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Chemisches Zentralblatt.
1929 Band II. Nr. 15. 9. Oktober.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
M. v. Laue und E. Riickardt, Willy Wien. Nachruf. (Naturwiss. 17. 675—81. 

30/8. Berlin u. Miinclien.) LeszynSKI.
Otto Reinmutli, Die Slrulctur der Materie. VII. Anwendung der Elektronentheorie 

auf die Oxijdoreduktion. (VI. vgl. C. 1929. I. 2949.) Ausgehend von der elektronen- 
theoret. Formulierung der Oxydored.-Vorgange werden kurz die elektromotor. Reilien, 
die Ionengleiehungen u. die Oxydored.-Zellen behandelt. (Journ. chem. Education 
6 . 527— 35. Marz.) L e s z y n s k i .

H. P. Cady und Robert Taft, Versuch zur Veranschaidichung der Voltaschen 
Polarisation. Vcrsuchsanordnung zur Vorfiihrung von Polarisationserscheinungen in 
galvan. Zellen, bestehond aus Cu/H2SOj/Zn, nebst Erklarung der die Polarisation 
licrvorrufenden Vorgange. (Journ. chem. Education 6 . 952—57. Mai. Lawrece, Univ. 
of Kansas.) H a n d e l .

N. Raschevsky, Das Problem der Form in Physik und Biologie. (Vgl. C. 1929. II.
1373.) Gegeniiber der Meinung, daG — im Gegensatz zu den Phiinomenen des Lebens —
die Form bei physikal. Phanomenen keine Rolle spiele, gibt Vf. zwei Beispiele aus 
physikochem. Systemen m it groBer spozif. Oberflache, namlich an kleinen Fl.-Tropfen, 
in denen cinige capillarakt. Substanzen gel. sind, u. bei bestimmtcr Weehselwrkg. 
eines Fl.-Tropfens m it dem umgebenden Medium, bei denen die mathemat. Berechnung 
ergibt, daB nicht immer die Kugelform angenommen zu werden braucht, sondern 
unter gewissen Bedingungen der Tropfen in  bestimmten Grenzen eine beliebige Ge- 
sta lt annehmen kann. (Naturę 124. 10. 6/7. E ast Pittsburgh [Pa.], Westinghouse 
Res. and Manufact. Co.) B e h r l e .

E. Gapon, Hydratation von lonen und Molekiilen. I II . (II. vgl. C. 1928. I I . 730.) 
Die Dehydratation geht bekanntlicb stufonweise vor sich, die Dampfspannung iiber 
dem H ydrat bleibt konstant, solange eine minimale Menge des hóheren H ydrats vor- 
handen ist. Dann fallt die Dampfspannung auf den Wert, der dem niederen H ydrat 
entspricht. Um zu untersuchen, ob die H ydratation auf analoge Weise erfolgt, fiihrt 
Vf. Messungen. der Hydratationsgeschwindigkeit des nach W e r n e r  u . G u b se r  her- 
gestellten (Ber. Dtseb. chem. Ges. 34. [1901]. 1579) griinen Chromchloridhydrats aus 
u. stellt fest, daB der HydratationsprozeB tatsachlich in 2 Stadien verlauft. Die 
Hydratationsgesehwindigkeitskonstante \vird bestimmt. — Die Dehydratation im 
homogenen Medium ist sehwer zu beobachten, dafiir ist die heterogene Dehydratation 
bereits untersucht (die Krystallisation im System fest-fl.). Die Krystallisation setzt 
sich zusammen aus verschiedenen Diffusions- u. chem. Prozessen, von denen der lang- 
samste gemessen wird. Ist die Gcschwindigkeit dureh die Diffusion bedingt, so ist 
sie proportional der ersten Potenz der Ubersattigung, u. ihr Temp.-Koeffizient ist 
klein (ca. 1,3). In  Wirklichkeit ist die Krystallisationsgeschwindigkeit vieler Salze 
dem (juadrat der Ubersattigung proportional, u. der Temp.-Koeffizient ist nahezu 2, 
was auf die Existenz eines chem. Prozesses hinweist. Betrachtungen der jeweils mog- 
lichen chem. Prozesse bei der Krystallisation zeigen, daB hierbei die Dehydratation 
von maBgebender Bedeutung ist. Die GróBe der Krystallisationsgeschwindigkeits- 
konstanten m rd  mit Hilfe der kinet. Theorie berechnet. (Journ. Russ. phys.-chem. 
Ges. [russ.] 61. 375—81. Charków, Chem. Lab. d. Inst. f. Volksbldg.) G u ria n .

K. Jabłczyński und C. Seidengart, Gleichgewićhtsgesetz der Elektrolyte und 
Hydratation der lonen. Die friiheren Unterss. (C. 1929. I . 2266) wurden auf Konzz. 
von 2 Mol in  1000 g W . ausgedehnt u. durch Messungen an Alkalichloridgemischen u. 
Best. des Mol.-Gew. von Hamstoff u. M annit in  den Chloridlsgg. vervollstandigt. 
Die von J a b ł c z y ń s k i u. W iś n ie w s k i  (C. 1928. II. 428) angegebene Glcichgewichts- 
formel wurde durch die Unters. voll bestatigt. (Roczniki Chemji 9. 418—30. Warsehau, 
Univ.) SCHONFELD.
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E. F. W. Selman und P. Bainbrigge Fletcher, Kinetik der Reaktion von Estem  
mil Kaliumalkoholaten in  Alkohol-Wassergemischen. Teil I . Die Reaktion zwischen 
Kaliumiithylalkóholat und Athylacetat in Atłiylalkóhol-Wassergemischen. Die Bk. 
zwischen Kaliumathylalkoholat u. Athylacetat verlauft nur in  Ggw. von W. u. wird 
proportional der Konz. des anwesenden W. beschleunigt. Daraus wird geschlossen,
daB dabei kein A. nach. der Formel Ił- OH +  CH3COOE---->- CH3COOK +  E ,0  ent-
steht. Die Ek. kann nur folgendermaBen verlaufen: CH3COOB +  K O H ---->•
CH3COOK +  E -O H , nachdem sich zuvor das folgende Gleichgewicht eingeatellt 
h a t: E  • OK -)- H20  ^  E  ■ OH -{- KOH. Die Annahme dieses Eeaktionsverlaufs wird be- 
sta tig t durch Best. der bimolekularen Geschwindigkeitskonstanten, die fur 2 Yersuchs- 
reihen, in denen einmal die Verseifung durch Zusatz von Kaliumalkoholat, das andere 
Mai von KOH bewirkt wurde, iibereinstimmen. Dieser Ek.-Verlauf erklart auch den 
beschleunigenden EinfluB von W., der auf der Erhohung der KOH-Konz. beroht. 
Bldg. von Komplexen, zwischen den reagiercnden Substanzen mit dem Lósungsm. be- 
einfluBt die Ek. nicht wesentlich. — Aus der Eeaktionsgleichung wird unter Annahme 
aquivalenter Konz. aller Eeaktionsteilnehmer eine Geschwindigkeitsgleichung abgeleitet, 
die sehr umstandlich ist u. unter bestimmten Annahmen durch eine einfachere ersetzt 
wird, die ebenfalls bimolekulare Konstanten liefert. Die experimentell gefundenen 
Geschwindigkeitskonstanten fiir die bimolekular verlaufende Verseifimg sind nicht 
einfach, sondern enthalten die Gleichgewichtskonstante der Ek. E -0 K  +  H.,0 =  
E- OH +  KOH, die theoret. Gesclnvindigkeitskonstante der Yerseifung u. die Konz. 
des A.-W.-Gemischs, in der die Ek. vor sich geht. Aus ihnen werden die wahren Bk.- 
Geschwindigkeitskonstanten abgeleitet. (Trans. Faraday Soc. 25 . 423—35. Aug. 
Chelsea Polytechnic.) " '  P ie t s c h -W i l c k e .

0. Mtigge, U ber die KoMsionsrerMltnisse einiger kwistlichen Krystalle und iiber 
die Bedeutung der Gleiłungen fiir gewisse Zitstandsdnderungen. Die Unters. der nach 
(110) Yollkommen u.nach (010) noeh gut spaltbaren Diamminzinkchlorid, (NH3)2ZnCU- 
Krystalle auf die DrOlbarkeit u. Deformierbarkeit durch Schlagn-rkg. zeigt, daB die 
Krystalle sehr leicht Translationen eingehen. Die Schlagfiguren zeigen in der Ver- 
tiefung, wie auf der erhabenen Seite die Form einer vierseitigen Pyramide. — Die kry- 
stallograph. Daten fur die Krystalle des AmidoguanidinnUrats, (CH6N4 -H N 03) werden 
ermittelt, u. die Kohasionsverhiiltnisse untersueht. D ie Spaltbarkeit ist nach (010) 
vollkommen, wahrend nach der Tafelebene bemerkenswrerterweise keine Spaltbarkeit 
verliiuft. Translationen sind auBerordentlieh leicht, wie auch einfache Schiebungen 
sehr leicht eintreten, die m it Translationen u. Knickung verbunden sind. — Weiter 
wurden die opt. u. krystallograph. Eigg. von Calcium-, Słrontiurn- u. Bariumbutyrat 
ermittelt, sowie ihre Kohasion untersueht. — Vf. fiigt Betrachtungen iiber die (Jbergange 
aus einem dreidimensionalen Zustand in  einen anderen dreidimensionalen Zustand an, 
wie es sich bei angefuhrten Krystallen infolge der leichten Translations- u. Schiebungs- 
fahigkeit ausdruckt, so daB es keinem Zweifel unterliegen kann, daB ein enger Zusammen- 
hang zwischen Gleitung u. Zustandsanderung besteht. (Ztschr. Kristallogr. Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 71 . 64—80. Juli. Góttingen.) K l e v e r .

E. Gapon. Loslichkeił und Lósungsgeschicindigkeit fester Korper. Nach der N e r NST- 
NOYESschen D iffusionstheorie  ist d as „krit. In k re m e n t“  der L o slich k e it n u r  d u rc h  
die N atur des L ósungsm . b ed in g t u. gleich der DRUCKERsehen GróBe W R  T . D ie 
Geschwindigkeitskonstante der Loslichkeit andert sich mit der Temp. — Im  Gegen- 
satz dazu fiihrten th e rm o d y n am . Betrachtungen Vf. zu d em  SchluB, daB das „k rit. 
Inkrem ent“ gleich ist der Lósungswarme des gel. Stoffes in einer nahezu gesatt. Lsg. +  
1/2 R  T, u. ausschlieBlich von der N atur des gel. Stoffes abhangt. Die Geschwindigkeits
konstante der Loslichkeit ist bei jeder Temp. der Loslichkeit u. V T  proportional. 
Lóslichkeitsbestst. der Benzoesaure bei 20, 30, 40° nach der Methode von WlLDERMANN 
(Ztschr. physikal. Chem. 6 6 . [1908]. 445) werden durch die Theorie des Vfs. besser 
wiedergegeben ais durch die Diffusionstheorie. (Journ. Euss. phys.-chem. Ges. [russ.] 
61 . 369—75. Charków, Chem. Lab. d. Inst. f. Volksbldg.) G u r ia n .

L. J. Weber, Beitrag zum Problem der Lóslichkeitsbeeinflussung. Vf. untersuchte 
die Beziehungen zwischen der Lóslichkeitsbeeinflussung u. der Oberflachenspannung. 
Die Wrkg. von Nichtleitern auf die Loslichkeit von Salzen iiuBert sich in der Loslichkeits- 
verminderung, die im umgekehrten Yerhaltnis zu der Oberflachenspannung steht. 
Es wurden die Loslichkeiten von L i „CO 3 u. K 2SOt  in W. bei Zusatz folgender Nicht- 
leiter stalagmometr. gemessen: Rohrzucker, Mannit, Methylalkohol, Acetonilril, A .,
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Aceton, Methylacetat, Propylalkohol, Methyldthylkelon, Didthylamin, Phenol, Anilin, 
Paraldehyd, Athylacetat, Buttersdure, tert. Amylalkohol, Valeriansaure, Isoamylalkohol, 
Hezylalkohol. Die Verss. werden auch ausgedehnt auf die Wrkg. von 21 Nichtleitern 
auf die Loslichkeit von Kaliumbitartrat, Natriumoxalat, KC103 u. PbCL. Es zeigt 
sich, daB PbCL m it dea verschiedensten Stoffen lockere Verbb. oder sonstige Rkk. 
gibt u. sich fiir die Unters. ais nicht geeignet erwies, wahrend die erstgenannten drei 
Salze die erwarteten Beziehungen zeigten. In  homologen Reihen ist sogar eine voll- 
kommene Parallelitat zwischen dem lóslichkeitserniedrigenden EinfluB der unter- 
suchten Stoffe u. ihren Oberflachenaktm taten zu yerzeichnen. Das fiir das Phanomen 
der Loslichkeitserniedrigung Gesagte kann auch auf das Gebiet der Loslichkeits- 
erhóhungen iibertragen werden. So kónnen Salze, dereń Ionen die Oberflachen- 
spannung des W. erniedrigen, die Loslichkeit oberflachenaktiver Nichtleiter erhóhen 
u. selbst durch letztere eine Loslichkeitserhohung erfahren. So steigt die Loslichkeit 
von Na-Cinnamat in W. bei Zugabe von Amylalkohol um fast das Vierfache, wahrend 
die Loslichkeit von Isoamylalkohol in W. bei Zusatz von zimtsaurem N atrium  auf 
das 275-fache gesteigert werden kann. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181. 385— 94. 
20/7. Berlin-Charlottenburg, Techn. Hochsch.) KLEVER.

G. Claxton und H. M. Dawson, Die Mischbarkeit von Phenol mit udssengen 
Salzlosungen. Sind S0 u. S  die entsprechenden Konzz., so laCt sich die Beziehung 
zwischen S0 u. S  fiir Salzlsgg. mittlerer Konz. mit groBer Annaherung durch die Glei- 
chung: S0 — S  =  k-m  ausdriicken, wo m — molare Konz. u. k =  eine mit der N atur 
des Salzes veranderlichte Konstantę. Fiir konzentriertere Salzlsgg. gilt die Beziehung: 
S  =  S0-e~km. Die Verss. mit Phenol wurden bei 25° durchgefiihrt. Zwecks Best. 
des Phenolgeh. der gesatt. wss. Schicht wurde eine bestimmto Menge derselben verd., 
so daB eine Lsg. mit ca. 2 g Phenol pro Liter entstand. 25 ccm hiervon wurden mit 
50 ccm einer Bromid-Bromatlsg. gemischt u. durch 5 ccm HC1 angesauert. — Nach 
15 Min. Stehen wurde K J  hinzugefiigt u. das freigewordene J  mit einer Na.,S20 3-Lsg. 
titriert. Die Konz. des gel. Salzes (NaCI, N aS04 oder CaCL) wurde aus einer Probo 
bestimmt, die — nach Entfernung des Phenols durch Dampfdest. — zur Trockne ein- 
gedampft u. gewogen (NaCl, JCaS04) oder nach V o lh a r d t  titriert wurde (NaCl, 
CaCl2). 3 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. Die gemessenen Lóslichkeiten lassen 
sich durch obige Exponentialformel ausdriicken. Innerhalb der Yersuchsfehlergrenzen 
besteht Ubereinstimmung zwischen berechneten u. experimentellen Werten. Die Er- 
gebnisse zeigen jedoch, daB das Verh. der gel. Salze in verd. Lsg. nicht in tJberein- 
stimmung ist mit der Esponentialformel, die mit den an konzentrierteren Lsgg. ge- 
machten Beobachtungen im Einklang ist. Die durch konz. Salzlsgg. hervorgerufenen 
Aussalzeffekte sind im Falle des Phenols in Ubereinstimmung mit den Erfordernissen 
der DEBYE-HuCKELsehen Theorie. (Proceed. Leeds philos. literary Soc. 1. 416— 20. 
April. Leeds, Univ.) K. W o l f .

Gwyn W illiam s, Untersuchung iiber die katalytische Wirksamkeit von geschmolzenem 
Zinn. Die relative Wirksamkeit von Zinn und seinen Oxyden ais Katalysatoren bei der 
Beduktion von Nitrobenzoldampf. Zur Erganzung einiger Liicken in den Angaben der 
Literatur iiber die katalyt. Wirksamkeit von geschmolzenem Sn wird bei Tempp. 
von 200—360° die katalyt. Red. von Nitrobenzoldampf durch H 2 m it Zinn ver- 
schiedenster Beschaffenheit (granuliertes Zinn, aus SnO» nach der Methode T o n  B ro w n  
u. H e x k e  reduziertes u. chem. u. mechan. gereinigtes Zinn, reines KAIILBAUM-Zinn, 
dasselbe nach Yorlieriger Oxydation u. Red., Zinn, das wahrend der Rk. aus Sn0 2 

u. SnO bei 500° reduziert wurde) untersucht. In  keinem Ealle wurde Rk. beobachtet. 
Von groBer Wirksamkeit dagegen sind SnO, u. SnO bei 260—285°; m it ihnen wird 
die Rk. quantitativ  untersucht. Sn02 bewirkt bei 310° in 40—60 Min. Red. des Nitro- 
benzols zń 70—SS%> je nach der Stromungsgeschwindigkeit der reagierenden Gase. 
Wird der Katalysator Sn02 2 Stdn. lang bei 490° im H2-Strom reduziert, so bewirkt 
er bei 310° nur 9,15% der Umsetzung. Behandlung m it 0 2 bei 500° stellt seine Wirk
samkeit wieder her.— Das nicht umgesetzte Nitrobenzol wird nur zu einem rerschwindend 
geringen Teil therm. zersetzt oder unter Bldg. von Zwischenprodd., wesentlich Azo- 
benzol, reduziert. (Trans. Faraday Soc. 25. 446—51. Aug. Cambridge, Lab. Phys. 
Chem.) __________________  " PlETSCH-WlLCKE.
Samuel Glasstone, Chemistry in daily life. N ew Y ork : D u tton  1929. (256 S.) 12°. Lw.

S 2.25.
Charles Jane t, La Classification helicoidale des elements clumiques. Beauvais: Im pr.

departem entale de l’Oise 192S. (SO S.) S°.
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Charles Janet, Essais de classifieation hślicoldale des ólements cliimiques. Beauvais: Im pr.
departem entale de l’Oise 1928. (104 S.) 8°.

Ax. Atomstruktur. R adiochem ie. Photochem ie.
L. L. W hyte , tJber die Eiganschaficn einer einheitlichen physikalischen Theorie. 

I. Das Vorhandensein einer universellen Konstantę von der Dimension einer Lange. 
(Z tsch r. P h y s ik  56 . 809— 17. 16/8. B erlin .) L e s z y n s k i .

Karl K. Darrow, Statistische Theorien der Materie, Strahlung und Elektrizitat. 
(Physical Rev. Suppl. 1. 90—155. Juli. New York, Bell Teleph. L ab .) L e s z y n s k i .

Felix Joachim V. Wiśniewski, Ober eine mógliche Inter pretaticm des elektro- 
magnetischen Feldes des Lichtes. (Ztschr. Physik 56 . 713—16. 12/8. Lazin.) Lesz.

W. Lenz, Die Wellenfunktion und Geschvńndigkeitsverteilung des entarteten Gases. 
(Ztschr. Physik 56. 778—89. 16/8. Hamburg.) L e s z y n s k i .

W. Alexandrow, Vber den Wahrscheinlichkeitsflufi in  der Diracschen Erweiterung 
der Wellenmeclianik. Der WahrscheinlichkeitsfluB schoint einen Ersatz zu bieten 
fur die in der Wellemneclianik verloren gegangenen Begriffe der Gescliwindigkeit 
u. der Bahn der Korpuskeln. Dio magnet. Ablenkung von Kathodenstrahlen wird 
wellenmechan. gedeutet u. die Feldlinien des Wahrscheinlichkeitsflusses (,,Balinen“ ) 
u. die FluGgesehwindigkeit im Grundzustande des H-Atoms u. des zweidimensionalcn 
Oscillators werden untersuolit. (Ztschr. Physik 56. 818—29. 16/8. Ztirich.) L e s z .

W. Alexandrow, Die I!yperbelbahnen der a-Strahlenteilchen im Rutherfordschen 
Versuch nach der erweiterten Wellemneclianik. Nach den in der vorst. ref. Arbeit ent- 
wickelten Formeln wird die Streuung von a-Teilclien, einer ebenen Materiewelle m it 
positirer Ladung, dureli das Zentralfeld eines Atoms bereehnet. In  Erweiterung der 
in der vorst. ref. Arbeit gegebenen wellenmechan. Definition der Geschwindigkeit 
der Korpuskeln wird in einer durch hydrodynam. Betraehtungen nahegelegtcn Weise 
der Begriff der Beschleunigung der Korpuskeln eingefuhrt u. m it Hilfe dieser De- 
finition wird gezeigt, daB fur die Hyperbelbahnen der a-Teilchen im Zentralfeld einea 
Atomkernes das CoULOJIBsche Abstoflungsgesetz sich riehtig ergibt. (Ztschr. Physik 
56 . 830—37. 16/8. Zurich.) L e s z y n s k i .

K. Nikolsky, AbUitung der Dispersionsformel nach der Diracschen Theorie des 
Elektrons. (Ztschr. Physik 56. 709—12. 12/8. Leningrad, Physik. Inst. d. Univ.) Lesz.

Raymond T. Birge, Wahrscheinliche W er te der allgemeinen physikalischen Kon- 
stanten. Die folgenden Konstanten werden diskutiert: Liehtgescliwindigkeifc, Gravi- 
tationsgeschwindigkeit, Beziehung von Liter zu Kubikzentimeter, n. Mol.-Vol. des 
idealen Gases, Beziehung von den internationalen zu den absol. elektr. Einheiten, 
Atomgewichtc von H , Ho, N, Ag, J, C, Ca, n. Atmosphii.ro, absol. Temp. des Eis- 
punktes, mechan. u. elektr. Warmeaquivalente, Faraday, Elektrorienladung, spezif. 
Ladung des Elektrons (e/m), PLANCKsche Konstantę. Die wahrscheinlichsten Werte, 
die wahrscheinlichen Fehler werden angegeben u. die Moglichkeit der Erzielung 
genauerer W erte wird behandelt. In  Tabcllen sind weitere Konstanten zusammen- 
gestellt. (Physica l Rev. Suppl. 1. 1—73. Juli. Berkeley, Univ. of California.) L e s z .

Reinhold Fiirth, Vbex das Massenverhaltnis von Proton und Elektron. Ausgehend 
von der Annahme, daB aus einem Liehtąuant Materie, u. zwar ein Proton u. ein Elektron 
entstehen kann, fiihrt eine einfache ąuantenmechan. t)berlegung zu einem Zusammen- 
liang zwisclien der GroBe z — h c/e2 u. dem Massenverhaltnis von Proton zu Elektron 
fi =  m p/mjs■ Is t diese Oberlegung riehtig, so ware damit auch der Weg gebahnt, 
/i auf allgemeine ąuantentheoret. GesetzmaBigkeiten zuriickzufuhren. (Natunviss. 
17- 688—89. 30/8. Prag, Inst. f. theoret. Physik d. dtsch. Univ.) L e s z y n s k i .

E. Rupp, Das Wesen des Elektrons. Es wird ein kurzer histor. AbriB der Unterss. 
gegeben, die zur Erkennung der Kathodenstrahlen ais Elcktronen u. zur Auffassung 
der Elektronen ais Wellen gefiihrt haben, u. es werden kurz einige Anwendungen der 
Elektronenanalyse beschrieben. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 1109—14. 10/8. Berlin- 
Reinickendorf. AEG-Forschungsinst.) L e s z y n s k i .

Robert B. Brodę, Der Absorptionskoeffizient fu r  langsame Elektronen im  Hg- 
Dampf. Der Absorptionskoeffizient hiingt von der N atur des Atoms u. von der Elek- 
tronengescliwindigkeit ah. E r kann nach der Gleichung J  =  J 0 e ~ axp bereehnet 
werden (J0 =  der Elektronenstrom am Anfang des Weges, J  =  derjenige am Ende 
des Weges, x  =  die Weglange, p  =  der Gasdruck, a =  der Absorptionskoeffizient). 
Dio Messungen wurden ausgefuhrt m it dem App. von R a m sa u e r, der in seiner vom 
Vf. yereinfachten Form bereits bei ahnlichen Messungen in anderen Gasen gute Resul-
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ta te  ergeben hatte (vgl. O. 1925. II. 1252). Dor Absorptionskoeffiziont wurde im Hg- 
Dampf fur Elektronen gomossen, dereń Geseliwindigkciten 0,5— 400 V entsprechen. 
Die Kurve (Absorptionskoeffiziont — Gesehwindigkeit) zeigt einen Knickpunkt bei
5 V, oin Minimum bei 20 V u. ein Maximum bei 35 Volt. (Procecd. Roy. Soc., London.
Serio A. 125. 134—42. 1/8. Kalifornien, Univ.) Gu r ia n .

Yoshikatsu Sugiura, tlber die Ubergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei Zu- 
stdjiden mit positiver oder ncgativer Energie in  einem von der Kemladung herriihrenden 
Zentralfeld. (Scient. Papers Inst. physical. chcm. Ros. 11. 1—80. 25/6. Inst. f. phys. u. 
ehem. Unters.) G u r ia n .

A. Giinzburg, Die Grundziige der Lehre von der Symmetrie auf Linien und in  
Ebenen. Beweis, daB es in der Ebene nur 26 Symmetriefiille gibt analog den 230 Raum- 
systemen im Falle der Krystallc. (Ztsohr. Kristallogr., Kristallgeometr. Kristallphysik 
Kristallchem. 71- 81—94. Juli. Charków.) K l e v e r .

H . Heesch, Zur Strukturłheorie der ebenen Symmetriegrupjjen. (Ztsohr. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 71. 95—102. Juli. Zurieh.) K l e v e r .

Sinkiti Sekito, t)ber die Beziehung zwischen der Oitterlconstanle und der Dićhte 
von festen Losungen. Die Gitterkonstanten von Cu-Legicrungcn m it Al, Sn, Zn, M n  
u. N i  werden bestimmt u. aus den orhaltenen Daten die D.D. berechnet, die in guter 
Obereinstimmung m it den direkt gemessonon stehen. Die aus dem Additivitatsgesetz 
berechnetcn D.D. fallen zu niedrig aus, so daB man annehmen muB, daB die Veranderung 
der D.D. bedingt ist in Obereinstimmung mit dom VEG ARDschen Substitutionsgesetz 
durch die Anderung der Gitterkonstanten. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 18. 
59—68. Mai.) K l e v e r .

Gunnar Hagg, Róntgenographische Studien iiber das System Eisen-Arsen. (Vgl. 
C. 1928. II. 2620.) MitHilfo von Lauc- u. Drehkrystallaufnahmen sind Fe-Legierungen 
m it bis zu 56,9% As untersucht worden. Es konnten dabei im System Fe-As folgende 
Phasen beobachtet werden: bis 5%  As lost sich in a-Fe bei Zimmertemp. Die arsen- 
iirmste Phase hat die Formel Fc„As, krystallisiert in einem einfachen tetragonalen 
Gitter m it den Dimensionen a =  3,627 A u. c =  5,973 A. Die Elementarzelle enthalt 
2 Molekule. Zwischen den Phasen Fe2As u. FeAs existiert eine weitere, die aber nur 
oberhalb 795° bestiindig ist, bei tieferen Tempp. zerfallt sio in oine typ. eutektoido 
Mischung. Die Phase FeAs krystallisiert in einem einf aeh-rhomb. Gitter m it den Kanten- 
langen a =  3,366 A, 6 =  6,016 A u. c =  5,428 A. Das Achsenverhaltnis ist 0,5595: 
1: 0,9023. Die Elementarzelle enthalt 4 Moll. FeAs. Die Struktur kann ais oino defor- 
mierte Nickelarsenidstruktur angesehen werden u. gehort der Raumgruppe FA1C. an. 
(Ztsohr. Kristallogr., Kristallgeometr. Kristallphysik, Kristallcherri. 71. 134—135. Juli. 
Stockholm.) K l e v e r .

Gunnar H agg , Bontgenuntersuchungen iiber die Nitride des Mangans. (Vgl.
C. 1929. I. 1191.) Mangannitride, die durch Azotierung von Mn mit NH 3 u. nach- 
herige Homogenisiorung im Vakuum hergestellt waron, wurden rontgenograph. untcr- 
sucht. Im  Zusammenhang mit dem Bcricht iiber die Herst.-Methode wird der Bildungs- 
mechanismus der Nitride ausfiihrlich diskutiert. E r hiingt ab von dem Verhiiltnis 
zwischen der Stickstoffugazitat u. der Rk.-Geschwindigkeit. Es wird ein Zustands- 
diagramm dos Systems Mn-N aufgestellt. N lost sich in geringer Menge sowohl in 
a-Mn ais auch in fi-Mn. Die Loslichkeit in /3-Mn ist groBcr ais in a-Mn. Die stickstoff- 
armste Phase (<5) ist homogen bei etwa 2% N  u. esistiert nur boi etwas oberhalb 500°. 
Die Mn-Atome sind in einem flachenzentriert tetragonalen Gitter geordnet, u. dio 
Kantenlangon der Achson betragen a =  3,765 A, c =  3,684 A. Die nachsthohero 
Nitridphase (e) hat bei Tcmpp. unter 400° ein enges Homogonitatsgebiet, das zwischen
6  u. 6,5% N  liegt. Die Mn-Atome bilden ein flachenzentriert kub. Gitter. Die Kanten- 
langen des Elementarkubus betragen bei der stickstoffarmsten 3,855 A u. bei der 
stickstoffreichsten Homogenitatsgrenze 3,680 A. Bei hóheren Tempp. ist ein Pra- 
parat mit 3,4% N homogen. Die niichste Phase (£) mit ungefiihr 9,2% N  bei 400° 
besitzt ein hexagonales Gitter in dichtester Kugelpackung. Die Gitterdimensionen 
waehsen mit steigendem Stickstoffgeh. von a =  2,773 A, c =  4,520 A bei dieser 
Grenze auf a =  2,828 A, c =  4,528 A boi der stickstoffreichsten mit 11,9% N. Bei 
der stickstoffreichsten (?;) von den gefundcnen Phasen bildon dio Mn-Atome ein flachen
zentriert totragonales Gitter. Bei dor N-armsten Homogenitatsgrenze, die bei un- 
gefiihr 400° ca. 13,5% N enthalt, sind a =  4,194 A, c — 4,031 A. Mit steigendem 
N-Geh. waehsen die Gitterdimensionen. Die c-Achse wachst dabei schneller ais dio
o-Achso, so daB das Achsenverhaltnis sich immer mohr eins nahert. Bei der hoehst-
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orhaltenen N-Konz. von 1 4 %  N waren a =  4,207 A u. c =  4,129 A. Bei samtlichen 
Phasen war eine regclmiiCigo Lagerung der N-Atome nicht nachweisbar. (Ztsclir. 
p h y sik a l. Chem. Abt. B. 4. 346—70. Aug. Stockholm, U niv .) K l e v e r .

Ralph W. G. Wyckoff und R. B. Corey, Die Krystallsłruktur von Dimethyl- 
diathylammonium-chlorstannat. (Vgl. C. 1929- I. 2012.) Ans der rontgenograph. 
Untcrs. mit LA U E-A ufnahm en wurde die S truktur der {N(ClI3)n(CJI^ę!]SnC l<i- 
Krystalle bestimmt. Sie besitzen eine liexagonale holoedr. Symmetrio. Die Elementar- 
zelle besteht aus 2  Moll. u. hat die Dimensionen o0 =  9,06 A u. c0 =  14,12 A u. 
gehort der Raumgruppe JD64 h an. Die Anordnung der Zn- u. Cl-Atome in der Elementar- 
zclie wird diskutiert u. die Parameterwerto bestimmt. Die Anordnung der C-Atomo 
um die N-Atome konnto nicht festgestellt werden. Die S truktur kann ais eino ver- 
zerrte CaF2- S truktur aufgefaBt werden. Aller Wahrscheinlichkeit naeh gehoren die 
Kry stalle einer Symmetrie- u. Raumgruppe an, die nicht niedriger ais eine holoedr. 
ist. (Amor. Journ. Science [S il l im a n ] 18 . 138—44. Aug. New York, Rockefeller 
Inst.) KLEVER.

K arl H errm anii und W ilhelm  Ilge, Jionłgenographische Slrukluruntersuchungen 
von TetrametJiylammoniumperchlorat utul Telramethylammoniumpermanganał. Mit Hilfe 
von Drehkrystall- u. Laueaufnahmen wurden die Strukturen von (CH3)4NC104 u. 
(CH3)4NMn04 sicliergestcllt. Beide Verbb. gehoren der Raumgruppe J \  an u. die 
Anzahl der Molekule in Element-arkróper betriigt 2. Fur das Tetramethylammonium- 
perchlorat ergibt sieh das Achscnverhaltnis a : c =  1:0,708 und fur J a =  8,290 A 
u. J c =  6,006 A. Die entsprechenden Angaben fiir das Tetramethylammonium- 
permanganat ergeben: a : c =  1  : 0,708, J a =  8,439 A u. J c =  6,019. Die ausfuhr- 
liche Diskussion der Atomlagen zeigto, dafi die Atome ein Radikalionengitter mit 
den Ionen N(CH3)4 u. C104, bzw. MnO.j, welche die Gestalt eines tetragonalen Bis- 
phenoids besitzen, bilden. (Ztsclir. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 71 . 47—63. Juli. Berlin u. Charlottenburg.) K le v e r .

W. E. Schmid, Jionłgenographische Untersuchung statistisćher Anisolropie in 
Krystallhaufwerken. Fiir die Ableitung der Polfiguren statist. Anisotropien aus den 
DEBYE-SCH ERRER-Diagram m en werden sphar. Netze angegeben, m it denen die 
Schwarzungsstellen unmittelbar ais Belegungen in eine stereograph. Darst. der Pol- 
kugel eingetragen werden konnen. Die Analyse der Polfiguren kann m it Hilfe eines 
W uŁ F Fschen  Netzes oder an Hand eines Modells der Polkugel m it einer den Ein- 
krystall darstellenden Kappe Torgenommen werden. (Ztsclir. Physik 56. 740—50. 
16/8. Dusseldorf, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch.) L e s z y n s k i .

J. A. Prins, Vber die Beugung von Rontgenstrahlen in Fliissigkeiten und Losungen. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . I I . 1132.) Die Thcorie der Beugung von Róntgenstralilen in Fil. u. 
Lsgg. wird zusammengefaBt u. auf konkrete Falle angewendet. In  einigen Fallen 
geniigt die Annahme, daB die Anordnung der jMoll. eine Frage rein geometr. Wahr- 
schcinlichkeit ist, in anderen Fallen scheint es unYermeidlich, die A rt der intcrmole- 
kularen Krafte in Betracht zu ziclien. Insbesondere wird starkę Streuung unterhalb 
des Hauptmaximums m it einer Tendenz zur Assoziation in Zusammenhang gebraclit. 
In  Ionenlsgg. wird der EinfluB der CoULOMBschen K rafte naeh der DEBYEschen 
Theorie berechnet. In  allen Fallen fallt der Yergleich von Theorie u. Experiment 
befriedigend aus. — Es wird eine Apparatur beschrieben, welche die Beugung von 
Rontgenstrahlen in freien Fl.-Oberflaclicn photograph. aufzunehmen gestattet u. 
hierzu auch bei schweren Fil. nur kurze Expositionszeiten erfordert. Untersucht 
werden: Hg, H20, CClt, CHCl3, CS2, Methylenjodid, Trimethylendibromid, Athylen- 
dibromid, (CH2)0Br2, (CH2)a Br2 (dieses auch im festen Zustande), Nonylsaure, Un- 
decylsaure, Laurinsaure, Palmilinsaure, Eicosan, Cetyljodid, ferner Lsgg. von CCI, u. 
CH2J 2 in Bzl., Cycloliexan u. Methylalkohól, sowie wss. Lsgg. von LiBr, L iJ  u. K J. 
(Ztsclir. Physik 56. 617—48. 12/8. Groningen, Natuurk. Lab. d. Rijksuniv.) L e s z .

Cesar Pawłowski, tlber die zerslórende Wirkung von a-Slrahlen auf dilnne. 
Schichten verschiedener Substanzen. Vf. bemiiht sieh, das gccigneteste Materiał fiir 
einen Schutzschirm zu finden, der bei Atomzertrummerungsverss. verwendet werden 
kann. E r untersucht zu diesem Zweck Hautchen von Kollodium u. Cellophan, sowie 
Glimmerplattchen. Diinne Schichten dieser Substanzen werden durch a-Strahlcn 
stark  vcrandert, am meisten widerstandsfahig sind Glimmerplattchen. Im  Kollodium 
konnte die Bldg. von W.-Trópfchen festgestellt werden. Auch bei Cellophan u. Glimmer 
zeigte sieli W., das in der festen Substanz teils molekular-dispcrs, teils kolloid verteilt 
war. Diese Erschcinung erklart den Farbwechsel, den der Glimmer unter Einw, von
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a-Strahlen erlcidct. (Journ. Chini. physique 26. 374—78. 25/7. Paris, Ra- 
In s t .)  W r e s c h n e r .

Hans Kerschbaum, Uber Versuche an WasserstoJJatomstralden. Tcil I. Uber dic 
technisclie Ilerslellung von Wasserstoffatomslrahlen und die Wirkung voii Wassersloff- 
alotnen auf die Schumann platle. Das Arbeiten m it H-Atomstrahlen ist sehwierig, da 
die mcisten Matcrialicn dio Wiedervereinigung der Atomc katalyfc. beschleunigen, u. 
da wcgen des bctraehtliclien Druckunterscliiedes zwischen Strahlraum u. Beobachtungs- 
raum enge Spalte vcrwendet werden miissen. Ais geeignetes Materiał fur die Herst. 
des Spaltes u. des Zulcitungsrohrcs erwcist sich Celluloid, da es nicht katalyt. wirksam 
ist. Einon weiteren Eortschritt erzielt Vf. in  der Auffangemethode; an Stelle der bisher 
verwendeten Red. von MoO-j Yerwendet er die SCHUM ANN-Platte. Er fiihrt den Naeli- 
weis, dafi diese P la t te  (im Gegensatz zu anderen photograph. Platten) gegen H-Atom- 
strahlen lioch empfindlieh ist. (Ann. Physik [5] 2. 201—12. 28/6. Bcrlin-Siemcns- 
stadt.) EiSENSCHITZ.

Wolfgang Riezler, U ber den Dopplereffekt an homogenen Wasscrsioffkanal- 
slrahlen. Aus dem Dopplereffekt an homogenen Wasscrstoffkanalstrahlcn wird dio 
Geschwindigkeit der Strahlen bestimmt. Die erhaltenen Werte stimmen m it den aus 
der Ablenkung dureh ein elektr. u. magnet. Eeld bereckneten uberein. Die Strahl- 
teilelien hinter der Kathodc bestehen im wesentliehen aus H+, H 2+ u. H3+. Dieso 
kónnen sich auf ihrem weiteren Wege noch neutralisieren bzw. zerfallen, u. dann ais 
neutrale H-Teilclien dio Bahnerlinien aussenden. Uberlagert man alle Dopplerlinien, 
dio fiir die einzelnen aus cincm magnet. Spektrum ausgeschnittcnen homogenen Stralil- 
bereiehe gefunden werden, so erhalt man eine Yerteilung, dio ungefalir der von K r e f f t  
(C. 1 9 2 4 . II. 1769) im inhomogenen Strabl gefundenen Dopplerverteilung entsprieht. 
t)ber dio Vorgango im Kathodenfall kann aus den yorliegenden Beobaehtungen niehts 
ausgesagt werden. (Ann. Physik [5] 2. 429—44. Munohen.) L e s z y n s k i .

Arthur H. Compton, Die korpuskularen Eigenschaften des Lichtes. (Physical. 
Rev. Suppl. 1. 74—89. Juli. Chicago, Univ. — C. 19 2 9 . II . 1128.) L e s z y n s k i .

Arthur H. Compton, K. N. Mathur und H. R. Sama, Ein Versuch zur Fest- 
slellung eines ungerichtetcn Effekles der Róntgenslralihn. Vff. beschreiben Vcrss., bei 
denen naeh Umkehrung der Róntgenróhrc keine Dissymmetrio im Ionisationsstrom 
auftrat, die grofler war, ais die móglichen MeBfohler. Es soi verfriiht, aus diesem nega- 
tiven Resultat zu folgern, daC das Photoelektron nicht die Yektoreigg. einer gerichteten 
Linie habe. Offenbar sind die Versuchsbedingungen ungeeignet, um das Vorherrschen 
von in einem Sinne gerichteten Photoelektronen zu gewahileisten. Is t es jedoch tat- 
siiehlich unmoglich, eino Strahlung zu erzeugen, in der der elektr. Vektor der in einem 
Sinne gerichteten Photoelektronen von dem der entgegengesetzt gerichteten unter- 
schieden werden kann, so verlicren elektr. Vektor u. Photoelektronen jeglichc Be- 
deutung. (Indian Journ. Physies 3. 463—66.) K. W o l f .

Werner Espe, Uber die Emission von Elektronen aus Metallen bei Beslrahlung 
m it Rónlgenslrahlen. Es wurde die Menge der durch Rontgenstrahlon aus Metallen 
ausgelósten Elektronen in Abhilngigkeit vom Einfallswinkcl, von der Rauhigkeit der 
Oberflache, von der Ordnungszahl des bestrahlten Metalles, von der Wellentóngo u. 
von der Intensitat der oinfallenden Strahlung untersucht. — Ausgehend vom E in s te in -  
sclien Aquivalenzgesetz wurde eine Formel fiir dic Zahl der bei senkrechtem Einfall 
ausgelósten Elektronen aufgestellt u. fur den Einfallswinkcl <p erweitert. Eiir sehnello 
Elektronen konnte die von der Tlieorie geforderte Proportionalitat der Elektronenzahl 
m it l/cos tp exakt bestatigt werden, fiir die langsamen, sekundar ausgelósten Elek- 
tronen ergibt sich, was ebenfalls theoret. begriindet werden kann, ein starkerer Anstieg 
der Emission. — Eiir dic auf Hochglanz policrten Metallplatten ist im Sinne der Theorio 
die Emission der langsamen Elektronen am kleinstcn u. wiichst m it zunehmender 
Aufrauhung stark  an, wahrend die Emission der schnellcn Elektronen umgekehrt ein 
wenig abnimmt; da die Zunahme aber nicht proportional der Aufrauhung ist, kann sic 
nicht ais MaB der Rauhigkeit dienen. — Mit der Ordnungszahl des bestrahlten Metalles 
steigt die Emission gleichmaBig an, bis boi Uberschreitung der Ercąuenz der an- 
gcwandten Strahlung durch dio Anregungsfrcąuenz des bestrahlten Metalles eine 
Diskontinuitiit auftritt. — Die Messung der Abhiingigkeit von der Wellenlange der 
einfallenden Strahlung ergibt Abweichungen von den naeh dem ElNSTEINschen Gesetz 
bercchneten Werten, die sich durch die m it der Wellenlange yariable Absorption 
der Elektronen im Metali deuten lassen. — Dio Emission ist der Intensitat der ein
fallenden Strahlung genau proportional, es kann daher mittels der Elektronenemissiou
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die Abhangigkeit der In tensitat derRóntgenstrahlung vonder Spannung an derRontgen- 
rohre gemesscn werden. Bei Fe-, N i- u. 6 'u-Ant.ikathoden steigt die Emission der 
Elektronen u. daher ebenso die der Rontgenstrahlen proportional der dritten Potenz 
der Spannung an der Rohre. — Es wurde untersucht, ob eine H 2-Beladung des Pd 
dessen Elektronenemission bei Bestrahlung m it Rontgenstrahlen, wie das bei dem 
pliotoelektr. Effekt m it sichtbarer Strahlung der Fali ist, erhóht. Wie theoret. zu 
erwarten war, wird keine Erhohung, vielmehr eine kleine Abnahme des Effektes beob- 
aehtet. (Ann. Physik [5] 2. 381—426. Greifswald, Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z .

Antonio Carrelli, Ober die longitudinale Verteilung (kr Photoelcktronen. Zu dom 
Ref. C. 1929. II. 835 bleibt nachzutragen, daB die neu abgeleitete Formel eine Ab
hangigkeit von der Ordnungszahl des bestrahlten Stoffes u. von der Photoelektronen- 
geschwindigkeit zeigt, die unter geeigneten Vers.-Bedingungen meCbar sein muB. 
(Ztsehr. Physik 56. 694—701. 12/8. Neapol.) ' L e s z y n s k i .

Otto Stelling, Vber die K-Rontgendbsorplionsspeklren einiger Chlorverbindungen 
in  u-asseriger Losung. Es werden die Wellenlangenwerte der K-Absorptionskanten 
des Cl in  wss. Łsgg. von NaCl, KGl, HCl u. KClOz untersucht. Zur Yerhinderung der 
Verdampfung des Losungsm. im Vakuumspektrographen gelangcn die wss. Absorptions- 
sehichten zwischen zwei iluBerst diinnen Gummihautchen zur Unters. Fiir die Chloride 
ergibt sich ein Unterschied zwischen fester Substanz (vgl. C. 1929. I. 195) u. Lsg., 
fur KC103 bcsteht dieser Unterschied nieht. Auch zwischen NaCl u. KC1 ergibt sich 
in Lsg. ein Unterschied. (Naturwiss. 17. 689. 30/8. Lund, Chem. Inst. d. Univ.) L e s z .

J. Stark, Dissymmetrie der Lichtemission des Wasserstoffatoms im  eleklrischen 
Feld. (Naturwiss. 17. 568—69. — C. 1929. II. 1379.) R a b in o w it s c h .

R. Ladenburg, Die Słarkeffekte hoherer Atome und ihre guantentheoretische Deu- 
tung. Zusammenfassender Bericht ubcr den linearen u. hoheren Starkeffekt an He u. 
hóheren Atomen. Es zeigt sich, daB die komplizierten Erscheinungen bei der elektr. 
Beeinflussung der Linien hoherer Elemente durch die Quantenmechanik im wesentlichen 
richtig dargestellt werden. Die Erfahrungen an He sind ais vorzugliche experimentelle 
Bestatigung der Theorie anzusehen. (Physikal. Ztsehr. 30. 369—83. 15/6. Berlin- 
Dahlem, Kaiscr Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u . Elektrochem.) E is e n s c h it z .

N. R. Sen, Vber die Trennung der Waśserstofflinien in  parallelen wid gekreuzien 
clektrisclien und magnetischen Feldern. Die Aufspaltung der Wasserstofflinien in 
parallelen u. gekreuzten elektr. u. magnet. Feldern wird nach der Theorie von D ir a c  
u. DARWIN unter Vernachlassigung des kleinen Rclativitatseffektes berechnet. (Ztsehr. 
Physik 56. 673—83. 12/8. Calcutta, Univ. Coli. of Science.) L e s z y n s k i .

Albrecht Unsold, tJber die thermische Anregung der Atome in  der urnkelirenien 
Schicht der Sonne. Die nach der klass. S tatistik  bereehnete Verteilung der E n erg ie  
auf angcregtc Atome in  Sternen trifft nach A d a m s  u . R u s e l l  (C. 1928. I I . 1859) nur 
fiir niedrige Anregungsenergien zu. Zur Unters. der Energieverteilung auf die An- 
regungsstufen in  der absorbierenden Schicht der Sonne fiihrt Yf. die photometr. Aus- 
messung der 3 2D  — 4 2P-Linien von Ca+ u. Ba+ durch. Die im nahen U ltrarot (bis
0,85 /i) gelegenen Linien werden pliotograph. aufgenommen. Es ergibt sich, daB bis 
zu einer Anregungsspannung von 1,7 V die BoLTZMANNselie Vertcilung vorliegt. 
AuBerdem erhalt man eine obere Grenze fiir die Wahrscheinliehkeit des verbotenen 
Uberganges 4 -5  — 3 -D bei Ca+. Die Lebensdauer des metastabilen 3 22?-Zustandes 
ergibt sich groBer ais 10- 2  sec. (Astrophysical Journ. 69. 322—29. Jun i. Mount Wilson 
Observ.) EiSENSCHITZ.

Daulat Singh Kotliari, E in  mógliclier Ursprung ton schicaclien Fraunhoferschcn 
Linien. Von 20 000 FRAUNHOFERSchen Linien sind bis je tzt nur 6000 ais Linien be- 
kannter Elemente identifiziert. Vf. stellt die Hypothese auf, daB manche sehwache 
FRAUNHOFERsehe Linien durch einen RAM AN-Effekt zu erklaren sind: ihre Wellen- 
langen sind von einer solchen GroBe, daB aus ihnen nach einer RAM A N -Streuung Wellen- 
langcn entstehen, die von Atomen in der Chromosphare absorbiert werden. Unter 
Annahmc, daB streuende Moll. CN-Moll. u. absorbierende Atome Ca+-Atome sind, 
erhalt Vf. tatsaehlich eine Ubereinstimmung zwischen einigen beobachteten u. be- 
rechneten Wellenlangen. (Naturę 124. 90—91. 20/7. Allahabad, Univ., Dep. of 
Phys.) R a b in o w it s c h .

E. M. Lindsay, Das Spektrum der Korona. Vf. liat 500 yerbotene Ubergange 
im Spektrum von doppelt ionisiertem Fe, Ca u. Ar u. von neutralem u. doppelt u. 
3-facb ionisiertem Ti berechnet. In  keinem Falle konnten die unbekannten Linien
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im Spektrum der Sonnenkorona m it den. berechnetcn identifizicrt werden. (Naturę 
124 . 94. 20/7. Belfast, Univ., Dep. of Pkysics.) E i s e n s c h it z .

Albrecht Unsold, Eine. spektroskopische. Bestimmung des Druckes in  der Calcium- 
chrmmsphare. Eine experimentelle Nachpriifung der Milnerschen Theorie. (Vgl. C. 1929 . 
I. 2619.) Die Abnahme desDruekes bei zunehmender Hoke ist hinsichtlick der GroCen- 
ordnung in Dbereinstimmung mit der MlLNERschcn Tkeorie. (Astropkysical Journ. 
69. 209—26. April. Mount W il s o n  Observatory.) K . W o l f .

J . Dufay, Spektrum, Farbę und Polarsiation des Lichtes des nachtlichen Himmels. 
(Vgl. C. 19 2 9 . I .  2388.) Mit einem sckwach dispergierenden CJuarzspektrograph wird 
das Spektrum des nachtlichen Himmels beobachtet. Es wird eine weitgehendo Ahnlieh- 
keit mit dem Sonnenspektrum von 4800—3000 A festgestellt. Vergleiche photograph. 
Aufnahmen zoigen, daB die Earbe des nachtlichen Himmels derjonigen der Sonne viel 
naher ist ais der Earbe des blauen Himmels. Das Licht des nachtlichen Himmels ist 
schwach polarisiert. Das Licht des Tierkreises zeigt eine almliche, aber starkere Polari- 
sation. Sein Spektrum ist ebenfalls dem Sonnenspektrum ahnlich. (Journ. Physiąuo 
Radium [6 ] 10 . 219—39. Juni. Lyon, Observat.) G u r ia n .

D. K. Bhattacharyya, Zweiles Funkenspektrum des Selens (/Se++). Aus den 
Spektren der Nachbarelemento wird die ungofahro Lage der PD-, PP- u. PS-Multi- 
pletts im Spektrum des Se++ extrapoliert, die dem Elektroncnsprung bp  — 5s ent- 
sprechen, u. die Hauptlinien dieser Multipletts untcr den Spektrallinien des Se in 
kondensierter Entladung identifizicrt. (Naturo 1 2 4 . 229. 10/8. Patna, Science Coli., 
Dop. of Phys.) RABINOWITSCH.

P. Pattabhiramayya und A. S. Rao, Serienspektrum tton Se IV .  (Vgl. C. 1929.
I. 2952.) Vff. klassifizierendieLinien von Se IV .  5 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. 
(Indian Journ. Physics 3. 531—35. Kodaikanal Observatory.) K . W o l f .

Witold Kessel, Uber die Feinstruktur der Ternie des Itesonanzspcktrums vnn 
Tellurdampf. Durch Steigerung der In tensitat gelingt es, das Resonanzspcktrum von 
TZ-Dampf in  einem zur Auflosung der Feinstruktur hinreichendem Spektrographen 
aufzunehmen. Man erhalt eine Serie, dereń einzelne Glieder eine Feinstruktur haben. 
Jede Linio besteht aus einem Dublett m it einer Wellenlangendifferenz von 0,5 A u. 
verscliiedener Intensitat der Komponenten. Die Serie laBt sich durch eine Banden- 
formel darstellen. AuBerdem finden sich Linien m it komplizierterer Feinstruktur. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 94—96. 8/7.) E is e n s c h it z .

Kanakendu Majumdar, Das Bogcnspeklrum des Chlors. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1305.) 
Auf Grund vorhandener Theorien Termutet Vf. die Existenz einer Liniengruppe im 
Chlorspektrum im Gebiet V. 9300—7700 [Ubergang 4 M 2 (Nt -<—  Ar2)]. Es gelingt 
diese Gruppe zu identifizieren. Dio von L a f OIŁTE gefundenen u. auf den tJbergang
4 M 2 (Ny -<----iV2) zuriickgefuhrten Linien im Gebiet t l  4700—4200 werden durch den
U b erg an g  ( Ń y <-----0 2) v e ru rsae h t u . a is  hóhero  R yD B ER G -Serie e rk an n t. D as
Ionisationspotential wird auf 13,1 V berechnet. Die Apparatur wird angegeben. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 5 . 60—67. 1/8. Allahabad, Physikal. Lab. 
d. Univ.) G u r ia n .

Suresh Chandra Deb, Spektrum des dreifach ionisterten Broms. Es werden 
einige Hauptlinien des Br+++-Spektrums identifizicrt. Sie entsprechen dem Elek-
tronensprung 5 p ----y  5 s u. gehoren den Multipletts 3P  D, :iP  P  u . 3P  D  an; auBcrdem
werden Singulettlmien, wie 1P  P, u. Triplett-Singulett-Interkombinationen identifi- 
ziert. (Naturę 123 . 981. 29/6. Allahabad, Phys. Lab.) RABINOWITSCH.

G. S. Monk und R. S. Mulliken, Feinstruktur der Helium-Bandenlinien. Das 
He2-Bandenspektrum e n th a lt  zwei Systeme, die dem O rtho- u . Parasystem des He- 
Spektrums entsprechen. Dio Multiplettaufspaltung des Orthosystems des He2 w urde  
bis je tz t  noch nicht bcobachtet. Den Vff. gelingt es, durch Erhohung der angewTandten 
Auflosung eine solche Aufspaltung in den Banden 6400 A, 4546 A u. 5733 A zu beob- 
achten, die alle zu dem 23 jt-Endzustand fuhren: Da die S truktur in allen Fallen die 
gleiohe ist, so handelt es sich um eine M ultiplettstruktur der Rotationsterme des 23 n- 
Zustandes. Die Linien dieser Banden zeigen im Feld von 30 EalogauB einen n . Zeeman- 
effekt; dies muB ais Folgę einer PA SCIIEN-BACK -Um wandlung gedeutet werden. 
(Naturę 1 2 4 . 91. 20/7. Chicago, U niv ., R y e r s o n  Phys. Lab.) RABINOWITSCH.

Sunao Im anish i, Untersuchung des Helium-Bandenspektrums. I II . (II. vgl. 
C. 1 9 2 9 . II. 1133.) Die ortho-Heliumhauptserien werden untersucht im Ultraviolett 
zwischen ?. 320 m/i u. A 300 m//. Bisherige Verss. werden besprochcn u. neue Messungen 
werden ausgefiihrt, betreffend die Bandenserie 2 3a 2  — m  3.t II. Zwoi nouo Banden
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2 3a 2 '  — 8 3ji I I ' u. 2 3a 2 '  — 9 3ji I I ' werden gefunden u. analysiert. Die Konstanten 
werden bereehnet u. eine RYD BERG -Form el angegeben, welehe die in Betracht kommen- 
den Elcktrononfrcąuenzcn ausdriickt. Der Konvergenzwert von a>0 (p)-x wurde in 
tlbereinstimmung m it W e iz e l  (vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2856) bei 1627-2  0,2 cm - 1  gefunden.
(Seient. Papers Inst. physical. ehem. Res. 11. 139— 49. 27/7. Tokio, Inst. f. phys. u. 
chem. Unterss.) GURIAN.

Tosllio Takamine und Taro Suga, Das nalie Infrarotspektrum von Helium und 
Quccksilber. Nach Bespreehung der vorliegenden Arbeiten u. Angabe seiner eigencn 
Versuehsanordnung werden die Resultate der yorgenommenen Unterss. wiedergegeben. 
Tabcllen u. Reproduktionen der m it crhitzten sensibilisierten P latten u. phosphoro- 
photograpli. gemachten Aufnahmen dienen zur Erlauterung. Intensiy zeigten sieli 
dio Linion ). 0,846 u. X 0,777 des Sauerstoffs, welcher ais Verunreinigung auftrat. Dio 
Bcobachtung kann vom atmosphar. Standpunkte aus Intcresse bieten. (Scient. Papers 
Inst. physical chem. Res. 11. 131—37. 24/7. Tokio, Inst. f. phys. u. chem. Unters.) Gu.

K. R. Rao, Iłegelmafiigkeilen im Bogenspektrum des Ar sens. (Vgl. C. 1929. I. 
1897.) Vf. untersueht das A sI-Spoktrum  zwischen U. 8800 u. 1370, u. bestimmt 
mohrero neue Linien, was zur Idontifizierung verscliiedener Kombinationen fuhrt. 
Nach dcn .Befunden entspricht das Resonanztriplett der, Koinbination 4 p iS  — 5 s iP. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 125. 238— 46. 1/8. London, Imp. Coli. of

A. S. Rao und A. L. Narayan, Spektrum des doppelt ionisierten Arsens. Es wird 
angegeben, daB 45 friihcr unklassifiziert gebliebeno As++-Linien sich in ein (Juartett- 
system einordnen lassen. Es sind dies Kombinationen zwischen der Termen 5 s- 'P ; 
5 p - ip t *S u. ’1D; 5d-*D u. *F. (Naturę 124. 229. 10/8. Kodaikanal Obsorv.) R a b .

Dattatraya Shridhar Jog, Das Kohlenstojfspektrum. Vf. untersuchto das Spek
trum von O zwecks Feststellung von Zwischenkombinationen durch photograpli. Auf
nahmen des Spektrums des Starkstrom-C-Bogens. 3 Tabellcn u. eine Aufstollung 
der erhaltenen Linien bringen die experimentellen Datcn. (Indian Journ. Pliysics 3.

G. H. Dieke, Struktur cler Bandenspektren des Wassersloff- und des Helium- 
molekuls. Die Analogie zwischen dcm He, u. dem H.2-Spektrum war bis jetzt insofern 
unyollstandig, ais bestimmto IŁ-Banden theoret. moglichcn, aber noch unbekannten 
He2-Banden entsprachcn. Vf. weist dicse fehlenden Hc2-Banden: n o  2 — y  2 71 2 , 
n d S — > -2 n S ,  n ó l l — >• 2 n 2  im He-Bandenspektrum nach. Der neue Term
2 n  2  liegt 6118,4 cm - 1  iiber dcm 2 tz 77-Term, wahrend er im II 2 (,,B-Term“) 8892 cm- 1  
unterhalb des 2 n  77-Terms (des ,,C-Terms“ ) liegt. Im  tibrigen ist die Banden- u. Term- 
struktur in beiden Fśillen analog. (Naturę 123. 979. 29/6. Groningen, Rijks-Univ., 
Natuurkundig Lab.) Rabixow itSCH .

A. Filippow, Anomale Dispersion des Lithiumdampfes. Die anomale Dispersion 
in der Nahe der crsten 25 Glieder der Hauptserie des Li wird mit Hilfe einer Wasser- 
stofflampe u. eines m it platinierten FluGspatplatten versehenen jAMiNschen Inter- 
ferometers beobachtet u. bei 14 Gliedcrn ausgemessen. Der gofundene Intensitats- 
verlauf wird von den Ableitungen von HARGREAVES (C. 1929. I. 1900) riehtig wieder- 
gegoben. (Naturwiss. 17. 689—90. 30/8. Leningrad, Opt. Staatsinst.) L e s z y n s k i .

J. C. Mc Lennan und M. F. Crawiord, Das Funkenspeklrum des Thalliums, 
T l I I I .  (Vgl. C. 1929. I. 1900.) Vff. studioren das Funkenspoktrum des Thalliums u. 
fiihren mehrere Wellenlangenbcstst. aus. (Proceed. Roj'. Soc., London. Serie A. 125. 
50— 53. 1/8.) Gu r ia n .

P. Pattabhiramayya, Das Spektrum des dreifach ionisierten Thallium (T l IV ). 
Vf. klassifiziert dio Linien des isoelektron. Spektrums von T l IV . 5 Tabellen bringen 
das Zahlenmaterial. (Indian Journ. Physies 3. 523— 25.) K. W o l f .

R. W. B. Pearse, Das ultramdlette Spektrum des Magnesiumliydrids. I I .  Das 
Yiettinien y-System. (I. vgl. C. 1929- I. 1900.) Die Banden des ultraviolctten •/-Viol- 
linienspektrums von Magnesiumhydrid wurden gemessen zwischen ). 2560 u. /. 3240. 
Aus der aufgestellten Gleichung ist zu erselien, daB kein liier vorkommendcr Elektronen- 
zustand ident. ist mit den Zustanden der Magnesiumhydrid-a- u. -/3-systemo. Dio 
Rotationsstruktur w rd e  analysiert u. ais tjbergangstyp XS — y - S  gedeutet. Dio 
Werte fur Bn', Bn", D ,', Dn"  werden angegeben. Der Isotoponeffekt wurde unter- 
sucht fur die Banden (0,1) u. (0,2). Die gefundenon Werte stimmen uberein m it den 
auf Grund der Annahmc berechneten, daB die Banden von don zweiatomigen Jlolekiilen 
MgH (oder MgH+) heiTiihren, indem die Mg-Isotopen dio At.-Goww. 24, 25 u. 26 haben,

science.) Gu r ia n .

451— 61. Allahabad, Univ.) K. W o l f .
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Dio Diskussion ergibt, daB das System den ionisierten MgH-Molokiilcn zuzuschreibcn 
ist. (Procced. Roy. Soc. London. Serio A. 125 . 157—79. 1/8.) G uriam .

H. Kopfermann und W. Tietze, Die Linienabsorption des Quecksilbcrdampfcs 
fu r  die Linie 2537 A . Es wird die gesamte Absorption der Linio 2537 einer wohl- 
definierten Hg-Resonanzsehieht in einer ihr vollig gleichen niehtleuchtenden Hg- 
Schicht photoolektr. gemessen. Diesc Linienabsorption wird m it Hilfe eines bokarmten 
Ansatzos in Abhangigkoit von dem Prod. aus maximalcm Absorptionskoeffizienten u. 
Schichtliinge numer, berechnet, u. durch Vorgleieh m it dcm Experiment wird dio 
GroBe des /-W ertes der Linio 2537 bestimmt ( /  =  Oszillatorenstarke =  9i [Zahl der 
Dispersionselektronen]/Ar [Atomdichte]). Diescr Wert stellt einen Mittelwert aus 
dom /-W erto der fiinf Feinstrukturkomponcntcn dar u. ergibt sich zu fast genau dom 
fiinfton Teil des / - Wertes, den man aus der Messung der Absorption an der druck- 
yerbreiterten Linie bzw. der anomalen Dispersion in der Naehbarschaft dieser Linie 
erhalt. Aus dem Funffachen des gofundenen / - Wertes berechnet sieh die natiirlicho 
Lebensdauer des 3P r Zustandes — in guter tlbereinstimmung zu den auf anderon 
Wegen ermittelten Werten — zu 1,04-10~7 sec. (Ztschr. Physik 56. 604—16. 12/8. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) L e s z .

Lord Rayleigh, Phospliorescenz und Fluorescenz-Anregung von Quecksilberdampf 
durch Jie.sonanzfrcqv.mz und tiefere Freąuenzen. (Vgl. C. 19 2 9 . II. 528.) Vf. unter- 
sucht die Fluorcsconzvorgange im Hg-Dampf bei Freąuenzen, die kloiner oder gleich 
der Freąuenz der Resonanzlinie sind (/. 2537). Vollstandige Absorption findet s ta tt 
in einer dichten Dampfsoliicht von 10 cm bei einer Wellenlango bis X 3750. Griines 
Eluoreseieren wird beobaohtet in diehtem Dampf bei Anregung von X 3450. Dio 
Fluorescenzbanden X 3300 u. X 4850 wurdon photographiert bei Anregung von X 3360 
aufwarts. Hierbei ergeben sich  starkę A bw eichungen  vom STOKESschen Gesetz, indem 
cLas Fluorescenzspektrum schon bei W ellon langen  von 230 A beginnt. I n  der Nachbar
schaft der Resonanzlinie wurde das Spektrum nur in wenigor diehtem Dampf photo
graphiert. Bei 10 mm Druck zeigt es die Linie X 2537 u. das Band /. 2540, bei 2 mm 
Druck nur dio Linie. Vf. untersuclit weiter dio Fluorescenz, wenn die Anregung mit 
einer Freąuenz crfolgt, welohe iiber derjenigen der Resonanzlinie liogt, beschreibt dio 
hier auftretenden Erscheinungen, gibt die aufgenommenen Photographien wieder u. 
diskutiert die Phanomenc auf Grund seiner Befunde. (Proceed. Roy. Soc. London. 
Serio A. 1 2 5 . 1—23. 1/8.) G u ria n .

Max Neunhoeffer, Ultrarole Emissionsbanden bei hoher Dispersion. Mittels 
Gittcrspektrometer u. Thermosaulo wird dio ultrarote Emission von Wasserstoff- u. 
von Kolilenoxydflammen untersueht. Die ILO-Bande bei 2,7 /i liiBt sich auflósen. 
Man findot (im Gegensatz zur Messung in  Absorption) nur einc einzigo Schwingungs- 
differenz. E in Haupttragheitsmoment von H20  kann eindeutig zu 2,3-10-4 0  festgelegt 
werden. Eine direkte Festlegung der Nullinie is t wegen Absorption im Strahlengang 
nicht móglieh. Dio C02-Bande bei 2,7 // wird nicht aufgolóst. Durch Heizung des 
unterston Teiles der Flamme u. des obersten Teiles des Brenners mittels einer Platin- 
spiralo wird der EinfluB der etwa vorhandenen Absorption untersueht. Es zeigt sich, 
daB die Absorption gering ist. Durch Beimengung indifferenter Gaso wird dio Temp. 
erniedrigt. Dio Emission der Flamme m it u. ohne Kiihlung u. boi Vorheizung wird 
vergliohen; es ergeben sieh Folgerungen iiber dio Haufigkeit der yerschicdenen An- 
regungsstufen. In  der H 2-Flamme wird aus der einseitigen Verbreiterung der Emissions- 
hauptmaxima bei Erhohung der Temp. die Lage der Nullinie abgeschatzt. Das Fehlcn 
dieser einseitigen Verbreiterung in der C02-Bando u. ihr ungleicher Intensitatsabfall 
naeh bciden Seiten deutet auf eine ungewóhnlich starko Unsymmetric in der Vorteilung 
der Rotationszustande. (Ann. Physik [5] 2 . 334—49. 15/7. Tiibingen, Physikal. 
Inst.) EiSENSCHlTZ.

L. Kellner geb. Sperling, Unlersućhungen im  Spektralgebiet zwischen 20 und 40 //. 
Der in der Oberschrift gekcnnzeichnete Wellonlangenbcreich is t der exporimontcllen 
Unters. schwer zuganglich, da dic meisten Substanzen ,dort stark  absorbieren. Vf. 
findet im Paraffin einen Korper von yerhaltnismaBig groBer Durchlassigkeit. Die 
sorptionskurve wurdo zwischen 10 u. 18 /i m it einem Prismenapparat, zwischen 
40 /< m it einem Gitter aufgenommcn. Eine 1 mm starko Paraffinschicht eigi 
ais VerschluB des Mikroradiometers im Bereich von 20—40 /i. — An Na'~ 
schliffen wurdo die Absorptionskuryc zwischen 20 u. 37 /; aufgenommcn u. 
tinktionskoeffizient bereehnct. — Das Rcflexionsverm6 gen von FluPspat wird 
Spektralbcreieh gemessen. Vf. findet nur ein Maximum der Reflexion bei 32,
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Angaben friiherer Boobachtcr, dio zwischen 20 u. 27 cin Maximum u. bei 32,0 cin 
zweites gefunden hatten, werden nicht bestatigt. Das Fehlen des zweiten Maximums 
entspricht der theoret. Erwartung. (Ztschr. Physik 56. 21B—34.13/7. Berlin-Charlotten- 
burg.) E is e n s c h it z .

Fritz Sauter, Beilrag zur Theorie des Streuproblems. Strenge Dnrchfiihrung des 
Problems, bei Kenntnis des Absorptions- u. des Streukoeffizienten aus den primaren 
Strahlungsquellen die quantitativc u. qualitative Vertcilung der Strahlungsenergicn 
zu bestimmcn. Dio prakt. Lsg. der erhaltenen Gleichung stóCt auf groBe Scliwierig- 
keiten. (Ann. Physik [51 2. 465— 76.) L e s z y n s k i .

F. Rasetti, Weitere Unlersuchung der inkoharenten Streuung in Gasen. Im  Raman- 
spektrum von NO findet Vf. die Dublettaufspaltung (124 cm-1) des 2P-Zustandes 
u. dam it zum erstenmal einen durch den Obergang zwischen zwei Elektroncntermen 
zustandcgekoramenen Ramaneffekt. In  einer Apparatur zur Unters. von Gasen bei 
10 a t findet Yf. bei H 2 Ramanlinien, die reiner Rotation, u. mehrere Linien, dio 
Rotationsschwingungsbanden entsprechen. Unter diesen gelingt eine teilweise Auf- 
lósung eines Q-, PP- u. R B -Zweiges boi Obergang zwischen dem 0-ten u. 1 -tcn 
Schwingungsquant. — Bei gasfórmigen KW-stoffen von 10 a t wird ein starkes Raman- 
sj>ektrum gefunden. (Naturę 124. 93. 20/7. Pasadena, California Inst. of Techn.) E it z .

P. N. Ghosłl und P. C. Mahanti, Ramaneffekt in  Kohlendioxyd. Nach Ansicht 
der Vff. sind diejenigen Ramanlinien von C02, die einer Wellenlango von 7,788 u. 
7,168 /ii entsprechen, einer opt. inakt. Schwingung des Mol. zuzuordnen. Ihro Frequenz 
entspricht einer von E u c k e n  modellmaBig fiir die symmetr. Schwingung des C zwischen 
den O-Atomen zu 7,68 /t borechneten. Vff. sehon in  dieser tlbereinstimmung einen 
Beweis fiir das geradlinige Modeli des C 02-Mol. (Naturo 124. 92— 93. 20/7. Calcutta, 
Univ. Coli. of Science.) E is e n s c h it z .

A. Langseth, Eine Beziehung zwischen Bamanspektren und ullramoletter Ab
sorption. Die Ramanfrequenzen werden zur Analyse des ultravioletten Absorptions- 
spektrums organ. Dampfe Terwendot. Ais Beispiel wird das Spektrum des Chlor- 
benzols behandelt. Es besteht aus ca. 350 Absorptionsfrequenzen zwischen 2780 u. 
2250 A. Dio starkste Absorption (bei 37 052,9 cm-1) wird einem Elektronensprung 
zwischen den medrigsten Schwingungszustandcn zugeordnet. Man findet dann 
13 Frcquenzen im Absorptionsspoktrum, die gegen dio starkste naherungsweisc um 
den gleichen Botrag verschoben sind wie dio Ramanlinien gegen das eingestrahlte 
Łicht. — Ferner wird an einer Schwingungsfrequenz eine m it der CJuantenzahl pro- 
portionale Dublettaufspaltung gefunden, dio móglicherweiso ais Isotopeneffekt des 
Cl zu verstehen ist. (Naturę 124. 92. 20/7. Zurich, Physik.-eliem. Inst. d. Univ.) ElTZ.

H. A. Stuart, Kerreffekt und Molekulbau. Vf. diskutiert die Orientierungstheorio 
des KERR-Effektes von Gasen. Durch Messung der Temp.-Abhangigkeit kann die 
Aufspaltung der K E R R -K o n s tan ten  in das Dipol- u. das Anisotropieglied durchgefuhrt 
werden. Ailgemcin kann aus 2 der 3 Mol.-Eigg.: Depolarisation, elektr. Moment u. 
K E R R -K o n stan te , die d ritte  b e rech n e t werden. Diese Forderung der Theorie wird durch 
Zusammenstellung der bekannten Datcn von 20 Gasen gepriift; in den meisten ist die 
Ubereinstimmung gut, in einzelnen Fallen unbefriedigend. Fiir HC1, S 0 2 u. NH3 wird 
aus den vorliegenden Daten die opt. Polarisierbarkeit nach den 3 Achsen berechnet. 
NH3 scheint nicht genau symm. zu sein. (Ztschr. Physik 55. 358—70. 13/6. K onigs- 
berg i. Pr.) E is e n s c h i t z .

Magdalene Forró, U ber die NaCl-Phosphore mit Gu'-Zusalz. Unters. der Ab
sorption von NaCl-Cu’-Phosphoren bei verschiedener Warmebehandlung u. ver- 
schiedenem Cu-Geh. Bei Phosphoren m it 0,3 u. 0,03% Cu is t die Lagę des Maximums 
der bei 0,255 fi gelegenen Absorptionsbando weitgehend von der Behandlung der 
Probe unabhangig; dagegen erweist sich die Halbwertsbreite sowohl ais von der Temp. 
(variiert von —193 bis +500°) abliangig ais auch ais m it den Substanzprobcn schwan- 
kend u. hangt wahrscheinlich von den Fehlern des Gitterbaues ab. Phosphore m it 
1% Cu verandcrn sich m it der Zeit derart, daB die Halbwertsbreite der Bandę zu- 
nimmt, wahrend die Lagę des Maxiinums konstant bleibt; durch Erhitzen auf 400° 
wird die ursprungliche Bandenbreite wiederhergestellt. Bei hóherer Temp. erfolgt 
irreversible Zerstorung des Phosphors. (Ztschr. Physik 56. 235— 43. 13/7. Gót- 
tingen.) E is e n s c h it z .

A. Andant, Einige Beziehungen zwischen chemischer Konstitution, Absorption und 
Fluorescenz der Alkaloide. Die friiheren Untcrss. iiber Fluorescenz der Alkaloido 
werden fortgesetzt (ygl. C. 1928. I. 233. 1929. I. 1538). Man kann die Alkaloide nach
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Frequenzbereich u. In tensitat łhrer Fluorescenz in  Gruppen ordnen. Ferner ergeben 
sieli folgende GesetzmaBigkeiten: 1. Isomere Alkaloide haben unabhangig von der 
Anregung sehr ahnliche oder ident. Fluorescenz (Atropin — Hyoscyamin, Chinin — 
Chinidin, Cinchonin — Cinchonidin, Theobrornin — Theophyllin). 2. Substitution 
von CH3— oder CH30 — erhółit die In tensitat der Fluorescenz u. Terschiebt das 
Maximum gegen liingere Wellen (Chinin — Cinchonin, Kaffein  — Theobromin).
з. Veratherung einer Phenolgruppe erlióht die In tensitat der Fluorescenz u. ver- 
sehiebt das Spektrum nach kiirzeren Wellen (Morphin — Codein). 4. Salzbldg. er- 
hoht die In tensitat u. verschiebt das Spektrum gegen langere Wellen (Chininsulfal
и. -chlorid, Eserinsalicylat, Morpliinchlorid). Anderungen im selben Sinne werden
im Absorptionsspektrum gefunden. 5. Alkaloide, dereń Absorption im estremen 
Ultraviolett beginnt, fluorescieren auch nur ultraviolett (Atropin, Hyoscyamin). 
6 . Das Fluorescenzspektruin hangt von der Erregung wenig ab; seine In tensitat 
waehst schnell, je naher die erregende Strahlung am Absorptionsgebiet liegt. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 189. 98—99. 8/7.) E is e n s c h it z .

B ukm ini M ohan P u ra k a y a s th a , Oxydation einiger Ozysuuren durch Brom. I. u.
II . Mitt. I. Die Lichtreaktion. Die sehr langsam yerlaufenden Rkk. von Cilrojiensaure 
bzw. Milchsdure u. die schncller vor sich gehenden von p-PhenyhniIclisaure bzw. 
MandeUaure u. Brom werden unter dem EinfluB von ultraviolettcr Strahlung von 
durchschnittlicher Wellenlange 470 m/j. untersueht. Die monomolekularen Geschwin
digkeitskonstanten in bezug auf Brom sind annaliernd proportional der Konz. der 
reagierenden Sauren, annaliernd umgekelirt proportional der Bromkonz. u. verniidern 
sich im MaBe der Quadratwurzel der In tensitat der einfallenden Strahlung. Die Rkk. 
haben eine Induktionsperiode, die in Ggw. von KOH verscliwindet, u. eine Nachwrkg. 
(vgl. C. 1929. I. 2954). Fiir eine konstantę Bromkonz. u. aąuimolekulare Konzz. 
der Sauren ist die pro absorbiertes Quantum Energie umgesetzte Anzahl von Moll. 
am groBten im Falle der Phenylmilchsaure u. am kleinsten bei der Citronensaure, 
wahrend Mandelsaure die 2. u. Milchsiiure die 3. in der Reihe ist. Die Gesehwindig- 
keiten der Dunkelrkk. haben dieselbe Reihenfolge. I I . Die Dunkelreaktion. Die Ge- 
schwindigkeit der Rk. von Phenylmilchsaure m it Brom wird durch Zusatz von HBr 
viel starker verringert ais durch KBr, u. durch KC1 viel stiirker beschleunigt ais durch 
dieselbe Konz. an HC1, was vom EinfluB der H-Ionen herriihrt, die die Dissoziation 
der reagierenden Saure zuriickdrangen. — W eiterhin wurde die Beeinflussung der 
Rk. von Mandelsaure m it Br2 durch Zusatz von KC1, HC1 oder H 2S04 untersueht. — 
Bei Zugabe allmahlich steigender Mengen NaOH zu der m it Brom in Ggw. von KBr 
reagierenden Phenylmilchsaure ist die Zunahme der Rk.-Geschwindigkeit dem zu- 
gefiigten Alkali direkt proportional, was beweist, daB nur die negativen Ionen der 
Sauren m it Brom reagieren. — Der EinfluB von Br-Ionen auf die Rk. kann von der 
Entfernung von Br-Moll. ais nicht mitreagierende Br3-Ionen herriihren, u. wenn die 
Rk. auf den freien Br-Moll. allein beruht, so muB ihre Geschwindigkeit proportional 
zu dereń jeweiliger Konz. sein. Das dies so ist, ergab sich bei der Unters. der Rk. von 
Phenylmilchsaure m it Br2, dereń [H '] durch Addititon von geniigend HBr, die auch 
die notwendige Mindest-Br-Ionenkonz. lieferte, konstant gehalten u. dereń Br-Ionen- 
konz. durch Zugabe von KBr variiert wurde. Wurde s ta tt KBr KC1 zugesetzt, so 
nehmen die Geschwindigkeitskonstanten annahem d proportional der Cl-Ionenkonz. zu, 
zeigten aber Tendcnz zum Ansteigen. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 375— 83. 385—90. 
30/6. Dacca, Univ., Chem. Lab.) B e h r l e .

E. Montignie, Die}Wirkung ultramoletter Strahlen auf einige anorganische Sloffe. 
Mehrere anorgan. Substanzen (KC1, KBr, K N 03, NaC103, NaC104, einige Ammonium- 
salze u. andere Verbb.) wurden nach 1—2-std. Belichtung m it ultrayioletten Strahlen 
in einer Dunkelkammer in die Nalie einer photograph. P latte gebraeht. Nach 25 Tagen 
%vurden die P latten entwickelt u. die stattgefundene Einw. festgestellt. Bei den meisten 
untersuchten Substanzen verliefen die Verss. positiv, d. li. es wurde eine mehr oder 
weniger starkę Einw. auf die P latte beobachtet. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 492 
bis 494. Juni.) GuRIAN.

A,. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
C. P. Smyth, Die Eigenschaften der Dielektrica. I. Elektrisches Moment und 

Molekulbau. Zusammenfassender Bericlit iiber die Theorien der dielektr. Polarisation 
u. die Dipolmomente von Moll. (Journ. Franklin Inst. 207- 813—24. Juni. Prince
ton, Univ.) E is e n s c h it z .
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A. Eucken und L. Meyer, Zur Frage der Addilivitdt molekularer Dipolmomente. 
Zugleich ein Beitra/j zur Frage naeh der Konstitution der Ca,,- Verbindungen. Vff. ver- 
suchen, die resultierenden Dipolmomente organ. Verbb. aus den Teilmomenten der 
einzelnen Bindungen abzuleiten. Die Konfigurationen werden im AnscliluB an die 
klass. Stereocheniie angenommen. Eine Unsicherheit liegt in der freien Drelibarkeit; 
es werden dalier die untere u. obere Grenze des Momentes bei yerscliiedener Ver- 
drehung berechnet; im Einzelfalle wird auf Grund von speziellen t)berlegungen der 
eine oder andere W ert verwendot. Die gegenseitige Beeinflussung der Radikale wird 
vorlaufig ais klein angesehen. Die Teilmomente werden aus einfachen Stoffen be
rechnet. Mit ihnen wird das Moment einiger komplizierterer Moll. in  guter Uber- 
einstimmung m it der Erfahrung berechnet. Die R ealitat der elektr. Momente der 
Ca.,-Verbb. wird von den Vff. bezweifelt; die gefundenen hohen Polarisationen sind 
naeh ihrer Meinung lediglich durch Deformation des Moll. zu erklaren. (Physikal. 
Ztschr. 30 . 397—402. 15/6.) E is e n s c h it z .

Kristian Hójendalll, Das Dipolmoment ais charakterislische Gruppeneigenschaft. 
Aus den PoH R Tschen Messungen (Ann. P h y s ik  [4] 4 2  [1913]. 569) der DE. organ. 
Diimpfe werden obere Grenzcn des Dipoknomontes von Methyl-, Athyl-, n-Propyl-, 
Isopropyl-, n-Butyl-, Allylchlorid; n-Chlorpropylen; Methyl-, Athyl-, n-Propyl-, Yinyl-, 
Allylbromid; Methyl-, Athyljodid; Aceto-, Propionnitril; Nitromethan, Nitrodtlian; 
Methyl-, Athylalkohol; Aeetaldehyd, Aceton; Acetylchlorid; Dimethyldther; n-Pentan, 
IsopropyldtJian, Amylen, Trimethyldthylen, n-Heptan, Benzol; Methyl-, Athyl-, 
n-Propyl-, Allyl-, Dimethyl-, Didthyl-, Triathylamin berechnet. Ebenso wird aus 
Messungen des Vf. der DE. verd. benzol. Lsgg. dieselbe Rechnung an folgenden Stoffen 
d u rc h g e fu h rt: Nitromethan; o-, m-, p-Dinitrobenzol; symm. Trinitrobenzol; a.-Nitro- 
naplithalin; 1—5, 1—8-Dinitronaphthalin; o-, p-Nitrotoluol; Chlorbenzol; o-, m-, p- 
Chlornitrobenzol; Brombenzol; symm. Tribrombenzol; p-Bromnitrobenzol; Anilin; o-, 
m-, p-Nitroanilin; Anisol; o-, p-Nitroanisol. In  aliphat. liomologen Reihen bleiben 
die Momente amiahernd konstant, nur die Metkylverbb. fallen heraus. Das Moment 
der aliphat. Nitroverbb. is t von dem aromat. verschieden. Innerhalb der aromat. 
Stoffe i s t  fiir Dinitro-, Chlornitro- u . Bromnitrobenzole, Dinitronaphthaline u. Nitro- 
toluole das Gesamtmoment annahernd gleich der Vektorsumme der Tcilmomente 
in  der Ebene des Benzolringes. Man kann unterscheiden, ob bei zwei Substituenten 
die parallel stehenden Tcilmomente gleich oder entgegengesetzt gerichtet sind. Bei 
NO„, Cl u. Br sind sie gleichgerichtet u. entgegengesetzt den Momenten von NH 2 u. 
CH3. Wenn also die drei erstgenannten Momente radial naeh innen weisen, miissen 
die zwei letztgenannten naeh auBen weisen. Die Abweichungen von der A dditivitat der 
Teilmomente konnen unter Beibehaltung einer ebenenKonfigurationsformel durch gegen
seitige Polarisation der Substituenten erklart werden. Diese Abweichungen sind bei 
den Nitrotoluolen betrachtlich; bei den Nitroanisolen ist uberhaupt keine A dditm tiit 
der Teilmomente festzustellen. Vf. schlieBt daraus, daB in diesen Verbb. die Teilmo- 
mento nicht in der Ebene des Benzolringes stehen. Infolge der freien Drelibarkeit 
gibt es dann viele mogliche Konfigurationen m it versehiedenen Dipolmomenten, 
dereń Mittelwert im Experiment auftritt. Auf diese Weise erklart Vf. die Momente 
der Ca4-Verbb., wobei die vier Substituenten momentan ungleichwertig sind. (Physikal. 
Ztschr. 30 . 391—97.15/6. Kopenhagen, Chem. Lab. d. Landw. Hoelisch.) E is e n s c h it z .

Harry Lister Riley, Die Dielektrizitutskonstante von getrockiietem Sauerstoff. 
Durch liingeres Stehen iiber P 20 5 extrem entwiisserter Sauerstoff is t in  seinem chem. 
Verh. auffallend trage. Wenn diese Yeriinderung im Mol. selbst stattfindet, meint 
Vf., sie durch Anderung der DE. nachweisen zu konnen. Zu diesem Zwecke wird in 
einer Sckwcbungsapparatur die DE. von gewohnlieh getrocknetem m it der von 
extrem entwassertem 0 2 verglichen. Man findet keinen Unterschied. (Journ. chem. 
Soc., London 1 9 2 9 . 1026—28. Mai. South Kensington, Imp. Coli. of Science and 
Techn.) E is e n s c h it z .

P. C. Mahanti und R. N. Das-Gupta, Die Dieleklrizitdtskonstante von binaren 
Mischungen. Teil I . Halide des Methylens und Athylens in  Benzol. Mit den friiheren 
(C. 1929- II. 1135) naeh der Heterodyn-Nullmethode erhaltenen Werten fiir das elektr. 
Moment von 67/X72 m it 1,62-10-18 elektrostat. Einheiten u. von CH.iBr1 m it 1,91-10-18 
stimmen die je tzt naeh der modifiziertenNERNSTschen Briickenmethode erhaltenen Werte 
von 1,61 bzw. 1,89-10-18 gut iiberein. Naeh letzterer Methode wurden ferner crhalten 
die elektr. Momente (immer m it 10~ 18 zu multiplizieren) von CI12J 2 zu 2,12; CII3CHCI2 
za  1,95; CH.fiIIBr„ zu 2,12 u. CIL/JHJ2 zu 2,30. Die Erkliirung dafttr, daB die Dipol-
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momente dieser Br- u. J-Halidc groBer sind ais die der Cl-Halidc, beruht auf der Be- 
handlung des elektr. Moments ais Vektoreig. (vgl. WILLIAMS, C. 1928. II. 2107) u. 
der gróCeren Entfernung der beiden Br- bzw. J-Atome im Mol. infolge ilirer gróBeren 
Kernladung im Vergleich zu den Cl-Atomen. (Journ. Indian eliom. Soc. 6 . 411—17. 
30/6. Caleutta, Univ.) B e h r l e .

Maurice Melcion, Uber eine Form der Entladung bei Atmospharendruck. Die 
Entladung'einer Funkenstrecke, dereń Zuleitung selir hohen Widerstand hat, zeigt 
Ahnlichkeiten m it der Entladung bei niederen Drucken. Vf. untersucht eine solche 
Entladung einer Batterie von Leydener Flascken, die durch eine Influenzmasekine 
geladen u. iiber einen holien Widerstand u. eine Funkenstrecke entladen werden. 
Form der Entladung, das Funkenpotential u. die Spannung, die sich wakrend der 
Entladung einstellt, werden gemessen. Vf. stellt zwei verschiedene Formen der E n t
ladung fest, von denen sich eine je nach Grófle der Funkenstrecke u. Leistung der 
Maschine einstellt. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 112—14. 8/7.) E is e n s c h i t z .

E. Hiedemann, Uber das Verhalten verscluedener organischer Ddmpje in  der Iloch- 
freguenz-Gliminentladung. In  einer friiheren Arbeit iiber die Hoekfrequenz-Glimm- 
entladung in  H 2 (vgl. C. 1928. I. 3033) hatte Vf. gefunden, daB H 2 der aus einer Flammo 
durch ein gliihendes Pd-Rohr abgcsaugt worden war, im Entladungsrohr einen Nd. 
absetzte. Wiederholung der Verss. unter Ver\vendung neuer Pd-Rohre zeigt, daB 
auck bei kunstlick hergestelltcr starker Verunreinigung durck organ. Dampfe der 
AVasserstoff vollstandig von Verunreinigungen befreit wird u. daB der friikere Befund 
durch eine nocli ungeklarte Veranderung des Pd-Rohres begriindet war. Ferner wird 
die Hochfreąuenz-Glimmentladung in  verschiedenen organ. Dampfen untersucht. 
Dampfe von .4., A., Aceton u. Essigsdure zersetzen sich in der Glimmentladung, wobei 
sich im wesentlichcn C u. H , bilden; bei CHGla u. CClA scheidet sieli gleiehfalls C ab, 
wahrend aus Bzl. ein Nd. entsteht, der Diphenyl enthalt; unter geanderten Entladungs- 
bedingungen entstehen Krystalle, die nicht einkeitlich sind (F. 65—79°) u. vermutlicli 
aus Diphenyl, Biphenylen u. anderen KW-stoffen bestehen. Die Bldg. des Diphenyls 
findet wakrsckeinlick so sta tt, daB von 2 Benzolmoll. je 1 H-Atom abgetrennt wird 
u. sich die Phenylreste yercinigen. (Ann. Physik [5] 2. 221—32. 28/6. Koln, Physik. 
Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

L. H. Dawson, Reibungseleklrizat zwischen Quarz und Quecksilber. Eino Apparatur 
zur Messung der Reibungselektrizitat von Quarz—Quecksilber wird besekrieben. Sie 
besteht im wesentlichen aus einem heiz- u. evakuierbaren Glaszylinder, in  welchem 
eine Quarzscheibe horizontal befestigt ist u. in  dem sich Quecksilber in  einem Stahl- 
gefiiB befindet; dieses ist der Hóhe nach verschiebbar; durch Beriihrung des Queck- 
silbers m it dem Quarz u. Unterbreckung des Kontaktes wird eine reibungselektr. 
Ladung erzeugt, die mittels eines FARADAY-Zylinders auf ein Elektrometer iiber- 
tragen wird. Die Quecksilberoberflache ist durch Nachstrómenlassen des Queck- 
silbers leicht zu erneuern. Bei sorgfaltigem AusschluB von Feuchtigkeit erhalt man 
reproduzierbare Resultate. Bei jeder Unterbreckung des Kontaktes Quarz— Queck- 
silber wird die Ladung bis zur Erreickung eines Sattigungswertes vergróBert. In 
folge Ionisation des Gases wird die reibungselektr. Ladung in einem vom Druck ab- 
liangigen AusmaBe zerstort. Sie is t auch von der Geschwindigkeit ablningig, m it 
der der K ontakt Quarz— CJuecksilber unterbrochen wird. (Journ. opt. Soc. America
18. 344—48. April. Washington, N av a l Res. Lab.) E is e n s c h it z .

W. Tuyn, Einige Versuche iiber persistierende Strome. (Arch. Neerland. Sciences 
exact. nat. Serie 3a. 12. 99—114. — C. 1929. II. 838.) K. W o l f .

Heinrich Margenau, Die Abweicliungen vom Ohmschen Gesetz bei hohen Strom- 
dichten im  Liclite der Sommerfeldschen Elektronentheorie. Aus den Abweichungen 
T o m  OHMschen Gesetz bei hohen Feldstarken in festem Silber erhalt man einen hoheren 
Wert fur die freie Weglange der Elektronen ais die klass. Theorie erwarten liiBt. Yf. 
fiilirt die entsprechende Reclinung nach der So.MMERFELDschen Theorie der Metalle 
durch; die freie Weglange ergibt sich dann zu 3,29- 10-G cm, ein Wert, der sich den. 
iibrigen Folgerungen der Theorie gut anschlieBt. (Ztsehr. Physik 56. 259—61. 13/7. 
New Haven.) EISENSCHITZ.

G. v. Hevesy und W. Seitłl, Der radioaktive Ruckstoji im  Diensle von Difjusions- 
messungen. (Ygl. C. 1929. II. 527.) Mittels der Methode des radioakt. RuckstoBes 
w'ird die Diffusionsgeschwindigkeit der Pb-Ionen in PbCl2 u. P b J 2 gemessen, indem der 
Ruckgang der a-RuekstoBausbeute bestimmt wird, den eine Schicht von Thorium B- 
Chlorid bzw. Thorium B-Jodid, welckes auf einer PbCl2- bzw. Pb J 2-Oberflache liegt, nach
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Erwiirmung aufweist. DieMethode gestattet dioMessung von Diffusionskonstanten biszu
3S120

10- 1 3  cm 2Tag- ł . Die ęrlmltencn Werte sind i>pbCl2 =  1,06-107 e 111 u. -DpbJ- =  
30000

3,43-104e R1 . Der łiolie W ert der Auflockerungswarme der Pb-Ionen in PbCl2 
(38 120 cal pro Mol.) erklart den TuBANDTsclien Befund (vgl. C. 19 2 7 . H .  2045), 
daB in PbCl2 die Cl-Ioncn, dereń Auflockerungswarme nur 11180 cal betragt, prakt. 
allein bewcglich sind. Die Uberfiilirungszahl der Pb-Ionen berechnet sich zu 10~B. 
Der beobaelitete W ert der Diffusionsgeschwindigkeit steht in guter tlbereinstimmung 
zu dem aus der elektrolyt. Lcitfakigkeit u. der von TuBANDT ermittelten Uber- 
fiihrungszahl berechneten Wert. (Ztschr. Physik 56. 790—801. 16/8. Freiburg i. B.,
Physik.-chem. Inst. d. Univ.) ’ LESZYNSKI.

W. Seith, Die LeitfahigJeeit fesler Bleihalogenide. Nach T u b a n d t  sind in PbCU 
nur dio Anionen, in P b J 2 beide Ioncn beweglich, nacli P n iP P S , L a n s in g  u . Co o k  
(C. 19 2 6 . I. 2438) muB daher der Verlauf der Temp.-Abhiingigkeit der elektrolyt.

