsche 
Bolmen 40 (10); Sojabolmen 30 (13); Erdniisse 20 (20); Mandeln 40 (10); Haselniisse 20 
(20); Getrocknete Kastanien 40 (10); Coeosniisse keine Gesunderhaltung (0); Kaffee- 
bohnen griin iiber 30 (weniger ais 13); Kaffeebohnen geróstet keine Gesunderhaltung (0). 
Dic Zahlen sind nicht direkt m it den friiher ermittelten fiir Getreide (1. c.) vergleichbar. 
(Bioehemical Journ. 23. 546 — 58. London, St. Thomas’s Hospital Medical 
School.) M u r s c h h a u s e r .

Ralph Hoagland, Anlineuritische und uwsserlosliche B-Vilamine in Rind- und 
Schweinefleisch. Mageres Scliweinefleisch erwies sieli ais eine ebenso ausgezeichnete 
Quelle von antineurit. Vitamin wie Bierhefe. 5%  getroeknetes Fleisch schiitzen 
Tauben gegen Polyneuritis u. Gewichtsverlust fiir 8 Wochen u. langer. Die Menge 
entspricht einer taglichen Einnahme von 1 g getrockneten Flcisches fiir eine Taube 
von 400 g. Frischer u. geraucherter Schinken verhielten sich ebenso. Von getrocknetem 
mageren Rindfleisch waren zur Erzielung des gleichen Effektes 7—8 g pro Tag erfor- 
derlich. — Mageres Schweinefleisch erwies sich auch ais gute (Juelle fiir W.-l. B-Vit- 
amine, enthalt aber etwa nur 1/3—1/4 von getrockneter Bierhefe. Zur Erzielung eines 
vorziiglichen Waehstums waren bei R atten 1,6 g getrockneten Fleisches je Tag erfor- 
dcrlieh. Frischer u. geraucherter Schinken wirkten ebenso gunstig wie das Schwcine- 
fleisch. Aus einem Vergleich der antineurit. Wrkg. m it dem B-Vitamingeh. von Hefe u. 
Schweinefleisch geht hervor, daB getrocknete Bierhefe reichcr an dem hitzebestandigen 
Vitaminfaktor ist ais das Fleisch. Mageres Rindfleisch enthalt weit weniger B-Vit- 
amine ais Schweinefleisch. Fiir ein vorziigliehes Wachstum von R atten wurden 
40—70% in der Nahrung beniitigt, wahrend von Schweinefleisch nur 15—25, von
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Bierhefe nur 5% erforderlich waren. (Journ. agricult. Res. 38- 431—4G. 15/4. U. S. 
Dep. of Agriculturc.) ' Mu r s c h h a u s e r .

P. Reyher, Vber den Gehalt der Kuhmilch an anlineurilischem B-Viiamin. Fest- 
stellung, daB dic Kuhmilch in Berlin einen selir geringen Geh. an Vitamin B aufweist, 
Wintermilch ist B-armer ais Sommermilcli, weshalb besonders im W inter m it B-hypo- 
vitaminot. Zustanden bei Siiuglingen zu rechnen ist. B-Vitamin zeigt auch deutliclicn 
EinfluB auf don Appetit. Bei Tauben-Beriberiverss. m it Frauenmilch konnte in 2 Fiillen 
m it Milch von Ammcn, dereń Kinder Anzeiclien von Spasmophilie (Laryngospasmus) 
zeigten, nach verhaltnismaBig kurzer Versuclisdauer Polyneuritis hervorgerufen werden, 
m it anderer Frauenmilch nicht. (Arch. Kindcrheilkunde 84. 55— 67. 1928. Berlin- 
WeiBcnsee, Stadt. Sauglingskrankenhaus. Sep.) G r o s z f e l d .

Hazel E. Munsell, Polierler Reis ais Quelle fiir Vitamin B. In  Verss. an R attcn 
wird die Doppelnatur des Vitamins B, das sieh aus einem warmeempfindlichen, Poly
neuritis u. Beriberi verhiitenden Vi tarnin F  u. einem warmebestandigeren, Pellagra 
verhiitenden Vitamin G zusammensetzt, studiert. Zu der vitaminfreien Grundnahrung 
wurde. teils Hefe, teils polierter Reis zugesetzt, die beide die Vitamine F  u. G. ent- 
halten. Um festzustellen, ob Vitamin F  das Wachstum beeinflussc, wurde fur einen 
Teil der Vorss. die Hefe im Autoklayen erhitzt. Ergebnis: Beide Yitaminfaktorcii 
wirken wachstumsfordernd. Fiir die Erganzung einer Ńahrung an Vitamin F  ist mclir 
Hefe erforderlich ais fiir Erganzung an Vitamin G. Bei Verwendung von Hefe ist 
Vitamin F  der erste Faktor, der eine Vitamin-B-freie Kost erganzt. Fiir dic Erganzung 
einer Nahrung (in bezug auf das Wachstumsoptimum) an Vitamin G ist mehr poliertcr 
Reis erforderlich ais fiir Erganzung an Vitamin F. Poliertcr Reis enthalt dcmnach 
sehr wenig Vitamin G, ist dagegen reich an Vitamin F. (Yolksernahrung 4. 167 bis 
168. 5/6.) M u r s c h h a u s e r .

Wallace Ruddel Aykroyd und Margaret Honora Roscoe, Das Vorkommen 
von Yitamin B 2 in  gewissen Nakrnngsmilteln. Die Unterss. befassen sich hauptsachlich 
m it der Frage des Vitamin B2-Gehaltes von Mais u. Weizen u. zwar im Hinbliek darauf, 
daB die mensohliche Pellagra mehr eine Krankheit der Mais-, ais der der Weizen- 
konsumenten darstellt. Daneben wurden andere Nahrungsmittel, aber weniger ein- 
gehend, auf ihren Vitamin B2-Geh. untersucht. Zur Feststellung des Vitamin B2-Gch. 
diente das Verf. von C h ick  u . R o sco e  (C. 1929. II. 321). Der Vitamin B2-Geh. eines 
Nahrungsmittcls wurde festgestellt durch Ermittlung der geringsten Menge, die zur 
Erzielung eines n. Wachstums bei jungen R atten erforderlich ist (11—14 g pro Woche). 
Die m it einer sonst vollwertigen, aber Vitamin B2-freien Grundnahrung emiihrten 
Kontrolltiere blieben im Gleichgewicht u. die Mehrzahl derselben zeigte Hautsymptome. 
Zusatz von Yitamin B2-haltigen Nahrimgsmitteln besserte die Dermatitis u. bewirkte 
Gewichtszunahmc. Der Vitamin B2-Geh. von Wcizen u. Mais is t gering, von Mais 
im ganzen geringer ais von Weizen. Keimling u. Kleić von Weizen sind bessere Vitamin- 
ąuellen ais das Endosperm, u. untereinander ungefahr gleichwertig in dieser Hinsicht. 
Der Maiskeimling ist keine so reiche Vitaminquelle; ganzer Mais ist besser, ais Mais- 
Endosperm. — Getrocknete Erbsen haben einen niedrigen Geh. an Yitamin B2. Ge- 
trocknete Ochsenleber, Hefe u. frische Vollmilch sind ausgezeichnete Quellen fiir 
Vitamin B2. Getrocknetes Fleisch u. Eidottcr sind weniger reich daran, aber reiclier 
ais Cerealien. Die Befunde sprechen fiir eine Iden titat des Vitamin B2 m it dem Pellagra- 
vorbeugenden „ P P “-Faktor von GOLDBERGER u . dem Faktor, welchcr „black-tongue“ 
beim Ilunde verhiitet. (Bioehemical Journ. 23. 483—97. London, Lister Inst.) MURCHH.

Harriette Chick, Der Ein fiu  [i der Behandlunrj mit salpetriger Saure auf das 
Vitamin B 2. Nach Mc COLLUM u. SlMMONDS (C. 1919. I. 52) behalt das W.-l. Y it
amin B scinc wachstumsfórdernde Eig. nach Behandlung m it salpetriger Saure vollig bei. 
Die yorliegende Untors. bcstiitigt dic hieraus zu ziehende SchluBfolgerung, daB auch 
Vitamin B2 nach Behandlung m it salpetriger Saure seine Wrkg. auf das Wachstum 
junger R atten  noch in vollem Umfang besitzt. L e v e n e s  gegensatzlicher Bcfund 
(C. 1929. II. 465) ist damit widerlegt. (Bioehemical Journ. 23. 514—16. London, 
Lister Inst.) Mu r s c h h a u s e r .

Harriette Chick und Margaret Honora Roscoe, Ein Versuch, Viłamin B2 
von Vilamin B 1 in  Hefe zu Irennen und ein Vergleich seiner Eigenschaften mil deneii 
des anlineuritischen Vitamins B1. Es wurde festgestellt, daB im Yerlauf der Herst. 
des antineurit. Praparates nach P e t e r s  ł/2—3/4 des gesamten Vitamins B2 der Ori- 
ginalhefe bei der Behandlung m it Bleiacetat u. einer pn von 4,7 niedcrgeschlagen 
werden. Bei neutraler oder schwach alkal. Rk. war dic Ausbeute noch besser. Bei
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der Zers. des Blei-Nd. m it H 2S erhalt man eine Mare Lsg. von Yitamin B2. Von dem 
so gewonnenen Prod. waren zur Erzielung eines n. Wachstums von jungen B atten  
boi einer Nahrung, die lediglich frei von Yitamin B2 war, 0,03 g der Trockenmasse 
erforderlich (entspreehend 0,5 g Originalhefe). Das Prod. enthalt mehr oder minder 
Vitamin B,, je nach der Bk. bei der Pracipitation. Vitamin B2 ist unl., Vitamin Bj 1. 
in A. von 92 Gewichts-%. Es gelang jedoch nieht, ein von Vitamin Bj freies Yitamin B2 
mittels A. zu gcwinnen. Beide Vitamine diffundieren durch Cellophan. Beide werden 
durch ultraviolettes Licht zerstort, B2 rascher ais Bi. (Biochemical Journ. 2 3 . 504—14. 
London, Lister-Inst.) M u r s c h h a u s e r .

Rene Fabre und Henri Simonnet, Vergleich des Wcrles biologischer wid physi- 
kalischer Priifung bestrahlten Ergosterins. Verschieden bestrahlte Ergosterinpraparate 
u. Fraktionen derselben von gleiclier antiracliit. Wirksamkeit zeigen zum Teil von- 
einander stark abweichende Absorptionskuryen im Ultraviolett. Es erscheint deshalb 
den Vff. verfriiht, fiir das biol. akt. Prod. ein definitives Absorptionsspektrum an- 
zugeben. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 88 . 424—26. 28/1.) M u r s c h h a u s e r .

John Clifford Hoyle und Harry Buckland, Weitere Beobachtungen iiber die Wirkung 
gro/Ser Dosen von bestrahlłem Ergosterin. Die Verss., in denen grofie Dosen von be- 
strahltem Ergosterin an R attcn verabreicht wurden, bringen eine Bestatigung der 
Ergebnisso von D ix o n  u, H o y l e  (C. 1 9 2 9 . I. 1836). Besonders betont wird das 
Fehlen eines andauernden u. deutlichen Gewichtsverlustes sowie die naeh dcm Tode 
gefundenen Kalkkonkremente ais Hauptmerkmale dieser Verss. Dio Vers.-Tiere zeigen 
eino fortgesetzte Diurese ohne Erhóhung der Gesamtausscheidung von Phosphaten u. 
Chlorid u. ohne eino wesentliche Anderung der Harnrk. (Biochemical Journ. 23 . 
558—66. Cambridge, Pharmakolog. Lab.) M u r s c h h a u s e r .

Sadayuki Hamano, Uber die antirachilische Wirkung von Biosterin. l/ioo—5/ioo mg 
Biosterin pro Tier Yerhinderten bei Ratten, die m it STEENBOCKs Nahrung 
Nr. 2965 gehalten wurden, das Auftreten von Rachitis. 2 mg des Handelspraparats 
„Riken Vitamin A“ hatten denselbenEffekt. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts] 
Tokyo 2. 38. April.) W a d e h n .

Pierre Lavialle, Die B-Faktoren. Verschiedene Inkubalionsdauer der Polyneuritis 
bei Tauben, je naeh der Art des Futters. Eine Taube, die m it auf 130° erhitzton Kórnern 
gefiittert wird, zeigt erst naeh 5 Monaten Polyneuritis. (Buli. Soc. Chim. biol. 11 . 
475—76. April.) Z im m e r m a n n .

Masataro Miura, tlber die Oryzaloxintheorie. Bei Verss. an Tauben u. R atten 
konnten die Ergobnisse, die T e r u n c l u  an Kiicken erhalten hatte, nieht bestatigt 
werden. Der Nachweis eines Toxins im Alkoholextrakt von poliertem Reis konnte 
nieht gefiihrt werden. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 39—41. 
April-) W a d e h n .

David Rapport und Howard H. Beard, Die Wirkung der Proleinspaltprodukte 
auf den Stoffwechsel. I II . Weitere Erforschung von fraktimierten Hydrolysaten von 
Proteinen und Aminosauren wid' ihre Beziehung zur spezifischen Wirkung der Proteine. 
(II. vgl. C. 19 2 7 . II. 1047.) Laut Yff. steigert die Dicarbon- u. die Diaminosaurefraktion 
von Casein- u. Gelatinehydrolysaten den Gesamtstoffwechsel des Hundes. Spezif. wirk- 
sam in diesen Fraktionen waren Glutaminsaure, Asparaginsiiure u. Arginin, ebenso 
Cystin, wahrend Histidin den Stoffweclisel nieht beeinfluCte. Die Wrkg. der Protein- 
fraktion entsprach durchaus dem Effekt, den man aus dem Aminosaurengeh. errechnen 
konnte. Es wurde beobachtet, da(3 bei einem Anstieg. des Korpergewichts von 10% 
innerhalb yon 2 Monaten der Grundstoffwechsel des Versuchstieres konstant blieb. 
(Journ. biol. Chemistry 80 . 413—29. Dez. 1928. Cleveland, Western Reserye 
Univ.) Z im m e r m a n n .

Ralph C. Corley, Weitere Beobachtungen uber die Bezieliungen des Galaktose- und 
Glucosestoffwechsels. (Vgl. C. 1928. II. 1007.) Bei gleichzeitiger Injektion (intravenós, 
Kaninchen m it Tartratnephritis, Urinretention) von Gralaktose u. Glucose wird die 
Zoit bis zum Verschwinden der Galaktose aus dcm Blut nieht verandert. Bei Glucose- 
injektion wird der Geh. des Bluts an Galaktose, naeh Fiitterung m it diesom Zucker, 
stark  vermindert. Umgekehrt wird die Glucoseresorption bei Galaktoseinjektion 
nieht beeinfluBt. Insulin  fordert die Ausnutzung von oral oder intrayenos zugefiihrtcr 
Galaktose, u. hier sind die Beziehungen des Stoffwechsels bcider Zucker zu suchen. 
(Procecd. Soe. exp. Med. Biol. 26. 694—96. Mai. New Orleans, Tulane-Univ., Scliool 
of Męd.) O p p e n h e i m e r .
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Hans Horsters und Hans Rothmann, Ober den Einflu/3 peroral zugefiihrter 
Gallcnsauren auf den Z v cicer stoffwechsel des Diabetischen. Cholsaure, Desoxycliolsdure, 
Dehydrocholsdure senken beim n. u. diabct. Menschcn den Niichternblutzucker. Boi 
loiehtcn Diabetesfallen konnen pcrorale Gallensaurcgaben dio Kohlcliydrattoleranz 
verbessern. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 142. 261—70. Juni. Halle, Mcd. Univ.- 
Klin.) O p p e n h e i m e r .

Ralph C. Corley, Aminosaurestofftcechsel. I I . D<& Schicksal des P-Alanins und 
der e-Amiiwcapronsaure im phlorrhizinierlen Hund. (Vgl. C. 1927. I. 312.) Es wird 
walusoheinlieh gemacht, daB p-Alanin u. e-Aminocaproiisdure beim vollstandig plilorrhi- 
zinvergifteten Hund nicht ais Zuckerbildner funktionieren. (Journ. biol. Chemistry 81. 
545—49. Marz. New Orleans, Tulane Univ.) Z im m e r m a n n .

F. Kiimmell, Oligodynamische Wirkungen. Ubersicht iiber den derzeitigen 
Stand der Frage. (Pharmaz. Ztg. 74. 933—34. 20/7.) H a r m s .

WendellH. Griffith, Benzoylierle Aminosduren im  tierischen Organismus. IV. Mitt. 
Eine Methode zur Erforscliung des Ursprungs des Glycins. (III. vgl. C. 1926. I I . 2736.) 
Bekanntlieh wird Benzoesiiuro aus dem Organismus ais Hippursiiure ausgeschieden. 
Giftwrkg. t r i t t  erst in dem Moment auf, wo das gesamte aus der Nahrung stammende 
Glykokoll zur Benzoylierung verbraueht ist. Lebensfiihigkeit u. Waclistum von jungen 
R atten bei benzoathaltiger Kost waren nur dann zu beobachten, wenn in dieser Nahrung 
eino der Benzoesaure u. der Gewebsneubldg. aquivalente Menge Glycin yorhanden war. 
(Journ. biol. Chemistry 82. 415— 27. Mai.) Z im m e r m a n n .

Reid Hunt und R. R. Renshaw, Wirkung bestimmter heterocyclischer Verbindungen 
auf das autonome Nervensystem. Vff. untersuehen eine groBe Anzahl von Pyridin  u. 
Piperidinkbrpcm  u. dereń D eriw . auf ihr Verh. gegen das autonome Nervensystem. 
Ein allgemein gultiger Zusammenhang zwischen Wrkg. u . chem. Konst. lieB sich nicht 
crmitteln. (Journ. Pharmaeol. exp. Therapeuties 35. 75— 98. Jan. New York, 
Univ.) Z im m e r m a n n .

Maurice L. Tainter, Pharmakologische Wirkungen von Phenylałhanolamin. Zur 
lokalen Anwendung in der Naso bei angeschwollener Schleimhaut u. ais Mydriatikum 
diirfte Phenoldthylamin m it Vorteil zu yerwenden sein. Die Mydriasis wird durch 
direkte spez. Reizung des Radialmuskels heryorgerufen. Weniger anwendbar ist das 
Amin bei gestorter Zirkulation (Shock, hypoton. Zustande). Der Herzschlag wird be- 
schleunigt u. verstarkt, der Blutdruck erhóht. — Der isolierte Uterus Yerschiedener 
Tierarten wird durch das Amin durchgangig sogar nach Lahmung der sympath. Nerven 
erregt. Phenyliithanolamin w irkt muskulotrop u. nicht iiber die sympath. Nerven. 
Die Wrkg. ist also dem Tyramin u. dem Ephedrin ahnlich. Die Giftigkeit ist 
geringer ais beim Ephedrin. (Journ. Pharmaeol. exp. Therapeuties 36. 29—54. Mai. 
San Francisco, Stanford Univ. School of Med.) W a d e h n .

Ch. Girod, Untersuchungen uber einen etwaigen Abbau der 5-Jod-, 5-Brom-, 
5-Clilor- und 3.5-Dibromsalicylsauren im  Tierkorper. Nach Eingabe der genannten 
Sauren per os tra t im Urin starkę Glucuronsaurerk. auf. Das Halogen blieb in organ. 
Bindung; es wird wahrscheinlieh gemacht, daB die Sauren den Organismus unzers. 
passieren. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 9. 513—20. 1/6.) Z im m e r m a n n .

Jean J. Bouckaert und C. Heymans, Tetrahydro-P-iwphlhylamin und Ergotamin. 
Ergotamin intrayenos (3—4 mg/kg) beeinfluBt die Temp. beim Kaninchen nicht u. 
ist ohne EinfluB auf die Temperatursteigerung durch das Naphthylamin; es ist ohne 
EinfluB auf den Blutzuckergeh. Adrenalin subeutan ruft Blutzuckeranstieg wechselnden 
Grades heryor, der durch Ergotamin gemindert wird. Der Blutzuckeranstieg durch 
das Naphthylamin wird durch Ergotamin nicht beeinfluBt, ebensowenig die Druck- 
steigerung. (Ar. In t. Pharmacodynamie Thćrapie 35. 137—52. Gent, Univ.) ZlMM.

Eugen Jeckl, Die Vorleile der Lachgasnarkose. Vf. halt N20  ais unsehadliches 
Narkotikum fiir besonders indiziert bei Patienten m it Leberschadigungen, Carcinoma- 
tosen, Potatoren, Tuberkulosen u. allen, dereń Allgemeinzustand schlecht ist. 0 2-Zu- 
gabe gestattet im allgemeinen Cyanose u. Asphyxie zu vermeiden. In  schwierigeren 
Fallen empfiehlt er zur Coupierung der Cyanose geringe A.-Beigaben. Zur Vorbereitung 
bewiihrt sich Pantopon u. Morphium m it Atropin. Giinstig kann auch eine Kombi- 
nation von Lokalanasthesie mit N20  wirken. Die postoperativen Gefahren sind gering. 
Die Hóchster Apparatur wird, wenn sie auch nicht Yollkommen sei, gelobt. (Wien. 
med. Wchschr. 79- 705—07. 25/5. Wien, Mariahilfer Spital.) F r e u n d .

I. Wymer und H. FuB, Die Saurebasenverhalt?iisse bei der Averlinnarko.se. Zu- 
gleich ein Beitrag zur pathologiscJicn Physiologie der Averlinnarkose. Die Alkalireservo
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sinkt beim Kaninchen sclion 1 Stde. nachEinlauf unter die Norm. Die [H']-Konz. des 
Blutes wird betriichtlich erhoht. Die aktuelle Rk. des Urins Yersehiebt sieli deutlieh 
nach der sauren Seite, u. zwar nimmt die Saucrung innerhalb 24—48 Stdn. noch weiter 
zu. Die Ammoniakzahl ist nach der Narkoso erhoht u. erreicht selbst nach 24 Stdn. 
die Norm nicht wieder. Aceton wurde nicht nachgewiesen, Zucker dagegen in 3 von
5 Fallen. Der Blutzucker steigt nicht unerheblich. Die C02-Menge u. die C02-Spannung 
des arteriellen Blutes weist kfline einheitlichen Vcranderungen auf. Beim Menschen 
verlaufen dio Anderungcn des Saure-Basenhaushalts ahnlich, wic beim Kaninchen. 
Die Andcrung des Siiure-Basenhaushalts durch Avertinnarkose ist ais eclite Acidose 
aufzufassen, bedingt: 1. durch Einwanderung patholog. Sauren ins Blut, 2. durch 
Hemmung des Atemzentrums. (Dtsch. Ztschr. Chirurgie 211 . 281—300. 1928. 
Sep.) F r e t jn d .

Julien D. Constantin, Allgemeine Anaslhesie durch intravenose Injektion von 
Athylalkohol. Die Technik der Injektion erfordert 2 sterile Lsgg.: 1. eine isoton.
Glucoselsg., 2. eine Lsg., enthaltend 30 ccm 96°/0ig- Athylalkokol u. 70 cem 2b°/0ig.
Glucoselsg. Von der ersten Lsg. werden zunachst einige ccm intravenos zugefuhrt, 
worauf durch einen Zweiweghalin die zweite Lsg. in einer Menge von ca. 10 ccm in 
30 Sek. intravenós gegeben wird. Der E in tritt der Anasthesio erfolgt 2— 15 Min. spater. 
Die Dosierung des Alkohols betragt pro kg Kórpergewicht 2—3 ccm 96%ig. Athyl- 
alkohols. Ncbcn- oder Nachwrkgg. wurden nicht beobachtct. Vielmehr wird die 
Narkose u. das postnarkot. Stadium ais angenehm geschildert. (Lancet 216 . 1247. 
15/6.) F r e u n d .

Olga Stender, Verstarkung der lokalanasthesiercnden Wirhung des Cocains und 
ciniger seiner Ersatzmiticl durch Paarung mit antipyretischen Oiften. Vf. untersucht 
die lokalanasthesierende Wrkg. der salzsauren Salze von Cocain, Tropacocain, Novocain, 
Alypin, fl-Eucain, Stovain, Psicain u. Tutocain in Koinbination m it den antipyret. 
Giften Anlipyrin, Pyramidon, Melubrin, Antifebrin, Phenacetin u. Lactoplienin. Dic 
Vorss. wurden an der Cornea des sehr empfindlichen Meerschweinchens ausgefuhrt u. 
die Substanzen in physiol. NaCl-Lsg. gel. in den Konjunktiyalsack getropft. Melubrin 
h a t die geringste, Antipyrin u. Lactophenin zeigen die starkste potenzierende Wrkg., 
die Wrkg. des Novocains kann durch keines dieser antipyret. Mittel verstarkt werden. 
Bzgl. Einzelheiten muB auf dic tabellar. Zusammenstellung im Original verwiesen 
werden. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 1 . 373—78. Mai. Riga [Lottland], 
Univ.) K o l l .

Rudolf Hófer, Vorldufiger Bericht iiber ein neues Lokalanasthetikum. Mit Pcrcain, 
dem Chlorhydrat des a-Butyloxycinchoninsiiurediathylathylendiamids der „Ciba“, 
hat Yf. bei kleineren u. gróBeren chirurg. Eingriffen, was Promptheit, In tcnsitat u. 
Dauer der Wrkg. angeht, so giinstige Erfahrungen gemacht, daB er glaubt, in absch- 
barer Zeit Cocain u. seine Abkómmlinge entbehren zu konnen. (Klin. Wchschr. 8. 
1249—53. 2/7. Wien, Chirurg. Abt. d. Kaiser Franz Josef-Spitals.) F r e u n d .

Andreas Christ, tlbtr ein neuartiges Lokalanastlietikum aus der Cliinolinreihe. 
„Percain“ . Percain ist ein Chinolinderiv. yon iiberraschcnder anasthet. Wirksamkcit. 
An der Kaninchencornea ist eine anasthesierende Wrkg. noch in. der Verdiinnung 
1: 120 000 nachweisbar. Ais Lokalanasthetikum subcutan injizicrt, halt seine Wrkg. 
bei Dosen von 40— 80 ccm einer 1: 2000 enthaltenden Lsg. durchschnittlich 10 Stdn. 
an. Ais Nebenwrkgg. wurde maBige GefaBerwciterung beobachtet. Dieser hyperami- 
sierende Effekt laBt sich jedoch durch Adrenalin kompensieren. Blutdruck, Respiration 
u. Allgemeinbefinden werden nicht beeinfluBt. Leitungsaniisthesien (Plexus brachialis, 
Nervus ulnaris, Peronaeus usw.) sind m it geringen Dosen durchzufuhren. Ebenso 
glatt verlauft die Anwendung von Percain ais Lumbalanastlietikum. Ais Oberfliichen- 
anasthetikum auf Schleimhauten ubertrifft es alle bekannten Anasthetica. Seiner 
Konst. entsprechend besitzt Percain schwaehe baktericide Eigg. (Narkose u. Anasthesie
2. 161—67. 15/6. Basel, Chirurg. Klinik d. Univ.) F r e u n d .

Fr. Uhlmann, Uber Percain, ein neues Lokalanasthetikum. Percain ist a-Butyl- 
oxycinchoninsaurediathylathylendiamidchlorhydrat (s. nebenst. Formel). Es ist 11.

CO• NH—CHj—CH2—N(C2H5)j in J '  b^ebestandig . Die Lsgg.
’ sind m it Adrenalin mischbar, da

gegen sehr alkaliempfindlieh. Die 
-OC4H9 anasthesierende Wirksamkcit iiber-

trifft die des Cocains etwa um das 
10-fache. Dabei halt die Wrkg. bc-
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deutend langer an. Das Praparat ist lokal reizlos. Der mittlere Blutdruok wird bei 
intravenoser Zufuhr kleinerer Dosen (0,001—0,005 g pro Tier von 2—2,5 kg) nicht, 
oder nur wenig u. kurz herabgesetzt. Bei oraler Darreichung ergibt sich am Kaninchen 
ais kleinste letale Dose ca. 0,075 g pro kg Tier. (Narkose u. Anasthesie 2. 168—73. 
15/6. Biol. Inst. d. ,,Ciba“ .) F r e u n d .

Robert A. Hatcher, und Harry Gold, Der Meclianismus der Morphingewohnung. 
Morphin yerschwindet in ganz kurzer Zeit aus dem Kreislauf u. wird im Gewebe fixiert, 
besonders im Skelettmuskel u. den Nieren. Die durchstromte Hundelebcr, ebenso 
die Leber im Kórper bindet Morphin u. zerstort es schnell. Die Ausscheidung im Urin 
ist auBerordentlich wechselnd u. hiingt von unbekannten Faktoren ab. Dureh dic 
Galie werden nur Spuren ausgesehieden. Die Gewebe von morphingewolmten Hundcn 
zeigten kein gesteigertes Vermogen, Morphin abzubauen. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapcutics 35. 257— 79. Marz. New York, Cornell Univ.) ZlMMERMANN.

G. Katz, Der Einflu/3 von Narkotica auf die Hislaminwirkung am Gefafistreifcn.
Vf. untersueht die Beeinflussung der Histaminkontraktion der glatten GefaBmus- 
kulatur dureh die Narkotica Chloralhydrat, Urethan u. Ather. Am GefaBstreifen- 
praparat der Arteria carotis des Rindes bewirken die genannten Narkotica eine starkę 
Abschwachung der Histaminwrkg.: Verliingerung der Latenzzeit, langsamerer Kon- 
traktionsverlauf, starkę Verminderung bis vólliges Schwinden der Kontraktion. Der 
Vorgang ist bei Chloralhydrat u. Urethan reversibel, nach langerer Athereinw. irrever- 
sibel. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 1 . 366— 72. Mai. Berlin, Univ., Physiol. 
Inst.) K o l l .

Morselli, Zur Behandlung nerwser Schlaflosigke.it. Phanodorm ist bei rein
funktioncllen Schlafstorungen in mindestens 80—90%  der Falle erfolgreich. Von 
besonderem W ert ist es bei der dureh Neurosen, Neurastlienie u. psych. Storungen 
bedingten Agrypnie. In  Dosen von 0,05—0,1 g dient es ais Sedativum bei nervoser 
Unruhe usw., bei Erregungszustanden, Halluzinationen, Melancholie, Schizophrenic 
usw. (bis 0,4 g) erzeugt es Beruhigung u. Schlaf. 0,4 g gaben bei postencephalit. Schlaf- 
losigkeit durchaus befriedigende Resultate. Bei Neuralgien, auch bei Zahnschmerzen 
wirkt es auBerdem schmerzlindernd. Schlaflosigkeit auf Basis von Stoffwechsel- 
stórungen wurde nicht so gut beeinfluBt. (Pharmaz. Ber. 4. 74; Quaderni de Psich. 
1 3 . Nr. 7/8.) H a r m s .

David I. Maclit und Harriet P. Leach, Uber die antipyrelischen Eigen,schaften 
des BenzylbenzoaU. Benzylbenzoat u. Benzylalkohol setzen kiinstlich erzeugte Tempe- 
ratursteigerungen (pharmakolog., Warmestich) herab. (Journ. Pharmacol. exp. Thera- 
peuties 35. 281—96. Marz. Baltimore, Maryland.) Z im m e r m a n n .

Mark Freiman, Plasmochin und Plasmochin composit. zur Malariabe}iavdlvng. 
Klin. Berieht uber 511 Falle von Malaria aller 3 Formen. Plasmochin u. Plasmochin 
composit. zeigten in allen Fallen eine spezif. Wrkg. u. sind die einzigen Mittel, die auch 
auf die Gameten wirken. Tox. Nebenwrkgg. (Methamoglobinamie) kommen vor; 
Chinin wirkt hier zu einem gewissen Grade antagonist. Die indm duelle Empfindlich- 
keit gegeniiber dem Plasmochin erfordert eine indrsddualisierende Behandlung. (Journ. 
trop. Medicine Hygiene 32 . 165—69. 15/6. Cyprus, Asbestos Co.) S c h n it z e r .

Carl Lorber, Choleflavin, ein wirksames Cholagogum. Choleflavin bewirkt klin. 
Schmerzlinderung, Gallendesinfektion u. Anregung der Peristaltik der Gallenwege. Bei 
den 16 Patienten des Yfs. blieben die kolikartigen Anfallc aus, bestehende Gelbsucht 
klang schnell ab, das Allgemeinbefindcn besserte sich rasch. (Pharmaz. Ber. 4. 83; 
Der prakt. Arzt 1928. Heft 9.) H a r m s .

E. Mellanby und H. N. Green, Vitamin A  ais antiinfektioses Agens. Sein 
Gebraucli bei der Behandlung der Puerperalsepsis. Dureh Zufuhr von Vitamin A in 
Form von Lebertran wurden fiinf Falle von Puerperalsepsis, bei denen hamolyt. 
Streptokokken im Blut nachgewiesen wurden, geheilt. (Brit. med. Journ. 1929. I. 
984—86. 1/6. Sheffield, Univ., Pharmacol. Dep.) M e i e r .

H. N. Cole, John A. Gammel, J. E. Rauschkolb, Nora Schreiber mid 
Torald Sollmann, Ausscheidung von Quecksilber nach intramuskularer Injektion von 
Qmcksilberbromid nach Einreibung unel rektaler Applikalion. F ur Injektion von 
5,5 mg Hg pro die zeigt die tagliche Gesamtausscheidung nach 3—4 Wochen Werte 
von 1 mg Hg pro Tag. Nur %  des injizierten Hg wird ausgesehieden. Der iibrige 
Teil wird in taglichen Mengen von 4,5 mg Hg akkumuliert. Da dic Ausscheidung nicht 
m it der Alckumulation wachst, kann sie ais MaBstab fiir die akt. zirkulierende Hg-Menge 
gewertet werden. Fur Einreibungen yon Hg liegen die taglichen Ausscheidungswerte.
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in der ersten Woclie durehsclmittlieh auf der Halfte derjenigen nach Injektionen. 
Nach 4 Wochen erreichen sio aber den doppcltcn W ert der Injektionsausscheidungen. 
Yff. schlieBen daraus fiir Injektionen auf promptere, fiir Einreibungen auf kraftigere 
Wrkgg. Fiir rektalo Applikation ergaben sich unbedeutende Ausscheidungswerte, 
d. h. keine nennenswerto Absorption. (Arch. Dermatol. Syphilol. 14. 683— 91. 
1926. Sep.) F r e u n d .

H. N. Cole, John A. Gammel, J. E. Rauschkolb, Nora Schreiber und 
Torald Sollmann, Klinische Ausscheidung ton Quecksilber. II. Nach intramushdaren 
Injektionen ton Quecksilberbromid und nach geioohnlicheń und nach reinlichen E in
reibungen. Die Ausscheidung von Hg wiichst m it der Dauer der Hg-Applikation. Fur 
Tagesgaben von 10 mg HgNa2Br4 erreicht die Ausscheidung nach 3̂ —4 Wochen im 
Mittel 1—1,5 mg taglich. Dio Extreme der Ausscheidung sind 0,5 u. 3,5 mg pro dic. 
Dio Werto bei gewóhnlichen Einreibungen sind durchschnittlich Y, hóher, diejenigen 
von Einreibungen, dereń tJberschuB m it Benzin entfernt wurde, 1/ i niedriger. (Arch. 
Dermatol. Syphilol. 17. 625—46. 1928. Sep.) F r e u n d .

H. N. Cole, John Gammel, Nora Schreiber und Torald Sollmann, Queck- 
silbersalicylat: Unlersuchung seiner Ausscheidung bei der Syphilisbehandlung. — (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeuties 83. 261—62. 1928. — C. 1929. II. 452.) F r e u n d .

I. L. Kritschewski und K. A. Friede, EzperimenteUe Syphilis des Zcniralnertcn-
systcins. I II . Ober dic Prophylaxis der Syphilis des Zentralnertcnsysteins der Mausc 
durch das Stovarsolan. Werden Mause friihzeitig m it Stovarsolan behandelt, so er- 
kranken sie nicht nach Infizierung mit Sp. pallida (Stamm Truffć), ihr Zentralnorvon- 
system erweist sich in 100% der Fallo ais frei von Spirochiiten. (Klin. Wchsclir. 8. 
1667—69. 3/9. Moskau, Mikrobiol. Forschungsinst. d. Volksunterrichtskomm. d. 
R. S. F. S. R.) . W a d e h n .

A. Jarisch, Dic Pharmakologie der Zirkulationsgrópe. GefaBerweitcrnde Mittel, 
wie Nitrite, Diuretin, Ather, Athylchlorid, Chinin u. a. steigern das Minutenvol. des 
Herzens zuniichst, solangc der Blutdruck konstant gehalten wird, bei Blutdruck- 
senkung bei stiirkeren Graden wird es vcrmindert. GefaBverengernde Mittel, wie dio 
Adrcnalingruppc u. a. bewirken eine Erhóhung des Minutenvolumens, stiirkere Grado 
Verminderung durch Verengerung der Arterien. Nach Digitalis u. P itu itrin  war das 
Minutenvolumen vermindert. Durch Veranderung der Blutmenge durch Adorlasse 
oder Infusion bleibt das Minutenvolumen konstant. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 
257—73. Febr. Innsbruck, Univ.) ZlMMERMANN.

G. Eismayer und H. Quincke, Zum Tonusproblem des Herzmuskels. Die Be-
cinflussung der Ruheelastizitat durch Gifte und durch Verdmlerung der Zusammensetzung 
der Nahrlosung. (Vgl. auch C. 1929. I. 1235.) Vff. definieren den Tonus ais die Ruhe- 
dohnungskurve des Herzens. Sio messen eine Anzahl Dehnungskurven. Gcringc 
Strophantinmengen setzen den Tonus des Herzens herab, bei stiirkeren Konzz. laBt 
vor E in tritt der tonuserholienden Wrkg. auch die Elastizitat nach. Chinin setzt den 
Tonus herab u. sehadigt die Kontraktionskraft. Alkohol setzt herab, ebenso isoton. 
Kochsalzlsg.; Calcium (kaliumfreie Ringorlsg.) erhoht den Tonus. Ca-Entzug andort 
den Tonus nicht, sondern yerschlechtert nur die K ontraktilitat; dest. W. fiihrt durch 
Quellung zur Kontraktur, nach Wiedereinfiillung von Ringerlsg. kelirt das Herz in 
die alte Tonuslage zuruck, ist aber nicht mehr erregbar. 30%ig. Kochsalzlsg. dagegen 
vermehrt die Dehnbarkeit. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 313—27. Febr. Heidel
berg, Univ.) ZlMMERMANN.

H. J. Griinberg, Uber Funktionsveranderungen der Tlerzmrien (N n. vagi und
Nn. sympathici) unter dem Einflufi ton Kalium und Calcium. Vf. registrieren das Verli. 
des Herzens beim Durchspulen m it Calcium- u. Kaliumchloridlsg. u. Reizung vom 
Vagus u. Sympathicus hor. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 341—52. Febr. Moskau, 
Staatl. biol. Forschungsinst.) Z im m e r m a n n .

Raymond-Hamet, Tropin und Atropin. Beim Hund (Chloralosc-Narkose) hemmt 
das Tropin die Wrkgg. der elektr. Vagusreizung; die Wrkg. von Acetylcholin auf dio 
Vagusendigungen des Herzens bleiben bostehen, u. U. werden sie sogar verstarkt. 
Am Darm in situ wirkt Tropin ais Antagonist des Atropins. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 188. 820—22. 11/3.) S c h n it z e r .

Rene Hazard und Michel Polonovski, Bedeutung tertiaren Amins im  Bipiperidin- 
kern. Vergleich der Hcrz- u. GefiiBwrkg. beim Hunde von Granatolin, N-Methylgranatolin
u. N-Oxy-N-methylgranatolin. Das tertiiire Amin des Granatolins entspricht diesem 
in seiner blutdrucksteigernden u. vagusreizenden Wrkg., wahrend der Ubergang zum,



1929. II. E 5. T ie r p h y s i o l o g i e . 1819

Aminooxyd dic physiolog. Wrkg. yollkommen aufhebt. (Compt. rend. Acad. Sciences 
188 . 822—24. 11/3.) S c h n it z e r .

Soma Weiss, William G. Leimox und George P. Robb, Die vasodilatatorisćhe 
Wirhung von Histamin auf dic GeltirngefafJe des Menschcn. Dci- Liąuordruck steigt 
nach intrayenoser Histamininjektion. Erweitcrung der Hirnvencn konnte an geeignefc 
gelagertem Fali (Tumoroperation) dirckt bcobachtet werden. (Proceed. Soc. exp. 
Biol. Med. 26. 706—07. Mai. Harvard Mcd. Scbool, Dep. of med.) OPPENHEIMER.

F. Gaisbock, Bemerkungen zur Calcium-Miose. AnlaBlich eines Vorlesungsvers. 
wurde bei intravenoser Injektion von CaCl2 starko Miosis am Kaninchenauge beob
achtet. Die Grenzdosis ist ca. 5 ccm/kg einer 2,5%'R- Lsg. von CaCl2-6H20  boi allcr- 
dings erheblichen individuellen Schwankungcn der Empfindlickkeit. Der Beweis fur 
eino spezif. Ca-Wrkg. liegt in oinem gleichartigen Effekt von Ca-Gluconat „Sandoz“ . 
Kurze theoret. Erórtorung iiber dio Móglichkeit einer Beteiligung des Sympathicus 
an der Erregung neben dem Parasympathicus. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 141 . 
379—80. Mai. Innsbruck, Univ.) K o l l .

Richard Labes, Liber die pharmakologischc Bedeutung der cliemischeń Reaktionen 
zwisehen arseniger Śdure und Thioherbindungen. Drei Molekule Cystein vereinigen 
sich m it einem Molekuł arseniger Saure zu einer iiuBerst schwer 1. Verb., die infolge- 
dessen nicht mehr giftig wirkt. Gleichzeitig wird aber wahrsclieinlich gemacht, daB 
dio Arscnvergiftung auf einer Stórung des Cystin-Cysteingleichgewichts beruht u. 
daB dadurch gewisse Atmungskatalysen unterbrochen werden. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 41 . 148—60. April. Bonn, Univ.) Z im m e r m a n n .

Emmett B. Carmichael, Der Einflu/3 chemischer und anderer Einfliisse auf 
Gifligkeit und Antigenwirkung des Iiicins. II. Die Entgiftung des Bicins mit Hilfe ver- 
schiedener Agenzien. (I. vgl. C. 1927- II- 951.) Ricin zeigte drei typ. Eigg.: Koagulation 
bei fcuchter Warme, Agglutination roter Blutkorperchen von Mensch u. Pferd, Giftig- 
keit fiir Tiere. Kaliumpermanganat, Perhydrol, Ozon. Chlor, Brom u. Jod entgiften 
es. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 35. 193— 21. Marz.) ZIMMERMANN.

Emmett B. Carmichael, Der Einflu/3 chemisclier und anderer Einfliisse auf 
Giftigkeit und Antigenwirkung des Bicins. I II . Kiinstliche hnmunitat durch Ricin und 
entgiftetes Ricin. (II. vgl. vorst. Ref.) Ricin, das durch feuchte Warme entgiftet ist, 
vermag doch noch Im m unitat gegen unbehandeltes Ricin zu erzeugen. Durch Oxy- 
dation wird die Giftwrkg. schneller beseitigt ais die Immunisierungsfahigkeit. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 35. 223—39. Marz. Cincinnaty, Univ.) ZlMM.

A. Guillaume, Die durch die Platterbsen herrorgerufenen Vergiftungen. Auf- 
zahlung von Yergiftungen bei Menschen u. Tieren nach GenuB von Fruchten von 
Lathyrus cicera, L. satimis, L. Chymenum, L. palustris, Ervum emilia. Boi einzelnen 
Arten ist nach der Blutezeit auch das K raut giftig. Schildcrung der Symptome des 
akuton u. chroń. Lathyrismus. Angabe der Yerwandton Gegenmittcl. Theorien ver- 
schiedencr Autoren, nur z. T. durch Experimente gestiitzt, machen Alkaloide, HCN, 
H 2S n. Toxalbumine fiir dio Giftwrkg. verantwortlich. Vf. konnte weder nach den 
Symptomen, noch durch chem. Verss. zur Isolierung der Giftstoffe die Klarung der 
Frage nach ilirer chem. Zus. erreichen. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 226—35. 293 
bis 301. April. Mai. Rouen, Ecole de Mód. et de Pliarm.) H e b t e r .

Duncan C. Walton und W. A. Eldridge, Die Wirkung von Chlor bei Gasver- 
giflungen. Die Reizgaso Diphenylchlorarsin, Diphenylaminchlorarsin u. Diphenylcyan- 
arsin lieferten m it Chlor roizloso Prodd. Menschen, die unter der Reizwrkg. loiden, 
werden durch Einatmen von Ycrdunntem Chlor momentan von den Symptomen 
befreit. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 35. 241—56. Marz. Maryland, Edgewood 
Arsenał.) ZIMMERMANN.

W. E. Dixon und J. C. Hoyle, Die Bchandlung der ezperimentelkn Tuberkulosc 
mit organischen Gold- und Kupfcri-erbindungen. I. Teil. Derirale des Athylenthioham- 
sloffes. Zur Unters. gelangten die Verbb. Cu(4 C2H.|N2H ,: CS)N03 u. Au(2 C2H4N2H„: 
CS)C1-H20 , beide bestandigc, krystalline u. wasscrl. Stoffe. im  Meerschweinchenvers. 
zeigte, wenn iiberhaupt, nur die Goldrerb. oine schwache Beeinflussung der experi- 
mentellen Tuberkuloso. (Journ. Pharmacol. exp.Therapeutics 35. 409—15. April.) F rb u

H. Pinkhol en P. van der Wieleń, Pharm acotherapcutiseh vademccum. Opgavo der m eest 
gebruikelijko geneesmiddelen m et vcrmelding van sam enstelling en aanwending. 6o 
druck. Am sterdam : D. B. Centen 1920. (X X II, 815 S.) ki. 8°. geb. 11. 9.—.
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F. Pharmazie. Desinfektion.
H. E. Becker und F. F. Berg, Bemerkungen zur Extraklion und Konservierung 

von Cascara-Fluidexlrakt. Cascara-Fluidextrakl, nach der U. S. P. m it sd. W. oder 
m it sd. W. unter Zusatz von 10% Zucker hergestellt, war in bezug auf Extraktgeli., 
Aussehen u. physiolog. Wrkg. vollkommcn gleich, u. zwar bei unbehandelter u. bei 
m it MgO entbitterter Drogę. Auch die H altbarkeit wird durch den Zuckerzusatz 
nicht erhoht. E r bietet also keinerlci Vorteile. — S ta tt der von der U. S. P. vor- 
geschriebenen 20% geniigen 10% A. zur Konsem erung. (Journ. Amer. pliarmac. 
Assoc. 18. 593—94. Juni. Brooklyn, Pharm. u. chem. Lab. von E. R. S q u ib b
& Sons.) H e r t e r .

Jo h n  C. K ran tz  jr . und C. Je lleff Carr, Die Herstellung von phenolhaltiger Jod- 
losung N . F .  Nach dom amerikan. National Formulary (N. F.) soli zur Darst. von 
B o u l t o n s  Lsg. ein Gemisch von Glycerin, Jodjodkaliumlsg., Phenol u. W. bis zur 
Entfarbung dem Sonnenlioht ausgcsetzt worden. Vff. stellon fest, daB hierbei fast 
quantitativ  Jodphenol u. I IJ  entsteht. Ggw. von H 20 2 oder Luftsauerstoff, die durch 
Osydation von H J  das Gleichgowioht verschieben, beschleunigen die Rk. Eine Kurvo 
zeigt die Temp.-Ablmngigkeit, drei Tabellen die Wrkg. verschiedenfarbigen u. ultra- 
rioletten Lichts. Antisopt. Wrkgg. kommen dem Praparat kaum zu. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 18. 608—11. Juni. Pharm. Unters. Lab. SHARP & D o h m e .) H e r t e r .

Charles W. Edm unds, H arold  W. Lovell und Spencer B raden, Versuclie iiber 
biologische Unlersuchungen. — „Die Slrophanluslinklur“. Vff. untersuchten vier aus 
dem Handel bezogono u. eine selbst hergestellte Slrophantuslinktur nach 5 biolog. 
Methoden (Frosch 1 Stde., 4 Stdn., intravenós, Katzo u. colorimotr.). Dic aus den 
Verss. erhaltenen Kurven laufen zicmlich parallel, aber in verhaltnismiiBig groBem 
Abstand voneinander. Die nach verschiedencn Methoden gewoimenen W erte weichen 
bis iiber 50% vonoinander ab. Yff. kommen zu dem ScliluB, daB zur biolog. Standardi- 
sierung von Praparaten das Vorf. genau vorgeschrieben u. innegehalten werden muB. 
Nach eigenen Erfahrungen u. Umfrage bei Fabrikanten ist die Forderung der U. S. P., 
1 ccm Tinktur aus Slrophanlus Kombi miisse 8,33 mg Ouabain aquivalent sein, reichlich 
hoch u. durchaus nicht m it jeder reinen Drogo zu erfiillen. — Nach Unterss. eines 
anderen Experten hat eine Strophantustinktur innerhalb von 15 Monaten 50% ihrer 
Wirksamkeit eingebiiBt. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 568—73. Juni. Michigan, 
Univ.) H e r t e r .

Glenn L. Jenkins, Eine vorldu}ige Mitteilung iiber die Chemie von Phyłolacca. 
Die im amerikan. „National Formulary" offizinelle Wurzel von Phyłolacca Americana 
Linne wurde untersucht. Fcuchtigkeit 8,9 u. 9,07%, Asche 9,45 u. 9,32%, davon 71,2
u. 71,4% in Saure 1. Die Asche cnthielt K, Na, Ca, Fe, Al, Mg, Mn, S04, Cl, P 0 4, S i02. 
Best. des Extraktcs m it 5 Losungsmm. Durch Wasserdampfdest. eines alkoh. Auszuges 
wurden 0,08% ath. Ol, auBerdem Eg. u. Ameisensaure gefunden. Der Riickstand 
enthielt Harz, .0,21% KNO, u. 0,16% Alkaloid. Dieses konnte weder rein noch ais 
Salz oder Doppelsalz zur Krystallisation gebracht werden. (Journ. Amer. pharmac. 
Assoc. 18. 573—76. Juni. Univ. of Maryland.) H e r t e r .

J . K abay, Die chemische Zusammensetzung der in  Ungarn kultiwerten Iris ger- 
manica-Rliizome. Um festzustellen, warum die Rhizome von in Ungarn angebauter 
Iris germanica beim Trocknen stark sehrumpfcn u. so eine wenig schóne Handelsware 
liefem, wurde die Zus. 1-, 2- u. 3-jahriger Rhizome von Marz bis November unter
sucht. Die in Tabellen u. Kurven zusammengestellten Ergebnisse zeigen, daB das 
ungar. Rhizom mehr in W. 1. Bestandteile, mehr Zucker u. weniger Starkę enthalt 
ais anderswo gebaute Drogę. Wegen der starken Andcrung der Zus. vor u. wahrend 
der Blutezeit sind zum Ernten die drei Monate nach der Bliite am giinstigsten. (Heil- 
Gowurz-Pflanzen 11. 155—61. 1928. Budapest, Kgl. Ungar. Drogenvers. Stat. 
Sep.) H e r t e r .

Charles H . F raz ie r, Die Bedeutung ton jodierlem liiibol (Campiodol) bei der 
Róntgendurchleuchtung. Campiodol hat sich bei Durchleuchtungen ais sehr niitzlich 
erwiesen; es schadot den Geweben nicht. (Ann. Surgery 89. 801—12. Juni. Phila- 
delphia, Univ., Departm. of Surgery.) W a d e h n .

H. W eyland, Heufieber erregende PJlanzen. Ubersieht iiber die wichtigsten 
Heitfieber erregenden Pflanzen in Deutschland (bzw. Mittelcuropa) u. Amerika nebst 
therapeut. Bemerkungcn. (Pharmaz. Ber. 4. 65—70. Elberfeld.) I I a r m s .
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Wilhelm Tron, Die Veruxndung des Seilzschen Entkeimungsfiliers zur Enlkeimung 
von Roilaufserum. Beschreibung u. Gebrauchsanweisung des Entkeimungsfiliers der 
SEITZ-W erke, Kreuznaoh. (EK-Filter Nr. 30/IV) nebst Abb. dieses u. des EK-Labo- 
ratoriumsfilters 14/1. Die Durchpriifung ergab vollige Keimsickcrheit, groBere Mengen- 
leistung ais bei anderen Filtern, Schonung des Serumtiters u. befriedigende Wirtschaft- 
liclikeit. (Pharmaz. Presse 34. 56— 61. 86—89. 1/3. Giefien, Hess. Śtaatl. Rotlauf- 
impfanstalt.) H a r m s .

Hidetake Yaoi und Hisao Kasai, Pockenimpfstoffreinigung durch Kaólinadsorpticm. 
Der Pockenrokstoff in W. wurde m it Kaolin (5 g/100 eom) unter leiehter Ansauerung 
yersetzt, dann abzentrifugiert, gewaschen u. der Nd. in V25' n - Ammoniaklsg. auf- 
genommen, dio FI. m it V6-n. CH3COOH neutralisiert u. m it W. auf das Ausgangsyol. 
aufgefullt. Dic Zahl der Begleitbakterien wird durch diesen ProzeB yermindert. Fiir 
dic Horst, des gut virulentcn Impfstoffs ist die Adsorption bei saurer Rk. u. die Trennung 
bei stark alkal. Rk. wesentlieh. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 179—81. April. Tokio, 
Inst. infect. dis.) Sch nitzer .

— , Neue Arzneimitłel. Cuprentosan ( A e g i r - A p o t h e k e  T h .  B u d d ę ,
Berlin-Schóneberg): Verb. von Cu (2 % ) u. Ag (4%) m it Albumosen. Braunliches 
griinstichiges Pulver, in W. sil. Gonorrlioemittel fiir Manner. Angaben iiber Identitats-
rkk. u. Prufungsmethoden. (Pharmaz. Ztg. 7 4 . 935. 20/7.) H a r m s .

W. Brandrup, Nerrocidin „Dalma“. Das ais Neryenmittel fiir zahnarztliche 
Praxis yoii Dr. D alma, Fiume vertriebene Nervocidin soli naeh Angabe des Herstellers 
ein Alkaloid einer ostind.Pflanze sein. Naeh der Unters. des Vf. handelt es sich um keinen 
einheitlichenKorper. (Apoth.-Ztg. 44 . 1030. 28/8. Kottbus, Kronen-Apotheke.) H er t .

D. Ettinger, Uber Desalgin in  geanderler Darreichungsform. Desalgin (SCHLEICH) 
besteht je tzt aus Pepton, Chlf. 0,06 u. Ol. 01ivar. in Gelatinekapseln. Es bewahrte 
sich dem Vf. ais Analgeticum bei Cholecystitis, subakuter Gastroenteritis m it Koliken, 
gastr. Krisen der Tabiker usw. (Pharmaz. Presse 3 4 . 120—21. 15/3. Wien, Rainer- 
spital.) H a r m s .

Josef Polkę, Uber das Oallensteinmittel „Lyolithon-Lithapellon“ (Gollensteinkur 
„Rolf"]. Lyoliihon ( S a n c t  R u d o l f  - A p o t l i .  Mr . GuSTAV H u m m e r , Wien 
XIV): in Ggw. von Ozon ultraviolett bestrahltes Terpentinol schwed. oder medi- 
terraner Herkunft m it Korrigentien. Lithopellon (Herst. ders.): Abfiihrmittel auf 
Basis yerschiedener Sulfate u. Schwefel. Kombiniert gegen Gallensteine. Lyolithon 
beseitigt den Entziindungs- u. Reizzustand der Gallenblasenschleimhaut. (Pharmaz. 
Presse 3 4 . 91—92. 1/3.) H a r m s .

— , Lopion. Lopion (C. 19 2 8 . II. 2380) wird bei Injektion 5°/0ig. Lsgg. von 
weiBen Mausen in Dosen bis 500 mg/kg Kórpergewicht yertragen. Der heilende EinfluB 
ist besonders giinstig auf Falle von gemischten indurierenden u. exsudativen Formcn 
der Lungentuberkulose, frisch rezidivierende Lungentuberkulose, extrapulmonale 
Tuberkulose, Lupus erythematodes. Empfehlenswert ist ein Vers. m it Lopion bei 
Leberlues. Alte Trachomfiille m it bestehendem Pannus werden erfolgreich m it I j .  

behandelt. Die heller oder dunkler braunlichen wss. Lsgg. diirfen nieht gekocht werden. 
Sterilisierung des Losungsm., dann Zusatz des Lopion. (Pharmaz. Ber. 3- 173—74.
1928.) H a r m s .

