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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Max Speter, Zur „ Etymologie“ des Wortes „Gas.“ D ie  willkiirliche, gemaB der 

friiher geiiuBerten (C. 1910. I. 890) und je tzt von E. DARMSTATTER bestatigten 
(C. 1929. I I .  1253) Vcrmutung des Vfs. wahrscheinlich aus „Chaos“ u. „Ghoast“ 
oder dergl. kombinierte Wortbldg. „Gas“ isfc nicht erst nach demTode VAN H e l m o n t s ,  
sondern sehon zu dessen Lebzeit, 1644, moglieherweise sogar schon 1615, durch d en  
Druek bekannt geworden. (Chem.-Ztg. 53. 701. Sept.) S p e t e r .

Ch. Dufraisse, Charles Moureu 1863—1929. Nacliruf. (Journ. Chim. physiąue 
26. 331—32. 25/7.) L e s z y n s k i .

V. M. Goldschmidt, Bemerkung zu einer Abhandlung von A. M. Berkenheim: 
Ober neue Oesetzmafligkeiten in  den Beihen der elementaren lonenradien. Vf. betrachtet 
die Ausfuhrungen von B e r k e n h e i m  (C. 1928. II. 1985. 1929. I. 2505) tiber zahlen- 
maCige Beziehungen zwischen den lonenradien der Elemente ais physikal. unbegriindet. 
Man darf nicht auf Grundlage der von B e r k e n h e i m  bereehneten Radien sehlieBen, 
daB die vom Vf. angegebenen Radien in fast allen Fallen riclitiger seien ais jene von 
P a u l i n g .  (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 451—52. Mai. Oslo, Univ.) K. W o l f .

Charles P. Smyth, Einige Anwendungen der elektrischen Momenłe fu r  die Elek- 
tronentheorien der Valenz. Bei den in neuerer Zeit entwickelten Vorstellungen iiber 
die chem. Bindung sind oft — insbesondere zur Erklarung des Einflusses einzelner 
Gruppen auf Reaktionsfahigkeit usw. — Modelle aufgestellt worden, die zu einer elektr. 
Polaritat fiihren muBten. Letztere ist aber durch Best. der Dipolmomente meBbar. 
Vf. faBt die durch Messung gewonnenen Ergebnisse zusammen u. vergleicht sie mit 
den theoret. aufgestellten Molekiilmodellen. Es zeigt sich — urn das Ergebnis yoraus- 
zunehmen — daB viele von diesen Modellen ais experimentell widerlegt gełten kónnen, 
da die aus ihncn folgende Polaritat nicht experimentell gefunden wurde. Vf. glaubt, 
daB der dirigierende EinfluB verschiedener Gruppen u. ilire Wrkg. auf die chem. Rk.- 
Eahigkeit durch Differenzen in den Energienivcaus der Elcktronen hervorgcrufen 
werden, die zu einer elektr. Polaritat fuhren kónnen, aber nicht mussen. — Die vom 
Yf. zusammengestellten Ergebnisse sind vornehmlich: 1. Die Abwesenheit von elektr. 
Momenten in Methan, A than u. hoheren Paraffinen zeigt, daB die KW-stojfketle Iceine 
meflbare abwechselnde Polaritat besitzt entsprechend einer Dissymmetrie in den Elek- 
tronenbindungen von Alkylradikalen. Dasselbe zeigt die Abwesenheit einer Variation 
der Momente der hoheren Kctone. Da diese — bis auf die Anfangsglieder — alle das 
gleiche Dipolmoment besitzen, ergibt sich, daB die C—O-Gruppe Polaritat in KW-stoff- 
ketten tiber das 2. C-Atom hinaus nicht ubertragt. 2. Die Athylenbindung ist unpolar; 
nur wenn versehiedene Radikale an beiden Seiten sitzen, kann eine sehwaehe Polaritat 
auftreten. 3. Der Untersehied in den elektr. Momenten von cis- u. trans-Isomeren 
zeigt deutlich, daB bei der Doppelbindung Rotation fehlt. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 2380—88. Aug. Princeton [New Jersey], Univ.) Klemm.

William Albert Noyes, Die Elektroneninterpretation von Oxydation und Beduktion. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 623.) Yf. setzt die Grundannahmen der von ihm benutzten Elektronen- 
theorie des Molekiilbaues kurz auseiander; insbesondere wird W ert auf den Begriff 
„potentiell polar" gelcgt. Darunter wird eine Kovalenz verstanden, die bei der Trennung 
leicht in  eirien positiven u. negativen Partner spaltet. Die Bedingungen fiir das Auf
treten einer potentiell polarcn Bindung werden kurz diskutiert. Die Oxydation wird 
in dem seit lange iiblichen Sinne ais Verlust von Elektronen aufgefaBt; der hierbei 
stattfindende Mechanismus wird nun aber genauer besproohen. Es wird eingeteilt 
in 3 Typen: 1. Ein Elektron kann von einem Atom auf das andere iibergehen (z. B. Bldg. 
von NaCl aus Na +  Cl2). 2. Oxydation durch Addition einer positiven Hydrozylgruppe 
(entstanden z. B. aus H 20 2 =  OH“  -f- OH+) an ein nicht verbundenes (unshared) Elek- 
tronenpaar entweder bei einem negativen łon  oder einem elektr. neutralen Molekuł.
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Im  letzteren Falle lost sich ein H+ ab u. es entsteht eine semipolare Bindung. (Bei- 
spiele: Oxydation vonCIO-  durch H0C1 zu C103~, vonN(CH3)3 durch H 20 2 zu N(CH3)3- 
OH bzw. bei Ggw. von Alkali zu [N(CH3)30 ]_ +  H+. 3. Oxydaiion durch semipolare 
Sauerstoffatom-e, die ais neutrale Atome von einer Verb. abgegeben werden u. sich danu 
m it einem „unsharcd“ Elektronenpaar vereinigen. Dieses O-Atom kann in der neuen 
Verb. entweder scmipolar gebunden bleiben odcr m it H+ eine OH:Gruppe bilden 
(Beispiele: Bldg. von KC104 aus KC103 beim Erhitzen, Oxydation von Methylalkohol.) 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2391—96. Aug. Urbana [111.], Univ.) K le m m .

Manfred Mannlieimer, Chemische Gleichgewichie, welche Reaktionen zwischen 
zwci kondensierten Pliasen enilialten. Die bekannten Arbeiten von L o r e n z  u . v a n  
L a a b  iiber das modifizierto Massenwirkungsgesetz in kondensierten Systemen m it 
Benutzung der Molenbriiche werden kurz zusammengefaBt. Eine allgcmeine Methode 
zur Prufung der Vers.-Ergebnisso wird abgeleitet. Is t die Rk. a A + b B  — cC  +  d D ,  
reagieren iiquivalente Mengen u. ist im Gleichgewicht A  m it dem Molenbrue.h D m it

dem Molenbruch-n vorhanden, so gilt die Gleichung —----  ——— =  — .............Ł .
d — (d — o)t] a — (a —  c) £

Eine analoge Gleiebung gilt, wenn nicht aquivalente Mengen reagieren. Die stóchio-
metr. berechenbaren Kuryen fiir die Gleicbgewiehtspunkte sind unabhangig yon dem
speziellen Massenwirkungsgesetz u. den wakren molekularen Koeffizienten. — Das
wird auf zwei Systemo (2Ag +  PbCl2 Pb +  2AgCl u. Cd +  PbCl2 Pb +  CdCl2)
angewendet. (Amer. Journ. Science [SlLLIMAN] [5] 17. 534—42. Juni. New Haven,
Conn. Yale Univ.) W. A. R o t h .

Witali Heller, tjber die Móglichkeit, kinelische Prozesse in  helerogenen Systemen 
bei einheillichen liiihrungsbedingungen zu charakterisieren. (Ztscbr. physikal. Chem. 
Abt. A. 142. 431—52. Aug. — C. 1929. I .  718.) P ie t s c h -W il c k e .

Robert H. Dalton, Die Aktivierung von Sauersioff durch Elektronenstop. (Vgl. 
auch G l o c k l e r ,  B a x t e r  u. D a l t o n ,  C. 1 9 2 7 .1. 849. 2880.) Die Anordnung bestand 
aus einem 4-Elektrodenrohr, in dcm nach E ra n C K  u . H e r t z  Ionisierungsspannungen 
gemessen werden konnten. Ferner enthielt das Rohr ein Netz mit LampenruB u. ein 
PlRANI-Manometer. TJntersucht wurde die Reaktionsfahigkeit des angeregten 0 2 gegen 
C (LampenruB), der chem. Umsatz wurde an der Druckanderung des mit fl. Luft 
nicht Ausfrierbaren festgestellt. Es wurden zunaehst bei den verschiedenen 0 2-Drueken 
(0,05—0,40 mm) die krit. Potenłiale gemessen. Man fand — in Ubereinstimmung 
mit Literaturwerten — einen ersten Knick bei 7,9 Volt, auBerdem aber bei grófleren 
Drucken (> 0 ,1  mm) auch einen zweiten bei 10,6 Volt. Dieser karm dem Yorgang 
0 2 — >- O +  O entsprechen, moglicherweise ruhrt er aber von inzwischen gebildetem 
C 02 her. Diese letztere Annahmc wurde erklaren, warum man dieses krit. Potential 
bisher nie fand, u. m it der Druckabhangigkeit im Einklang sein. — Die jRk.-Gcschwin- 
digkeit zwischen C u. Oa stieg bei hohen Drucken bei den beiden krit. Potentialen; bei 
kleinen Drucken erfolgte nur bei 7,9 V ein Anstieg, nicht aber bei 10,6 V ; bei mittleren 
Drucken erfolgte ebenfalls keine Anderung bei 10,6 V, wahrend der sehr ausgepragte
1. Anstieg bei ca. 9 V lag, also zwischen 7,9 u. 10,6. — Ais Hauptreaktionsprod. wurde 
auf physikal. u. chem. Wege C02 nachgewiesen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2366—74. 
Aug. Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) K le m m .

Hugh S. Taylor und Douglas G. Hill, Die Reaktionen des alomaren Wassersiojfs 
m it Kóhlenwassersloffen. In  W eiterfuhrung der Verss. von B a t e s  u . T a y l o r  (C. 1928.
I. 161) werden die Rkk. zwischen atomarem H  — der durch angeregtes Hg erzeugt 
w rd  ■— m it KW-stoffen in  einem groBen Druckbereich (bis zu 1 at) untersucht. Im 
OberschuB von Wasserstoff wird Aihylen einfach hydriert, bei hóheren Konzz. des 
Athylens entstehen auch langere gesatt. KW-stoffe. Neben der Hydrierung ent- 
stehen auch dehydrierte fl. Kondensationsprodd. Die gesatt. KW-stoffe werden 
selber durch atom. H  abgebaut, am schnellsten Butan, dann Propan u. Aihan. Aus 
allem wird schlieBlich Mefhan gebildet. Methan selbst wird durch H-Atome nicht 
angegriffen. Aus Athylen m it wenig Wasserstoff entsteht auch Acetylen. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B . 2. 449—50. April. Princeton, Univ.) F a e k a s .

J. A. Christiansen, tlber die thermische Ohlorwasserstoffbildung. Es wird die 
therm. Bldg. von HC1 im Dunkeln bei der Temp. von etwa 200° untersucht. Die 
Bildungsgeschwindigkeit yon HC1 ergibt sich proportional dem Chlordruck, umgckehrt 
proportional dem zugemisehten Sauerstoffdruck u. nahezu unabhangig vom Wasser- 
stoffdruek. E s scheint, daB die Rk. durch schon vorhandenes HC1 etwas gehemmt 
wird. Die Yersuchsergebnisse lassen sich m it dem NERNSTschen Atomkettenmecha-
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nismus gut deuten. Die therm. BIdg. von HC1 isfc auch eine K etteurk., die K etten 
fangen m it der Dissoziation von Cl2 an, u. zwar beginnen die K etten bei den an der 
Wand adsorbicrten Chlormoll. Zugesetztes Brom hemmt die Rk. nieht. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 2. 405— 27. April.) F arkas.

J. A. Cliristianseil, Berichligung zur Abhandlung: Uber die thermische Chlor-
uiasserstoffbildung. (Ygl. vorst. Ref.) Duróh eine Korrektur wird die Wahrseheinlich- 
keit einer „W andrk.“ ldeiner ais dio Wahrscheinliehkeit einer Rk. von Br m it H 2, 
wodurch die tlbereinstimmung zwischen Theorie u. Expcriment verbessert wird. 
(Ztsolir. physikal. Chem. Abt. B. 3. 481. Juni. Kopenhagen, Chem. Lab. d. Univ.) L e s z .

A. N. Kappanna, Kinetischer Salzeffekt. I I . Geschwindigkeit von lonenreaklionen 
bet groflen Verdunnungen. (I. vgl. C. 1928. II. 1738.) Dio Yorliegenden Messungon 
wurden zur Priifung des D EBY E-H uCK ELschen Grenzgesetzes ausgefiihrt. D ie  Ge
schwindigkeit der Rk. zwischen CH3COONa u. Na2S20 3 wurde bei 30, 40 u. 50° be- 
stimmt. Die Gesamtkonzz. sc h w a n k ten  zw ischen 0,0025 u. 0,1 /1. D io D EBY Esche 
Gleiehung des Aktivitatskocffizienten wurdo in  einem ziemlioh weiten Konz.-Gebiet 
fur richtig befunden. Der Temp.-Koeffizient der Rk. war bei allen Konzz. konstant. 
(Journ. Indian chem. Soo. 6. 45—52. 28/2. D acca , Univ.) H a n d e l .

M. Bobtelsky und D. Kapłan, Uber die Reaktionsgeschwindigkeit von Jod mit 
Natriumformiat in  Gegenwart von konzentrierten Eleklrolyten. Alle untersuchten Salze, 
ob Chlorido oder Sulfate, verzogern dio Rk.-Geschwindigkeit.. Die Unterscliiede in 
der Terzogernden Wrkg. der einzelnen Salze sind zum grofien Teil durch spozif. Kat- 
ionemvrkg. bedinct. Es ergibt sieli folgende Reihe der fallenden Beeinflussung: 
H C 1> A1C13 >  MC12 =  CaCl, =  MnCl2 >  ZnCl2 >  MgCl2 >  CaCl2>  SrCl2>  BaCl2 >  
NaCl =  NH4C 1> K C 1> H 20 . Nur Cd-Ionen beschleunigen die Rk.-Geschwindig
keit katalyt. Bei steigender Konz. an Salz wird, infolge der negativen Neutralsalz- 
wrkg. der Cd-Salze, die Rk.-Geschwindigkeit Yerlangsamt. Allo anderen Anionen 
mit Ausnahmo der Halogenionen haben einen nur schwaehen EinfluJB auf die Rk.- 
Geschwindigkeit des gemessenen Prozesses. F ' wirkt noch etwas beschleunigend, 
Cl', Br', J '  dagegen verlangsamend. Mit steigender Deformation der Anionen nimmt 
die verzogernde Wrkg. nach folgender Reihe zu: F ' <  HaO <  S 04" CH3COO' 
CIO/ Cl' Js> B r' >  J '.  Das Fallen der Konstanten des gemessenen Prozesses kann 
durch konz. Elektrolyte, dio die Rk.-Geschwindigkeit stark beeinflussen, yerhindert 
worden. Salze dagegen, die nur geringen EinfluB haben, vermógen selbst in Lsgg. 
von hoher Konz. das Fallen der Konstanten nicht zu verhindern. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 182. 382—94. 3/9. Jerusalem, Anorg. Inst. der hebr. Univ.) A s c h .