_<J_
Leitfaliigkeit fiir PbCl2 durcli die Formel k — A e liT  t fiir P b J 2 durch die Formel 

Qi _ Qt

k =  A t e R T Ą- A 2e 11 T darstellbar scin. Durch Messungen im Bereich von 94 
bis 484° kann dies experimentell bestatigt werden. (Ztschr. Physik 56. 802—08. 16/8. 
Freiburg i. B., Inst. f. physik. Chem. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Werner Ende, U ber Kontaktpotentiale zwischen gleichen Metallen. Bei empfind- 
lichen elektrostat. Messungen miissen Stórungcn durch Kontaktpotentiale ycrmiedcn 
werden. Da erfahrungsgemaB auch dann Kontaktpotentiale entstehen, wenn nur 
gleiche Metalle einander beriihren, versucht Vf., d ie Bedingungen fiir die Entstehung 
dieser Potentiale zu ermitteln. E r verwendet eine Kompensationsmethode, in welcher 
dem Kontaktpotential eine veranderliche bekannte Spannung iiberlagcrt u. an ein 
Elektrometer gelegt wird; dio Ausschlage des Elektrometers sind von der Spannung 
linear abhangig; durch Interpolation ergibt sich ais Kontaktpotential diejenigo Span
nung, bei der der Elcktrometerausschlag Nuli ist. Ergebnisse: Messing gegen Messing 
hat nach Saurebehandlung ein Potential bis zu 0,2 V, nach Absclileifen m it Schmirgel- 
papier bis zu 0,6 V, nach Absehlcifen mittels eines hiirteren Metalls oder des Sand- 
strahlgeblases Potentiale <  0,05 V. Das Potential ist also durch eine Oberflachen- 
schicht bedingt, die durch Beliandlung m it harten (wasserfreien) Materialien beseitigt 
werden leann. Verss. m it vernickeltem Messing haben dasselbo ergeben. Verss. m it 
Platinfolie wurden ohne Vorbehandlung, nach Beliandlung m it Siiure u. nach Aus- 
gliihen vorgenommen; in  allen Fallen ergaben sich veranderliche Potentiale bis zu
0,23 V. (Pliysikal. Ztschr. 30. 477—80. 1/8. Forsch.-Inst. d. AEG.) E is e n s c h i t z .

F. Foerster und K. Klemm, Weilere Beobachtungen iiber die Form elektrolytiscli 
abgeschiedener Metalle. F o r s t e r  u . F is c h e r  (C. 1 9 2 7 - 1. 56) haben die Abscheidungs- 
formen von Sn bei der Elektrolyse von SnSO.,- u. SnCl2-Lsgg. m it u. ohne Zusatz 
von roher Kresolsulfonsaure untersucht. Die Vff. dehnen nunmehr die Unterss. auf 
die Metalle Cd, Zn, Pb, Tl aus. Die Verss., die hauptsachlich das Verh. von Cd be- 
treffen, werden derart ausgefuhrt, daB ais Kathoden P lattcn (Flachę: 3 x 5  cm, Dicke
0,3 cm) der betreffenden Metalle verwendet werden, denen durch GieGen in geheizte 
Graphitformen (langsame Abkiihlung) ein grobki-ystallines Gefiige verliehen wird; 
um an Materiał zu sparen, finden auch Eisenplatten Yerwendung, die auf galvan. 
Wege m it einem Cd-tJberzug versehen werden; die grobkrystalline Oberfliiche wird 
hier durch Erhitzen iiber den Schmelzpunkt des Cd erreiclit. Die oberfliichliche Oxyd- 
haut wird durch vcrdiinnte Siiure entfernt. Untersucht werden saure Lsgg. von 
CdSO.i, CdCl2, Cd(C10.,)2, ZnS04, Zn(C104)2, T12S04, Pb(C10.,)2 u. ammoniakal. Lsgg. 
der komplexen Salze [Cd(NH3)6]S04, [Cd(NH3)6]Cl2, [Zn(NH3)0]SO., m it u. ohne 
Zusatz von Kresolsulfonsaure. Bei der Elektrolyse scheidet sich das Metali entweder 
in  Form von Dendriten ab, die von der Kathode aus in  Bichtung der Stromlinien 
wachsen, oder aber verteilt es sich gleichmaBig iiber die Oberflache der Kathode. 
Im  zweiten Falle kann der Nd. einen mehr oder minder festen Uberzug bilden, der 
aus kleinen, unorientierten Krystallchen besteht, oder aber kann er dann unter be- 
stimmten Bedingungen die Krystallanordnung der Katliodenplattc fortsetzen, d. li. 
die Krystallkeime werden den Krystallen der Unterlage orientiert angelagert. Die 
Vff. wiihlen fiir alle Yeres. die gleiche Strommenge, u. zwar 0,03 Ah auf 1 qcm, dadurch
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werden etwa 0,07 g Cd/qcm abgeschieden. — Die Vff. finden: Die Einw. des Sul- 
fonierungsprod. von m-Kresol, der rohen Kresolsulfonsaure, auf die Absoheidung 
des Sn aus SnSO.,-Lsg. beruht auf der Wrkg. von Nebenbestandteilen, die in der rohen 
Kresolsulfonsaure enthalten sind (unverandertes m-Kresol u. liarzige Kondensations- 
prodd.). Durch die Adsorption dieser Nebenbestandteile am kathod. abgeschiedenen 
Zinn wird dessen Neigung zu nadligem Auswachsen unterdriickt, soweit sie in der 
SnSO,,-Lsg. hervortritt. In  der SnCl,-Lsg. ist das gleiehe nicht der Fali. Der gleiche 
Zusatz von roher Kresolsulfonsaure, der in der SnS04-Lsg. das Sn veranlaBt, auf der 
Kathode orientiert weiterzuwachsen, bedingt in sauren CdCL-Lsgg. auch auf groB- 
flachigen Kathoden seliwammigo Abscheidung von Cd. Werden aber nun der Lsg. 
der rohen Kresolsulfonsaure durch Auskochen m it Tierkohle die harzigen Kondensations- 
prodd. in erheblicliem MaBe entzogen, so erlaubt der Zusatz so gereinigter Kresol
sulfonsaure auch bei Cd, daB es sieli an der grob krystallinen Oberflaclie der Kathode 
orientiert anlagert. Cd ncigt bei seiner katliod. Abscheidung in  saurer Sulfatlsg., 
noch weit mehr in ammoniakal. Sulfatlsg., zu nadligem Auswachsen, zumal bei hoherer 
Stromdichte. Diesem nadligen Auswachsen wirkt die m it Tierkohle gereinigte Kresol
sulfonsaure entgegen. Auch hier diirfte dic Adsorption der noch yorhandenen Fromd- 
bestandteile der Kresolsulfonsaure die Einebnung des Kathodennd. bedingen, nur 
ist die Adsorption dieser Fremdstoffe am Cd weit starker ais am Sn, also sohon bei 
weit kleinerer Konz. von diesen gleich wirksam wie bei Sn; bei der fiir dieses gunstigen 
Konz. ist sie aber bcim Cd stark krystallisationsstorend. In  saurer Chloridlsg. u. in 
saurer Perehloratlsg. zeigt das Cd auch bei hoher Stromdichte koine Neigung zu nadligem 
Auswachsen. Dagegen ist diese Neigung vorhanden in  ammoniakal. Chloridlsg., 
aber geringer ais in der entsprechenden Sulfatlsg.; sie kann wieder durch Zusatz von 
ammoniakal. Kresolsulfonsaure unterdriickt werden. Auch das Cd waclist auf grob- 
krystallinen Kathodenoberflachen orientiert weiter. Ahnlich wie bei Sn, nur viel 
leichter, geht aber diese Abscheidungsform bei Anwendung hoherer Stromdichte 
oder verminderter Elektrolytkonz. oder boi langer fortgesetzter Elektrolyse in un- 
geordnete, feinkrystalline Abscheidung iiber. Aueh Zn oder Pb kann auf grobkrystal- 
linen Kathoden dieser Metalle orientiert weiterwachsen; bei Tl ist dies nur sehwierig 
u. nur bei kurzer Dauer der Elektrolyse zu erreichen. Ein ausgeschiedenes Metali 
kann auch auf Kathoden eines fremden Metalls orientiert sieh niederschlagen, so daB 
die Krystalle der Unterlage durch das Fremdmetall fortgefiilirt werden. Cd u. Pb 
ordnen sich auf WeiBbleeh in dessen K rystallstruktur ein, obwohl sie nicht demselben 
Krystallsystem wie Sn angehoren. (Ztschr. Elektrochem. 35. 409—‘26. Juli. Dresden, 
Anorgan.-ehem. Labor. d. Techn. Hochseh.) F a b e r .

I. Stranski und Z. Mutaftschiew, Zur Passwitatsfrage der Metalle. Die Yff. 
weisen auf eine Mógliclikeit zur Erkliirung des Passm tatsproblem s hin. Sie gelien 
davon aus, daB der Abbau des Raumgitters eines Krystalls von den Ecken u. K anten 
ausgeht. Es geniigt also, daB der A ustritt dieser Atonie aus dem Krystallverband 
erschwert wrird, um die P assm ta t der Metalle zu erhohen. Naeh Ansicht der Vff. 
werden demgemaB nur die besonders exponierten Ecken- u. Kantenatome durch 
Anlagerung fremder Atome stabilisiert. Ahnlich ist auch die Veredlung von F e  durch 
Zulegieren von Cr zu rerstehen. (Ztschr. Elektrochem. 35. 393— 95. Juli.) F a b e r .

Kotaro Honda, Uber den gyromagnetischen Effekt und die magnetische Ablenkung 
ton AtomMrahlm auf Grund der neuen Theorie des Magnetismus. (Ztschr. Physik 56. 
S57—61. 16/8. Sendai, Res. Inst. f. Iron, Steel and other Metals. — C. 1 9 2 9 . II. 
1270.) L e s z y n s k i .

R. Brunetti, Theońe des Paramagnelismus mit Hilfe von lonen, die starken mole- 
kularen Einioirkungen unterworfen sind. Die iibliche (Juantengleichung fur die magnet. 
Konstantę ist unter der Voraussetzung abgeleitet, daB das auBere magnet. Feld schwach 
ist, u. daB die lonen sich im natiirlichen Zustand befinden, oder liochstens schwachen 
Eimvw. unterworfen sind. Bei den dreiwertigen lonen der seltenen Erden in chem. 
Verb. scheint diese Bedingung erfullt zu sein, nicht aber bei anderen lonen, wie bei 
den Verbb. der Fe-Gruppe. Yf. versueht deshalb eine Theorie aufzustellen, die auch 
fiir starkę molekulare Wrkgg. giiltig ist. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 9. 
754—60. 5/5. Cagliari, Univ.) W r e s c h n e r .

August Glaser, U ber die beim Diamagnetismus der Gase gefundene Anomalie. 
IY. Mitt. Sauersloffbeimischungen. (III. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2732.) Die vom Vf. gefundene 
Anomalie beim Diamagnetismus der Gase ist von Sauerstoffbeimisehungen abhangig. 
Um den EinfluB des Sauerstoffs zu ermitteln, miBt Vf. die Susceptibilitat von Ar-02-
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u. C02-02-Gemischen bei kleiner 0 2-Konz. u. niederen Drucken. Der Sauerstoff ist 
durch Erhitzen von KMnO., hergestellt u. durch trockenes KOH von C 02-Spuren 
befreit. Die Druck-Suseeptibilitats-Kurve des 0 2 erweist sich ais Gerade. Ais Fehler- 
ąuellen, die bei Messungcn an Gemischen auftreten konnen, wird Entmischung durch 
Diffusion oder durch Magnetostriktion diskutiert; sio konnen auf die gefundenen 
Effekte nicht von EinfluB sein. Die A r-02-Gemischo zeigen keine Anomalie. Das 
Verh. der C02-02-Gemische is t im geradlinigen Teil der Druck-Susceptibilitats-Kurvo 
gleichfalls reguliir. In  den Druckgebioten, in welchen bei reinem C02 die Kurve 
Ausbuchtungen (in Richtung gróCercn Diamagnetismus) aufweist, wird durch Sauerstoff- 
zusatz zuniichst die Ausbuchtung vermindert; bei gróCeren 0 2-Gehalten entstelit 
eine Ausbuchtung in  entgegengesetzter Richtung. E in (diamagnet.) Gemisch mit
0,2 Vol.-% 0 2 ersclieint bei Drucken untcrhalb 150 mm paramagnet. Die Gemische 
Ycrhalten sich bei niederem Druck so, ais ob nur der Sauerstoff magnet, wirksam ware.
— Zum Schlufl d isk u tie r t  Vf. dio D isk rep an zen  zw ischen  don HAMARsclien Mes
sungcn (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 12 [1926], 597) an C02 u. 
den eigenen. (Ann. Physik [5] 2. 233—48. 28/6. Munchen, Physik. Inst. d. Univ.) E it z .

G. J. Sizoo, tlber das Magnetisierungsdiagramm von Eiseneinkrystallen. Es wurden
Messungen an Fe-Krystallen m it grofiem Formfaktor ausgefuhrt, welche aus sehr 
reinem Fe hergestellt waren, wobei durch langes Ausgluhen alle mechan. Spannungen 
entfernt waren, wahrend bei der Messung mochan. Deformation soweit wie móglieh 
yermieden wurdo. In  don ungescherten Magnetisierungskurven wurden in mehreren 
Fallen plótzlicho Riehtungsanderungen oder Knicke festgestellt, welche beweisen, 
daB dio wahre Magnetisicrungskurve ais eino geknickte Kurvo zu betraohten ist. Die 
Hysterese war ohne Ausnahmo bei allen Krystallen vorhanden, aber nur im Gebiete 
der kleinen Feldstarken. Oberhalb des lotzten Knickes ist dio Magnotisierung voll- 
kommen oder jcdenfalls nahezu reversibel. In  diesem Punkte bildet der niedergehende 
Hystereseast dio kontinuierlicho Fortsetzung des reversiblen Teiles der Magnetisierungs- 
kurve. Die Remanenz hat dieselbe GroBenordnung wio bei polykrystallinem Materiał, 
ist aber sehr wahrscheinlich ais eine Funktion der Orientierung des ICrystalls zu be- 
trachten. (Ztschr. Physik 56. 649—70. 12/8. Eindhoyen, Natuurk. Lab. d. N. V. 
P h i l i p s ’ Gloeilampenfabr.) L e s z y n s k i .

P. Clausing, t)ber die Entropieverminderung in  einem tliermodynamisćhen System  
bei Eingriffen intelligenter Wesen. Es wird ein Fehlor in der Arbeit von SziLARD 
(C. 1 9 2 9 .1. 2514) nachgewiesen, durch dessen Beseitigung die von S z il a r d  erhaltenen 
Ergebnisse hinfiillig werden. (Źtsehr. Pliysik 56. 671—72. 12/8. Eindhoven, Natuurk. 
Lab. d. N. V. P h i l i p s ’ Gloeilampenfabr.) L e s z y n s k i .

E. X. Anderson und J. A. Froemke, Die Kembildung bei der Kondensation von 
Dampfen in  nicht ionisierler, staubfreier Luft. Bei der Kondensation von Dampfen 
durch zunehmende Expansion werden vier Hauptstadien unterschiedon. Vff. geben 
eine krit. Obersieht ubor die Methoden zur Best. der verschiedenen Grade der Ex- 
pansion, bei der Kondensation eintritt, sowie die Ableitung der dazu notigen Formeln. 
In  Tabellen werden die in der L iteratur vorliegenden Werte fur die Kondensation 
von Waśserdampf in Luft, in C02, N2 u. H 2, in ionisierter Luft, in ionisierten Gasen 
(C02, H 2), in Ggw. eines elektr. Feldes, sowie fur dio Kondensation von organ. 
Dampfen (C2H 5OH, C0H0, CS2, CH3OH) in Luft zusammengestellt. — Zur Best. 
des Kondensationspunktes wrird ein Nebelkondensationsapp. konstruiert, der eine 
Fortcntw. des von C. T. R. W ilso n  (Philos. Trans. Roy. Soc. London A 192 
[1899]. 403) ursprunglich angegebenen u. von J . X . D e rb y , E. H. A n d e rso n  
(Minnesota Univ. 1909 [unveroffentlicht]) yerbesserten App. darstellt. In  diesem 
wird die Expansion von W.-Dampf in nicht ionisierter, staubfTeier Luft bis zur 
ersten Kondensation (Tropfclienpunkt) neu bestimmt. Ais Mittel von 50 Messungen 
ergibt sich 1,2006 ±  0,0007. Der alte von W i l s o n  angegebene W ert betragt 
1,252. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 142. 321—50. |Aug. Nord-Dakota [Am.], 
Abt. f. Chem. d. Univ.) " P lE T S C H -W lL C K E .

H. Pelabon und Laude, Thermische Analyse. Sysleme, die Bleichlorid wid Quech- 
silberjodid ais Losungsmittel enthallen. Vff. bestimmen die Schmelzkurven der Gemische 
von PbCl2 m it PbF2, PbO, P b J2, AgCl u. CuCl, berechnen die kryoskop. Konstantę 
von PbCl2 n ach  der v a n ’t  H o F F sch en  Formel zu 642,64 u. mit Hilfe dieses Wertes 
die theoret. FF. der untersuchten Gemische. Die experimentell gefundenen Zahlen 
weichen urn wenige Grade von der Theorie ab. — Ferner werden die Schmelzkurven
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yon Gemischen yon H g J2 mit H gJ bzw. CdJ« aufgcnommen. (Buli. Soc. cliim. Franco 
[4] 45. 488—92. Juni.) “ ’ Gu r ia n .

Severiano Goig, Kompressibilitdt des Kohlenoxyds bei 00 und mehr ais 50 Atmo- 
spharen Druck. Das seit Air AG AT (Ann. Chim. et Phys. 19 [1880]. 345) yemachlassigte 
Studium der Kompressibilitśit des CO ist wichtig sowohl infolge der Polymcrisations- 
fahigkeit dieses Gases ais auch wegen sciner Bedeutung fur gewisse techn. Synthesen, 
insbesondere derjenigen des Methylalkohols. Technik u. Arbeitsweise der Unters. 
werden angegeben sowie in tabellar. Form die 3G ausgefuhrtcn Verss. bei 53—127 at. 
p v ist im allgemeinen bis auf 0,02% konstant, jedoch fiir CO kleiner ais fiir N2, was 
der niedrigeren krit. Temp. des N2 entspricht. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 
246—48. 29/7.) " Gu r ia n .

George S. Parks, Kenneth K. Kelley und Hugh M. Huffman, Tliermisclie 
Daten fiir organisćhe Verbindungen. V. Eine JRevision der Entropien und freien Energicn 
ton neunzehn organischen Verbindungen. (IV. vgl. C. 1927- I. 571.) An Hand des fiir 
die Warmekapazitaten organ. Stoffe im krystallinen Zustand yorliegenden Materials 
wird die folgende Methode zur annahernden Best. des Entropiezuwachses organ. Sub- 
stanzen zwischen 0 u. 90° absol. entwickelt: Die Wiirmekapazitatskuryen zerfallen 
in zwei Klassen, eine fiir aliphat., eine fiir aromat. Verbb. Fiir jede Klasso l&Bt sich 
eine Standardkurve konstruieren. Dann ist fur jede einzelne Verb. dio Warmekapazitat 
gegeben durch die Formel Cv — (A +  B  T) Cv°, wenn Cv° sich auf den W ert der 
Standardkurve fiir die Temp. T  bozieht. Dann folgt fiir die Entropie:

wenn <S'U0° wieder den Standardwert bedeutet. Die Konstanten A m. B  werden aus zwci 
Messungen von Gv bei verschiedenen Tempp. erm ittelt. Nach dieser Methode werden 
dio Entropien S20a der folgenden Verbb. mit einer wahrseheinlichen Genauigkeit von
1—2%  erm ittelt: Methylalkohol, A ., n-Propylallcohol, Isopropylalkohol, n-Butylalkoliol, 
lert. Butylallcoliol, Athylenglykol, Glycerin, Erythrit, Mannit, Dulcit, Ameisensdure, 
Essigsaure, Buttersdure, Palmitinsaure, Oxalsuure, A ., Aceton, Glucosc. Verglićhen mit 
den friiheren Angaben (vgl. 1. c.) ergeben sich Abweichungen yon 1,7 (Oxalsaure) bis 
16,2 Energieeinheiten (Palmitinsaure). Die allgemeinen, friiher festgestellten Gesetz- 
maBigkeiten bleiben auch bei den neuen Werten bestelien. So ergibt sich fiir dio n. 
Alkohole ein mittlerer Entropiezuwachs von 7,8 Einheiten pro CH2-Gruppe, u. bei 
den Fettsauren ein solcher yon 8,0 Einheiten pro CH2-Gruppe. Mit Hilfo der neuen 
Werte wird nach A F  =  A II  — T  A S  die freie Bildungsenergie der Verbb. bereehnet. 
Die Abweichungen der A F 2n-Werte von den friiher (vgl. 1. e.) angegebenen schwanken 
von 100 (Mannit) bis zu 5000 cal (Palmitinsaure). Die Genauigkeit der neuen Werte 
wird nur noch begrenzt durch die Genauigkeit der benutzten Verbrennungswiirmen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1969—73. Juli. California, STANFORD Uniy., Dep. of 
Chem.) L e s z y n s k i .

G. I. Finch und D .L. Hodge, Gasverbrennung bei eleklrischen Enlladungen.
III . Kathodische Verbrennung von Irockenem explosivem Kohlenoxydgas. (II. vgl. C. 1928.
I. 303.) Da friihere Verss. mit elektrolyt. Gas keine genaue Kontrollo der Feuchtigkeit 
zulassen u. diese fiir die Unters. wichtig ist, wurde ein Gemisch von CO u. 0 2 in iiqui- 
yalenten Mengen, „Explosionsgas“ genannt, yerwandt. — Vff. studieren die kathod. 
Verbrennung yon trockenem „Explosionsgas“ , den EinfluB des Elektrodenmaterials 
u. der Feuchtigkeit. Die Experimente bestatigen, daB CO sich in yollkommen trockenem 
Zustande in der Nahe der Kathodo mit 0 2 yerbindet u. zeigen, daB das Aussenden 
von Metallatomen aus der Kathode dazu nicht erforderlich ist. Jedoch fórdern Metall- 
atome sowie elektr. geladene Feuchtigkeit den Verbrennungsvorgang, indem sie die 
elektrostat. AbstoBungskriifte beseitigen, welche zwischen don gleichgeladenen CO- 
u. O-Ionen herrschen. Bei Anwendung von Elektroden aus stark aussendendem 
Materiał (Au, Ag, P t, Pd) geht dio Verbrennung lebliafter vor sich ais bei Benutzung 
von Mg-, A1-, Cu-, Ta-, W-Elektroden. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 124. 
303—17. 4/6. Kgl. Akad. d. Wissensch.) G u r ia n .

Hemendra Kumar Sen und Harendra Nath Chatterjee, Ober die Enlziindungs- 
lemperalur einiger Gase. (Vgl. DlXON, H a r w o o d  u . H lGGINS, C. 1927- I- 862.) Vff. 
bestimmen analog Mc D a v id  (Journ. chem. Soc., London 111 [1917]. 1003) dio Ent- 
ziindungstempp. yerschiedener Gemisehe von / / , ,  CO bzw. Kohlengas m it 0 2 bzw. 
Luft durch EinschlieBen in Seifenblasen u. Beriihren m it einem gluhenden Gegen- 
stand. Dio Ziindung wurde durch Silica- odor Glimmerstreifen, die um Pt-Drahtc
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von yerschiedenen Langen u. Durckmessern gewickelt w aren, vermittelt. D ie Spulen 
waren elektr. gekeizt. Die Tempp. wurden gemessen, indem dio genauen Strom- 
mengen festgestellt wurden, die notig waren, um die F.F. gut gereinigter Salze (z. B. 
K J  vom F. 687°) zu erreiclien. Die Bereehnung der Entzundungstempp. geschak 
nack Mc D a v id  (1. c.). — Mit abnekmender Lange des Dralites nakm auck die Ent- 
ziindungstemp. ab. Bei Benutzung einer Spirale katten die Gemiseke von H 2 m it 0 2 
einen hoheren Entziindungspunkt ais bei Entziindung mittels einer Spitze. Die gróBeren 
Seifenblasen gaben niedrigere Entzundungstempp., was wahrsckeinliek vom auBer- 
ordentlieh diinnen Seifenhautehen oder von den besseren Isolierungsverhaltnissen der 
inneren Gasmasse herrukrt. Da Glimmer schleehter leitet ais Kieselsaure, liegen die 
Entzundungstempp. m it Glimmer ausgesprocken niedriger. (Journ. Indian ekem. Soe. 
6. 441—50. 30/6. Calcutta, Univ. Coli.) B e h r l e .

A3. K ollo idchem ie. Caplllarchemle.
Sheila Roy, EinflufS des Licliłs auf einige Kolloide. Der EinfluB des Licktes der 

Sonne, bzw. einer 1000 W att gasgefullten Wolframdrahtlampe auf die Sole von 
Sn{OH)it Al(OH)3, Th[OII),t, Sb2S3, IlgS, As^S3, Cupriferrocyanid u. Uranylferro- 
cyanid in bezug auf Koagulation, elektr. Leitfiihigkeit u. Extinktionskoeffizient (be- 
stim m t m it K u TTINGs Spektrophotometer) wurde untersuekt. Sole von Sn(OH).,, 
Al(OH)3, Th(OH)., u. HgS werden am Liekt unstabil gegen mono- u. bivalente Ionen, 
die ubrigen 4 werden bei kurzer Bestraklung stabil in bezug auf Koagulation durek 
Elektrolyte, naeh langer Bestrahlung unstabil. Unter langer Bestrahlung koagulieren 
die Sole von Sb2S3, HgS u.Uranylferroeyanid vollstandig. Bestrahlte Sole von Sn(01I)4, 
Al(OH);l> Th(OH).,, HgS, Sb2S3 u. As2S3 leiten die E lektrizitat besser ais unbestrahlte. 
Die Messungen der Extinlvtionskoeffizienten zeigen, daB in einigen Fallen die be- 
strahlten Sole starkere Liektabsorption zeigen ais unbestrahlte. (Journ. Indian clieni. 
Soe. 6 . 431—40. 30/6. Allahabad, Univ.) B e h r l e .

S. S. Bhatnagar, R. S. Gupta, K. G. Matliur und K. N. Mathur, Die Wirkmig 
von liunlgenstrahhn auf kolłoidale Lósungen. Es w'erden die kataphoret. Wanderungs- 
gesehwindigkeiten u. die Bestandigkeit der folgenden unbestrahlten u. mit Rontgen- 
stralilen (effektive Wellenlange 0,68 A) bestrahlten kolloiden Lsgg. bestimmt: Gołdsol 
(aus Goldehlorwasserstoffsaure +  Tannin), Silbersol (naeh B r e d i g ), Kupfersol (naeh 
B r e d ig ) ,  negatives u. positives Kupferhydrozydsol u. positives Eisenhydroxydsol 
Dio kataphorot. Wanderungsgesehwindigkeit wird nack der NERNST-CoEHNsehen 
Modifikation der B u r t o yschen Methode bestimmt. Die S tabilitat wurde durch 
Messung der opt. Durchlassigkeit mit einer empfindliehen Thermosaulenanordnung 
gemessen. Es zoigte sich, daB nur im Falle des Ag u. Cu sich die Farbę des Sols durch 
die Bestrahlung andert. Am Cu-Sol lieB sich auch mit der empfindliehen jodometr. 
Titrationsmethode keine Anderung der Koagulationswerte feststellen. I n  der kata
phoret. Wanderungsgesehwindigkeit zeigte sich, abgeselien yon den teilweise dialy- 
sierten positiven Fe- u. Cu-Hydroxydsolen keine merklicke Anderung. Aus den kata
phoret. Verss. kann gescklossen werden, daB ontgegen der Annalime v o n  Cr o w t h e r  
u. F a ir b r o t iie r  (C. 1927. I I .  1800) im Ag-Sol keine Dispersion sta ttkat. Alle Sole, 
die stark gesehutzt u. sohr stabil sind, zeigen keine Veriinderung bei der Bestraklung. 
Von don teilweise dialysierten Solen zeigen die beiden negativen (Gold u. Cu-Hydroxyd)
keinen Belicktungseffekt, wiihrend bei den beiden positiven (Fe- u. Cu-Hydroxyd)
ein Zuwaehs der Wanderungsgesehwindigkeit nack der Bestrahlung festzustellen ist. 
Dieser Belicktungseffekt nimmt mit fortschreitender Dialyse ab, u. wenn das Sol fast 
frei von Elektrolyten ist, ist der Effekt verscliwunden. Vff. nelimen daher an, daB die 
Rćintgenstrahlen primar nicht die Solteilclien, sondern dio Elektrolyte angreifen, u. 
zwar FeCl3 bzw. CuC%. N aeh  den Gleichungen:

FeCl3 +  3 H.,0 — > Fe(OH )3 -f  3 IICl,
CuCl2 +  2 H"20  — ->• Cu(OH)2 +  2 HC1

muB eine durch dio Bestrahlung bewirkte Hydrolyse die [H+] yergroBern, wodurck der 
Bestrahlungseffekt auf die bekannte peptisierende Wrkg. der H-Ionen zuriickgefuhrt 
ware. Dieso Annalime kann durch Leitfaliigkeitsmessungen an bestrahlten F e d 3- 
u. CuCl2-Lsgg. bestatigt werden. (Ztsehr. Physik 56. 684—93. 12/8. Lahore, Univ. 
of the Punjab, Chem. Lab.) L e s z y n s k i .

Francis L. Usher, Ube-r einen Mechanismus der Gelalinierung. Die vorhandenen 
Theorien dor Gelalinierung werden angefuhrt u. diskutiert. Ferner wird ein Sol aus 
der Gruppo derjenigen Solc untcrsucht, deren Stabilitat auf die elektr. Ladung infolge
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molekularer Dissoziation zuruckgofuhrfc wird, u. gczeigt, daB oine Verminderung der 
Ladung durch Zusatz von Elektrolyten geeigneter Konz. zur Gelbldg. fiihrt. Aus 
prakt. Griinden wird eino wss. Gummiguttsuspension u. NaCl-Lsgg. yerschicdcner Konz. 
benutzt. NaCl-Lsgg. schwacher ais 1/1„-n., rufen keino Vercinigung von Gummigut- 
teilchen hervor. Nimmt man 1-n. NaCl-Lsg., so werden naeh 24 Stdn. Boriihrung 
kettenformige Gcbilde wahrgenommen, die sieh in unregelmiiBiger Wellenbewegung 
befinden. Gegen meehan. Storungen sind dieso Aggregate jedoeh sehr empfindlieh; 
sic losen sich leieht in einzelne Partikel auf u. zeigen langere Zeit hindurch BltOW Nsehe 
Bewegung. Da dio Gelstruktur von der Bldg. linearer Aggregate abhangig gemacht 
wird, so muB die kleinstc zuliissige Konz. des festen Stoffes zur Gelatinicrung durch 
die Anzalil der Teilchen u. dereń Radicnlangc bedingt sein. So z. B. miiBte eine Sub- 
stanz, dereń Partikel einen bestimmten Radius besitzen, in 100-mal so groBer Konz. 
angewandt werden, wie eine andere, dereń Teilchen einen 10-mal so groBen Radius 
haben. Der Erwartung entsprechend bildet Gummigut vollstandige Gole boi 14 Vol.-% 
des fessten Stoffes in einer NaCl-Lsg. 0,22—0,42-n., u. CdS bei 1,51 Vol. - 0/0 CdS u. 
einer 1/ 10—l /2S-n. NaCl-Lsg. — Zum ScliluB wird betont, daB die Betrachtungcn weder 
auf ąuellende Substanzen (Agar-Agar, Gelatine), noch auf Gelc, die in nichtionisierten 
Fil. gebildet werden (Gummi usw.), angewandt werden konnen. (Proeeed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 1 2 5 . 143—51. 1/8. Leeds, Univ.) G u r i a n .

Satya Prakash und N. R. Dhar, Anderungcn in  der Yiseosilat und Wasserstoff- 
iomnkonzentralion einiger anorganischer Substanzen wahrend der Gallerlbildung. (Vgl. 
D h a r  u. C h a k ra v a r t i ,  C. 19 2 8 . I. 663). Die Viscositaten werden bei 25 bzw. 30° 
m it O s tw a ld s  Viscosimeter, bzw. nach F a r r o w  (Journ. chem. Soc., London 101  
[1912]. 347) gemessen. Tragt man dio Logarithmen der Viscositaten gegen die Zeit 
auf, so erhiilt man eine gerade Linio iiber ein genugend groBes Zeitintervall bei Gal
lerten von Cr(OH)3, SniOH).^ HgO, Mercurisulfosalicylsaure, Ferriarsenat, Ferriphos- 
phat, Chromiarsenat, Sianniwoljramat, Slannimolybdat, Ferriborat, Thoriummolybdal. 
Tlioriumarsenat. Daraus erhellt, daB die Gallcrtbldg. ein kontinuierlicher ProzeB ist. 
Die Viseositatsanderungcn bei der Gallcrtbldg. von Fe(OH)3 u. Al(OH)3 sind kom- 
plexer Natur. AuBerdem wurden noch die Viscositaten von Ferrimolybdat u. Thorium- 
phosphat gemessen. — In  den meisten Fallen wurden bei der Gallcrtbldg. 3 Stadion 
bcobachtet, das 1., das nur sehr geringo Anderung der Viscositat aufweist, das 2 ., in 
dem sich die Viseosiat exponential m it der Zeit andert u. das 3., in dem die Anderungcn 
abrupt vor sich gehen. — Wahrend des Gelationsprozesses wurde eine Verminderung 
der [H‘] um 50 ±  20°/o von der urspriinglichen beobachtct. — Auf Grund der Trans- 
parenz lasscn sich Gallerten in 3 Klassen tcilen: a) vollkommen transparente Gallerten, 
die ihrc Transparenz langc Zeit beibehalten, wie z. B. Zinkarsenat-, Eiscnphosphat- 
oder Mercurisulfosalieylsauregallerten; b) transparente Gallerten m it etwas Opalescenz 
am Punkte des Sctzens, wobei die Opacitiit m it der Zeit zunimmt u. sich schlieBlich 
im Laufe weniger Stdn. vollkommen opake, feste Gallerten bilden, wie z. B. Stanni- 
wolframat- u. -arsenatgallertcn; c) klare Sole, die Opalesccnz ontwiekeln, u. schlieB
lich am Punkte des Setzens vollkommen opak werden, wie z. B. Fe-, Sn-, Al- oder 
Cr-Hydroxyde. Auf Grund von H ydratation u. Agglomeration der Partikeln werden 
die Eigg. der Gallerten der drei Klassen erklart. — Das Phanomen der S y n a r c s c  
beruht auf dem Zusammenschrumpfen der hydratisierten Jlasse. E in tibcrschuB 
an zugefugtcm Elektrolyt bei der Koagulation des Sols beschleunigt allmahlich die 
Agglomeration u. yerringert die H ydratation u. so fiihrt der DberschuB an Elektroljrt  
kurz nach dem Sctzen der Gallerte dic Synaresc herbei. Wird aber noch mchr koa- 
gulierender Elektrolyt zugefiigt, so setzt sich die Gallerte iiberhaupt nicht u. cs tr i t t  
Fiillung des Ganzen cin. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 391—409. 30/6. Allahabad, 
Univ.) B e h r le .

H. S. Keelan, R. B. Smith und W. G. Christiansen, Die Herstellung, Analyse 
und Bleiionenkonzeniration von Losungen von kolloidem Blei. Kolloides Pb wurde her- 
gestellt durch elektr. Zerstaubung von Pb in einem Gemisch von 160 ccm l% ig- Lsg. 
von Gelatine, 148 ccm l°/oo>S- Lsg. von KC1 u. 92 ccm W. Dureh Auskochen der Lsgg. 
u. Uberschichten m it fl. Paraffin wahrend aller Operationen wurde fiir vólligen Luft- 
abschluB gesorgt. Die so hergestellten Lsgg. wurden nach Lsg. des Pb in Eg. colorimetr. 
analysiert u. enthielten 5— 6  mg Pb im ccm. Dio Konz. an Pb-Ionen wurde clektromctr. 
ermittelt, es war ppb =  8,74— 10,28, entsprechend einer Konz. von 1,8-10- 9—5,3-10-11. 
Nach eigencn Verss. der Vff. u. Litcraturdaten iiber die Loslichkeit konnen die Pb- 
Ionen nicht von Pb(OH )2 oder bas. Pb-Carbonat herriihren. Fiir moglich gehalten
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wird das Yorliegcn von Pb-Plumbiten, dic sich aus Pb(OH ) 2 u. Pb gebildet haben kónnen. 
(Journ. Amer. pharmac, Assoc. 18. 586—89. Juni. Brooklyn, Chem. u. pharm. Lab. 
von E. R. S q u ib b  & Sons.) H e r t e r .

A. Gerassimow und A. Urshumski, Wirhung der Verdiinnung auf die Koagulation 
einiger Kolloide. Die Theorie der Wrkg. der Yerdiinnung auf die Koagulation (K r u y t  
u. v a n  d e r  Sp e k , Kolloid-Ztschr. 25 [1919]. 1) wird diskutiert u. es wird auf mehrere 
Punkte hingewiesen, welche von dieser Theorie niclit beriicksichtigt werden (z. B. werden 
die Micellarteilehen ais unveranderlich angenommen). Dic Koagulation u. die Wrkg. 
der Verdiinnung wird von folgenden Faktorcn abhangig gemaclit: I. reversible Ad- 
sorption, II. E in tritt des Ions oder eines ganzen Elektrolytteilchens in den Mieellar- 
komplex, I II . chem. Rk. zwischen disperser Phase u. Dispersionsmasse, IV. chem. R k. 
zwischen Kolloid u. Elektrolyt, V. Anderung der Eigg. der Kolloidteilelien infolge 
des Yerlustes der an ihnen reversibel adsorbierten Substanz. — Die Wrkg. der Ver- 
dunnung wird untersucht bei Zugabe eines Schutz- bzw. eines Koagulationsmittels. 
Eerner werden cinige Daten aus der Literatur nachgcpruft, welche sich nur auf die 
Wrkg. der Verdunnung an sich beziehen. Yerwandt wurden kolloide Goldlsgg. nach 
ZSIGMONDY, Silberlsgg. nach Ca r e a  L e a , As,S3- u . Berliner Blausole. Ais Koagu- 
latoren dienten NaCl, K N 03, MgCl, usw., ais Żusatzstoffe Agar-Agar, K 2SO.„ Oxal- 
saure. Die Ergebnisse zeigen, daB zwischen den Koagulatoren u. dem Kolloid eino 
adaorptionsreyersible Abhiingigkeit existicrt. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 
61. 393—411. Kasan, Lab. f. phys. Chem. d. staatl. Univ.) Gu r ia n .

Suhodh Kumar Majuindar, Koagulation von kolloidakm Tilanhydrozyd. Das 
durch Eintropfen von TiCl, in Leitfahigkeitswasser u. naehfolgende Dialyse her- 
gestellte Tilanoxydhydrosol verlialt sich wie ein typ. positiv geladenes Hydrosol. Die 
Koagulationsfahigkeit der K-Salze nimmt in nachstehender Reihenfolge ab: K 3Fe(CN)0, 
Iv.,Fe(CN),., K 2SO,, KC1, K N 03, KBr. Durch Zusatz von Methyl- oder Athylalkohol 
wird das Sol fiir die Melirzahl der untersuchten Elektrolyte sensibilisiert. Durch das 
Altem wird das Sol bemerkenswert stabil gegen Koagulation durch Elektrolyte. 
(Journ. Indian chem. Soc. 6 . 357-—-60. 30/6. Calcutta, Univ. Coli. of Sc. and 
Techn.) B e h r l e .

S. Ghosh, S. N. B anerjee and N .R .  D har, Koagulation von Gelatinesolen in  
Alkohol-Wasser-3IiscJiung. (Vgl. C. 1927. I. 2401. II. 399.) Vff. untersuchen den 
EinfluB der Verd. eines Gelalinesols in A.-W.-Gemiseh auf seine Koagulation, die 
Fallung m it Elektrolytgemisclicn u. die Erseheinung der Akklimatisation. — In  
87,5°/0ig. A. befindliches, durch Zusatz von HC1 p o s i t  i v geladenes Gelatinesol 
verhielt sich bei Verd. m it 87,5%ig. A. anormal, wenn es durch KC1, HC1 oder MgCl2 

koaguliert wird. BaCl2, A1(N03)3 u. ldeinere Konzz. von HC1 u. MgCl2 haben iiber- 
liaupt keine koagulicrende, sondern aufhellcnde Wrkg. Das Sol zeigt Ionenantagonis- 
mus bei Koagulation durch Mischungen von KC1 u. K 2S04, MgCl2 u. K 2S04, HCI u. 
K 2S0.„ HCI u. KC1 u. wird durch die Ggw. von BaCl2 u. A1(N03)3 deutlich stabilisiert 
bei Koagulation durch KC1. Bei Koagulation durch KC1, HCl u. MgCl2 t r i t t  Akklimati
sation auf. — Das durch KOH-Zusatz n e g a t i v  geladene Gelatinesol in A.-W.- 
Gemisch Yerhalt sich anormal gegen Verd., wenn es durch K 2SO.,, K 4Fe(CN)6 oder 
KOH koaguliert wird u. verhalt sich n. gegen Verd. boi Koagulation durch KC1, 
BaCl2, MgCl2 u. HCl. Das negative Sol zeigt bei Koagulation durch eine Mischung 
von KC1 u. K 2S04 keinen Ionenantagonismus, leicht hingegen bei Koagulation durch 
K 2S04 +  MgCl2. KOH stabilisiert es, wenn es dureh KC1 koaguliert wird. Es weist 
])ositive Akklimatisierung bei Koagulation durch K 2S 0 4 u. KOH auf, negative Ak- 
ldimatisation bei Fallung durch HCl, BaCl2, MgCl2 u. A1(N03)3. — Positiv geladenes 
Gelatinesol kann also Kationen wie Ba", Al"', H ' absorbieren, u. negativ geladenes 
Anioncn wie S04", Fe(CN)6"" , OH', aber Gelatine absorbiert mehr von einem Kation 
ais von einem Anion. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 321—31. 30/6. Allahabad, 
Univ.) B e h r l e .

M. Świderska, W. Kostanecka und P. Warszawska, Oxydation der kolloidalen 
Sulfide von Arsen, Anlimon und Kupfer. Eine m it H 2S gesatt. Lsg. von kolloidalem 
As2S3 ergibt auf Zusatz von NH.,C1 einen klebrigen, schwer filtrierbaren N d.; aus 
H 2S-freier Lsg. fallt das As,S3 in Flocken aus. Nach langer Einw. von L uft auf As2S3 

entsteht arsenige Siiure, II2ŚO., u. freier S. Mit Sb2S3 bekommt man nur H 2S 04, 
aber keinen S. CuS in Ggw. von H 2S gibt nur freien S ab, dessen Menge sich m it 
der Einwirkungszeit der Luft erhoht. E rst nachdem alles H 2S aus der Lsg. entfcm t ist, 
ersclieinen im F iltra t Cu-Ionen. Untcrss. iiber kolloide Sulfide sind deshalb in Ab-
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wesonhcit von O auszufiihrcn. (Roczniki Chemji 9. 411—17. Warschnu, Univ., Iiist. f.

Andre Marcelin, Oberflachenfilim auf Wasser und die Dimensicmen der Molekule. 
E in Oberflachenfilm ist nicht homogen. Es miissen dio starren Molekiilaggregationcn 
beriicksichtigt werden, welche weder fur Ausdehnung, noch fiir Komprimierung in 
Betracht kommen. Durch Temp.-Erlióliung tr i t t  der Film in den Zustand einer Ober
flachenlsg., die Aggregate zerfallen u. bewirken bei gleiehbleibendem Druck eine Ver- 
grdBerung der vom Film eingenommcnen Oberflacho. Dadurch erkliiren sich die Bcob- 
achtungen u. Messungen von L a bro tjsTe  (Dissertation, Paris 1928). Aueh L a n g m u ir  
(Journ. Amer. chem. Soc. 39 [1917]. 1868) hat fiir die monomolekular yermuteten 
Schichten yerschiedener Korper eine zu groBe Diehto angegebcn, u. ist so zu Molekul- 
Iangen gelangt, welche mit den rontgenspektrograph. Befunden nicht im Einklang

stehen. Gestiitzt auf Verss. von F a h ir  E m ir  gilt nach Vf. I =  _ E  . Darin ist
V  -g

V das Volumcn derjenigen Mengo einer Substanz, die im Zustand des Oberflachenfilms 
dio Oberflacho S v einnimmt, E  der Ausdehnungskoeffizicnt des Films bei tjbergang in 
den Zustand der Oberflachenlsg. in sogenannter maximaler Ausdehnung u. C der 
Rcduktionskoeffizient der Oberflacho beim Komprimieren der Oberflachenlsg. bis 
zur Sattigung. G ist fiir Ólsaure gleich 2, im allgemeinen 1,5—2 u. derselben GroBen- 
ordnung wie E, so daB E/G sehr wcnig yon der Einheit diffcrieren kann. Nach 
Ma ro k  l in '-F a ii ik  gilt fiir Ólsaure 23 A, fiir Myristilsaure 16 A, fiir Cetylalkohol
23,5 A , fiir Palmitinsaure 17,7 A, u. fiir Stearinsiiure 19,4 A. Dio Rontgenspektro- 
graphie ergibt nahezu dicselbcn Werte, wahrend LANGMUIR fiir Ólsaure 12,2 A, fiir 
Palmitinsaure 24 A, u. fiir Stearinsaure 25 A angibt. (Compt. rend. Acad. Sciences 189.

Jean Guastalla, Oberfldchenlósungen von Ólsaure. Messung von sehr kleinen 
Drucken. Bezeichnet man m it S  dio von einer gesatt. Oberflachenlsg. eingenommeno 
Oberflacho, so folgt aus MARCEUNSchen Messungen, daB der Film bei einer Aus
dehnung von 2 S — 8  S  der MARIOTTEschen Regel geliorcht, u. aus Extrapolationen 
ist wahrscheinlich gemacht, daB diese Regel bis 28 S  noch gilt. Es zeigt sich jedoch, 
daB der liicr gefundene Koeffizient der Gleichung p s =  K  T  otwa 20-fach kleiner ist 
ais der, der kinet. Theorio nach gleich soin sollende, Koeffizient l i  der Gasgleichung 
p v =  li  T . Dio M ARCELiNsehen Verss. wurden wieder aufgenommen u. durchgcfuhrt 
unter besonderer Beriicksichtigung der N atur der Unterlage, der Lóslichkeit des Films, 
der Dauer der Verss. u. der chem. Unbestandigkeit des Oberflachenfilms. Die Versuchs- 
anordnung -wurde verbessert. Untersucht wurdo dio Ausbreitung von Olsauro auf cino 
1/ 100-n. HCl-Lsg. bei 19° von s =  1,5 S  bis s =  1000 S  oder von 45 A2 bis 30 000 A2. 
Die erhaltene Kurvo deckt sich bis 500 A mit der MARIOTTEschen, wenn K  — ł /20 11 
ist. Von 5000 A2 ab geht sie iiber in die M a r i o t t e s c Iic  Kurve, wobei jetzt K  =  l i  ist. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 241—43. 29/7.) G u r i a n .

A. A. Weech und L. Michaelis, Untersućhungen iiber die Permeabilitdt von 
Membranen. VI. Ausmessung der getrockneten Kollodiummenibran (Bereclinung der 
Dimensionen und der Beziehungen zu einigen biologischen Membranen). (V. vgl. C. 1929.
I . 212.) Die flachen getrockneten Kollodiumembranen, die MlCHAELIS u. seine Mit- 
arbeiter bei zahlreichen Unterss. venvendeten, wurden ausgemessen. Die Membranen 
hatten eine wirksame Oberflache von ca. 30 qcm, eine Dicke von ca. 0,1 mm, u. ent- 
hielten durehschnittlich 87 Vol.- ° / 0 Kollodium, die Poren nahmen 13% des Vol. ein. 
Es scheint, daB bei Verwendung der gleichen Membrapen fiir kleino Moll. eino groBero 
Porenoberflache zur Verfiigung steht ais fiir groBe Moll. Vff. stellten Vergleiche an 
zwischen der getrockneten Kollodiummembran u. der Membran der roten Blut- 
korperchen. (Journ. gen. Physiol. 12. 221—30. Nov. 1928. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  
Univ.) W r e s c h n e r .

Arda A. Green, A. A. Weech und L. Michaelis, Untersuchungen iiber die 
Permeabilitdt mm Membranen. V II. Leilfdhigkeit von Elektrolyten innerhalb der 
Membran. (VI. vgl. yorst. Ref.) Der W iderstand getrockneter Kollodiummembranen 
in Lsgg. von HCl, KCl, NaCl u. LiCl yerschiedener Konz. w ird nach einer Gleich- 
strom- u. nach einer Wechselstrommethode gemessen. In  allen Elektrolytlsgg. 
erreicht jede Membran bei steigender Verdiimiung ein Maximum des Widerstandes, 
das bei weiterer Verdiinnung nicht iiberschritten wird u. wahrscheinlich durch das

organ. Chem.) Sc h o n f e l d .

236—38. 29/7.) G u r ia n .
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Kollodium sclbst u. nicht durcli dic angrenzende Lsg. bcstinimt wird. In  rclatiy konz. 
Lsgg. ist die Leitfahigkeit annaliernd proportional der Konz. Bei gleichcr Konz. fallt 
die Loitfiibigkoit in der Rcihenfolge HC1> K C1> N aC l>  LiCl; Untcrschiede vicl 
groBer ais ohno Membran. Best. des Elektrolytgeli. der Membran in Beriihrung m it 
den vcrschiedencn Chloridlsgg. ergibt, daB eine m it 0,5-n. HC1 oder KC1 gesatt. 
Membran prakt. gleich viel, eine m it 0,5-n. LiCl gesatt. nur halb so vicl E lek tro lit 
enthalt. Vff. scłilieBen, daB die groBen Leitfahigkeitsunterschiede bei Beriihrung der 
Membran m it versehiedenen Elektrolytlsgg. auf 2 Faktoren beruhen: der 1. Faktor 
liiingt von der Elektrolytmenge, die in die Membranporen eintreten kann, d. h. von 
der PorengroBe u. dem Vol. des groBcren der beiden hydratisierten lonen des Elektro- 
lyten ab u. yerursaelit hauptsiichlich den Lcitfahigkeitsuntcrscłiied bei KC1 u. LiCl, 
der 2. Faktor betrifft die Beweglichkeitsuntersehiede der Kationen innerhalb der 
Membran u. ist fiir die Leitfahigkeitsunterschiede bei KC1 u. HC1 yerantwortlich. 
(Journ. gen. Physiol. 12 . 473—85. 20/1. Baltimore, JOHNS HOPKINS-Uniy.) K r u g e r .

A. A. Weech und L. Michaelis, Untersuchwngen uber die Permeabililat von Mcm- 
branen. V III. Das Verhalten gelrockneler Kollodiummembranen gegen zweiwerlige 
Kationen. (VII. vgl. vorst. Ref.) An einer getrockneten Kollodiummcmbran zwischen
0,1- u. 0,01-n. CaCL-Lsg. t r i t t  nur eine sehr geringo Potentialdifferenz auf, die tjber- 
fiihrungszahlen des Ca” u. Cl' sind boide naho an 0,5. Die Membran ha t in Be
riihrung m it CaCl2-Lsg. einen sehr viel holieren W iderstand ais in Boriihrung m it 
Lsgg. einwertiger Kationen, der Elektrolytgeli. der Membran betragt nur 1/10 der bei 
KCl-Lsg. beobachteten. Vff. nehmen an, daB die sehr geringe Potentialdifferenz, die 
Gleichheit der Uberfiihrungszahlen u. der hohc Widerstand auf der Unfahigkeit des 
Ca beruht, in andere ais die gróBten Membranporen cinzudringen; diese Poren sind 
aber zu groB, um die Boweglichkeit des Anions merklich zu yerringern. Daher hat die 
Mombran kcinen EinfluB auf die Potentiale bei CaCl2-Konz.-Kotten. (Journ. gen. 
Physiol. 12 . 487—93. 20/1. Baltimore, Jo h n s  HoPKTNS-Univ.) . K r u g e r .

N. Scheinker, Untersuchung der Adsorption auf Glas unter Bereclmung der Ober- 
flache des Adsorbens. Der Charakter der adsorbierten Farbschicht auf einer Glasober- 
flaclie wird untersueht, eine Metliode zur Best. der Oberflacho des Adsorbens aus- 
gearbeitet u. das Spektrophotometer von K oNIG-M a r t ENS bei colorimetr. Mikro- 
bestst. nutzbar gemaeht. Dio Obcrflache der ais Adsorbens dienenden Glaswolle wird 
bestimmt. Ferner wird gezeigt, daB der niclitkolloide Farbstoff Brilliantsaphranin 
auf der Glasoberflache eine monomolekularo Adsorptionssehicht bildet, wiihrcnd die 
kolloiden Farbstoffe Mcthylviolclt u. Diamantfuchsin in monomicellarer Schicht adsor- 
biert werden. Die Ergobnisse sprechen dafiir, daB die Glasoborfliiclie fiir dio an- 
gewandten Farbstoffe ais glatt anzusehen ist. (Journ. Russ. phys.-ehem. Ges. [russ.] 
61 . 413—21. Lab. f. anorgan. Chem. d. Nordkaukas. Staatl. Univ.) GURIAN.

G. I. Finch und J. C. Stimson, Eleklrische Eigenschaften heifier Oberflachen bei 
der Gasadsorption. I II . Platinoberjlaclien bei Temperaluren bis 850°. (II. vgl. C. 1 9 2 8 .
I I . 1752.) Friihere Arbeiten (1. c.) fuhrten zu dcm SchluB, daB es nicht w'eniger ais
5 Typcn von Gasadsorption an h. Metalloberflachen gibt, die von der Ladung u. der 
Ziihigkcit, mit der diese Ladung festgehalten wird, abhiingig sind. — Ein frisch be- 
roitetes Pt-Blech befindet sieli in einom instabilcn, „nicht normalisierten“ Zustand, 
boyor es abwecliselnd mit H 2 u. 0 2 auf 500° erhitzt wird. Im  normalisierten Zustando 
Tcrliert dic Oberflaclie positivc Ladungen, sowohl bei Zimmertemp. in Ggw. von H 2, 
ais auch im Vakuum. Wird das Pt-Blech auf 660° erhitzt, so vorliert es nach der 
„Normalisierung“ Ladungen in Gg\v. von H 2, aber nieht mehr im Vakuum. Bei 850° 
normalisiertcs P t gibt bei Zimmertemp. iibcrliaupt keine Ladungen ab. Dio durch ein 
Gas vorursachte Aufladung des. P t ist abhangig von der N atur des Gases u. soiner 
Temp., nicht aber vom Gasdruck. Durch Evakuiercn bei 850° kann dic Adsorptions- 
ladung entfcrnt werden. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 4 . 356—65. 4/6.) Gu.

B. Anorganische Chemie.
A. Pamfilów und O.Fedorowa, Bildung von Percldoral bei der cleJclrolytischcn 

Iicrstellung von Cldorat. I I . (I. vgl. C. 1 9 2 8 . II . 1194.) Da Vff. (1. c.) bei der elektrolyt. 
Darst. von Chlorat viel geringere Perc.hloratmengen ais SriTALSKY, SOKOLOW u. 
WEIXTRAUB gefunden hatten, wurde eine genauo Metliodo zur Analyse der ent- 
stehenden Prodd. ausgcarbeitet u. festgestellt, daB die friiher gefundenen Werte nicht 
zu niedrig sind. — Der ProzeB der elektrochem. Chloratbldg. yerlauft im wesentliehon
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boi holicn Stromdichten (bis 2 Amp./ącm) cbonso wie boi nicdcren. (Journ. Russ. 
phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 336—67. Iwanowo-Wosnesscnsk, Lab. d. Elektrochcm. u. 
phys. Chem. d. Polytechn. Inst.) G u r ia n .

P. M. Wolf und N. Riehl, Ein neues, sehr einfaches Vcrfahrcn zur Herstellung 
von konzcnłrierłen Radiumemanationspraparaten. Zur Herst. von Capillaren mit konz. 
RaEm, wie sie z. B. zur intratumoralen B eh an d lu n g  erforderlich sind, bildcn Vff. 
ein Verf. aus, welches sohr starko Ausgangspraparate des Ra entbehrlich maeht. Es 
sind dazu nótig: 1. hochkonz., gut emanierende Ra-Praparate; ais solclic diencn die 
HA HNsehen Eisęngele; das Atomverhaltnis R a :E c , wclches bei H a h n  etwa 1:100 
botrug, wird von den Vff. nooh etwas zugunsten des Ra verandert; 2. mit akt. Kohlc 
gefiillte Goldoapillaren (oder andere passende mit Kohle beschickte Aufnahmebehiiltcr), 
die an das GefiiB mit dem Ra-Praparat luftdicht angesohlossen werden. Die Kohlc 
nimmt prakt. bis 90% der entwickelten RaEm auf (Raumyerteilungskoeffizicnt fiir 
RaEm zwischen Kohlc u . Luft bestimmt sieh zu 200—1700). Man erhalt in diescr 
Wcise lcicht die nótigen Konzz. von 0,5—2 Millicurie pro 1 cm Capillare. (Naturwiss. 
17 . 566—67.12/7. B erlin , Wiss. Lab. d. Dcutsch. Gasgliihlicht-Aucr-Gcs.) R a b in ó w .

Panchanan Neogi und Ramesh Chandra Bhattacharyya, Weiłere Einwirkung 
von Magnesiumamalgam auf Nilrate und seine Einwirkung auf salpetrige Same wic 
auch Salze der Oxysauren des Schwefels und der Halogene. Die Einw. von Mg-Amalgam 
naeh N e o g i u . N a n d i  (C. 1 9 2 8 . I I . 1539) auf Be-, U ran ul- u. Ce-Nilrat lieferte un- 
bestiindigo Hyponitrite, die nicht in reinem Zustande isolicrbar waren, da die Lsgg. 
sieh wahrend der Konz. zersetzten. T1-, Al- u. Th-Nitrat lieferten uberhaupt keine 
Hyponitrite u. es wurden im unl. N d . dereń Hydroxyde erhaltcn. — Behanclelt man 
freio H N 02, die durch Einw. von Eiswasser auf fl. N20 3 dargestellt wurde, untcrhalb 
5° m it Mg-Amalgam, bis die Lsg. bei derPriifung auf N itrat mittclsDiphenylaminncgatiy 
reagiert, so bildet sieli kein NH2OH u. sehr wenig NH3 u. man erhalt eine Lsg. von 
reinem, nitratfreien Mg-Nilrił, was zu desson Darst. dienen kann. Treibt man dic 
Red. weiter, so entsteht N II2OH in der Lsg. u. Mg-Hyponitrit im Nd. — NaC103, 
KC103 u . KCIO.1 wurden selbst bei 50° von Mg-Amalgam nicht angegriffen, KBrÓ3 
wurde dam it quantitativ zu KBr u. KJOz obenso zu K J  roduziert, wahrend KJO,t 
erst in K J 0 3, dann in K J  iiberging. — K 2S04, Na2S04, Na2SO.„ N aH S03 u. Na-Di- 
thionat wurden von Mg-Amalgam, letztere drei selbst bei 50— 60° nicht angegriffen.
— Na-Tliiosulfat lieferte m it Mg-Amalgam ein Gemisch von Sulfit u. Sulfid unter 
Entw. von H 2S, wahrend K-Persulfat eine Mischung von MgSO,, u. K 2SO., unter Bldg. 
eines Nd. ro n  gelbem HgO ergab. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 333—40. 30/6. Cal- 
cutta, Presidency Coli.) B e h r l e .

Arakel Tchakirian, Basisclies Acetat und Sulfat des Gallium und Galliunwralat. 
Aus einer m it Ammoncarbonat neutralisiertem Galliumsalzlsg. scheidet sieh naeh 
Hinzufiigen eines groBen Uberschusses an Essigsaure u. 48 Stdn. Stehen ein Salz von 
der Por mol 4 Ga(CH3COO)3- 2 Ga20 3- 5 H 20  ab. Die Substanz ist weiB, mikrokrystallin, 
ca. 0,5% 1., hygroslcop., u. beginnt bei 160° sieh zu zers. In  Eg. in der K alte unl., in 
der Siedchitzo wl. Das Salz kann dienen zur Trennung des Ga von Al, Zn, In  u. Fe. — 
Bas. Galliumsulfat von der Formel 3 S 0 4(NH4)2-3 (S0 4)3Ga2-5 Ga20 3-16 H 20  wird 
dargestellt durch Erhitzen einer Lsg. von Galliumammoniumalaun mit hóchstens 
10%ig. Schwefelsaure. Das in der Hitzo erhaltcno Priizipitat ist in der K alte 1. — 
Galliumoxalat von der Formel Ga2(C20 4)3-4 H..0 wird crhalten durch Erhitzen von 
Galliumnitrat, Oxalsaure u. konz. H N 0 3 (Al-Salzo werden unter denselben Bedingungen 
nicht gefallt). Die Substanz ist weiB, mikrokrystallin, hygroskop. in k. W. ca. 0,4% 1.,
11. in H 2S 04, wird aus stark oxalsaurer Lsg. von NH3 nicht gefallt. (Compt. rond. Acad. 
Sciences 1 8 9 . 251—52. 29/7.) G u r ia n .

0. Mineralogische und geologisciie Chemie.
T. Yoshimura, Spektrophotomelrische Sludie an Glimmer. Vff. untersuchtc die 

Absorption von Licht verschicdener Wcllenlange des sichtbarcn Spcktralgebiets an 
Yerscliieden gefarbten Glimmem (Biotiten u. Muskoviten). Zum Vergleich wurde dio 
Lichtabsorptionskurve von Koballglas aufgenommen. Es zeigte sieh, daB das L a m b e r t - 
sche Gcsetz fiir Glimmer nicht giiltig ist, wahrend fiir das Co-Glas eine geniigendo 
Ubereinstimmung gefunden werden konnto. Die Absorptionskurre des Co-Glases 
zeigt eharakterist. Banden, die darauf hinweisen, daB im Glase Co-Molekiile, bzw. 
Co-Komplexe in  dem chcm. Bestand des Glasos Yorhandcn sind, wahrend bei gefarbten
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Glimmern die Farbung auf zerstreute kolloido Einsehliisse zuruckzufiihrcn ist, dalicr 
orhalt man koine selektiyen Banden, sondern nur eine Endabsorption. Es wurden 
ferner die Brechungsindices u. der Winkel 2 e von verschiedenen Glimmern bestimmt. 
Seient. Papers Inst. physical chem. Res. 11. Suppl. Nr. 11.1—4. 26/6. Tokio.) K l e v e r .

H. S. Roberts und C. J. Ksanda, Die Krystallstruktur von Covellin. Die Rrystall- 
struktur des Govellins von Summityille (Colorado) wurde róntgenograph. naeh der 
Pulver- u. Drelikrystallmetbode bestimmt. Die Konstanten der hesagonalen Elementar- 
zelle konnten zu a„ =  3,802 A u. c0 =  16,43 A gefunden werden, sic enthiilt je 6  Cu- 
u. S-Atome in der WYCKOFFschen Lage (d), (/), (a) u. (e), bzw. gehórt der Raumgruppe 
jD46A an. Die Struktur gibt eine zufriedenstellende Erklarung fiir die basale Spaltbarkeit 
u. fiir die Existenz von Gleitflaclien parallel zur Basis. Dic Unters. eincs synthet. 
hergestellten CuS naeh der Pulyermethode ergab eine zufriedenstellende Uberein- 
stimmung des Diagramms m it dem des natiirlichen Covellins. (Amer. Journ. Seienco 
[SiLLiMAN] [5] 17- 489—503. Juni. Washington, Ca r n e g ie  Inst.) K l e v e r .

St. Naray-Szabó, Die Struktur von Slaurolith. Die Best. der Struktur des Stauro- 
litks ergab auf Grund der kub. dichtestenKugolpackung, daB dio orthorhomb. Elementar- 
zelle 4 Moll. des Stauroliths, der Zus. H 2EeAl.1Si20 i2 enthalt. Die Kantenlangen der 
Elementarzelle berechnen sich auf a =  7,82 A, 6 =  16,52 A u. c =  5,63 A. Die An- 
ordnung der Atome stellt eine Vereinigung der Komponenten Fe(OH )2 u. 2 AJ2Si0 5 

(Cyanit) dar. Es wdrd eine Erklarung fur die wechselnde chem. Zus. u. der Zwillings- 
bildung auf Grund der K rystallstruktur gegeben. (Ztschr. Kristallogr., ICristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 71. 103—16. Juli.) K l e v e r .

St. Naray-Szabó, W. H. Taylor und W. W. Jackson, Die Struktur des Cyanits, 
(Vgl. vorst. Ref.) Es wird eine Struktur fiir Cyanit abgeleitet u. m it der des Stauro
liths yerglichen. Beide Strukturen basieren auf der dichtesten kub. Kugelpackung der 
O-Atome u. es zeigt sich, daB der Staurolith aus sich abwechselnden Schichten von 
Ee(OH )2 u. Al2Si0 5 besteht. Es konnte weiter festgestellt werden, daB die Al2Si05- 
Sehicht im Staurolith die Struktur des Cyanits besitzt, welche Annahme im weitesten 
MaBe m it den Ergebnissen der experimentellen Daten von Drelikrystallaufnahmen 
iibereinstimmen (vgl. C. 1928. II. 1961). Es werden die grundlegenden Verhaltnisse der 
Strukturen von Cyanit u. Staurolith besprochen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristal physik, Kristallchem. 71. 117—30. Juli. Manchester, Univ.) K l e v e r .

G. GoBner und O. Kraus, Uber Eudidymit und Epididymit. E in Beitrag zur 
Kenntnis polymorpher Stoffe. Ans der goniometr. u. róntgenograph. Unters. konnte 
die Krystallform des Eudidymits, Si„05Be- SiO:iNaH, ais pseudohexagonal u. das 
Achsenverhaltnis a: b: c =  i , 730: 1: 1,909 bestimmt werden. Der Elementarkórper 
enthalt 8  Moll. des Eudidymits, u. fiir die Konstanten des Elementarkórpers er- 
geben sich a =  12,70 A, b =  7,34 A, c =  14,01 A, u. /3 =  1 0 2 ° 34'. Ais wahrschein- 
lichste Raumgruppe kann C2A° gelten. Auch die nahere Auswrertung der Sehichtlinien 
liefert keinen Widerspruch fiir diese Annahme. Die erhaltenen Werte werden m it denen 
des Epididymits vergliehen. Vff. nchmen an, daB hier ein Fali von Dimorphie vorliegt, 
dem nicht nur fast yollstiindigo Ubereinstimmung in den Gitterkonstanten zukommt, 
sondern bei dem auch die Wahrscheinlichkeit einer durchaus ahnlichen Yerteilung des 
Atombestandes ina Gitter m it analogen Koordinatenwerten fiir die einzelne Atomart 
besteht. (Ztrbl. Minerał., Geol., Paliiont., Abt. A. 1929. 257—66. Miinchcn.) K l e v e r .

V. M. Goldschmidt, Die Yerteilung der chemisclien Elemenie. (Vgl. C. 1927- I. 
2052.) Ubersicht iiber dio Verteilung der Elomente auf u. in der Erde. (Naturo 124. 
15—17. 6/7. Oslo, Univ.) B e h r l e .

E. Burkser, C. Scliapiro und K. Bronstein, Radioaklivildt der Steinkohlen und 
Anthracite des Dońbeckens. Nur eine Kolilo aus Grischino zeigte bemerkensworte 
R ad ioak tm ta t (iiber 2,7-10_12g R a in l g ) ;  dio Radioaktiyitat der ubrigen Kohlen 
entspraeh ungefahr den von J o l y  u. F l e t s c h e r  untersuchten Kallcsteinen. Zwisehen 
dem Aschongoh. u. der Radioaktiyitat der Kohlen besteht koine Boziehung. (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. Teehn. Teil. 95— 100. 
Odessa, Chem.-Radiol. Inst.) ScHONFELD.

Wilhelm Anderson, Uber die Bildung des Ozons in  den hochsten Almospharen- 
schichten. Vf. diskutiert die Ursachen der 0 3-Bldg. in der Erdatmosphare. Die Bldg. 
infolge ultravioletter Strahlung oder durch Gewitter halt er m it der raumlichen y e r
teilung des 0 3-Geh. unvereinbar; die Hóhenstrahlung wiirde zu wenig Energie liefern. 
E r nimm t an, daB 0 3 durch eine noch unbekannte Korpuskularstrahlung entsteht. 
Eine Uberschlagsrechnung m it einem willkurlich angenommenen Massenabsorptions-
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koeffizienten ergibt, daC dic Bildung der Hauptmenge des entstehendon 0 3 zwischen 
40 u. 50 km Hóhe stattfindet; in grofieren Holien konnen die durch die Strahlung 
angeregten metastabilcn Atonie infolge des niederen Gasdruckes ihrc aufgespeicherte 
Energie durch Strahlung abgeben. Nach diesen Uberlegungen des Vf. wird daher 
die Entstchung des Nordliclits u. die Ó3-Bldg. durch dieselbe Strahlung verursacht. 
(Physikal. Ztschr. 30. 485—87. 1/8. Dorpat.) E is e n s c h i tz .

Louis V. Pirsson and Charles Schuehert, Textbook of geology; p t. I ,  Physical geology; 3 rd  
rcv. cd. New Y ork: W iley 1929. (488 S.) 8°. Lw. S 3.75.

Henry B. Milner, Sodim entary petrography: w ith special reference to  petrograpliic m ethods 
of correlation of s tra ta  and to  subsurface oil geology. London: M urby 1929. (514 S.) 
8°. 21 s. net.

D. Organische Chemie.
E rich  L ehm ann , Die Forlschritte in  der organisclicn Chemie seit dem Jahre 1924. 

(Allgemeiner Teil.) (Ztschr. angew. Chem. 42. 803—07. 820—21. 839—42. 853—56. 
869—72. 31/8. Berlin, Landwirtschaftl. Hochschule.) P o e t s c h .

Emyr Ałun Moelwyn-Hughes, Die Jieaktionsfdhigkeit von Glucose in  Gegenwart 
von Salzsdure. Teil II . (I. vgl. C. 1928. II. 1077.) In  Fortsetzung der crsten Arbeit 
wird untersucht, ob die bei der Kondensation von Glucose in  Diglucose in Ggw. von 
n-HCł wirksame Modifikation der Glucose eine besondere Struktur besitzt oder lediglich 
therm. angeregte n. a- oder /?-Glucose ist. Die hohe Aktmerungsenergie der Konden
sation (33 500 cal.) u. die Tatsache, daB Tetramethylglucosc, die keine Móglichkeit 
zu tautomerer Umwandlung besitzt, sich ebenfalls kondensiert zu Octaniethyldiglucosc, 
sprechen fiir die zweite Annahme. — Die bei der Hydrolyse von Glucosiden entstehende 
nascierende Glucose bcschleunigt die Kondcnsationsgeschwindigkeit nicht. Da nas- 
ciercnde Glucose wahrscheinlich nichtcyel. ist, ist anzunehmen, daB dio bei der Konden
sation wirksame Glucose im Gegensatz dazu cycl. ist. — Da die bei der Kondensation 
entstehenden Diglucoside n. Glucoside (Glucopyranoside) sind, ist anzunehmen, daB 
die die Kondensation bewirkende Glucose eine n. a-/)-Glucose (Glucopyranose) in therm. 
Anregung ist. (Trans. Faraday Soc. 25. 435—42. Aug. Liverpool, Muspratt Lab.) P.-W.

Yojiro Tsuzuki, Zur Acetylierung der Starkę. Einige Yersuche zur Losung der 
Starkę. (Vgl. 0. 192 9 .1. 1677 u. friiher.) Yf. hat die Acetylierung der Starko in wasser- 
freiem Medium untersucht, um jede Hydrolysengefalir auszuschlicBcn. Geeignet ist 
Glycerin, in dem sich dio Starko bei Zusatz von etwas ZnCl., bei hóherer Temp. leicht 
łóst. Die mit Acetanhydrid zuerst erfolgende Acetylierung des Glycerins stórt keines- 
wegs. Die erhaltene Triacetylstarke ist leichter u. klarcr 1. ais die friiher in wss. ZnCL- 
Lsg. dargestellte, gibt weniger viscose Lsgg., dreht schwacher u. schm. tiefer. Es ist 
also eine gewisse Depolymerisierung eingetreten, welche betrachtlich wird, wenn man 
die Lsg. der Starkę im  Glycerin bei noch hoherer Temp. bewirkt. Das entacetyliertc 
Prod. besitzt dio Eigg. der Amylose. — In  E ry thrit lóst sich Starkę bei 150—160° 
zu ca. 10%, in Mannit auch bei 180—190° viel schwerer, in Glykol sehr wenig, in CH3OH 
auch bei 185° (Rohr) nicht.

V e r  s u c li c. Triacetylstarke, C0H 7O5(C2H 3O)3. Gemisch von 20 g Kartoffel- 
stiirke, 30 g Glycerin u. 2 g ZnCl2 unter Kneten auf 160—170° erhitzen (15 Min.), 
dicken Kleister nach Erkalten auf 70° langsam mit 140 ccm Acetanhydrid versetzen 
(Temp. nicht iiber 80°), noch 30 Min. bei dieser Temp. lialten, Kliimpchen abzentri- 
fugieren, in W. gieBen, Prod. m it W. verreiben, trocknen. Ausbeute 95%. Aus li. 
Chlf. +  A. (bis zur iSriibung) weiBes Pulver, nach Sintern F. 240—245° (korr.), 
Braunung iiber 270°, 1. in Eg., Chlf., Acetanhydrid, Pyridin, Aceton, Essigester, konz. 
H 2SO.,. [a]u18 =  +164° in Chlf. Mol.-Gew. in sd. Aceton 4000—6000. — Verseifung 
in h. Aceton m it 2-n. NaOH. Nd. in W. losen, F iltra t mit Essigsaure neutralisieren, 
in  CH3OH gieBen, Nd. mit CH3OH kochen, zentrifugieren, trocknen. WeiBes Pulver,
1. in W. m it schwacher Opalescenz, bei langerem Stehen wolkiger Nd., nicht reduzierend, 
mit J  tiefblau. [a]D15 =  +189° in W. — Depolymerisierte Triacetylstarke, C6H 70 5 

(C2H 30)3. Wio oben mit 5 g ZnCl2, aber bei 180—190° lósen. F. 141—144° (korr.), 
M d 12 =  +146° in Chlf., leichter 1., Lsgg. weniger zahe, filtrierbarer. Mol.-Gew. in 
sd. Aceton 3100—3200. Verseifungsprod. wie obiges, [a]n18 =  +185° in W. — Un- 
vollstandig acetylierle Acetylstarke. Aus Weizenstarke wie oben (1. Vers.). WeiBes 
Pulver, nach Sintern F. unscharf gegen 190° (korr.), Loslichkeit wie oben, Lsgg. sehwacli
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triibe. [a]u15 =  +170° in Chlf. In  Aceton keine mcBbare Kp.-Erholiung. Yersoifungs- 
prod. wie obige, [o c ]d 15 =  +190° in W. (Buli. chem. Soc. Japan 4. 153—56. Juli. 
Tokio, Univ.) LlNDENBAUM.

R. A. Brink, Dynamik des wachsernen Stoffs im Mais. II . Die Natur der Wachs- 
słdrke. Waclisartigo u. gewohnliche Maisstarko liefern bei der Spaltung m it Hefe- 
amylase annahernd gleiclie Mcngen Amylose u. Amylopektin. Bei der Behandlung 
mit Malzamylase werden beido Prodd. zu Maltose gespalten, u. zwar die gewohnlicho 
Starko etwas schneller, daneben entstehen Spuren von Glucose u. Dextrincn. Die 
spezif. Drehung der Spaltungsprodd. der W achsstarke bleibt wosentlich unter der 
der gewóhnlichen. Dor Phosphorgeh. der gewohnlichen Maisstarke betriigt 0,0192%, 
der Wachsstarke 0,0016%, ohne daB ein gcnet. Zusammcnhang dafiir erkcnnbar ist. 
Móglicherweise besteht der Ilauptunterschied beider Starkearten nur im yerschiedenen 
Assoziationsgrad eines gemeinsamen Grundmol. (Biochemical Journ. 22. 1349—61. 
1928. Wisconsin, Univ.) Z im m e r m a n n .

Carl Trogus und Kurt Hess, Die Translationsgilter der Methylcellulose. Iłóntgeno- 
graphische Unlersuclnmgen an Cellulosederimten. II . (I. vgl. C. 1929- I. 46.) Das 
Translationsgitter von faseriger Trimethylcellulosc wurdo rontgenograph. bei einem 
Plattenabstand von 70—90 mm u. geeigneter Focussierung zu a — 21,3 A, b =  25,6 A, 
c (Faserachse) =  11,3 A bestimmt. Aus dem Verglcich des berechneten Diagramms 
mit den beobachteten ergibt sich eine weitgehendo Uberlagerung von Interfcrenzen. 
Diese Erscheinung bezciclinen Vff. ais Superposition u. sie t r i t t  auf 1. durch exaktestcs 
Zusammenfallen von Roflexen, die yerschiedenen indizierten Flachen entsprechen 
(ideale Superposition), 2. durch sehr nahe beieinandcr liegende Punkte, die im realen 
Diagramm zu einer Interferenz zusammenflieBen (reale Superposition), 3. durcli dio 
Ubcrschncidung von Interfcrenzen auf dem Meridian u. zwischen den Schichtlinien. 
Der amorpho Ring, der bei Celluloscn u. ihren D eriw . auftritt, diirfto im Zusammen
hang m it dieser Erscheinung stehen. Dio gróBto Zalil der beobachteten Schwiirzungs- 
stroifon liegt an Stellen derartiger Sammelintensitaten, so daB auch dio Schatzungen 
auf dio GróBo der Micellen der Cellulose aus dor Breito der Interferenzlinien infolge 
der Superpositionserscheinungen unsicher sind. — Aus den Dimensionen dor Elementar- 
zelle errechnet sich dio Anwesenheit von ~  24 C0-Rcsten. — Bei der Methylierung 
der Colluloso findet im Faserverband ein vollkommener Umbau sta tt, dor sich in einer 
Veranderung der Faserperiodo von 10,3 A auf 11,3 A, sowio einer VergroBerung des 
Elcmentarvol. u. der darin vorhandenen C0-Gruppen iiuBert. Im  Diagramm dor 
Methylcellulose fehlt in der Richtung der Faserachse die diagonale Schraubcnachse. — 
Die aus den Róntgendiagrammen von Cellulose u. Hydratcellulosen entwickeltcn 
Folgerungen einer Hauptvalenzkettenstruktur dor Cellulose werden am Diagramm 
der Methylcelluloso im negativen Sinne dislcutiert. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B.
4. 321—45. Aug. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chem.) K l e v e r .

St. Weil, J. Langiertówna und A. Kassur, Untersuchungen iiber die TJreide 
der bromierten Valeriansaurederivate. Die Einfiihrung des Alkylradikals in a-Brom- 
isovalerylharnstoff hat die narkot. Eigg. des Ureids nicht erlioht.

V e r s u c h e .  a  - Brommelhylisopropykssigsdurebromid, C0H 10OBr2=(C H 3)2CH' 
C(Br)(CH3)-COBr, durch Zutropfen von 7 5 g B r  zu 25 g Methylisovaleriansaure u.
2,5 g rotom P  u. Erhitzen des Gemisches auf 90—100°. Leicht zersetzliche FI., K p . 15 
130°; 1. inA . u. Chlf. — a-Bronuilhyl-isopropykssigsdiircbromid, C7H 1=OBr2= (C H 3)2CH- 
C(Br)(C2H5)-COBr, analog aus 2,5 g cc-Athylisopropylessigsauro, 60 g Br u. 2g  rotem P ; 
F l.,K p . 20 145°.— Menihylesłer der a-Brommethylisopropylessigsdure, C16H 210 2Br, aus dem 
Bromid u. Menthol ohne Losungsm. bei 80°; FI., K p . 20 173— 175°; wird an der Luft gelb,
1. in A., A., Chlf. — Menthylesłer der a-Brotndthylisopropylessigsdure, C17H 290 2Br, FI., 
K p.n  161°; wird an der Luft griin. — Bornylester der cn-Brommćthylisopropylessigsdure, 
Ci0H 27O2Br, aus Brommethylisovalerylbromid u. Borneol in trockonem Chlf.; FI., K p . 12 
170°; zers. sich an der Luft; 11. inA ., A., Chlf. — Bornylester der a-Bromathylisopropyl- 
essigsaure, C17H 290 2Br, aus dem Bromid u. Borneol ohne Losungsm. FI., K p . ]0 178°; 
zers. sich an der Luft u. durch Licht. — Ureid der a-Bromniethylisopropylessigsaure, 
C7H 130 2N2B r=(C 3H 7)(CH3)CBrC0-NH-C0 NH2, Bldg. durch Erhitzen von lOgoc-Brom- 
mcthylisoraleriansaurebromid u. 3,5 g Harnstoff in  trockonem Toluol. Krystalle aus A.,
F. 177—179°. — Ureid der a - Brom/i thylisopro p yk  s-s igsdure, CsH ]50 2N 2Br, Bldg. analog 
in absol. A., F . 197°, aus Toluol. (Roczniki Chemji 9. 464—70. Warschau, Abt. Chem. 
am Hyg. Inst.) ScHONFELD.
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Pierre Bedos, tlber die Verengerung des C,.-Rinijes zum Cylting mit Hilfe von 
Magnesiumhromiddtherat. (Vgl. B e d o s  u . R u y e r ,  C. 1 9 2 9 . I. 2636.) GODCHOT u. 
C a u q u il (C. 19 2 8 . I. 1758. 2612) haben zuerst gezeigt, daB die Ein w. von CH3MgJ 
u. C6H5MgBr auf o-Chlorcyclolieptanol unter Ringverengerung zum Methyl- u. Plienyl- 
cyclohexylcarbinol fiihrt. Ferner fanden VAVON u . MitCIIOYITCH (C. 1 9 2 8 . I. 2255) 
u. G o d c i io t ,  B e d o s  u . C aucju il (B u li. Soc. chim. France 43 [1928]. 521), daB Cyclo- 
hexenoxyd u. o-Chlorcyclohexanol durch C0H u MgBr u. CH3MgJ teilweise in Cyclo- 
hexyl- u. Methyłcyclopentylcarbinol ubergefiihrt werden. Um diese auffallenden Rkk. 
zu erkliiren, liat Vf. zuerst die Einw. von MgBr*- Atherat (2 Moll.) auf Cycloliexenoxyd 
in A. untersucht. Beim ZusammengieBen tr i t t  deutliche Erwiirmung ein. Dest. man 
den A. ab, so blaht sich die M. schlieBlich auf, ohne zu schm., u. der halbfeste Riick- 
stand liefert mit W. ca. 34% Cyclopentanaldehyd. Wahrscheinlich bildet sieli zuerst 
ein Additionsprod., welches sich unter Verlust des Konst.-A. umlagert:

ILC • CII2 • CII MgBr II,C — ----- CH • CII • 0  • MgBr
i i > 0 <  — y  i i l

H2C-CH4.C E r  Br H ,C -C H ,.C H S Br
o-Chlorcyclohexanol liefert unter glciehen Bedingungen nur Spuren Cyclopentanaldehyd. 
F iihrt man es aber mittels C2H5MgBr zuerst in (Lis BrMg-Alkoholat iiber, so liefert 
es ca. 40% des Aldehyds. Man kami dicse Rkk. aucJi in sd. Bzl. oder Toluol vornehmen, 
indem man dicsc Losungsmm. der ath. Lsg. des Komplexes zusetzt u. den A. abdest. — 
Die Ringverengerung wird nicht durch die Warme, sondern durch das Reagens bewirkt. 
Denn wenn man dio ath. Lsg. des Komplexes mehrmals m it Bzl. versetzt u. bei Raum- 
temp. im Vakuum einengt u. letzteres schlieBlich beibehiilt, bis die M. ein weiBes Pulver 
bildet (ca. 6  Tage), so erhalt man 18—20% Cyclopentanaldehyd. — Der resultierende 
Komplex reagiert mit RMgX ebenso lebhaft wio der freic Aldehyd u. liefert mit CH3MgJ 
in der K alte 40% Methyłcyclopentylcarbinol (Phenyluretlian, F. 70—71°). — Die ein-
ganga erwahnten Ringverengerungen C0 ----y  C5 yerlaufen demnacli iiber den Cyclo-
pentanaldchyd ais Zwischenprod. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 89 . 255—57. 29/7.) Lb.

P. Karlasch, Cldorierung des Benzols in  Gegenwart von Fe und FeCl3. Vcrss. 
ergaben, daB bei der Chlorierung von Bzl. in  Ggw. von FeCl:l nur etwas weniger Poly- 
chloride entstehen ais in Ggw. von Fe. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński 
chcmitsclmi Shurnal] 4. Teclm. Teil. 145—51. Rubeshansk, Lab. d. Chem. Fabrik.) Sch.

Hugh Ryan und Michael T. Casey, Einwirhung aromatischer Aminę auf Salpeter- 
sdureester. Vff. haben die Rk. zwischen prim., sek. u. tert. aromat. Aminen u. Salpeter- 
sdureestem untersucht. In  den meisten Fiillen wurden die Komponenten mehrere Stdn. 
bis Tage auf 100° erhitzt, dann in geeigneter Weise aufgearbeitet. — Prim. Aminę 
reagicren mit Alkylnitraten unter Bldg. von Aminnitrat u. Alkylamin, walirscheinlicli so:

Ar -NH2 +  Alk-NO, — >■ A r-N H 2< ^  —— >! A r-N H -A lk +  A r-N H 2, HNOs .

Das Aminnitrat wird durch A. gefiillt, das Alkylamin aus dcm F iltrat durch Dest. 
isoliert. Beschrieben werden Verss. m it Anilin, p- u. o-Tóluidin, m -Xylidin  einer- 
seits, Athyl-, Butyl-, Amylnitrat, Mannithexanitrat andererseits. — Sek. Aminę werden 
hauptsachlich oxydiert, anscheinend auch etwas nitriert unter Bldg. tiefgofiirbter 
Prodd. Beschrieben werden Verss. m it Methylanilin u. Diphenylamin einerseits, Athyl-, 
Butylnitrat u. Mannithexanitrat andererseits. Diphenylamin liefert auch etwas Nitroso- 
deriv. — Dimethylanilin wird zu einem yioletten, viscosen Farbstoff oxydiert, weleher 
mit H 2S 0 4 nitrose Gase entwiekelt. Am schnellsten wirkt Mannilhexanitral, dann 
folgen Nitrocelhdose, Butyl-, Athyl-, Amylnitrat (Kurven im Original). Die Salpeter- 
saureester mehrwertiger Alkohole zers. sich also viel sclmeller ais diejenigen einwertiger 
Alkohole. (Scient. Proceed. Roy. Dublin Soc. 1 9 . 101—11. Nov. 1928. Dublin, 
Univ.) L in d en b au m .

G. Favrel, Gewinnung gemischter Azoverbindungen aus Alkylacetylacetonen. Vor 
langerer Zeit (Compt. rend. Aead. Sciences 1 3 2  [1901]. 41) hat Vf. gezeigt, daB Di- 
azoniumliydrate mit Alkylacetylacetonen in essigsaurer Lsg. Monohydrazone von 
a-Diketonen liefern. Unter etwas veranderten Bedingungen bilden sich aucli andere 
Verbb. Diazotiert man 0,1 g-Mol. p-Chloranilin in HC1, gibt uberschussiges Na-Aeetat 
u. dann soviel CaCO;! zu, daB hochstens 0,05 g-Mol. Essigsaure verbleibt, u. liiBt nun 
unter starkem Kiihlcn u. Riiliren eine ath. Lsg. von 0,1 g-Mol. Athylacctylaeeton 
zuflieBen, so fallt ein braunlichgelber Nd. aus, der nach langstens 2 Stdn. (bei 0°) 
isoliert u. schnell getrocknet wird. E r bildet gelbe Krystallchen aus PAe., F. 34—35°,
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PD OH von ^er Zna. C13H 160 2N 2C1 u . muB nebenst. Konst.
p, p  t t  v  v  p / p  TT 3 eines 3-\p-Clilorbenzólazo\3-dthylacetylacetons be-

a ł ' • i '  ' \ p q  p i j  sitzen, da er bei der Red. mit Na-Amalgam u. Essig-
’ 8 saure in A. Anilin liefert. Wanderung yon C.Jln

oder CO-CH3 zum N, wie man yielleioht hatto erwarten kómien, ist also nicht ein- 
getreten. Analog wurden dargestellt: 3-[p-Brombenzolazo]-3-athylacetylaceton, orange- 
rote Krystalle, E. 73—74°; 3 -\p-Nitrobenzolazo\-3-athylacetylacelon, rótlichgelbe
Krystalle, F. 76°; 3-[p-Niirobenzolazo]-3-methylacetylacelon, gelb, krystallin., F. 79°. 
Dio Darst. dieser gemischten Azoyerbb. bildet eino Erganzung der von DlMROTH u. 
HARTMANN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 1  [1908]. 4012 u. friiher) erhaltenen Resultate. —- 
Obige gemischten Azoyerbb. werden schon durch k., schneller durch h. W. u. bcsonders 
lcicht bei Zusatz yon etwas HC1 oder Essigsiiure untcr Abspaltung eines Acetyls in 
Monohydrazone von a-Diketonen ubergefiihrt, die 3 ersten in die Hydrazono des Pentan- 
dions von EF. 158, 139 u. 158°, das letzte in das Hydrazon des Butandions von F. 228°. 
Wenn bei der Einw. von Diazoniumhydraten auf Alkylacetylacetone die Konz. der 
Essigsauro zu lioeh ist, so sind die ais 1. Phase der Rk. anzusehenden gemischten Azo
yerbb. nicht faBbar, da sie sofort zu den genannten Hydrazonen zers. werden. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 335—37. 21/8.) L in d en b au m .

Maurice Pichon, Darstellung eines basischen Titansalicylats. Vf. erhielt ein 
bas. Titansalicylal der Formcl C6H .,(0H )C00Ti(0)0H  durch Zusatz der Lsg. von 
10 g Na-Salicylat in 30 ccm W. zu einer Lsg. von Titansulfat. Letztere wurdo durch 
Einw. yon 10 g Titanchlorid auf 50 g gepulvertes krystallisiertes Na-Sulfit, Erwarmen 
bis zum Aufhoren der S 0 2-Entw. u. Lósen der festen M. in 50 ccm k. W. erhalten. 
Orangefarbene klcine glanzend facettierto Krystalle aus sd. W., 1. in Aceton. Frisch 
gefallt auch in A. 1. Daraus in  blaBgelben volumin5sen Nadeln. Die Lóslichkeit ver- 
schwindet schnell m it dem Al tern. L. in NaOH-, NH3- u. Na2C03-Lsgg. unter rascher Ab- 
scheidung von Ti-Hydroxyd. Die Umsetzung von Na2S0 3 m it TiCl4 soli spater genauer 
untersucht werden. Vorlaufig hat Vf. durch fraktioniertc Krystallisation ein schwierig 
krystallisierendes 1. Doppelsalz Ti(S0.1)2 -Na2S04-3 H20  aus der Umsetzungsmasse er
halten. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 9". 338. 1/4.) H a r m s .

O. Lutz, U ber die Synthese oplisch aklirer subsłiluierter Asparagine. I. 1-Brom- 
bernsteinsauremonoamid (aus 1-Asparagin u. NOBr) liefert mit aromat. Aminen opt.- 
akt. substitiiierte Asparagine, welche in starken Sauren stark links, in Alkalien reclits 
drehen. Die Rk. yerliluft wahrscheinlich so, dafi sich zuerst das Salz des betreffenden 
Amins bildet:

Br-CH-CO* ONHaR — R.NHj, HBr CH----CO + E.NH, R-NH-CH-COjH
ĆH2 -CO-NH2 ' ĆHj-CO-NH, ^  ÓH5 .CO-NH./

Die neuen Verbb. besitzen die entgegengesetzte Konfiguration wie 1-Asparagin, was 
sich durch ein graph. Verf. beweisen liefi. Dieses beruht darauf, daB opt.-akt. Amino- 
sauren bestimmter Konz. mit steigenden Mengen HC1 oder NaOH wechselnde Drehungs- 
gróBe zeigen (spatere Mitt.).

V e r s u c h e .  d-o-Toluidinobemsteinsauremonoamid, Cn H 140 3N2. Wss. Lsg. von
10 g 1-Brombernsteinsauremonoamid allmalilich mit methylalkoh. Lsg. yon 15 g 
o-Toluidin yersetzen, nach 5 Tagen CH3OH im Vakuum entferncn, Nd. mit h. W. 
extrahieren. Seidigo Krystiillchen aus CH3OH, F. 164—166°, [ a ] D 20 =  —70,7° in n. 
HC1. — d-p-Toluidinóbemsteinsauremonoamid, Cn H 140 3N2. Nach 6  Tagen ausgefallenes 
Prod. aus W. von 80° unter Zusatz von etwas p-Toluidin umkrystallisieren, im braunen 
Vakuumexsiccator trocknen. F. 100—101°, [< x ]d 20 =  —55,8° in n. HC1. — d-o-Anisidino- 
bemsteinsanremonoamid, C1 1H 110 4N2. Mehrere Wochen unter Schutz vor Licht u. 
Luft stehen lassen, Prod. aus verd". CH3OH (1:1)  umkrystallisieren, auf Tonplatte 
m it Bzl. waschen. F. 153—154°, [< x]d20 =  —72,2° in  0,5-n. HC1. — d-m-Phenetidino- 
bernsteuisauremonoamid, C12H 160 4N2. Komponenten in W. bei 45° schutteln, aus- 
geschiedenen Sirup mit Bzl. yerreiben. Wss. Lsg. scheidet weitere Mengen aus. Aus W., 
F. 153—154°, [cc]d20 = —71,3° in n. HC1. — d-p-Phenetidinóbemsteinsduremcmoamid, 
Ci2H 160 4N2. CH3OH nach 1  Stde. im Vakuum entfernen, 5 Tage unter Schutz yor 
Licht u. Luft stehen lassen. Aus W., F . 139— 140°, [oc]d20 =  — 43,6° in verd. HC1. — 
d-asymm. m-Xylidinóbemsteinsdureinonoamid, C12H lc0 3N2. Nach 2 Wochen Sirup ab- 
trennen, mit Bzl. reinigen, wss. Lsg. im Vakuum bei Raumtemp. einengen. Aus W. 
yon 80°, F. 145—146° unter Rotung, [< x]d20 =  —67,8° in 0,5-n. HC1. —  d-p-Xylidino-
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bernsteinsaurcmonoamid, C12H J60 3N2. Nach 24 Stdn. CH3OH im Vakuum ontfernon, 
einige Wochon stehen lassen. Aus W., F. unscharf 138— 139°, [a]D20 =  — 43,2° in 0,5-n. 
HC1, —48,2° in 3-n. HC1. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1879—84. 10/7. Riga, Univ.) Lb.

L. Westenberg, Zur Kenntnis des Kongokopaloles. (Vorl. Mitt.) Bei der De- 
hydrierung yon Kongokopalol m it S wurde ein aromat. KW -stoff C13Hlt erhaltcn, 
der bóohstwahrscbeinlioh m it der Substanz C13H 14 ident. ist, die von R u z ic k a  u. Mit- 
arbeitern (ygl. C. 19 2 7 . I. 1004) aus einem Sauregemenge des Manilakopals durch 
trockene Dest. u. nachfolgende Hydrierung mittels S hergestellt wurde. Durch Oxv- 
dation m it Chromsaure entstand in  geringer Auabeute eino in W. swl. Sciurę C1J l 12Oti 
vom F. 204° neben einer gelblichen Substanz der Zus. C4H40  (F. 69°), dereń empir. 
Formel m it der Formel des Athylbenzochinons oder eines der 3 Xylochinone uber- 
einstimmte.

V e r s u c l i e .  KW -sloff GXSH U. Durch Erhitzen von Kopalol m it 40% S auf 250°, 
Vakuumdest. des dunltelbraunen Oles u. weitere Reinigung durch Dest. iiber Na u. 
Umkrystallisieren iiber das Pikrat. Strahlige Massen, F. 26°, Kp. 295° (korr.) M =  170 
(ber. 170). Pikrat, C13H 14,C6H 30,N 3. Roto Nadeln, F. 139° (R u z ic k a  139°). — 
Verb. (C J I f i )n. Durch 0.xydation des KW-stoffs m it Chromsaure in Eg., Ausschutteln 
m it A. u. Entfemen der sauren Bestandteile m it NaHC03. Aus A. F. 69°. — Saure 
Cn Hn O,. Aus der Biearbonatlsg. m it HC1. Aus W. feine Nadeln, F. 204°. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 48 . 580—82. 15/5. Krommenic.) POETSCH.