J. Bohnekamp, Chemische Unłersuchung von Leberegehniiłeln. Dem Vf. kam 
es darauf an, durch Nachweis von Zers.-Prodd. der chlorierten KW-stoffe (Cl, HC1, 
C0C12) AufschluB uber die m it Leberegel-Mitleln beobachteten Vergiftungen zu er- 
halten. CClt war naeh 12-std. Bestrahlung in halbgefullter weiBer Glasstópselflasclie 
m it filtriertem Ultralicht der Quarzlampe nieht zersetzt, wohl aber deutlich naeh 1-std. 
Bestrahlung m it unfiltriertem UV im offenen GefaB. Distomasankapseln (B en g e n
u. Co., Haimover): rote Gelatinekapseln m it ca. 9,5 g Inhalt (darin ca. 14,2% Zucker +  
Talkum, Rest Hexachloriithan). In  letztem keine Zers.-Prodd. — Tetrachlorkóhlenstoff- 
kapseln (Herst. ders.): Inhalt ea. 2 g, davon 60% CC14. Letzteres einwandfrei. — 
Distomasan fliissig fur Rinder (Herst. ders.): klare FI., D .18 1,417, ph =  6,3. Zus.: 
ca. 60% Tetrachlorathylen, 20% Hexachlorathan, 20% Paraffin. liąuid. Frei von 
allen Zers.-Prodd. — Hepol (Tierarzt Dr. KRETZSCHMAR, Bautzen): Schwach triibe 
FI., D .20 1,367, ph =  6,3. Zus. ca. 15% Bzl., 5%  Toluol, 20°/o Hexachlorathan, 
50% Tetrachlorathylen, 10% Terpentinol. Chem. einwandfrei. — Neoserapis ( C h e m .  
F a b r .  AuBING b. Miinchen): klare hellgelbe FI., D . 18 1,377, pH =  6,3. Zus.: ca. 
10% Bzl., 50% Tetrachlorathylen, 20% Hexachlorathan, 20% Terpentinol. Chem. 
einwandfrei. — Hezaćhlora(han-Kapseln (Herst. ders.): Inhalt 13,5—14,1 g, davon
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64,9% Hesachlorathan. Rest Ca-Pliosphat. C2C16 war chcm. rein. — Leberegel-Millel 
„Protzel"fiir Rinder ( C h e m .  L a b o r .  M. P r o tz e l ,  Trudering b. Miinchen): Klarę 
Fl., D18. 1,462, ph =  6,0. Zus. ca. 10% Bzl. (Toluol), 70% Tetrachlorilthylen, 20% 
Hexachlorathan. Chem. einwandfrei. — Leberegel-Millel „ Protzel“ fiir Schafe (Herst. 
ders.): fast klare, schwach gelbliche FI. D j9. 1,293, p a  =  6,3. 60% CC14, 40% Paraffin 
liąuid. u. harziger Bestandteil. Rohfilicin scheint niclit vorhanden. CCI., war ein
wandfrei. —  Hepatol Dr. Rahne (Tierarzt Dr. R a h n e  u . Sohn, Schwanebeck a. Elbe): 
Schwarze Gelatinekapseln m it 5,9—6,7 g Inhalt. Darin ca. 35% CCI, (frei von Zers.- 
Prodd.) u. Extr. Filicis mar. ath. — (Jlepatol)-Kapseln f .  Schafe u. Ziegen und ais Zusatz 
fiir Rinder: Inhalt 0,84— 1,41 g. Nicht niiher untersueht. •—- Distexf. Rinder (A t  a r  o s t
G. m.b. H., Rostock): klare FI., D .18 1,233, pn =  5,9. Zus. ca. 10% Hexachlora,than, 
40% Tetrachlorathan, 35% Bzl., 2“/„ Rohfilicin, 13% A. Kamala schwer zu identi- 
fizieren. Chem. einwandfrei. — Distex f .  Schafe: Gelblich triibe inhomogene FI., D .la
1,120, pii =  5,9. Zus. ca. 25% Athylidenehlorid, 40% CCI.,, 35% Paraffin. liqu. incl.
0,5—1% Rohfilicin. Kamala schwer zu identifizieren. Chem. einwandfrei. Vf. erkliirt 
die trotzdem m it derartigen Praparaten beobachteten Vergiftungsfalle, die besonders 
bei gut emahrten, fetten Tieren auftretcn, m it der Lipoidloslichkcit der yerschiedenen 
Mittel. (Dtsch. tierarztl. Wchsclrr. 37. 403—05. 29/6. Hannover, Tieriirztl. Hoch- 
Rchule.) _ H a r m s .

C. Griebel, und F. WeiB Ergebnisse der Untersuchung von Heilmitteln Geheim- 
mitteln, kosmelischen und ahnlićhen Mitteln. XX. Mitt. (XIX. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2333.) 
Wunder-Hausapotheke ( L a b o r .  „ H a l i a p “, v o r m .  Dr. HORST u. LlNDEMANN, 
Berlin), in der Flasche H a - L i - A p :  Gemisch von A. m it ca. 3%  ath. Olen, darunter 
Pfefferminzol. — Huslentropfen nach Dr. med. WALTER ( E l o f  a n t e n  - A p o -  
t h e k e ,  Berlin): Lsg. von Codeinpliosphat in Bittermandel-W. — Sanoguin (Dr. 
R ic h a r d  W e is s , Berlin): deklarationsgemaB im wesentlichen Verb. von Chinin u. 
Gallensiiuren. — Sommersprossen-Creme Salutol: Salicylsiiure u. Bi-Salz in Lanolin- 
Vasolin-Salbe. — B. Schade’s Fluorsan-Tabletten (B. Sc h a d e , Berlin-Charlottenburg): 
ca. 1,2 g schwere Tafelchen aus B (0H )3 u. Al-Acetotartrat u. anscheinend schr geringen 
Mengon Milchsaure. Spulmittel. — Berlh. Schade's „Panazee“: rosafarbene (Eosin!)
1,2 g schwere Tafelchen aus Borsaure u. Al-Acetotartrat. Antikonzipiens. — Dr. 
Oppennann's Chinalozon, Sauerstofflikór I I :  m it Glycerin versetzter u. m it Pfeffer
minzol aromatisierter alkoholarmer Auszug aus Pflanzenteilen (darunter Chinarinde). 
E nthalt Mg-Formiat (Gliihruckstand 0,78%, liauptsachlich MgO). Verdunstungs- 
riickstand 21,4%. Hauptsachlich Glycerin u. reduzierender Zucker. Aktiver O nur 
in ganz geringfiigiger Menge nachweisbar. — Odorono ( T h e  O d o r o n o  Co, Cin- 
cinnati, USA.): ca. 15,5%ig. wss. Lsg. von A1C13, ro t gefarbt. — Zahnhilfe ( F r .  K a r l  
R e h b e r g ,  Ahlen i. W.): Gemisch yon Franzbranntwein u. anscheinend Mixt. oleoso- 
balsamica. Gegen Zahnschmerzen. — Rowa-Funktionsol: deklarationsgemaB nur fl. 
Paraffin. — Stanin-Kapseln (W . STANNIUS, Hamburg): Phenacetin, Antipyrin, Pyra- 
midon, Atophan, Milchzucker u. Talkum. Deklaration: Magn., Fol. Menth. pip., 
Dimeth., Migrae. — Laurosal: Salzgcmenge (C03", Cl', SO.,", K ‘, N a’, Mg” ) L i' konnte 
nicht nacligewiesen werden. — Lauropin: Badesalztabletten aus NaCl, Na2C03, 
Kiefernnadelól u. Uranin. — Barrmngens antiseptisches Vademecum (B arm aN G E N s 
t e c h n .  F a b r i k ,  Stockholm): im wesentlichen ca. 20%ig. Lsg. yon K-Seife in 
A. m it Zusatz von Menthol u. Methylsalicylat. Zur Mund-, Zahn- u. Hautpflege. — 
Apotheker F r .  W a r m e r s  Horsecolin ( P a u l  W a r m e r ,  Berlin): hauptsachlich NaCl, 
Getreidemehl, wenig Zucker u. Seife, m it sehr geringen Mengen Areeolin. — Aura- 
Sommersprossen-Creme (HEINRICH H e n n i g s o n ,  Berlin-Friedenau): parfumierte Lano- 
lin-Vaselinsalbc m it Na-Borat, Bi-Verb. (Xeroform ?) u. etwas ZnO. Aktiver O nicht 
nachweisbar. — Universale Einreibung I a (T h . V. HUSEN, Berlin): hauptsachlich 
Gemisch von Campherspiritus, Salmiakgeist, etwas fett-em Ol u. Pflanzenextraktiv- 
stoffon. Angepriesen gegen Syphilia, Krebs, Blinddarmentziindung usw. — Eucalyplus- 
Massagedl ( C h e m .  L a b o r .  „M a r  t  e 11“ E r n s t  L a  R o c h e )  : 83% fettes 01 +  
Eucalyptol. — Planta-Fluid (M ax  LOEBINGER, G. m. b. H., Berlin) enthalt dekla
rationsgemaB Milchsaure, Glykose, Kamillen- u. Salbeiauszug. — Sanex ]V-E-Pulver 
( S a n e x ,  F a b r .  p h a r m .  P r a p p . ,  G. m. b. H ., Berlin): Gemenge von Milch
zucker, etwas Tierkohle u. sehr geringen Mengen eines ath. Oles, anscheinend Ros- 
marinol. — Heilkrauler-Extrakt Sa7iex L  enthielt Harnstoff, reduzierenden Zucker
u. Glycerin. Yerdunstungsruckstand 17,8%. Asche 0,44%. Deklaration: Extr. Urticae 
115, Urea pura 0,5, Sirup 10. Die Zus. stimmte im wesentlichen m it der des friiheren
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Heilkriiuter-Extrakt Sanex Losana iiberein. — Heillcrduter-ExlraJcl Sanex Sch. : nacli- 
weisbar Pflanzcnextraktivstoffe, Zucker u. Na2C03. Verdunstungsriickstand 24,9%. 
Asche 1,31%. Deklaration: Extr. Aven. sativ., Citr. aur. ops. ana 60. — Heilkrauter- 
extrakt W. (Extr. tanac. cps.) Sanex: Emulsion von Wurmsainenol, ansoheinend m it 
Gummi arabicum kergestellt. — Sanex Keuchhustenmitteh Gemisch ath. Ole. An- 
sclieinend nur Eucalyptol u. ein Coniferenol. Deklaration: Ol. Eucalypt. austral.,
Ol. Cyper. ind., Ol. Juniperi ana. — Honnonoplex 16 u. 44 ( F a b r . p h a r m . P r a . p p .
S a n"e x G. m. b. H., Berlin): ziemlich wenig A. entbaltendo homoopatli. Zubereitungen. 
Angegebene Zus. fiir 16: Uteroplex D 6, Lycopod. D 5, Grapłiit D 8, Antimon crd.
D. 10, Carb. anim. D. 8 ; fiir 44: Prostataplex D 5, Solidag. D 4, Sarsapar. D 4, Sulf. 
D 5, Bellad. D 4. — G. Tabletten (Herst. ders.): 0,5 g schwere Tabletten aus Faul- 
baumrindenpulver, Hcxamethylentetramin u. Salol. Deklaration: Res. Guajae., Arcto- 
staphyl., Pirol. med. — Sanex Mo-Tablellen: 0,5 g scliwcre Tabeletten aus Plienol- 
plithalein, Emodin cntbaltenden Extrakten, Faulbaumrindenpulver, Sennesblatter- 
pulver, Pfefferminzol, Zucker, Talkum u. etwas Kartoffelstarke. Deldaration: Rheurn, 
Frangul., Mg02, Menth. — „M 3“ (Herst. ders.): gesiiBter Auszug aus bitteren Pflanzcn- 
teilen. Starkwirkende Stoffe nicht nachweisbar. — Slimulol Sanex: Dragees, dereń 
Kern hauptsachlich aus Eiweifistoffen (Organpraparat ?) besteht. Starkwirkende 
Stoffe nicht nachweisbar. — Sa7iex Aufbausalz: Gemenge von NaCl, Na^SO.,, Mg- 
Carbonat u. Milchzuckcr. — Tahy: m it Eucalyptol parfiimierte kriimelige Pastę. 
Im  wesentlichen CaS u. Talkum. Depilatorium. — Dr. Berger's Alkaloid-Balten-Prdparal: 
50 je 1 g schwere Portioncn aus einer piast. M. (Meerzwiebel, F ett, Roggenmehl, Zucker 
u. sehr geringe Mengen Macispulver. Das letztere war auch gesonder.t beigegebcn. 
Alkaloide nicht nachweisbar. — Apotheker 8chuh's IIomoopalMsclie Lungenlropfen 
(S c h u h s  li om . C e n t r a l - L a b o r .  Koln): A.-haltige FI. m it 0,058°/o Verdunstungs- 
riickstand (hauptsaelilich NaCl u. Na2SO,,). — Komplex-Miłtel Nr. 78 „Heim" (Max
E. H e n n ig , Berlin): hellgelbe A.-haltige FI. m it 0,07% Verdunstungsriickstand(meist
Pflanzenextraktivstoffe). Deklaration: Spigelia D  2, Marum yerum D 1, Cina D 1, 
Stannum D 6, Monazit D  6. —  Natosin-Salbe (S. N a t h a n s o n , Berlin): m it Form- 
aldehydlsg. versetzte u. m it Vanillin parfiimierte Lanolin-Vaselin-Mischung. Tier- 
pflcgemittel. —  Dubro’s Salbe (A. D u b ro , Berlin): m it Lanolin u. Vaselin bereitete, 
etwas Formaldehyd enthaltende Zn-Salbe. Tierpflegemittel. — Gicht- w. Rheumatismus- 
Tabletlen (Dr. med. H a n s F is c h e r , G. m. b. H ., Berlin): 0,25 g schwere dragierte 
Tabletten. Im Kern Chininsalicylat, Citronensaure, Benzoesaure u. ein Li-Salz nach
weisbar. Deklaration: Acid. citr. litli. Chinin. Benz. Sal. metylest. —  Tachalgan- 
Tabletlen ( „ L a b o p h a r m a "  Dr. L a b o sch in , G. m.b. H ., Berlin-Charlottenburg): 
entsprachen d. Deklaration (Phenyldimetliylp3Tazolonsalicylat, Phenacetin, Hexa- 
methylentetramin, Coffein, Phenylathylbarbitursaure). — Aerosan-Tablellen, Dr. med. 
P. RoSENBERGs ( A e r o s a n  G. m. b. H. [jetzt A i r o s a n a ] ,  Berlin): im wesent
lichen Menthol, Terpinhydrat, geringe Mengen Paraform (oder anderer Formaldehyd- 
abspaltender Stoff) u. Jodol. Talkum ais Bindemittel. —  Marbewo: braungefarbte 
parfiimierte wss. Lsg. von Alaun u. etwas p-0xybenzocsaurcmetkylestcr. Spiil- 
mittel. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 245—48. Febr.-Marz. Berlin, Staatl. Nahrungs- 
mittel-Unters.-Anstalt.) H arm s.

George F. Reddish und H. Wales, Antiseplische Wirkungen von U. S. P-- und 
N . F.-Salben. Dic Antiseptica enthaltenden Salben der U. S. P. u. des National Formu- 
lary (N. F.), 12 der U. S. P. u. 14 des N. F., wurden auf ilire antisept. Wrkg. gegemiber 
Stapliyloeoccus aureus in reinem u. m it Pferdeserum versetztem Nahragar gepriift. 
Nur 6 der U. S. P.- u. 4 der N. F.-Salben wirkten antisept. Die Beobachtung, daB die 
17% ZnO enthaltende, m it F e tt bereitete Ungt. Calamin. N. F. antisept. wirkt, nicht 
aber die Ungt. Zinci Oxid. U. S. P. m it 20% ZnO im Paraffin, beweist einen grofien 
EinfluB der Salbengrundlage. Man kann aus den antisept. Eigg. der Bestandteile 
also nicht auf die einer daraus bereiteten Salbe schlieBen. (Journ. Amer. pharmac. 
Assoc. 18 . 576—78. Juni. Washington, Depart. of Agricult.) H e r t e r .

L. M. Meredith und W. G. Christiansen, Dermatologische Anwendung von Titan- 
oxyd. Es war kein Unterschied in der dermatolog. Wrkg. von T i0 2 gegeniiber ZnO 
in Form von Salbe u. Puder festzustellen. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18 . 607—08. 
Juni. Brooklyn, Chem. u. pliarm. Lab. von E. R. Sq u ib b  & Sons.) H e r t e r .

Josef Augustin, Kosmetische und medizinische Zusdtze zu Hautpudern. Puder 
fiir verschiedene Zwecke. Fettpuder, Kinderpuder, SchweiBpuder, Puder zur Heilung 
von Sonnenbrand, Gletsclierpudcr, Korperpuder, Bleichpuder, sowie Puder gegen
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Gesichtsróte sind hinsichtlich Zus., Eigg. u. hauptsachlicli ilirer nicht immer einfachen 
Darst. beschrieben. Rezeptc. (Seifensieder-Ztg. 56. Parfiimeur 3. 82—83. 85— 8G. 
22/8. Miinchen.) H . HELLER.

H. Schwarz, Haarwasser. Alkal. Wasser mit u. ohne A., sowie saure Haarwasser 
(gegen Schuppen, Peru-Tannin-Wasser, Gcrbstoffwasser, bleichend wirkendes Kamillen- 
wasser) sind an Hand einer Reihe von Rezepten beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 56. 
Parfiimeur 3 . 83— 84. 8G. 22/8. Ebenhausen b. Munchen.) H . H e l l e r .

J. K. Gjaldbeek, Untersuchungen iiber Pufferantiseptica. I. Allgemeine Be- 
merkungen iiler Pufferantiseptica. II . Phenolakt witał, Phenolkapazitat und Phenol- 
pufferwirkung von Phenolólen, Phenolsalben und Phenol campher. Unter „Puffer-Anti- 
septicis“ (P) versteht Vf. meilizin. Zubereitungen, die ein antisept. wirkendes Mittel 
(A) in mehr oder weniger inakt. Form enthalten u. imstande sind, es in akt. Form an 
Fil. (Wasser, Gewebsfll., Wundsekret usw.) abzugeben. Die P werden cliarakterisiert 
durch ihre A-A k tm ta t, A-Kapazitat u. A-Pufferkraft. Die A-Aktivitat ist die P aqui- 
valente Konz. von A in wss. Lsg. In  wrss. Lsg. ist sie gleich der IConz. Die A-Kapazitat 
ist die entziehbare Menge A in P. Beide wrerden in g A in 100 g Lsg. bzw. P gemessen. 
Die Pufferkraft ist die Fiihigkeit von P, eine gewisse A k tm ta t auch bei teilweisem Ent- 
zug von A zu wahren. Sie kann + ,  0 oder —• sein. Es werden nach der Zus. 4 Gruppen 
von P unterschieden, chem. gebundene A, Lsgg., adsorbierte A, wll. A. Bei den 
zuniichst behandelten Lsgg. ist die A k tm ta t eng verknupft m it dem Yerteilungs- 
koeffizienten von A zwischen W. u. dem Substrat von P. In  Olen kann z. B. Phenol 
seine A k tm ta t nicht ausnutzen, da es in ihnen leichter 1. ist ais in W. Ein Phenolol 
ist also ein P. Seino A k tm ta t sinkt langsamer ais die Konz. an Phenol. Prakt. Zweck 
der vorliegenden u. folgender Unterss. ist, fiir bekanntc stark wrirkende Antiseptica 
geeignete Applikationsmethoden zu finden. Geringe A k tm ta t bewirkt milde, aber 
anhaltende Wrkg. ohne scluidigenden EinfluB auf die Gewebe.

II. A k tm ta t u. Pufferwrkg. einer groBen Anzahl Lsgg. von Phenol in Olen, Fetten
u. Campher werden auf Grund des Verteilungskoeffizienten m it W. ermittelt. Hier 
sei nur erwahnt, daB diese Praparate nur bei Ggw. von W. antisept. Wrkg. zeigen, 
ferner daB ein 5%ig., makroskop. liomogenes Phenolvaselin u. Mk. zahllose Phenol- 
krystallchen erkennen laBt, also ubersatt. ist. Bzgl. des Zalilenmaterials usw. muB 
auf die (in engl. Sprache gehaltenen) Tabellen im Original verwiesen werden. Zum 
SchluB werden in einer Tabelle Vorsehriftcn zur Herst. von Phenololen genau definierter 
Konz. u. A k tm ta t gegeben. (Dansk Tidsskr. Farmaci 3. 10—28. 29—56. 57—75. 
Jan . Febr. Marz. Apoth. der Kgl. Veterinar- u. Landwirtschaftshochsch.) H e r t e r .

J. K. Gjaldbaek, Untersuchungen iiber PuJJerantiseptika. III . Orientierende Unter- 
suchung uber Silberionpufferlósungen. (II. vgl. vorst. Ref.). Mittels Messung der EK. 
der K ette Ag| 0,1-n. AgN03 +  0,09-n. KNO3 | NH.,N03 gesatt. | Lsg. X  | Ag, in 
der X  eines der pharmazeut. gebrauchten Ag-Praparate: A gN 03, Argoplex, Ichthargan, 
Cilrargen, Protargol, Hegonon, kolloidales Ag bezeichnet, in dereń Lsgg. durch all- 
mahlichen Zusatz von 0,01-n. NaCl die Konz. der Ag-Ionen yermindert wurde, nahm 
der Vf. die elektrometr. Titrationskurven der genannten Ag-Praparate bei Zimmertemp. 
auf. N ur bei den erstgenannten 4 Praparaten konnten scharfe Umschlagspunkte fiir 
die Potentialiinderung nachgewiesen werden, die K uryen von Protargol u. von Hegonon 
zeigen Wendepunkte, von der Lsg. des kolloidalen Ag reagiert nur ein kleiner Teil 
m it dem zugesetzten NaCl. Die zahlreichen Einzelangaben iiber die genannten Verbb. 
sowie iiber das elektrometr. Verh. der Gemische der Lsgg. von AgN03 u. von 
NH4N 03 ferner von Hesamethylentetramin gestatten keine auszugsweise Wiedergabe. 
(Dansk Tidskr. Farmaci 3. 133—69. Juni. Apotlieke u. pharmakolog. Abteilung der Kgl. 
Yeterinar- u. Ackerbauschule.) BoTTGER.

G. Dubois, Briissel, Yerfahren zur Herstellung von Produktem, die dazu geeignet 
sind, Nahrungs- und Arzneimitteln aktimerte Ernahrungseigenschaften zu rerleihen. 
Man isoliert, ziichtet u. trocknet Hefen u. Bakterien, die aus der Magen- u. Darm- 
flora stammen, um daraus Diastasen u. Verdauungsenzyme zu gewinnen. Diese werden 
vereinigt mit pflanzlichen Diastasen, die unter der Einw. von ultravioletten Strahlen 
aus Pflanzenkeimen erhalten wurden. (Belg. P. 350 983 vom 1/5. 1928, Auszug 
veróff. 7/11.1928.) M. F. Mu l l e r .

Fritz Goedecke, Thusis, Sohweiz, DiatmiUel, bestehend aus einem Gemisch von 
Erdalkalisalzen der Inosithexaphosphorsaure (I) u. Vitamińen zu gleichen Teilen. Die 
Yitaminstoffe werden aus der bei der Darst. von I verbleibenden Mutterlauge (vgl.
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A. P. 1 715 031; C. 1929. II . 1348) nach bekannten Verff. gewonnen. — Das Mittel 
wird in gel. Form yerabreicht oder Schokolade zugemischt. (A. P. 1 721 214 vom 14/11.
1927, ausg. 16/7. 1929. D. Prior. 11/8. 1925.) A l t p e t e r .

Elektrica Bernstein-Praparate, Hans HoSfmiiller v. Kornatzki, Berlin, 
Iieisłellung einer hellen, Iransparenten und dem Naturbernstein almlichen Seife f  iir Heil- 
zwecke. (F. P. 648198 vom 23/7. 1926, ausg. 6/12. 1928. D. Prior. 26/8. 1925. —
C. 1928. I. 1070 [E. P. 279 575]. 2733.) S c h o t t l a n d e r .

A. Ritterhofer, Berlin, Herslellung einer bestandigen formaldehydhaltigen Wasser- 
stoffsuperoxydlósung. In  der Formalinlsg. wird zuniichst ein Chinolinderiy. gel. u. 
dieae wird dann zu der H 20 2-Lsg. zugesetzt. (Belg. P. 351646 vom 26/5. 1928, 
Auszug yeroff. 7/11. 1928. D. Prior. 9/8. 1927.) M. F. M u l l e r .

W illmar Schwabe, Dr. W illm ar Sch\vabe’s homoopathisches Arzneibucli. 2. deutscho Ausg.
d .Pharm acopoeahom oeopathicapolyglotta . N ebstPotenziertabelle. Leipzig: W. Schwabo
1929. (XL, 136, 2 S.) 4°. H ldr. M. 12.— .

6. Analyse. Laboratorium.
J. B. Brown, Eine abgeanderte Paulyvorlage. Die Vorlage besteht aus einer 

250 ccm-Pyrex-Saugflasche, an dereń Boden durch sechs Wiilste yon etwa 20 mm 
Durchmesser sechs Pyrex-Glasróhren von 2 mm Wandstiirke u. 12 mm Durchmesser 
angeschlossen sind, die 120 mm lang sind. Diese „Beine“ sind nach auBen in eine 
Linie parallel zu den Seitenwanden der Flasche gerichtet u. fiihren zu Aufnahme- 
gefaBen, die 500 ccm fassen konnen. Das untere Ende dieser Beine hat mindestens 
8 mm auBeren Durchmesser, um Blasenbldg. zu yerhuten. — Auch Vorlagen m it acht 
Bcinen an einer 500 ccm-Pyrex-Saugflaschc sind noch herstellbar. (Ind. engin. Chem. 
A nalyticalEditionl. 160.15/7. Columbus, Ohio StateU niv., Dep. of Physiol. Chem.) B l o .

E. F. Almy, Ein Schulz fiir  Vorratsldsungen. Der Yf. beschreibt eine Vorr., durch 
die ein Verjust an FI. beim Einfiillen der Vorratslsgg. in Biiretten durch einen etwa 
yorkommenden Bruch der Gummischlauchverb. auf alle Falle yermieden wird. Der 
Quetschhahn ist auf einem Rahmen m ontiert u. wird durch einen Hebel mittels einer 
daran befindlichen Schnur geóffnet u. geschlossen. Diese Vorr. wird zwisehen dem 
an die Vorratsflasche angeschlossenen Siphon u. das Verbindungsrohr zur Biirette 
eingeschaltet, so daB bei einem Brueh unterhalb des Quetschhahnes nur die FI. unterhalb 
der Vorr. yerloren ist u. bei einem Bruch oberhalb die FI. aus dem Siphon wieder in 
die Vorratsflasche zuriickflieBt. (Journ. chem. Education 6 . 735. April. Columbus, 
Ohio, Univ.) , J u n g .

E. F. Almy, Eine Biiretle zum Abmessen von starkem Alkali. Fiir ungefalire Ab- 
messungen von starken Alkalilsgg. wird eine Vorr. empfohlen, die aus einem m it Offnung 
nach unten aufgestellten Reagenzglas m it Dreilochstopfen besteht, durch welchen 
ein Einlaufrohr, ein Ablaufrohr u. ein Sicherheitsrohr gefiihrt sind. Das Einlaufrohr 
ist durch Quetschhahn an die Vorratsflasche angeschlossen. Die Lsg. steigt in das 
Reagensglas u. flieBt in das Sicherheitsrohr iiber, dessen anderer Schenkel hóher gefiihrt 
ist ais das Fliissigkeitsniveau in der Vorratsflasche. Das Abfiillen der Lsg. in einen 
MeBzylinder erfolgt durch einen Quetschhahn im Auslaufrohr. (Journ. chem. Edu
cation 6 . 734. April. Columbus, Ohio, Univ.) J u n g .

B. Lange und W. Heller, Tellur-Thennoelemente. Vff. konstruieren Te/Pt-Thermo- 
elemente in handlicher Form, die sich durch ihre hohe, im Bereiche zwisehen —75 u. 
+  90° konstantę Thermokraft auszeichnen. Sehr genaue Temp.-Messungen konnen mit 
diesen Thermoelementen bei Verwendung von weniger empfindlichen Zeigergalyano- 
metern ais Nullinstrument ausgefiihrt werden. Es wurde gefunden, daB die Thermo
kraft der Te/Pt-Thermoelemente sogar bis 400° fast proportional mit der Temp. an- 
steigt. Fiir das in Capillaren yerwandte Te konnte zwisehen 20 u. 40° ein Ternp.- 
Koeffizient von 0,00325 festgestellt werden, der infolge seiner hohen Konstanz in 
diesem Bereich die Verwendbarkeit yon Te ais Widerstandsthermometer fiir einen 
kleineren Temp.-Interyall nahelegt. (Physikal. Ztschr. 30. 419—25. 1/7. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem.) H a n d e l .

Robert Livingston, Eine vóllig aus Glas beslehende Umlaufpumpe fu r  Gase. Be- 
schreibung einer aus Glas bestehenden Pumpe fiir Gase, dereń Konstruktion sich an 
die yon F u n n e l l  u. H o o v e r  (C. 1927. II- 1490) anlehnt. (Journ. physical Chem.
33. 955. Juni. Minneapolis, Minnesota, U.) L o r e n z .
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J . A. Pries, Ein neues Vólumeter m it Wasser ais messendem Mittel. Der Yf. bo- 
schreibt ein aus Laboratoriumsmaterial lierstellbarcs Volumeler, das W. ais messendes 
Mittel benutzt u. die Best. von Voll. bis zu wenigstens 2 1 gestattet. (Ind. engin. Chem. 
Analytieal Edition 1. 123—25. 15/7. S tate Coli., Pa.) B l o c h .

P. Fuchs, Zwei Vorrichtungen zur Erleichterung des Spindelns von Flussigkeitcn. 
Um Fil. zu spindeln, die sich in flaehen Sehiehten, etwa in einer flaehen Schale be- 
finden, eignet sieh eine Vorr., die aus einem Glasrohr m it einem oben angebrachten 
rechtwinMig umgebogenen engen Ansatzrohr m it Gummisehlaueh besteht. Die Spindel 
wird in  die FI. gestellt, das Rohr dariiber gestiilpt u. die FI. soweit in das Rohr hinein- 
gesaugt, bis die Spindel sehwimmt. Der Selilauch wird zugedriickt, damit die FI. in 
der Hohe stehen bleibt, u. die Spindelanzeige abgelesen. Eine zweite Vorr. dient dazu, 
das Rotieren der Spindel zu verhindern u. die Spindel in der Mitte der Flussigkeits- 
saule im Standzylinder zu halten. Es ist eine Fuhrung, die aus einem kleinen Draht- 
ring m it 3 seitlichen Armen zum Auflegen auf den Rand des Zylinders besteht. (Chem.- 
Ztg. 53 . 526— 627. 6/7. Leipzig.) J u n g .

Earle R. Caley, Einfache graduierte Waschflaschen. Zur Messung der zum Aus- 
waschen von Ndd. yerwendeten oder zu verwendenden Fl.-Mengen wird eine mit Teilung 
yerseheno Wasehflasehe in Gestalt einer zylindr. Spritzflasche in zwei Ausfiibrungs- 
formen beschrieben. Eine Form mit GlasfuB dient zum Auswasehen mit k. Fil., die 
andere Form, ein breites Probierrohr im HolzfuB, ist fur Anwendung von h. Waschfll. 
bestimmt. (Ind. engin. Chem. Analytieal Edition 1. 162. 15/7. Princeton, Univ.) B l o .

Herman C. Ramsperger, Ein Halin, in  welchem Verunreinigung durch Fett ver- 
mieden wird, und seinc. Benutzung in  der Oastechnik. Der Vf. beschreibt einen Hahn 
von der Form eines Hohlstopfens, der m it einer ihn umgebenden u. m it zwei innerhalb 
der Bohrung senkrecht eingeatzten Rinnen versehen ist, dergestalt, daB beim Eva- 
kuieren Hg von oberhalb des Stopfens die vertikalen Rinnen herab in die zirkulare 
flieBt. Durchstromendes Gas kann nieht m it dem F e tt in Beriihrung kommen, da es 
einerseits durch den Hg-Ring, andererseits von innen durch unten befindliches Hg 
dayor geschutzt ist. Der Hahn wurde benutzt hei der therm. Zers. organ. Stoffe, um 
zu verhindern, daB Dampfe vom F ett aufgenommen werden, z. B . boi Verss. m it 
Methylisopropyldiimid, Azometlian, bei Best. yon Reaktionsgeschwindigkeiten etc. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 2132—34. Juli. Pasadena, Calif., Inst. of Technol.) B l o c h .

E. Karrer, E in  neues Plastometer. Beschreibung eines App. zur Best. der 
Plastizitat von formbaren Stoffen, besonders von Gummi auf Grund der C. G. S.- 
Einheit der Plastizitat, sowie eines automat, arbeitenden Plastometers. (Ind. engin. 
Chem. Analytieal Edition 1. 158—60. 15/7. Akron, Ohio, The B. F. Go o d r ic h  
Co.) _ B l o c h .

A. Domański und E. Strukowa, Bestimmung der Porositut heleroporoser Wandę, 
ais Beispiel der Porositat der Eierschale. Die von B e c h h o l d  stammende Methode 
zur Best. der Porositat von Ultrafiltern kann auch auf die Eierschale angewandt 
werden. Die Porositat der inneren H aut wurde gemessen. Die H aut wurde nach vor- 
sichtigem Waschen mit HCl-Lsg. mit einer Elektrolytlsg. bzw. einem Fe(OH)3-Sol 
gefullt. Aus der Nichtpermeabilitat des Sols u. der guten Diffusion des Elektrolyts 
wurde auf die U ltrafilternatur der H aut geschlossen. Die Porenweite wird angegeben zu 
20—30 m/i. Mkr. Bestst. der gefarbten Eierschale ergeben fur die Kanale einen Durcli- 
messer von 0,016—0,006 m/i. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 381 bis 
391.) _ _ G u r ia n .

William T. Richards, Ein Intensitdtsmaji Jur „t)berschall“ („supersonic")- 
Strahlung in  Fliissigkeilen. Zur Intensitiitsmessung hoehfreąuenter Sehallwellen groBer 
Intensitat, „Uberschallwellen“ (zum Unterschied von hochfreąuenten Sehallwellen ge- 
ringer Intensitat, „Ultraschallwellen") erweist sich folgende Anordnung ais geeignet: 
an einer Capillare ist ein kleiner Triehter angesetzt, der in die bestrahlte FI. eintaucht. 
Das Steigen des Meniskus ist ein MaB fiir die Intensitat der Uberschallwellen. (Proeeed. 
National Aead. Sciences, Washington 15. 310— 14. April. Tuxedo N. Y ., A; L . L o o m is - 
Lab.) L o r e n z .

A. Grigaut und A. Boutroux, Ein Apparal zum Messen des osmolisehen 
Drucks von Kolloiden. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 1 0 . 9—15. 1/7. — C. 1 9 2 9 . 
n .  606.) WlNKELMANN.

J. F. Carriere, Methode zur Bestimmung des Emulsimstypus. Ein Verf., ohne 
Anderung der Zus. direkt im mkr. Bilde den Emulsionstyp zu bestimmen, kann auf 
demselben Prinzip wie bei Mineralien nach S c h r o d e r  u. VAN DER K o l k  (Tabellen
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zur mikroskop. Best. der Mineralien nach ihrem Brecliungsindex, 190G) begriindet 
werden. Niihere Erlauterung des Verf. an Hand von Zeichnungen u. Abb. (Cliem. 
Weekbl. 26. 413—16. 10/8. Delft.) Gr o s z f e l d .

G. Dallas Hanna, Ein neues fiir die Mikroskopie geeignetes synthetisches Harz.
Im  AnschluB an das friiher beschriebene syntliet. Harz (C. 1927- H . 851) wird ein 
neues Naphthalinderiv. beschrieben, das 1. in Xylol, Bzl., Toluol u. vielen anderen 
organ. Losungsmm. ist, aber nicht in W. u. A. Scheiben aus diesem Materiał sind farb- 
los, dicke Schichten erscheinen schwach strohgelb gefarbt. Es ist bestandig aueli gegen 
hohe Tempp. ohne Zers. u. Fiirbung. Das Materiał zeichnet sich durch sehr hohen 
Refraktionsindex aus. Das Harz ist Hyrax benannt worden. (Science 70- 16—17. 
5/7. California Academy of Sciences.) J u n g .

Friedr. W. steinmetz, Fehlerąuellen infolge mangelhafter Beschaffenheit mafi- 
analytischer Geriite. Es wird darauf hingewiesen, daB Fekler beim analyt. Arbeiten 
oft auf ungenaue Herst. der Laboratoriumsgerate sowie auf die Verwendung un- 
geeigneter Glassorten zuriickzufuhren sind. (Chcm.-Ztg. 53. 586. 27/7. Duisburg.) JUNG.

K. Weber, Uber die Mefimethoden der Wasserstoffionenkonzentralionen. Kurze zu- 
sammenfassende Darst. des Gegenstandes. (Arliiv Hemiju Farmaciju Zagreb 2. 146 
bis 157. 1928. Zagreb, Inst. f. Physik u. physikal. Chemie a. d. Univ.) G o i n k i s .

H. K. Mulford und F. R. Greenbaum, Ein praktischer, genauer und billiger
Apparat zur Wasserstoffionenbestimmung. Es wird ein einfach herzustellender App. 
zur Best. von p n  beschrieben u. abgebildet, dessen Kosten ca. 75 § betragen. E r ent- 
halt eine H - u. eine HgCl-Elektrode, gestattet Messungen von Ph =  0—14 m it einer 
Genauigkcit von 0,01. Bei Lsgg. von Metallen, die edler ais H  sind, wird der Lsg. 
etwas Chinhydron zugesetzt u. die H-Elektrode durch eine Au-Elektrode ersetzt. Von 
den zahlreichen mitgeteilten pn-Messungen von pharmazeut. u. biolog. Praparaten 
ist erwahnenswert, daB sich ph in fast allen Fiillen bei der Sterilisation mehr oder 
weniger andert. Bei einigen Substanzen steigt, bei anderen fallt er. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 18. 564—68. Juni. Philadelphia, Unters. Lab. d. National Drug 
Co.) HERTER.

F. E. Vandaveer und R. C. Gregg, Vereinfachler Jodpe.ntoxydappa.rat zur Be- 
stimmung von Kohlenmonoxyd in  Rauchgas. Das Verf. benutzt nach der Absorption 
des CO durch (auf 150° mittels elektr. geheiztem Luftbad erhitzten) J 20 6 nach5CO +  
J 20 5 =  5 C03 +  J 2 nicht, wie (iblich, die Best. des entstandenen C02 mittels Ba(OH)2, 
sondern die T itration des gebildeten J  mittels Na2S20 3 (0,001-n.). Die geringe Menge 
des von der KJ-Lsg. absorbierten C 02 beeinfluBt die Jodtitration nicht. — Der beschrie
bene App. dient zu Massenanalysen von CO in Konzz. von weniger ais 0,002°/o in  den 
Yerbrennimgsgasen, wenn C02, 0 2, H 2, Methan, Athan, H 2S, S 02, N2 u. Stickoxyde 
nur in kleinen Mengen, Formaldehyd weniger ais 1%  vorhanden sind, wobei einer 
von zwei Chromsaureturmen — Reinigungsturmen, die m it K 2Cr20 7 gesatt. konz. 
H 2SO., enthalten — auf 100° erhitzt wird. Korrekte Ablesungen sind nicht zu er— 
halten, wenn verhaltnismaBig groBe Mengen (0,04—1,9%) Athylen neben den Ver- 
brennungsprodd. anwesend sind. Um „rcines“ J 20 E des Handels, das noch niedere 
Jodoxyde, Jodsaurc etc. enthalt, gebrauchsfahig zu machen, erhitzt man es 
unter Durchstrcichen von CO-freiem N2 — am besten solchem aus dem Verflussigungs- 
verf. — oder von CO-freier Luft zwei Tage lang auf 205—215°, dann zwei Tage auf 
150°; es halt dann bei taglicher Inanspruchnahme 6 Monate. Zur Berechnung der 
ccm CO dient der Faktor 30-701-720/64-674,59 X X, w orinX  =  g J 2 per ccin 1'hio- 
sulfat bedeutet. (Ind. engin. Chem. Anafytical Edition 1. 129—33. 15/7. Cleveland, 
Ohio, Amer. Gas Assoc. Lab.) B l o c h .

W. Liesegang, Die Bestimmung des Staubes in  der Slraflenhift. Verbesserung 
des LiEFM ANNschen Verf. durch Konstruktion eines neuen, von P a u l  A l t m a k n , 
Berlin, in den Handel gebraehtcn A pp. (Gesundheitsing. 52. 593—95. 24/8. Berlin- 
Dahlem. PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg. Chem. Abtlg. II.)  S p l .

E lem en te  und  an organ ische V erbindungen.
P. Szeberenyi, Mapanalytische Bestimmung des Polysulfidschwefels. 1. Jodlsg. 

reagiert m it Monosulfiden nach I, m it Polysulfiden nach n . Polysulfide u. Sulfit geben, 
gekocht, Monosulfide u. Thiosulfate HI. Dabei nimmt, da Thiosulfate bei der Titration 
nur halb so viel Jod rerbrauchen wie Sulfite (vgl. IV u. V), der jodometr. Titer ab. Die 
Abnahme ist ident. m it der Hśilfte des Jodtiters des in Rk. getretenen Sulfits. Kennt 
man also den Jodtiter der Polysulfidlsg., den Jodtiter der Sulfitlsg. u. zieht von dereń
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Summę den Jodtiter des gekochten u. abgekiihlten Reaktionsgemischcs (mit iiber- 
schussiger Sulfitlsg. zwecks schneller Umwandlung des Polysulfids!) ab, so erhalt man 
die durch Thiosulfatlsg. yerursachte Abnahme. Diese, in ccm 0,1-n. Jodlsg. aus- 
gedruckt u. m it 0,0032 multipliziert, ergibt den Polysulfidschwefel, die direkte Titration 
naeh I ergibt den Monosulfidschwefel, beides zusammen den Gesamtschwefel. Das in 
Polysulfidlsgg. stets vorhandene Thiosulfat beeinfluBt das Rcsultat nieht:

I Na2S +  2 J  =  2 N aJ +  S. II Na2Sx +  2 J  =  2 N aJ +  Sx.
III Na2Sx +  (x — 1) Na2S03 =  Na2S +  (x — 1) Na2S20 3.

IV 2 Na2S20 3 +  4 J  +  2 H 20  =  2 Na2S 0 4 +  4 H J.
V 2 Na2S20 3 +  2 J  =  2 N a J  +  Na2S40 6.

Vor der T itration ist zur Neutralisation der bei Sulfitlsgg. sich bildenden Saure 
Bicarbonat zuzugeben. Alkal. oder carbonatalkal. Polysulfidlsgg. laI3t man zu der m it 
Essigsiiure sauer gemachten Jodlsg. zuflieBen. — 2. Ein zweiter Weg zur Polysulfid- 
schwefelbest. ergibt sich aus der glatten Oxydation des Thiosulfats m it bei Ggw. 
von uberschussigem Alkali naeh BESSON (VI) zu Sulfat. Die durch dic Rk. gebundene 
Lauge ist, in ccm n. Lsg. ausgedruckt, zweimal so groB ais die zur jodometr. Thio- 
sulfatbest. notigen ccm n. Jodlsg. (V):

VI a) Na2S2 +  2 NaOH +  7 H 20 2 =  2 Na2S04 +  8 H 20 . 
b) Na2S3 +  4 NaOH +  10 H 20 2 =  4 Na2S 04 +  12  H,,0 etc.

Kennt man die ursprungliche Alkalitat der Polysulfidlsg., die der zugesetzten 
Lauge (Summę =  Gesamtalkalitat) u. die Alkalitat naeh der Oxydation, so laBt sich 
aus der Alkalitśitsabnahme in ccm n. Lsg. X 0,016 der Polysulfidgesamtschwefel be- 
rechncn. Dabei ist das Thiosulfat der Polysulfidlsg. in Anrechnung zu bringen, das 
bei der Oxydation zweimal so viel Lauge bindet, ais Jodlsg. zu seiner Titration not- 
wendig ist. — Analyse einer Schwefelleberlsg. 1. Best. der Alkalitat m it V rn - Saure 
(Methylorange!). 2. Abscheidung der Polysulfide mittels ZnS04-Lsg., im Filtrate 
T itration des Thiosulfats. 3. ZuflieBen der genau abgemessenen Polysulfidlsg. zu 
einem abgemessenen Vol. n. NaOH, dem 10—20 ccm 30%ig. HjOęj zugesetzt sind, 
naeh 10 Min. Verdunnung, T itration des noch vorhandenen Alkalis, u. weiteres Vor- 
gehen, wie sich naeh 2 u. 1 ergibt. (Ztschr. analyt. Chem. 78 . 36—40. Oradea, Lab. f. 
Hygicne.) BLOCH.

0 . Macchia, Eine neue Methode zur volumetrischen Bestimmung von SOS'. Ein 
Uberblick iiber die Methoden zur volumetr. Best. von S 04" wird gegeben. Vf. fiillt 
dio S 04-Ionen m it einer salpetersauren Lsg. von Ba-Phosphat, macht das F iltra t m it 
NaOH leicht allcal., fallt im F iltrat P 0 4" ' m it Ammonmolybdat naoh T e e a d w e l l ,  
lóst den Nd. in einem tlberschuB von titrierter NaOH u. titriert m it HC1 zuriick. 
Fehlergrenze ±0,2°/o- (Industria chimica 4. 480—83. Juni. Fermo, Kgl. Industrie- 
.inst.) W e i s s .

H. Lestra, Trennung von Chlor-, Brom- und Jodsilber. Man kann die drei Halogene 
in  Lsg. m it Vio‘n - Silbernitratlsg. einzeln titrieren, wenn man sich ihrer Loslichkeit 
in Ammoniak bedient. Zunachst bestimmt man den Gesamtsilbernitratyerbrauch der 
Lsg. m it Chromatindikator; dann titrie rt man Brom- u. Jodionen (indem man die 
Lsg. m it uberschiissigem Vio'n - Silbernitrat yersetzt u. zunicktitriert). Brom- u. Jod
silber fallen noch quantitativ aus, wenn die Lsg. 0,8 g Ammoniak in 100 ccm enthalt, 
wahrend Cldorsilber gel. blcibt. In  einer weiteren Probe bestimmt man das Jodsilber 
allein. Wenn die Lsg. 60 ccm Salmiakgeist pro 100 ccm enthalt, blcibt auch Brom- 
silber gel. Den UbcrschuO an Silbernitrat titriert man wie folgt zuriick: Man yer
setzt die durch Kaolin filtrierte, ammoniakal. Lsg. m it Vio"n - Cyankaliumlsg. im t)ber- 
schuB; dadurch geht das Silbernitrat in das Kaliumsilbercyanid iiber, das m it Jodkalium 
keine Fallung .mchr gibt: 2 KCN +  AgN03 =  K N 03 +  KLAg(CN)2. Nun wird das 
iiberschussige Cyankalium m it x/10-n. Silbernitrat bis zum Auftreten der Jodsilber- 
fąllung zuriicktitriert. — A r b e i t s y o r s c h r i f t :  2 g des Salzgemisches in  100 ccm 
gel. Davon 1 . in 10 ccm m it Kaliumchromat Gesamtyerbrauch von Vio'n - Silber
nitratlsg. bestimmt. 2. 10 ccm m it 120 ccm Salmiakgeist, ca. 2 g Chlorammonium, 

. 20 ccm Vio_n> Silbernitrat yersetzen, auf 200 ccm auffullen u. klar filtrieren. Zu 100 ccm 
F iltra t 10 ccm VlO -n. Cyankaliumlsg., einige Tropfen 10%ig- Jodkaliumlsg. u. Vio'n - 
Silbernitrat bis zur Trubung. 3. 10 ccm zu 150 ccm einer Lsg. yon 20 ccm Vio-n - Silber
nitrat, 8,6 ccm Salmiakgeist +  W., Auffullen m it W. auf 200 ccm, filtrieren u. das 
uberschiissige Silbernitrat -nie boi 2. zuriicktitrieren. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 
209—21. April. Grenoble.) Zim merm ann.
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A. Seyewetz, Uber die Bestimmung von Salpetersaure dureh alkalische Jieduktion
mittels Aluminiumpulver. Gemeinsam mit Salque. Das Verf., das unfuhlbar feines 
Al-Pulver s ta tt DEVARDAsełicr Legierung benutzt, kann stets angewandt werden, wo 
bisher das Nitrometer benutzt wurde, so zur Best. yon B N 0 3 in Nitraten, Nitriten, 
Salpeterschwefelsauregemisehen u. in SoliioBbaumwolle. In  einen Rundkolben kommen 
150 cem W., 10 g feinstes Al-Pulver (von mattgrauem Aussehen, gliinzendes Al-Pulver 
besitzt nicht geniigend Reduktionskraft), u. 10 ccm Nitratlsg. yon etwa 10°/o» entsprechend 
etwa 1 g K N 03. E in Hahntrichter ist m it 25ccm Soda von 35 Be., der Auffangebecher 
m it 10—20 ccm 1-n. H 2S04 gefiillt. H 2-Durchgang 2—3 Blasen in der Sekunde. Nach 
Zulauf der Sodalsg. (20 Min.) erfolgt spontane Rk. (5 Min.), darauf wird zum Sieden 
erhitzt u. abdestilliert, bis das Destillat (100 ccm) gegen Phenolphthalein nicht rnehr 
alkal. reagiert (10—-15 Min.). Stets wird ein Blindvers. m it N-frcier organ. Substanz 
gemacht. — Von Misclisdure werden 1—2g in 20ccm W. gelóst u. m it Soda neutralisiert 
u. dann m it Al weiter etc. wie oben beliandelt. — Von SchiefSbaumwolle troeknet man
1,5 g bei móglichst niedriger Temp., bringt das gewogene Filter in 40 ccm Natronlaugo 
von 36° Bó., dazu 30 ccm H 20 2 (8 oder 10 Voll.) u. 200 ccm W., erhitzt 1/ i Stde. auf 
80°, kocht, neutralisiert m it H 2S04 u. yerfalirt wie oben angegeben. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 45 . 463—65. Lyon. Mai.) B l o c h .

N. Krilenko, Eine neue Modifikatioii der gramnietrischen Bestimmung des Phosphor- 
iotis ais Magnesiumpyrophosphal. Vf. schlagt folgende Methode vor: 20 ccm der Lsg., 
die hochstens 0,2 g P 20 5 enthalt, werden nach Zugabe von 1 ccm konz. H 2S 04 zur 
Trockne cingedampft. Dann Zugabe von 2 ccm konz. H 2S04 u. 4—5 ccm gesatt. 
MgSO.,-Lsg. u. Riihren m it dem Glasstab bis zur yollstandigen Lsg. des Nd. Dann 
wird tropfenweise konz. NH4OH zugegeben, bis die Lsg. alkal. wird. In  Ggw. yon 
A1-, Fe- u. Ca-Ionen miissen vor der Fallung m it NH4OH 3—5 cem gesatt. ammoniakal. 
NH4-Citratlsg. zugegeben werden. Nach einer lialben Stunde wird m it 25 ccm einer 
h. Lsg. von 10%ig- NH4C1 +  10%'g. NH4OH (1: 1) verd., gut geriihrt, abstehen ge- 
lasscn u. die Fl. iiber dem Nd. dureh einen Porzellanfiltertiegel dekantiert. Der Nd. 
wird m it NH4OH +  NH4Cl-Gemisch gewaschen u. wieder dekantiert usw., bis dic 
Lsg. iiber dem Nd. sich nach 10 Minuten nach dem Umruhren yollstandig klart. 
Der Nd. wird in den Filtertiegel gebracht, m it 2,5°/ ig. NH4OH gewaschen, bis zum 
Verschwinden der Cl' u. S04"-Rk. im Filtrat, dann getrocknet u. bis zur Konstanz 
(bei 900°) gegliiht. Der Nd. ist Mg2P 20 7. (Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb2. 197—205.
1928. Zagreb, Inst. f. analyt. Chemie d. Univ.) GoiNK IS.

B. Ormont, Gravimełrische Titration und Mikrobesłimmung von Salzsaure und
arseniger Saure. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 112.) Vf. wendet die yon ihm vorgeschlagene Methode 
der „gravimetr. T itration“ zu Mikrobestst. von HC1 u. H 3As03 an. Die Arbeitsweise 
gestattet schnelles Arbeiten u. fiihrt zu guten Resultaten, so daB Vf. sie fiir die emp- 
findlichste quantitative Mikromethode halt. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 
61. 355—62. Karpow, Lab. d. Inst.) Gu k ia n .

Karl Ries, Eine Schnellmethode zur Bestimmung von Vanadin in unlegierten und 
legierten Slahlen. Man lost 1—2 g des Materials in  verd. H 2S04. Bei Ggw. von W 
fiigt man 10 ccm II^PO, hinzu. Man oxydiert m it H N 03 u. dampft ein. Naeh dem 
Abkuhlen fiigt man W. hinzu u. reduziert das entstandene V20 6 m it schwefelsaurem 
Eisensulfat. Das uberschiissige Eisensulfat wird m it Ammoniumpersulfat zerstort, 
die Lsg. m it 1/10- oder 1/20-n - KMn04-Lsg. titriert. Bei Ggw. yon Cr u. W muB eine 
Korrektur angebraeht werden. Naeh dieser Methode dauert eine Y-Best. etwa 30 Min. 
(Chem.-Ztg. 53 . 527. 6/7. Remschcid.) J u n g .

A. Pamfilów, Zur Methode der Bleisuperoxydbestimmung. I. Mitt. Experimontcll 
bearbeitet von O. Dunaeva, G. Filippyćev, E. Ivan6eva und A. Troizkaja. 
Der Vf. untersueht krit. die beiden yorgeschlagenen Verff. der Best. von PbO„ 
u. Mennige. Die in  der L iteratur scharf kritisierte jodometr. Best. enveist sich speziell 
in der Form, wie sie dureh Zirkular des Amerikan. Bureau of Standards festgelegt ist 
(DiEHLsches, von T o p f  modifiziertes Verf.), prakt. ais die genaueste, rascheste u. 
bequemste. Bei Ggw. von Blei, z. B. bei Best. in  Gldlte, erweist sich das Thiosulfat- 
yerf. dem amerikan. Verf. u. der Oxalatmethode nach L u x  iiberlegen. Das Thiosulfat- 
verf. wird dahin abgeandert, daB die Probe m it einer Mischung von 40 ccm gesatt. 
Na-Acetatlsg. in 5%ig. Essigsaure u. 10 ccm 10%ig- KJ-Lsg. bearbeitet wird, wobei 
die klare Auflsg. in 5—10 Min. beendigt ist. (Ztschr. analyt. Chem. 78. 40—52. 
Iyanowo-Wosnessensk, Polytechn. Inst.) BLOCH.

L. Colornbier, Uber eine volumetrische Methode zur Bestimmung des Quecksilbers.
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(Vgl. D en ig e s , Buli. Soc. chim. Ind. 15 [1895]. 862.) Man losc 1 g der auf Hg zu 
untersuohendcn Substanz auf u. verdiinne auf 100 ccm. Dann bringe man in ein 
zylindr. GefaC genau 20 ccm einer auf 7io’n - AgN03 eingestellten KCN-Lsg., 10 ccm 
NH.,OH, 0,5 ccm 20%ig. Jodlsg., fiige genau 50 ccm der zu untersuehenden Hg-Lsg. 
hinzu u. titriere m it 7io-n- AgNO:,-Lsg. bis zur bleibenden Triibung. Wenn n die ver- 
brauchte Anzahl ccm ist, hat mail a =  20 — n  zu nehmen. Je nach der GróBc von a 
ist nun folgende Korrektur anzubringen:

wenn 4 <C a <  13 wird x =  (0,943 +  0,001 a) a
„ 13 <  a <  19 „ a: =  (0,8975 +  0,0045 a) a
„ 19 <  a <  19,5 „ a: =  (0,413 +  0,03 a) a

(Falls a kleiner ais 4 ist, muB eine groBere Untersuchungsprobe genommen werden, 
vielleicht 2 g anstatt 1 g). Die urspriingliche Substanz entliiilt dann 4 £%  Hg. (Journ. 
Pharmac. Chim. [8] 10 . 15—24. 1/7. St. Etienne, Lab. mun. de Chim.) WlNK.