S. Kilpi, Einwirkung von Chlorwasserstoff auf Alkohol. Zur Wirkung der Eleklro- 
lyle auf die lieaklionsgeschwijidigkeii. Die friiheren Unterss. dos Vfs.. (Ztsohr. physikal. 
Chem. 86 [1914]. 427) ergaben, daB die Geschwindigkeit der Einw. von HC1 auf A. 
in  erster Annaherung dem Prod. der Gesamtwasserstoff- u. Chlorionenkonz. pro- 
portional ist. Die Geschwindigkeit nahm bei den untersuchten Konzz. langsamer ab, 
ais auf Grund der Verminderung des durch Leitfahigkeitsmessungen bestimmten 
Dissoziationsgrades zu erwarten war. Da die hierfur gegebene Deutung nicht mehr 
wahrscheinlieh ist, versuchte Yf. die Abhangigkeit der Reaktionsgeschwmdigkcit von 
der Elektrolytkonz. m it Hilfe der Theorie von B k o n s te d  u . der von D e b y e  u . H u ck e i. 
zn erklaren. Dio erlialtenen W erte der Koeffizienten A ' u. a ' sind in guter Uberein- 
stimmung m it den theoret. berechneten. Es ergibt sich, daB die Geschwindigkeit der 
Einw. von HC1 auf A. sich m it der Elektrolytkonz. proportional dem Prod. der elektro- 
metr. gemessenen H- u. C l-Ionenaktm tat yerandert. 10 Tabellen bringen das Zahlen- 
material. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 424—50. Mai. Helsinki, Univ.) K. W o.

J. F. M. Caudri, Uber die Geschwindigkeit der Verseifung von Estem  und Lactonen 
durch Nalriumhydrozyd in  Gemischen von zwei und drei Losungsmitteln. In  Fortfuhrung 
der Arbeiten von T asm an (C. 1928. I. 507. 2898) wurde die Ringóffnung von Phthalid 
dureh NaOH in Gemischen aus W. u. organ. Fil. bei 25° untersuclit, u. zwar in W. +  A., 
W. +  Methanol, W. +  Aceton u. W. +  A. +  A. W ird eine geringe Menge A., Methanol, 
A. oder Aceton zu einer aąuimolaren wss. Lsg. von Phthalid u. NaOH gesetzt, so wird 
die Verseifungsgesehwindigkeit in allen Fallen herabgesetzt. Bei A. u. Methanol geht 
diese herabsetzende Wrkg. bei steigenden Zusatzen weiter, bis die Rk.- Geschwindigkeit in 
den reinen Alkoholen 0 wird. Bei gleicher Menge w irkt Methanol starker verzógernd 
ais A. Zusatz von Aceton w irkt anfangs erniedrigend, bis die Rk. nach einem Minimum 
fiir stiirkere Acetonkonzz. wieder beschleunigt wird in einem Gemisch von W. u. wenig 
A. E in Zusatz von A. w irkt in sehr verd. A. verzogernd, in iiber 70%ig. A. beschleu-

130*



2008 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ie a l is c h e  Ch e m ie . 1929. n .

nigcnd auf die Rk. cin. Eine starkę Beschieunigung erfolgt auf Zusatz von A. zu W.-A.- 
Gemischen, die bereits vicl A. enthaltcn, ebenso wirkt Aceton in Gcmiscken aus W. 
u. viel Aceton; dies ist wahrscheinlicli durch Solvatation zu erklaren. Infolge Ent- 
miscliungen oder geringer Losliclikeit von NaOH in den betreffenden Gemischen war 
es niclit móglich, alle Gemische bis zum reinen A. oder Aceton auf diese Erscheinung 
zu prufen. — Obwohl iiber dic Verseifung von Athylacełat zahlreiche Unterss. vor- 
liegen, ist bisher noch keine Verseifungskurve fiir Gemische aus W. u. einem Losungsm. 
bis zum 100°/nig. Losungsm. bestimmt worden. Es wurde deshalb die Verseifung von 
Athylacetat durch 1 Mol. NaOH in W. +  A., W. +  Aceton, W. +  A. +  A. bei 25° 
untersucht, ferner die Verseifung von Mełhylacetat in W. +  Methanol. Die Verseifungs- 
kurven stimmen ziemlich gut m it denen des Phthalids ubercin. — In  konz. alkoh. Lsgg. 
wird Phthalid aussclilieBlich durch NaOH zu H O ■ CH ,• CcH,,■ C02Na verseift; Bldg. 
von C.,H5■ O• OH,-C0H,,• C02Na durch Addition von NaOC2H 5 findet nur in unter- 
geordnetem Ma Be s ta tt. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 422—60. 15/4. Leiden, 
Univ.) '  OŚTERTAG.

D. Orrne Masson, Gelóste Molekularvolumina in  Beziehuiig zur Solvałation und 
lonisałicm. Das Mol.-Vol. einer gel. Substanz wird allgemein abgeleitet aus der Zus. 
u. dem spezif. Gcwicht der Lsg. unter der Annahme, daB das Losungsm. sein urspriing- 
liches Vol. unverandert beibehalt; doch unterliegt auch das Losungsm. (z. B. W.) 
einer Verandcrung, in  erster Linie eincr Verminderung durch Solvatation (Hydratbldg. 
u. nachfolgendo Verd. des Hydratcs mit W.-tlberschuB oder tlberschuB der anderen 
Komponentę). — Vf. zeigt an 22 starken Elektrolyten (NaOH; K O H ; H 2S 04; (NH4)„ S 04; 
MgS04; ZnS04; HC1; LiCl; NaCl; KC1; NH4C1; MgCl2; CaCl2; CdCl„"; H N 03; N aN 03; 
K N 0 3; NH4N 0 3; AgN03; NaC103; Na2S20 3; K 2C03), daB das „scheinbare“ Mol.-Yol. 
der in W. gel. Substanz eine geradlinige Funktion der Quadratwurzel aus der Vol.- 
Konz. ist. In  Fallen begrenzter Lóslichkcit bleibt die Gerado durch alle Vers.-Ergebnisse 
bestohen; in denen geniigend hoher Konz. jedoch beginnt in einigen Fallen eine Kurye 
von einem bestimmten Punkt der Vol.-Konz. an, der der Zus. eines bestimmten Hydratcs 
entspricht (,,Hydratpunkt“ ). So bilden: H ,S 0 4 bei 84,42°/0 ein Monohydrat; HC1 
bei 36,64% ein H ydrat HCI- 3,5 H 20 ; LiCl bei 19,08% ein H ydrat LiCl-10 H ,0 ; N H4N 0 3 
bei 38,84% ein H ydrat NH4N 0 3-7 H 20 ;  H N 03 bei 24,13% ein H ydrat H Ń 03-11 H ,0 , 
u. bei 77,77% ein H ydrat H N 03-H20 . Dies deutet darauf hin, daB unterhalb des 
Hydratpunktes die Lsg. diejenige eines Hydratcs im UberschuB von W. ist, oberhalb 
desselben aber keine reine wss. Lsg. mehr besteht, sondern die des H ydrats im Uber- 
schuB von W.-freier Substanz. Mithin ist das „wahre“ Mol.-Vol. unterhalb des H ydrat
punktes dasjenige des charakterist. Hydratcs u. umfafit die Vol.-Ajnderungen, die 
dessen Bldg. aus den Komponenten begleiten. — Ausnahmen yon dieser Regel bilden 
Mg(N03)2 u. CH3COONa. — Das „wahrc“ Mol.-Vol. einer gel. Substanz ist bei un- 
endlicher Verdiinnung das des vollig ionisierten Hydrates; ein groBerer W ert bedeutet 
den Durchsclinittswert eincr Mischung ionisierter u. niclit ionisierter Molekule. Der 
ionisierte Anteil p bei eincr gegebenen Konz. n  wird durch die Gleichung ausgedriickt: 
(3 =  1 — k »V«, worin k  eine Konstantę ist. — Von schwachen Elektrolyten befolgen 
z. B. H 3P 0 4, CH3COOH u . a. die Regel, daB das scheinbare Mol.-Vol. der gel. Substanz 
eine geradlinige Funktion der 5/4 Potcnz der Vol.-Konz. ist. CH3COOH bildet zudem 
bei 76,9% ein Monohydrat (Orthoessigsaure). (Philos. Magazine [7] 8. 218—35. Aug. 
Melbourne.) STOCK.

F. Wratschko, Belrachlungen uber dać Lósungsvolumen. Die vorliegende Arbeit 
entwickelt die Gedanken iiber die Mogliclikeit der Berechnung der D. einer Mischung 
aus den D.D. der Komponenten auf induktivem Wege u. registriert alle Pliasen der 
Verbesserung der Berechnungsformeln. Ais Ergebnisse formuliert Vf. folgendes: Die 
einfachstcn Formen der Lsgg. liegen vor, wenn beide Komponenten fl., organ. Nicht- 
elektrolyte ohne gegenseitige chem. Einw. sind. Vom Standpunkt des Lósxmgsvoluniens 
aus lassen sieli folgende Gruppen erkennen: A. R a t i o n a l e  L s g g .  1. Rationalc 
Lsgg. erster Ordnung. a) Typus I  (/I d). Das spezif. Gewiclit der Lsg. ist gleieh dem 
arithm et. Mittel aus den D.D. der Komponenten. b) Typus I I  (Av): Das spezif. Volumcn 
der Lsg. ist gleich dem a r i t h m e t .  Mittel aus den spezif. Volumina der Kompo
nenten (isofluide Lsgg., echte Mischungen). c) Typus I I I  (Gd oder Gv): Das spezif. 
Gewicht bzw. das spezif. Volumen der Lsg. ist gleich dem g e o m e t  r. Mittel aus den 
spezif. Gewiehten bzw. spezif. Volumina der.Komponenten (Wrkg. einer konstanten 
K raft zwischen den Moll. der Komponenten). Diese 3 Typen lassen sich durch die 
allgemeine Formel: log“ d" — [x log”1 (?!" +  (100 — x) log“ rf2n] : 100 ausdrucken,
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worin d das spezif. Gew. der Lsg., d1 das der schwereren, d2 das der leichteren Kom
ponentę u. x der %-Geh. der Lsg. an der s c h w e r e r e n  Komponento ist. m  ist 
bei diesen Typen entweder 0 oder 1 u. n  entweder 1 oder —1. Unter log"1 d versteht
V f.: log lo g .......... log d, z. B. log3 d — log log log d. In  diese Gruppe fallen dio oben-
erwiihnten organ. Fil. m it Ausnahme derjenigen (z. B. CS2), die zu Assoziation neigen. —
2. Rationale Lsgg. hoherer Ordnung. Auch diese lassen sich durcli obige Formel aus- 
driicken, doch konnen m  u. n  die verschiedensten Werte annehmen. In  diese Gruppe 
fallen yiele wss. Nielitelektrolytenlsgg. (z. B. Zueker, Glycerin usw.), sowie Lsgg. starker 
Elcktrolyte in organ. Ldsungsmm. — B. I  r  r  a t  i o n a 1 e L s g g. 1. Solche, dio sich 
auf rationale Lsgg. zuruckfiihren lassen, namlich Lsgg., in denen chem. Vorgange im 
weiteren Sinne (Hydrat-, Komplcxvcrbb. usw.) anzunehmen sind. 2. Solcho, bei denen 
eine Umformung nicht moglich ist. Hierzu gehoren die Lsgg. m it chem. VorgiLngen 
im engeren Sinne. (Esterbldg., Umlagerung usw.). — Die rationalen Losungspaare I  bis 
I I I  unterliegen dem Geselz der Erhallung des Losungstypus: Der Volumtypus is t fiir 
jedes Losungspaar eharakterist. u. insbesondere unabhangig von der Temp. — Der 
Typus I I  ist der unter den n. Lsgg. am liaufigsten vertretene (echte ]\Iischung). Be- 
deutend weniger haufig ist der Typus I I I  (echte Lsg.) u. am seltensten der Typus I. — 
Die Arbeit enthalt Tabellen uber dio D.D. von Lsgg. von Nitrobenzol in Phenol, J  in 
A. u. Athylenbromid, Aceton in Phenol. (Pharmaz. Presso 34. 4—5. 20—22. 36. 76—77. 
116—18. 132—34. 227—30. 256—58. 274—78. 1/7.) H a r h s .

Josef Holluta und Fritz Peter, t)ber die Lóslichkeitsbeeinflussung von Kalium- 
cldorat durch starkę Elektrolyte. Die Lóslichkeitsbecinflussung von KC103 durch KC1, 
K N 03, KjSOj, NaC103 u. NaCl bis zu den hóchsten Konzz. werden bestimmt, die 
Methodik der Verss. beschrieben u. die Aktivitiitskoeffizienten von KC103 in W. u. 
Salzlsgg. bereohnet, sowie die mittleren Ionenradien der Ionen des KC103 u. der Zusatz- 
stoffe abgeschatzt. Es werden Interpolationsformeln zur Berechnung der Lóslichkeits- 
beeinflussung bei 25° angegeben; der Zusammenhang der Konstanten dieser Formcln 
mit der relativen molekularcn Loslichkeitsbccinflussung wird crortert. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 143. 119—34. Sopt. Briinn, Techn. Hoehschule, u. Rothau, 
Bohmen, Eisenwerke Lab.) WRESCHNEK.

Gerhard C. Schmidt und Mechtild Keller, tJbcr die Zahl der sich an das Silberion 
anlagernden Wasser- und Alkohohnolekule. Yff. suchen die strittige Frage nach der 
Zahl der an die Ionen sich anlagernden Moll. des Losungsm. fiir das Arj-Jon durch 
Messung der Oberfuhrungszahlen von AgN03 in wss. u. mcthylalkoh. Lsg. bei Zusatz 
von NH3 u. Pyridin zu entscheiden. Mit steigendem Vol. des sich anlagernden Mol. 
nimmt die Wanderungsgeschwindigkeit ab. Aus Molekulardepressionen u. Leitfahig- 
keitsmessungen wird geschlossen, daC sich nach Zusatz von NH3 bzw. C5H5jST komplexo 
Ionen Ag(NlI3);! bzw. Ag(C6H5N)2 bilden. Dieso sind in Methylalkohol stabiler ais in 
W., u. enthalten keine Moll. des Losungsm. Aus der Anderung der Wanderungs
geschwindigkeit bei Zugabe von NH3 bzw. C5H5N im Vergleieh zu der des Ag-Ions 
wird geschlossen, daB sich 2 Moll. des Losungsm. an das Ag-Ion anlagern. In  der wss. 
Lsg. besteht ein Gleichgewicht zwischen den Ionen Ag(H20 ); , Ag(H20) u. Ag, u. analog 
in den methylalkoh. Lsgg. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 331—42. Mai. 
Munster i. W.) K. W o l f .

A. G. Murray, Die Lóslichkeit von Nalrium- und Kaliumliydroxyd in  Melhyl- 
und Athylalkohol. Temp. wurde nicht sorgfaltig beriicksichtigt; sie lag um 28°. Es 
wurden folgende Werte bestimmt: 29 g KOH u. 13,6 g NaOH in 100 g A., 40,3 g 
KOH u. 23,9 g NaOH in 100 g Methylalkohol. (Joum . Assoc. official. agricult. Chemists 
12. 309. 15/8. Food-, Druj- u. Insektizid-Uberwachung. Washington.) T r e n e l .