Henry Giiman und John A. Leermakers, Eine Untersuchung der erzumngenen 
Ileaktion einiger Kohlenwasserstoffe m il Organomafjmsiumhaliden. Bei der Rk. von 
Grignardverbb. m it KW-stoffen, die eine walire Acetylenbindung enthalten, t r i t t  eine 
Substitution des H  nach folgender Gleichung ein:

R-C CH -f R '-M gX — y  R 'H  +  RC=C-M gX.
Vff. stellcn nun Verss. an, ob in Verbb. m it weniger saurer CH=-Gruppe, wie z. B. 
Triphenylmethan, die gleiche Substitution stattfand. Zu diesem Zweck wurden Benzyl- 
bzw. Athyl-MgBr m it Di- u. Triphenylmethan in Gemischen von A. m it Bzl., Toluol 
oder Xylol mehrere Stdn. auf Tempp. von GO bis 130° am RuckfluCkiihler erliitzt. 
AuBer einer voriibergehenden Rosafarbung u. der Isolierung einer geringen Menge 
einer Substanz vom F. ca. G0° konnte keine wesentliehe Rk. festgestellt werden. Das 
Tri- bzw. Diphenylmethan w rd e  zu 83—92% unverandert zuriickerhalten. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 48 . 577—79. 15/5. Ames [Jowa], U. S. A., Chem. Lab. of 
Jowa State Coli.) POETSCH.

W. Lampe, Z. Buczkowska, J. Frenklówna, E. Gliksman-Korngoldowa, 
M. Tokarska-Kozłowska, R. Nelkenówna und C. Sieradzka, Die Synthese von 
subslanliven Farbstoffen der Dicinnamoyhnelhangruppe. Die weiter unten beschriebenen 
Verbb. wurden nach folgender Methode dargestellt: Dio Kondensation des Saure- 
chlorids R-CH:CH-COCl mit dem Na-Salz des Acetessigsaureesters fuhrt zu: 
R-CH: CH-COC1 +  NaCH(COOR)-CO-CH3 — -y  R-CH: CH-CO-CH(COOR)-CO-CH3 
— >- R-CH: CH-CO-CH„-CO-CH3. Das Na-Salz dieses Diketons reagiert mit einem 
weiteren Mol. Saureehlorkl: R-CH: CH■ CO• CH(Na)COCH., -f Cl-CO-CH: CH-R — y  
R ■ CH: CH • CO • CH(COCH3) • CO • CH: CHR — y  R • CH: CH • CO • CH2 • CO • CH: CH • R.

ł l 2c ---- 0
OCOOCH3 I  

1

r
1 1 CH, C O 11L / —CH:C[I-CO 1

CH:CH-COi- ----- ------ Ji
V e r s u c h e .  a-(4-Isopropi/lcinnamoyl)-acetessigsauredthylester, C1SH 2,0 4 =  (CH3)2 

CH-C„H4 -CH :CH -C0-CH (C02Ć2H 5)C0-CH3, erhalten durch Erhitzen der ath. Sus- 
pension des Na-Salzes des Aeetessigesters ( 1  Teil) m it 4-Isopropylcinnamoylchlorid 
(1 Teil). — Cu-Salz, griine Prismen, F. 210°. — 4-Isopropylcinnamoylaceton, C15I-rl80 2. 
Die Chlf.-Lsg. obigen Cu-Salzes wird mit H 2S04 zers., das Chlf. Yerdampft u. das 
zuriickbleibende Ol 3 Stdn. bei 3 at Druck m it W. crhitzt. Schwach gelbe Krystalle 
aus verd. A.; F. 45—47°. Wird durch Hj,S04 orangegelb gefarbt. FeCl3 farbt die 
alkoh. Lsg. tiefrot. Cu-Salz, mikrokr3'stalline, griine Krystalle aus Chlf. +  A.; 
F. 236—238°. — 4,4'-Diisopropyldicimiamoylniethan C25H 2S0 2, erhalten durch Kon
densation des Na-Salzes des 4-Isopropylcinnamoylacetons m it 4-Isopropylzimtsaure- 
ehlorid in absol. A. u. Lćjsen des primaren Rk.-Prod. [4,4'-Diisopropyldicinnamoyl-(a,a)- 
aceton] in sd. Eg.; gelbe Nadeln aus A.; F. 13G—138°. Wird durch konz. H 2Ś04
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orangerot gefarbt. Die alkoh., griin fluoresoierende Lsg. wird durch FeCL, braun 
gefarbt. F arbt Baumwolle nur ganz scliwach. — m-CarbomethoxyoxyzimtsduTe, QliHI0Os; 
Nad cl n aus h. W .; 1. in  A., A., Bzl.; F. 151—152°. — oL-m-Carbomelhoxyoxycinnanwyl- 
acełcssigsduTeaihylester, C17HlsOr ; Bldg. analog der Isopropylcinnamoylrerb. (Das 
rii-Carbom£thoxyoxyzimUiiurcchlorid bildet Nadeln. F. 68—70°; sil. in  Chlf., Bzl., Toluol; 
swl. in  A. u. Lg.). Gelbe Nadeln aus A. oder CH,OH; F. 81—83°; 11. in  A. u. Bzl. 
W ird durch konz. H„SO., griingelb, durch FeCl3 in  A. tiefrot gefarbt. — a-m-Oxycin- 
namoylaeetessigsduredthylesteT, C15H 160 5. Nadeln aus verd. A.; F . 115— 117°; 11. in  A., 
Aceton, Chlf., Bzl.; swl. in  PAe. u. Lg. Konz. H 2S04 farbt die Krystalle rot, FeCL, 
farbt die alkoh. Lsg. tiefrot an. — m-Carbomeihoxyoxycinnamoylaceion, C14H]40 5, Nadeln 
aus verd. A.; F. 77— 79°. FeCl3 farbt die alkoh. Lsg. rot, konz. H 2S0 4 farbt die Kry- 
stalle gelb an. Gibt in  ath . Lsg. m it Cn-Acetat ein griines Cu-Sah. — m-Oxycinnamoyl- 
aceton, C12H 120 3; gelbe Krystalle aus re rd . A .; F. 132—134°; 11. in  CH3OH u. A.; 
weniger 11. in Bzl. u. Toluol; unl. in  Lg.; konz. H„S04 farbt tiefrot, FeCl3 farbt die 
alkoh. Lsg. erst rot, dann braun. — m,m-Dicarbomeilioxydiciimamoyhnethan, C^H^Os- 
Gelbe Nadeln aus Lg.; F. 120— 122°; 11. in Aceton. Chlf., Bzl. u. Toluol, weniger 11. 
in  CH3OH, A. u. A.; unl. in  PAe. W ird durch FeCl3 braun, durch konz. H 2S04 ro t 
gefarbt. — 3,3'-Dwxydicivnanwylmelhan, C19H 160 4. Gelbe Prismen aus wss. A.; 
F. 193— 195° (Zers.); li. in A., Aceton u. Chlf.; wl. in  Bzl. u. Toluol; unl. in Lg.; konz. 
H 2S 0 4 farbt die Krystalle tiefrot, FeCl3 farbt die alkoh. Lsg. tiefbraun. F arb t Baum
wolle gelb an. — Umbelhaure (2,4-Dioxyzimtsaure) wurde durch Erhitzen von Um- 
belliferon m it 10%ig- KOH u. Ansauem m it H 2S0 4 dargestellt. Nadeln, F. 208—210°. —
2,4-DicarborMtlioxyzimtmure, Ci3H ,20 8, naeh E. F is c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
41. 2S75). Krystalle (aus W., dann aus A.); F. 184—186°; unl. in  k., wl. in  h. W.;
11. in A.; zll. in Toluol; wl. in Bzl. u. Lg. — a-2,4-Dicarbomelhoxycinnanwylacctessig- 
saureester, C,9H 20O10. Das Umbellsdurechl&rid, F . 87—89° aus CC14, is t stark hygroskop. 
Die Kondensation m it dem Na-Salz des Acetessigsaureesters in  A. verlauft n. Das 
Prod. bildet gelbe Krystalle aus A., F. 95— 97°. Die Lsg. in  konz. H 2S04 is t schwaeh- 
gelb; die alkoh. Lsg. wird durch FeCl3 kirschrot gefarbt. — 2,4-Dicarbmnetkoxyoxy- 
cinnamoylaceion, C16H 160 6, erhalten durch Erhitzen vorstehender Verb. m it W- 
im Autoklaven. Gelbe Nadeln aus A.; F. 110—112°. W ird durch konz. H;,S04 orange. 
rot, durch FeClj in  alkoh. Lsg. tiefrot gefarbt. — Cu-Salz (m it 1  Mol. W.). Griine 
Nadeln aus Chlf. +  A.; F . 205—207°. — 2,4-Dicarbmmlhoxyoxydicinnumoylmelhan, 
a , H 2DOs =  (2 ,4 )(CH30 -C0 0 )2CcH 3-CH: CH-CO-CHo-CO-CH: CH-C6H5. Die Ein- 
fuhnmg des Umbellsaure- bzw. Zimtsaureradikals in  das Mol. des 2,4-Dicarbometh- 
oxyox^rcinnamoylacetons begegnete Schwierigkeiten. Dagegen gelang die Kondensation 
des Na-Salzes des Cinnamoylacetons m it Umbellsaurechlorid. Gelbe Krystalle aus A.; 
F . 132— 134°. — Dioxydicinnamoylmelhaii, C19H 160 4, erhalten durch Verseifen der 
yorstehenden Carbomethoxyverb. m it k. KOH; lachsrotc Krystalle aus Bzl.; F. 158 
bis 161°; die alkoh. Lsg. zeigt griine Fluorescenz; farbt Baumwolle orangegelb. —
2,ó-Dicarbomelhoxyoxyzimi&aUTe, C13H i2Os, Nadeln aus A. oder Bzl.; F . 184—186°.  ̂ — 
a.-2,5-DicarbomeihoxyoxycinnamoylacetessigsaureatJiylester, C19H 20O10. erhalten durcliKon- 
densation des 2,5-DicaTbomethoxyoxyziniUdurećhlorids (Nadeln aus Lg., F . 104—106°) m it 
dem Na-Salz des Aceteesigsaureesters in  A.; gelbe Nadeln aus A.; F . 95—97°; 11. in A. 
u. A.; wl. in Bzl.; wird durch FeCl3 in  alkoh. Lsg. tiefrot gefarbt. — 2,5-Licarbometli- 
oxyoxycinnamoyluceton, C16H 16Os. Gelbe Krystalle aus A .; F. 108— 110°. —2,5,2',5’- Tetra- 
carbomethoxyoxydici nnanwylmethan, C27H 240 I4 — [(H3CO • COO)2C6H 3 ■ C H : CH- CO]2CH2. 
Orangegelbe Nadeln aus A.; F. 194—196°; zwl. in  A., swl. in A. Die gelbgriin fluores- 
cierende alkoh. Lsg. wird durch FeCl3 braun gefarbt. Konz. H 2S0 4 farbt die Krystalle 
tiefrot. Die Verseifung der Yerb. m it KOH fiihrte nicht zur reinen Tetraoxyverb.; 
sie ergab Nadeln vom F. 174—176° (Zers.). — a-PiperonylacryloylacetessigsdurcdtJiyl-
esler, CJ6H J60 6 =  (3,4)-CH2< g > C 6H 3 -CH: CH-C0-CH(C02C2H 5)-C0-CH3, Bldg. ana
log aus Piperonylaerylsaurechlorid u. dem Na-Salz des Acetessigsaureesters in  A.; 
griingelbe Nadeln aus A.; F. 98—100°; ro t 1. in  konz. H 2S04; wird in  alkoh. Lsg. durch
FeCl3, kirsehbraun gefarbt. — Piperonylacryloylacelon, C13H 120 4 =  (3,4)-H„C<^q^>CcH3.
CH: CH-CO-CHj-CO-CHj. Gelbe Nadeln aus A.; F . 123— 125°; braunrot, 1. in konz. 
H 2S 04; wird durch FeCl3 braun gefarbt. — Dipiperonylacryloyhnelhaii (Dimethylen-
3.4,3',4'-telraoxydicinnamoylrmlhan) (I), orangegelbe Krystalle aus A.; F . 198—200°. 
Konz. H 2S0 4 farbt die Krystalle tiefrot; die griin fluoresoierende alkoh. Lsg. wird
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durch FeCl3 tiefbraun gefarbt. Swl. in  Lg., wl. in A., U. in Aceton, sil. in  Bzl. Die 
alkoh. Lsg. farb t Lóschpapier gelb an; Borsaurelsg. erzeugt auf so behandeltem Papier 
eine ziegelrote Farbung, die durch verd. H 2S05 nicht verandert wird; dagegen vcr- 
wandelt KOH die ziegelrote Farbę in  eine gelbe. — Carbomelhoxy-(l)-naphtholaideh yd-{4), 
C13H 10O4, Nadeln aus A., F. 124—126°; gelb u. m it griiner Fluorescenz 1. in konz. 
HoSOj. — Carbomeihoxy-(l)-naphihol-(4)-acrylmure, C15H I20 5 =  CH3O-CO-O-CI0H6- 
C ń : CH-C02H. erhalten durcli Kondensation der vorstehend beschriebenen Saure 
m it Malonsaure in  Ggw. von Eg. u. Erhitzen der gebildeten Carbom-cthoxij-(l)-oxij- 
naplithyliden-(4)-malonsaure, C16H 120 7 =  CH3O-COOC10H6 -CH: C(C02H )2 (gelbe K ry
stalle aus Chlf., F. 195° u. Zers.) auf 210°. Nadeln aus Cklf., F. 230—235° (Zers.). 
Gelb, m it griiner Fluorescenz 1. in  konz. H 2S04; beim Erhitzen der Lsg. wird die 
Fluorescenz verstarkt. — tx-Carbomethoxy-(l)-nap}it!iol-(4)-acryloylacetessigsauredthyl- 
ester, C21H 20O7, Bldg. durch Kondensation des Carbomethoxy-(l)-naphthol-(4)-acry\- 
saurechlorid (gelbe Nadeln aus Lg., F. 152—154°) m it dem Na-Salz des Acetessigsaure- 
esters in  A. Gelbe Nadeln aus A.; F. 110— 112°. Rot 1. in konz. H 2S04; die alkoh. 
Lsg. wird durch FeCl3 rot gefarbt. — Carbomethoxy-(l)-naphthol-(4)-acryloylaceton, 
C18H 160 5, gelbe Krystalle aus A.; F. 104—106°. — Dicarbomcthoxy-(l,l')-naphthol-(4,4')- 
acryloylmethan C31H ,40 8 (II). Orangegelbe Krystalle aus A.; F. 120—124°. Die gelb- 
griin fluorescierende alkoh. Lsg. wird durch FeCl3 braun gefarbt. Kirschrot 1. in konz. 
H 2S04. (Roczniki Chemji 9. 444—63. Warschau, Univ., Inst. f. organ. Chem.) SCHONF.

Charles Moureu, Charles Duiraisse und Paul Gagnon, Unter suchungen in  der 
Reihe der Phenylindene. Ausdehnung der Wolffschen Reaktion auf die direkte Darstcllimg 
eines I ły  dr i nd enhohlenirassersloffs aus dem enł-sprechenden Keton. (Vgl. C. 1929. 1. 
1103.) Nach W OLFF (L ie b ig s  Ann. 394 [1912]. 86) lassen sich Aldehyde u. Ketone 
mittels ihrer Hydrazone glatt zu den entsprechenden gesatt. KW-stoffen reduzieren: 
RR 'C : N -N H . =  RR'CH 2 +  N». Vff. haben das Hydrazon des y,y-Diphenyl-a.-hydr- 
indons mit C2H5ONa im Rohr auf ca. 200° erhitzt u. mit vorzuglicher Ausbeute 1,1-Di- 

C(C H ) phenylhydrinden (nebenst.) erhalten. Es hat sich ais vorteil-
g  j j  haft erwiesen, das C2H 5ONa erst im geschlossenen Rohr zu

8 1 2 bereiten, indem man das feste Hydrazon mit dem Na u. den
s A. in einem Róhrchen dariiber einfiihrt. Das Hydrazon wird

durch den nascierenden H hydriert, denn beim Offnen des Rohres tr i t t  starker NH3- 
Geruch auf. Die Rk. verlauft daher vielleicht nicht nach der obigen einfachen Gleiehung; 
ubrigens wirken auch die Alkalialkoholate, besonders bei hoher Temp., energ. hydrierend. 
Das Semicarbazon gibt gleiche Resultate, jedoch ist langeres Erhitzen erforderlich. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 217—18. 29/7.) L ix d e x b a u m .

Joseph Robin, TJnters-uchungen in  der Reihe der Rubrene. Sticlsloffhaltige Ver- 
bindungen am  dem Chloneasserstoffester des l)iphenyl-[pkeny!dthi7iyl]-carbinols. (Vgl. 
M o u r e a u , D u f r a is s e  u . R o b in , C. 1929. II. 1411, u. friiher.) Gtenanntes Chlorid, 
(C6H5)2CC1-C • C-C6H 5, aus welchem das Rubren erhalten worden ist, liefert m it Anilin 
schon in der Kalte, mit oder ohne Lósungsm., glatt eine Verb. C ^H ^N , gelbe Krystalle, 
F . 199—200°, welche sehr stabil ist u. beim Erhitzen fiir sich oder im HCl-Strom nicht 
in Rubren ubergeht. In  HCl-Lsg. wird sie zu Anilinhydrochlorid u. (j-Phtnylbenzal- 
acetophenon, (C6H 5)2C: CH-CO-C6H5, hydrolysiert. Fiir ihre Konst. kommen die 
Formeln I—III in Betracht. I ware durch direkte Substitution, II durch Addition

I > G - C : C -  > C  : C : C— I I I  > C ; CH-C—
ŃH-C6H5 N H -CaHs N • CSH ,

von Anilin an die 3-fache Bindung u. Abspaltung von HC1 entstanden. Auch die Hydro- 
lyse von I  zu obigem Keton ware leicht zu yerstehen. I  ist jedoch auszuschlieBen, da 
Verb. C27H21N auch umgekehrt durch Erhitzen des Ketons mit Anilin u. etwas ZnCl, 
erhalten werden kami: C21H 160  +  C6H7N =  C27H 21N +  H 20 . Darnit sich I  bildet' 
muBte eine 3-fachc Bindung durch direkte Dehydiutisierung eines Ketons entstehen, 
wofur kein Beispiel bekannt ist. Die 2. Darst.-Weise ist am besten mit  Formel TTT 
vereinbar, u. fiir diese spricht auch die tiefgelbe Farbung, denn III enthalt (wie obiges 
Keton) eine Konjugation, welche nochmals m it den Kemdoppelbindungen konjugiert 
ist, wahrend die Allengruppe (II) kaum ehromophoren Charakter besitzt. — Mit NH 3 

liefert obiges Chlorid nur bei Einhaltung bestimmter Bedingungen definierte N-haltige 
Verbb. (spatere Alitt.). Eine derselben (45—50% Ausbeute) besitzt die Rohformel 
CS1H17N , bildet weiBe Krystalle, F. 95—96°, ist ebenfalls sehr stabil u. geht beim 
Erhitzen nicht in  Rubren uber, bildet jedoch ein Hydrochlorid von F. 166—167° (bloc), 
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welches schon bcim Kochen mit W. das Amin regeneriert u. beim Erhitzen fiir sieh 
Rubren liefert. Sie wird durch H 2S 0 4 in Eg. ebenfalls zu obigem Keton hydrolysiert, 
kann aber aus diesem u. NH 3 nicht erhalten werden. Eine II oder III analoge Formel 
kommt daher nicht in Frage. Die Verb. diirfte die I  analoge Formel (C6H 5)2C(NH2)- 
C • C-C8H 5 besitzen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 89 . 252—54. 29/7.) I z in d e n b a u m .

Joseph Robin, U ber die Bi Id mig von Rubren aus clilorfreien Derivaten. (Vgl. 
vorst. Ref.) Bisher ist Rubren nur aus dem Chlorid (C6H 5)2CC1-C: C-C0H 5 durch Ab- 
spaltung von HC1 erhalten worden. Theoret. sollte es auch aus dem zugehórigen Carbinol 
durch Abspaltung von H20  entstelien konnen. Aber das Carbinol liefert, fiir sieli oder 
mit P 20 5, KHSO. oder ZnCl2 erhitzt, keinc Spur Rubren, wohl aber ein wenig beim 
Erhitzen mit HC1. Wahrscheinlich bildet sieli in diesem Falle zuerst das Chlorid. Auf 
dieselbe Ursache ist es wohl auch zuriickzufiihren, daB die Verb. (CcH 5)2C(NH2)-CiC- 
CcH5 nur beim Erhitzen ihres Hydrochlorids Rubren liefert (vgl. vorst. Ref.). — Trotz- 
dem liiBt sieli auch aus Cl-freien Verbb. Rubren erhalten. Erstens zers. sieli die Ester 
des Carbinols, (C0H5)2C(O-CO-R)-C ■ C-CGH5, beim Erhitzen unter Abspaltung von 
R-COoH u. Bldg. mehr oder weniger groBer Mengen Rubren. Das Acetat zers. sieh 
am heftigsten (ahnlich dem Chlorid) u. gibt gute Ausbeute. Beim Propionat, Butyrat 
u. besonders Benzoat verlauft die Bk. immer ruhiger, u. in demselben Sinne fiillt die 
Ausbeute bis auf Spuren. An Stelle des Rubrcns tr i t t  je tzt oin gelber KW-stoff von 
F. 245° auf, der sieh auch bei der brutalen Zers. des Chlorids bildet (spatere Mitt.). 
Die Ausbeute an diesem yariiert im umgekehrten Sinne wie die an Rubren. — Zweitens 
bildet sieh Rubren (neben dem KW-stoff 245°) beim Erhitzen der Atlier des Carbinols, 
(C0H 5)2C(OR)'C • C-CcH5. Allerdings miissen bestimmte Tempp. eingehalten werden. 
Bei zu holier Temp. entstelien Prodd., welelie sieh durch ihre Absorptionsspektren 
deutlich vom Rubren untersclieiden u. sieh anscheinend auch bei brutalem Erhitzen 
des Rubrens oder Pseudorubrens bilden. Der Athylather zers. sieh leichter ais der Mcthyl- 
iither. — Durch Einw. von A. auf die kurzlich (C. 1 9 2 9 . II. 1411) beschriebene Verb. 
CJ2H 29C1 entsteht eine neue C!-freie Verb. von F. 214—215°, welelie, unter bestimmten 
Bedingungen erhitzt, ebenfalls Rubren liefert. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 
337—39. 2 1 / 8 .) L in d en b au m .

Paweł Mazak und Jerzy Suszko, Untersuchungen iiber Ozosulfonsauren. I. Syn- 
these einiger 1,2,3-Thiodiazolderivale. Die Salze der Propanonsidfonsdure (Acetonsulfon
saure) zersetzen sieh bei Einw. von sirupóser Phosphorsaure bei leiehtem Erwarmen, 
bei Einw. von konz. H 2S04 bereits in  der Kalte, unter Entw. von S 02. Die Alkali- 
salze der Acetonsulfonsiiure kondensicren sieli leicht m it Phenylhydrazin zu Plienyl- 
hydrazonsalzcn, die beim Erhitzen m it PC13 allmahlich in 1,2,3-Thiodiazolderiw. iiber- 
gehen. ^^erss., diese Kondensation mittels PC1S, POCl3, Thionylchlorid, HCl-Gas oder 
konz. H„SO, durchzufuhren, waren erfolglos.

V c r s u c h c .  Das Na-Salz der Acetonsulfojisaure, C3H 50 4SNa, wurde naeh 
B e n d e r  hergestellt, jedoeh unter Anwendung von etwas weniger ais 1 Mol. Na2S03 

auf 1  Mol. Chloraeeton; dadurch wird die Bldg. von Nebenprodd. weitgehend ver- 
mieden. — Phenylhydrazon der Acetonsulfonsaure (K-Salz), CH3 -C(N-NHC6H 5)CH2- 
S03K. Krystalle, zers. sieh oberhalb 250°; unl. in  A., sil. in  W. W ird aus der konz.
p r r _p _____p ,T wss. Lsg. gefallt auf Zusatz von A. oder 50%ig- Lauge. Bestandig

3 11 -  ' 2 gegen verd. Sauren u. k. Laugen; wird durch H N 03 (1,4) yoruber-
geliend kirschrot gefarbt. — 4-Melhyl-2-phenyl-l,5-dihydro-l,2,3- 
sulfonodiazol (I), C9H 10O2N 2S, erhalten durch Eintragen von 10 g 
des Phenylhydrazons in  25 g PC13 u. Erhitzen des Gemisehes, 

Krystalle aus Lg., F. 84—85°, zers. sieh oberhalb 120° unter Entw. von S 02. L. in A., 
A., Bzl., Eg., Clilf., Aceton u. verd. A.; wl. in  W.; schmeckt schwach bitter. Die Sus- 
pension in verd. H 2S04 entfiirbt rasch KMn0.r Lsg. Gelb 1. in der 10-fachen Menge k. 
konz. H 2S04 u . wird beim Verdunnen unverandert ausgeschieden; bei liingerer Einw. 
der konz. H 2S0 4 oder beim Erwarmen erfolgt Sulfonieren. L. zu 10% bei 8° u. zu 6 °/ 0 

bei 1° in konz. H N 03; liingere Einw. fiihrte zur Oxydation u. Nitricrung der Verb. 
HC1 lóst nicht mehr ais reines W. W ird durch Atziaugen, namentlich durch alkoh. 
Lauge zers. unter Bldg. des Phenylhydrazons der Acetonsulfonsaure. Gibt m it Na- 
Athylat in absol. A. eine orangerote Lsg., die auf Zusatz von W. rasch hydrolysiert 
wird. — 4-Methyl-2-phenyl-5-brom-l,5-dihydr0-l,2,3-svlf0tL0(liaz0l, CgH,j02N„BrS, aus 1 
(4g) u. Br (3,05 g) in Essigsaure. Krystalle ausLg., F. 123°; zll. in A., A., weniger gut 1. 
in Lg.; swl. in li. W. Bestandiger gegen die Einw. von rauchender H N 0 3 u. von wss. 
Lauge ais die Br-freie Ve i. Wird beim Erwarmen m it NaOC2H 5 in absol. A. zers.
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unter Abscheidung von Na2S03. — 4-Methyl-2-plienyl-5,5-dibrom-l,5-dihydro-l,2,3- 
sulfonodiazol, C9H s0 2N2Br2S, aus 10 g Hydrosulfonodiazol in Eg. u. 16 ecm 10%ig. 
Br-Lsg. in Eg. Krystalle aus Lg. oder verd. Essigsaure; F. 95— 96° (Zers.); swl. in W .; 
ził. in organ. Mittel. L. in  konz. H 2SO., m it gelber Farbę; \vl. in raueh. HNO;>; k. NaOH 
is t ohne Ein w., teilweise 1. in  h. 15%ig. Lauge. Spaltet bei laugerem Kochen m it W. 
teilweise Br ab. Red. m it Zn u. HCl in wss. alkoh. Suspension fiihrt zum Monobrom- 
deriv. vom F. 123°. — 4-Mełhyl-2-phenyl-5-nitro-l,5-dihydro-l,2,3-sulfonodiazol, C9H9 •
0.,N3S, erhalten durch Eintragen von 3 g  I  in  30 ecm HN();i (1,4) bei 10— 12° u.
Kochen des Ek.-Gemisches m it A., wobci dic Mononitroverb. gel. wird. Krystalle 
aus A. oder Essigsaure, bzw. aus Bzl.; F. 170—172° (Zers.); 11. in organ. Mitteln; wl. 
in Lg. u. A.; fast unl. in  W .; wird durch rauchende H Ń 0 3 zers. R ot 1 . in Atzalkalien u. 
Alkalicarbonaten. Die Suspension der Nitrovcrb. in HCl geht beim Erhitzen m it ZnCl2 

in Lsg., vermutlich unter Red. zum Amin. (Roczniki Chemji 9. 431—43. Lwów, 
Techn. Hoeliscli.) Sc h o n f e l d .

Hugh Ryan und J. J. Lennon, Einwirkung von alkoholischer Salzsdure auf Melhyl- 
diphenyltelrahydropyron. Nach friiheren, nicht referierten Arbeiten kondensiert sich 
Methylathylketon m it 3 Moll. Benzaldehyd +  alkoh. HCl zu Benżylidenmethyldiphenyl- 
cyclopentenon (IV). Ferner lieferty-Benzylidenmethyliithylketon, CH3 -ĆO-C(CH3) : CH- 
CcH5, m it 1 Mol. Benzaldehyd +  verd. Alkali Isometliyldiphenylcyclopentenon (II), 
welches sich m it Benzaldehyd +  alkoh. HCl zu IV kondensiert, nachdem es zu Methyl- 
diphenylcyclopentenon (HI) isomerisiert worden ist. Da IV auch aus Methyldiphenyl- 
tetrahydro-y-pyron (I) u. Benzaldehyd +  alkoh. HCl entsteht, so vermuteten Vff. ais
1. Stufe dieser Rk. die Umwandlung von I in III, u. es ist ihnen auch gelungen, dies 
experimentell zu beweisen. — Ferner wird gezeigt, daB man vom y-Benzylidenmethyl- 
iithylketon aus direkt zu IV gelangen kann.

V e r  s u e h e. Methyldiphenylletrahydro-y-pyron (I). 20 g "/-Benzylidenmethyl-
athylketon, 13,2 ecm Benzaldehyd u. 1,5 g KOH in 280 ecm W. 10 Woehen stehen 
lassen, olige Schicht aus A. um kry stall isieren. Ausbeute 10 g. F. 81—83“. — Methyl- 
diphenylcyclopenlenon (1H). Lsg. von 6  g I  in 700 ccm absol. A. m it HCl-Gas sattigen, 
nach 2 Tagen A. u. HCl abdest., m it W. u. A. aufnehmen, ath. Lsg. m it Soda waschen 
usw. Bei schneller Dest. erhalt man eine Fraktion 180—200° (16 mm), welche auf 
Zusatz eines Krystalls von III erstarrt. Aus PAe. gelblieh, krystallin., F. 73—75°. — 
Benzylide.iuLe.riv. (IV). Aus 1 g y-Benzylidenmethylathylketon u. 1,5 ccm Benzaldehyd 
in 15 ccm konz. alkoh. HCl (5 Tage). Aus Chlf. u. A., F. 157,5— 158,5°. (Seient. Proceed. 
Roy. Dublin Soc. 19. 121—24. Nov. 1928. Dublin, Univ.) LlNDENBAUM.

Nicholas Michael Cullinane, Joseph Algar und Hugh Ryan, Synthesc des 
5,7,2',4'- und 7,2',4',6'-Telraoxyflavons. Das von D u n s t a n  u . H e n r y  (1901) aus 
Lotus arabicus isolierte Loloflavin, welches nach seinen Eigg. u. Spaltprodd. (Phloro- 
glucin u. jS-Resorcylsaure) ein 5,7,2',4'-Telraoxyflavon sein muB, wurdc bisher niclit 
synthetisiert. Vff. haben diese Liicke ausgefiillt. Phloracetophenon-4,6-dimethylather 
u. 2,4-Dimetlioxybenzoesiiuremethylester wurden mittels Na zu 2-Oxy-4,6,2',4'-lelra- 
methozybenzoylacelophenon kondensiert, welches m it H J  zuerst 5,7,2',4'-Tetramethoxy- 
flavon u. dann 5,7,2',4'-Telraoxyflavon lieferte. Letzteres erwies sich ais ident. m it 
naturlieliem Lotoflavin. — Desgleichen wurde Phloracetophenontrimethylather m it
2,4-Dimethoxybenzoesauremethylester zu 2,4,6,2',4'-PentamethoxybenzoyIacelophenon 
kondensiert. Dieses konnte m it H J  sowohl obiges 5,7,2',4'-, ais auch 7,2',4',6’-Telra- 
methoxyflavon liefern. Tatsaehlich entstand nur letzteres, denn das Prod. war einheitlich 
u. vcrschieden von obigem. Entmethylierung ergab 7,2',4',6’-Tetraoxyflavon.

V e r s u c h e .  Phloracetophenon-4,6-dimethyUUher. Phloracetophenontrimethyl
ather m it gleichem Gewicht A1C13 30 Min. auf 110° erhitzen, W. u. HCl zugeben, óliges 
Prod. m it sd. Lg. ausziehen. Platten aus vcrd. A., F. 82°. — 2,4-Dimetlioxybenzoe- 
sauremethylesler. Gemisch von /5-Rcsorcylsaurc u. (CH3)2S04 allmahlieh m it 50%>g- 
KOH versetzen, Temp. durch Kiihlen auf ca. 50° halten, ausathern, ath. Lsg. m it verd. 
NaOH u. W. waschen. Kp. 295°. — 2-Oxy-4,G,2',4'-tetrainethoxybenzoylacelophenon, 
C10H 20O7. Die beiden vorigen m it Na-Pulver unter A. zusammenbringen, A. abdest.,

C8H 6 • CH—O—CH • C0H 6 

c i i s - c h - c o - Ć h ,
C0H->CH------- c  • C6H 6

I I  I II
CH3 • CH • CO • CH

c en 5 - c = - = c - c l)H5

c i i 3 - c h . c o - c i l
c 0i i b. c = c - c 6h 5

CH3 -ĆH .CO- Ć:CH -C 6Hs
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zuerst auf sd. W.-Bad u. nacli becndeter heftiger Rk. 2 Stdn. auf 150—160° erhitzen, 
m it sehr verd. NaOH schiitteln, F iltrat m it 5%ig- Essigsaure ansauern, 24 Stdn. stehen 
lassen. P latten aus A., F. 151°. Mit FeCl3 in A. olivgriin. H 2S 0 4-Lsg. gelb. — 5,7,2',4'- 
Telramethoxyflavon, C,9H 18Oe. Voriges m it H J  (D. 1,7) kurz u. maBig erwarmen, in 
N aH S03-Lsg. gieBen, Pr od. m it verd. NaOH u. W. waschen. P latten aus verd. A., 
F. 186°. H 2SO.,-Lsg. gelb, blau fluorescierend. Mit FeCl3 in A. braunlichgrun. Bei 
der Methylierung von Lotoflavin wurde ein Gemisch von Trimethylathern erhalten. — 
5,7,2' ,4'-Tetraoxyflavon, C15H 10O6. Voriges oder vorvoriges m it H J  (D. 1,94) 5 Stdn. 
kochen, in N aH S03-Lsg. gieBen. Nach Waschen m it Chlf. hellgelbe Platten aus A., 
ab 270° Dunkelfarbung, bei ca. 300° schwarz. Lsgg. in  A. u. Alkalien hcllgelb. In  A. 
m it Pb-Acetat orangefarbiger Nd., m it FeCl3 olivgriine Farbung. H 2S 0 4-Lsg. gelb, 
griinlichblau fluorescierend. Acetylderiv., Plattchen aus A., F. ca. 200° (gegen 170 
bis 178° beim Deriv. des Lotoflavins). — 2,4,6,2',4'-PentamethoxybenzoylcuxtopJienon, 
C20H 22O7. Darst. wie oben. Platten aus A., F. 153°. H 2SO.,-Lsg. grunlichgelb, blau- 
griin fluorescierend. Mit FeCl3 in  A. oliv. Ath. Lsg. gibt beim Schiitteln m it wss. Cu- 
Acetatlsg. griines Cu-Salz, zl. in Bzl. — 7,2’,4',6'-Tetramethoxyflavon, C19H 190 6. Wie 
oben. P latten aus A., F. 171°. H 2S04-Lsg. gelb, griinlichblau fluorescicrcnd. Mit 
FeCl3 in A. griin. — 7,2',4',6'-Tetraoxyflavon, C16H 10O6. Aus vorigem oder vorvorigem 
wie oben. Gelbe P latten aus A., F. ca. 240°. Gelbe Lsg. in A. gibt m it Pb-Acetat roten 
Nd., m it FeCl3 braunlicbgriine Farbung. H 2S04-Lsg. gelb, griinlichblau fluorescierend. 
Acetylderiv., mkr. Bliittch.cn aus Eg., F. ca. 230°. (Scient. Proceed. Roy. Dublin Soc.
19 . 77—83. Nov. 1928. Dublin, Univ.) L in d e n b a u m .

R.P.Dikshoom , Halogendmiirochinoline. (Vgl. C. 19 2 9 . II. 1798). Derartige bisher 
unbekannte Chinolindcriw. konnten durch weitere Nitrierung von 5-Brom-6-nitro-, 
5-Brom-8-nitro- u. 8-Brom-5-nitrocliinolin nicht erhalten werden. Dagegen gelang die 
Darst. des 8-Chlor-5,7-dinitrochinolins aus dem leicht erhaltlichen 8-Oxy-5,7-dinitro- 
chinolin nach dcm Verf. von U l l m a n n  u . N a d a i  (vgl. hierzu B o r s c h e  u . F e s k e , 
C. 1927- I. 1168). Die vorlaufig geringe Ausbcute diirfte sich. yerbessern lassen.

V e r s u c h e .  5-Bromchinoliji. Durch Diazotieren von 5-Aminochinolin (dieses 
vgl. C. 1929. I. 1108) in verd. HBr u. schnclles Einriihren in 60—70° w. Lsg. von CuBr 
in konz. HBr, m it Soda alkalisieren, mit Dampf dest. F. 48°. — 8-Bromchinolin. Analog. 
E in Tcil fa-llt ais gelbes Doppelsalz m it CuBr aus u. wird daraus durch Alkali ab- 
geschiedcn. K p.1R 165—166°, Kp. 302—304°. — Nitrierung von 5-Bromchinolin mit 
absol. H N 03, schlieBlich auf dem W.-Bad. Beim GieBen in W. fallt 5-Brom-8-nitro- 
chinolin, F. 146°, aus. Das F iltrat liefert m it NH4OH wenig 5-Broni-G-nitrocliinolin, 
F. 126°. — W ird 5-Brom-8-nitrochinolin m it H N 0 3-H2S04 im Rohr 40 Stdn. auf 100° 
erhitzt, so entsteht 3( rl),5-IMbrom-S-nilrocliinol:n, ć 9H 40 2N 2Br2, aus A., F. 195°. Aus 
dem F iltrat wurde Chinolinstiure ais Cu-Salz, C7H 30 4NCu +  2 H 20 , isoliert. Genau 
die Halfte des Bromnitrochinolins wird zu Chinolinsaure oxydiert, u. das frei gewordene 
Br bromiert die andere Halfte. — 3( ?),5-Dibrom-6-nitrochinoliii, C9H 40 2N2Br2. Ebenso 
aus 5-Brom-6-nitrochinolin. Aus A., F. 186°. —  S-Brom-5-nilrochinolin. 8 -Brom- 
ehinolin in absol. H N 0 3 tropfen, konz. H 2S 0 4 zugeben, 2 Stdn. bei Raumtemp. stehen 
lassen, in  W. gieBen. F iltra t liefert m it NH 40 H  den Rest; ein zweites Nitroderiv. 
entsteht hier nicht. Aus A., F . 136— 137°. Konst.-Beweis durch Darst. derselben Verb. 
aus 5-Nitro-8-aminochinolin (vgl. C. 1929.11.1798) nach S an d m e y er. Wird nach 6 -std. 
Kochen m it H N 0 3-H2S 0 4 unverandert zuriickgewonnen. — 8-Oxy-5,7-dinilrochinolin, 
C9H 50 5N3. Lsg. yon 8 -Oxychinolin in wenig Eg. sehr langsam in eisgekiihlte 60%ig. 
H N 0 3 eintragen, spater Temp. auf ca. 50° stcigen lassen, in viel W. gieBen. Griingelber 
Nd., Zers. bei 325°. — 8-Chlor-5,7-dmitrochinolin, C9H 40 4N3C1. Voriges m it p-Toluol- 
sulfochlorid u. Diathylanilin 6  Stdn. auf dem W.-Bad erhitzen, nach Zusatz von W. 
u. etwas HC1 bis zum Verschwinden des Sulfochloridgeruchs erwarmen, Prod. mit 
A. ausziehen, Lsg. einengen. Nadeln aus A., F. 154°, schwach bas., 1. in starker HC1, 
m it W. Hydrolyse, allmahlich 1. in Alkali, offenbar unter Ruckbldg. des vorigen. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 48. 550—59. 15/5. Leiden, Univ.) L indenbaum .

Seiichi Ishikawa, t/ber die Tautomerie des 2,5-Dithiopiperazins. A b d e r h a l d e n  
u. Mitarbeiter (C. 1 9 2 6 . I. 949. 2696. II. 224. 1286) haben 2,5-Dioxopiperazin durch 
Behandeln m it Anilin in die Enolform ubergefiihrt u. angenommen, daB die H-Atome 
der CH2-Gruppen u. nicht der NH-Gruppen zu den O-Atomen hiniiberwandern. Vf. 
ha t daraufhin untersucht, ob sich 2,5-Dithiopiperazin (I) ebenfalls tautomerisieren laBt. 
Die Konst. von I  ist von Ga t e w o o d  u . JOHNSON (C. 1927- I .  438) bewiesen worden. 
Zur Sicherheit hat Yf. I auch aus 2,5-Dioxopiperazin u. P2S5 dargestellt. Um die Form
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zu bestimmen, welehe dero froien I  zukommt, wurden die Absorptionsspektren in ver- 
schiedenen Medien miteinander verglichen u. gefunden, daB die Spektren der Lsgg. 
in W., A., W. m it der aquivalenten Menge NaOH u. in 0,01-n. HC1 nahezu uberein- 
stimmen, aber stark differieren von dem Spektrum der alkal. Lsg. in 0,05-n. NaOH. 
Daraus ist zu schlieficn, daB freies I  dio Ketoform besitzt, welehe in alkal. Lsg. in die 
Enolform ubergeht. Damit stehen auch die Eigg. von I  in bestem Ei.nklang. — Sodami 
wurde versueht, I  m it Anilin zu enolisieren. Man darf nur ca. 3 Min. kochen, weil 
sonst Yollige Zers. eintritt. Die aus der Anilinlsg. auskrystallisierte Substanz zeigte 
zwar eine andere Krystallform ais das aus alkal. Lsg. m it C02 gefallte I, aber im iibrigen 
waren dio Eigg. nicht im mindesten geiindert. Dieses E esultat iiberrascht nicht, da 
bisher noch kein Thioamid in der Enolform isoliert worden ist. — Wenn die Tauto- 
merisierung yon I  durch Verschiebung der H-Atome vom C zum S zustande kame 
(vgl. oben), so miiBte 3,3,6,6-Telraniełhyl-2,5-dithiopiperazin zur Enolbldg. unfahig 
sein. Es ist jedoch in A&alien 11., wiihrend sich andererseits l,4-Dimethyl-2,5-ditMo- 
piperazin in Alkalicn kaum noch lost. Daraus folgt, daB die Enolisierung von I  durch 
Verschiebung der H-Atome. vom N zum S zustande kommt.

V e r s u c h e .  2,5-Dithiopiperazin, C,jH0N2S2 (I). 1. 13,6 g Methylenaminoaceto- 
nitril in Gemisch von 50 ccm A. u. 10 ccm konz. H 2SO, lósen, auskrystallisiertes Amino- 
acetonitrilsulfat nach Abdekantieren in 100 ccm wss. NH.,OH lósen, 50 ccm A. zugeben, 
(NH4)2SO, abfiltrieren, in Kaltegeniisch m it H2S sattigen, iiber Nacht stehen lassen, 
Nd. nach Waschen m it W., A. u. A. aus k. 0,05-n. Lauge m it C02 umfallen. Ausbeute 
ca. 6  g. 2. 1 g 2,5-Dioxopiperazin m it 4g P 3S5 in 20 ccm Xylol SStdn. erhitzen, Nd. 
mehrfach aus verd. Alkali m it C02 umfallen. Ausbeute 0,4 g. Krystalle ohne be- 
stimmten F., bei ca. 220° Briiunung, bei ca. 280° schwarz, wl. oder unl. in W. u. den 
ublichen Solvenzien, 1. in sd. Pyridin, Anilin, Nitrobzl., 11. in Alkalien (gelb), ais zwei- 
bas. Saure titrierbar. Mit konz. H 2S 0 4 orangegelb, dann gelbe Lsg., daraus m it Eis 
zum gróBtcn Teil unverandert fallbar. Zusatz von CuS04-Lsg. zur sehr verd. alkal. 
Lsg. liefert blauliehgelbe Lsg. m it orangeroter Fluorescenz. In  verd. NH4OH m it 
Nitroprussidnatrium intensive Purpurfiirbung (SH-Gruppe). In  Methylathylketon m it 
H 2PtCl„ sofort rotbrauner Nd. (R k . Von B a l a b a n  u . K in g , C. 1 9 2 7 . I I . 1958). Mit 
HNO, keine Farbanderung (R k . von RHEINBOLDT, C. 1927- I- 1621). Sodaalkal. 
KMn04-Lsg. wird sofort, alkoh. Br- oder J-Lsg. sehr langsam entfarbt. Mit aromat. 
Polynitroverbb. gibt I  Farbrkk. Mit ath. Diazomethanlsg. reagiert I  nicht. — 1,4-Di- 
methyl-2,5-dithiopiperazin (Thiosarkosinanhydrid), C6H 10N 2S2. Durch 5-std. Erhitzen 
von Sarkosinanhydrid m it P 2S5 in Xylol. Nach Waschen m it PAe. hellgelbe Prismen 
aus Bzl., bei ca. 180° Dunkelfarbung, F. 218° zu braunschwarzer FI., zl. in h. W., kaum
I. in Sauren u. Alkalien. Wss. Lsg. gibt m it AgN03 weiBen Nd., der beim Erhitzen 
sofort schwarz wird. — Aus a-Aminoisobutyronitril u. H2S wurde nicht die nachst. 
Verb., sondem die von Ga t e w o o d  u . J o h n s o n  (C. 1 9 2 8 . I. 3070) beschriebeno Verb. 
C7H hiN 2S  erhalten, Krystalle aus Bzl., F. 156°. — 3,3,6,6-Telramelhyl-2,5-ditliiopiper- 
azin (Thio-rj.-arninoisobultersdureanliydrid), C8H 14N 2S2. Durch 10-std. Erhitzen von 
a-Aminoisobuttersaureanhydrid (Darst. vgl. D u b s k y  u . WENSINK, Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 4 9  [1916], 1134) m it P 2S5 in Xylol. Prod. nach Auskochen m it Bzl. mehrfach 
aus alkal. Lsg. m it Saure umfallen, wobei sich die Substanzmenge stark  vemiindert. 
Braunlichgelbes Pulver, bei ca. 160° sinternd, F. 188° zu schwarzer FI., meist unl.,
II. in wss. Alkalien (gelb). Liefert, m it AgN03-Lsg. erhitzt, schwarze M. (Scient. Papers
Inst. physical chem. Res. 11 . 119—29. 20/7. Tokyo.) LlNDENBAUM.

Heinrich Wieland und Otto Dragendorff, U ber Lobeliaalkaloide. I II . Bis Kon- 
stilułion der Lobeliaalkaloidc. (II. vgl. C. 1 9 2 5 . II . 1438.) Die friihere Annahme, daB 
im Lóbelanin beide O u. im Lobelin 1  O atherartig gobunden seien, hat sich ais unrichtig 
erwiesen. Zwar reagiert Lóbelanin nicht m it Semicarbazid u. gibt m it Phenylhydrazin 
nur ein Additionsprod. Aber erstens kónnen Lobelin u. Lobelanidin zu Lóbelanin 
reoxydiert werden, u. zweitens gelang schlieBlich die Darst. eines krystallisierten Di- 
oxinis aus Lóbelanin. Folglich ist letzteres ein Diketon u. Lobelin ein Ketonalkohol. 
Die friiheren Formeln sind zu verwerfen. — Die Einw. von CH3J  auf Lóbelanin verlauft 
kompliziert. Auch bei peinlichem W.-AusschluB findet man iiber die Hiilfte der Base 
ais Hydrojodid wieder. Daneben entsteht ein schwer isolierbares ąuart. Jodid. Die 
zugehórige Base ist so unbestandig, daB sie gleich nach ihrer Bldg. (CH3)3N abspaltet. 
Das gebiidete N-freie, stark ungesatt. Prod. konnte selbst nicht rein erhalten werden, 
wohl aber in Form seiner Hydrierungsprodd. In  A. wurden 2 H 2 aufgenommen unter 
Bldg. einer Verb. C21H 240 2, welehe ais 1,7-Dibenzoylheptan erkannt wurde. In  Eg.



1922 D . O e g a n is c h e  C h e m i e . 1929. II.

wurden 4 H 2 aufgenommen unter Bldg. de3 entsprechenden Ghjlcols, welehes sieli zum 
genannten Diketon oxydieren lieB. Letzteres konnte durcli weitere Oxydation zur 
co-Benzoyl-n-heptyleaure, C6H 5 -CO-[CH2]6 -C02H , abgebaut werden. Der Abbau des 
Lobelanins laBt sich in folgendes' Schema fassen:

Cn„H„-()..N — ■y  CH3• NH2 +  C6H5■ CO■ C H : CH• [CH2]3• C H : CH• CO• C6H5 —  
C0H5-CO-[CH2]7-CO-C6H 5.

Da bei den Spaltungen des Lobelanins (II. Mitt.) reichlich CH3 -NH2 auftritt 
u. die Base selbst tertiar ist, so muB die Gruppe N-CH3 die bei obigem Abbau lieraus- 
gel. C-Kette zu einem Heteroring binden. Dieser kann 5- bis 8 -gliedrig sein. Nun 
ist aber folgendes zu bedenken: Das opt.-akt. Lobelin liefert durch Hydrierung oder 
Dehydricrung inakt. Lobclanidin bzw. Lobelanin. Seine A k tm ta t riihrt folglich von 
der Asymmetrie der CH(OH)-Gruppe her, welche beim Obergang in  CO verschwindet. 
Bei der Hydrierung wird aus dem CO ein neues Asymmetriezentrum erzeugt, welehes 
das schon vorhandene kompensiert. Diese Verhaltnisse verlangen einen symm. Bau 
des Mol. (Mesokonfiguration der Asymmetriezentren). Sodann wurde friiher (II. Mitt.) 
bei verschiedenartigen Spaltungen des Lobelanins Acetophenon erhalten u. neuerdings 
sogar iiber 1 Mol. desselben bei der Dest. m it Zinkstaub bei 190—200°. Samtiiche 
Tatsachen zusammen fuhren fiir Lobelanin zur wahrscheinlichsten Formel I  eines 
tz.,a'-Diphenacyl-N-metliylpiperidins. Lobelin u. Lobclanidin erhalten Formel II u.
III. Diese Formeln liaben sich ais riclitig erwiesen. Das oben erwalinte Dioxim yon I 
wurde zum Dianilid IV umgelagert u. dieses, zur Lobdinsdure yerseift, ident. mit 
N-3Ielhylpiperidin-a,a.'-diessigsdure. SchlieBlich wurde auch (mit E. Dane) I zur 
Scopolinsdure (N-Methylpiperidin-a,a'-dicarbonsaure) oxjTdiert. — Die friiher (II. Mitt.) 
ausgefiihrten Spaltungen von I durch Alkali in Acetophenon (bzw. Plicnylmethyl- 
carbinol), Benzhydrol u. CH,-NH 2 u. durch Saure in Acetophenon, Fluoren u. CH3 -NH 2 
werden durch folgende Gleichungen wiedergegeben:

C22H 250 2N =  C6H5 -CO-CH3 +  C0H5 -CH(OH)-C6H 3 +  CH3 -NH2,
c 22h , : o 2ń  =  c 0h 5 - c o - c h 3 +  (C0h , ) 2 >  c h 2 +  c h 3- n h 2 +  h 2o .

Die Ursaclie fiir die loekere Haftung der Phenacylgruppe (auch in II) ist wohl im 
Charakter dieser Vcrbb. ais /?-Aminoketone zu suchen. Zuerst durfte I in Acetophenon 
u. Y zerfa llen . V muB nach d en  U n te rss . v o n  L i p p  iiber T etra liy d ro p jT id in e  leicht 
zu VI liydrolysicrt werden. VI zerfallt in CIL- NH 2 u. VII, welehes sich zu VIII kon- 
densiert. VIII isomerisiert sich durch innere Dehydrierung u. H j’drierung zu Bcnz- 
hydrol. Die Bldg. des Fluorens ist yorlaufig nicht zu erkliiren. — Auch der leichte 
Aufbruch des Ringes durch CH3J  wird durch die zum N /J-standigen Ketogruppen 
yeranlaBt. Das Jodm ethylat von I  ist so unbestandig, daB es sich sofort zum Hydro- 
jodid IX umlagert, welehes seine Saure an nicht umgesetztes I  abgibt. Das somit freie 
tert. Amin geht in sein Jodm ethylat uber, u. die aus diesem resultierende Ammonium- 
base zerfallt ais /?-Ketobase ungemein leicht in (CH3)3N, H 20  u. das doppelt ungesatt. 
Keton C21H 20O2 (vgl. oben das 1. Schema).

CHS— CH • CII2 • CO • C„H3 CH,—CH ■ CH2 • CO • C6H 5

I  CHj N -C H , I I  CH. N-CH3
CH,—CH. CH. • CO • C,;II5 CHS—CH • CH2 • CH(OII) • CaH5
CHa—CH • CH. • CI-I(OH) • CaH5 CHa—CH • CH2 • CO • NH • C0H6

I I I  CHj Ń-CH3 IV  CH2 Ń-CH3
CHj—CH • CH2 • CH(OH) • C0H5 Ó h 2- Ć h  • CH2 • CO • NH • C6H 5

C H =C H  CH2—CHO CH2—CHO
CH, Ń-CII 3 V ÓH2 NH-CH3 VI  CH, VI I
c h 2—ć h - c h 2 . c o - c 6h 5 CH,—CH ■ CII, • CO • CóI i5 CH=CH-CH,-CO-C0H.

CH2—CH CH2 - C H  : CH • CO • C J i 5

V I I I  CH, Ć.CO-C0H5 IX  Ói-I2 N(CH3)2,H J
Ć H = Ó H  CH2—CH • CH, • CO • C0Hr,

V e r  s u c h e. Oxydation von II u. III zu I  m it CrOs in Eg. bei 100° (V2 Stde.). 
Isoliert ais Lobelaninhydrochlorid, aus A., F. 196°. Freies i, F. 98—99°. Niłrat, F. 156 
bis 157°. — Additionsprod. GziHn O„N^. Aus I  u. Phenylhydrazin in wenig Eg. (100°,
1 Min.), mit Soda fallen, Nd. m it W. u. A. reinigen. Hellgelbe Prismen aus Essigester,
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F. 187° (Zers.)- — Lobelanin-N-oxyd. I mit 30%ig. H„0„ in Eg. 2 Tage stehen lassen, 
m it Soda alkalisieren, ausathern unter Zusatz von etwas A. Nadcln, F. 84—86°. -Mit 
iith. HC1 das Hydrochlorid, C22H 260 3NC1, Blattchen aus A., F. 169°. Das N-Oxyd 
wird dureh S 0 2 in A. zu I reduziert. —- Lobelanindioxim, C,2H 2?0 2N;1, Prismen aus 
A. +  wenig Pyridin, dann absol. A., F. 209° (Zers.). — Lobelinsauredianilid, C22H 270 2N3 

(IV). Voriges in eisk. Gemisch von SOCl2 u. Chlf. eintragen. Temp. auf 28° steigen 
lassen, Eis zugeben, wobei das Hydrochlorid von IV zum Tcil ais Harz ausfiillt. Dieses 
zusammen m it der Chlf.-Lsg. m it Soda schutteln, Chlf.-Lsg. m it Pottasche trocknen 
usw. Nadelchen aus CH3OH, F. 218—219°, unl. in NaOH. — Lobelinsdure, C10H 17O4N. 
Aus IV m it konz. HC1 im Rolir (2 Stdn. 100°, 1 Stde. 140°). vcrdampfcn, iiber KOH 
stehen lassen, Cl' m it Ag2C03, Ag' mit H„S entfernen, verdampfen. Spindelformigo 
Gebildo aus 75%ig. A., F. 225—228° (Zers.), 11. in W., sonst kaum 1. Chloroaural, 
(C10H 18O.,N)AuC14, gelbe Prismen, Zers. bei 215—217°. — Scopolinsaure, CsH i:lO,N. 
Lsg. von I  in 33%ig- I I 2S0 4 auf W.-Bad tropfenweise m it CrO:1-Lsg. versetzen, tlber- 
schuB mit SO„ reduzieren, Benzoesiiure ausathern (80%), m it Ba(OH )2 fallen, ver- 
dampfen. Aus "wenig W., F. 225—226° naeh Sintern. — Zum HoFM ANNschen Abbau I 
mit CH3J  behandeln, dieses abdest., in h. CH3OH losen, naeh Erkalten ausgefallenes 
Hydrojodid von I  abfiltrieren, naeh Zusatz von W. m it Ag20  schutteln, F iltra t aus
athern, A.-Lsg. m it W. waschen, m it 5-n. HC1 fraktioniert ausschutteln, bis die letzte 
Fraktion saucr reagiert. Aus den ersten Fraktionen wurden Nadeln der Zus. C23/7230 32V, 
HCl erhalten, aus A., F. 236° (Zers.); freie Bose, Nadeldrusen aus A., F. 104°, wahr- 
scheinlich C?H5 -CO-CH2-CH[N(CH3)2]-[CH2]3 -CH(OII)-CH2 -CO-C6H5. Aus den spa- 
teren Fraktionen krystallisierte das Hydrochlorid von I aus. Die neutrale A.-Lsg. 
hinterlieB braunen Sirup. Daraus durch Hydrieron in A. ( +  Pd) 1,7-Dibenzoylheptan, 
C21H 210 2, Wiirfol aus A., Nadeln aus PAe., F. 56—57°. Vergleichspraparat aus Azelayl- 
elilorid, Bzl. u. A1C13. — m-Benzoyl-n-heptylsaure, C14H ls0 3. Aus Dibenzoylheptan 
m it CrÓ3 in  Eg. (W.-Bad). Nadeln aus PAe.-A., F. 84—85°. AuBerdem wurden Benzoe- 
siiuro u. anscheincnd etwas Pimclinsaurc erhalten. —- l,9-Diphenyl-l,9-dioxy-n-nonan, 
C21H 2a0 2. Aus Dibenzoylheptan durch Hydrieren in Eg. ( +  Pd oder P t0 2). Kp. im 
Hochyakuum 210—220°, farbloser, zu campherartiger M. erstarrender Sirup. Wird 
durch Cr03 in Eg. bei unter 20° zu Dibenzoylheptan oxydiert. (L ie b ig s  Ann. 4 73 . 
83—101. 5/8.) " ' L in d e n b a u m .

Heinrich Wieland und Irmgard Drisliaus, U ber Lobeliaalkaloide. IV. Synłhesen 
der Lobeliaalkaloide. (III. vgl. vorst. Ref.) Das von SCHUSTER (Bor. Dtsch. chem. 
'Ges. 26  [1892]. 2398) beschriebene a ,a '-Distyrylpyridin  lieferte m it Na in sd. A. ein 
Gemisch von cis- u. lrans-a.,a.'-Di/pheiiatiiyl'pi,peridin (I), welches sieh trennen lieB. Eines 
der Isomeren muBte das Norlobelan vorstellen u. lieferte tatsaehlich m it CH3J  das 
in der II. Mitt. beschriebene Lobdanjodmethylal. Es ist, wie unten ausgefiihrt wird, 
die cis-Form, also die inakt. Mesobase. Das Isomere ist zweifellos die trans-Form 
u. muBte in opt. Antipoden spaltbar sein. — Durch Kondensation von Glutarsaureester 
m it Acetophenon u. NH,Na erhielten Vff. neben der Dikelonsaure II das Tetraketon III. 
Der Ester von U kann durch erneute Kondensation m it Acetophenon auch in III iiber- 
gefuhrt werden. HI lieferte m it NH3 nicht das gewunschte IV, sondern infolge Enoli- 
sierung das isomere V, welches ais Divinylaminderiv. sehr sehwaeh bas. ist. Die Red. von
V m it Na u. A. sehlug felil, gelang aber schlieBlich katalyt. u. fiihrte zu 2 stereoisomeren 
Basen VI, welelie a- u. fi - Nor lob elanidien genannt werden. Diese sind etwas basischer 
ais V, jedoch werden ihre Hydrochlorido schon durch W. zerlegt. Ihre Hydricrung 
zu VII gelang m it Al-Amalgam in feuchtem A. Die fi-Base lieferte eine krystallisierte 
Base, welche m it dem neuerdings in der Lobeliapflanze aufgefundenen Norlobelanidin 
ident. war, u. eine stereoisomere ólige Base, welche zu dem ebenfalls unter den natiir- 
lichen Alkaloiden aufgefundenen Nońobelanin oxydiert werden konnte (iiber diese 
Alkaloide vgl. naehst. Ref.). Die cc-Base VI lieferte kein krystallisiertes Norlobelanidin, 
sondern ein Gemisch von oligen Basen, aus welchem durch Oxydation wieder obiges 
Norlobelanin erhalten wurde. — FaBt man diese Ergebnisse mit den im vorst. u. naehst. 
Ref. wiedergegebenen zusammen, so sind von den naturlichen Lobeliaalkaloiden bisher 
folgende synthetisiert worden: l-Lobelin (wichtigstes), Norlobelanidin, Norlobelanin, 
Lobelanidin u. Lobelanin. — Stereochem. Verhaltnisse: Da beim tjbergang von V 
in VI 2 gleichartig asymm. C-Atome entstelien, so kann sieh von VI eine Raeemform 
u. eine Mesoform bilden. Da beim Cbergang von VI in VII 2  neue gleichartig asymm. 
C-Atome am Ring entstehen, so konnen sieh sowohl aus der Raeemform ais auch aus 
der Mesoform von VI je 3 Formen von VII bilden, u. zwar aus der Raeemform 2 Di-
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racemate u. ein Mesoraeemat (A), aus der Mesoform ein Mesoracemat (B) u. 2Dimeso- 
formen (Formeln vgl. Original). Nun ist im vorst. Ref. gezeigt worden, daB in den 
natiirlichen Lobeliaalkaloiden die beiden Asymmetriezentren in der Mesokonfiguration 
zueinander stelien. Folglioh kann aus der Racemform von VI nicht das natiirliche VII 
entstehen, u. die a-Bose VI muB daher die Racemform, die ji-Base die Mesoform dar- 
stellen. Das aus dem Gemisch der Hydrierungsprodd. der a-Base VI durch Osydation 
erhaltene natiirliche Norlobelanin kann nur aus dem Mesoracemat A entstanden 
sein. Das natiirliche ATI ist m it einer der beiden Dimesoformen ident. Die andere 
Dimesoform muB durch Oxydation zum Diketon, wobei die Asymmetriezentren in 
den Seitenketten versclrwinden, natiirliehes Norlobelanin liefern, was ja  auch der Fali 
ist. Es laBt sich voraussagen, daB die beiden Diracemate u. das Mesoracemat B kcinen 
Zugang in die natiirliche Alkaloidgruppe eróffnen.
c h 2- c h - c h 3 - c h » .c (Jh 5 c h , - c o , h  CII,—CO • CH,- CO • C6H6

CH, NH i  CII, 11 c h , i i i

CH,—CII • CH, • CH, • C6H 5 CH,—CO • CH, • CO • C„H6 Ć ll2—CO • CH2 • CO • C0II5

C H = C • CH2• CO • C„H5 CH2— C : C H • CO • C6H5

IY  CH2 NH V CH, NH
Ó H = Ć  • CH, • CO • C6H* C H .- C  : CH - CO • C0H 5

CH2— C : CH • CII(OH) • C6H5 C H ,— CII • CH , • CH(OH) • C6H 5

V I CH, NH V II CH, NH
ÓHj—Ó : CH • CH(OH) • C6HS CH,—CH • CH, • CH(OII) • C0H 6

V e r  s u c h e. cis- u. trans-a.,a'-Dipftenuthylpiperidin (I). Nach Lsg. des Na 
m it HCl neutralisieren, A. abblasen, ausathern, A.-Lsg. m it 0,1-n. HC1 ausziehen. 
Das bald auskrystallisierende Prod. liefert nach mehrfachem Umkrystallisieren Norlo- 
belanhydrochlorid (cis), C21H 2SNC1, Blattchen, F. 195°, kongoneutral, bestandig gegen 
KMn04. Daraus m it K J  das Hydrojodid, F. 187°. Mutterlaugensalz liefert aus 0,1-n., 
dann n. HCl, schlieBlich CH3OH-A. das trans-Hydrochlorid, Nadeln, F. 162—165°. 
Hydrojodid, C21H 28N J, Nadelbusehel aus CHsOH-A., F. 187—189°, wl. — Lobelan- 
jodmethylat, C23H32N J. Olige Base aus Norlobelanhydrochlorid reagiert schon in der 
Kalte m it CH3J. Salz m it A. u. NaOH reinigen. Blattchen aus CH3OH, F. 234°. — 
Isomeres Jodmethylat, C ^H ^N J. Aus der Base des trans-Hydroehlorids. Nadeln aus 
wenig CH3OH, F. 217—219°. — l,7-Dibenzoylheptadio7i-(2,6), C?jH 20O., (HI). Lsg. 
von 188 g Glutarsaureathylester u. 480 g Acetophenon in 1500 ccm A. unter Eiskiihlung 
m it 156 g NH2Na versetzen, 16 Stdn. unter Kiihlung stehen Ifissen, ca. 750 ccm Eis 
u. Eisw. zugeben, Nd. (Na-Salz von HI) absaugen, m it W. u. A. waschen, m it verd. 
HCl unter A. zerlegen. Prismen aus CH3OH, F. 72°, m it FeCl3 tiefrot. Sd. ALkalien, 
auch W., spalten Acetophenon ab. Ausbeute 25—30 g. — e-Benzoyl-S-oxocapron- 
saure, C13H 140 4 (H). F iltra t obigen Na-Salzes nach Abtrennung der A.-Sehicht u. 
Ausiithem m it konz. HCl fallen. Aus Bzl. oder CH3OH, F. 130°. Ausbeute 55—60 g. — 
Melhylesler, C1.,H160 4 . M itCH 2N2. Tafeln aus Gasolin, F. 43°, m it FeCl3 tiefrot. Liefert 
m it jo 4 Moll. Acetophenon u. NHsNa bei 48-std. Stehen weitore Mengen IH. — Neben- 
prodd. obiger Kondensation aus der ath. Lsg.: Nach Abdest. des Acetophenons ziihes
01 von K p . , 0 ca. 240°. Daraus in A. m it Pikrinsaure ein Pilcrat C1SH1SN  ( ?), C6H30 7N a, 
gelbe Nadeln aus A., F. 185°; m it Essigester u. verd. NaOH Base C1SH1SN  ( ?), aus A., 
F. 64,5°. Aus dem ath. F iltra t eine neutrale Verb. C27H20O ( ?), Krystalle aus A., 
F. 135°. — a ,a '-Diphenacylidenpiperidin, C21H I90 2N (V). In  die Schmelze von HI 
bei 100° lebhaften Strom von trockenem NH3 leiten, nach Erstarren m it A. verreiben. 
Tiefgelbe Prismen aus Chlf.-A., F. 237° imter Rótung, meist swl. Bildet m it HCl oder 
Pikrinsaure keine Salze. In  konz. H 2S 0 4 langsam 1. (gelb). Gibt in Clilf. ein Tetrabromid, 
C2iH 190 2NBr4, Krystalle aus A., F. 183°. —- a- u. ji-Norldbelanidien, C21H 230 2N (YL).
V in Pyridin 4 - P tO , bei 40—50° hydrieren, F iltra t im Vakuum yerdampfen, Prod. 
m it wenig A. reinigen. Aus A. +  wenig Chlf. fallt die wl. ji-Base aus, Prismen, F. 173°. 
E ntfarbt sofort KM n04. Die Eg.-Lsg. farbt sieh beim Erwarmen rot, nicht jedoch 
nach Zusatz von etwas konz. H 2S04. Aus der alkoh. Mutterlauge nach Einengen die 
a -Base, Rhomben aus A., F. 148°, leichter 1., sonst wie die /?-Base. — Aus den Mutter- 
laugen der a-Base wurde noch eine Dihydroverb. C21H210 2N  isoliert, Stabchen aus 
CH30H , F. 125°. Entsteht allein bei der Hydrierung Ton V in Pyridin +  Pd-CaC03. —



1929. II. D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1925

Norlobelanidin (VII). Suspension der /J-Base VI in feuehtem A. m it amalgamiertem 
Al-GrieC unter zeitweisem Zusatz eines Tropfens W. 30 Stdn. schiitteln, absaugen, 
Lsg. m it 0,1-n. HC1 ausziehen, m it Soda alkalisieren, Basen in A. aufnehmen, m it 
K 2C03 trocknen, m it ath. HC1 fallen. Getrocknetes Harz liefert aus absol. A. das 
Hydrochlorid C21H 280 2NC1, in Nadeln, F. 244°. Daraus m it Soda die Base, Krystalle 
aus PAe., F. 120°. — Ńorlobelanin, C21H 230 2N. Beim vorigen Vers. entsteht ais Haupt- 
prod. ein nicht krystallisiertes Hydrochlorid. Die daraus m it Soda abgeschiedene 
olige Base wurde m it Cr03 in Eg. erhitzt, Oxydationsprod. isoliert ais Hydrochlorid, 
aus absol. A., F. 195°. Freie Base, Prismen aus A., F. 120°. — Hydrierung der a-Base
VI wie oben. Erhaltenes Basengemisch krystallisierte nicht. Oxydation desselben wie 
vorst. (L i e b i Gs Ann. 4 7 3 . 102—18. 5/8.) '  L in d e n b a u m .

Heinrich Wieland, Walter Koschara und Elisabeth Dane, Uber Lobelia- 
ulkaloide. V. Uber einige Begleitbasen des Lobelins und iiber die gegenseitigen Beziehungen 
der Lobeliaalkaloide. (IV. vgl. vorst. Ref.) Bisher sind 10 Nebenalkaloide des Lobelins 
aus der Lobeliapflanze isoliert worden, welehe aber nur teilweise zu der vom a,a'-Di- 
phenacylpiperidin sich ableitenden Hauptgruppe gehoren. — Eine Nachprufung des 
in der I. Mitt. ais „Lobelidin" besehriebenen Aikaloids ergab auBer einem etwas 
hóheren F. auch eine andere Summenformel, namlich C22H 2;0 2N. Die Base konnte 
zu Lóbelanin oxydiert u. andererseits selbst durch partielle Oxydation des Lobelanidins 
erhalten werden. SchlieBlich lieB sie sich durch Weinsaure spalten, u. l-Lobelin konnte 
isoliert werden. Das „Lobclidin“ ist dam it ais d,l-Lobelin erkannt. — Die in der II. Mitt. 
ais „Isolobelanin“ beschriebene Base ist nicht tertiiir, da sie ein Benzoylderiv. liefert. 
Aufierdem konnte sie durch Oxydation des Norlobelanidins (vgl. unten; Formel VII 
im vorst. Ref.) erhalten u. zu diesem reduziert werden. In  ihr liegt folglich Ńorlobelanin, 
C21H 230 2N, vor. — Das neuerdings aus der Pflanze isolierte Norlobelanidin lieB sich 
zu Lobelanidin methylieren u. ist besonders wichtig, da es die Synthese der Gesamt- 
gruppe Yermittelt. — DaB sich in diesen Alkaloiden die gleichartigen Asymmetrie- 
zentren in der Mesokonfiguration zucinander befinden miissen, wurde schon friiher 
(III. u. IV. Mitt.) auscinandergesetzt. Lóbelanin, Lobelanidin u. ihre Norverbb. sind 
inakt. u. konnten nicht in opt. Antipoden gespalten werden. Auch der durch Oxydation 
des Lobelanins erhaltenen Scopolinsaure (III. Mitt.) kommt die Mesokonfiguration zu.

V e r s u c h e .  d,l-Lobelin, C22H 270 2N, Tafeln aus A., F. 110°. Hydrochlorid, 
F. 170° zu tiefroter Sclimelze. Nitral, Tafelchen aus W. oder Aceton, Zers. bei 159 
bis 160°. Oxydation der Base m it Cr03 in Eg. (W*-Bad) ergibt Lóbelanin, F. 96— 97°; 
Nilrat, F. 160°. — N-Benzoylnorlóbelanin, C2SH 270 3N. Mit C6H 5 • COC1 in Pyridin 
ohne Kiililung, A. zusetzen, F iltra t m it verd. HC1, dann NaOH ausschutteln. Niidelchen 
aus A., F. 125—126°. — Red. des Norlobelanins m it Na-Amalgam in verd. Essig- 
saure unter Kuhlung, stets sauer halten, nach Alkalisieren ausathern. Eingeengte 
A.-Lsg. liefert m it alkoh. HC1 Norlobelanidinhydrochlorid (Ygl. unten). — Norlobelanidin, 
C21H 270 2N. Wurde bei der Aufarbeitung der Nebenalkaloide im Gemisch seines Hydro- 
chlorids m it dem des Lobelanidins erhalten. Letzteres Salz wurde m it sd. absol. A. 
entfemt. Das zuriickbleibende Hydrochlorid bildet Niidelchen aus 80—90°/oig- A., 
Stabe aus W., F. 244°. Daraus m it Soda die freie Base, Drusen oder Nadeln aus 
A .,F . 120°. Nilrat, Prismen aus W., F. 179—180°. II  ydrojodid, Nadeln aus wss. Aceton, 
F. 211°. Die Base wird durch Cr03 in 50%ig. Essigsaure (W.-Bad) oxydiert zu Norlo- 
belanin, F. 117—118°; Hydrochlorid, F. 195°; Nitral, F. 193°. — Lobelanidin. Norbase 
m it p-Toluolsulfonsauremethylester 24 Stdn. auf sd. W.-Bad erhitzen, m it A. Yersetzen, 
Nd. m it NaOH u. A. zers., ath. Lsg. einengen. Tafeln aus A., F. 149°. Hydrochlorid,
F. 132—135°. Nilrat, F. 203°. Die Base wird in n. H 2S04 durch KM n04 in der Kalte 
zu d,l-Lóbelin oxydiert. — l-Lobelin. H. gesatt. wss. Lsg. von d,l-Lobelinhydrochlorid 
m it Lsg. Yon neutralem Na-d-Tartrat Yersetzen, óliges Salz m it 1-Lobelin-d-tartrat 
impfen, je tzt krystallin. Salz 5-mal aus W. umkrystallisieren, m it Soda zerlegen. 
Aus A., F. 130—131°, [a]o =  —38,6“ in A. Nilrat, Tafelchen, F. 170—172°. (LlEBIGs 
Ann. 4 7 3 . 118—26. 5/8. Miinehen, Bayr. Akad. d. Wiss.) L in d e n b a u m .

Cr. Scheuing und L. Winterhalder, Eine Synthese der Lobeliaalkaloide. (Vgl. 
Yorst. Reff.) Ais Ausgangsmaterial diente das nach S h a w  (C. 1 9 2 5 . I. 522) leicht 
zugangliche 2,6-Distyrylpyridintetrabromid, welches durch Entzug Y o n  4 H Br recht 
g latt in 2,6-Di-[P-phendthinyl\-pyridin, C5H 3N(C : C-C6H5)2, ubergeht. Lagert man 
an dieses mittels H 2S04 2 Moll. H 20  an, so entsteht ein Diketon. Diese Rk. wurde 
zuerst am einfacheren 2-[P-Phenathinyl]-'pyridin erprobt. Dasselbe liefert 2-Phenacyl- 
pyridin, welches auch durch Osyaation des bekannten Phenyl-a-picolylcarbinols er-
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haltlich u. zu diesem hydrierbar ist. Obiges Diketon ist demnach 2,6-Diphenacyl- 
pyridin, C5H 3N(CH2 -CO-C6H5)2, wie sich ja  auch aus scinen konstitutionell aufgeklarten 
Hydrierungsprodd. ergibt. Die Hydrierung des Diketons fiihrt zuerst zum 2,6-Di- 
[f}-oxy-(3-phenathyl]-pyridin, C5H3N[CH2- CH(OH)- C0H5]2, sodann unter Kernhydrierung 
zum Norlobelanidin, von dem aus die iibrigen Lobeliaalkaloide dieser Gruppe zuganglich 
sind. (vgl. vorst. Rcff.). — Einfaeher konnen die N-alkylierten Lobeliaalkaloide durch 
Hydrierung passender ąuartarer Pyridinsalze erhalten werden, z. B. des 2,6-Diphen- 
acylpyridin-p-toluólsulfoniethylats. Hier ist die Reihenfolge der H-Aufnahme eine 
andere, wcil in dem quart. Salz der aromat. Charakter des Pyridinringes herabgesetzt 
ist. Zuerst wird der Ring hydriert unter Bldg. von Lobełanin; dann folgen die 
CO-Gruppen unter Bldg. von Lobelanidin. Man kann sogar, indem man nacli Aufnahme 
von 4 H 2 unterbricht, direkt zum d,l-Lobelin gelangen, allerdings wenig glatt.

V e r s u e h e .  2,6-Di-[fi-plienatliinyl~\-pyridin, C2lH 13N. 2,6-Distyrylpyridintetra- 
bromid in Benzol suspendieren. m it iiberschiissiger 2-n. alkoh. KOH auf W.-Bad am 
absteigenden Kiihler bis zur Troekne dest., zwischendureh einmal KBr absaugen, 
Riickstand m it A. aufkochen, mit alkoh. HC1 neutralisieren, li. filtrieren. Derbe Prismen 
aus A., P. 137—138°. Wird in CH,OH +  Pd-BaSO, wrieder zu 2,6-Distyrylpyridin 
(F. 179°) hydriert. — 2,6-Diplienacylpyridin, C21H 170 2N. Voriges m it verd. H 2S04 
(1 :1  Vol.) 10 Min. kochen, W. zugeben, ausgcfallenes Sulfat (Nadeln, F. 197°, 11. in 
li. CH;,OH u. A., fast unl. in W.) in w. CH3OH suspendieren, m it NH,OH neutralisieren, 
m it W. verd. Gelbe Prismen aus Bzl. +  PAe., F. 92°. Hydroclilorid, Zers. bei 223", 
wl. in k. A. — 2,6-Di-[[t-oxy-f}-phenalhyl]-pyridin. Durch Hydrieren des vorigen 
in  CH3OH +  P t0 2 u. etwas BaSO, bei Raumtemp. Zahes, nicht krystallisierendes
Ol. Hydroclilorid, Tafeln, F. 219° (Zers.), wl. in  k. A. — Norlobelanidin. Voriges Hydro- 
clilorid in głeicher Weise weiter hydrieren, nacli Verdampfen des CH3OH Riickstand 
in absol. A. lósen, bis zur Trubung m it A. versetzen. Das Hydroclilorid fiillt in Nadeln,
F. 244°, aus. Freio Base, Prismen aus A., F. 120°. Wird durch Cr03 in Eg. zu Nor- 
lobelanin oxydiert. — d,l-Norlobelin, C21H 2j0 2N. Norlobelanin in CH3ÓH -f- P t0 2 
hydrieren, naeh Aufnahme von 1  H 2 abbrechen, Rohprod. m it alkoh. HC1 in das Hydro- 
chlorid tiberfuhren. Dieses liefert aus A. zuerst Norlobelanidinhydrochlorid, auf Zusatz 
von A. weitere Mengen desselben u. Norlobelaninhydrochlorid, auf weiteren Zusatz von A. 
u. PAc. Norlobelinhydrochlorid, aus absol. A. +  A., F. 201°. Freie Base, Prismen aus 
absol. A., F. 104°, ident. m it dem halbseitigen Oxydationsprod. des natiirlichen Nor- 
lobelanidins (K o s c h a r a ). Liefert bei weiterer Hydrierung glatt Norlobelanidin. — 
2,6-Di-[ft-phewitliinyl]-pyridin-p-loluolsulfometliylat. Aus der Base m it p-Toluol- 
sulfonsauremethylester in Bzl. (W.-Bad). Wiirfel, F. 168°, swl. in W., sil. in  CH30H ,
A. — 2,6-Diphenacylpyridin-p-toluolsidfomethylat. Yoriges m it starker H 2S04 (5: 2 Voll.) 
einige Min. auf ca. 125° erhitzen, m it W. verd. Nadelchen aus CH3ÓH, F. 224°. — 
Lobelanidin. Durch Hydrieren des yorigen in CH3OH +  P t0 2 u. BaSO,,, Rohprod. 
m it A. behandeln. SpieCe, F. 150°. Hydroclilorid, F. 136°. — Lobełanin. Ebenso, 
aber nacli Aufnahme von 3 H 2 (deutlicher Knick) abbrechen, isolieren ais Hydro- 
chlorid, F. 193°. Base, F. 99°. In  CH3OH +  P t0 2 leicht zu Lobelanidin hydrierbar. —
2-[ft-Phenćitliinyl]-pyridin. a-Stilbazoldibromid m it 3,65-n. alkoh. KOH dest., Riick- 
stand m it W. u. A. schiitteln. Ol. K p.j 148—150°. Wird in Eg. -j- P t0 2 zu a-Stilb- 
azolin hydriert. •— 2-Phenacylpyridin. 1. Aus yorigem m it sd. verd. H 2S 0 4 (1: 1 Vol.), 
nacli 15 Min. m it W. verd., animoniakal. maclien, ausathern. 2. Aus Phenyl-a-picolyl- 
earbinol m it Cr03 in Eg. (W.-Bad). K p.j 159°, gelbe Nadeln aus PAe., F. 59°. Oxim,
F. 120°. — Phenyl-a-picolylcarbinol. Durch Hydrieren des Yorigen in CH3OH +  P t0 2 

u. BaS04. F. 107—108°. — Phenyl-oL-pipecolylcarbinol, C13H 19ON. Ebenso in Eg. 
Kp„, 165°, Nadeln aus Bzl., F. 85°. (L ie b ig s  Ann. 473.126—36. 5/8. C. H. B o e h r in g e r  
Solin, Nieder-Ingelheim a. Rh.) LlNDENBAUM.

H. Kondo und Z. Narita, Uber Dauricin. II . XXVI. Mitt. iiber die Alkaloide 
von Sinomenium- und Cocculusarten von H. Kondo. (I. vgl. C. 1927- II. 264. — XXIV. 
u. XXV. Ygl. C. 1929- I I . 1012. 751.) Dauricin ist indifferent gegen Red.-Mittel. Jod- 
methylat, C20H 26O3N J +  ł /2 H 20, F. 130—140°, wasserfrei (bei 100°) F. 204°. — 
Mełhyldauricinjodinełhylat, Ć21H 2S0 3N J, hesagonale Prismen, F. 152° (Zers.), [a]o22 =  
—80,1°. Daraus durch HoFM ANNschen Abbau in 1. Phase a-Methyldauricimethyl- 
methin, Nadeln aus Bzl., F. 108°, opt.-inakt.; Jodmetliylat, C22H30Ó3N J 1/ 2 H„0, 
Zers. bei 206—207°. I n  2. Phase 3 N-freie Prodd.. davon eines amorph u. ganz unl. 
Die beiden anderen sind: Des-N-metliyldauricin A, C19H 20O3 =  ClcH u (OCH3)3, blattrige 
Krystalle, F. 8 6 °, 11. in A. Des-N-metliyldauricin B, 0 19H 22O4 =  C10H 12(OH)(OCH3)3,
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sandformige Krystalle, F. ca. 71°, wl. in A., lcichter in A.; Acetylderiv., C21H 210 5. 
amorph. — A u. B liefern, m it KMnO, in Aceton oxydiert, 2 Sauren von FF. 194 u. 
312°, erstere 11. in Aceton, daraus durch Chlf. in Prismen fallbar, letztere wl. in Aceton. 
Erstere ist m-Hemipinsaure u. geht oberhalb 200° in das Anhydrid, F. 175°, iiber. Letztere, 
sandformige Krystalle, ist eine Dicarbonsaure ron  der Zus. C15H 120 6 u. ident. mit 
der kiirzlich von Y ano  (XXV. Mitt.) durch Abbau des Tetrandrins erhaltenen 2-Met'n- 
oxydiphenylulher-4,4'-dicarbonsaure. Sie enthalt 1 OCH-,, zerfallt in der Kalischmelze 
zu Protocateehusaure u. p-Oxybenzoesaurc u. gibt m it CHJN, einen Dimethylester. 
C1TH 160 6, F. 92—96°. —- Auf Grund dieser Bcfunde wird dem Methyldauricin Formel I,

C I L O C I L O - f ^ ^ , ------ - CI I 30-
N -C H , CH30  CHsO

JcH f 11 ^ \ J c h 2 111 ^ ^ ' C R - O I I

CIIaO . ^ J  CH30 -l% J  CH30 - L J
dem Des-N-methyldauricin A Formel II u. dem Des-N-methyldauricin B Formel III 
zugesehrieben. Auffallend ist, daB bei der Oxydation von II u. HI nur m-Hemipin
saure u. keine Anissaure erhalten wird, wahrend Dcs-N-trimethylcoclaurin umgekehrt 
nur Anissaure u. keine m-Hemipinsaure liefert (vgl. X. M itt.; C. 1 9 2 7 . I. 2203). Die 
OCH3 in 7 u. 4' werden verseift u. die gebildeten OH zu einem Briieken-0 anhydrisiert. 
Analoge Bruckenbldg. wurdo beim Tetrandrinol fcstgestellt (vgl. X IX . M itt.; C. 19 2 8 .
I. 2407). Diese beiden OH des Dauricin- u. Tetrandrinolskelette3  mtissen in naher 
ster. Beziehung zueinander stehen. Die Absorptionsspektren des Dauricins u. Coc- 
laurins sind fast ident. (vgl. XXIV. Mitt.). Trimethylcoclaurin besitzt ebenfaUs die 
Konst.-Formcl I, aber sein Jodmethylat [F. 115° (Zers.), opt.-inakt.] ist rerschieden 
yon dem des Metliyldauricins. (Journ. pharmac. Soc. Japan 4 9 . 103—06. Juli.) Lb.

Kakuji Goto und Hideo Sudzuki, Sinomenin und Disinomenin. X. Uber die 
Synthese ton Sinomenoldimethyliithem und Sinomenolchinonen. (VIII. vgl. C. 1929 .
II. 431.) Vff. haben die yon KONDO u. Oc h ia i  (C. 1 9 2 9 . II. 430 u. friiher) ausgefiihrte 
Synthese des Sinomenoldimethyliithers wiedcrholt u. yollig ubereinstimmendo Resultate 
erhalten. Mit der Auffassung des Sinomenols ais 3,7-Dimethoxy-4,6-dioxyphenanthren 
steht im Einklang, daB dasselbe m it ainmoniakal. Ag-Lsg. in Aceton dieselbe Farbrk. 
gibt wie 3-Methoxy-4,6-dioxyphenanthren (VIII. Mitt.). — Vom Sinomenol u. einigen 
seiner D eriw . wurden die entsprechenden Chinone dargestellt u. ais Phenazine charak-

terisiert. — Dem Sinomenin erteilt G o to  neb en st. 
Konst.-Formel. Diese unterscheidet sich von der K o n d o - 
OCHIAlschen insofern, ais die Doppelbindung zwischen 
C7 u. C8 angenommen u. fiir den AnsehluB der N-Seiten- 
kette endg iiltig  C13 gewiililt wird. F olgende Griinde 
werden dafiir angefiihrt (expcrimentelle Belege in spaterer 
M itt.): Sinomenin ist nicht ein opt. Antipode eines 
hypothet. 7-Metlioxythebainons, denn es unterscheidet 

Ap , j  sich vom T h eb a in o n  dadurch, daB seine alkal. Lsgg.
* gelb sind (Doppelbindung m it CO konjugiert), daB es mit

konz. HC1 keine Halochromie gibt, daB es durch Acetanhydrid yiel leichter zers. wird 
u. hierbci sowie mit sd. 6 6 %ig- Lauge ais bas. Spaltprod. nur Methylathylamin liefert. 
Fiir das Vorliegen eines a,/?-ungesatt. Ketons spricht, daB Sinomenin durch Z n schon 
in k. HC1 zu Dihydrosinomenin u. durch Na-Amalgam zu einem dimolekularen Prod. 
reduziert wird, wobei jedes Mol. ein 0CH3 yerliert. Auch m it li. 2-n. HC1 entsteht 
ein solches dimolekulares Prod.; die durch die Entmethylierung neugebildete CO- 
Gruppe scheint die Kondensation zu vermitteln. Fiir die Bindung der N-Kette in 
CI3 spricht, daB dieses C-Atom tertiiir ist, was die leichte Abspaltung der K ette er- 
klart. Infolge der beiden H  am C5 diirfte das benachbarte CO leicht enolisiert werden. 
Sinomenin scheint ein Piperonylidenderiv. zu bilden.

V e r  s u c h e. Fiir die 3,4,ó,G-Tetramethoxyphenanthren-9-carbonsaure wird F. 240° 
angegeben. — Diacetylsinovienolchinon, C20H ,6O8. Aus Diacetylsinomenol m it CrO;; 
in Eg. Orangerote Nadeln aus Essigester, F. 217—219°. Phcnazin, C2CH„IJ0 CN’2, gelbe 
Nadeln, F. 256°. — Dibenzoylsinomenolchraon, C30H 2l)Os. Ebenso aus Dibenzoyl- 
sinomenol. Zinnoberrote Prismen, F. 211°. Phenazin, C=0H 2)O0N2, gelbe Nadeln,



1928 D . O r s a n is c h e  C h e m i e . 1929. II.

F. 254°. — Sinomenolchinon, Ci6H 12Oc. Aus den beiden vorigen m it alkoh. NaOH 
inH -at. Braune Nadeln aus Essigester, F. 259—263°. Phenazin, CooHjgO.jN,, F. 272°.— 
Dimethylather, C18H 160 6. Mit (CH3)2S04 u. NaOH. Rote Nadelrosetten aus Essig
ester, F. 266°. Phenazin, CMH 20O4N2, gelbe Nadeln, F. 184°. — Diathylather, C20H 20O6. 
Mit (C2H 5)2S04 u . NaOH. Orangerote Nadeln, F. 174°. Phenazin, C26H 210 4N2, gelbe 
Nadeln, F. 188°. (Buli. chem. Soc. Japan 4. 163— 69. Juli. Tokyo, K it a s a t o - 
Inst.) L in d e n b a u m .

J. B. Conant und J. F. Hyde, Die Beziehung von Chlorophyll zu den Porphyrinen. 
Dio Mg-freicn Chlorophyllderiw., das Phaophorbid a u. b, Phytochlorin e u. Phyto- 
rhodin g unterscheiden sich von den typ. Porphyrinen (aus Chlorophyll u. Blut) in 
folgendem: 1. In  vcrd. alkal. Lsg. werden sic durch Na-Hydrosulfit wie auch durch 
H 2 in Ggw. von Pd-Asbest reduziert, wobei ca. 2 Moll. H„ absorbiert werden, welche 
Reagenzien Porphyrine nicht angreifen. 2. K atalyt. Hydrierung in Eg. liefert farblose 
Lsgg. unter Absorption von 3—4 Moll. H 2, an der Luft tr i t t  Wiederoxydation ein, 
aber das gebildete Prod. ist vom Ausgangsmaterial verscliieden. U nter entsprcchcnden 
Bedingungen licfem Porphyrine bei der Reosydation wieder ein Porphyrin (vgl. 
K u h n  u. S e y f f e r t , C. 1929. I. 1008). Die aus Phaophorbid a u. b u. Phytochlorin e 
erhaltenen Substanzen scheincn Porphyrine zu sein, das Spektrum der Verb. aus 
Phytorhodin g ahnclt mehr dcm eines Gallenfarbstoffs. — Beim Erhitzen obiger vier 
Verbb. in Diplienyllsg. auf 150—250° verlieren sie C02 u. W. Die Bldg. von C02
— mindestens aus dcm nicht sauren Mełhylesler des Phdophorbids a — kann nicht 
von einer freien C 02-Gruppe herruhren, Yff. fuhren es auf Ggw. bzw. Spaltung einer 
Lactonbindung zuriick. Der Trimethylesler des Pliytochlorins e verliert keino C02, 
so daB also Estergruppen nicht in Mitleidenschaft gezogen sind. (Science 70. 149. 
9/8. Harvard Univ.) B e i i r l e .

Henry Francis Holden und Mavis Freeman, tlber Hamoehromogen und einige 
verwandle Verbindungen. (Vgl. C. 1929. I. 660.) Ham atin gibt bei der Red. in alkal. 
Lsg. nur bei Ggw. von N-haltigen Substanzen Hamoehromogen, das durch ein Zwei- 
bandenspektrum (a =  5578 A) charakterisiert ist. Diese Hamocln-omogene dissoziieren 
beim Verdunnen der Lsg. oder bei Abnahme der Hydroxylionenkonz. Vff. yerfolgen 
spektrophotometr. dic relative Dissoziation der Hamochromogene durch T itration 
verschiedcncr einfacher N-Basen m it reduziertem Hamin bei Ggw. von 0,5% Gelatine 
ais Schutzkolloid. Dissoziationskuryen wurden gemessen von Verbb. m it Pyridin, 
a-Picolin, Piperidin, Methylamin, 4-Methylimidazol u. Cyankalium. Am meisten fallt 
die relativ geringe Dissoziation des Cyanhamochromogens u. die hohe des Methylimid- 
azolprod. auf. Aus dieser muB man im Zusammenhang m it der geringen Dissoziation 
des denaturierten Globinhamochromogens schlieBen, daB die Dissoziationsfahigkeit 
des Methyhmidazolprod. durch raumliche Anordnung im Molekuł grundlegend ver- 
iindert wird, wenn wirklich der Methylimidazolring im EiweiB dic Bindung veranlaBt. 
In  gleicher Weise w irden Verbb. m it EiweiBstoffen verschiedener Herkunft unter
sucht, die in l% ig. Lsg. m it 0,01-n. Salzsiiurelsg. 20 Min. in  kochendem Wasserbad 
denaturiert waren. Die Mengen, die sich m it einem Gewiehtsteil reduziertem Ham atin 
verbinden, schwanken zwischen 3,9 u. 29 Gewichtsteilen. Natives EiweiB bildet kein 
Hamoehromogen; doch entstanden dabei immer geniigende Mengen denaturiertes 
EiweiB, auch wenn in  0,1-n. Soda u. Natrium ferrotartratlsg. ais Red.-Mittel gearbeitet 
wurde. Formaldehyd zerstórt Hamochromogene, wenn es primare oder sekundare 
Aminogruppen angreifen kann, also nicht Pyridinhamochromogen. Salpetrige Saure 
beraubt EiweiB cbenfalls der hamochromogenbildenden Gruppen, bei Casein bis auf 
25%, denaturiertem Rinderglobin auf 40%. Verschiedene Paraham atine wurden er
halten. (Austral. Journ. exp. Biol. med. Science 6. 79—89.16/6. Melbourne.) Z im m e r m .

E. Biochemie.
Richard Willstatter, Lebensuorgange und technische Methoden. Vortrag iiber 

die katalyt. Vorgange in den Lebewesen (Enzym- u. Hormonchemie) u. ibre Beziehungen 
zu den anorgan. Katalysatoren der techn. Kontaktchemie. (Osterr. Chemikcr-Ztg. 32. 
107—12. 1/7. Munchen.) P o e t s c h .

Frank M. Schertz, Die Anwendung der Messungen der Lichtdurchdringung fiir 
die Biochemie. Vortrag uber den EinfluB, den die Beobachtung der Absorptionsspektra 
auf unsere Kenntnisse des Chlorophylls gewonnen hat. Die Arbeiten von St o k e s
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u. WlLLSTATTER werden erórtert, sowie andere daran anschlieBende Probleme. (Science 
69. 631—36. 21/6.) J u n g .