B. Solaja, Studien iiber den Gebrauch von Quecksilber-Ammoniumsalzen in  der 
quantitaliven Analyse. I. Eine neue. Methode zur quantitativen Trennung des Aluminiums 
vom Nickel. Vf. untersuchte den EinfluB des sogenannten weifien schmelzbaren Priizi- 
pitats HgCl2(NH3)2 auf Chloride resp. Sulfate von Al u. Ni. Es ergab sich, daB Al in 
Ggw. von (NH.,)2S04 oder im allgemeinen in Ggw. von SO.,-Ion vom Ni durch HgCl2- 
(NH3)2 quantitativ getrennt werden kann. (Arhiv Hcmiju Farmaciju Zagreb 2. 136— 42.
1928. Zagreb, Inst. f. Agrikulturehemie a. d. Univ.) G o in k is .

O rganische Substanzen.
E. Beri, K. Hofmann und R. Bemmann, Uber ein schlaucliloses Nitromeler fiir  

Jialbmikrochemische Arbeilsiueise. Es wird ein schlaucliloses Nitrometer beschriebcn, 
bei welehem zum Arbeiten nur relativ geringe Hg-Mengen benotigt werden, u. das 
bei Anwendung kleiner Mengen recht brauchbare Resultate liefert. I n  einem zylindr. 
Glasmantel befindet sich eingesehmolzen die Glasbiirette, die oben u. unten eine Er- 
weiterung besitzt. Am oberen zylindr. Raum ist ein MeBrolir angesetzt, an welehem 
noch 0,01 ccm beąuem ablesbar sind. Mantel u. Biirette sind durch den Gr e i n e r - 
FRlEDRlCHschen P a te n th a h n  in der BERLschen Mo<lifikation v e rb u n d cn , der es ge- 
sta tte t, sowohl Mantel m it Burette ais auch jeden Teil m it dem AusfluBrohr zu ver- 
binden. Oben ist die Burette durch Hahn m it 120°-Bolirung abgesehlossen, so daB 
man die Burette sowohl m it dem Normalschliff ais auch m it dem Ansatzrohr vcrbinden 
kann. Auch kónnen Schliff u. Ansatzrohr mitcinander verbunden werden. Skizze u. 
Angaben genauer Arbeitsweise sowio eine Zusammenstellung von Versuchsergebnissen 
im Original. (Chem. Fabrik 1 9 2 9 . 359—60. 7/8. Darmstadt, Techn. Hoehsch.) JUNG.

I. Marek, M. Krajóinović und G. Zaljesov, Beitrag zur quaniitaiiven Be- 
slimmung von Stickstoff nach der Methode von Dumas. Beschreibung einer Modifikation 
der Verbrennungsróhre. Die Hauptveriinderung besteht darin, daB anstatt der Menge 
von CuO, dio gewohnlich den gróBten Teil der Rohre ausfiillt, eine 10 cm lange Rolle 
aus CuO-Drahtnetz eingefuhrt wird. Die so modifizierte App. enthalt weniger Poren, 
wo Luft zuriickgehaltcn werden kónnte, u. dadurcli werden nach Vff. bei der Verbrennung 
genauere Resultate geliefert. (Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb 2. 169—74. 1928. 
Zagreb, Inst. f. organ. Chemie, Univ.) G o in k is .

J. Sivadjian, Uber den Nachweis von Kohlenslofftelrachlorid in  Chloroform. Da 
die Loslichkeit von Chlf. in einor m it CCI., gesatt. wss. Lsg. geringer ist ais die Lós- 
lichkeit in  reinem W., ist der Nachweis durch Ausschutteln m it einer CCl4-gesatt. 
Lsg. nicht einwandfrei, da ein etwa zuruckbleibender Rest kein Beweis dafiir ist, daB 
im Chlf. CCI., enthalten ist. Vf. sehlagt deshalb zum Nachweis von CC14 in Chlf. vor, 
Farbrkk. zu verwenden. Wenn man einige ccm einer 1%'g- alkoh. Brenzeatcehinlsg. 
m it 1—2 Tropfen CC14, 0,5 ccm konz. Soda u. etwas Kupferpulver versetzt u. erhitzt, 
so erschcint eine unbestandige Blaufarbung, man gieBt rasch vom Kupfer ab u. fiigt 
etwas HC1 hinzu u. erhalt eine Rotfarbung, die wiedor in blau umschlagt, wenn man 
wieder alkal. macht. Chlf. allein gibt keine Farbrk. Auf Grund dieser Rkk. gibt der 
Vf. eine Vorschrift, nach der sich ein CCl4-Geh. von 0,25% durch eine sehwaclie Gelb- 
farbung, von mehr ais 0,5% durch Purpurrotfarbung nachweisen laBt. (Journ.Pharm ac. 
Chim. [8] 9. 434—37. 1/5. In stitu t Pasteur.) J u n g .

Lyell Klotz, Eine vergleichende Untersuchung von Methyl- und Athylprotocatechu- 
aldehyd. 12 Farbrkk. von Methylprotocałechualdehyd ( Vanillin) wurden auf diesen 
u. auf Athylprotocatechualdehyd angewandt. Beide Verbb. gaben ident. oder sehr 
ahnliche Rkk. Da auch p-Oxybenzaldehyd dieselben Rkk. gibt, wird geschlossen, daB



1929. II. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1831

die in m-Stellung befindliche Gruppe lceinen oder nur sehr geringen EinfluB auf dic 
Farbrkk. ausiibt. Die Ergebnisse werden auf Grund der Farbstofftheorien von W it t  
u. L e w is  diskutierfc. (Amer. Journ. Pharmac. 1 0 1 . 442—47. Juni. Univ. of Nc- 
braska.) H e r t e r .

Marc Chambon, Die Reaktionen der Tropasdure und der Tropeine. Vf. gibt eine 
Zusammenfassung der zahlreichen Rkk. zum Nachweis der Tropasaure u. der Tropeino.
(Buli. Sciences pharmacol. 36. 222—26. April. Lyon.) Z im m e r m a n n .

B estandteile  v o n  P flanzen u n d  Tleren,
Guilliermond, tlber Vilalfdrbung mit Neutralrol bei Pflanzenzellen. Ais Beispiel 

fiir die Vitalfiirbung von Hefen u. Fadenpilzen werden dio Beobachtungcn am Saccliaro- 
mycod.es Ludwigu  mitgeteilt. Die Vitalfarbung ist streng auf die intravakuolaren Kolloide 
beschriinkt. Es tr i t t  eine Elockung dersclben ein u. boi zunehmender Konz. des Farb- 
stoffs Lsg. der Ndd. u. Durchfilrbung des Vakuoleninhalts. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 8 8 . 813— 15. 11/3.) S c h n it z e r .

Marcel Mascre, Fixierung des Chondrioms der Pflanzenzelle. Ersctzt man in den 
bekannten Fixationsgemischen von BouiN, M e v e s ,  F lkmming die Essigsaure durch 
substituierte Siluron wie Monochloressigsaure, TricMoressigsaure, Cyanessigsdure, so 
erhalt man oine Fixicrung des Chondrioms (Vcrss. an Elodea canad.). Diese beruht 
auf einer Koagulation m it gleiehzcitiger Fixicrung durch das Formol oder dio Osmium- 
saure der Gemische. Die roinen Sauren fiihren zwar auch dio Gerinnung herbei, jedoch 
zerstort der WaschprozeB das 1. Koagulat wieder. (Compt. rend. Acad. Sciences 188.
811— 13. 11/3.) S c h n it z e r .

Raymond Gregory und T. A. Pascoe, Die quanlitative Bestimmung der Gallen- 
sauren m it Ililfe einer neuen Farbreaklion und monochromatischem Licht. E rh itzt man 
eine verd. Gallensiiurelsg. m it 34 Vol.-°/0 Schwefelsaure, 0,05 Vol.-% Furfurol 30 Min. 
auf 65°, so erhalt man eine rein blaue Farbung, die fiir 2—3 Stdn. bestandig ist (Gre- 
goryrk.). Glycin, Taurin, Cholesterin, Lanolin, Lecithin, Cephalin u. Olsiiure geben 
die Rk. nicht, ebenso nicht alkoh. Extrakte von n. Blut. (Best. der Gallensaure in 
patholog. Fallen.) Mit Hilfe von monochromat. Licht (durch Filtration der Strahlen 
einer Neonlampe) kann man die Absorption bekannter u. unbekannter Rk.-Lsgg. ver- 
gleichen u. quantitativ bestimmen. Das Maximum der Absorption liegt bei 6200 A.
Die storende Wrkg. der Gallenfarbstoffe wird dadurch ausgeschaltet.

E x p e r i m o n t e l l o s .  Kleine Voll. einer Natriumglykocholatlsg. bekannter 
Konz. werden m it einer Mikrobiiretto in Reagenzglaser gemessen, auf 1 cem aufgefiillt,
6 ccm 45°/0ig. Schwefelsaure, 1 ccm 0,3%ig- Furfurollsg. zugegeben, 30 Minuten auf 
65° erhitzt. Gallensduren im n. Blut-. 5 1 frischen Ochsenbluts +  3 Vol. 95%ig. A. 
koehen, filtrieren, das Koagulum 2-mal m it 1 Vol. heiBem A. extrahieren, vereinigte 
F iltratc im Vakuum auf kleines Vol. einengen. Riickstand m it 4 Vol. 95%ig. A. auf- 
nchmen, filtrieren, im Vakuum zur Trockne bringen, aufnehmen in 200 ccm h. W., 
nach dcm Erkalten m it festem Magnesiumsulfat siittigen, zontrifugieren. Der fettigo 
Anteil wird abgetrennt, m it 50°/0ig- A. extrahiert u. zu einem Vol. von 100 ccm vcrd.
Von der fettfreien, auf 200 ccm verd. Magnesiumsulfatlsg. werden 25 ccm zur Trockno 
eingedampft, m it A. extrahiert u. die alkoh. Extrakte zu 50 ccm verd. 2 ccm von 
beiden Lsgg. geben keine Rk. unter der Spczialbeleuclitung. (Journ. biol. Chemistry 83.
35—42. Juli. Minnesota, Univ.) Z im m e r m a n n .

Giovanni Issoglio, SyslemaliscTie Trennung de.r organischen Basen. Alkaloido 
konnen durch ihren F., sowio durch einige Farbrkk. idontifiziert werden. Liegcn dio 
Alkaloide in  Mischungen vor, so versagen beide Methoden. Vf. trennt in solchen Ge- 
mischen die fliichtigen von den nichtfliichtigen Basen durch Wasserdampfdest. u. 
fiihrt in diesen beiden Untergruppen dio weitere Trennung m it organ. Lósungsmm. 
durch. In  einer Tabelle ist dio Trennung der in Arzneimittcln haufig vorkommendcn 
Alkaloide systemat. zusammengestellt. (Industria chimica 4 . 458—61. Juni. Turin,
S ta d t.  Chem . Lab.) W e i s s .

P. Bourcet, U ber die Bestimmung des Sparteins im  Besenginster. Der Spartein- 
geh. des Besenginsters (Sarothamnus scoparius) wird durch Vegetationsbedingungen 
stark boeinflufit; deshalb besteht ein techn. Interesse an seiner quantitativen B eew . r  rr 
Vf. empfiehlt, Spartein ais unl. Kieselwolframat Si0 2,^W O a ^ H jO ^ C ^H ^ N ^  a»ł 
fallen u. nach dem Trocknen u. Gliihen S i02,12WO;, zu wiigen. — M e t  h  o d '
Ginster (5— 8 mm lange Stucke) 1 Stde. auf dcm Wasserbad m it 100 ccm 2°//igjy^sś. ^  
Trichloressigsaure erhitzen, abfiltrieren u. erneut dispergieren, bis Valsers Tioagc:

1 u-
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keine Fallung mehr gibt: die vereinigten F iltrate (ca. 250 cem) werden naeh dcm 
Erkalten m it 5 cem reiner Schwefelsaure u. gesatt. wss. Kaliumpermanganatlsg. bis 
zur Rotfarbung versetzt, m it Bisulfitlsg. entfarbt u. das Spartein m it geringem Uber- 
schuB 5°/0ig. Silicowolframsaure gefallt, die Yollig weiBe Fallung abfiltriert u. nach 
der Vorschrift von JAVILLIER (Buli. Sciences pharmacol. 1 7  [1910], 318) weiter- 
bchandelt. (Buli. Sciences pharmacol. 36 . 235—37. April. Paris.) ZlMMERMANN.

Thomas Moore, Die colorimetrische Schdtzung ton Vitamin A . Ehe ein BeschluB 
iiber die allgcmeine Verwendung der colorimetr. Priifungsmethoden auf Vitamin A 
gefaBt werden kann, miissen die Unterss. auch auf andcre Substanzen ais Lebertran, 
welche Vitamin A enthalten, ausgedehnt werden. Wahrend die Farbrkk. bei Lebertran, 
namentlich im Zusammenhang m it dem spektroskop. Bild, ais ein zuverlassiges 
Schatzungsmittel fiir Vitamin A betrachtct werden mogen, sind sie bei yegetabil. 
Extrakten u. animal. Stoffen ein noch unerforschtes Gebiet. Zurzcit erscheine es am 
siohersten, anzunehmen, daB Stoffe, welche keine Blaufarbung m it SbCl3 geben, frei 
von Vitamin A seien. Materialien, die von Lebertran abstammen, die Farbrk. u. dereń 
charakterist. Spektrum bei 610 m/f zeigen, konnen ais akt. betrachtet werden. Dagegen 
bleibt fiir Materialien, welche die Farbrk., aber ein anders gelagertes Absorptions- 
spektrum zeigen, also entweder akt. oder inakt. sind, die biolog. Methode die einzig 
befriedigende zum Nachweis von Vitamin A. (Lancet 217 . 219—20. 3/8. Cambridge, 
Medical Research Councils' Nutritional Laboratory.) MURCHHAUSER.

Harriette Chick und Margaret Honora Roscoe, Eine Methode zur Prufung 
auf antineurilisches Vitamin B lt fiir die das Wachstum junger Ratten ais Kriterium  
terwendet wird. Zum Nachweis des antineurit. Vitamins 1^ wird das Wachstum junger 
R atten ais Kriterium lierangezogen u. eine Grundnahrung verwendet, dic das liitze- 
bestiindigo Vitamin B2 in Form von frischem EiereiweiB o d e r  Hefe enthalt, welch 
letztere 5 Stdn. im Autoklaven erhitzt war. Frisehes EiereiweiB ist reicli an Yitamin B2, 
aber frei von Bt ; die ebenfalls an Vitamin B2 reiche autoklavierte Hefe enthalt mit- 
unter noch Spuren von B1( dio sich der Zerstorung beim Erliitzcn entzogen liaben; 
deshalb verdient das EiereiweiB den Vorzug fiir den Nachweis Yon Vitamin Bx. — 
Eine sonst vollstandige Nahnmg, welche EiereiweiB u. P e t e r s  antineurit. Hefepraparat 
ais Quellen fiir Vitamin B2 bzw. B, enthalt, ist haufig nicht imstande, ein n. Wachstum 
bei R atten iiber einige Woehen hinaus nach der Entwóhnung zu sichern. Nach dieser 
Periode ist das Wachstum subnormal. Es wird deshalb angenommen, daB ein dritter 
hypothet. Faktor im Vitamin B-Komplex vorhanden sein musse, der hitzebestandig 
u. in autoklavierter Hefe vorhanden sei, im EiereiweiB dagegen fehle. Definiert man 
ais Einheit von Vitamin Bx jenen Betrag, der n. Wachstum von jungen R atten ermóg- 
licht (wóehentlich 10—14 g Zuwachs), das beim Fehlen lediglich dieses Vitamins nieht 
erfolgte, so wiirde die Prufung eines Nahrungsmittels auf seinen Geh. an Vitamin Bj 
darin bestehen, daB man die geringstc Menge dieses Nahrungsmittels ermittelt, die 

•zur Erzielung dieses n. Wachstumseffektes notwendig ist. (Bioehemical Journ. 23 .
498—503. London, Lister Inst.) MURCHHAUSER.

Walter Brem Mayer und Harold Finkelstein, Konzentration der Ąmylase im  
normalen Harn. Die Abweichungen der Werte der Amylasenkonz. im Harn anschcinend 
n. Personen sind viel zu groB, um klin. verwertbare Schliisse zuzulassen. Die Schwan- 
kungen stehen aber anschcinend in Beziehung zu Yolumen u. spezif. Gewicht der 
Proben. — Die Befunde sind tabellar. zusammengestellt. (Buli. Johns HopkinsHospital
45 . 105—07. Aug.) N o r d .

Leah G. Goeckel, Eine zeilsparende Methode zum Gebrauch des Apparats toni 
Doremus zur Bestimmung ton Hamstoffstickstoff. A nstatt den Harn in der seitliehen 
Biirette abzumessen, gibt Yf. ihn m it einer 1 ccm-Pipette hinein, liiBt in das Nitrometer 
einflieBcn u. spiilt m it einigen Tropfen W. nach. Nach Entfermmg des N ist der App. 
ohne Rcinigung wieder gebrauchsfahig bis zur Erschópfung der Hypobromitlsg. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 18 . 579—80. Juni. Cranford, New Jersey.) HERTER.

Henry J. Goeckel, Eine einfaćhe Methode, die in  24 Stunden gelassene Gesamt- 
menge Harn aus einer Próbę zu bestimmen. Man mischt versehiedene n. Harne von
D. ca. 1,020 u. 2%  Hamstoff u. Yergleicht den zu untersuchenden H arn colorimetr. 
m it der Mischprobe. MuB man zu 100 cem dieses Harns a ccm W. zufiigen, um die 
Farbę der Mischprobe zu erhalten, so ist die Tagesmenge x  =  1200 +  12 a ccm. Is t 
der Harn dunkler ais die Mischung, so verdiinnt man 100 ccm von dieser auf b ccm 
bis zur Farbgleichheit; dann ist 100: (6/100) =  x: 1200. Diese Rechnung setzt eine 
n. Tagesmenge von 1200 ccm yoraus. Is t diese in anderen Gegenden anders, so setzt



1929. II. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 8 3 3

man fiir 1200 u. 12 die entprechenden Zahlen ein. Die Mcthodc ist auch auf Diabetiker- 
harne anwendbar; dereń blaBe Farbę beruht nur auf der Verdunnung, nicht auf Mangel 
an Farbstoff. (Journ. Amer. pharmac. Assoe. 18 . 578—79. Juni. Cranford, New Jer
sey.) H e r t e r .

Albert Guillaume und M. Rondeau du Noyer, Nachweis der Schalen einiger 
Leguminosensamen: Plailerbsen, Linsen und Lupinen im  Stuki. Abbildungen u. tabellar. 
Zusammenstellung der mkr. Merkmale der Schalen von Lathyrus, Ervuin u. Lupinus. 
Die Verschiedenheiten im Aussehen der Sanduhr- u. Palisadenzellen ermoglichen einen 
sicheren Nachweis der Lupine, z. B. bei Vergiftungsfallen. (Buli. Sciences pharmaeol. 
36. 345—50. Juni. Rouen, Ecole de Módecine et de Pharm.) GroSZFELD.

— , ArseniJc in  der Toxikologie. I . Angaben iiber Vork. von A s2Os im mcnschlichen 
Korper, in Nahrungsmitteln u. Gebrauehsgegenstiinden. S tatist. Angaben iiber Ver- 
wendung von Arsenik bei Giftmorden in England u. Schottland. Histor. iiber die 
Gesetzgebung betreffend don Handel mit Arsenik in diesen Landem. (Pharmac. Journ. 
1 2 3 . 193—94. 24/8.) H e r t e r .

A. Zimmer, E. Lendel und W. Fehlow, Zur Kritik der interfcrometrischen Methodc 
der Abderlialdenschcn Beaktion. Vff. kommen zu dem Schlu(3, daB die interferometr. 
Methodc der A. R. boi Unterss. der endokrinen Driisen experimentell gutc u. gleich- 
maBige Ergebnisse liefert. (Fermentforsch. 10 . 396—427.) ZIMMERMANN.

— , Deuisches Arzneibuch, 6. Ausgabe 1926. Die allgemeinen fachtechn. Er- 
lauterungen u. die Untersuchungsmethoden des D. A.-B . 6 werden bcschriebon. (Amcr. 
Journ. Pharmac. 1 0 1 . 425—41. Juni.) H e r t e r .

Herbert Harras, 100 Jahre Bonastresche und. Raspailschc Beaktion. Geschichtliches 
iiber dio BoNASTREsche Myrrlie-Rk. u. R aspails mikrochem. Ausfiihrung der nach 
ihm benannten EiweiB- u. Zuckerrk. nebst farbiger Abbildung eines Gramineenfrucht- 
knoten-Schnitts in konz. H 2SO,,. (Pharmaz. Ber. 4. 71—73. Berlin-Lichterfeldo.) H arm .

H. Ulilinann, Ober eine neue Methode zur Identifizierung echten Fichtennadel- 
extrakt.es sowie iiber die Berechnung der Gasmengen in  Badepraparaten. Yerdunnt man 
einen Tropfen E xtrak t mit W. bis zur Farblosigkeit u. setzt einige Tropfen KOH 
oder NH3 zu, so erhalt man an der Oberflache bei reinom E xtrak t eine griinlichbrauno 
Zone. Beim Umschiitteln farbt sich die ganze FI. entsprechend. — Man schiittle 5 ccm 
10%ig. Extraktlsg. m it 5 ccm A., gebe A. zu bis zur Trennung der Schichten (4—5 ccm) 
u. versetze die ath. FI. m it einigen Tropfen NH3. Bei reinem E xtrak t entsteht eińe 
dunkelgriino bis hellgriine Farbung. Rindenextrakt farbt braunlich, Sulfitlauge kaum 
braunlich oder gar nicht. — Der zweite Teil der Arbeit enthalt stoehiometr. Berech- 
nungen, daB 1 g Perborat (NaB03-4 H 20) 0,07 265 (im Original steht infolge Rechen- 
fehlers 0,007 265. Ref.) 1 0 2, 1 g NaHC03 0,26 488 1 C02 entwickelt. (Suddtsch. Apoth.- 
Ztg. 69 . 483. 9/8. Halle a. S.) " H e r t e r .

Charles F. Poe, Goldner Lipsey und Clarence L. Vaughn, Untersuchungen 
iiber die Bestimmung von Campher in Campherliniment. I. U. S. P . X.-Methode. Nach 
der U. S. P. wird die Best. von Campher in Campherliniment, einer 20%ig- Lsg. von 
.Campher in Baumwollsaatdl, durch Ermittlung des Gewichtsverlustes bei lV 2-std. 
Erhitzen auf 110° ausgefiihrt. Vff. zeigen an einem groBen Versuchsmaterial, daB 
die Resultate stets zu niedrig ausfallen. Ais Grund konnte Gowichtszunahme des Ols, 
wohl infolge von Oxydation der Olsaure, festgestellt werden. Anderung der Erhitzungs- 
dauer, Benutzung des Wasserbades, Ersatz der Porzellanschalen durch solche aus Glas, 
Quarz oder verschiedenen Metallen fiihrte nicht zu korrekten Werten. Da die Gewichts- 
zunahme des Ols ungleichmaBig ist, konnte auch kein Korrekturfaktor festgestellt 
werden. Uber eine bessere Methode unter Verwendung eines Vakuumofens wird 
demniichst berichtet. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18 . 580—86. Juni. Boulder, 
Colorado, Univ.) HERTER.

L.Rosenthaler, Chemischc Charakterisiermig ron Drogen. V II. Die Mikrosublimation 
im 6. Deutsćhen Arzneibuch. (VI. vgl. C.1928. II. 1133.) K ritik  an den Verff. zur Mikro- 
sublimation boi folgenden Artikeln im D .A .-B.VI. CortexFrangulae: die Darst. des Mikro- 
sublimats u. seine Charakterisierung m it KOH bieten keinen Vorteil vor der direkten Be
handlung des Pulvers oder der Drogę m it Lauge. — Folia Juglandis: die Mikrosublimation 
ist zur Kennzeichnung der Drogę F. J . ungeeignet, da diese meist kein Juglon mehr 
enthalt. — Lichen islandicus: empfehlenswerter ist die Probe auf Cetrarsaure (1 g Lichen 
m it 10 g A. kochen, F iltra t m it FeCl3-Lsg. burgunderrote Farbę). — Radix Colombo: 
Mikrosublimation nicht charakterisiert.— Rad. Gentianae: P rf. auf Rumex diirfte auch 
ohne Mikrosublimation moglich sein. — Bei Rad. Ononidis u. R. Pimpinellae lassen
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sich Onocol bzw. Pimpinellin durch Lósungsm. (Eg. bzw. PAc.) auch ohne Mikro- 
sublimation isolieren. — Ithiz. Iihei. Empfehlung der Probc von WiMMER auf Rlia- 
ponticum-Zusatz. Vf. hiilt demnach die Mikrosublimation fiir kein fiir das Arznei- 
buch geeignetes Verf. (Apoth.-Ztg. 44. 744—46. 19/6. Bern, Univ.) H a r m s .

E. I. van Itallie, Wertbestimmung von Folia Belladonnae. Neue Vorschrift: 
Trockne eine Menge Bliitter (móglichst >  100 g) u. mahle zu Pulver B 40, Best. des 
Wassergeh. a. Schiittele 15 g (n g) des Pulvers 1 Stde. m it 95 g (100 — %  n.) verd. 
A., filtriere rasch in ein tariertes Schalchen, Gewicht des Filtrates b g, verdampfe auf 
etwa 10 g, fiige 10 Tropfen verd. H 2SO., u. W. zu bis 20 g, mische, riihre, zentrifugiere, 
bringe klare Fl. (Gewicht c g) in tarierte 100 ccm-Medizinflasche, sehuttele m it 60 ccm 
A. u. 4 ccm NHj-Lsg. 1 Min., nach Zusatz von 4 g Traganthpulver noch einige Zeit 
u. dest. von der groBtmoglichen Menge klarer ather. Lsg. (d ccm), die abgcgossen werden 
kann, den A. ab, lose den Rest in 3 ccm A., verdampfe, lose den Rest in 5 ccm A. u. 
titriere nach Zusatz von 5 ccm W. u. Zusatz von 3 Tropfen Methylrot m it 0,04 n. Saurc.
1 ccm =  11,56 mg Alkaloid. Wenn e ccm, ist der Alkaloidgeh. A  des wasserfreien 
Blattpulvers A — 13872000/(100 — a) n b e d  % . Bei weiteren Verss. erwies sich s ta tt 
des feinen Zerreibens des Blattpulvers ein Pulpieren der Bliitter (gepulpeerde blad) 
ais ausreichend. Auch gingen dic Alkaloide bereits durch 54 Vol-%ig. A. vóllig in Lsg. 
(Pharmac. Weckbl. 6 6 . 657—60. 3/8. Amsterdam, Univ.) GROSZFELD.

George F. Reddish, Melhode zur Prufung antiseplischer Farben. (Vgl. C. 1929.
II . 334.) Zum Nachweis der antisept. Wrkg. gefarbter Lsgg. empfiehlt Vf. die Methode 
von H im e b a u g h . Serum-Agar (10% Blutserum in Nahragar m it 1,5% Agargch.) 
wird m it wenig vcrd., auf bestimmte Weise vorbehandelter Staphylococcus aureus- 
K ultur yersetzt, gemischt u. in eine Petrischale gegossen. In  die Mitte der Schale wird 
ein steriler Glasstopfen gesetzt, der erst nach Erkalten des Agars entfernt wird. In  
die entstandenc becherartige Vertiefung wird die antisept. Farblsg. getan u. das ganze 
bei 37° m it einem unglasierten Tontopf zugedeckt gehalten. Beobachtung nach 24, 
48 u. 72 Stdn. ergab: Wenn die Farbsubstanz antisept. w irkt u. das Serum-Agar- 
Medium keimtotend durohdringt, entsteht um die becherartige Vertiefung eine helle 
Zone. Diese is t das Zeichen fiir die antisept. Wrkg. Vf. nimmt an, daB die Lsg. ebenso 
wie in Agar-Serum auch in die H aut u. Kórpergwebe eindringt u. die antisept. Wrkg. 
sich dort ebenso auBert. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 237—40. Marz.) L. Jo s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Paul Wolski,
Wiesdorf), GlanzrnefSapparat, dad. gek., daB das gesamte Oberteil des Apparates mit 
dem Photometerkopf drehbar so angeordnet ist, daB dieser sich nicht nur in den 
Reflexionswinkel, sondern auch in eine solche Stellung, vorzugsweise senkrecht zu 
der zu untersuchenden Fliiche bringen laBt, in der ihn keinc nach dem Reflexions- 
gesetz reflektiertcn Strahlen treffen konnen u. daB zweckmaBig zwischen Lichtquelle u. 
Flachę eine Blende so angeordnet ist, daB das Gesichtsfeld bei der Messung im Re- 
flexionswinkel gerade nicht eingeengt ist. — Es kann nicht nur die Summę von Glanz u. 
Zerstreuungslicht, sondern auch das zerstreute Licht allein bestimmt werden. (D. R. P. 
481 038 KI. 42h vom 21/7. 1926, ausg. 13/8. 1929.) K u h lin g .

Marcel Boli et Jacąues Leroide, Prćcis cTanalyse chimiquo. T. 3. Recherche et dosage des 
anions. Paris: Dunod 1920. (VII, 482 S.) 4°.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Wilhelm Ostwald, Der biologische Faktor in  der Technik. Abhandlung iiber dio 
Technologie ais soziale Wissenschaft u. iiber Physiologie u. Psychologie ais Hilfswissen- 
schaften der Technologie. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 1149—50. 17/8. GroB- 
Bothen.) J u n g .

Rex Furness, Sdurefesłe Materialien fiir die chemische Fabrik. (jbersicht iiber 
die heutige Bedeutung der siiurefesten Materialien, die sich eingehender m it chem. 
Blei, Fe-Si-Legierungen u. Ni-Cr-Stahlen befaBt. (Chem. Age 21. 190— 93. 
31/8.) Be h r l e .

— , Notizen iiber einige moderne sdurefeste Materialien. Gerdtschaften und Materiał 
fiir verschiedene Zwecke. (Jbersicht iiber Yerwendungsart u. teilweise die herstellenden
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Firmen in England bei Prodoritprodd., wie Prodorpbalt, Prodorkitt u. Prodorit; 
Pt-Gegenstande; emaillierte Gerate; geschmolzene Quarzgcgenstande u. solche aus 
S i02, wie Vitreosil; Ni-haltige korrosionsfeste Legierungen, wie die Ni-Cr-Stiihle 
(Staybrite, Anka, E ra usw.) oder Monelmetall oder Nimol; Al-Gcratschaften u. irdene 
Waren. (Chem. Age 21 . 193—95. 31/8.) B e h r l e .

Bruno Waeser, Nichtnietallische Baustoffe der Sdureindustrie. Vf. gibt eine all
gemeine Obersicht iiber dic in der Saureindustrie benutzten nichtmetall. Baustoffe 
u. ihre Eigg., insbesondere Glas, Quarzglas, Porzellan u. Steinzeug, Basalt, Sandstein 
u. andere Gesteine, Gummi, Bakelit u. Asphalt. (Chem. Apparatur 15 . Korrosion u. 
Metallschutz 3. 29—30. 45—46; 16 . Korrosion u. Metallschutz 4 . 1—2. 21—22. 33—34. 
25/7.) L u d e r .

A. Bresser, Gummiplattierte Apparale in  chemischen Betrięben. Es wird das 
AHRENSsche Verf. zum Aufbringen von Gummilsg. unter Druck beschrieben. Solchc 
Uberziigo zeichnen sich durch auBerordentlichc Elastizitat aus u. lassen sich nur durch 
Anwendung von Gewalt entferncn. Tempp. iiber 135° halten sie nieht aus u. besitzen 
eine relativ schlechte Warmęleitfahigkeit. Ein Diagramm iiber amtliche Druckverss. 
an der Techn. Hochschulo Hannover sowio eine Tabelle iiber Verss., die sich auf 
Lósungs- u. Weichmachungsmittel beziehen, geben weitere Aufschliissc iiber die Eigg. 
solcher Uberziige. Gegen konz. HC1 sind sio auch in sd. Zustand widcrstandsfahig, 
ebenso gegen H N 03 bis zu 20%, k. H 2SO, bis zu 60%, konz. H F  u. H 2SiFs sowie
0 2 u. Cl im statu  nasccndi, Alkalien u. alkal. u. saure Salze. (Chem. Apparatur 16 . 
162—64. 10/8. Berlin.) J u n g .

J. J. Marcus, Neue Anwendung der Kolloidmuhle in  der chemischen Produklion. 
Zusammcnfassende Abhandlung iiber den Bau u. die Anwendung von Kolloidmuhlen 
in der Industrie u. die Vorteile, die sie bzgl. der Kosten u. Qualitatsvcrbesserung der 
Prodd. bieten. (Chem. Markcts 25. 163—67. Aug.) JUNG.

G. WeiBenberger und L. Piatti, Uber die technische Entwicklung der Fiillkorper
fiir Waschtiimie. Die beim Waschen von Gascn sich abspielenden Vorgange verlaufen 
allein an der Obcrflache der Waschfl. Da sich hier bald ein Gleichgewicht einstellt, 
muB man fiir eino schnelle Erneuerung der Oberflache sorgen durch geeignetes Fiill- 
matcrial. Es geniigt aber nieht, daB dieses eine groBe Oberflache hat, wie z. B. Koks, 
der friiher viel benutzt wurde; er saugt die FI. in seinen Capillaren auf, so daB ais 
w i r k s a m e  Oberflache nur die auBere Obcrflache in Betracht kommt. Ais „wirk- 
same Oberflache" wird definiert diejenige Flachę in qcm, auf die 1 ccm des Wasch- 
mittels durch die Raumeinheit des Fiillkorpers gebracht u. dem Gasstrom dargeboten 
wird. — Die Fiillung darf dem Gasstrom nur einen geringen Widerstand bieten, es 
diirfen sich aber keine Gas- oder FI.-Kanale innerhalb der Fiillung bilden. Gegeniiber 
den alten Gloverróhrchen u. Guttmannkugeln bedeuteten die Raschigringe eine Ver- 
besserung; ihre Wirksamkeit wurde durch Einfiigen eines Querblechs weiter verbessert. 
Neuerdings sind Fiillkorper hcrgestellt, die aus Drahtwendeln bestehen, dio in 2 oder 
mehr Windungen ineinandergeschachtelt sind. An den Kreuzungsstellen der Drśihtc 
wird die FI. zu diinnen Hautchen ausgezogen, die sehnell m it dem Gas reagieren kónnen. 
Beim WeiterflieBen reiBt das Hautchen u. es bildet sich ein Tropfen, der an der nachsten 
Kreuzung wieder zu einem Hautchen ausgezogen wird. Dadurch wird eine standige 
Durchmischung u. Oberflachenerneuerung erzielt. Auch bei der Staubauswasehung 
haben sich die Wendeldraht-Fiillkórper bewahrt. Ilire Abmessungen richten sich 
naeh der Zahigkeit u. Oberflachenspannung der Waschfl. (Kautsohuk 5. 103—06. 
Mai.) K r o e p e l i n .

Otto Krebs, Die Biickgewinnung des Lósemittels aus dem angereicherten Waschol 
mit der konlinuierlich arbeilenden Wasscrdamyf-Dcstillieranlarje. Es wird eine Anlage 
beschrieben zur Riickgewinnung von Losungsmm. aus schwercren Wascholen. Der 
Dampfverbrauch u. die notige Kuhlwassermenge werden fiir ein Beispiel errechnct u. 
es wird gezeigt, daB eine solche Anlage vorteilhaft arbeiten kann. Solche Anlagen 
werden oft zu errichten sein, wenn die baupolizeilichen Vorscliriften die Erstełlung 
einer m it direkter Feuerung arbeitenden Anlage nieht zulassen. (Gummi-Ztg. 43. 
1984—86. 31/5.) __________________  K r o e p e l i n .

Kemet Laboratories Co. Inc., New York, iibert. von: Hugh S. Cooper, Cleve- 
land, Erzeugung hoher Vakua. In den zu evakuierendcn Raum wird eine Mischung, z. B. 
von BaO u. Mg, eingebracht, welche bei der (elektr.) Erhitzung unter Bldg. von freiem
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Alkali- oder Erdalkalimetall reagiert. Letzterc wirken ais „getter“ . (A. P. 1 721 544 
vom 14/4. 1927, ausg. 23/7.1929.) K u h l in g .

Eukama G. m. b. H., Stuttgart, Verhinderung des Schaumens und des Uber- 
kochens in  Kochkesseln durch Blasen von Dampf iiber die Oberflache der FI. (Belg. P. 
351 474 Tom 22/5. 1928, Auszug veróff. 7/11. 1928. D. Prior. 28/5. 1927.) M. F. M.

Armstrong Cork Co., Pittsburgh, Pennsylvania, ubert. yon: Clarence C. Vogt, 
Haddonfield, New Jersey, Warmeisoliennassen. Man erhitzt Cellulose enthaltende 
Pflanzenteile, wie Maiskolben, Stroh usw., im geschlossenen GefaB mit W. oder Dampf 
auf etwa 140—180°, zerkleinert die Faser z. B. im Hollander; das so erhaltene Ge- 
misch der Faser mit der wss. Lsg. des naturliehen Bindemittels, vorwiegend Pento- 
sanen, wird m it einem Phenol u. NH 4C1 yersetzt, um mit dem vorhandenen Bindemittel 
eine wasserfeste Verb. zu liefern. Nach dem Formen zu Tafeln usw. wird auf etwa 
160° erwarmt. (A. P. 1718 011 vom 29/11. 1927, ausg. 18/6. 1929.) F r a n z .

Armstrong Cork Co., Pittsburgh, Pennsylvania, ubert. von: Clarence C. Vogt 
und Ernest J. Pieper, Haddonfield, New Jersey, Wdrmeisoliermassen. Die durch 
Erhitzen von Cellulose enthaltenden Pflanzenteilen mit W. oder Dampf erlialtenen 
Massen werden nach dem Vermischen mit Phenolen mit pechahnlichen Stoffen, wio 
Stearin-, Petroloumpech, Asphalt usw. yersetzt, hierdurch wird dic Brtichigkeit ver- 
mindert. (A. P. 1718012 vom 29/9. 1927, ausg. 18/6. 1929.) F r a n z .

E. Dodson, London, Apparatur zum Trennen von Luft, Ddmpfen und fliichligen 
Verunreinigungen aus Fliissigkeiten. Die FI. flieBt durch ein enges Robr, wobei gleicli- 
zeitig Luft durch eine Nebenleitung zugefiihrt wird, in einen Behiilter, aus dem dio 
Luft usw. entweichen kann, wahrend dio FI. in anderer Richtung weiterflieBt. Der 
Luftaustritt wie auch die Luftzufuhr werden durch Schwimmer.rcgulicrt. An Hand 
mehrerer Zeiclmungen ist die App. naher beschrieben. (E. P. 308 010 vom 11/1.
1928, ausg. 11/4.1929.) M. F. Mu l l e r .

G. M. Thomson, Kanada, Apparatur zur Erzeugung von Scliaum bestehend 
aus einem zylindr. Behalter, der zu ca. 1/i mit einer schaumerzeugenden Lsg. gcfiillt 
ist u. der im unteren Teil innerhalb der Lsg. eine Lochplatte besitzt. Von unten her 
wird Luft in dio Lsg. eingeblasen, die beim Durchstreichen dureh die gelochte P latte 
Schaumblasen erzeugt. Dio schaumige M. wird durch gegenlaufige Riihrplatten ge- 
leitot, damit eine gleichmaBige feine Verteilung des im oberen Teil des GefaBes ab- 
ziohenden Seliaumes erreicht wird. Die H 6he der schaumerzeugenden Fl.-Schicht 
wird dabei konstant gehalton. An Hand einer Zeichnung wird dio App. naher be
schrieben. (E. P. 308 029 vom 31/1. 1928, ausg. 11/4. 1929.) M . F. M u l l e r .

Zakłady Elektro w Łaziskach Górnych G. m. b. H., Łaziska Górne, Polcn, 
Durchfuhrung von eleklrothermischen Prozessen. Ais Reduktionsmittel wird ein durch 
Erhitzen yon Kohle unter 500° erhaltener' Halbkoks yerwendet. (Poln. P. 8094 
vom 15/3. 1927, ausg. 6/10. 1928.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schir- 
macher und Friedrich Stolz, Hochst a. M., Hans Schlichenmaier und Walter 
Krohs, Soden a. Taunus, Herstellung eines hochakliven Nickelkatalysalors. (A. P. 
1695 666 yom 19/7. 1926, ausg. 18/12. 1928. D. Prior. 22/7. 1925. — C. 1927. II. 
975 [F. P. 621 434].) A l t p e t e r .

n . Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Leymann, Die Belriebsunfałle der Chemiker. Es wird erórtert, wie die Erfahrungen 

iiber die Esplosibilitat einzelner Stoffe den Chemikom zuganglich gemacht werden 
kónnen, um Unglucksfallen yorzubeugen. (Chem. Fabrik 1929. 360—61. 7/8. Berlin- 
Lichterfelde.) JUNG.

Hans Miinzenberger, Sdureddmpfe- und Abwassemeutralisieranlage. Es wird eine 
Anlage zur Neutralisierung von Sauredampfen u. Abwassern durch Kalk beschrieben, 
welche in den Atzereien der Kunstglasschleifereien, in der chem. Industrie, sowie 
in den Schwelwasseranlagen bei der Kohlenyeredlung Anwendung findet. Die Saure- 
dampfe werden durch einen Ventilator in den Kalkapparat gesaugt, in dem sich 3 m it 
Stiickkalk belegte Siebo befinden. Der Kalk entzieht den Dampf en die Feuchtigkeit 
u. neutralisiert sie. Allmahlich loscht sich der Kalk u. fallt durch ein Rohr in den Kalk- 
dickmilehapparat. Der Rest der Sauredampfe wird m it Kalkstaub durch Yentilator 
in einen W aschapparat gesaugt, in welehem die weitere Neutralisation dureh Be-
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rieselung m it W. uber Koks erfolgt. Auf gleiche Weise geschieht die Neutralisation 
yon Abwiissern im Waschapparat. (Chem. Apparatur 16. 161—62. 10/8.) J un g .

Ludwig Schafer, Die Feuer- und Ezplosionsgefahr in  Tiejdruckrauimn und ihre 
Yerhulung. Die ublichen Verdiinnungsmittel fiir Oltiefdruckfarben sind Gemische der 
Handelsbenzole I I—IV. Fiir den Rotationsdruck muB das Verdunnungsmittel fliichtiger 
sein ais fiir den langsamen Bogendruek. Bei Tempp. unter 22°, einer Luftfeuchtigkeit 
yon ca. 65% u. geeigneter, gleichmaBiger Entliiftung unter Vermeidung uuBerer Ziind- 
ąuellen besteht keine besondere Feuer- oder Explosionsgefahr in Tiefdruckraumen. 
Die Verdiinnungsmittel selbst sollen in Behaltern unter Stiekstoff lagern. (Dtsch. 
Drucker 35. 378—81. Febr.) H am burger .

— , Eine Tabelle von handelsiiblichcn, feuergefahrlichen Chemikalien. Eine Zu- 
sammenstellung yon feuergefahrlichen Chemikalien, ihrer Verpackung u. ihrer Lagerung. 
(Textile Colorist 51. 444—48. Juli.) B r a u n s .

Hanseatische Apparatebau Ges. vorm. L. von Bremen & Co. m. b. H., Kiel, 
und Deutsche GasgltiMicht-Auer-Ges. m. b. H., Berlin, Verbesserung der fiir Luft- 
regenerationszweclce verwendbaren Chemikalien, 1. dad. gek., daB die Chemikalien yor 
ihrer Verwendung mit trockenor, gasformiger Siiure, z. B. C02, behandelt werden. —
2. Einriehtung zur Ausfiihrung des Verf. gemaB Anspruch 1, gek. dureh eine Trommel, 
in welche das Chemikal eingebracht wird, die in der Achsrichtung von einem durch- 
loeherten Rohr durehsetzt ist, dureh das bei ihrer Umdreliung die gasformige Siiure 
eingeleitet wird. — Es werden Oberhitzungen der Chemikalien yermieden. (D. R. P. 
481 033 KI. 30i yom 17/2. 1926, ausg. 13/8. 1929.) K u h lin g .

Minimax Akt.-Ges., Berlin, Yorrichtung zur Erzeugung von Schaum. (Schwz. P. 
128 329 yom 10/6.1927, ausg. 1/11.1928. — C. 1929.1 .1487 [E. P. 297 782].) M. F. M.

Ralph W. Austin, Quincy (Massachusetts), Nicht gefrierende. Feuerloschfliissigkeit, 
bestehend aus 4,5 kg CaCl2 u. ca. 100 g K 2C03 in ca. 101 W. gel. (A. P. 1716476  
vom 18/7.1925, ausg. 11/6. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Friedrich Panse, Fortsch ritte  in  der Erkerm ung und Bekiimpfung der Bleiyergiftung in der 
Industrie  und im Gewerbe; neu aufgetretene Bleiyergiftungsgefahren. Berlin: R . Schoetz 
1929. (IY, 44 S.) gr. 8°. =  Veroffentlichungen aus dem Gebiete d. M edizinalyerwaltg. 
Bd. 29, H . 6. <ScWuBh. d. B des.)  ^d er ganzen Sammlg. H. 269> nn. M. 2.40.

m . Elektrotechnik.
L. F. Curtiss, Bemerkung iiber eine Quecksilberbogenlampe fiir Momentplioiographie. 

Vf. beschreibt eine neue Quecksilberbogenlampe m it hoher Spannung, bei der an 
eine enge Rohre (0,5—3,00 mm) aus Pyrexglas einerseits im rechten Winkel ein weites 
Hg-Reservoir angeschmolzen ist. Am anderen Ende ist die Róhre ebenfalls etwas 
erweitert. Dio eine Elektrode ragt dureh das Reseryoir in  das Rohr, die andere liegt 
in der Erweiterung. Bei Niehtgebrauch ist das Rohr yollstandig m it Hg gefiillt. Zum 
Gebrauch wird es dureh einen Widerstandsdraht erhitzt, bis das Hg yerdampft u. 
zwischen den Elektroden sich nur noch Hg-Dampf befindet. Die Entladung geht also 
nicht zwischen dem fl. Hg u. einer Elektrode, sondern nur zwischen den Elektroden 
vor sich, u. die Lampe brennt sehr ruhig. (Bureau Standards Journ. Res. 3. 53—55. 
Juli.) Le ist n e r .

S. Kaneko, C. Nemoto und S- Makino, Studien iiber Mangandioxyd fiir Trocken- 
zellen. I . Mitt. (Vgl. C. 1929.1. 3074.) Die EKK. u. Kapazitaten der Trockenzellen 
haben keine Beziehung zum MnOt-Geh. der untersuchten japan. u. javan. Oxyde. M n02 
yon groberem Kom  gibt hohere EK. Die Beziehungen zwischen Kapazitat, Korn- 
groBe u. Entladungsverhaltnis sind unregelmaBig. Kiinstliches M n02 hat hohere 
EK. u. groBere Kapazitat ais natiirliches. (Journ. Soc. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 
205 B . Juli.) B l o c h .

S. Kaneko, C. Nemoto und S. Makino, Studien uber Mangandioxyd fu r  Trocken
zellen. II. Mitt. (I. ygl. vorst. Ref.) Mittels Rontgenstrahlenanalyse wird gezeigt, 
daB yerschiedene Arten von naturlichem MnO^ die gleiche Krystallstruktur besitzen, 
auch Pyrolusit u. Psilomelan yon der gleiehen, dagegen natiirliches u. kiinstliches 
M n02 von yerschiedener KiTstallstruktur sind. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 32. 206 B . Juli.) " ______________  B l o c h .
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Elektra-Lack-Werke G. m. b .H . (System Dr. Kronstein), Deutschland, Her- 
slellung von eleklrischen Isoliermilleln. Man iiberzieht strukturlose Cellulose, wie Cello- 
phan, Transparit usw. mit Lsgg. von Kautschuk, Kunstharzen, Óllacken, Nitro- oder 
Aeetyleellulose. Man kann hiermit eine oder beide Seiten der Cellulose iiberziehen, 
mehrere Sohiehten zusammenkleben usw. (F. P. 656 582 vom 27/6. 1928, ausg. 10/5.
1929. D. Prior. 2/7. 1927.) F ra n z .

Western Electric Co., Inc., New York, ubert. von: George Leroy Schnable, 
Riverside, Isoliermittel. Die Mittel sind zusammengesetzt aus ubereinander angeordneten 
Seliichten von Massen, welche versehiedene Klebfahigkeit, isolierende Wrkg., H artę 
u. dgl. besitzen. Eine dieser Sohiehten besteht z. B. aus Celluloseacetat u. Kunstharz 
u. wird aus einer Mischung der Lsgg. dieser Stoffe in z. B. Furfurol gewonnen; eine 
andere Sehieht besteht aus einem festen KW-stoff, wie Ozokerit, u. Rieinusol usw. 
(A. P. 1720 749 vom 27/6. 1925, ausg. 16/7. 1929.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Isolierstoffe. A120 3 wird geformt, auf 
Tempp. von 1600—1900° erhitzt u. die Oberflaehen der Gegenstande geglattet. (E. P.
308 708 vom 21/11. 1928, ausg. 23/5. 1929. Prior. 27/3. 1928. Zus. zu E. P. 
302893.) K uh lin g .

H. Griffiths, London, und E. Passburg, Berlin. Imprdgnieren. Das zu im- 
priignierende Materiał wird in zwei Stufen getroeknet, indem man das W. zuerst bei 
einem Vakuum von 24 mm u. dann boi einem Vakuum von 5 mm don Rest des W. 
entfernt; hierauf wird impragniert, das Verf. dient zur Herst. von Isoliermitteln. 
(E. P. 308 641 Tom 23/12. 1927, ausg. 25/4. 1929.) F ranz .

F. J. Stokes Machinę Co., Philadelphia, ubert. von: Charles F. Coleman, 
Philadelphia, V. St. A., Impragnierungsverfahren, darin bestehend, daB poróses Materiał, 
insbesondere die Umhullung elektr. Kabel, nach Entfernung von Feuchtigkeit u. Luft 
mittels Hitze u. Vakuum mit einer in der Warme solim. isolierenden Substanz unter 
Druck impragniert wird u. daB das Impragnierungsmittel noch unter Druck in dem 
zu impragnierenden Materiał abgekiihlt wird, indem man das Impragnierungsmittel 
durch den Impriignierkessel u. durcli • einen mit Riihrwerk versehenen Wiirmeaus- 
tauscher umlaufen laBt. — Duroh das Erkalten des Impragnierungsmittels in dem 
zu impragnierenden Materiał unter Druck soli eine besonders dichte Impragnierung 
erzielt werden. (A. P. 1 711 774 vom 26/5. 1925, ausg. 7/5. 1929.) Sar r e .

William F. Doerflinger, West New Brighton, Dielekiricum fiir Transformatoren 
u. dgl., bestehend aus Trikresylphosphat. Die Verb. zeichnet sich vor Ol u. anderen 
bekannten Dielektricis durch Geruch- u. Farblosigkeit, geringe Fluchtigkeit u. fehlende 
Hygroskopizitat aus. (A. P. 1721 295 vom 22/6. 1928, ausg. 16/7. 1929.) K u h lin g .

General Electric Co., New York, ubert. von: William Irby, Lynn, V. St. A., 
Elektrode fiir Bogenlampen, bestehend aus 69% Umenit, 3%  Chromeisenstein, 14,92% 
Magneteisenstein, 0,28% NaF u. 12,8% Ferrotitan. (A. P. 1 722 146 vom 7/1. 1927, 
ausg. 23/7.1929.) K uh lin g .

General Electric Co., New York, ubert. von: Gorton R. Fonda, Scheneetady,
V. St. A., Rolistoff fiir Oliihfaden. Gemische von fein gepulvertem W mit weniger 
ais 1%  Th oder Th20 3 u. etwa 0,3% Bornitrid, -suboxyd oder metali. B werden in 
ublicher Weise zu Gliihfaden verarbeitet. Die Erzeugnisse haben geringere DD. ais 
aus reinem W bestchende Gliihfaden u. deshalb langere Lebensdauer. (A. P. 1 721 383 
vom 1/5.1923, ausg. 16/7. 1929.) K u h lin g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, ubert. von: Charles V. IredeU, Bloom- 
fiełd (New Jersey), Schmiermiltel fiir Drahiziehzwecke, bestehend aus Graphitpulyer, 
Tiirkisehrotol u. 0,75—1% einer Agar-Agarlsg., auf die Turkischrotolmenge berechnet. 
(A. P. 1724134 vom 29/9.1926, ausg. 13/8. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Philadelphia Storage Battery Co., ubert. von: William H. Grimditsch, Phila
delphia, V. St. A., Sammler. Der innere Widerstand von Sammlem wird dadureh 
verringert, daB die in den Poren der P latten u. Holzseheider enthaltene L uft durch 
Evakuieren oder Dampfbehandlung entfernt u. durch Elektrolytlsg. ersetzt wird. 
(A. P. 1722 210 vom 5/3. 1923, ausg. 23/7. 1929.) K u h lin g .

Gustav Schmaus, Prag, Elektrolyt fiir Sammler. Der Elektrolyt besteht aus 
H 2S 04, in weleher neutrale Ammonium- u. Aluminiumsalze u. einbas. Acetat, vor- 
zugsweise A1(0H)2C2H 30 2, gel. ist. Zerstorung der Elektroden durch KrLstallbldg. 
wird Yermieden. (A. P. 1722 343 Yom 20/8. 1928, ausg. 30/7. 1929. Tsehechoslow. 
Prior. 29/9. 1927.) K u h lin g .
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General Electric Co., New York, iibert. von: Walther Ehlers und Fritz 
Falkenberg, Berlin, Magnetseelen. Die in Magnetseelen, weloho ans gepulverten 
magnet. Stoffen geproBt worden sind, befindlichen Hohlriuime werden mit feinst ver- 
teilten magnet. Stoffen ausgefiillt, z. B. durch wiederholtes Tranken mit Lsgg. von 
kolloiddispersem Fe in einem fluehtigen Dispersionsmittel. (A. P. 1 721 379 vom 9/7.
1926, ausg. 1G/7. 1929. D. Prior. 25/7. 1925.) K u h l in g .

IV. Wasser; Ab wasser.
Ernest V. Suckling, Die Beschajfenheil, das Verfahren und das Ergebnis der 

Wasserbehandlung in  Porlsmoulh. Die Arbeit schildert die physikal., chem. u. bakteriol. 
Wasserbeschaffenheit, sodann die aus Filtration u. Chlorierung bestehende Auf- 
bereitung, endlich dic Ergebnisse dieser Behandlung. (Water and W ater Engin.
31. 349—56. 20/8. London, IngenieurfirmaThreesli Beale & Suckling.) SPLITTGERBER.

— , Einzigartige Wasserreinigungsanlage. Kombiniertes Verfahren im Welbeck- 
Kohlenbergwerk. Die Anlage besteht aus Kalksodareiniger, Druckfilter, hochgestelltem 
Vorratsbehalter, Basenaustauschcr u. Entgaser. (Iron Coal Trades ltev. 119- 217 
bis 219. 16/8.) SrLITTGERBER.

— , Die Wasserbehandlung in  Kennicott. Durch Behandlung des W. mit Kalk- 
soda u. Zeolith wird eine auch fiir Textilfabriken gcniigcnde Enthiirtung erzielt. 
(Indian Textile Journ. 39. 371—72. 31/7.) ' Splittg er ber .