H. Colin und A. Chaudun, Zuckerkonzentralion und Hydrolysengeschwindigkeit in  
saurem Medium. MORAN u. L ew is (C. 1923 .1 .188) haben die Anderung der WlLHELMY* 
schen Konstantę k mit der Zuckerkonz. in Beziehung gesotzt zur Anderung des Vol. 
des freien Wassers. Man wiirde hierbei fiir k scheinbar konstanto Werte erhalten,

y __v
indem man die experimentell gefundenen Zahlen m it dem Faktor — y — multi-

pliziert, wobei V das Gesamtvol. der Lsg., v das Vol. des gel. Zuckers bedeutet. Dieser 
Ausdruck ist aber nicht allgemein giiltig; M o r a n  u. L e w is  lassen vollig auCer acht, 
daB der EinfluB des Zuckergeh. auf die Inversionsgeschwindigkeit wesentlich von der 
N atur u. Konz. der angewandten Saure abhiingt. Es existiert kein einfacher Zusammen
hang zwischen der Hydrolysengeschwindigkeit u. der [H '] der Umgebung. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 1291—92. 13/5.) A j i m e r l a h n .
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P au l Gross, Die Bestimmung der Loslichkeit von wenig łoslichen Fliissiglceiten in  
Wasser und die LoslichJceilen der Dichlordthane und -projxme. Es gibt bisher wenige 
befriedigende Mcthoden, um dio Loslichkeit von Fil. in Fil. zu bestimmen. Vf. ging 
folgendermaBen vor: Duroh Sehiitteln im Thermostaten wurde eine gesatt. Lsg. hcr- 
gestellt u. in eine gewogene Flasehe, dio eine bekannte Menge W. enthielt, iibergehebert. 
Aus der Gewichtezunahme erhielt m an die Menge gesatt. Lsg. Die Konz. der so er- 
haltenen verd. Lsg. wurde interferometr, bestimmt; dio Eichung erfolgte gegen Lsgg. 
aus gewogenen Mengen der zu untersuchenden FI. u. W. Dio gefundenen Losliehkeiten 
bei 25° sind (g pro 100 g W.): 1,1-Dichlorathan 0,506; 1,2-Dichlorathan 0,865; 1,2-Di- 
ohlorpropan 0,280; 1,3-Dichlorpropan 0,273 (die anderen beiden Diehlorpropane hydro- 
lysiorten). Kohlenstofftetrachlorid 0,077. Die Methode ist Behr genau; die Werte 
sind auf 1—2,5°/0 sicher; nur der fur CC14 ist weniger genau bestimmt (5%) u. kann 
nur ais vorlaufig gelten. (Journ. Amer. chem. Soe. 51. 2362—66. Aug. Durham 
[Nortb Carolina], u. Leipzig, Univ.) K lem m.

E. Rupp, Uber den Nachweis adsorbierter Schichlen mit Elektronenwellen. Vf. 
sehildert kurz die Grundlage der Metbode zur Erforschung der obersten Netzebenen 
fester Kórper (Flaebengitterinterferenzen) mittels Elektronenwellen. Die von einem 
Gliihdraht em ittierten Elektronen werden an der Oberflache von Metalleinkrystallen 
gcmaB der d e  BROGLIEsehen Beziehung u. dem Oberflachengitter der Krys talie 
selektiv reflektiert u. im Faradaykafig naehgewiesen. Vf. untersuebt mittels dieses 
Verf. die S truktur adsorbierter Gasschichten an Metallen u. einfaelie Rkk. an soleben. 
Verss. an JYj-Einkrystallen ergeben zunachst das n. Gitter der [ lll]-E b e n e  eines Ni- 
Krystalls. Nach Zulassen sehr geringer Mengen reinsten II*. (10~5 mm) u. darauf- 
folgendem Abpurtipen des Gases ergibt die Messung der Elektronenreflexion eine Ver- 
anderung der Metalloberflache: neu auftretende Reflexionsmaxima sprechen fur eine 
regelmaCige Einlagerung von H-Atomen in das Metallgitter (im doppelten Abstand 
der M-Atome), somit fur Bldg. eines „Gaskrystalls“ . Nach langerer Aufbewahrung 
einer derartigen Metallgasschieht ist ihr Reflexionsvermogen fur Elektronen derart 
verandert, daC eine allmahliehe „Aufloekerung" der oberflachlichen Gitterebenen des 
Metalls anzunebmen ist. Dureh Erhitzung lassen sieh diese Veranderungen des Ni- 
Gitters wieder ruekgangig machen. Bei hoheren H,-Drucken (10-3 mm) wird die Gitter- 
struk tur noeh rnehr „verwischt“ , anscheinend zum Teil infolge „Verderbens“ des Ni- 
Gitters, zum Teil infolge Bldg. einer zusammenbangenden adsorbierten Gashaut. 
Wird nach dem Eintritt. des H 2 in die Metalloberflache reiner N„ von geringem Druck 
(10"‘ mm) zugelassen, so verschwinden die H 2-Maxima der Elektronenreflcxion, die 
Ni-Maxima werden undeutlieh: dies spricht dafiir, daC N 2 mit dem am Metali adsor
bierten H , reagiert, vermutlioh N H S gobildet hat. N2 allein ohne vorherige H 2-Be- 
handlung scheint mit der Metalloberflache nicht zu reagieren. Mit Fe an Stelle von 
Ni yerlaufcn Gitteraufloekerung u. Rk. zwischen u. N2 so rasch, daB die einzelnen 
Stufen nicht mebr erkennbar sind. Ebenso verursaeht Einw. von 0 2, II2S  u. H„0 so- 
fortige Anderung der spezif. Maxima des reinen Metallgitters. (Ztschr. Elektroehom. 
35. 586—89. Sept. Berlin, Forschungslab. d. A.E.G.) F r a n k e n b u r g e r .

W . F rankenburger und K . M ayrhofer, Studien uber atomar mrteiltes Eisen. 
Ein Beitrag zur Kenntnis der Oberflachenkatalyse. Verss., im Zusammenhang m it den 
TAYLORschen Anschauungen uber das Vorhandensein „aktiver Zentren“ an festen 
Katalysatoren, Metalle moglichst zu 100% in den Zustand derart „aktiver Zentren“ 
mittels moglichst feiner VerteUung bei ihrer Herst. uberzufiihren, u. an diesen die 
normalerweise nur an  jenen aktiyen Oberfliichenstellen ablaufenden Zwisehenrkk. 
der Katalyse zu untersuchen. Es wird Fe durch elektr. Heizung von Driihten ver- 
dam pft u. auf tiefgekuhlten Wanden die Metallatome des Dampfes kondensiert. In  
Ggw. von verd. H2 (10“2 bis 10~5 mm) nchmen die an der Wand „festfricrenden“ Fe- 
Atome H 2 auf. Am klarstcn t r i t t  dics zutage, wenn mittels gleichzeitiger Kondensation 
einer zweiten Substanz auf der Auffangflache das Zusammentreten der Metallatome 
zu groBeren Teilchen verhindert wird: in diesem Sinne wirkt W.-Dampf von niedrigem 
Druck, der sich ais Eisschicht zusammen m it den Fe-Atomen niederschlagt; auch 
NaCl-Dampf verlundert eine Sammelkrystallisation der Metallatome. In  diesen Fiillen 
ergibt sich fur das Molverhaltnis Fe/H 2 der W ert 1, d. h. jedes auf die Kiihlwand 
treffende Fe-Atom vermag 1 H 2-Mol. zu binden; bei Verwendimg von NaCl geniigt 
Kuhlung der Auffangwiinde auf 0°, um diese Effekte hęrbeizufuhren. Die Gcschwindig- 
keit der H 2-Aufnahme ist yom Druck des Gases unabhangig u. lediglich durch die Zahl 
der pro Zeiteinheit auf der Auffangflache auftreffenden Fe-Atome bedingt. In  Ab-
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wesenheit der die Teilchcnvergról3erung verhindernden Substanzen wird, bezogen auf 
die verdampfte Fe-Menge, weniger H 2 aufgenommen; aus dem Minderbetrag lassen 
sich Sdiliisse auf die GroBe der entstehenden Metallteilehen ziehen. tJber die Aufnahme 
von N 2 liegen noch kcine eindeutigen Ergebnisse vor; jedenfalls soheint unter gleichen 
Bedingungcn seine Affinitat zum atomaren Metali geringer zu sein, ais die des H 2; ver- 
mutlich ist seine wirksame Betatigung bei der N H 3-Synthese an den Besitz einer ge- 
wissen Aktivierungsenergie geknupft. (Ztsclir. Elektroohem. 35. 590—600. Sept. 
Forsch.-Lab. Oppau d. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.) F r a n k e n b u r g e r .

Shun-ichi Uchida, Katalytische Ze.rsetzu.ng von Stickozyd. Die katalyt. Zers. 
von reinem NO wurde untersucht bei Anwendung von Pt-Gaze u. Fe20 3 (mit u. olmo 
Bi-Oxyd). Die Unters. der entweichenden Gase erfolgte durch Einleiten in 90%ig. 
H 2S 04 u . Best. der hóhoren in der H 2S 04 enthaltenen Stickoxyde mittels Nitrometer. 
Die Rk. ist I..Ordnung bei relativ niedrigen Tempp. (600—700°). Bei hoheren Tempp. 
ging die Gesehwindigkeit zuriiek mit der Dauer der Katalyse, was vielleicht auf den 
freigewordenen 0 2 zuruckzufuhren ist (vgl. G r e e n ,  HiNSIIELWOOD, C. 1926. II . 1727). 
Die Geschwindigkeitskonstante bei 600“ war 0,39 fiir P t u. 0,0013 fur Fe20 3. Das 
Stickoxyd beginnt auf der Pt-Oberflache bei 500° zu dissoziieren. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 30. 46B. 1927. Tokio.) S c h o n f e l d .

Yoshio Okayama, Uber den Mechanismus der Ozydation von Quecksilberdampf.
1. Uber die Oleichgewichtsformel. Yf. untersucht den Mechanismus der Oxydation 
von Hg-Dampf durch 0 2 an einer erhitzten Pt-Oberflache. Zur Bereehnung wurde 
folgende Formel fiir das Gleichgewicht an der Pt-Oberflache benutzt: a , ?iz/  =  w2/ 2; 
dabei ist a2 ein Kondensationsfaktor von 0 2-Moll. an der Pt-Oberflache, n2 die Anzahl 
0 2-Moll., die auf 1 qcm pro Sek. auftreffen, / 2 der Bruchteil der Oberflache, der durch 
0 2-MolL bedeckt ist, v2 die Anzahl von Moll., welche verdampfen, w e n n /2 =  1 qcm, 
/  der unbedeckte Teil der Oberflache. Es wird eine theoret. Ableitung dieser Formel 
gegeben (die nicht mit der LANGMUlRschen Formel iibereinstimmt) u. gezeigt, dafi 
sie auch dann gilt, wenn Rk. eintritt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32.
163 B—64 B. Juni.) K le m m .

Yoshio Okayama, Uber den Mechanismus der Oxydation von Quecksilberdampf.
I I .  Wenn Sauerstoff in  molekularer oder in  atoinarer Form kondensiert. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Die Rk. kann erfolgen gemaC 1. Hg +  0 2 (adsorbiert) =  HgO +  O bzw.
0 2 +  Hg (adsorbiert) =  HgO +  O, oder, wenn 0 2 atomar kondensiert wird, gemaB
2. Hg +  O (adsorbiert) =  HgO; O +  Hg (ads.) =  HgO. Fiir 1. u. 2. werden unter 
Benutzung der in Abh. I  gegebenen Formel die Gleichungen fiir die Rk.-Gesehwindig
keit in  allgemeiner Form gegeben. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32.
164 B— 66 B. Juni.) K le m m .

Yoshio Okayama, tlber den Mechanismus der Oxydation von Quecksilberdampf.
I I I .  Wenn Sauerstoff in  molekularer und in  atomarer Form kondensiert. Es werden
auch fiir diesen Fali die Gesehwindigkeitsgleichungen abgeleitet. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 32. 167 B —69 B. Juni.) K le m m .

Yoshio Okayama, Uber den Mechanismus der Ozydation von Quecksilberdampf.
IV. Reaktion in  der Umgebung des Platinkatalysators. (III. vgl. yorst. Ref.) Wenn
die Zers. des HgO, die ab 400° beginnt, bei der liohen Temp. des Pt-Fadens uber 1200° 
mit gróBerer Gesehwindigkeit verliiuft, ais die Verdampfungsgeschwindigkeit von der 
Pt-Oberflache weg, wird kein HgO am Pt-K atalysator gebildet werden. Die konden- 
aierten 0 2-Moll. u. Hg-Atome werden durch vom Pt-K atalysator empfa;ngene Energie 
sehr akt. Diese A ktivitat werden sie auch im Augenblick des Verdampfens nicht ver- 
lieren, sie kónnen daher reagieren, wenn sie im Gasraum auf Hg-Atome oder 0 2-Moll. 
treffen. Der Vf. berechnet die Reaktionsgeschwindigkeiten fiir die moghchen Reaktions- 
falle u. den EinfluB, den der Hg-Dampfdruck darauf ausiibt. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan  [Suppl.] 32. 202 B  bis 204 B. Juli.) B l o c h .

Yoshio Okayama, Uber den Mechanismus der Ozydation von Quecksilberdampf.
V. Ozydationsgeschioindigkeit des Platins. (IV. vgl. vorst. Ref.) Wird ein Pf-Draht
in  einer Flasche erhitzt, die ein wenig Hg u. 0 2-Gas unter dem Druck von 0,1 mm Hg 
enthalt, so beobachtet man eine Druckabnahmc. Diese Druckabnahme ist zuriick- 
zufiihren auf Oxydation des P t, dereń Gesehwindigkeit kleiner ais 1% der der Oxy- 
dation des Hg-Dampfes ist. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 205 B. 
Juli.) B l o c h .

A. Lottermoser, Die Katalyse des Hydroperozyds durch Wolfram. Nach Versuehen 
von Wolfgang Eichler. Im  AnschluB an Verss. von v a n  L iem p T  (C. 1923. n .  1206)
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uber H 20 2-Zers. an metali. W-Pulver wird die Zersetzungsgesehwindigkeit von 50 ccm
0,1-n. H 20 2 bei 25° an 0,5 g W-Pulver unter Riihren der Lsg. u. Analyse mittels 
Titrieren m it KM n04 gemessen. Die Verss. erweisen, daB die W-Pulver, je nach Hcr- 
kunft u. KorngroBe, verschieden katalyt. wirken, u. daB der Verlauf des Zersetzungs- 
vorganges ein autokatalyt. ist. Es zeigt sich, daB W 03 in Ggw. von W diese Auto- 
katalyse bewirkt; noch starker die Verb. W 03-H20 2 in Ggw. von W. Dieser Auto- 
katalysator laBt sich durch Auflósen von feinvertciltem W oder W 03 in Perhydrol, 
Eindunsten der Lsgg. u. Trocknen uber P20 5 darstellen; die Analyse ergibt seine Zus. 
ais W 03-H 20 2. Dio kinet. Zersetzungsverss. wurden mit bei 1100° mittels H 2 redu- 
ziertem W u. m it durch Auskochen mit HC1 u. NaOH von W 03 befreitem W  ausgefuhrt. 
Dio Kinetik der Bk. lafit sich durch die Gleichung darstellen: d x jd t  — K -z  (a — x), 
worin z die Menge vorhandenen Autokatalysators bedeutet; diese ist ihrerseits pro- 
portional x, so daB sich ergibt d x jd t  =  K -x (a  — x), oder nach Integrieren 
K  =  l /a  (ć2 — tx) In x2 (a — x1)/x1 (a — x2); dio Messungen ergeben recht befriedigende 
Konstanz von K  u. bestatigen somit die Riehtigkeit des obigen Ansatzes. Zusatze, 
wie Ol, Gelatine, Salze u. Sauren, hemmen die Rk. sehr stark, NaOH weniger stark. 
Bei Verwendung von W-Pulvern gleicher KorngroBe ist die Zersetzungsgesehwindigkeit 
proportional der M. des Metalls. Der EinfluB der KorngroBe selbst wird dadurch leicht 
verfalscht, daB bisweilen grobere Pulver mehr W 03 enthalten, u. daher starker kataly- 
sieren ais feine. Nach Entfernung von W 03 ergibt sich ein symbater Gang zwischen 
Geschwindigkeit der Zers. u. TeilchengróBe des W-Pulvers. (Ztschr. Elektrochom. 35. 
610—12. Sept. Drcsden, Techn. Hochschule.) F r a n k e n b u r g e r .