E ,. E n ry m ch em le .
E. Maurin, Charles Gerber. 1865—192S. In  Toulouse starb Ch a r l e s  G e r b e r , 

der sieh ais Botaniker, Biologe u. Historiker einen grofien Namen gemacht hat. Ein 
groBes Verdienst erwarb er sieh durch seine Arbeiten uber Fermente, speziell Diastasen. 
(Buli. Sciences pharmacol. 36. 414—19. Juli.) P a a l .

C. A. Mills und S. M. Ling, Ist Thrombin ein Enzym"! Zu frischem Citratplasma 
(Hund) wurde (NH4)2S 0 4 bis zu 1/7 Sattigung zugefiigt. Das ausgefallene Fibrinogen 
wurde abfiltriert, mehrmals lnit 20% NaCl-Lsg. gewasclien, wieder in 0,'5-Na-Citratlsg. 
gel., u. mit MgS04 gefallt. Der ausgewaschene Nd. wurde wieder in 0,5-Na-Citratlsg. 
aufgenommen. Zu dem fibrinogenfreien Plasma wurde je tzt (NH4)2S 0 4 bis zur Halb- 
sattigung gegeben u. der ausgefallene Nd. auf der Nutsche abgepreBt. Der Nd. wurde 
jetzt in eine 30%ige MgSO.,-Lsg. eingeriihrt u. filtriert. Das F iltra t wurde mit MgS04 

gesiitt. Der entstandene Nd. wurde abermals abgepreBt. E r zeigte bei Behandljmg 
m it Ca-Salzen starkę Thrombinrk., welche sieli in 5 Woclien nur wenig anderte. 1  Teił 
der stabilen Tbrombinlsg. vermochte 1000 Teile Fibrinogen in Fibrin zu verwandeln, 
wenn das Fibrin allmahlich aus der Lsg. entfernt wurde. Die Klumpchen zeigten 
die Erscheinung der Wiederauflsg., die bei Zimmertemp. in 2—4 Tagen vor sieh ging. 
Bakterienwrkg. ist ausgeschlossen, da samtliche Lsgg. durch Berkefeldfilter filtriert 
wurden. Das wieder in Lsg. gegangene Fibrinogen zeigt gegeniibcr dem Original- 
fibrinogen ein Koagulationsmaximum von 75 anstatt von 55°. Vff. schlieBen, daB 
die Thrombinrk. in 2 Phasen yerlauft. Zuerst findet Vereinigung mit dem Fibrinogen 
sta tt, die zur Ausfiillung fiilirt. Dann folgt Wiederlsg. u. Umwandlung des Fibrinogens 
in ein Protein von yerandertem Charakter, das nunmehr gegenuber erneuter Thrombin- 
wrlcg. widerstandsfahig ist. (Proceed. Soe. exp. Biol. Med. 25. 849—50. 1928. 
Sep.) W e id e n h a g e n .

E 2. Pflanzenchem le.
Aage Christian Thaysen, William Edgar Bakes und Brian Michael Green, 

Die Natur der Kohlehydrate aus der Jerusulem-Artischocke. Vff. machen wahrscheinlich, 
daB die im Herbst gesammelten Knollen u. die unreifen Kerne der Jerusalem-Arti- 
schocke (Helianthus tuberosus) ein unl., durch Fermente nicht spaltbares Polysaccliarid 
enthalten, jedenfalls Inulin. Zum Friihjahr yerschwindet es fast vollig unter Bldg. 
steigender Mengen des 1. Kohlehydrats, das auch in den Herbstfruchten schon vorhanden 
ist, zum Teil Sucrose. Zugleieh steigt das Yermógen der vorhandenen Prodd., naeh 
reehts zu drehen. Inulin is t durch Hefe nicht spaltbar, wird es aber schon durch geringe 
Autolyse. (Biochemical Journ. 23. 444—55. 1929. Holton Heath, Dorset.) Z im m e r m .

B. L. Vanzetti, Uber den Hauptbestandteil des Olivenharzes: Olivil -und seine 
Derivate. (Gazz. chim. Ital. 59. 373—78. Jun i. — C. 1929. II. 1308.) F i e d l e r .

James Fitton Couch, E in Beitrag zum Studium des Lokoismus. Aus Oxytropis 
lambertii wurde das Lokoismus erzeugende Prinzip isoliert. Es ist eine nicht-bas., 
OH-reiche organ. Substanz m it der Zus. C =  47,31%, H  =  7,21%, N =  5,69°/0. Es 
ist weder ein Alkaloid, noch Glucosid; es ist keine Saure, kein Ester oder Ather. Die 
tox. Substanz ist sehr leieht 1. in H 20  u. hygroskop., -weniger 1. in A., sekr wenig 1. in 
Aceton, unl. in A. u. CHC13. Nacli der Aufspaltung durch Erhitzen gibt sie positive 
Pyrrolrk. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 55—83. Mai. Washington, Bureau 
of Animal Industry, Departm. of Agricult.) W a d e h n .

S. Kuwata, Studien uber die gegen Diabetes verwendeten Volksdrogen. I I . tlber 
die Bestandteile der Bindę der Aralia chinensis L. var. grabrescens. I . K.ONDO (Journ. 
pharmae. Soe. Japan 1914. 1366) hat in genannter Drogę, welche in Japan ais Anti- 
diabeticum yerwendet wird, Protocatechusaure, ein Glykosid, eine schleimige Substanz 
u. Cholin festgestellt u. die anorgan. Bestandteile qualitativ bestimmt. Vf. konnte 
mit W., A. oder A. Protocatechusaure isolieren. Das Glykosid ist saponinartig, wird 
durch Bleiessig gefallt, schaumt stark, besitzt kaum liamolyt. Wrkg. u. enthalt reichlich 
Asche. Mit sd. 5°/oig- H 2S04 liefert es ein neutral reagierendes Aglykon 
2 H 20 , F. 302—303°, [x ] D17 =  +60° in Chlf.; H 2SO,-Lsg. gelblieh; LiEBERMANNsche 
Rk. violett; Laetonring anscheinend nicht yorhanden. Im  Zuckeranteil wurde d-Glykose 
nachgewiesen; ferner scheint Glykuronsaure anwesend zu sein. Die naeh Entfernung 
der schleimigen Substanz erhaltene bas. Substanz ist Cholin; Hydrochlorid, sehr hygro
skop. Nadeln oder Siiulen, F. 247°; Chloromercurat, Krystalle, F. 252°; Pikrat, gelbe
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Nadeln, Zers. bei 231—232°; Cliloroaurat, gelbe Blatter, F. 265°; Chloroplalinat, pome- 
ranzengelbe Nadeln oder Saulen, F. 234°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 99—100. 
Juli.) LlNDENBAUM.

S. Kuwata und M. Harima, Sludien iiber die gegen Diabełes verivendeten Volks- 
drogen. I II . Uber die Bestandteile der Ii iwie der Aralia cliinen-sis L . var. grabresccns.
I I . Wirkung der Prolocatcchusdure. (II. u. I. vgl. vorst. Ref.) Injiziert man 10—20 mg 
protocalechuśaures Na  pro kg Kanincken subcutan, so nimm t der Blutzuckergeh. in
7 Stdn. im allgemeinen sehr selwach zu, ist jedoch bei n. Tieren etwas yermehrt. Bei 
durch Adrenalin in Hypcrglykśimie, durch Glykose in alimentiire u. durch NH.,C1 in 
sogen. nervósc Hyperglykamie versetzten Tieren iibt das Salz keine hemmende, sondern 
eher eine fordernde Wrkg. aus. Injiziert man 40 mg pro kg n. Tier, so laBt sich inner- 
lialb 5 Stdn. kein Zucker im H arn feststellen. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 100. 
Juli.) LlNDENBAUM.

T. Kariyone und G. Matsushima, Uber dic Bestandteile der Sicertia japonica,
Makino. (Nachtrag.) (Vgl. C. 1927- I. 2660.) Das Glykosid Swertiamarin konnte 
jetzt in groBerer Menge krystallisiert erhalten werden, u. zwar durch Lósen des amorphen 
Prod. in A.-Chlf. (1: 1), Zusetzen von wenig A. u. halbjahriges Stehenlassen. Stabchen,
F. 113— 114°, dereń Analyse wieder auf C16H 22OI0 stimmte. (Journ. pharmae. Soc. 
Japan 49- 107. Juli.) ’ L in d e n b a u m .

T. Yamashita und F. Sato, Uber einen chemischen Bestandteil der in  Japan 
waclisenden Selaginellaceae. Aus 21 Abarten genannter Pflanzcnfamilie wurde wie folgt 
Trehalose erhalten: Fein gepulvertes Materiał m it h. verd. A. extrahiert, Losungsm. 
abdest., Riickstand zur Entfernung von Chlorophyll, Fett, Harz usw. m it A. aus- 
geschiittelt, dann der Krystallisation iiberlassen, Krystalle aus verd. A. umkrystallisiert. 
Die erhaltenc Trehalose, C12H 22Ou  -f 2 H ,0 , zeigte F. 96— 99°, wasserfrei 203—205°, 
[a]D22 =  +196°. Octaacelat, C2SH3s0 19, F. 97°. Octanitrat, F. 120°. (Journ. pharmac.
Soc. Japan 49. 106—07. Juli. Manchuria Medical Coli.) L in d e n b a u m .

S. Aoyama, Uber das Saponin des Panax repens, M axim. I II . Uber die Zu- 
sammen-setzung des Panaxsaponins und des Panaxprosapogenins. (II. vgl. C. 1927-
II. 1035.) Darst. des Saponins durch Extrahieren m it CH3OH, Behandeln des Prod. 
in wss. Lsg. m it saurem weiBen Ton, Fallen des F iltrats m it HCl. Rohausbeute 5°/0. 
Fraktionierte Fallung aus CH3OH m it A. lieferte zuerst amorphes Saponin, zuletzt 
krystallisicrtes Prosapogenin. Beide wurden durch Elektrodialyse von Asche befreit. 
Saponin U., Prosapogenin unl. in W. Beide Wirken bei 37° in 2 Stdn. hamolyt., 
1: 200 000, Prosapogenin etwas langsamer. — Panaxprosapogenin, C42H 0i;O10, farb- 
u. geruchloses Krystallpulver aus 80%ig. CH3OH, Zers. bei 220—221°, [a]ou  =  
+  18,49° in CH3OH', 1. in CH3OH, A., Eg., unl. in A., Aceton. LiEBERMANNschc Rk. 
positiv. Aus methylalkoh. Lsg. fiillt Pb-Acetat das Pb-Salz, CJ0HciO(;(CO2)nPb, welches 
m it H 2S das Ausgangsprod. zuriickliefert. Durch Hydrolyse entsteht Panaxsapogenin, 
C30H 58O.„ F. 304— 305°. Ais Zuckerkomponentc wurde Glykuronsaure festgestellt 
(p-Bromplienylosazon des Ba-Salzes, F. 210°) u. quantitativ  bestimmt. Die Hydrolyse 
ist wie folgt zu formulieren: C42H 8GO10 -J- H 20  =  C3GH580 4 +  CcH 10O7. — Panax- 
saponin, C101H 16„O34 +  5 H„0, Zers. bei 195°, [ajo8,3 =  —-3,6° in CH3OH, 11. in W., 
CHjOH, A., unl. inA.,  Aceton. LaBt sich auch bei 150° nicht entwassern. LlEBERMANN- 
sche Rk. positiv. Wird durch sd. A. zers. Aus methylalkoh. Lsg. fallt Pb-Acetat das 
Pb-Salz, C101i I 156O3 |Pb2, welches m it H2S das Ausgangsprod. zuruckliefert. Saure 
Hydrolyse liefert bei 40—50° nur Prosapogenin, bei 100° auch Sapogenin. Ais Zucker- 
komponenten wurden d-Glykose u. l-Arabinose festgestellt, u. zwar nach quantitativen 
Bestst. 1 Mol. ersterer u. 0,5 Mol. letzterer auf 1 Mol. Prosapogenin. Die Hydrolyse 
ist also wie folgt zu formulieren: C101H 160O34 +  3 H20  =  2 C42H 6(5Oi0 +  2 C6H 120 6 +  
C5Hi0O5. (Journ. pharmae. Soc. Japan 49. 100—03. Juli. Tokyo, Hygien. Inst. im 
Minist. des Inneren.) LlNDENBAUM.

Arthur Scheunert, Beitrag zum Vitamingehalt der Wiesen- und Weidegrdser. 
Nach dem Geh. an Vitamin A wurde folgende Reihenfolge beobachtet: Wiesenrispe, 
Lieschgi'as, Fioringras, Knaulgras, Wiesenschwingel, Rotschwingel, Glatthafer, Rohr- 
glanzgras, deutsches Weidelgras. Die Unterschiede waren aber nicht sehr erheblich. 
Von Vitamin B hatten Wiesenrispel u. Wiesenschwingel don geringeren Geh.; doch 
waren die Unterschiede gering. Bei Vitamin A erschienen Graser von Weideparzellen 
denen von Maliparzellen etwas unterlegen, bei Vitamin B kein Unterschied. Be- 
treffend Vitamin A geniigten 0,5 g, um zum Teil bestes Wachstum der R atten zu be- 
dingen, betreffend Yitamin B erst 4 g fiir mittleres Wachstum. Nach weiteren Verss.
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wechselt auch der Vitamingeh. derselben Grasart von Fali zu Fali. (Biochem. Ztschr. 
207. 447—57. 13/4. Lcipzig, Tierphysiol. Inst.) G r o s z f e l d .

Maurice Deschiens, Mecresalgen und Kolloide {Algin, enlmineralisierte Algen, 
Zostere oder Varech). (Vgl. C. 1926. II. 501.) Vf. gibt eine zusammenfassende Darst. 
der Prodd. der Meeresalgen, ihrer chem. Eigg., Gewinnung, sowie ihrer pharmazeut. 
u. techn. Verwendung. Algin auch Mucus, Laminarsaure, Tangsaure oder Norgin 
genannt, ist eine schleimige Substanz, die in groBen Mengen in den Algen der Laminaria- 
familie vorkommt. Zostere sind Phanerogamcn (Cotentin, Bretagne), die in getrocknetem 
Zustand ahnlich wie Stroh yerwendet werden u. auch zur Papier- u. Cellulosefabrikation 
dienen. Statist. Zahlenmaterial iiber die franzos. Algenproduktion besehlieBt die Arbeit. 
(Rev. gen. Colloidcs 7. 206—19. Mai.) W r e s g h n e r .

E s. Pflanzenph^siologie. Bakteriologie.
M. Górski, Uber die physiologische Reaktion der Salze. Nach Vf. ist die Ionen- 

aufnahme durch die Pflanze von der Rk. des Mediums abhangig. Und zwar nim m t 
m it der Abnahme der ph die Gcschwindigkeit der Kationenaufnahme auch ab, die 
Geschwindigkeit der Anionenaufnahme dagegen nim m t zu. (Roczniki Nauk Rol
niczych I  Leśnych 22. 27—31. Warschau, Landwirtseh. Hochsch.) GoiNKIS.

A. Maksimów, Studien iiber die physiologische Reaktion von Ammoniumsalzen 
und Nitraten. Auf Grund seiner Verss. kommt Vf. zu folgenden Schliissen: 
Die in  Salzlsgg. hineingebrachten Pflanzen verandern die Rk. der Lsgg. nur bis zu 
einem gewissen Grenzwert, der fiir verschiedene Pflanzen verschieden ist. Daraus 
folgt nach Vf., daB die physiolog. Rk. des Salzcs von der Art der Pflanze abhangt. 
Der Yerlauf der pn-Anderung is t ziemlich sprunghaft. Die Endrk. hangt fiir Salz- 
konzz. von 0,001—0,02-n. nicht von der Konz. ab. Die Rk.-Anderung is t iramer durch 
eine nichtiiquivalente Aufnahme der Salzionen begleitet. Dies betrifft ebenso physiolog. 
saure wie auch physiolog. alkal. Salze. Nach dem Eintreten einer konstanten Rk. 
in der Lsg. wird die Aufnahme des Anions u. Kations, abgesehen von gewissen Stórungen, 
ungefahr gleich groB. Dio physiolog. Rk. von NH.,N03 is t keine stiindige. Die physiolog. 
Rk. eines Salzes ist von der Rk. des Mediums abhangig. E in u. dasselbe Salz kann 
bei verschiedenen pn physiolog. sauer, physiolog. alkal. oder physiolog. neutral sein. 
Nach dem Eintreten der konstanten Endrk. wird das Salz pli3'siolog. neutral. (Rocz
niki Nauk Rolniczych I  Leśnych 22. 33— 83. Warschau, Landwirtseh. Hochsch., Inst. 
f. Bodenbearbeitung u. Bodendiingung.) GoiNKIS.

William G. Friedemann, Eine Methóde z um Vergleich des Wertes von Ammoniak- 
und Nitratstickstoff. Pflanzen werden in Nahrlsgg. gezogen, die sich in der Form des 
dargebotenen N unterscheiden. Dio Lsgg. werden auf eine bestimmte pji eingestellt, 
durch Riihren, Liiften u. stiindige Erneuerung in der Zus. konstant gehalten. Die 
Hochstausbeute an Trockensubstanz, die m it NH,,-N-Lsgg. bei variierter Ph erhalten 
wird, wird m it der in N 0 3-N-Lsgg. ebenfalls bei yariierter pn erhaltenen Hochstaus
beute vergliehen. (Science 70. 43—44. 12/7.) H e im a n n .

J. G. Wood, Die Beziehung zwischen Wassergehalt und Assimilationsmenge. Vf. 
miBt den Gaswechsel von Blattern in einer H-C02-Atmosphare. Durch Palladium- 
schwarz wird der durch die Assimilation freiwerdende Sauerstoff m it dom Wasserstoff 
vereinigt. Die Volumverminderung ist gleich dreimal der Menge des verbrauchten 
C02. Verwandt wurden BliLtter vom Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus). Bei Blattern, 
die unter gleichen Bedingungen entnommen waren, war die Assimilationsmenge kon
stant, u. zwar unabhangig vom W.-Geh. Die Assimilation wird erst bei groBen Schwan- 
kungen vom W.-Geh. beeinfluBt. Wenn man oin B latt durch Evakuieren unter W. u. 
Wiederherstellung des gewóhnliclien Druckes m it W. injiziert, so betragt die Assimi
lation in zwei Fiillen ca. 1/s bzw. J/3 des n. Wertes, solangc die Intercellularen m it W. 
gefullt sind, jedenfalls also infolge der geringen Diffusion der Kohlensaure in Lsg.; 
dann steigt sie plotzlich an, wenn der W.-Geh. des frischen Blattes erreicht ist, bleibt 
iiber 10% W.-Abnahme konstant, um beim Welken erneut plótzlicli zu einem Grenz
wert abzusinken. (Austral. Journ. exp. Biol. med. Science 6 . 127—31. 16/6. Ade- 
laide.) ZlMMERMANN.

Adelia Mc Crea, Die Wirkung des Sonnenlichtes auf Digitalis purpurea-Pflanzen 
unter ultravioleiłdurchldssigem Glas. Pflanzen von Digitalis purpurea, dic unter ultra- 
yiolettdurchlassigem Glas gekeimt waren, erwiesen sich pharmakolog. 20— 40% wirk- 
sarner ais Kontrollpflanzen unter gewóhnlichem Glas. (Science 69. 628—29.
14/6.) ZlMMERMANN.
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Nandor Kerbłer, Uber die baktericide Wirkung des „Rohchloramins“ und „Streu-
c,hloramins“. Vergleichsverss. iiber die baktericide Wrkg. von Boh- u. Streu-Chloramin 
( „ H f,YDEN“ ) gegeniiber Sublimat, bestatigen die bisherigen Angaben in  der Literatur, 
daB die Chloraminpraparate dem Sublimat gleichwertig sind. Die Chloraminę wirken 
nicht ais Protoplasmagifte, sondern sind infolge der Entw. von Cl u. O in sta tu  nas- 
cendi bakterientotend. (Mezógazdasagi Kutatasok 2. 319—25. Juli/August. Budapest, 
Baktcr. Inst. d. Tierarztl. Hochsch.) S p e t e r .

P. C. Fiu, Behandlung mit Bakteriophagen. Im  Rahmen einer allgemeinen Uber- 
sicht uber die therapeut. Anwendung des Bakteriophagen werden 3 klin. Falle von 
Erkrankungen der Harnwege geschildert, die durch Anwendung des bakteriophagen 
Lysins nach d ’H e r e l l e  iiberrascliend gut beeinfluBt werden. (Nederl. Tijdschr. 
Geneeskunde 7 3 . I. 2728— 35. 8/6. Leiden.) S c h n it z e r .

L. Model, Beitrdge zur Biochemie der saurefesten Bazillen. I . Uber die Beslimmung 
des Fellgehalls in  saurefesten Stdmmen. Zur Frage der Lipoproteidbindung. Die Ex- 
traktion der saurefesten Bazillen im S o x h le ta p p .  fiihrte nicht zu einer genauen Best. 
des Fettgeli., infolge der Unreinheit des extrahierten Fettes u. der unvollkommenen 
Extraktion. UnerlaBlicli ist eine vorangehendc Zerstorung der Zellen m it einem 
hydrolysierenden Mittel, am besten m it wss. Lauge. Die Existenz einer Lipoproteid
bindung im Protoplasma der saurefesten Bazillen wird durch die Unters. bestatigt. 
(Journ. Microbiol., Pathologie generale et Maladies Infectieuses [russ.] 5. 274—85. 
1928. Biochem. Abt. d. I . Tuberkulose-Inst. MOZ. Sep.) ScHONFELD.

J. Ziemięcka, Uber den Einflup des Silicagels auf die Assimilation von Phosphor 
durch den Azotóbacter. Die Verss. von Vf. ergaben, daB Silicagel cinen gunstigen 
EinfluB auf die Assimilation von P  durch den Azotobacter ausiibt. (Roczniki Nauk 
Rolniczych I  Leśnych 22. 343—49. Posen, Univ., Inst. f. Bodenk.) G oiNKIS.

Karl Myrback und Hans v. Euler, Untersuchungen uber Trockenhefe. Vff. haben 
bei ihrer haufigen Bcnutzung von Trockenhefe zur Darst. der Apo-Zymase Beob- 
achtungen gemacht, die mit den ublichen Anschauungen iiber die N atur der Trocken- 
hefen nicht ubcreinstimmen. Ihre Darlegungen beziehen sich auf Hefen, die nur eine 
verschwindende Anzahl lebender Zellen enthalten. Die Yff. betonen, daB wahrscheinlich 
ihre Ergebnisse nicht bei allen Trockenhefen reproduzierbar sind, da sie selbst unter 
den ihnen zur Verfugung stehenden Hefen bcdeutende Unterschiede fanden. Vff. 
untersuchen zunachst den EinfluB der Troeknung auf das totale Giirvermógen der 
Hefe. Bei ihrer Unterhefe H  stellten sie fest, daB nach dem Trocknen noch 67% (in 
einem anderen Vers. 75%) der Giirwrkg. der frischen Hefe vorhanden war, obwohl 
die Zahl der lebenden Zellen nur Yiioooo der totalen Zellenzahl betrug. Bei einer U nter
hefe der Stockholmer Hamburgerbrauerei waren nach dem Trocknen noeh 50% der 
Zymase aktiv. Weiter stellten Vff. an diesen beiden Trockenhefen fest, daB sie weder 
durch 48-std. Behandlung mit A. noeh durch kurze Behandlung mit A. u. anschlieBende 
48-std. Behandlung mit A. in ihrer Garkraft nennenswert geschadigt werden. Auch 
eine 20-std. Behandlung m it Toluol oder Chlf. war beinahe wirkungslos. — Die Garung 
lebender Hefezellen wird von Toluol stark geliemmt. Das ist auch bei den frischen 
Hefen der Yff. der Fali. Bei der Garung mit Trockenhefe ha t man allgemein ebenfalls 
eine starkę Hemmung durch Toluol beobachtet. Vff. hatten schon friiher mitteilen 
kónnen, daB ihre Trockenhefen nur wenig von Toluol beeinfluBt werden. Sie weisen 
nun den starken EinfluB der POr Konz. auf dio Hemmung durch Toluol nach. Bei 
Anwcsenheit geniigender Mengen P 0 4 laBt sich die Hemmung weitgehend unterdriicken. 
Vff. erklaren diese Tatsache dadurch, daB sie annehmen, daB nur die Phosphatase 
durch Toluol stark inaktiviert wird, wahrcnd die Bldg. der Phosphorsaureester nicht 
beeinfluBt wird. Bei der Hemmung von frischer Hefe durch Toluol muB auBerdem 
noch eine ganz andersartige Wrkg. auf die lebende Zelle angenommen werden, da ja 
frische Hefe schon von kleinen Mengen Toluol to tal inaktiyiert wird. Die Toluohvrkg. 
auf frische Hefe ist reversibel, denn die Vff. konnten aus einer m it Toluol behandelten 
u. nur noch schwach garkraftigen frischen Hefe eine Trockenhefe gewinnen, die die- 
selbe Garkraft aufwies, wie eine aus der nicht vorbehandelten frischen Hefe gewonnene.
— Das Maximum der Gargeschwindigkeit liegt fiir Trockenhefen bei 45—48°, oberhalb 
52° ist die Wrkg. der Hefe erloschen. Es scheinen also in dieser Hinsicht keine wesent- 
lichen Unterschiede gegenuber den lebenden Hefen zu bestehen. (Ztschr. pliysiol. Chem. 
183. 226—36. 26/8. Stockholm, Uruv., Biochem. Inst.) W il l s t a e d t .

Ch. Barthel, H. v. Euler und K. Myrback, Garung und Wachstum in getrocknełen 
Hefezellen. I I . (I. vgl. C. 192 7 .1. 304.) Yff. erganzen die Yerss. der ersten Mitt. dadurch,
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daB sie die Zahl der fortpflanzungsfahigen Zellcn in ihrer m it A. u. mit A. vorbehandelten 
Trockenhefe (Aktivitat 65% der A ktivitat der frisclien Hefe) vor u. n a c h der Garung 
bostimmen u. zwar wiederum unter AusschluB von Infektion wahrend der Garung. 
Die Best. des totalen Zellengehaltcs erfolgte unter dem Mikroskop in einer Tiioma- 
selien Kammer, dio lebenden Zcllen wurden nach der Aussaat auf Wiirzegelatine-Platten 
ais Kolonien gczahlt. Dio Bestst. zeigen, daB weder vor der Garung, noch nach 48-std. 
Garung die Zahl der fortpflanzungsfiiliigen Zcllen so groB ist, daB diese die Triiger 
der Garwrkg. sein konnten. 99,98% der gesamten Garleistung sind die Wrkg. der nicht 
fortpflanzungsfahigen Zellen. Der Garungskomplex iiberdauert nicht nur die Ent- 
wiisserung durch schonende Verdunstung des W., sondern auch diejenigen intracellularen 
Anderungen, dio mit der Entfcrnung der lipoidloslichcn Bestandteilo verbundcn sind 
(vgl. auch vorst. Ref.). Der Vergleich der Zellenzahlen yor u. nach der Garung liefert 
keine Stiitze fiir die Annahme, daB die getrockncten u. gleich nach der Emulsion in Wiirze 
nicht fortpflanzungsfahigen Zellcn beim liingeren Vcrweilen in Wiirze wieder aufleben u. 
fortpflanzungsfiiliig werden. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, daB bei einer anderen ais 
der von den Vff. angewandten Yorbehandlung dieses Wiedcrauflebcn cintritt. (Ztschr. 
physiol. Chem. 1 8 3 . 237—43. 26/8. Stockholm, Bakteriolog. Abt. d. landwirtsch. Zentral- 
yersuclisstation Experimentalfaltet u. Uniy., Biocliem. Inst.) WlLLSTAEDT.

E«. Tierchemie.
C. A. Elvehjem, H. Steenbock und E. B. Hart, Ist Kupfer ein Bestandieil des 

Hamoglobinmolekuls ? Die Verteilung des Kupfers im  Blut. Die Kupfermenge im Hamo- 
globin ist so klein, daB daraus das Mol.-Gew. des Oxyhiimoglobins zu 2—4 Millionen 
berechnet wird. Diese Zahl steht nicht im Einklang m it den bisherigen Werten von 
16700 bzw. 66800. Damit wird aber wahrscheinlich gemacht, daB das Kupfer sich 
nicht in chem. Bindung befindet. Vff. fanden in 100 ccm Pferdeblut 0,05 mg Kupfer; 
davon ist dio Hauptmenge in den Blutkorperchen cnthalten (0,043 mg), Fibrin war 
kupferfrei. (Journ. biol. Chcmistry 83 . 21—25. Juli.) ZlMMERMANN.

Claude Rimington, Die Isolierung eines Kolilehydraiderimts aus Serumproteinen. 
Aus Serumprotcinen von Pferdeblut konnte Vf. eine Verb. C12H 2:)0 lfJN isolieren, die 
bei der Spaltung Glucosamin u. Mannose gibt. Dic opt. A ktivitat des Hydrolysen- 

____________q _____________gemisches entsprach der An-

C H .O H .cirC H O H .C H O H .C H N H , . CH ^ s a m t ^  i S S f  Vf!

CHaOH - CH ■ CHOH ■ CHOH. CHOII, CH a n ^ b d  T t le d o c h  d ^ M ^
lichkeit nicht ausgeschlossen, 

daB die Disaccharidbindung sich an einem anderen Kohlenstoffatom oder iiberhaupt 
zwischen den Hydroxylgruppen befindet. Emulsin, Ptyalin  u. Panlcreasamylase wirken 
nicht, Maltase vielleicht schwach spaltend darauf ein. Aus dem Kohlehydratgeh. von 
2%  wiirde sich fiir Albumin u. Globulin ein Mol.-Gew. von 17 050 berechnen.

D a r s t e l l u n g .  150g besonders gereinigte Serumproteine werden unter Riick- 
fluB m it dem gleichen Gewicht Baryt u. dem zehnfachen W. gekoclit, nach 3 ’ / 2 Stdn. 
die Lsg. abgekiihlt, filtriert u. bei 60° der H auptteil des Bariums m it Kohlendioxyd 
ausgefaEt, filtriert, FI. m it gesatt. Bleiacetatlsg. yersetzt, filtriert, das Kohlehydrat 
m it Ammoniak gefallt, dic Bleiammoniakfallung abgesaugt, m it verd. Ammoniak u. 
W. gewaschen, wiederholt in  Essigsaure gel., filtriert, m it Ammoniak gefallt, endlich 
in  W  suspendiert u. m it Kohlendioxyd bei 60° zers., filtriert, weitere EiweiBprodd. 
m it gesatt. Sublimatlsg. gefallt, filtriert, das F iltra t m it Schwefelwasserstoff von Blei 
u. Quecltsilber befreit. Schwefelwasserstoff durch Luft Yertrieben, im Vakuum zu 
kleinem Vol. eingeengt u. mehrmals m it Methylalkohol +  absol. A. umgefiłllt, bis der 
N-Geh. des Prod. konstant wird. Biuretrk.: Rot. Spuren von Asche. Das Prod. kann 
auch erhalten werden, indem man das EiweiB m it Trypsin bei ph =  8,3 verdaut. 
(Biochemical Journ. 23 . 430—43. 1929. Headingley, Leeds.) ZlMMERMANN.

J. GroBfeld, Eine bedeutsame Entdeckung im  Huhnerei. Hinweis auf die groBe 
Bedeutung der Feststellung der groBcn Gefrierpunktsdifferenz von Eidottcr u. Eiklar 
seitens St r a u b  u . H o o g e r d u y n  (C. 1 9 2 9 . I I .  902) fiir die biolog. Forschung. (Volks- 
ernahrung 4. 83—84. 20/3. Berlin, Staatl. Nalirungsmittelunters.-Anst.) Gr o s z f e l d .

R. B. Bourdillon, Catherine Fischmann, R. G. C. Jenkins und T. A. Webster, 
Das Absorplicmsspektrum von Vitamin D. (Vgl. W e b s t e r  u . B o u r d il l o n , C. 1929 .
I. 2659.) Durch Vergleich der Absorptionsspektren u. der antńachit. Wirksamkeit
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der Bestrahlungsprodd. wird die Wrkg. ultravioletter Strahlen aut Ergosterin unter
sucht. Es wird die aufeinanderfolgende Bldg. dreier Substanzen (oder Gruppen von 
Substanzen) A, B u. 0  beobachtet. A zeigt ein Absorptionsband, das annahernd 
dem des Ergosterins ahnelt, aber doppelt so intensiv ist. A zeigt groGe antirachit. 
Wirksamkeit u. stellt wahrscheinlich Vitamin D dar. Durch weitere Bestrahlung 
von A wird B gebildet. B zeigt eine kraftige Absorptionsbande m it einem Maximum 
bei 240 m/j u. hat keine antirachit. Wirksamkeit. Bei weiterer Bestrahlung bildet 
sieh C; C zeigt weder eine merkliche Absorption, nooh antirachit. Wirksamkeit. Durch 
Vergleich der gravimetr. gemessenen Zers. des Ergosterins u. der Geschwindigkeit 
der Entstehung des Vitamin-D-Spektrums wird der Geh. der rcinsten der unter- 
suchten Praparate an Yitamin D zu etwa 55°/0 geschatzt. Zur Herst. dieser Pra- 
parate wurde das unveranderte Ergosterin m it Digitonin niedergeschlagen, das F iltrat 
im  Yakuum getrocknet u. m it A. extrahiert. W ahrend des Arbeitsganges muBte 
Oxydation vermieden werden. Durch Durchleiten von 0 2 durch die alkoh. Lsg. wird 
die Oxydat-ion der Substanzen mittels des Absorptionsspektrums untersucht. Die 
Substanz zeigt bei 76° in alkoh. Lsg. eine starko Widerstandsfahigkeit, wird aber bei 
100° schnell oxydiert. — Von den 55% Prilparaten war die kleinste durch radiograph. 
Messung der Calcifizierung bestimmbare tagliche Gabe =  etwa 2,5-10~3 g. Um- 
gerechnet auf 14 Tage u. reines Yitamin D ergibt sieh ais kleinste bestimmbare Gabe
l,9-10~9 g. Allerdings sind derartige Zahlenangaben nur von geringer Bedeutung, 
da die erhaltenen Werte zu stark mit dem Zustande der untersuchten R atten  schwanken. 
(Proeeed. Roy. Soc., London. Serie B. 1 0 4 . 561—83. 4/5.) L e s z y n s k i .

Ej. Tierphyslologle.
P. Eggleton, Physiologische Chemie. Vf. gibt eine Zusammenfassung neuerer 

physiolog. chem. Arbeiten: Das akt. Prinzip der Schilddriise; Ammoniakbldg. bei der 
Muskelarbeit; Heilwrkg. der Leber bei pernicioser Aniimie. (Science Progress 2 4 . 
Nr. 93. 15—19. Juli. London.) Z im m e r m a n n .

Rudolf Siegel, Der Einflufi ton Hormonen auf Zuckerverteilung und Zellpermea- 
bilitat im  tierischen Organismus. Bei unbehandelten, seit 18 Stdn. hungernden Mausen 
ist der Quotient Blutzucker: Muskelzucker =  1,3. Naeh Injektion von 0,06 Einheiten 
Insulin auf 100 g Maus bleibt der Muskelzucker im wesentlichen unverandert, wahrend 
der Blutzucker abfallt, der Quotient B lutzucker: Muskelzucker wird etwa 0,7. Die 
Permeabilitat der Zellen wird unter der Insulinwrlcg. also derart veriindert, daB Zucker 
gegen das Diffusionsgefalle in die Muskulatur eindringen kann. Insulinmangel setzt 
anderseits die Fahigkeit der Gewebc Zucker aufzunehmen herab: naeh Pankreas 
exstirpation war der Muskelzucker gegeniiber der Norm kaum erhóht, trotzdem der 
Blutzucker stark angestiegen wrar; der Quotient Blutzucker zu Muskelzucker wurde 1,55.
— Thyroxininjektionen hatten  auf die GróBe dieses Quotienten, also auf die Ver- 
teilung des Zuckers zwisehen Blut u. Gewebe nicht den geringsten Einflufi. — Naeh 
Adrenalininjektion stieg der Blutzucker auf etwa 300 mg-% an, ohne dafi der Muskel
zucker wesentlieh hoher wurde. Unter Adrenalinwrkg. clringt also der Zucker schwerer 
in dio Zellen ein ais im Normalzustande. — Adrenalin wirkt in der im Blute physio- 
logischerweise vorhandenen Konz. innerhalb der Leberzelle hemmend auf das diastat. 
Ferment u. ist zusammen mit dem Insulin ais Antagonist des Thryoxins zu betrachten. 
Entgegen der bisherigen Vorstellung entfaltet Adrenalin innerhalb der Leberzelle die 
glciche Wrkg. wie das Insulin, es wirkt glykogenfixierend. E rst in hoheren Konzz., 
die im allgemeinen nur im Experiment erzielt wrerden, t r i t t  die bekannte Reizung 
der sympath. Nervenendigungen in der Leber ein. Die beiden voneinander zu tren- 
nenden Wirkungsarten des Adrcnalins entsprechen daher versehiedenen Angriffs- 
•punkten in der Leber. Das E intreten der glykogenauf- oder abbauenden Wrkg. des 
Adrenalins hangt also nur von der jeweiligen Adrenalinkonz. im Blute ab. (Klin. 
Wchschr. 8 . 1655—60. 3/9. Frankfurt a. M., Innere Abt. d. Krankenh. d. Israelit. 
Gemeinde.) W a d e h n .

Aaron. Learner, Calciumdblagerung in  den Geweben bei Hunden und Mausen durch 
Parathormon. Mause erhielten iimcrhalb 5 Wochen 17 Einheiten Parathormon in- 
jiziert. Die Organe wurden mkr. auf Ca-Ablagerungen untersucht. In  den Nieren, 
in  den Wiinden der kleinen Arterien, in Lunge, Leber, Herz, Darm u. Magen wurden 
mehr oder weniger starkę Ablagerungen festgestellt. (Journ. Lab. clin. Med. 1 4 . 921 
bis 930. Juli. Chicago, Univ. of Illinois, Dep. of Pathol.) W a d e h n .
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. Trący J. Putnam, Harold M. Teel und Edward B. Benedict, Die Zubereilung 
eines sterilen aktiven Exlrakls aus dem Hypophysenvorderlappen. 100 g der zerriebencn 
Rinderdriise werden m it 5 g Na-Benzoat u. 50 ccm 1%'S- NaOH vcrsetzt, m it W. 
zu 1 1 aufgefullt u. iiber Nacht, besser einige Tage, an einer k. Stelle stehen gelassen. 
Wenn die orangenen Parenchymzellen gut gel. sind, wird die Lsg. iiber Glaswolle de- 
kantiert u. mittels verd. HC1 auf pn =  7,8 eingestellt (auf lachsrot m it Phcnolrot 
ais Indicator). Um eine gute Filtration zu erzielen, empfieblt es sich, die neutralisierte 
FI. mehrere Tage auf Eis stehen zu lassen u. die Salzkonz. der FI. so niedrig wic moglicli 
zu halten, um ein gutes Absetzen des Sediments zu erreichen. Die FI. wird dann iiber 
Filtrierpapier filtriert u. ist dann fertig fiir den SlECK-App. Vff. vcrwenden einF ilter 
von 14 cm Durchmesser u. das F iltra t wurde in bakteriolog. Proberóhrchen m it 
paraffinierter Baumwolle von 30 ccm Inhalt aufbewahrt. Optimale Dosis 1—2 cem 
pro kg Tiergewicht boi Hunden u. bis zu 4 ccm pro kg Rattengewicht. Das P raparat 
dient zum Wiederlierstellen manclier, yielleicht samtlicher durch H j’pophysektomie 
heryorgcrufenen Unfahigkeiten. Es wurde auch cinmal m it scheinbarem tem- 
poriiren Erfolg beim Menschen angewandt. (Amer. Journ. Physiol. 84. 157—64.
1928. Med. Schule d. Harvard-Univ.) ScHONFELD.

Harold M. Teel, Eine Methode zur Reinigung von Extrakicn, die das wachstums- 
fiirdemde Prinzip der vorderen Hypophyse enłhalten. In  Fortsetzung fruherer Verss. 
( P u t n a m , T e e l  u. B e n e d i c t , vorst. Ref.) gelang es Vf., das wachstums- 
fórdernde Prinzip der vorderen Hypophyse aus den roheren E strak ten  mittels 
Natriumsulfat auszusalzen. Verss. zur Fraktionierung der Globulingruppe der Proteino, 
mit der das waehstumsfórdernde Prinzip niedergesehlagen wird, ergab eine Teilung 
desselben zwischen den Fraktionen. (Science 69. 405—06. 12/4. Harvard Med. 
School.) B e h r l e .

H. Jensen und K. K. Chen, Eine cliemische Studie iiber Gh’an su, das gelrochiele 
Oift der chinesischen Króle, mit besonderer Beriicksichtigung der Isolierung von Adrenalin. 
150 g fein gcpulvertes Ch’ansu werden mit 400 ccm l°/0ig. Essigsaure 2 Tage ins Dunki o 
gestellt u. 600 ccm A. hinzugefiigt; der entstohende Satz wird abzentrifugiert u. dio 
alkoh. Lsg. im Vakuum in G02-Atmosphare auf 300 ccm eingeengt u. naeh Verdunnung 
m it 200 ccm H 20  mit so yiel bas. Bleiacetat yersetzt, daB guto Trennung erfolgt. Das 
entbleite F iltra t wird eingeengt, mit CHC13 ausgezogen u. weiter auf 30 ccm konz. 
Die stark rotę FI. wird mit NH 3 stark alkal. gemaeht u. der entstehendo Nd. naeh 
12-std. Stehen auf Eis abgesaugt u. mit A. u. A. gewaschen. Das so erhaltene Prod. 
ist ein ziemlich reines Adronalinpraparat. (Journ. biol. Chemistry 82. 397—401. Mai. 
Baltimore, Lab. of Pliarm., JOHNS HOPKINS Univ.) WADEHN.

Imre Schill, tJber dic Wirkung des Adrenałins auf den respiratorischen Stoffwechsel 
bei Morbus Addisoni und Basedowi. Naoh subcutaner u. intrayenoser Injektion von 
Adrenalin n im m t dio A tm u n g szah l bei ADDISONscher, sowie bei BASEDOWscher 
Krankheit zu . Es ist desgleichen eine sofortige Erhohung des Minutenatemyol. zu  
beobaehten, welche aber groBtenteils nicht durch die Zunahme der Atmungszahl, 
sondern durch das Tieforwerden der Atemzugo yerursacht wird. Dio Wrkg. der intra- 
yenosen Injektion dauert nur einige Min., die der subeutanen z u m in d est 1  Stde. Naeh 
der Injektion ist dio Zunahme des 0 2-Verbrauchs zu  beobaehten, welche aber m it 
der Zunahme des Minutenatemyol. keinen unbedingten Parallelismus zeig t. Der 
Addisonkranke braucht zu r Erreichung der Wrkg. wesentlich gróBere Gaben ais der 
Basedowkranke. Bei wiederholter Injektion wird die Rcaktionsfahigkeit des Addison- 
kranken herabgesetzt, wahrend dieselbe beim Basedowlcranken zunimmt. ■— Die 
Zunahme des respirator. Quotienten naeh der Injektion ist meistens durch Hyperr 
yentilation u. die dadurch vermehrte C02-Abgabe bedingt. In  einigen Fiillen konnte 
die Zunahme des respirator. Quotienten im Sinne der Zuckerverbrennung yerwertet 
werden. (Magyar orvosi Archiyum 30. 202—09. Budapest, Univ., 1. Klinik f. innere 
Med.) S a i l e r .

R. W. Lamson, Die Amoendung von Adrenalin bei Bronchialaslhma. (Journ. 
Lab. clin. Med. 14. 931—36. Juli. Los Angeles, Calif.) ‘ W a d e h n .

E. Geiger und E. Schmidt, Einflufi des Adrenałins auf die Zuckerneubildung.
II. Mitt. Mobilisierung des Muskelglykogens durch Adrenalin. (I. vgl. C. 1928. I I . 
1892; vgl. auch C. 1929. II. 1808.) Die erste, nicht aber wiederholte Adrenalininjektion 
fiihrt bei phlorrhizindiabet. Hunden zu Stoigerung der Blutmilchsaure durch Abbau von 
Muskolglykogen. In  der Leber findot Resynthese zu Glykogen sta tt. Dieses Leber-
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glykogcn wird infolgc der Phlorrhizinwrkg. sogleich ais Extrazuckcr ausgcschieden. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 143 . 321—28. Aug. Pćcs, Pharmakol. Inst.) P .W o l f f .

Otlon Haintz, Die Wirkung des Ephcdrins auf die Adrenalinhyperglykdmie. Das 
Ephedrin hat kaum eine Hyperglykiimie yerursachende Wrkg. Das vorher zugefiihrte 
Ephedrin beeinfluBt die Adrenalin-Hyperglykamie nicht wesentlich, vielleicht ver- 
mindert es sie eher in geringem MaBc. (Magyar orvosi Archivum 30. 277—80. Buda- 
pest, Univ., 1. Klinik f. innere Med.) Sa i l e r .

David I. Macht, Pharmakologische Differenzierung von Ephedrin und Epineplirin. 
Die Wrkg. auf die Kaninchenblase ist quantitativ u. qualitativ verschieden. Fur 
lebendes Pflanzenplasma (Lupinussiimlinge) ist Ephedrin wenig, Epinephrin stark tox. 
(Journ. Amer. pharmac. Assoc. 1 8 . 335—37; Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 143 . 
329—36. Aug. Baltimore, Lab. von H y n s o n ,  WESTCOTT u . DUNNING.) P. W o l f f .

Karl Freudenberg, Wilhelm Dirsclierl und Hermann Eyer, Versuche iiber 
Insulin. Aus der la n g sa m e n  Inaktiyierung des Insulins durch Formaldehyd nach 
SÓRENSEN wird geschlossen, daB die Bk. nicht an einer Aminogruppe angreift. Durch 
w., sehr verd. HCl kehrt die Wrkg. z. T. wieder. Aus der gróBeren Bestiindigkeit 
gegen Alkali folgt, daB entacetyliertcs Acetylinsulin ein Insulindcriv. ist. Aus guten 
techn. Praparaten kann man durch VlO -n. HCl +  1% NaCI ein angereichertes 
Prod. mit 80% der Ausgangswrkg. koagulieren. Die Abspaltung des labilen S durch 
Alkali steht nicht im Zusammenhang m it dem Wirksamkeitsriickgang. Die spezif. 
Drehung des Insulins in sehr yerd. alkal. Lsg. betragt —70 bis —85°, steigt beim Auf- 
bewahren der Lsg. allmahlich an, um dann zum Ausgangswert u. darunter zuriick- 
zukehren. Das Maximum der Drehung unter Einw. von NaOH fiillt ungefahr mit 
der Inaktiyierung zusammen, bei der Einw. von NH 5 Enddrehung u. Umvirksamkeit; 
ein Zusammenhang zwischen Drehungsandcrung u. Ś-Abspaltung besteht nicht. Bei 
der Inaktiyierung durch Zn u. HCl sinkt proportional dazu dio spezif. Drehung auf 
ca. —20°. Absorptionsspcktrum der Insulinkrystallc: starkę Bandę bei 2700 A. Nach 
D e b y e -S c h e r r e r  nur Interferenzen wie bei amorphen Prodd. Insulinpraparate 
entlialten mit wachsender Reinheit wachsende Mengen durch H J  abspaltbarer Methyl- 
gruppen (bis 0,7%). Zugleich wird die aquivalente Mcnge Schwefel frei (Thiomethyl ?). 
(Naturwiss. 17 . 603—04. 26/7. Heidelberg, Univ.) ZlMMERMANN.

W. Hiilse und K. Franke, Weitere Untersuchungen zum Chemismus der nephri- 
tischen Blutdrucksteigerung. In  Bestatigung der Unterss. von H u l s e  u. St r a u s s  
(C. 19 2 4 . II. 487) wurde regelmaBig, auch bei nicht niereninsuffizienten Fallen von 
hyperton. Nephritis, ein erheblicher Anstieg des NH»-N nach Saurchydrolyse fest- 
gestellt. Der blutdruckforderndo Stoff ist leicht an Tierkohle adsorbierbar. E r findet
sich in Chlf.- wie Aceton- wie A.-Auszugen des mit A. cnteiweiBten Plasmas. Das Verli.
dieses Stoffes laBt an Phosphatide bzw. ihre NH„-N-haltigen Bausteine, insbesonderc 
Colamin, denken. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 143 . 257—68. Aug. Halle, Med. 
Klin.) P. W o l f f .

H. Golir und L. Hilgenberg, Tierexpcrimentelle Untersuchungen iiber die blut- 
zuclcersenkende Wirkung des Phaseólanum fluidum „Tosse“ mit besonderer Beruck- 
sichtigung der Organanalyse. An Hunden konnten organschadigendc oder sonst tox. 
Wrkgg. nicht beobaclitet werden. Beim Hungerhund u. beim yollwertig erniihrten Tier 
waren die blut- u. organanalyt. Bcfunde n. Adrenalinhyperglykdmie wurde am 2. bis
з. Tage gunstig beeinfluBt. Bei Glucosebelastung gunstige Beeinflussung der Hyper-
glykamie. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 3 . 269—82. Aug. Bonn, Physiol. 
Inst.) P. W o l f f .

M. V. Falkenhausen, Untersuchungen iiber den Regulationsmechanismus von 
Slorungen der intrai-asalen Ungerinnbarkeil des Blutes bei experimenteller Beeinflussung 
der Gerinnungsfaktoren durch Bakterien, unspezifische Reizkorper und Wilte-Pepton. 
Prodigiosusbacillcn machen in  vitro durch Adsorption des Prothrombins das Blut 
ungerinnbar. Bei Injektion von Prodigiosussuspcnsion in die Ohrvene beim Kaninchen 
wurde indes zuniichst eine Verkiirzung, dann ein Anwachsen der Blutgerinnungszeit 
beobaclitet. Gleichzeitige Komplementbest. m it Hilfe von Hammelblutkórperchen 
ergab bercits in der positiycn Phase eine Prothrombinabnahme, die sich starker in  die 
negative Phase fortsetzt. Die daneben yerlaufende Zerstorung der Leukocyten u. 
Thrombocyten setzt zuniiclist in den GefiiBen Thrombokinasc frei, die Prothrombin
и. daraus zusammen m it Calcium Thrombin bildet; dadurch wird die Gerinnungs- 
besclilcunigung bedingt. Dann aber wird nach A rt der Antikórper ein t)bersehuB von 
Antiprothrombin zur Abwehr in die Blutbahn gesandt, — Gerinnungsyerzogerung.
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Diese Antiprothrombinmengen kónnen m it Hilfe ihrer Stabilitat bei 56° bestimmt 
werden, wo Thrombin u. Prothrombin bercits zerstort werden. Tiere m it geringen 
Antiprothrombinreservcn, wie z. B. Meersehweinchen, kónnen dementsprechend den 
freiwerdenden Tkrombokinasemengen nur geringen Widerstand entgegensetzen u. 
erliegen der intravasalen Gerinnung u. der Tlirombosierung; bei anderen, wie z. B. Hund, 
m it groBen Antithrombinrescrven ist die positive Phase nur ganz kurz, dann aber wird 
die Biutgerinnung rapid verzogert u. erfolgt zum ScliluB nur noch ganz spurweise. 
Die positive Phase (Gerinnungsbeschleunigung) bleibt nach vorheriger Heparininjektion 
aus. Toto Prodigiosusbacillen wirken gleich. •— Ganz analog verhalten sich Blutproben 
nach Injektion von neutralem Natriumsalz der Huminsaure: Zuniiehst Erhohung der 
Gerinnbarkeit, dann Abnahme. Am nachsten Tage ist die Gerinnungszeit ein wenig 
kurzer ais vor der Injektion, Leukocytenzahl u. Komplcmenttiter sind erhoht. Ernoute 
glcichstarke Huminsiiureinjektion bewirkt dann infolge Erscliópfung des Antipro- 
thrombindcpots eine stark positive Phase, intravasale Gerinnung u. Tod. Prinzipiell 
gleich is t die Wrkg. des Caseosans, bleibt aber schwacli, da die kemhaltigen Blutzellen 
nicht erheblich geschadigt werden; die Zalil der Thromboeyten andert sich nicht, dio 
der Loukocyten nicht anniihernd so Wie nach Injektion von huminsaurem Natrium .
— W itte-Pepton w irkt analog. Beim Kaninchen wird zunachst eine Gerinnungs- 
beschlcunigung, dann oine Yerzógerung hervorgerufen; beim antiprothrombinarmen 
Meerschweinehen wird oine stark positive Phaso m it intravasaler Gerinnung u. Exitus 
beobachtet, also das absol. Gegenteil der ,,ldass.“ Wittepeptonwrkg. Beim H und kann 
die positive Phase wahrend der Injektion nach 1/2 Min. beobachtet werden, sic ist nach
2 Min. bereits abgeklungen. Die beobachtete Gerinnungsbeschleunigung nach einer 
zweiten Injektion findet ihre Deutung durch die Leerung der Antiprothrombindepots. 
Tódliche Thrombosierung beim Hund kann man nicht hervorrufen, da er zuvor an 
hochgradiger Kreislaufschwache eingeht. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 2 . 342—70. 
Juni. Breslau, Univ.) Z im m e r m a n n .

G. V. Farkas und B. Groak, Uber die elektrostatischen Eigenschaflen des mensch- 
lichen Fibrinogens. Das Fiillungsoptimum des Fibrinogens is t verschieden, je nach dem 
Isolieryerf. u. dcm angewandten Puffcrgemiseh. Bei Isolierung m it halbgesatt. KaCl- 
Lsg. u. Verwendung von Acetatpuffem erhielten Vff. ein Fallungsoptimum bei pn =  
4,8 (4,6), u. ein zweites bei pn =  5,6 (5,8). Das doppelte Flockungsoptlmum wird durch
2 verschiedene EiweiBkórper verursacht, die voneinander durch Fallung m it Acetat- 
gemisch in ihrem isoelektr. Punkte vollstandig getrennt werden kónnen. Beide Korper 
sind gerinnungsfahig; m it Pufferlsg. eingestellt, ergeben sie ihr cigencs, einziges Opti
mum. Der Korper m it dem isoelektr. Punkt bei pa =  5,6 ist stets in ldeinerer Menge 
vorhanden u. empfindliclier ais der andereTeil. (Ztschr. ges. exp. Medizin 6 6 . 596— 613. 
3/8. Budapest, Univ.) WRESCHNEB.

Giles W. Thomas, Der Einflu/3 des Hamocyanins auf die Verleilung von Chlorid 
zwischen Meerwasser und dem Blut vcm Limulus jiolyphemus. Die Chioridkonz. im 
Serum von Limulus polypliemus ist =  0,953-Chioridkonz. des Meerwassers, wenn die 
Konz. auf das Gesamtvol. der Lsg. bezogen wird, u. =  0,981-Chioridkonz. des Mcer- 
wassers, wenn die Konz. auf das W. im Serum u. Meerwasser bezogen wird. Das 
DONNAN-Gleichgewicht des im Serum cnthaltenen Hamocyanins erklart theoret. 
zum gróBten Tcil den Unterschied der Chloridkonzz. (Journ. biol. Chemistry 83. 71—77. 
Juli. Boston, Harvard Med. Schule, u. Woods Hole, Biolog. Lab.) W r e s c h n e r .

Wolfgang Weichardt, Uber die Stcigerung der Antikiirperbildung durch Oxy- 
chinolin (Cliinosol). Wird Kaninchen, die auf cinen bestimmten Agglutinintiter ein
gestellt sind, 1 ccm einer 5%ig. o-Oxychinolinlsg. in 01ivenól subeutan injiziert, so 
steigt der Agglutinintiter in einigen Tagen auf das 2—3-fache an. Dic friihere Titer- 
hóho wird erst nach 2—3 Wochen wieder erreicht. (Klin. Wchschr. 8 . 1669. 3/9. 
Erlangen, Bakteriol. Unters.-Anst.) WADEHN.

Max Hubner, Alle und neue Irrwege auf dem Gebiete der Volkserndhrung. Ncga- 
tive Kritisierung einseitiger, heute yielfach propagierter Emahrungsformen bzw. so- 
genannter Ernahrungssekten. Behandelt werden besonders: Vollkornbrot, Protcin- 
phobisten, Vegetarianismus, Nahrsalzsekten, Fletschern, Vitamin- u. Rohkostbewegung. 
(Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1 9 2 9 . 343—63.) G r o s z f e l d .

Natalie Jarussowa, Der Einflufi des Kochens auf den Nahrwert der Nahrung. 
Entgegen Verss. von F r ie d h e r g e r  (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 2205) wurde an R atten gefunden, 
daB ein dauerndes Erwarmen der Nahrung keine nennenswerte Wrkg. auf den Nahr-
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wert ausiibt. (Biochem. Ztsehr. 207. 395—404. 13/4. Moslcau, Experimenl. Inst. f. 
Erniihrungsphysiologie d. Volksgesundheitskommissariats.) GROSZFELD.

Katharine Hope Coward und Kathleen Mary Key, Die Priifung auf Vitamin A . 
Vff. zeigen, daB bei Ratten, die infolge Mangels an Vitamin A Wachstumsstillstand 
zeigen, durch Zufiihrung kleiner Dosen von Vitamin A eine der Dosis entsprechendc 
Wiederaufnahme des Wachstums ohne yorzeitigen Stillstand eintritt. Sie betonen die 
Notwendigkeit einer langen Versuchsdauer (aclit u. mehr Wochen). Sie konnen also 
die Befunde von HUME u. Sm it h  (C. 1 9 2 9 . I. 3127), die bei kleinen Vitamindosen ein 
rorzeitiges Wiederaufhóren des Wachstums feststellten, an ihren Versuchstieren nicht 
bestiitigen. Die Versuchstechnik war die bereits friiher (STEENBOCK u . COWARD,
C. 19 2 7 . II . 1873) beschriebene. (Biochemical Journ. 22 . 1019—25. 1928. London, 
Pharmakolog. Labor. der Pharmazeut. Gesellsch. y. GroBbritannien.) WlLLSTAEDT.

R. Adams Dutcher und H. E. Honeywell, Wird Knocheńbildung nur durch 
ultraviolettes Licht beeinflupt ? Aus der Tatsache, daB im durch Tages- bzw. gcwóhn- 
liches elektr. Licht beleuchteten Laboratorium R atten in  standig im Schatten liegenden 
Kafigen immer geringeren Ca-Geh. der Knochen aufwiesen ais solche in  weniger bc- 
sehatteten Kafigen, was dureh besondere Verss. noch bestatigt wurde, schlieBen Vff., 
daB auch langere Wellenlangen knochenbildende Wrkg. haben. (Science 70. 173—74. 
16/8. Pennsylvania State Coli.) B e h r l e .

W. Horsley Gantt, Einflu/3 von Kaffee und Tee auf die Magensekretion. Starkę 
Kaffeo- u. Teeabkochungen (5 g auf 150 ccm W., 5 Min. kochen) wurden zusammen 
mit Brot yermischt u. diese Mischung einem Hunde durch eine Magenfistel eingefiihrt; 
jede psych. Beeinflussung des Tieres wurde so Yormieden. Der EinfluB solcher Tee- u. 
Kaffeegemische war nicht wesentlich anders ais die Wrkg. von Brot-Wasserbreien. 
Das Kaffeegemisch crzeugte in den ersten 2 Stdn. eine geringe Steigerung der Sekretion. 
(Journ. Lab. clin. Med. 14. 917—21. Juli. Leningrad, Physiol. Lab. of Prof. P a w 
ł ó w .) W a d e h n .

Hisao Kubo, EinfluP der Slrahlenwirkung auf die Oxydalion. Ex/perimentelle 
Untersuchungen iiber die Wirkung der Rontgenstrahlen auf die Lage des Kohlenstoff- und 
Oxydationsquotienten des Hams. Die beiden Quotienten des Harns C : N  u. V ak a t-0 : N 
wurden bei Kaninchen untersucht: 1. bei Bestrahlung des ganzen Korpers, 2. bei Be- 
strahlung des Leberfeldes, 3. bei Bestrahlung des ganzen Korpers m it Ausschaltung 
des Leberfeldes, u. 4. bei Bestrahlung der unteren Extremitaten. In  allen Fallen zeigten 
beide Quotienten nach der Bestrahlung zuerst eine Erniedrigung, doch wurden in der
2. Woche oder schon friiher die W erte der Vorperiode wieder erreicht. Es besteht ein 
Unterschied zwischen der Wrkg. der Rontgenstrahlen einerscits u. der Wrkg. des ultra- 
yioletten Lichtes, des Radiothoriums u. des Radiumbromids andererseits auf die Lago 
des Harnąuotienten. Der Quotiont C :N  u. der (Juotient V ak a t-0 :N  gingen nach 
Bestrahlung mit Rontgenstrahlen zwar nicht genau parallel, doch fast immer konform. 
(Strahlentherapie 33 . 70—88. 29/6. Berlin, Patholog. Inst. u. Krebsforschungs-Inst. 
d. Univ.) W r e s c i in e r .

Ferd. Wasmuth, Experimenielle Studie zur Arsenfrage. As20 3 dringt in geringen 
Mengen durch die Dentindecke in die Pulpa ein, hebt in den Neryen die dchydrierende 
Wrkg. der dort yorhandenen Fermente auf u. unterbindet so den Stoffwechsel. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 42 . 17—40. Juni. Miinchen, Zalinarztl. Inst.) P . WOLFF.

Erich Hesse und Gert Taubm ann, Die Wirkung des Biguanids und seiner Derivate 
auf den Zuckerstoffwechsel. Intravenose Injektion des Biguanids (s. nebensteh. Formel) 
NH • C(OTl)- NH-C(N1I)- NH , ais Sulfat in  einer Menge yon 0,15 g/kg senken den 
■ 2 • • • 2’ Blutdruck vom Kaninchen im Laufe von 1V2 Stdn.

(1) (2) (3) (4) (5) um 50% (Per os vertragen Tiere, dio nicht gehungert 
haben, bis zu 0,25 g/kg). Gleichzeitig aber t r i t t  eine Senkung des Blutzuckerspicgels 
bis auf 0,045% ein, die Kriimpfe hervorruft. Dieser Phase geht bei oraler u. bei sub- 
cutaner Injektion ein Blutzuekeranstieg voraus, der bei allen BiguanidtZenw. ausbleibt. 
Durch Traubenzuekerinfusion kann man die hypoglykam. Krampfe aufheben, nicht 
aber den Tod durch die tox. Wrkg. verliindern. Am pankreaslosen Hund vermag 
Biguanid in groBen Dosen dio Blutzuckerwerte auf die Norm derabzusetzen. Von den 
D eriw . Yermogen nur Korper den Blutzuckerspiegel zu senken, die an einem End-N- 
atom substituiert sind. 1,2-Dimethyl- u. 1,1,2-Trimethylbiguanid z. B. iindern den Blut
zuckerspiegel kaum, rufen aber tox. Krampfe hervor, die durch Glucosezufuhr nicht 
behoben werden. Ebenso wird dic Wrkg. durch Einfiihrung yon Siiuregruppen auf- 
gehoben. Wirksam waren insbesondere das 1-Methylbiguanid, das 1,1-Dimethylbiguanid
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u. das 1,1-Diallylbiguanid. Aromat. D eriw . sind wirkungslos, ebenso das 1,1-DiatliyI- 
biguanid. Die Blutzuckersenkung ist gering bei Acetguanamin, Melamin, Trimethyl- 
isomelamin u. Cycloathylenbiguanid, fehlt bei den Polymetliylen-, Phenylen- u. Benzy- 
lidendibiguaniden. Die Hypoglykamie wird durch Adrenalin im Gegensatz zum Insulin, 
aber iihnlich dem Synthalin, nicht aufgehoben. Pankreaslose u. phlorrhizindiabet. 
Hunde kónnen durch Allyl- u. Dimelhylbiguunid zur Norm gebracht werden. Dimetliyl- 
biguanid bewirkt bei Miiusen keine Glykogensynthese in  der Leber. Fiir die therapcut. 
Anwendung sind dio Praparate der stark tox. Komponento wcgen ungeeignet. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 142. 290—308. Jun i. Breslau, Univ.) ZlMMERMANN.

H. Kreitmair, Wirkt das linksdrehende Ephedrin stdrker ais das optisch inaktive 
Ephedrin (Ephetonin) ? (Vgl. C. 1927. I. 1847.) Nach zahlreichen pharmakoiog. Rkk. 
braucht man zur Erzielung optimaler Wirksamkcit in einem Vers. mehr 1-Ephedrin, 
im anderon mohr d,l-Ephodrin. Dio jeweils notige Menge ist weit mehr abhangig rom  
augenblicklichen Bereitschaftszustand des Erfolgsorgans bzw. Individuums, ais von 
cinom quantitativen Wirkungsuntorschicd. Falls ein solcher bestelit, so ist er so gering, 
daB er mit den bishorigen pharmakoiog. Methodon nicht nachweisbar ist. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 143. 358—67. Aug. Darmstadt, E. M e r c k .) P. W o l f f .

Karl Junkmann, Ober die Wirkung der sogenannten „Bitlersloffe." Dio Glykoside 
wurden nach dor W lECHOWSKIschen Aussalzmethode aus Adiillea millefolium, Gentiana 
lutea, Menyanłhes trifoliata u. Marsdenia cmidurango isoliert. Die Ycrss. erfolgten am 
Kaninchen- u. Meorschweinchendunndarm, KaninchenohrgefaBen, am Ductus deferons, 
Uterus, Ligamentum rotundum von Kaninchen u. Katze, sowie am ganzen Tier. Die 
untersuchtcn Substanzon machen die glatte Muskulatur fiir sympath. Erregungon 
empfindliclier, steigern ihre Anspruchsfiihigkeit gegen Adrenalin u. setzen diese gegen 
vagale Giftstoffe horab. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 143. 368—80. Aug. Prag, 
Pharmakol. Inst. d. deutsch. Univ.) P. WOLFF.

Paul Hoefer, Ober die Beeinflussung der Hautsinnesąualitdlen durch Morphin und 
ahnliclie Praparate, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Morphinismus. (Vgl. G ru n 
t u  AL u. H o e f e r ,  C. 1929. I. 1478.) Untersucht wurde die Wrkg. von Morphin u. 
Pantopon auf Druck, Schmerz, Warme, K alte nach der Methode von v. F r e y  bei n. 
Vcrsuchspersonen, einer Dicodidistin u. einem Eukodalisten. Am 1. Tage akute Wrkg. 
auf Schmerz- u. Drucksinn, letztere raschcr cintretend u. absinkend. Nach mehr- 
tagigen gleichen Gaben wird (mit individuellen Unterschieden) von ca. 0,006—0,01 g 
Morphin ab die Schmcrzsensibilitat durch die Injektion nicht mehr beeinfluBt; starkero 
Reizwerte sind zur Erreichung der Schwclle notwendig (Gowohnung). Die Druckwrkg. 
dagegen blieb akut; kcine Gewóhnung. Bei Erhóhung der Menge tr i t t  wieder fiir einige 
Tage eino allmahlich abflachende Bceinflussung der Schmerzkurven auf. Kalte- u. 
Warmeempfindungen werden weder akut, noch chroń. beeinfluBt. Gleiche Wrkg. 
auch m it Dicodid u. Eukodal. In  der Dicodidentziehung konnto Pantopon die Schmerz- 
sensibilitiit nicht beeinflussen; die Empfindlichkeit des Schmerzreizes stieg wahrend 
der Entziehung in 6  Woehen langsam bis zur Hohe der n. Versuchsperson. Druck- 
scnsibilitat auch hier n. beeinfluBbar. Gleiche Beobachtungen bei Eukodalentziehung. 
(Ztschr. Biol. 89. 21—36. 15/6. Wurzburg, Psychiatr. Klin.) P. W o l f f .

Walter Arnoldi, Die Wirkung des Morphiumderivalcs Laudanon auf den Sloff- 
haushalt bei verschiedener Kost. Es wird eine besondere Art von Acidose namentlich 
nach langerdauernder Zufuhr angenommen (Mangel an frei verfugbarem Alkali, Ver- 
minderung der NH 3-Bldg.); infolgedessen ist die n. Menge Aceton u. Acetessigsauro 
im Harn regelmaBig herabgcsetzt. Die Wrkg. auf den Stoffhaushalt ist an Anderungen 
des Kórpergewichtes, W.-Salzhaushaltes, EiweiBumsatzes, Kohlenhydrat-Fetthaus- 
haltes, der GróBo u. Vollstandigkeit der oxydativen Umsatze, des Saurebasonhaus- 
haltes, der Nieren- u. Darmfunktion ersichtlich. Einzelno groBe Zuckergaben glichen 
die Abweichungen schnell u. (selbst bei weiterer Laudanonzufuhr) nachhaltig aus. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 143. 283—309. Aug. Berlin, Pathol. Inst.d. 
Charite.) P. WOLFF.

Ede Gyorgy, Leberfunktionspriifungen nach Chloroformnarkose. (Tierexperimente.) 
Tierexperimente wurden unternommen zur Klarung der Frage, ob die Chlf.-Narkose 
eine Wrkg. auf die Leberfunktion bzw. auf die Galaktoseausscheidung ausiibt. Zu- 
sammenfassend laBt sich folgendes aussagen. Die Galaktosetoleranz der R atte sinkt 
bedeutend nach der Narkose. Der Grad der Senkung ist zwischcn gewissen Grenzen 
von der Dauer der Narkose abhangig. Dio Senkung der Toleranz besteht ununter- 
brochen 2 bzw. 3 Tage lang nach der Narkose u. hórt erst am 3. bzw. 4. Tage auf
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Die Toleranzsenkung entsteht bei einer im patholog. anatom. Simie intakten Leber. 
(Magyar orvosi Archivum 30. 227—30. Budapcst, Stefania-Kinderklinik d. Univ.) Sa i l .

Otto GeBner, Zur Pharmakologic einiger Antidysenterika. I. Mitt. Uber die pliarma- 
kologische Wirkung von Rirnnol, Emelin und Yatren auf den isolierten Kali- und Warm- 
błuierdarm. Die pharmakolog. Wrkg. der genannten Verbb. wird an der isolierten Frosch- 
kloake, dem Meerschweinchcndunndarm, Kattendiinn-, -dick- u. -mastdarm unter
sucht u. in den yerschiedenen Konzz. besolirieben. Riyanol wirkt nicht einheitlieh, 
je naeh Konz., oft (irreyersibcl) liihmend, anscheinend den Darni in  manchen Fallen 
besonders sclnidigend. Die Emetinlahmung war gut reversibel. Yatren wirkt am Darm 
erregend, in starksten Konzz. reversibel lahmend. Dic erregende Yatrenwrkg. kann 
durch Uzara aufgehoben werden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 142. 45—61. Juni. 
Marburg, Pharmakolog. Inst.) P. W OLFF.

Otto GeBner, Zur Pharmakologie einiger Antidysenterika. I I . Mitt. Uber die 
Toxizitat von Rivanol und Yatren (naeh Versuchen an Amphibienlarven und am iso
lierten Froschherzen). (I. vgl. yorst. Ref.) Fiir die Larven ist Riyanol mehr ais 200-mal 
so giftig wie Yatren, aufierdem im Gegensatz zu Yatren irreyersibel. Am Froschherzen 
ruft Riyanol irrcyersiblen Stillstand lieryor, Yatren Senkung der Hubhóhcn. Sonnen- 
licht steigert an beiden Objekten die Toxizitat des Riyanols crheblich (Fluorescenzeig.). 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 142. 62—69. .Tuni.) P. W o l f f .

M. Gramenitzki, Uberlcbendes Gcftift-Herz-Froschprdparat. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 143. 29—30. Juli. Leningrad, Staatsinst. f. med. Wiss.) P. WOLFF.

M. Gramenitzki, Zur Frage von der Yerteilung der physiologischen Wirkung 
des Adrenalins zwischen den Gefapen und- dem Ilerzen. Adrenalin 1: 1 Million bis 
1: 100 Millionen erreieht im Herz-GefaB-Vers. das Herz nicht, sondern erschópft 
seine Wrkg. an den GefaBen. Durch Nitroglycerin in 100—200-mal stiirkerer Konz. 
liiBt sieh die gcfaByerengcrnde u. die Herzarbeit vermindernde Adrenalinwrkg. mas- 
kieren oderphysiol. aufhcbcn. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 143. 31—34. Juli.) P. W.

Eduard Rentz, Uber eine A rt Umkehr der Bariumwirkmuj am Gefdpprdparat 
durch Gliedcr der Cocaingruppe. (Vgl. C. 1928. II. 2662.) Am L a e w e n -T r e n d e l e n - 
BUltGschen Praparat ruf en die Chloride von Eukain B, Cocain, Stovain, Tropacocain, 
A lypin , Psikain, Tutokain 1: 1000 u. 1: 3000 eine Umkehr der BaCI2-Wrkg. 1 : 2000
u. 1: 1000 heryor. Novokain dagegen schwiicht die Ba-Wrkg. nur deutlich ab. Diese 
Wrkgg. sind reycrsibel. Weglassen von Ca bzw. Ca u. K  oder Yerdopplung des K-Geh. 
der angewandten GOETHLINsehen FI. yermogen die inyerse Ba-Wrkg. nicht wesentlicli 
zu beeinflussen. Dagegen tr i t t  naeh Verdopplung der Ca-Menge die Umkehr der Ba- 
Wrkg. mit Alypin u. Tropacocain (die am deutlichsten inyertieren) nicht mehr auf. 
Wahrschciniich kommt bei der Ba-Inyersion eine Zustandsiinderung in der GefaBwand 
m it lmmobilisicrung der fiir die Ba-Wrkg. notwendigen Zeilbestandteile (Ca usw.) 
zustande. Alle Mittel, dio eine Ba-Inyersion veranlassen, wirken eigentiimlicherweiso 
lokalanasthet. Wahrscheinlich gehen Haftfestigkeit der Lokalanasthetika im Gewebe
u. Giftigkeit annahernd parallel. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 142. 111—26. Juni. 
Riga, Pharmakolog. Inst.) P. WOLFF.

W. Brack, Uber den Unterschied zwischzn normalcm und abnormem Anspreclien 
auf Ergotamin, Belladonna und Scopolamin. (Beobachtung zweierFalle.) (Klin. Wehschr. 
8 . 1652—55. 3/9. -Basel, Dermatol. Univ.-KIin.) W a d e h n .

A. Matsuda, Uber die Wirkung des Histamins auf die Iris. Bei Hundcn u. Katzen 
t r i t t  naeh Injcktion in die Carotis Erweiterung, bei Kaninchen Verengerung der Pupille 
ein. Boi direkter Applikation am Auge wird die Katzenpupille nur bei Injcktion in 
dio yordere Augenkammer erweitert, bei Auftriiufeln u. subkonjunktivaler Injcktion 
aber nieht. Dio Kaninchenpupille wird so nur yerengt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
142. 70—74. Juni. Berlin, Physiol. Inst.) P. WOLFF.

M. Staemmler, Kohlenoxydvergiftung. Aus der Schilderung von 3 CO-Ver- 
giftungen laBt sieh entnehmen, daB CO ein Gift darstellt, das yorzugsweise den Zirku- 
lationsapp. schadigt, indem es sieh an das Hamoglobin der Blutkorperchcn bindet, 
eine auffallende Neigung des Blutes zu Thrombenbldg. erzeugt u. schwere Schadigungen 
der BlutgefaBe heryorruft. (Med. W elt 3. 1288—89. 7/9. Cbemnitz, Stadt. patholog.- 
hygien. Institu t.) SpLlTTGEEBEE.

Konrad Zucker, Zur Deutung der Calciumvergiflung am Nervensystem. Die Wrkg. 
groBer Ca-Mengen (CaCl2 intrayenos an Kaninchen) besteht am Neryensystem in 
einer. Lalimung afferenter Funktionen bei Priidilektion langster Bahnen. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 142. 41—44. Juni. Góttingen, Pharmakolog. Inst.) P. W o l f f .
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Ernst Holstein, Stbrungen der Sensibilitat bei einer gewerbliclien Quecksilber- 
vergiftung. Schilderung einer bcmerkenswerten Hg-Vergiftung, die sich durch umfang- 
reiche Sensibilitatsstorungen auszeichnet. (Med. Welt 3. 1290—92. 7/9. Frankfurt 
a. d. Oder.) S p ł i t TGERBER.

Beintker, Nierenreizung bei frischer Bleivergiftung. In  der ersten Zeit der Blei- 
erkrankungen spielen sich in  den Nieren degenerative Veranderungan ab, dio yerhaltnis- 
maBig schnell wieder verschwinden. (Med. Welt 3. 1292. 7/9. Munster i. W., Gewerbe- 
hygien. Forschungsinst.) • S p i .ITTGERBER.

A. Frohlich und E. Zak, Der Ablauf von Vergiflungen an mit Theophyllin vor- 
behandelten Tieren. (Vgl. C. 1927. I. 2752.) Unter dieser Vcrsuchsanordnung laCt sich 
schon durch sehr kleine Morphindosen narkot. Wrkg. u. Tetanus erzeugen. Starko 
opt. Empfindlichkeit. Meist sterben dio Frosehe. Kleine, sonst unwirksame IStrychnin- 
doson werden wirksam, auBerdem tr i t t  eine lahmende narkot. Wrkg. u. Liehtempfind- 
liehkeit auf. Die Permeabilitiit der Magenwand fur Strychnin wird hetrachtlich ge- 
steigert. Der Ablauf der PikroloxiiiYergiftung ist quantitativ u. qualitativ geandert. 
Die sonst bestehende relatiye Unempfindlichkeit der R atte gegen Cardiazol intrayenós 
wird beseitigt. Medinal u. Urethan werden in ihrer Wrkg. gesteigert. (Areh. exp. 
Pathol. Pharmakol. 143. 310—20. Aug. Wien, Pharmakolog. Inst.) P. W o l f f .

F. Pharmazie. Desinfektion.
— , 40 Jahre „Lysol.“ Geschichtliches. (Pharmaz. Ztg. 74. 1067— 6 8 . 21/8.) A. Mii.
F. Graf, Tablettenfabrikation. (Pharmaz. Ztg. 74. 1066. 21/8. Niirnberg.) A. Mu.
Rapp, Ńachschrift zur Arbeit von F. Graf „Tablettenfabrikalion." (P h arm az . Ztg. 74. 

1066— 67. 21/8. M unschen.) A. M u l l e r .
P. Bohrisch, tlber Fichlennadelexlrakte und Fichtennadelbadeextrakle. Stellung- 

nahme des Vf. zu der unter dem gleiehen Titel veróffentlichten Abhandlung von 
R o ja h n  (C. 1929. II. 1562). (Pharmaz. Ztg. 74. 1078—79. 24/8. Dreden.) A. Mu.

C. A. Rojalin, Erwiderung. Gegenaufierung des Vfs. zu der Stellungnahmo von 
B o h r is c h  (vgl. vorst. Ref.). (Pharmaz. Ztg. 74. 1079. 24/8. Halle.) A. M u l l e r .

Gusztav Fritz, U ber Digitalis. Gesehichtlicho Angaben iiber die Isolierung der 
wirksamen Bestandtcile von Digitalisblattern (vgl. Cl o e t t a , C. 1926. II. 771). Sodann 
behandelt Vf. krit. dio verschiedenen Methoden, unter dcnen zwei die verlaBlichsten 
zu sein scheinen: 1. dio Katzenmethode dor Amerikaner HATCHER u . B r o d i e , 2. die 
Froschmethode nach dem D. A.-B. 6 . — Nach eigenen Verss. stellt der Yf. fest, daB 
keine so groBe Wirkungsverschiedenheit bei den Blattern selbst zu beobacliten ist, 
wie man es friiher annahm. B latter bei 60° getrocknet u. gut aufbewahrt, behalten 
ihre Wrkg. jahrelang. Am wenigsten haltbar sind wegen enzymat. Einflusso die In- 
fuse, welche besonders bei alkal. Rk. schon nacli 2 Tagen von ihrer Starkę einbiiBen. 
Am besten sind die Tinkturen. (Magyar Gyógyszerósztudomdnyi Tdrsas&g l5rtesitoje
5 . 205— 17. 15/5.) Sa il e r .

Paul I. Smith, Die Anwendungen der Gelatine in  der Pharmazie. (Pharmac. 
Journ. 122. 617—18. 29/6.) H a r m s .

A. J. Lehman, Eine pharniazeutische Studie iiber Magma Magnesiae (Magnesia- 
milch) — 1900—1930. Geschichtliches, versehiedene Bezeichnungsweisc, Definition, 
Aufbewahrung, Zus., Darst., qualitative Nachweiso u. Best. von Magncsiamileh. 
(Journ. Amer. pharmac. Assoe. 18. 261—65. 391—95. 482—86. April/Mai. Seattle, 
Univ. of Washington.) L. JoSEPHY.

A. E. Lum, Wismut- und Ammoniumcitratlósungen und Natriumbicarbcmat. Alkal. 
Bi-NH4-Citratlsgg. werden durch NaHC03 gelatinós gefallt, ebenso dureh NH 3 u. 
Alkalihydroxyde. (Pharmac. Journ. 122. 597. 22/6.) H a r m s .

Curt Heidepriem, Sammelbericht iiber neuere Arzneimittel. Klin. Sammelreferat 
mit Literaturangabcn iiber Phanodorm (C. 1925. II. 416), Joddermasan (C. 1926. II. 
1546) u. Blieukomen (C. 1928. I. 377. 2817. 2518). (Med. Klinik 25. 991—92. 
21/6.) H a r j is .

Curt Heidepriem, Sammelbericht iiber neuere Arzneimittel. Klin. Sammelreferat 
m it Literaturangaben iiber Saltamin  (C. 1928. II. 1461) u. Lyssiasalbe (C. 1929. I. 
927. 2207). (Med. Klinik 25. 1253—54. 9/8. Berlin.) H a r m s .

Willy H. Crohn, Neue Arzneimittel und Praparate. Klin. Sammelreferate mit 
Literaturangaben u. K ritik  iiber Dilaudid (C. 1926. I. 2380), Hogival (C. 1928. II. 
2578), Ilosal (C. 1928. II . 2578), Mariol (C. 1929. II. 911), Ossin (J. E . St r o s c h e in ,
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Berlin): Vitamine A, B, D u. E  von Eigelb u. Loberfcran neben K alk u. P  in leiclit 
assimilierbarer Form. Roborans., Tackalgan (C. 1929. I. 1963) u. Anaslil (C. 1927-
I. 139). (Med. Klinik 25. 477—79. 22/3. Berlin, Rudolf-Virchow-Krankenh.) H a r m s .

Josef Auglistin, Die Farbung der Puder. Toilette- u. Gcsichtspuder benótigcn 
ca. 0,2—1 g 1. Farbstoff oder 5—20 g wasserunl. Kórperfarben pro 1000 g. Auf- 
zahlung der beliebtesten Farbtone, der wichtigsten Farbstoffe, sowie mehrere Bei- 
spiele verschiedener Farbungen. Endgultige Farbwrkg. kann erst naeh Siebung be- 
urteilt wrerden. (Seifensieder-Ztg. 56 . Parfumeur 3. 69—70. 25/7. Miinclien.) H . H e l l .

Viktor Andriska, Formaldehyd ais Desinfektionsmittel. Bespreckung der wichtigsten 
Ergebnisse der Untorss., die sich auf das konservierende u. bakterieide Vermogen 
des Fonnaldehyds beziehen. Besclireibung der Anwendungsmethoden des Form- 
aldehyddampfes, der riehtigen Ausfuhrung der Zimmerdesinfektion u. des Vakumn- 
verf. (R u b n e r s ). — Vf. untersuchte bakteriolog. 9 formaldehydhaltige Priiparate, 
die er aus Budapester Apotheken besehaffte. E r bereitete 5%ig- wss. Lsgg. u. unter
suchte, in welcher Zeit diese Anthrax-, Slapliylococcus pyogenes aureus- u. Typhus- 
kulturen vernichten. Zur Kontrollo wurde 0,l°/oig- Sublimatlsg. Yerwendet. Die 
Ziichtung wurde auf steriler Bouillon im Brutschrank bei 37° yorgenommen u. B Tage 
hindurch beobachtet. Es wurde groBc Wirkungsverschiedenheit unter den einzelnen 
Desinfektionsmitteln festgestellt, die aus dem Formaldehydgch. der einzelnen Pra- 
parate nicht erklart wrerden kann. Unter den gepriiften Praparaten ist das Neu- 
Lysofonn das wirksamste; es enthalt aufier Formaldehyd akt. Cl- u. Cr-Verbb. (Magyar 
gyógyszerćsztudom&nyi Tarsas&g Ertesitoje 5. 242—56. 15/5. Budapest, Hyg. Inst.
d. UniY.) Sa il e r .

Maurice Zaharovitch, Frankreich, Mitłel zum Festlegen der Uaare, bestehend 
aus: 1000 g Gummitragant, 2000 g A. von 90°, 1000 g Glyeerin, 16000 g W., 230 g 
Carmin, 60 g Bergamotteessenz, 20 g Citronenessenz, 20 g Neroliol. (F. P. 662 088 vom 
12/10. 1928, ausg. 2/8. 1929.) E n g e r o f f .

G. Analyse. Laboratorium.
— , E int Schnelhmage mit Luftdampfung. Eine kurzarmige Waage m it einer 

Kapazitiit von 200 g pro Schale u. einer Empfindlichkeit von 1/1„ mg wird von der 
N. V. B a l a n s e n  o n  G e w i c h t e n f  a b r i o k  Va n  J u lia n '  H. B e c k e r , Delft 
(Holland), hergestellt. Dio Dampfung wird durch 2 Messingzylinder bewirkt, die unter 
den Schalen angebracht sind. Eine durchsichtige ]\likroskala (200 Teilstriehe) wird 
durch eino 4-Voltlampo zur Ablesung bequem projiziert. Dio Waage kommt innerhalb 
von 12 Sek. zur Rulio. Wagungen bis zu 100 mg konnen ohne Gewichte ausgefiihrt 
worden. (Journ. scicnt. Instrum ents 6 . 200—01. Juni.) WRESCHXER.

Z. Blaszkowska, Flasche zum genauen Abwagen jliichtiger Fliissigkeitsgemische. 
Der App. besteht aus zwei durch ein S-Rohr G von geniigender Weite (6 — 8  mm) ver- 
bundenen GefaBen A  von 100 ccm u. B  Yon 50 ccm Inhalt, von denen das obero B  
durch eingeschliffenen Glasstopfen verschlossen ist, wahrend das untere ein seitlich 
angesehmolzenes Rohr D  tragt, das mit Gummischlauch u. Glasstab abschlicCt. Dio 
ersto FI. wird mittels Pipette in B  eingefiihrt (bei geschlossenem D), gewogen u. bei 
aufgesetztem Glasstopfen durch Neigen des App. in A  gebracht. Jede der anderen Fil. 
wird in gleicher Weise in B  eingebracht u. so zunachst gesondert gewogen. Zur Mischung 
wird A  gekiihlt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 170—71. 15/7. Warschau, 
Polyteehn. Hochsch.) B l o c h .

F. R. Winton, E in auf l/iooo° C konstanter Tliermoslat. Es wdrd ein Thermostat 
beschriobcn, der es ormoglioht, die Badtemp. auf 1/1000° konstant zu erhalten. Dio 
Temp.-RogulierungSYorr. besteht aus einem Toluol-Quecksilber-Regulator mit einem 
hochohmigen Yeranderlichen Widerstandskontakt, der m it einer Gluhkathodenróhre 
in Verb. steht. Bei Anderung des Widerstandes des Thermoregulators wird gleich- 
zeitig eine Anderung der Aufladung des Gitters der Gluhkathodenrohro bewirkt u. 
dadurch der Heizstrom Yariiert. ('Journ. scient. Instruments 6 . 214— 17. Juli. London, 
UniY.) K l e v e r .

Alfred W. Francis und Edward P. Oxnard, E in  leu-dhrtes Yólumenometer. 
Es wird ein Volumenometer fur Seifen-, Leder- u. mannigfache Pulver besehrieben. Das 
Vol. wird nicht wie sonst dureh zwei Marken an einer zylindr. Rohre, sondern dureh 
eine Kugelpipette mit Teilung ober- u. unterhalb der Kugel gemessen. Auch ist eino
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Einrichtung getroffen, daB groBc Proben eingefiihrt werden kónnen, u. doch ein luft- 
dichter AbsohluB fur ein konstantes Yol. erreicht wird. (Ind. engin. Chem. Analytieal 
Edition 1. 169—70. 15/7. Cambridge, Mass., L ab . A r t h u r  D. L i t t l e .) B l o c h .

D. W. Dye, Die Ve.rwend.ung von Wollastonslreifen fiir Auflidngungen. Ein 
U’’oZta.sćott-Pt-j)raht m it einem (jbcrzug aus Standard-Ag wird zwischen Goldvcr- 
arbeitungswalzen ausgewalzt u. gibt einen Streifen, dessen Breite der 10—15-fachen 
Dieke des Drahtes entspricht. Die Enden des Streifens werden an eine kleine Gabel 
aus Cu-Draht golotet, mit dor man ihn bcąuem in verd. H N 0 3-Lsg. tauchen kann, 
um das Ag zu entfernen. Man erhalt auf diese Weise sehóne glatte Pt-Streifen. Ein 
D raht von 7 u Durehmesser gab einen Streifen von 2,5 // Dieke u. 15 /i Breite, dio 
Torsion betrug nur ł/g von der des ungewalzten Drahtes. Man gewinnt nlso an Emp- 
findlichkeit, ohne an Tragkraft zu verlieren. Bei Aufhangungen von Elektrometer- 
nadeln haben sich derartige Streifen gut bcwahrt. (Journ. scient. Instrum ents 6 . 
203—04. Juni.) W r e s c h n e r .

D. C. Gall, Eine neue elektrolylisclie Leitungsbriicke. Beschreibung einer neuen 
elektrolyt. Leitungsbriicke, dio sich von den iiblichen drach dio Anordnung der elektro- 
lyt. Zoile u. durch einen ersetzbaren Widorstandskasten unterscheidet. (Journ. 
scient. Instruments 6 . 231—33. Juli.) K l e v e r .

L. V. Sorg, E in  krafłiger T yp  eines KalomeMektrodengefajies. Lichtbilder, 
Zeichnung u. nahore Beschreibung des Gerates von einfacher Konstruktion. (Ccreal 
Chemistry 6 - 344—46. Juli. Kansas City, The Larabee Flour Mills Comp.) GROSZFELD.

M. C. Marsh, Ein bewegliclier Verschlu/3 fiir Eleklroden. Es wird ein VerschluB 
beschriebon, der es ermóglieht, eloktr. Leitungen durch Glas- oder Metallwande bc- 
weglich durchzufiihrcn. Der Zuleiter besteht aus einem Metallstab, der an beiden 
Enden Gewinde besitzt, die bis zu den GefaBwandcn fiihren. Uber den Stab wird 
ein Gummisehlauch gezogen, dessen Lange die doppelte Breite der Wand besitzt. 
Nach Einfuhrung des Stabes mit dem Gummischlaucli wird letzterer durch zwoi 
M uttern zusammengeprefit. Dio Bowcglichkoit dor Zuleitung hiingt von der Weite 
des Gummisehlauchs ab. (Journ. scient. Instruments 6 . 234—35. Juli.) KLEVER.

J. A. C. Teegan, Uber die Verwendung der Gluheleklronenrbhre zur Messung vo?i 
lonisalionsslrómen. Vf. beschreibt eine MeBanordnung, in welcher die Spannung einer 
Batterie zwischen einom Xylol-A.-\Viderstand von ca. 1010 f )  u. einer lonisations- 
kammer aufgeteilt wird; dor vom lonisationsstrom abhangigo Spanmmgsabfall in 
der Kammer ist ais Gitterspannung einer Elektronenrohre geschaltet. Die Methode 
soli zu Absolutmessungen des Ionisationsstromes angewendet werden. (Naturę 124 . 
91—92. 20/7. Rangoon, Univ. Coli.) EISENSCHITZ.

Th. C. Neeff, Exakle Dosierun/j mii der Sabouraudlabletlc. Die fiir die m edian. 
Praxis wichtigsten Methodcn zur Strahlenmessung sind die Ionisalionsmessung u. 
die Dosierung mit der Sabouraud-Noire-Tabletłe. Die Ionisationsmessung ist natur- 
lich der anderen Methode iiberlegen u. kommt in vielen Fallen allein in Frage, dio 
SAIiOURAUD-Tablette bietet aber durch ihre Handlichkeit u. Billigkeit. manche An- 
nehmlichkeiten, deshalb yersueht Vf., diese Dosierung moglichst exakt zu gestalten. 
Zu berueksichtigen sind: 1. dio starkę Wellenlangenabhangigkeit dor Tabletten u.
2. die Fchlerąuollen bei der Ablesung des Verfarbungsgrades. Vf. untersueht, in 
welcher Weise sich die Anzahl R  der Ionisationsmessungcn, die zu einer Yerfarbung 
der Tablette bis zur Testfarbe B  notwendig sind, mit der S trahlcnąualitat verandern, 
die Ergcbnisse seiner Messungen sind in Kurvenbildorn dargestellt. Man sieht daraus, 
daB unbedingt zunachst die Halbwertsschicht der benutzten Strahlung bestimmt 
werden muB; dann kann aus den Kurvenbildern die R-Zahl entnommen worden, 
die der S.-N.-Dosis entspricht. Die Best. der Halbwertsschicht kann nur durch 
Ionisationsmessung erfolgen. (Strahlentherapie 33. 169—80. 29/6. Wiirzburg,
Univ.) W r e s c h n e r .

Eberhard Spenke, Das mikroskopische Hellfeld. Berechnung der Hellfeldbilder 
mkr. Objekte. (Ann. Physik [5] 2. 537—54. 15/8. Kónigsberg, II. Physik. Inst.) L e s z .

William G. Exton, Das Euskop ais HilfsmiUel beim Mikroskopieren. Das 
Euskop soli die Ermiidung des Auges beim Arbeiten m it dem Mikroskop dadurch ver- 
hiiten, daB das von dem Objektiv entworfene Bild mittels eines rechtwinklig-gleich- 
schenkligen Prismas total reflektiert u. vergroBert auf einen wciBen Schirm geworfen 
wird, auf dfim es beąuem betraehtet werden kann. Abbildung im Original. (Journ. 
Amer. med. Assoc. 82. 1838—40. 1924. New York, Prudential Longevity Service. 
Sep.) B o t t g e r .
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Max Haitinger und Viktor Reich, Beitrag zur Methodik der Fluor escenzanalyse. 
Es wird eine Anordnung beschrieben, mittels welcher die ultravioletten Strahlen nur 
senkreeht auf die Fl.-Obcrflache einfallen. Durch seitliche Beobachtung erkennt man 
die reinen Fluorescenzfarben u. die Eindringungstiefe der erregenden Strahlen, wodurch 
auf die Konz. der untorsuchtcn Lsgg. geschlossen werden kann. Durch Vorschaltung 
einer W.-Linse kann die Intensitiit der Fluoreseenz yerstarkt werden. (Chem. Fabrik
1929. 379—-80. 21/8. Klosterneuburg, Agrikulturchem. Lab. d. Hóheren Bundeslehr-
u. Yers.-Anstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau.) L e s z y n s k i .

Hans Fromherz und Wilhelm Menschick, E in  einfaches Inlerferomeler zur 
Messung kleiner Schićhtdicken. Es wird ein Interferometer beschrieben, m it dessen 
Hilfe die Schichtdicken (200—1 u) yon AbsorptionsgefaCen auf einfache Weise aus- 
gemessen werden konnen, indem man die Interferenzstreifen in  einem Spektrographen 
auszahlt. Die Genauigkeit is t ctwa 2%„. Das Interferometer gestattct auch, die 
Dispersionskurve eines Stoffes zu ermitteln, falls der Brechungsindex fur irgend- 
eine Wellenlange schon bekannt ist. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 2. 399—404. 
April. Miinchen, Chem. Labor. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Physikal.-chem. Abt.) F a e k .