L. H. Enslow, Chloriertes Eiseimdfat und Eisenchlorid ais Flockungsmittel. Eine 
neue Erfindung auf dem Gebiete der Wasserreinigung. Vf. beschreibt die neuzeitliche 
Anwendung von chloriertem Fc-Sulfat u. -Chlorid ais Koagulierungsmittel, die Kosten 
u. die Erfolge. (Municipal News Water Works 76. 227—29. Juni. New York City, 
Chlorinstitut.) SPLITTGERBER.

W. F. Day, Verminderung der Korrosion. Wie Staunton in  Virginien die ‘neue 
Wasserrersorgung belreibt. Die Angriffslust des W. wird durch Zusatz von Atznatron 
bekiimpft. (Municipal News W ater Works 76. 239—40. Juni. Staunton [Va.].) Spl .

G. Teschner, Mechanisclie Filteranlagen zur Behandlung gewerblicher Abwasser, 
ihre Anwendung, Durchbildung und Verbreitung. In  Fortsetzung fruherer Mitteilungen 
(C. 1929. I. 1250) wird das Wangner-Filter besprochen; es eignet sich zur F iltration 
von FluBwasser u. von Abwiissern aus Wollwaschereien u. -farbereien, Zucker-, Zell- 
stoff- u. Papierfabriken. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, Lufthygiene 5. 193—95. 
Aug./Sept. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., Chem. 
Abtlg. II.)  SPLITTGERBER.

Roy S. Lanphear, Die Abwasserbeseitigungsanlage in  Worcester, Mass. Drei 
Abhandhmgen m it Bekanntgabe vierjahriger Betriebserfahrungen mit Kiesfiltem, Emscher- 
brunnen, Sprinklern und Nachklarbecken. I. Kiesfilter wid Siebrechen. Beschreibung 
der Vorreinigung. (Engin. News-Record 103. 124—26. 25/7. Worcester [Mass.], 
Abwasserklaranlage.) SPLITTGERBER.

R. Schmidt, Beitrag zur Oxydierbarkeitsbeslimmung von Abwdssem. Fortsetzung 
fruherer Verss. (C. 1928. II. 176). Der KM n04-Verbraucli von EiweiBstoffen m it 
kompliziertem Mol. ist meist niedriger ais derjenige von verhaltnismaBig einfach 
zusammengesetzten Korpern, sofern diese Doppelbindungen oder an ihren Benzol- 
kernen gewisse Substituenten enthalten (Phenole, Indol). (KI. Mitt. Ver. Wasser-, 
Boden-, Lufthygiene 5. 190—92. Aug./Sept. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. f. 
Wasser-, Boden- u. Lufthyg., Chem. Abtlg. II.)  SPLITTGERBER.

Eilippo Prato Previde, Chemisch-physikalische Bestimmungen im  Trinkwasser 
der Stadt Mailand. Die elektr. Leitfahigkeit u. das Sinken des E. sind wichtige Kon- 
stanten zur Best. der Konz. von Mineralwasser oder Trinkwasser. Wenn diese Daten 
auch die chem. Best. des Ruckstandes im Trinkwasser nicht ersetzen, so stimmt doch 
der chem. gefundene Wert u. der aus elektr. Leitfahigkeit u. Sinken des E. berechnete 
W ert sehr gut iiberein, was Vf. an 23 Proben beweist, die den verschiedenen Anlagen 
entnommen wurden, die die S tadt Mailand m it Trinkwasser versorgen. (Giom. Chim. 
ind. appl. 11. 265—66. Juni. Mailand, Stadt. Chem. Labor.) We is s .

Alfred Heinrich, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Verhinderung von Kessel- 
steinansatz u. dgl. an metallischen Flachen auf eleklrischem Wege. (D. R. P. 481408 
KI. 13b Tom 18/2.1928, ausg. 20/8.1929. — C. 1929. II. 1194 [E. P. 306 145].) M. F. M.
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V. Anorganische Industrie.
H. Grossmann, WirtscJiaftschemische Probleme der Slickstoffindustrie. Zusnmmen- 

fassende Abhandlung uber die Entw. der Stickstoffindustrie in der Vergangenheit 
u. Zukunft mit schemat. Zeichnung der Anlage zur Gewinnung von synthet. NH3 
aus Koksgas u. Luft u. Weiterverarbeitung des NH3 zu Ammonsulfat u. Ammonnitrat 
sowie zu Misehsalz u. mit Abbildungen der Zeche Mont-Cenis. (Chem.-Ztg. 53. 661 
bis 663. 24/8. Berlin.) J u n g .

H. Liander, Die Benutzung naturlich vorkommender Gase zur Ammoniakdarstellung.
VI. schlagt vor, zur Ammoniakdarst. an Stelle von Hoehofen- oder Wassergas die an 
Petroleumąuellen vorltommenden natiirlichen Gase, die wesentlieh CH4 enthalten, 
zu benutzen u. ftihrt zunachst eine theoret. Bereohnung der Gleichgewichtsbedingungen 
fiir die in Erage kommenden Rkk.:

CH4 +  2 0 2 =  C02 +  2 H 20  2 CH4 +  0 2 =  2 CO +  4 H 2
n aeh  dem  NERNSTschen W arm etheorem  aus. CH4 re ag ie r t w e ite r m it dem  en ts teh en d en  
H„0 u n d  C02 naeh

CH4 +  H 20  =  CO +  3 H 2 CH4 +  C 02 =  2 CO +  2 H 2
Auch fiir dieso Rkk. w'ird m it Hilfe des NERNSTschen Theorems die Lage des Gleieli- 
gewichtes in  Abhangigkeit von der Temp. bestimmt. — Zur Bestatigung der theoret. 
Resultate wird die Rk. von CH4 u. Luft m it Ni bzw. Ni m it 15% A120 3 ais Kataly- 
satoren bei Tempp. von  550—1150° untersucht. — Die erste Versuchsreihe wird stat. 
ausgefiihrt, die zweite strómend. Die Rk. beginnt bei 250° u. ist fast vollstandig bei 
850°. Ais Nebenrkk. treten auf: CH4 =  C +  2 H 2 u. 2 CO =  C +  C02. Bei 550° 
bildet sich auch Formaldehyd: CH4 +  0 2 =  CH20  +  H 20 . Die Ggw. betrachtlicher 
Mengen C02 in den Endprodd. laBt sich nicht erkliiren. Die experimentell bestimmte 
Integrationskonstante ergibt sich aus allen Verss. in guter Ubereinstimmung, weicht 
jedoch betrachtlich von der theoret. bestimmten ab. Sie stim m t besser iiberein mit 
der von SMITH (C. 1927. II. 1522) aus anderen Methanrkk. experimentell abgeleiteten. 
(Trans. Faraday Soe. 25. 462—72. Aug. London, Univ. Coli., Ramsay Department 
of Chem. Eng.) PlETSCH-W lLCKE.

Richard B. Moore, Die Edelgase. Zusammenfassende Abhandlung iiber die 
Erforschung u. techn. Verwendung der Edelgase. (Chem. Bulletin 16. 151—52. 
157—58. 178—80. 188. Mai. Purdue Univ.) J u n g .

M. Jacque und L. Jaeque, Die aktive Kalalysatorlcohle (Phosgenindustrie). Im 
AnschluC an eine Abhandlung uber die Phosgenfabrikation (C. 1928. I. 1708) wird 
die Herst. der zur Fabrikation von Phosgen verwendeten akt. Kolile besprochen, 
wobei auf die Wichtigkeit der Struktur der Kohle fur den Grad ihrer A ktivitat hin- 
gewiesen wird, die abhangig von der N atur des Ausgangsmaterials, dem angewandten 
Aktivierungsverf., dem Zusatz anderer akt. Substanzen u. den bei der Herst. benutzten 
Ofen ist. (Chim. et Ind. 22. 19—23. Juli.) J u n g .

Octave Dony-Henault, Die Fabrikation von Calciumcarbid im  clekirischen Wider- 
slandsofen. Vergleichende Unterss. uber die Fabrikation von Calciumcarbid im elektr, 
Widerstandsofen u. im Lichtbogenofen haben gezeigt, daB der Widerstandsofen nur 
in speziellen Fallen yorzuziehen ist, daB aber ein intensiver u. kontinuierlicher Yerlauf 
der Fabrikation m it dem Widerstandsofen nicht móglich ist. (Journ. Four eleetr. 
et Ind. electro. chimiques 38. 263—67. Aug. Briissel.) JUNG.

Heinrich Pincass, Das Eisencarbonyl. tJber die Herst., die Eigg. u. die Ver- 
wendung des Fe(CO)5. (Chem.-Ztg. 53. 525—26. 6/7.) J u n g .

Societó Generale Metallurgigue de Hoboken, Hoboken-les-Anvers, Belgien, 
iibert. von: Hugo Petersen, Berlin-Steglitz, Herslellung von Schioefelsaure. (Can. P. 
271623 vom 20/10.1926, ausg. 14/6.1927. — C. 1 9 2 8 .1. 393 [F. P. 628 648].) Schutz .

Allied Process Corp., New York, Metallbank und Metallurgische Ges.
A.-G. und Hans Weidmann, Frankfurt a. M., Darstellung von Lithiumcarbcmat. 
(Can. P. 271163 vom 17/5.1926, ausg. 31/5.1927. — C. 1927. I. 3125 [A. P. 
1 623 513].) J ohow .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
H. C. Barrett, E in  viit Koks beheizler Gaserzeuger fiir die keramische Industrie. 

Beschreibung des Kerpely-Gaserzeugers. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 435—42; 
Juli. Pittsburgh, Pa., Koppers Co.) Salmang .
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Mitsui Bergwerks-Akt.-Ges., Tokio, Herstellung von krystallisiertem Aluminium- 
oxyd fiir Schmirgelzwecke. Man behandelt cin Gemiscli, bestehend aus 100 Teilen 
A120 3, 30 Teilen Koks, 40 Teilen Eisenspanc im elektr. Ofen (500 kW) wahrend 60 
bis 70 Stdn. Das Verfahrensprod. besteht aus 91,58°/0 A120 3, 7,36% Si02, 0,86°/o 
Ee20 3 u. kat eine D. von 3,9—4. Man kann auch A120 3 in einem Tiegel aus Carborund 
bis zur Dunkelrotglut erhitzen u. gleichzeitig H F u. Cl2 durch das Behandlungsgut 
saugen. Das so gewonnene A120 3 besteht aus 99,68% A120 3 u. enthalt S i02 u. Fe20 3 
nur in Spuren (Japan. P. 79 401 vom 22/9.1927, ausg. 18/1.1929.) Im. u . E n g .

Libbey-Owens Sheet Glass Co., iibert. von: Enoch T. Ferngren, Toledo, 
Y. St. A., Tafelglas. Die Glassehmelze flieCt aus dem Hafen iiber einen Randteil 
u. wird durch 2 Metallstreifen in 3 Strome geteilt, welche sich unterhalb der Streifen 
wieder vereinigen u. seitlich abgezogen werden. Das Erzeugnis ist durch liohe Plasti- 
zitat ausgezeichnct. (A. P. 1720 547 vom 15/5. 1924, ausg. 9/7. 1929.) K u h l in g .

Corning Glass Works, iibert. von: William C. Taylor, Corning, V. St. A., 
Opaltsierende Gldser. Sauren oxydierenden Glasansatzcn werden geringe Mcngen eines 
Elementes der 6 . Gruppe des period. Systems mit einem At.-Gew. von 95 bis 168, 
vorzugsweise W oder Mo zugesetzt. (A. P. 1 721979 vom 21/7. 1926, ausg. 23/7.
1929.) K u h l in g .

Sendlinger optische Glaswerke G. m. b. H. .(Erfinder: Georg Jaeckelund 
Hermann Heinrichs), Berlin, Glas mit Cergehalt, dad. gek., daB es Oxyde von Pb, 
Sb, Bi, As einzoln oder in Verb. miteinander, u. zwar im Gesamtbctrage von 2%  oder 
mehr u. entweder gar keinem oder nur einen die Farblosigkeit des Glaseś nieht wesent- 
lich schadigenden Bctrag an CaO enthalt, wobei der Geh. an CaO fur sich allein hocli- 
stens 6%  u. zusammen mit den Oxyden des Pb, Sb, Bi, As mindestens 8%  betragt. —- 
Dio Gliiser absorbieren ultraviolettes Licht. (D. R. P. 481143 KI. 32b vom 27/5.
1925, ausg. 14/8.1929.) K u h l in g .

Du Pont Viscoloid Co., Wilmington, Delaware, tibert. von: J. H. Clewell, 
Arlington, New Jersey, V. St. A., Zusammengesetztes, nieht splittemdes Glas. Zum Ver- 
einigen von Glasseheiben verwendet man eine piast. M., die weniger ais 12 %  oder 
keinen Campher enthalt, die Massen sind lichtbestandig. Ais Plastizierungsmittel ver- 
wendet man die Fettsaureester aliphat. Alkohole, die Alkylather mehrwertiger Alko
hole usw. Man verwendet z. B. Mischungen yon Pyrosylin mit Triacetin, Amylacetat u. 
Harnstoff. (E. P. 310 475 vom 26/4. 1929, Auszug veroff. 19/6. 1929. Prior. 26/4.
1928.) F ranz .

P. J. Port, Hornsey, London, und J. Newton, Minchead, Somerset, Nieht 
splittenides Glas. (E. P. 296 825 vom 13/6. 1927, ausg. 4/10. 1928. — C. 1929. I. 1855 
[F. P . 648085].) R a d d e .

F. L. Smidth & Co., New York, iibert. von: Johan S. Fasting, Valby, Dane- 
mark, Zementherstellung. Rohschlamm gelangt in einen gegebenenfalls mit dem zum 
Brennen dienenden Drehofen fest verbundenen Vorraum u. wird aus diesem durch 
eine schnell gedrehte Vorr., z. B. ein Schaufelrad, in fein verteilter Form in den Brenn- 
raum geschleudert. (A. P. 1720 786 vom 13/1. 1928, ausg. 16/7. 1929. Dan. Prior. 
27/1. 1927.) K u h lin g .

National Kellastone Co., Chicago, iibert. von: Max Y. Seaton, Porterville, 
V. St. A., Farbige Uberziige auf Gegenstanden aus Sorelzement. Feuchte Mischungen 
von MgO, MgSO.„ einem Farb- u. gegebenenfalls einem inerten Stoff werden auf den 
zu farbenden Gegenstand aufgebracht. Die t)berziige sind nieht hygroskop. (A. P. 
1720 972 Tom 15/4. 1925, ausg. 16/7. 1929.) K u h lin g .

H ans Jebsen-Marwedel, Sclimelzen und Formgebung des Glases. Leipzig: Akademische 
Verlagsgesellscliaft 1929. (VIII, 107 S.) gr. 8°. =  Das Glas in Einzeldarstellgn. Bd. 0. 
M. 13.20; kart. M. 14.50.

Adolf Kleinlogel, Einfliisse auf Beton. Unter Mitarb. von Franz Hundeshagen, Otto Graf 
hrsg. 3. neubearb. u. bedeutend erw. Aufl. (6—7 Lfgn.) Lfg. 2. ?Bog. 7—12.> 
(S. 97—192) Berlin: W. Ernst & Solin 1929. gr. 8°. Je Lfg. M. 6.— .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Ch. Brioux und Edg. Jouis, Ber wirksame Kalk in  den entphosphorisierten 

JSchlacken und in  Pliosphaten, die die Bezeichnung „desagregŁ“ fuhren. Vff. unter- 
XI. 2. 119
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suchen dio Einw. der genannten Phosphate auf einen schwachsauren Boden (pn 5,5) 
durch Best. der Bodenrk. m it der H2-Elektrode nach verschiedenen Zeiten. Der 
Geh. an wirksamem Kalk liegt bei 30%- Nach 8 Tagen ist die Zers. der Silieate im 
sauren Boden beendet. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 117—19. 8/7.) Tr e n e l .

G. Chevalier, Beilrag zur Kenninis der Diingung von Baumwólle. Nach Vf. be- 
notigt die Baumwólle 200—250 kg (NH4)2S04, 300 kg Superphosphat, 200 kg Kali- 
salz je ha auf algerischcn Boden. (Ann. Science agronom. Eranęaise 46. 320—30. 
Mai-Juni. Service Ag. de 1’Algerie.) Tr e n e l .

L. Depardon, Ammoniaksalze auf Kalhbóden. Diskussion iiber dio N-Verlusto 
durch Bldg. von (NH.,)„C03 u. iiber die Nitrifikation; krit. Besprechung der Arbeiten 
von ScHREIBER, Me y e r , W e is s , ScHNEIDEWIND, D e h e r a in . Yf. tr it t  fiir die 
Anwendung des schwefelsauren Ammoniums ein. (Ann. Science agronom. Eranęaise * 
46. 308—16. Mai-Juni. Chalons/Marne.) Tr e n e l .

MiklÓS Janie,sek, Untersuchungen iiber den durch Pflanzenschulzmittel verursachlen 
Kupfergehalt der Drogen. Melissa officinalis, von Septoria befallen, u. Menlha crispa, 
von Puecinia angegriffen, auf Bceton teilweiso m it 2%ig. Bordeaux-Fl. (2 kg kryst. 
CuS04 in 50—601 W. +  0,5 kg CaO-Brei, auf 100 1 W. verd.), teilweise m it Burgunder- 
Fl. (1 kg CuSO., in 50—60 1 W. +  1—1,1 kg kryst. Soda auf 100 1 W. verd.) bespritzt, 
dreimal in  vierzehntagigen Abstanden geschnitten, einerseits nach Veraschung m it 
10% HjSO, extrahiert, andererseits nach lufttrockenem Pulverisieren m it HNG3- 
haltigem W. mehrfach ausgekocht (worauf diese auf dem W.-Bade eingedampften 
Ausziige m it konz. H 2S04 aufgenommon u. verdunnt wurdon), zeigten im ersten Schnitt 
eine CuSO.,-Ausnutzung von 16,5% der Bordeaux-Fl., dagegen eine solehe von 46,59% 
der Burgunder-Fl. durch dio Melissa officinalis, bzw. von 9,93% u. 17,17% durch die 
Menlha crispa, in den folgcnden Schnitten aber fallende CuSO,,-Gehalte. DaB die nur 
l% ig. Burgwider-Fl. eine wesentlich holiere CuS04-Ausnutzung durch diese Drogen 
aufweist, ais die 2%ig. Bordeaux-Fl., ist auf das bessere Haften des Soda-Nd. auf den 
Pflanzenblattern zuruckzufuhren. Obwohl diese Kupferndd. beim Haushaltabkochen 
der Drogen im W. unl. bleiben, gelangon sie mechan. in den Magen, was, bei einem Geh. 
von 30—40 eg CuS04 aus einer Abkochung von 10—15g der Drogę, nicht unbcdenk- 
lich ist. (Magyar gyógyszerćsztudom&nyi T&rsas&g Ertesitojc 5. 317—22. 1/7. Buda- 
pest, Heilpflanzen-Vers.-Station.) Spe t e r .

P. J. Chapman und M. M. Parker, Schwefeltcohlensloffemulsion zur Bekampfung 
einer Nemalode. Verss. iiber dio Bekampfung der Rnollennematode Heterodera radi- 
cicola Greef ergaben, daB eine Emulsion von etwa 0 ,7 %  wirksamem CS2 einen Boden 
von Nematoden befreit. (Science 70 . 18. 5/7.) J u n g .

J. DuJrenoy, Uber Bordeauzbriihen in  Olemulsionen. Vf. bcspricht kurz dio 
Verwendung von Emulsionen von Kaolin, Schwefelblume, Seife in Minerał- u. Fiseh- 
ólen zur Schadlingsbekampfung. (Ann. Science agronom. Pranęaise 46. 317—19. 
Mai-Juni. Versailles.) Tr e n e l .

Th. Saling, Untersuchungen uber die Wirhung des Raltenbekumpfungsmitlels 
, ,Raitentoxin“-Breslau. (YgL C. 1929. II. 89.) Die Verss. ergaben die Brauchbarkeit des 
Praparates. (Ztschr. Desinfektion 21. Der prakt. Desinfektor 21. 77—79. Juni.) Tr e .

B. E. Gilbert und J. B. Smith, Der Nitralgehalt in  Boden und Pflanze ais Indicator 
fiir das Slickstoffbediirfnis des Bodens. Dio Best. des Nitratgeh. sowohl im Boden 
ais in der Pflanze ist brauchbar, um die Notwendigkeit einer N-Diingung erkennen 
zu konnen, doch eignot sich die Analyse der Pflanze besser in spateren Wachstums- 
stadion. (Soil Science 27. 459—68. Juni. Rhode Island Ag. Exp. Stat.) Tr e n e l .

G. Barbier, Die Bestimmung des Nahrstoffbedarfs der Boden. Vf. referiert in einer 
Versammlung der Direktoren der franz. Vers.-Stationen iiber die Metlioden nach 
Mitscherlich , W iessm a n n , N ik l a s , Lagatu , Lem sierm ann , B la nk , N e u - 
BAUER u . iiber die entsprechenden vergleichenden Verss. deutscher Forscher. In  
seiner K ritik  sclilioBt er sich der Auffassung Lemm erm anns an, daB jede Methodc 
nur relative Werte geben kann. (Ann. Science agronom. Eranęaise 46. 292—307. 
Mai-Juni.) Tr e n e l .

William E. Carson, Riverton, V. St. A., Diingemiltel. Gemahlener feuchter 
Dolomit oder Kalkstein wird m it so viel CaO gemiseht, daB eine streubare M. ent
steht, welche auch bei tiefen Tempp. nicht erhartet. (A. P. 1 721 803 vom 21/8.
1926, ausg. 23/7. 1929.) K u h lin g .
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Chemische Fabrik Dr. Hugo Stolzenberg, Hamburg, Verfahren zur Her- 
stellung von Spritzfliissigkeiten fiir die Schadlingsbekumpfmig, bestehend aus alkoh. 
Harzlsgg., dad. gek., daB man diese alkoh. Harzlsgg. mit geringen Mengen Atzalkali, 
die bei weitem nicht zur Yerseifung des Harzes ausreichen, kocht, um beim Verd. 
mit W. ein Ausflocken des Harzes zu yerhindern. — Man verwendet z. B. auf 20 Teile 
Kolophonium, in 80 Teilen 96%ig- A. 0,5 Teile NaOH. Durch Zusatz von Leitungs- 
wasser flocken dann die Harzbestandteile nicht melir aus, sondern bleiben in Sus- 
pension. Der Anteil an Atzalkalien in der fertigen Spritzbrtihc ist so gering, daB 
keine Beschadigung der behandelten Pflanzen eintritt. (D. R. P. 478445 KI. 451 
vom 21/5. 1925, ausg. 25/6. 1929.) Sar r e .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz Wolff, Mainz), 
Unkrautvertilgungsmittel gemaB D. R. P. 441 213, 1. dad. gek., daB den Schwermetall- 
nitraten, insbesondere Kupfernitrat, Sehwermetallsulfate zugesetzt werden. —  2. dad. 
gek., daB man, von den im H auptpatent angegebenen Konzz. ausgehend, die N itrate 
teilweise durch aquivalente Mengen Sulfate ersetzt, daB insbesondere Gemische an- 
gewandt werden, in denen das N itrat bis zu .S3'/3°/0 (bezogen auf Metali) durch Sulfat 
ersetzt ist. — Nitrat-Sulfat-Gemische haben hohere Wrkg. u. stellen sich wirtschaft- 
lich giinstiger ais die reinen Nitrate. (D. R. P. 478 446 KI. 451 vom 31/8. 1927, ausg. 
27/6. 1929. Zus. zu D. R. P. 441213; C. 1927. 1. 2127.) Sar r e .

Ring-Gesellschaft chemischer Unternehmungen m. b. H., Seelze b. Han- 
nover, und E. Wedekind, Hann.-Miinden, Mittęl zur Unkrautverlilguiig, 1. dad. gek. 
daB ein aromat, oder hydroaromat. Keton oder Mischungen aus solchen in fl. oder 
vergastem Zustand benutzt werden. — 2. dad. gek., daB ein hoheres aromat, oder 
hydroaromat. Keton oder Gemische aus ihnen zur Anwendung kommen. — 3. dad. 
gek., daB gelbea Acetonól yerwendet wird. — 4. dad. gok., daB den aromat. Ketonen 
CCI,, oder andere geclilorte KW-stoffe oder eino Mischung derselben zugesetzt wird.
— 5. dad. gek., daB dio Ketono, m it Zellstoffablauge in einer Fl. emulgiert, verwandt 
werden. — 6 . dad. gek., daB die Kotono, mit Tannin oder anderen gerbsaurehaltigen 
Stoffen emulgiert, verwandt werden. — 7. dad. gek., daB die Ketono mit Seifen (seifen- 
ahnliohen Korpern, Saponinen usw.) emulgiert, ver\vandt werden. — 8. dad. gek., 
daB die Ketono verwandt werden, nachdem sie mit zwei oder mehreron emulgierenden 
Mitteln, insbesondere m it Zellstoffablauge, Kaliseifc u. Tannin, in eine Emulsion 
iibergefiihrt sind. — Das Mittel vernichtot auch pflanzliche u. tier. Schadlinge. (D. R. P. 
476753 KI. 451 vom 19/12. 1926, ausg. 30/5. 1929.) Sar r e .

Howard W. Ambruster, Westfield, V. St. A., Inseklenrertilgungsmittel, bestehend 
aus einem feingepulverten, natiirlichen Minerał des As, Cu, Pb, Zn, Ba, S oder anderer 
Elemente, die ais insektizid bekannt sind. Es wird ais Pulver auf die Pflanzen gestaubt 
oder in wss. Suspension oder mit Melasso yermischt aufgobracht. — Besonders hat sich 
der Skorodił, im wesontliclien Eisenarsenat, bewahrt. Lósliclie pflanzensehadlicho 
Bestandteilo der Minerale sind vorher auszulaugen. (A. P. 1691454 vom 4/12. 1923, 
ausg. 13/11. 1928.) Sa r r e .

Societa Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, Italien, Ilcrstellung eines 
Mittels zur Bekampfung von Kryplogamen wid Schadlingen. Das Mittel bestelit aus 
Kupferoxychlorid, das durch Umsetzung von Erdalkalicarbonaten mit CuCl2 in wss. 
Lsg. bei 40—50° nach folgender Gleichung gewonnen wird:

3MeC03 +  4CuCl2 +  xH 20  =  3Cu0-CuCl2-4H ,0  +  3MeCl2 +  3C02 +  (x —  4)H20, 
wobei Me =  Ca, Mg, Ba oder Sr sein kann. Das Kupferoxychlorid wird durch Fil- 
tration getrennt, ausgewasehen u. unter 180° getrocknet. — Bei t)bersehuB von Car- 
bonat wird CuCl2 quantitativ in Oxychlorid umgesetzt. Man erhalt dann ein Gemisch 
von Oxychlorid u. Erdalkalicarbonat, das fur alle Zwecke der Schadlingsbekampfung 
geeignetist. (F. P. 655157 vom 2/6.1928, ausg. 16/4.1929. I t. Prior. 15/6.1927.) Sa r r e .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Fes te nicotinhallige Massen zur Entwicklung 
von Nicotindampfen. (Oe. P. 112 629 vom 23/2.1926, ausg. 25/3.1929. D. Prior. 
14/3. 1925. — C. 1926. II. 2483 [E. P. 249 140].) Sarre .

A. Carughi e C. Paoloni, I  mezzi chimici nella lo tta  contro le m alattie  delle piante. Fabbri- 
cazionc, impiego, azione. M ilano: U. Hoepli (Stucchi Cerctti) 1928. (X V III, 358 S.) 
24°. L. 18.— .

Josć Poch Noguer, Industrias Quimico-Agricolas. J lad rid : Bailly-Bailliere, S. A. 1929. 
(266 S.) 8°. Form ulario practico de A gricultura y  de Industrias. Tomo. I. B ust., 
5.— ; tela, 6.—.
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VIII. Metallurgie; Metallographie; Metałlverarbeitung.
Ch. Berthelot, Geschichtliches uber die Flotation. Erzaufbereitungsverff. soli es 

sehon im Altertum gegeben haben. Die Aufbereitung mit Hiłfe von Olen oder fetten 
Stoffen wurde erst in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts entwickelt, wahrend wirt- 
sehaftliehe Yerff. erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts yerwirklicht wurden. Nach 
ROBSON u. C ro w e r  wird das gepulyerte Erz m it W. yermischt u. dieser Teig mit 
Ol versetzt, das die Sulfide mitnimmt, wahrend die Gangart im W. verblieb. E lm o re  
bediente sich bei seinem Verf. einer Drehtrommel: das Ol schwamm oben m it den 
Sulfiden, wahrend das W. sich unten mit der Gangart absetzte. Andere Erfindungen 
schlugen bestimmte Anteilsmengen von Ol, W. u. Erz vor. S u lm an , P icard  u. 
B alloT waren die ersten, die zum Ol u. W. ein chem. Reagensmittel beim Aufbereiten 
einfuhrten, u. zwar Schwefelsaure. Heute gibt es iiber 600 verschicdene Reagenzien 
in  der Technik der Flotation. (Rev. Mótallurgie 26. 364—66. Juli.) KALPERS.

Bureau of Mines, Mikroskopisclie Untersucliungen von Erzen in  der Erz- 
Industrie. Beschreibung des Nutzens u. der Aufgaben eines mikroskop. Lab. in der 
Erzindustric. (Journ. Franklin Inst. 207. 701—02. Mai.) L orenz.

Georg Eger, Elektrolytische Metallgewinnung. Die heutigen Verjahren und ihre 
praktische Ausubung. Vf. gibt einen Oberblick iiber die wichtigsten heute in der Praxis 
angewandten Verff. der elektrolyt. Metallgewinnung. Hierbei werden die Cu- u. Zn- 
Verff. in  erster Linie erortert, daneben diejenigen des Ag, Au, Pb, Zn, N i, Co, Fe, Cd 
u. Cr erwalmt. (Chem. Eabrik 1929. 323— 24. 333—35. 351—52. 31/7. Berlin-Charlotten- 
burg.) Lu d e r .

Hubert Hermanns, Aus der italienischen Eisen- und Metallgiefierei. (Vgl. H uber t  
HERMANNS, C. 1924. II. 2200.) Nach Kennzeiehnung der wirtschaftlichen Entw. 
des italien. Maschinenbaus u. des EisengieBereiwesens unter dem faschist. Regierungs- 
system wird uber die Organisation der Industrie im allgemeinen berichtet, iiber das 
Verhaltnis zwischen Arbeitgeber u. Arbeitnehmcr, iiber Formmaschinen italien. Bauart, 
iiber die Erfahrungen mit deutschen Formmaschinen. Weiter geht Vf. dann naher 
auf die Beschreibung italien. GieBereien ein, niimlich der EisengieBereien STIGLER 
(Mailand), Mar elli (Mailand), DEL PlGNONE (Florenz) u. der FlAT-Werke (Turin). 
(GieBerei-Ztg. 26. 417—27. 456—60. 492—98. 1/9.) K a l pe r s .

G. W. Elmen, Magnetische Legierungen von Eisen, Nickel und Kobalt. Zusammen- 
fassender Bericht iiber Arbeiten der B e l l  T e l e p h o n e  L a b o r a t o r i e n ,  
die sich m it den magnet. Eigg. der Legierungen von Co, Ni u. Fe (auch Mo) u. der 
Anderung der magnet. Eigg. bei verschiedener Warmebehandlung befassen. Die Er- 
gebnisse sind in Form von Diagrammen wiedergegeben. (Journ. Franklin Inst. 207. 
583—617. Mai. Forach.-Abt. Bell Telephone Lab., Ino.) L orenz.

W. Heike und G. May, ttber die Bildung des Graphits, insbesondere des eutek- 
tischen, im  Gufleisen. Vff. haben die Einw. der cliem. Zus. von GuBcisen u. der Ab- 
kiihlungsgeschwindigkeit auf dio Entstehung des eutekt. Graphits u. der Grundmasse 
untersueht, dabei zunachst gefunden, daB eutekt. Graphit bei allen C-Gehh. auftreten 
kann, wenn die Gehh. von Si u. Mn u. die Abkulilungsgeschwindigkeit so gewahlt 
werden, daB das Fe eine geringe Neigung hat, grau zu erstarren. Is t diese Neigung 
gróBer, wird der Graphit gróber. Der eutekt. Graphit bildet sich sekundar aus Zementit, 
der im sogenanntcn Graphit-Ferriteutektikum auftretende Ferrit sekundar aus einem 
C-haltigen Mischkrystall. Die neben dem Graphit yorhandene Grundmasse besteht 
je naeh Abkiihlungsgeschwindigkeit u. chem. Zus. aus Ferrit oder Perlit. Bei der 
Graphitbldg. spielt auBerdem der mechan. Druck eine Rolle. Die gefundenen Zu- 
sammenhange sind in Diagrammen wiedergegeben. Dic Arbeit enthalt ferner eine 
groBc Zahl von Schliffbildern u. sonstigen Abbildungen. (GieBerei 16. 625— 33. 645— 49. 
19/7. Freiberg/Sa.) Lu d e r .

Bureau of Mines, Behandlung von Erzen, die Bleivanadat oder -molybdat 
enthalten. Einige Vorsclilage zur Aufarbeitung von Vanadinit u. Wulfenit. (Journ. 
Franklin Inst. 207- 705—06. Mai.) Lorenz.

— , Das Beryllium. Nach einer Erorterung der Vorkk. des Berylls werden die 
Arbeiten verschiedener Forscher aufgefuhrt u. besonders die Erfolge von St o c k  u . 
GOLDSCHMIDT hervorgehoben. Man befaBt sich heute hauptsachlich mit der Ver- 
wendung des Be zu Legierungszwecken. Eine Cu-Be-Legierung zeichnet sieli durcli 
ihre gute elektr. Leitfahigkeit aus. In  Fe-Be-Legierungen wurde dureh K r o l l  beob-
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achtet, daB das Be dem Fe iihnliche Eigg. verleiht wie das Si. Von besonderem Interesse 
sind dabei die magnet. Eigg. dieser Legierungen. (Metali 1929. 129—31. 18/8.) K a l p .

F. A. Collins, Die SUberwiedergewinnung aus Abfallmaterial und die Herrichtung 
des^Metalls fiir den Verkauf. Eine Bekanntmachung m it diesem je tzt in Amerika 
bedeutenden Wirtschaftszweig ohne besonderes Eingehen auf die Einzelheiten der 
Gewinnung. (Engin. Mining Journ. 128. 164—66. 3/8.) WlLKE,

H. Reininger, Brauchbare Aluminiumgu/3-Kolbenlegierungen. (Forts. von C. 1929.
11. 478.) Der EinfluB von Fe, Ni, Mn, Sn, Pb, Si, Zn, Sb, Mg in Al-Kolbenlegierungen
auf die Al-Grundmasse wird angegeben. Die Frage der therm. Naebbehandlung der- 
artiger Legierungen ist wiederholt erortert worden. Die H artę der in Sand gegossenen 
Kolbenrolilinge steigert man durch Erwarmen u. durch folgendes Abschrecken bei 
480—500° in k. W. Beim KokillenguB wird schon durch dieso GieBart an sich ein 
hartes feinkrystallin. Gefiige erzeugt, so daB man von einer Nachbehandlung absehen 
kann. (Metallborse 19. 1266—67. 8/ 6.) K a l pe r s .

Hajime Koto, tfber die Reflezion von ultramoletten Strahlen an Melalloberfldchen 
in  Beziehuńg zu ihrer Mikrostruktur. Vf. untersuchte die Reflexion von ultravioletten 
Strahlen an Metalloberflaehen in den Systemen Cu-Ag, Cd-Bi, Zn-Cd, Cu-Ni, Mg-Zn, 
u. versuchte die Intensitats- u. Reflexionskurven in Beziehuńg zu der Mikrostruktur 
der Metallverbb. zu bringen. Beim System Cu-Ag kónnte beim Eutektikum ein Minimum 
der Intensitatskurve, wie es im siehtbaren Spektralgebiet besteht, fiir die ultravioletten 
Strahlen nicht festgestellt werden. Beim System Cu-Ni wurde auch die Kurve fur das 
sichtbare Spektralgebiet aufgenommen, sowie die Brinellharte fur die verschiedenen 
Konzz. bestimmt. Die Intensitatskurve fiir ultraviolette Strahlen zeigt ein Maximum 
bei 40 Atom-% Niekel. Wahrend die Reflexionskurve prakt. horizontal verlauft. 
Die Intensitatskurve fiir das sichtbare Gebiet zeigto einen Kniek bei 40 Atom-% Ni, 
u. hat ein flaches Minimum zwischen 60 u. 80 Atom-% Ni. Bemerkenswert ist, daB 
die Farbę der Cu-Legierungen m it 40% Ni in WeiB umschlagt. — Fur alle Systeme 
sind die Reflexionskurven u. Intensitatskurven in Form von Diagrammen wieder- 
gegeben. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 81—96. Marz.) K l e v .

Walter Peters, Wie iiberzieht man Eisen mit Cadmium ? (Neues Verfahren.) Das 
beschriebene Yerf. sieht ein Eintauchen der zu iiberziehenden Gegenstande in ein 
Bad von fl. Cd vor. Die Badtemp. betragt 360°. Der Uberzug haftet fest u. die iiber- 
zogenen Stiicke lassen sich walzen, drehen, biegen usw. Eine gute Uberzugslegierung 
besteht aus 83% Cd u. 17% Zn. (Metali 1929. 132. 18/8.) Ka l p e r s .

— , Cadmium ais Rostschutzmittel. Nach R ich ter  kann ein galyan. Cd-t)berzug 
bei 4 bis 5 V Spannung u. 40° Temp. erhalten werden. STUBING iiberzieht GuBeisen 
ebenfalls elektrolyt. m it Cd-Zn oder Cd-Cu. Die tlberzugo lassen sich in einigen Minuten 
bewerkstelligen, besitzen ein schones, glanzendes Aussehen u. schiitzen den Werkstoff 
in nachhaltiger Weise vor Rost. (Metali 1929. 132—33. 18/8.) K a l pe r s .

F. N. Speller, Korrosion, ein Problem der schiitzenden tJberziige. (Iron Steel Canada
12. 177—78. 197—99. Juli. Pittsburgh [Pa.], National Tube Co. — C. 1929. I.
2690.) W il k e .

— , Einige liostschutzmapnahmen fiir eiserm Rohrleitungen. (Ztschr. ges. Brau- 
wesen 51. 158—60. 6/10. 1928. Niirnberg.) Lu d e r .

Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Verarbeitung von 
komplexen Erzen. (D. R. P. 481 211 KI. 40a vom 8/ 8. 1925, ausg. 16/8. 1929. —
C. 1927. I I . 498.) K u h l in g .

Combined Metals Reduction Co., ubert. von: William D. Green, Bauer, 
V. St. A ., Schaumschwimmverfahren. Schwefelerze, besondere E rze , welche neben 
einander Sulfide des Pb, Ag, Zn u. Fe enthalten, werden zunachst in Ggw. eines Alkali-, 
Erdalkali- oder anderen Metallsulfids u. von ZnS04 bei Abwesenheit freier Minerał- 
siiure u. dann unter Zusatz von CuS04 dem Sehaumschwimmverf. unterworfen, wobei 
zunachst Pb u. Ag, dann Zn iibergehen u. Fe im Ruckstand bleibt. (A. P. 1 721 993 
vom 2/7. 1925, ausg. 23/7.1929.) K u h lin g .

Royer Luckenbaeh, Brooklyn, V. St. A., Schauvischwimmverfahren. Den Erz- 
breien wird ein aus einem Petroleumdestillationsriickstand, einem leichten Petroleumol u. 
Kiefernpeeh bestehendes Schwimm- u. Schaummittel zugesetzt. Das Mittel soli gute 
selektivc Wrkg. besitzen. (A. P. 1 722 528 vom 23/3. 1925, ausg. 30/7. 1929.) K u h l .

Wacław Ryży, Trzebinia. Vorrichtung zum Ausgleichen und Gleichmd/3ig7nachen 
der Temperatur in  Flammenófen jeder Art, insbesondere in  Muffelófen fiir die Reduktion
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von Zink. Der Arbeitsraum des Ofens wird mittels einer Scheidewand in 2 Teilc ge- 
trennt, die senkreeht zur Hauptrichtung der Bewegung der Flammengase aufgestellt 
wird; die Offnungen in der Scheidewand dienen der Regelung der Gasstrombewegung. 
(Poln. P. 8714 Tom 15/7. 1927, ausg. 15/10. 1928.) S c iio nfeld .

American Steel Foundries, iibert. von: Winfield C. Hamilton und Clarence
E. Sims, Chicago, Stahllegierungen, enthaltend 1—2,5% Mn, 0,2—0,6°/o C, 0,2—1,5°/0 Si 
u. 0,5—2%  Cr neben Fe. Dic Stahle sind sehr hart u. nicht bruchig; sio dienen vor- 
zugsweiso zur Herst. von Radern von Eisenbahnwngen. (A. P. 1721 555 vom 3/12.
1927, ausg. 23/7. 1929.) K u h lin g .

Western Electric Co., Inc., New York, ubert. von: Cecil Alfred Hallam, La 
Grange, V. St. A., Ruckgemnnung von Metali aus Kabeln o. dgl. Die in brennbare 
Stoffe eingchiillten Metalle bzw. teilweise oxdierten Mctalle werden in drehbare, 
gelochte Trommoln gebracht, die Umhiillungen entziindet u. die Trommeln in Drehung 
gesetzt. — Das Metali bzw. reduzierte Metalloxyd sehm. aus u. flieBt durcli die Loeher 
der Trommeln ab. (A. P. 1 722 372 vom 26/3. 1926, ausg. 30/7. 1929.) K u h l in g .

National Metal and Chemical Bank Ltd., iibert. von: Philip Alexander 
Mac Kay, London, Verarbeitung von Titanerzen. (Can. P. 269 983 vom 20/5. 1926, 
ausg. 19/4. 1927. — C. 1928.1. 1707.) Schutz.

Oneida Community Ltd., iibert. von: Daniel Gray und Richard O. Bailey, 
Oneida, und William S. Murray, Utica, V. St. A., Nicht schmutzendes Silber und 
Silberlegierungen. Ag bzw. Legierungen des Ag werden in sauerstofffreier oder einer 
anderen Atm., welclie dic Amalgamierung des Ag nicht stijrt, bei Ggw. von Queck- 
silberdampfen erhitzt. Dio Erzeugnissc sollen hóchstens 10% Hg enthalten. (A. P. 
1720 215 vom 5/11. 1923, ausg. 9/7. 1928.) K u h l in g .

Oneida Community Ltd., ubert. von: Daniel Gray und Richard O. Bailey, 
Oneida, und William S. Murray, Utica, V. St. A., Nicht schmutzende Silber- 
plattierungen. Die zu plattierenden Gegcnstande werden ais Katlioden in Badern 
geschaltet, welche gleiclizeitig Ag u. Hg, zweckmaCig in Form von Doppelcyaniden, 
enthalten. (A. P. 1720 216 vom 5/11. 1923, ausg. 9/7. 1929.) K u h l in g .

Oneida Community Ltd., iibert. von: Daniel Gray und Richard O. Bailey, 
Oneida, und William S. Murray, Utica, V. St. A., Nicht schmutzende Silberlegierungen. 
Betrachtlieh iiber seincn F. erhitztes Ag wird m it hóchstens 10% gepulvertem Si 
gemischt. (A. P. 1720 894 vom 3/4. 1924, ausg. 16/7. 1929.) K u h l in g .

Western Electric Co., Inc., New'York, iibert. von: Kaare Svaar Seljesaeter, 
Chicago, BUilegierungen. Die Legierungen enthalten neben Pb ais Hauptbestandteil 
bis zu 4%  Sb u. hóchstens 1% eines anderen Stoffes, welcher wie As nur in einem 
der erstgenannten Metalle 1. ist. Durch den Zusatz dieses Stoffes wird die H artę u. 
Festigkcit der Bleiantimonlegierungen betrachtlieh erlióht. (A. P. 1 722 358 vom 6/7.
1927, ausg. 30/7. 1929.) K u h lin g .

Carl Adey und Carl Piel, Solingen, Giefien hochschmelzender Kupferlegierungen, 
wie Messing, Neusilber, Pliosphorbronze u. dgl. Die GuBmasse wird vorsiehtig in 
die geneigten Formen gegossen, deren Wando feine Offnungen enthalten, durch welche 
Luft entweichen kann. Tcile der Formen, welche von der GuBmasse umgeben werden, 
sind so eingerichtet, daB sie unmittelbar nach dem Erstarren des gegossenen Metalls 
entfernt werden konnen, um das Zusammenziehen der GuBmasse nicht zu behindern. 
(A. P. 1 722124 vom 19/5. 1924, ausg. 23/7. 1929. D. Prior. 22/5. 1923.) K u h l in g .

Oscar L . Mills, Los Angeles, V. St. A., Sehr harte Wolframlegierungen. Gemische 
von etwa 15—20 Teilen gepulvertem metali. W u. 3—20 Tęilen W 03 werden in einem 
aus Kohle bestehenden Behaltcr in einem Lichtbogen geschmolzen, welcher zwischen 
Kohleelektroden erzcugt ist. Die Erzeugnisse stellen Legierungen von metali. W u. 
Wolframcarbid dar. (A. P. 1 721 966 vom 1 1 / 1 . 1929, ausg. 23/7. 1929.) K u h l in g .

Henry A. Behrens, Clark Nixon und Edward E. Miller, East St. Louis, 
V. St. A., Legierungen, besteliend aus 2—10% Sn, 0,25—2%  Cu, 10—25% Pb, 5 bis 
20% Bi u. der an 100% fehlenden Menge Sb. Die Erzeugnisse sind zur Herst. von elektr. 
Heizkórpern fiir W. geeignet. (A. P. 1720756 vom 26/10. 1928, ausg. 16/7.
1929.) K u h l in g .

Dow Chemical Co., iibert. von: Edward C. Burdick, Midland, V. St. A., Ma- 
gnesiumlegierungen. Die Legierungen enthalten etwa 99% Mg, 0,7% Cu u. 0,3% Mn. 
Zur Herst. der Legierungen bereitet man zuniichst eine Kupfermanganlegierung, 
welche etwa 70% Cu u. 30% Mn enthalt u. fiigt diese geschmolzenem Mg in dem 
angegebenen Yerhaltnis zu. (A. P. 1 721 768 vom 9/12. 1924, ausg. 23/7.1929.) K u h l.
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Robert W. Siler, Long Bcach, V. St. A., Beliandeln von Metalłgegenstanden. Dio 
z u behancłolnden Gegenstande werden inncrlialb eines zylindr. Behalters in mit fl. 
Luft getriinktes Holzmehl o. dgl. verpackt. Der Behalter ist von einem sehlangen- 
fórmig gewiekelten Kupferrobr umgeben, durch welclies gleichzeitig fi. Luft u. cin 
elektr. Gleichstrom flieBt. Durch die Behandlung wird die Hitzebestandigkeit der 
Gegenstande erhóht. (A. P. 1 721 357 vom 25/5.1928, ausg. 16/7.1929.) K u h l in g .

Gustav A. Reinhardt, Yougstown, Y. St. A., Formen zwn zentrifugalen Giefien 
ton Eisen wid Stalli. Die Formen bestehen im wesentlichen aus austhenit. Mangan- 
stalii. (A. P. 1722 354 vom 28/2. 1925, ausg. 30/7. 1929.) K u h lin g .

Earl Holley, iibert. von: Harry P. Kimber, Detroit, V. St. A., Schutzanstriche 
fiir  Melallgu[iformen. Die Innenwande der GuBformen werden mit der wss. Lsg. eines 
Chromates, Wolframates o. dgl. bestriclien, in welcher so viel des Oxydes eines Metalles 
der Chromgruppe, vorzugsweise Chromerz, verteilt ist, daB die M. einen Brei bildet. 
(A. P. 1 722 098 vom 3/6. 1927, ausg., 23/7. 1929.) K u h l in g .

Christoph Diirsch, Niirnberg, Verlóten von Metallen. Gcmische von Na2B40 7 
oder einem Gemenge von Na2B40 7 u. Na2C03 m it dem Pulyer eines oder mehrerer 
Metalle, wie Pb oder Messing, u. ein Gemisoh von gepulvertem Na2B40 ,,  Na2C03 u. 
NaCl werden gemengt u. zum Brei verarbeitet. Die Massen dienen zum H artlóten 
gleicher oder verschiedener ]\Ietalle. (A. P. 1 722 040 vom 6/9. 1928, ausg. 23/7. 1929.
D. Prior. 10/9. 1927.) KuiIING.

Hans Wagener und Heinrich Marzahn, Berlin, William M. Barry, Detroit, 
Theodore C. Betzoldt, Marvin A. Smith und Frank J. Cushing, Verlóten von Kupfer 
und Eisen. Die zu verlotenden Stellen werden ausgeholilt u. gebeizt, die Holilungen 
mit einem feuchten Gemiseh von pulverfórmigem Cu, Fe u. Na2B40 7 gefiillt u. stark 
erhitzt. (A. P. 1 722 025 vom 16/10.1926, ausg. 23/7.1929. E. Prior. 24/12.1925.) Kii.

Aluminium Solders Corp. of America, New York, iibert. von: Karl Geisel, 
Levallois-Perret, Frankreich, Lólmetall, bestehend aus etwa 66,66%  Zn, 29% Sn u. 
4,33% Al. Das Metali dient zum Verloten von Leichtmetallen oder Leichtmetall- 
legierungen. Die Anwendungstemp. betragt etwa 260°. (A. P. 1 721 814 vom 21/9.
1928, ausg. 23/7.1929.) K uh lin g .

American Chemical Paint Co., Ambler, iibert. von: James H. Gravell, Elkins 
Park, V. St. A., Beizen von Metallen. Den Beizbiidern werden die Destillaten von eiweiB- 
haltigen tier. oder pflanzliehen Stoffen, wie Haare, Hiiute, Casein, Gelatine o. dgl. 
zugesetzt. Die Bader greifen die metali. Teile der zu beizenden Gegenstande nieht an. 
(A. P. 1721 389 T o m  11/9. 1924, ausg. 16/7. 1929.) K u h lin g .

Aladar Pacz, Cleveland, V. St. A., Uberziehen wid Fdrben von Metallen oder 
Gegenstiinden, dio aus einem oder mchreren der Metalle Fe, Al, Sn, Pb, Mg, Zn u. Cd 
bestehen, unter Verwendung von Molybdatlsgg. ohne Anwendung eines elektr. Po- 
tentials, 1. dad. gek., daB diese ein oder mehrere Salze der Oxal-, Polykieselsaure, 
H F  oder H 2SiF„ enthaltcn. — 2. dad. gek., daB die Lsgg. auBerdem oder an Stello 
dieser Salze (NH4)2S 0 4 enthalten. — 3. dad. gek., daB die Lsgg. neben dem 1. Molybdat 
ein 1. Kieselfluorid u. eine zweite Alkaliverb. enthalten, die m it dem 1. Kieselfluorid 
reagiert. — Es werden festhaftendc, schiitzende Oberzuge erzeugt. (D. R. P. 480 995 
KI. 48d vom 17/4. 1927, ausg. 13/8. 1929. A. Prior. 16/4. 1926.) K uh lin g .

Frederick M. Becket, New York, Anoden fiir eleklrolytische Chromierwigen. 
Die Anoden bestehen aus Cr, 0,5—7%  C m  gegebenenfalls 0,2—35% Si. Die Elek- 
troden sind weniger bruchig, leichter gieBbar u. besitzen ein feineres Korn ais solche 
aus reinem Cr. (A. P. 1720 312 vom 14/10. 1926, ausg. 9/7. 1929.) K u h l in g .

Frederick M. Becket, New York, Anoden fiir elektrolytische Chromierungen, 
bestehend aus Cr u. 0,25—35% Si. Die Anoden bieten vor solchen aus reinem Cr 
die Vorteile leichterer GieBbarkeit u. schwerer Loslichkeit. Letztere Eigensehaft 
erleichtert die Einhaltung bestimmter Konzz. des Elektrolyten wahrend der Elektro- 
lyse. (A. P. 1720 313 vom 14/10. 1926, ausg. 9/7. 1929.) K u h l in g .

C. Busquet, La Fabrication de la fonte malleable. Paris: D unod 1929. (V III, 160 S.) B r.: 
32 f r . ; re i.: 41 fr.

01iver Bowles, Metollurgical limestone: problems in production and utilization. W ashington:
D. C., Gov’t  Pr. Off. Sup’t. of Doe. 1929. (44 S.) 8». (U. S. Bur. of Mines buli. 299.) 

Ramiro Morucci, La lavorazione dei metalli. Lezioni di teenologia m eccanica per 1’istruzione 
degli allievi delle scuole industriali e la  coltura tecnica dei capi, sottocapi ed operai
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dello ofiicine meccaniehe. P a rte  I. 5. edizione noteyolm cnte corretta . Fi ren ze: R . Bem- 
porad e figlio 1928/29. (352 S.) 8°. L. 34.— .

01iver Caldwell Ralston, Iro n  oxide reduction eąuilibria: a  critique from the  standpoint 
of phase ru le and therm odynam ics. W ashington: D. C. Gov’t. P r. Off.; Sup’t  of Doc.
1929. (335 S.) 8°. (U. S. Bur. of Mincs buli. 296) pap. 60 c.

Henry Dickerson Scott, Iro n  and Steel in W heeling [lim. ed.]. Wheeling, W. V a.: Author, 
P . 0 . Box 541 (176 S.) 4°. Lw. $ 7.50; lea, $ 10.— .

IX. Organische Fraparate.
Otto Krebs, Das Nitrieren der Kohlenwasserstoffe in  der steiig belriebenen Nilrier- 

anlage. Beschreibung u. Abbildung einer kontinuierlich arbeitenden Nitrieranlage. 
Durch Verss. wurde erwiesen, daB der NitrierprozeB in einer solchen Apparatur ganz 
ungefahrlicli ist, weil hierbei stets nur vcrhaltnismiiBig geringe Mengen FI. zur An
wendung kommen u. dic hierbei entstehende Rk.-Warme leicht aus der Kolonne zu 
entfernen ist. (Teer u. Bitumcn 27- 393—97. 10/8. Essen.) J u n g .

Arthur uilrich, Die Herstellung von Dimethylather aus Oxyden des Kohlenstoffs 
durch katalylische Hydrierung. Oberblick iiber die Bestrebungen, bei der Gewinnung 
des Metlianols durch katalyt. Hydrierung von Oxyden des Kohlenstoffs oder aus diesen 
oder aus Methanol selbst Dimethylather im techn. Verf. zu erhalten. (Metallborso 19. 
1741—42. 7/8. Berlin-Steglitz.) B loch.

B. E. Lesley, Die Wirkung ikr Wasserstoffionenkonzentralion auf die Dampf- 
(leslillalion von Milchsaure- und Essigsauremischungen. Nach dem wiedergegebenen 
Diagramm ist der EinfluB unter ph =  2,4 nur gering u. steigt dann besonders fur Essig- 
siiure stark an. Angabe einer Bereclmungsformel fiir den Essigsauregeh. eines Ge- 
niisohes unter Benutzung des Diagramms. Angabe eines besonders wirksamen 
Fraktioniergeriites, einer Abanderung des von HoRTVET (1909) angegebenen, Zeichnung 
u. GróBenangabe der Teile. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 8 . No. 11.
14— 15. Juli. California, Univ.) Gro szfeld .

G. Malcolm Dyson, Citronensaure. TJbc-rblick iiber die Gewinnung der Ciironen- 
siiure aus Citronen, Ananas usw. sowie sonstige Verff. (Synthese, Garung). (Chemist 
and Druggist 110. 654—55. 1/6.) H arm s.

— , Die Fahrikation von Cyanamid aus Carbonaten. Calciumcyanamid oder 
Magnesiumcyanamid kann man untor bestimmten Temp.-Bedingungen aus den ent- 
sprechenden Carbonaten durch Einw. von NH 3 herstellen. Ais Ausgangsmaterial 
kann jedes naturliche oder kiinstliche Carbonat verwendet werden. Dio Bildungs- 
geschwindigkeit der Cyanamide wird um so groBer, jo mehr man sich der Dissoziations- 
temp. der Carbonate naliert. Die Rk.-Geschwindigkeit steigt m it wachsenden Tempp. 
bei gleichbleibendcr Ausstromungsgeschwindigkeit des NH3 u. eine erhohte Aus- 
stromungsgeschwindigkeit des NH 3 gestattet, die Temp. zu reduzieren. Wesentlich 
fiir die Rk. ist es, eine Zers. des NH3 zu vermeiden. Die Rk. wird durch Verwendung 
von Ammoniakgas unter Druck begiinstigt. (Journ. Four electr. e t Ind. electro- 
cliimiąues 38. 268. Aug.) J u n g .