Ernst Wiegel, Ober den Mechanismus des katalytischen Zerfalls von Wasserstoff- 
superozyd ankolloidem Silber. Im AnschluB an des Vfs. Methode zur Herst. buntgefarbter 
Silbcrsole (C. 1929. I. 2957) konnte der Mechanismus des katalyt. Zerfalls von H 20 2 
an kolloidem Ag weitgehend aufgeklilrt werden. Es wird gezeigt, daB sich vor dem 
Einsetzen des katalyt. Zerfalls zunachst ein Teil des zugesetzten Ag echt auflost. Die 
Menge dieses sich echt losenden Ag ist abhangig von don gleichzeitig zugesetzten 
Alkalimengen. Diese Abhangigkeit entspricht dem Massenwirkungsgesetz, da das Ag 
wie auch das Ałkali in Eorm einbas. Superoxyde vorliegen. Der katalyt. Zerfall selbst 
setzt m it Erreiehung des Loslichkeitsprod. von AgOOH an der Oberflache der nicht 
aufgelósten Ag-Teilclien ein. E r beruht nach den Darlegungen dieser Arbeit darauf, 
daB das intermediar sich bildende Silbersuperosyd an der Grenzflache der dispersen 
Ag-Teilchen in gasformigen 0 2 u. metali. Ag zerfallt. Die Katalyse beruht also auf 
einer Zwischenrk. Infolge dieser Zwischenrk. u. der dam it verbundenen Auflosung 
u. Wiederabscheidung von elementarem Ag kommt es zu einer starken Oberflachen- 
schrumpfung des zugesetzten Katalysators. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 143. 
81—93. Sept. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektro- 
chem.) W r e s c h n e b .

J. P. Wibaut, Uber die Anlagerung von gasfórmigem Halogenwasserstoff an un- 
gesattigłen Kohlenwasserstoffen unter Einflu/3 von Koniaktsiibstanzen. Vf. berichtet zu
nachst iiber das negative Ergebnis von Verss., auf katalyt. Wege aus C2/f , -)- 11 zO — >-
Aihylalkohol, aus Propylen -f- Ji20 ---->- Isopropy lalko hol zu gewinnen; es bilden sich
stets Acetaldehyd bzw. Aceton infolge nachtraglicher H 2-Abspaltung. AnschlieBend 
studiert Vf. die Anlagerung von Halogenwasserstoff an Athylen u. Propylen. BiCl3 
erweist sich ais sehr aktiver Katalysator fiir die Bldg. von Athylchlorid, geringer wirksam 
sind PeCl3, A1C13 u. VC13. Auch fiir die Bldg. von 2-Chlorpropan aus Propylen u. HC1 
ist m it BiCl3 impragnierter Asbest vorziiglich wirksam; SbCl3 ist katalyt. unwirksam. 
Bei der Addition von HC1 an C2H4 wirkt A1C13 Tersehicden, je nachdem, ob es auf einer 
Tragersubstanz niedergeschlagen oder ohne Tragersubstanz zugegen ist: im ersteren 
Falle bildet sich reines Athylchlorid (vgl. auch B e r l  u . B i t t e r ,  C. 1924. I. 749), im 
letzteren verschiedeno KW-stoffe u. eine organ. Al-Verb. Im  Laboratorium des Vfs. 
ha t Tilman den Dissoziationsgrad des C2H 5C1 in C2H 4 +  HC1 nach einer Strómungs- 
methode iiber verschiedenen Kontaktsubstanzen gemessen; die Gleichgewichts- 
konstante bei 114 u. 124° ergibt sich zu 0,818-10-3 bzw. 2,186-10-3; die Rk.-Warme 
bei konstantem Druck errechnet sich daraus zu 29,9 Cal. Die Anlagerung von H Br  
an C2H., wird durch B iB r3 katalysiert, ebenso die Bldg. von Propylenbromid. Lsgg. 
von B iB r3 sind wirkungslos. Die Rk. zwischen HBr u. Acetylen bzw. Yinylbromid 
fiihrt zu 2 isomeren Dibromathanen. Vinylbromid +  HBr bilden iiber Glaswollo bei 
100—200° reines 1,2-Dibromathan, iiber mit Mereuribromid impragniertem Asbest 
80—90% von 1,1-Dibromathan. In  Ggw. von BiBr3, SbBr3, AlBr3 u. FeBr3 (auf Asbest)
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entstehen Gemische bcidcr Dibromathane. Es werden noch gewisse Eigentiimlich- 
keiten der betreffenden Rkk., wie ihre Geschwindigkeit, Temp.-Abhangigkeit usw. 
nalier geschildert. (Ztschr. Elektrochem. 35. 602—05. Sept. Amsterdam, Univ.) F k b g .

John M. Ort, Katalylische WirJcungen von ultravioletlem Lidii, Insulin und 
Aminosauren. Es wurden die Oxydationspotentiale von Glueose u. Fructose in alkal. 
(gepufferter) Lsg. gemessen. Bei pn  =  10 ergab sich in allen Fiillen, daB dic Einw. 
einer kleinen Menge eines Oxydationsmittels (Luft oder H 20 2) die reduzicrende K raft 
vorubergehend aufhob, auch wenn die Zucker in groBcm tlberschuB vorhanden waren. 
Es scheint dies darauf hinzudeuten, daB nur bei sehr energ. Oxydation der Zucker 
direkt oxydiert wird. Im  allgemeinen scheint ein Gemisch einer kleinen Menge akt. 
Form im Gleichgewicht m it einer groBen Menge verhaltnismaBig inakt. Form vor- 
zuliegen. — Es wurde auch der EinfluB von Ultraviolcttbestrahlung, Insulin u. ver- 
schiedener Aminosauren untersucht. Manche Aminosauren (z. B. Glycin) schcinen 
H 20 2 katalyt. zu zersetzen u. so die Rk. mit der akt. Zuckerkomponente zu begiinstigen. 
Dieselbe Wrkg., aber starker ausgepragt, hat ultraviolettes Licht. Insulin scheint 
die Zers. von H 20 2 negativ zu katalysieren. — Vf. ist der Ansicht, daB bei der Oxy- 
dation von Zuckern durch Luft oder H 20 2 das Massenwirkungsgesetz nicht gilt. Auch 
beim Zufiigen enormer tJberschiisse des Oxydationsmittels zu unbestrahlten Zucker- 
lsgg. wird nur wenig Zucker oxydiert. Dagegen beobachtet man die lebhafte Bldg. 
von 0 2-Bliischen. Es scheint also, daB die Zucker oder ihre primaren Oxydations- 
prodd. H20 2 katalyt. zersetzen. — Wenn Zuckerlsgg. m it einem tlberschuB von H 20 2 
yersetzt u. dann ultraviolett bestrahlt werden, so kónnen in lcurzer Zeit iiber 80% 
des Zuckers zcrstórt werden. (Journ. physical Chem. 33. 825—41. Juni. Rochester 
[Minnesota], Mayo-Stiftung, Biophysikal. Abt.) W i l l s t a e d t .

A j .  A to m s tru k tu r .  R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .
W. Alexandrow, Die magnetische Ablenkung der KorpuskularstraJilen in  der 

Diracschen W ellenmechanik. (Vgl. C. 1929. I I . 1888.) Die wellenmeehan. Definition 
der FluBgeschwindigkeit fiihrt zu dem DE BEOGLIEschen Zusammenhang zwischen 
Wellenlange der Materiewelle u. Geschwindigkeit der Korpuskeln. Die magnet. Ab- 
lenkung der Korpuskularstrahlen wird ungezwungen wellenmeehan. erkliirt. (Ann.
Physik [5] 2. 477— 84. Ziirich.) LESZYNSKI.

W. Alexandrow, Materiewelle und Maleriestrahlen. (Ober das Vcrhallnis zwischen 
Feld und Materie.) (Vgl. v o rst. R ef.) R e la tiv is t. In v a ria n z  d e r  P h a se  de r M aterie 
w elle f i ih r t  zum  ElN STEIN Schen A d d itio n sth eo rem  fiir  d ie  FluB gesehw indig- 
k e iten . Vf. w eist a u f  d ie  P a ra lle le  zw ischen d e r D lRACschen T h eorie  de r M aterie  u . 
de r W e y l  - EDDINGTONschen F e ld th e o rie  h in . D as E lN STEIN sche h v- Gfesetz
k a n n  re in  u n d u la to r. a b g e le ite t w erden . (A nn. P h y s ik  [5] 2 . 485— 97. 15/8.
Z iirich .) LESZYNSKI.

S. Pokrowsky, Vber einen moglichen Zusammenhang zwischen der Planckschen 
Konstantę h und den ponderomotorischen Wirkungen zirkular polarisierter Strahlen. Wenn 
man annimmt, daB zirkular polarisierte Strahlen aus einzelnen elementaren Momenten 
der BewegungsgróBe bestehen, die h/2 n  gleich sind, u. dereń Aehsen den Strahlen 
parallel liegen, kann man alle ponderomotor. Wrkgg. ellipt. polarisierter Strahlen 
ableiten. (Ztschr. Physik 57. 278—82. 2/9. Leningrad, Phys. Lab. d. Elektrotechn. 
Inst.) L e s z y n s k i .

Jean Thibaud, Longitudinale magnelische Einwirkung auf langsame Elektronen 
strahlen. (Periodische Konzenlralionen und Dilalationen.) Ausfuhrliche Wiedergabe der 
bereits (C. 1929. II. 524) kurz mitgeteilten Verss. Bei Geschwindigkeiten unterhalb 
300 Volt — am ausgepragtesten zwischen 60 u. 90 Volt — regen die Elektronen sowohl 
die von ihnen getroffenen Gasteilchen, ais auch die Teile der Apparatur zum 
Leuchten an, so daB der Elektronenstrahl sichtbar wird. (Journ. Physique Radium 
[6] 10. 161—76. April. Lab. de Physiąue des Rayons X  de 1’Ecole des Hautes 
Etudes.) " L e s z y n s k i .

L. Vegard, Krystallstruktur des feslen Stickstoffs. (Vgl. C. 1929. II . 1767.) Die 
Fortsetzung der Unters. der K rystallstruktur der unterhalb 35,5° absol. stabilen 
Form des Stickstoffs ergibt: Raumgruppe T \  Abstand zwischen zwei Atomen eines 
Mol. 1,06 A. Wenn die Moll. ais Kugeln angesehen werden, kann die S truktur an- 
nahernd ais kub. enge Paekung von Moll. betrachtet werden, minimaler Abstand 
zwischen zwei Zentren 4,0 A. Auf die Analogie zwischen N2 u. NaC103 in bezug auf
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Krystallstruktur u. opt. Eigg. wird liingewiesen. (Naturę 124. 337. 31/8. Oslo, Univ., 
Physik. Inst.) L e s z y n s k i .

G. Allard, tfber die Krystallstruktur des Thoriumborids. Die Struktur des
Thoriumbcrrids, ThB e, wurde m it Hilfe der Pulvermethode m it Cu-Strahlung unter
sucht u. ein einfaohes kub. G itter mit der Kantenlange a =  4,32 A festgcstcllt. Aus 
der gefundenen D. 6,27 bcreehnet sieh die M. des Vol. zu 306,3. Aus dem Mol.-Ge w. 
von 297 ergibt sieh, daB nur 1 Mol. ThB0 im Elementarkórper yorhanden ist. Zur Be- 
friedigung der kub. Symmetrie miissen nun die B-Atome in don Ecken eines Oktaeders 
um das Th-Atom angeordnet sein. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 108—09. 
8/7.) E n s z l i n .

F. A. Steele und Wheeler P. Davey, Die Krystallstruktur von Tricalciumaluminat. 
Das zur Unters. benutzte Praparat wurde synthet. durch mehrfaches Erhitzen der 
fein Yerricbenen Komponenten auf 1350—1450° dargestellt. Es enthielt, wie die opt. 
Priifung ergab, auBer 3C a0-A l20 3 noch einige andere CaO-Al20 3-Verbb. in geringer 
Menge, dereń EinfluB auf das Rontgendiagramm durch Vergleich m it den Diagrammen 
dieser Verbb. im reinen Zustand ausgeschaltet werden konnte. — Wegen der fein- 
pulverigen Beschaffenheit konnten nur Pulveraufnahmen gemacht werden. 3 CaO • 
A120 3 ist kub. korperzentriert; der Elementarkórper (o =  7,624 A) enthalt 9 CaO •
3 A120 3. Zur Diskussion der wahrscheinlichsten K rystallstruktur wurden von den 
1500 moglichen Anordnungen zunachst diejenigen verworfen, die bei Annahme der 
bekannten Ionenradien eine Unterbringung der verschiedenen Atome innerlialb des 
Elementarkorpcrs nicht gestatteten. Das Fehlen der Streuung 1. Ordnung der 100- 
Ebenen sehloB von den etwa 40 verbleibenden Strukturen weitere aus. SchlieBlieh 
blieben — wenn man die schon durch die grobe Betrachtung der Intensitaten aus- 
geschlossenen Strukturen weglieB — nur noch 3 Móglichkeiten, fur die die Intensitaten 
genauer zu diskutieren waren. Von diesen ist am wahrscheinlichsten (Nomenklatur 
nach W y c k o ff) : Ca in 8 c u . 1 a, Al in 3 a u . 3 b, O in  6 d u. 12 f (Figur im Original). 
Bemerkenswert ist, daB kier eine gemischte Ionenverb. vorliegt, d. h. es handelt sieh 
um eine Struktur, die weder m it der der Komponenten CaO u. A120 3 etwas zu tun  hat 
(also kein Mischkrystalll), noch etwa „Komplexe“ enthalt (wie A103, A102usw.), 
sondern gewissermaBen eincn Schwamm aus Al u. O, in dessen Zwiscnenraume die 
Ca- u. die restlichen O-Ionen eingebaut sind. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2283—93. 
Aug. Pennsylyania, S tate College.) KLEMM.

H. Mark und H. Mehner, Das Gitter des Diathylphthalylketons. Das Diiitkyl- 
phthalylketon krystallisiert ditetragonal-bipyramidal; a — 7,25 A, c — 20,47 A; Trans- 
lationsgrupper t. Die Basiszelle enthalt 4Moll.; Raumgruppe ®104/l. Die Eigensymmetrie 
des Mol. im Krystall betragt C2v, wodurch die vom Chemiker ais „sym m etr.“ bezeichnete 
Form der Konfiguration gesichert ist. Im  Gitter lassen sieh zwei dieser Moll. zu einer 
geometr. abgeschlossenen Gruppe zusammenfassen, welche die Symmetrie Vh besitzt. 
(Ztsehr. Krystallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 65. 461—68. 
1927. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faserstoffehemie u. f. Silicatforsch.) L e s z y n s k i .

H. Mark, Zum Gitter des Diathylphthalylketons. D ie  vorst. ref. Strukturbest. ist 
nach neuerlich hergestellten W EISZENBERG-Diagram m en zu berichtigen. U n te r  
Voraussetzung der Krystallklasse Dih  ergibt sieh die Raumgruppe D 1ih ; die Eigen
symmetrie des Mol. ist C\. (Ztsehr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 70. 516. Juni. Ludwigshafen a. Rh.) S k a l i k s .

R. H. Abom und R. L. Davidson, Rimtgenstrahlenstudien iiber die Teilchengrófie 
von Kieselsaure. Die Unters. einer Reilie von sehr sorgfaltig ausgesuchten gepulverten 
S i0 2-Proben bestimmter GroBe im Gebiet von 1,73—36,0 n  zeigte die Bedeutung, 
welche die YerteilungsgróBe der Teilchen in den Róntgendiagrammen spielt u. die 
Notwendigkeit, die Verteilung der Teilchen zu kennen, bevor man Yersucht, die 
DurchschnittsteilchengroBe zu schatzen. Es zeigen sieh in den Róntgendiagrammen 
qualitative Unterschiede in Abhangigkeit von der DurchschnittsteilchengroBe u. von 
der Verteilung derselben. Die mikrophotometr. Auswertung der Diagramme gab 
Resultate, die auf eine quantitative Beziehung zwischen den charakterist. Diagrammen 
u. der DurchschnittsteilchengroBe, wenn die Yerteilung annahernd konstant war, 
schlieBen lassen, wiihrend eine quantitative Beziehung bei Anderung der Verteilungs- 
groBe nicht gefunden werden konnte. (Journ. Franklin Inst. 208. 59—;71. Juli. 
Massachusetts Inst. of Technology.) K l e v e r .