Erkki Leikola und William Kerppola, Eine einfaclie Methode zur Bestimmung 
der Farbennuance und Farbenintensitat von Fliissigkeiten. Das Verf. fuBt auf einer 
Komparation in der yon W a l p o l e  angegebenen Form. Man yergleieht die Farbę 
der zu untersuehenden FI. im Komparator m it einer bekannten Farblsg. oder mit 
einer Kombination derartiger Farblsgg. Zum Vergleich werden vier Hauptfarben: 
Rot, Gelb, Grim u. Blau, benutzt; bei passender Vereinigung derselben erhalt man 
alle gew iinsch ten  F a rb to n e  in yerschiedenen Starkegraden. A is Grundfarblsgg. dienen:
1. 6% ig. Kobaltnitratlsg., 2. 0 ,l% ig. Kaliumbichromatlsg., 3. 15%ig. Nickelsulfat- 
lsg. u. 4. eine Lsg., die 5 Teile lO^/oig. Kupfersulfat u. 95 Teile 5°/0ig. Ammoniak 
enthiilt. Yon jeder Lsg. wird eine 15 Reagensglaser umfassende Farbenskala her- 
gestellt. A is Komparator dient ein etwas modifizierter W ALPOLEscher App. mit 
drei Lochreihen. Bei Unterśs. iiber die Rkk. der Gallenfarbstoffe haben Vff. diese 
Methode m it Erfolg yerwendet. (Skand. Arcli. Physiol. 56. 261—64. Mai. Helsinki, 
Uniy.) W r e s c h n e r .

L. Rosenow, Oold- und Platinelektroden und der Sdurefehler des Chinhydrons bei 
der pR-Bestimmung in  Hefe und Blut. Bei der pH-Best. in  schwach gepufferten Lsgg. 
(Hefesuspensionen, Blut) erhielt Vf. bei Anwendung von kauflichcm Cliinhydron grofie 
Fehler, bis 3—3,4 pn-Einheiten. Zuyerlassige Resultate erhalt man bei Anwendung 
eines 2mal umkrystallisierten, yon der Mutterlauge befreiten Priiparats. F ur dio Best. 
des pa vom Standard-Acetatgemiseh u. yergorenen Fil. kann man das kiiufliche Prii- 
parat anwenden. Bei pn-Messungen in  Hefesuspensionen, sowohl ruhenden wie ga- 
renden, kann man sich gleich gut der Au- wie auch der Pt-Elektrode bedienen. (Journ. 
exp. Biol. Med. [russ.] 1928. 141—46. Mińsk, Univ., Physiol. Inst. Sep.) S c h o n f e l d .

E lem ente und anorganlsche Verbindungen.
B. S. Evans, Einige analytische Anwendungen von Natriumhydrosulfit (Antim-on, 

Wismut, Blei, Cadmium). Der Hauptbestandteil des Na2S20 4 liegt in der Red. in alkal. 
Lsg., wobei H N 03 nicht stort. Ableitung u. ausfuhrliche Beschreibung von Arbeits- 
yorscliriften zur Best. yon Sb in Sb-Cu-Legierungen, zur Best. kleiner Mengen Bi in 
Sn-Zn-Legicrungen, yon kleinen Mengen Sb in Pb u. Pb-Legierungen, Trennung des 
Cd von Bi u. Pb. (Analyst 54. 395—405. Juli.) G r o s z f e l d .

Takayuki Somiya, Bestimmung des Wassergehalts in  konzentrierter Schwefelsaure 
durch thermometrische Tiiration. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 33 B.
1927. — C. 1927. I I . 610.) S c h o n f e l d .

Kurt Heller, tJber Halogenbestimmungen nach der Methode von O. Gasperini. II . 
(I. vgl. C. 1929. I I . 612.) Es wird eine Best. von Perchlorat im  App. yon Ga s p a r in i  
mittels Elektrolyse in Titan-(4)-sulfat- Schwefelsaure unter Zusatz yon Kaliumnitrat 
angegeben. (Ztsehr. analyt. Chem. 78. 127—31. Prag, Univ.) WlNKELMANN.

Naoto Kameyama, Bestimmung von Chlorid in  Gegenwart von Ferrocyanid. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.]' 30. 7 B bis 9 B. 1927. — C. 1927. II. 
2212.) S c h o n f e l d .

O. Tomicek, Argentometrische Studien. I. Beitrag zur potentiometrischen Tiiration 
von Jodiden. Zusammenstellung einer Reihe yon Jodbestst. in  K J  yerschiedener 
Herkunft nach der potentiometr. Methode. Die AgN03-Spannungskurve wird durch
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den Br-Geh. der Praparate etwas unregelmaBig. (Collect. Trav. cbim. Tclićcoslovaquie
1. 443—48. Aug. Prag, Ch a r l e s -U iu v .) H a n d e l .

Alfred Schwicker, Die jodometrische Beslimmung der pliosphorigen Saure. (Vgl.
C. 1929. II. 1327.) Yf. ha t iiber die von B o y e r  u . B a u z il  yeróffentlichte Methode 
(Journ. de Pharm. et de Chim. 18. 321), die darauf beruht, daB phosphorige Saure in 
bicarbonatalkal. Lsg. durch iiberschiissige Jodlsg. nach langerer Einwirkungsdauer 
ąuantitatiy  zu Phosphorsiiure oxydiert wird, neue Unterss. angestellt, die eine Ab- 
kurzung der Zeitdauer der jodometr. Best. erzielteD. 1. Alkalisieren der Jodlsg. mit 
n. KOH: die neutralisierte phosphorige Saure wurde mit 30—40 ccm 0,1-n. Jodlsg., 
hierauf mit 3 ccm KOH unter Umschwenken langsam versetzt. Nach 30 Min. wurde 
mit 10 ccm 2-n. HCl angesauert u. das unverbrauchte Jod  zurucktitriert. 2. Alkalisieren 
mit n. NH3-Lsg.: man yersetzt 10 ccm der 0,1 m. Lsg. von phosphoriger Saure (oder 
Phosphit) mit 25—30 ccm 0,1-n. Jodlsg., hierauf tropfenweise mit 3—4 ccm n. 
Ammoniaklsg. Nach 15 Min. sauert man mit 10 ccm 2-n. HCl an u. titriert m it 0,1-n. 
Thiosulfatlsg. zuriick. 3. Alkalisieren m it n. Ammoniumboratlsg.: a) Man lost im 
Literkolben 20 g Borsaure in 170 ccm 10%ig. NH3-Lsg. u. fiillt mit W. bis zur Markę 
auf. b) Phosphorige Saure (oder Phosphit) wird m it 0,1-n. Jodlsg. im t)berschuB ver- 
setzt u. mit 5 ccm der n. Ammoniumboratlsg. alkalisiert; nach 15 Min. wird mit 
10 ccm 2-n. HCl angesauert u. 0,1-n. Thiosulfatlsg. titriert. — Ferner wird eine Best. 
der phosphorigen Saure mit 0,1-n. Jodat-Jodidgemisch angegeben: In  verschlieBbarer 
Flasche setzt man zu 50 ccm 0,1-n. Kaliumjodatlsg. 1 g JK  u. 10 ccm der etwa 0,1 m. 
starken Lsg. von phosphoriger Saure. Nach 2—21/2 Stdn. sauert man m it 10 ccm 2-n. 
HCl an u. titriert das ausgescliiedeno Jod m it 0,1-n. Thiosulfat. Liegt zur Best. eine 
Phosphitprobe vor, so yersetzt man dieselbe im Jodat-Jodidgemisch m it 1 ccm n. 
H Cl; das durch diese freigemachte Jod  leitet die Oxydation des Phosphits ein. (Ztschr. 
analyt. Chem. 78. 103—12. Jena, Univ.) WlNKELMANN.

A. Wassiljew und H. Stutzer, ttber den Einflufi des Bleis auf die Titration des 
Antimons mit Permanganat bei der Analyse von Weifimetallen. Vff. haben fiir die 
T itration von Anlimon-irtei- Gemischen folgende Arbeitsyorschrift ausgearbeitet: Man 
bringt die Einwaage in einen Pyrexkolben von 250 ccm, fiigt 15 ccm Schwefelsaure 
(D. 1,84) hinzu, ycrschlicBt mit einem eingehangtcn Trichter u. erliitzt auf dem Asbest- 
drahtnetz, zuerst mit kleiner, dann mit gróBerer Flamme. Nach dem Loscn des Metalls 
wird das Erhitzen bis fast zur Siedetemp. noch 1/i—1 Stde. fortgesetzt, dann wird der 
Trichter so weit herausgezogen u. zur Seite geneigt, daB er sich nur noch mit seinem 
Rohre im Kolben hfi.lt; es wird noch 15 Min. weiter erhitzt, um die letzten Spurcn von
S 0 2 zu entfernen. Nach dem Abkiihlen werden 50 ccm W ., 10 ccm HCl (1,19) u. noch 
150 ccm W . zugefiigt. Dann wird auf etwa 15° abgekiihlt u. mit 0,1-n. KM n04-Lsg. 
titriert. Nach der Titration laBt man den entstandenen Nd. absitzen, gieBt die Lsg. 
yorsichtig ab u. lost den Nd. in 20 ccm HCl (1,19) u. 10 ccm W . unter Erwarmen. Die 
erhaltene Lsg. wird in  einem 500 ccm-Kolben m it 400 ccm W . yersetzt u. nach dem 
Abkiihlen mit derselben Permanganatlsg. zu Endo titriert. Bei der Analyse yon Legie- 
rungen, die nur aus Blei u. Antimon bestehen, ist das Antimonresultat um 1% absol. zu 
erniedrigen. (Journ. angew. Chem. [russ.: ShurnalprikladnoiChimii] 2. 461—66; Ztschr. 
analyt. Chem. 78. 97—102. Moskau, K arpow -Institut f. Chemie.) W in k e l m a n n .

G. J. Hough, Notiz iiber die Wiedergewinnung des Platins. Zur Wiedergewinnung 
von Pt u. A. aus Filtraten, bzw. Riickstanden bei Anwendung yon PtCl4 zur K-Best. 
gibt man sofort nach dem Filtrieren des Chloroplatinats auf jo 300 ccm F iltra t 1 g 
NH4C1, u. laBt den Nd. sich absetzen. Die alkoh. Lsg. dest. man, wenn eine gróBere 
Menge sich angesammelt hat, auf ein Viertel ihres urspriinglichen Volumens ein, u . 
erhalt so einen zur Wiedergewinnung geeigneten 83—85%ig. A. Den Ammonium- 
platinchloridnd. u. die Ruckstiindc yon den K-Bestst. lost man in h. W., yersetzt m it 
einigen ccm HCl 1: 2, erhitzt nahe zum Kochen, gibt Mg-Pulver in geringem Uber- 
schuB, nach yollstandiger Zers. der Pt-Salze konz. HCl zu, kocht nach Auflósung des 
gesamten Big kurz u. filtriert vom Pt-Schwarz ab. Dieses lost man in Kónigswasser, 
behandelt die eingedampfte M. dreimal m it HCl, dunstet ein, lost in W. unter Zugabe 
weniger Tropfen HCl u. fiillt die Lsg. auf das zu den Bestst. yorgesehene Vol. auf. 
Der Pt-Verlust ist so sehr gering. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 162. 15/7. 
Washington, Bureau of Chem. and Soils.) B l o c h .

Chester B. Slawson, Die quantitative optisclie Bestitmnung der Natrium- -und 
Kaliumcliloride. KC1 u. NaCI zeigen in ihren geschmolzenen Gemischen Lieht- 
brechungen, welche auf einer Geraden zwischen den Brcchungsexponenten des reinen
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KC1 u. NaCl liegen. Vf. ist der Ansicht, daB diese beiden Salze Doppelsalze in der 
Schmelze bilden, welehe beim Erstarren sich teilweise entmischen. Ais Doppelsalze 
wurden festgestellt (Lichtbrechung fiir die D-Linie jeweils in Klammer) 7 KOI ■ 2 NaCl 
(1,500), 5 K Cl-2 NaCl (1,503), 3 K Cl-2 NaCl (1,5085), KCl-NaCl (1,514), 3KCI-
4 NaCl (1,518), 2K Cl-3N aC l (1,519), KCl-2NaCl (1,523), KCl-3NaCl (1,528), KCl-
5 NaCl (1,533) u. KCl-7 NaCl (1,536). Die Entmisehung dieser Mischkrystalle erfolgt
in den mittleren Konzz. so, daB die nachst hohere u. dio nachst niedere Verb. entsteht, 
so daB durch die Best. der vorliandenen Verbb. bereits Grenzen gezogen sind, welehe 
durch Best. der (Juantitat der einzelnen Komponenten noch weiter eingeengt werden. 
Auf diese A rt gelingt es, Gemische von KCl u. NaCl, welcho bei der Analyse gefunden 
werden, mit einem Fehler von maximal 2%, normalerweise aber unter 1% vom Alkali- 
geh. zu bestimmen. Dazu ist die Feststellung des Brechungsexponenten auf die 3. Stelle 
genau erforderlich. (Amer. Mineralogist 14. 293—98. Aug.) E n s z l in .

A. Jilek und J. Lukas, Elektroanalytische Bestimmung von Thallium ais Thalli- 
oxyd. Boi der Elektrolyso von T1N03 in Ggw. von H F  u. H20 2 erhielten Vff. einen 
anod. Nd., dessen Zus. nahezu der Formel T120 3-H F entspricht. Der Geh. an Tl wird 
durch den Faktor 0,8444 erhalten. Alkalien werden yon diesem Nd. aufgenommen. 
Zur quantitativen Best. yon Tl yersetzt man eine Lsg. von T1N03, welclie hochstens
0,25 g Tl enthalten darf, mit 1—2 g 40%ig. H F. Ais GefaB u. gleichzeitig Anodę 
dient eine Pt-Sehale. Das Kathoden-Pt laBt man rotieren u. elektrolysiert dann bei
0,2 Amp. u. 2—5 Volt. Nach etwa 1 Stde. fiigt man 1 ccm 30%ig. H 20 2 hinzu, das 
den kathod. Nd. auflóst. Nach Fortsetzung der Elektrolyso 1 Stde. lang findet sich 
das gesamte Tl an der Anodo ais Oxyd. Man fiigt dann noch 1 ccm derselben H 20 2- 
Lsg. hinzu u. "elektrolysiert noch 1 Stde. Der Nd. wird mit W. gewaschen, ohne den 
Strom zu unterbrechen, dann m it A. u. bei 100° getrocknet. (Collect. Tray. chim. 
Tchćcoslovaquie 1. 417—28. Aug. Prag, Techn. Hoclisch.) H a n d e l .

Z. Hernnann, Ein Beitrag zur Erkenntnis der Calcium-Magnesiumirennung nach 
der Oxalatmethode. tjbersattigungserscheinungen u. Kinetik der Abscheidung von 
Mg(COO)2 werden untersucht u. theoret. erklart. Die Zeit des beginnenden Ausfallens 
(Induktionszeit) wird mit steigender Konz. u. Temp.-Erhóhung yerkiirzt u. der 
Krystallausfall beschleunigt. Ammonsalze yerlangern in besonderer Weise die Uber- 
sattigungsperiode u. yerringern den Krystallausfall. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
182. 395—410. 3/9. Prag, Phys.-chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) A s c h e r m a n n .

H. Brintzinger und W. Schieferdecker, Eine potentiomelrische Methode zur 
Bestimmung von Eisen und Molybddn. Die potentiometr. Best. von Eisen u. Molyhddn 
nebeneinander macht keine Schwierigkeiten, wenn man die zu untersuchende Lsg. 
mit 30 g kryst. CaCl2 u. 25 ccm HC1 yersetzt, mit dest. W . auf 100 ccm auffullt, die 
Lsg. zur Entfernung des gel. Sauerstoffs unter Dariiberleiten von C02 5 Min. kocht 
u. dann bei etwa 90° unter C02-Atmosphare m it 0,1-n. Chrom-(2)-ehloridlsg. titriert. 
(Ztschr. analyt. Chem. 78. 110—12.) W lNKELMANN.

R. P. Hudson, Verfahren zur Bestimmung des SiliciumgehalUs. Zum Lósen wird 
folgendo Mischung yerwendet: 250 ccm H 2S04 werden zu 1450 ccm W. u. dann 
650 ccm H N 03 u . 100 ccm HC1 zugegeben. Dio Si-Best. im Roh-Fe ist dann wie folgt: 
1 g wird in 30 ccm der Lósefl. gel. u. schnell auf einer h. P latte zur Trockne yerdampft. 
Mittels einesLuftstromes wird abgekiihlt, in lOOccm HC1 (1,10) aufgenommen u. durch 
ein 11 cm aschefreies Filter filtriert, wobei ein Papierbrei u. Saugen angewandt werden. 
2-mal wird m it h. HC1 1,10 u. h. dest. W. abwechselnd gewaschen. Hierauf wird vor- 
sichtig verascht u. dann gegluht. E n tha lt die Probe mehr ais 2% Si, so ist es an- 
genehmer, nur 0,4693 g Spane zur Analyse zu nehmen. Schnell u. genau ist die folgende 
Methode der Si-Best. in Hochofen-Fe-Si: 0,4693 g einer 200-Maschenprobo werden mit 
20 ccm der Lósefl. ubergossen, zur Trockne eingedampft u. die Best. wie beim Roh-Fe 
ausgefiihrt. In diesem Falle besteht die FI. aus 680 ccm W., 250 ccm H ;SO., 1,84, 
600 ccm HC1 1,19 u. 320 ccm H N 03 1,42. Doch ist diese Methode nur bis zu einem Geh. 
von 12% Si anwendbar. Bei 12—18% Si in der Probe wird diese teilweise durch langere 
Digestion in Kónigswasser gel., dann wird HC1 1,10, hierauf die Lósefl. zugegeben u. 
wie oben yerfahren. In  diesem Falle ist auch die SiO,-Best. am sichersten durch Ver- 
fliichtigen m it H F  ausfiihrbar. — Vf. empfiohlt folgende Ausfuhrung der Schmelzmethodo 
bei hochwertigerem Fe-Si: 0,50 g feinpulyerisiertes Materiał wird in einem groBon P t- 
Tiegel mit 10 g Na2C03 +  2 g K N 03 iiber dem Mekerbrenner geschmolzen u. 30 Min. 
bei Rothitze gelasson. Nach dem Abkuhlen wird in HC1 1,10 gel., auf einer h. P latte 
zur Trockne yerdampft u. auf 120° erhitzt, bis der Sauregeruch yollstandig fort ist.
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Hierauf wird in 1: 1 HC1 aufgcnommen, filtriert, niit h. 1 :1  HC1 u. li. W. gewaschen 
u. wio oben yerfahron. — Dio Si02-Best. iii der im Stahl vorhandenen Schlacke wird 
ausgefiihrt, indem man 5 g Spano mit 25 ccm eiskaltem W. ubergieBt, wobei der Be- 
hillter selbst noch in Eis oder Schnee stoht. Allmahlieh werden rund 30 g resublimiertes 
J  zugesotzt u. geriihrt, bis das ganze J  gel. ist. Man bedeckt mit cinem Uhrglas u. 
ruhrt weiter, bis alles Fe sich lóst. Dann werden 100 ccm k. W. zugegeben, das Un- 
losliehe setzt sich ab, die FI. wird durch ein schmales Filter dekantiert u. der Nd. wieder- 
holt mit W. ausgewaschen. Der Nd. wird dann aufs Filter gegeben, mit 1,20 HC1, 
hierauf oft mit W. gewaschen, in eine Pt-Schale ubergefiihrt, NaOH zugesetzt u. mehrere 
Min. zum Sicden erhitzt. Diese Behandlung lost jede gefallte S i02 vom Silicid des Fe. 
Dio FI. wird durch ein Filter dekantiert u. das Losen mehrmals wiederholt. In  dem 
so gewogenen Nd. aus Schlacke u. Oxyd wird die S i02-Best. wie in Stahl durchgefiihrt. 
(Blast. Furnaee Steel P lant 17. 1221—22. Aug. Ashland [Ky.], American Rolling 
Mili Co.) W i l k e .

H. B. Dunnicliff, Die volumetrisclie Quecksilberbestimmung. Nach Uberfuhrung 
des Hg in HgCl2 (HgBr2 wird m it Cl2-Gas behandelt, UberschuB des Cl2 durch C02 
yertrieben) wird ein Teil der Lsg. in eine neutrale SnCl2-Lsg. unter C02 gegehen, der 
Hg-Nd. unter C02 in besonderer Vorr. (Abb. im Original) abgesogen u. der SnCl2- 
UberschuB gegen TiCl3-Lsg. titriert. Einstcllung Ietztercr gegen Fe-Alaun. Auch Be- 
sehreibung einer jodometr. Ausfiihrungsform des Verf. (Analyst 54. 405—10. 
Juli.) G r o s z f e l d .

Janos Bodnar und ódón Szśp, Medizinisch-chemische mikroanalytisclie Methoden.
I I . Mitt. Ultramikromethode zur Beslimmung des Quecksilbers. (Magyar orvosi Ar- 
ehivum 30. 187— 94. Debrecen, Med.-chem. Inst. d. Univ. — C. 192 9 .1. 2450.) S a il e r .

L. W. Haase, U ber Kupferbeslimmung mit 5,7- Brom-o-oxy chinolin. Zur Darst. 
des 5,7-Brom-o-oxychinolins lost man 10—20 g o-Oxycliinolin (von M e r c k ) in reinstem 
Chlf. unter Eiskiihlung auf. Dann lóst man etwas weniger ais das zur yollstiindigen Um- 
setzung notwendigo Brom in Chlf. ebcnfalls unter Eiskiihlung auf. Man fiigt nun die 
Bromlsg. tropfenwcise u. unter Umschiitteln zum Chinolin (wobei ein gelber Nd. ent
steht), bis die iiberstehende FI. durch wenig iiberschiissiges Brom gefiirbt bleibt. Der 
Nd. wird abgenutscht u. mit k. Chlf. gewaschen, durch Durchsaugen von Luft ge- 
trocknet u. im Soxhlet mit A. extrahiert. Aus A. farblose Nadeln, dic man durch Um- 
krystallisieren aus h. Bzl. noch weiter reinigen karm. Zur Cu-Best. dient eine 0,5%ig. 
Lsg. — Um die quantitativen Fallungsbcdingungen zu erproben, ha t nun Vf. den 
EinfluB gróBerer u. kleinerer Mengen des Reagenses festzustellen gesucht. Dabei fand 
er, daB iiberschiissiges Dibrom-o-oxychinolin bei 140—150° unzers. fliichtig ist, wenn 
es zuvor bei 105° vollig getroeknet wurde. Bei der Unters. von Abwasscrn wurde die 
FI. zunachst durch Goochtiegelfiltration (Asbestfiillung) geklart. Da eine Anzahl 
solcher Abwasser keine eolorimetr. Cu-Rk. gab, wurden sie mit gleichen Cu-Mengen 
(1,065 mg) yersetzt u. dann dio Fallung yorgenommen, wobei eine gute Differenzierung 
zu erkennen war. Das Verf. ist hauptsachlich dann anwendbar, wenn wegen zu starker 
Farbung das eolorimetr. yersagt, namentlich bei Cu-Mengen yon 0,5 mg/l bis 20 mg/l. 
(Ztschr. analyt. Chem. 78. 113—24. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt f. Wasser-, 
Boden- u. Lufthygienc.) WlNKELMANN.

A. Jilek und J. Lukas, tJber die Abscheidung des Wismuts durch Schnelleleklrolyse 
in  saurer Lósung. (Collect. Trav. chim. Tchścoslovaquie 1. 369—76. Juli. — C. 1927-
II. 1376.) POETSCII.

A. Jilek und J. Lukas, Eine neue Methode zur gravimelrischen Beslimmung von 
Wolfram in Gegenwart von Vanadin. Eine grayimetr. W-Best. in Ggw. von V wurdo 
ausgearbeitet. Sie beruht darauf, daB eine Lsg. von Vanadaten, Molybdaten oder 
Wolframaten in Form komplexer Verbb. m it Phosphor- oder Arsensiiure m it organ. 
Bason (Chinin) prakt. unl. Ndd. bildet, von denen die W-Verb. auch in stark sauien 
Lsgg. unl. ist, wahrend die V-Verb. gegen saure Lsg. unbestandig ist. Die Verb. des 
Arsenowolframats wird durch Erhitzen, wobei der organ. Anteil yerbrennt u. As ais 
arsenige Siiure sich yerfliichtigt, in W 03 ubergefiihrt. Darauf beruht die Trennung 
des W yon V. Da aber die Arsenomolybdatyerb. m it organ. Basen gegen saure Lsgg. 
bestiindiger ist, ist eino Trennung yon Mo auf diesem Wego nicht moglich. Um zu 
yerhindem, daB Arsenoyanadat Wolframat einsehlieBt, wird vor der Fallung mit 
organ. Basen das V-Salz zu dem 3-wertigen Salz reduziert, das keine Verb. mit Chinin 
eingeht. (Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 1. 263—74. Mai. Prag.) JuxG .
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Otto Kropf, Nachweis kleiner Mengen Vanadin. Fiir den qualitativen Nachweis 
von V (vgl. M e y e r , C. 1929. II. 331) ist an u. fiir sieli Bleiaeetat wohl geeignet, wurde 
aber in Stahlwerklaboratorien bisher selten day.u benutzt, weil reine Vanadinstalile 
fast nio zur Unters. kommen u. im Stalli enthaltenes Wolfram u. Molybdiln dic Rk. 
in Frage stellen. Fiir soleho Stiihle ist der Nachweis m it H20 2 yorzuziehen. (Chem.- 
Ztg. 53. 674. 28/8. Freital.) J u n g .

W. R. Schoeller, Unlersuchungen in  der analytisclien Chemie des Tantałs, Niobs 
und ihrer Begleitmineralien. XV. Eine newe Methode fiir die Trennung des Tanłals 
und Niobs von Titan und Zirkon (1: qualitativ). E in neues Verf., das Pyrosulfat- u. 
Tanninverf„ zur qualitativen Trennung des Tantals u. Niobs einerseits, von Titan 
u. Zirkon andererseits wird beschrieben. Es besteht darin, da(3 die gemisehten Oxydc 
mit Bisulfat geschmolzen werden u. daB das Schmelzprod. m it 5%ig. H 2S 04, die 1% 
Tannin enthalt, extrahiert wird. Dio Erdsiiuren bleiben ais unl. gefarbte Tannin- 
adsorptionskomplexe zuriick, wahrend sieli die Sulfate von Ti u. Zr losen. Es werden 
ferner die empfindlichsten Rkk. auf Ta u. Nb bcsprochen. Die Fallung der Erdsauren 
aus sd. Tartratlsgg. durch UberschuB an Mineralsiiurcn ist eine spezif. u. empfindlichc 
Rk. auf Erdsaure in Ggw. von anderen Metallen. Die quantitative Anwendung der 
Pyrosulfat- u. Tanninmethode wird in Erwagung gezogen. Das Salicylatyerf. zur 
Trennung des Ti von Ta, Nb u. Zr wird ablehnend kritisiert. (Analyst 54. 453—60. 
Aug. London.) J u n g .

Henry Gibb, Die Analyse von Aluminiumlegierungen. Dio Analysengange sind 
fiir Laboratorien in kleinen GieBereien bestimmt, die keine teueren elektrolyt. App. 
besitzen. Das Zicl war, die yerschiedensten guten Methoden zur Best. der Metalle 
anzuwenden, u. wenn móglieh, groBe Trennungen zu yermeiden, sowie nur die ein- 
fachste Einrichtung hierzu zu yerwenden. Folgende Metalle konnen naeh den Verff. 
crm ittelt werden: Si, Cu, Sn, Zn, Mn, Cr, Pb, Fe, Ca, Mg u. Ni. (Ind. Chemist chem. 
Manufacturer 5. 286—88. 291. Juli.) W iłk e .

I. Iltschenko, Jodometrische Methode der Kupferbestimmung in  Babbitt-Metallen 
uiul Vergleich dieser Methode m it der colorimetrischen und gravimetrischen Methode. 
Erforderliclic Lsgg.: ł/so'n ' Na2S20 3; elektrolyt. Cu; 2%ige Starkelsg., 50%ige K J- 
Lsg. in H 2S04. — Titerstellung von Vso-n - Na2S20 3: Einige Liter der N a2S20 3-Lsg. 
dieser Konz. werden 2 Wochen in einer dunklen Flasche stehen gelassen. 0,04—0,08 g 
elektrolyt. Cu werden in  5 ccm 10%ig- H N 03 warm gel. u. eingedampft; Zusatz yon 
2—4 ccm H 2SO,, (1: 1), Erhitzen bis zur Entw. von S03-Dampfen; Verdiinnen m it W. 
auf 250 ccm. 50 ccm der Cu-Lsg. werden in einem kon. Kolben (Glasschliff) m it 
100 ccm H 20  verd., 10—15 ccm K J  zugesetzt u. naeh 10 Min. m it Na2S20 3 titriert. — 
1 g Babbitts^pane werden m it 15 ccm konz. H2S04 erwiirmt, bis der Nd. weiB u. die Lsg. 
durclisichtig geworden ist. Abkiililen, Verdunnen m it etwas W., nochmaliges Ab- 
kiihlen, t)bcrfiiliren in einen 250 g-MeBkolben, Zusatz yon konz. NH3 bis zur Bldg. 
des Cuprammoniums. 50 ccm der Lsg. werden wie oben titriert. Zweeks genauer 
Cu-Best. wird eine Standard-Cu-Lsg., ebenfalls ais Cuprammonsalz, angewandt: 0,5 g 
elektrolyt. Cu werden in 15 ccm verd. H N 03 gel., 10 ccm H 2S04 (1,84) zugesetzt u. 
yerdampft bis zur Bldg. weiBer S 03-Dampfe. Die Lsg. wird m it W. zu 1 Liter, 
unter Zusatz von NH3, verd. 1 ccm dieser Lsg. enthalt 0,0005 g Cu. (Ukrain, chem. 
Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitsclini Shurnal] 4. Techn. Teil. 141-—44. Charków, 
Inst. f. angew. Chem.) ScHONFELl).

Edgar T. Wherry, Mineralbestimmung durch Absorptionsspektra. I. Die Best. 
der Mineralien der scltenen Erden u. des TJrans erfolgt auf Grund der Tatsache, daB 
dieso Elemente gewisse charaktcrist. Absorptionslinien auf weisen, u. zwar die Cer- 
erden ein starlccs Band im Gelb u. ein schwacheres im Griin, die Yttererden ein starkes 
Band im Gelbgrun u. ein schwacheres im Griin. Die Uranoyerbb. haben ihr starkstes 
Band im R ot u. ein schwacheres im Orangegelb. Die Uranylverbb. haben ihr starkstes 
Band im Griinblau oder Blaugriin, u. einige andere im Violett. Charakterist. Linien 
sind fur Fluocerit 675, 595, Bastnaesit 579—569, Parisit 590—570, 522, 512, Ankylit 
580—575, Cordylit 583—579, Lajithanit 580—578, 572—568, 520, 510, Neodymcalcit 
582 (525), Neodymstrontianit 589, 585, 580, 568, Neodym-Scheelit 585, 575, Monazit 
590, 570, 523, Brithólit 588—578, Rliabdophanit 595, 675, 570, 524, Churchit 590, 578, 
Pyrochlor 588—578, Samarskit (585), (525), Cerit 590—570, Freyalit 585 // 575, 530, 
Rinkit 590—582 // 578—568, Ytterfluorit 555, Xenotim  645, 605, 555, Fergusonit (555), 
(552), Yttrotantalit 522, Yttrialit (645), (600), (555), (485), TJranozirkon 651, 588, 512, 
Liebigit 463, Yoglit 488, Johannit 497, 479, Autunit 499, 445, Uranospinit 495, Urano-
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cirsit 552, 535, 515, 495, 448, Torbernit 503, 487, 445, Zumerit 489, 448. Es sind hier 
nur die starksten Linien u. Banden angegebcn. Vollstan<liges Verzeichnis ygl. Original. 
(Amer. Mineralogist 14. 299—308. Aug. Washington D. O.) E n s z l in .

A. Gabriel und E. P. Cox, Eine Fdrbemetliode zur quantitaliven Beslimmung 
gewisser gesteinsbildender Mineralien. Zur Unterscheidung der Na- u. K-Mineralien 
(Feldspilte usw.) haben Vff. eine Farbemetliode ausgearbeitet, welche auf der Bldg. eines 
Nd. von Kaliumkobaltinitrit auf den K.O-haltigen Mineralien beruht. Die Krystalle 
oder Dunnscliliffe werden mit gasfórmiger H F  angeatzt u. mit Na3Co(N02)6 behandelt 
u. u. Mk. ausgezahlt. (Amer. Mineralogist 14. 290—92. Aug.) ENSZLIN.

Organlsche Substanzen.
Naoto Kameyama und Takeshi Simba, Leitfćihigkeil von Kaliumchlorid in  

Glycerin ais analylisches Hilfsmittel. Die elektr. Leitfiihigkeit von KOI in Olycerin- 
W.-Gemischen, die zur Best. von W. in Glycerin geeignet ist, nimmt m it steigendem 
W.-Geh. in reeht einfaeher Weise zu. Die experimentell ermittelte spezif. Leitfahigkeit 
K  x  105 =  2,24 +  0,38 n  +  0,0127 n- (ber. f. Lsgg. yon 471 mg KC1 in 100 ccm 
Glycerin, bei 25°; n  =  1 u. iiber 1 ccm W. auf 100 ccm Glycerin). (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 30. 5 B bis 6 B. 1927. Tokio, Univ., Inst. f. angew. Chem.) Sc h o n f .

P. Fuchs, Ma/Sanalylische Schnelhwilhode zur Beslimmung von Ameisensdure und 
Essigsaure nebeneinander. Beiłrage zur MafSanalyse. I I .  Man bestimmt zuniichst in 
einem MeBkolben von 100 ccm die Gesamtsaure (Ameisensdure +  Essigsaure), indem 
man nach Zusatz von Phenolphthalein bis nahe an den Umschlag n. NaOH hinzufiigt, 
dann zur Entfernung der C02 aufkoeht u. schlieBlich m it einigen Tropfen n. NaOH 
die Titration bcendet. Ein etwa vorhandener Acetaldehyd wird bei dieser Behandlung 
sogleich entfernt. T ritt beim Kochen der fast neutralisierten Lsg. Rosafarbung ein, 
so ist schon zuviel n. NaOH zugesetzt worden, u. der Endpunkt muB nach Zusatz 
einer bekannten kleinen Menge Saure nochmals genau eingestellt werden. Der Ver- 
brauch an n. NaOH fiir die Gesamtsaurebest. sei N  ccm. Zu der neutralisierten Lsg. 
fiigt man nun festes reines Natriumaectat, fast gesiitt. HgCl2-Lsg. in reielilichem Uber- 
schuB u. gegebenenfalls soviel W., daB der Kolben ®/4 gefullt ist. Hierauf wird erhitzt 
u. nach Bcendigung der H auptrk. 15 Min. m it kleiner Flamme nahe unter dem Siede- 
punkt gehalten. Nach Abktihlung wird aufgefiillt u. in 50 ccm F iltrat dio nach der 
Gleiehung: HCOONa +  2 HgCl2 =  NaCI +  HgCl2 +  HCl +  C02 gebildeto HCl (dio 
hier ais Essigsaure vorliegt) mit n. NaOH titriert. Ais Indicator dient der OberscbuB 
von HgCl2 (Hellgelbfarbung durch Alkali; weiBe Porzellanschale ais TitriergefaB 1). 
Is t der Verbrauch an n. NaOH (auf die Gesamtmenge — 100 ccm — F iltrat bezogen) 
gleich m ccm, so sind vorhanden gowesen an Ameisensaure: n X 0,046 02 g, an Essig
saure: (N  — n ) x  0,060 03 g. (Ztschr. analyt. Chem. 78. 125—27. Leipzig.) W inkelm .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Amandus Halin und W. Haarmann, tlber die Dehydrierung der Bernsleinsdure.

II. Mitt. (I. vgl. C. 1928. L  2076.) Vff. ermittelten folgende Methode zur Best. von 
Bernsteinsaure, Fumar- u. Apfelsaurc, dio bei der Dehydrierung der Bernsteinsaurc 
im Muskel m it Methylenblau miteinander gemiseht auftreten. Fumarsaure wird genau 
nach der fruheren Methode (1. c.) ais Mercurofumarat bestimmt. Apfelsaurc geht 
quantitativ  in Fumarsaure iiber, wenn man sie bei Ggw. von Natronlauge bis zum Ver- 
dampfen des W. u. dann noch 3—4 Stdn. auf 130—140° erhitzt. 1 g Apfelsaurc =
3,84 g Mercurofumarat. Bernsteinsaure wird durch Kaliumpermanganat in  neutraler 
Lsg. auch beim Erhitzcn nicht angegriffen, wiihrend Apfcl- u. Fumarsaure zerstort 
werden. Sie kann in  neutcaler Lsg. durch Vio"n - Silbernitrat nach VoLHARD titrie rt 
werden. — Die quantitative Unters. der Dehydrierung der Bernsteinsaure im Muskel 
m it Methylenblau ergab folgendes: Von der zugesetzten Bernsteinsaure wurden 90 bis 
94°/0 ais Summę aller drei Sauren wieder gefunden. Das Verhaltnis Apfelsaure: Fum ar
saure wurde zu 3,27 ermittelt. Waschen m it Toluolwasser nimm t dem Muskel dio 
Fahigkeit, Bernsteinsaure m it Sauerstoff zu dehydrieren, wiihrend Methylenblau nicht 
beeinfluBt wird. (Ztschr. Biol. 89. 159—66. 25/7. Munchen, Univ.) Z im m e r m a n n .

M. Wagenaar, Mikrochemische Reaktionen auf Coniin. Die schonste Rk. ist 
die mit Tetrachlorchinon (Grenzkonz. 1: 100; kleinste nachwcisbare Menge 2 //), dann 
folgt IC-Sb-Jodid (1: 1000; 1/;) u. K-Bi-Jodid (1:1000; 0,5 fi), darauf P-Molybdan- 
siiure (1:5000; 0,1/;)» Chloride u. Bromide (1:100; 2 /i), K 4Fe(CN)6 (1:100; 10/(), 
P t-Jodid (1: 100; 5 fi), CdJ2 (1:100; 25 /<). (Pharmac. Weekbl. 66. 757—60. 31/8.) Gd.

XI. 2. 126
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— , Die Bestimmung des Olgelialtes in  Samen usw. Ólartiges Allerlei. Die Best. 
erfolgt im S o x h l e t - Geriit. Durch Zumisehen von CaS04 kann die Vortrocknung 
der Patrone abgekiirzt werden. S ta tt der ExtraktionshiiIsen aus Papier empfehlen 
sich solche aus Glas m it Siebboden, ais Extraktionsmittel A., PAe. oder Chlornaphthalin. 
Einfaches Heizgerat aus einem Blumentopf m it Asbestring u. darin befindlicher elektr. 
Gliihbirne. Angaben iiber ungleiche Olycrtcilung in PreBkuchen. (Olien Vetten 
Oliezaden 14. 105—06. 17/8.) " GROSZFELD.

P. Fleury, Technik der Bestimmung des Eisens im  Blut. Zwecks Best. des Fe im 
Blut veraseht Vf. 2—3 ccm diescs u. 1. das Fe20 3 in  H3P 0 4 (D. 1,75) oder in 1 ccm 
konz. HC1, nachdcm dio Veraschung bei Ggw. einer geringen Menge Mg(N03)2 vor- 
genommen wurde. Letztere darf nur so hoch bemessen werden, daB die organ. Materien 
m it Sicherheit alles N itra t zerstoren, da sonst durch Hydroxylaminbidg. (?) Red.- 
Prodd. entstehcn, die Uberwerte verursachon [n. Zusatz 0,5 ecm der 50°/oig. Lsg. 
von Mg(N03)2-6 H 20]. Lsg. m it 10 ccm W. in  Pyrexreagensglas (26 cm X 20 mm) 
spulen, m it 0,3 g Phosphorsaure (D. 1,75) versetzen u. m it genau 0,25 g Zn bis zur 
v o l l i g e n  Lsg. des letzteren (ca. 50 Min.) kochen. Auf ungel. Zn schlagt sich Fe 
(5—6%  der Gesamtmenge) nieder. F iltra t u. Waschwasser in 10 ccm Molybdan- 
phosphorsaurereagens (FoNTES u. TH1V0LLE, O. 1927- I. 149) auffangen, m it 1 ccm 
M nS04 • 4 H 20-Lsg. (15°/0ig.) versetzon u. m it ca. 0,8%oig. KM n04-Lsg. auf Farb- 
losigkeit titrieren. Bei 0,5—2 mg Fe: 0,0—2,8% Fchler. (Journ. Pharmae. Chim. 
[8] 9. 561—68. 16/6. Villejuif [Seine], Asile.) H a r m s .

Paul Fleury und Jean Martjue, Verbesserung der Technik der Bestimmung des 
Eisens im Blut naeh dem Verfahre7i von P ■ Fleury. (Vgl. vorst. Ref.) An Stelle von 
Zn verwenden Vff. Hg zur Red. der Ferrisalze. Die auf ca. 10 ccm gebrachte salz- 
saure Aschenlsg. wird m it 1 ccm H g  ca. 5 Min. geschuttelt. Fehler: ca. 1%. (Journ. 
Pharmae. Chim. [8] 9. 568—70. 16/6. Paris, Fac. do Pharm .) H a r m s .

József Csapó, Uber den Sauregehalt des Blutserums gesunder und kranker Kinder. 
Vf. arbeitoto eine direkte Methodo zur Best. der organ. Aciditat im Blutserum aus, 
die eine Abanderung der von VAN S l y k e  u . P a l m e r  (vgl. C. 1920. IV. 580) her- 
riihrenden Methode zur Best. des organ. Siluregeh. im Harn ist. — Die Mengo der 
organ. Sauren im Blutserum weist bei gesunden Kindern eine Seliwankung von 3 0 %  
auf u. ist im Durehschnitt m it 12 ccm Vio"n ' Saure in 100 ecm Serum ilquivalent. 
Bei der krupposen Pneumonie ist die organ. Aciditat erholit u. betragt im Durch- 
sclmitt 16 ccm Vio n - Saure; der Grund der Erhóhung ist nicht im Fieber, sondern 
in der Toxinwrkg. zu suchen. Bei Meningitis tbc. erhoht sie sich vielmehr erst im 
Stadium paralyticum. (Magyar orvosi Archivum 30. 270—76. Budapest, StefAnia- 
Kinderklinik d. Univ.) S a i l e r .

W. O. Howarth, Neue Methode zur Aufhellung vegełabilischer Pulver zwecks mikro- 
skopischer Untersuchung. An Stelle von Chloralhydrat verwendet Vf. eine von G. Sutton 
(Univ. Manchester) angegebene FI., um die Zellstruktur von Pflanzenteilen deutlicher 
zu machen. Ihre Zus. ist: 20 T. Carbolsiiure, 20 T. Milclisaure, 40 T. reines Glycerin, 
20 T. W. Event. Farbung m it blauen (Anilinblau) oder roten (Safranin) Farbstoffen. 
(Pharmae. Journ. 122. 522—23. 1/6.) H a r m s .

W. A. N. Markwell und L. J. Walker, Die Priifung von Hyoscyamusblattern 
und Extrakt von Hyoscyamus B .P . In  einem yereinfachten SoXHLET-Gerat (Skizze 
im Original) wird ein Gemisch von 5 oder 10 g des Extralctes mit Sand mit Methyl- 
alkohoł (methylated spirit) 3 Stdn. ausgezogen u. der Auszug wie die entsprechende 
Tinktur gepriift. Bei B lattern wurde dureh Extraktion m it einem Gemisch von A. u. 
Chlf. in Ggw. von NH3 ein cutes Ergebnis erhalten. Die Perkolation kann Schwierig- 
keiten mit sich bringen, (óhemist and Druggist 111. 230. 24/8.) GROSZFELD.

Freitag, Die Begutachtung der essigsauren Tonerde naeh dem D. A .-B . G. Naeh 
Vf. ergibt sich im Hinblick 1. auf die H altbarkeit der essigsauren Tonerde, 2. auf die 
R entabilitat des Verf. fiir die Industrie eine zwangslaufige Umgehung der Angaben des 
Arzneibuches zur Herst. dieses Praparates. (Pharmaz. Ztg. 74. 1079—80. 24/8.) A. Mu.

H. V. Arny, Benjamin Vener und Leslie C. Jayne, Eisenjodursirup und die 
offizijiellen Jodwasserstoffprdparate. Zur Priifung der H altbarkeit des F e J2-Sirups 
wurden Verss. m it Praparaten verschiedener Herst. angestellt. Die Resultate sind 
in Tabellen angefiihrt. Zusammenfassend ergab sich, daB das Praparat naeh der 
Vorschrift der U. S. P . mit der Zeit gelb wird u. Spuren eines Nd. aufweist. Der Geh. 
an freiem J  ist unbedeutend. Die naeh liingerer Zeit sich zeigende Trubung im F eJ2- 
Sirup der U. S. P. scheint Eisenhypophosphit zu sein; bei Aufbewahren im Sonnen-
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licht tr i t t  nicht so starkę Triibung ein. Auch Bldg. von freiem J  wird durch Sonnen- 
lieht verliindert. Andere Praparate erwiesen sich haltbarer ais das nach der Vor- 
schrift der U. S. P ., obgleich Weglassen der unterphosphorigen Siiure u. Zusatz von 
Glycerin auch kcine befriedigenden Resultate lieferten. Ein Priiparat mit Invert- 
zucker erwies sich noeh nach 22 Monaten ais unveriindert. Dagegen erwies sich die 
U. S. P.-Vorschrift fiir den Sirup der H J  ais gut, da nach dieser Vorschrift ganz 
stabile Praparate erhalten wurden. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 265—68. 
384—91. Marz/April. Columbia Uniy.) L. J o s e p h y.

Kurt Serke, Zur Priifung von Acidum aceticum mit Benzidin. Nach Yf. miissen 
ca. 5 ccm Essigsaure mit einer Mcsserspitze voll Benzidin, bis zur Lsg. geschiittelt 
u. auf etwa 60° erwarmt, klar u. farblos bleiben. Bei positivem Ausfall dieser Priifung 
kommen ais Verunreinigung in Betracht: Holzessig, Acct- u. Paraldehyd, Vanillin, 
Na2S03, Ameisensaure; in solchen Fiillen eriibrigt sich die Sublimat- u. Permanganat- 
probe. Die Benzidinprobe laBt noch Zusatzc von 0,005% erkennen. 3 Tabcllen. 
(Apoth.-Ztg. 44. 1018—19. 24/8. Breslau, Apotheke d. Univ.-Klinikcn.) A. Mu l l e r .

Al. Ionesco-Matiu und A. Popesco, Oehaltsbestimmung einiger Arzneimillel nach 
der mercurimetrischen Methode. (Vgl. C. 1928. II. 1702.) Vff. beschreiben die An
wendung der mercurimetr. Methode zur Geh.-Best. von Hg2Cl2, HgCl2, HgCl(NH2), 
Quecksilbersalben einsclil. der grauen Salbe, Hg2J 2, IlgJv  UgO (auch in  Salben- 
zubereitungen.) (Journ. Pharmac. Chim. [8] 9. 570—80. Ann. Cliim. analyt. Chim. 
appl. [2] 11. 225—31. 15/8. Jassy, Univ.) H a r m s .

Louis Maricq, Die elektrometrischen Methoden und ihre Anwendung auf die Be
stimmung von Alkaloiden. Die Methode beruht darauf, daB das Alkaloid mit Ma y e r - 
VALSERschem Reagens, das 0,025-n. K J  enthii.lt (die Bereitung wird angegeben), 
gefallt wird; in dem angesauerten F iltrat wird elektrometr. der UberschuB an K J  
mit 0,005-n. HgCL bestimmt (amalgamierte P t- oder Au-Elektrode in der Unter- 
suehungsfl., HgCl-Elektrode ais Bezugselektrode). Der Titer des Ma y e r -Va l s e r - 
schen Reagenses wird zuvor in gleicher Weise bestimmt. D ie Alkaloide reagieren 
mit dem Reagens folgendermaBen: 1. 2 Hg J 4H 2 +  A — y  (H gJ2)2-A -H J +  3 I I J
oder 2. 3 Hg J 4H2 +  2 A ----y  (H gJ2)3-(A -H J)2 +  4 H J  oder, wenn man aus diesen
Gleichungen die Moll. H gJ2 eliminiert: 1. 4 H J  +  A — > -A -H J +  3 I I J  bzw.
2. 6 I I J  -)- 2 A — y  2 (A -H J) +  4 H J. D. h. fiir jedes Mol. Alkaloid yerschwindet 
ein Mol. H J  (bzw. K J), aquivalent 0,5 Mol. HgCL. Daraus ergibt sich die Berechnung.

Die Verss. des Vf. erstreckcn sich vorerst auf die Best. des Morphins (reine Base 
u. Best. in Opiumextrakt). Der %-Geh. an Morphin =  n -2,8571 (n =  Differenz 
der verbrauchten ccm 0,005-n. HgCl2-Lsg. im Blind- u. Hauptvers.). Vf. yergleieht 
seme Methode mit derjenigen der belg. Pharmakopóo I I I  u. erhalt ubereinstimmende 
Ergebnisse. AuBerdem gibt er eine Methode an, die gestattet, Morphin allein u. 
Morphin +  Rodzin zu bestimmen. Er findet, daB das im Opiumestrakt nach der 
belg. Pharmakopoe bestimmte Alkaloid aus Morphin +  Kodein (20,41%) besteht, 
davon 15,74% reines Morphin. Analysengang u. Ableitung der Berechnung vgl. 
Original. (Journ. Pharmac. Belg. 11. 517—21. 4/8. Briissel, Univ., Pharmaz. Inst., 
Labor. d. analyt. Chem.) A. Mu l l e r .

Aranka Stasiak und Bertalan Zboray, Zur Werlbestimmung der Digitalis. I. M itt. 
Erfahrungen m it der Mansfeblschen Sinusmethode. Vff. stellten sich die Aufgabc, 
zu untersuchen, einesteils inwiefern m it der von MANSFELD u. H o r n  (C. 1928. II. 
1597) besehriebenen Frosclisinusmethode bei der Eichung von Digitalisblatterpulver 
konstantę Werte zu erreichen sind, anderenteils inwiefern die m it der Sinusmethode 
erhaltenen Werte m it den Eichungswerten der Frosclimethode (Beobachtungsdauer 
6 Stdn.) u. der MAGNUSschen Katzenmethode iibereinstimmen. — 1. Die Empfindlich- 
keit der Sinusteilchen gegeniiber Digitalis zeigt erhebliche Schwankungen auch birrnen 
kurz aufeinander folgender yersuchsperioden. 2. Die Ergebnisse der Sinusmethode 
sind daher nur dann yerwertbar, wenn bei jeder Eichung gleichzeitig ein Standard- 
priiparat zur vergleichenden Unters. zugezogen wird. 3. Ais Vergleichsstandard emp- 
fehlen Vff., ein Digitalisblatterpulver zu gebrauchen, anstatt des von M a n s f e l d  u . 
H o r n  empfohlenen g-Strophantins. 4. Wird die Eichung in dieser Wcise ausgefiikrt, 
so gibt dio Sinusmethode gut ubereinstimmende Vergleicliswerte. 5. Die m it der 
Sinusmethode erhaltenen relatiren Eichungswertc stehen in guter Ubereinstimmung 
m it den relatiyen Eichungswerten der 6-Stdn.-Frosclimethode u. der MAGNUSSchen 
Katzenmethode. (Magyar gyógyszerósztudom4nyi Tarsasag Ertesitóje 5. 257—-72. 
15/5. Budapest, Ung. Kon. Landesinst. f. H y g .) S a i l e r .
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C. L. Cox, E in  improvisiertes Nilrometer zur Bestimmung des Spiritus aetheris 
nitrosi. Beschreibung einer cinfachen, billigen Apparatur zur Best. von Spiritus aetheris 
nitrosi u. der Bcst.-Methodc. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 260—61. Marz. Newark 
[N. J.], New Jersey Coli. of Pharmacy.) L. J o s e p h y .

Johann Arnst, Liibeck, Tiegelhalter, wclclier auf das Brennerrohr eines Bunsen- 
brenners aufgesteckt wird, dad. gek., daB die Halterarmc um ilire Drehpunkto in 
senkrecliten Ebenen schwingen u. daB die drehbare Kurvenscheibe, in welche die 
unteren Hebel der Halterarmo greifen, unterhalb der Ausstrómungsóffnung des 
Brennerrohrs angeordnet sind. — Beeintriichtigung der Einstellbarkeit des Halters 
infolge Erwarmung der Halterarmc durch die Brennerflamme wird vermieden. 
(D. R. P. 481 072 KI. 421 vom 16/3. 1927, ausg. 13/8. 1929.) K u h l in g .

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

F. Quincke, Erfolge und Probleme chemischer Forschung (auf den Gebieten der 
oberschlesischen Industrie). Vortrag iiber die Fortschritte auf dem Gebiete der Kohle- 
forschung, Kokereincbenprodd., Holzdest., der Metallgewinnung, der Zementfabri- 
kation, Glr.sindustrie u. Keramilc. (Ztschr. angew. Chem. 42. 817—19. 10/8. Han- 
novcr.) P o e t s c h .

— , t)ber Hersłellmtg von schwebenden Fliissigkeiłsnebeln mit grojSer Oberfldche. 
Im  AnschluB an die friiher beschriebene Zerstaub ungswrkg. der Sehlickdusen (C. 1929. 
I. 1385) wird darauf hingowiesen, daB neben den Kreisel-Kraft-Hochleistungsdiisen 
neuerdings die kombinierten Wirbelstrom-Saugzugdusen u. eine andere Form, dio 
ais Wirbelstrom-Zerstaubungsaggregat bezeielinet wird, von besonderer Bedeutung 
sind. Dic Vcrwendungsmóglichkeiten werden erórtert u. durch Abbildungen erlautert. 
(Chem.-Ztg. 53. 671—72. 28/8.) J u n g .

— , Neue Wege der Chlorverfliissigimg durch Patent-Chlorkompressoren. Die Patent- 
Chlorkompressoren der I. G. F a r b e n i n d u s t r i o  A.-G., die durch Amag-Hilpert- 
Pegnitzhiitte, Nurnberg, hergestellt werden, arbeiten unter AusschluB jeder Sperrfl. 
Bei Anwendung des Dreistufensystems kann das Cl-Gas ohne Schwierigkeiten auf
6 a t Uberdruck komprimiert werden. (Chem.-Ztg. 53. 556. 17/7.) J u n g .

Lipsia Chemische Fabrik Akt.-Ges., Miigeln, Hersłellung wdrme- und kdlte- 
schiitzender Umhullungen mittels basisch kohlensaurer Magnesia, dad. gek., daB man 
die Magnesia in der Hanptsaehe in GrieB-, Graupen- oder Erbsform ohne Mitverwendung 
von Faserstoffen oder Bindemitteln in geeigneto Umhullungen stopft. — Das Verf. 
ist wesentlich einfacher ais bei Verwendung gepulyerter bas. kohlensaurer Magnesia 
u. liefert trotzdem hoch wirksame Erzeugnisse. (D. R. P. 481214 K I. 80b vom 
16/3. 1926, ausg. 16/8. 1929.) K u h l in g .

Adolf Welter, Krefeld-Rheinhafen, Mundstiick fiir Strangpressen zum Verpressen 
hałbfester cder fester plastischer Massen durch Siebplatten, gek. durch zwei aufeinander- 
liegendo Platten, von donen dio eine zahlreiche engere, in Gruppen zusammengefaBte 
jJurchbohrungon besitzt, wiilirond dio andere, starkere P latte, w’elohe dio erste P latte 
stutzt, eino kleinere Anzahl weiterer Offnungen besitzt, die je einer Gruppe der engeren 
Offnungon ontsprechon. — 2. dad. gek., daB die Durclibohrungen der mit weiteren 
Durchbohrungen versehenen P latte sechseckig sind. (D. R. P. 477 699 KI. 23f vom 
12/2. 1927, ausg. 12/6. 1929.) E n g e r o f f .

Adolf Welter, Krefcld-Rhoinhafen, Mundstiick fiir Strangpressen zum Verpressen 
halbfester oder f  ester, plastischer Massen durch Siebplatten nach D. R. P. 477699, 1. dad. 
gek., daB man den Siebplatten eine Dieke von liochstens 2 mm gibt u. mit dem Durch- 
messer der — notigenfalls kon. gcstalteten — PreBóffnungen nicht iiber 2 mm hinaus- 
gcht. — 2. dad. gek., daB man den einzelnen Drahten in  diesem Gewebe einen Abstand 
von hochstons 2 mm gibt u. mit der Starkę der Siebo nicht iiber 2 mm hinausgeht. — 
Die Vorr. kann zum Verpressen aller geniigend homogener, halbfester u. fester, piast. 
Massen dienen, wio z. B. von Seife, Leim, Gelatine, Gummi, Schokolade o. dgl. (D. R. P.
478 954 KI. 23f vom 31/12. 1927, ausg. 18/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 477699;
vorst. Ref.) E n g e r o f f .
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Raybestoś Co., Bridgeport, Connecticut, ubcrt. von: Samuel Hughes, North 
Charleston, South Ćarolina, V. St. A., Brcmsbdnder. Man trank t Garn aus Asbest, 
Baumwolle usw. mit einer F I., wio Gasolin, Petroleum, W. usw. u. geht dann mit dem 
Garn durch fein pulverisicrte Kohle wie Graphit. Das impriignierte Garn wird ver- 
woben u. das Gewebe m it einem fl. Bindemittel getrankt. (A. P. 1 7 2 1  696  vom 14/11.
1928, ausg. 23/7. 1929.) F r a n z .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibert. von: Hector Russell 
Carveth, Niagara Falls, Oxydationsverfahren. (Can. PP. 269  4 5 2  und 2 6 9  4 5 3  vom 
26/4. 1926, ausg. 29/3. 1927. — C. 1 9 2 7 .1. 2469 [E. P. 264 724 u. F. P. 618 651].) K a u .

II. G ew erbehygiene; Rettungswesen.
Leymann, Zerknallc ton NiiriergeJ&Pen. Aus einer Darst. iiber eine Anzahl von 

Ungliicksfallen leitet Vf. die Folgerung ab, daB dio NitriergefiiBc, in dcnen Umsetzungen 
ausgefuhrt werden, dio unter Umstanden stiirm. verlaufen konncn, mit einer zwangs- 
laufigen Verb. der Kuhlleitung u. der ZufluBleitung fiir den KW-stoff u. die Saure 
versehen werden. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 1 6 . 263—65. Sept. 
Berlin-Liehterfcldę.) " " S p l it t g e r b e r .

Holtzmann, Ein klassischer Zeuge des Gieflficbers. Hinweis auf die GoETH Esche 
Beschreibung des Gusses einer Perseusstatue durch B e n v e n u t o  CELLINI im Jahre 
1545. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 16 . 262—63. S ep t. K a r ls 
ruhe.) S p l it t g e r b e r .

F. Heim de Balsac, E. Agasse-Lafont und A. Feil, Die beru/liche Vergiftung 
mit Bleitetradthyl. Die physiolog. Wrkg. des Pb(CVH5)., wird beschrieben. Wenn 
auch seinc Schadlichkeit allgemein anerkannt ist, ist es zurzeit noch schwer zu sagen, 
in welchcm Verhaltnis die Haufigkcit der Unfalle zu seiner Anwendung steht. Die 
dicsbezuglich in U. S. A. gemachten Feststellungen sind nicht ohne Vorbehalt hin- 
zunehmen. VorsichtsmaBregeln fur bei der Fabrikation u. in Garagen Bescbaftigtc 
werden eindringlich empfohlen. (Chim. et Ind. 21 . N r. 2 bis. 740. Febr.) N a p h t a l i .

George P. Dubperriell, Ein Bericlit uber die VergiJtungsmoglichkeiten durch die 
Cadmiumplattierung. Das Schrifttum wird auf Vergiftungsfalle durchgesehen. Ganz 
allgemein kann gesagt werden: Cd ist in gel. Zustande ein gutes Brcchmittel, u. seine 
allgemeine Anwendung in Beriihrung m it Nahrungsmittełn ist zu vermeiden. Es darf 
nur in besonderen Fallen gebraucht werden, wo dio Verhaltnisso genau bekannt sind 
u. nicht schwanken, wo die in Frago kommenden Nahrungsmittel neutralo oder alkal. 
Rk. zeigen u. nicht sauer werden. Saure Nahrungsmittel, wie Essig, Citronensaft u. 
andere Fruchtsafte, saure Milch usw., greifen die Cd-Schicht ganz schnell an u. ver- 
ursachen bei den Personen, die davon genieBen, tlbelkeit. (Metal Ind. [New York] 27 . 
372. Aug. Detroit [Mich.], Udylite Process Co.) W lLKE.

Ernst W. Baader, Arsentergiftungen bei der Schadlingsbckampfung mit Flugzeugcn. 
Schilderung des Krankheitsverlaufcs einer As-Vcrgiftung, die einen mit der Scliadlings- 
bekampfung vom Flugzeug aus beauftragtcn Flugzeugfuhrer 1/2 Jah r erwerbsunfahig 
machte. Vf. auBert ernsto Bedenken gegen die Anwendung des As in der bisherigen 
Form. (Med. Welt 3. 1285—87. 7/9. Berlin, Kaiserin Augustę Viktoria-Krankcn- 
hau s .) ' S p l i t t g e r b e r .

Riidiger, Scfouefelkohlenstoff. Briinde in Gummiwarcnfabriken sind hiiufig auf 
die Leichtentziindlichkeit des zum Vulkanisieren verwendetcn Schwefelkohlenstoffs 
zuriickzufiihren. Auf die notwendigen VorsichtsmaBregeln wird liingewiesen. (Gummi- 
Ztg.J43. 2706—07. 30/8. Dessau.) J u n g .

G. Angel und Chr. Beck-Friis, Elektrolytische Frepschaden durch Slromłeckcn
und vagabundierende Strome und deren Verhiltung. I. u. II. Die Ursachen der elektro- 
lyt. FreBschiŁden in elektrolyt. Fabriken u. elektr. Gleichstrombahnen werden cr- 
órtert. Die zu ihrer Verhutung gemachten Vorschlage werden einer krit. Priifung 
Tinterzogen. Es wird ein Verf. zur Messung des Erdleitungswiderstandes der Zellen 
u. des durch Stromlecken verursachten Energieverlustes angegeben. (Chem.-Ztg. 
53 . 553—54. 574—75. 17/7.) J u n g .

m .  E lektrotechnik.
Milford H. Corbin, Die elektrolytischc Fdllung ton nichtmelallisćhen Malerialien. 

Nach einer Erklarung der Elektrolyso u. Elektrophorcse wird dio Kautschukabscheidung
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besproclien. Eino Asphaltfarbe kann auch mittels elektr. Stromes aus einer Wasser- 
suspension auf eine Anodę niedergeschlagen werden. In  der Praxis wird ein solcher 
m it Asphalt iiberzogoner Artikel gebrannt u. gibt einen liarten japanartigen tlberzug. 
Aueli Nitroeolluloselaek, der m it Hilfe eines Schutzkolloids in W. suspendiert wird, 
kann ais Film auf der Anodę abgeschieden wrerden. Diese Abseheidung ha t aber vor- 
liiufig nur theoret. Interesse, da dio Eigg. dieses Laekuberzuges noch viel zu wiinschen 
iibrig lassen. (Metal Ind. [New York] 27. 371. Aug. Long Island City [N. Y.], Roxalin 
Flexible Lacąuer Co.) W i l k e .

M.Hirsch, Physikalisch-technisclie Prufung von Isoliersioffen. Es wird bericbtet 
iiber die Prufung von Isoliorstoffen auf mechan., therm. u. elektr. Festigkoit, iiber 
die hierzu erforderlichen Einriehtungen u. iiber die Ergebnisso der Priifungen von 
Hares-Isolierstoff. (Kontakt-Rommler Naehr. 1929. 16—21. Febr. Spremberg.) KoN.

A. Salmony, Die idtramolette Bestrahlung von Fliissigkeiien im  Kohlens&uresirom. 
(Pharmaz. Presso 34. 200—01. — C. 1929. II . 1089.) H a rh s .

International General Electric Co. Inc., New York, iibert. von: Allgemeine 
Elektricitats-Ges., Berlin, Isolierstoffe. Auf metali- oder gelatinebedecktem Papier 
oder ohne Trager werden, z. B. aus Lein- oder chines. Holzól, Lackschichten yon ge- 
ringer Dicke erzeugt, gegebenenfalls vom Trager abgel., auf ihnen, nach jedesmaligem 
Trocknen, neue Lackschichten aufgetragen u. das Ganze, gegebenenfalls unter Mit- 
yerwcndung oines Bindemittols, mit Asbestpapier oder -gewebe oder anderen Gewcb- 
stoffon ycreinigt. (E. PP. 309 505, 309 506 u. 309 507 vom 11/4. 1929, Auszug veróff. 
6/6. 1929. Prior. 11/4. 1928.) K u h l i n g .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibert. yon: Harvey N. 
Gilbert, La Salle, N. Y., Geformte Gegenstande aus Graphit oder anderem kóhlenstoff- 
hatligem Materiał. (A. P. 1714165 vom 9/5. 1925, ausg. 21/5. 1929. Oe. P. 113106 
vom 8/5. 1926, ausg. 10/5. 1929! A. Prior. 9/5. 1925. — C. 1928. I. 952.) K a u SCII.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Gluhfaden. Die Faden bestehen aus einer 
Seele aus W u. einer Hiille aus Ekamangan oder einer Legierung von W  u. Ekamangan. 
(E. P. 309 536 vom 2/3. 1929, Auszug veróff. 6/6. 1929. Prior. 12/4. 1928.) K u h l i n g .

M. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, iibert. von: Jan Hendrik de Boer 
und Anton Eduard van Arkel, Eindhoven, Holland, Gluhfaden. (A. P. 1709 781 
vom 6/10. 1925, ausg. 16/4. 1929. Holi. Prior. 25/7. 1925. — C. 1926. II . 1172.) K u iil .

Frigamin Ges. m. b. H., Hamburg, Galranisches Trocken- oder Nafielement- 
(D. R. P. 475 032 KI. 21bvom 15/1.1927, ausg. 24/8.1929. — C. 1928.1. 2194.) K u h l .

Frigamin Ges. m. b. H., Hamburg, Galmnisches Trocken- oder Nafielement, 
insbesondere des Łeclanchćtypus nach P at. 475 032, dad. gek., daB der Anodę oder 
dem Elektrolyten ein Zusatz eines Salzes (z. B. Halogenids) solcher Alkali- oder Erd- 
alkalimetalle (z. B. des Li oder Sr) gegeben wird, dereń Hydroxyde eine grofiere 
Dissoziationskonstante besitzen ais die der Aminbasen u. mit diesen lockere Slol.-Yerbb. 
zu bilden imstande sind. — Die Elemente sind lagerbestandig. (D. R. P. 480 222 
K I. 21b vom 18/3. 1927, ausg. 24/8. 1929. Zus. zu D. R. P. 475032; vgl. vorst. 
Ref.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Gliihkathoden. Die 
zweekmaBig aus Ni oder m it Nickeldraht umwundenem W bestehenden Trager sind 
m it Gemengen Yon Ba oder Verbb. des Ba, einer Verb. des Be, vorzugsweiso BeO u. 
gegebenenfalls einer Vcrb. des Zr, %rorzugsweise Z r02 bedeckt. (E. P. 309 578 vom
18/3. 1929, Auszug veroff. 6/6. 1929. Prior. 13/4. 1928.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Gliihkathoden. Der 
aktivicrende Belag der Gliihkathoden wird aus einer Erdalkaliyerb. u. einer oxy- 
dierenden Verb. des Mn oder Cr hergestellt. ZweekmaBig bringt man BaMn04 oder 
BaCr04 auf den Trager auf u. erhitzt. (E. P. 309 581 vom 25/3. 1929, Auszug veroff» 
6/6. 1929. Prior. 13/4.1928.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Elektrolytische 
Gleichrichter. Eine Elektrodo der Gleiclrrichter besteht ganz oder zum Teil aus Zr 
oder Hf, die andero aus P t, der Elektrolyt aus verd. H 2S04. (E. P. 309 574 vom 12/3.
1929, Auszug yeroff. 6/6. 1929. Prior. 13/4. 1928.) K u h l in g .

Philadelphia Storage Battery Co., iibert. yon: William H. Grimditch, Phila- 
delphia, V. St. A., Elektrolyt fu r  Gleichrichter, Kondensatoren u. dgl. Der Elektrolyt
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besteht aus einer wss. Lsg., welehe K H 2PO.„ (NH4)2H 'P 0 4 u. Apfelsaure entlialt, 
zur Yerhinderung von Pilzbldg. wird Benzoesaure oder ein Benzoat zugegeben. Die 
mit derartigen Elektrolyten beschickten Gleielirichter usw. haben langere Lebensdauer, 
u. erhitzen sich weniger ais andere Elektrolyte enthaltende Vorr. gleicher Art. (A. PP. 
1 7 2 3 1 5 4  vom 18/3. 1925 u. 1 7 2 3 1 5 5  vom 14/11. 1925, ausg. 6/8. 1929.) K u h l in g .

IV. W asser; Abwasser.
C. H. Christman, Ultramikroskopische Studien iiber Wasserkolloide. Der Artikel 

beschiiftigt sich m it Kolloiden im W .: mit ihrer Verbreitung, ilirem Verh. im elektr. 
Feld, der Neutralisation des elektr. Grades, mit der Beziehung zwischen Kolloiden 
u. ph, dem Vorhandensein eines isoelektr. Punktes eines pH-Optimums, bei welehem 
sie ausgeflockt werden konnen. (Journ. Amer. W ater Works Assoo. 21 . 1076—80. 
August. Chicago [111.], National Aluminate Corporation, Filtration Department.) S p l.

H. Perperot, Das Wasser iii der Industrie. In  Fortsetzung eines friiheren Auf- 
satzes (C. 1 9 2 9 . II. 619) bespricht Vf. zuerst die korrodierende Wrkg. der yersehiedenen 
Wasserbestandteile auf Fe, sodann die Enthartung von Kesselspeisewasser durch 
Chemikahen u. durch Permutierung, endHch die Verhinderung von Kcsselstein durch 
besondere Zusatze. (Science et Ind. 13 . 386—88. Juni. Paris, Physikal.-cliem. 
Schule.) Sp l it t g e r b e r .

David Brownlie, Beliandlung von Kesselspeisewasser. Infolge der Entw. des 
Dampfkesselwesens in den letzten 20 Jahren wird eine sorgfaltige Beliandlung des 
Speisewassers immer dringender; geeignete Behandlungsmethoden werden beschrieben. 
(Journ. Inst. Brewing 35 . 410—14. Aug.) Sp l it t g e r b e r .

Sheppard T. Powell, Neue Entdeckungen auf dem Gebiete der Speisewasser- 
behandlung. Neue Arten fiir die Behandlung des Kesselspeisewassers (Phosphat, 
Natrium-Aluminat u. elektrolyt. Behandlung zur Verhutung von Korrosionen) werden 
kurz besproehen. (Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21. 1063—66. August. Baltimore, 
Md. Consulting Chemical Engineer.) Sp l i t t g e r b e r .

C. J. Blok, Kieselsa.uregeh.alt und Kesselspeisewasser. E in weiches W. von 
Sumatras Westkiiste mit 0,052 g SiO„/l war von anderer Seite ais ausgezeiehnetes 
Kesselspeisewasser beurteilt worden, fiilirte aber zu 2 mm dicken Kesselsteinablage- 
rungen, die durch Zusatz von 3—4 ecm 0,1-n. Na,C03 (Titration mit Saure gegen 
Phenolphthalein bis Verschwinden der Rotfarbung) auf 100 ccm verhindert bzw. lang- 
sam wieder gel. wurden. Der S i02-Geh. des Trockenrestes von Kesselwasser darf 
hochstens 3% betragen. Beim Angriff der Kesselteile spielt auch der direkte Angriff 
der Wandę durch kolloide freie SiO, bei 150—200° eine Rolle. Best. der SiO, am ein- 
fachsten nach W i n k l e r . (Pharmac. Tijdsehr. Nederl.-Indie 6. 273—76. 1/8.) Gd.

Fred. Grove-Palnier, Entfernung von Ol aus Kesselspeisewasser. Die auf Ó1 
zuriickzufuhrenden Betriebsschwierigkeiten erfordem gebieter. seine Beseitigung aus 
dem Kondensat; in der Prasis eignen sich hierfiir am besten ólabscheider u. Al-Floekung. 
(Power 69 . 1003. 18/6. London.) Sp l it t g e r b e r .

C. H. Koyl, Yerhiitung von pockennarbigen Anfressungen in  Lokomotivdampfkesseln 
durch Ausscheiden gelósten Sauerstoffs aus dem Speisewasser. Korrosionen konnen ver- 
hiitet werden durch Auskochen des Sauerstoffes in besonderen Yorwarmern. (Journ. 
Amer. W ater Works Assoc. 2 1 . 1013—23. August. Chicago [111.], W ater Service, Chicago, 
Milwaukee, St. Paul and Pacific Reilroad.) SPLITTGERBER.

J. T. Campbell und D. E. Davis, Enthartung durch Zeólith in  Gemeindeieasser- 
tersorgungsanlagen. Vf. besehreibt die Vorteile der Zeolitbenthartung: Einfachheit 
des Regenerationsprozesses, Siclierheit der Kontrolle iiber das Endprod., Verhinderung 
nachtraglicher Ndd., wie sie manchmal bei Kalk-Soda-Verff. vorkommen, u. endlieh 
die groBere Wirtschaftlichkeit des Zeolithverf. gegeniiber anderen Enthartungsmethoden. 
(Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21. 1035—53. August. Pittsburgh, Pa. The I. N. 
Chester Engineers, Consulting Engineers.) S p l it t g e r b e r .

Charles H. Spaudling, Vorbehandlung mit Ammoniak in  Springfield (III.).
Ammoniakbehandlung hat neben dem Yorteil der Billigkeit einen giinstigen EinfluB
auf die Wirksamkeit der Chloricrung bei Wiissern mit Normal-pH-Wert u. niederem 
Ammoniakgeh., ferner wird der nach Kalkbehandlung moglicherweise auftretende 
Chlor- u. Chlorphenolgeschmack durch Ammoniakbehandlung beseitigt. (Journ. Amer.
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W ater Worka Assoo. 21. 1085—96. August. Springfield [111.], Wator Purification 
Plaut.) SPLITTGERBER.

William W. Watkins, Koagv.lxe.rung von stark gefdrblen Wdssern, Vorchlorung 
utul Filtralion in  Norfolk, Va. Die Erfahrungen m it der Vorchlorung u. Filtration 
zwecks Entfarbung u. Aufhebung der Korrosionswrkg. des Norfolker W. werden 
geschildert. (Munieipal News W ater Works 76. 231—32. Juni. Norfolk [Va.], 
Wasserwerk.) Sp l i t t g e r b e r .

A. Reich, Die Reinigung der Abwasser der Metallbearbeilungsindustrie. Vf. be- 
handelt die A rt u. Zus. der Abwasser aus Beizereien, Drahtziehereien, Zinnhutten, 
Zinnwerkcn, Zinkbiitten, Silberfabriken, MessinggieBereien, Kupferfabriken, sowie dio 
bisher in der Praxis geubte Abwasserbeseitigung. (Zentralblatt Gewerbehygiene, Un- 
fallverhut. 16. 276—80. Sept. Cranz, OstpreuBen.) SPLITTGERBER.

W. James Wilson, Bakleriologische und ćhemische Einheilsraethoden fiir Wasscr- 
analysen. Vf. behandelt die Bedeutung der in Frage kommenden Mcthoden fiir dic 
Beurteilung von Wasserproben. (Journ. S tate Medicine 37. 439—43. Aug. Belfast, 
Quecn’s University.) S p l it t g e r b e r .

John F. Dominiek und Carl L. Lauter, Methyhnblau und Bromkresolpurpur 
bei der Unlerscheidung der Baklerien aus der Coli-Aerogenes-Gruppe. Die Verwendung 
der in der Uberschrift genannten Hilfsmittcl besehleunigt die Erlangung der Ergebnisse. 
(Journ. Amer. W ater Works Assoe. 21. 1067—75. August. Washington, D. O., Dale- 
carlia and Mc Milian Park Filtcrs.) SPLITTGERBER.

[russ.] Hydrophysiologisclie Station Swenigorod, Die Anwendung physikalisch-chem ischer 
M cthoden zur -Untersuchung der Biologio der SiiBwasser. U n te r der R ed. von S. Ska- 
dowski. Moskau: S taa ts in s titu t fiir Volkggesundheitswesen 1928. (569 S.) R bl. 6.— .

V. A norganiscłie Industrie.
Erhard Landt und Kaushal K. Bhargava, Uber die Adsorplionseigenschaftcn 

von aklimerlen, ascJiefreien Kohlepraparaten. Die auf verschiedene Weise, vorzugsweise 
mit Luft bei 550— 1050°, ak tm erte  inakt. Zuekerkohlc wies gegeniibcr Jod ein mit 
guten Handelskohlen vergleiehbares Adsorptionsvermogen auf. Das Verhaltnis der 
adsorbierten Mengen von NaOH u. HCl variiert stark mit den Herstellungsbedingungen. 
F ur alle Praparate wurde gefunden, daB die Adsorbierbarkeit in der Reihe der Fett- 
siiuren m it wachsender Zahl der Kohlenstoffatome zunimmt (TRAUBEsche Regel). 
Gfegen Melasscfarbstoffe waren die Kohlen von sehr geringer Aktivitiit. Verss., dic 
Beobachtungen auf Grund sonstiger Literaturangabcn zu erklaren. (Ztsehr. Ver. 
Dtsch. Zuckerind. 79. 470— 84.) G r o s z f e l d .

Naoto Kameyama, Versuch zur Darstellung von nicht entflammbarem Wasser- 
stoff. Besprechung der aus einem Zusatz von CM ^Br sieh ergebenden Mogliclikeiten 
zur Herabsetzung der Entziindliehkeit von Ho. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
30. 43 B bis 44 B. 1927.) S c h o n f e l d .

C. R. Paynter, Die. Gewinnung von weijiem Arsenik. Arsenik wurde zu allererst 
ais ein Nebcnprod. der Goldbergwerke gewonnen, heute werden vielo As-Erze auf- 

/  gcarbeitet. Gewóhnlich wird das K o n z e n tra t der versehiedenen Bcrgwerke den P jT it- 
werken verkauft, wo das Au gewonnen wird. Vorher wird das fein zerkleinerte Erz 
in einem geoigneten Rostofen gerostet, wobei As- u. Sb-Oxydo sich bilden u. ver- 
flu ch tig en . Das Rósten, der Aufbau der Ofen, u. insbesondere des E d w a r d s  Rostofens 
u. des MERTONS-Ofen werden an Hand von Zeiehnungen besproehen. Dio Kondensation 
des As20 3 gesehieht in Kanalen verschiedener Form, was beschrieben wird. Dieses 
rohe Prod. enthiilt etwa 93%  As20 3 u. wird in einem kleinen m it Koks gefeuerten 
Regcnerativofen nochmals gerostet, wobei das fliich tigo  As20 3 in Rauchkammern u. 
dann in Kondensationskanale gelangt. In  den Rauchkammern wird das schwerero 
Prod., in den Kanalen die leiehtere Abart sich abseheiden. Die Wiedergewinnung 
von 80 %  des As ais rohes u. rund 60%  ais raffiniertes As20 3 aus dem Erz wird ais guto 
Praxis angesehen. Dio industriellen Anwendungen des weiBen As20 3 bilden den SchluB 
der Arbeit. (Chem. Engin. Mining Rev. 21. 375— 79. Juli.) W il k e .

Atmospheric Nitrogen Corp., Solvay, V. St. A., iibert. von: Robert Edgar 
Slade, Billingham-on-Tees, und Kenneth Gordon, Stockton-on-Tees, England,
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Ammoniaksynthese. (Can. P. 268 086 vom 28/1. 1926, ausg. 1/2. 1927. — C. 1926.
I. 1264 [E. P. 240 350].) K u h l in g .

Atmosplieric Nitrogen Corp., Solvay, V. St. A., iibert. von: Thomas Coxon, 
Billingham-on-Tees, England, Ammoniumcarbonat. (Can. P. 271935 vom 29/7.
1926, ausg. 28/6. 1927. — C. 1927. II. 157 [E. P. 618 474].) K u h l in g .

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
M. Mields, Fortschritle der Keramik im  Jahre 1928. (Cliem.-Ztg. 53. No. 67. 

Fortschrittsber. 86—96. 21/8.) P f l u c k e .
Thomas M. Felton, Eine Dcformationssludic von KobaUoxyd-Tonerde-Silica- 

mischungen. Dio Mischungen wurden in Form von Kcgeln crhitzt, bis sie zu schmelzen 
begannen. Bei 1325° wurde ein Eutektikum  von 32% S i02 u. 68% Co30 4 gefunden. 
Das Eutektikum  mit Tonerde liegt bei 10% A120 3 u. 90% Ćo30 4. Im  Dreistoffsystem 
liegt die eutekt. Deformation bei 1200° bei 38% S i02, 20% A120 3 u. 42% Co30 4. Es 
ist bemerkenswert, daB trotz des hohen F. der bas. Oxydc S i02 bis zu Żusiitzen von 
70% den Defornmtionspunkt erheblich herabsctzt. Co30 4 ist ein sehr starkes FluB- 
mittel, was auch aus der Emailpraxis bekannt ist. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 548 
bis 551. Aug. Ohio, State Univ.) Sa l m a n g .

R. R. Danielson, Wirkung loslicher Salze auf die Eigenschaften von Emaiłs. 
Emails sind zu einem gewissen Teile in W. 1. Dieser in der Miihle gel. Anteil iibt einen 
groBen EinfluB auf dic Herst. des Emaillierbroies, die Verarbeitung, sowie auf anderc 
Eigg. aus. Emails mit iibermaBig alkal. Mahlfll. lassen sich schwer suspendieren. Das 
Vcrhaltnis von freiem Alkali zur gel. Borsaure ist wichtig. Man kann diesc Eigg. durch 
Zusatz von Elektrolyten verbessern. Es werden Emailversatze angegeben m it einem 
Minimum an Gelostem u. mit guter Suspendierfahigkeit. Dio Bewertung eines Email- 
tones kann nicht durch dessen Aufschlammung in W. erprobt werden. E r muB zu- 
sammen mit den anderon Bestandteilen des Breies benutzt werden. Der EinfluB der 
Alterung von Emailbrei kann nur mit Bcriicksichtigung der 1. Salze u. des Einflusses 
der C02 der Luft richtig erfaBt werden- (Journ. Amer. ceram. Soe. 12. 538— 47. Aug. 
New York, Metal & Thcrmit Corp.) Sa l m a n g .

Hans Melzer, Einiges iiber die Auftragsweise der Antimonemmllen. Zusammen- 
fassung seiner friiheren Arbeiten (vgl. C. 1928. I . 2861 u. 1929. I. 3024). (Glashutte 
59. 390—92. 3/6.) v. St o e s s e r .

Eduard Lohmann, Die Quelle der Explosionsgefahren beim chemischen Versilbern 
von Glas und die Mafinahmen zu ilirer Verhiitung. Aus einer eingehenden Erórterung 
der chem. Vorgange, die sich bei der Glasversilberung abspielen, kann abgeleitet werden, 
daB bei dem „Weinsaureverf.“ , sofern kein Alkali benutzt wird, keine Gefahr der Knall- 
silberbldg. besteht, wahrend bei dem „Zuckerverf.“ 6 Forderungen einzuhalten sind, 
die im einzelnen bcschrieben werden. (Zcntralblatt Gewerbehygicnc, Unfallvcrhiit. 16. 
265—70. Sept. Leipzig, Gewerbeaufsichtsamt.) S p l it t g e r b e r .

Oscar Knapp, Glaskeramische Sludien. IV. Die Tone. (III. vgl. C. 1929. I. 2683.) 
Geolog. Betrachtungen uber die Entstehung der Tongesteine. (Glashutte 59. 287—88. 
29/4.) v. St o e s s e r .

Oscar Knapp, Glaskeramisclie Studien. V. Die Glastcme. Dio Hauptyork. der
fiir die Glasindustrie wichtigcn Tone. (Glashutte 59- 336— 38. 13/5.) V. S t o e s s e r .

Oskar Knapp, Glaskeramische Sludien. VI. Die mechanische Zusammensetzung 
der Glastone. Ausfiihrungen iiber die KorngróBe der Tone, ihrc Bedoutung fiir den 
Schamottestein. Angabe von Unters.-Methoden u. von mechan. Analysen. (Glashutte 
59. 533—34. 553—55.) Sa l m a n g .

—, Verwendung von Glassand fiir die neuzeitliche Flachglasindustrie in  der Tafel- 
und Spiegelglasherstellung. Allgemein gehaltene Ausfiihrungen iiber Sand, seino Eig- 
nungzur Glasfabrikation. Trocknung u. Mischung. (Glashutte 59. 585—86.19/8.) Salm .

B. Lange, Verhalten des Glases ais Kólloideleklrolyt und die Entglasung. Vf. ver- 
bindet die Anschauungen von T h i e s s e n  u . T r i e b e l  (C. 1929. I. 2287) mit denen von 
TAMMANN iiber die Entglasung. Hiernach ha t man sich das Glas ais einen Kolloid- 
elektrolyt vorzustellen, der aus Micellen besteht, die mehr oder weniger stark auf- 
geladen sind. Die Viscositat ist durch den Gleichgewichtszustand zwischen den Micellen 
bedingt. Die Vorbehandlung ist entscheidend fiir das Krystallwachstum. (Sprechsaal 
62. 617—18. 22/8. Berlin-Dahlem.) S a lm a n g .
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Kozo Tabata, Uber die Oberflaóhenentglasung von Gldsern. I II . Entglasung von 
Alhilisilicaten. (II. ygl. Journ. Soc. cbcm. Ind., Japan [Suppl.] 29 [1926]. 473.) Vf. 
untersucht© die Oberflachencntglasung von Alkalisilicaten der Zus. 1 R 20 , X S i02. 
Die Entglasung yerlauft in 5 Stufen. Stufe 0: keine Krystalle. Stufe 1: Wenige Krystalle 
an den scharfsten Kanton. Stufe 2: Vielc Krystalle an scharfen Kanten usw. Stufe 3: 
Krystalle an allen Oberflaehen. Stufe 4: Die ganze Oberflache ist m it Krystallen be- 
deckt. Stufe 0 nennt Vf. die „Entglasungsgrenzlinie.“ Das Losungsyermógen von 
N a,0 -2  S i02 u. K.O-2 S i02 fiir S i02 betragt 0,5—4,5 Mol. S i02. Das Lósungsyermogen 
der gemischten Alkalisilicate fiir S i02 ist rein additiy. Die Entglasungsgrenzlinie kann 
auch ais Sattigungslinie fiir die Losliehkeit yon S i02 bezeichnet werden. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan 30. 14 B. 1927. Tokio, Elektrochem. Lab. Verkehrsministerium.) SCH.

Kozo Tabata, U ber die Oberflachenentglasung von Gldsern. IV. Entglasen von 
Alkali-Blei-Gldsem. (III. vgl. vorst. Ref.) Es wurde das Entglasen yon Glasern der 
Zus. 1 R 20 - 1 P b 0 X S i0 2 untersucht. Die „Entglasungsgrenzlinie“ (s. yorst. Ref.) 
yerlauft parallel mit der entsprechenden Linie fiir Alkalisilicate l R 20 -w S i0 2. Dio 
Gliiser haben wahrscheinlich die Zus. x (1 R ,0 -2  S i02) +  y  (1 PbO-2 S i02) +  z S i0 2. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 15 B. 1927.) S c h o n f e l d .

A. N. Otis, Glaskuhlung auf elektrischem Wege. In  Besehreibung u. Abbildung 
wird die elektr. Glaskiihlung ais sehr yorteilhaft dargestellt. (Glass Ind. 10. 186—88. 
Aug. General Electr. Co.) SALMANG.

A. E. Marshall, Anwendung von Glas in  der chemischen und in  verwandten In- 
dustrien. Die heryorragende Eignung von Pyrexglas im Laboratorium, im Betriebc 
u. ais elektr. Isolator wird heryorgehoben. (Glass Ind. 10. 166—71. Juli. Corning Glass 
Works.) • Sa l m a n g .

Joseph Rossman, Die Ilerstellung non Drahlglas an Hand der patentierten Er- 
findungen. Vf. gibt eine sehr eingohende Besehreibung an Hand von 200 Patenten: 
Durch den D raht yerursachte Mangel, Uberziige des Drahtes, Ausstattung desselben 
mit Ornamenten. Dann werden die Herstellungsverff. beschrieben u. durch Abb. er- 
lau tcrt: Das Solid- u. das Sandwichyerf. m it samtlichen Abarten. (Glass Ind. 10. 
157—62. 189—92. Juli. U. S. Patent Office.) S a l m a n g .

Fritz Hansen, Neue Farbengldser. Besprechung der m it Nd u. P r gefarbten 
Gliiser von W EIDERT, die ganz neuartigc Farben u. Farbeffekte geben. (Glas u. Apparat
10. 166—67. 25/8.) Sa l m a n g .

J. B. Krak, Verfliichtigung von Selen und seinen Verbindungen bei der Ilerstellung 
non Rubinglasern. E tw a 75% des zugefiigten Se wird yerfliichtigt. Na2Se03 u. BaSe03 
sind bei 950° stabil u. auch noch wahrscheinlich bei hóheren Tempp. Der Se-Geh. 
des Glases ist unabhiingig von der Verbindungsform des Se im Gemenge. Es hat also 
keinen Zweck, tcure Se-Verbb. zu yerwenden. Dio Herst. von Se-Salzen wird be
schrieben, ferner eine Methode zur Se-Bcst. im Glase angegeben. Zu diesem Zwecke 
wird 5 g Glas mit H F  u. H N 03 abgcraucht, mit yerd. HC1 aufgenommen, gel. u. Se 
mit S 02 gefallt. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 530—37. Aug. PerthAm boy, 
N. J . R o e s s l e r  & H a s s l a c h e r  Chem. Co.) Sa l m a n g .

J. F. Hyslop, Krystallimchsium in  Opalglasern. — Eine Korrektur. Vf. setzte 
(vgl. C. 1928. I. 1571) don Logarithmus des Krystalldurchmcssers u. die absol. Temp. 
in Beziehung. Diese Bcziehung halt er nicht mehr aufreoht. (Journ. Soc. Glass Technol. 
13. 129—30. Juni.) Sa l m a n g .

Werner Miillensiefen, Wdnneflufiunlersuchmig an einem mit Koksofengas be- 
heizten Tafelglasiuamienofen. Vf. untersucht einen Ofen fiir FOURCAULT-Tafelglas 
uinfassend auf Temp.-Verteilung, Gasdurchsatz, Luftbedarf, Abgasmenge u. voll- 
standige Warmebilanz. Von 100% zugefiihrter Warmc gehen 10,8% ins Glas iiber, 
8,1% werden regeneriert. Die Abkuhlyerluste betragen 65,5%, der Sehornsteinverlust 
31,8%. Die wertvollen Ergebnisse im Einzelnen siehe Original. (Glastechn. Ber. 7. 
188—200. Aug. Karlsruhe.) SALMANG.

F. F. S. Bryson, Die Temperaturverteilung und die Blockk&rrosion in  einem 
Glaswannenofen. Die Wannenblócke wurden an 4 Stellen bis fast auf die Gegenseite 
durchbohrt u. Thermoelemente hineingelassen. Die Kiililung der Blocke auflerte sieh 
an der Innenseite nur noch wenig. Selbst bei nur 10 cm dicken Blocken schien sieh 
auf ihnen innen kein erstarrtes Glas abzuscheiden. Verschieden starkę Glasentnahmo 
yerursachte erhebliche Temp.-Schwankungen im Glase. An der Glasoberfliiche war 
die Korrosion stark. An der Ofenmitte waren 3 Wochen naeh Beginn der Ofenreise
bereits 2,5 cm abgefressen, naeh 10 Wochen 5 cm, im 5. Monat 10 cm. 25 cm unter der
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Obcrfliiche war der Angriff scliwaclier, namlieh 2,5 cm in 10 Woclien. 40 cm unter der 
Oberflache wurde in 7 Monatcn nur 2,5 cm gel. Am Glasspiegel war der Angriff am 
starksten 2 m vor der Briicke. Die Blócke am Eintragelocli wurden in den ersten drei 
Wochen stark angegriffen, spiiter war der Angriff schwacher ais an den anderen Stellen. 
An der Glasoberflache war dio Temp. zwischen Eintragcloch u. Briicke am hóchsten. 
Am Boden der Wanno war sio aber am Bruckenende am hóchsten. P t—Pt-, Rh-Thermo- 
olemente, die vor der Ofenatmosphiire geschutzt bleibcn, sind im Glas gut brauchbar. 
(Journ. Soc. Glass Technol. 13. 140—66. Juni.) S a l m a n g .

E. J. C. Bowmaker, Mitteilung iiber eine Methode der Priifung von Wannen-
blockeit auf ilire wahrscheinliche Haltbarkeit. Stuckchen von den zu untersuclienden 
Blockon werden mit H F  u. H 2SO., bohandolt u. die Einw. festgestellt. Sehr gute Blóckc 
bleiben dabei unverandert, jedes einzelne Magerungskorn sitzt fest im Gefiige. Schleclite 
Błocko zeigen weiche AulBcnhaut u. unscharfe Umrisse. Vf. hat auch oine quantitative 
Methode ausgearbeitet. Eine Probe wird mit dem Sauregemisch bei etwa 85° behandelt 
u. dio Loslichkeit ermittelt. Die Ergobnisse entsprachen den Erfahrungen mit den 
betreffenden Steinen in der Praxis. (Journ. Soc. Glass Technol. 13. 130—40. Juni. 
London E  16, Canning Town Glass Works.) S a l m a n g .

F. W. Preston, Tlieorie und Entwurf von Glaspoliermaschinen. Teil II. (I. vgl. 
C. 1927. n .  1190.) (Journ. Soc. Glass Technol. 13. 111—23. Juni. Butler, Pa.) S a lh .

R. J. Sarjant, Hilzebestandige Stahle mit besonderer Berucksichtigung ihrer An- 
wendung in  der Glasindustrie. Besprechung der Eigg. solclier Stahle u. Erórterung ihrer 
Anwendungsmóglichkeiten in Ofen, in Formen, in Rekuperatoren u. Regeneratoren. 
(Journ. Soc. Glass Technol. 13. 167—82. Juni. Sheffield, East Heola Works.) Sa l m .

— , liissefreies Trocknen von Tonen mit hohem Gehalt an kolloider Substanz. Referat 
eines Aufsatzes von H. Freckette u. J. H. Phillips (British Clayworker 38. Nr. 446). 
Ein Ton war so kolloidal, daB er vollig W.-undurehlassig war. Dieses hinderte scino 
Verarbeitung, da Zusatz von Magerungsmitteln nichts half. Kurze Erliitzung auf 
400—500° beseitigte den Schaden, war aber zu teuer. Besser wirkte Zusatz von aus- 
flockenden Chemikalien, besonders wirksam war FeCln in Mengen von etwa 1%  neben 
einem Schamottezusatz von 15—25%. (Tonind.-Ztg. 53. 1169—70. 15/8.) S a l m a n g .