Soc. an. Le Ketol, Paris, Pyrcgene Behandlung organischer Verbindungen. Die 
Prodd. werden in einem Ofen, der aus mehreren Unterabteilungen von verschiedenen 
Tempp. besteht, behandelt. In  den ersten Abteilungen wird das Prod. getrocknet 
n. ganz oder teilweise geschmolzen, damit es bei der weiteren Behandlung nicht zu- 
sammenbackt usw. (Belg. P. 349 880 vom 20/3. 1928, Auszug veróff. 7/11. 1928.
F . Prior. 10/2. 1928.) M. F. Mul le r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie, iibert. von: Willy O. Herrmann 
und Hans Deutsch, Miinchen, Herstellung von Acetaldehyd. (A. P. 1714783 vom 
3/4. 1928, ausg. 28/5. 1929. D. Prior. 4/4. 1927. — C. 1929. I. 2579.) U llrich .

James Nelson Ltd. und Walter Norman Haworth, England, Konzentrierte 
Essig- und Ameisensaure. (Aust. P. 10 897/1927 vom 14/12. 1927, ausg. 30/10.
1928. — C. 1928. II. 390 [F. P. 637 389].) M. F. Mu l l e r .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie, Miinchen, Gewinnung von kon- 
zentrierter Essigsaure aus verd. wss. Lsgg. durch Extraktion der unterhalb 20° ab- 
gekiihlten Lsg. m it einem chlorierten KW-stoff, wie Dichloriithylen, Trichlorathylen, 
Methylenchlorid, Tetrachloratkan, oder m it Estern, z. B. Essigsaureester, oder m it 
Acetonólen oder mit Mischungen derselben. — Z. B. wird 40%'g- Essigsaure m it
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Dichlorilthylen gemischt u. auf —27° abgekiihlt, solange, bis sich kein Eis mohr bildetr 
das durch Abschleudern usw. abgetrennt wird. Das Eis u. der k. E xtrak t dienen ais 
Kiihlmittel fiir die naehste Charge. Die konz. Essigsaure wird durch Dest. gewonnen. 
ZweckmaGig wird das Losungsm. vor dem Zugeben vorgekiihlt. An Hand einer 
schemat. Zeichnung ist der Gang des Vcrf. beschrieben. (E. P. 308 210 vom 7/3.
1929. Auszug veroff. 15/5. 1929. Prior. 19/3. 1928.) M . F .  M u l l e r .

Soc. des Ćtablissements Barbet, Paris, iibcrt. von: G. Felix Legendre, Kon- 
zenlrierłe Essigsaure aus verdiinnter uasseriger Saure. (A. P. 1698798 vom 12/8-
1925, ausg. 15/1. 1929. F. Prior. 14/8. 1924. — C. 1927- II. 1619 [E. P . 
238 566].) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, London, Herslellung eines aliphatischen Saureanhydrids, ins- 
besondere von Essigsdureanhydrid, durch tjberleitcn der Dampfe der entsprechenden 
Saure zusammen mit HC1, im Verhaltnis auf 70 Teile Saure etwa 2—50 Teile HCI 
oder einer anderen Halogenwasserstoffsaure, bei 500—600° durch Quarz oder Tonrohre. 
Die austretenden Rk.-Diimpfo werden iiber auf 150—250° erhitztes Na-Acetat geleitet, 
um dio Halogenwasserstoffsaure aus den Dampfen zu entfernen, die dann in mehreren 
Kolonnen fraktioniert kondensiert werden, wobei das W. vom Anhydrid getrennt 
wird. (E. P. 314 132 vom 27/3. 1928, ausg. 18/7. 1929.) M. F. Mu l le r .

Consortium fiir Elektrocłiemische Industrie G. m. b. H., Munchen, Her
slellung von Essigsdureanhydrid aus Essigsauro durch Erhitzen auf so liohe Tempp., 
daB sich das W. abtrennt. Eine Zers. wird durch Katalysatorzusatz u. Temp.-Regelung 
vermieden. Nach Verlassen der Rk.-Zone werden die Dampfe rasch abgekiihlt. 
(Belg. P. 351362 vom 16/5. 1928, Auszug Tcroff. 7/11. 1928. D. Priorr. 11/3., 20/7. 
u. 12/9. 1922, 26/2. 1924 u. 25/6. 1925.) M. F. Mu l le r .

Stickstoffwerke G. m. b. H. (Erfinder: Heinrich Franek und Hugo Heimami), 
Berlin, Darslellung von Alkalicyaniden aus Kalkstickstoff, dad. gek., daG man Gemische 
von CaCN2 oder Kalkstickstoff mit Alkalicarbonaten zwischen 450 u. 700° u. dariiber, 
jedoch unter dem F. eines solchen Gemisches mit CO oder an CO stark angereiehorten 
Gasen, die jedoch keine nennenswerten Mengen H 2 enthalten diirfen, behandelt. — 
Ein Teil des Alkalicarbonats kann durch andere Salze, z. B. Chloride oder Sulfate, 
ersetzt u. die Gase konnen auch unter Druek yerwendet werden. (D. R. P. 480 905 
KI. 12 k vom 1 1 / 1 . 1925, ausg. 13/8. 1929.) K u h lin g .

Rubber Service Laboratories Co., Akron (Ohio), iibert. von: Thomas W. Bart- 
ram und William C. Weltman, Nitro (West-Virginien), Herslellung von Na-Athyl- 
xanthogenat aus A., NaOH u. CS2 in Ggw. von Kalk ais Stabilisierungsmittel. — 
Z. B. werden aąuimolekulare Mengen NaOH u. A., sowie 8—17 Teile Kalk zusammen- 
gegeben, u. zu dem unterhalb 25° gekuhlten Gemisch wird etwas mohr ais die mole- 
kulare Menge CS2 bei Tempp. unterhalb 35° zugesetzt. (A. P. 1724549 vom 13/6.
1928, ausg. 13/8. 1929.) M. F. Mu l l e r .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung von Dialkylacetylharnstoffen.
(Holi. P. 19173 Tom 20/8. 1926, ausg. 1 /12. 1928. Schwz. P. 129 797 vom 26/7-
1927, ausg. 2/1. 1929. Zus. zu Schwz. P. 123234; C. 1928. II. 2060. —  C. 1927. II- 
1079 [A. P. 1 633 392].) Schottlander .

Rubber Service Laboratories Co., Akron (Ohio), iibert. von: Carl Nelson Hand 
und Clarence E. Smith, Nitro (West-Virginien), Herslellung von Thiohamstoffen durch 
Einw. von z. B. Anilin  auf CS2 bei 46— 46,2°, Entfernung des H 2S gleichzeitig m it CS? 
wahrend der Rk., Kondensieren des CS2 u. Zuruckleiten desselben in die Rk.-M. Bei 
dieser Arbeitsweise wird der H 2S durch den sd. CS2 wahrend der Rk. entfernt, worauf 
der CS2 wieder zuriickgefiihrt wird. An Hand einer schemat. Zeichnung ist der Gang 
des Verf. naher beschrieben. (A. P. 1724 580 vom 1/10. 1924, ausg. 13/8.
1929.) M .F . Mu l l e r .

Silesia Verein Chemischer Fabrikęn, Deutschland, Herslellung von Thio-
harnsloffen aus CS2 u. einer Aminbase im tlberschuG in Abwcsenheit eines Losungsm. 
oder von W. — Z. B. wird CS2 mit iiberschiissigem Anilin behandelt. (E. P. 307906 
vom 4/1. 1929, Auszug yeróff. 8/5. 1929. Prior. 17/3. 1928.) M. F. Muller .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware), iibert. von: Alfred 
E. Parmelee, Carneys Point (New Jersey), Verfahren zum Trennen und Reinigen tton 
disubstiiuierten Guanidinen, die durch Behandlung des entsprechenden Thioharnstoffs 
mit NH3 u . einem Metali oder Metalhrerb. ais Entschweflungsmittel erhalten werden. 
Nach Entfernung des iiberschiissigen NH 3 u. A. wird die Guanidinyerb. in HCI bei
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Tempp. yon 60—85° gel., dann mit vcrd. Na2C03-Lsg. schwach alkal. gemacht, filtriert 
u. aus dcm F iltrat die Guanidinyerb. m it Natronlauge abgeschieden. In  dcm Beispiel 
wird die Gewinnung von Diphenylguanidiii beschrieben. (A. P. 1716 081 vom 9/1. 
1924, ausg. 4/6. 1929.) M . F. M u l l e r .

Johannes Pfleger, Frankfurt a. M., und August Albert, Miinchcn, Herstellung 
■unsymmełrischer Arsenoverbindungen der Benzolreihe. (A. P. 1688 351 vom 29/1 i.
1924, ausg. 23/10. 1928. Oe. Prior. 4/12. 1923. — C. 1927. I. 804 [E. P. 249 584 
USW.].) SCHOTTLANDER.

Ernest Fourneau, Paris, Herstellung des Ammoniumsalzes der Oxyacetylamino- 
phenylarsinsdure. (A. P. 1697 910 vom 18/1. 1927, ausg. 8/1. 1929. F. Prior. 19/1. 
1926. — C. 1927. U . 977 [E. P. 264 797].) ' A i/f i’ETER.

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
ubert. von: Emil Scheller, Lorsbach i. Taunus, Herstellung organischer Arsen- 
verbindungen. (A. P. 1704106 vom 8/11.1926, ausg. 5/3.1929. D. Prior. 15/11. 
1924. — C. 1927- II. 2229 [F. P. 624 028].) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Gleiclizeitige Hydrierung und Dehydrie- 
rung organischer Verbindungen in Ggw. von Katalysatorcn, ausgehend von einer 
H 2-abgebenden u. einer H 2-aufnehmcnden Verb. — Z. B. werden 2 Moll. Gyclohczanol 
nut 1 Mol. Phenol in Ggw. eines Hydrierungskatalysators erhitzt. Dabei geht das 
Cyclohexanol unter H 2-Abspaltung in Cyclohexanon iiber, wahrend der abgespalteno 
H 2 gleiclizeitig zur Hydrierung des Phenols zu Cyolohexanon client. — 2 Moll. Iso- 
borneol u. 1 Mol. Phenol goben unter denselbon Bedingungen 2 Moll. Campher u. 1 Mol. 
Cyclohexanon, u. ebenso gohen Isoborneol u. CO in Campher u. CH3-OH iiber. (E. P. 
310 055 vom 20/4. 1929, Auszug veróff. 12/6. 1929. Prior. 21/4. 1928.) BI. F. Mu.

Stanisław Weil, Warschau, Herstellung des Piperazin- und Lysidinamids der 
a-Phenylcinchoninsaure. a-Phenylcinchoninsiiurechlorid wird in Lg. oder Bzl. mit 
Piperazin oder Lysidin, gegebenenfalls in Ggw. von HCl-entziehendcn Mitteln be- 
liandelt. (Poln. P. 8718 vom 27/9. 1927, ausg. 15/10. 1928.) S c h o n f e l d .

X. Farb en; Farberei; Drucker ei.
Berthold Błock, Die Waidmuhle, eine alte Einrichtung zur Gewinnung eines blauen 

Farbstoffes des Mittelalters. E in Vorlilufer des Indigos war der Farberwaid, ein aus 
den Blattern von Isatis tinetoria, einer krautartigen Cruciferenpflanze, die in der 
Umgegend von E rfurt angebaut wurde, gewonnener Farbstoff, der im friihesten Mittel- 
alter zum Blaufarbcn von Stoffen benutzt wurde. Die Blatter der Pflanze wurden 
in Waidmiihlen (Abb. im Original) zerkleinert, die Farbung erfolgte in Kiipen. (Chem. 
Apparatur 16. 153—54. 25/7.) J u n g .

Edward D. Rogers, Die Wichtiglceil der automatischen Tcmperaturkontrolle in 
der Fdrberei. Nach Schilderung des Yerh. von Wolle, Seide u. Baumwolle gegen Hitze, 
bespricht Vf. die einzelnen Textilveredelungsverff., dio einer genauen Temp.-Kontrolle 
bedurfen, wio dio Bleiche von loser Baumwolle, Strickwaren, Striimpfen, mereerisierter 
Baumwolle u. Wolle, dio Bleiche von Seide m it Pcroxyden, u. zeigt an einigen Abb. 
den Einbau des Sylphon Temp.- Regulators in BleichgefaBe. (Textile Colorist 51. 
466—69. Juli.) B r a u n s .

Raffaele Sansone, Die gegenwdrlige und zukiinftige Anwendung der Eleklrizilut 
in  der Fdrberei mit dem Jigger. Es werden an Hand zahlreichcr Abbildungen Ein- 
richtungen zur Warmwasserbereitung m it elektr. Heizvorr. u. dereń Vorteile beschrieben. 
(Textile World 75. 487—91. 26/1.) B r a u n s .

Thomas F. Hughes, Woll-Seidenmischgewebe und ihre Behandlung vor dem Fdrben. 
(Vgl. C. 1928. II. 2284.) Es wird das Reinigen, die Bleiche yon Woll-Seidenmiscli- 
geweben, ihre Eigg. u. ihr Verh. gegenuber yon Farbstoffen, das Farben m it bas. u. 
sauren Farbstoffen u. die Erzeugung von Zweifarbeneffekten beschrieben. (Teitile 
Colorist 51. 437—41. Juli.) B r a u n s .

Richard Bayer, Das Fdrben von baumu-ollenem Pliisch und Sammet. Vf. besclireibt 
die Vorbereitung der Warc, die zum Farben geeigneten Farbstoffe der N a t i o n a l  
A n i l i n ę  a. C h e m i c a l  Co.  I n c . ,  das Farben selbst u. die Nachbchandlung. 
(Dyestuffs 30. 97—98. 111. Juli.) B r a u n s .

J. F. Mac Intyre, Das Fdrben mit Kiipenfarbstoffen auf dem Kettenbaum. Es 
wird eine Vorschrift zum Farben mit National Carbanthren Gelb G gegeben. (Dye
stuffs 30. 100—11. Juli.) B r a u n s .
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Erwin Sindt, Echt Marineblau bei niedrigen Kosten. Es wird das Farben mit 
National Superchrome Blue BG exlra u. National Superchrome Blue B  extra der 
N a t i o n a l  A n i l i n ę  a. C h e m i c a l  Co.  I n c .  beschrieben. (Dyestuffs 30. 
99—111. Juli.) “B r a u n s .

Raymond Curtis, Vorschriften und Verfahren zum Drucken von Yiscosekunst- 
seidengebinden. Es wird dio Vorbereitung der Ware, die Druckmaschine, die richtige 
Wahl der Druckpastendicke, Vorscbriften zum Drucken m it direkten u. bas. F arb 
stoffen, das Dampfen, das Drucken m it Eehtschwarz u. die Kalkulation der Kosten 
beschrieben. (Textile World 75. 493—95. 26/1.) B r a u n s .

J. Stewart Remington, Die Bleichromate. Kurze Ubersicht iiber dic ais Farben 
verwendbaren u. verwendeten Chromate des Bleis (Primrosechrom, Cliromgelb, Chrom- 
mittel, Cliromorange u. Cliromrot oder amerikan. Zinnober, Persischrot u. Derbyrot) 
nach Darst., Farbfestigkeit u. Analyse. Ferner wird dic Zus. einer Anzahl von “Blei- 
jfóiće-Proben mitgeteiit. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 5. 292—94. Juli.) B l o c h .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Neue Farbstoffe und Musterkarten. Von 
neuen Farbstoffen werden Sandoihren N 4R  zur Kiipenfarbung von Baumwolle, Yiscose 
u. Naturseide, Chloraminlichlgelb 2 R, ein substantiver Farbstoff fiir Wolle u. Seide 
u. zum Decken der Baumwolle in Misehgeweben, Xylenechtgelb ES, ein Saurefarbstoff, 
der Viscose u. Baumwolle ungcfiirbt laBt, ferner Muśterkarten m it Artisildirektfarben 
fiir Druck auf Acetatseide, m it seewassereclitcn Fiirbungen auf W olltrikot u. Mode- 
nuancen auf Wollfilz besprochen. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 65. 811.18/8. Basel, Schweiz.) B r.

— , Indanthren in  der Kleiderfarberei. Vf. schildert die anfanglichen Schwierig- 
keiten, denen die Kleiderfarberei m it Indanthren begegnete, das Ansetzen der Ind- 
anthrenkupe u. das Farben von schwer durchzufarbender Ware. (Dtsch. Fiirber- 
Ztg. 65. 809—10. 18/8.) B r a u n s .

— , Die grunen Teerfarblacke, ihre Herstellung, Eigenscliaften und Verwendung.
I. Lacke der grunen bas. Teerfarbstoffe, Giftfreigriine (Tanninlacke) Kalkgriine auf 
nattirliehen Tonerdenu. Griinerde, teilweise unter Mityerwendung von Auramin. (Farbę 
u. Laek 1929. 360. 24/7.) K o n ic .

E. Klumpp, Die Gestalt. der Pigmente. Hinweis auf friiliere Veroffentlichungen 
iiber den ólbedarf der Pigmente (vgl. C. 1929. I I . 655). An Hand von Mikrophoto- 
gi'ammen verschiedener Farbstoffe im unveranderten u. fein zerriebenen Zustand 
werden hinsichtlich Oberflachenbeschaffenheit drei Pigmentklassen aufgestellt: Primar- 
teilchen; Sekundarteilchen dureh Kohasion u. dureh Adsorption. (Farben-Ztg. 34. 
2612—14. 10/8.) K on ig .

K. Wiirth, Spezifisches Gemicht und Schiittgeioicht. Das spezif. Gewicht der F arb
stoffe (Pulver) w rd  meist ais Schiittgewicht bezeichnet, weil ihm das prakt. ermittelte 
Schiittgewicht innerhalb der prakt. Grenzen entspricht. Das spezif. Gewicht der Farb- 
stoffsubstanz ist jedoch eine Konstantę, dereń W ert von dem durcli Schiitteln u. Auf- 
stampfen des MeBgefaBes ermittelten Schiittgewicht des Farbstoffpulvers abweicht. 
(Farben-Ztg. 34. 2615. 10/8.) K ó n ig .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Sulfons&uren dureh 
Behandlung von Alkoholen mit mehr ais 8 C-Atomen m it H 2S04 oder (u.) C1-S03H 
in Ggw. von Saureanhydriden event. unter Zusatz von Verdiinnungsmitteln, wie 
Nitrobenzol oder CCl4, u. Katalysatoren, wie P 20 5 oder akt. Kohle. — Cetylalkohol 
wird m it konz. H 2S04 u. Essigsaureanhydrid langsam erhitzt. Das Prod. wird iiber 
das Alkalisałz aufgearbeitet. In  gleicher Weise werden die im Wollfett, Bienenwachs 
oder Spermol enthaltenen Alkohole behandelt. Die Prodd. dienen ais Netz-, Emul- 
gierungs- u. Reinigungsmittel. An Stelle von Essigsaureanhydrid kónnen auch andere 
Saureanhydride, wie S03 oder Phthalsaureanhydrid, yerwendet werden. (E. P. 
307709 yom 11/3. 1929, Auszug veróff. 8/5. 1929. Prior. 9/3. 1928.) M. F. M u l l e r .

Wolf Kritchevsky, Chicago, Illinois, Entfdrbungsmittel. Es besteht aus etwa 
gleiehen Teilen eines wasscrlosliclien Formaldehvdsulfoxylats u. N aH S04. (Can. P. 
268600 vom 7/10. 1926, ausg. 22/2. 1927.) ‘ F r a n z .

R. H. Comey Brooklyn Co.. Inc., iibert. von: Herbert E. Grier, Brooklyn, 
New York, Fdrbeverfahren. Zum Farben von Gegenstanden, die in wss. Fil. nicht 
oder nur schlecht gefarbt werden kónnen, wie Strohhiite, Papierstoffe usw., yerwendet 
man Lsgg. von Wachs u. Farbstoffen in fliichtigen Losungsmm. Man taucht die Gegen- 
stande in die Lsg. u. liiBt dann trocknen. (A. P. 1720 595 vom 16/11. 1926, ausg. 
9/7.1929.) " F r a n z .
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R. H. Comey Brooklyn Co., Inc., ubert. von: Herbert E. Grier, Brooklyn. 
New York, Fdrbeverfahren. Zum Farben von Gegenstiinden, die nicht aus wss. Lsgg. 
gefarbt werden kónnen, vcrwendet man Lsgg. von Wacbsen, Harzen u. Farbstoffcn 
in  fliichtigen Lósungsmm. Man taucht die Gegenstande ,wie Huto aus Stroh, Papier, 
in eine Lsg. von Carnaubawachs, Dammarharz, u. Farbstoff in Bzl., Xylol usw. u. 
trocknet. (A. P. 1720 596 vom 16/11. 1926, ausg. 9/7.1929.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., ubert. von: Heinz Eichwede, 
Erich Fischer und Carl Erich Muller, Hochst a. M., Deutschland, Farben von 
Cellvlosederivaten. (A. P. 1692492 vom 23/12.1925, ausg. 20/11.1928. D. Prior. 
9/1. 1925. — C. 1926. II . 649 [E. P. 245 790].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., ubert. von: Heinz Eichwede, 
Erich Fischer und Carl Erich Muller, Hochst a. M., Deutschland, Farben von 
Cellulosederimten. (A. P. 1692 493 vom 23/12.1925, ausg. 20/11. 1928. D. Prior. 
9/1. 1925. — C. 1926. I I .  649 [E. P. 245 790].) F r a n z .

Celanese Corp. of America, V. St. A., ubert. von: George Holland Ellis, 
Spondon b. Derby, England, Farben und Bedrucken von Celluloseacełat. (A. P. 
1694413 Tom 15/8.1925, ausg. 11/12.1928. E . Prior. 19/9.1924. — C. 1926. I. 
2970 [E. P. 242 393].) F r a n z .

Celanese Corp. of America, V. St. A., ubert. von: George Holland Ellis, 
Spondon b. Derby, England, Farben und Drucken von Celluloseacełat. (A. P. 1 694 414 
vom 10/3. 1926, ausg. 11/12. 1928. E. Prior. 18/3. 1925. — C. 1926. II. 2947 [E. P. 
253 978].) F r a n z .

Spectrum Dyes Proprietary Ltd., Melbourne, ubert. von: George Freeman 
Lloyd, Brighton, Victoria, Australien, Unvollsta,ndiges Abziehen von gefarbter Faser. 
Zum Aufhellen der Farbę behandelt man das gefarbte Gewebc mit einer wss. Lsg. des 
Einw.-Prod. von Zn auf N aH S03 unter Zusatz von Steinkohlenteemaphtha. Der 
Grad der Aufhellung wird durch Temp., Mengenverhaltnisse usw., die vorher an einem 
Muster ausprobiert werden kónnen, geregelt. (A P. 1717 792 vom 6/4. 1928, ausg. 
18/6. 1929. Austral. Prior. 6/2. 1928.) F r a n z .

Dr. Otto C. Strecker, Darmstadt, Mittel zum Waschen und Entguellen der aus 
Gummi bestehenden Teile von Druckpressen, gek. durch ein Gemisch von Ricinusol 
u. einem oder mehreren Aldehyden, insbesondere Paraldehyd. Der Anteil des Par- 
aldehyds kann gleich oder gróCer sein ais der des Ricinusóls. — Hierdurch wird das 
Waschen u. das darauffolgende BeseitigendesWaschmittels veremfacht. (D.R .P . 479983 
KI. 151 vom 21/12. 1928, ausg. 25/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 419214; C. 1926. I.
1326.) F r a n z .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, ubert. von: James Eliot Booge, Newark, 
und Marion L. Hanakan, E ast Orange, V. St. A., Lithopon. Um seine Mischbarkeit u. 
Verteilungsfahigkeit zu yerbessern, werden dem Farbstoff 0,1—2%  einer wasserlós- 
lichen Seife beigemischt. (A. P. 1 722 174 vom 11/2. 1928, ausg. 23/7. 1929.) K u h l .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Hermann Wagner, Bad Soden 
am Taunus, Deutschland, Nitrofarbstoffe. (A. P. 1 709 292 vom 10/10. 1927, ausg. 
16/4. 1929. D. Prior. 18/10. 1926. — C. 1928 I. 755 [E. P. 279 133].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., ubert. von: Hermann Wagner. 
Hochst a. M., Deutschland, Azofarbstoffe. (A. P. 1 695 164 vom 12/2. 1923, ausg, 
11/12. 1928. D. Prior. 24/2. 1922. — C. 1923. IV. 209 [E. P. 193 866].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Hermann Wagner, Bad Soden 
am Taunus, und Bartholomaus Vossen, Hochst a. M., Gelbe Monoazofarbstoffe. 
(A. P. 1 701 248 Tom 13/8. 1927, ausg. 5/2. 1929. D. Prior. 19/8. 1926. — C. 1927-
I I . 2782 [E. P. 276 353].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von 2,3-Oxy- 
naphthoesaurearyliden der allgemeinen Formel (nebensteh.), in der Y einem Komplex 

, R j—X—R 2~ entspricht. R x u. R 2 stellen aromat. Ringo
j 2 dar u. X  eine Bindekomponente m it mindestens einer

-CO NH/—Y Atomgruppe —NH-CO—. — Ein Gemisch von
/ 1200 TeOen Toluol, 376 Teilen 2,3-0xynaphthoesdure

u. 247 Teilen p,p'-Diaininodiphenylharnstoff wird unter Riihren u. unter RuckfluB 
auf 60—70° erwarmt u. dann werden 120 Teile PC13 zugegcben u. einige Zeit gekocht. 
Nach Zusatz von verd. Sodalsg. bis zur alkal. Rk. wird das Toluol mit W.-Dampf ab- 
gctrieben, der Ruekstand filtriert, gewaschen u. durch Umlósen in verd. Natronlauge 
goreinigt. *— In  gleicher Weise kann man ausgehen von 1 Mol. Di-(3,3'-diamino)-
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benzoyl-m-toluyle?idiamid u. 2 Moll. 2,3-Oxynaplithoesaure. Dabei entsteht das Diarylid 
vom F. 214°, — oder vora 3,3'-Diaminodiphenylharnsioff, jDi-(3,3'-diamino)-benzoyl-l,5- 
naphlhylendiamid u. vom Di-(3,3'-diamino)-bcnzoylbenzidid. — Die Prodd. dienen 
insbesondere zum Fiirben von Baumwolle. In  der Patontschrift sind einigo Beispiele 
dafiir angegeben. (F. P. 624974 vom 23/11. 1926, ausg. 30/7. 1927. Sełrwz. Prior. 
1/12. 1925.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schwefelfarbstoff. (Schwz. P. 
130 427 vom 13/8. 1927, ausg. 16/2. 1929. D. Prior. 17/8. 1926. — C. 1928. II. 1391 
[A. P. 1 675 498].) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gelber Schwefelfarbstoff. 
(Schwz. P. 129 884 vom 13/8. 1927, ausg. 2/1. 1929. D. Prior. 17/8. 1926. — C. 1928.
I I . 1391 [A. P. 1 675 499].) F r a n z .

Gesellscliaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Hermann Bots und Andrć Catineau, Basel, Blaue Schwefelfarbstoffe. (A. P 
1 695 756 vom 9/11. 1925, ausg. 18/12. 1928. Schwz. Prior. 28/11. 1924. — C. 1926.
I. 2977 [E. P . 243 739].) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
— , Bemerkungen iiber Traganthgummi. Hauptorzeugungsland Kleinasien. Be- 

schreibung der Hauptąualitilten von Astra/jahis versus O 1 i v. bzw. gummifer L a b . ,  
sowio der zahlreichen andern Abarten. Afrikan. Traganth von Sterculia tragacantha 
L i n d 1. ist zweiter Qualitat. Gewiniumg, Beschreibung der verschiedenen Handels- 
sorten, sowie ihrer chem. Zus. auf Grund alterer L iteratur sowie Untersuchungs- 
methoden. (Oil Colour Tradcs Journ. 76. 429—32. 9/8.) H. H e l l e r .

Otto Merz, Uber die Viscositat von Nilrocellulosen. II. (I. vgl. C. 1927- II. 2247.) 
Vf. beschreibt die Methoden zur Yiscositatsbest., insbesondere die Venvendung des 
ENGLER-App. u. den EinfluB der vorangehenden Trocknung u. des Losungsm. auf 
die Viscositat der Nitrocelluloselsg. (Farben-Ztg. 32. 2886—87. 1927.) Sciio nfeld .

Otto Merz, Uber die Yiscositat von Nitrocelluloselosungen. III . (II. vgl. vorst. 
Ref.) Bekanntlich nimmt die Viscositat von Nitrocelluloselsgg. m it der Konz. zu. 
Diese Beziehung kann auf Grund zahlreicher Verss. genauer definiert werden u. bei

der Viscositatsbest. nach folgender Formel berechnet werden: l =  K ^ - K j^ 2--10) 
wobei t =  AusfluBzeit, K a  =  Konstantę fiir den App., K l  =  Konstantę fiir die Lsg., 
p  =  Konz. der Lsg. an trockener Nitrocellulose. Die Formel ist ein brauchbares Hilfs- 
mittel fiir die Viscositatsbest. bei der Rohmaterialienpriifung von A.-feucliter N itro
cellulose. — Vf. untersuchte den Einfluf} ton W. auf die Viscositat von Nitrocellulose- 
łsgg. Mehr ais l °/0 W. hatte einen bemerkenswerten EinfluB auf die Viscositat; wie 
groB der W.-Geh. uberhaupt sein kann, soli noch festgestellt w'erden. (Farben-Ztg.
34. 2566— 70.) S c h o n f e l d .

Hans Wolff und B. Rosen, Beeinflussung der Viscositat und Lichiempfindlichkeit 
von Nitrocelluloselackierungen durch Weichmaehungsmittel. Yff. untersuchten den 
EinfluB von Trikresylphosphat, Dibulylphthalat, Sipalin M A M  u. AOM  auf die Vis- 
cositiit u. Versclmeidbarkeit von Nitrocelluloselsgg. m it Toluol u. Bzn. Die Verschnitt- 
fahigkeit weist bei Toluol bei den angewandt-en Weichmachern nicht allzu groBe Vcr- 
schiedenheit auf, die Viscositat der Lsgg. hangt aber nicht unerlioblich von der Art 
des Weichmachers ab. Bei Bzn. zeigen sich in der wahren Versclinittfahigkeit keine 
Unterschiede, soweit die A rt des Weichmachers in Frage kommt, wohl aber wird 
durch alle Weiclimacher die Yerschnittfahigkeit erheblich erhoht. Die Yerschnitt- 
fahigkeit bei Vermeidung von Apfelsinenschalenerschcinungen ist recht starlt ab- 
bangig von der Art des Weichmachers. — E in hoher Geh. an Weichmaehungsmittel 
kann die Haltbarkeit der Filme gegen Bestrahlung beeintrachtigen, wTahrend geringere 
Gehalte dio Widerstandsfahigkeit gegen Bestrahlung erheblich steigem. Die weicli- 
macherfreie Lsg. gibt Filme von geringster Widerstandsfahigkeit gegen Bestrahlung. 
(Farben-Ztg. 34. 2564—66.) " Sc h o n f e l d .

Ewald Fonrobert, Neuzeitliche Verwendung von Kunstliarzen in  der amerikanischen 
Óllackfdbrikation. Die Verss. des Verf. m it Albertolen haben die Riclitigkeit der Re- 
sultate von STAUDERMANN u . B e a k e s  uber Herst. u. Yerwendung von Amberol- 
harzlaeken (vgl. C. 1928. II. 1154) bestatigt u. die Brauclibarkeit der amerikan. Vor- 
schriften ergeben. Es ist zu erstreben, daB Ollacke von solchen Eigg. hergestellt werden,
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daB sio qualitativ die Konkurrenz der Celluloselacke niclit zu fiirchten brauchen. 
(Farben-Ztg. 34. 2669—74. 17/8. Wiesbaden.) KÓNIG.

Hercules Powder Co., Wilmihgton (Delaware), iibert. von: Ebenezer Emmet 
Reid, Baltimore (Maryland), Gewinnung der Terpenverbindungen aus Gasolin-Terpen- 
gcmischen, die beim Extrahieren von Kolophonium aus terpentinolfreiem Holz m it 
Gasolin u. naeh dem Abdest. des Gasolins vom Harz anfallen, durch Extraktion m it 
fl. S 02- — 400 Teile terpenhaltiges Gasolin werden z. B. mit 400 Teilen fl. S 0 2 von —20° 
yerriihrt u. absitzcn gelassen. Dic obere Schielit besteht aus 270 Teilen Gasolin, dic 
untere Schicht aus fl. S 02, in der die Terpenverbb. gel. sind. Dio Trennung geschicht 
durch Dest. Event. wird das Gasolin mchrmals mit fl. S 0 2 extrahiert. (A. P. 1722 765 
Tom 9/8. 1927, ausg. 30/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

Ellis-Foster Co., New Jersey, iibert. von: Harry M. Weber, Bloomfield (New 
Jersey), Herstellung von Lacken, Filmen, Uberziigen o. dgl. aus einem glyptalahnlichen 
Kunstharz, dem ein Naturharz, wie Kolophonium, Kopal etc., zugesctzt ist, u. aus 
Nitrocelluloso oder dieses entlialtenden Stoffen, wie Pyroxylin, 1. Baumwolle, Celluloid 
u. Filmabfallen. Die Mengenverhiiltnissc konnen in weiten Grenzen schwanken. Ais 
Losungsm. dient insbesonderc Aceton, event. unter Zusatz yon Amylacetat u. von 
Weichmachungsmitteln, wie Ricinusol, Campher, Triphenyl- oder Trikresylphospha t , 
Phthalsaurediathylester u. a. (A. P. 1722776 vom 20/10. 1922, ausg. 30/7.
1929.) M. F. M u l l e r .

General Electric Co., New York, iibert. von: Wheeler P. Davey, New York, 
Wasserlack, der auf elektr. Wege niedergeschlagen wird. Der Lack enthalt ais E m ul- 
gierungsmittel eine Alkalimetallseife u . auBerdem Ammoniak. Bcispiel: 300 Teile 
Gilsonit, 75 Teile Harz, 150 Teile gekocfttcs Holzol, 150 Teile gekochtes Leinol. 
Zu diesem Gemisch fiigt man 75 Teile Na„C03. Nach dem Verdiinnen der Mischung 
mit h. W. u. anschlieBendem Abkiihlen trag t man noch 1—10% NH4OH ein. (A. P.
1 723 844 Tom  16/8. 1926, ausg. 6/ 8. 1929.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Max Speter, Wer liat zuerst Kautscliuh ais Radiergummi verwendet1 Eine not- 

wendige Berichtigung. Die Entdeckung-Erfindung der radierenden Eig. des Kautschuks 
ha t weder J o s e p h  P r i e s t l e y  1770, noch J o a o  H y a z i n t h e  M a g a l h a e n s  (M a g e l -  
HAENS, M a g e l l a n )  1772 gemaclit, wie bisher in geteilter Meinung angenommen 
wurde, sondern, gemaB einem Hinweise P r i e s t l e y s  selbst, der Londoner Elektriker 
u. Instrumentenmacher E d w a r d  N a i r n e  (1726—1806), der 1770 Kautschukwiirfel 
von %  Zoll, zum Ausradieren von Bleistiftstrichen, bereits verkaufte. (Gummi-Ztg. 
43. 2270—71.) S p e t e r .

Karl d’Huart, Kohlenstaubfeuerungen in  der Gummiindustrie. (K a u tsch u k  5. 
106—09. M ai.) K r o e p e l in .

C. Heusser und H. J. V. S. Holder, Versuche mit einem neuen Zapfsystem bei 
Hevea-Okulationen. Beschreibung eines neuen Zweischnittzapfsystems, wobei die beiden 
Sclmitte schriig ubereinander angebracht werden. (Abb. im Original), m it dem Ergebnis 
bedeutend erhóhtcr Ertriige. (Arch. Rubbercultuur Nederl.-Indie 13. 413—21. [422 bis 
429.] Juli.) Gr o s z f e l d .

— , Temper a turregehing und -messung bei Miscli- und Kalanderwalzen. Es wird 
eine automat. Temp.-Regelung fiir Walzcn beschrieben, die bei Kiilolung z. B. so 
arbeitet, daB sie die Temp. des abflieBenden Kuhlwassers standig gleich halt. Die 
Regelung crfolgt durch ein Absperrventil in der AbfluBleitung; eine kleine UmfluB- 
leitung sorgt dafiir, daB auch bei geschlossenem Ventil der Fiihlfinger stets vom Kiihl- 
wasser umflossen bleibt. — Dic Apparatur zur Temp.-Messung an den Walzen besteht 
aus dem Schreibapp., einem tibertragungsschlauch beliebiger Lange u. dem Fiihl- 
finger. Dieser befindet sich in der Bohrung eines Gleitschuhs, der durch eine Feder 
m it regelbarer Spannung an die Walze gedriickt wird. Zwisehen Schuh u. Walze legt 
man wegen des glatteren Durchlaufens ein beiderseits aufgebogenes Silberblech. Der 
Gleitschuh kann auch selbst ais Fiihlfinger ausgebildet sein. Es wird nicht die wahre 
Temp. der Walzen aufgeschrieben, sondern eine um eine bestimmte, standig gleich- 
bleibende Anzahl von Graden (2—3°) tiefer liegende. (Kautschuk 5. 184—85. 
Aug.) K r o e p e l i n .



1929. II. HXII. K a d t s c h u k ;  G u t t a p e r c h a ;  B a l a t a . 1855

H. Sachse, Die calorischen Begleiteffekte der von selbst verlaufenden VerdichtU7igs- 
vorgdngc beim Rohkaulschuk. Die gesucliten Warmctónungen ■wurden dadureh be
stimmt, daB dic Qucllungswarme verschiedener Kautschukpriiparate in Toluol ge- 
messen wurde. Yerwandt wurde eine Abart des Eiscalorimeters, bei der an Stelle 
von W. ais dilatometr. FI. Diphenylather benutzt wurde, der sich fiir diesen Zweck 
ais sehr geeignet erwies. Das Calorimeter stand in einem GefiiB m it sckm. Diphenyl- 
ilther (20% Kristalle, 80% FI., 20,55°), dies in einem auf 0,03° konstant gehaltenen 
Thermostatcn. — Es wurden 5 Proben untersucht, die grofitenteils schon friiher im 
Eiscalorimeter gepriift waren. Der gróBte W ert der Verdiehtungswarme wurde an 
einem 10 Jahre gelagerten Crćpc m it ca. 6,4 cal/g bcobachtet. Ein in gedehntem 
Zustande aufbewahrter Crepe ergab nacli einigen Tagen eino (Juellungswarme von
— 2,83 cal/g, naeh 3 Monaten von — 5,54 cal/g. (Gummi-Ztg. 43. 2216— 18. 28/6.
Leipzig, Phys.-chem. Inst. d . Univ.) KROEPELIN.

H. Zocher, tlber die oplische Anisotropie des gedehnten Kautschuks. Gemeinsam 
mit H. J. von Fischer. Dio Doppelbrecłnmg von gedehnten Kautschukbandern 
wurde m it einem Kalkspatkompensator naeh B e r e k  gemessen in einem App., der 
eine beiderseits gleichmaBigo Dehnung m it einstellbarer Gcschwindigkcit erlaubte. 
Es wurden verschiedene Kautschukartcn untersucht u. der EinfluB yon Dehnungs- 
geschwindigkeit, Temp., Walzen, Vulkanisation verfolgt u. m it den Anderungen der 
mechan. Eigg. durch diese Eingriffe in Zusammenhang gebracht. Es wird die Hypo- 
these aufgestellt, daB die Verunreinigungen ein zusammenhangendes Ganze bilden, 
aus dem die kristallisationsfahige Substanz ausgepreBt u. so innerhalb kleiner Gebiete 
gereinigt u. zur Kristallisation gebracht wird. Die Verschiedenheit der FF. u. der 
Jouleeffekt werden so verstiindlich. (Kautschuk 5. 173—75. Aug.) KROEPELIN.

B. N. Ghosh und P. Stamberger, tjber das elektrokinetische Polential des Kaut- 
schuks. Vorl. Mitt. Das f-Potential wurde bestimmt durch elektroosmot. W.-Uber- 
fiihrung in Capillaren, die innen m it einer Kautschukhaut iiberzogen waren. Der 
Uberzug wurde so gemacht, daB eine 2%ige Lsg. von Crepe in Bzl. oder ein 5%-Latex 
durch die Capillaren gegossen wurde u. diese dann erst bei 100°, dann %  Stde. bei 120 
bis 130° getrocknet wurden. Es wurde kcin Unterschied zwischen den auf verschiedene 
Weise vorbereiteten Capillaren gefunden. In  reinem W. wurde das f-Potential zu
—  38 Millivolt gefunden. In  NaOH, NH..OH, CH3COOH war es starker negativ. KC1,
HC1, BaCl2 macliten es weniger negativ, Th(N03)4 lud um bis zu - f  19 m V. in 0,3-n. 
Lsg. (Klautschuk 5. 99—100. Mai. London, Univ. Coli., Sir W il l ia m  R a m s a y  In- 
organic and Physical Chemistry Lab.) K r o e p e l in .

A. D. Cummings und L. B. Sebrell, Beobachtungen an Kautschuk mit niedrigem 
Stickstoffgehalt. Ammoniakkonservierter Latex wurde nacli den Angaben von 
PUMMERER u. P a h l  (C. 1927. II. 2783) durch Behandlung m it 2%  NaOH von EiweiB 
befreit; der N2-Geh. konnte auch durch sechsmalige Alkalibehandlung nieht unter
0,0096—0,004% heruntergebracht wrerden. Der 3ST2 wurde naeh K j e l d a h l  ais NH3 
m it NESSLERs Reagens colorimetr. bestimmt. Durch Extraktion m it Aceton wurde 
der N 2 aus einem Teil des Priiparats so weit entfernt, daO er m it der benutzten Methode 
nieht mehr nachgewiesen werden konnte. Aus diesen Proben wurden verschiedene 
Vulkanisate hergestellt u. m it denen aus einem Latex verglichen, der diesel be Warme- 
behandlung durchgemacht hatte wie der gereinigte u. bei ph =  12,7 gefallt war. Zu 
einer zweiten Kontrolle wurde ganz unbehandelter Latex bei pn =  3,7 gefallt. Der 
nur m it Alkali gereinigte Latex gab Vulkanisate, die denen aus den Kontrollpraparaten 
sehr ahnlich waren; der ganz vom N2 befreite Kautschuk vulkanisiertc langsamer u. 
gab Prodd. von etwas geringerer Qualitat. Das EiweiB beeinfluBt also die pbysikal. 
Eigg. der Vulkanisate kaum, sondern nur die Vulkanisationsgeschwindigkeit u. dadureh 
indirekt die Qualitat. (Rubber Age [London] 10. 173—76. Juli. Akron [Ohio], The 
Goodyear Tire and Rubber Co.) K r o e p e l in .

F. Kirchhof, Uber die Krystallstruktur der Tjipetir-Gutlapercha. (Vergleich mit 
gefrorenem Iłohkautschuk.) Zu den Kristallisationsverss. wmrde die reclit reine Tjipetir- 
guttapercha des Handels durch Extraktion m it Aceton u. Umkristallisieren aus Bzl. 
gereinigt. Dann wurde eine klare benzol. Auflsg. (1: 6) durch Anąuellen u. mehrstd. 
Erwarmen auf dcm Wasserbad gemacht, die naeh einigen Tagen Stehens bei 8—10° 
zu einem gallertigen Brei erstarrte. Es wurde wiederum bis zum Klarwerden erwarmt u. 
bei 15° stehen gelassen. Naeh einigen Tagen hatte sich ein krystalliner Brei aus losen, 
kriimeligen, z. T. dendrit. Gebilden abgeschieden, die sich aus Sphariten von ca. 150 
bis 200 n  Durchmesser zusammensetzten. Die iiberstehende Lsg. scheidet bei 10—12°
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nach einigen Tagen morgensternahnliche Dendriten ab, die beim Zerąuetschen zwischen 
Objekttrager u. Deckglas in zahlreichc „Kerne“ von den Abmessungen 1,5—3-0,5 // 
zerfallen. — Beim Eintrocknen der Lsg. bilden sieh sphiir. Zweiecke u. aknliclie Formen, 
die zwischen gekreuzten Nicols das Spharitenkreuz zeigen. — Die m it dem grob- 
krystallinen Brei im Gleichgewicht stehende Lsg. (ca. 6%  Gutta) gibt beim raschen 
Abkiihlen nach ca. x/2 Stde. faden- u. nadelahnliche Formen, nach einer weiteren 
halben Stde. ist die Lsg. in eine weiBliche Gallcrte iibergegangen. Beim Erwarmen 
der Gallerte versehwindct zwischen 20 u. 21° die starkę Triibung u. es verbleibt eine 
geringe Opalescenz, die durch aus den Faden entstandene Korne hervorgebracht wird. 
Bei 24—25° wird die Lsg. vollkommen klar. — Quellbarkeit u. Lóslichkeit der Gutta- 
perchakrystallchen sind in  den bekannten Kautschuklósungsmm. wesentlich geringer 
ais die der Krystallehen von gefrorenem Kautschuk. — Zwischen der DurcMluBzcit 
durch ein OsTWALDSches Yiscosimeter u. der Temp. besteht bei konstantem Druck 
eine lineare Beziehung. E rst bei 8° erfolgt durch beginnende Flockung ein erhcbliclier 
Anstieg der Zahigkeit. — Die verhaltnismaBig groBe Einheitlichkeit der Guttapercha 
scheint zum Ausdruck zu kommen durch die Ubereinstimmung der Tempp., bei denen 
dio verschiedenen Krystallisationen erstarren, d. h. beginnen, sich zu triiben (42—45°) 
u. schmelzen, d. h. anfangen klar zu werden (ca. 60—65°). Dor Unterscliied zwischen 
diesen beiden Punkten wird dadurch erklart, daB dio Keimbldg. m it einer betrachtlichen 
Verzógerung verbunden ist. — Feste Gutta wurde auf 100° erhitzt u. dio Zeit gemessen, 
nach der boim Abkiihlen auf yerschiedene Tempp. dio erste Triibung bzw. die voll- 
standige Undurchsichtigkeit beobachtet wird. Zwischen 40 u. 30° wiichst die Re- 
krystallisationsgeschwindigkeit sehr stark m it fallender Temp. Die erste Triibung 
tr i t t  bei 40,5° nach 20 Min., bei 30,5° nach 2 Min., bei 2,5° nach 15 Sek. auf. Die 
flockige Abscheidung aus der 6%ig. Lsg. in Bzl. braucht aber bei 0—1° ca. 30 Min. 
Unter dem Polarisationsmikroskop beobachtet man an geschmolzen gewesener Gutta 
die Farben doppelbrechender Fasern; allmahlich entstehen Elementarkrystallchen 
(ca. 1,5- 0,5 /i). Die D.D. verschiedener ICrystallzustando der Gutta wurden pyknometr. 
u . nach der Schwebemethode untersucht. Es ergab sich: fiir dendrit. Krystalle der
1. Bzl.-Fraktion dw — 0,98—0,99, fiir geschmolzen gewesene, teilwoise rekrystallisierte 
G utta d17 =  0,96, fiir in h. W. aufgetaute Gutta di0 =  0,94. Fiir gefrorenen Rohkaut- 
schuk liatten v a n  R o s s e m  u . L o tic h iu s  d20 =  0,93—0,945 gefunden. Hiernacli sind 
dio Kautschuk- u. Guttapercha-KW.-stoffe voneinander verschieden. Wenn die Mole- 
kularbestst. nach R a s t  fiir diese Substanz zuverlassige Werte geben, die nach M ie d e l 
fiir Kautschuk u. Gutta dieselben sind, so muB der Unterschied in  einer cis-trans- 
Isomerio bestehen. (Kautschuk 5. 175—83. Aug.) KROEPELIN.

Fini G. A. Enna, Ist Latex eine Losung des Kautschuks ? Im Gegensatz zum 
Sprachgebrauoh der Praxis, die unter Kautschuklsgg. die Auflosung von Rolikautschuk 
in  organ. Losungsmm. versteht, h a t ein von einem Gericht angezogener Gutachter 
die Meinung vertreten, es sei auch Latex ais eine Kautschuklsg. anzusprechen. (Gumnii- 
Ztg. 43 . 2043—44. 7/6.) K r o e p e l i n .

A. Frey-Wyssling, Mikroskopische Untersuchungen iiber das Vorkominen von 
Harzen in  Hevea-Lalex. Die makrochem. aus Rohkautschuk extrahierbaren Harze 
konnten im Latex mkr. wiedergefunden werden. Das Harz findet sich im Serum 
dispergiert, die GróBe u. Form der Harzteilchen entspricht ungefahr den Kautschuk- 
teilchen, Lichtbrechung u. D. sind nur wenig versęhieden. Sicliere Unterscheidimg 
nur mikrochem. dureh Lsg. m it A., Aceton oder Eg. Angabe einer physikal. u. mikro- 
chem. Diagnose der Harzteilchen in Vergleich m it den Kautschukteilchen. Der gelbe 
Latexfarbstoff ist in den Harzkiigelęhen gel. u. konz., in weiBem Latex sind letztere 
farblos. AuBer im Latex von Hevea brasiliensis wurden die Harzkiigelchen auch im 
Latex von H. guyanensis, H. collina u. H. Spruceana u. zwar in groBeren Mengen nach- 
gewiesen. (Areh. Rubbercultuur Nederl.-Indie 13. 371—91. [392—412.] Juli.) Gd.

C. D. V. Georgi, Jelutong. Der Zusatz von gel. Fe in relatiy kleinen Mengen 
zum Latex vor der Koagulation hat eine ausgesprochene Wrkg. auf die Einleitung 
der Oxydation im Fertigprod. Verss. m it Kedahlatex zeigten, daB das daraus gewonnene 
Prod. an sich nicht zur Oxydation neigt. Jelutong-Crepe verschiedener Herkunft lieB 
keine erhohte Neigung zur Oxydation erkennen. (Malayan agrieult. Journ. 17. 101 bis 
117. Mai.) ” _ G r o s z f e l d .

H. Rimpel und P. Hermann, Uber den Einflup des Sonnenlichts auf die Farbę 
von Gummimischungen. Die Ansicht von D e f r i e s  u . N a u n to n  (O. 1929. I .  1753), 
dafi die Yerfiirbung von Gummi unter dem EinfluB des Sonnenlichts auf einer Ober-
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flachenvulkanisation beruht, wird bestritten. Im D. B. P . 448972 (C. 1927- II . 2017) 
ist gezeigt, daB man Bilder auf einer belichteten Kautschukplatte auBer durch Er
hitzen oder Vulkanisieren auch durch Behandeln m it Beduktionsmitteln erzeugen 
kann. Ferner wurden versehiedene schwefelfreie u. schwefelhaltige Mischungen nach 
Belichtung an der Sonne V2 Stde. auf 143° erhitzt. Alle die Mischungen verfarbten 
sich, die Beschleuniger enthielten, auch wenn sie schwefelfrei waren. Die Verfarbung 
hat demnach nichts m it der Vulkanisation zu tun, sondern ist durch reduzierende 
Wrkg. des Beschleunigers bcdingt. (Gummi-Ztg. 4 3 . 2270. 5/7.) K p.o e p e l i n .

Mathias Mohr, Die automatische Regelung der Vvlkanisation. Es werdon Temp.- 
Regler beschrieben, um Vulkanisationszeit u. -Temp. stets gleichmaBig einzuhalten. 
Die Steuerung der DampfeinlaB- u. KondensauslaBventile erfolgt durch Druckluft. 
Dereń ZufluB wird durch einen Fiihlfinger geregelt, der mit einer Fl. gefullt ist; durch 
ihren Dampfdruck dehnt sie eine Springkapscl oder eine Hohlspirale aus, die durch 
einen Hebel das Druckluftventil betatigt. Der Fiihlfinger kann von dem Regler be- 
liebig weit entfernt sein. Es werden verschiedene fiir die Gummiindustrie brauchbare 
Muster beschrieben. Man kann dureh geeignete Regler jede beliebige vorgeschriebene 
Zeit-Temp.-K\irve abfahren lassen. Zur Zeitersparnis wird zu Beginn der Vulkanisation 
die Temp. rasch auf 95° gebracht; erst von da an erfolgt der Anstieg in Abhangigkeit 
von der Zeit. Neuerdings kann man durch sogenannte Cycle-Controller die gesamt© 
Vulkanisation von Autoreifen automat, regeln, einschlieBlieh der Bedienung der Heiz- 
schliiuche. Besonders bei den Pressen erzielt man durch die Regler groBe Dampf- 
ersparnisse. Arbeitskriifte kónnen dadurch nur in groBen Betrieben eingespart werden. 
(Kautsehuk 5. 114— 16. Mai.) ICr o e p e l i n .

T. K. Sherwood, Die Rolle des Warmedurchgangs bei der Vulkanisation desKautschuks. 
Bei der Vulkanisation vor allem dickerer Stiicke steigt die Temp. in dereń Innern nur 
langsam an infolge der kleinen Warmeleitfahigkeitszahl des Kautschuks; sie wurde 
fiir 2 Mischungen zu 7,7 bzw. 7,5-10~4 bestimmt. Von der Wiirmeąuelle weit ent- 
fernte Schichten werden nur kurz oder gar nicht auf die gewiinsehte Temp. erwarmt; 
da beim Abfall der Temp. um je 10° die notwendigc Vulkanisationszeit auf das 2,5- bis 
2,8faclie steigt, werden die erhaltenen Prodd. noch ungleichmiiBiger. Will man von 
den im Laboratorium ermittelten, fiir kleine Abmessungen giiltigen Yulkanisations- 
bedingungen auf die Praxis sehlieBen, muB man die Gesetze der nichtstationaren 
Warmestromung anwenden. Im allgemeinen ist nur e i n e  Schicht richtig vulkanisiert, 
alle anderen Schichten sind iiber- oder untervulkanisiert. Das bedeutet einen erlieb- 
lichen Geldverlust, der bei einem angefiihrten Beispiel 65°/o betriigt. — Um bei der 
Vulkanisation von Reifen einen gleichmaBigeren u. schnelleren Temp.-Anstieg u. 
dam it gleiclimaBigere Prodd. zu erzielen, hat es sich bewahrt, den eingelegten Luft- 
schlaueh von ca. 150° h. Druckwasser durchstrómen zu lassen. Dor W asseraustritt 
liegt dem W assereintritt gegenuber, so daB die beiden Halbkrcise des Schlauches 
symm. durchstrómt werden. Kontrollmessungen m it Thermoelementen bestatigen die 
Richtigkeit der angestellten Betrachtungen. Bei kleinen Reifen kann dic Vulkani- 
sationszeit u. U. bis auf die Halfte abgekiirzt werden. (Ind. engin. Chem. 20 . 1181 bis 
1185. Nov. 1928. Watertown [Mass.], Hood Rubber Co.) K r o e p e l i n .