E. H. Kennard, Ober Potentialschwellen und radioaktiven Zerfall in  der Quanten- 
mechanik. Vf. untersucht, ob es nach der Quantenmechanik móglich ist, daB eine
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Partikel von der Energio W, die von einer Schwelle umgeben ist, innerhalb welcher 
das Potential von allen Seiten zu einem Maximalwert F0 >  W ansteigt, diese Schwelle 
passieren kann. Die dabei diskutierten Eigg. mechan. Systeme werden auf die Theorie 
des radioakt. Zcrfalls angewendet. (Physikal. Ztsckr. 30. 495—97. 15/8.) W r e s c h n e r .

Kurt Peters und Kurt Weil, Uber eine neue Beobachtung bei der Darstellung 
von Radiumemanation. Zur Darst. von RaEm  1. durch Ausgluhen von Ra-Ba-Sulfat 
im Vakuum, 2. durch Austreiben der Emanation aus einem in geschmolzenem NaCl- 
KC1 gol. RaCl2-Praparat im Vakuum, 3. durch Ausspiilen einer RaCl2-Lsg. m it Luft 
von Atmospharendruck wird die Vers.-Anordnung derart gewahlt, daB die y-Aktiyitat 
sowohl des Praparats ais auch der ausgetriebenen Emanation wahrend der Ent- 
emanierung dauernd messend yerfolgt werden kann. E riert man die in Ereiheit ge- 
setzte Emanation bei — 185° aus, so zeigt das Kondensat zu Beginn der Kondensation 
eine auffallend starkę durchdringende y-Strahlung, die darni nur langsam starker 
wird. Unterbricht man die Entemanierung, so fiillt im selben Moment dio y -A k tm ta t 
des Kondensatcs auf einen niedrigen W ert ab, u n  dann ganz allmahlich wieder an- 
zusteigen. Bei Messung des Praparats bemerkt man umgekehrt: ein rasches Ab- 
fallen der y-Aktivitat innerhalb der ersten zwei Minuten bei beginnender Entemanierung 
u. einen ebenso raschen Anstieg bei dereń Unterbrechung. Alle drei Darst.-Methoden 
zeigen den Effekt, am besten eignet sich zu seinem Nachweis eine am RuckfluBkiihler 
zum Sieden erhitzto Ra-Lsg., durch die ein rascher Luftstrom geblasen wird, weil 
sich dabei die Emanation sehr rasch u. vollstandig abtrennen laBt u. weil die Ent- 
fernung der Emanation durch einfaches Betatigen eines Hahnes an- u. abgestellt 
werden kann. Der Effekt liegt in  der GroBenordnung von l°/0 der Gesamtgamma- 
a k tm ta t des m it seinen Zerfallsprodd. im Gleichgewicht befindlichen Ra. Der Trager 
dieser y-Aktivitiit laBt sich sowohl im Hochvakuum ais auch im Luftstrom yon Atmo
spharendruck auch durch sehr dicht gestopfte W attefilter lange Strecken durch enge 
Gasleisungen transportieren u. bei — 185° kondensieren. Aus den Verss. ergibt sich 
eine mittlere Lebensdauer der beobachteten y-Strahlung von ca. 1 Min. Eine Wieder- 
holung der Verss. m it einem Ra-Praparat anderer Herkunft ist notwendig, da die 
Moglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daB das benutzte Priiparat eine ungewohnlicho 
Beimengung enthalt. (Naturwiss. 17. 690. 30/8. Mulheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. f. Kohlenforsch.) L e s z y n s k i .

W. Botlie und W. Kolhorster, Das Wesen der Hóhenstraldung. (Vgl. C. 1929. 
II. 1379.) Ausfiihrliche Wiedergabe der Verss. u. Uberlegungen, die zu dem SchluB 
gefuhrt haben, daB die Hóhenstrahlung, soweit sie sich in den bisher beobachteten 
Erscheinungen auBert, korpuskularer N atur ist. Aus diesem Gesichtspunkt werden 
die Eigg. der Hóhenstrahlung (Intensitat, Ionisationsvermogen, Energie, Absorption, 
Zerstreuung) diskutiert. Die Erage nach dem Ursprung kann noch keinc Beantwortung 
finden, doch zwingen die neuen Ergebnisse zu einer von Grund auf neuen Erórterung. 
Solange man namlich an dem y-Gharakter der Strahlung festhielt, muBte man an 
Entstehungsprozesse von atomaren AusmaBen denken, wahrend eine Korpuskular- 
strahlung ihre Energie in sehr schwachen, aber ungeheuer ausgedehnten Kraftfeldern 
erlangen kónnte. (Ztschr. Physik 56. 751—77. 16/8. Berlin-Charlottenburg, Physik.- 
Techn. Reichsanstalt.) L e s z y n s k i .

F. T. Holmes, Durchdringende Strahlung und de Broglie-Wellen. Bemerkungen 
zur Arbeit yon BOTHE u. KOLHORSTER (C. 1929. II. 1379) ii ber eine korpuskulare 
N atur der kosm. Hóhenstrahlung. Vf. weist nach, daB die Analyse der durclidringenden 
Strahlung mittels einfacher Streuungs- oder Absorptionsverss. keine eindeutige Ent- 
scheidung daruber zulaBt, ob Wellen- oder Korpuskularstrahlung vorliegt. (Naturę 
123. 943. 22/6. New Haven [Conn.], Yale Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Fritz Sauter, Intensitatsmessungen wid CGS-System. Es wird auf die Wichtig- 
keit des Anschlusses der in der rontgenolog. Praxis gebrauchlichen Einheiten r u. H  
an die entsprechenden Einheiten des C.G.S.-Systems hingewiesen. Ais vorlaufiges 
Ergebnis gibt Vf. an: Die zur Erreichung yon 1 r notige Energiemenge nimmt mit zu- 
nehmender Wellenlange a b ; sie betragt fiir die in der Praxis in Anwendung kommenden 
Strahlungen 1—5-103 erg/r. Die zur Erreichung von 1 II  notige Energiemenge nimmt 
mit zunehmender Wellenlange erst schnell ab u. erreicht fiir weiche Strahlcn einen 
W ert von 1—1,5-105 erg///. Ausfiihrliche diesbeziigliche Messungen, besonders an 
monochromat. Strahlung waren sehr zu begriiBen. (Strahlentherapie 33. 560—73. 
26/8. Innsbruck, Umy.) WRESCHNER.

Richard Ruedy, Die Bandenspektren. Yf. bringt die HuNDsche Theorie der



2016 A ,. A t o m s t r u k t b r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1929. II.

Bandenspektrcn mit cinigen Abweichungen hinsichtlich der rotativcn Zcrlcgung. 
Letztere ist eine allgemeine Eig. der molekularen Elektronenniveaus ie >• 0, u. ist 
nicht nur fiir symm. Moll. cbarakterist. Es werden die Beziehungen zwischen den 
Atomspektren von Cu, Ag, Au usw. u. den Spektren ihrer Verbb. diskutiert: sie zeigen, 
daB Ubcrgange zwischen metastabilen Zustanden stattfinden. Die Theorie der Bandcn- 
intensitat von 0 2 ist bzgl. des Schwingungszustandes m it der Erfahrung in t)berein- 
stimmung. Fiir die Ubergangc zwischen llotationsniveaus (P, Q, II) gelten die Aus- 
wahlrcgeln nicht so streng ais in don Atomen; sie sind von der Rotationsgeschwindig- 
keit u. von der N atur des Mol. (elektr. Moment) abhiingig. Eine Literaturubersicht 
beriicksichtigt vorwiegend Arbeiten der Jahre 1924—28. (Journ. Physiąue Radium [6]
10. 129—60. April. Montreal, Mc G i l l  Univ.) K. W o lf .

D. S. Jog, Spektrum des dreifach ionisierten Argons. Mittels einer Erweiterung
des irregularen Dublettgesetzes u. der Methode des horizontalen Vergleiehs werden 
nacli den Daten von L. u. E . B l o c h  (C. 1925. I. 1162) die Linien des Ar IV  iden- 
tifiziert. Alle Quartettm ultipletts 2 M 2 (No ■<—  N t ) werden erhalten. A P 23 =  645, 
A P 12 =  590. *S2 — ąP3 =  v 42 804, *P3'—  'P 3 =  v 40 560. 4-P3 — iDi = v  36 789.
(Naturo 124. 303. 24/8. Allaliabad, Univ., Phys. Dep.) L e s z y n s k i .

O. W. Richardson und P. M. Davidson, Die Energiefunktionen des H2-Molekiil$. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 125. 23—50. 1/8.) L o r e n z .

łan Sandeman, WasserstofSbanden, die zum Fulchersystem gehoren. (Vgl. C. 1929.
11. 258.) Vf. zeigt, daB die 3 3Ś  ->- 23S -Banden von R i c h a r d s o n  u . D a s  (C. 1929.
I. 1899) in Wirklichkeit hohere Glieder eines ausgedehnten Systems sind. Die friihere 
Nullbande (0 ->- 0) ist je tzt (2 -> 0), wahrend 2 zusiitzliche Vibrationssehalen auf. 
der ultraroten Seite eingefiigt werden. Vf. analysiert das System auf Grund der Quan- 
tenmechanik, um die Richtigkeit der neuen Anordnung zu beweisen. (Proceed. Roy. 
Soc. Edinburgh 49. 245—55. Juni. St. Andrews, Univ.) L o r e n z .

P. N. Ghosh, B. C. Mookerjee und P. C. Mahanti, Bandenspektrum des 
Magnesiumoxyds. Es werden im MgO-Spektrum 8 Bandengruppen zwischen 4372 
u. 5700 gefunden. Die 61 Bandenkópfe werden in einer n', m"-Folge eingeordnet 
u. die A v'- u. A v"-Werte durch eine Gleichung dritten Grades dargestellt. co0' =  
817,01 cm-1, to0" =  773,85 cm-1, to0' x' =  2,378 cm-1, a>0"  x"  — 2,86 cm-1. Die 
Intensitatsmessung an den Bandenkopfen ergibt, daB das Mol. von »-Typ m it nur 
geringen Verandcrungen des Tragheitsmomentes ist. (Naturę 124. 303. 24/8. Cal- 
cutta, Univ. Coli. of Science, Applied. Physics Dep.) LESZYNSKI.

N. Noyosilzew, Untersuchungen des eleklrischen Spektrums des Wassers mit un- 
gedampften Schmngungen in  dem Wellenlangenbereich von 3000— 2200 mm. Besehreibung 
einer Anordnung, die es erlaubt, sehr schnell mit ungediimpften Schwingungen im 
Wellenbereiche von 4—2 m Unters. des FI.-Spektrums mit einer Genauigkeit bis
0,15% fur jeden einzelnen W ert des Brechungsexponenten durehzufiihren. Es ist 
eine eingeliende Unters. des elektr. Brechungsexponenten des W. fiir nah benaehbarte 
Wellenlangen im Bereiche von 3000—2200 mm durchgefuhrt u. das Fehlen der Streifen 
anomaler Dispersion in diesem Bereiche festgestellt worden. (Ann. Physik [5] 2. 
515—36. 15/8. Rostow a. Don, Physik. Inst. d. Nordkaukas. Univ.) L e s z y n s k i .

R. B. Barnes, Feinstruktur der Ullrarolabsorption von organischen Yerbindungen 
und der Ramaneffelcł. Die Ultrarot-Absorptionsbanden der folgenden Verbb. werden 
im fl. Zustande in der Gegend um 3,5 untersueht: Bzl., Toluol, o-, m-, p-Xylol, 
Athylbenzól, Butylbenzol, Chlorbenzól u. Brombenzoł. Die Bzl.-Bandę 3,25 besteht aus 
drei Komponentem 3,231, 3,253 u. 3,291 fi von anniihernd gleieher Intensitiit. Durch 
Substitution von CH3 wird jede dieser Banden um 0,007 nach langeren Wellen ver- 
schoben. Die Banden 3,238 u. 3,261 zeigen eine Verminderung der Intensitat, 3,298 
bleibt intensiv. AuBerdem werden bei Toluol Banden bei 3,278, 3,343, 3,428, 3,478 
u. 3,481 gefunden, die wahrseheinlich dem CH3-Radikal zuzuschreiben sind. In
o-Xylol ist infolge der Unsymmetrie nur eine Bzl.-Schwingung moglich u. diese ist 
um 0,007 n  verschoben. In  m-Xylol t r i t t  nur die 3,291-Bande unverschoben auf. 
In  p-Xylol ist das Mol. wieder von der Symmetrie des Bzl.-Mol., hier sind — ab- 
gesehen von einer kleinen Intensitatsverminderung — wie beim Bzl. die Banden
3,231 u. 3,291 vorhandeft, 3,253 fehlt. Bei allen Xylolen tr i t t  eine Gruppe starker 
komplexer Banden zwischen 3,3 u. 3,5 fi auf, die auf die zwoi CH3-Radikale zuruck
zufuhren sind. Ahnlieh sind die Ergebnisse fiir die ubrigen untersuchten Verbb. 
In  einzelnen Fallen treten Verschiebungen auf, in anderen werden lediglich Intensitats- 
yeranderungen festgestellt. Versehiebungen, die einen Betrag von 0,01 ji iibersteigen,
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t r e te n  in  keinem  F a lle  au f. —  D ie E rgebnisse  w erden  k u rz  in  B eziehung g ese tz t zu  
d en  E rg eb n issen  d e r U n te rs . des llAM AN-Effekts. F u r  jed e  RAMAN-Linie s in d  en t- 
sp reehendo  U ltra b a n d e n  gefunden , u m g ek eh rt s in d  a b e r v o n  e inzelnen  U ltra ro tb a n d e n  
k e ine  e n tsp rech en d en  RAMAN-Linien b e k an n t. (N a tu rę  124. 300—01. 24/8. B a lt i
m ore, J o h n s  H o p k in s U n iv .) LESZYNSKI.

F. Rasetti, Ober den Ramanejfekt bei zweialomigen Oasen. II. (I. vgl. C. 1929.
II . 385.) D ie A nw endung  der KRAMERS-HEISENBERGschen D ispersionstheorie  auf 
den Ramaneffekt wird durch Einbeziehung der Rotationszustiinde u. der Elektronen- 
feinstruktur der Mol.-Niveaus erweitert. Die Unterss. a n  0 2, N 2 u . Ii„ (vgl. die vorl. 
Mitt., C. 1929. II. 385) werden vervollstandigt. Bei N2 wird die Erscheinung der 
alternierenden Intensitiiten festgestellt. P iir  das Tragheitsmoment des N2 im Normal- 
zustand wird der neue W ert J 0 =  14,0 +  0,1-10-40 gegeben. Umgekehrt wie bei N2 
haben bei H 2 die ungeradzahligen Rotationszustando ein hóheres statist. Gewieht ais 
die  ge radzah ligen . (Proeeed. National A ead. Sciences, W ash in g to n  15. 515— 19. Ju n i .  
Pasadena, Cal. Inst. of Techn.) LESZYNSKI.

C. Boeckner, Eine Mełliode, um die optischen Konslanten von melallisch reflek- 
tierenden Substanzen im Ultrarol zu erhallen. Die Methode besteht in der Messung 
des Reflexionsvermógens fiir Licht, das in der Einfallsebene polarisiert ist, bei 2 Ein- 
fallswinkeln. Berechnung auf Grund der FRESNELschcn Formel fiir das RefIexions- 
vermogen ergibt dann den Brechungsindex u. den Extinktionskoeffizientcn. Die Methode 
ist anwendbar bei amorphen Substanzen u. einachsigen Krystallen. Vf. wendet diese 
Methode auf geschmolzenen u. krystallin. Quarz fiir Wellenlangen im Gebiet der 
metali. Reflexion bei 8 // an. Das Licht wird polarisiert durch einen Selenspiegel 
( P f u n d ,  Physical Rev. 22 [1905]. 362). Das Licht e in e r Nernstlampe wird durch 
einen Spiegel parallel gemacht, am Se-Spiegel polarisiert, fallt auf den Spiegel aus 
dem zu untersuchenden Materiał u. wird hier durch 2 feste Spiegel in cin Steinsalz- 
spektrometer reflektiert. Die Strahlung wird durch eine Vakuumthermosaule mit 
Galvanometer gemessen, Empfindliclikeit otwa 400 Megohm. Das Reflexionsvermogen, 
relativ zu dem des Silbers wird bei 5 u. bei 68° Einfallswinkel gemessen. Der MeB- 
fehler, bedingt durch die Ungenauigkeit der Galvanometerablesung von 1% , betragt 
bei 95% Reflexion 20%, bei 70% Reflexion 4% . — Das Maximum des Brechungs- 
index, etwa 4, liegt fiir geschmolzenen u. krystallin. Quarz an derselben Stelle, bei 9,50 //. 
Der maximale Extinktionskoeffizient ist fiir krystallin. Quarz bedeutend groBer ais 
bei geschm olzenem , 27 bei 8,83—9,00 gegen 4 bei 8,83. Die FRESNELsche Form el 
gibt die bcobachteto Andorung des Reflcxionsvermogens mit dem Einfallswinkel gut 
wieder. (Journ. opt. Soc. America 19. 7—15. Juli. Baltimore, J o h n  H o p k in s  
U n iv .) L o r e n z .