A. Kanz, Verfahren zur Bestimmung der Gasdurchlassigkeit feuerfester Stoffe. 
Zusammenstellung des Schrifttums. Ubcreinstimmend laBt sich ermitteln, daB die 
Gasdurchlassigkeit linear vom Druck abhangig ist. Der EinfluB der Fugen laBt sich 
noch nicht klaren. (Areh. Eisenhuttenwesen 2. 843—49. Juni. Vereinigte Stahl- 
worke A.-G.) S a l m a n g .

Haegermann, Eigenschaftsanderungen von Portlandzement und hochwertigem 
Portlandzement bei Lagerung. Dor Abfall in der Festigkeit bei hochwertigen Portland- 
zementen war geringer ais bei den gewohnlichen Zementen, obwohl dio Klumpenbldg. 
groBer war. Die Anfangsfestigkeiten werden in allen Fiillen starker beeinfluBt ais dio 
28-Tagefcstigkeiten, dio Druckfestigkeiten wiederum starker ais dic Zugfestigkeiten. 
Die Frage, wann ein hochwertiger Zement durch Lagerung die Eigg. eines gcwóhnlichen 
Zements erhalten hat, kann gonerell nicht beantwortet werden, doch werden eine Reiho 
von Anhaltspunkten angegeben. (Zement 18. 1022—27. 22/8.) SALMANG.

Shoichiro Nagai, Studien iiber gemischte Portlandzemente. I . Der in  Japan 
ais Soloditzement gehandelto Zement ist den Hochofenzementen weit unterlegen. 
Es gelang Vf., diesen Solidit durch Zusatz von S i02-reicher Substanz wesentlioh besser 
noch ais den Hochofenzement zu machon (Neosolidit). Die Festigkeiten nach 26 Wochen 
Lagerung sollen angeblich fiir Druck 800—900 kg/qcm u. fiir Zug 50—60 kg/qcm be- 
tragen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 101 B—03 B. April. Tokyo, 
U niv .) Sa l m a n g .

Shoichiro Nagai, Studien iiber gemischte Portlandzemente. II . (I. vgl. vorst. 
Ref.) Der vom Vf. Neosolidit genannte Zement besteht aus 70—75% Portlandzement- 
klinker, 10—20% calcinicrtem Granit, Basalt, Andesit usw. u. 10—20% eines natur- 
lichen S i02-reichen Materials mit viel 1. S i02, A120 3 u. Fe20 3. Diese 3 Komponenton 
werden gemischt u. m it 3—5% Gips fein vermahlen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 32. 190—93 B. Juli. Tokyo, Univ.) Sa l m a n g .

Shoichiro Nagai, Beziehung zwischen Zusammensetzung von Zementen und Mórtel- 
festigkeit bei konibinierter Erliartung. IV. (III. vgl. C. 1929. H . 473.) Ein Hochofen
zement ergab bedeutend hóhere Festigkeiten wie der ais Solidit bezcichnete Misch- 
zement. Letzterer ergab bei gemischter Lagerung etwas hóhere Festigkeitszunahme 
ais der Hochofenzement unter den gleichen Umstanden. S i02-arme Zemente lieBen
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sich durch Zusatz saurer Zuschlage, wic Trafi u. Kieselgur, in der Fcstigkeit verbessern. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 98 B—99 B. April. Tokyo, Univ.) Salm .

Shoichiro Nagai, Beziehung zwischen Zusammensetzung von Zementen wid Mórtel- 
festigkeit bei gemischter Erlidrtung. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) Zemento m it hohem u. mit 
niederem S i02-Geh. wurden 5 yersehiedenen Lagerungsarten unterworfen. Die Zemcnte 
mit wenig S i02 nalimen in Fcstigkeit bei gemischten Lagerungen bemerkenswert stark 
zu. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 106 B. April. Tokyo, Univ.) S a l m .

Sohirm, Das Brcnnen von Zement in  Stdubform. Vf. zeigt die Vorteile auf, dio 
theoret. das Brennen von Zement in Staubform hat, u. schildert dann mehrere Anlagen, 
in denen Verss. durchgefuhrt wurden. Wenngleieh diese auch zurzeit noch keine greif- 
baren Ergebnisse gaben, wurden doch dio bisher begangenen Fehler erkannt. (Zement 
18 . 996—1000. 15/8.) S a l m a n g .

C. Priissing, uber die Kałkbindung beim Brennen von Portlandzement. Nach 
Versuchen von W. Schriever. Vf. ha t an drei ófen Proben entnommen u. konnte 
dio Verss. von K u n  L u . L o r e n z  (C. 1 9 2 9 . II. 624) bestatigen, denn er fand, daB der 
groficre Teil des Kalkes an S i02 u. A120 3 gebunden wird, ehe alle CO., ausgetrieben ist. 
Die 2. Stufe der CaO-Bindung setzt erst ein, wenn etwa 1100° ubersehritten wurden. 
Dabei ist zu beriicksichtigen, dafi sich in den Drchofen dic einzelnen Reaktionsstufen 
iiberschneiden. (Zement 1 8 . 886—87. 18/7. Hemmoor, Portlandzementfabrik.) S a lm .

H. W. Gonell, Hontgenographische Sludien an Zement. Bericht iiber fruhere 
Rontgenimterss. an Zementen. Abgesandeter Tonerdezement wurde auf diese Art 
untersucht u. es stelltc sich heraus, dafi dio Absandung durch Bldg. von CaC03 hervor- 
gerufen wird, also durch Einw. der C02 der Luft. (Zement 18 . 968—69.) Sa l m a n g .

K. O. Schulz, Uber das Trocknen der Ziegel. Betriebsyorsehriften. (Dtsch. 
Ton-Ziegcl-Ztg. 6. 475—76. 30/8. Griinberg, Schl.) S a l m a n g .

— , Uber die Rohstoffe und Zusalzmittel zur Herslellung von Klinkern. (Dtsch. 
Ton-Ziegel-Ztg. 6. 437—38. 9/8.) Sa l m a n g .

Aug. E. Buch, Die Naj}aufbereilung in  der Klinkerherslellung. (Tonind.-Ztg.
53. 1205—06. 22/8.) S a l m a n g .

W. Brass, Uber W&rmeisolierung und Gasdurchlassigkeit von Ofenmauerwerk. 
Vf. entwickelt die Theoric der Warmeleitung u. zeigt an Hand eines Beispieles aus der 
Eisenindustrie die groficn Vorteilc der Ofenisolierung. (Sprechsaal 62 . 613—17. 
22/8.) Sa l m a n g .

Struve, Sdurefester Mórtel. Verss. m it zwei K itten der D e u t s e h e n  T o n -  
u. S t e i n z e u g w c r k e ,  Berlin, auf Saurefestigkeit. (Fischwirtschaft 3. 21—22.
1927. Wesermiinde, Inst. f. Seefischerei.) Sa l m a n g .

Kurt Pfletschinger, Der Ein fiu  fi der Grobzuschldge auf die Giite von Betem. Ein 
Kiesgemenge hat weniger Hohlraume u. benotigt daher weniger Sand ais Schotter. 
Daher benotigt Kiesbeton weniger Anmachewasser ais Schotterbeton. Auch die groficre 
Oberflaehe des Sehotters u. das immer anhaftende Mehl bedingen deshalb, dafi der 
Kiesbeton bei gleichen Zementmengen dem Schotterbeton in bezug auf die Druck- 
festigkeit iiberlegen ist. Bei Verwendung grober Zusehlage ist weniger W. nótig u. 
der Beton ist besser verarbeitbar. Bei Stampfbeton iibt die Kornzus. der Grobzuschlage 
keinen EinfluB auf die Druckfestigkeit aus, bei Gufibeton wohl. Vf. t r i t t  deshalb be- 
sonders vom wirtschaftlichen Standpunkte fiir dic Verwendung von moglichst viel 
groben Zuschliigen ein. Das W.-Zementfaktorengesetz g ilt nicht fiir alle Arten von 
Zuschlagen, da, die Grófie u. Beschaffenheit der Oberflachen den W.-Zusatz tiefgreifend 
becinflussen. Ahnlich wie bei der Druckfestigkeit aufiert sich der EinfluB der Grob
zuschlage auf die Biegungs-Zugfestigkcit. Allerdings verhalt sich Schotter hier nicht 
so ungiinstig im Vergleich mit Kies. Wcgen des geringen W.-Zusatzes ist der Kies
beton dem Schotterbeton auch hinsichtlich der Elastizitat, Sehwindung u. W.-Durch- 
lassigkeit iiberlegen. (Zement 1 8 . 955—58. 977—80. 1005—08. 1035—40.) Sa l m a n g .

Howard R. Lillie, Die Messung der absoluten Viscosilat mit Hilfe konzentrischer 
Zylinder. Der Raum zwischen 2 konzentr. Zylindern wird mit der zu messenden FI. 
angefullt (fiir diese Verss. wurde Ricinusól benutzt) u. der iiuBere Zylinder in Rotation 
versetzt. Die hierdurch yerursachto Drehung des aufgehangten inneren Zylinders 
wird gemessen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12 . 505—15. Aug. Corning Glass 
Works.) S a l m a n g .

Howard R. Lillie, Viscositatsmessungen in  Glas. (Vgl. vorst. Ref.) Die an 
Ricinusól ausgearbeitete Methode wurde auf Glasschmelzen iibertragen. Die Ergeb- 
nisse stimmen m it denen von E n g l is h  u . St o t t  (C. 1 9 2 6 . I .  2950) uberein, weichen
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aber von denen von W a s h b u r n  (C. 1926. I . 762) ab, was Vf. darauf zuriickfuhrt, 
daB W a s h b u r n  einen veranderlichen Faktor bei der Calibrierung anwandte. Ver- 
gleiohende Messungen nach der Kugelfallmethode gaben 25—50% hohere Werte. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 516—29. Aug. Corning Glass Works.) Sa l m a n g .

Vladimir Skola, ttber die mathemdtische Beurleilunrj der 1Ue/iergcbnisse, ins- 
besondere bei den keramischen Untersuchungsmethodeji. (Feuerfest 5. 137—39. Aug. 
Aussig.) S a l m a n g .

C. W. Parmelee und R. D. Rudd, Weitere Entwicklung des Torsionsapparates 
zur Messung der Bildsamkeit. Vff. geben eine Reihe von Verbesserungen der Apparatur 
an, durch die einige Fehlerąuellen beseitigt werden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 
552—55. Aug. Urbana, 111., Univ.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Festigkeitsprufung an kłeinen Proben von Zementmorteln. 
I. u. II. (Vgl. C. 1929. I . 2223.) Vf. hat K u h l s  „Kleinpriifung“ den Yerbiiltnissen 
in der Technik mehr angepaBt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 191 B
bis 193 B. Juli. Tokyo, Univ.) Sa l m a n g .

Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren Ges., Hcrmsdorf, Glasur fiir aus keramischer 
Masse besłehende Isolatoren. Die Glasur besteht z. B. aus 73,1% Si02, 21,5% A120 3,
0.4% MgO, 2,7% CaO u. 2,3% Na2C03. Sie dient zum Sehutze von Teilen der Iso- 
latoren, welehe meehan. Beanspruehungen ausgesetzt sind. (E. P. 309 426 vom 9/1.
1928, ausg. 9/5. 1929.) K u h l in g .

General Electric Co., New York, ubert. von: Franz Skaupy, Heinz Nachod
und Georg Gaidies, Berlin, Emaillen. (A. P. 1708743 vom 1/12. 1926, ausg. 9/4.
1929. D. Prior. 11/5. 1926. — C. 1927. II. 478.) K u h l in g .

Schumacher’sche Fabrik G. m. b. H., Stuttgart, Herslellung poróser elektrizilat-
nichtleitender Formlinge fiir Diffusimis-, Filier- u. dgl. Zwecke aus kórnigen oder faserigen 
Stoffen, wie (Juarz, Glas, Asbest, Glaswolle u. dgl., u. einem in der Hitze piast. Binde- 
mittel, dad. gek., daB ein unterhalb 400° schm. Bindemittel, wie Schwefel, Asphalt, 
Goudron o. dgl., verwendet wird. — Die PorengróBe kann planmiiBig bis zu den 
feinsten Abstufungen geregelt werden. (D. R. P. 481 387 K I. 80b vom 28/5. 1925, 
ausg. 20/8. 1929. Oe. Prior. 12/6. 1924.) K u h l in g .

Kurt Kiinzel, Uhsmannsdorf, O.-L., Erschmelzen von Glas im  Schaclitofen, dad. 
gek., daB der Scliaeht mit einem Glassatze gefiillt gehalten u. die Schmelzflamme 
unter Druek von unten nach oben durch den Ofen u. den Glassatz gefiihrt wird. — 
Bei entsprechender Schachthohe verlassen die Abgase der Flammen den Ofen mit 
niedriger Temp., so daB die Notwendigkeit, ihre Hitze wiederzugewinnen, entfallt. 
(D. R. P. 481364 K I. 32a vom 11/2.1925, ausg. 20/8. 1929.) K u h l in g .

Champion Porcelain Co., ubert. von: Joseph A. Jeffery und Frank H. Riddle, 
Detroit, V. St. A., Keramische Gegenstande. Den iiblichen Rohstoffen zur Herst. 
keram. Gegenstande wird gepulverter Dumortierit zugesetzt. Der Zusatz bewirkt 
Erniedrigung der Brenntomp. (A. P. 1723174 vom 26/3. 1927, ausg. 6/8. 1929.) Ki).

Quartz & Silice Soc. an., Paris, Masse fiir keramische Gegenstande. (D. R. P. 
481472 KI. 80b vom 3/11. 1926, ausg. 21/8. 1929. F. Prior. 24/12. 1925. — C. 1927.
1. 2350 [E . P .  263 765].) K u h l in g .

Borgestad Fabrikker, Borgestad, iibert. von: Victor Moritz Goldschmidt, 
Oslo, und Rolf Knudsen, Borgestad, Norwegen, Keramische Erzeugnisse. (Can. P. 
271177 vom 20/10. 1926, ausg. 31/5. 1927. — C. 1927. I. 1208.) K u h l in g .

F. L. Smidth & Co., New York, iibert. von: Carl Pontoppidan, Holte, Dane- 
mark, Zementmischungen. (Can. P. 272 001 vom 10/9.1926, ausg. 28/6.1927. — 
C. 1927. I. 1058 [E. P. 260 447].) K u h l in g .

Robert R. Kenworthy, Philadelphia, V. St. A., Steinarlige Formlinge. Zement, 
ein minerał. Fiillmittel in wcnigstens 2 verschicdenen KomgróBen bis zur Pulver- 
feinhcit hcrunter, das zum Abbinden erforderliche W. u. gegebenenfalls Farbstoff 
werden auf einmal gemischt u. die Mischung in Formen gestampft. (A. P. 1723 043 
vom 9/7. 1926, ausg. 6/8. 1929.) K u h l in g .

Charles Spencer Macaulay, Chicago, ubert. von: James Josef Burkę, Tulsa, 
V. St. A., Kunststeine. (Can. P. 268160 vom 8/3. 1926, ausg. 1/2. 1927. — C. 1926.
I. 1016 [A. P . 1 522 270].) ______  K u h l in g .

W. Sabatini, I cementi armati; ad uso dei capomastri. 3. edizione riveduta, corretta ed 
aumentata. Jlilano: U. Hoepli (U. Allegrctti) 192S. (XI, 216 S.) 24“. L. 10.50.
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VeróSfentliehungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fiir SilikatJorschung in Berlin-Dahlem, 
hrsg. von Wilhelm Eitel. Bd. 2. Berlin: Gobriider Borntraeger 1929. (IV, 230 BI. 
u. S.) 4°. nn. M. 28.—.

m  AgrikulturcŁLemie; D iingem ittel; Boden.
C. Wolfkowitscłl und. W. Kamzolkin, Ergebnisse der Untersućhung des neuen 

Sdurecyclus der Verarbeitung der Phosphorite. Das yon den Vff. vorgesehlagene Verf. 
(vgl. C. 1928. II . 1706) laBt sich auf folgcnde Rkk. zuriickfiihren:

2Ca3P 20 8 +  5H2S04 +  (NH,)„SO., =  6CaS04 +  2H..PO, +  2NH4H„P04. (la) 
CaS04 +  2NH, +  C02 +  H20  =  (NH4),SO, +  CaC03. " (2)
CaC03 +  2H N 03 =  Ca(N03)2 +  C 02 +  H 20 . * (3)
H3P 0 4 +  2NH4H 2P 0 4 +  NH3 +  aq. =  3NH4H ,P 0 4 +  aq. (4)
NH4H2P 0 4 aq +  2NH3 =  (NH4)3P 0 4 +  aq. (5)
Ca3P20 8 +  3H2S04 +  (NH4)3P 0 4 +  2H20  =  CaH4(P04)2 +  NH4H 2P 0 4 +

+  (NH4)2S 0 4 +  2CaS04-2H 20 . (6a)
Ais Ergebnis dieser Rkk. werden folgende Diingemittel erhalten: NH^Phosphat, 

(N H ^S O i  u. Ca(N02)2. Die Rkk. l a  u. 6a lassen sich wie folgt andern:
Ca3P 20 8 +  2H2S04 +  (NH4)2S04 =  3CaS04 +  2NH4H2P 0 4. (Ib)
Ca3P 20 8 +  2IT2SO, +  NH4H2P 0 4 aq =  CrH ,P ,0 8 +  NH4H 2P 0 4 +

+  2CaS04'2 H 20  +  aq. (6b)
Verss. iiber die Rkk. l a  u. Ib  ergaben folgendes: Bei der Zers. des Phosphorits 

von R ja s a n ,  der 21% P20 6, 14,9% (AU?e)20 3 u. 3,6% C02 enthielt, m it H2S 04-Ge- 
misch, enthaltend 16% S03 ais (NH4)2S 04, wurde eine 88%ige Zers. des Phosphorits 
erzielt. Die Menge der in Lsg. gegangenen Sesquioxyde yerringert sieh um 50— 60%. 
Boi Ersatz von 33% H 2S04 durch (NH4)2S04 (siehe Rk. la ) betrug die Menge des 
zers. Phosphorits 76%, die Menge des gel. (AlFe)20 3 sank um 70—80%- W eiterhin 
erleichtert der Zusatz von (NH4)2S04 die F iltration sehr bedeutend. Verss. der Zers. 
des Phosphorit-CaS04 m it NH3-Gas bzw. -Lsg. u. C02 ergaben folgendes: Im  besten 
Palle wurde eine 95—97%ige Wiedergewinnung der H 2S 04 erzielt (mit 100%ig. C02 
u. 12%ig. NHj, bei 2—21/i-std. Einw., 40—45°, gewohnlicher Druck). Die Zers. muB 
in geselilossenem App. durchgefiihrt werden. Die erhaltene (NH4)2S04-Lsg. enthielt 
nur Spuren von Sesquioxyden u. bis 0,4% CaO. Auswaschen des Kalkschlammes 
m it 1,5 Teilen k. W. fulirt zur restlosen E itrak tio n  des (NH4)2S04. Die Darst. von 
(NH4)2S04 aus dem Phosphoritgips is t vorteilhafter ais dessen Darst. aus Naturgips. 
Weiterhin wurde die Fabrikation von NH4-Phosphat bei der Verarbeitung der Pbos- 
phoritevom  S ara to w -u .E g o rjew -B e z irk n ah e ru n te rsu ch t. D ieVerss.zur Gewinnung 
von NH4-angereicherten Superphosphaten durch Zers. der Phosphorite m it einem 
Gemisch von H2S04 u. NH4-Phosphaten (fest u. in  Lsg. angewandt) haben die Mog- 
lichkeit der Gewinnung yon hoohprozentigen Prodd. voll bestatigt. (Ukrain, ehem. 
Journ. [ukrain .: Ukraiński' chemitschni Shurnal] 4. Teehn.Teil. 101—07.) Schonfeld .

W. Dominik, tJber die Miiglichkeit der Erzeugimg von Ammonoxalal zu Diinge- 
swecken. Nach Vf. konnte NH4-Oxalat zu Dungezwecken hergestellt werden. Die 
Kosten der Uberfuhrung des NH3 in NH4-Oxalat konnen im Aquiyalent der yer- 
brauchten Kolile ausgedriiekt werden, das nicht iiber 4 kg Kohle pro 1 kg gebundenen 
N ausmacht. Da das Verf. zugleich die Erzeugung von H  fiir N H3-Synthese ermoglicht, 
wurden sieh die Kosten fiir die App. nicht viel von den Apparaturkosten fur andere 
N-Diingemittel unterscheiden. (Roczniki Nauk Rolniczych I  Leśnych 22. 169—81. 
Warschau, Univ., Inst. f. anorgan. Chem.) GoiNKIS.

M. Górski und J. Krotowiczówna, Uberdie Wirkung von Swperphosphal, Nitrophos 
und Pliosphorit im Vergleich m it Superpliospliat und ThomassMacke. Zwecks Ver- 
gleiclis der Wrkg. yerschiedener P 2Ó5-haItiger Diingemittel bei yerschiedener N-Dun- 
gung wurden Vegetationsverss. ausgefiihrt, zu denen neben Superpliospliat u. Thonias- 
mehl auch „Nitrophos" (eine Mischung von NH4N 03 u. Phosphorit, bereitet bei hoherer 
Temp.), „Surophosphat“ u. poln. Phosphorite herangezogen wurden. Die groBte 
Wrkg. wurde beim Superphosphat erzielt, die Wrkg. des Tliomasmehls machte ca. 90% 
der Wrkg. des Superphosphats aus. Die Wrkg. yon Suropliosphat u. Lubliner Phos
phorit war bedeutend geringer ais diejenige yon Superphosphat. Die Wrkg. dieser 
Diingemittel war in hohem Grade abhangig von der A rt des N-Dungemittels. Der 
Lubliner Phosphorit wirkte besser ais hochprozentiger afrikan. Phosphorit. (Rocznik.
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Nauk Rolniczych I  Leśnych 22. 139—52. Warschau, Landwirtscli. Hochsch., Inst. 
f. Bodenbearbeitung u. Bodendiingung.) G oiNKIS.

B. Vovk, Die Wirkung verschiedener Gaben von Phospharit in  Gegenwarł von ver- 
schiedenen Stickstoffdiingemitteln. Vegetationsverss. m it zunelimenden Gabcn von 
P 20 5 in  Form von Supcrphosphat u. Phosphorit in  Ggw. von verschiedenen N-Diingc- 
mitteln. Besprechung der Ergebnisse (vgl. Original). (Roczniki Nauk Rolniczych 
I  Leśnych 22. 89—131. Warschau, Landwirtscli. Hochsch., Inst. f. Bodenbearbeitung 
u. Bodendiingung.) GoiNKIS.

M. Korczewski und F. Majewski, Ober den Einflu/3 hoherer Phosphorsaure- 
diingergaben auf den Hafererlrag. Pliysiologische Gleichgewichtszuslande bei Pflanzen. 
Die Ergebnisse der in Sandkulturen m it Ca(H2P 0 4)2 ais Phosphorsauredungung aus- 
gefiihrten Verss. sind folgende: Sogar die hóchsten P 20 6-Gaben (9,6 g P20 5 auf ein 
GefaB m it 8,5 kg Boden) iibten auf dio Bestockung dor Pflanzen keinen hemmenden 
EinfluB aus. Der Prozentgeh. an anorgan. Phosphorsiiure im Stroli u. in den Wurzeln 
entspraeh ziemlich genau ihrer Konz. im Boden. Die Phosphorsauredungung iibto 
einen sehr schwachen EinfluB auf den Prozentgeh. an organ. P20 5 im Samcn aus. 
Der hocliste N-Geh. tra t  bei den niedrigsten u. hochsten P 20 5-Gaben ein. Der N-Er- 
trag war ziemlich konstant. Die scliadliche Wrkg. hoher Gaben von Phosphorsaure 
is t nach Vff. keine unmittelbarc, sondern sie wird infolge groBer Mengen von der 
Pflanze aufgenommener P 0 4-Ionen herrorgerufen, die dann das chem.-physiolog. 
Gleichgewicht u. die Prozesse in  den Pflanzen beeinflussen. (Roczniki Nauk Rol
niczych I  Leśnych 22. 213—44. Warschau, Landwirtscli. Hochsch., Pflanzenphysiolog. 
Inst.) GOINKIS.

Z. Golonka, Sortenanbau- und Diingungsversuche mit Mais. Beschreibung der 
Verss. in den Jahren 1927—1928 auf dem Yersuchsfeld Skierniewice. Die Ergebnisse 
sind in Tabellcn (vgl. Original) zusammengefaBt. (Roczniki Nauk Rolniczych I  Le
śnych 22. 153—67. Warschau, Landwirtscli. Hochsch., Inst. f. Bodenbearbeitnng u. 
Bodendiingung.) GoiNKIS.

Istvan Vajna, Zusammenhdnge zwischen dem Dispersionsgrad und der Art der 
Austauschbasen des Bodens. Durch 6-std. Schiitteln dispergierte Proben eines sauren 
(Ph =  5,55) Wald- u. eines alkal. (pji =  8,3) Zackerde-Bodens im Originalzustand, bzw. 
nach Austausch-Reaktionsbehandlung m it n. Lsgg. von BaCl2, CaCl2, MgCl2, NH.,C1 u. 
NaCl, bzw. nach Vorbehandlung gemaB der auf dem 1. KongreB der Intern. Boden- 
kundlichen Gesellschaft in  Washington Yorgeschlagenen Methode A, gaben bei der 
mechan. Analyse im WlEGNER-GESSNERSchen App. Befunde u. Kurvenphotogramme, 
die einen innigen Zusammenhang zwischen dem Dispersionsgrad des Bodens u. der 
A rt der Austauschbasen erkennen lassen. Der Dispersionsgrad wachst m it der H ydra
tation der Kationen. Der nach der A-Methode Y o r b e r e i t e t e  Boden weist den D is
persionsgrad auf, wie er beim Ersatz der austauschbaren Basen durch Wasserstoff 
zustandekommt. Waren dio Austauschbasen zweiwertige Kationen, so erlioht das 
den Dispersionsgrad, einwertige lonen wirken koagulierend, in  beiden Fallen sind 
Abweichungen von dem Originaldispersionsgrad vorhanden. Die Methode A is t bei 
der Beurteilung des urspriinglichen Dispersionsgrades des Bodens zur Yorbereitung 
der Proben nicht empfehlenswert. (Mezogazdas&gi Kutatusok 2. 303— 19. Juli/ 
August. Budapest, UniY ., Bodenkundl. Lab. d. Landw.-Chem.-Techn. Abt.) S p e t e r .

F. Terlikowski, Uber den Beaktionszusland der Boden sowie der Phosphatgehalte 
in  denselben. Vf. priifte eine Reihe von Bodcnproben auf ihre Rk. (pn) u. bestimmte 
die darin enthaltenen Mengen der in W. 1. u. der in  l% ig . Citronensaure 1. P-Verbb. 
Vf. kommt zum SchluB, daB im allgemeinen Boden m it einem pn unter 6,0 an akt. 
P-Verbb. arme Boden sind u. ais Phosphorsiiurcdiingung-bediirftig angesehen werden 
diirfen. In  allen anderen untersuclitcn Bodengruppen wurde. keine regelmaBige Be- 
ziehung zwischen dem in W. 1. P20 5 des Bodens u. seinem Reaktionszustand gefunden. 
Allerdings kommt die groBte Menge von an P 20 5 reichen Boden (iiber 15 mg P 20 5 
auf 1 kg Boden) auf Boden m it alkal. Rk. (Roczniki Nauk Rolniczych I  Leśnych 
22. 427—34. Posen, Univ., Inst. f. Bodcnkunde.) GoiNK IS.

Einosuke Tomita, Uber die chemische Umwandlung von Cyanamid-Stickstoff 
(Kalksticksloff) im  Boden. Der ganze Cyanamid-N Yerwandelt sieli durch die Boden- 
feuchtigkeit in Dicyandiamid u. zwar nimmt der Zersetzungsgrad m it steigender 
Feuchtigkeit zu. Aber die Bodenart ist der bedeutendste Faktor. Der landwirtschaft- 
liche W ert des Calciumcyanamids liegt in dessen Umwandlung in Dicyandiamid, welches 
sich dann durch die nitrifizierenden Bakterien oder die kolloidale Bodenbeschaffenheit
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in  Harnstoff verwandelt. Dic Beobaclitungen des Vfs. sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. (Journ. Soo. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 34 B bis 35 B. 1927.) S c h o n f .

J. E. Greayes und W. Gardner, Ist Schwefel ein Orenzfaktor fiir die Getreide- 
produktion in  einigen Boden Utahs t Im  genannten Gebiete enthalten dic Boden u. 
Wiisser nur gcringe Mcngcn S-Verbb., sodafi S-Zufuhr die Bakterientatigkeit, im be- 
sonderen dio N-Bindung, erhoht, eine Folgę entweder der Wrkg. des S ais Nahrstoff 
fiir die Mikroorganismen, oder einer indirekten Wrkg. auf die unl. Nahrstoffe. S kann 
also bei diesen Boden zu einem Grenzfaktor werden. (Soil Science 27. 445—57. Juni.

P. Wiśniewski, Der E influp der Essigsaure auf die Bekdmpfung des Hirsebrands 
(Uslikujo panici miliacei) und. auf die Keimfahigkeit der Hirsekonier. Aus den Unterss. 
von Vf. folgt, daB 2-, 3- u. 4%ig. Essigsaure zur Bekampfung der Brandkrankheit 
m it ungefalir demselben Erfolg wie Formalin angewandt werden kann. Die Wrkg. 
auf die Keimfahigkeit ist dabei eine unyergleichlich weniger schadliehe ais bei For
malin, zumal naeh der Beizung m it Essigsiiuso 6°/0ig. Ca(OH)2 angewandt wird. Die 
Behandlung m it Essigsaure yerlangt keine groBe Genauigkeit, weder in bezug auf 
die Konz. der angewandten Saure, nocli in bezug auf die Dauer der Behandlung, was 
fiir prakt. Zwecke auch von W ichtigkeit ist. (Roczniki Nauk Rolniczych I  Leśnych 
22. 363—78. Wilna, Botan. Inst. d. Univ.) ' G o in k i s .

Mines et Usines, Frankreich, Diingemittel. Dic Diingemittel gcmaB der Erfindung 
enthalten Phosphat, CaO u. gegebenenfalls Kali u. N2. (F. P. 660 950 vom 10/1. 1928, 
ausg. 18/7.1929.) " K u h l i n g .

Francesco-Carlo Palazzo, Italien, Diingemittel. CaH P04 wird m it soviel Phos- 
phorsaurolsg. von etwa 30% Geh. an P20 6 behandelt, daB das eingedampfte Erzeugnis 
aus Ca(H2POa), oder einem Gemisch von Ca(H„P04)2 u. CaHPO., besteht. (F. P.
661291 Tom  29/9. 1928, ausg. 23/7. 1929. I t.  Prior. 26/4. 1928.) K u h l in g .

Rhenania Kunheim Verein Chemischer Fabriken, Akt.-Ges., iibert. von: 
Fritz Rothe, Berlin, und Hans Brenek, Porz, Diingemittel. (A. P. 1 696 975 vom 
26/1. 1927, ausg. 1/1. 1929. A. P. 1704218 vom 11/6. 1925, ausg. 5/3. 1929. D. Prior. 
23/6. 1924. — C. 1926. I. 1023 [E. P. 235 860].) K u h l in g .

Elektrizitiitswerk Lonza (Gampel und Basel) und Emil Liischer, Basel, 
Diingemittel. (Schwz. P. 129 011 vom 14/7.1927, ausg. 1/12.1928. — C. 1928.
II . 2502.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Diingemittel, bestehend 
aus KNOj u. (NH4)2HPOj. (E. P. 297 960 vom 15/9. 1927, ausg. 25/10. 1928.) K u h l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Ernst Schwarz, 
Ludwigshafen a. Rh., Diingemittel. (A. P. 1699 254 vom 15/1. 1926, ausg. 15/1. 
1929. D. Prior. 19/1. 1925. — C. 1926. II. 2840.) K u h l in g .

William Eggert jr., Brightwaters, V. St. A., Diingemittel fiir Baumwollpflanzen. 
Blatter, Stengel o. dgl. von Baumwollpflanzen werden, gegebenenfalls unter Zusatz 
von Teilcn anderer Pflahzen u. zuckerhaltigen Stoffcn, wie Melasse, mit W. iiber- 
schichtet u. der Vergiirung iiberlassen. (A. P. 1698539 vom 22/12. 1924, ausg. 
8/1.1929.) __________________  K u h l in g .

E. Cortese, Fosfati naturali d’Italia o loro utilizzazione. Firenze: A. Valleehi 1929. (15 S.) 
16°. L. 2.—.

Mario Avondo, I coneiini chimici. Note pratiche per i contadini dell* Alto Milanesc. Milano:
G. Castiglioni 1929. (57 S.) 8°.

V m . M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
United Verde Copper Co., wissenschaftliche Abteilung, Reduzierende und 

oxydierende Substanzen und der Kalkvcrbrauch im Flotationsschlamm. Beim Mahlen 
u. Flotieren eines Pyriterzes mit kleinen Mengen F eS 04 u. anderen 1. Salzen wurde 
liberschussiger Leim zur Fallung der Salze zugegeben u. die gefallten Proben der Lsg. 
mit n. KM n04-Lsg. titriert. Sogar in Schlammon m it hoher K austizitat wurde stets 
eine merkbare Permanganattitration erhalten, obgleieh die Lsgg. wenig Fe enthielten. 
Ein Suchen naeh der Ursache brachte die Entdeekung verschiedener friiher nicht 
beaclłteter Verbb. im Flotationsschlamm des Pyriterzes m it sieli. Nicht nur die vor- 
handencn reduzierenden Agenzien wurden identifizicrt, sondern auch die Menge des

Utah, Agricult. Experim. Station.) Gr o s z f e l * .
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gel. 0 2. Bei Ggw. von Luft ist 0 2 stets in Mengen gel., die von der Starko der Beliiftung 
abhangcn. Reduzierende Substanzen, dio ais 1. Sulfide u. Thiosulfate mit kleinen 
Mengen kolloidalem S bestimmt wurden, sind ais ein Ergebnis der Wrkg. des Kalkcs 
u. der Luft auf das pulyerisiertc Sulfidmineral anwesend. Der gel. 0 2 u. die 1. Sulfide 
wirken aufeinander unter Bldg. von Thiosulfat u. Sulfat ein. Der gel. 0 2 u. das Tliio- 
sulfat reagieren in Ggw. von pulverformigem Pyrit, zum SchluB yersehwindet das Thio- 
sulfat wahrend der Oxydation in der Ggw. von Pyrit unter Sulfatbldg. Die K austizitat 
soleher Sehlammen fiillt wahrend der Oxydation u. die gróBte Menge 1. reduzierender 
Substanzen bilden sieh, wenn sio sieh Nuli nśihert, naeh der die Substanzen auch schnell ver- 
sehwinden, u. das einzige Rk.-Prod. des 0 2 ist dann das Sulfat, vor allem H 2S 04. Diese 
Erscheinungen sind in Pyritschlilmmen dcutlicher ais in Sehlammen aus Chalcopyrit 
oder Sphalerit. — Der Kalk wird in einer Flotationsschliimme durch Rk. mit den Sulfid- 
mineralien u. mit der Gangart yerbraucht, wahrscheinlich durch Adsorption an allen 
Oberfliichen, durch Rk. mit den Oxydationsprodd.. auf den Mineralien, die vor oder 
wahrend des Mahlens u. der Flotation entstanden sind, durch die C02 der Luft u. durch 
dio Rk. mit don Wasserbestandteilen. Das Malilen eines Erzes in Kalkwasser bei 0 2- 
AusschluB ergibt eino Schliimme m it sehlechten Elotationseigg. bei Chalcopyrit, 
Sphalerit u. Pyrit. Der Kalkzusatz zu einer dicken Schliimme aus der Mahlmuhlo 
u. Beliiften ergibt bossero Ergebnisse bei der folgenden Flotation, ais der gleiche K alk
zusatz zur Flotation der verd. Schlammc. Die 1. reduzieronden Substanzen, die durch 
dio Wrkg. des Kalkes u. des 0 2 entstehen, zeigen, wenn sie in Mengen zugegeben werden, 
die in der Arbeit festgestellt wurden, keinen merkbaren EinfluB auf dio Flotation. 
(Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 19 2 9 . Nr. 224. 15 Seiten. 
Clarkdale [Ariz.].) W lLKE.

B ern h ard  O sann , Die Verwendung von Martinschlacke im  Ciepereischachtofen. 
Es liandelt sieh um die Schlacke der bas. Martinófen, die an Stelle yon Kalkstein ver- 
wendet wird. Die Martinschlacke macht die Kupolofensehlacko dadurch leicht 
schmelzend u. diinnfl., daB ein leichtschmelziges Calciumsilicat entsteht; dadurch 
wird nicht CaO aus dem Carbonat frei gemacht, sondern ist zum groBen Teil im freien 
Zustand in der Schlacke enthalten. Wird CaF2 zugesetzt, so tr i t t  das aus dcm CaF2 
im statu  nascendi ausgel. CaO noch hinzu, um die Wrkg. zu erhóhen. Da die zur Zer- 
legung des CaC03 nótige Warmemenge wegfiillt, so ist dio Temp. von Schlacke u. Fe 
lioher. Der Si-Abbrand beim Setzen yon Martinschlacke ist kleiner, was wohl dadurch 
erklart werden kann, daB man eine Red. der SiO, durch aus der Martinschlacke redu- 
ziertem Mn annimmt, das in statu  nascendi wirkt. Der geringe Mn-Abbrand ist sicher 
darauf zuruckzufuhren, daB gleichzeitig Mn aus der Schlacke in das fl. Fe einfliefit. 
Wenn man Martinschlacke u. FluBspat einsetzt, so wird etwas weniger Fe u. Mn durch 
Red. zuruckgewonnen. Die Entschweflung hat bei Martinschlacke u. noch mehr bei 
Martinschlacke +  FluBspat einen gróBeren Umfang, da dio h., diinnfl. Schlacke sehr 
losungskraftig ist. Zweifellos ist bei der Entschweflung auch das aus der Schlacke 
zuriickgewonnene Mn betciligt, das sieh in statu  nascendi mit dem S zu MnS yerbindet. 
Wird FluBspat zugesetzt, so wird die Schlacke noch losungskraftiger u. die E n t
schweflung noch besser. Es sclimilzt bei diesem Verf. etwas mehr Kupolofenfuttcr 
ab, aber die Lohnersparnis bei der Reparatur des Ofens gleicht diesen Verlust bei weitem 
aus, denn dic Ofen sind frei yon Ansiitzen u. glasiert. (GieBerei 16 . 772—76. 23/8.) W l.

W . E . G riffith s und C. E . M eissn er, Eine Schmlzaufzeichnung von drei sauren 
Siemens-Martinschmelzen. Im  besonderen sollto in dem 25 t-Ofen die Wrkg. des Zr 
beobachtet werden. Dies brachte eine bedeutende Anderung der Schmelzpraxis mit 
sieh, indem das Si in der Pfanne anstatt im Ofen zugesetzt wurde. Da diese Anderung 
ohne Zweifel eine betrachtliche Verschiebung in den Vcrlusten der bcgleiteten Zusatz- 
elemente hervorrufen wurde, so war es notwendig, daB das Arbeiten der Schmelzen 
sehr genau yerfolgt wurde. In  Zwischenraumen wurden bei der Ofenbehandlung Metall- 
u. Schlackenproben gezogen u. der Wiirmcyerlust yerfolgt. 3 Schmelzen wurden so 
beobachtet. Fur jedo dieser Schmelzen sind Kuryen wiedergegeben, die die Beziehung 
zwischen der Zus. des Metallbades u. der Schlacke in jeder Periode der Ofenbehandlung 
angeben. Die Wrkg. der yerschiedenen Zusatze ist beobachtet worden. Fiir jedo 
Schmelze sind zusammengehórige Diagrammo: eins, das den C-, Mn- u. Si-Geh. im 
Bade, u. das andere, das die Fe-Ausscheidung aus der Schlacke wahrend der Ofenarbeit 
yeranschaulicht. — Dio C-Gehh. sind wic zu erwarten. Ein sehr hoher Mn-Verlust 
im Bade naeh dem Zusatz von Fc-Mn wurde in einem Falle beobachtet, das Mn fand 
sieh in der Schlacke wieder. Bei allen 3 Schmelzen wurde das Mn rund 16—33 Min.
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vor dem Abstich zugegeben, was die Yerluste etwas erklart. Ratsam ist es nach den 
Verss. eine geeignete Menge Fe-Si im Ofen vor dem Cr- u. Mn-Zusatz einzubringen, 
wenn man einen groBeren Verlust an diesen Elementen vermeiden will. Ein Verlust 
an Si aus den Si-Zusatzen trifft nicht ein. Aus dem Boden wird kein Si aufgenommen. 
E in etwas hoherer Cr-Verlust tr i t t  ein, weDn das Si erst in der Pfanne zugegeben wird. 
Die Kuryen zeigen ein geringes Anwaclisen von Chromoxyd in der Schlacke bei Zusatz 
von Fe-Cr. Der P-Geh. ist im Verlaufe des Verf. durchaus n. Der S-Geh. ist, wie ublich, 
etwas hoher. Bei der S-Best. mufi auf die Tatsache Rucksicht genommen werden, 
daB sich Zr mit S zu einem in HC1 1: 1 unl. Sulfid vcrbindet, u. deshalb die Ergebnisse 
zu niedrig ausfallen, wenn man die Entwicklungsmethode yerwendet. Die Schlacken- 
analysen lassen ein Ansteigen des Geh. an CaO u. Cliromoxyd mit den entspreoliend er- 
hóhten Zusatzen erkennen. Auch die Veranderungen in den anderen Bestandteilen 
der Schlacke im Zusammenhang mit dem Bade werden erórtert. Alle Einzelheiten 
miissen in der Arbeit studiert werden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 16. 257—77. 
Aug. Long Island City u.Carteret [N. J.], Union Carbide and Carbon Research Labora
tories u. Chrome Steel Works.) W il k e .

C. H. H erty  jr .,  Die Diffusion von Eisenoxyd aus der Schlacke ins Metali beim 
Siemens-Martinverjahrm. Die Entfernung der Metalloide hangt von der Metalloxydation 
durch Diffusion des FeO aus der Schlacke mit darauffolgender Rk. zwischen gel. Eisen- 
oxyd u. den Metalloiden C, Mn, P  u. Si ab. Bei einer Unters. iiber Desoxydation mit
Si wurden Unterlagen iiber die Oxydationsgesehwindigkeit des Metalles erhalten, die 
mit einigen anderen Informationen in der Arbeit zusammengestellt sind, um die grund- 
legenden Rkk., die die Diffusion des FeO aus der Schlacke zum Metali beherrschen, 
zu zeigen. Einige Unterss. fehlcn, u. daher muBten iiber die Metallyiscositat u. dic 
Wrkg. der Temp. auf die Diffusion, Annahmen gemacht werden. Die t)beroxydation 
wird nicht beriicksichtigt. Es werden besprochen: Friihere Unters. der Absorption, 
Diffusionsgleichungen, Schnelligkeit u. Bewegung, Viscositat, Temp., Sehlaeken- u. 
Metallyiscositat, Filmkoeffizienten usw. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1929. Nr. 229. 16 Seiten. Pittsburgh [Pa.], U. S. Bureau of Mincs.) W i l k e .

G. M. Scliw artz, Eisenerz-Sinter. Die grundlegenden Rkk., die beim Sintern 
stattfinden, sollten durch die Best. der N atur des sich ergebenden Minerals ermittelt 
werden. Nach einer Beschreibung des Sinterungsverf., sowie des Schrifttums folgt 
die eigentliche Unters., die zeigt, daB ein Sinter mit hochgradiger Porositat u. gleich- 
zeitiger Zahigkeit, so daB er starkerer mechan. Bewegung widersteht, giinstige Be- 
dingungen zur Krystallisation hatte. Die Ggw. einer bestimmten Menge Silicat gibt 
unzweifelhaft einen zaheren Sinter. Dies ist auf die Wrkg. des Silicats ais Bindemittel 
u. darauf zuriickzufiihren, daB es langer ais der Magnetit fl. bleibt, u. letzterem eine 
ausgezoichnete Gelegenlieit zur Bldg. von Magnetitkrystallen gibt. Diese Tatsache 
wird durch die relative Vollendung der Magnetitkrystalle bei Ggw. ro n  iiberschussigem 
Silicat deutlich gezeigt. Durch eine gróBcre Anzahl von Versuchsreihen wurde fest-' 
gestellt, daB ein Schwanken des Geh. an Kohle u. W. den Sinteryorgang beeinfluBt. 
Fiir jedes Erz gibt es einen idealen Prozentgeh. an Brennstoff u. W., der dio besten 
Ergebnisse zeitigt. Die geringsten Gehh. an beiden, die noch zufriedenstellende Sinter 
ergeben, sind die okonomischsten. Dio mkr. Unters. des Sinterungsprod. eines Werkes 
m it verschiedenen Mengen Brennstoff u. W. zeigt schnell die beste Mischung an. 
Wahrend des Abkiihlens des Sinters besteht Oxydationsneigung zur Hamatitbldg. 
Die Bldg. von viel H am atit aus Magnetit ist nicht erwunscht, da ein weiches, erdiges 
Materiał daraus entsteht, das Verluste beim Befordern erleidet u. durch Staubbldg. 
schwerer zu yerarbeiten ist. Daraus folgt, daB die Abkiihlung moglichst kurz sein mufi, 
u. der entstandene Kuchen schnell herauszunehmen ist, da die Magnetitoxydation 
nur bei lioheren Tempp. yor sich geht. Magnetit in kugeligen Kórnern ist das Ergebnis 
eines hohen Brennstoffgeh. Sinter m it dieser Textur ist n. zerbreehlich. Deshalb muB 
beim Auftreten dieser Erscheinung der Brennstoffgeh. yermindert werden, yielleicht 
auch gleiehzeitig das zugesetzte W. Der Sinter mit der geringstmoglichen Menge Kohle 
zeigt eine unregelmaBige Textur. Einige wenige yollstandige Magnetitkrystalle sind 
yorhanden, groBe Unterschiede in den KorngroBen, u. das Silicat ist mit Einsehliissen 
u. zwischengewachsenem Oxyd durchsetzt. Die zufriedenstellende Wrkg. des Sinter- 
prod. im Hochofen beruht nach allgemeiner Ansicht auf der Porositat u. dem Fehlen 
des Fe-Silicats. Die Unterss. zeigen zweifelsfrei, daB das Eisensilicat im Sinter yor
handen ist, aber es t r i t t  bei der Ofenrk. nicht in Tiitigkeit, oder wenn dies eintritt, so 
wird es durch die groBe Porositat des n. Sinters mehr ais ausgeglichen. Vf. steht auf



1929. II. HVUI. M e t a l l u r g i e ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 19G7

dem Standpunkt, daB alloin die Porositat die Giite des Sinterprod. ausmacht. Unter 
den Bedingungen, wo ein hoher Prozentgeli. Sinter aus der Charge entsteht, yerbindet 
sich prakt. alle S i02 zu Eisensilicat. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1929. Nr. 227. 28 Seiten. Minneapolis [Minn.], Univ. Minnesota.) W i l k e .

A. B. K in z e l  und J . J . Egan, Ezperimentelle Angdben iiber das Oleichgewichts- 
diagramm des Systems Eisenoxyd-Kohlenslojf im  geschmolzenen Eisen. Vff. bestimmten 
dio Gleichgewichtskonstante, indem sio von Fe m it zu vernachlassigendem C- u. 
0 2-Goh. ausgingen u. bei einer konstanten Temp. in einer C02-Atmospharo von kon
stantom Druck arbeiteten. Fiir Kontrollzwecke wurdo Fe m it viel C u. 0 2 ebenfalls 
angewandt. Nach Einstellung des Gleichgewichtes wurdo das geschmolzeno Metali 
so schnell wie moglich abgeschreckt u. analysiert. F iir.d ie  Gewichts-Konz.-Gleich
gewichtskonstante m  wurde der Wert 5 X 10~4 bei 1550° u. 1 a t erhalten. E r ist be- 
trachtlich niedriger ais bisher angenommen wurde. Auf die unbedingto VerliiBlichkeit 
des Wertes wird besonders hingewiesen. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1929. Nr. 230. 7 Seiten. New York [N. Y.], Union Carbido and Carbon 
Research Laboratories, Inc.) W i l k e .

V . N . S v e c h n ic o v , Die Wirkung des Slickstoffs im Eisen und Stahl. Dio friihcren 
Ansichten betreffs des N2-Geh. u. der gefundene hóhere Geh. in Bessemerstahl werden 
kurz beriihrt. In  den meisten Fallen ist N-haltiger Stahl techn. gut, u. nur dann u. 
wann tr it t  oine fohlcrhafto Dehnung auf. Im  Quersehnitt solcher Barren ist oft eine 
annormal gut entwiokelte Verfliissigungszone feststellbar, die eine P-Anreicherung 
enthalt. Eine solcho Verfliissigung ist vor allem im iiberblasenen Bessemerstahl hiiufig, 
der dann 0,137—0,155% P  u. 0,020—0,031% N enthalt. Der hoho N2-Geh. im Bessemer
stahl kann auch die annormale Briichigkeit von geharteten Schienen erklaren, die aus 
Bessomer Stahl gewalzt werden. Auf Grund von wiedergegebenen Verss. ist Vf. der 
Ansicht, daB eine N2-Seigerung im GuBeisen sicher ist. Sio ist der des P  ganz gleich. 
Wo die Bedingungen fiir dio letztero gunstig sind, kann die N2-Seigerung ebenfalls 
stattfinden. In  woichem Bessemerstahl ist die N2-Seigerung viel hóher ais in Stahl 
mit einem mittleren C-Goh. Der Unterschied in dom N2-Geh. der Seigerungszone u. 
auBerhalb im gleichen Ingot kann bis 100% botragen. Ist die N2- von einer P-Seigerung 
begleitet, so kónnen ihre beiden Wrkgg. fiir das hergestellte Prod. sehr nachteilig sein. 
Solcho órtlichen Seigerungen kónnen auch fiir die auseinandergehenden Analysen ver- 
schiedoner Forscher verantwortlich sein. Das Metallbohren fiir die Analyse muB mit 
groBer Sorgfalt geschehen, u. auch der feinste, durch das Bohren entstandene Staub 
darf nicht ubersehen werden. Verschiedene Metalle, die sich stets im Fe vorfinden, 
wurdon auf ihre N2-Aufnahme ebenfalls untersueht. Danach verbinden sich Mn, Si 
u. Al mit N2 durch Nitrierung mit NH3 u. durch Absorption von gasfórmigem N2. Dio 
auf diesem Wege erhaltenen Nitride sind bei hóheren Tempp. stabiler ais die Eisen- 
nitrido. Beim Mn wurde das Optimum der Rk. bei 1000° festgestellt, aber auch bei 
1300° hielt noch Mn rund 1,55% N 2 zuriick. M nzN v  M nN, S i2N 3, S i3N4 u. S iN  wurden 
festgestellt. Langeres Blasen orhóht natiirlich den N2-Geh. Bei hohem Si-Geh. oder 
Betriebsschwierigkeiten ist ein Blasen von 35 u. 42 Min. schon vorgekommen. In  einem 
Motali wurden nach 36 Min. langom Blasen 0,04% C, 0,062% Si, 0,12% Mn u. 0,026% N 2 
gefunden. Das gleicho Metali enthielt nach der Desosydation 0,26% C, 0,031% Si,
0,31% Mn u. 0,026% N2. — 4 Schmelzen wurdon angesetzt, um die Abhangigkeit des 
N2-Geh. von der urspriingliehen Zus. des Roh-Fo, der Metalltemp. u. dem Winddruck 
zu ermitteln. Danach wiichst der N2-Geh. regelmaBig m it der Erhóhung der Temp., 
wenn das urspriingliche Roh-Fe reich an Si war. Gleichfalls wachst der N2-Geh., aber 
in diesem Falle sehr schnell, unterhalb 1290°, wenn das Roh-Fe reieh an Mn ist. Diese 
Steigerung geht viel schneller ais bei wenig Mn u. viel Si vor sich. Zwischen 1290 u. 1440° 
tr i t t  dann eino merkbare Verzógerung im Wachsen des N2-Geh. ein. Der N2- Geh. im Metali 
hangt ganz deutlich vom Winddruck ab, er wachst mit erhóhtem Druck, auch wenn 
die Blasezeit verkiirzt wird. Eine gróBere Anzahl Verss. wurden auch m it yergróBerten 
Windformen durchgefiihrt. Bei Si-reichem Roheisen (mit mehr ais 2%) kann die Blase
zeit so von 23—24 auf 13—15 Min. yerkiirzt werden, u. bei einem Geh. nicht
1,7% Si sogar auf 9—10 Min. (Blast Furnaco Steel PlaYit 17. 1021—26. 1 
1173. Juli. Aug.)

P ete r  B ard en h eu er  und G u stav  T h a n h e iser , Untersuchungen iiber 
von kohlenslojfarmen Flu/3słahlblechen. (Stahl u. Eisen 49. 1185—92. 15/8.
Kaiser Wilhelm-Inst. Eisenforschung. — C. 1929. II . 635.)

P a u l D . M erica , Nickelgufieisen. Ni-GuBeisen enthalt fur gewóhnl
127*
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5,0% Ni ais Zusatz zu don iiblichen Si- u. C-Mengen. Es wird zum GrauguB zugegebcn, 
um cino yerbesserto u. gleiehmafiigere Struktur, Hartę, Abnutzungswiderstand, Festig- 
koit bei maschinell bearbeiteten GuBstiicken zu erhalten, u. die Hartegrenzon zu er- 
weitern u. maschinelle Bearbeitbarkeit zu ermógliehen. Ni muB jedoch mit Vorsieht 
angewandt werden. Es gibt keine allgemeine Formel fiir Ni-Fe, denn jedes Problem 
erfordert seine eigene Behandlung. Die Wrkg. des Ni u. die Anwendungen des Ni-Fo 
werden eingehend besproehen. Fiir jede der 12 Anwendungsmogliehkeiten wird dio 
Zus. u. Behandlung gegeben. Zum SeliluB wird dio Warmebehandlung der Meiflel 
erórtert. (Trans. Amor. Soc. Steel Treating 16. 314—25. Aug. New York, International 
Nickel Co.) W il k e .

A. Jung , Das Fertigmachen von vorgefrischtem Thomasroheisen im  Siemens-Marlin- 
ofen. Es werden Untersuchungsergebnisse mitgeteilt, die in 3-tagigem fortlaufenden 
Betriebe gewonnen wurden, u. den Zweck hatten, die Wirtsobaftliehkeit des ver- 

■ einigten Verf., d. h. des Fertigmaehens einer im Konyerter yorgefrisehten Thomas- 
charge im Siemens-Martinofen naehzupriifen. Ohne zu einem endgultigen Ergebnis 
zu kommen, gibt Vf. Richtlinien fiir die Betraelitungen iiber dio Wirtsehaftliehkeit 
des yereinigten Vorf. (Stahl u. Eisen 49. 1221—26. 22/8. Peine.) W i l k e .

J. E. H urst, Eisenschmelzen im  Kupolofen. (Vgl. C. 1929. II. 631.) Das Wieder- 
schmelzen des GuBeisens vermindert den Si- u. Mn-Geh., wahrend der S- u. zu einem 
geringeren Grade des P-Geh. ansteigen. E in bestimmter Geh. des Fe geht in Form 
von Eisenoxyd in  die Schlaeke. In  der gewóhnlichen Praxis wird ein Gesamtverlust 
von 5—7%  beim Bereehnen der Fe-Menge des Tagesprod. in Betraeht gezogen. Es 
stehen einfache Gleichungen zum Bereehnen der yersehiedenen Misehungen einschlieB- 
lich Stahl u. anderer Legierungen zur Verfiigung. Weiter werden interessanto Einzel- 
heiten iiber dic Horriehtung u. Anwendung von guBoisernon Bohr- u. Drehspanen 
mitgeteilt. Dio Bohrspane werden m it irgendoinem auf der Listę stelienden Binde- 
mittel einsehlieBlieh Natriumsilicat, Calcium- oder Ammoniumehlorid u. Kalkwasser 
bestreut. In  einigen Fiillen werden Kalk, Magnesit oder Zement zuerst in Pulverform 
zugegeben. Wo die Menge klein ist, werden die Briketts m ittels Hand in einer geeigneten 
Form gerammt. Bei gróBeren Mengen wird eine PreBmaschinc m it Dampf, Luft, Ol 
oder W . angewandt. Eine hydraul. Presse ist fiir die gróBten Einrichtungen entwickelt 
worden. Unter einem Druek von mehreren hundert Tonnen werden die Spane zu einer 
kompakten Scheibe ohne Zuhilfenahme yon Bindemitteln gedriickt. E in Verlust von 
rund 0,15% Si wird fiir je 10% der zur Charge zugesetzen Briketts wegen des iiblichen 
Verlustes beim Wiedersehmelzen angenommen. (Foundry 57- 519—21. 579— 81. 
15/6. 1/7.) W i l k e .

F ran k  H udson, Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse auf Probleme, die man 
beim Giefien antrifft. Es handelt sich um eine ausfiihrlicho Behandlung des GieBens 
von GrauguB. Heutzutage besteht eine Internationale Neigung fiir eine Bezeichnung, 
die eine Angabe iiber die Giite des am besten geeignetsten Halbstahles fiir die yer
sehiedenen Arbeitsklassen enthalt. Die engl. teehn. Presse propagiert den Namen 
Stahlmiseh-Fe, wobei der Prozentgeh. des Stahles in der Mischung ais ein Prefix yoran- 
gestellt wird, z. B. 20% Stahlmiseh-Fc usw. Einigo besonders gute Misehungen werden 
im Laufe der Arbeit angegeben. Eine GrauguBeisenmischung m it 3,5% Gesamt-C,
1,8—2,1% Si, 1% Mn, 0,2—0,4% P  u. 0,09% S maximal ist fiir niedrigen u. mittleren 
DruekguB geeignet. Die in Griinsand yergossenen Stiieke diirfen nioht iiber 1 ineh 
Durchmesser haben. E in Eisen mit 3,3% Gesamt-C, 1,5—1,8% Si, 1% Mn, 0,2—0,4% P, 
u. maximal 0,09% S wird ais weieher Halbstahl ebenfalls fiir GuBstiieke mit niedrigem 
u. mittlerem Druek in Griinsandformen m it 1—l 1/, ineh Durchmesser yerwendet, 
bei trockenem Sand kann bis zu 2 ineh gegangen werden. Fiir Hoehdruckgusse iiber 
1^/2 ineh Starkę werden Halbstahlo nut 3 oder 3,5% Gesamt-C, 1—1,2% Si, 1% Mn, 
maximal 0,2% P  u. maximal 0,10% S benutzt. Sollen harte GuBstiieke, die der 
Reibung unterliegen, u. aufiergowohnlich dieke Giisso fiir hohen Druek hergestellt 
werden, so nimmt man harten Halbstahl m it 3%  Gesamt-C, 0,6—1% Si, 1% Mn 
maximal 0,2% P  u. maximal-0,10% S. (Foundry 57- 643—47.1/8. Kilmarnoek, Sehott- 
land, G l e n f i e l d  & K e n n e d y .) W i l k e .

R. L. Cain, Experimente der Herstelkr von Siemens-Martin-Slahl. E in Praktiker 
gibt seine in 25-jahriger Tiitigkeit erworbenen Ansichten iiber dus Verf. wieder. Es 
handelt sich yor allem um die Frage, wie man reincn Stahl herstellt. (Blast Furnace 
Steel P lant 17. 1216—17. 1222. Aug.) W i l k e .
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A x e l H u ltg ren , Der A cl-Bereich des Kohlensloffslahls und verwandle Erscheinungen. 
K JERR M A N N  (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9 [1926]. 430) u. a. haben gezeigt, 
da fi in gewohnlichem C-Stahl die Pcrlittransformation im Aust enit beim Erwarmen 
einen Temperaturberoich fiir ihren Verlauf crfordert, sogar dann, wenn die Er- 
warmung sehr langsam oder dio Zeitdauer bei hohen Tcmpp. sehr grofi ist. Durch mkr. 
Unterss. der Proben, die von verschicdcnen Tempp. abgeschrcckt waren, konnte der 
Fortsehritt der Transformation genau verfolgt werden. 3 Faktoren bewirken, dafi 
diese Transformation in einem Bereich stattfindet: 1. Der Geh. der Legierungselemente 
wio Si, Mn usw., dio im C-Stahl gel. sind u. ais solche an der Transformation teilnehmen, 
erhóht oder erniedrigt die AC; - Transformation u. dehnt sie notwendigerweise 
in einen Temp.-Bereich aus. Dieser Bereich wird Aeia]l genannt. 2. Entsprechend 
der Ungleichmafiigkeit der Zus. durch dio Seigerung, dio durch therm. u. mcchan. 
Behandlung nie vollstandig yerwisclit werden kann, sind verschiedeno Transformations- 
tempp. fur dio reineren u. geseigerten Stahlstellen yorhanden. Der Fortsehritt der 
Transformation findet im grofien regional s ta tt u. kann daher leicht mit dem Mikro
skop am abgesclireckten Stuck yerfolgt werden. Dieser Temp.-Bereich wird AelSeg 
genannt. 3. Von W H IT E L E Y  (Journ, Iron Steel Inst. 1 [1922]. 339) wurde gezeigt, 
dafi in handelsiiblichen Stahlen m it versehiedenen C-Gehalten, wenn die Acr Trans- 
formation scheinbar yollendet ist, d. h. wenn der Ferritbestandteil des Perlits voll- 
standig umgeformt ist, immer noch einige Zementitteilchen in der Grundmasse bleiben. 
Eine viel hohere Temp. ist notwendig, um diese Teilchen in vollstandige Lsg. zu bringen. 
Mit anderen Worten: Die Ac,-Transformation eines eutektoiden Stahles ist nicht 
yollendet, bis dieser Vorgang beendet ist. Dieser Temp.-Bereich wird AclCem ge
nannt. — Der Acjaii-Bereich ist in C-Stahlen klein. Der AclScg-Bereich kann in 
C-Stahlen, die nur eine mafiigo Red. beim W armarbeiten erfahren haben, grofi scin 
(bis zu 47°), er betragt aber in Stahlen, die auf kleine Durchmesser geschmiedet worden 
sind, nur einige wenigo Grade. Diese Tatsacho allein spricht fiir hohere Hiirtungs- 
tempp. bei grofien Objekten. Der Grad der Heterogenitat durch Seigerung in eutek
toiden u. iibereutektoiden O-Stahlen kann durch Best. der Breite von AclSeg cr- 
m ittelt werden. Die Ggw. eines heterogenen Teiles, der m it friiher vorhandener Perlit- 
struktur iibereinstimmt, konnte in einem 0,80%ig. C-Stahl, der yon der Temp. zwischen 
dem Anfang der Ae1-Transformation u. 800° gehartet war, durch Atzen mit kochcnder 
konz. Natriumpikratlsg. nachgewiesen werden. So ist der Bereich der sog. „perlit.“ 
Heterogenitat im Austenit nachgewiesen worden. — Von den Erscheinungen, die 
durch die langsame Diffusion der Elemcnte im Austenit beeinflufit werden, werden 
die folgenden besproclien: Die Acx - Transformation wird um so starker yerzogert, 
je gróber der Zementit u. je hóher der Legierungsgeh. ist. Boi der Vollendung der 
regionalen Acr Transformation, d. h. wenn der gesamte Ferrit des Perlits um- 
gewandelt ist, ist der durchschnittliche C-Geh. des Austenits geringer ais der der 
eutektoiden Zus. Daher ist in  eutektoidem C-Stahl in diesem Zustande ein groflerer 
Geh. an ungel. Zementit yorlianden. In  dem untersuchten 0,80%ig. C-Stahl war 
die Lsg. des Zementits nieht eher yollendet ais nach 1-std. Erhitzen auf 770°. Der 
Temp.-Bereich beim Hiirten, durch den eine feine M artensitstruktur u. ein feinkorniger 
Bruch erhalten werden, der sog. Hartebereich, scheint mit dem Bereich des ungel. 
Zementits in Beziehung zu stehen. Man kann annehmen, dafi das Kornwachstum 
im Austenit u. daher die Entw. der grofien Martensitnadoln beim schnellen Abkuhlen 
behindert werden, wenn Zementitteilchen yorhanden sind. Der dureh A n d r e w  u . 
Mitarbeiter festgestellte Bereich der schnellen Ausdehnung oberhalb Acj beim Er- 
wiirmen von eutektoiden u. ubereutektoidon C-Stahlen scheint im grofien u. ganzen 
nut dem Bereich des ungel. Zementits zusammenzufallen. Vf. nimmt an, dafi das 
sog. Erniedrigen von Ac1 beim Abkuhlen gowisser Legierungsstahle yon geniigend 
holien Tcmpp. eine Folgę davon ist, dafi der Austenit mehr u. mehr Carbid lost u. 
homogener wird wie dic Temp. ansteigt. Der Zustand des Austenits, der beim Abkuhlen 
dio grófite Erniedrigung heryorruft, ist der homogene. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 16 . 227—56. Aug. Soderfors, Schweden, Soderfors Bruk.) W lL K E .

Z iró  T u z i und O osi K a d ita , U ber die mechanischen Eigenschaften von Ghifislahl 
und geschniiedetem Stalli grofJer Abmessungen. In  den Gufistiickon wurden viele Unter- 
scliiede in den Eigg. langs den radialen Richtungen in den zur Innenachso scnkrecht 
liegenden Schnittfiachen u. in solehem Mafie Unyollkommenheit gefunden, dafi Vff. 
glaubten, sich nicht auf die Giite des Gusses verlassen zu konnen. Dio yorliegende 
Unters. ist nur ein einziger Fali, trotzdem kann man wohl sagen, dafi ein geschmiedeter
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Stalli allgemein besser scin wird. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstraets], Tokyo 
8. 46. 5/5.) W i l k e .

J . E . C arlin , Die physikalische Chemie des gasenden Stahles. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 16 . 293—97. Aug. Beaver Falls [Pa.], Union Drawn Steel Co. — 
C. 19 2 9 . I. 2464.) .. W i l k e .

W . E . J o m in y , Eine Untersuchung uber das Verbrennen und Uberhitzen von Stahl.
I. Mitt. Dio Wrkg. der oxydierenden u. reduzierenden Atmosphare auf Stahle beim 
Schmieden wird erforscht. Das W ort „Verbrennen“, wie es in der Industrie angewandt 
wird, ist koin guter Ausdruck, da es die chem. Rk. des Stahles mit dem 0 2 einschlieBt. 
Diese Rk. ist zum Heryorbringen des sog. Verbrennens nicht notwendig. In  der 
Praxis hat Vf. bei jedem Fali bcobachtet, daB um die Krystallgrenzen des yerbrannten 
Metalls Liicken waren. Bei yorliegender Arbeit wurde der Stahl stets ais yerbrannt 
angesehen, wenn er Liicken enthiclt, die den Krystallgrenzen folgten. Eine reduzierendo 
Atmospharo scheint die reinen C-Stahle mit einem C-Geli. yon 0,55% oder weniger 
vor dem Verbrennen zu schiitzen. Ist die reduzierondc Atmospharo so stark reduzierend, 
daB Kohlung eintritt, so yerbrennen dic Stahle nicht. Fiir hoch-C-haltigo Stahle 
m it 0,85% C u. mehr gilt dies aber nicht. Eine unruhige, stark oxydierendo Atmo
sphare yerursacht bei den wenig-C-haltigen Stalilen ein Verbrennen bei relatiy niedriger 
Ofentemp., ein 0,47% C-Stahl yerbrennt bei 1370° in einer solchen Atmospharo. 
Wird ein reiner C-Stahl in einer unruhigen, stark oxydicrenden Atmosphare auf Ofen- 
tempp. von 1370° u. liolier erhitzt, so wird er heiBer ais die Ofenatmosphare, in der 
er erwarmt wird. Das Verbrennen des Stahles wurde auch im Vakuum festgestellt, 
d. h. Liicken wurden zwischen den Krystallen heryorgerufen, was wahrscheinlich 
darauf zuriickzufiihren ist, daB die Krystallgrenzen bei diesen Tempp. ausschmelzen. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 16 . 298—313. Aug. Ann Arbor [Mich.], Univ. 
Michigan.) W i l k e .

J o sep h  R . M iller , Stahl, der beim Blochmlzen gesund ist. Nimmt man eine sorg- 
fiiltige Ausfiilirung bei der Stahlherst., gutes Handhaben in den Ausgleicligruben 
u. riehtige Walzung im Walzwerk an, so bleibt noch die Frage der Stahlzus. u. der 
besten Walztempp. ubrig. Es wurde festgestellt, daB ein schlechtes Walzen mit dem 
Stahl war, wenn die Unters.-Proben beim Vers. kurz abbrachen; wurden dagegen die 
Durchmesser der Proben nahe dem Ende yerringert, so yerwalzten sie sich gut. Ingots mit 
hohem Mn-Geh., der zufallig erhalten wurde, yerwalzten sich gut. So wurde auch 
festgestellt, daB sich SlEMENS-MARTIN-Schneidstahl viel besser yerwalzt, wenn der 
iibliche Mn-Geh. von 0,60—0,80% auf l 1/4%  erhoht wird. Die AussehuBware bei 
der alten Sorte fiir Barren zur Kaltyerarbeitung oder zur maschinellen Bearbeitung 
betragt etwa 20% durchschnittlich. Mit einem Mn-Geh. yon 1*/,,% fallt der pro- 
zentuale Anteil des Ausschusses auf 2—5%. Der Mn-Geh. yerursacht dabei keine 
hóhere Briichigkeit oder Hartę. Der Stahl ist guter Schneidstalil u. laBt sich einsatz- 
harten. Wenn der S-Geh. niedrig ist u. der Stahl ohno starkę Desoxydation yon 
Oxyden rein ist, so yerwalzt er sich yiel besser ais umgekehrt. (Iron Age 1 2 4 . 399 
bis 400. 15/8. Pittsburgh.) W i l k e .

E d . M aurer, Der Maurersche Manganstahl in  der Entwicklung der nichtrostenden 
Stahle. Wie dieser Stahl bereits friiher zur Grundlage der Warmebehandlung der 
rostfreien, Ni-haltigen Cr-Stahle geworden ist, wird geschildert. Es werden folgende 
Punkte beruhrt: B r e a r l e y s  u. H a y n e s ’ Werk, B o r c h e r s  Metali, die Prioritat 
der deutschen Arbeiten, die G uiL LE T sehen u. STRATJSZsehen S tah le , die von B o r 
c h e r s  angeregte Arbeit von M o n n a r t z  sowie das Patent B o r c h e r s - M o n n a r t z ,  
dio Yeróffentlichungen yon F r i e n d ,  B e n t l e y  u .  W e s t ,  am 5. 9. 1912 erstmalige 
Erkenntnis des rostsichoren Stahles durch den Vf., der Ni-Zusatz, der allgemeine 
S tand der Stahlkenntnisse 1908—1912, unrichtige Auffassungen von M o n y p e n n y  
u. dio Warmebehandlung der martensit. u. austenit, hochlegierten Cr-Ni-Stahle an 
Hand des 2%ig. MAURERschen Mn-Stahles. (Stahl u. Eisen 4 9 . 1217—20. 22/8. 
Freiberg [Sa.], Sachs. Bergakademie.) W i l k e .

U . C. T a in to n , A . G. T a y lo r  und H . P . E h r lin g er , Bleilegierungen ais Anoden 
bei der elektrolytischen Herstellung von sehr reinem Zink. In  der letzten Zeit war all
gemein dio Ansicht herrschend, daB je reiner das Pb der Anodę ist, um so geringer 
der Korrosionsyerlust wahrend der Elektrolyse sei. Aber dieses reine Pb ais Anoden- 
material hat yiele Nachteile, so daB yersucht wurde, diese durch Benutzung von Pb- 
Legierungen zu umgehen. Unterss. wurden m it Pb angestellt, das mit den folgenden 
Elomenten allcin oder kombiniert legiert wurde: As, Sb, Ba, Bi, Ca, Ce, Cu, Hg, Ag,
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Tl u. Sn. Dio Kathodon waren handelsiibliches Al-Blech. Das Bad wurde durch 
Lósen eines Uberschussca von eloktrolyt. Zn in reiner H2S 04 u. Ausfiillung von Fe- 
Spuren mit ZnO u. Permanganat hergestellt. M nS04 wurde zugegeben, dam it ein 
Mn-Geh. von 5 g je 1 entstand. Dic Elektrolyse wurde mit 100 Amp. jo QuadratfuB 
u. einer freien Saurekonz. von 220—300 g je 1 I I2SO., durchgefiihrt. Dio bestimmten 
Faktoren waren Stromausboute, Endvoltspannung, Charakter des Zn-Nd., Pb-Geh. 
im Zn u. Pb-Gch. im M n02-Nd. Sio wurden mit denen einer n. Zelle m it reinen Pb- 
Anoden vcrglichcn. Eine Anzahl Legierungon zeigton Vorteilo iiber reines Pb, aber 
eino Reiho war so iiberragond gut, daB sio besonders untersucht u. schlicBlich in don Be- 
triob eingefiihrt wurde. Es ist dies dio Pb-Ag-Reihe, dic kein freies Ag enthalt, d. li w 
bei oder unter der cutekt. Zus. von 2,6% Ag. Diese Legierung wird in vorliegender 
Arbeit allein bedandelt. Bei den Legierungsanoden, dio in Mn-freien Zn-Lsgg. an- 
gowandt werdon, wird eine groBere Mengo O, ontwickelt, das die organ. Kolloide wio 
Loim zerstort. Ais Ersatz wurde S i02 vorsucht. Nacli den nocli nicht abgeschlossenen 
Verss. scheint eino Legierung mit 1% Ag prakt. am besten zu sein. Die alleinigo 
Benutzung von S i02 ergab aber etwas poroso Ndd., die erst bei weiterem Zusatz von 
Gummi arabicum gut wurden. Andere Zusatze, wie Starkę, Gummi Traganth u. 
Katechugummi ergaben nieht so guto Ergebnisso wio dio SiO„-Gummi-arabicum- 
Mischung. Ein Zusatz von jo 2 lbs S i02 u. Gummi arabicum wird jetzt stets zum 
Bad gegeben. Von ternaren Legierungen, dereń Unters. noeh nicht becndet ist, 
scheinen dio Pb-Ag-As- u. Pb-Ag-Sn-Legierungen vorteilhaft zu sein. Die Pb-Ag-Sn- 
Anoden geben ausgezeiehnet weichc Ndd. bei hoher Ausbeute, wohingegen die Pb- 
Ag-As-Anoden schr wenig Pb in das Zn u. das M n02 iibcrfuhren. Inzwischen ist eino 
neue Fabrik in Betrieb gesetzt worden, dio naeh dem Verf. arbeitet. Das gewonneno 
Zn hatto 0,0005% Cd, 0,0015% Pb, 0,0008% Cu u. 0,0004% Fe. Die Eigg. des Metalls 
von dieser hohen Reinheit sind ganz iiberraschend verschieden von denen des ge- 
wohnlichen, sehr reinen Zn. Es ist selir dehnbar u. kann ohne Anlassen endlos ge- 
walzt werden. Es kann zu extrem diinnen Blattchen gehammert werden. Durch 
H2S 0 4 wird es nicht angegriffen, wenig nur durch HC1. Gegen atmosphar. Oxydation 
ist dies Zn sehr bestandig. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 
1929. Nr. 221. 10 Seiten. Kellogg [Idaho], Bunker Hill & Sullivan Mining & Con- 
centrating Co.) AVi l k e .

E . A . A n d erso n , Legierungswirkung auf die erlaubte Faserspannung bei wellblech- 
arłiger Zinkbedachung. Die niedrige maximale Faserspannung eines belasteten Zink- 
bleches orfordert ein engores Zusammenriicken der Stiitzungsleisten ais wenn Stahl 
benutzt wird. Die Grenzbeanspruchung eines 0,032-in-Bleehes mit 1 in groBen Bic- 
gungen betragt rnnd 5000 lb je Quadratzoll bei einer 37-Zoll-Stiitzweite unter einer 
Belastung von 14 lb je QuadratfuB. Fe-Wellbleeh wird gewohnlich mit einer 48 bis 
60 Zoll groBen Stiitzweito gelegt. Um nun beim Zn die Stiitzweito auf 54 Zoll zu 
erhohen, muB die maximale Faserspannung rund 10 000 lb je Quadratzoll betragen, 
was mit unlegiertem Zn nicht zu erreichen ist. In  der Arbeit werden Versuchsrcihen 
beschrieben, die den Zweck hatten, eine geeignete Legierung aufzufindon, die dieson 
Anspriiohen geniigt. Dio Wrkg. der Legierung auf das langsame Fliefien des Zn wurde 
mittels stat. Zugverss., genauer Best. der sclieinbaren Elastizitatsgrenzen u. schlieBlich 
mittels Belastungsverss. an n. Dachkonstruktionen untersucht. Zwei Industriebauten, 
die m it legiertem Zn-Blech bei Spannweiten iiberdacht sind, die Spannungen von 
10 000 lbs erfordern, sind seit iiber 2 Jahren ohne Anzeichen eines Durchsackens 
unter Beobachtung. Eine Zn-Legierung mit 1% Cu u. 0,01% Mg wurde untersucht. 
Die Zugfestigkeiten der gewalzten Legierung u. die des Grundmetalls sind 35 000 zu 
60 000 lbs u. 20 000 zu 30 000 lbs je Quadratzoll. Die Legierung ist bei Gefriertempp. 
viel zaher ais das Metali. Die scheinbare Elastizitatsgrenze naeh J o h n s o n  liegt uber 
13 500 lbs im Yergleich zu 5200 lbs beim Zn. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining 
metallurg. Engineers 1929. Nr. 232. 7 Seiten. Palmerton [Pa.], New Jersey Zino 
Co.) W lLKE.

W . H en ry  Ib b o tso n , Einige Bemerkungen Uber chemisches Blei und seine An- 
uiendung in  der chem. Industrie. Eine zusammenfassende Darst. des Bekannten 
iiber die chem. u. tlierm. Eigg. des chem. Pb u. die prakt. Anwendungen, sowie 
seinor Priifung fiir die verschiedenen Zwecke. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 
5. 267—68. Juli.) W il k e .

H . T . R o b jo h n s, Die Flolalion der Kupfersulfide in  der Gegenicart von primaren 
Schlamm. Erze von bestimmten Stellen eines Teiles der M o o n t  a - Minon ver-
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ursachten vicl Sehwierigkeiten beim Flotieren. Vcrss. im kleinen zcigten, daB Na.,S 
ais Zusatz zu Eukalyptus u. H 2S04, in diesem Falle gute Ergebnisse zeigten. Da 
sieh aber im Bctricbo viel Dampfo bemerkbar machten, muBto von dieser Methode Ab- 
stand genommen werden u. ein anderes gleich gutes Verf. eingefuhrt werden, namlich 
ein einfaehes Vermisclien dieses Erzes mit dcm Erze des benaehbarten Bergwerks im 
Verha.ltnis 1: 2. Dann traten plótzlich in diesem zwcitcn Bergwerk Sehwierigkeiten 
auf, dio auf primaren Schlamm, d. li. Schlamm, der im Erz beim Brechen oder Ab- 
bauen unter Tage gebildet wird, zuriickzufuliren waren. Mit wenig Erfolg wurden 
yerschicdcne Mittel yersucht. Gut erwies sich selilieBlich bei kleiner Versuchs- 
iinordnung, diesen primaren Schlamm durch Waschen des rohen Erzes mit W. zu 
entfernen u. das gewasclieno Erz zu flotieren. (Chem. Engin. Mining Rev. 21. 
379—80. Juli. Wallaroo and Moonta M. and S. Co. Ltd.) W i l k e .

N a o to  K a m ey a m a , Aluminium aus Ton. Besprechung der Methode yon 
YAMASAKI u .  TANAKA zur Al-Gcwinnung aus japan. Ton. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Jap an  [Suppl.] 30. 44 B bis 45 B. 1927.) S c h o n f e l d .

E d m u n d  S. D a v en p o rt, Melallographie von liandelsublichcm Tlwrium. Die Herst. 
yon Th lioher Beinheit m ittels der Ca-CaCl2-Red. haben M a r d e n  u .  R e n t s c i i l e r  
(C. 1927. II- 1614) beschrieben, dio auch yon einigen Eigg. des aus dem reincn Pulver 
erhaltencn Motalls berickten. Dio yorliegendo Arbeit besehrcibt dio Eigg. des mittels 
eines fiir die Praxis abgeanderten Ca-CaCl2-Verf. gowonnenen Th. Dio hauptsachliekc 
Wrkg. dieser Anderungen im Verf. war oin unyermeidliches Anwachson des Thorium- 
oxydgehalts. Dio Thoriumproben entliielten 0,05—0,007°/o S, 0,03—0,009% Si, 
0,06—0,03% Fe u. etwa 0,156—3,65% T h02. Th-Pulver oxydiert sich in feuchter 
Luft sogar bei Raumtcmp., wodurch teilwoiso auch dor hohe Oxydgeli. der Proben 
entstanden ist, die aus Th-Pulver geprefit wurden. E in Oxydgeh. von 3—4%, wenn 
er in Form kleiner Einsckliisso yerteilt ist, beeinfluBt nicht die Arbeitseigg. des Metalls. 
Bostimmte Eigg. des untersuchten Tli, besonders D., H artę u. Zugfestigkeit der wiirmo- 
behandclton Stiicke, schwanken etwas, was auf dio Prefl- u. Warmebehandlungen 
zuruekzufiihren ist. Von Interesso ist, daB der Th-Dralit in faserigom Zustando boi 
Raumtemp. gebogen u. gewickelt werden kann, obwolil die durch den Zugyers. bo- 
stimmto D uktilitat sehr niedrig ist. In  dieser Beziehung gleicht Th dem W, Mo u. 
anderen Metallen, die in faserigem Zustande duktil sind. Das Atzen des Th wird am 
beston elektrolyt. in einer 10% ig. H N 03 in Eisessig ausgcfiihrt. Dio Probo wird ais 
Anodo geschaltot u. ein Strom yon 1/1—1/2 Amp. 30 Sek. oder liinger angewandt. 
E in pulveriger, seliwarzer Nd. bildet sich auf dem Stiick, der abgewischt wird. AuBer 
dom Oxyd sind mkr. nooh andere Verunreinigungen naehweisbar, die aber noch nicht 
samtlich identifiziert werden konnten. (Tochn. Publ. Amor. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1929. Nr. 226. 12 Seiten. Bloomfield [N. J.], Westinghouse Lamp. Co.) WlL.

E . M. H a m ilto n , Die Wirkung (kr Eisentierunreinigung auf die Exlraklion und 
den Gyanidverbrauch nach uberfeiner Mahlung. Allgemcin nim m t man an, daB beim 
Feinmahlen der Erzo fiir dio Cyanidbehandlung eine Neigung zu erhohtem Cyanid- 
yerbrauch entsteht, wenn Fe-Oberflachen ganz oder teilweise in der Mahlvorr. benutzt 
werden. Die GroBe dieses Einf lusses is t nie bestimmt worden. Bei der Cyanidbehandlung 
eines Muhlenkonzcntrats, das viel feiner ais auf 200 Masehen gemahlen werden muB, 
is t dieser EinfluB immerhin mcrklich, u. zwar nicht allein auf den Cyanidverbrauch, 
sondern auch auf die Extraktion. 8 Yerss., die diese Ansiclit bekraftigen sollen, werden 
dann boschrieben. Es ergibt sich, daB, wenn sehr feines Mahlen fiir irgondein Erz 
notwendig ist, dio Fe-Mahlflachen einen annormalen Cj'anidverbraucli bedingen. 
Dics is t nicht schwierig zu verstehen, wenn m an die Formel Na.4FeCN6 betrachtet, 
nach der 1 lb Fe iiber 5 lbs NaCN absorbiert. In  einigen Fiillen war auch ein erhohter 
Kalkyerbrauch bei Anwendung yon m it Fe ausgesehlagenen Miihlen festzustellen; 
aber dies ist prakt. unwichtig. Mit Kautschuk ausgekleideto Vorr. ergaben in einigen 
Fiillen hóhere Ausbeuten ais dio m it Fe versehencn, doeh sind die im Laboratorium 
durchgefiihrten Verss. in diesem Fallo noch nicht entscheidend, da die Arboits- 
bedingungen hier yielfach anders ais im Betriebe liegen. (Engin. Mining Journ. 128. 
215—16. 10/8. San Francisco [Calif.].) W iLKE.

A lg ern o n  D e l M ar, Die Enlwicklung eines leistungsfdhigen und okonomischen 
Rehandlungsrerfahre.n fiir Golderze. Das von der A r l i n g t o n  M i n i n g  C o r p .  
bei  B l a c k  H a w k C a n y o n  behandelte Erz ist ein wenig S i02-haltiger Kalkstein, 
der etwas zu Calcit umgewandelt ist. Au, das einzig wertvollo Metali in diesem Vork., 
ergibt beim Abtreiben 1,80—14 Doli. je t, manchmal auch mehr. Der Ag-Geh. ist
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etwa 1/160 des Au-Wertes; im Cyanidnd. betriigt er etwa Vioo- Dem Charakter naeh 
kann man das Vork. in 3 Klassen einteilen: A. minderwertiges Erz, das bei Zerkleinerung 
auf y 4 Maschen 80% des Au im Feinen konzentriert. Diese M. enthalt natUrlich 
vorkommendes Hg u. Pb-Molybdat. B. Ęine M. leicht breclibaren Erzes, in der das 
Au in der plus 1/„ Masehenweite zu 81% vorhanden ist, kein Hg ist aber feststellbar.
C. Adern oder mineralisierte Zonen, in  denen das Au gleichmaCig verteilt ist, so daB 
das Ganze gemahlen werden mul3, um den Metallgeh. freizulegen. Dio Gewinnungs- 
verf. der drei Sorten, die naeh anfanglichen Schwierigkeiten eingefuhrt worden sind, 
werden dann eingehender gezeigt. (Engin. Mining Journ. 128. 208—10. 10/8. Los 
Angeles [Calif.].) W lLKE.

O. W . E llis, Neueste Fortschritte bei Metallen und Legierungen. Naeh einer Er- 
órterung des Duralumins u. der Grundlagen seiner Warmebehandlung werden zwei 
neue Legierungen der A l u m i n i u m  Co.  o f A m e r i c a  Nr. 195 u. 196 besprochen. 
Die Zus. ist wie folgt: 0,75 (0,30) %  Si, 0,57 (0,36) %  Fe, 4,40 (4,60) %  Cu, 0,02 (— ) %  
Mn, — (0,28) %  Mg, 0,25 (—) %  Zn u. der Rest Al. In  Nr. 195 ist etwas Zn Torhanden, 
das sowohl ais Hartem ittel ais auch ais Reinigcr wirkt. Was besonders sorgfaltig 
beobachtet werden muB, ist der Fe-Gch., der so niedrig wio moglich scin soli, wenn 
das Materiał warmebehandelt wird. Der Zusatz von Mg zur 472% ig. Cu-Legiorung 
vermindert die D uktilitat der warmebehandelten GuBstiicko u. erhóht dio Alterungs- 
wrkg. — Neuerdings ist auch eine Zn-Al-Legierung m it 11% Zn, 2% %  Cu u. 11/2°/0 
Fe entdeckt worden, dic bei gewóhnliclicr Temp. naeh dcm GieBen in Griinsandformen 
altert. Zugfcstigkeiten von 25 500—34 000 u. 3—6%  Dchuung werden dabei errcicht.
— Das Schrifttum der Si-Al-Legierungen, der Cu-Legicrungen u. Cu-Cd-Lcgierungen 
einschl. Everdur wird darni zusammenhangend erórtcrt. Die Cu-Cd-Legicrungen 
werden dort angewandt, wo niedriger olektr. Widcrstand u. liohc Zugfestigkcit zu- 
sammon gefordert werden. Cu m it bis 11/.i°/0 Cd kann ganz leicht warmgewalzt werden 
u. wird zur Herst. von Kabeln verwendet. In  dieser Form hat dio Legierung eine 
Festigkeit bis zu 80 000 Ibs jo sq. in. u. eine Leitfahigkeit von 89% der des reinen Cu. 
Noch hóhero Festigkciten erlangt man, wenn man klcine Mengen Sn oder Zn zusammen 
m it Cd benutzt, aber die elektr. Leitfahigkeit wird dadurch beeintrachtigt. — Die 
W e s t i n g h o u s e  E l e c t r i c  & M u n u f  a c t u r i n g  C o. benutzt bestimmte 
Cu-P-Legierungcn ais Ersatz fiir dic Ag-Lotlegierungen, was naturlich bedoutond 
billiger ist ais dic Verw. der iiblichcn Cu-Zn-Ag-Legierungen. Daboi kann man dic 
neuen Legierungen in  solcher Form auf den Markt bringen, wie sie die Benutzer der Ag- 
Lótlegierungen bisher liebten. — Eine interessanteNi-Legierung, die neuerdings gefunden 
worden ist, enthalt 70% Ni, 19,5% Co, 7,4% Ee u. 2,8% Ti. Sie wird ais K em  fiir die m it 
Oxyd bcdeckten therm. Kathoden an Stelle von P t benutzt. Die Legierungen Konel, 
Perminvar, Permalloy, Hypernik, Nitralloy werden dann behandelt. (Canadian 
Chem. Metallurgy 13. 223—27. Aug. Ontario Research Foundation.) W lLKE.

Jero m e S tra u ss, Metalle und Legierungen fiir industrielle Anwendungen crfordern 
grofle Slabilitdt. Die Arbeit beschiiftigt sieh m it den Anwendungen der am meisten 
bonutzten Metalle u. Legierungen unter Bedingungen, dic Dauerfestigkeit vcrlangen, 
vor allem dann, wenn Korrosion, Erosion u. insbesondere hoherc Tcmpp. cinwirken. 
Diese drei Angriffsarten werden zuerst eingehender behandelt, wobei gleichzeitig 
auf die Beziehung zwischen den laboratoriumsmaBig ausgefuhrten Verss. u. den Er- 
gebnissen der Praxis, wie auch auf den EinfluB der Herst.-Verff. eingegangen wird. 
Die verschiedenen Legierungen werden besclirieben, u. zwar die Cu-Gruppe einschl. 
des handelsiiblich reinen Metalls, Messing, wahre Bronzen, Mn-Bronzen, Al-Bronzen, 
Ni-Ag, weiter reines Al u. Al-Legierungen, Sn, Zn, Pb u. dereń Legierungen, GuB-Fe u. 
einfacher C-Stahl. Aber keins dieser Materialien ist besonders vorteilhaft, wenn es sehr 
liohen Tempp. ausgesetzt wird. E rst in  neuester Zeit sind hier Ni-Legierungen u. lioch 
legierte Spozialstahle gefunden worden. Es handelt sieh in der Arbeit um eine aus- 
fiihrliche zusammenfassende Obersicht iiber dieses Gebiet. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 16. 191— 226. Aug. Bridgeville [Pa.], Vanadium Corp. of America.) W lLKE.

Jo h n  F . H ard eck er , Metalle sind in  der Luft unerlapiich. Die Verwendung von 
Cu, Messing, Bronze, Monelmetall u. verschiedenen schweren Metallen im Flug- 
zeugbau wird kurz erórtert. (Metal Ind. [New York] 27- 315—18. Juli. Philadelphia 
[Pa.], U. S. Naval Aircraft Factory.) W i l k e .

R o b ert F . M eh l und C harles S. B a rre tt, Bemerkung iiber die Krystallstruktur 
der ct-Kupfer-Zinn-Legierungen. W EISS (C. 1925. II . 2023) stellte bei der K rystall
struktur der a-Cu-Sn-Legierungen eine neue Art fester Lsg. fest, indem angenommen
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wurde, daB jeder Einheitswiirfcl weniger ais 4 Atome enthalt, oder m it anderen Worten, 
daB 1 Sn-Atom mehr ais 1 Cu-Atom ersetzt u. so einige Atompositionen unbesetzt 
bleiben. Dies wurde nun noehmals untersueht. Die D.-Bestst. stimmen m it denen 
von W e is s  nicht iiberein. Untersueht wurdon 3 Legierungen m it 4,2, 8,2 u. 12,2% Sn. 
Dio Gitterkonstante stieg durehschnittlich dementsprechend von 3,625 auf 3,645 u.
3,674 A, dio D. betrug 8,917, 8,898 bzw. 8,906. Alles in allem konnten die friiheren 
Verss. nicht bestatigt worden, u. es liegt eine feste Lsg. substitutioneller A rt vor. 
(Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 231. 4 Seiten. Ana- 
costia [D. C.], Na Fal Research Laboratory.) W i l k e .

N. B . P illin g u n d T . E. K ih lg r e n , Die Konstilution der Nickel-Manganlegierungen. 
Das fruhere Diagramm von ZEMCZHUZNY, U r a s o w  u .  RYKOWSKOW (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 57 [1908]. 253), das eine kontinuierliehe Rcihe von festen Lsgg. m it 
einem Minimum in der Licjuiduslinie wiedergibt, ha t allgcmeine Anerkennung gefunden, 
trotzdem Griinde vorhanden sind, dio annehmen lassen, daB es nicht richtig ist. Es 
werden dann noch die Arboiten von G a y le p .  (Journ. Iron Steel Inst. 115 [1927]. 
393) u. D o u r d i n e  (Rov. Metallurgio 12 [1915]. 125) besprochen. (Trans. Amer. 
Soc. Steel Treating 16. 326—27. Aug. Bayonne [N. J.], International Niclcel Co.) W lL .

H en ry  J . L o n g  und W . P a u l E dd y j r . , Wolframcarbid ais Schneidtcerkzeug- 
malerial. (Mechan. Engineering. 51. 596—97. Aug. Syracuse [N. Y.], General Motors

J . W . B o lto n  und S. A . W eig a n d , Schmelzen und Gieflen bei der Herstellung 
gesunder Bronsegiisse. Die Annahme, daB die interkrystalline Porositat die Ursaehe 
der anfanglichen Schwindung ist, gibt oine guto Arbeitstheorie fiir die GieBerei. Diese 
Sehwindung wird durch das Schmelzen unter reduzierender Atmosphare verstarkt 
oder sogar hervorgerufen, u. zwar verursacht CO diese Schadigung. Auch m it 85-5-5-5 
Bronze, 80-10-2 Bronze, Monelmetall, Ni-Bronze usw. wurden Verss. angestellt. Dio 
dabei erhaltenen Resultato bestatigen die andere Arbeit. Die interkrystalline Porositat 
kann dementsprechend durch Arbeiten in  einer neutralen Atmosphare, durch genaues 
Gattieren u. durch die riohtigen Giefitempp. vcrmieden werden. (Fuels and Furnaces

J a m es S ilb erste in , Phosphor verursacht harte Stellen in  Lagerbronzen. Eine 
Legierung, die im weitesten MaBc in Amerika fiir Lager benutzt wird, enthalt rund 
80% Cu, 10% Sn u. 10% Pb. Eine kleine Menge P, meistens 0,10—0,50%, wird zur 
Desoxydation zugesetzt. Oft kommt es nun vor, daB beim masehinellen Bearbeiten 
dieser Legierung u. Legierungen ahnlichcr Zus. Scliwierigkeiten durch harte Stellen 
im Metali auftreten. Das Werkzeug liiuft in kleine Sand- oder Sehlackenstellen, die 
so klein sein kónnen, daB sie m it bloBem Auge nicht sichtbar sind. Die bei der Des- 
oxydation m it P  gebildete leieht fl. Schlacke hat eine ungiinstige Wrkg. auf den Sand 
u. die feuerfesten Steine. Der P-Vcrlust beim Schmelzen wachst dabei m it steigendem 
P-Geh. des Metalles. Der verlorene P  oxydiert sich u. bildet eine Schlacke, die sich 
m it den Bestandteilen der feuerfesten Auskleidung schnell vereinigt. Ahnlich — nur 
nicht so stark  — findet der gleiche Vorgang in  der Form sta tt. Das gebildete Phosphat 
wirkt auf den GieBsand, der auf dem Metali schmilzt oder durch FluB unter die Metall- 
oberflache gelangt. Da die Phosphatschlacke hart u. briichig ist, so kann sie harte 
Stellen auch ohne den Sand bilden^ trotzdem zeigen die meisten Stellen auch die 
Ggw. von Sand an. — Umgekehrte Seigerung kann manchmal auch der Grund fiir 
harte Stellen sein. Wichtig is t in  dieser Beziehung, daB der P-Geh. auf diese umgekehrte 
Seigerung merkbaren EinfluB hat, indem die Seigerung bei hoherem P-Geh. deutlicher 
ist. (Foundry 57- 672—73. 1/8.) _ W il k e .