Iwan Ostromysslenski, Vulkcmisati<m ohne Schwefel. Die Fortsetzung der Verss. 
hat eine Bestatigung der friiher (C. 1 9 1 6 . 774, 786, 911, 955) mitgeteilten Ergebnisse u. 
Anschauungen ergeben. Wenn andere Autoren zu widersprechonden Auffassungen 
kamen, lag dies daran, daB sie zuviel von dem Vulkanisationsmittcl angewandt haben. 
Von symm. Trinilrobenzol z. B. sollen 2 bis hochstens 3%  vom Kautschukgewicht 
genommen werden. AuBerdem miissen bei Verwendung dieses Stoffes zum Schutze 
gegen Oxydation u. Alterung verhaltnismaBig groBe Mengen von ZnO, PbO oder 
ahnlichem zugegen sein, oder aromat. Aminę, wie Anilin, Ńaphthylamin in Mengen 
von 0,3 bis l°/o- Die Eigg. von Prodd., die aus 77 verschiedenen Mischungen bei ver- 
schiedenen Vulkanisationszeiten mit symm. Trinitrobenzol (TNB) erhalten wurden, 
sind in  einer Zahlentafel zusammengestellt. — Die Vulkanisation m it TNB hat vor 
der m it S den Vorteil, daB sie schneller geht, daB keine Ubervulkanisation zu be- 
fiircliten ist, daB man oft bessere mechan. Eigg. u. aueh hohere Widerstandsfahigkeit 
gegen Sauren erzielt. Auch ist die Alterungsbestandigkeit groBer: eine 1916 her- 
gestellte Probe zeigte nach 13 Jahren unveriinderte mechan. Eigg. — Die Vulkanisation 
m it TNB wird beschleunigt durch Metallverbb. aus der Sauerstoffgruppe sowie durch 
die Elemente der Kohlenstoffgruppe u. ihre Verbb. untereinander. Ahnlich wirken 
Aluminiumpulver, Talkum, roter P, Ultramarin usw. Amorphes Bor ist unwirksam,
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gewóhnlicher u. m it Luft beladener G asm fi wirken gleioh. Die Ansicht P o r r it t s  
(India Rubber Journ. 52. 1916), daB TNB nur in Ggw. von Oxyden wirke, ist un- 
richtig. — Sind chem. u. physikal. Besohleuniger gleichzeitig anwesend, so wirken 
sie starker ais jeder fiir sich. ZnO in Form von Kadox besekleunigt bedeutend mehr 
ais gewohnliches ZnO. Eine Miscliung aus 100 Teilen Kautschuk, 2 Teilen TNB u. 
150 Teilen Kadox bzw. gewohnlichem ZnO ist bei 141° nach 20—25 bzw. 160 Min. 
durchyulkanisiert. Eine Mischung aus 100 Teilen Kautschuk, 3 Teilen m-Dinitro- 
benzol u. 150 Teilen ZnO vulkanisierte auch in 2 Stdn. bei 141° iiberhaupt nicht; 
nach Zugabe von 20 Teilen GasruB vollstandige Vulkanisation in 20 Min. m-Dinitro- 
benzol wirkt im Anfang langsamer ais TNB. — Zur vollstandigen Vulkanisation sind 
wenigstens 0,25—0,5°/o TNB notig. — Bei Ggw. organ. Peroxyde (0,5—3°/0) bleibt 
die Vulkanisationszeit unverandert. Ggw. von Schwefel oder gewohnlichen Beschleu- 
nigern ist ebenfalls ohne EinfluB. GroBere Mengen Schwefel (2—8% ) oder aliphat. 
bzw. aromat. Aminę haltcn die Vulkanisation auf u. vermindern die Qualitat. Aromat. 
Aminę, Schwefel, Metallsulfide (besonders Sb2S5), Gerbsaure, einige Schwefelfarben 
schiitzen die TNB-Prodd. vor Oxydation, wenn man sie an der Luft aufbewahrt. 
Diese Substanzen diirfen nur in kleinen Mengen (0,3—l°/o) verwandt werden. — Fiir 
Treibriemen u. Vollreifen haben sich die TNB-Prodd. den Schwefelvulkanisaten iiber- 
legen gezeigt. — Das TNB wird durch Oxydation von Trinitrotoluol m it Chromsaure u. 
C02-Abspaltung dargestellt. Es wird weder durch eine Flamme noch durch Schlag, 
noch durch Knalląuecksilber zur Explosion gebracht. Seine Giftigkeit ist geringer ais 
die des Bcnzols oder Anilins. Seit im Betriebe s ta tt des reinen TNB eine Stamm- 
mischung aus Kautschuk u. TNB verwendet wurde, kamen keine Vergiftungen mehr 
vor. — Vergiftungserscheinungen konnten durch mehrmals am Tage wiederholtes Ein- 
reiben der betroffenen Stellen m it 1% KM n04-Lsg. leicht zum Verschwinden gebracht 
werden. (India Rubber World 80. No. 3. 55—61. 1/ 6.) K r o e p e l i n .

Leo Eck, Zur Frage der Vulkanisaiion ohne Schwefel. Kurzer Bericht iiber den 
augenblicklichen Stand dieser Frage unter besonderer Beriicksichtigung der Arbeit 
O s t r o m y s s l e n s k is  (vgl. vorst. Ref.). (Gummi-Ztg. 43.2481—82.2/8.) K r o e p e l i n .

A. D. Cummings und H. E. Simmons, Beobachtungen an Ultra-Beschleunigern. 
Nach den nur wenig abgeiindcrten Angaben v. B r a u n s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 
[1902], 817) wurden verschiedene substituierte Thiuramdisidfide hergestellt u. auf ihre 
beschleunigende Wrkg. gepruft, u. zwar das Dimethyl-, Tetramethyl, Tetraathyl-, Di- 
methyldiphenyl u. symm. Didthyldiniethylderw. Dieses, F. 72°, wurde zum erstenmal 
dargestellt. Das Dimethylderiv. erwies sich wegen seiner leichten Zersetzlichkeit ais 
unwirksam. Beim Erhitzen im Dampf- oder Luftbad gab es SH2 u. Senfól ab. Das 
Tetramethylderiv. gab beim Erhitzen im Luftbad, m it Kautschuk, ZnO u. S gemischt, 
nur zu Anfang alkal. Dampfe ab; das Aufhorcn der Aminentw. beruht darauf, daB 
der entstehende CS2 m it dem Amin schncll genug reagiert. — Eine Mischung aus 
200 Teilen Kautschuk, 10 Teilen ZnO u. 10 Teilen Tetramethylthiuramdisulfid, u. eine 
andere aus den gleiclien Mengen ZnO u. Kautschuk m it 8,6 Teilen des entsprechenden 
Monosulfids u. 1,4 Teilen S wurden gleich lange vulkanisiert. Der S-Zusatz zur zweiten 
Mischung entspricht dcm Unterschied im S-Geh. zwischen Mono- u. Disulfid. Beide 
Mischungen gaben die gleichen Vulkanisate, es muB also in beiden dieselbe Substanz 
wirksam gewesen sein. — Ein ais Zinkdiathylmonothiocarbamat angesprochener Korper 
zeigte nur eine geringe Wirksamkeit. — AuBer den Thiuramdisulfiden wurden noch 
Zinkdimethyl- u. Zinkdiathylcarbamat gepruft. Diese beiden Stoffe waren wirksamer 
ais die Thiurame; die Unterschiede zwischen den verschiedenen D eriw . sind gering, 
doch scheinen die A thylderiw . ein wenig wirksamer zu sein. Die Substanzen wurden 
1/ 200mol. einer Grundmischung zugefugt. Neben Vulkanisations- wurden auch Alte- 
rungsyerss. bei 70° gemacht. (Ind. engin. Chem. 20. 1173—76. Nov. 1928. Akron 
[Ohio], Univ.) K r o e p e l i n .

Oscar Leo Brauer, Dic Aussichten des synthetisclien Kautschuks. Ubcrsicht iiber 
die Aussichten, aus Kohle, Maisstarke, Holzabfallen oder ungesatt. Petroleum-KW- 
stoffen ais Ausgangsmaterialien synthet. Kautschuk wirtschaftlich zu gewinnen. 
(Journ. chem. Education 6 . 1286—92. Juli/Aug. San Jose State Teachers Coli., 
Cal.) B e h r l e .

J. C. G. Kunhardt, Onazote, ein neuarliger Harlgummi. Das Materiał stellt eine 
Art Schwammgummi dar, der in mkr. Hohlraumen ein indifferentes Gas unter Druck 
enthalt. Es wird in  die Mischung, die iiber 50°/o Kautschuk enthalt, eingepreBt. Durch 
Entspannen wahrend der Vulkanisation entstelien die Hohlraume. Es kónnen Prodd.
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beliebiger Harto erhalten werden. Das Materiał zeichnet sieli aus durcli geringe D., 
geringe Warmeleitfahigkeit (8,5-10-5), groBe Kompressibilitat, Undurchlassigkeit fiir 
Luft u. W. Auf die Anwendungsmóglichkeiten wird hingewiesen. (Malayan Tin Rubber 
Journ. 18 . 665—67. 15/6.) K r o e p e l in .

H. F. Church, Einige 'physikalisćhe Eigenschaften des Scliwamm-Gummis. Es ist 
zu unterscheiden zwischen eigentlichem Sehwammgummi, dessen Poren alle in Verb. 
mit der Atmosphare sind, u. zelligem Gummi, dessen Zellen abgeschlossen sind u. 
nur durcli Diffusion in  Austauscli m it der Atmosphare treten kónnen. Die „Zelligkeit“ 
wurdo so bestimmt, daB der Gummi in ein GefaB von bekanntem Inhalt gebracht u. 
der Druck gemessen wurde, der darin nach Zugabe eines gemcssenen Vol. Luft herrschte. 
Aus den Abweichungen vom BoYLEschcn Gesetz wurde die Zelligkoit berechnet. Die 
Zusammendruckbarkeit der Zellen wurde unter W. bestimmt u. zur Korrektur benutzt. 
Die D. wurde dureh Wiigen u. Ausmessen eines rechtwinklig besehnittenen Stiickes 
bestimmt. Es waren 3 Gruppen zu unterscheiden m it D.D. von 0,2 bis 0,3 g/ccm 
(leichte Schwiimme), iiber 0,5 g/ccm (schwerer, teilweise zelliger Gummi) u. um 0,1 g/ccm 
(leichter Zellengummi). Die Zusammendruckbarkeit wurde an 8 X 15 cm groBen 
Proben dureh Auflegen eines belasteten Bretts gemessen. Der Zusammenhang zwischen 
Last u. Deformation wird dureh S-fórmige Kurve gegeben. Eindruckverss. wurden 
m it einer Seheibe u. einer Kugel gemacht. Bei dem letzten Vorf. hangt dio Eindruck- 
tiefe von der Dicke der Platto ab. Eine Formel dafiir wird gegeben. Zum ungefaliren 
Vergleich preBt man mehrero Proben aufeinanderliegend zusammen u. vergleicht ihre 
Dicke. — Die Form u. die mittlere GróBo der Poren wurden an vergróBerten Photo- 
graphien bestimmt. Bei gleichartigem Aufbau hangt dio Zusammendruckbarkeit von 
dem Porendurchmesser linear ab. GróBere Zelligkeit bedingt geringere Zusammen
druckbarkeit. Zur Priifung der bleibenden Verformung werden die P latten 16 Stdn. 
auf 3/t ihrer Dicke zusammengepreBt, 4 Stdn. nach der Entlastung wurdo ihre Dicken- 
abnahme gemessen. Sie ist boi zelligen Mustcrn gróBcr ais bei schwammigem Bau. 
Die Oberflaehen zeigen im allgemeinen einen anderen Bau ais das Innere; die Poren 
sind kleiner. Zuweilen ist dies nur an einer Flachę der Fali. Auch die Form der Poren 
bestimmt die elast. Eigg.; langliche Poren geben eine gróBere Zusammendruckbarkeit 
boi Beanspruchung parallel zu ihrer Langsrichtung. Die Eigg. des Gummis selbst 
sind von geringerem EinfluB ais der Aufbau des Schwammes. (Trans. Rubber Ind. 4. 
533—42. April. Croydon, The Res. Assoe. of Brit. Rubber Manufaeturcrs.) K r o e p e l i n .

Henry P. Stevens, Allerungsrersuclie an Schpamm-Gummi. Die Proben wurden 
zwischen zwei P latten zusammengepreBt u. 3 Tage bei 70° gehalten. Dann waren 
die Porenwiindc miteinander verklebt, so daB beim Entlasten der Schwamm sieh 
nicht wieder ausdehnte. Man konnte Ringe daraus schneiden u. die ubliehen Zugvcrss. 
dam it machen. Es geniigt, die Alterung iiber 2 Wochen zu verfolgen. N icht nur die 
Muster versehiedener Herkunft, sondern auch verschiedene Muster derselben Firma, 
die sieh nur in der Farbo untersehieden, zeigten verschiedene Festigkeiten. Die Er- 
gebnisse dieser Methode waren in Ubereinstimmung m it der Sinnespriifung. (Trans. 
Rubber Ind. 4 . 486— 92. April.) K r o e p e l i n .

H. R.Thies, Eine genaueVergleichsmelhode fiir Bescldeuniger, die sehon beimWalzen 
Vulkanisation bewirken. Gegen dio bisher iiblichen Methoden wird der Einwand 
erhoben, daB sie leicht zu irrtiimlicher Beurteilung AnlaB geben. Die neue Methode 
beruht darauf, daB man eine Mischung aus 100 Teilen smoked Sheets, 95 Teilen Zink- 
oxyd, 3—4 Teilen S u. verschiedonen Mengen Beschleuniger auf niedere Tempp. 
erwarmt u. von Zeit zu Zeit ihre Lóslichkeit in Bzn. von 68/70° Bo. bestimmt. Diese 
Best. benutzt die Eig. des ZnO, sich m it dem Kautschuk gleichmaBig zu zerteilen u. 
wird m it dem „Obskurometer“ nach Y o g t  (India Rubber World 65 [1922]. 347) aus- 
gefiihrt. Die Proben wurden in Scheiben (3 X 13 mm) gestanzt, die beiderseits m it 
Leinen belegt u. im Dampfbad in yerschlossenen Zylindern erwarmt wurden. Heizfll. 
waren W., entsprechend der Temp. auf den Walzen, u. Methanol. Die Probeschciben 
wurden dann entnommen u. nach Entfernen des Leinons in  50 ccm Bzn. in 2,5 cm 
weiten Glasern 1 Min. lang geschuttelt. — Von 20 Beschleunigern wurde ihr „krit. 
Punkt11 auf diese Weise bestimmt u. m it den Ergebnissen aus Zugverss. an unter- 
yulkanisierten Proben yerglichen. Das Vers.-Materiał ist in zahlreichen Sehaubildem 
gegeben. (Ind. ongin. Chem. 20. 1223—27. Nov. 1928. Akron [Ohio], Miller Rub
ber Co.) K r o e p e l i n .
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Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Elektrohjtisches Abscheiaen 
von Kautschuk aus Kaulschukmilch. Der an einer Elektrode oder an einer porosen 
Form abgesehiedene Kautschuk wird nach dem Entfcrnen aus dem elektrolyt. Bad 
mit der Form in eine Saure, wie Essigsaure, verd. HC1 usw., getaucht. (E. P. 309 947 
vom 4/3. 1929, Auszug veróff. 12/6. 1929. M o r. 18/4. 1928. Zus. zu E. P. 307747; 
C. 1929. II, 1229.) F r a n z .

Anodę Rubber Co. Ltd., London England, iibert. von: Eastman Kodak Co., 
iibert. von: Samuel E. Sheppard und Carl L. Beal, Rochester, New York, V. St. A., 
Niederschlagen von organischen Stoffen, insbesondere Kautschuk und Celluloseestern, auf 
elektrophoretischem Wege. (Can. P. 269 222 vom 16/3. 1926, ausg. 22/3. 1927. —
C. 1926. I I . 1343 [A. P. 1 589 325].) F r a n z .

Dominion Rubber Co. Ltd., Montreal, Quebec, Canada, iibert. von: John 
Mc Gavack, Jackson Heights, Long Island, New York, V. St. A., Konzentrieren von 
Kautschukmilch. (Can. P. 271 205 vom 30/12. 1926, ausg. 31/5. 1927. — C. 1927-
I I . 515 [E. P. 268 299].) ' F r a n z .

Cactus Rubber Co. of America, iibert. von: John C. Wichmann, Los Angeles, 
California, Kautschukmischungen. Man vermischt etwa 25 Teile zerkleinerten Kork 
mit 15 Teilen Bimsstein, 10 Teilen Magnesit, 10 Teilen Diatomeenerde, 5 Teilen Leinól 
u. 35 Teilen eines aus der Cactusfamilie gewonnenen Kautsehuks; dio Mischung dient 
zur Herst. von FuBbodenbelag. (A. P. 1 720 533 vom 20/9.1927, ausg. 9/7.1929.) F r z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: Merwyn
C. Teague, Jackson Heights, New York, Herstellung von Kantschukgegenstdnden. 
Man tauclit eine Form in eine wss. Kautschukdispcrsion. z. B. Kautschukmilchsaft, 
koaguliert auf der Form, wasclit don tjberzug nach der Koagulation, taueht wieder 
in dic Kautschukmilch usw. u. wicderholt das Tauclicn so oft, bis der Gegenstand die 
gewiinschto Dickc hat. Der Kautschukmilch kann man Schwefel, Vulkanisations- 
bcschleuniger u. die ublichen Fuli- u. Farbstoffe zusetzen. Das Verf. eignet sich zur 
Herst. yon Hohlkórpern, Schlauelien, Schuhen usw. (A. P. 1 719 633 vom 12/4. 
1926, ausg 2/7. 1929.) F r a n z .

C. Macintosh & Co., Ltd., S. A. Brazier und G. F. Thompson, Manchester, 
Kautschukgegenst&nde. Gegenstiindc, insbesondere Hohlkórper mit einer iiuGeren 
Sehieht aus Hartkautschuk erhalt man durch t)berziehen einer Form mit einer Hart- 
kautschukmischung u. darauffolgendes Vulkanisieren. (E. P. 310 602 vom 22/2. 1928, 
ausg. 23/5. 1929.) F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, V. St. A., Formen von Kaut- 
schukgegenstanden. Zur Herst. von Kautscliukgegenstanden aus wss. Kautschukdis- 
persionen verwendet man eine hohle, mit Lóchern versehene Metallform, Al, dio mit 
einer Filterscliicht, z. B. aus einer Pastę aus Zellstoffbrei u. Kreide oder aus Kreide, 
Ton, Magnesia, Diatomeenerde u. einem Kunstharz, umgebcn ist. (E. P. 310 302 vom 
21/ 1 . 1928, ausg. 23/5. 1929.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Harold Gray, Akron, V. St. A., 
Verbinden von Metali und Kautschuk. Das sorgfaltig gereinigte Metali wird m it H 2S04, 
H N 03, SbCl5, CuCl, FeF3, PbCr04, HgCl2, P0C13, (CH3)2S04, C2C10, CeH sS 02Cl o. dgl. 
oder Gemischen solcher Stoffo bedeckt, auf diese Schicht wird eine gegebenenfalls 
Vulkanisationsmittel enthaltende Kautschuklsg., auf diese der mit dem Metali zu 
verbindende Gegenstand aufgebraclit u. die Vereinigung durch Hitze u. Druck bewirkt. 
(A. P. 1 719 93Ó Tom  22/4. 1927, ausg. 9/7. 1929.) K u h l in g .

01iver-Sherwood Co., San Francisco, California, iibert. von: Charles Frederic 
Sherwood, Detroit, Michigan. M it Kautschuk uberzogene Metalldrahtnetze. Man iiber- 
zieht Metalldrahtnetze mit Kautschukmischungen u. vulkanisiert; hierdurch wird das 
Drahtnetz besonders beim Scheiden von scharfkantigen Stoffen oder sauren u. alkal. 
Fil. usw. geschont. (A. P. 1718 386 vom 24/1. 1922, ausg 25/6. 1929.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Clayton W. Bedford, Akron, Ohio, 
Vulkanisieren von Kautschuk. Man vulkanisiert Kautschukmischungen unter Zusatz 
von organ. Beschleunigern, dio den zur Vulkanisation erforderlichen Schwefel gebunden 
enthalten, so daB kein Schwefel zugesetzt zu werden braucht. Man verwendet hierzu die 
Polysulfide von Thioaminen. Man vermischt z. B. 100 Teile Kautschuk mit 12 Teilen 
N-Dithioanilin u. vulkanisiert 50 Min. bei 287°. Die Polysulfide erhalt man zum Teil 
durch Einw. von Schwefelcliloriden auf •p-Toluidin, p-Aminodimethylanilin, Athylamin, 
Butylamin usw. (A. P. 1 719 920 vom 18/2. 1924, ausg. 9/7. 1929.) F r a n z .
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XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
E. Desparmet, Zuckerbildung des Holzes durch scliwache Sauren. Sagcspano 

von Pappel-, Eichen- oder Tannenholz werden kurze Zeit (3 Min.) der Druckerhitzung 
in einem auf 12 bzw. 17 kg geeichten Autoklaven unterworfen, die Rk.-M. getrocknet, 
die FI. analysiert. Die reduzierendcn Zucker werden nacli der ctwas abgeanderten 
Methode von BERTRAND bestimmt. In  verschiedenen Tabellen gibt Vf. dic Aus- 
beuten an, wenn die einzelnen Versuchsbedingungen variiert werden; Rk.-Temp., 
Dauer der Rk., Konz. der Rk.-Fl. ais Hydrolysenreagens, Lsg. der Trockensubstanz 
in der Rk.-Fl., Vcrteilungszustand der verzuckerbaren Materie. Es werden H 2SO„ 
HC1 u. K ,P 0 4 ais Hydrolysenreagens benutzt. Bei Anwendung einer optimalen Saure- 
konz. in der Rk.-Fl. (3%) geht die Zuekerbldg. schneller vor sich, ais man bisher glaubte. 
Das wird besonders an den Kurvenserien dcutlich, wo die Ausbeuten ais Funktion 
der Zeit fiir die Drucke von 4—12 kg gegeben sind; man erhalt 20% fur 8 kg, 22 fiir 
10 u. 24,5 fiir 12 kg. Vf. bcobachtet ferner, daB m it Zunahme der Zeit eine Zers. des 
gebildeten Zuckers cin tritt u. die Ausbeute bis auf eine untere Grenze zuriickgeht. 
Bei Anwendung ganz hoher Druckc t r i t t  aber von ncucm Zuekerbldg. auf, u. man 
erhalt ein 2. Maximum. Diese Beobachtung steht jedoch im Widerspruch zu den 
klass. Anschauungen, naeh denen die Zuekerbldg. u. seine Zers. m it yerschiedener 
Geschwindigkeit waehsen, wenn man Temp. u. Rk.-Daucr crhóht, u. daB das Maxi- 
mum an Ausbeute crreicht wird, wenn die Geschwindigkeiten der Bldg. u. der Zers. 
dio gleichen geworden sind. (Chim. et Ind. 21 . Nr. 2bi*. 571—77. Febr.) MlCHEEL.

Jaroslay SouCek und Josef Suk, Neue Versuche iiber den Einflufl der Entblattung 
auf den Ertrag wid die Qualitat der Zuckerriibe. Bestiitigung der bekannten Tatsachc, 
daB Entblattung der Riibo im August mehr den E rtrag ais den Zuckergeh., im Sep- 
tember mehr den Zuckergeh. ais den E rtrag schiidigt. Das Abblatten bringt dem Land- 
w irt keine Vorteile u. schiidigt die Zuckerfabrik empfindlich. (Ztschr. Zuclterind. 
eechoslovak. Rep. 53. 725—28. 9/8. Prag, Forschungsinst. der ćsl. Zuckerind.) Gd.

V. stanfik und K. Sandera, Diffusionsvcr suche mit gelrocbieten Rubenschnitten. 
Die Diffusion trockener Riibcnschnitte yerursaeht in der techn. Anlage einer Rohr- 
zuckerfabrik fiir frische Riibenschnitzel keine besonderen Schwierigkeiten. Gegeniiber 
frischen Schnitzeln entspricht die Auslaugung einem W ert von 71 s ta tt 90. Vom EiweiC- 
stickstoff verbleiben dagegen 95% in den ausgesiiBten Schnitten. Die iibrigen Stick- 
stoffprodd. yerteilen sich wie sonst. Invertzuckergeh. betragt dagegen 2,2%  auf 100%  
Saccharose. Beim Trocknen der Schnitzel werden die Aminę nieht zersetzt; denn 
sie sind in merklichen Mengen sowohl im Diffusionssaft wie auch in den ausgelaugten 
Schnitten noch yorhanden. (Ztschr. Zuckerind. 6echoslovak. Rep. 53. 525—34. 14/6. 
Prag, Forschungsinst. d. ćsl. Zuckerind.) L a n g e .

VojtSch Mareś, Sludie iiber die Kldrung des Diffus ionssafles mit Bczug auf die 
mogliche Inversion der Saccharose utul Einwirkung von Mikroorganismen. Naeh den 
Yerss. ist bei n. Zus. des Diffusionssaftes u. bei n. mikrobakterieller Infektion desselben 
ein Zusatz von Ca(OH)2 in die DiffusionsmeBgefaBe dem Verlaufe des Betriebes wegen 
des ungiinstigen Einflusses auf die Kliirung der saturierten Safte eher schiidlich. Not- 
wendig ist der Zusatz von Ca(OH)2 aber bei starkerer Infektion des Saftes sowie bei 
Verarbeitung eines Saftes, bei dem wahrend der Erwarmung eine teilweise Inversion 
der Saccharose eintreten kann. (Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Rep. 53. 728—32. 
9/8. Libau, Zuckerfabrik.) G r o s z f e l d .

Ernst Thielepape und Paul Meier, Uber die Druckerhitzung des Diinnsaftes und 
ihre vorteilhafte Anwendung im  Auskocher. Thermische C02-Abspaltung. II. Mitt. 
(I. vgl. C. 19 2 8 . II. 2080.) Bei der Druckerhitzung bei 116— 120° wahrend 60—90 Min. 
stam m t die entweichende C02 aus den organ. Begleitstoffen der Saccharose, die ais 
„Zersetzungskohlensaure“ bezcichnet wird, u. aus den yorhandenen Bicarbonaten. 
Die Menge der Zcrs.-C02 ist ein Vielfaches derjenigen der Carbonat- u. Bicarbonat- 
C02. Eine Verminderung des Kalkgeh. des Diinnsaftes t r i t t  auch unter gewissen Be- 
dingungen dabei ein. Es zerfallen weiter yiele organ. Fremdstoffe, wie Pektinstoffe, 
EiweiB (u. dereń Abbauprodd.) u. Sohutzkolloide, so daB nunmehr auch die eingeschlossen 
gewesenen Kolloide koagulieren u. ausfallen konnen. H iermit ist die techn. Anwendung 
der Druckcrhitzung gegeben, denn Zuckerverluste sind dabei prakt. bedeutungslos. 
Auf den Vorteil des C02-freien Kondenswassers fiir Kesselspeisung vom Yerdampfer 
wird hingewiesen. Yersuchsbedingungen u. Resultate sind eingehend angefiihrt.
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(Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 79 . 316—26. Mai. Zuckerfabrik Maltsch-Dietz- 
dorf.) L a n g e .

O. Spengler und K. Zablinsky, tlber das Vorkommen von Z ink in  den Produkten 
der Zuckerfahrikation . In  den meisten Nahrungsmitteln kommt Zink in Mengen von 
15 bis 415 mg auf 1000 g frische Substanz vor; in den Zuckerruben in Mengen von
2 bis 4 mg; in den Prodd. der Zuckerfabrikation im Mittel 1,9 mg. Sein Vork. riihrt von 
seinem Vorhandensein in der Zuckerriibe her. Das Zink ist an organ. Verbb. gebunden 
u. wird wahrend der Fabrikation infolge der naturliclien Alkalitat der Safte nicht 
ausgefśillt. Die Anreicherung der Zinkverbb. ist am hochsten in den Melassen der 
Rohzuckerfabrikation (samtliche App. sind unverzinkt). Verzinkte Eisenapp. (in Raffi- 
nerien) sind sehr widerstandsfahig gegen zuckerhaltige Siifte. Yerzinnte Eisenteile 
dagegen fiirben Zuckersafte in kurzer Zeit dunkelbraun u. iiben somit einen schadliclien 
EinfluB bei der Raffination des Zuckers aus. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 79 . 
251—62. April. Berlin, Inst. f. Zuckerindustrie.) L a n g e .

Naoto Kameyama und Yozo Mayeda, Eleklrodialyse der erschópften Melassen.
II. M itt. (I. vgl. C. 19 2 9 . I. 2360.) Ais bestes Diaphragma erwies sich eine Seidcn- 
membran, die m it Bichromatgelatinc prapariert u. dann dem Sonnenlicht ausgesetzt 
war. Sie ermoglicht, daB der Durehgang der Anionen gleiehen Schritt halt m it der 
Entfernung der Kationen. E in gewisser Zuckerverlust tu t dem wenig Abbruch. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32 . 206 B . Juli.) B l o c h .

Johann Schiel, Warmewirtscliajtliche Betriebskonlrolle in  Zuckerfabriken und 
Raffinerien. (Vgl. hierzu auch C. 19 2 6 . I I . 3009.) Auf die standige Festhaltung der 
in der Kondcnsation niedergeschlagenen Dampfmenge, die standige Kontrolle der 
Tempp. u. Drucke in den Vakuen, der genauen Messung der Kondensat®, ihrer Tempp. 
usw. wird hingewiesen, desgleichen auf eine genaue Kontrolle der Abgase der Dampf- 
kesselanlage, der Kolilcn- u. Speisewassermengen. Diese Daten bieten der Bctriebs- 
leitung wichtige Unterlagen fur eine rationelle Wiirmewirtschaft. (Ztschr. Zuckerind. 
ćechoslovak. Rep. 53 . 534—36. 14/6. Brunn.) L a n g e .

H. Scholler, Mtinchen, Ver zucker ung von Cellulose durch Erhitzen mit yerd. 
Siiurcn unter Druek. Dor dabei gebildete Zucker wird wahrend des Prozesses aus 
dem Rk.-GefaB entfernt, indem ein Teil der abgezogenen Lsg. abgekiihlt usw. wird. 
An Hand von Zeichnungen ist der Gang des Verf. ausfiihrlich beschrieben. (Belg. P. 
351 363 vom 16/5. 1928, Auszug veroff. 7/11. 1928. D. Prior. 7/9. 1927.) M. F. M.

N. V. Norit Vereeniging Verkoop Centrale, Amsterdam, Entjiirbung von Zucker- 
saft mit Kohle. Der vorgereinigte Diinnsaft wird nach Zusatz von Entfarbungskohle 
etwas eingedickt u. dann von der Kohle befreit. (Belg. P. 351 569 vom 25/5. 1928, 
Auszug veroff. 7/11. 1928. D. Prior. 28/11. 1927.) M . F. M u l l e r .

A. Classen, Aachen, Reinigen von Zuckerliisungen, die durch AufschlicBen u. 
Verzuckern von cellulosehaltigen Ausgangsstoffen mittels HC1 erhalten wurden, 
durch Abdest. der HC1 im Vakuum nach Zusatz einer spczif. sehweren indifferenten 
organ. Fl., wio Tetrachlorathylen. Die restlich zuruekbleibenden Mengen HC1 w’erden 
durch NaHC03 neutralisiert. (E. P. 307 998 vom 31/12. 1927, ausg. 11/4.
1929.) M. F. Mu l l e r .

A. Classen, Aachen, Reinigen von Zuckerlosungen (vgl. vorst. Ref.). Die Vakuum- 
dest. kann auch in Ggw. von Kómern oder Stucken aus Quarz oder von Substanzen 
ausgefuhrt werden, die befahigt sind, S i02 abzuspalten, z. B. naturlicher Opal. (E. P.
309 896 Tom 17/1. 1928, ausg. 16/5. 1929.) M. F. Mu l l e r .

H. Wiese und Anglo-Scottish Beet Sugar Corp. Ltd., Glasgow (England), 
Reinigen von Zuckerlosungen durch Zusatz von Kalk u. Sattigen der Lsg. m it C02 
u. (oder) S 0 2. Die Zuckerlsg. wird event. mit dem bei einer vorhergehenden Reinigung 
anfallenden Filterkuchen auf 180° F  erhitzt u. filtriert. (E. P. 308 529 vom 21/6.
1928, ausg. 18/4. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Karl Komers und Karl Cuker, Tschechoslowakei, Reinigen von Zuckersaften. 
(E. P. 308 031 vom 1/2. 1928, ausg. 11/4. 1929. — C. 1929. I. 1756 [F. P. 
648 450].) M. F. Mu l l e r .

Gilchrist & Co., Chicago, Mischapparal, insbesondere zum Mischen von Fil. mit 
beigemengten Stoffen, z. B. zum Kalken von Zuckersaften. Gruppen von Leitorganen 
sind so hintereinander angeordnet, daB in jeder Gruppe die Fl. in eine Anzahl von Teil- 
stromen unterteilt wird u. Kanale gebildet werden, in welchen diese Teilstrome un- 
abhangig voneinander gefiihrt werden, wobei die Leitorgane der einen Gruppe jenen
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der Yorhergehenden gegeniiber versetzt sind u. mit diesen einen Winkel bilden, um 
die aus der vorhergehenden Gruppe austretenden Teilstrome zu unterteilen u. zugleich 
dereń Stromungsrichtung zu andern. Die Leitorgane haben Ringform oder die Form 
von abgestumpften Kegelmanteln, wobei zweckmaBig die Neigung der Flachen in der 
einen Gruppe entgegengesetzt ist der Neigung der Leitorgane in den folgenden. An 
Hand von zahlreichen Zeiclinungen sind der App. u. seine Einzelteile beschrieben. 
(Oe. P. 113 325 vom 18/1. 1926, ausg. 25/5. 1929. A. Prior. 13/2. 1925.) M. F. Mu.

International Patents Development Co., Wilmington, iibert. von: William
B. Newkirk, Riyerside (Illinois), Oewinnung von krystallisierter Deztrose aus einer
Lsg., die zunachst im Vakuum auf mehr ais 90% Dextrosegeh. eingedickt wird, worauf 
Saatkrystalle zugesetzt werden u. die M. im Vakuum bei geeigneter Temp. weiter 
eingedickt wird. Die Dextroselsg. wird durch Hydrolyse von Starkę gewonnen.
(A. P. 1722761 vom 24/10.1927, ausg. 30/7. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Fleischmann Co.,' New York, iibert. von: Frederick C. Weber, Tuckahoe, 
und Walter H. Randall, Pekin (Illinois), Herstellung von Mallose durch Verzuckerung 
von starkehaltigen Prodd. Es wird zunachst ein Gemisch, aus einem starkehaltigen 
Prod., das ca. 30% feste Anteilo enthalt, u. 2% Malz bestehend, auf 70° erwarmt, 
um die Starkę zu gelatinieren, dann werden in die 60—65° w. M. 5—10% Malz u. 
8—30% Hefe (Saccharomyceten) zugesetzt, u. diese Temp. wird solange gohalten, 
bis die Verzuckerung etwa inncrhalb 36—60 Stdn. yollstandig ist. Die [H ] wird 
bei der Umsetzung auf 4,5—5, insbesondere auf 4,8, gehalten. Nach der Verzuckerung 
wird die Maische filtriert u. auf 78—80% Geh. an festen Stoffen eingedampft. Der 
erhaltene Maltosesirup hat eine hellgelbe Farbę u. einen mildon Geschmack. Wegcn 
seines hohen Nahrwertes eignet er sich ais Speisesirup oder zur Brotbereitung. Fiir 
letzteren Zweck wird dem Sirup ca. 1% Milchsauro zugesetzt. (A. P. 1722775  vom 
20/2. 1926, ausg. 30/7. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Corn Products Refining Co., New York, Verfahren und Apparatur zur Ge- 
winnung von Starkę. (Aust. P. 13 044/28 vom 30/4. 1928, ausg. 18/12. 1928. —
C. 1928. H . 1949 [E. P. 288 546].) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Erich Arauner, Feststellung der Hallbarkeit wid Garfahigkeit von Weinhefen. Man 

fiillt 2 Kolbcn von 150 ccm Inlialt bis zu %  m it klar filtriertem, gezuckertem Traubon-, 
Obst- oder Beerenmost, verschlieBt m it W atte u. sterilisiert. Nach Zugabc der zu 
vergleichenden Hefen bebrutet man sio bei 20—25°. Bei guten Hefen ist die Gśirung 
in 8—10 Tagen beendet, unter Bldg. des Weinbuketts, bei Fehlen von Schimmel. 
Nicht garkriiftige oder verunreinigte Hefen geben Essiggcruch, Schimmelbldg., oder 
zeigen keine Giirwrkg. (Pharmaz. Ztg. 74. 713. 29/5. Siiddtsck. Apoth.-Ztg. 69. 
401—02.) F r i e s e .

Riidiger, Die Begriffsbeslimmungen von Enzianbranntwein. Es wird darauf hin- 
gewiesen, dać Enzianwurzeln soviel Zucker enthalten, daB dessen Vergarung in der 
Maische zu A. moglich ist. Da die Herst. des Branntwcins aus unvcrgorencn Wurzeln 
sich verschiedentlich eingebiirgert hat, wird die friihere entsprechende Fassung der 
Begriffsbest., wonach Enzianbranntwein das Erzeugnis aus Abtrieben von Ausziigen 
von Enzianwurzeln oder von Enzianwurzelmaische unter Zusatz von Branntwein sei, 
wieder in Vorschlag gebracht. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 50. 528. 10/8. Hohen- 
heim.) Gr o s z f e l d .

A. Bickel, Ezperimentelle Untersuchungen uber die Wirkungen verschiedener hellcr 
Bierarten auf die Magenfunktionen. Die Frage, ob deutsehe, nach Pilsener A rt gebrauto 
Biere ebenso bekóm m lich  seien, wie. das v ie l em pfohlene Original-Pilsener, wurde d u rch  
eine vergleiehende Studie iiber die physiolog. Wrkg. der Biere auf die Magensaftsekretion 
u. die Verweildauer der Biere im M agen an PAWLOWschen M ag enb lindsackhunden  
untersucht. Ferner wurde der EinfluB der Biere auf die Fermenttiitigkeit des M agen- 
saftes in vitro studiert. Ergebnis: Die Magensaft treibende u. dam it auch saurebildende 
.Wrkg. der 3 untersuchten Biere (Pilsener Urąuell u. 2 deutsehe Pilsener) ist prakt. 
ident.; bei dem  einen schien sie etwas geringer. Die Beeinflussung der Austreibungs- 
zeit ist bei beiden deutschen Bieren dieselbe; das Original-Pilsener wird im Vergleich 
zu den beiden deutschen leicht verzogert entleert. Die pept. EiweiBverdauung wird 
durch alle 3 Bierarten in ungefahr gleicher Weise beeinfluBt. Die deutschen Erzeugnisse
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sind nach dem Ergebnis dem ausliind. gleichwertig. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 69. 
761—C3. 8/ 6.) M u r s c h h a u s e r .

Paul Hassack, Malzessig und seine Herstellung. IV. (III. vgl. C. 1929. II. 104.) 
Behandelt werden die 1. u. 2. Garung, ein typ. engl. Essigbildner, die Anwendung 
doppelter Fullung zur Erhohung der Produktion. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar 
Ind. 8. Nr. 9. 19. Mai.) Gr o s z f e l d .

Paul Hassack, Malzessigherstellung. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vollstandige Be- 
schreibung der prakt. Bereitung von Malzessig. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar 
Ind. 8. No. 11. 19. 21. Juli.) Gr o s z f e l d .

Curt Lucków , Eine neue Alkoholspindel fu r  die 320I0-Grenze. Ab 1/6. 1929 wurde 
der Mindestgeh. an Weingeist fiir gewóhnliche Trinkbranntweine u. die ihnen gleich- 
zustellenden Spirituosen auf 32 Raumprozente festgesetzt. Das neue, in Vio% cin_ 
geteilte Instrum ent des I n s t .  f. G a r u n g s g e w e r b e ,  B e r l i n ,  erfordert beim 
Spindeln 200 ccm Destillat. Es ist ratsam , die 32%-Spindel nur m it Priifsehein zu 
beziehen. (Wein u. Rebe 11. 93—94. Juli. Ztschr. Spiritusind. 52. 199. Brennerei- 
Ztg. 46. 116. Dtsch. Destillateur-Ztg. 50. 381. Destillateur u. Likorfabrikant 42. 
391—92. Dtsch. Essigind. 33. 263—64. Berlin, Mittlg. aus d. Abtlg. f. Trinkbrannt- 
wein- u. Likorfabrikation [A. T. L.] am Inst. f. Garungsgewerbe.) F r i e s e .

Yanosuke Tomiyasu, Mikrobestimmung von Alkohol wid Extrakt in  Sake durch 
Titralion. 1. B e s t .  v o n  A.: a) 0,5 ccm Sakć, das 20-fache an W., 10 ccm 0,1-n. 
K 2Cr20,-Lsg., vorsichtig 20 ccm konz. H 2S04, nach 15 Min. verd. auf 300 ccm, dazu 
0,2 g K J, nach 5 Min. titriert auf 0,1-n. Thiosulfatlsg. Verbrauch an Tkiosulfatlsg.
S  ccm. b) 0,5 ccm derselben Probe werden fast zur Trockne eingedampft u. der gleichen 
Behandlung unterworfen. Verbrauch an Thiosulfatlsg. E  ccm. c) Blindvers. Ver- 
brauch an Thiosulfatlsg. B  ccm. Alkohol (g in 100 ccm) =  10 [E — S) / B  x  4,4693.
2. E  x t  r  a lt t  b e s t . 2 ccm der gleichen verd. Probe werden fast zur Trockne ver- 
dampft u. der gleichen Behandlung unterworfen, wie eben angegeben; Verbrauch 
an Thiosulfatlsg. e ccm. E xtrak t (g in 100 ccm) =  10 (B — e)/B x  K,  worin K  eine 
Konstantę, die betriigt 0,7692, wenn 10 (B — e)/B — 7, 0,7874 bzw. 0,8065 bzw. 0,8333 
bzw. 0,8547, wenn 10 (B — e)/B =  7—5,5 bzw. 5,5—5 bzw. 5—4 bzw. 4 ist. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32 . 85 B— 87 B. April. Kyushu, Imp. Univ.) B lo cit .

Guido Dona, Schnellmethode zur Bestimmung des Trockenriickstandes im  Essig. 
Um das 3-malige Abdampfen, das zur Best. des Trockenriickstandes im Essig erforder- 
lich ist, zu vermeiden, hat Vf. eine densimetr. Methode ausgearbeitet. Der Essig wird 
auf ein Drittel seines Vol. eingedampft u. m it dest. W . auf das urspriingliche Vol. auf- 
gefiillt. In  dieser Lsg., die keinen A. u. keine Ester mehr enthalt, wird der Essigsiiure- 
geh. titrim etr. ermittelt. Mit dest. W . u. Essigsaure bereitet man eine Lsg. von gleichem 
Vol. u. gleichem Sauregeli. Die D. dieser Lsg. wird mittels einer sehr empfindlichen 
Spindel m it beweglicher Skala gemessen, dereń Nullpunkt dem Meniskus der Fl. 
entsprechen soli. Dieselbe Best. wird an der zu priifenden Fl. wiederholt. Die auf 
der Skala abgelesene Zahl, d m d iert durch den Koeffizienten der Spindel, gibt das Gew. 
des Trockenriickstandes. (Giorn. Chim. ind. appl. 11. 264—65. Juni. Mailand.) W e i s s .

United States Process Corp., Illinois, ubert. von: Herman Heuser, Evanston 
(Illinois), Haltbarmachen von alkoholischen Oetrdnken, Malzezlrakt und anderen, Eiweip 
und Kleber enthaltenden Fliissigkeiten durch Zusatz von Calechu oder Catechugerbsdure, 
wodurch die Eiweifistoffe usw. gefallt werden. — Z. B. werden zu der k. Fl. 0,008 bis
0,025 g Catecliu auf 100 ccm Fl. zugesetzt u. nach dcm Diirehriihren der Nd. abfiltriert. 
(A. P. 1724 021 vom 1/8. 1927, ausg. 13/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

S. Sak, Kopenhagen, Oewinnung von Hefe, event. unter gleichzeitiger Gewinnung 
von A., durch Garung, wobei das Verhaltnis von Hefe u. Zucker in der Lsg. konstant 
gehalten wird. Die zugesetzte Hefe wird cvent. in einer anderen Wiirzo geziichtet, 
ebenso kann die nach dem Abselileudern der Hefe crhaltene Giirlsg. in den Giirtrog 
zuriickgegeben werden. Ais Niihrstoffe werden NH4-, Ca-, Mg- u. Pliosphorverbb., 
sowie H 2S04 zugegeben. (E. P. 308324 vom 20/9. 1927, ausg. 18/4. 1929.) M. F. M.

Norddeutsche Hefeindustrie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von haltbarer Hefe 
durch Verriihren von Hefe wahrend 6—12 Stdn. mit einer schwach alkoh. Lsg., z. B. 
mit 0,25—1 Vol.-% Geh., um die Eiweifistoffe zu entfernen, u. durch darauffolgendes 
Trocknen. (E. P. 308471 vom 21/3. 1928, ausg. 18/4. 1929.) M. F. Mu l l e r .

U. S. Industrial Alcohol Co., New York, ubert. von: Elwood J. Clapp, 
Baltimoro, Absolutcr Alkohol. (A. P. 1702495 vom 18/5.1925, ausg. 19/2.1929.
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Can. P. 271264 vom 16/11.1926, ausg. 31/5.1927. — C. 1928. I. 2469 [E. P. 
283 701].) __________________  M. F. Mu l l e r .

Otto Mohr, Physik und Chemie der Garungsgewerbe. Tl. 1. Berlin: P. Parey 1929. gr. 8°.
1. Physik. 2. noubearb. Aufl., krsg. von Hans Bausch. (X , 181 S.) Lw. M. 14.— .

X V I .  N a ł L r u n g s m i t t e l ;  G e n u B m i t t e l ;  F u t t e r m i t t e l .

Curt Lucków, Aluminiumtuben. Beschreibung der Herst. von Tuben in der 
Deutschen Aluminiumtubenfabrik in Schweinau bei Nurnberg aus 99,3— 99,5 4%ig. Al. 
Fiir den Gebrauch werden die Tuben durch Gluhen im elektr. Ofen weich gemacht u. 
zur Benutzung fiir saure oder alkal. Fil. m it einem gelben geruch- u. geschmacklosen 
Kunstharz uberzogen. Verss. des Vfs. m it Essig u. Senf in solchen Tuben ergaben, 
daB nach 2-monatiger Aufbewahrung nicht die geringste Anderung in Geruch u. Ge-
schmack eingetreten war. (Braunschweig. Konserv.-Ztg. 1929. No. 32. 5— 6. 7/8.
Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) GROSZFELD.

G. N. Quam und Sidney N. Quam, Bestdndigkeil von Sterilisiermitteln des Handels
in  Gegenwart von Milch. Gepruft wurden fi. NaOCl-Lsg. stark alkal. m it NaOH (I), 
fl. NaOCI-Lsg. (II), krystallin. Na3P 0 4-Na0Cl-Zubei'citung (III) u. eine Chloramin- 
T-Zubereitung (lV) bei verschiedcnen Tempp., Einw. von je 500 ccm Lsg. auf 1 ccm 
Vollmilch. Ergebnisse bei 73,4°, 91,4°, 109,4°, 123,8° u. 145° F ., bei IV wegen dessen 
auBerordentlich groBer Bestandigkeit erst von 109,4° an. Fiir jedes Mittel wurde bei 
gegebener Temp. eine bestimmte gleichmiiBige Abnalime der Stabilitat, bei Erhohung 
der Temp. eine beschleunigte Abnahme gefunden. Der Grad der Wirkungsabnahme 
war fiir jedes Mittel spezif. Reihenfolge I—II—II I—IV. Im  prakt. Gebrauch sind die 
vorgeschriebenen Bedingungen sorgfaltig einzuhalten. (Amer. Journ. publ. Health 19. 
737—39. Juli. Brooklyn, Ń. Y., Long Island Univ.) Gr o s z f e l d .

Laszló Karacsonyi, Die Anderung der Aciditat beim Lagern des Brotes. Dio 
elektrometr. Best. von [H ]  in den (aus 12 Mehlsorten bzw. daraus gebackenen, frischen 
u. 48 Stdn. alten Brotproben, durch 1/2-std. Sehiitteln m it C02-freiem W., 7^-std. 
Absitzenlassen u. y ^ s td . Zentrifugieren bei 3500 Umdreliungen gewonnenen) E x tra k te n  
zeigten im L e e d s  & NoRTHRUPschen Potentiometer m it BA ILEY -Elektrodc, daB dio 
Aciditat in allen diesen Fallen ohne Ausnahme beim Lagern der Brote abnahm, 
weniger bei weiBem, mehr bei dunklem Weizen-, relativ am meisten bei Roggenbrot. Dic 
zuweilen beim Lagern von Brot zu beobachtende Erhohung des Aciditatsgrades ist auf 
die Tatigkeit von Mikroorganismen zuriickzufuhren. (Magyar chem. Folyóirat 35. 
22—25. Febr.) Sp e t e r .

H. M. Reed, Ein neues Fruchtgebdck. Es wird aus Weizenvollmehl 72, Feinmehl
143, Backpulver 10, Salz 10, F e tt 25, Pflaumenpulpe 725 g nach naherer Vorschrift 
gebacken u. liefert dann ein vollwertiges Nahrungsmittel besonders fiir Kinder, wio 
auch ein Vergleich m it Vollkornbrot dartut. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar 
Ind. 8 . No. 11. 13. 15. Juli. California, Univ.) G r o s z f e l d .

James E. Webster und Frank Jansma, Ein Vergleicli des Kupfergehalls von 
Oklahomaweizen mil solchem aus anderen Staaten. Vff. geben eine Reihe von Analysen 
des Weizens nordamerikan. Staaten in  bezug auf W.-, Asche- u. Cu-Geh. (Science 
7 0 . 174. 16/8. Oklahoma Agric. and Mechan. Coli.) B e h r l e .

Edward Hoyle, Der Vitamingehalt von Honig. Untersucht wurde eine Probo 
frischen, engl. Wabenhonigs u. westind. Honigs in Verss. an R atten bzw. Meer- 
schweinchen. Beide Proben erwiesen sich ais frei von Vitamin A, Bl, B2, C u. D. Die 
Befunde stelien im Einklang m it friiheren Vers.-Ergebnissen u. beweisen, daB der 
Mangel an den Vitaminen nicht auf eine Entwertung des Honigs durch die Behandlung 
oder Lagerung zuriickzufuhren ist. (Bioehemical Journ. 23. 54—61. London, Lister 
Inst.) M u b s c iih a u s e r .

M. A. Joslyn, Das Einfrieren von Grapefriichten und Grapesaft. Beschreibung 
der Einzelheiten des Verf., das m it Erfolg verwendet wurde. (Fruit Products Journ. 
Amer. Vinegar Ind. 8 . No. 11. 10—11. 21. Juli. California, Univ.) GROSZFELD.

H. Herzfeld, Pektine. Kurze Besprechung der Chemie der Pektine u. ihrer Wrkg. 
bei der Herst. von Obstgallerten. (Volksernahrung 4. 220—21. 20/7. Berlin.) Gd.

D. E. Haley und Otto Olson, Uber die Beziehuńg zwischen Kalium und Eisen 
bei der Verbrennung des Zigarrenblaltabaks. Aus Verss. iiber dic Verbrennung von m it 
Zigarrenasche u. m it Kaliumcarbonat u. Eisenosyd impragniertem Filtrierpapier
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schlieBen die Vff., daB eine gute Verbrennung von Zigarrenblattabak von der Ggw. 
von Kaliumverbb. abhangt, die wahrend der Verbrennung Kaliumearbonat geben 
u. die katalyt. Wrkg. von Eisen bei diesem ProzeB verstarken. (Science 70 . 17—18. 
5/7. Pensylvania State Coli.) J u n g .

Raoul Lecoą, Die Milcli, ein biologisch im  Gleichgewićht befindliches Nahrungsmittel. 
Hinweis darauf, daB in der Kuhmilch Mineralsalze, Zucker, F e tt u. Yitamine sich in 
streng ausgeglichenen Mengen vorfinden, so daB eine gute Verwcrtung fiir jungę Sauger 
gewahrleistet ist. Wahrscheinlich kónnen Milcharten verschicdener Tiere gleieh gut 
eine Basis fiir die Grundnahrung zu biolog. Ernahrungsverss. abgeben. (Buli. Sciences 
Pharmacol. 36. 342—44. Juni.) G r o s z f e l d .

C. A. Elvehjem, H. Steenbock und E. B. Hart, unter Mitarbeit von A. R.
Kemmerer, Der Einflufi der Didt auf den Kupfergehalt der Milch. Der Kupfergeh. 
der Kuhmilch ist konstant u. zwar ungefahr 0,15 mg pro 1 u. wird dureh Futterung von 
Kupfersulfat nieht beeinfluBt. (Journ. biol. Chemistry 83. 27—34. Juli. Wisconsin, 
Univ.) _ ZlMMERMANN.

Lewis Shere und Gerald L. Hoeft, Sterilisierung von Milchflaschen in  Wasch- 
gerdten vom Einweichlyp. Folgende Versuchsbedingungen kommen fiir solche Gerate 
in Frage: Einw. von 165° F. in 5 Min. oder 195° augenblicklich oder Spiilung m it einer 
Cl2-Lsg. von nicht unter 3,5% wirksamem Cl2. Hinweis auf Notwendigkeit standiger 
Kontrolle der Anlage u. der Bleichfll. (Amor. Journ. publ. Health 19- 747—50. Juli. 
Chicago, 111. Dep. of Health.) Gr o s z f e l d .

Wilfrid Sadler, Cheshire-Kase. I. Mitt. Vorlaufige Untersuchung der Bakterien- 
flora. (Lait 9. 225— 40. — C. 1929. I. 2485.) Gr o s z f e l d .

S. Orla-Jensen, A. D. Orla-Jensen und Wilfried Sadler, Cheshire-Kase.
II. Mitt. Klassifikation einiger isolierter Arten. (Lait 9. 337—44. — C. 1929. I. 
248G.) Gr o s z f e l d .

Elten, Untersuchwngen von Zinnfolie zur Verpackung von Kase. Rindenloser Kasę. 
Die Verfarbungserscheinungen, die haufig an rindenlosem Kase, der in Stanniol ein- 
gewickelt ist, beobaehtet werden, ist auf einen zu hohen Sauregeh. des Kases zuriick- 
zufiihren. Rindenloser Kase wird aus fehlerhaftem Kase dureh Zermahlen u. Schmelzen 
unter Zusatz von organ. Sauren, meistens Citronensaure, hergestellt. Bei Anwendung 
von zuviel Siiure wird Sn aus dem Stanniol herausgelóst u. yon der Kasemasse auf- 
genommen, wodurch eine weiBliehe Farbung entsteht; eine schwarzliche Farbung ist 
dureh mechan. Anhaften des auf der Zinnfolie ungel. zuruckgebliebenen Sb bedingt. 
(Chem. Ztg. 53. 586. 27/7. Breslau.) JUNG.

Elimar JanBen, uber Bestimmungen von ammoniakhaltigen Basen im  Bochen. 
Dureh Titration der Basen im wss. Auszuge m it n. H 2SO,, wurde gefunden, daB die 
Zers. des Rochens an der Luft m it der Zeit ansteigt u. der Geh. an NH3 enthaltenden 
Basen in der H aut u. den benachbarten Teilen am starksten ist. Bei LuftabschluB 
nimmt der Geh. an Basen ab, am starksten in der H aut u. den benachbarten Teilen. 
(Fischwirtschaft 1. 133— 34. Dez. 1925.) G r o s z f e l d .

D. Henville und W. M. Paulley, Farbung ais Nacliweis von Verfalschungen in  
Butter. 10% gefarbte Margarine kónnen in Butter noch erkannt werden, wenn je 
10 ccm Fettprobe, PAc. u. 3%ig. Ammoniak geschuttelt werden. Der ammoniakal. 
E xtrak t wird deutlich gelb gefarbt, wahrend reine Butter keine oder minimale Farbung 
gibt. Da 97— 98% aller gepriiften Margarinesorten einen so extrahierbaren Farb- 
stoff enthalten, 94—95°/0 aller gepriiften Butterproben aber nicht, darf die Rk. ais 
brauchbare Vorpriifung gelten. (Analyst 54 . 413. Juli. Stepney, Stadt. Labor.) R ie t z .

Franz Seidel und Roman Heller, Wien, Haltbarmachen und Entkeimen von 
fliissigen Nahrungsmitteln, wie M ilchu.dgl. (Oe. P. 1 1 2 4 6 6  vom 28/7. 1927, ausg. 
11/3. 1929. — C. 1 9 2 9 .1. 951 [E. P. 294 906].) S c h u t z .

Alfred Zierer, Wien, iibert. von: Gustav Winkler, Herstellung von Yoghurt.
(A. P. 1 7 1 0 1 3 3  vom 18/5. 1927, ausg. 23/4. 1929. Oe. Prior. 9/6. 1926. — C. 19 2 7 .
II. 1771 [E. P. 272 468].) M. F. Mu ller .

Robert K. Cooney und Edgar F. Campbell, Homer, Michigan, V. S t. A., Be-
handlung von Rahm. (Can. P. 2 6 8  9 7 6  vom 25/3. 1926, ausg. 8/3. 1927. — C. 19 2 6 .
I I .  2757 [A. P. 1 599 649].) __________________ S c h u t z .