M. Luckiesh, Speklrale Reflexion gebraucldicher Malerialien im  Ultraviólett. Vf. 
miBt m it einer photograph. Methode das Reflexionsvermogen yersclucdener Materialion 
im Gebiet von 5800 bis 2400 A. (bei den Metallen bis zu 2000 A.). Die Ergebnisse 
sind graph. wiedergegeben. Es handelt sich um folgende Stoffe: gebleichte Baum- 
wolle, gebleichte Wolle, weiBes Loschpapier, Lcinen, Pongee (Seide), BleiweiB, SnO, 
Lithopon, Titanpigment, ZnO, A120 3, MgC03, S i02, Kaolin, Opalglas, Ca(OH)2, Gips, 
Handelsfarben, (Al, I. M. Co-Acoustical, BleiweiB u. Leinol, White Dueo, Bronze), 
Porzellanglasur, Ag, Al, Cr, Ni, Zn, Sn, Stahl (Metalle poliert). (Journ. opt. Soc. 
America 19. 1—6. Juli. Cleveland, Ohio, Nela Park, nation. Lamp works of gen. 
electric aomp.) L o r e n z .

C. C. Evans und E. J. Evans, Die magnelo-oplische Dispersion einiger organisćher 
Fliissigkeiten im  ullraviołelten Oebieł des Spektrums. (Vgl. C. 1927. II. 216. 1928. I. 
2352.) Die Arbeit stellt eine Fortsetzung der zitierten dar; die Unterss. werden mit 
der gleichen Anordnung der Apparatur wie dort ausgefiihrt. Vff. messen die magneto- 
opt. Dispcrsion des Isopropylalkohols im Bereiche von A =  0,44—0,33 f i ; des Allyl- 
alkohols fiir 7. — 0,446—0,2884 n; des Methylacetats von A =  0,44—0,2915 /j; des 
Athylacetats von ). =  0,4404—0,3091 /(. Gleichungen werden fur die genannten Ge- 
biete aufgestellt u. die Lago der die Dispcrsion beeinflussendcn Absorptionsbande, 
die in die Gleichungen eingehen, bestimmt. Sie liegen fiir Isopropylalkohol bei 0,1137 
fur Allylalkohol bei 0,1372 A; fiir M ethylacetat bei 0,1117 fiir A thylacetat bei 0,1140 ju. 
Die in  Abhangigkeit von ). ermittelte VERDETsche Konstantę steigt in allen vier Fallen 
m it fallendem ). an. (Philos. Magazine [7] 8- 137—58. Aug. Swansea.) STOCK.

Harry julius Emeleus, Die Lichtemission von den phosphoreszierenden Flammen 
von Atlier, Acełaldehyd, Propionaldchyd und Hexan. (Vgl. C. 1927.1. 698.) Die Spektren
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wurden fiir Aeetaldehyd, Propionaldehyd u. Hexan aufgenommen; sie erwiesen sich 
ident. mit, den friiher fiir A. erhaltenen. — Die Rlt.-Prodd. der Yerbrennung wurden 
sorgfaltig fraktionierfc, u. insbesondere gepriift, ob sich Aeetaldehyd unter ihnen nach- 
weisen lieB. Der Nachweis erfolgte durch Tensionsbcst. Zum Vergleich wurden die 
Tensionen von A., Acet- u. Propionaldehyd neu bcstiinmt. Es zeigte sich, daB Acet- 
aldehyd nur auftrat bei der Verbrennung von Aeetaldehyd selbst u. A., nicht aber von 
Propionaldehyd u. Hexan. Hieraus, sowie aus einer Reihe weiterer Griinde scheint 
wahrscheinlich, daB Aeetaldehyd kcin notwendiger Zwischenstoff ist, der fiir die Licht- 
emission eine Rolle spielt. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1733—39. Aug. London, 
Imp. College of Science and Techn.) K łemm .

A. Berthoud, Zur „Photochemie der Halogene“. Entgegnmig auf die Arbeit von 
J . Plotnikow. Die theoret. Schlusse in der Arbeit von P l o t n i k o w  (C. 1929. I. 3071) 
stiitzen sich unter AuBerachtlassung der gesamten iibrigen L iteratur nur auf eigene 
Verss. von PLOTNIKOW u. machcn auch von bercits widerlegten Arbeiten Gebrauch. 
(Journ. Chim. physique 26. 333—39. 25/7. Neuchatel.) L e s z y n s k i .

R. W. Armour und E. B. Ludlam, Das photochemische Oleichgewichl zwischen 
Wasserstoff, Brom und Bromwassersloff. Die Arbeit ist eine Fortsetzung der Unterss. 
von CoEHN u. STUCKARDT (C. 1916. II. 453), die die Bldg. u. den Zerfall der Halogen- 
wasserstoffe im Licht in Abhangigkeit von der Wellenliinge untersucht haben. Die 
Vff. untersuchen die Bldg. von HBr aus H , u. Br2 beim Belichten mit Licht der Wellen- 
lange 185 m fi. Sie arbeiten nach der Stromungsmethode, indem sie ein Gemisch von 
bekanntem Broiji- u. Wasserstoffgeh. durch eine Quarzspirale leiten, die beliehtet 
wird. Die Gase werden nach dem Belichten analysiert. Ais Lichtąuelle diente ein 
Aluminiumfunken. Die Strómungszeit betrug ca. 4', die Temp. war Wassertemp. 
Der Druck war 1 Atm., wovon 110—140 mm Brom waren. Unter den angegebenen 
Bedingungen waren im Gleichgewicht ca. 2°/0 HBr yorhanden. — Es wird der Ab- 
sorptionskoeffizient von Brom fur das Gebict von 206 bis 185 m /i gemessen. Der 
Absorptionskoeffizient ist klein im Vergleich zu dem im Violett, er waehst langsam 
mit fallender Wellenlange. Die Energiemessungen %vurden m it einer Natrium-Zelle 
ausgefiihrt. (Procecd. Roy. Soc. Edinburgh 49. 91—101.) S c h u m a c h e r .

W. Albert Noyes jun., Die photochemische Reaktion zwischen Quecksilberdampf 
und Sauerstoff. Bei Bestrahlung eines Gemisches von Hg-Dampf u. O, m it einer 
Resonanzlampe nim m t der Sauerstoffdruek ab, indem ein Beschlag von HgO an der 
der Lampe zugewandten Wand des Rk.-GefaBes gebildet wird. Bei Verminderung 
der In tensitat der Resonanzlinie 2537 nimm t die Rk.-Geschwindigkeit ab, aber bei 
volliger Aussclialtung derselben bleibt eine restliche Rk. zuriick, die von der kurz- 
welligen Strahlung (im Gebiet von 2000 A) der Lampe herriihrt. Diese Ergebnisse 
sind etwas verschieden von denen, die von LEIPUNSKY u . SaGULIN (C. 1929. I. 470) 
publiziert -nTirden; wahrscheinlich war das Rk.-GefiiB von den letzteren weniger 
durchlassig fiir die kurzeń Strahlen ais das vom Vf. benutzte. Die kurzwellige S trah
lung bildet prim ar 0 3 u. die HgO-Bldg. beruht auf der Rk. von 0 3 m it Hg. Die Rk. 
durch die Strahlung 2537 wird auch auf die sensibilisierte 0 3-Bldg. zuruckgefiihrt, 
u. zwar soli jedes angeregte Hg mehrere Ozonmoll. liefem. Der Meehanismus der 
Rk. laBt sich noch nicht im  einzelnen angeben. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 2. 
445— 48. April. Chicago, Chem. Lab., Univ.) F a r k a s .

D. S. Morton, Photochemische Oxydation mit Kaliumbichromat. L u t h e r  u . 
F o r b e s  (Journ. Amer. chem. Soc. 31 [1909]. 770) deuten ihre Ergebnisse bei der 
Unters. der photoehem. Oxydation von Chinin mit Kaliumbichromat in schwefel- 
saurer Lsg. so, daB nur Chinin, nicht Kaliumbichromat photoehem. sensibilisiert 
werde, was im Gegensatz zu Beobachtungen uber die photoehem. Gelatinehartung 
durch Kaliumbichromat u. die photoehem. Alkoboloxydation mittels Ammonium- 
bichromat steht. — An dem Beispiel der Alkoholozydation beobachtet Vf. in der Tat, 
daB Bichromatlsgg. unter geeigneten Bedingungen fiir Licht, das sie absorbieren, 
photoehem. aktiv sind. Mit wachsender H2S 04-Konz. nimmt die Oxydationsfahigkeit 
der Bichromatlsg. zu u. die photoehem. Wirksamkeit entsprechend ab. Durch Yariation 
der Saurekonz. laBt sich die Lichtrk. einmal prakt. vollstandig, das andere Mai gleich 
Nuli machen: In  neutraler K 2Cr20,-Lsg. verlauft die Lichtrk. etwa 10-mal so sehnell 
wie die Dunkelrk., in 2-n. H 2S04 iibt Licht prakt. keinen EinfluB aus. Da L u t h e r  
u. FORBES m it 5,4-n. H 2S 04 arbeiteten, muBten sie zu der Auffassung kommen, daB 
Kaliumbichromat photoehem. inakt. ist, was jedoch nur fiir einen gewissen Saure-
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konzentrationsbereich giiltig ist. (Journ. physical Chem. 33. 1135—41. Aug. Cornoll 
U n iv .) PlETSCH-W lLCKE.

E. H. Riesenfeld und O. Hecłlt, Zur Kenntnis der •photochemischen Jieaklion 
zwischen Athylenglykol wul Bichromal. Die Lsg. von wasserfreiem Na2Cr20 7 in Glykol 
ist bei Belichtung m it einer 1000 W att-Nitrolampe lichtempfindlicher ais die von 
wasserhaltigem. Die gleiche Lichtmenge gibt bei wasserhaltigem Na2Cr20 7 eine Red. 
yon im Mittel 59 Aquivalenten pro Stde., boi wasserfreiem eine solche von 79 Aqui- 
yalenten. Auch bei Verd. des Glykols m it Pyridin sinkt der Umsatz. Innerhalb der 
untersuchten Konzz. von 0,20% bis 0,60% des Chromats ist die umgesetztc Menge 
der Zeit proportional. 1 cm Schichtdicke geniigt bei 0,2% Lsgg. bereits zur vollstandigen 
Absorption der akt. Strahlung. Bei der benutzten Beliehtungsstarke (die Lampo in 
25 cm Entfemung von der Lsg.) werden unabhangig yon Zeit, Konz. u. Schichtdicke 
(innerhalb der oben angegebenen Begrenzung) pro Stde. 50 Milliaąuiyalento Dichromat 
reduziert. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 26. 369—74. Juni. 
Berlin, Physik.-chcm. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Walther Gerlach, Neuere Anschauungcn ubtr die Wirkung von Strahlung bei 
chemischen und biochemischen Reaktionen. Vortrag. Zusammcnfassender Bericht iiber 
die Wrkgg. u. die Bedeutung der Strahlung bei chem. u. photochem. Rkk. (Ztschr. 
angew. Chem. 42. 693—97. 29/6.) S c h u m a c h e r .

A. Steigmann, Neue Lichtreaklionen des Ergoslerins. Es w-ird auf dio Bedeutung 
yon Ausbleichverss. m it Farbstoffen fiir die Konst.-Ermittlung der sensibilisierenden 
u. sensibilisierten Subst&nzen hingewiesen, u. es werden hierfiir eine Reihe bekannter 
Systeme ais Beispiele angefiihrt. Vf. beschreibt Verss. m it Cholesterin u. Ergosterin, 
zu denen ihn die Beobachtung yeranlaBt hat, daB alkoh. Anlhrachinon reversibel alkoh. 
Melhylenblatdsgg. 1: 10000 ausbleicht, u. daB die Farbę des Methylenblaus durch Aus- 
schiitteln m it 0 2 zuriickerhaltcn wird. Yf. nimmt an, daB das an sich sehr photoakt. 
Methylenblau keincn chem. K ontakt m it dem A. hat, wohl aber das Anthrachinon. 
Bei Belichtung nimmt Methylenblau kurzwellige, Anthrachinon langwellige Energie 
auf. Auf den A. iibertragen wird die Energie nur vom Anthrachinon. Dieses aktiviert 
Wasserstoff der —CH2- OH-Gruppe, acceptiert ihn aber nicht selbst, sondern gibt ihn 
dem besseren H-Acceptor Methylenblau weiter, der daraufhin ausbleicht. Vf. sfcellfc 
nun die analogen Verss. an- den Systemen Anthrachinon-Ergosterin-Methylenblau, 
Anthrachinon-Cholesterin-Methylenblau u. Anthrachinon-Methylenblau (alle gel. in 
Pyridin) an u. findet, daB im Ergosterinsystem das Methylenblau rasch reversibel aus
bleicht, um schlieBlich eine irreversible Anderung zu erfahren. Das Cholesterinsystem 
sowie das sterinfreie zeigen erst nach liingerer Zeit eine irreyersible Anderung. Die 
Photoaktivitat des Ergosterins im ultrayioletten Licht setzt Vf. in Beziehung zu seiner 
Vitaminierbarkeit. Das bestrahlte Ergosterin selbst ist ebenfalls photoakt., da es 
Methylenblau iihnlich wie Anethol bleicht. Auch bzgl. des Verh. gegen fuchsinschweflige 
Saure iihnelt das bestrahlte Ergosterin dem Anethol. Es sind daher yerwandte Gruppen 
im Anethol u. im bestrahlten Ergosterin zu erwarten. Zur Aufklarung des Mechanismus 
der Rk. Ergosterin-Methylenblau-Anthrachinon werden Verss. an den Systemen Ergo- 
sterin-Methylenblau u. Pyridin-Methylenblau in 0 2-Atmosphare ausgefiihrt. Ergosterin 
allein beeinfluBte das Methylenblau nicht in sichtbarer Weise. Bei Zugabe yon W. 
fiel aber im Gegensatz zum Verh. im Dunkeln kein Ergosterin aus Pyridinlsg. aus. Es 
ha t also der Farbstoff das Ergosterin, u. nicht Ergosterin den Farbstoff beeinfluBt. 
Die photochem. Rkk. im System Pyridin-Anthrachinon sind nicht gekliirt. — Da farb- 
lose Sensibilisatoren des Ausbleichprozesses scheinbar regelmaBig selbst fiir kurzwelliges 
Licht empfindlich sind, kann man aus dem Ausbleichyers. auf die Empfindlichkeit 
im kurzwelligen Licht schliefien. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 26. 
363—68. Juni.) L e s z y n s k i .