E . A m m erm an n  und H . K o rn fe ld , Kornzerfall wid a-Aderung. Dio Arbeit be- 
schaftigt sich m it der Frage, wie weit die ais Kornzerfall bezeiehnete Gefugestorung 
ais kennzeichnend fiir eine Yorhergegangene Kaltverformung des Werkstoffs an- 
gosehen werden kann. In  einer Reihe von Fiillen, in  denen Vff. bei den Atzungen 
nach F r y  (C. 1921. IV. 842) nur den sog. Kornzerfall beobachten konnten, war es 
auf Grund der Vorbehandlung des Werkstoffes unsicher, auf eine Behandlung zu 
schlieBen, wie sio nach F r y  fiir das Auftreten dieser Gefugestorung Terantwortlich 
sein soli. Die Verss. zeigen nun, daB dor von F r y  bei kaltbearbeitetem u. angelassenem 
Werkstoff beobachtete Kornzerfall m it der aus neueren Unterss. bekannten a-Aderung 
gleichzusetzen ist. Ais grundsatzlich neue innerkrystallino Gefugeerscheinungen bei 
Kaltverformung sind, abgesehen von der noch der Klarung bediirftig ersoheinenden 
Korngrenzenstorung, lediglich Gleitlinien u. „innerkrystalline Rutseherseheinungen“

Corp. — C. 1929. II. 784.) W i l k e .

7. 1165—68. Aug.) W i l k e .
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zu ncnnen, dio somit ais bisher alleiniger sicliercr mkr. Nachweis der Kaltbearbcitung 
in Bctracht kommcn. Aucłi boi den Untcrss. ii,bor das mechan. Verh. von Einkrystallen 
wurden bekanntlich nur derartige Krystallstórungen beobachtet. Dic a-Aderung 
lii.Bt sich m it Hilfc des FRYschen Atzmittels bcsonders gut entwickeln. (Stahl u. 
Eisen 49. 1192—95. 15/8. Hordę i. W ., Vereinigte Stahlwcrkc A.-G., Abt. Hórder 
Vcrein.) W lLKE.

J o h n  D . B a b b itt, Neue Dislcussion iiber das Kernschwimmen. Yf. sucht sich durch 
einige Verss., ein Bild von den physikal. Gesetzen, die liier herrsclien, zu machon. 
(Foundry 57. 668—79. 1/8.) W i l k e .

H . H . E b ert, Schulz der Sand- wid Massejormen gegen Anbrennen. Das wichtigsto 
Mittcl gegen das Anbrennen des Sandes an dio GuBstiieke durch die Hitzo des fl. 
Eisons besteht in einem Zusatz von Kohlenstaub zum Formsand; der Kohlenstaub 
vergast in der Hitze u. schiitzt so die Sandform. DemgemaB ist eine gasreiclie Kobie 
mit einem geringen Aschengeh. am geeignetston. AuBerdem empfiehlt es sich, die 
Innenfliichen der Formon m it oiner Schutzsehicht zu yorsehen. Troekene Formen 
erhalten einen Schutzanstrich (sog. Schwarzc); dies ist eine Aufschwemmung von 
Graphit in W., der zur Erhóhung der Bindefahigkoit etwas Ton u. Melasso, der Gas- 
durchlassigkeit Staub aus Holzkohle, Steinkohle u. Koks, der Gasentw. KH.,C1 bei- 
gomengt ist. Die Zus. der Schwarze richtet sich nach GróBe u. Form der GuBstiieke. 
Nasse Formen erhalten ihren Sohutziiberzug durch Bestaubcn m it Graphit- u. Holz- 
kolilenpulvcr. (Zentral-Europ. GioBerci-Ztg. 2. Nr. 7. 5— 6. Juli. Berlin.) F a b e r .

J o sep h  R o ssm a n , Eleklroplattieren mit Cadmium. Es handelt sich um eine tlber- 
sicht iiber amerikan. Patento dieses Inhalts. Eingehender wird der Rostschutz von 
Pianodraht mittels Cd besproohen. Wichtig sind Zusatze zum Bade, wie Wollfaser 
(0,025—0,01 Gew.-% der Lsg.), Schellack, Casein, SiiBholz, Glucose u. vielleicht 
nooh andere Materialien, deron Mengo sehr klein sein soli. Im  Falle des SiiBholzes 
u. Caseins gebon 0,01% ein gutes Ergebnis, keiner der angegebenen Zusatze braucht 
mehr ais in  Mengen von 0,05% zugesetzt zu werdon. Auch eine troekene Chemikalien- 
mischung kann man sich herstellen, die aufbewahrt werden kann, u. im W. aufgelóst, 
ein Cd-Bad orgibt. Eine troekene Misehung, die zur Verschiffung geeignet ist, kann 
z. B. aus CdO, (NH1)2SO,1, NaCN, NaOH u. Gulao bestehen, oder da das Verschiffen 
von NaOH u. Cyanid nicht einwandfrei ist, kann eine Misehung m it Cd(OH)2, (NH,1)2SO,1 
u. Gulac versandt werden m it Angaben dariiber, welche Substanzen u. in welcher 
Mengo noch dem W. zugesetzt werden mussen. Auch legierte Uberzugo kónnen m it 
Hg u. Zn bei Benutzung reiner Anoden m it einem gceigneten Bade oder Legicrungs- 
anoden hergestellt werden. Dieso Uberziige haben den groBen Vorteil der reinen 
Cd-t)berziige u. geben besseren Schutz ais Zn m it geringerer Dicke. Der Vorteil der 
Hg-Benutzung in  Verb. m it Cd oder Zn u. Cd besteht darin, daB der erzielte Ubcrzug 
gegen Korrosion widerstandsfahiger is t ais Cd oder Zn allein. Zum SchluB folgt eine 
Zusammenstellung der amerikan. Patente iiber die Absclieidung von Cd. (Metal Ind. 
[New York] 27- 330—32. 375— 76. Juli. Aug. Washington [D. C.], U. S. P aten t 
Office.) W i l k e .

H . C. P ierce , Plaltierung mit Cadmium. Eine allgemeine Besprechung des Wertes 
des Verf. fur den Korrosionsschutz u. die Eigg. des tlberzuges. (Metal Ind. [New 
York] 27. 373—74. Aug. Detroit [Mich.], Udylite Proeess Co.) W i l k e .

A . R . P a g e , Plaltieren mit Cadmium. Das iibliche Verf. wird erortert u. eine
Beschreibung der Anwendung des Nd. von yersehiedenon Gesichtspunkten aus ge-
geben. Es werden besprochen: das Plattieren, die Badkontrolle, die Eigg. des Nd., 
die Endbehandlung desselben, das Befordern der plattierten Gegenstande, die Flecken- 
bldg. auf der Politur, die Schutzwrkg. auf Fe u. Stahl, das „Barrelplattieren“ u. dio 
Eigg. des Nd. dabei, Ni-Cd-Uberziige usw. (Metal Ind. [London] 35. 173—75. 
23/8.) W i l k e .

K a rl A lb ert H errm an n , Der Chromierungsbehalter. Die gesundheitlichen Ge- 
fahren der Arbeiter u. der Bau des benutzten Tanks sind die beiden Hauptpunkte 
der Arbeit. Eingehender wird die Arbeit von J . J . B l o o m f i e l d  u . W i l l i a m  B lu.M  
(C. 1929. I. 122) besprochen. Ais gut wird die sofortige Anwendung der folgendon 
Salbe fiir jeden Teil der H aut empfohlen, der m it der Badfl. benetzt worden ist: 
Petrolatum 3 Teile u. Lanolin 1 Teil werdon in W . geschmolzen, gemischt, 10 bis 
15 Tropfen einer 90%ig. reinen Carbolsaure zu je 400 g zugesetzt, darauf laBt man 

'  erstarren u. die Salbe ist zur Benutzung fertig. Die einwandigen eisemen Behalter 
sollten nicht mehr benutzt werden. Aber Auskleidungen m it Blei, Schiefer oder Glas
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sind bei nicht sehr schonender Behandlung auch keine Verbcsserung. Neuerdings 
werden sehr einfaehe Behiilter gcbaut. Sie besitzen doppelte Wandę aus Spczial- 
metall u. eine Bauart, die lange Lebensdaucr u. keine Unfiille m it Chromsaure verbiirgt. 
Rund um die inneren Wandę u. d irekt iiber der Badobcrflache sind Reihen von Óff- 
nungen, die herunter in die Zwisehenraume zwischen den Wiinden fiihrcn. Die zum 
Exhaustor fiihrende Rohrleitung ist am Endo des Behalters oben angebracht u. offnet 
sich in  diese Zwisehenraume. Durch eine besondere Anordnung werden die Dampfe 
abgetrennt, kondensiert u. automat, durch die Offnungcn zur Lsg. zuruckgegeben. 
98% u. mehr von der in den Diimpfen vorliandenen Chromsaure werden durch dieses 
Verf. zur Lsg. zuruckgegeben. Die Schwicrigkeitcn des Erwiirmens mittels Schlangen 
im Bade sind so auch Ycrmieden, da die Schlangen nun am Boden zwischen den beiden 
Wiinden angeordnet werden konnen. (Metal Ind. [New York] 27. 335—37. .Juli. 
New York, Chromplate, Inc.) W lLKE.

A . P . P e tr ie , Sherardisieren. (Metal Ind. [New York] 27- 328—29. Juli. —
C. 1 9 2 9 . II. 644.) W i l k e .

R . M. Cherry, Anwendung der Eleklrizitat beim Verzinken. Beim Befeuern der 
Belialter m it Brennstoff is t stets die Gcfahr der órtlichen Uberhit/.ung yorhanden, 
was bei elektr. Hcizung fortfallt, um so mehr, ais man hicr dann noch eine automat. 
Kontrolle einrichtcn kama. Durch eine genaue Temp.-Kontrolle u. gleiehmaBige Temp. 
innerhalb des ganzen Behalters wird die Lebensdauer des Beliiilters verliingert, u. 
es bildet sich weniger Abbrand. Hiermit is t dann eine Verbilligung des Verf. vcr- 
bunden. In  viclen Fiillen wird der gróGte Teil der H itze zur Aufrechterhaltung der 
Temp. u. zur Ausgleiclning der Vcrluste beim Stehen verbraucht. Bei einem m it 
Brennstoff befeuerten Belialter bestehen die Warmeverluste aus solchen durch die 
Wandę, durch die Zn-Oberflaehe u. durch die Gase. Im  anderen Palle kommen nur 
die beiden ersten Verlustquellen in Frage. Durch geeignetc Abmessungen lassen sich 
diese auch noch weiter vermindern. Spriinge im Tank werden bei den neuen elektr. 
beheizten Behiiltern mittels Alarmsignale angezeigt, indem das ausflieBendc Zn einen 
Stromkreis schlieBt. Eine Kostcnbercchnung beschlieBt dio Arbeit. (Iron Age 124 . 
404—05. 15/8. General Electric Co.) W i l k e .

J. C. H u d so n , Die atmospharische Korrosion non Metallen. Drilter (experimenteller) 
Bericht. (Metal Ind. [London] 34. 631—34. 14—16. 34—37. 79—82. 28/6. 5/7. 12/7. 
26/7. — C. 1 9 2 9 . I. 3139.) W i l k e .

K . S ch er in g a , Kann Blei verrosten ? Beschreibung eines Falles, in dem ein 
Pb-Rohr (frei von Fe, 1% Sn, 0,05% Cu) aus einer Spiilwasserleitung zum grofien Teil 
in  eine rotgelb gefarbte rostartige M. iibergegangen war. Ursache 0 2 +  Alkali (aus 
Scifenwasser). — Nach Verss. zerfiel Pb-Pulver bei Ggw. von Ca(OH)2 oder Laugo 
rasch zu PbO, n icht aber tr i t t  dies ein, wenn C02-Zutritt, z. B. auf Dachern, es ver- 
hindert. (Pharmac. Weekbl. 66 . 741—43. 24/8. Utrecht.) GROSZFELD.

A d olp he H . N ey , New York, Schaumscliwimmverfahren. Ais gut wirkende 
Schwimmittel haben sich D criw . der HS- S 0 2- OH erwiesen, in welchen der H  der SH- 
Gruppe durch einen aromat. Rest, vorzugsweise ein Alkyl, ersetzt ist. Dio Verbb. u. 
ein Schaummittel werden dem alkalisierten Erzbrei zugefiigt. (A . P . 1 7 2 3 2 9 5  vom 
2/5. 1927, ausg. 6/8. 1929.) K u h l i n g .

M in era ls S ep a ra tio n  &  de B a v a y ’s P ro c esse s  A u str a lia  P ro p rieta ry  L td ., 
Melbourne, Erzar rcicherung. (A u st. P . 10  8 1 6 /1 9 2 7  vom 9/12. 1927, ausg.21/8.
1928. A. Prior. 11/12. 1926. — C. 1 9 2 8 . II. 2748 [A. P. 1 686 529].) K u h l i n g .

M in era ls  S ep a ra tio n  &  de B a v a y ’s P ro c esse s  A u str a lia  P ro p rieta ry  L td .,  
Melbourne, Erzanreicherung. (A u st. P . 1 2  4 5 7 /1 9 2 8  vom 23/3. 1928, ausg. 13/11.
1928. A. Prior. 24/3. 1927. -  C. 1 9 2 8 . II. 1031.) K u h l i n g .

W . A . L o k e , London, Reduklion von Erzen. Die feingepulverten Erze werden
durch einen magnet. Scheider geleitet u. mit Kohle gemischt. Die Mischungen werden 
in •erhitztem Zustand gemalilen u. gelangen in einen m it schneckenformig angeordneten 
Yorspriingen ausgekleideten Drehofen, in welchem ihnen li. reduzierende Gase ent- 
gegengeleitet werden. Die Metallverbb. der Erze gehen dabei in schwammformiges 
Metali iibor. (E. P . 3 0 9  4 5 8  vom 28/12. 1927, ausg. 9/5. 1929.) K u h l i n g .

A u b ert & D u v a l F re re s , Paris, Harten eiserner Gegensiande. (S ch w z. P . 1 3 1 1 5 7  
vom 30/1.1928, ausg. 1/4.1929. D. Prior. 17/3.1927. — C. 19 2 8 . I. 2868 [E. P . '  
287 156].) K u h l i n g .
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E delguB verband G. m . b. H ., iibert. von: H e in r ic li H a n em a n n , Berlin, 
Graues Gupeisen. (A . P . 1 7 0 5  9 7 2  vom 27/5. 1926, ausg. 19/3. 1929. D. Prior. 
25/11. 1925. — O. 1 9 2 7 . I. 1634 [E. P. 262 043].) K u h l i n g .

L ud lum  S te e l Co., W atervliet, iibert. von: H en ry  A . de F r ies , Albany, V. St. A., 
Stahllegierungen. Die Legierungen entlialten neben Fe 1—9% Cr, 0,5—3,5%  Si, 
0,15—2%  Mo u. 0,1—1% C. Sic werden durch anhaltendes Erhitzen in einer Stick- 
stoffatmospharc bei otwa 450° gehartet. (A . P . 1 7 2 3  015  vom 2/3. 1928, ausg. 6/8. 
1929.) K u h l i n g .

F red erick  C. L an g en b erg , Watertown, V. St. A., Stahllegierungen. Die Legie
rungen enthalten neben Stahl nicht mehr ais 3%  Mn, 1,25% Mo u. 0,1—0,5% Zr. 
Der Geh. an Zr erholit die Duktilitiit u. StoBfcstigkeit der Legierungen. (A . P .  
1723  868 vom 24/1. 1927, ausg. 6/8. 1929.) K u h l i n g .

C ecil W o o d s L e P la str ier , Melbourne, Rcduktion von Zinkerzen. (A u st. P . 
9 1 6 7 /1 9 2 7  vom 1/9. 1927, ausg. 7/11. 1 9 2 8 .-C .1 9 2 8 .i l .  1378 [F. P. 639 972].) K u h l .

N ew  J ersey  Z in c  Co., New York, ubert. von: F ra n k  G. B reyer  und E a r l  
H . B u n ce , Palmerton, V. St. A., Zinkhaltige Stoffe. (A . P . 1 7 1 2 1 3 4  vom 20/4.
1927, ausg. 7/5.1929. — C. 1 9 2 8 . I I . 1378.) K u h l i n g .

A lu m in iu m  In d u str ie  A k t.-G es ., iibert. von: J u liu s  W eber, Neuhausen,
und H a n s H a u ser , Wilihingen, Schweiz, Aluminium. (A . P . 1 7 0 9  7 5 9  voin 3/6. 
1926, ausg. 16/4. 1929. — C. 1927- I . 2775.) K u h l i n g .

C. S ch le s in g er  & T rier , K o m m a n d itg es . a u f  A k t.,  Berlin, ubert. von: J o se f  
S a v e lsb erg , Papenburg, Aufarheitung platinfuhrender Erze u. dgl. Die Rohstoffe 
werden in niehtoxydierender Atmospharo mit reduzierendon Stoffen auf helle Rotglut 
erhitzt, dann in  der gleichen Atmosphiiro abgekuhlt u. magnet, geschieden. In  den 
metali. Bestandteilen ist das P t u. gegebenenfalls Ni angereicliert. (A . P . 1 7 2 3  4 4 4  
Tom 28/10. 1927, ausg. 6/8. 1929. D. Prior. 29/11. 1926.) K u h l i n g .

W e ster n  E le c tr ic  Co., In c .,  iibert. von: In ter n a tio n a l W estern  E le c tr ic  Co., 
New York, iibert. von: 01 iv er  E . B u c k le y , Mapplewood, V. St. A., Magneiische 
Legierungen. (Can. P . 2 7 0  020  vom 6/3.1925, ausg. 19/4.1927. — C. 19 2 6 . I .  
2145.) K u h l i n g .

J . S to n e  &  Co. L td . und W . L am bert, London, Legierungen bestehend aus 
Pb, Sn, Mn, Sb, u. gegebenenfalls Cu, z. B. 71—82,9% Pb, 12,18% Sb, 5—10% Sn u. 
0,1—1%  Mn. Zur Herst. legiert man zunachst Sn u. Mn oder Sn u. Kupfermangan, 
sowie Sn u. Sb u. sclim. diese Legierungen nut Pb zusammen. (E . P . 3 0 9 3 9 9  vom 9/1.
1928, ausg. 9/5. 1929.) K u h l i n g .

E lec tro  M eta llu rg ic a l Co., West Virginia, iibert. von: M ich a e l G eorge K o r-
su n sk y  (C orson), Jackson Heights, V. St. A., Kupferlegienmgen. Die Festlgkeit von 
0,5—3%  Cr enthaltenden Kupferlegierungen wird, ohne ihre elektr. Lcitfiihigkeit 
herabzusetzen, betriichtlich erhoht durch Erhitzen auf Tempp. yon 400—700°. Dio 
Dauer des Erhitzens betragt bei 400° 2—3 Stdn., bei 700° gcniigt unter Umstiinden
5 Min. langes Erhitzen. (A . P . 1 7 2 3  867  vom 9/12. 1924, ausg. 6/8. 1929.) K u h l i n g .

E lec tro  M eta llu rg ic a l C o., West Yirginia, iibert. von: M ich a e l G. C orson , 
Jackson Heights, Kupfer-Kobaltlegierungen. Cu wird mit 2—5%  Co so lange erhitzt, 
bis das Co m it dem Cu eine gleichmaBige Lsg. gebildet hat. Dio Mischungen werden 
dann abgeschreckt u. k. bearbeitet. Die Erzeugnisse sind durch Hartę, Festigkeit u. 
Bestandigkeit gegen zerstorende Einww. ausgezcichnet. (A . P . 1 7 2 3  9 2 2  vom 13/4.
1926, ausg. 6/8. 1929.) K u h l in g .

S iem en s & H a lsk e  A k t.-G es . (Erfinder: O tto D a h l), Berlin, Vergiitung von
Kupfer-Magnesiumlegierungen, dad. gek., daB die Legierungen von Tempp. ober- 
lialb 500° schnell abgekuhlt u. dann wahrend langerer Zeit auf Tempp. zwischen 200 
u. 500° erhitzt werden. — Dio Legierungen werden zweckmaBig vor oder zwischen 
den Wiirmebehandlungen meehan. deformiert. (D . R . P . 4 8 1  5 0 5  KI. 40d vom 15/7.
1927, ausg. 22/8. 1929.) K u h l in g .

G en eral M otors R esea rch  Corp., iibert. von: H a rry  N . W illia m s  und A lfred
L . B o eg eh o ld , Dayton, V. St. A., Lagermelalle. (Can. P . 2 6 8 1 0 9  vom 13/3. 1924, 
ausg. 1/2. 1927. — C. 19 2 7 . I .  2684.) K u h l i n g .

J. W e is s , Wien, Leichte Legierungen, bestehend aus Al, 12—18% Cu, 0,1—5% Mg 
0,1—5%  Ni u. gegebenenfalls 0,05—8% Fe. Die Legierungen dienen zur Herst. von 
Ventilen von Explosionsmotoren. (E . P . 3 0 9  5 3 8  vom 18/3. 1929, Auszug vcr5ff. 6/6.
1929, Prior. 12/4. 1928.) K u h l in g .

O. R e u le a u x , Frankfurt a. M., Aluminiumlegierungen. Neben Al enthalten dio
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Legierungen Cu u. Ti, Zr oder B. Der Geli. an Ti bctragt 0,05—0,6%- Die Einfiihrung 
des Ti, Zr oder B erfolgt vorzugswei.se in Ggw. von Alkalifluorid, z. B. bei der Schmelz- 
fluBelektrolyse von Gemisehen von T i02, Al20 3 u. Kryolith. Cu wird ais Cu-Al-Legie- 
rung zugegeben. Geringe Mengen von Mg, Zn, Si, Mn, Cr u. Fe kónnen zugegen sein. 
Die Erzeugnisse werden einer Hitzebehandlung unterzogen. (E . P . 3 0 9  5 8 6  vom 27/3. 
1929, Auszug veroff. 6/6. 1929. Prior. 13/4. 1928.) K u h l i n g .

L in d say-M c M ilian  Co., iibert. von: W illia m  R . P a te  und J o sep h  A . G itzen , 
Milwaukee, V. St. A., Seelen von Gufiformen, bestehend aus Sand u. einem Harz, ein 
fluehtiges LOsungsm., besonders ein leiehtes Petroleumdestillat, ein schweres Petroleum- 
destillat, Leinól u. gegebenenfalls Terpentinól entlialtenden Bindemittel. (A . P .  
1 7 2 3  9 8 2  vom 11/4.1927, ausg. 6/8. 1929.) K u h l i n g .

H . H a n em a n n , Berlin, Hitzebehandlung von Metallen. Beim Verf. gemiiB dem 
H auptpatent erfolgt die Erhitzung auf elektr. Wege im Vakuum. (E . P . 3 0 9  5 9 2  vom 
6/4. 1929, Auszug veroff. 6/6. 1929. Prior. 13/4. 1928. Zus. zu E. P. 304196; C. 1929. II. 
646.) K u h l i n g .

E dm u nd Schróder, Berlin, Elektrisches Widerstandsschweifien ven Aluminium  
u. Aluminiumlegierungen mittels Punkt- oder NahtseliweiBung, dad. gek., dafl dio 
zu vereinigenden Flachen vor der SehweiBung mit einer diinnen Lsg. von J 2 oder 
Jodverbb. oder einer Miscdung beider bestrichen werden. — Das Verf. liefert gesunde 
u. sehr zahe SehweiBungen. (D . R . P . 4 8 1 5 9 7  K I. 21h vom 22/12.1927, ausg. 
24/8. 1929.) K u h l i n g .

A lad ar P a cz , E ast Clevoland, V. St. A., Farbige Uberzilge auf Metallen. Die sorg- 
ftlltig gereinigten Metalle werden mit einer Molybdatlsg. bohandelt, weleher Oxalate, 
iiberschiissige H,MoO.,, H 2WO.t oder H3B 03, A1C13, cin 1. Silicat oder, besonders, ein 
Fluorid bzw. Doppelfluorid zugosetzt wordon ist. Fe wird zweckmaBig zunaehst ver- 
kupfert. Der Behandlung m it Molybdatlsg. kann man eino Behandlung mit Chrom- 
saure- oder Chromatlsg. folgen laSsen. (A . P . 1 7 2 3  0 6 7  vom 16/4. 1926, ausg. 6/8. 
1929.) K u h l i n g .

P a u l H aeB ler, Niirnberg, Herstellung von Verbundkó>'pern, wobei Al oder eine 
Legierung des Al ais Grundkórper oder ais Verbundmetall zur Anwendung kommt, 
dad. gek., daB der Grundkórper naeh voraufgohender Reinigung verzinnt u. das 
Verbundmetall im SpritzguBverf. angespritzt wird. — Das Verf. dient z. B. zur 
Herst. von Lagerschalen, dereń Sehalenkórper aus Al besteht. Auf dieses wird naeh 
Reinigung u. Verzinnung eine Weiehmetalleinlage aufgebracht. (D . R . P . 4 8 1 3 6 3  
K I. 3lc vom 9/5. 1926, ausg. 20/8. 1929.) K u h l i n g .

O neid a  C om m u nity  L td ., iibert. von: D a n ie l G ray und R ich a rd  O. B a ile y ,  
Oneida, und W illia m  S. M urray, Utica, V. St. A., Elektrolytische Erzeugung von 
Ahiminiumbeldge.il. Obersatt. Lsgg. von Sulfanilsaure werden m it gallertartigem 
Al(OH)3 gekoeht, so lango sich dieses noeh lóst, neuo Sulfanilsaure u. neues Al(OH)3, 
gegebenenfalls mehrmals zugegeben u. das Kochen wiederholt. Die entstandenen 
Lsgg. werden mit 1. (Aluminium-) oder unl. (Kupfer- oder Silber-) Anoden u. Kathoden 
aus den zu platierenden Gegonstanden mit 0,1—0,5 Amp. je (Juadratzoll u. 125 V
elektrolysiert. (A . P . 1 7 2 3  2 7 7  vom 5/4. 1924, ausg. 6/8. 1929.) K u h l i n g .

R . A u erb a ch  und W . S te in h o rst, Leipzig, Metalliiberzuge. Auf galvanoplast. Wege 
oder mittols Spritzverf. werden Metalle mit Legierungen von Cd u. Zn oder Sn u. ge
gebenenfalls Al uberzogon. Die Erzougnisse kónnen einen weiteren galyanoplast. auf- 
gebraehten Belag von Ni oder Cr erhalten. (E . P . 309  3 8 0  vom 8/4. 1929, Auszug 
yeroff. 6/6. 1929. Prior. 7/4. 1928.) K u h l i n g .

F ra n z  VOn W u rstem b erger , Ziirieh, Reinhalten elektrolytischer Bader, insbesondere 
Nickelbader. ( D . R . P .  4 7 8 7 7 0  K I. 48a vom 15/12. 1927, ausg. 2/7. 1929. Sehwz. 
Prior. 25/11. 1927. — C. 1 9 2 9 . II . 1346.) K u h l i n g .

E le c tr ic  S to ra g e  B a ttery  Co., Philadelphia, V. St. A , iibert. von: E dm u nd  
B reu n in g , Hagen, Metallgegenstdnde. (A . P . 1 7 0 7  2 1 7  vom 28/6. 1927, ausg. 2/4.
1929. D. Prior. 10/7. 1926. — C. 19 2 7 . II. 2226 [E. P. 274 064].) K u h l i n g .

L o c o m o tiv e  T erm in a l Im p ro v em en t Co., Chicago, iibert. von : Sp en cer O tis  
und W ilso n  T . H erren , Barrington, V. St. A., Metallgegenstdnde. (Can. P . 269 977 
vom 19/4. 1926, ausg. 19/4. 1927. — C. 1927. I. 1778 [A. P. 1 596 300].) K u h l .

K a rl M ey, iibert. von: Carl M uller , Berlin, Melallbldtter. (A . P . 1 7 0 9  801  
T o m  9/3. 1925, ausg. 16/4. 1929. D. Prior. 4/3. 1924. — C. 1 9 2 5 . II. 985 [E. P. 
230 456].) K u h l i n g .
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G en era l E le c tr ic  Co. L td ., London, und W . S in g le to n , Wembloy, England, 
Schutzbelage auf Melallen. Die zu schiitzenden Metalle, bcsonders Fe, werden in nicht- 
oxydierender Atmospliare erhitzt, mit Dampfen von SiCl4, welcho zweekmaBig mit 
indifferenten Gasen verd. sind, behandelt u. in nichtoxydierender Atmospliare lang- 
sam abgekiihlt. So hergestellto Eisenpulver oder -drahto dienen ais elektr. Heizwider- 
stande, in gleicher Weise m it Si bzw. FeSi iiberzogeno Behalter sind siiurefest. (E . P . 
3 0 9  3 9 3  vom 9/1.1928, ausg. 9/5. 1929.) K u h l i n g .

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
K a rin  S c liu lze , Kolloidchemie und Farben. I II . (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 1221.) Eine 

Reihe von Verss., dio besprochen werden, gibt AufschluB iiber den EinfluB der Teilchen- 
gróBe auf die Adsorption der Farbstoffe dureli die Faser, weniger erforseht ist die Wirk- 
samkeit der Ladung von Adsorbens u. Adaorptiv. Wahrscheinlieli ist A rt u. GroBe 
der Ladung von Farbstoff u. Faser besonders fiir die Fixierung des Farbstoffs auf der 
Faser von mindestens derselben Bedeutung wie die GroBe der Farbstoff- u. Faser- 
mieellen. Dio GroBe der zwischen Farbstoff u. Faser wirkenden Adsorptionskraft ist 
noch zu erforschen. (Seide 34 . 247—50. Juli.) StivER N .

— , Die neuzeitliche Entnebelung von Farbereien. Hinweis auf die Entnebelungs- 
anlagen von der M a s c h i n c n f  a b i i k  A. M e r tz  i n B a s e 1. (Ztschr. ges. Textil- 
ind. 32 . 610—11. 7/8.) P f l u c k e .

— , Das Rencksche Druckverfahren. Das R EN C K sche Druekverf. ist ein Flach- 
druekyerf., allerdings ganzlich verschieden von den bisherigen Methoden des Flach- 
drucks. Es beruht darauf, daB amalgamiertes Messing oder Kupfer fette Druckfarbe 
nicht annimmt. Eine Messingplatte wird m it einem feinen Nickeliiberzug versehen, 
das Schriftbild durch Umdruck auf diese P latte aufgebracht, m it Asplialt eingestaubt 
u . eingeschmolzen. I n  einem galvan. Bade wird der Nickeliiberzug, soweit er nicht 
durch die Asphaltsckicht geschiitzt ist, zuriickgeschlagcn, bis der freie Messinggrund 
wieder zutage tr itt , u . dieser dann in einem geeigneten Bade amalgamiert. Fiir die 
rationelle Plattenherst. besteht eine besondere Umdruckmaschine. Eine Zurichtung 
in der Rotationsmaschine kommt in  Fortfall, da es sich um ein Flachdruckverf. handelt, 
bei dem der Unterschied zwischen Bild u . Grund durch chem. Rk. erfolgt. D ie  Platten
herst. nach R e n c k  vollzieht sieh sclmeller ais die Herst. der Stereotypplatten, die 
RENCKschen F la ch d ru c k p la tte n  e rlau b en  einen schnelleren Gang der R o ta tio n s- 
maschinen u. sind besonders dauerliaft, da der eigentliche Trager der Zeichnung die 
unter dem Asplialt liegende Nickelschicht ist, die je nach Bedarf diimier oder starker 
verwandt werden kann. Der wichtigste Vorteil liegt in der Anwendbarkeit von feinen 
Illustrationen, auch Autotypien. Einfacher lassen sich RENCKsche Druckplatten 
herstellen, indem man eine Messing- oder Kupferplatte m it einer liohtempfindlichen 
Schicht iiberzieht, diese unter einem Negativ belichtet u. die unbelichteten Stellen 
in  einem geeigneten Bade amalgamiert. Das Druckelement ergibt sich auf die Weise 
in  Gestalt der belieliteten Stellen der Schicht. (Klimschs Druckerei-Anzeiger 56. 
1233. 9/7.) H a m b u r g e r .

F . M ayer, Fortschritte der Farbstoff chemie im Jalire 1928. (Chem.-Ztg. 53. 
Nr. 43. Fortschrittsber. 41—61. 29/5.) P f l u c k e .

— , Die Eisfarben. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II . 1076.) Weitere Angaben iiber Naphthol- 
AS-Kombinationen. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7 . 617 
bis 623. Juni.) SUYERN.

P a u l N e ttm a n n , Studium von Verfesligungsvorgdngen. Unter Hinweis auf den 
friiheron Aufsatz (C. 1929. II. 934) macht Yf. nahere Angaben iiber das Studium 
der Verfestigungsvorgiinge, der Teilchenvergroberung, Aufstellung von Energie- 
bilanzen u. Studium des Farbfilms von der Bldg. bis zu seinem Yerfall. Beschreibung 
des THUNsehen Zeitdehners, der durch Motorantrieb ein W ettrennen zwischen Film 
u. Lichtgcschwindigkeit veranstaltet. Die Ausbildung des App. zum Gebrauch mit 
dem Ultramikroskop wird ais sehr aussiehtsreich bezeichnet. (Farben-Ztg. 34. 2720 
bis 2721. 24/8.) K on ig .

H a n s W o lff  und F e lix  W ilb o rn , Zur Ritzlidrtebeslimmung mit Bleistiften. Die 
von W i l k i n s o n  stammende, von W u r t h  (C. 1 9 2 7 . I . 1071) erneut empfohlene 
Hartepriifung von Anstrichen m it verschieden harten Bleistiften wurde von den 
Vff. nachgepriift, die zum SchluB gelangen, daB die Methode ais einfaches u. doob
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ausreiehendes Mitt cl zur Hiirtebest. empfohlen werden kann, betonen aber, daG sowohl 
Temp. ais Luftfeuehtigkeit, Schichtdickc u. Trocknungsbedingungen bei demsolben 
Anstriehstoff zu vcrschiedencn Hiirten fiihren konnen. .Dio Methode hat sieh auch 
zur Hśirtobest. von Harzon gut bewiihrt. (Farben-Ztg. 34. 2721— 22. 24/8.) K onig .

X I. Harze; Lacke; Pirnis.
W a lter  O bst, Synthetischer Scliellack und Schellackersalzstoffe. Angabe vcrschic- 

dener Vei'ff. zur Herst. yon Sehellackersatzprodd. Sehellaeksynthesen entfernen 
sieh recht weit von der Natursynthese des Sehellaeks; die Prodd. kommen diesem 
nur in den techn. wiehtigen Eigg. gleich. (Kunststoffe 19. 171— 72. Aug. Altona- 
Bahrenfeld.) KONIG.

K . R ipp er, Uber die chemische Konsliłution der Isolierprefistoffe. Dio sachliche 
Voraussetzung fiir die Verwendung der IsolierpreGmaterialien in der Elektrotechnik 
in dem ihnen gebuhrenden Umfange ist die Kenntnis der Konst. der liierboi verwendeten 
Substanzen. Es wird das Programm einer Folgo von Aufsatzen mitgeteilt, in welchen 
dio Bindemittel, die Faserstoffe, dio Vermisehung zur Herst. der Pr eG mass o behandelt 
werden sollen. Ais erstes Bindemittel wird das bekanntesto Kunstharz, das Phenol- 
Formaldehyd-Kondensationsprod., beschrieben. (Kontakt-Rommler Naehr. 1929. 
4— 10. Febr. Berlin-Spremberg.) KONIG.

K . R ip p er  und P . S c lim id m eier , Die cliemische Widerstandsfdhigkeit von Kunst- 
harżyrefhnasse bei Damrbeanspruchungen. Es wird berichtet iiber Priifungen der Kunst- 
harzpreGmassen in sogen. Saurekammern, in denen sowohl Priifsta.be, ais auch fertige 
Installationsapp. in getrennten Kammern gleichzeitig der Einw. versehiedener fltich- 
tiger Chemikalien u. des elektr. Stromes wahrend liingerer Zeit ausgesetzt wurden. 
(Kontakt-Rommler N achr.1929.11—16. Febr. Berlin-Spremberg, Frankfurt a. M.) Ko.

S eld en  Co., Pittsburgh, V. St. A., iibert. von: L eonhard  D e u tsch  und Isa k
T h orn , Wien, Herstellung von durchsichtigen Phenólaldehydharzen. (A . P . 1 7 1 0  019  
vom 15/9. 1923, ausg. 23/4. 1929. Jugoslaw. Prior. 28/9. 1922. — C. 19 2 5 . II . 354 
[Schwz. P. 107628].) N o u v e l .

S eld en  Co., Pittsburgh, V. St. A., iibert. von: L eon liard  D e u tsch  und Isa k  
T h orn , Wien, Herstellung von hellfarbigen Phenólaldehydharzen. (A . P . 1 7 1 0  045  vom 
15/9. 1923, ausg. 23/4. 1929. Oo. Prior. 30/11. 1922. — C. 1 9 2 5 . II. 354 [Schwz. P.
107627].) N ouv el .

M errim ac C h em ical Co., iibert. von: G erald R . B a rrett, Woburn, Massachusetts, 
V. St. A.; Hallbare Nitrocellulosemischungen. Man setzt Lacken aus Nitrocellulose, die 
pflanzliehe Ole oder Harze entlmlten, Hydrochinon oder aromat. Aminę, wie Diphenyl- 
amin, oder harzartige Kondensationsprodd. aus Aldehyden u. 1-Naphthylamin zu. Die 
erhaltenen t)berziige blciben biegsam u. werden nicht briiehig. (A . P . 1 7 2 0  9 9 2  vom 
21/11. 1927, ausg. 16/7. 1929.) F r a n z .

X III. A therische Ole; Riechstoffe-
G uido R o v e s t i ,  Der italienische Lavendel und seine Ole. Umfassendes Referat 

iiber die versehiedenen Arten von Lavendel u. dereń Merkmale, Verwendung der 
Bliiten u. des Ols zu verschiedenen Zwecken, Dest. u. Extraktion im GroG- u. Klein- 
betrieb, Eigg. der Ole u. Zus., K ultur u. Produktion in Italien. (Riv. Ital. Essenze 
Profumi 11 . 139—68. 15/6.) E l l m e r .

B ren d a n  0 ’D o n o g h u e , J a m es D ru m  und H u g h  R y a n , Kaufmdtmische Ver- 
werlung des Java-Cilronellols. Dieses Ol enthalt hauptsiichlich Cilronellal, Geraniol u. 
Cilrońellol, ferner wenig Ester dieser Alkohole u. Terpene. Da diese Substanzen fl. 
sind u. fast gleiche Kpp. besitzen, gelingt ihre Trennung nur m it chem. Mitt ein. Citro- 
nellal wird ais Bisulfitverb. isoliert u. aus dieser m it Alkali abgeschieden, enthiilt jedoch 
infolge Isomerisierung etwas Isopulegol. Naeh Verseifung des iibrigen Ols wird Geraniol 
ais CaCl,-Verb. abgetrennt u. aus dieser m it W. abgeschieden. Die Isolierung des 
Citronellols gelang nicht m it Phthalsaureanhydrid u. wurde nicht weiter verfolgt. — 
Die Red. des Citronellals zu Citronellol gelingt schleeht m it Fe u. Essigsaure, gut m it 
Na-Amalgam u. Essigsaure oder Al-Amalgam u. W., noeh besser auf elektrolyt. Wege. 
Letzteres Yerf. diirfte techn. verwertbar sein.
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V e r s u c h e .  Das verwendeto Java-Citronellol zoigte D .15 0,8918, [a]n =  —2° 48', 
enthielt 83,3% acetylierbare Bestandfccile +  Ester u. 45% Citroncllal. — Citronellal. 
Ol bei 0° m it gleichem Vol. 30%ig. NaIiSO,-Lsg. (S 02-froi) versetzt, in Kaltemischung 
geschiittelt, nach Zusatz von mehr N aH S03 4 Stdn. stehen gelassen, Prod., welclies 
1—2% der Doppelbisulfitverb. enthalt, abfiltriert, m it A. gewaschen, in 1—2%ig. 
KOH eingetragen, Citronellal m it W.-Dampf iibergetrieben, durch Vakuumdest. ge- 
reinigt. Ausbeute durchschnittlieh 43%- Kp. 205—206°, D.19-5 0,8845, nu18,3 =  1,472, 
[«]D — + 2 ° 24'. — Geraniol. Verbleibendes Ol 1 Stde. m it Yerd. alkoh. KOH gekocht, 
m it W. gewaschen, m it Na2SO., getrocknet, in luftdichtem GefaB m it gleichem Gewicht 
CaCI2-Pulver 8 Stdn. stehen gelassen, festes Prod. vom Ol getrennt, m it Lg. gewaschen, 
m it W. zers., Geraniol m it Dampf iibergetrieben. Es werden nur ca. 70% der vor- 
handenen Menge erhalten. K p.12 114—115°, D.19'5 0,8811, no18,3 =  1,4768. — Red. 
des Citronellals: 1. 300 ccm dessclben in  1200 cem A. boi nicht iiber 5° allmahlich m it 
6000 g 5%ig. Na-Amalgam Yorsetzon, dabei mittels Eg. (900 ccm) stets schwach sauer 
lialten, am folgenden Tag m it KOH alkalisieren, einige Stdn. kochen, A. abdest., m it 
Dampf ubcrtreiben. Erhalten 220—225 ccm Citronellol, K p.]0 110—112°, D .19,5 0,8542, 
ni)18-3 =  1,468, [a]p =  + 2° 49'. — 2. 100 cem Citroncllal in 400 ccm A. u. 20 ccm W. 
m it 22 g amalgamierter Al-Eolie auf 60—70° e rwa. r men. Die Folie wird in ein Eisen- 
drahtnetz eingeschlossen, dam it sie durch die Gasblasen nicht an die Oberflache ge- 
trieben wird. Ausbeute 70—75%. — 3. Lsg. von 250 ccm Citronellal u. 10 g NaOH in
1 1 60%ig. A. an Pb-Kathode (diinne Plattcn) elcktrolysieren, 8—9 Amp., 10 Stdn., 
50—60°. Ais Anodcnfl. diente konz. NaOH, ais Anodę Kohle. Ausbeute ca. 80%. — 
Geranylacetat. Aus Geraniol, Acetanhydrid u. Na-Acetat bei 140—150° (1 Stde.). 
K p.15 127—129°, D .19'5 0,907, n,,183 =  1,4637. — Citronellylacetat. Ebenso. K p.15 119 
bis 121°, D .19,6 0,9035, nn18,5 =  1,457, [a]D =  + 0° 30'. (Scient. Proceed. Roy. Dublin 
Soc. 19. 113—20. Nov. 1928. Dublin, Univ.) L in d e n b a u m .

L . G ivau dan  & Co., Reinheitsbeslimmung von Xylolmoschus. In  den meisten 
Handelssorten yon Xylolmoschus befindet sich Triniiroxylol, das m it NaOH eine 
stark blaue, spater braune Farbung gibt. Infolgedessen verfśirben sich Seifen mit 
freiem Alkali in Ggw. dieses Stoffes, werden fleckig oder bekommen farbige Punkte. 
Reinheitsprufung des kiiuflichen Xylolmoschus daher wichtig. Vff. empfehlen folgendo 
Vorschrift: Einige Korner des Xylolmoschus in 1 oder 2 Tropfen Bzl. (nicht Benzin) 
losen, Lsg. mit 5—10 ccm k. A. yerdiinnen. 1 oder 2 Tropfen einer 15%ig. NaOH 
hinzusetzen. Es darf keine Farbung eintreten. — Hinweis darauf, daB unabhangig 
von Verunreinigungen Xylolmoschus liehtempfindlich ist. (Seifensieder-Ztg. 56. Par- 
fiimcur 3. 87. 5/9. Vemier-Grenf.) H . H e l l e r .

G. R o sen b erg er , Beitrag zur sclinelUn Bestimmung der dtherischen Ole in  alko- 
holischen Flussigkeiten. Vf. empfiehlt die Methode von H a r t e l  u . W i t t  (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 14 [1907], 571). Beschreibung der Apparatur (in Fig. 2 des 
Originals ist die zweite H 2S04-Waschflasche yerkehrt angeschlossen. Ref.), sowie der 
Durchfuhrung der Bestst., die im Durchschnitt je ca. 3l/2 Stde. dauern. Eine aus- 
gereehnete Beleganalyse zeigt die liinreichende Genauigkeit der Methode. (Seifen
sieder-Ztg. 56. Parfiimeur 3. 78—81. 22/8.) H . H e l l e r .

S ó b a stien  S a b e ta y , Nachweis und Identifizierung des 'primarcn, Phenyldlhyl- 
alkohols in  dtherischen Olen und Parfummischungen. Nach dem friiher besehriebenen 
Prinzip (C. 1929. I. 1929) gibt man die dem Alkohol entsprechende Fraktion aus der 
zu priifenden Probe gegebenenfalls nach Verseifung in einen Pyxexkolben mit Vigreux- 
aufsatz, fiigt 1—1,5 Mol. KOH fiir 1 Mol. des zu erwartenden Alkoliols zu, dest. lang- 
sam u. fangt die Fraktion 140—160° des Styrols, erkennbar am Geruch, auf, 1. in  A., 
fiigt mogliehst im Sonnenlicht ath. Br2-Lsg. zu bis Gtelbfarbung, verdampft auf dem 
Wasserbade. Riickstand aus 80%ig. A. krystallisiert liefert Dibromstyrol, F . 72°. 
(Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 11. 193—95. 15/7. Puteaux, Seine, Parfumerie 
H o u b i g a n t . )  ________________ G r o s z f e l d .

Calisto Craveri, Coltivazione delle piante aromatiche da distilleria. 2. edizione completa- 
mente rifatta ed ampliata. Milano: U. Hocpli 1928. (XVI, 441 S.) 24°. L. 22.50. 

Die Riechstoffe und ihre Derivate. Hrsg. von Alfred W agner. Bd. 5. Die Aldehydo [3 Ab- 
teilgn.] Abt. 1. Wien: A. Hartleben 1929. 4°.

5, 1. Aldehydo d. aliphatischen Reihe. Bearb. von Alfred Wagner, Alfons M. Burger,
F. Elze. (XII, 404 S.) M. 25.—.
XI. 2. 128
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XV. Garungsgewerbe.
G. H a g u es , Uber die Wirkung der Wassersioffionen in  der Brauerei. Teil IV. Der

Einfluft der Wasserstoffionenkonzentration an} die Gdrung. (Wchschr. Brauerei 56. 
178—82. 4/5. — C. 1929. I. 2710.) K o l b a c h .

A n to n i P io tr o w sk i, Geuńnnung non Isovaleriansdure ans Fuselólen. Das Fuselol 
des Kartoffelsprits enthiilt ca. 80% GaningsisoamylalkoJiol, Kp. 128—132°. E r wird 
durch Leiten iiber gliihendes Cu-Drahtnetz m it Luft osydiert. Zwecks selbsttatigen 
Verlaufs der Oxydation muB eine Reihe von Bedingungen beachtet werden, wobei u. a. 
die Luftstrómungsgeschwindigkeit 1,75 m/sec. u. der LuftiiberschuB ca. 30% betragen 
soli. Man erhalt so ca. 75% einer óligen FI., dio wesentlich aus dem uiwerandcrten 
Isoamylalkohol u. Isovaleraldehyd besteht, nebst Nebenprodd. Dieses Ol konnte zum 
Denaturieren von Sprit Verwendung finden. Das gewonnenc Ol wird weiter m it KMn04 
osydiert. Die Ausbeute an Isovaleriansaure — 39,2% vom Alkohol — is t kleiner ais 
bei unmittelbarer Oxydation des Alkoliols m it KMnO.,, aber die Kosten sind niedriger. 
(Przemysł Chemiczny 13. 413—18. Warschau, Univ., Inst. d. Technologie d. Arznei- 
mittel.) S c h o n f e l d .

E du ard  J a co b sen , Wie bewahrt sich das Konservierungsmittel Albenal in  der Praxis. 
(Destillateur u. Likorfabrikant 42. 389—91. — C. 1929. II. 1602.) G r o s z f e l d .

J. Gru fi, Weitere IIZfen funda in  Trinkgefapen aus den Grabem Alt- Agyptens. 
(Vgl. C. 1929. II. 1356.) Fortsctzung der Beschreibung von Hefen u. anderen Mikro- 
organismen. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 69. 857—60. 869—70. 2/7.) K o l b a c h .

S ta ig er  und G lau b itz, Untersuchungsergebnisse ausldndischer Hefen. Chem. u. 
biol. Analyse. (Brennerei-Ztg. 46. 131. 10/7. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) K o l b .

W . W in d isc li, P . K o lb a ch  und W . B a n h o lzer , Uber die chemische Zusammen- 
setzung der 1926er Gersten und Malze und der daraus liergeslellten Wiirzen und Biere. 
(Wchsehr. Brauerei 46. 223—28. 235—40. 15/6. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) K o l b .

K a rl M ick sch , Der Fufiboden in  den Belriebsrdumen der Brenntreien. (Brennerei- 
Z tg . 46 . 131. 10/7.) K o l b a c h .

F ritz  W in d isc li, Bollich-Geldger-Hefe und Umpumpen des Bieres im  Gdrkeller. 
Im  Verfolg einer friiheren Arbeit (vgl. C. 1929. II. 1357) wurde festgestellt, daB bei 
notor. schlechter Anstellhefe (FaBgelager) die in der garenden Wiirze sehwebendo 
Hefe weniger Garkraft bat ais die Bodenhefe u. daB cs gerado die geschwachten Zellen 
sind, die infolge ihrcs hoheren Sehwebevermogens nach Beendigung der Hauptgiirung 
mit aufs LagerfaB geschlaucht werden. (Wcbschr. Brauerei 46. 308—10. 3/8. Berlin, 
Inst. f. Giirungsgewerbo.) K o l b a c h .

A . S p ieg e l, Welche Faktoren bedingen die Schaumhalligkeit des Bieres. Zusammen- 
fassende Darst. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 69. S77—78. 4/7.) KOLBACH.

H .N e tsc h e r , Die Kieselsdure im  Bier. II. (I. vgl. C.1929-1.1278.) Im  Laboratorium
m it W. von Terschiedenem Kieselsauregeh. hergestellte Biere bestatigen den fórdernden 
EinfluB der Kieselsaure auf die Bldg. von Bodensatz u. Triibungen. (Schweizer 
Brauerei-Rdsch. 40. 129—32. 20/6.) K o l b a c h .

P . P e tit ,  Die K o ji  tro lle  des Darrens. Vf. erórtert die Schwierigkeiten einer genauen 
Best. der Temp. u. der Luftfeuchtigkeit wahrend des Darrprozesses. (Brasserie et 
Malterie 19. 113— 18. 5/7.) K o l b a c h .

L u c ien  S em ich o n  und M ich e l F la n zy , Die Bestimmung des Alkoliols im  W ein
durch Oxydation mit Cliromsdure. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 11. 195—99. 
15/7. — C. 1929. II. 503.) G r o s z f e l d .

XVI. N ahrungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
A d. S te in ru ck , Die Chemie der Lebensmiltel im  Jahre 1928. Fortschrittsbericht. 

(Chem.-Ztg. 53. Nr. 67. Fortschrittsber. 69—86. 21/8.) P f l u c k e .
H . Serger, Die Konservierung mit Estern der Ńipaginreihe. E in Gemisch von 

Athyl- u. Propylester schutzt Fruchtmaterialien ebenso gegen Schimmelbefall, Giirung 
u. bakterielle Zers., wie das Methylpropylestergemisch. Keine geschmackliehen oder 
sonstigen Storungen, aber hoherc Wirksamkeit, daher kleinere Mengen von crsterem 
Gemiscli. (Konserven-Ind. 16. 491—92. 29/8.) G r o s z f e l d .

H . W . Clark und G eorge O. A d am s, Jod in  Wasser, Nahrungsmitteln und Urin. 
Mitteilungen uber das Mengenverhaltnis an J  in Nahrungsmitteln, Urin u. W., sowie 
iiber die angewandte Untersuchungsmethode. (Amer. Journ. publ. Health 19. 898
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bis 900. August. Boston [Mass.], Gesundheitsamt; bzw. Lawrence [Mass.], Unter- 
suchungsstation.) S p l i t t g e r b e r .

M. Starr N ic lio ls , Die Haltbarkeit des jodhaltigen Kochsalzes. Der Jodyerlust 
durch das Lagern ist schon nach 9 Monatcn recht erheblich. Zur Unters. diente das 
Verf. von K e n d a l l  (C. 1920. IV. 598) in der Abanderung von K e l l y  u. H u s b a n d  
(C. 1925. I. 555). (Amer. Journ. publ. Health 19. 923— 25. August. Madison [Wis.], 
Univ., Hygien. Inst.) S p l i t t g e r b e r .

E. B erlin er  und J. Koopmann, Uber die Quellumj und Lósung von Weizen- 
kleber in  Sduren, ein Beitrag zum Problem der Backfahigkeit. Von der Klebcrąualitat 
werden 2 Arten unterschieden: 1. die primiire Kleberstruktur, 2. die mit zunehmendem 
Ausmahlungsgrade zunehmende Verschlechterung der Klcber durch den Mahlyorgang 
u. durch die aus Keimen u. Aleuronzellen stammenden Lipoide u. 1. Aschenbcstand- 
teile. Der Abnahme der spezif. Quellzalil (vgl. 0 . 1929. II. 1488) mit steigender Aus- 
mahlung entspricht die Abnahme der Klebcrąualitat. Dio Kenntnis der spezif. Quell- 
zahl der einzelnen Weizensorten ermoglicht die ungefahre Voraussage der Klcber- 
ąualitat ihrer Mischungen, Ersatz fur den Backvers. Die Verbesserung der Klebcr- 
ąualitat durch die Lagerungsreife der Melile kann nach dem Quellverf. gut ycrfolgt 
werden. Der zeitliche Verlauf der Klebcrąuellung liefert bis zum Quellungsmaximum 
eine parabelahnliche Zeit-Qucllungskurve. Bei der Hefeteiggarung nimmt die Quell- 
fiihigkeit der Kleber in den ersten Stdn. nicht oder nur wenig ab, nur bei kranlccn 
Mehlen ist ein proteolyt. Abbau auch an der Abnahme der Kleberąuellfiihigkeit zu 
bemerken. Dio Klebcrąuellung unter AusschluB der Kleberlsg. zeigt das „reine Quell- 
vermiigen“ der Kleber. Die Weizenvorbereitung kann mit Hilfo dieser Modifikation 
der Quellmetliode kontrolliert werden, wio gezeigt wird. (Ztschr. ges. MuhlenwcsOn 5.
75— 82. Aug. Frankfurt a. M., Forschungsinst. f. Getreideehcm.) G r o s z f e l d .

R o w la n d  J. Clark, Das Brotvolumen aus verschiedenen Mehlen bei verlćingerter 
Gdrzeit. Zeiclinet man fiir jedes Mehl auf Grund von Backverss. unter Einsetzung der 
Giirzeiten ais Abszissen, der Brotvoll. ais Ordinatcn die Kurven, so zeigen diese bei 
anfanglichem Ansteigen einen groBen u. dann bisweilen weitere Knicke. Der erste 
Knick entspricht dem Maximum der Backfahigkeit des Mehles, ein Punkt, bei dem dio 
Proteinę im best geeigneten Zustande yorliegen. Die kleinen Knicke entsprechen den 
Punkten, bei denen die dreiwertigen Phosphate in die mono- u. disauren Salze m it ent- 
sprechender Wrkg. auf dio Mehlproteine iibergehen. (Cereal Chemistry 6- 338—44. 
Juli. Kansas City, S c h u l z e  Baking Comp.) G r o s z f e l d .

T . H . F a irb ro th er, Untersuchungen iiber Getreidechemie. IV. Die. Rolle des 
Wassers in  Weizen und Mehl. (III. vgl. C. 1929. II. 808.) Bedeutung dor Wasscrbcst., 
EinfluB von W. auf den Mehlzustand (Kondition) u. auf den Weizen. (Ind. Chemist 
chem. Manufacturer 5. 243—45. Juni. Millwall Docks, Mc D o u g a l l s  Ltd.) Gd.

D. I. Evans, Chemische Studien uber die Physiologie von Apfeln. V II. Die Zucker 
der Apfel m it besonderer Beriicksichtigung des Verhaltnisses von Fruclose zu Glucose. 
Apfel enthalten gewohnlich mindestens 2—3-mal soYiel Fructose wie Glucose, doch 
wechselt dies m it der Sorte. Bei Apfeln, die viel Saccharose enthalten, ist auch das 
Verhaltnis Fructose: Glucose groB. Wenn dieses Verhiiltnis wiichst, so wird der N-Geh. 
geringer u. umgekehrt. — Ebenso wie Fructose zu Glucose yerhalt sich auch Saccharose 
zu Saure. Auch hier ist das Vcrhaltnis umgekehrt proportional dem N-Geh. — Man 
muB Fructose, Glucose, Saccharose, Saure u. N ais Bestandteile desselben Stoffwechsel- 
prozesses ansehen, bei dem ein Konz.-Wechsel einer der Substanzen Konz.-Anderungen 
aller hervorruft. (Annals of Botany 42. 28 Seiten. 1928. Sep.) E n g e l .

M ax W in c k e l, Beurteilung des Trockenobstes. Getrocknete Friiclite enthalten 
die gleiehen Bestandteile an Frucht u. Fruchtzucker wie das Frischobst, aber infolge 
Beseitigung yon W., Stcinen u. Kernen in konz. Form. Durch die zur Erhohung der 
H altbarkeit notwendige Schwcfelung leidet der Basengeh., ohne daB jedoch nach 
F l u r y  (C. 1929. II . 105) eine Ubersauerung stattfindet. (Volksernahrung 4. 248—49. 
20/8.) G r o s z f e l d .

W . L o h m a n n , Das Auskrijslallisieren des Zuckers aus Fruchtsirupen. Bei zu 
langem Kochen des Sirups kann die durch Inyersion der Saccharose entstehendc Glucoso 
(kleine Krystalle!) zum Auskrystallisieren kommen. Der fertige Sirup darf an der 
Zuckerspindel nicht mehr ais 65% Zucker anzeigen. (Mineralwasser-Fabrikant 33. 
998. 17/8.) G r o s z f e l d .

J . G abel und G. K ip ria n o w , Die Feuchtigkeits-Aufnahmefahigkeit des Tdbaks. 
Vff. untersuchten die W.-Aufnahmefahigkeit yerschiedener Tabaksorten bei 20, 25 u.

128*



1984 HXVI. N a h r c n g s m i t t e l ; G e n u s z m i t t e l  u s w . 1929. II.

30° u. einem Feuchtigkeitsgeli. der Luft von 60, 70, 80 u. 90%. Die Ergebnisse sind 
im Original tabellar. zusammęngestellt. Irgendwelche biol. Veriinderungen der Tabak- 
blatter bei Einw. stark  feuchter Luft konnten nicht naeligewiesen werden. (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shumal] 4. Teohn. Teil. 117—34.
Charków, Inst. f. angew. Chem.) ScHONFELD.

J . G abel und G. K ip ria n o w , ExtraJction von Nicotin aus Tabakstaub mit Petroleum. 
Dor Tabakstaub wird m it iiberschiissigem Kalk vermischt u. angefeuchtet u. m it 
Petroleum umgeschiittelt; hierauf wird das Nicotin m it H2SO., ausgezogen. Zweclc- 
miiCig wird der Tabakstaub m it Kalk u. wenig W. erst auf 60— 80° erwarmt, m it viel
Petroleum kurz geschuttelt u. das Petroleum m it 1 Mol. H2S04 auf 1 Mol. Alkaloid k.
bearboitet. 96% Nicotin gehen in  das Petroleum iiber, 4%  bleiben aber im Petroleum 
zuriick, so daB- tatsachlich 92% des Nicotins gewonnen werden konnen. Neben Nicotin 
geht in das Petroleum noch eine andere schwache Base aus dem Tabakstaub iiber. 
(Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shumal] 4. Techn. Teil. 
109—116. Charków, Inst. f. angew. Chem.) S c h o n f e l d .

O. W ille, Die Einwirkung des Sałzes beim Garmachen auf den Fisch. Der Salz- 
geh. der Garmachebader sinkt dem Diffusionsgesetz entsprechend. Die Diffusion 
(gleichmaBige Verteilung des Salzes) ist m it Beendigung des Garmachungsvorganges 
eine Yollstandige. Von Essigsaure werden stets gleiche Mengen vom Fisch aufgenommen, 
unabhiingig vom Salzgeh. Der EiwciBverlust wird mit geringerem Salzgeh. gróBer, 
ansclieinend mit der Konsistenz des Fisches zusammenhangend. Bei hóherem Salzgeh. 
ist die Fettabscheidung bedeutend erhóht. Die P-Extraktion entspricht dem Diffusions- 
yorgange. (Fischwirtschaft 3. 175—77. 1927. Wesermiinde-F.) Gr o s z f e l d .

Stru ve , E in  neues Konservierungsverfahren fu r  Fischgeleewaren. Gegeniibcr 
den Geleebakterien erwies sich 30%ig. H 20 2 von M e r c k  ais besonders wirkungsvoll. 
Bei 0,2% des Mittels kamen die Bakterien auf schwach sauren Nahrboden nieht jnehr 
zur Entw., bei 0,3% waren sie nach 6 Stdn. so stark gehemmt, daB sie auf H 20 2-freiem 
Nahrboden nicht mehr zur Entw. gebracht werden konnten. Im  Gegensatz zu Benzoe- 
saure wird jedoch bei den genannten Konzz. ein Schimmelwachstum nicht unterdriickt. 
(Fischwirtschaft 5. 33—36. Miirz. Wesermiinde.) GROSZFELD.

S clu n orl, Wie alt ist das E i ? Kurze Besprechung der Altersbest. von Hiihner- 
eiern. (Volksernahrung 4- 85. 20/3. Coburg.) G r o s z f e l d .

M . E . P a rk er , Bemerkungen ' iiber Beinigung von Molkereigerdten. IV. Die 
reinigenden Eigenschaften alkalischer Mollcereiwaschmitlel. (III. vgl. C. 1929. II . 1358.) 
3 Arten von Schmutz ha t das Waschmittel zu entfernon oder zur Entfernung fiir die 
naclifolgcnde mechan. Behandlung vorzubereiten: 1. Schmutzteilchen in fettiger 
Bindung, 2. solche durch Adsorption an die zu reinigende Oberflaehe gebundene,
3. der sogenannte Milehstein, Ablagerungen bei starken órtlichen Erhitzungen. Be- 
seitigung der 1. Art durch Emulgierung des Fettes, der 2. d.urch Absorption seitens 
des Reinigungsmittels, wiihrend der Milehstein am besten durch Verhiitung bekiimpft 
wird. Gezeigt wird, daB Carbonate trotz ihrer geringen Reinigungswrkg. eine erheb- 
liche Rolle beim Reinigungsyorgange spielen. (Creamery Milk P lant Monthly 18. 40. 
41. 46. Aug.) G r o s z f e l d .

E . O. W h ittier , Pufferintensitaten von Milch und Milchbestandteilen. I . Die
Pufferwirkung des Caseins in  der M ilcli.. Aus den Titrationsdaten fiir Milch erbalt 
man durch Absctzung der Pufferintensitat gegen ph eharakterist. Kuryon. Hóehst- 
wert der Pufferung bei ph =  etwa 5,50. Bei Casein liegt die Pufferwrkg. vorwiegend 
bei ph =  4,50—5,70, Maximum bei 5,20. Casein ist offenbar ein Hauptfaktor bei der 
Pufferwrkg. der Milch. Nach verschiedenen Verff. rein dargestellte Caseine zeigen 
untereinander u. vom Casein in der Milch verschiedene Pufferintensitatskurven. Zusatz 
von Lab zu Milch liiBt den deutlichen Knick in der Kur.ve verschwinden, augenschein- 
lich infolge Umwandlung des Caseins in einen Stoff mit versehiedenen K K ., pn-Werte 
yon 4,0—7,5. Bestatigung durch gesonderte Best. der Pufferintensitat von Paracasein. 
(Journ. biol. Chemistry 83. 79—88. Juli. Washington, Unit. States Dep. of Agri- 
cult.) Gr o s z f e l d .

F . K o lb e , Jod ais Nahrungsstoff. Sammelreferat. Berichtet auch iiber Verss., 
den Jodgeh. der Milch zu erhohen u. die Zuchttauglichkeit des Viehes durch Jodgaben 
zu steigern. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 39. 449—50. 1/9. Leipzig.) G r o s z f e l d .

C harles G. F errari und C. H . B a ile y , Die Carotinbeslimmung in  Mehl. (Vgl.
C. 1929. II. 944.) Es wird ein Verf. zur spektrometr. Messung ausfuhrlich beschrieben. 
Die Erzielung hinreichend klarer Lsgg. des Carotins gelang entweder durch Saugen
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dureh Alundumtiegcl oder mittels Capillarhebcrs naeh Absitzenlassen. Filtrierpapier 
absorhierte erhebliehe Carotinmengen. Zur Lsg. erwies sich Gasolin an Stelle von 
PAe. ais geeignet. Das Verhaltnis von Probemenge zur Lichtduichlassigkeit des 
Gasolinextraktcs aus Melil bzw. zur Konz. des Carotins cntspraeh graph. geraden 
Linien. Tabelle uber Carotingehh. von Weizcnmehlprodd. u. Mehlen verschiedener 
Herkunft. (Cereal Chemistry 6. 347—71. Juli. St. Paul, Minn., Agricult. Experim. 
Station.) G r o s z f e l d .

L. H . L a m p itt, E . B . H u g h es  und H . S. R o o k e , Furfurol und Biasia.se in  
erhitztcm Honig. Bei Priifung auf Furfurol u. Oxymetliylfurfurol naeh besonderen aus 
den Literaturangaben abgeleiteten Arbeitsvorschriftcn gaben erhitzte Honigc positive 
Rkk., aber nur, wenn man dioHonigo so stark iiberhitzte.dafi Farbo u. Geschmack bercits 
becintrachtigt waren. Bei 8 Monate aufbewahrten, erhitzt gewcsenen Honigen war 
kein Furfurol nachzuweisen. Ableitung einer Arbeitstcchnik zur Best. der diastat. 
K raft, zorfallend in Best. der Dextrinamylase: 1 ccm 2%ig. Starkelsg., 8 cem Phosphat- 
pufferlsg. mit pu =  5,6, um je 1,25-faches steigende Mengcn Honig in 1 ccm Lsg., 
30 Min. bei 38°, dann Kiihlung in Eiswasser, Priifung mit 2 Tropfcn 0,02-n. Jodlsg. 
Feststellung der Zwischenstufc zwischen Blau- u. Purpurfiirbung (Z) u. zwischen 
Purpur- u. BlaBbraunfarbung (Y ). X  oder Y  =  1/2 (2/W  +  2/TPj), wobei W u. )V1 
die Honigmengen in je 2 Grenzróhrchen. — in Best. der Saccliarogenamylase: zwei 4%ig. 
Lsgg. von Honig, eine m it k. W., oine ais Kontrollo 15 Min. gekocht, Zusatz je 25 ecm 
2%ig. Lsg. von 1. Starkę, ferner 10 ccm Pufferlsg. von Ph =  5,6, Erwiirmen von je
10 ccm der Lsg. 30 Min. bzw. 1 Stde. bzw. 16 Stdn. auf 38°. Naeh Klarung mit Al(OH)., 
Zuckerbest. nacli B e r t r a n d . — Bestiitigung, daB Erhitzen von Honig bedeutendo 
Schadigung der diastat. K raft bedingt. (Analyst 54. 381—93. Juli.) G r o s z f e l d .

J. G roBfeld, Zum Nachweis von Cocosfett in  Kakaozubereitungen. Uberzugs- 
massen von Marzipaneiern wurden auf Grund der Caprylsaurezahl (O. 1928. II. 1728) 
u. der Laurinsaurezahl (C. 1928. I I . 2305) vergleichend auf Cocosfett gepriift u. eino 
durchschnittlieho Ubereinstimmung bis auf i  3% des Fettes erhalten. Die Gcwinnung 
des Fettes erfolgt durch Abwaschen der Marzipaneier m it A., wobei aus dem Kern nur 
wenig Ol m it in Lsg. ging. (Kazett 18. 664—67. Berlin, Staatl. Nahrungsmittelunters.- 
Anst. Sep.) G r o s z f e l d .

H u b er t B radford  V ick ery  und G eorge W . P u ch er , Die Bestimmung von Am- 
moniak und Amidstickstoff in  Tabak mittels Permutit. Gefunden wurde, daB in Tabak- 
extrakten NH3 durch direkte Behandlung mit Perm utit quantitativ abgeschicden werden 
kann, wenn die Konz. der anorgan. Salze eine Stórung nicht verhindert; besser ist es, 
das NH3 abzudest., in Saure aufzufangen u. dann mit Perm utit zu behandeln. Frei- 
mackung aus dem Perm utit durch Alkali u. Best. m it N e s z l e r s  Reagens. Nicotin 
stort nicht, auch nicht Mono-, Di- u. Trimethylamin. Ausfiihrliehe Arbcitsvorschrift 
fiir das einfache u. leieht ausfiihrbare Verf. (Journ. biol. Chemistry 83. 1—19. Juli. 
New Haven, Conn., Agric. Experim. Station.) G r o s z f f . l d .

W . K u tz e n o ss , Anwendung yon Petroleum bei der Nicotinbestimmung im  Tabak. 
Bei der Nicotinhest. liiBt sich das A.-PAe.-Gemisch sehr gut durch Petroleum ersetzen. 
(Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitsehni Shurnal] 4. Techn. Teil. 135 
bis 39. Charków, Chem. Lab. d. Ukrain. Tabaktrusts.) S c h o n f e l d .

— , Der „Lactacide“. Abbildung u. Beschreibung einer Priifflasche m it AbmeB- 
vorr. zur raschcn Best. des Sauregrades von Milch fiir dio Pasteurisierung oder fiir 
Kiisereizwecke. (Ind. laitiere 54. Nr. 7. 14—15.) G r o s z f e l d .

R o b ert S. B reed , Bakterienzahlungen in  der hygienisclien Milchkontrolle. Be- 
schreibung von Methoden wid Geraten, sowie Besprechmig der Molkereiprobleme und der 
staatlichen Uberwachung. An Lichtbildern wird dic bakteriolog. Unters. der Milch 
geschildert, dereń prakt. Anwendung im Staate New York, sowie Bedeutung fur das 
Molkereiwesen erórtert. (Creamcry Milk P lant Monthly 18. Nr. 7. 29—33. Juli. Nr. 8. 
32. 34. 36. 38. 110.) ~ G r o s z f e l d .

S. H . M eih u izen , Wasserbestimmung in  Milchpuher. Aus den vergleichenden 
Verss. folgt, daB durch einfaehes Trocknen bei 100° nicht, wohl aber mit trockener 
Luft in dem G era t des Vfs. brauchbare Ergebnisse erhalten werden. (Chem. Weekbl.
26. 417—21. 17/8. Veendam.) G r o s z f e l d .

O. W ille , Zur Methodik der Koclisalzbestimmung in  FischmMen. Naeh dem 
sogenannton Phosphorwolframsiiureverf. (vgl. M a c h  u .  L e p p e r ,  C. 1927. II. 1770) 
WTirden 6—18% des Wertes hohere Ergebnisse ais bei Sodayeraschung erhalten; ganz 
unbrauchbar ist gewóhnlichc Veraschung. Bei Koelien des Fischmehles s ta tt naeh dem
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Sehuttelverf. erhalt man etwas niedrigere Werte. Zusatz von A. oder Abfiltrieren des 
AgCl bei der Titration nach V o l i i a r d  ist unnótig. (Fisehwirtschaft 4 . 154—57. 1928. 
Wesermiinde, Inst. f. Seefischerei.) G r o  SZEKLI).

In ter n a tio n a le  N a h ru n g s- u n d  G en u B m itte l-A k tien g ese llsch a ft, Schaff- 
liausen, ubert. von: H erm a n n  S tau d in ger, Ziirieh, Isolierung des Aromas aus ge- 
rostetem Kaffee. (Can. P . 2 6 8 1 2 2  vom 12/1. 1926, ausg. 1/2. 1927. — C. 1 9 2 6 . I . 
3189.) K a u s c i i .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Z o lta n  v . Sandor, Vber das Ranzigwerden der Felte und Ole. W ahrend eines 

Zeitraumes von 33 Monaten angestellte Beobaohtungen u. Unterss. iiber die zersetzenden 
EinfKisse von Luft u. Lieht, sowie iiber die konserrierende Wrkg. von Koehsalz auf 
Proben von Butter. Schweinefett u. Kiirbiskernól zeigten in allcn Fiillen positivc 
K re is s c I io  Ranziditatsrk., bzw. lassen folgern, daB das NaCl bei den Luft u. Lieht 
ausgesetzten Fetten nur auf dereń ungesatt. Bestandteile von EinfluB ist, wahrend 
es auf das Kiirbiskernól keine merkliehe konservierende Wrkg. hat. (Mezógazdas&gi 
Kutat&sok 2. 325— 39. Juli/Aug. Budapest, Nahrungsmittelehem. Inst. d. Teehn. 
Hoehseh.) S p e t e r .

S e i-ic lii U en o  und Z en sa k u  O kam ura, Uber die Bildung von „isou-ungesdttiglen 
festen Sduren bei der Hydrogenisation fetter Ole. I II . Die Gegenwart von Isosduren in  
gehdrtetem Baumwollsaaldl. In  Tabellen wird die Beziehung zwischen dem Betrag an 
gcbildeter Isoolsdure u. den Hydricrungsbedingungen (Temp., Katalysatormenge etc.) 
wiedergegeben. Mit steigender Temp. nimmt der Geh. des Cottonól-Hartfetts an Iso- 
ólsaurc zu. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 . 20 B bis 22 B. 1927.) S c h o n f .

M asan ori S a to , Gewinnung eines Brennoles bei der trockenen Deslillałion von 
Calciumseife aus Sojabohnenol. IV. Einflufi der Destillalionstemperatur. Das Brcnnól 
kann mit gutem Resultat durch Dest. von Ca- oder Mg-Seife aus Sojabohnenol bei 
iiber 500°, nach Yorangehendem mehrstdg. Erhitzen der Seife unterhalb 400—450°, 
erhalten werden. Die Dest. der Mg-Seife erfordert weniger Zeit ais die der Ca-Seife 
(bei lconstanter Dest.-Temp.). Die D. des Destillats aus Mg-Seife ist lióher ais die des 
Ca-Seifendestillats. (Journ. Soc, chcm. Ind., Japan [Suppl.] 30. 73 B. 1927.) SCHONF.

M a san ori Sato  und H iid e  M atsu m o to , Gewinnung eines Brennoles bei der irochcn.cn 
Deslillation von Calciumseife aus Sojabohnenol. V. Hydrogenisation des destillierten Oles. 
(IV. vgl. Yorst. Ref.) Vff. haben ein „Lcichtól“ (100—175°) u. ein „M ittelól" (175 
bis 300°) in fl. u. im Dampfzustande in Ggw. von Ni reduziert. Beim Leichtól beginnt 
die Hydrogenisation bei 60° u. ist bei 80° ziemlich lcbliaft. Im  Dampfzustande (190°) 
wird es rascli zu einem farblosen, gut riechcnden, aus gesatt. KW-stoffen bestehenden 
Ol reduziert. Mittelól kann in fl. Źustande bei 140° m it 2% Ni bis zur JZ . 60 hydro- 
genisicrt werden. Im Dampfzustande wurde dasselbe Ergebnis bei 320° erzielt. Im  
hydrogenisierten Leichtól wurde Heplan, Octan u. Nonan, aber keine aromat. KW-stoffe 
nachgewiesen. Aus dem Mittelól wurde CUH,U u. CUH30 isoliert. Aber die DD. der 
Einzelfraktionen waren lióher ais die der entsprechenden Paraffin-KW-stoffe, so daC 
wahrscheinlich auch Naphthene im hydrogenisierten Prod. vorhanden sind. (Journ. 
Soe. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 30 . 73 B bis 74 B. 1927.) S c h o n f e l d .

M asan ori S ato , Gewinnung von Brennól bei der trockenen Destillation von Calcium
seife aus Sojabohnenol. VI. Der Realctionsverlauf der thermisclien Zersetzung der Ca- 
und Mg-Salze einiger hoherer Fettsauren (1). (V. vgl. vorst. Ref). Vf. untersuchte die 
Vakuum-Destillationsprodd. der Ca- u. Mg-Salze der Stearin- u. Olsdure u. den Reaktions- 
mechanismus dieser tlierm. Zers. Die 4 Salze Yerwandeln sich hierbci in die Ketone 
(Stearon u. Oleon). Der EinfluB der Temp. auf diese Rk. wurde durch Best. der Lóslicli- 
keit der bei 100—500° erhaltenen Rk.-Prodd. in rcinem u. m it der entsprechenden 
Seife gesatt. Aceton ermittelt. Dio Temp. der „Ketonisation“ ist bei den Ca-Seifen 
hóher ais bei den Mg-Seifen. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 . 74 B.
1927.) SCHÓNFELD.

M asan ori S ato  und C hiyornatsu I to , Gewinnung von Brennól bei der trockenen 
Destillation von Calciumseife aus Sojabohnenol. VII. Der Reaktionsvcrlauf der thermischen 
Zersetzung der Ca- und Mg-Salze einiger hoherer Fettsauren (2). (VI. vgl. Yorst. Ref.) 
Vf. hat die Rk.-Geschwindigkeit der im vorst. Ref. beschriebenen Ketonisationsrkk. 
u. die therm. Zers. der Ketone (Stearon u. Olecm) auf dem Wege der Best. des bei der
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Spaltung der Kctone gobildetcn CO untersueht. Dio ,,Ketonisations“ -Geschwindigkcit 
ist bei dem stearin- u. olsauren Mg groBer ais bei den Ca-Salzen.

CO-Entw. beim Erhitzen der Ketonc:
300—350° 350—400° 400—450° 450—500° 500—550° 550—600° 

,-,n  , JStearon 0,2 2,7 6,8 17,3 26,6 24,1
mg/g | Oleon 1,6 2,3 9,7 14,4 25,9 37,3

Bei dieser Zers. bildon sich Gase CnH 2n, CnH= n02, etwas H 2 u. C02. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [S u p p l.]  30. 75 B bis 76 B. 1927.) S c h o n f e l d .

H . N eu m a n n , Die mexikanische Palmnufi „Altalea cohune". Vork., botan. Einzcl- 
heiten, wirtschaftliclie Erorterungen. Gewinnung des Ols im  Erzeugungsland an neu- 
zeitige Maschinen u. Verarbeitungsapparaturen gekniipft. Kennzalilen des Ols:
D.100 0,868—0,871, Jodzahl 10,3—13,17, E. 19,7—21,3°, VZ. 252—256, R.-M.-Zahl
6,8—8,2, PoLENSKE-Zahl 13,1— 15,4. (Allg. Ol- u. Fett-Z tg. 26. 365— 68.
24/7.) H . H e l l e r .

L . A . Jordan , Ilolzól. M it besonderer Beriicksichtigung der Produklionsmoglich- 
keiten im  englischen Imperium, nebst Bibliograpliie. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 847 
bis 855. 30/8. — C. 1929. II. 669.) H . H e l l e r .

H . N . B ro ck le sb y , Studien an Fischolen. I . Einige Eigenschaften von Sardinenol
des Handels. E in Muster aus der Fabrikation des Ols von Sardina coerulea aus Britisch- 
Columbien war hellbraun, von angenchmem Duft u. hatte D. 0,9209, no4° =  1,4732, 
Unyerseifbares 0,19%, SZ. 1,29, VZ. 194,4, Jodzahl (WlJS) 181,3, Acetylzahl 8,31, 
in A. unl. Bromide 59,37%. Die vom Unycrseifbaren bofreiten Fettsauren hatten
F. 34,29°, Titer 31,16°, Neutral.-Zahl 188,9, also mittleres Mol.-Gew. 296,7. Nach Tw rr- 
CHELL wurden 30% feste Fettsiiuren gewonnen, die F. 53,8° u. mittleres Mol.-Gew.
279,5 hatten. Dio fl. Fettsiiuren haben mittleres Mol.-Gew. 302,5 u. Jodzahl 243,7, 
sind also stark ungesatt. Das Rohól scheidet bis zu 50% feste Glyceride („Stearin") 
ab, dio durch Filtration abgetrennt werden konnen. — Das sulfonierte Ol emulgiert 
stark u. bestśindig. — Das 01 gibt, mit holzolsaurem oder leinólsaurem Mn gekocht, 
gut trocknende Fimisse, die nach 7 Stdn. anzielien, nach 12—13 Stdn. trocken sind 
u. gute Filme liefern. (Canadian Chem. Metallurgy 13. 212—14. Aug. Prince Rupert,
Canada, The Fisheries Exper. Stat.) H . HELLER.

Y o sh iy u k i T oyam a, Uber die Fettsauren des Yamato-Zitterrochen-Leberdles. 
(Fetlsauren der Haifisch- und Rochm-Lćberole. III .)  (II. vgl. Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 27 [1924]. 849.) Das Ol von Narcacion tokionis Tanaka enthalt 27,92% 
Unyerseifbares, das yorwiegend aus Alkoholen der Selachylalkoholgruppe besteht. 
Dic Fettsauren sind zu ca. 10% gesatt., die ungesatt. Sauren gehóren hauptsachlieh 
der Olsaurereihe an. Der gesatt. Anteil besteht hauptsachlieh aus Palmitinsaure, wenig 
Sleańnsduren u. noch weniger Myństinsdure, Arachid- u. JBehensaure u. Selachocerin- 
sdure, C2.,H.ls0 2. Die ungesatt. Sauren bestelien aus Zoomarin-, Oleinsdure, der Saure 
G20HS!tO2. Cetolein- uiid Selaćlwleinsdure. Die starker ungesatt. Sauren gehoren 
hauptsachlieh der C22- u. C20-Gruppe an u. yielleicht auch zu einem kleinen Betrago 
der C18-Reihe. ClsH 2ę02 u. CJSIlS0O2 scheinen enthalten zu sein. C'207/:12O2 ist der Haupt- 
bestandteil der C20-Reihe, Ć„2//3łÓ2 der der C22-Reihe. Es ist selir wahrscheinlieh, 
daB das Eeduktionsprod. der Selacholeinsdure, C24H 480 2 (Isoselachoccrinsdure yon Tsu- 
J IM O T O ) m it n. Tetracosaninsaure ident. ist u. daB die im Ol selbst yorkommendc 
Selachocerinsdure, C21II480 2, ein Gemisch darstellt, dessen Hauptbestandteil n. Tetra- 
cosaninsdure ist. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 19 B bis 20 B. 1927. 
Tokio, Univ., Lab. f. Industrie.) S c h o n f e l d .

Y o sh iy u k i T o y a m a  und T om o ta ro  T su ch iy a , Uber die Fettsauren des „Koko- 
nolioshi-Ginzame“-Leberóles. (Fettsauren der Haifisch- und Rochen-Leberóle. IV.) (III. 
vgl. vorst. Ref.) Das Ol von Cliimaeza barbouri Garnian enthalt 32,99% Unyerseifbares, 
bestehend aus Alkoholen der Selachylalkoholgruppe. Dio Fettsauren sind zu mehr ais 
10% gesatt. Die ungesatt. Sauren gehoren yorwiegend der Ólsdureicihe an; starker 
ungesatt. Sauren sind nur ganz wenig enthalten. Die gesatt. Sauren bestehen aus 
viel Palmitinsaure, wenig Stearin-, Arachid- u. Behensaure u. der Saure C2iHls0 2. Die 
Sauren der Olsaurereihe bestehen aus Zoomarin- u. Olsdure, der Saure C20/ / 3SO2, Gctolein- 
u. Selacholeinsdure. Die Sauren C20H32O2, C2J l 2,fi„ u. C22H3e0 2 bilden die Haupt- 
bestandteile der hoeh ungesatt. Sauren. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 30. 36 B.
1927. Tokio, Uniy., Lab. f. Industrie.) ScHÓNFELD.

S e i- ic h i U en o  und N obuo K u z e i, Uber die Zunahme des Gehalts an freien Fett- 
sduren bei Heringsol walirend des Aufbewalirens und den Einflufl terschiedener Substanzen
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auf diese Zunalimc. Friilier wurde von U e n o  (Journ. Soc. clicm. Ind., Japan [Suppl.]
29. 631) uber die hohen u. sehr unregelmiiBigen SZZ. der japan. Heringsole berichtet. 
Verss. ergaben, daB die Zunahme des Geh. an freien Fettsauren beim Lagern haupt- 
saclilich auf die Zers. des Glyeerids durch L uft-0  u. nicht auf Baktcrien oder Enzymc 
zuriickzufiihrcn ist. Ggw. von fein gepulvertem Olsaurcsalz (Na-, K-, Ca-, Cu-, Hg- 
Olcat etc.) bcschleunigt die Bldg. freier Fettsaure. Borsaure, As20 3, J  u. Tierkohle 
haben keino beschleunigendeWrkg. auf die Saurebldg. (Journ. Soc. clicm. Ind., Japan 
[Suppl.] 30 . 77 B bis 78 B. 1927.) S c h o n f e l d .

— , Bericht uber den didtetischen Werl mtaminisierter Margarine. Die zum L e v e r 
B r o t h e r s  I C o n z e r n  gehórige P l a n t e r s  F o o d  L t d .  in Brombro P ort stellt 
Wikińgmargarine von folgender Zus. her: 11,40% W., 87,13% F ett, 0,37% Milch- 
trockensubstanz, 1,10% Salz. Konseryierungsmittel u. Starkę abwesend, VZ. 192,
11EICHERT-Wo LLN Y -Zahl 0,5, Polcnskezahl 0,3, Jodzahl 66. Mit dcm F ett werden 
der Margarine Konzentrate von Vitamin A  u. D einverleibt. Futterungsverss. an 
R atten zeigen, daB der Geh. der Margarine an diesen Erganzungsstoffen dem von 
Buttcr gleichkommt. Diese Margarine kann also Butter, vor der sie den niedrigeren 
Preis voraus hat, ersetzen. (Journ. S tate Medicine 37. 541—49. Sept. London,Royal 
Inst. of Public Health.) H. HELLER.

L . N eu b erger , Verbesserung von Speisefett durch Zufiigung des freigelegten Phosphor- 
vita?ninkomplexes griiner Pflanzen nebst den physiologisch uńrksamen Salzen. Hinweis 
auf das Praparat Eviunis der Cristallo A.-G. in Thusis (Graubiinden), bestehend aus 
dom freigelegten P-Vitaminkomplex der griincn Pflanze, kombiniert m it den w'irksamen 
Salzen u. antirachit., antineurit. u. Wachstumsvitammen. Daraus bereitet Eviunis- 
speisefełt. (Allg. Ól- u. Fett-Ztg. 26. 435—36. 28/8.) G r o s z f e l d .

M., Bienenwachs. Zus., Eigg., Bleichung u. Verwendungszwecke. (Olmarkt 11. 
292—93. 10/9.) H . H e l l e r .

M asaw o H iro se , Verbessenmg der Q ualiidt der mit hydrogenisierten Ólen her- 
gestellten Seifen. I . Vf. untersuchte dio Wrkg. eines Zusatzes von Seife aus gehdrtetem 
Heringsol zur llicinusólseife. Die Tropfzahl sinkt leicht bei Zusatz von Ricinusolseife 
zur Heringsól-Hartfettseife. Das Schaumvcrmogen nimmt stark zu schon bei einem 
Zusatz von 5%  von Ricinusseife; maximalo Schaumkrafterhohung wurde bei einem 
Geh. von 20% Ricinusseife festgestellt. Bei 15% u. mehr Ricinusólscifengeh. nimmt 
die Waschkraft der Seife allmalilich ab. Gute Resultate hinsichtlich des Wasch- u. 
Schaumvermogens erzielt man m it einem aus 2—3 Tin. Ricinusfettsauren, 90 Tin. 
gehiirteter Heringsolseife u. 10 Tin. Ricinusolseife bestehenden Prod. Die Seifen zeigten 
hinsichtlich der Oberflachenspannung, des Schaum- u. Waschyermogens ein von den 
n. Seifen abweichendes Verh. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 0 . 37 B.
1927.) SCHONFELD.

F., Metali und Seife beim Waschen. Kurzer Bericht iiber dieUnterss. yon WiTTKA 
(C. 1927- I I . 2580), L e d e r e r  (Die Seifen-, Fett- u. Ólindustrie 1 9 2 8 . 487) u. K e h r e n  
(C. 1 9 2 8 . I I . 1491), soweit sie Verfarbung, Ranzig- u. Langwcrden von Seifen be- 
treffen. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 65. 883. 8/9.) H . H e l l e r .

R . K rin g s , Schaumkraft und Waschmrt. Alle Schaumzahlbestst. lassen nur
bedingte Schlusse auf den W ert eines Mittels zur Reinigung zu. Losungsm.-Zusatze
(3—5%) setzen die Schaumzahlen von Seifen um 7—10% herab, erhohen aber die 
Schaumbestdndigkeit um ca. 30%, wie Verss. in der Praxis des Vf. ergaben. Fiir dies- 
bzgl. Bestst. im Labor. ist auf Kalkbestandigkeit u. darauf zu achten, daB die Stoff- 
stiicke vor dem Waschen hinreichend lange eingeweicht werden. (Seifensieder-Ztg. 
5 6 . 261—63. 25/7. Berlin.) H . H e l l e r .

M. F o r t, Einige Beobachtungen iiber den Einflufi des Waschens auf die Hallbarkeit 
von Leinen- wid Baumwollstoffen. Mit Seife gewaschene, luftgetrocknete u. licht- 
gebleichte Bettwasche lialt ca. 10 Jahre, Tischwasche iiber 5 Jahre. Die Bestandteile 
der Seife, wie Wasserglas, Harz, Fullstoffe u. etwas AlkaliuberschuB beeintrachtigen 
die Lebensdauer nicht. Schadlich ist hohe Konz. an freiem Alkali u. zu starkę Fiillung 
der Waschmaschinc. Perboral in  der richtigen Weise yerwendet, ist unbedenklich, 
dagegen w irkt Na-Hypachlorit aufierordentlich rasch zerstorend. Sehr schadlich wirkt 
ferner Kalhnilch, dic immer noch verw'endet wird. Faserschwiichung u. MiBfarbe des 
Gewcbcs sind unausbleiblichc Folgen. Einen gewissen Schutz gegen rohe Wasche 
gewahrt das naeh dem E. P. 221296; C. 1 9 2 5 . I. 796 des Vfs. hergcstcllte Hemicellulose 
enthaltende Leinen. (Journ. Soc. chem. Ind. 48 . 805—09. 16/8.) H. H e l l e r .

E . L . L ederer, Physikalische Fragen zum „ Wecker-Patent". Elementare Erliiu-



terung des Ansatzes zur rechner. Erfassung der fiir die W.-Dampfdesfc. von Fott- 
siiuren giiltigen Tomp.-Bedingungen. Der Kp. von Fettsiiuregemischen laBt sich 
nach der Mischungsregel n i c h t  ermitteln, sondern liegt z. B. fiir Stearin-Palmitin- 
.mw/c-Gemische ca. 60° hóher. Die wesentlich niedrigeren Dest.-Tempp. bei Anwendung 
von W.-Dampf werden begriindet. (Seifensieder-Ztg. 56. 263—64. 25/7. Ham 
burg.) H . H e l l e r .

R. Krings, Getrennte Waschmiłlelpackungen. Da es zweckmiiBig ist, vor dcm 
Einweichen der Wasehe zuniiehst das W. zu entharten, so schlagt Vf. vor, Enthartungs- 
mittel u. Seifenpulvcr (bzgl. Flocken) getrennt in einem K arton, Bcutel, Biichse oder 
anderen Behalter fiir Verkaufszwecke unterzubringen. Musterfaltschaehteln mit ent- 
sprechenden Aufdrucken sind bcachrieben. (Seifensieder-Ztg. 56. 312—14. 5/9. 
Berlin.) H . H e l l e r .

H. Droop Richmond und A. D. Powell, Olkeniil. K rit. Entgegnungcn an 
PARRY (C. 1929. II. 1361) iiber den W ert der Priifung des Oles im ultravioletten Licht. 
(Chemist and Druggist 111. 162. 10/8.) G r o s z f e l d .

Ernest J. Parry, Olinenól. Erwiderung auf vorst. ref. Arbeit. (Chemist and 
Druggist 111. 162—163. 10/8.) G r o s z f e l d .

H. Droop Richmond, Olivendl. Fortsetzung der Diskussion iiber den W ert 
der Priifung im Ultralicht. — Bcmerkungen dazn von Parry u. Norman Evers 
(vgl. vorst. R eff.) (Chemist and Druggist 111. 229. 24/8.) GROSZFELD.

Vereinigte Chemische Werke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: 
Friedrich Ludwig Schmidt, Berlin-Lichterfeldo, und Emil Hoyer, Berlin-Char
lottenburg), Verfahren zur S-pallung von Fetlen und Olen. (D. R. P. 481088 KI. 23d 
vom 30/7. 1925, ausg. 19/8. 1929. — C. 1928. I. 1595 [F. P . 630 389].) E n g e r o f f .

Paul Jager, Stuttgart, Verfahren zur Vc.rlanrjeruwj der Lebensdauer óllialtigcr 
SchicMen, 1. dad. gek., daB man diese nach obcrflachlicher Troeknung mit einer diinnfl. 
Lsg. von Cellulose oder Harzcellulose ein- oder mehrmals iibcrzieht. — 2. dad. gek., 
daB man auf den Cellulose- oder HarzcellulosetZbej-zw/ eine oder mehrere weitere ól- 
haltige Schicliten folgen laBt, w-clcho wicderliolt in gleicher Weise gemafi Ansprucli 1 
bohandelt werden. — 3. dad. gek., daB der Auftrag der Cellulose- oder Harzcelluloselsg. 
mittels eines Polierballens o. dgl. erfolgt, um zugleich eine Glattung der betreffenden 
ólhaltigen Schichten u. cino innigere Verb. m it den letzteren herbeizufiihren. (D. R. P. 
481124 KI. 75e vom 4/3. 1925, ausg. 19/8. 1929.) E n g e r o f f .

Clemens Bergell, Berlin, Vollstiindige Verseifung von Olen und Felten. Dio 
Hauptmasse des Fettansatzes wird durch Kochen mit Lauge verseift. Die so erhaltene 
M., die fl. blcibt, enthalt 56°/0. Fettsaure u. 1—2°/„ Elektrolji;. Im  anschlieBenden, 
zweiten Abselinitt des Verf. fiigt man eine alisreichendo Menge W. zur Gesamtmasse 
u. erniedrigt hierdurch ihren Fettsauregeh. auf 50°/o- Hierbei erhiilt man eine viscose, 
kolloide Lsg. Nach kurzem Aufkoclien wird der Heizdampf abgedreht. Die voll- 
standige Verseifung hat von da ab in etwa 1 Stde. stattgefunden. Die Seife wird als- 
dann ausgesalzon u. in bekannter Weise fertig gemacht. (E. P. 313 019 vom 2/2.
1928, ausg. 4/7. 1929.) E n g e r o f f .

X V m . Faser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose; 
Kunststoffe.