G. Possetto, L’esamo degli alim enti. Normo e consigli ai commercianti di derra te  alim entari. 
E dito  a cura della Federazione fascista dei commercianti della provincia di torino. 
Torino: Scuola tip . Salesiana 1929. (V II, 242 S.) 16°.
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XVII. Pette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
E. Schwarz, tjber die Herabsetzung der Lósungsmittełverluste in  der ólexlraktions- 

Industrie. Erliiuterung der fiir Verluste in Erage kommenden Umstiinde, namlich Be- 
schaffenheit u. Behandlung der Saat, Apparatur- u. Arbeitsmangel. Dampfdruek- 
tabellen haufig yerwendeter Extraktionsmittel. Beschreibung neuzeitiger Verff. zur 
Wiedergewinnung fliichtiger Losungsmm., z. B. des Verf. der C h o m i n o v a - G. m. 
b. H ., Berlin, desjenigen mittels alcliver Kohle u. mit Siłicagel. (Allg. Ol- u. Eett-Ztg. 26. 
408—11. 422—25. 14/8.) H . H e l l e r .

R. S. Morrell und S. Marks, Das Trocknen der Ole. tlbersieht iiber die wider- 
spruchsvolle Literatur. Gegenwartig seheint man den Mechanismus der Trocknung 
aufzufassen ais Oxydation mit nachfolgender Polymerisation u. Gelatinierung. Um 
die Oxydationsprodd. naher kennen zu lernen, wurde fi-Ebieostearinsaureglycerid unter 
yerschiedenen Bedingungen der Oxydation unterworfen. An der Luft wie im 0 2-Strom 
nahm das Gewicht des krystallin. Esters bis um 23% stetig zu, wobei aldehyd, u. saure 
Prodd. (Nachweis von Valeraldehyd nach BlTTO) abgespalten werden. Ansteigen der 
VZ. auf 413, Sinken der Jodzahl auf 41,4. Wurde auf 100° erwarmt u. 0 2 oder N2 
iiber das Oxydationsprod. geleitet, so tra t  alsbald Gelbfarbung ein u. das Gewicht 
ging rasch zuriick bis auf 8%  Mehrbetrag gegen das Ausgangsgewicht. Das Oxydations- 
prod. gibt ausgesprochene Peroxydrk., das entoxydierte Prod. nicht mehr, sondern 
reduziert F e h l INGs Lsg., war 1. in Alkalien u. hatte Jodzahl 38. — Auch das krystallin. 
Na-Salz der Saure wird an der Luft gelb. — Vollstandiger yerlauft die Oxydation in 
CC14- oder in Bzl.-Lsg. Das reine Oxydationsprod. ist (vgl. Vers.-Teil) zweifellos ein 
doppeltes Peroxyd (I). Das allmahliehe Steigen der SZ. der Vcrb. bis auf 51 in 16 Tagen 
deutet auf Umłagerung in die entsprechende Hydroxylverb., dereń Vorhandensein 
nach der Methode yon P e t e r s o n  u. W e s t  (C. 1928 .1. 386) bestatigt werden konnte (H ). 
Das Vorhandensein der Doppelbindung wird bestatigt durch Bldg. einer Piperidin- 
additionsverb. — Mit Eg. gekocht, yerliert das Oxydationsprod. 6 Moll. W . u. geht 
in kórnig werdendes Gel iiber, das m it p-Nilrophenylhydrazin reagiert. Bldg. der 
Gruppierung XC. C—Y ? — Nach der Methode von H a l l e r  konnte der poly-

merisiertc Peroxydioxymethylester u. ein Peroxyoxymetlioxymethylester dargestellt 
werden. Die Polymerisation des Gels ist also intramolekularer Natur. — AuBer dem 
gelartigen Oxydationsprod. I wurde aus der CCl4-Lsg. noch ein 1. Oxydationsprod. 
mittels PAe. isoliert. Bei der Methylierung liefert es ahnliche Prodd. wie I, die aber 
keine Peroxydrk. geben u. einfacheren Charakters sind. Doch nimmt das 1. Oxydations- 
prod. allmahlich die Eigg. yon I  an. I sowohl wie das 1. Prod. haben, wie die Jodzahl 
zeigt, noch den von der dritten, maskierten Doppelbindung herriihrenden ungesatt. 
Charakter.

CH3(CH2)3CH—CH—C H =C H —CH—CH(CH2)7COO.Glyc.
' ó— ó * ó— ó 1

Y  

-C O -C H -O H  -<—  >- I I
OH OH

V e r s u c h e .  Primares Oxydalionsprod. aus P-Elaeostearinsdureglycerid (I), 
(ClsH 29Oe)3C3H5, aus dem Glycerid durch Oxydation in CC14- oder in Bzl.-Lsg., VZ. 274 
bis 316, Jodzahl 47 (3/4 Stde.) 83— 94 (24 Stdn.), SZ. 2,6, bis auf 51 ansteigend in Ggw. 
von Bzl. u. A. Peroxydzahl (nach F a h r iON) 4,5— 4,9. — Rk.-Prod. aus I  u. Piperidin. 
(CiaH^Oj^-GjHs.SCjHuN, durch Lsg. v o n I in Piperidin, Vcrdiinnen m it W. u. Fallung 
mittels Saure. Ais Spaltprod. t r i t t  Valeraldehyd auf. Kressgefarbte, schwammigo 
Kómer; wenig 1. in Bzl., Jodzahl 86. — Dioxyperoxyd des fi-Elacoslearinsaure- 
glycerids (II), aus I in Ggw. von Bzl. u. A. Vóllig unl. in A., unl. in Bzl., CC14, Aceton 
u. Athylacetat. Gibt m it ather. Lsg. von FeCl3 Braunfarbung. Im  Vakuum bei 102° 
plotzliche Zers. Gibt keine Peroxydrk., reduziert F e h l i n Gs Lsg. — Dehydralations- 
prod. von I : Durch Kochen yon I in 20-facher Menge Eg., Verdiinnen in gleicher Menge
A. u. Zusatz von etwas W. Kórniges Gel, VZ. 340, ohne Peroxydrk., reduziert F e h - 
LINGs Lsg. schwer. Mit p-Nilrophenylhydrazin Ol. — Oxydalionsprod. aus fi-Elaeo- 
slearinsduremethylester, Ci8H 290 6(CH3), aus I mittels Methanolyse naeh H a l l e r , 
dann Dest. bei 18 mm bis 280°. VZ. 315, Jodzahl 97, unl. in PAe. — Peroxyoxy-
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mcthox;j-f}-e.laeostearinsaureinelhylesicr, C,8H 28Oe(CH3)2, aus II durch Methylierung 
naeh H a l l e r , VZ. 297, Jodzahl 94—95, 1. in PAe. — l. Oxydationsprodukt des fi-elaeo- 
stearinsaureglycerids. Entsteht neben I bei der Oxydation in CCl,-Lsg. Gelbes Gel, 
VZ. 305, kein Peroxydwcrt, SZ. 30—46. Geht allmahlieh in I iiber. (Journ. Oil Colour 
Chemists’ Assoc. 12. 183—206. Juli.) H . H e l l e r .

B. Scheifele, Eine einheitliclie Tlieorie des Trocknungsvorganges und der Warme-
polymerisation fetler Ole. Aus der Wirkungsweise der naeh Zahl u. Lage wichtigen 
Doppelbindungen bei trocknenden Ólen wird eine Theorie aufgestellt, die alle bisher 
beobachteten Erscheinungen des Trockenvorganges u. der Warmepolymerisation 
erklart u. fiir weitere Forschung Anhaltspunkte liefert. Doppelbindungen werden ais 
Ausgangspunkte fiir elektr. Kraftfelder erklart u. dementspreehend wird die Zahl 
der Kraftzentren fiir Holzól, Leinol, Molinol u. Mandelól festgelegt. Ausgchend von 
diesen anziehenden Kraften werden die Eigg. der einzelnen Ole u. ihr Vcrh. gegen 
Wanno dargestellt. Litcraturiibersicht. (Ztschr. angew. Chem. 42. 787—90. 27/7. 
Heidelberg.) K o n ig .

S. R. Trotman, Neuzeitige Emulgator en. Einige industrielle Anwendungsbeispiele. 
Weitere Beispiele fiir techn. wichtige Emulsionen u. ihre Herst. „Synthet. Sahne“ 
ist eine Emulsion von Butter in einer Lsg. von Trockenmilch. Kurze Darst. der Bi- 
chromatbleiche von Olen, der Laugcnraffination von Cottonól, des Fettlickerns, der 
Gerbung, desinfizierender Emulsionen, der Schaumfeuerldscher (Patentiibersicht), 
sowie der Verwendung von Emulsionen in der Flotationstechnik. (Chem. Trade Journ. 
85. 77—78. 105—06. 26/7.) H . H e l l e r .

F. P ollm ann, Gehallsbestimmung und Olgualit&t in  ausgebrauchten Bleicherden. 
Bleicherde sowohl wie -kohle adsorbieren aus Benzinlsg. wesentlich mehr Ol ais aus 
A.-Lsg. Hicrin liegt die Schwierigkeit einer exakten Geh.-Bcst. olhaltiger Bleicherden. 
Das rein mechan. aufgenommcne, vom Vf. „Oberfldclienól“ genannte Oląuantum laSt 
sich leicht m it PAe., techn. m it Benzin, extrahieren. Extraktion des Restgeh. ist nur 
m it A., u. auch dann nieht quantitativ  móglich, techn. jedenfalls unrentabel. Im 
Handel solltc deshalb zur Analyse das im GroBen verwendete Losungsm. vcrwendet 
werden. Durchtropfextraktionsapp. empfehlcnswert, naeh 4 Stdn. neues Verreiben. 
Polemik gegen CRONER (C. 1925. II. 1639). — Wenn die gebrauchte Bleicherde schonend 
behandelt u. richtig extrahiert wird, lassen sich aus ihr sehr helle, heli vcrseifbare 
Ole wiedergewinnen. (Scifcnsieder-Ztg. 56. 296— 97. 305—06. 22/8. Fridingen, Chem. 
Fabrik.) H. H e l l e r .

Bruno Hassel, Verwerlmu;s7noglichkeit der Corozo-Nup. Die in Mittelamerika 
heim. Acrocomia sclerocarpa triigt pflaumengroBe Friichte von je ca. 16 g Gewicht, 
dereń Kerngewicht ca. 2 g betragt =  ca. 13% vom Rohgewicht. Die sehr harte Schale 
triigt ca. 6%  fiberartiger Fasern, die vor dem Brechen entfernt werden miissen. Dio 
F rucht enthalt 5—6%  W. Benzinextraktion liefert 59,6% eines dem Cocosól ahnlichen 
Fettes, das zwischen 24 u. 25° dickfl. wird. Die Riickstande sollen dem Cocosmehl 
gleichwertig u. ais Futterm ittcl verwendbar sein. Die Schalen sind prakt. ólfrei. Sio 
lassen sich zu Holzkohlen verarbciten. (Seifensieder-Ztg. 56. 287—88. 15/8.) H. H e l l .

E. I. van Itallie, Die Rhodanzahl von Strophantusól und von Olen der Chaulmoogra- 
gruppe. In  2 Proben Ol aus Strophantussaat wurden die Kennzahlen D. 0,9270; 0,9254, 
nD25 =  1,4701; 1,4692; SZ. 19,0; 18,2, VZ. 193,5; 192,8, JZ. (WlJS) 95,1; 88,9, Rhodan
zahl 67,4; 66,0 erm ittelt u. aus letzteren berechnet: Gesatt. Sauren 25,2; 26,6, Olsaurc 
44,3; 48,1, Linolsaurc 30,5; 25,3%. Chaulmoograol ergab JZ. 100,6, Rh.Z. 99,1, Hydno- 
carpusol 95,7 bzw. 94,8, Gorliól (von Oncoba echinata) 93,4 bzw. 93,3. Letzteres Ol 
wurde aus den Samcn in Ausbeute von etwa 50% erhalten; es zeigte ferner F. etwa 
40°, nu40 =  1,4722, opt. Drehung +49,02°, VZ. 200,4, SZ. 5,6. (Pharmac. Weekbl. 6 6 . 
677—83. 10/8. Amsterdam, Lab. v. Artsenijbereidkunde.) GROSZFELD.

C. Kimmel & Co., Die Extraklion des Orujos mit Schwefelkohlenstoff. Die von
BOHLE beschriebene Extraktionsanlagc (C. 1929. I .  2488) wird ais unzweckmaBig 
bezeichnet. (Chem. Ztg. 53. 528. 6/7. Hamburg.) J u n g .

H. I. Waterman und M. J. van Tussenbroek, Einflup des Erhilzens auf die 
Farbę ton Sojaol und Umsetzungen bei 180—2250 unter dem Einflup von Nickel auf 
Tragern. Bei Verss. iiber Einw. der Temp. in Luft u. Vakuum nahmen Farbę u. Viscositat 
zu, wahrend JZ. prakt. unverandert blieb. Bei Erhitzen m it Ni auf Infusorienerde 
fiir 5 Stdn. wurden Viscositat u. Refraktion bedeutend erlioht, die JZ. erniedrigt, 
dagegen die Rhodanzahl nur wenig beeinfluBt. Mit Infusorienerde allein wurden nur 
geringe Anderungen beobachtet. Ni wirkt also ebenso wie bei der Fetthartung augen-
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scheinlich aktivierend auf derartige Umsetzungen. (Chem. Weekbl. 26. 410—13. 10/8. 
Delft, Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

C. D. V. Georgi, Chemische Forschungen iiber Cocosniisse und Olpalme. Kurze 
Ausfiihrungen iiber Zus. der Friiehte der Cocos- u. Olpalme u. Moglichkeiten, durch 
chem. Forschungen Fortschritte in der Verwertung bzw. Nutzbarmachung derselben 
zu erreichen. (Malayan agricult. Journ. 17. 127—39. Mai.) Gr o s z f e l d .

— , Holzbl. Nachdem in Florida die Frage des Anbaues des Ilolzolb&umes bereits 
iiber das Versuchsstadium hinaus u. das aus den ersten Plantagen gewonnenc Ol ais 
ausgezeichnet erkannt worden ist, werden auch in den engl. Kolonien ausgedehnte 
Anbauverss. m it Aleurites fordii u. montana unternommen. (Ind. Chemist eliem. 
Manufacturer 5. 249—50. Juni.) S ie b e r t .

Walter F. Baughman, George S. Jamieson und R. S. Mc Kinney, Amerika- 
nisches Renntierfe.lt. Die Befunde von T is ts c h e n k o  (Ztschr. angewT. Chem. 1900. 
167) konnten nicht bestatigt werden. Allerdings stammte das von den Vff. untersuchte 
F ett nur von 2 Tieren. Einfliisse der Nahrung wurden nicht berucksiclitigt. Ver- 
schiedenc Kórperteile lieferten F e tt m it unterschiedliclien Kennzahlen, dereń Grcnzen 
wie folgt gefunden wurden: F. im Mittel 46°, D.102. 0,8981—93, nD60 =  1,4510, SZ. 
2,0—3,7, VZ. 197,3—199,2, Unverseifbares 0,4%, Jodzahl (Hanus) 33,7—39,4, Acetyl- 
zahl 5—8, Polenskezahl 0,4—0,5, REICHERT-MEISSL-Zalil 0; 54—60% gesiitt., 35 
bis 41°/0 ungesatt. Siiuren (mit Jodzahl 90). SZ. u. Acetylzalil sind auf leichte Zers. 
des Rohmaterials zuriickzufuhren. — Trennung der Fettsśiuren nach der von den Vff. 
iiblicherweise benutzten Methode. Danach Zus. des Fettes: Glyceride der Olsaiire 
36,8%> der Myristinsaure 6,7%. der Palmitinsanre 35,0%, der Stearinsdure 20,5%, 
der Arachinsaure 0,7°/o, Unverseifbares 0,4%- — Das F ett ahnelt also dem Rindcrtalg, 
zeichnet sich aber durch seinen Geh. an Arachin- u. Myristinsaure aus. (Oil F at Ind. 6 . 
Nr. 8. 11—12. Aug.) ” H. H e l l e r .

O. Neynaber, Dcutscher Lebertran. Allgemcine Kennzeichnung der Gewinnung 
u. Verwendung des Lebcrtrans. Die ersten, von Deutschland ausgehendcn Verss. 
zur GewTinnung hochwertigen Medizinallebcrtrans machte der Geestemunder Recder
F. A l b . P u s t . Deutscher Lebertran stammt fast aussehlieBlich vom Kabeljau (Gadus 
morrhua). Darst. u. Verwendung, u. a. zur Viehzucht, des Vitamingeh. zufolge. (Fiseh- 
wirtschaft 3 . 140—41. 156—58. 1927. Wesermiinde.) H . H e l l e r .

Gilbert-F. Pouchon, Die Margarine. An Hand von Abbildungen der Maschinen
u. Anlagen wird der Hcrstellungsgang der Margarine gescliildert. (La Naturę 1929.
II. 62—68. 15/7.) G r o s z f e l d .

— , Die mexikanische Candelillawaćhsinduslrie. Vork., Gewinnung, Raffination 
u. Extraktion des Wachses sind beschrieben, sowie Mittcilungen iiber Produktions- 
kosten u. Ausfuhrzahlen von 1923 bis 1927 gemacht. (Oil Colour Trades Journ. 76. 
428—29. 9/8.) H . H e l l e r .

— , Baumwollwachs. Dieses Wachs bildet den diinnen, wasserabstoBenden t)berzug 
der Fasern. Analyse von Texas-Baumwolle: W. 8,02%, F e tt 3,99%, Cellulose 86,91%, 
CaC03 0,15%, NaCl 0,02%, K 2C03 0,50%, KC1 0,09%, K 2SO,t 0,10%, Ca-Phosphat
0,09%, Fe-Oxyd 0,04%, Mg-Phosphat 0,09%. E rst die vom Wachs befreite Faser 
ist reine Cellidose. Durchschnittsanalyse des Wachses: F. 80°, D. 0,98—1,0, SZ. ca. 25, 
VZ. 60—70, Acetylzahl 83— 84, Jodzahl 20—27, Unverseifbares 57—68% , Aeetyl- 
zahl des Unverseifbaren 115— 124. — Literaturubersieht iiber die Loslichkeitsverhaltnisse 
dieses Wachses, das der Verarbeitung der Baumwolle viel Schwierigkeiten bereitet, 
sowohl beim Spinnen, Appretiercn, Bleichen, wie namentlich auch bei der Verwendung 
der Baumwolle zu Kerzendochten. Referat einiger Patente zu seiner Entfernung. 
(Oil Colour Trades Journ. 76. 187— 89. 19/7.) H . H e l l e r .

F. Wittka und Muscari Tomajoli, Untersuchung iiber das Verhalten von hydriertem 
Fett und von Talg beim Ranzigwerden der Seifen. Vff. haben das Verh. von tier. Talg, chines. 
Pflanzentalg u. hydriertem Tran (Markę Stearol) in verseiftem Zustand miteinander 
verglichen, u. zwar verseiften sie in einer Versuchsreihe die genannten Fette allein, 
in einer anderen zusammen m it Coeosfett, ErdnuBol u. Harz. Die Seifen teilten sie 
in 3 Teile, wovon sie einen Teil im Dunkeln aufbewahrten, einen zweiten dem Sonnen- 
licht aussetzten u. den dritten ebenfalls dem Sonnenlicht aussetzten, nachdem die 
Seife zuvor m it einer Lsg. von 0,25 g CuSO., in 11 W. besprengt worden war. Es zeigte 
sich in allen Fiillen, daB die mit tier. Talg u. m it Pflanzentalg hergestellten Seifen im 
Sonnenlicht ihre Farbę starker veranderten, ais die m it hydriertem Tran hergestellten. 
Wahrend die ersteren unter dem EinfluB des Metallkatalysators braun, rotlich oder
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grau wurden, ging boi den letzteren die Verfarbung nielit W’eiter ais bis cremefarben, 
u. in einem Falle bis strohgelb. (Ind. Olii minerali Grass i 9. 89—90. 30/7. Brescia, 
A.-G. Stearol.) W e i s s .

Arthur Lewinson, Die Riechstoffe fiir Seifen. Bei der Verwendung von Riech- 
stoffen in Seifen konnen diese, je nach ihrer Rk.-Fahigkeit, durch den EinfluB des 
Lichtes, der Warme, durch freies Alkali oder Siiure starkę Yeranderungen erfahren, 
die Geruch u. Farbę der Seife nachteilig beeinflussen konnen. Es werden systemat. 
Vertreter der einzelnen Korperklassen u. die bei diesen mógliehen Rkk. durch Oxy- 
dation, Isomerisation, Dehydratation, Polymerisation, Verseifung etc. besprochen u. 
auf die W ichtigkeit der Kenntnis der Rk.-Fahigkeit der yerwendeten Riechstoffe fiir 
den Parfiimeur hingeweisen. (Parfumerie mod. 22. 431—37. 479—87. Juli.) E l l m e r .

J. Davidsohn, Uber Orundseifen und vollkommene Terseifung. Grundseife hiilt 
sich nie, wenn der Geh. an unverseiftem Neutralfett wesentlich mehr ais 0,1% betragt. 
Kontrolle wichtig. Ferner miissen Grundseifen unbedingt geniigend, allennindestens
0,03 bis zu 0,1%, freies Alkali enthalten. Da durch C02-Geh. der Luft sowohl wie 
durch das meist saure Parfiim Alkali gebunden wird, so ist auf kraftige Abriehtung 
der Grundseife W crt zu legen. (Seifensieder-Ztg. 56. 293—94. 303—05. 22/8. Berlin- 
Schoneberg.) H . H e l l e r .

— , Teztilseifen. H artę Seifen, Seifen zur Reinigung von Garnen, Spinnereiseifen,
Seifen fiir Baumwoll- u. Leinenwaren, sowie fiir Seidenwiiseherei sind nach Zus., Herst. 
u. Eigg. beschrieben, Analysen u. Anforderungen der Verbraucher mitgeteilt, ferner 
seifenteehn. Angaben iiber Oleine, Wollfett, W alkfett u. geeignete Fettmischungen 
gegeben. (Oil Colour Trades Journ. 75. 1924—28. 14/6.) H. H e l l e r .

D. F. Cranor, Stearinsaure. Herstellung, Handel und Anwendung. Die Handels-
marken, ein-, zwei- u. dreimal gepreBtes „Stearin", seine Herst. u. die von der Kautscbuk- 
industrie gestellten (Jualitatsanforderungen sind kurz beschrieben. Unter diesen sind 
wichtig SZ., F. u. Hanus-Jodzahl, nicht die Farbę. Stearinsaure dient nicht vorzugs- 
weise ais Weichhaltungsmittel, sondern ais Beschleuniger der Vulkanisation in Ver- 
bindung m it anderen Stoffcn. 30% der nordamerikan. Stearinsaureproduktion gehen 
in die Kautschukindustrie. (Chem. Trade Journ. 85. 171—72. 23/8. New York, Binney
& Smith Co.) H . H e l l e r .

E. L. Lederer, Beitrdge zur physikalischen Chemie der Fellsduren. 1 . Angriffs- 
vermógen von Fettsduren auf Metalle. Cu- u. ^li-Platten von je 200 mm Lange, 80 mm 
Breite u. 5 mm Dicke wurden 1024 Stdn. in einem unter 12 a t betriebenen Autoldaven 
gehalten, in dem ErdnuBfettsauren mittcls ZnO u. Zn-Staub gespalten wurden. Das 
Angriffsyermógen betrug in g pro Quadratmeter/Stde. fur Cu 0,009, fiir Al 0,042. 
N i  zeigte gegeniiber techn. Stearinsaure bei 190° ein Angriffsvermógen von 0,62. Dem 
Volumen nach ist die Korrosion bei Al jedoch 15%-mal so groB wie boi Cu. — 2. Einflufi 
des sichtbaren und ultraviohtten Lichts auf die Farbę von metallhaltigen Fettsduren. Mit
0,00 004 bis 0,04% Mn, Zn, A l, Fe, Cu u. N i in Form ihrer Stearate versetzte Gemische 
aus 2 Teilen techn. Stearin- u. 1 Teil Olsiiure wurden 8 Stdn. intensiver Bestrahlung 
durch Sonnenlicht u. 2 Stdn. der Bestrahlung durch kiinstliche Hóhensonne aus- 
gesetzt. Die Farbę wurde prakt. nicht Ycriindert. Lediglich bei den hóchsten, techn. 
nicht mehr vorkommcnden Konzz. von Fe u. Cu traten  Veranderungen ein: bei Fe 
Nachdunkeln, bei Cu Aufhellung. (Seifensieder-Ztg. 56. 278—79. 8/ 8. Hamburg.) H. H e.

Richard Ehrenstein, Uber die Yerwendungsmóglichkeiten des Wollfettes. Bericht 
uber Verss., dem Wollfett in verschiedene Zweige von Industrie, Technik u. 
Handwerk Eingang zu verschaffen. Viele gute Anfangserfolge ermutigen, das Woll
fe tt weiterhin auf seine Verwendbarkeit zu priifen, beispielsweise zu versuchen, die 
bei der Neutralisation gebildeten Seifen im F ett zu belassen u. das Prod. ais Sehmier- 
mittel zu yerwenden. (Seifensieder-Ztg. 56. 297—98. 22/8. Hamburg.) H. H e l l e r .

R. Wilhelmi, Eine Ubersicht uber die technisch wichtigen, hydrotropen Yerbindungen. 
Vf. gibt, z. T. an Hand der Patentliteratur, einen Uberblick iiber die bisherige Entw. 
der Technik synthet. darstellbarer, wohldefinierbarer hydrotroper Verbb. Aus Algen, 
Huminsauren, osydierten Paraffin-KW-stoffen, Harzen, Leim, Sulfitablaugen usw. 
hergestellte hydrotrope Verbb. sowie Tiirkischrotole u. dgl. sulfonierte Prodd. werden 
nicht besprochen. (Chem. Umschau Fette, Ole, Waohse, Harze 36. 198—203. 213—18. 
Juni. Miinchen.) RlEZT.

I. I. A. Wijs, Uber die Bestimmung der Jodzahl. Sc h m id T-N i e l s e n . (Verglei- 
chende Unterss., Kristiania 1923) u. W e i s e r  u . D o n a t h  (Ind. Olii minerali Grassi 
[1 9 1 4 ]. Heft 28. 65) behaupten, daB die WlJSsche Jodzahl unexakte Resultate
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liefert. Vf. beweist, daB bei ScHM IDT-NlELSEN ungenaue Vers.-Bedingungen vor- 
lagen, u. daB W e i s e r  u. D o n a t h  m it einer Lsg. arbeiteten, die durch einen, inzwischen 
eliminierten, Druckfehler im LEWKOWITSCH z u  wenig Jod enthiolt. Eine genaue An- 
weisung zur Herst. u. Anwendung der WlJSschen Lsg. wird gegeben. (Ind. Olii minerali 
Grassi 9. 90—91. 30/7.) W eiss.

Heinrich Fincke, Gewichtsanalytische Fettbestimmung im  Betriebslaboratorium. 
Vf. umgrenzt chem. u. histolog. die Begriffe „F e tt“ u. „A .-Extrakt“ u. fordert fiir 
die betreffenden Best.-Methoden, daB Feinheitsgrad des Extraktionsgutes, Losungsm. 
u. Extraktionsdauer so aufeinander abgestimmt werden miissen, daB mógliehst wenig 
Stoffe extrahiert werden, die nicht auch betriebsmiiBig ais ,,F e tt“ gewonnen u. an- 
gesehen werden kónnen. Den REWALDschen Vorschlag (C. 1929. I. 1166), Lipoide 
insgesamt zum F ett zu rechnen , le h n t er ab. Die v erseh iedenen  Fettbest.-Verff. werden 
dann krit. besprochen u. iibersichtlich u. gruppenweise in einer Tabelle geordnet, 
skizziert u. bewertet. D ieFettbest. in Zentrifugenróhrchen (,,Sehleuderverf.“ ) besclireibt 
Vf. besonders e ingehend, da er sie fiir Betriebszwecke ais auBerst brauchbar gefunden 
hat u. zur NachprUfung empfehlen kann. AuBer fiir Olsaaten eignet sich das Schleuder- 
verf. sogar fiir K uhbutter, dereń W. durch Zugabe von entwassertem Na2SO,, gebunden 
wird. Unbrauehbar ist es dagegen fiir Milch u. Milchdauerwaren (Milchpulver, 
-bonbons, kondensierte Milch u. dgl.), bei denen das GoTTLIEB-ROESEsche Verf. die 
iibrigen iibertrifft. — Fiir die Wagung des A .-Extraktes sind Kólbchen m it flaehen 
Wanden, die zum leichteren Ausstrómen der Losungsm.-Dampfe liorizontal gelegt 
werden kónnen, zweekmaBiger ais gewóhnliche Rundkolben. (Kazett 1929. Nr. 19 
u. 21. Juli/August. Koln. 8 Seiten. Sep.) R i e t z .

W. Normann, Die Natronverseifungszahl. Vf. empfiehlt, VZ. u. SZ. auf der Basis 
von Na (ais „Natron-VZ. bzw. -SZ.“ ) zu berechnen, da dio Na-Aquivalente fiir den 
Seifensieder, Fettraffineur usw. aufschluBreicher sind. E r gibt eine Anzahl solcher 
aus den bisherigen VZ.- u. SZ.-Werten umgerechneter Zahlen an u. b ittet, seine An
regung in Chemikerkalendern, in den „Einheitsmethoden“ usw. zu berucksichtigen. 
(Chem. Umsehau Fette, Ole, Wachse, Harze 36 . 197— 98. 3/7.) R ie t z .

T. H. Cooke, Die Kreissche Beaktion ais Verfahren zum Nachweis der beginnenden
Ranzigkeit in Kakaobutlcr. Die R k . yersagte bei den meisten Kakaobutterproben, 
die m it ultraviolettem Licht bestrahlt waren u. sich durch Geschmack u. Geruch ais 
ranzig erwiesen. (Analyst 54. 411— 13. Juli.) R i e t z .

Sidney Musher und Carl E. Willoughby, Untersuchungsmethode fiir Olivenol. II. 
(I. vgl. C. 1929. I. 1064.) Fortsetzung friiherer Unterss. mittels der Hg-Quarzlanpe 
u. Comingfilter. Es bestatigt sich der bekannte Unterschied in der Fluorescenz von 
Jungfern- u. von raffinierten Olen. Diese fluorescieren auffallend blauviolett, jene gelb 
bis kress. Bis zu 5%  Raffinat in Jungfernól sind durch dio Fluorescenzanalyse noch 
nachweisbar. Die Rk. beruht wahrscheinlich auf einer Veranderung des Chlorophylls 
durch den RaffinationsprozeB, denn alle raffinierten Ole (Cotton-, ErdnuB-, Sesamól) 
fluorescieren unter der Lampe ebenso wie raffiniertes 01ivenól. Auf 300° erhitztes 
Jungfernól andererseits nimmt ebenfalls blaue Fluorescenz an. (Oil F a t Ind. 6 . Nr. 8.
15—16. Aug. Baltimore, Md., The Pompeian Corp.) H. H e l l e r .

Deutsche Fettanalysen-Kommission (Wizoff), Untersuchung der Wachsarten 
und 1V aelisprodukte. (Nachłrag zum Bericht iiber die Marztagung.) Dio Kommission 
stellt den Entwurf fiir den Abschnitt „Waclisunters.“ in der Neuauflage der „Ein- 
heitlichen Untersucliungsmethoden fiir die Fettindustrio“ zur Diskussion. (Chem. 
Umsehau Fette, Ole, Wachse, Harze 36. 203—08. Juni.) R i e t z .

— , Entwurf von Einheitsmethoden zur TJntersuchung der sogenannten 72°/0ig. Seifen. 
(Auf Yeranlassung des Syndikats der Seifenfabrikanten in Marseille.) Definition 
der Seife, Vorpriifung, Entnahme der Analysenproben, Best.-Methoden fiir W., Fett- 
siiuren, Gesamtalkali, freies Alkali, Chloride, Glycerin, Harze u. Fremdstoffc werden 
ausfiihrlich beschricben. Schema eines Attestes. (Ann. Falsifications 22. 325—-33. 
Juni.) R i e t z .

A. Riebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle, Iteinigen von Camauba- 
wachs oder anderen pflanzlichen Wachsen durch Behandlung der Lsgg. derselben mit 
einem Entfarbungsmittel. (Belg. P. 351366 vom 16/5.1928, Auszug veróff. 7/11.
1928. D. Prior. 24/11. 1927.) M. F. Mu l le r .

Henkel & Co. G. m. b. H., Dusseldorf-Holthausen, Fliissige, nicht gelatinierende 
Seife. Man yerhiitet das Gelatinieren der Seife, indem man ihr Ammoniumthiosulfat
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trocken oder in Lsg. zufiigt. Man kann der Seife auch Gemische von Salzen ein- 
verleiben, durch dereń gegenseitige Wrkg. (NH4)2S20 3 gebildet wird. (E. P. 3 0 1  020  
vom 30/10. 1928, Auszug veróff. 16/1. 1929. D. Prior. 23/11. 1927.) E ng er o ff .

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

L. Stoli, Der Temperalureinflu/3 auf die Festigkeit von Geweben. Ein Cordgarn 
12/3/3 m it einem Gewicht von ca. 24,5 g pro 100 m wurde in einem Glaszylinder im 
Dampf versehiedener Fil. auf Tempp. von 60 bis 220° erwarmt. Nach 2, 4, 6 u. 8 Stdn. 
Erhitzung wurden Festigkeit u. Dehnung gemcssen. Beide nahmen m it steigender 
Temp. ab. Selbst kurzo Erhitzungszeiten vermindern die Festigkeit. Bis 110° ist ihre 
Abnahme nur gering (ca. 5%), erreicht aber bei 140—150° bereits 15%. Mit der Er- 
hitzungsdauer fallen Festigkeit u. Dehnung langsam ab. (Gummi-Ztg. 4 3 . 2218—21. 
28/6.) K r o e p e l in .

James staple, Priifung von Schutzmitteln fiir animalische Fasern. Vf. schildert 
die Priifung von Schutzmitteln gegen die schiidigende Wrkg. von Alkali auf die tier. 
Faser durch Vergleichsverss. m it Wolle durch Behandlung m it Alkali m it u. ohne 
Schutzstoffe. (Textile Colorist 51 . 473—74. Juli.) B r a u n s .

Franz WeiC, Die Theorie der Baumwollappretur. Nach Bespreehung der Arbeiten 
von P. v. W e im a r n  (C. 1 9 2 2 . I. 189) uber die Einw. von Neutralsalzlsgg. auf Cellu
lose, behandelt Vf. den Seidenfinish von Baumwollwaren, der wcder wasch- noch 
bugelecht ist, da es sich hicrbei nur um ein mechan. Rillen der Ware handelt. Biigel- 
u. wascheeht laBt sich der Finish machen durch Anwendung hohen Druckes u. hoher 
Temp. Durch das Verdampfen des W. wird die Neutralsalzlsg. konzentriert, wodurch 
dio Cellulose piast, wird oder sogar oberflachlich gel. w ird ' u. wieder in den festen 
Zustand ubergeht, wobei der Glanz fixiert wird. Dafiir spricht weiter die Tatsache, 
daB gefinishte Ware einen Farbstoff schwerer aufnimmt ais ungefinishte, weil die 
Poren durch die gel. oder piast. Cellulose verkittet werden. Darauf beruht auch die 
Erzeugung von Mustern m it li. Gauffrierwalzen. Auch die sogenannte Schwielenbldg. 
ist auf ein Plastischwerden der Baumwolle zuriickzufuhren u. ist infolgedessen nur 
schwer aus der Ware wieder zu entfernen. (Ztschr. ges. Textilind. 32 . 543—45. 
559—60. 17/7.) B r a u n s .

Esther C. Peterson, Die Sleifigkeit von Fabrikaten, die mit verschiedenen Starken 
und Starkemischungen erzeugt wird. Nach Schilderung der Gewinnung von Starkę, 
Beschreibung der Kartoffel-, Weizen-, Roggen- u. Reisstśirke, wird die Vorbereitung 
des Materials, das Schlichten u. der EinfluB der Erhitzungsdauer auf die Starkekraft 
der Starken bcsprochen. (Textile Colorist 51. 448—52. Juli.) B r a u n s .

J . F. Tefler, Wolle ais Materiał fu r  Kleidung. Yf. vergleicht die DD. der ver- 
schiedenen Textilfasern, ihre Feuchtigkeitsaufnalime u. -abgabefahigkeit u. ihre 
Festigkeitsabnahme durch Bewitterung. Von allen untersuchten Fasern gab die 
Wolle die gunstigsten Resultate. (Textile Colorist 51 . 472—73. Juli.) B r a u n s .

Roger Martin, Die praktische Lósung der Probleme der Ventilation, der Luft- 
befeuchlung, der Luftemeueruru/ und der Trocknung. Vf. stellt m it Hilfe von Diagrammen 
eine Formel auf, naeh der man die fiir die Ventilation, die Luftbefeuehtung, die Luft- 
erneuerung u. dic Trocknung maBgebenden Faktorcn bercclinen kann. (Le Papier 32.
499—505. 15/5.) B r a u n s .

A. G. Rendall, Das Messen der Verdampfung. Die drei Faktoren, die die Ver- 
dampfung becinflussen, sind: der Feuehtigkeitsgeh. der Luft, die Temp. u. die Luft- 
bewegung. Vf. beschreibt einen App., m it dem man, ohne die einzelnen Faktoren 
bestimmen zu miissen, die Verdampfung oder die Trocknungskapazitat der Luft messen 
kann. (Le Papier 32. 641—43. 15/6.) B r a u n s .

G. H. Lafontaine, Harz-Wachsleim. Naeh einem Vergleich der physikal. u. 
chem. Eigg. von Harz u. Wachs werden die Vorteile geschildert, die das Leimen des 
Papieres m it Iiarz-Wachsemulsionen, die ais BENNET-Leim im Handel sind, m it sich 
bringt. (Pulp Paper Magazine Canada 27 . 970. 27/6.) B r a u n s .

Fritz Hoyer, Verschiedene Fdrbmig der beiden Papierseiten. Bei farbigen und 
niianoierten Papieren ist die Oberseite meist dunkler gefiirbt ais die Unter- oder Sieb- 
seite m it Ausnahme von solchen Papieren, die m it sehr groBen Mengen Erdfarben 
gefiirbt sind, welehe sich wie Fiillstoffc verhalten u. sich auf der Siebseite absetzen.
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Zweiśeitigkeit in der Farbung ist abhangig von Art u. Mahlung der Faser, Leimung des 
Stoffes, Art des verwendeten Farbstoffes, Arbeit der Papiermaschine, Satinage, Dicke 
des Papiers. Bei ungeleimtem Papier Farbstoffverbraueh gróBer fiir denselben Farb- 
ton ais bei geleimten Papieren. Geleimte Papiere sind an der Oberseite hoher gefarbt, un- 
geleimte Papiere sind an der Siebseite starker gefarbt. Stiirkeres Satinieren bewirkt Nach- 
dunkeln des Farbtons. Dureh Yerwendung des geeigneten Farbstoffes bei den ver- 
sehiedenen Papieren u. maschinentechn. VorsichtsmaBregeln kann man die Versehieden- 
heit in der Farbung rermindern. (Ćechoslovak. Papier-Ztg. 9. No. 30. 1—3. 27/7.) H a .

A. Lambrette, Neue Verwendungsztvecke fiir Papierrohsloffe durcli Mctailiiberzug 
ton Papier mdclii. Es wird das Metallisieren von Gegcnstiindon naeh dem Spritz- 
verf. von SCHOOP (C. 1 9 2 8 .1. 254) besproehen. (Papeterie 51 . 662—65. 25/6.) B r a u n s .

Bennett Preble, Die Eignung ton Eucalyptus fiir die Papierindustrie. Nach Be- 
spreehung des Vork. u. der verschiedenen Arten von Eucalyptus u. der bisherigen 
Arbeiten iiber die Gewinnung von Zellstoff aus Eucalyptus, werden Kochverss. m it 
den drei in Kalifornien vcrbreitetsten Eucalyptusarten, Eucalyptus globulus, E. coryno- 
ealyx u. E. tereticornis nach dem Sulfat-, Kraft-, dem Soda- u. dem „H ypo“ -Verf. 
beschrieben. Lctzteres ist so genannt, weil die Kochlauge aus Lsgg. von NaOH u. 
Na2S20 3 besteht. Die erhaltenen Zellstoffe wurden gebleicht u. auf ihre Eignung 
fiir die Papiererzeugung gepriift. E. globulus gab einen liellen Zellstoff. Die Faser 
ist kiirzer ais dio von Fichtenholzzollstoff, doch ist das Verhśiltnis der Lange zur 
Breite grdBer ais bei den Zellstoffen aus den beiden anderen Eucalyptusarten. Dio 
Ausbeute betragt 50—53% u. der Stoff hat boi kurzer Mahldauer eine hohere Festig- 
keit ais der beste Sulfitzellstoff. Dio Resultate m it E. eorynocalyx u. E. tereticornis 
sind weniger gunstig. (Paper Trade Journ. 88 . Nr. 26. 53—60. 27/6. Fasadena, 
Cal.) B r a u n s .

— , ScMammbildningsterltinderung mit Chlor und Chlorterbindungen. Vf. gibt 
eine Zusammenstellung von Beriehten einiger Papierfabriken iiber die Bekiimpfung 
der Schlammbildung dureh Chlor u. Chlorverbb. (Paper Trade Journ. 88 . Nr. 2. 
50—52. 10/1.) B r a u n s .

Fritz Hoyer, Yom Tiefdruckpapier. Die Stoffzus., dio riehtige Wahl der Fiill- 
stoffe, dio Malilung des Stoffes u. die Arbeit auf der Papiermaschine werden erórtert. 
(Cechoslovak. Papier-Ztg. 9. Nr. 28. 1—3.) B r a u n s .

Katsumoto Atsuki, Celluloseindustrie in  Japan. Berieht iiber den Stand der 
japan. Papier-, Kunstseidę- u. Celluloidfabrikation. (Journ. Soc. ehem. Ind., Japan 
[Suppl.] 30. 26 B bis 27 B. 1927.) Sc h o nfeld .

Emil Heuser, Die Entwicklung der Sulfitzelhtoffindustrie. Vf. gibt in einem 
Yortrag vor der ,,T a p p i “ , New York, eine Ubersicht iiber die Verbesserungen u. die 
allgemeine Entw. der Sulfitzellstoffindustrie der letzten Jahre. (Papierfabrilcant 27. 
403—07. 417—21. 30/6.) B r a u n s .

C. A. Sldoldebrand, Moderne Methoden und Maschinen in  der Sidfitzellstoff- 
industrie. Es werden eine Reihe von Neuerungen in der Holzputzerei, bzgl. der Hack- 
spangróBe, in  der Siiureanlage, im Koeherbau, der Stoffaufbereitung u. bzgl. des 
Trocknens des Zellstoffes besproehen. (Paper Trade Journ. 88 . Nr. 2. 45—49.
10/1.) B r a u n s .

W. L. BeuscMein, Einwirkung von Sulfitkocldauge auf Douglastanne. Nach 
Mitteilung der Zus. des Holzes der Douglastanne besprieht Vf. dio Ergebnisse einiger 
Kochrerss. u. im Vergleieh dazu solche m it gewóhnlichem Fiehtenholz. Nach dem 
gewohnl? nen Sulfitverf. laBt sich Douglastanne wesentlich schwerer aufsehlieBen ais 
Fiehtenholz. (Paper Trade Journ. 88 . Nr. 19. 66—67. 9/5.) B r a u n s .

George Vogllt, Der Sulfaiprozefl und Kraftpapier. Naeh einer gesehichtlichen 
Einfiihrung schildert Vf. in einem Vortrag die Herst. von Kraflzellstoff nach dem 
Sulfatverf. u. die Wiedergewinnung der Ablauge. (Paper Ind. 11. 467—69. Juni. 
Mosinee, Wis.) B r a u n s .

A. j .H a ll ,  Baumwolle und Viscosekunstseide. Yergleich ilirer chemischen und physi- 
kalischen Eigenschaften. (Testile World 7 6 . 497—99. 27/7. — C .1 9 2 9 .11.110.) B r a u n s .

Frefi Grove-Palmer, Die Eigenschaflen und Herstellung von Nitroseide. Die Er- 
findung der Nitroseide dureh CHARDONNET, ihre Eigg., dio Entw. der Nitroseiden- 
fabrikation in Belgien u. die Herst. werden kurz geschildert. (Canadian Textile Journ.
46. Nr. 29. 21—22. 18/7.) Br a u n s .

John P. Holmes, Wie Celanesekunstseide behandelt und gefarbt wird. Vf. schildert 
die Eigg. der Celaneseseide, das Farben von Web- u. Strickwaren, wobei die Temp.

XI. 2. 121
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nicht iiber 185° F  steigen darf, das Bleichen u. tjberfarben, die Erzeugung von ver- 
schiedenen Farbungen im Einbad, das Entschlicliten u. die Herst. von Dreifarben- 
effekten im Ein- oder Zweibad. (Chemicals 3 2 . N r. 4. 25. 22/7.) B r a u n s .

Alois Herzog, tfber die Verweiidung des auffallenden Licliles bei der mikroskopischen 
Untersuehung von Texlilien wid Papieren. (Blatter Unters.-Forsch.-Instr. 3. 57—66. 
Aug. Dresden, Techn. Hochsch. — C. 1928. H . 2420.) B r a u n s .

J. H. Ross, A. L. Davidson und E. O. Houghton, Die Bestimmung der Cełlu- 
lose im  Uolz. Bei der Cellulosebestimmungsmethode nach C ro ss  u . B e v en  m it gas- 
formigem Cl ist die Ggw. von W. notwendig. Bei der Einw. von Cl auf W. entsteht 
unterchlorige Saure. Vff. modifizieren die Methode in der Weise, daB sie 1—2 g Holz- 
mehl m it 200 ccm dest. W. kurz kochen, dann absaugen u. m it k. W. naehwaschen. 
Dann werden 100 ccm 5%ig. H 2S04 u. etwas Eis u. 100 ccm einer 1% akt. Cl ent- 
lialtcnden Na-Hypocliloritlsg. zugegeben. Nach 5 Min. langem Stehen unter 5fterem 
Umriihren wird abgesaugt, durch Zugabe von 100 ccm 5°/0ig. H 2S04 u. 25 ccm 10%ig. 
Na2S03-Lsg. das zuruckgebliebcne Cl entfernt, abgesaugt, ausgewaschen u. zur Ent- 
fernung der Chlorierungsprodd. das Holz m it 200—300 ccm verd. NH,OH-Lsg. 15 Min. 
gekoclit. Die Chlorierung usw. wird so oft wiederholt, bis das Ammoniak farblos 
ablauft. Zur Entfernung der Hemicellulosen u. des Harzes wird der Riickstand 1 Stde. 
m it l% ig. NaOH gekoclit, abgesaugt, m it verd. Essigsaure u. W. nachgewaschen u. 
getrocknet. E in fiir diese Arbeitsweise geeignete App. wird besehrieben. (Pulp Paper 
Magazine Canada 27- 925-—26. 20/6.) B ra u n s .

P. Marcel Souni, Beitrag zur TJntersucliung des Fichtenliolzes. Vf. bespricht dio 
Struktur u. die chem. Zus. des frisehen Holzes u. die verschiedenen Arten von Cellu- 
losen im Holz. (Papeterie 51. 786—93. 25/7.) B r a u n s .

A. B. Larcher, Kontrólle der GleichmaPigkeit ton Natronzellstoff. Die Spliiter- 
zahl ais ein Faktor der Betriebskonlrolle. Nach Schilderung der Ursaehen der Ungleich- 
maBigkoit von Natronzellstoff bespricht Vf. ein neues Betriebskontrollverf. durch 
Best. der Splitterzahl in einer bestimmten Menge Zellstoff. (Pulp Paper Magazine 
Canada 27- 878. 13/6.) ( Br a u n s .

Hermann Wenzl, Vber eine neue Modifikation der Kupferzahlbestimmwig. Es 
wird eine neue Modifizierung der Cu-Zahlbest.-Methode besehrieben, die durch Ersatz 
des Seignottesalzes durch Citronensaure u. unter ausschlieBlicher Verwendung chem. 
reinster Chcmikalien gestattet, die Best. des Reduktionsvermogens von Zellstoffen 
u. Halbstoffen in kurzer Zeit m it sehr guter Genauigkeit u. Reproduzierbarkeit durcli- 
zufiihren. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Źellstoff-Fabrikation 26. 109—12. 
Beilage zu Wchbl. Papierfabr. 60. 3/8.) B r a u n s .

Arthur K. Johnson, Eine neue Priifungsmethode fiir Kunstseide. Zur Unter- 
scheidung von Yiscose- u. Cu-Seide eignet sich sehr gut dio WRIGHTSche Lsg., eine 
konz. Lsg. Ton 10 Teilen Methylenblau 2 B u. 15 Teilen Eosingelb in A. Die zu unter- 
suchende Probe wird t r o c k e n  m it der k. Lsg. iibergossen u. wenige Sek. bis zum 
Sieden erhitzt. Yiscoseseide filrbt sich dabei hellblau, wahrend Cu-Seide eine violette 
Farbung annimmt. (Canadian Testile Journ. 46. Nr. 31. 26—30. 1/8.) BRAUNS.

Leopold Brisch, Warschau, Verfahren zum Bleiclien von Fasersloffen. Ais Bleich- 
mittel wird ein Prod. verwendet, erhalten durch Vermisehen einer wss. Lsg. von techn. 
Na2C03 mit Zusatz von S, Na2S03, Na2C03 u. Oleinseife, Trocknen u. Mahlśn des 
€remisches. (Poln. P. 8790 vom 3/12. 1920, ausg. 1 /10. 1928.) Sch o nfeld .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Frank Louis Roman, 
Chicago, Illinois, Mittel zum Wasserdicht- und Feuersicliermachen von Geweben. Es 
besteht aus einer Mischung von 75 Teilen einer ammoniakal. Kautschukmilch m it einem 
Geh. von etwa 30% Kautschuk, 300 Teilen Triammoniumphosphatlsg. von etwa 25% 
u. 1 Teil Ammoniumpolysulfid. Die nach dem Yerdunsten des W. u. NH3 hinter- 
bleibende Kautschukschicht kann auf dem Gewebe vulkanisiert werden. (A. P. 
1 720 747 vom 31/7. 1926, ausg. 16/7. 1929.) F ra nz .

William J . Bossemeyer, Detroit, Michigan, V. St. A., Herstellung von wasser- 
dichten Geweben. Man bringt auf die Unterseite eines durch Oberzielien m it Kautschuk 
oder Pyroxylin wasserdicht gemachten Gewebes mittels eines Klebmittels Papier auf, 
auf dieses einen wasserfesten Klebstoff, wie bituminose Pcche, Asphalt, bestreut mit 
Haaren usw. u. bringt eine zweite Schicht Papier auf. Das Prod. eignet sich zur Herst. 
von wasserdichten Verdeeks von Kraftwagen usw. (A. P. 1 720 315 vom 22/4. 1926, 
ausg. 9/7. 1929.) F ra nz .
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Cuprum (Soc. Anon.), Schweiz, 11 'asserdichtmachen von Kunstseide. Man be- 
handelt Kunstseide mit einer Lósung einer Al-Seife, die auf drei Aquivalente Al 
hóchstens zwei Aquivalente Fettsaure enthalt, in einem organ. Lósungsm.; nach dem 
Verdampfen des Lósungsm. erha.lt man eine dem Waschen widerstehende Kunstseide, 
dereń Glanz erhalten u. dereń Weiehheit yerbessert ist. Der Lsg. kann man noeli 
andere Stoffe, wie Wachse, Paraffin usw. zusetzen. (F. P. 658 747 vom 24/2. 1928, 
ausg. 19/6. 1929. D. Prior. 1/3. 1927.) F ra n z .

Luftschiffbau Zeppelin G. m. b. H., Friedrichshafen, Bodensee, iibert. von: 
Hans Strobl, Berlin-Tempelhof, Gasdichte Geu-ebe. (A. P. 1709 499 vom 17/2. 1926, 
ausg. 16/4. 1929. D. Prior. 17/3. 1925. — C. 1927- I. 824 [E. p . 249 487].) F ra n z .

Gino M. Rossati, Padua, Italien, und Guiseppe de Blasio, New York, Woli- 
ahnlichmachen der pflanzlichen Faser. Man taucht dic pflanzliche Faser, insbesondere 
Jule, langere Zeit in Kalkwasser von etwa 1%, behandelt sie ohne vorheriges Troeknen 
m it S 02, wiischt, entwassert, behandelt dann mit einer 10%ig. NaOH, wascht, bleielit 
m it Perborat, H 20 2 oder Hypochlorit, behandelt mit verd. N aH S03, wascht m it verd. 
Siiure, geht in ein sulfonierte Fettsauren enthaltendes Bad u. wascht. (A. P. 1 703 693 
T om  18/1. 1928, ausg. 26/2. 1929.) F ranz .

Heberlein & Co., A.-G., ubert. von: Albert Bodmer, W attwil, Schweiz, Woll- 
ahnlichmachen von Baumwolle. (A. P. 1 717 322 vom 8/9. 1926, ausg. 11/6. 1929.
D. Prior. 16/9. 1925. — C. 1927- I. 1248 [E. P. 258 598].) F ra n z .

Heberlein Patent Corp., New York, iibert. von: Georges Heberlein, W attwil, 
Schweiz, Wollahnliche Effekte auf pflanzlicher Faser. (A. P. 1 717 316 vom 20/10. 
1926, ausg. 1 1 / 6. 1929. D. Prior. 19/8. 1926. — C. 1927- II . 2788 [E. P. 276 352].) Fit.

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: Camille Dreyfus, Basel, 
Schweiz, Behandeln von Wirktcaren, die Fasern aus organischen Cellulosederivaten ent
halten. Man behandelt Wirkwaren aus Misehungen von Baumwolle, Wolle, Seide, 
Kunstseide u. Fasern aus Celluloseestern, w'ie Celluloseacetatseide, m it Fil., die schwach 
lósend auf dio Celluloseester wirken. Hicrdurch werden die Celluloseesterflachen m it 
den anderen yerbunden, so daB dio Fiiden nicht mehr gleiten. Man verwendet z. B. Lsgg. 
von Alkali oder Eg. in solcher Starkę, daB die Celluloseesterfaser gerade oberflachlicli 
klebrig wird; man kann auch Aceton oder andere Losungsmm. ais Gas oder Fl. ver- 
wenden. (A. P. 1 719 173 vom 23/2. 1924, ausg. 2/7. 1929.) F ranz .

Meliana Corp. of America, New York, iibert. von: Marcel Melliand, Mann
heim, Behandeln von Baumwolle. mit Laugen. Man behandelt Baumwolle mit sd. Lsgg. 
von NaOH von etwa 50° Be. ohne Spannung, hierdurch wird die Festigkeit u. Elastizitat 
der Faser erhoht, gleichzeitig wird die Faser gekrausclt, sie erhalten hierdurch ein woll- 
iihnliches Aussehen. Man kann diese Behandlung mit einem der bekannten Mercerisier- 
verf. vereinigen. (A. P. 1 717 991 vom 25/7. 1927 ausg. 18/6. 1929. D. Prior. 25/6. 
1926.) F ranz .

Meliana Corp. of America, New York, iibert. von: Marcel Melliand, Mann
heim, Erliohung der Festigkeit und Elastizitat der Baumwollfaser. (Sielie Can. P. 269 728;
C. 1929. II. 370.) Man behandelt Baumwolle ohne Spannung m it Lsgg. von NaOH 
oder KOH von 50—125° Bć. bei 60—100°, hierbei krauselt sieli die Faser, sie erhiilt 
ein wollahnliches Aussehen. (A. P. 1717 992 vom 21/6. 1926, ausg. 18/6. 1929.
D. Prior. 2/7. 1925.) F ranz .