A. H. Roffo und L. M. Correa, tjber den Yorgang der Cholesterinzerslorung 
in  vitro durch die Róntgenstrahlen. Versuche mit Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und 
Methyljodid. In  friiheren Veroffentlichungen (C. 1926. I. 1815) haben Yff. gezeigt, 
daB Cholesterin in vitro in CHC13-, CC14- u. ĆH3J-Lsgg. durch Einw. von Róntgen
strahlen zerstórt wird. Diese Tatsache ist besonders merkwiirdig, da das Cholesterin- 
mol. selbst den energischsten chem. Agenzien einen groBen W iderstand cntgegenstellt. 
Vff. untersuchten je tzt den EinfluB der Strahlen auf die yerwendeten Lsgg. u. fanden, 
daB in diesen freies Cl bzw. freies J  entsteht, die ais Oxydantien wirken u. das Chole- 
sterinmol. in der besehriebenen Form yerandern. (Strahlentherapie 33. 537—41. 26/8. 
Buenos Aires, Inst. f. Krebsforschung.) W r e s c h n e r .
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E. Lakshminadha Rao, K. Varahalu und K. V. Narasimhaswami, Photo - 
tropie bei anorganischen Verbindungen. Die Unters. der Phototropie von Dithio- 
trimercurisalzen der aligemeinen Formel 2 HgS ■ HgX2 oder 2 HgS • HgX liat ergeben, 
daC sich im Lieht HgS u. die entsprechende Hg-Verb. bildet, u. daB diese Komponenten 
im Dunkeln wieder unter Aussendung von Strahlung rekombinieren. Die Leichtig- 
keit der Rekombination findet ihre Begriindung in der feinen Yerteilung der im Lieht 
getrennten Komponenten. Wenn die Komponenten in feiner Verteilung in den ent- 
sprechenden Proportionen in W. zum Sd. erhitzt werden, bilden sich die Doppelsalze. 
Die „Mischungstheorie“ kann dadureh gestiitzt werden, daB nach der Belichtung 
die eine der Komponenten herausgel. wird, wonaeh nur noch die andere (HgS) mit 
nicht mehr phototropen Eigg. zuriickbleibt. (Naturę 124. 303. 24/8. Vizianagaram, 
Res. Lab., Maharadjahs, Coli.) L e s z y n s k i .

E. B.Ludlam und R. B. Mooney, Der Einflu/3 von Luft und Feuchtigkeit auf 
den Buddeeffekl im  Brom. Trockenes u. móglichst luftfreies Br2 wird m it der Hg- 
Linie 436 m// bestrahlt. Im rechten Winkel zum Strahlengang steht ein Spektrograph. 
Die durch das eingestrahlte Lieht angeregten Moll. strahlen die Anregungsenergie 
nicht ais Eluorescenz aus. Auch die Erklarung, daB die Energieabgabe durch Uber- 
gang in n. Zustand infolge Stófle 2. A rt erfolgt, ist nicht moglich, da dies im trockenen 
Gas Erwarmung u. infolgedessen Expansion erwirken miiBte, was nicht beobachtet 
wurde (C. 1925. I. 339). Das angeregte Mol. zerfallt also in ein n. u. ein angeregtes 
Atom. Die Abwesenheit von Rekombinationslicht zeigt an, daB die angeregten Atome 
ihre Anregungsenergie in StoBen 2. A rt abgeben. Belichtung von Halogendampfen 
auBert sich also darin, daB die Konz. der n. Atome vergroBert wird. — Eine Theorie 
des Buddeeffekts muB erklaren: 1. warum in luftfreiem u. trockenem Br2 keino Ex- 
pansion ein tritt u. was m it der absorbierten Energie geschieht; 2. warum feuchtes, 
luftftrcies Br2 u. 3. trockenes lufthaltiges Br2 die Expansion zeigt. Zu 1. Die Atome 
rekombinieren nicht im DreierstoB, sondern an der Wand. Dabei wird die Wand 
erwarmt u. nicht das Gas. Eine tlberschlagsrechnung laBt diese Annahme moglich 
erscheinen. Zu 2. Ein Film von adsorbiertem W. verhindert die Rekombination an 
der Wand. Die Konz. der freien Atome steigt also, walirend der Belichtung, bis Dreier- 
stofic geniigend hiiufig werden. Die Expansion des feuchten Br2 durch Beleuchtung 
beruht also auf der Vermehrung der Par ikeln im Gas y. auf der Erwarmung bei der 
Rekombination im DreierstoB. Zu 3. Dio Anwesenheit von Luft gibt haufige Gelegen- 
heit zur Rekombination im DreierstoB. — Die allgemeine Annahme, daB die Expansion 
des feuchten Halogens nur durch direkte Erwarmung durch das einfallende Lieht 
bedingt ist, ist experimentell nicht geniigend gestiitzt. Die Beobaclitung, daB die 
Temp. starker ansteigt, wenn das Thermometer m it Cl2 umgeben ist an s ta tt m it Luft, 
erklart sich durch die 1/3 klcinere Warmeleitfahigkeit des Cl2. — Weiter besprechen 
Vff. die z. T. sich widersprechenden Ergebnisse anderer Autoren. (Proceed. Roy. 
Soc. Edinburgh 49. 256—63. Juli.) L o r e n z .

Karl Schaum und Ernst Walter, Interferometrusclie Versuc7ie an Fliissigkeiten 
im  elektrisclien Feld. Unters. des elektroopt. Effekts in Nitrobenzol, o-Nitrotoluol, tert. 
Amylchlorid u. Phenylessigsdure-Athylester (vgl. S c h a u m  u. S c h e i d t ,  C. 1928. II. 
1187). Es wird ein Verf. benutzt, daB die Eliminierung des therm., also die Isolierung 
des elektr. Effekts gestattet. Bei den sorgfaltig gereinigten Fil. nahm — falls iiberhaupt 
ein meBbarer Effekt eintrat — der Brechungsexponent bei Felderregung ab, wahrend 
das Vorliegen eines nur indirekt elektroopt., elektromechan. Effekts (Elektrostriktion) 
eine Zunahme des Brechungsexponenten bedingen wurde. (Ztschr. wiss. Photogr., 
Photophysik u. Photochem. 27. 109— 12. Sept. GieBen, Pliysik.-chem. Inst.) L e s z .

Rud. Suhrmann und H. Theissing, Versućhe zur Kldrung der selektiven aufieren 
lichteleklrischen Wirkung. I I I .  Untersudiungen iiber den selektiven lichtelektrischen 
Effekt an diinnen, auf einem Platinspiegel ad-sorbierten Kaliumliauten. (II. vgl. C. 
1929. I. 1309.) An diinnen, auf einem Pt-Spiegel adsorbierten K -Hauten wird die 
Elcktronenausbcute pro Energieeinheit des auffallenden spektral zerlegten Lichtes 
mit sehrag einfallendem, linear polarisiertem Lichte in den beiden Hauptvektor- 
stellungen bis 300 m/t u. mit unpolarisiertem Lieht bis 240 m/,i bei Variation der 
Schiohtdicke gemessen. Eine monoatomare K-Schioht ergibt eine n. Empfindlichkeits- 
kurve mit n. Vektorverhaltnis. Befinden sich etwas mehr K-Atome auf dem Spiegel 
ais einer monoatomaren Sehicht entsprieht, so erhalt man bei etwa 340 in/i ein hohes 
spektrales Maximum mit stark selektivem Verhiiltnis. Mit zunehmender Sehicht- 
dicke verscliiebt sich das Maximum nach langeren Wellen u. wird wesentlich niedriger.
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Die Selektivitat bleibt, so lange die Schiclit liauchdunn ist, erhalten. (Ztsehr. Physik 
55. 701—16. 5/7. Breslau, Phys.-chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

Handbueli der Physik. Hrsg. von Hans Geiger u. Karl Scheel. lid . 21. Berlin: J . Springer
1929. gr. 8°. 2. L icht u. M aterie. Red. von H. Konen. (X I I I ,  968 S.) M. 93.—•;
Lw. M. 90.— .

Bulletin oi the National Research Council. Nr. 51. R adioactiv ity . R eport of Committeo
on X -R ays and  R adioactiv ity . By A. F. Kovarik and L. W. Mc Keehan. W ashington:
N ational Research Council of the N ational Academy of Sciences 1929. (V III, 203 S.) 8°.

Aa. K le k tro c h e m le . T h e rm o c h e m ie .
G. Bruhat und M. Pauthenier, Beilrag zur łheoretischen und ezperimeyitellen 

Kenntnis der Elektrostriklion in  isolierenden Fliissigkeilen. Dio Vff. leiten thermo- 
dynani. Ausdriicke fur die isotherme u. dio adiabat. Elektrostriktion ab, ohne Ein- 
fiihrung der LORENTZ-LORENZschen Beziehung. Die eingehenden GroBen sind un- 
mittelbar dem Experiment zuganglicli. Die Formeln werden an Bzl., CC14 u. CS2 
gepriift. Wahrend sieh fur dio erstgenannten Fil. geniigende bzw. gute Ubereinstimmung 
ergibt, fehlt diese ganzlich bei CS2. Verschiedene Erklarungsmoglichkeiten hierfur 
werden diskutiert u. ais vorliiufig wahrscheinliebste wird Verunreinigung durch Fremd- 
gase angenommen. (Journ. Physiąue Radium [6] 10. 209—18. Juni.) K yropou lO S .

Paul Boning, Dielektrizitatskonstanle und Leitfahigkeit lechnischer Isoliersiojje und 
die Gestaltung der Stromkurve beim Slromdurcligang. (Vgl. C. 1928. II. 1067. 1929.
II. 139.) Die Unters. gilt der theoret. u. experimentellen Klarung des Verlaufes der 
Strom-Spannungskurve beim Einschalten eines techn. Isolators in einen Stromkreis 
mit sinusformiger Spannung. Das Verh. der DE. u. der Leitfahigkeit m it Anderung 
der Spannung werden betrachtet, u. der Verlauf der Strom-Spannungskurve beim 
Stromdurchgang durcli Isolatoren unter sinusformiger Spannung u. yerschiedenen 
Voraussetzungen bzgl. der GroBe von DE. u. Leitfahigkeit wird untersucht. Dio 
Strom-Spannungskurve wird fiir yerschiedene Isolatoren bei sinusformiger Spannung 
oscillograph. aufgenommen. Die gefundenen Kurvenformen stellen den abgeleiteten 
Verlauf dar. (Ztsehr. techn. Physik 10. 288— 94. Wusung [China],-, Techn.
Hochsch.) K y r o p ‘:'u l o s .

H. Kiihlewein, Messung der Dielektrizitdtskonstanten und der scheinbaren Leil- 
fahigkeit von Isoliersloffen bei Hochfreguenz. Das Prinzip der Messung bestcht darin, 
durch Variation der Kapazitiit eines Sehwingungskreises, der mit einem Sender lose 
gekoppelt ist, die Resonanzkurve des Kreises aufzunehmen. Die Kapazitiit bestehfc 
aus zwei parallel geschalteten Kondensatoren, dem variablen Meflkondensator u. 
dem Vęrsuchskondensator, zwischen dessen P latten das zu untersuchendo Dielektrikum 
gebracht wird. Es werden zwei Resonanzkurven — ohne u. mit Versuchsdielektrikum — 
aufgenommen. Aus der Yerschiebung der Resonanzkurven gegeneinander infolge 
der Kapazitatsanderung laBt sieh die DE. des Isolierstoffes berechnen. Ferner laBt 
sieh aus den beiden Resonanzkurven das logarithm. Dampfungsdekrement, verursacht 
durch die Leitfahigkeit, berechnen u. aus der Differenz der Dśimpfungcn die Leit
fahigkeit selbst. Es wird gezeigt, daB die w i r k s a m e  Leitfahigkeit proportional 
der Freąuenz ist u. daB die sogen. „Frequenzleitfahigkeit“ K /oj ein MaB fiir die Giite 
des Dielektrikums bzgl. der Dampfung ist. An eincr Reihe von Messungen an ver- 
sehiedenen techn. Isolatoren wird die Frequenzabhangigkeit der DE. u. der Frequenz- 
leitfahigkeit gezeigt. (Ztsehr. techn. Physik 10. 280—88. Berlin.) K y r o p o u l o s .

Bhabesh Chandra Mukherjee imd Atul Krishna Chatterji, Hochfreąuenz- 
entladung in  Gasen. Es wird mitgeteilt, daB die in  Gasen bei Hoehfrequenzentladungen 
zu beobachtenden Schichtungen sowohl bei der Verwendung von eingeschmolzcnen Elek- 
troden, wie auch bei auBen am Entladungsrohr angebrachten Elektroden auftreten. 
Die Form der Entladungen wird kurz beschrieben. (Naturo 123. 605. 20/4.) K lu m b .

Edwin H. Hall, Weitere Bemerkungen betreffend die Thermionenkonstanten ,,A “ 
und „b“. Eine Berichłigung und Erweiterung. (Vgl. C. 1929. I. 2955.) Es wird ge
zeigt, daB die Konstantę A  der RlCHARDSON-Gleichung dann eine uniyerselle Kon
stantę ist, wenn die gliihelektr. sowie die lichtelektr. Austrittarbeit ais unabhangig 
yon der Temp. angesehen wird. Trifft diese Annalime nicht zu, so tr i t t  zu A  ein 
Glied hinzu, das den Temp.-Koeffizienten der A ustrittsarbeit im Exponenten enthalt, 
woraus sieh bei yerschiedenen Materialien yerschiedene W erte fiir A ergeben. (Proeeed. 
National Aead. Sciences, Washington 15. 504—14. Juni.) K lu m b .
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Toshimasa Tsutsui. Thermoeleklrizildt eines Nićkeldralites. Vf. untersucht den 
EinfluB median. Behandlung (Zug, Torsion u. a.) auf die thermoelektr. K raft eines 
Ni-Drahtes in eingehend beschriebener Apparatur (vgł. C. 1929. II. 1267) u. beobachtet 
ahnliche Erscheinungen wie sie schon nndere Forscher (z. B. N o l l , Ann. Physik 53 
[1894], 874) beschrieben haben. Obgleich Al dieselbe Atomanordnung im Krystall 
wie Ni besitzt, zeigt ein meclianisch behandelter Al-Draht keine merkliche thermo
elektr. K raft. (Scient. Papers Inst. physieal. chem. Res. 11. 93—110. 28/6.) L o r e n z .

P. Debye, Die zeitlichen Yorgdnge in  Elektrohjtliismigen. Es wird mathemat. 
abgeleitet, wie ein Elektrolyt, dcssen Ionenverteilung in irgendeiner Weise vollkommen 
ungcordnet gemacht worden ist, seine natiirliehe Ordnung wiedererlangt. Vf. wahlt 
hierzu einen Elektrolyten m it 2 Ionensorten von entgegengesetzten Ladungen u. gleichen 
Reibungskonstanten. Aus den erhaltenen Gleichungen ersicht man, daB je groBer 
der Abstand vom zentralen łon ist, desto liinger dauert es, ehe die Ordnung in Er- 
scheinung tr itt .  Fiir die Feldstarke, die notwendig ist, um einem einwertigen łon 
eine solche Geschwindigkeit zu erteilen, durch welche das łon  in der Zeit 0  einen un- 
gefiihr der Dicke der Ionenatmosphare gleichen Weg zuriicklcgt, wird die Gleichung 
X  =  3 -1 0 ° |/y  Volt/cm abgeleitet, wobei y die Konz. in Mol/Liter angibt. (Probleme 
d. modernen Physik.* D e b y e :  SoM JiER FELD -Festschrift 1928. 52—57. Leipzig, 
H irzel.) H a n d e l .

H . Rieckhoff, Uber Ilochfrcguenzleitfdhigkeil und Dieleklrizitatskonsłanten wasseriger 
Eleklrolytlosungen. (Vgl. R i e c k h o f f  u . Z a h n ,  C. 1929. II. 13.) Es wird eine Methode 
beschrieben, die Leitfilhigkeitsanderung eines Elektrolyten im Hochfreąuenzfeld 
aus seiner dampfenden Wrkg. auf die Schwingungen eines abstimmbaren Systems 
zu ermitteln. Die Methode ist ein Substitutionsverf.; ais Bezugselektrolyt wird K J  
gewahlt: Die verwendete Wellenlange betragt 1 m. Es werden die MeBergebnisso 
fiir verschiedene Konzz. von K„SO.u BaCl2, LaCl3, AlCl3, K 3Fe(CN)6, KAFe(CN)&, 
CuSO„ ZnSO t , Al2(S04)3, Ba3[Fe(GN)i ]2, Ća2Fe(CN)e, Ba^Fe^GN)^. Die gegeniiber 
KC1 gemessenen Effekte stelien im allgemeinen in guter, zum Teil in ausgezeichneter 
Obereinstimmung mit der Theorie des Dispersionseffektes von D e b y e  u . F a l k e n -  
HAGEN (C. 1928. II. 2105). Bemerkenswerte Abweichungen finden sich hauptsachlich 
bei Lsgg. mit hochwertigen lonen. Auch die Unters. der Temp.-Abhangigkeit an 
MgSOt  ergibt im wesentlichen eine Bestśitigung der theoret. Voraussagen.