Werner Stockhausen, Bcitrage zur Kenntnis der Seidenersćhwcrung. Die bisher 
erschienenen wichtigsten Theorien uber dic chem. Vorgiinge der Seidenerschwerung 
beim Beizvorgang, dem Phosphat- u. SilicatprozeB sind zusammengestellt. (Seide 34. 
277—83. Aug.) S u v e rn .

R. Glinther, Die Ausrustung hcnslseidener Damasses. Die Vorbehandlung der 
stiickfarbigen u. buntgewebten Damassćs, das Arbeiten mit der Riiekenappretier- u. 
der Spritzappreturmaschine, das Brechen auf der Knopfbrechmaschine u. das Be- 
handeln mit dem Spezial-Kunstseidenkalander ist beschrieben. Geeignete Appretur- 
mittel sind Tragant, aufgeschlosscne Starkę, Johannisbrotkernmehl u. Carragheen- 
moosextrakt. Rezepte fiir Appreturmassen sind angegeben, Proben von Roh- u. Fertig- 
ware sind beigefiigt. (Seide 34. 283—88. K refeki Aug.) SuVERX.

Yoshisuke Uyeda und Takaji Sugimoto, Uber die koreanisclie Hanffaser. Die 
Hanfcellulose verha.lt sich alinlich wie Baumwollcellulose. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan  [Suppl.] 30. 41 B. 1927. Kanazawa, Techn. Hochsch.) S c h o n f e l d .

1929. II. Hxvm- Faser- u. Spinnstoffe; P apier usw. 1989
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Gunnar Porrvik, Hydratation, Blattbildung und Festigkcit. (Pulp Paper Magazine 
Canada 28. 133—36. 149—50. 25/7. — G. 1929. II . 1097.) B e a u n s .

A. S. Hammond, Ein naturliches System zur Analyse und Klassifizierung von 
Papier. Vf. entwickelt auf Grund der Best. der Hohlriiume des Papieres, des Bulk 
Indes, u. der H ydratation ein neues System zur Analyse u. Klassifizierung von 
Papieren u. besprieht weiter den EinfluB des Kalandrierens auf das Papier. (Paper Trade 
Journ. 88. Nr. 7. 55—58. 14/2. North Portland, Ore.) B e a u n s .

E. H. Riesenfeld und T. Hamburger, Uber die Zweiseitigkeit von Druckpapieren. 
Die Vff. haben expcrimentell bei Druckpapieren Yerschiedener Qualitiit festgestellt, 
daB im allgemeinen der Aschegeh. der Oberseite groBer ist ais der Aschegeh. der Sieb
seite, u. dam it bewiesen, daB unter der Fluoreseenzlampe die geringere Fluoreseenz 
der Oberseite nicht von einer Anhaufung von Holzschliffteilehen, sondern von einer 
Anhaufung von Fiillstoff auf der Oberseite herruhrt. Dadurch wird verstandlich, 
daB die Oberseite von zweiseitigem Papier im allgemeinen glatter ist u. ein besseres 
Druekbild gibt ais die Siebseite. Die Ursache des groBeren Fiillstoff geh. an der Ober
seite wird dam it erklart, daB sich aus dem fi. Papierbrei, in dem Faser- u. Fiillstoff- 
teilchen gleiehmaBig verteilt sind, die groberen Faserteilchen abseheiden u. eine Sieb- 
sohioht bilden, auf der der Fiillstoff liegen bleibt, wahrend anfanglieh bei Bldg. der 
Siebseite des Papiers die feinen Fullstoffteilehen beim Absaugen des W. m it diesem 
durch dio Sieblocher hindurchgerissen werden. Die oft geaufierte Ansicht, daB dio 
Zweiseitigkeit der Papiero durch Andorung des spezif. Gcw. des Fiillstoffs wesentlieh 
beeinfluBt werden kann, ist also falseh. Die Zweiseitigkeit des Papiers wird haupt- 
sachlich durch Starkę der Absaugung bestimmt. In  Obereinstimmung m it der Tat- 
sache, daB der Fullstoffgeh. an der Oberseite groBer ist, wurde bei sog. kratzenden 
Papieren gefunden, daB im allgemeinen die Oberseite starker kratz t ais die Siebseite. 
Die das Druckergebnis oft sehr sehiidigendo Kratzwrkg. riihrt von A rt u. Menge des 
Fiillstoffs hor. (Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -In- 
geniouro 528—29. 25/8.) H a m b u k g e k .

Harold Hibbert, Wissenschąftliche Untersuchungen in Verbindung mit der Her- 
stellung von Zellstoff und Papier. Vf. gibt einen kurzeń tlberblick iiber dio wissenschaft- 
lichen Unterss. der letzten 3 Jahre iiber die Chemie des Kochprozesses, dic analyt. 
Kontrollmethoden zur Bourteilung des erhaltenen Zellstoffes, iiber die S truktur des 
Holzes, die Konst. der Cellulose u. besprieht kurz dic zukiinftige Entw. der Zeitungs- 
papier-, Sulfit- u. Natronzellstofferzeugung. (Pulp Paper Magazine Canada 28. 5—8. 
4/7.) B e a u n s .

— , Das Ezplosioiisverfahren zur Ilerstellung von Holzstoff und Pappen aus Iiolz- 
abfallen. Nach dem von Ma s o n  erfundenen u. von der M a s o n F i b r e C o .  in Laurol 
ausgeiibten Verf. zur Herst. von Holzstoff u. Pappo aus Holzabfallen wird das gehackte 
Holz in Druckkochem m it Dampf von 35 a t 15 Sek. lang behandclt, dann wird der Druek 
plótzlich auf 75 a t erhoht. Nach 4—5 Sek. wird plotzlich ausgoblasen. Dabei wird 
das Materiał herausgeschleudert u. das Holz durch die plótzliche Druckcntspannung 
zerfasert. Das so erhaltene Materiał eignet sich besonders zur Herst. Yon Isolierpappen. 
(Wehbl. Papierfabr. 60. 865—66. 13/7.) B e a u n s .

Carl G. Schwalbe, Die Nutzbarmadmng minderwertiger Holzer und des Abfall- 
holzes. Vf. schildert in einem Vortrag die Nutzbarmachung minderwertiger Holzer 
u. von Abfallholz nach dem MASON-Verf. (vgl. vorst. Ref.) durch NaBverkohlung, 
bei der das Holz in konz. MgCl2- oder NaCl-Lsgg. u. etwas H2SO., unter 5— 10 a t  Druek 
8 Stdn. erhitzt wird. Das Verf. liefert gegenuber der Troekendest. mehr Essigsaure 
u. Holzgeist, dagegen kein Aceton u. Teer. Weiter kann das minderwertige Holz auch 
iiach dem Sulfitverf. verarbeitetwerden. (Wchbl. Papierfabr. 60.831—32. Papierfabrikant
27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. Ingenieure 523—24. Eberswalde.) Be .

Katsumoto Atsuki und Fuku Kubo, Untersuchungen uber das Auslaugen von 
Holz mit Magncsium-Calciumbisulfitldsung. Es wurde die Absonderung der Nieht- 
cellulosen u. die Umwandlung von a -Cellulose in alkalil. Cełlulosen bei der Behandlung 
von Holz m it Mg-Ca-Bisulfitlauge durch Unters. der Zus. u. der Eigg. des Breies u. der 
Abfallauge bestimmt. Die Lauge wurde hergestellt durch Einleiten von S 02 in eine 
wss. Suspension yon gebranntem u. gemahlenem Mandschurischen Magnesit.

E r g e b n i s s e .  Die nicht celluloseartigen Kohlenhydrate werden im fruhesten 
Stadium des Auslaugens gel. u. isoliert. Lignin wird wahrend der ganzen Dauer des 
Prozesses eliminiert. Der Aschengeh. nimmt anfanglieh zu, dann ab. Die Eliminierung 
des A.-Bzl.-Extrakts ist bald konstant, der im Brei vcrbleibende Teil laBt sich nicht
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mclir herauslósen. Das Pentosan enthalt einen gewissen Anteil, der sehr resistent 
gegen die Hydrolyse ist u. im Broi hartnackig verbleibt. Die Totalausbeute u. die 
an a-Cellulose nimmt wiihrend des Auslaugens ab, insbesondere sinkt die Ausbeute 
an a-Cellulose gegen Ende des Prozesses. Dor Betrag an alkalil. Cellulosen, p- u. 
a-Cellulose u. Hemicellulose im Brei nimmt anfanglich ab u. dann wieder zu. W ahr
scheinlich yerwandelt sich a-Cellulose in alkalil. Cellulose. Die im Brei enthalteno 
alkalil. Cellulose besteht aus 2 Hauptkomponenten, aus einem Pentosan u. einer modi- 
fizierten Cellulose. Im  Abwasser wurdo Bldg. von lose gebundencn H 2S 04-Verbb., 
Anderung der Aciditat u. des pn beobaclitet. Dio Aciditat nimmt langsam ab u. wird 
dann annahernd konstant, ph nimmt erst ab, dann wieder zu. Die Bldg. von Zucker 
erreicht ihr Maximum nach 8 Stdn. u. nimmt dann ab. Der m it Mg-Bisulfitlauge 
gebildete Brei neigt zum Feuchtwerden infolgo eines hoheren Gch. an hydrolysiertcr 
Cellulose u. Furfurol entwickelnden Stoffen. (Journ. chem. Soe. Ind., Japan [Suppl.]
30 . 69 B bis 72 B. 1927. Tokio, Univ., Inst. f. angew. Chem.) S c iio n f e l d .

N. L. Nourse, Holzzellstoffe von heute. Es wird in einem Yortrag die Entw.
der Herst. von sogenannter a-Cellulose. u. die Vorteile ihrer Verwendung in der Papier- 
industrie geschildert. (Paper Ind. 11. 471—72. Juni. Berlin, N. H.) BRAUNS.

P. H. Minek, Kunstseide aus Ilolz. (Vgl. St a d l in g e r , C. 1929. II . 1240.)
Vf. zerlegte 1906 Baumwollsaathulsen in reino Fasern u. faserfreie Schalen, die Herst.
der so gewonnenen Virgofaser ist inzwischen weiter verbessert u. die Produktion konnte 
so gesteigert werden, daB sie fiir die W eltproduktion an Kunstseide ausreichen wiirdo 
ohne Zuhilfenahme der teureren Linters. Dio in Amerika hergestellto Hull-Fiber ist 
weniger rein ais die Virgofaser, deren VorteiIe fiir die Kunstseideherst. erlautert werden. 
(Kunstseide 11. 304—06. Aug. Berlin.) Su v e r n .

J. V. G., Newe Fortschritte in  der Industrie der kiinstlichen Seide. Fortsetzung von
C. 1929. I. 458. (Rev. Chim. ind. 37. 384—88. 38. 100—04. 166—70. 232—336. Au
gust.) P f l u c k e .

Wilhelm A. Dyes, Neuere englische Patenlanspriiche beziiglich Viscosekunstseide. 
Patentanspriicho hinsichtlich der Zusatze, Gewinnung u. Behandlung der Viscose- 
faden. Yerwendung von Zinksalzen in  den Fallbadern. Reincellulosegeh. von Viscosc- 
kunstseide, Viscositat, Geh. an Alphacellułose, Trocken- u. NaBfestigkeit, Glanz; 
Standardisierung u. (Jualitat. Bestrebungen, die nach dem Fiillen des Fadens bisher 
durohgefuhrten NaCbehandlungsmethoden zu verkiirzen u. zu vereinfachen. Zu- 
sammenfassung der beriihrten Probleme. (Kunststoffe 19. 30—34. 59—62. 174—79. 
Aug. Berlin.) K on ig .

Otto Krebs, Die Lósemittelruckgewinnung aus der Trockenluft der Wachstuch- 
fabrikation. Schemat. Darst. der Losemittelruckgewinnungsanlage, die aus Ab- 
sorptions-, Destillier- u. Rektifizieranlage besteht. Betraclitungen iiber die Zus. des 
Losemittel-Luftgemisches m it Kuryenbildem u. Tabellen. Absorptionsmittel: W. 
oder Waschól. (Kunststoffe 19. 145—47. 179—80. Aug. Essen-R.) K ó n ig .

— , Die Analyse von Geweben aus verschiedenen Fasern. Die in Pragę kommenden 
Fasern, die Best. der Feuchtigkeit, dabei auftretende Irrtiim er, die Best. der Ggw. 
anderer Stoffe, wie Appreturmittel, Ole, Fette, Farb- u. Beizstoffe u. Staub u. die 
verschiedenen Verff. zur Trennung der versehiedenen Fasern werden besprochen.
(Textile World 75. 501—03. 26/1.) B r a u n s .

D. S. Davis, Ein neuer Freeness- (Mahlgrad-) und Stoffdichtebestimmungsapparat. 
Es wird an Hand einer Zeiehnung ein neuer Mahlgradbestimmungsapp. beschrieben, 
der auch gleiclizeitig zur Best. der Stoffdichte dient. Gleichzeitig wird ein Schema 
angegeben, nach dem man aus der Stoffdichte u. der Temp. den Mahlgrad fiir eine 
bestimmte Stoffdichte u. Temp. korrigieren kann. (Paper Trade Journ. 88. Nr. 22.
42—43. 30/5.) B r a u n s .

Rene Escourrou, Vorrichtung zur Prufung von Papiermaschinensieben. Es wird 
eine App. beschrieben, m it der die Abnutzung von Sioben fiir Papiermaschinen schnell 
u. sicher bestimmt werden kann. (PaporTrado Journ. 89. Nr. 3. 59—61. 18/7.) B r a u n s .

T. C. Bentzen, Der Nachweis von Starkę, Leim und Casein im  und auf Papier. 
Bcschreibung der Herst. der J- u. der Ammoniummolybdatlsgg. Zum Nachweis von 
Starkę bringt Vf. einen Tropfen J-Lsg. auf das zu untersuchende Papier. Bei Ggw. 
von aufgeschlossener Stiirke wird das Papier graublau, blau, dunkelblau bis fast 
schwarz, je nach der Menge der Stiirke, bei Ggw. yon roher Starko erscheinen kleine 
blaue Punkte, bei Abwesonheit yon Starkę wird das Papier gelb. Zum Nachweis der 
Starkę im Papier wird der Yers. auf der inneren Rififlache der zerrissenen Papier-
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probe ausgefiilirt. Zum Nachweis von Lcim werden 2 g der zu untcrsuchenden Probe 
m it 250 ccm dest. W. ausgekocht, die wss. Lsg. auf 25 cem eingedampft, filtriert u. 
m it Ammoniummolybdatlsg. versetzt. E in Nd. zeigt die Ggw. yon Leim oder Casein 
an. Zur Unterseheidung beider dient die MlLLONsche Methode. (Paper Trade Journ. 
8 8 . Nr. 23. 59. 6/6.) B r a u n s .

K. P. Geohegan, Die mikroskopische Analyse. von Papier. Yf. bespricht die 
yon der T a p p i empfohlene Tupfelmethode, die mkr. Unterseheidung von Nadel- 
holzzellstoff von anderen Zellstoffen m it Hilfe der in der Mikroskopie gebrauchten 
Lsgg., die Herst. von Dauerpraparaten u. die qualitative mkr. Analyse von Fullstoffen 
im Papier. (Paper Trade Journ. 88. Nr. 23. 63—65. 6/6) B r a u n s .

C. E. Libby, Berichł iiber die mikroskopischc Analyse. Bericht des Vorsitzcnden 
des K o m i t e e s  d e r  T a p p i  f i i r  m k r .  A n a l y s e  iiber das Ergebnis der 
Unterss. der Papierproben, die an 15 verschiedene Unters.-Laboratorien gesandt 
wurden. Das Ergebnis ist, daB die Tupfelmethode (dot count method), sich ais sehr 
brauelibar erwies. (Paper Trade Journ. 88. Nr. 22. 44—45. 30/5.) B r a u n s .

O. P. Gephart, Zellstoffbewertung und ihre Anwendung in  der Papierindustrie. 
Vf. diskutiert in einem Vortrag kurz die Beurteilung von Zellstoffen fiir Papiermuhlen, 
dio ihren Zellstoff nicht selbst hcrstellen u. Stoffe fiir die yerschiedensten Papiero 
benótigen. (Paper Trade Journ. 89. Nr. 1.53—55. 4/7. West Carrollton, Ohio.) B r a u n s .

Per Klem, IiolzzeUstoff und seine Eigenschaflen. Der Inhalt der Arbeit deckt 
sich m it dem der Arbeit iiber Unters. yon Holzschliff auf Holzmehl (C. 1929. H . 1494). 
(Pulp Paper Magazine Canada 28. 173— 75. 1/8. Oslo, Norwegen.) B r a u n s .

Ferry Bauer,. E in Beitrag zur Schnellmethode zur Herstellung von Faserguerschnitlen. 
Bei dem von V iv i a n i  (C. 1929. I. 2601) angegebenen Verf. bietet die Benutzung 
einer diinnen Nahmaschinennadel Vorteile. (Kunstseide 11. 307. Aug. Theresienthal 
b. Arnau a. E.) _________________  SuVERN.

Allgemeine Elektrłzitats-Ges., Deutschland, Aufbringen gleićhmufiiger tlberziige 
auf Fdden und ahnliche Gebilde. Man fiihrt den Fadon durch einen Behalter, der mit 
kleinen Kiigelehen erfiillt ist u. von der Uberzugsmasse durchstrómt wird. Der Faden 
wird in entgegengesetzte Richtung gefuhrt wie die Durclistromungsfl. S ta tt der Uber
zugsmasse kann man auch ein Reinigungsmiltel in den Bobiilter einfiihren. (F. P . 653 668 
yom 1/5. 1928, ausg. 25/3. 1929. D. Prior. 11/5. 1927.) E n g e r o f f .

Tei Kawata, Tokyo-Shi, iibert. von: Taisan Sliiga, Tokyo, Japan, M ittel zum  
Feuersichermachen. Es besteht aus einer wss. Lsg. yon Ammoniumphosphat, Magnesium- 
borat u. Borsiiuro. (A. P. 1720 926 vom 17/10. 1927, ausg. 16/7. 1929. Japan. Prior. 
9/3. 1927.) . F r a n z .

Etablissement Augustę Descamps, Frankrcieh, Gewinnung von Spinnflaclis 
ohne Rostung. Man kocht das Rohmaterial m it Na2C03 von 4° Bć bei 110° unter Druck, 
neutralisiert mit H 2S 0 4 bei 60° u. wascht aus. Danach wird das Materiał m it Na2C03- 
Lauge von 3° Bó beliandelt, m it H 2S 04 neutralisiert. SchlieBlich wird gebleicht mit 
Perborat bei 70°. Naeh dem Sauern folgt Auswaschen, Schleudem u. Trocknen. (F. P. 
653 829 yom 3/5. 1928, ausg. 28/3. 1929.) E n g e r o f f .

Watson-Waddell Ltd., Irland, iibert. von: Martin Waddell und Henry Cowan 
Watson, Rósten von Flachsfasern. (A. P. 1708 812 yom 31/10. 1927, ausg. 9/4.
1929. E. Prior. 14/9. 1927. — C. 1929. I. 1874 [E. P. 302 300].) E n g e r o f f .

Societa Anonima Cellulosa, Rom, Wolldhnliche Fasem aus Pflanzenfasem, wie 
Jute, Hanf. Man taucht dio Fasern, nachdem sie eine mechan. Vorbchandlung erfahren 
haben, in NaOH-Lsg. von 20—35° B6. Wenn dio Temp. des Bades infolge der ein- 
setzenden chem. Rk, 40° oder hochstens 55° erreicht hat, ist die Entgummierung be- 
endet. Die Fasern werden in einem Seifenbad nachbehandelt. (Scliwz. P. 130 877 
vom 8/7. 1927, ausg. 16/3. 1929.) E n g e r o f f .

Dr. AIexander Wacker Gesellschaft fiir Elektrochemisclie Industrie G. m. 
b. H., Deutschland, Herstellung von acetonloslicher Acetylcellulose erhóhter Viscositdt. 
Man behandelt dio acetonunl. Acetylcellulose bei einer unter 30° liegenden Temp. mit 
sauren, krystallwasserhaltigen Schwermetallsalzen, yorteilhaft mit den Salzen der 
Schwermetalle, die der 1. u. 2. Gruppe des period. Systems angehoren (Zn u. Hg), 
gegebenenfalls auch in Mischung mit anderen sauren oder neutralen Salzen. (F. P. 
661935 vom 9/10. 1928, ausg. 31/7. 1929.) E n g e r o f f .

Isaak Frenkel, RuBland, Herstellung von Viscose. Man fiigt zur Viscose bei Be- 
reitung ihrer Lsg. geringe Mengen (0,3—-0,4%) salpetrige Saure, yorteilhaft in Form
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von Salzen, u. vermeidet hierdurch lastige Gasentw. (F .P . 660 535 vom 17/9. 1928, 
ausg. 12/7. 1929.) - E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zum Fdllen von 
Viscoselbsungen unter Verwendung von Fiillbadern, die eine Sauro enthalten, ina- 
besondere H 2S 04 u. Salze, insbesondere Sulfate, wobei weniger ais die Halfte der 
H 2S 04 gebundcn ist, dad. gek., daB diesem Fallbad ein Zusatz von solchen Sulfon- 
sduren gegeben wird, die dureh Sulfonierung von Mineralol, mit Ausnalime von Stcin- 
kohlenteeról, in Ggw. oder Abwesenheit von aromat, oder hydroaromat. KW-stoffen 
oder ihrer D eriw ., erhalten werden. (F. P. 660 997 vom 24/9. 1928, ausg. 19/8.
1929. D. Prior. 3/10. 1927.) E n g e r o f f .

Melitta Klein, Wien, Herstellung von Kunstfaden u. dgl., von beliebiger Fein- 
heit u. beliebigem (juerschnitt, sowie yon Bandem, Filmen, P latten  usw., 1. dad. gek., 
daB Mohl aus Kon-Nyakku (in der Botanik unter dcm Namen Konophallus koniaki, 
Amorphophallus koniaki, Amorphophallus rivieri, Hydrosme rivieri bekannt) durch 
Behandlung z. B. mit W. oder mit verd. Alkalilaugo in Lsg. gebraclit wird, worauf 
dio so gewonnene Lsg. unter Verwendung eines der ublichen Fiillbader in die ge- 
wiinschte Form ubergefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB die aus Kon-Nyakku gewonnene 
Lsg. in Mischung m it bekannten Celluloselsgg. verarbeitet wird. — Dio H altbarkeit 
von Kon-Nyakku-Lsgg. wird erlióht durch Beigabe von antisept. Mitteln, wie z. B. 
Formaldehyd. (D. R. P. 474 236 KI. 29b vom 30/6. 1923, ausg. 2/8. 1929.) E ng .

Philippe David, Frankreieh, Kunstliche Faden. Man yerspinnt eine Nilrocellulose- 
lsg. in ein Fallbad, das Gelatine (Proltine) u. Elektronice enthalt. Diese Mischfaden 
sind selbst in koehendem W. unl. Man farbt die Faden, indem man zur Spinnlsg. Metall- 
salze fugt, die durch das Fiillbad doppelte Umsetzung erfaliren u. unl. Ndd. bilden. 
(F .P . 657 299 vom 19/11. 1927, ausg. 21/5. 1929.) E n g e r o f f .

Soeiete pour la Fabrication de la Soie „Rkodiaseta“, Paris, Verfahren zur 
voriibergehenden Farbung von aus Celluloseabkónunlingen (insbesondere Estem und Atliem) 
durch Trockenspinnen erhallenen Faden. (D. R. P. 480 899 KI. 29b vom 29/8. 1925, 
ausg. 13/8. 1929. F . Prior. 28/4. 1925. — C. 1926. I. 1743 [F. P. 597 394].) E ng .

Sociśte pour la Fabrication de la Soie ,,Rhodiaseta“ , Paris, iibert. von: 
Guillaume Lardy, Peage do Roussillon, Frankreieh, Unłerscheiden von Kunstseide- 
fdden verschiedener Art. (A. P. 1 693 759 vom 6/4. 1926, ausg. 4/12. 1928. F. Prior. 
28/4. 1925. — C. 1927.1. 1251 [E. P. 251 580].) F r a n z .

Camiłle Dreyfus, New York, iibert. von: George Schneider, Cumberland, Mary
land, V. St. A., Formbare Pulver aus Cellulosederivaten. (Can. P. 269 482 vom 4/12. 
1925, ausg. 29/3. 1927. — C. 1926. II. 846 [E. P. 249 600].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Christian Ebert, 
und Theodor Becker, Elbcrfeld, Deutschland, Herstellung von Celluloseestem. (A. P. 
1701229 vom 17/2. 1927, ausg. 5/2. 1929. D. Prior. 22/2. 1926. — C. 1928. II. 1282 
[E. P. 289 973].) F r a n z .

Wolff & Co., Kommandit-Ges. auf Aktien und Richard Weingand, Deutsch
land, Trocknen von Cellulosefilmen. Man fiihrt den Film zunachst iiber von innen 
geheizte Walzen, die von auBen z. B. durch Zahnriider angetrieben werden; um das 
Auftreten von Spannungen zu vermeiden, werden die Walzen, bei welchen der Film 
anfiingt, zu sclirumpfen, frei beweglieh auf Kugellagern gelagert; sie werden lediglich 
durch den sich yorwiirtsbewegenden Film bewegt. (F. P. 662 082 vom 12/10. 1928, 
ausg. 2/8. 1929. D. Prior. 12/11. 1927. E. P. 300 496 vom 27/9. 1928, Auszug yeroff. 
9/1. 1929. Prior. 12/11. 1927.) F r a n z .

X IX. Brennstoffe; T eerd estilla tion ; Beleuehtung; Heizung.
W. T. Ziegenhain, Horizontale Absitztanks werden neuerdings bewrzugt. (Oil 

Gas Journ. 28. Nr. 8. 131. 11/7.) F r ie d m a n n .
R. V. Wheeler, tlber einige Abarien des Kohlenstoffs und ihre Reaktionsfahigkeit. 

Yf. ha t — durch Messung der reduzierenden Einw. auf C02 — die Rk.-Fahigkeit der 
yerscliiedenen C-Modifikationen untersucht u. sie gefunden: fiir gliinzende bzw. m atte 
C-Modifikationen aus CH4 u. C2H., 1 bzw. 1,2; natiirlichen Graphit 19,1; kiinstlichen 
Graphit 29,6; Kiefernholzkohle 530,7. Zugleich wird festgestellt, daB aus der Zers. 
von CH.,, ebenso wie von C2H4 sowolil die m atte wie die gliinzende C-Modifikation 
entstehen kann. (Chaleur et Ind. 9. 160—-61. Sonder-Nr. Okt. 1928.) B ó r n s t e in .

A. Jeufroy, Yersuche iiber die Entziindbarkeit der Kohlenwasserstoffe. Die Ent-
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ziindbarkeit verschiedener leichter u. schwerer KW-stoffe u. KW-stoffmischungen 
(Mineralole) wurde durch Auftropfen auf h. Blech, das auf bestimmte Tempp. elektr. 
erhitzt war, ermittelt. Dabei zeigen niedrig sd. KW-stoffe bedeutend hóhere Ent- 
ziindungstempp. ais hochsd. ais Folgę der pyrogenen Zers. Nahere Einzelheiten im 
Original. (Chim. ct Ind. 21. Nr. 2 bis. 271. Febr.) NAPHTALI.

Ch. Ab-der-Halden, E in  news, besonders fiir backende Kohlen geeignetes Ver- 
fahren zur Urverkokung. Nachdem mittels Verss. im Pb-Bad festgestellt war, daB 
Backkohlen bei einer bcstimmten Gcschwindigkoit der Erhitzung, ohne zu backen 
u. dadurch ihre Beweglicbkeit zu verlieren, auf die Vcrkokungstemp. gebracht werden 
konnen, wurde ein Ofen in halbtechn. Umfang konstruiert, bei dem die Kohle ge- 
zwungen wird, zwei in drehender Bewegung befindliche Kreisfliichen zu passieren, 
die ubereinander liegen. Auf der oberen Flachę gelangt das Gut durch entsprechende 
Vorr. nach der Mitte, u. fallt getrocknet u. vorgcwarmt auf die untero Flachę, wo es 
schnell auf dio Verkokungstemp. gebracht u. der entstandeno Halbkoks entfernt wird. 
Die Dauer des Verweilens der Kohlenkórner in der Heizzone wird durch die Ge- 
schwindigkeit der Drehung geregelt. Verss. an einer Reihe von Backkohlen werden 
tabellar. gegeben. Abbildungen. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2 bis. 208—12. Febr.) N a p h t .

G. Hugel, Die Hydrierung des Teers. Nach einleitenden Auseinandersetzungen 
iiber katalyt. Hydrierung, insbesondero unter Anwendung der Hydride der Alkali- 
u. Erdalkalimetalle auf Naphthalin u. Anthracen, wendet sich Vf. zur Hydrierung 
des Teers, bei der die Giftfestigkeit der genannten Katalysatoren wichtig ist. Zunaclist 
ergab dio Hydrierung bei 80—100 kg Wasserstoffdruck bei 300° u. 7—10% K ata- 
lysator nur 30% •Ole. Diese geringe Ausbeute ist nach Vf. weniger auf die chem. 
Struktur, etwa saure 0 2-, S-Verbb. oder N-Verbb., zuriickzufiihren ais auf die physikal.- 
chem., — auf die kolloidalo Struktur. In  Anlehnung an die Unterss. N e l l e n s t e y n s  
wurde 1. die Abhangigkeit der Mengen Riickstand, fester u. óliger Bitumina von der 
Menge des dem Teer zugesetzteri Bzl. bestimmt, u. 2. dasselbe, nachdem man den 
Teer vorher unter Erwiirmung mit 15% (Gew.) Bzl. gleichmaBig gemischt liatte. 
In  beiden Fallen wurde der Riickstand von der Bzl.-Lsg. abfiltriert u. die Bzl.-Lsg. 
mit n-Bzn. ausgeflockt. Der rotbrauno Riickstand ist festes, das nach Verdampfen 
der Losungsmm. zuruckbleibende Prod. ist óliges Bitumen. Im  zweiten Falle ist das 
in  Bzl. Unl. merklich weniger, die Menge an óligem Bitumen erheblich groBer, was 
durch zwei Diagramme erlautert wird. — Es handelte sich also darum, die Ausflockung 
aus dem Teer wiihrend der Hydrierung durch die Katalysatoren, z. B. NaH, das ahnlich 
wie Bzl. wirkt, nach Móglichkeit zu vermeiden; so gelangt e Vf. zu Ausbeuten von 
80—85%. Durch sukzcssive Hydrierung bei steigenden Tempp. wird Hydroteer von 
immer weicherer Konsistenz erhalten, der ais kolloidalo FI. in Bzn. unl. ist, dessen 
Dest.-Prodd. sich aber m it Bzn. beliebig mischen. Durch weitere relativ geringe 
Absorption von H 2 vorwandclt sich der Hydroteer in Ole. Die Bldg. von Hydroteer 
entspricht der von S ta u d in g e r  (C. 1927. I. 875) angenommenen Uberfuhrung von 
Inden in Hexahydropolyinden, dessen Spaltung dann nur eine sehr geringe Menge 
H 2 erfordert. — Die vom Vf. erhaltenen Teerole enthalten sehr geringe Mengen Phenolo 
u. prakt. kein Bzl. Die ersten Dest.-Prodd. gohen bei 200° iiber (Tetralin, Naphthalin). 
Die meisten Substanzen miissen sehr hoch kondensierte Kerne enthalten, die bei 
gewóhnliehem Druck ohne Zers. bei 500 u. sogar 600° sd. (Chiysen, Picen usw.).
0 2, S, N werden schon bei Beginn der Hydrierung entfernt, was aber an der kolloiden 
S truktur des Teers nichts andert. Vielmehr sei diese zum gróBten Teil auf Polymeri- 
sation hoch ungesatt. Kohlenstoffverbb. zuruckzufiihren. (Chim. et Ind. 21. 
Nr. 2 bis. 128—33. Febr.) N a p h ta l i .

M. Stemart, Die Verwertung des Urteers. Die techn. u. wirtschaftlichen Grund- 
lagen einer Anlage werden beschrieben, die die Centrales Flectriąues de Flandres in 
Verb. m it der Belgian Cracking Co. in Langerbrugge errichtet. Der Halbkoks wird 
auf den Rosten des Elcktrizitatswerks verbrannt, der Urteer wird nach D u b b s  ge- 
crackt. Die Fraktion 180—220, die die Phenole enthalt, soli hydriert u. dabei gleich- 
zeitig polymerisierende KW-stoffe stabilisiert werden. Die aus den Vorverss. er- 
m ittelten Daten werden ausfiihrlich diskutiert. Einzelheiten im Original. (Chim. 
et Ind. 21. N r. 2 bis. 305—11. Febr.) N a p h t a l i .

F. W. Sperr, jr., Beseiligung von Phenolabfallen aus Nebenproduktenanlagen. Die 
Verwendung des phenolhaltigen Ammoniakwassers zum Koksloschen ist nur ein Not- 
behelf; im allgemeinen miissen die Phenole auf dem Wege der Abwasserbeseitigung 
entfernt werden, wobei die anzuwendenden Methoden sich je nach dem Fehlen oder
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Vorhandensein bestimmter Abwasserreinigungsanlagen andern. (Amer. Journ. publ. 
Health 19. 901—07. Aug. Pittsburgh [Pa.], Koppers Comp.) t S p i .it t g e h b e r .

L. Gr. E. Błgnell, Verwendung von UberflufJ-Erdgas. Dio Ubcrfiihrbarkeit von 
CH., in C„H0 u. seine Homołogen durch therm. Zers. bei 1000— 1200° eroffnet die Mog- 
liclikcit, den UberfluBanteil des Erdgases ais Antiklopfmittel zu verwenden. H 2- Ge
winnung aus CH„ Syntholsynthese, Oxydation u. Clilorierung von CH., werden auch 
erwiihnt. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 9. 39. 148—49. 18/7.) F r i e d .m a n n .

— , Wasserdampf im  Erdgas. Es empfiehlt sich schon bei der Sondę, die durch 
die Wasscrdampfkondensation entstehonde Betriebsunsicherheit moglichst auszu- 
schalten; d. h., das Erdgas soli, bevor es in das Verteilungssystem gelangt, schon einen 
moglichst geringen Feuchtigkeitsgeh. aufweisen. Dies gelingt, indem die Temp. mog
liclist niedrig, der Druck hoch gelialten wird. (Oil Gas Journ. 28 . Nr. 9. 38. 18/7.) F r d m .

— , Aluminiumreservoire fiir die Lagerung von Erdól. Da Eisen- bzw. Stahlblecli- 
reseryoire gegeniiber den hochschwefelhaltigen Erdolen von Westtexas yielfach schon 
nach 6 Monaten einer griindlichen Reparatur unterzogen werden muBten, wurde 
das Erdol in Al-Rcservoiren aufbewahrt, die sich bewahrten. ZweekmaBig wird das 
Ol von der Sondę zuerst in  Al-Reservoire gepumpt u. nach Absitzen der wss. u. S-lial- 
tigen Teilo in ein zweites Reservoir geleitet, bei dem Boden u. untere Halfte der Seiten- 
wiinde aus Stahlblech, der obere Teil u. das Dach aus Al-Bleeh bestelien. (Allg. 
Osterreich. Chem. u. Techn. Ztg. 47. 125. 1/9.) N a p i i i 'a l i .

M. Darmois, U ber Crackung einiger Petrole mittels besonderer Metallkalalysatoren. 
Die Verss., die 1917—1918 im Labor. do Chimie de Guerre unter L .-J. SlMON aus- 
gefiihrt wurden, erstreeken sich auf Cu, N i, Fe, Ag, die auf Bimsstcin niedergeschlagen 
waren. Es wurde Leuchtpetroleum D. 0,800, ferner KW-stoffgemische u. reine KW- 
stoffe, wie Toluol, Cyclohexan u. dgl., der Spaltung unterworfen, iiber dereń Resultate 
berichtet wird. Dabei wurde ein analyt. Verf. entwickelt, das eine schnelle Unters., 
z. B. von Flugzeugkraftstoffen gestattet: Man bestimmt den Refraktionsindex einer 
Fraktion bei zwei voneinander moglichst entfernten Farben des Spektrums, der roten 
u. blauen H,-Linie. Wenn A n  die Differenz der erhaltenen Indices ist, so findet man, 
daB die verschiedenen KW -stoffarten eines Bzn. (alipliat., cycl. gesiitt., ungesatt. 
aliphat., Bzl.-KW-stoffe) durch verschicdene Werte des Quotienten A n /D  gekenn- 
zeiehnet sind, wobei D =  spez. Gew., der Quotient =  spezif. Dispersion ist. Weitere 
Einzelheiten im Original. (Cliim. et Ind. 21. N r. 2 bis. 252—56. Febr.) N a p h T.

Kyuhei Kobayashi und Ken-ichi-Yamamoto, Cracken schwerer Minercdole mit 
japaniscliem sauren T o j i .  3 Sorten typ. Mineralole (1. Gasól, 2. kaliforn. Scliwerol u.
з. kaliforn. Riickstandsól) wurden mit japan. saurem Ton geeraekt. Die Ergebnisse 
zeigen, daB der saure Ton beim Cracken dieselbe Rolle spielt wie der Druck. E r hat 
eine groBe Adsorptionskraft. Das Cracken ist wahrscheinlich auf die Wrkg. der Ad- 
sorption, Polymerisation, Verkohlung u. Zers. zuriickzufuhren. Die Ausbeute an Gasolin 
wachst m it steigendem Zusatz an saurem Ton, wahrend die Gesamtausbcute an Destillat 
m it steigendem Zusatz an Ton abnimmt. E in gutes Resultat wird beim Erhitzen auf 
niedrige Tempp. u. langsamer Dest. erhalten. Am leichtesten laBt sich das Cracken von 
paraffinlialtigen Olen durehfuhren. Am giinstigsten fiir das Cracken sind Olfraktionen 
vom Kp. 275—350°. Bei Anwendung von 10 Tin. saurem Ton auf 1 Tl. Ol wurde das 
gleiche Resultat erzielt, wie beim Cracken unter 10 a t Druck. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 30. 17 B bis 19 B. 1927. Waseda, Univ., Inst. f. angew. Chem.) Sc h ó n f .

Tomekichi Kan, Raffination von gecrackten Olen. HgCl2 Tcrmag die schlecht 
riechenden Bestandteile der Crackóle aufzunehmen. Auch anhydr. CuSO4 ist ein 
gutes Desodorisierungsmittel. Das EDELEANU-Verf. eignet sieh ebenfalls fiir die 
Raffination solcher Ole. Die Verff. wurden an einem Ol m it 1,15% S, JZ. 48,02, Volum- 
verlust bei der Einw. von H 2S04 27,8%, D.144 0,8347 untersucht. Beim Schiitteln 
des Oles mit alkoh. HgCl2 bildet sich eine schwarze feste Hg-Verb. Das verbliebene
Ol zeigt keinen iiblen Geruch u. verminderten S-Geh. Die alkoh. Lsg. der Hg-Verb. 
liefert nach Einleiten von H 2S die ólige S-Verb., die 30,58% S enthalt; sie liefert mit 
I-IgOU ein weiBes Doppelsalz; die Verb. aus der niederen Olfraktion (80—100°) war rein. 
Aus der Fraktion 80—90° wurde so ein Doppelsalz CM^SHgCl^ u. aus der Fraktion 
90—100° die Verb. C JI^S IIg C ^  isoliert. Dor schlechte Geruch der Crackole ist auf 
die Ggw. solcher Thiouther zuruckzufiihren. — Beim Kocben von gecrackten Olen mit 
anhydr. CuS04 entwickelt sich S 0 2*u. H 20 ; gleichzeitig verschwindet der iible Geruch
и. der S-Geh. des Oles gebt zuriick; die Hauptmenge des CuS04 yerwandelt sich in 
CuS, das durch hóhere KW-stoffe verunreinigt ist. — Bei der Behandlung des Oles



1996 HXIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  U8W. 1929. H.

mit f l .  S 0 2 gingen die ungesatt., dunklen Olbestandteile in Lsg. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 30- 37 B bis_39B. 1927.) S c h o n f e l d .

S. F. Birch und W. S. Norris, Raffinieren der leićhten Erdoldestillale. Vf. be- 
schaftigt sieh vor allem mit dem Entfcrnen der S Verbb. Gel. H 2S ist durch Waschen 
mit Na2C03 unschadlich zu machen; Mercaptane werden m it Dokterlsg. (Na-Plumbit) 
gefallt, jedoch sind die hóheren Mercaptide im Ol 1. Lctztere werden durch Zusatz 
von S in Disulfide uberfiihrt, dabei wird das Ol geruchlos, ohne daB es merklich ent- 
schwefelt wird; um Ole nut niedrigem S-Geh. zu erhalten, muB auf das Plumbitverf. 
noch Siiurcraffination u. Redest. folgen. Man raffiniert auch mit in Na2C03 Lsg. sus- 
pendiertem PbS, das die Mercaptane adsorbiert. — Die Wrkg. von H 2S 04 auf S-Verbb. 
ist in  erster Linie physikal. N atur, neben dem Lósungsvorgang findet Oxydation u. 
Sulfurierung sta tt. Im  librigen hangt die Saurewrkg. stark von der Saurekonz. ab, 
so werden in Petroleum gel. Mercaptane von starker H 2S 04 zu Disulfiden oxydiert. 
H 2S 04 lost sowohl Alkylsulfide wie Thiophene, aber die hoheren in geringerem Grade; 
rauchende H 2S 04 ist ein noch besseres Lósungsm., auch fiir Sulfoxyde u. Sulfone; 
dagegen vermag H 2S 04 Disulfide weniger zu lósen, das Lósungsvermogen nimmt sowohl 
m it abnolimender Konz. der H 2S 04, ais auch m it zunehmendem Mol.-Gew. der Disulfide 
ab. Thiophene u. seine D eriw . werden zicmlich leicht durch H 2S 04 entfernt; es findet 
aber nicht lediglich Sulfurierung sta tt, denn auch Tri- u. Tetramethylthiophcn werden 
ontfem t; somit muB die Entschweflung sowohl auf chem., wie auf physikal. Wrkg. 
zuriickgefuhrt werden. — Die Einw. von H 2S 0 4 auf aromat, u. ungesatt. KW-stoff o 
wird erórtert, die einfachen Olefine bilden keine, Diolefine bilden Teere. — Crack- 
prodd., die aus einem in fl. Phase arbeitenden Verf. resultieren, sind leichter zu raffi- 
nieren ais solclieaus der Dampfphase herruhrende; bei letzteren sind infolge der An- 
wesenheit reaktionsfahiger Olefine u. hoherer Diolefine dio Raffinationsverluste sehr 
botrachtlich. Die yerschiedene Leichtigkeit der Polymerisation w'ird erórtert, u. darauf 
hingewiesen, daB diese stark yermindert wird, wenn m it 98%ig. Saure bei 15° F .  ge- 
arbeitet wird. — Der EDELEAnU- ProzcB wird ausfuhrlich besprochen. — Auch 
VV.-freies A1C13 dient zum Entschwefeln, gefarbte Ole werden unter seiner Einw. 
farblos u. gegen Luftoxydation bestandig. — Bei der Raffination mittels Bauxit, Silica- 
gel, F u l l e r s  Erde wird darauf hingewiesen, daB z. B. vonBauxit die niedrigsd. S-Verbb. 
an sieh wenig adsorbiert werden, dieso werden aber von dem im Bauxit zuriickgehaltenen
0 2 zu hochsd. Disulfiden oxydiert u. ais solche dauernd adsorbiert. (Oil Gas Journ. 28.

A. Fichoux, Die fraklionierte Destillation der Petroleumprodukle. Eingehende, 
mit 19 Abbildungen versehene Abhandlung iiber die Apparaturen, insbesondere iiber 
die zurzeit in Amerika entwickelten Rohrenófen u. die dazu gehórigen Fraktionier- 
tiirme fiir lcichte Ole, iiber die Verff. zur Vakuumdest. fiir Schmierole, z. T. unter 
Bezugnahme auf die Einrichtungen in Pechelbronn. (Chim. et Ind. 21. N r. 2 bis. 
234—50. Febr.) N a p h t a l i .

Yoshio Tanaka und Setsuo Ideta, Naplithensauren aus Borneoerdól. Das Gemisch 
der 4 rohen Naplithensauren von B o r n e o  (S a z a w a k) - Petroleum hatte die
D.204 0,9805 u. die SZ. 167,7. Es besteht aus 55,8% Naphthensauren u. Plienolen, 
28,03% KW-stoffen, 0,07% H2SO.„ 13,69% Alkylsulfonsiiuren, Asche etc. Die reinen 
Naphthensauren liaben die D.Is4 0,97, no15 =  1,4750, NZ. 231,3. 82% des Gemisches 
haben den K p.8i9_„ 150—220°, D .154 0,96—0,97, nD15 =  1,47— 1,48 u. NZ. 219—280. 
Die untersuehten Sauren ahneln sehr den Naphthensauren aus dem Erdól von 
N i s h i y a m a ,  K a t s a r a r ó  usw. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 
72 B bis 73 B. 1927.) Sc h o n f e l d .

Yoshio Tanaka und Tsutomu Kuwata, Studien iiber Naphthensauren. X II. Naph- 
thensdureii aus dem Petroleum von Hokkaido; Vorkommen fester Naphthensauren. Dio 
rohen Naphthensauren hatten die D.204 0,93 69, nnao =  1,4665 u. SZ. 230. Kp.8i9_9 
der Hauptmenge 180—230°. Sio wurden in die Methylester iibergefuhrt u. daraus 
durch Verseifung das Gemisch der reinen Naphthensauren gewonnen. (D.204 0,9272, 
iid20 =  1,46 36, SZ. 231,0; K p.8iB_9 der Hauptmenge 180—230°.) Aus den hoher sd. 
Fraktionen wurden feste Naphthensauren isoliert: stearinsaureahnliche Itrystalle,
D.«°4 0,8550, NZ. 198,5, F. 53—66°; K p.15 der Hauptmenge 220—250°. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 15 B bis 16 B. 1927. Tokio, Univ., Inst. f. angew. 
Chem.) ■ Sc h o n f e l d .

Wilhelm A. Dyes, Asphalt, Pech, Teer und Strafienhau. tlberblick iiber neue 
Patenie und AuslandslUeralur. (Asphalt u. Teer 29. 427—30. 480—82.16/4. Berlin.) B o r.

Nr. 8. 46. 162—68. 11/7.) F e ie d m a n n .
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— , Rauher Asphalt. Die MaBnalimen, die vom Magistrat Berlin zur Rauhmachung 
des Stampfaspkalts in Aussioht genommen sind, werden mitgeteilt, u. die ais Ersatz 
fiir Stampfasphalt (neben Walz- u. GuBasplialt) in Frage kommenden Arten: Splitt- 
Naturasphalt u. Grob-Nalurasphalt niilier beschrieben. — 4 Abbildungen. (Asphalt u. 
Teer 29. 795—98. 23/7.) N a p h t a l i .

Heinrich Rosenberg, Der Mikroasbest und seine Yerwendung fiir Strafienbau und 
andere Bauzwecke. In  Amerika spielt Asbcstpulver (Abfalle aus dem Asbestgestein 
nach Herst. der Asbestgespinste usw.) eine erhebliche Rolle ais StraBenbaustoff 
in Verb. m it Asplialt u. dgl. zur Herst. von Fiillmassen fiir Dehnungsfugen in Beton- 
straBen usw. Europa hat in dem burgenland. Mikroasbest der A m i a n t  A. - G. 
R e c h n i t z  ein Materiał, das in groBem Umfang fiir den Bau von Asphalt- u. Beton- 
straBen ais AusguBmasse, fiir Kaltasphaltoberflachenbehandlung, in der Steinholz- 
industrie usw. m it Erfolg angewendet wird, was durch Zitate aus der Fachliteratur 
u. Abbildungen (Biegefestigkeitskurven) belegt wird. (Petroleum 25- 1015— 19. 17/7. 
Wien.) N a p h t a l i .

G. H ugel und M. StoneSCU, Beitrag zur Chemie der Raffination der Mineralole. 
Yff. haben Lsgg. von H art- u. Weichasphalt in hochraffiniertem Mineralol mit 7,5% 
konz. H.,S04 beliandelt. Die Weichaspbaltlsg. nimmt bctrachtliche Mengen davon 
auf ohne auszuflocken, die Hartasphaltlsg. flockt schon bei kleinen Mengen aus. 
Diagramme zeigen, wie sich die Lsgg. bei steigendem Anilinzusatz yerhalten. Die 
Wrkg. der H 2S 0 4 andert sich also nach Vff. nach der N atur des Asphalts. Weich
asphalt wird durcli H 2S 0 4 gel. oder halt sie im Ol gel. Mit dieser Lsg. treten m it der 
Zeit langsam chem. Rkk. auf, die die Eigg. des Asphalts verandern. Hartasphalt wird 
durch H 2S 04 in irreversibler Rk. ausgeflockt; denn der Asphalt hat dann die Eig., 
sich kolloidal im Ol zu lósen, verloren. An die Ausflockung schlieBen sich chem. Rkk., 
vorwiegend Oxydation, an. Entw. von S 0 2 ist bei Hartasphaltlsg. yiel starker ais 
bei Weichaspbaltlsg. (Chim. et Ind. 21. N r. 2 bis. 302—04. Febr.) N a p h t a l i .

Maurice van Rysselberge, Beitrag zur Kenntnis der Oxydation der Mineralole. 
Nach einleitenden Bemerkungen iiber Transformatoróle u. den Chemismus ihrer Oxy- 
dation wird ein App. (nach Ch. M o u r e u )  beschrieben u. abgebildet, der gestattet, 
die Sauerstoffaufnahme einer bestimmten Menge Ol bei bestimmter Temp. mittels 
der Niveaudifferenz einer barometr. Hg-Rohre zu messen. Mittels dieses App. hatte 
MOUREU z. B. festgestellt, daB Paraffine bei 100° kaum Autoxydation zeigen, jedoch 
in betrachtlichem MaBe bei 160°. Auch andere gesatt. u. ungesiitt. KW-stoffe wurden 
so untersucht. Es wurden nun Mineralole amerikan. u. russ. Herkunft der Autoxy- 
dation oder „kiinstlichen Alterung“ in diesem App. unterworfen u. der Hg-Stand 
nach 20, 40 usw. bis 240 Stdn. mittels Kurven yeranschaulicht. An dem Verlauf 
dieser Kuryen erkennt man Schnelligkeit u. GróBe der Autosydation u. Vf. ha t dieses 
Verf. zu einer Reihe von Verss. an  Transformatorenolen benutzt, bei denen auch der 
EinfluB des Raffinationsgrades der Ole auf die Autosydation, das Verh. gebraucliter 
u. wieder raffinierter Transformatorenole, die Wrkg. der Ndd. studiert wurden, sowie 
viele andere techn. Einzclheiten, die sich einer kurzeń Wiedergabe entziehen. Die 
angewandte Methode diirfte fiir die Best. der Eigg. u. des Raffinationsgrades, aber 
auch fiir Best. von Oxydationsbemmungen u. andere Zwecke geeignet sein. (Chim.
et Ind. 21. Nr. 2 bis. 275— 88. Febr.) N a p h t a l i .

M. Boisselet und M. Iselin, Untersuchung uber die Beziehung der Dampf- 
tensionen der Schmierole zum Flammpunkt und dem Cracken. Nach den kurz angegebenen 
Versuchsergebnissen erscheint es Vff. nicht angezeigt, die Best. des Flammpunkts 
durch die Best. der Dampftension zu ersetzen: 1. Bei Schmierolen entspricht zwar 
das erste Best.-Verf. dem zweiten, bei Zylinderdlen nur bei der Best. im offenen Tiegel.
2. Die Dampftensionsbest. erfordert sehr lange Zeit. 3. Sie ist nur Uber 220° anwendbar, 
da die Tension des Dampfes eine Konstantę sein muB. Unter 220° ist die Tension 
besonders bei schweren Olen zu schwach, um genau gemessen werden zu kónnen.
4. Bei Olen der gleichen A rt verlaufen die Tensionskurven auBerordentlich nahe, sind 
also schwer zu yergleichen, wahrend der Flamm punkt um mehrere Grade differiert.
5. Bei der Best. der Dampftension ist der Barometcrstand von wesentlichem EinfluB.
— Weitere Ausfiihrungen betreffen die Veranderung der D., des Refraktionsindex, 
des Asphalttestes, SZ. bei der Erhitzung u. die Wrkg. des Crackens. (Chim. et Ind. 
21. N r. 2 bis. 293—95. Febr.) " N a p h t a l i .

Sub-Committee of Cutting Fluids of the A. S. M. E. Special Research 
Committee on Cutting of Metals, Kiihlen und Schmieren von Schneidwerkzeugen.
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Nach einer Behandlung des gegenwartigen Standes des Wissens uber die Wrkg. der 
Sehneidfll. werden die in  Arbeit befindlichen Unterss. der verschiedenen Untersuchungs- 
stellen u. das Ergebnis einer Umfrage bei einzelnen Firmen wiedergegeben. Die Energie, 
die beim Schneiden desselben Metalles, m it versehiedenen FU. verbrauoht wird, reicht 
von einem Minimum bei rund 4,8 m it Olsaure u. fetten Olen bis zu einem Maximum 
von 7,2 Einheiten fur gewisse Mineralole. In  gleiehlaufenden Verss. der Viscositats- 
messungen unter hohem hydrostat. Druck -wurde gefunden, daB sowohl fette Ole, ais 
auch Mineralole auf Paraffinbasis oberhalb gewisser krit. Drucke fest oder piast, 
werden, wohingegen bei Olen m it Naphthenbasis bis je tzt kein Erstarren beobachtet 
werden konnte. Eine Anzahl Schneidole wurden auf 3 Arten Olmaschinen gepruft, 
wobei sich aus Schweinefett gepreBtes Ol, Olsauremischungen u. andere allgemein ais 
wirksam bekannte Ole ais Fil. zeigten, die die niedrigsten Reibungs- (oder hóchsten 
Fettigkeits-) Werte hatten. (Mechan. Engineering 51. 604—07. Aug.) W lLKE.

M. Louis, Die Anwendung von Methyl- und Atliylalkohól ais Kraftstoffe. Die 
Unters. umfaBt 1. dic Wrkg. h. Kraftstoff-Luft-Mischungen auf die beim Motorbau 
verwendeten Metalle, 2. Wrkg. der Warnie auf carburierte Luftmischungen u. Best. 
der Verbrcnmmgsprodd., 3. Wrkgg. fl. alkohol. Kraftstoffe auf Metalle in der Kalte. 
Die Verss. erstrecken sich auf Al, Duralumin, Mg, Stahl, Gufieisen, Bronze, Phosphor- 
bronze, Messing, Cu. Zahlreiche Tabellen u. Abbildungen sowie techn. Einzelheiten, 
die in dem sehr ausfiihrlichen Original einzusehen sind. (Chim. et Ind. 21. N r. 2 bis. 
312— 29. Febr.) N a p h t a l i .

Karl Bunte und Wilh. Reerink, Schmelzvorgdnge bei Brennsloffaschen. Ver- 
besserung der PĘufmethode nach B u n t e -B a u m  (C. 1928- I .  1736) zur Beobachtung 
der Erscheinungen beim Ascheschmelzen. Die Sclimelzkurven sind bei einfachen 
Verbb. u. Misehungen auch einfaeh. Bei Ggw. von 1. Salzen waren sie verwickelter. 
Man kann so dic Ursachen von Schwierigkeiten durch die Aschen nacliprufen. (Gas- 
u. Wasserfach 72. 832—39. 24/8. Karlsruhe.) Sa l m a n g .

— , Das Shortoviscosimeter. Das Shortoviscosimeter (B a ir d  u .  T a t l o c k  Ltd., 
14—15 Cross Street, H atton Garden, London EC. 1) soli zur schnellen Best. der Vis- 
cositat von Schmierolen dienen. Seino Vorziige sind: 1. automat. Temp.-Regulierung 
mit einer Genauigkeit von ca. ł /4° F ; 2. yerseh icdene  S tra h ls ta rk e n  fur schw ere, 
mittlere u. leichte Ole u. 3. beąueme u. schnelle Reinigungsmógliehkeit durch kon. 
Stopfen im B odcn  der Olbelialter. Fiir eine Best. w erden  nur 35 ccm Ol gebraucht. 
Die Ergebnisse konnen leicht in R ED W O O D -Standardgrade umgereehnet w erden . 
(Journ. scient. Instruments 6. 199—200. Juni.) WRESCHNER.

Wawrziniok, Die Bestimmung von Paraffinkóhlenwasserstojfen in  Handelsben- 
zolen und Motorenbetriebssloffen. Das von H e i l in g o t t e r  (C. 1929. I. 1406) an- 
gegebene Verf. wurde von SCHILDWACHTER einer Nachpriifung unterzogen, welche 
ergab, daB das Verf. fiir die Priifung handelsiiblicher Benzine nicht einwandfrei ist, 
wenn es sich um Benzine handelt, dio ungesatt. KW-stoffe enthalten, da diese bei 
der Sulfurierung m it in die H 2S 04 gehen u. die erhaltenen Werte fiir Bzn. dann zu 
niedrig ausfallen. Auch die Behauptung, daB Tetralin sich von 4—5% anhydrid- 
haltiger H 2S 04 nicht sulfurieren lasso, wurde widerlegt, da Tetralin allein oder in 
Gemischen mit Bzn. u. Bzl. schon restlos von 100%ig. H 2S 0 4 u. von Phosphorpentoxyd- 
schwefelsaure aufgenommen wird. (Chem.-Ztg. 53. 557. 17/7.) J u n g .

R. Heilingotter, Die Bestimmung von Paraffinkohlenwasserstoffen in  Handels- 
benzolen und Motorcnbetriebsstoffen. Der Vf. entgegnet auf die Ausfiihrungen von 
W a w r z in io k  (vorst. Ref.), daB bei der Sulfurierung von Bzl. u. Motorenbetriebs- 
stoffen alle diejenigen Stoffe ais Paraffin-KW-stoffe bezeiehnet worden sind, die 
durch rauehende H 2S 04 nieht zerstorbar sind. Das Verf. ist nicht fiir die Priifung 
handelsiiblicher Benzine, sondern fiir benzinhaltige Benzole u. andere Mischkraft- 
stoffe bestimmt. Eine Behauptung, daB Tetralin sich von anhydridhaltiger H 2S 04 
nicht sulfurieren liiBt, befande sich in der betr. Arbeit nirgends. (Chem.-Ztg. 53. 
557. 17/7.) _________________  J u n g .

Otto Reynard, Chelsea-London, und Frank Ford Tapping, Birmingham, Eng- 
land, Brikettieren von lockeren Materialien, insbesondere Kolilengrus. Man setzt der 
Kohle ein bituminoses Bindemittel, dessen F. iiber dem Kp. des W. liegt, u. eine wss. 
Emulsion, die aus einem emulgierenden Mittel, z. B. iVa2C'03-Lsg., Nalriumcaseat, 
Sulfitcelluloseablauge o. dgl., u. einem Ol besteht, zu. Nach guter Durehmischung
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wird die M. unter Erhitzen zu Briketts gepreBt. (Schwz. P. 131766 vom 26/3. 1928, 
ausg. 16/5. 1929. E. Priorr. 4/4. u. 5/9. 1927.) D e r s i n .

Minerał Akt.-Ges. Brig, Brig (Schweiz), iibert. von: Hermann Plauson, 
Naters b. Brig, Bituminóse Emulsionen. (A. P. 1706 590 vom 12/1.1927, ausg. 
26/3. 1929. I t.  Prior. 31/7. 1926. — C. 1927. II. 1774 [E. P. 271 177].) M. F. M.

H. G. Watts, Norton-on-Tees, und Imperial Chemical Industries Ltd., London,
Destruktive Hydrierung von Kohle u. dgl. Zur Abselieidung der festen. Bestandteile 
aus dem rohen Hydrierungsprod. soli ein Ol zugesetzt werden, das das Pech lost, z. B. 
ein durch Kohlehydrierung gewonnenes Mittelól, das von 220—350° sd. Die Abscheidung 
kann weiter durch Zusatz von festen C-haltigen fein yerteilten Stoffen wie Kohle, Koks 
u. naelifolgende Filtration begiinstigt werden. (E. PP. 311197 vom 28/1. 1928, ausg. 
29/5. 1929, 311198 vom 30/1. 1928, ausg. 29/5. 1929.) D e r s i n .

I. G. F arben indstru ie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Katalysatoren fiir  die Kohle-
hydrierung und Grackung. K atalyt. wirkende Metalle u. dereń Verbb., besonders der
6. Gruppe, werden vor ihrer Verwendung mehrere Stunden bei 300—600° in Ggw. 
nicht reduzierender Gase, z. B. COv SO„, Stickoxyde, 0 2, Luft, N 2 erhitzt. Man leitet 
z. B. ein Mittelól m it H„ bei 450° u. 200 a t Druck iiber einen ICatalysator aus W 03. 
das bei 350° mit NO behandelt wurde. Geeignet sind ferner Mo03, das mit C02 oder 
S 0 2, ferner ein Gemiseh von Mo03 u. SiO.,, das mit jV„ oder CoO +  Cr203, die m it C02. 
oder Afo-Drahtwolle, die mit Stickoxyden aktiyiert wurden. Aus m-Kresol erhiilt man 
durch Oberleiten der Dampfe mit / / 2 boi 450° u. 200 a t iiber mit CO„ aktiviertes CoO 
ein Gemiseh von Benzol u. Toluol. (E. P. 311251 vom 5/12. 1927, ausg. 29/5.
1929.) D e r s i n .

Karl Schoenemann, Mannheim-Rheinau, Aufarbeitung der Druckliydrierungs- 
produkte von Kohle u. dgl. (A. P. 1 709 957 vom 1/12. 1926, ausg. 23/4. 1929. D. Prior. 
11/12. 1925. — C. 1927- II. 527 [F. P. 618 647].) D e rs in .

Max Hofsass, Mannheim-Neuostheim, Deutschland, Verfahren zur Hydrierung 
und Aufspaltung von Brennstoffen. (A. P. 1711499 vom 3 0 /11 .1926 , ausg. 7/5.
1929. D. Prior. 2/12. 1925. — C. 1927. II. 527 [F . P. 618 490].) D e r s i n .

Compagnie Internationale pour La Fabrikation des Essences et Petroles, 
Herstellung flussiger Kohlenwasserstoffe aus den Gasen der Tieftemperaturverkokung von 
Kohlen, Braunkohlen, Schiefern u. dgl. Die Ausgangsstoffe werden vor der Scliwelung 
getrocknet oder das W. wird vor der Katalyse aus den Gasen entfernt. Von der Schwel- 
retorte kommcnd, passieren die Dampfe einen elektr. Reiniger zwecks Kondensation 
von Teer- u. W.-Dampfen, einen Teerabscheider, einen Erhitzer vor E in tritt in die 
auf 350—400° erwarmten Reiniger u. treten darauf in die Katalysatorkammer ein. 
Der Teer vom Abseheider wird yerdampft, u. die Dampfe werden den Gasen im Reiniger 
zugemischt. Die gebildeten KW -stoffe werden in Kuhlern u. zuletzt mittels akt. Kohle 
abgeschieden, u. die H 2-haltigen Restgase in den ProzeB zuriickgeleitet. (E. P. 311 280 
vom 7/5. 1929, Auszug yerbff. 3/7. 1929. Prior. 8/5. 1928.) D e r s i n .

Ste Europeenne De L’Ammoniaęiue, Paris, Verfahren zum Entziehen von Athylen 
und von anderen verunreinigenden, leicht verfliissigbaren KohUnwasserstoffen, wie Athan, 
Acetylen u. dgl. bei der Behandlung von Koksofengasen bei tiefer Temperatur und unter 
Druck zwecks Zerlegung derselben in  ihre Bestandteile, dad. gek., daB diese Gase bei 
der fortschreitenden Abkiihlung in Temperaturaustauschern yon der Zone, wo das 
Athylen kondensiert, bis zu der Zone, wo sich das CH,X reiehlich zu yerfliissigen beginnt, 
von unten nach oben strómen gelassen werden, dam it die gebildete, hauptsachlich 
aus 6’2/ /4 bestehende Fl. in Beriihrung mit den aufsteigenden Gasen bis zu einem Ab- 
scheidcr zuriickflieBt, wobei die mitverflussigten CHr Anteile yerdampfen u. die ver- 
unreinigenden KW-stoffe in der Fl. gel. werden. (Oe. P. 113 675 vom 27/10. 1924, 
ausg. 25/6. 1929. F. Prior. 20/11. 1923.) D e r s i ń .

Alfred Aicher, Hamburg, Yerfaliren zur Bereitung eines heizkraftigen Koch- und 
Heizgases (Leuehtgas, Stadtgas) aus durch Dest. geringwertiger, bitunienhaltiger Stoffe 
gewonnenem Schwelgas, dem Olg as aus dem bei der Dest. entstandenen Urteer u. W.- 
Gas beigemischt ist, dad. gek., daB dieaem Gasgemisch weiterhin ein Spaltgas bei- 
gemischt wird, das durch weiter auf Abspaltung von C hin geriehtete Zersetzungsdest. 
des fiir die Olgasbereitung nicht geeigneten Teiles des bei der Scliwelung entstandenen 
Urteers sowie des bei der Olgasbereitung anfallenden Olgasteeres gewonnen wird. 
(D. R. P. 478459 KI. 26a vom 27/6. 1925, ausg. 25/6. 1929.) D e r s i n .

Gewerkschaft Mathias stinnes, Essen, Gasreinigung. Zur Abscheidung von 
Naphthalin wird das Gas mit einem Losungsm. fiir Naplithalin bei gewohnlichem oder
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erliohtem Druck gewasohen, u. die Dampfe des Losungsm. werden mit den restlichen 
Naphthalindampfen dureh Kiihlen abgesehieden. Ais Waschól dient ein Gemisch yon 
niedrig sd. (160—220°) u. lióher sd. Olen (^>250°), von denen die letzteren, z. B. sehnell 
dest. Rohi/erczoJ, Waschól oder Anthracenol im OberschuB vorhanden sind. (E. P. 311 326 
vom 29/4. 1929, Auszug yeróff. 3/7. 1929. Prior. 9/5. 1928. Zus. zu E. P. 305545;
C. 1929. I. 2850.) D e r s i n .

Cheminova Ges. zur Verwertung Chemiscłier Verfahren, Berlin, Reinigung 
von Kohlendestilhtionsgas. Zur Entfernung von Naphłhalin, das bei der gewóhnliehen 
Teerólwiische im Gas yerbleibt, wird das Gas zunśichst mit einer so kleinen Menge 
eines Losungsm., wie Xylol, A . oder Telralin, beladen, daB eine Ubersattigung auch 
an den k. Stellen des Rohrsystems nicht eintreten kann. Das Gas wird darauf soweit 
komprimiert, daB in k. Rohrteilen Abseheidung von Losungsm. u. Naphłhalin eintritt. 
Bei der nachfolgenden Entspannung t r i t t  Untersattigung des Gases ein, so daB eine 
spatere Abseheidung yermieden wrird. Das Verf. soli zur Vorbereitung des Gases zur 
Ferngasversorgung dienen. (E. P. 311404 vom 6/5. 1929, Auszug veroff. 3/7. 1929. 
Prior. 11/5. 1928.) D e r s i n .

Richard Brandt, Deutschland, Ekktrolytische Oxydation von FerrocyanJcalium. 
Lsgg. des zur Oxydation des im Steinkohlengas enthaltenen H 2S gebrauehten u. dabei 
zu K4Fe(CN)8 reduzierten K3Fe(CN)6 werden mit Eisenelektroden elektrolysiert u., 
das anod. entstehende KOH mittels C02 oder K H C03 in K 2C03 yerwandelt. In  der 
Lsg. des K4Fe(CN)0 verteilter filtrierbarer Schwefel wird yor der Elektrolyse entfernt., 
kolloiddisperser Schwefel stórt die Elektrolyse nicht u. wird nicht abgesehieden. (F. P. 
661580 vom 6/10. 1928, ausg. 26/7. 1929. D. Priorr. 18/11. u. 24/12. 1927. 3/7.
1928.) K u h l in g . 

Christian Johannes Hansen, Deutschland, iibert. von: Koppers Akt.-Ges.,
Essen, Ammoniumsulfat und Schwefel aus Rhodanammonium. Lsgg. von GNS-NH., 
werden boi Ggw. von S 02, Thiosulfat, S 0 2 u. Thiosulfat, NH4■ H  • S 03, Polythionat 
oder mohreren dieser Stoffe bzw. Stoffgemische unter Druck auf oberhalb 140° liegende 
Tempp. erhitzt. Dio Umsetzung ist besonders fur die Aufarbeitung von Gaswasch- 
wasser wichtig. Ais Rohstoffe werden Gemisehe von Teilen des Gaswasehwassers 
yerwendet, welche einerseits CNS-NH,, andererseits Thiosulfat, S 0 2 usw. enthalten. 
(F. P. 661 507 vom 5/10. 1928, ausg. 26/7. 1929. D. Priorr. 14/4. u. 6/7. 1928, u. E. P. 
309 565 yom 24/9. 1928, Auszug yeróff. 6/6. 1929. Prior. 14/4. 1928.) K u h l in g .

Humphreys & Glasgow Ltd., London, Herstellung von Wassergas in einer mit 
Carburator u. Oberhitzer ausgcstatteten W.-Gasanlago im Riiekstromyerf., dad. gek., 
daB der iiberhitzte W.-Dampf beim Riickstrom den Generator yon unten naeh oben 
durchstreicht. — Der Generator soli vor dem Eintreten des Ruckstromdampfes m it 
frischem Brennstoff besehickt werden, so daB das Gas vor dem Verlassen des Generators 
abgekiililt wird. (D. R. P. 477756 KI. 24e vom 13/3. 1925, ausg. 13/6. 1929. E . Prior. 
13/3. 1924.) D e r s i n .

Vergasungs-Industrie A.-G., Wicn, Erzeugung von Doppelgas, dad. gek., daB 
der Schwelraum yon auBen regelbar dureh iiberliitzten W.-Dampf wiihrend der Gase- 
zeit heheizt wird. Es kann ferner noch eine Aufienbeheizung des Entgasungsraumes 
mittels der Warmblasegase erfolgen. Beim Gasen kann der W.-Dampf zunśichst iiber- 
h itz t werden, hierauf zur Aufienbeheizung des Schwelraumes dienen u. yor seinem 
E in tritt in den Vergasungsraum des Generators nochmals uberhitzt werden. Zur t)bcr- 
hitzung des W.-Dampfes dienen 2 Wiirmespeicher. (Oe. P. 113 682 yom 5/7. 1927, 
ausg. 25/6. 1929.) D e r s i n .

P. H. Hull, Norton-on-Tees, und Imperial Chemical Industries Ltd., London, 
Gewinnung von Acetylen im elektr. Flammenbogenofen aus CUS u. anderen KW-sloffen. 
Der Bogen wird ohne Anwendung yon Magneten durch einen Gasstrom auseinander- 
gezogen, wahrend andere Gasstróme die Gaszufuhr besorgen, ohne den Bogen aus- 
einanderzuziehen. (Zeiehnung.) (E. P. 311352 vom 10/1. 1928, ausg. 29/5.
1929.) " D e r s i n .

Otto Sprenger Patentverwertung Jirotka m. b. H., Vaduz, Liechtenstein,
Verfahren und Vorrichtung zur Verarbeitung von zerkleinertem biluminósem Rohmalerial 
(Schwz. P. 130 654 yom 29/3. 1926, ausg. 16/3. 1929. — C. 1929. I . 2130 [D . R. P . 
471 608].) D e r s i n .

Carburol A.-G., Schaffhausen (Sehweiz), Verfahren zum Spallen von Kohlen- 
wasserstoffen. (Oe. P. 112797 yom 8/10.1925, ausg. 10/4.1929. D . Prior. 3/11.
1924. — C. 1926. I. 1912 [E. P. 242 223].) D e r s i n .
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Standard Oil Devełopment Co., New York, Craclcen von Kohlenwasserstoffolen. 
Das zu spaltende Ol wird in einer Rohrsehlange unter Druek gecrackt u. in eine Vcr- 
dampfungskammer unter dem gleiehen Druek verspruht, worauf dic Dampfe in einen 
Kondensator entweichen, in dessen oberem Teil durch eine Rohrsehlange eine be- 
stimmte Temp. gelialten wird, so daB nur Dampfe eines bestimmten Siedebercichs 
entweichen konnen. Dic hier kondensierten Ole flieBcn in die zum Verdampfer fubrende 
Ólleitung u. werden von dem von der Cracksehlange kommenden ólstrom  erneut mit- 
verspriiht. Der Druek soli 350 lbs pro Quadratzoll betragen. (E. P. 311362 vom 
10/2. 1928, ausg. 29/5. 1929.) D e r s i n .

Silica Gel Corp., Baltimore, V. St. A., Reinigung von Minerał- und Teerolen. 
Gasolin, Kerosin, Benzol u. andere fl. KW-stoffe werden bei erhohter Temp. u. genugen- 
dem Druek, um die Stoffe in fl. Pliase zu halten, mit H2SOt , AlCl3, Dimethylsulfat 
oder anderen, die ungesatt. Bestandteile kondensierenden Mitteln u. Absorptions- 
m itteln wie Silicagel, W03-, A l20 3- oder Sn02-Gel, Bauzit, Fullcrcrde, Bentonit, aktiver 
Kohle, Absorptionston oder Erdoxyden behandelt. Das Absorptionsmittel kann m it 
einem oder mehreren Metalloxydcn, z. B. bis zu 1%  der Oxyde von Fe, Cu, Zn, Sb 
oder Ag impragniert werden, besonders geeignet ist Silicagel, getrankt mit CuO oder 
mit Fe20 3 +  CuO. (E. P. 311285 vom 7/5. 1929, Auszug yeroff. 3/7. 1929. Prior. 
8/5. 1928. Zus. zu E. P. 292231; C. 1928. I. 779.) D e r s i n .

Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd. und Horace John Young, Eng- 
land, Wiedergetoinnung und Reinigung von Schmierolen. ' (F. P. 651968 vom 30/3.
1928, ausg. 1/3. 1929. E. Prior. 12/4. 1927. — C. 1929.1. 595 [E. P. 292 300].) M. F. M.

XX. Scłiiefi- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Arthur La Motte, Dic Eniwicklung der Sprengstoffe beziiglićh bestimmier Ver- 

wendungszwecke und ihrer Sicherheit. Entwicklungsgescfdchtlieher Uberblick. — Ais 
Ersatz fiir das leicht gefrierende reine Nitroglycerin bewahrt sich ein Gemisch von Nitro- 
glycerin u. Nitroglykol, wiihrend Nitropolyglycerin zwTar ebenfalls einen tiefen Er- 
starrungspunkt zeigt, aber bei tiefer werdenden Tempp. so viscos wird, daB daraus
gefertigter Sprengstoff schwierig zu handhaben ist. (Chem. metallurg. Engin. 36.
460—63. August.) F. B e c k e r .

A. Haid und H. Selle, Die sprengtechnischen Eigenschaften von Chloratit 3 mit 
nerschiedenem Gehalt an Petroleum. Unterss. iiber den EinfluB rerschieden hohen Geh. 
an Petroleum (2—18%) auf Schlag-, Reibungsempfindlichkeit, Detonationsfahigkeit, 
-geschwindigkeit u. -wrkg. fiihren zu dem SehluB, daB ein Petroleumzusatz von 8—9% 
zum Chloratit 3 m it 3%  Holzmehl besonders zweckmaBig erscheint. Die Versuchs- 
ergebnisse werden durch Kurven u. Tabellen veransch<aulicht. (Ztschr. ges. SchieB- 
u. Sprengstoffwesen 24». 251—52. Juli. Berlin, Chem.-Techn. Reichsanstalt, Abt. f. 
Sprengstoffe.) F . B e c k e r .

H. Ryan, J. Keane und J. Dunne, Bestimmung von Diphenylamin und Diphenyl- 
nilrosamin in  Gegenwart ihrer Derivate. Diphenylamin wird ais Stabilisator fur Nitro- 
cellulosepulver yerwendet. Es absorbiert die Zers.-Prodd. der Nitrocellulose (nitrose 
Gase) u. geht in Diphenylnitrosamin uber. Dieses wirkt ebenfalls stabilisierend, indem 
es in N itroderiw . iibergeht, welehe nitrose Gase nicht mehr absorbieren. Die im Pulver 
jeweils vorhandene Menge an Diphenylamin u. Diphenylnitrosamin kann daher ais 
MaB fiir die noch vorhandene Stabilitat angesehen werden. Zur Best. der beiden Be
standteile wurde bisher das Pulver m it A. cxtrahiert, die alkoh. Lsg. m it SnCl2 u. HC1 
behandelt, der A. entfernt, das Diphenylamin m it W.-Dampf iibergetrieben, in Chlf. 
aufgenommen u. m it Bromwasser titrie rt unter der Annahme, daB sich ein Tetrabrom- 
deriv. bildet. Die reduzierende Behandlung fiihrt Diphenylnitrosamin in Diphenyl
amin, die N itroderiw . in  die Aminoderiw. iiber, welehe aus der sauren Lsg. m it "W.- 
Dampf nicht fliiehtig sind. Nun ist die volumetr. Best. m it Bromwasser m it Fehlern 
behaftet: Die Wrkg. des Bromwassers ist abhangig von den Lichtbedingungcn, der 
Konz., dem angewendeten UberscliuB; das Br verfliichtigt sich leicht aus der wss. 
Lsg. usw. Daher verwenden Yff. eine Chlf.-Lsg. von Br. Dieselbe kann konzentrierter 
sein ais die wss. Lsg., ji .  ihre Wrkg. ist vom Licht unabhangig. Die Br-Absorption 
durch Diphenylamin entspricht genau einem Tetrabromderiv. Es liefem Diphenyl
nitrosamin ein Di-, 4-Nitrodiphenylamin ein Tri-, 4-Nitrodiphenylnitrosamin u. 2,4-Di- 
nitrodiphenylamin ein Monobromderiv., wahrend 2,10-Di-, 2,4,8,10-Tetra- u. Hexa- 
nitrodiphenylamin kein Br absorbieren. — Die Einw. von Br in Chlf. auf Gemische
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von 2 N itroderiw . des Diphenylamins ergab, daB mehr ais die berechnete Menge Br 
absorbiert wird, besonders wenn Diphenylnitrosamin anwesend ist. K urzt man die 
gefundene Br-Menge um 1/ 10, so erhalt man Werte, welche den berechneten sehr nahe 
kommen. — Bzgl. der umfassenden Verss. sei auf das Original verwiesen. (Scient. 
Proceed. Roy. Dublin. Soc. 19. 85—100. Nov. 1928. Dublin, Univ.) L in d e n b a u m .

Mexco Ltd., Ubert. von: Alexander Cruiekshank Scott, London, Explosivstoff. 
(A. P. 1 695 932 vom 28/7. 1926, ausg. 18/12. 1928. — C. 1926. II. 3087.) T h i e l .

Aichi Uhren und Elektrische Apparate Fabrik Akt.-Ges., Aichi, (Erfinder: 
Tsuruo Araki und Schutaro Kuno), Rauchmittel. Man bereitet ein Gemisch aus
13,5 Tin. NH4C1, 15,7 Tin. a-Naphthol oder /J-Naphthol, 30,3 Tin. Acetanilid, 5,5 Tin. 
(NH4)2S04, 35 Tin. KC1 u. bringt es mittels etwas Schwarzpulver zur Entztindung. 
Man erzeugt auf diese Weise einen zwei Minuten lang uber dem Erdboden lagernden 
Rauch. Man kann das Gemisch 12 Stdn. auf 80° erhitzen. Eine Zers. wird liierdurch 
nicht bewirkt. (Japan. P. 79 424 vom 3/5. 1928, ausg. 21/1. 199.) I m a d a  u . E n g e r .

X X I. Leder; Gerbstoffe.
E. M. Holmes, Role Quebrachoiinde. Botanisch. (Pharmac. Journ. 123. 194 

bis 196. 24/8.) - H e r t e r .
Waltlier Herzog, Die Abfallprodukte der Saccharinfabrikation im  Dieuste der 

Gerbstoffsyntliese wid Oerberei. Zusammenfassende Abhandlung iiber die Bcdeutung 
u. Verwcndung dćr Abfallprodd. der Saccharinfabrikation auf dem Gebiet der synthet. 
Gerbstoffe u. der Gerberei. Die Rkk. des p-Toluolsulfochlorids u. seiner D criw ., 
die zu wertvollen synthet. Gerbstoffen fuhren, werden erortert. (Metallbórse 19. 
1853—54. 21/8. Wien.) ______  _  J u n g .

Rohm & Haas Co., Philadelphia, Pennsylvania, V. S t. A., iibert. von: Robert 
Howson Pickard, Dorothy Jordan-Lloyd und Albert Edward Caunce, London, 
England, Behandlung von Chromleder vor der Farbwig. (A. P. 1 715 623 vom 22/8.
1925, ausg. 4/6. 1929. E. Prior. 27/8. 1924. — C. 1927- I. 2262 [E. P. 243 091, F . P. 
604 014].) S c iio t t l a n d e r .

Snyder Welch Process Corp., Boston, ubert. von: William C. Welch, Newton, 
Massachusetts, V. St. A., Farben von Leder. (Can. P. 271802 vom 16/1. 1926, ausg. 
21/6. 1927. — C. 1927. I. 553 [E. P. 255 022].) F r a n z .

Roberto Lepetit, Italien, Oewinnung von pflandichen Gerb- wid Farbstoffextrakten. 
Man yermisclit die reinen Extrakte mit 1. Sulfiden u. Silicaten u. gibt dann saure 
Salze oder Siiuren zu. Die Extrakte werden hierdurch entfarbt. *Man versetzt Kastanien- 
extrakt m it einer Lsg. von Na2S u. Na2Si03, erwarmt unter RUhren langsam auf 70 
bis 80°, gibt dann eine Lsg. von N aH S03 zu, erwarmt eino Stde. auf 80° u. kulilt ab. 
Man erhalt eine in W. 1. Pastę, die die H aut in wesentlich helleren Farben gerbt, ais 
der ursprungliche E xtrakt. In  ahnlicher Weise kann man Quebracho-, Campeche-, 
Gelbholzoxtrakte beliandeln. (F. P. 648 546 vom 8/2. 1928, ausg. 11/12. 1928. Ital. 
Prior. 9/6. 1927.) F r a n z .

Rohm & Haas Co., Delaware, ubert. von: Jan C. Somerville, Cheltenham, 
Herslellung von Kondensationsprodukten ans Formaldehyd wid siibstiłuierten Naphthalin- 
sulfonsduren, dic erhalten wurden durch Ersatz eines H-Atoms des Naphthalinkerns 
durch einen sek. einwertigen aliphat. Alkoholrest unter A ustritt von W. — Z. B. werden 
128 g Naphthalin mit 150 g H 2S 04 von 66° Be 2 Stdn. auf 160° erhitzt, die M. wird 
auf 120° abgekuhlt u. dann ein Gemisch von 128 g Isopropylalkohol u. 88 g H2S 04 
von 66° Bć innerhalb P / 2—2 Stdn. bei 120° zugelassen. Darauf wird nach 3 Stdn. 
bei dieser Temp. nachgerUhrt u. die M. auf 90° abgekuhlt u. dann werden 40 g 37°/„ig. 
Formaldehydlsg. innerhalb ’/ 2 Stde. zugelassen u. 4—5 Stdn. bei 90° weiter geruhrt. 
Nach dem Neutralisieren mit Kalk wird das Prod. filtriert, mit H 2S 04 angesauert 
u. nocbmals filtriert. An Stelle von H 2S 04 kann auch C1-S03H benutzt werden. 
Das Prod. dient ais Gerbstoff u. zum Beizen von bas. Farbstoffen. (A. P. 1722904  
Tom 18/1. 1928, ausg. 30/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

Georg Grasser, Handbuch fiir gerbereichemische Laboratorien. 3., neu bearb. Aufl. Wien: 
J. Springer 1929. (XII, 434, X II S.) 8°. Lw. M. 29.—.
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Louis Kohl, WeiB- und Samischgerbung. Ein Handb. uber d. HersteUg. primitiver u. edler
Leder. Berlin: M. Krayn 1929. (264 S.) gr. 8°. = Die Lederfabrikation. Tl. 6
nn. M. 20.—; geb. nn. M. 22.—.

XXIV. Photographie.
Liippo-Cramer, Uber anomale Desensibilisierung. (Vgl. C. 1929. I. 3168.) Es 

wird vonVerss. uber anomale Desensibilisierung (starkere Wrkg. verdunntercr Lsgg.) 
an Jodsilberemulsionen beriehtet. Durch ein K J-Bad 1: 1000 wird die anomale 
Desensibilisierung aufgehoben. DicVerss. sind durch Austauschadsorption zu deuten. 
Fur eine Reihe von Farbstoffen wird gezeigt, daB starkę Sensibilisatoren fiir AgBr 
beim A gJ desensibilisierend wirken. (Photogr. Industrie 27- 931—32. 4/9.) L e s z .

A. Steigmann, Das Keimverfahren in  der Emulsionstechnik. Es wird darauf 
hingewiesen, daB Jod- u. Jodbromsilberkeime, auf denen die eigentlichc Emulsion 
crzeugt wird, den KrystallisationsprozcB des Emulsionshalogensilbers orientieren,
u. daB man mit diesem Verf. Emulsionen beliebiger Gradation u. KorngróBe muBte 
herstellen konnen, was auch fiir die Entw.-Tonung wichtig ist. Die Keimmethode 
kann auch auf andere Emulsionen ais Negativemulsioncn ubertragen werden. (Photogr. 
Industrie 27. 907. 28/8.) L e s z y n s k i .

— , Verfaliren zur Herstellung von Chlor-Jod-Bronisilber-Gelatine-Trockenplatten. 
Es wird eine vercinfachte u. handlichc Arbeitsweisc zur Herst. von Trockcnplatten 
im Laboratorium beschrieben. Bemerkenswert ist, dafi der Vf. fiir die Selbstherst. 
empfiehlt, zucrst dio ungewaschene Emulsion zu gieBen u. erst die fertig gegossene 
Schicht auf der P latte  auszuwaschen. (Photogr. Industrie 27. 903—06. 28/8.) L e s z .

Felix Formstecher, Warum lassen sieh. entwickelte Bilder nicht m it Gold tonen ? 
Wenn man auf entwickelte Bilder ein Goldbad derart einwirlcen IśiBt, daB nur in der 
auBeren Schale des Korns das Ag durch Au ersetzt wird, so erhalt man Kórner, bei 
denen eine blaue Goldschale einen schwarzen Kern umlagert, so daB das Auge keinen 
Unterschied bemerken kann. Auch wenn das gesamte Ag durch Au ersetzt ist, ist 
der Effekt aufierst gering. Bei auskopierten Bildern umlagert dagegen die blaue Schale 
einen gelbbraunen Kern, so daB ein deutlicher Farbumschlag sichtbar wird. Bei 
Feinkornentw. u. bei Aristopapiercn niihert man sieh den Verhaltnissen bei Aus- 
kopierpapieren, so daB die Farbverschiebung beobachtet werden kann. Bei der in- 
direkten Goldtonung (kombiniert m it S- bzw. Se-Tonung) wird das schwarze Ag 
zuniichst mehr oder weniger, aber nie ganz in braunliches Ag2S bzw. rotes Ag2Se 
umgewandelt, u. der Rest des Ag — móglicherwcise vollstandig — durch Au ersetzt. 
(Photogr. Industrie 27. 903. 28/8. Dresden, Wiss. Lab. d. Mimosa A.-G.) LESZYNSKI.

F. J. Tritton, Eine Methode zur Erhohung der Empfindlichkeit von Bichromat- 
gelatine. (Brit. Journ. Photography 76. 381—83. 28/6. — C. 1929. II. 964.) L e i s t .

Rene-j. Garnotel, Das Kaliumpermanganat. Vf. gibt eine Zusammenstellung 
all der Prozesse, bei denen das KM n04 in der Photographie gebraueht wird. Es sind 
jeweils die erforderliehen Rezepte angefiihrt. (Rev. Franęaise Photographie 10. 
250—51. 15/8.) L e i s t n e r .

K. Jacobsohn, Die farbenphotographischen Tripackverfahren. Bcsprechung der 
Aussichten des Tripack-Verf. unter besonderer Beriicksichtigung des Verf. der 
C o l o u r - S n a p s h o t s  L t d . ,  das auf einer Vertauschung der drei Schichten 
gegeniibcr der Anordnung des „klass.“ Verf. beruht. Die durch dic neue Anordnung 
(1. rotempfindliche, 2. griinempfindliche, 3. blauempfindliche Schicht) bedingten Vor-
u. Nachteilc werden zusammenfassend diskutiert. (Photogr. Industrie 27. 932—33. 
4/9.) L e s z y n s k i .

Walter Clark, Einige neuere Anwendungen der Photographie. Vf. gibt eine Zu
sammenstellung der neuesten Anwendungen der Photographie. Zunachst werden 
die Aussichten u. Móglichkeiten des Tonfilms erórtert. Yom Schmalfilm beriehtet 
Vf., daB Verss. in  Schulen den W ert des Lehrfilms gezeigt hatten, u. weist auf die 
Anwendung des Sehmalfilms in Bibliotlieken u. Banken, in der Reklamo u. fiir For- 
schungszwecke hin. Von den Anwendungen der Rontgenstrahlen u. der Fluorcscenz- 
photographie werden dic fur Medizin, Materialpriifung u. gerichtliclie Zweeke be- 
sprochen. (Brit. Journ. Photography 76. 378—80. 28/6.) LEISTNER.

O. Mente, Zur Frage der Feuergefdhrlichkeit des Films. Die Feuergefabrlichkeit 
des Reproduktionsfilms wird naturgemaB nicht abgestritten, jcdoch betont Yf., daB 
die dam it verbundene Gefahr nicht groBer ist ais sonstige Gefahren, z. B. bei Ver-
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wendung der Toluol- oder xylolhaltigen Tiefdruckfarben (Verdunstung pro Farbwerk
u. Stufide l/2—2 kg Lósungsm.).' Bei geniigender Sorgfalt bzgl. Verarbeitung u. 
Lagerung der Reproduktionsfilme bestehen keinerlei Bedenken gegen die Verwendung 
der Filmpliotographie in graph. Betrieben. (Dtseh. Drucker 35. 754—57. Juli. 
Berlin.) H a m b u r g e r .

William Gamble, Der gegenuidrtige Stand und die zukunftigen Moglichkeiten 
der Zinkatzung. Es wird auf bestehende tjbelstande u. Verbesserungsmóglichkeiten 
im photomechan. Zinkatzyerf. hińgewiesen. (Photogr. Korrespondenz 65. 233—34. 
Aug. London.) ~ L e s z y n s k i .

Fritz Pfund, Erjahrungen mit der „Autolith-Platte.“ Die Autolitli-Platte (Agfa- 
Fabrikat) gibt die Moglichkeit, Raster- oder Stricliaufnahmen in unbeschrankter An- 
zahl hintereinander aufzunehmen u. nachtraglicli zu entwiekcln, fehlerhaft beliohtete 
Rasteraufnakmen m it HgJ-Verstarker weiter zu behandeln oder die vielen korrigierend 
wirkenden Abscbwachungs- u. Atzmittel in Verb. m it allen Verstarkern u. m it allen 
ubliehen Schwarzungsmitteln wie beim Kollodiumverf. anzuwenden. Das Bild ist in 
der Aufsicht positiy sichtbar. Der Rasterpunkt wird in unubcrtrefflicher Weise seharf 
wiedergegeben. (Dtseh. Drucker 35. 377. Febr.) H a m b u r g e r .

Karl Hansen, Die Ilerstelhmg ton Querschniłien photographischer Schichten. Vf. 
empfielilt zur Herst. yon Diinnsehnitten von Filmen oder von Schichten, die von 
einer P latte abgezogen sind, ais Einbettungsmittel Paraffin. Der Dunnschnitt lost 
sich schon wahrend des Schneidens voin Paraffin u. soli deshalb zur leichteren Auf- 
findung yorher angefarbt werden. (Photogr. Industrie 27- 880—82. 21/8. Berlin- 
Lankwitz.) i " LEISTNER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: John Eggert,
Leipzig, Richard Schmidt und Bruno Wendt, Dessau), Lichtempfindliche Schicht
1. gek. durch einen Geh. an Kórpern, welche ein oder mehrere durch Doppelbindung 
verkniipfte Kohlenstoffatompaare besitzen u. gegebenenfalls in Ggw. eines Rk.-Be- 
schleunigers unter der Einw. des Lichtes in die stereoisomere Verb. umgelagert werden.
— 2. Verf. zur Herst. photograph. Bilder, diul. gek., daC man lichtempfindliche Schichten 
nach 1. im Aufnahmeapp. oder unter einer positiven oder negatiyen Yorlage belichtet
u. unter Benutzung der Verschiedenheit der chem. u. physikal. Eigg. der Stereoisomeren 
in der Schicht ein sichtbares Bild erzeugt. — Man iiberzieht z. B. schwarzes Papier 
m it einer Kollodiumschicht, die ais lichtempfindlichen Korper trans-Dibenzoylatliylcn 
enthalt. Nach dem Belichten wird m it Athanol fisiert. Es entsteht ein Positiv nach 
einem Positiv. (D. R. P. 480 729 KI. 57 b vom 18/7. 1928, ausg. 7/8. 1929.) E n g e r .

Franz van der Grinten, Venlo, Niederlande, Ilerstellung niclit vergilbender diazo- 
typisch hergestełlter Bilder, dad. gek., daC im fertigen Bilde mindestens ein Reduktions- 
m ittcl, welehes auch schon der lichtempfindlichen Schicht vor der Belichtung zugesetzt 
sein kann, anwesend ist. — AuBer dem Reduktionsmittel kann auch noch ein einer 
Osydation katalyt. entgegengesetzt wirkender Stoff zugefiigt werden. Z. B. stellt 
man eine 2%ig. Lsg. des Anhjrdrides der l-Diazo-2-oxynaphthalin-4-sulfonsaure oder 
des entsprechenden Diazoniumsulfonats in  W. her m it Zusatz von 0,7%  Phloroglucin,
0.5%  Weinsaure, 2%  Ammoniumlactat, 5%  Glykose, 2%  Mannit u. 0,02% Pyro-
gallol. Die Lsg. wird auf Papier ausgebreitet u. getrocknet. Nach Belichtung kann 
das Bild in einer NH3-Atmosphare entwickelt werden. Man erluilt ein dunkles Bild, 
dessen Untergrund weniger yergilbt ais ohne Zusatz der Reduktionsmittel. (Schwz. P. 
130 917 vom 6/5. 1927, ausg. 16/3. 1929. Holi. Prior. 10/2. 1927.) S a r r e ,

Deutsche Versuchsanstalt fiir Luftfahrt E. V., Berlin-Adlershof (Erfinder: 
Ullrich Schmiescheck, Berlin-Friedenau), Verfahren zur Durchfuhrung spektro- 
graphisclier Priifungen, z. B. von Emulsionen photographischer Platten, Filmstreifen o. dgl.
1. dad. gek., daC mittels bewegter Blende in einem Spektrum iiber einem beliebigen 
Wellenbereich eine konstantę oder beliebig bestimmte Energieverteilung erreicht wird.
—  2. Vorr. zur Ausfulirung des Verf. nach 1., dad. gek., daB zur Energieyerteilung im
Spektrum  eine davor rotierende Seheibe m it Ausschnitten vorgesehen ist. — 3. dad. 
gek., daB die Scheibcnausschnitte zur Erzielung eines Spektrums konstanter Energie 
den im Spektrum an sich yorhandenen Energien umgekehrt proportional sind. (D. R. P.
479 392 KI. 57b vom 8/7. 1928, ausg. 18/7. 1929.) E n g e r o f f .

P rin ted  In Germ any SchluB der Redaktion: den 27. September 1929.