Rudolf Brauckmeyer, Criinberg, Schles., Verfahren zur Entfettung von Jioh- 
w.olle u. dgl. nach D. R. P. 411 334, dad. gek., daB an Stelle von Aceton andere, in 
W. mindestens im Yerhaltnis 1: 10 1., milde Fettlósungsmm., wie z. B. Methylacetat, 
oder Gemische mehrerer derartiger Fettlósungsmm. mit der ]\IaBgabe venvcndet 
werden, daB das weitgehend von W. befreite, z. B. bis auf einen W.-Geh. von 2—3%  
getrocknete Gut mit Fettlósungsmm. der gek. Art behandelt u. hierauf einer Nach- 
behandlung mit W. unterworfen wird. •— Das Verf. eignet sich auch zur Entfernung 
von Spinn- oder Sclimierólcn von Wollabfallen, Garnen u. Geweben. (D. R. P. 481 031 
KI. 29b Tom 26/5. 1925, ausg. 13/8. 1929. Zus. zu D. R. P. 411334; C. 1925. II. 
789.) E n g e r o f f .

Rudolf Brauckmeyer, Griinberg, Schles., Verfahren zum Entfetten von Wolle 
u. dgl., 1 . dad. gek., daB in Abanderung des D. R. P. 481 031 die Entfettung 
der durch Vortrocknen von W. weitgehend befreiten Wolle durch Verwendnug 
von Misehungen hoclrwirksamer in W. unl. Fettlósungsmittel, wie Bzn., mit in W.
1. Fettlósungsmitteln, wie Aceton, durcligefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB die Wolle 
zunachst mit einem hochwirksamen wasserunl., vorteilhaft einen gewissen Fettgeh.

321*
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aufweisenden Fettlosungsmittel, wie Aceton, gegebcnenfalls bei maBig erhóhter Temp., 
bis zum gewiinsehten Grad fertig entfettet wird. (D. R. P. 481 032 KI. 29b vom 
26/5. 1925, ausg. 13/8. 1929. Zus. zu D. R. P. 481031 [Zus. zu D. R. P. 411 334; 
C. 1925. II. 789]; vórst. Ref..) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Richter, 
Hofheim, Taunus), Herstellung von Effektpergamentpapier durch Pergamentieren eines 
ungleichmaflig in der Dieke u. in der Saugfiihigkeit gcarbeiteten Rohpapiers. Dieses 
ist mit Erhohungen u. Vertiefungen in der Weise hergestellt, daB man eine gewohn- 
liohe, gleichmaBig gearbeitete Papierbahn m it einer zweiten, durch schuppiges Auf- 
laufenlassen gebildeten oder durch mechan. Bearbeitung stellenweise unterbrochenen 
Papierbahn bzw. mit einzelnen Papierstofffloeken gleicher oder anderer Struktur, 
Mahlung oder Saugfahigkeit zusammengautscht. Das Rohpapier wird event. vor dcm 
Pergamentieren einer weiteren Behandlung, bcispielsweise durch Druck, K nittern 
oder Reservieren, unterworfen. (D. R. P. 481123 KI. 55f vom 12/2. 1925, ausg. 
14/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

Moisey M. Serebrianoi, Saltykovka (RuBland), Herstellung von Papier oder 
Pappe aus gemahlenem u. gepulvortem troekencn Faserstoffmaterial durch Verriihren 
mit 6—10°/o eines Gemisches aus gleichen Teilen Terpentin u. eines Mineralol-KW- 
stoffes, wio Gasolin. Event. werden 2—4°/0 Lederpulver zugesetzt. Dio M. wird 
zwischen h. oder k. Walzen bis zur gewiinsehten Dieke ausgewalzt. (A. P. 1724 522 
vom 26/9. 1928, ausg. 13/8. 1929. Russ. Prior. 23/12. 1925.) M. F. Mu l l e r .

Clifford S. Cooley, New York, Wasserdichter Fuflbodenbclag. Man triinkt eine 
schwach gefarbtc Pappe mit der Lsg. eines Farbstoffes in Harzol u. preBt ab. (A. P. 
1 720 780 vom 20/2. 1926, ausg. 16/7. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfaliren und Vorrichtung 
zum Spinnen von Kmislfasern, insbesondere von Kunstseide, 1. dad. gek., daB dem 
Faden zur Erzielung einer gewiinsehten Dehnbarkeit, ZerreiBfestigkeit u. Farbbarkeit 
erforderliche Spannung mittels des Aufspulfadenfiihrers erteilt wird, indem der Faden 
durch die Form des Fadenfuhrers gezwungen wird, Winkel verschiedcner GroBe zu 
durchlaufen. Die Patentschrift enthalt Zeichnungen yerschiedener Ausfiihrungs- 
formen. (Schwz. P. 131 998 vom 6/2.1928, ausg. 1/6.1929. D. Prior. 24/3.1927.) E ng.

Kodak-Pathe s. A., Seine, Frankreich, Cclluloseester. (F. P. 655 803 vom 3/5.
1928, ausg. 24/4. 1929. A. Prior. 4/5. 1927. — C. 1929. I. 591 [A. P. 1 687 060]. 1928-
II . 1282 [E. P. 289 853] u. 1928. II. 1616 [E. P. 290 570].) F r a n z .

Canadian Explosives Ltd., Montreal, (Juebcc, Canada, iibert. von: E. J. du Pont 
de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Ebenezer Emmet Reid, 
Baltimore, Maryland, Y. St. A., Ćelluloseestermassen. (Can. P. 271 948 vom 22/12.
1926, ausg. 28/6. 1927. — G. 1926. I. 1331 [A. P. 1 554 033].) F r a n z .

Pfennig-Schubmacher-Werke G. m. b. H., Barmen, Verfahren zur direkten 
Herstellung von Gebrauch-sgegenśtdnden aus Casein, Blut, Hornmehl und anderen Eiueifl- 
und Iieratinstofjen, denon gegebenenfalls die gebriiuchlichen Zusatzstoffe, auch Harte- 
mittel, beigemischt sind, durch h. Pressen von gegebenenfalls schwach angefeuchtotem 
pulvorisiertem Materiał, dad. gek., daB man dieAbkiihlung der Formlinge unter noch 
hohercm Druck vor sich gehen laBt. — Die so erhaltenen Gegenstśinde reiBen nach 
dem Entfernen aus der Form nicht. (D. R. P. 480 090 KI. 39 a vom 9/4. 1926, ausg. 
26/7. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler,
Frankfurt a. M.-Iiochst), Verfahren zur Darstellung gummiartiger Massen, dad. gek., 
daB man Ricinusol m it Maleinsdure oder Maleinsaureanhydrid, gegebenenfalls unter 
Zusatz von Quell-, Losungs- oder Fullmitteln, umsetzt. — Man erhalt ein gegen Tempp. 
u. Chemikalien bestandiges, in den iibliehen Losungsmm. unl. Prod., das zur Herst. 
von Linoleum, Kabelmassen, wasserdichten tjberzugon, Dichtungsmitteln, Fang- 
leimen, IClebmassen. Anstrichmitteln usw. dient. Durch langeres Kochen m it NaOH wird 
das Prod. verseift. (D. R. P. 479 965 KI. 39 b vom 21/1. 1927, ausg. 25/7. 1929.) F r .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
J. Guth, Beziehungen zwischen dem Gelialt der festen Brennstoffe an hygro- 

skopischem Wasser und ihrer Natur und Warmeleitung. Die Menge hygroskop. W., das 
festen Brennstoffen anhaftet, ist umgekehrt proportional ihrem Heizwert u. ebenso 
auch dem Geh. an O; wird durch Oxydation infolge der Einw. der atmosphar. L uft
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oder sonstwie der O-Geh. gesteigert, so wiiehst auch der %-Geli. an Feuchtigkeit. 
Es scheint sogar, daB die Oxydierbarkeit der Steinkohlen m it dem Geh. an hygroskop. 
W. wiiehst. (Chalcur et Ind. 9. 34—3G. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

A. France, Vortrag uber die modernen Kohlenimschmełhoden. Von den gebrauch- 
lichen Methoden der Kohlenreinigung sind die nassen Verff. den trockcnen vorzuziehen 
u. von ihnen empfiehlt sich besonders die Anwendung des Rheolaveurs. (Rev. uni- 
verselle Mines, Metallurgie, Travaux publics etc. [8] 1. 261—65. 294—99. 15/5. KongreB 
von Pittsburg, Nov. 1928.) BÓRNSTEIN.

R. Lessing, Die Grundsdlze der Kohlenreinigung. Es werden die Eigg. der in den 
verschiedenen Kohlenarten enthaltenen Asche, ihre Entfernung u. die katalyt. Wrkg. 
anorgan. Beimengungen auf das Verkokungsergebnis besproclien. (Chalcur et Ind. 9. 
37—41. Sonder-Nr. Okt. 1928.) " B ó r n s t e in .

P. Weiss und N. Beaugrand, Herstellung der rauchlosen Brennstoffe. Beschreibung 
des Verf. u. der Apparatur der C o m p a g n i e V. N. D. in Noeux zur Umwandlung 
von Steinkohlenbriketts durch Einw. von iiberhitztem W.-Dampf in  einen rauclilosen 
Brennstoff, „Anthracin", der an Stello des Anthracits fiir Zentralheizungen verwandt 
werden kann. (Chalcur et Ind. 9. 200—07. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

Jean Bing, Die Brikeltierung. Entw. u. gebrauchliche Verff. der Stein- u. Braun- 
kohlenbrikettierung. (Chaleur et Ind. 9. 21—28. Sond.-Nr. Okt. 1928.) BÓRNSTEIN.

A. Moreau, Untersuchung uber die Brikeltierung franzosischer Braunkohlen olme, 
Bindemitiel. Bespricht das Verh. der Braunkohlen aus einer Anzahl franzos. Fund- 
stiitten bei der Brikcttierung. (Chaleur et Ind. 9. 30—32. Sond.-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t .

G. Cantieny, Die Steinkohlendestillation im  Bahmen der Brennstoffbkcmomie. Es 
wird dio Tieftemp.-Dest. der Steinkohlen, Art u. Verwendung ihrer Erzeugnisse u. 
die wirtschaftliche Bedeutung des Verf. besprochcn. (Chaleur et Ind. 9. 178—91. 
Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

E. Wibratte, Ergebnisse aus der Verbindung eines Saurageotrosles mit einem 
Siemensgenerator. Bei sonst gleichcn Betriebsverhaltnissen zweier Generatoren war 
der Anteil der nutzbaren an der insgesamt erzeugten Warme bei dem m it SAUVAGEOT- 
Rost arbeitenden Generator 82,5% gegen 55,6% bei dem m it gewólmlichem SlEMENS- 
Rost. (Chaleur et Ind. 9. 293—99. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

J. Auclair, Einige Beobachtungen uber den Betrieb von Gaserzeugern fiir Lastwigen. 
(Chalcur et Ind. 9. 282—86. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

Alain Lemonnier, Versuch iiber den Gang eines Holzgasgenerators bei der Speisung 
mit Torf. Die an einem VALET-Generator ausgefiihrten Verss. fiihrten, besonders bei 
Anwendung gleichmaBig zerkleinerten Torfes, zu giinstigen Ergebnissen. (Chaleur et 
Ind. 9. 289—92. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

M. Guerin, Mitteilung iiber einige, in  den letzten Jahren entstandene Verbesserungen 
an Gaserzeugem fiir Industriegase und an den allgemeinen Einrichtwujen dieser Gas- 
erzeuger. Aufzśihlung der neueren Einrichtungen zur fortschreitenden Mechanisierung 
des Generatorbetriebes. (Chaleur et Ind. 9. 278—81. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t .

Langrogne und Boulin, Mitteilung iiber die Hochtemperaturverkokung der Stein- 
kohle. Vf. schildert die neuerdings in  der Verkokungstechnik eingefuhrten Verbesse- 
rungen. (Chaleur et Ind. 9. 153—58. Sonder-Nr. Okt. 1928.) BÓRNSTEIN.

J. Arnoul de Grey, Die Tieftemperaturdestillation. Naeh Aufftihrung der an 
einen Schwelofen zu stellenden Bedingungen u. der samtliehen bisher vorgeschlagenen 
Konstruktionen fiir einen solchen wird der GREY-Ofen, seine Konstruktion, Leistung 
u. wirtschaftlichen Ergebnisse, beschrieben. (Chaleur et Ind. 9. 243—52. Sonder-Nr. 
Okt. 1928.) BÓRNSTEIN.

Andre Kling und Daniel Florentin, Das Problem der Tieftemperaturdestillation 
der Sleinkohle und die Nutzbarniachung des Ilalbkoks. (Chaleur et Ind. 9. 217—20. 
Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

Paul Dvorkovitz, Verfahren der Tieftemperaturverkokung. Vf. beschreibt die von 
dem „ N a t i o n a l  C a r b o n i s a t i o n  S y n d i c a t e “ in Slough bei London er- 
riclitete Vers.-Fabrilc zur Erprobung seines Verf. zur Tieftemp.-Dest. der Steinkohlen 
m it Spiilgas u. verweist auf die groBe wirtschaftliche Bedeutung dieser Methode zur 
Darst. von Mineralolen fiir die an Erdol armen Lander. (Chaleur et Ind. 9. 193—99. 
Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

Ch. Berthelot, Jetziger Zustand der Tieftemperaiurverkokungstechnik von Stein- 
und Braunkohle. Kurzer tłberblick iiber den Stand zur Zeit des Kongresses. (Chaleur 
e t Ind. 9. 253—54. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .
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David Brownlie, Gegenuurtiger Stand der Tieftemperalurverkokung von Stein- und 
Braunkohle in  den verschiedenen Landem. Eine Zusammenstcllung der zahlreichen, 
heute existierenden Verff. (Chaleur e t Ind. 9. 222—33. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t .

J. Sainte-Claire Deville, Die Anpassung der Verfahren in den Kokereien und 
Gasan-stalten an die Tieftemperaturverkokung. Prinzip u. Erzeugnissc der Tieftemp.- 
Verkokung werden beschrieben. (Chaleur et Ind. 9. 173—77. Sonder-Nr. Okt.
1928.) B o r n s t e in .

Yoshikiyo Oshima und Yoshitami Fukuda, Sludien uber Koks und Holzkolde. 
IV. Form des' m Koks und in  der Holzkolde enthaltenen Kohlemtoffs. (H I. vgl. C. 1929.
I. 1G37.) Rontgenstrahlenanalysen von Graphit, Retortenkolile, Glanzkohle, Hocli- 
temperaturkoks, Gaskoks, Halbkoks, Hochtemp.- u. Tieftemp.-Holzkohle, Pitcli- 
liolzkolile, Petroleumkoks u. akt. Kohle ergaben folgendes: Alle Proben — auCer 
Retortenkolile — zeigten eines oder mekrere verbreiterte Spektralbiinder, welehe mit 
den Graphitlinien zusammenfallen. Die Scharfe der Bander nimmt m it sinkender Ver- 
kohlungstemp. ab. Retortenkohle allein gibt scliarfe Graphitlinien. Danach bestehen 
Koks u. Holzkolile hauptsachlich aus in auBerst feinem Verteilungszustand befindlichem 
Graphit, der mekr oder weniger verunreinigt ist durch komplexe polymerisierte KW- 
stoffe. Dereń GroBe u. Krystiillchenzahl steigt m it der Erhóhung der Verkolilungstemp. 
u. m it der Abnahme im KW-stoffgeh. Die Vff. sclilieBen sich in der Ausschaltung der 
Existenz des amorphen C den Ansicliten von D e b y e -S c h e r r e r  u . von A s a h a r a  
an. Weiter zeigte die Rontgenstrahlenmethode, daB der in einem KuRODA-Ofen 
erzeugte Koks im unteren Teil der Kammer von hóherem Verkolilungsgrad war, ais 
der im oberen Teil gebildete, u. daB in jedem Teil der VerkoliJungsgrad m it der Nalie 
der Kammerwand fortschreitet. Graphit geliort dem orthohexagonalen Symmetrie- 
system an entsprechend H a s s e l  u . M a r k . (Journ. Soc. chem. Ind. Japan [Suppl.]
32. 208 B—210 B. Juli. Tokyo Imp. Univ. Engin. Fac.) Bloch .

— , Die rationelle Ansnutzung der Kohlen. Verbessertc Darstellungsmethoden — 
Wetlbetoerb zwischen Kohlen und Ol — Staubfórmiger Brennstoff. Kurzer Uberblick 
iiber die N atur der Kohlen, ihre Reinigung u. Verwendung. (Ind. Austral. Mining 
Standard 81. 152—72. 192. 14/3.) " ' B o r n s t e in .

— , Rationelle Ausnutzrmg der Kohlen. II . Durch Bearbeitung der Kohlen erhaltene 
Heizstoffe. (I. vgl. vorst. Ref.) Bespricht die Mcthoden der Kohlenveredelung. (Ind. 
Austral. Mining Standard 81. 232. 252. 272. 18/4.) B o r n s t e in .

L. Dunoyer, Tlntersucliungen iiber die Entziindung der Kohlen. Die Entziindung 
des reinen Kohlenstoffs. Vf. bestimmte den Entziindungspunkt von Graphit, der in 
Kórnclien von etwa 0,05 mm Durchmesser auf einem m it dem Thernioelement direkt 
verbundenen Pt-Schalchen ruhte u. in  einem langsamen O-Strome durch AuBen- 
heizung langsam erhitzt wurde. Es ergab sich ein Ziindpunkt 767 ±  12°. (Chaleur 
e t Ind. 9. 43—52. Sonder-Nr. Okt. 1928.) BORNSTEIN.

I. Miyagawa, M. Yamada und J. Inaba, Die Selbsteniziindung der Kohle. Im 
adiabat. Calorimeter (D a v iS u . B y r n e ) wurde der Temp.-Anstieg durch 0 2 an 75 Koh- 
lenarten Ostasiens gopriift u. eine Gleichung fiir die Beziehung Temp.-Anstieg/Zeit 
entwiokelt. Vff. nehmen an, daB die Gefahr der Selbstentziindung im Bergwerk im 
voraus aus der Kurve, die aus der Gleichung abgeleitet ist, erkannt werden kann. — 
Weitere Daten zeigen mittels Diagrammen die Beziehung zwischen der Selbsterhitzung 
der Kohle u. ihren Komponenten, z. B. Pyridinextrakt u. Riickstand. — SchlieBlich 
wird uber die Wrkg. von Br, J , Cr03, H 2S04, H 20 2 u. 0 3 folgendes berichtet: 1 . Die 
Selbstentziindlichkeit kann nicht durch die Menge des absorbierten 0 3, wahrseheinlicli 
aber durch den Temp.-Anstieg bei der Ozonisierung ausgedruckt werden. 2. Die Br- 
Zahl ist ais Anzeige der Selbstentziindlichkeit nicht verwendbar, dagegen in  gewissem 
Grade die Jodzahl, Maumene-, H 20 ;- u. Cr03-Zahlen. Doch geben diese Zahlen ver- 
schiedene Werte, jo nach Feinheit der Probe, Konz. u. A rt der Behandlung. — Parallel 
m it der Methode des Tcmp.-Anstiegs laBt sich aber die Behandlung m it den Reagenzien 
anwenden, weil sie die oxydierbaren Komponenten der Kohle charakterisiert. (Journ. 
Fuel Soc. Japan 8 . 81—85. Juli.) N a p h t a l i .

G. Agde und L. von Lyncker, Der Anteil der Kohlebitumina an der Stiickkoks- 
bildung. Vff. zeigen, daB der Graphitgeh. u. die Reaktionsfahigkeit des Kokses von der 
Menge der im Koks enthaltenen festen Zers.-Prodd. des Gesamtbitumens, des „Teer- 
koks“, abhangt u. nicht vom Geh. an Olbitumen, wie MEZGER u . PlSTOR angaben. 
Die Existenz dieses Teerkoks wird durch Elementaranalyse erwiesen; er besteht nur 
zum kleinen Teil aus Olbitumen; bei lioher Temp. geht Olbitumenkoks in schwarzen,
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reaktionsfahigcn C iiber, wahrend Festbitumenkoks Graphit bildefc. (Teer u. Bitumcn 
27. 309—11. 20/6. Darmstadt, Chcm.-tcebn. u. ełektroohem. Inst. d. Techn. Hoch- 
schule.) B o r n s t e in .

F. J. Dent und J. W. Cobb, Die lieaklionsfdliigkeit des Koks beeinflussendc 
Fakloren. Unterss. iiber die Bceinflussung der Reaktionsfiihigkeit eines bei 800° er- 
haltcnen Koks gegen C02 durch Vorerhitzung auf 900 resp. 1000° u. durch Impragnierung 
m it Na2CO:!. (Gas World 90. 666—68. 8/ 6 .) B o r n s t e in .

E. C. Evans, Die Auswahl der Koksę fiir Ilochofen. Bespricht die fiir ein gutes 
Ergebnis der Hochofenschmelze crforderlichen physikal. u. chem. Eigg. des Kokses 
u. dereń Bestimmungsmethoden. (Chaleur et Ind. 9. 162—72. Sonder-Nr. Okt. 
1928.) B o r n s t e in .

Andre Kling und Daniel Florentin, Die Hydrierung bei Iwlier Temperatur und 
Iwliem Druck. Allgemeine Folgcrungcn aus den experimentell bcobachteten Erschei
nungen. (Chaleur et Ind. 9. 331—36. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t e in .

W. W. Odell, tlber die Mógliclikeiten, Prozesse der Koldenwassersloffsyntliese in 
der Gasindustrie wirlschafllicli nutzbar zu machen. Vf. untersucht, ob ais Zusatzgas 
zur Deckung des Spitzenbedarfes in Stadtgaswerkcn die synthet. KW-stoffe verwendbar 
sind, die man aus W.-Gas unter Mitwrkg. von Katalysatoren erhalten kann. Dabei 
entstehen, jc nach den Rk.-Bedingungcn, dio verschiedenen Glieder der Rcihe CH, 
bis C4H 10, die sich ais Zusatzgas u. auch ais Motorbrcnnstoffe eignen. Ob fiir ersteren 
Zweck die Heranziehung von Olgas oder von solchem tcilweise veriinderten W.-Gas 
wirtschaftlich vorteilhafter ist, hangt zum Teil von der Marktlage, aber auch von 
techn. Faktoren ab. (Fuel 8. 178—87. April.) * B o r n s t e in .

George C. Pearson, Bemerkungen iiber Gasreinigung. Berieht iiber die im Laufc 
der Jahre auf den W i n d s o r  S t r e e t  w o r k s  der B i r m i n g h a m  C o r 
p o r a t i o n  mit der H 2S-Rcinigung des Gases gemachten Erfahrungen. (Gas World 
90. 682—89. 8/ 6 .) - • - B o r n s t e in .

Vallette, Ghemisehe Ausnutzung der Koksofengase. Die Methoden der Reindarst. 
u. Weiterverarbeitung der einzelnen Gasbestandteile werden besprochen. (Chaleur et 
Ind. 9. 319—27. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t e in .

W. P. Ryan, Reaktionen in dem Gasgeneralor. An Hand des Schrifttums wird der 
Mechanismus der Rkk. unter besonderer Beriieksichtigung des Luft-Dampfverhśiltnisscs 
u. der Brcnnstofflagendicke behandelt. (Fuels and Furnaces 7. 1037—38. Juli.) WlLKE.

Dessemond und Mayenęon, Bedingungen fiir den Betrieb der Ascheschmelz- 
generatoren und rergleichende Warmebilanzen. Nach seinen Beobachtungen an einem 
Glasofcngencrator te ilt Vf. seine Erfahrungen mit. Danacli ist die Anwendung 
trockenen u. h. Windes fiir den Ascheschmelzgcnerator der des dampfgcsatt. vorzuziehen; 
fiir Erzeugung einer hóhcrcn Verbrennungstemp. empfiehlt sich die Bcimengung von 
Koksofengas. Der Ascheschmelzgcnerator kann noch m it Brennstoffen betrieben 
werden, dio rund 50% Aschc enthaltcn, also sonst wertlos sind; auch m it noch aschc- 
reicheren, wemi man sie m it aschearmeren mischt; auch sonst wertlose Sehiefcr sind 
noch verwcndbar. (Chaleur et Ind. 9. 272—75. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t e i n .

A. Barii, Mitteilimg iiber die Herstellung des carburierlen Wassergases. Bei der 
Durehfiihrung desCrackverf. in der Laboratoriumsapparatur m it Gasol bei vcrschiedenen 
Tempp. einmal fiir sich, ein andermal unter Durchleiten von feuchtem W.-Gas u. 
Unters. der Einzelergebnisse zeigt sich, daB dic gesamte therm. Ausbeujte durch letztercs 
Verf. verbcssert wird, u. zwar um so mehr, je geringer die Heizkraft des earburierten 
Gases ist. Ein analoger Vers. im techn. MaBstabe fuhrt zu Zahlen, die die des Labora- 
toriumsvers. noch um 3—4%  iibertreffen. Die beste Ausbeute an gasfórmigen Prodd. 
wird erzielt, wenn die Temp. des Apparats, in dem die Carburierung sich Yollzieht, 
nicht unter 650° sinkt. (Chaleur et Ind. 9. 257—70. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t .

Fernand Le Monnier, Der Torf, ais Brennstoff betrachtet. (Chaleur et Ind. 9. 
54—61. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t e in .

R. H. Pence, Die Wirkung von Gas oder Luft auf die Rolwlgeicinnung. Dio Re- 
sultate in kleinerem MaBstab angestellter Verss. zum Gas- u. Air-Liftverf., die an 
verschiedenen Rohólen m it Gasriickstand von der Kompressionsanlage, m it Gasruck- 
stand von der Absorptionsanlagc u. m it Luft erfolgten, zeigen, daB die so gewonnene 
Oląualitiit durchaus im Einklang m it den physikal. Gesetzcn (Partialdruck) steht. — 
Bei Anwendung von relativ trocknem Gas wird ein Brunnen m it einem gasohnreichen 
Ol Gasolin verlieren. — Ein gasolinarmes Ol von niedrigem Be-Grad wird Gasolin 
aufnehmen u. hohergradig (nach Be.) werden. Luft wird meist den Bć.-Grad u. Gasolin-
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geh. verringern — wenn sio nicht im reeyeling-Verf. ąngewandt wird. — Es zeigte 
sich, daB die Verss. m it den Erfahrungen auf dem Olfeld vergleiehbar waren. — Einzel- 
heiten im Original. (Oil Gas Journ. 28. N o. 2. 86—126. 30/5.) N a p h t a l i .

H. E. Cassidy, Rumanische Raffinerien. Die Zerstórung der ruman. Raffinerien 
im Kriege brach to den Yorteil, daB die Anlagen nachher m it allen Errungenschaften 
der amerikan. Technik, Crackanlagen usw. wieder aufgebaut wurden, was durcli eino 
Reihe von Abbildungen illustriert wird. Es folgen wirtschaftlicho Angaben. (Refiner 
and natural. Gasoline Manufacturer 8. N r. 6 . 69—73. Juni.) N a p h t a l i .

S. F. Birch, Anwendung des Hypochloritverfahrens. I II . u. IV. (I. u. II. vgl. 
C. 1929. II. 1109.) III . Die Anwendung des Verf. auf Naturgasolin, Crackgasolin, 
Terpentinersatz (Painters Naphtha). IV. Dio bei dem Verf. stattfindenden chem. Vor- 
gange sind nach Vf. folgende: 1. H 2S, Mercaptane u. Disulfide geben — melir oder 
weniger — saure Prodd., Sulfide u. Sulfoxyde dagegen nicht. 2. Thiophcn u. Sulfone 
reagieren unter den angewandten Bedingungen nicht. - 3. Hóheres Mol.-Gew. der S- 
Verb. verringert a) die Oxydationswrkg. (Diisoamyldisulfid reagiert kaum), verringert 
b) die Losliehkeit der Oxydationsprodd., die sich entsprechend melir in der Olschicht 
lósen. — 4. Vermehrung des Geh. an freiem Alkali im Hypochlorit verringert die Wrkg. 
der Rk. u. umgekehrt. 5. Verdiinnung des Hypochlorits steigert die Wrkg. der Rk. — 
Punkt 1 ist sehr wiohtig, weil dio sauron Prodd. naeh MaBgabe ihrer Bldg. das freie 
Alkali der Reagenslsg. neutralisieren u. so das Hypochlorit immer wirksamer machon. 
Dor hemmende EinfluB des freien Alkali u. die beschleunigende Wrkg. der Verdiinnung 
riihren wahrsolioinlich daher, daB das wirksame Oxydationsreagons nicht NaOCl, 
sondern freie HOC1 ist, die dureh reversible Hydrolyse:

NaOCl +  H20  NaOH +  HOC1 
entsteht. — Weitere zahlreiche Einzelheiten entzichcn sich einer kurzeń Bericht- 
erstattung. (Oil Gas Journ. 28. No. 2. 38. 168. 170. 172. 174. 30/5.) N a p h t a l i .

C. J. Wright, Yerfahren zur Raffinaiion sclncefelkaliiger Ole. Ausfiihrlicho Be
schreibung der Raffination m it NaOH, Ca(OH)2, Ca- oder Na-Hypochlorit, Pb20 3 
oder Na-Plumbit, H,SO,, fl. S 0 2, Bauxit, Fullererde u. dgl., insbesondere auch bzgl. 
ihrer Fahigkeit zur Entfernung der verschiedenen im Rohol vorkommenden S-Verbb., 
wie H 2S, Mercaptane, Sulfide, Bisulfide, heterocycl. S-Verbb. u. freien S. Die E r
fahrungen u. L iteratur iiber Hypoohloritverff. sind besonders berueksichtigt. (Journ. 
Inst. Petroleum Technologists 15. 214—44. April.) NAPHTALI.

W. F. Faragher und J. C. Morrell, Raffinaiion von Muskegon-Rohol. (Petroleum 
Times 21. 807—10. 4/5. — C. 1929. II. 678.) N a p h t a l i .

C. S. Cragoe, Yerbrennwigswarme der Petrolóle. Vf. loitet aus einer groBen Zalil 
von Angaben alterer Beobachter dio Folgerung ab, daB fiir dio Petrolóle (fuel oils), 
wenn man sie frei von fremden Bestandteilen — W., Asche u. S — betraehtet, die Ver- 
brennungswarme nur abhangig von der D., sonst gloich ist. Das driickt sich dureh dio 
Formeln aus: Qv =  12,400 — 2,100 d2, worin Qv die gesamte Verbrennungswarmo 
bei konstantem Vol. fur die Einheit des Ols, frei von W., Asche u. S, und fl. W. u. C02 
ais Verbrennungsprodd., d das spezif. Gewicht bei 15° bedeutet. — Ferner ist Qv — 
Qv — %  H  (9,585 — 220) 0,01, u. hier Qv die entsprechende Verbrennungswarme 
bei konstantem Druek, 9 der Faktor fiir die Bldg. yon W. aus H, 585 die latente Ver- 
dampfungswarme des W., 220 eine dureh die Vol.-Anderung der Substanzen bedingte 
Korrektion. Der mittlere W ert der %  H ergibt sich aus der D. der verschiedenen Ole 
nach der Formel %  H  =  26 — 15 d. Eino Tabelle gibt Zahlen fur dio Verbrennungs- 
warmen im Zusammenhange m it den DD. (Chaleur et Ind. 9. 337—46. Sonder-Nr. 
Okt. 1928.) B o r n s te in .

G. M. Davidson, Lagerung von Naturgasolin. Ausfuhrungeh bautechn. Art iiber 
die AusmaBe des Lagerrauines, Sieherheitsvorr., iiber wirtschaftlichste Dimensionierung 
yon Lagertanks u. uber Hahno, Fittings u. anderes Zubehór. (Refiner and natural 
Gasoline Manufacturer 8. N r. 6. 102— 08. Juni.) N a p h t a l i .

Leopold Singer, Asphaltherstellung und -verwendung. Zusammenfassender Be- 
richt iiber Herst., Weiterverarbeitung u. Verwendung von natiirlichem u. kunstlichem 
(d. h. in  Erdólraffinerien gewonnenem) Asphalt an Hand der neueren Zeitschriften- 
u. Patentliteratur. (Petroleum 25. 1011—15. 17/7. Wien.) N a p h t a l i .

Ortwin von Deines, Das Problem der kiinstlichen Herstellung von Trinidadasphalt. 
Gemeinsam m it K r u g e r  ausgefiihrte Verss. des Vf. zeigen, daB die bituminósen 
Bestandteile des Trinidadasphalts, die nach Extraktion m it organ. Lósungsmm. 
ca. 50° tiefer ais das Ausgangsmaterial sehmelzen, dureh die Lósungsmm. depoly-
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merisiert sind u. nicht urspriinglich durch die beigemischte Mineralsubstanz in einem 
irreversiblen kolloiden Gleichgcwichtszustand gehalten wurden. Diese Mineralsubstanz 
ist nicht Tonsubstanz oder ein Gemisch von Sand u. Ton, sondern vulkan. Asche, 
dem Puzzolan ahnlich. (Asplialt u. Teer 29. 691—92. 26/6. Berlin, Chem.-physikal. 
Inst. d. Univ.) B o r n s t e in .

Earl Petty, Behandlung von paraffinhaltigen Vakuumdeslillaten. Vf. schildert 
die Gewinnung eines Vakuumdestillats aus dem seitlichen Ablauf des Fraktionier- 
turms von 90—150 Viscositat bei 210° F. aus Schwarzem Midcontinent-Heizolruckstand, 
das ohno weitere Behandlung durch Mischung m it 65— 70% Naphtha, Kuhlung auf
— 40° F. durch Zentrifugieren entparaffiniert werden kann, wodurch Gewinnung von 
Rohvaselin ais Nebenprod. vermieden wird. Dio entparaffiniertc Lsg. wird konti- 
nuierlich m it Saure behandelt usw., die Naphtha abdest. Auf diese Weise wird ein 
paraffinfreies, entfiirbtes, fertiges Schmierol (lubricating stock) von gutem Coldtest 
erlialten. Gleichzeitig erlia.lt man aus dem oberen Auslauf des Fraktionierturms ein 
direkt preBbares Paraffindestillat u. aus dem unteren Auslauf Asplialt (5—7%  vom 
Rohprod.), frei von Kohlenstoff u. Koks. Weitcro techn. Einzelheiten im Original. 
(Refincr and natural. Gasoline Manufacturer 8. Nr. 6 . 62—66. Juni. Smith Engi- 
neering Co.) N a p h t a l i .

E. N. Klemgard, Herstellung von technischen Artikeln fiir Autos und fiir den 
Haushalt aus Petroleumderivalen. Rezepte fiir Politurmittcl, besonders fiir Automobile u. 
laekierte Fliichen, Reinigungsmittel (Fleckwasser) u. Fliegenvertilgungsmittel aus 
Petroleumderiw ., die im Nebenbetriebo von Raffinerien hergestellt werden konnen. 
(Refiner and natural. Gasoline Manufacturer 8 . Nr. 6 . 58—61. 82. Juni.) N a ph tali.

Walter Obst, Oroherit ais urspriingliche Bezeichnung fiir Ozolcerit. Der Name 
Ozokerit ist eine Willkiirbezeichmmg u. Verstummelung der Originalbezeichnung 
Orokerit, dio vom griech. Wort fiir „Bergwachs" abgcleitet worden ist. (Chem.-Ztg. 
53 . 661. 24/8.) J u n g .

C. E. Skinner, Entwicklung der Isolieróle. Ausfiihrungen insbesondere iiber not- 
wendige Eigg. u. Transport. (Journ. Amer. Inst. electr. Engineers 48. 589—92. 
Aug.) T y f k e .

Baader, Zur Bestimmung der Alterungsneigung von Isolier- und Dampfturbinen- 
ólen. An der Apparatur wurden einige Verbesscrungen, insbesondere die Anbringung 
eines Hubzahlers, vorgenommen. Die Verseifungszalil wurde fiir Abnahmeprufungen 
fallen gelassen, u. stattdessen dio WALTERSche Schwefelsaureprobe eingefiihrt. (Erdól 
u. Teer 5 . 438—41. 25/8.) T y p k e .

R. Schlaepfer, Einwirkung einer unzwechnupigen Trochiung auf Transformatoren- 
die. Transformatorenóle werden vor dem Gebrauch getrocknet, da Feuchtigkeit die 
DE. erniedrigt. Zu seharfes Trocknen aberzerstort einen Teil der Schwefelverbb., dic 
nach GURWITSCH (Wissensehaftl. Grundlagen d. Erdolverarbeitung, Springer, Berlin 
1924) durch ihre Eig., leicht 0 2 zu absorbieren, die anderen KW-stoffe des Trans- 
formatorenóls vor der Oxydation schiitzen. Vf. zeigt an Beispielen, daB eine zu starkę 
Raffination ebenso wie zu seharfes Trocknen den S-Geh. der Ole zwar vermindert, 
die Neigung zur Bodensatzbldg., zur Siiurebldg., sowie die Teerzahl aber vermehrt. 
(Ind. Olii minerali Grassi 9. 81—84. 30/7.) W eiss.

F. Jacobsohn, Zum Problem der Schmierung. Vf. referiert die neueren Arbeiten
u. Theorien iiber die Phanomene der Schmierfahigkeit [Viscositat, Fluiditiit, „Grenz- 
flachen-Schmierfahigkeit“ (boundary lubrication), Benctzungsvcmiógen (oiliness) 
usw.]. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. Mineralole 2. 86— 87. 88—89. 24/7.) R iet z .

Robert Wolff, Die Sclimierschicht in  Gleitlagern und ihre Messung durch Inter- 
ferenz. Vf. hebt die Bedeutung einer dicken Schmiermittelschicht im Interesse der 
Sicherheit des Lagerbetriebes hervor, der gegeniiber minimale Fliissigkeitsreibung meist 
an zweiter Stelle steht. Das entwickelte MeBverf. benutzt die FRAUNHOFERsche 
Interferenz an feinen Spalten. Der Spalt wird hier durch die Welle u. eine an der 
Lagerscliale befestigte Rasicrklinge gebildet. Gemessen wird der Abstand der Inter- 
ferenzstreifen vom hellen Mittelstrcifen. Die Messungen wurden an einem halb- 
umschlieBenden Lager durehgefiihrt. Ais Versuchsóle dienten nach fallender vis- 
cosimetr. gemessener Viscositiit geordnet: HeiBdampfzylinderol, Voltolól u. Mineral- 
sommeról der Reichsbahn. t)ber das ganze Gebiet der gemessenen Umlaufszahlen 
der Welle, welche dio in der Praxis des Eisenbahnbetriebes vorkommenden Umfangs- 
geschwindigkeiten einschlieBen, ergibt das Voltol gleichmaBig die diinnste Sclimier- 
schicht. Das zaheste Ol bildet bis zu 400 Uml./Min. etwa die dicksten Schichten.
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Yon da an sinkt die Dickc u. fallt von 500 Uml. an unter dio des Voltols. Das diinnste 
Ol gibt iiber das ganze Gebiet etwa doppelt so dieke Sohichten wie Voltol u. damit 
von 400 Uml. an die dieksten Schichtcn iiberhaupt. Diese Befunde widersprechen 
dem Zusammenliang zwischen Viscositat u. Schmierschichtdicke, wie er aus der hydro- 
dynam. Theorie der Sehmiermittclreibung folgt. Dieselbe Unstimmigkeit findet sich 
wieder in der csperimentcll gefundenen Zapfenverlagcrung. Betreffs Deutung dieser 
Befunde vgl. KYROPOULOS, C. 1929. II. 116. (Ztschr. Vcr. Dtsch. Ing. 73. 1198 
bis 1202. 24/8. Góttingen.) KYROPOULOS.

A. V. Philippovich, Einflufi des Selbstenłziindungspunktes bei Autoschmierolen. 
Vf. weist darauf hin, dafi ebensowenig bei Kraftstoffen wie bei Automobilsclimierólen 
cin eindeutiger Zusammenhang zwischen Selbstentziindungstemp. u. Verh. im Motor 
bisher festgestellt werden konnte. Das Studium des Verh. dieser Stoffe erfolgt im Labo
ratorium unter anderen Bedingungen ais im Motor. Vf. t r i t t  weiter ein fur genaue 
Angabc der Yersuchsbedingungen bei der Anwendung neuer Mcthoden zur Kenn- 
zeichnung der Eigg. von Schmierolen, die sinngemiiBe Anwendung u. Nachpriifung 
ermoglichcn. (Petroleum 25 . Nr. 30. Motorenbetriob u. Maschinenschmier. 2. 13. 
24/7. Berlin.) KYROPOULOS.

C. A . GriffitllS, Typisicrung von Schmierolen seilens der Marinę der Vereinigten 
Slaalen. E in System von 4-ziffrigen Symbolen ist von der Marinę der Vereinigtcn 
Staaten an Stelle der irrefiihrcnden Bezeichnungcn light, medium, heavy gesetzt 
worden, das sich auf Viscosilćit u. prakt. Yerwendung stiitzt. Dieses System wird m it 
den dazugehórigen Temp.-Viscositatskurven naher beschrieben u. glcichzeitig werden 
die fiir die einzelnen Ole von der Marinę geforderten sonstigen Eigg. mitgeteilt. Das 
System ist fiir jede Kraftanlage geeignet. Bei allgemciner Anwendung wurde sich 
eine gróBere Einheitlichkeit in  den gclieferten Schmierolen ergeben. (Power 70. 212 
bis 215. 6/ 8.) N a p h t a l i .

Matignon, Einige Bemerkungen iiber dic Synthese von Motorulen in  Deutschland. 
Bericlit iiber einen Besuch im Merseburger Braunkohlenhydrierungsbetricbe. (Chaleur 
e t Ind. 9. 328—29. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t e in .

Edward H. Miller, Yerhinderung des Kłopfens in  Explosionsmotoren. Die ver- 
scliiedenen Thcorien iiber den chem. Vorgang des Kłopfens werden angefuhrt u. er- 
lautert. Dic Peroxydtheorie ais wahrscheinlich angenommen. Vf. erwahnt eigene 
Verss., bei denen er Auspuffgase ais Zweitluft dem Brennstoff-Luftgemisch zugefiihrt 
hat u. dadurch vóllig klopffreien Gang der Maschine erhielt. Dabei beobachtet er 
Abnalune des CO-Geh. bei der Analyse der Abgase. (Chem. Engin. Mining R er. 21. 
310— 11. 6/5.) ' Co n r a d .

Lucien Dauvilliers, Anwendung der X-Slralden zur Kontrolle und Untersuchung 
der mineralisclien Brennstoffe. Unter Anwendung róntgenphotograph. Kohlenbildcr 
wird gezeigt, wie dio Durchleuchtung von Kohlenproben m it X-Strahlen den Aschegeh. 
u. die Wrkg. der Kohlenwuschc zu bcobachten gestattet. (Chaleur et Ind. 9. 73— 81. 
Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t e in .

Dauvilliers & Gost, Bestimmung von Kohlenstoff und Wasscrstoff in den Brenn- 
sloffen. Beschrcibung der organ. Elementaranalysc im Quarzrohr. (Chaleur et Ind. 9. 
68—71. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B o r n s t e in .

Hans Weber, Die analytischc Untersuchung der Asplialt- und Teeremulsionen. 
Nach einer krit. Besprechung der Verff. der Z e n t r a l s t e l l o  f i i r  A s p h a l t  
u. T e e r f  o r s c h n n g ,  von K. R. L a n g e  u . von MARCUSSON, sehildert Vf. sein 
oigenes Verf., desscnPrinzip darin besteht. die Emulsion durch Zusatz eines indifferenten 
Elcktrolyten (z. B. bei Anwendung von 250 g einer 50%ig. Emulsion: 45 g festes NaCl 
u. 5 g festes Bariumehlorid) zu brechen, das dabei ausfallende Bitumen durch gleich- 
zeitigen Zusatz eines organ. Solvens (z. B. 400—500 ccm Bzl.) in Lsg. zu bringen, u. 
schlieClich eine mechan. Abtrcnnung der Salz-Stabilisatorlsg. von der bituminósen 
Phase mittels der Zentrifuge hcrbeizufiihren. Ein App. fiir diese Trennung, die sich 
bei auffallender geniigend starker Beleuchtung leicht bewerkstelligen laBt, wird be- 
sehrieben u. abgebildet. Das Bzl. wird abdest. u. die letzten Reste in einer Schale 
auf dem W.-Bad ausgcriihrt. — Der weitero Gang der Unters. wird eingehend ge- 
schildert u. schlieClich noch cin App. zur Best. des W.-Geh. der Emulsionen — eine 
Modifikation des App. von MARCUSSON — beschrieben u. abgebildet. (Asphalt u. Teer 
29 . 843—48. 871—75. 13/8.) N a p h t a l i .

H. L. Kauffman, Sand- und Wasserbeimengungen im Diesel-Bohol. Es wird auf 
dic stórende Wrkg. von Wasserbeimengungen im Dieselol hingewiesen, u. Methoden
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gegeben, um im Laboratorium die Best. zu ermoglichen. Vf. empfielilt Zentrifugen 
m it graduierten Einsatzen von besonderer Form, fiir genaue Unters. Dest. m it be- 
sonderem Aufsatz. Dio Best. der beigemengten Sandteilehen kann fiir sich in einem 
Extraktionsapparat (beschrieben Bureau of mines technical papers 323 b) durch- 
gefiihrt werden. (Power 69. 1004—06. 18/6.) CONRAD.

P. Iselin, Unłersuchungen iiber eine Methode zur Analyse von Mineralschmierólen 
durch Destillalion im  Kałhodenvakuum. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 4. 
275—302. — C. 1929. I I . 1110.) T y p k e .

Alexander Bernard Manning, Die Bestimmung ungesaltigłer und ąromatischer 
Kohlemuasserstoffe in  Leichlólen und Motorbenzinen. Vf. schlśigt zur Best. der Einzel- 
bestandteilc leichter Ole vor, Proben von 0,2—0,5 g in einem m it Stopfcn yersehenen 
U-Rolir abzuwiigen, das m it zwei łuntereinandergesehalteren KOH-App. verbunden 
ist, die entsprechende Absorptionsfl. enthalten, u. durch einen trockenen, C02-freicn 
Luft- (oder N-) Stroni die gesamte Fliissigkcitsmenge durch dic Apparate zu ver- 
dampfen (Dauer 2— 8 Stdn.). 98%ig. S04I12, der 2—3%  Ag2SO., zugefiigt waren, 
absorbierto Bzl. u. seine Homologen quantitativ, u. erfordert nur eine kleine Korrektur 
von 0,1—1,0% fiir (im 2. KOH-App.) zuruckgehalteno gesatt. KW-stoffe. Zur Best. 
der ungesiitt. u. aromat. KW-stoffe zusammen bewahrte sich eine Nitriersaure von 
10% konz. N 03H oder besscr 16% K N 03 in konz. S04H 2. Hier ist eino Korrektur 
von 0,5—2,0% fiir gel. gesatt. KW-stoffe notig. Durch Wagung der KOH-App. erhalt man 
den Gesamtgeh. an ungesiitt. u. aromat. KW-stoffen; um die Menge der lctzteren allein 
festzustellen, isoliert man sie in Form ihrer N 0 2-Derivv., indem man dio saure Lsg., 
vorteilhaft naeh Zugabo von ein wenig N 0 3H, 2—3 Stdn. auf dem W.-Bade erwannt, 
naeh der Abkiihlung in uberschussiges W. gieBt u. dreimal m it je 50 ccm Bzn. extrahiert. 
Diese Lsg. ist dann m it 10%ig. ŃaOH-Lsg. zu extrahieren, m it W. zu waschcn, im 
gewogenen GefiiB fast zur Trockno zu verdunsten, im Luftstrom von Ziinmertemp. 
u. sclilicBlicli im Vakuumcxsiccator zu trocknen. Durch Multiplikation m it dem Faktor
0,452 ergibt sich aus dem gefundenen Gewicht das der vorhanden gewesenen Aromaten. 
Bei Anwesenheit von viel ungesiitt. Verbb. fiillt die Best. der aromat, wegen der Bldg. 
von Polymerisationsprodd. derselben zu hocli aus; dann empfiehlt es sich, zwei Bestst. 
zu maehen, bei dereń einer ein GefiiB m it 70%ig. S04H2 zur Absorption der ungesiitt. 
Verbb. zwischengeschaltet wird. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1014—20. Mai. 
East Greenwich, H. M. Fuel Research Station.) BÓRNSTEIN.

Victor Wintsch jun., Sclrweiz, Herslellung von Bitumen- und Asphaltenmlsionen. 
Ais Emulgierungsmittel yerwendet man KautschuJaniIchsaft m it oder ohne Zusatz 
anderer Emulgierungsmittel. Man vermischt eine 2%ig. Harzseifcnlsg. m it 5—10% 
Kautsehukmilch u. emulgiert hiermit fl. u. w. Bitumen. Dio Emulsionen dienen zum 
Wegobau, tlberziehen von Gegenstanden usw. (F. P. 648 917 vom 4/2. 1928, ausg. 
15/12. 1929.) F ranz .

International Colfix Ltd., London, Biluminose Emulsionen. (Belg. P. 350 210 
Yom 3/4. 1928. Auszug veroff. 9/10. 1928. E. Prior. 23/4. 1927. — C. 1928. II. 411 
[E. P. 288 821].) K u h lin g .

Richard Lichtenstern, Wien, Asphalterzeugnisse. Gemischc von Asphalt u. 
hochstens der dem Asphalt gleichen Mengo chines. Holzol werden, zweekmaBig bei 
Ggw. von FeCl3, A1C13, ZnCl2 o. dgl. auf Tempp. bis zu 300° crhitzt. Die Erzeugnisse 
sind sehr elast. u. unschmelzbar. (A. P. 1720 487 vom 28/4. 1928, ausg. 9/7. 1929. 
Oe. Prior. 19/4. 1927.) K u h l in g .

Hermann Bollmann, Hamburg, Verfahren mul ~Vorrichtung zum kwitinuierlichen 
Bleichen von fetten Olen, Mineralólen u. dgl. mitlels Bleicherde, bei welchem die Rohólo 
naeh u. naeh mit der Bleicherde yersetzt werden, 1 . dad. gek., daB die Ole u. die Bleich
erde kontinuierlich im bestimmten Mengenyerhaltnis derart in den Mischbchalter 
eingefuhrt werden, daB zuniichst stets nur unbehandeltes Ol mit frischer Bleicherde 
zusammontrifft, worauf der Abzug des Gemisches aus dem Mischbehiilter naeh MaB- 
gabe der Zufiihrung der Rohstoffo geregelt wird. — 2. dad. gek., daB dic Bleicherde 
durch eine Transportschnecke in ein GefiiB gefórdert u. hier mittels eines Luftstromes 
mit dem durch Diisen in das GefiiB eingefiihrten fetten Ol, Mineralol u. dgl., in dcm 
gewiinschten Verhiiltnis gemischt wird. — 3. Vorr. zur Ausfiihmng des Yerf. gemaB
1. u. 2., dad. gek., daB in ein mit Heizmantel u. Riihryorr. versehenes geselilossenes 
GefiiB oben ein Rolir liineinragt, das mit einer in einem m it Heizmantel yersehenen 
Rohr umlaufenden Transportschnecke in Verb. steht u. an seinem unteren Endc
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Durclibohrungen besitzt, sowie von einem Mantel umgeben ist, in welchem eine Pumpe 
aus dem GefaB entnommene Luft blast, die die mittels der Transportsehneeke ge- 
forderte u. in dns Rohr eintretendo Bleicherde naeli unten fuhrt, wo sie auf einen 
Kegel stoBt, sich iiber den Quersehnitt des Behalters verteilt u. mit dem durch Diisen 
in das GefaB eingefiihrtcn Ol mischt. -— 4. dad. gek., daB das GefaB mit einem Stand- 
rohr in Verb. stelit, das mit einer Reihe ubereinander angeordneter Hahne fiir den 
A ustritt fertig gebleiehten fetten Ols, Mineralols u. dgl. versehen ist. — Unter Er- 
sparung von Bleicherde u. Zeit wird eine schnellere Bleichung erzielt. (D. R. P. 
480 345 KI. 23a vom 7/1. 1925, ausg. 1/8. 1929.) E ng er o ff .

Allgemeiue Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie, Berlin, Herstellung von 
Mineralólschmierolen durch Dest. des unl. Riickstands, der boi der Einw. von fl. S 02 
auf Mineraloldestillate anfallt, unter vermindortem Druck uber Alkalien, z. B. NaOH, 
mit oder ohne W.-Dampf. (E. P. 307 649 vom 14/4. 1928, ausg. 4/4. 1929.) M. F. M,

M. Melarnid, Berlin-Zehlendorf, Herstellung eines fichmieróls (vgl. E. P. 648 143;
C. 1929. I. 1774). Ricinusol wird mit Metallen ais Katalysatoren, z. B. m it Sn, Ni, 
Bi oder mit Legierungen derselben, erhitzt, wodurch es mit Mineralólen mischbar 
wdrd. — Z. B. werden 100 kg Ricinusol mit 2 kg Sn oder Ni oder einer Sn-Bi-Legierung 
im Vakuum ca. 4— 8 Stdn. auf 280° erhitzt. (E. P. 308 502 vom 27/4. 1928, ausg. 
18/4. 1929.) M. E. Mu l l e r .

Pommersclie Spiritus-Verwertungs-Genossenschaft, E. G. m. b. H., Stettin, 
Brennstoffgemische fiir Kraftmotoren, bestelicnd aus Bzl. u. Bzn. mit weniger ais 20% 
A., insbesondere mit 10—19% A. (Poln. P. 8690 vom 11/12. 1926, ausg. 6/10. 1928. 
O. Prior. 16/6. 1926.) SCHONFELD.

George Samuel Rice, Coal-dust explosions in m ines: causes, effects and recom mendations 
for preycntion. W ashington: D. G., Gov’t  P r. Off.; Sup’t  of Doc. 1929. (26 S.) 8°.
(U. S. Bur. of Mines, technical pap. 448) pap. 5 c.

XXIV. Photographie.
E. P. Wiglitman, Jiingster Fortschriit in der Photographie. Fortschrittsbericht 

1927—1928 iiber Arbeitcn auf dem Gebiete der theoret. u. prakt. Photographie. (Brit. 
Journ. Photography 76. 408—10. 423—2B. 438—41. 12/7.) Leszy n sk i.

S. E. Sheppard, Der Primarprozep bei der Bildung des latenten pholographischen 
Bildes. Die Ergebnisse von T oy u. H a rriso n  (C. 1929. II. 375) werden zu denen von
Vanselow  u. S h eppa r d  (C. 1929. II. 701) in Beziehung gesetzt. F ur die Formu-
lierung der Bldg. des latenten Bildes gibt Vf. folgendes Schema:

Br-  +  h v — ->- Br -f Q  
An diesen Vorgang schlieBen sich an:

Ag+ +  Q  — >- Agatom Br -f- Br — y  Br2
Br +  Acceptor — >- (A)Br

Br2 +  Acceptor---->- (A')Bra oder (A')Br HBr.
Die A rt u. Weise, in der die Aggregation der Ag-Atome vor sich gelit, ist von wesent- 
liclier Bedeutung fiir don vollstandigen Aufbau des latenten Bildes. (Naturę 123. 
979—80. 29/6. Rochester, N. Y., Res. Lab., Eastman Kodak Co.) Le sz y n sk i.

P. Wiegleb, Methoden der Schioefeltonung. I., II. u. I II . Vf. behandelt ausfuhrlich 
die Tonungen mit Thiosulfat-Alaunlsgg. AuBer der ublichen h. Methode m it Na2S20 3 
u. KA1(S0,1)2 allein ist eine solche m it Zusatz von Goldchlorid u. ein k. Yerf. mit 
Dextrinzusatz angegeben. Zum Tonen m it sauren Lsgg. kann H 2SO., dem Fixierbad 
zugesetzt werden oder die fixierte u. nicht gewiisserte Kopie in verd. HC1 gebracht 
werden. Zur direkten Sehwefeltonung wird auch Schwefelleber empfohlen. Manche 
Tonbader m it Yorhergehender Bleichung verstarken das Bild; bei allen hangt der 
Ton mehr vom S-Bad ais vom Bleichbad ab. Es w'erden versehiedene S-Verbb. be
schrieben, auBerdem ein Mo-Bad. Fiir Papiere, die schlecht tonen, ist ein Bad m it 
K 2Cr20 7 ais Bleicher angegeben. Es ist auch moglich, das Tonbad Yor dem Bleiclien 
anzuwenden, sowie nur teilweise zu bleichen u. dann zu tonen oder wieder zu ent- 
Avickeln. Fiir alle Verff. sind zahlreiche Rezepte angegeben. (Brit. Journ. Photo
graphy 76. 344— 46. 363—65. 375—77. 28/6.) ~ Le ist n e r .
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