Die Messungen der DE. von H e l l m a n n  u . Z a h n  (C. 1926. II. 3023) werden 
nachgepriift u. erganzt. Die unter Berueksichtigung der Leitfiihigkeit ermittelten 
DE.-W erte erfahren durch die Korrektion der Leitfahigkeit auf ihren Hoclifreąuenz- 
wert keine starken Anderungcn, vor allem nicht im Sinne einer Anniiherung an die 
von anderer Seite (z. B. W a l d e n ,  U l i c h  u . W e r n e r ,  C. 1926. I. 2885) gefundenen 
starken Erniedrigungen. Zw eeks Aufkliirung dieses W idersp ru ch es wird die De- 
krementsmethodc auch auf verd. Lsgg. ausgedehnt, wobei sich ebenfalls nur geringe 
DE.-Erniedrigungen ergeben. Die Nachpriifung der WALDENsclien Resonanzmethode 
stellt ais walirscheinliche Ursache fiir die mit ihr gefundenen hohen Erniedrigungen 
Indicatorkoppelung fest. Es werden Indicatorschaltungen angegeben, durch die die 
Fehler vermieden werden konnen, worauf dann die W ALDENschcn Methode ebenfalls 
nur geringe Erniedrigungen der DE. ergibt. Die Messungen der DE. erstrecken sich 
auf Lsgg) von Ca3[Fe{CN)0]„ BaCU, K„S04, MgSO.,, GuSO,, ZnSOt , NiSO.t, KCl, 
K 3Fe(CN)6, KiFeiCN)* Al2(Ó04)3 u. LiCl. (Ann. Physik [5] 2. 577—616. 15/8. Kieł, 
Physikal. Inst. d. Univ.) . LESZYNSKI.

G. Tanimann und W. Tofaute, Der Einfluf} des Druckes auf das Leitvermogen 
von Sdurelósungen. Der EinfluB des Druckes auf die Leitfiihigkeit in Abhangigkeit 
von der Konz. ist bei starken, mittelstarken u. schwachen Elektrolyten sehr ver- 
schieden. Es werden die Widerstande von seclis Siiuren: IICl, H„SOt , (COOH)2, 
H3PO„ CH3-C00U , CH2(C00H).,, C3H,(OH)(COOH)3 u. von N H fiH  unter Drucken 
von 1—3000 kg/qcm bestimmt. Von CH3-COOH u. H ,S 04 werden Isothermen der 
gemessenen Konzz. bei 0,20 u. 40°, von den anderen bei 20 u. 40° aufgenommen. Es 
wird gezeigt, daB man aus der Lage der Kurven, die die Erhóhung der Leitfahigkeit 
in Abhangigkeit von der Konz. darstellen, die GróBe der Dissoziationskonstanten 
beurteilen kann. Der EinfluB des Druckes auf die Ionenreibung der Lsgg. kann aus 
dem EinfluB des Druckes auf das Leitvermogen abgeleitet werden. Mit wachsendem 
Druck nimmt die Reibung des H '- u. des OH'-Ions ab, bei allen anderen lonen ver- 
groBert sie sich. Der EinfluB des Druckes auf die Leitfahigkeit des dest. H»0 zeigt
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in  Abhangigkeit vom NH3- u. CO,-Geh. ein ausgepriigtes Minimum. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 182. 353—81. 3/9. Gottingen, Phys.-chem. Inst.) A s c i i e r m a n n .

N. Kondyrew und A. Ssusi, Uber die Leitfahigkeit des Alhylmagnesiumjodids 
in  utherischen Lósungen. Im  AnschluB an eine friihcrc Arbeit uber die Leitfahig
keit des Athylmagnesiumbromids (C. 1925. I. 1849) fiihren Vff. hier die Messung 
der Leitfahigkeit des Athylmagnesiumjodids nach der KoHLRAUSCHschen Methode 
durch; die Messungen erfolgen bei 0, 5, 10, 15 u. 20° fiir alle Konzz. aufwarts u. abwiirts. 
Bei jeder einzelnen Vcrdiinnung wurden bestimmt die Gesamtmenge des Mg ais Mg2P20 ;, 
die Menge des Mg-organ. Komplexes durch Titration mit H2S 04 u. die Gesamtmengo 
des Jods nach VoLIIARD. Die Kurven zeigen bei verschiedenen Tcmpp. einen ahnliclien 
Vcrlauf: erst eine steigende Gerade, die ein Maximum erreicht, dann beginnt eine 
starkę Senkung, dereń Tempo mit fallender Konz. abnimmt. Einer K urve fiir hóhere 
Temp. entspricht ein maximaler Anstieg, wobei das Maximum bei verschiedenen Tempp. 
versehiedenen Konzz. entspricht. Diese Verschiebung der Maxima bei versehiedenen 
Tempp. lehrt, daB sich beim Verdiinnen keine bestimmte chem. Verb. bildet. Man 
muB annehmen, daB jeder gesonderten Konz. des Athylmagnesiumbromids in ather. 
Lsg. ein bestimmter Assoziationsgrad des Komplexes entspricht, u. daB ein labiles 
Gleichgewieht zwischen der Menge des gebildeten Komplexes u. der Konz. der Lsg. 
existiert. Das Magnesiumjodid, das in den Lsgg. yorhanden ist, bildet keinen Bestand- 
teil des magnesiumorgan. Komplexes; seine Anwesenheit vermehrt nur additiv die 
Leitfahigkeit um einen geringen Betrag. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62- 1856—61. 10/7. 
Leningrad, Staatl. Forstinst.) AmmERLAHN.

Grinnell Jones und Giles M. Bollinger, Die Messung der Leitfahigkeit von Elek- 
trolyten. II. Verbesserungen im  Oszillator und Detektor. (I. vgl. C. 1928. I. 3095.) Zu 
der ausfiihrlichen Veróffentlichung I  werden einigc Nachtrage gegeben. Der Oszillator 
wurde so verandert, daB er gestattete, mit niedrigen u. gut kontrollierbaren Spannungen 
zu arbeiten. Damit wurde es gleichzeitig notwendig, den Verstarker zu verbesscrn, 
um die Empfindlichkeit nicht herabzusetzen. Die allgemeinen Prinzipien, dio bei der 
Wahl des geeigneten Vakuumrohrenverstarkcrs zu beachten sind, werden kurz aus- 
einandergesetzt u. die Eigg. des benutzten Spezialaggregats beschrieben. — Bei der 
hohen Verstarkung storten Nebengerausche sehr; diese wurden durch Benutzung 
eines Wellenfilters behoben (ein yariabler Induktor u. Kondensator wird parallel zum 
Telephon geschaltet). — SchlieBlieh kann die Induktion zwischen Oszillator u. Detektor 
bzw. Oszillator u. Briicke zu Fehlern fuhren, indem das Minimum an einer falschen 
Stelle gefunden wird. Man findet den Fehler, indem man die Drahte von Yerstarker 
zur Briicke umdrelit; das Minimum liegt dann um ebensoviel nach der anderen Seite 
der wahren Gleichgewichtslage. Abhilfe schafft immer eine genugend groBe Entfernung 
des Oszillators von der Briicke; ist ćlies nicht moglich, muB zwischen den Ablesungen 
vor u. nach Umkehr der Drahte gemittelt werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2407 
bis 2416. Aug. Cambridge [Mass.], Harvard Univ.) K le m m .

E. A. Guggenheim, Der Begriff der elektrischen Potentialdifferenz zwischen zwei 
Phasen wid die individuelle Ionenaktimtat. Theoret. Unterss. uber das elektroehem. 
Potential. (Journ. physical Chem. 33. 842—49. Juni. Kopenhagcn.) W r e s c h n e r .

Nelicia Mayer, Uber das Potential von Glucosidlósungen. In  Fortsetzung der 
Unterss. von WuRMSER u. Gei.OSO (C. 1929. I. 1437) untersuclite Vf. das Verh. von 
Lactose, Galaktose, Mannose, Xylose, Arabinose u. Dioxyaeeton in der Ketto: 
P t | Glucosidlsg. | IĆCl gesiltt. j KC1, HgCl, Hg. Alle Glucoside verhalten sich gleich- 
artig, die beobaehtete Potentialdifferenz ist imabhangig von der N atur des Glucosids. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 319—21. 12/8.) W r e s c h n e r .

Naoto Kameyama und Itaru Gorai, Versuch zur HersteUung einer in  bezug 
auf das Kaliumion reversiblen Silberelektrode. In  einer wss. Lsg., die wl. Salze vom 
Typ Ag2A u. AgKA (der zweiwertigen Saure H2A) in Suspension enthalt gelten folgende 
Beziehungen: fiir AgKA: aAg-a^,-a\" =  2^; fiir Ag2A: «Ag2' “A/< =  demnach 
aAg+ =  L  oic+ (a =  Ionenaktivitiit). Eine in eine solche Lsg. eingetauchte Ag-Elektrode 
miiBte die EK. =  Konst. -f  (It T/F) l n  a.Ag =  Konst. -f  ( l i  T/F) In  besitzen; d. h. 
diese Elektrode wiire reversibel in bezug zum K-Ion wie zum Ag-Ion u. konnte zur 
Messung der K-Ionenaktivitdt benutzt werden.

Im  Vers. wurde das Ferrocyanidion, das die wl. Salze Ag4Fe(CN)c u. Ag3KFe(CN)0 
bildet, gewahlt. Zunaehst -wurden die Titrationskurven von AgJ<'e(GN)Cl u. Ag^KFelGN),, 
mittels einer Ag-Elektrode bestimmt. Dann wurde der Vers. gcmacht, Elektroden 
T o m  Typ Ag/Ag4Fe(CN)6-Ag3KFe(CN)(i, K+ . . .  . (aus den gefallten Salzen Ag4Fe(CN),j
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u. AgjKFe(CN)6 u. K,SO., odcr K N 03) herzustellen u. dereń Potentiale gegen die n. 
Kalomelelektrodo zu inessen. Die Potentiale iinderten sich sehr stark m it der Zcit, 
u. zuverlassige Werte wurden nicht erhalten. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 
6 B  bis 7 B . 1927. Tokio, Univ., Inst. f. angcw. Chem.) S c h ó n f e l d .

Jean Beccjlierel, Einfuhrung in  eine Theorie der magnetischen Erscheinungen in  
Krystallen. (Vgl. C. 1929- II. 144.) Ausgchend von den Erscheinungen des Zeeman- 
effekls bei Krystallen der seltenen Erden yersucht Vf. eine magnet. Theorie aufzustellen. 
(ćom pt. rend. Acad. Sciences 1 89 . 127—29. 17/7.) W r e s c h n e r .

Vasilesco Karpen, Kann man die Maxwell-Claubiyssche Gleichung ohne Benutzung 
des Camotschen Prinzips ableiten ? Erwiderung auf die Entgegnung von VERSCHAFFELT 
(C. 19 2 9 . II. 839), ygl. auch C. 19 2 9 . II. 269. (Compt. rend. Aead. Sciences 189 . 359 
bis 360. 26/8.) L o r e n z .

Wendell M. Latimer und Charles Kasper, Die theoretische Berechnung der 
Entropien von wasserigen Ionen. L a t i m e r  u . B u f f i n g t o n  (C. 19 2 6 . II. 2670) hatten  
gefunden, daB die Entropieanderung A S  fiir den ProzeB: Gasion— y  gel. łon  eine 
Funktion von e u. V ist [A S  =  /( e 2/»')]. Es wird je tzt diese Funktion theoret. be- 
rechnct. Sie zerfallt in 2 Effekte: A Sx riihrt von der Polarisierbarkeit des Mediums 
her; A S 2 von der Kompression des W. Fiir A S y ist bisher noch keine befriedigende 
theoret. Berechnung gegeben, wie im Original kurz dargelegt ist; A S l ist sicher klein 
gegen A  <S2, dessen Berechnung niiher besprochcn wird. Aus der Gleichung:

d S  =  — (d V/d T)P d P  
ergibt sich dio Integralgleichung:

A S2 =  —  f P - l / V0 (d V / d T ) P - d P  4 7ir*dr.
Fiir P, den Druck, ergibt sich nach Z w ic k y  (C. 1 9 2 6 .1. 3126) P =  375 000- Ł2/ł‘4 kg/qcm. 
Zur numer. Ausrechnung werden r-W erte fur die Ionen nach B o r n  benutzt u. Kom- 
pressibilitatsdaten nach B r id g m a Ń  extrapoliert; um die Extrapolation nicht allzu 
groB zu machen, werden nur groBe Ionen beriicksichtigt. Dio berechneten A $ 2-Werte 
gebcn die gefundenen A  W erte gut wieder (fiir Na+, K+, Rb+, Ag+, T1+, Ba++, 
Cl- , Br- , J ~); der W ert fiir Ba++ weicht erwartungsgemiiB am meisten ab. — Die t)ber- 
einstimmung zeigt, daB A S 1 A S v  u. spricht dafiir, daB die Elektronenaffinitaten 
von Cl, Br u. J , iiber die noch Unsicherheiten bestehen, richtig sind. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 51 . 2293—99. Aug. Berkeley [Cal.], Univ.) K lem m.

Karl Jellinek und Gustav Adolf Rosner, Uber eine ziveckmd/3ige Ausgestallung 
der Mitfuhrungsmethode zur Messung von Dampfspannungen bei hoheren Temperaluren. 
Die Mitfuhrungsmethode zur Messung von Dampfspannungen beruht darauf, daB 
eine bekannte Menge eines indifferenten Gases bei konstanter Temp. iiber die kon- 
densierte Phase geleitet u. die mitgefuhrte Dampfmenge bestimmt wird. Vf. be- 
schreiben einen zur Messung von Dampfdrucken bei hoheren Tempp. (z. B. yon Metall- 
legierungen u. Salzschmelzen) geeigneten App. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 
1 4 3 . 51—54. Aug. Danzig, Anal. Abt. d. anorg.-chem. Inst. d. Teehn. Hochsch.) L e .

Karl Jellinek und August Rudat, Uber die nach einer modifizierten Mitfiihrungs- 
methode gtmessenen Dampfspannungen von PbJ2, CuJ, Ou2Br2, A gJ und AgBr. Mit 
der von J e l l i n e k  u . R o s n e r  (vorst. Ref.) modifizierten Mitfuhrungsmethode wurden 
die Dampfspannungskurven fiir P b J2, CuJ, Cu2Br2, AgJ u. AgBr aufgenommen in 
Temp.-Bereiehen von 800—1200°. Die molekularen Verdampfungswarmen dieser 
Sal ze wurden berechnet. Der Dampf von Kupferjodiir zeigt die Molekularformel CuJ 
u. nicht Cu2J 2, der Dampf von Kupferbromur die Molekularformel Cu2Br2. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 143 . 55—61. Aug. Danzig, Teehn. Hochschule.) WRESCHNER.

P. W. Bridgman, AUgemeine Ubersicht iiber den Einfluf) des Druckes auf die 
Eigenschaften der Materie. Vf. untersucht in einer hydraul. Presse (Proceed. Amer. 
Acad. Arts Sciences 4 9  [1914]. 627) die Vol.-Anderung, den Ausdehnungskoeffizienten, 
die Kompressibilitat, polymorphe Umwandlungen, die elektr. Leitfabigkeit u. die 
thermoelektr. K raft verscliiedener Stoffe in Abhangigkeit von Drucken bis zu 
20000 kg/qcm. Bzgl. der Ergebnisse muB auf das Original yerwiesen werden. (Proceed. 
physical Soc., London 41 . 341—60.15/6. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) L o r e n z .

Naoto Kaineyama und Sojiro Oka, Messungen der Verbrennungswdrnie von 
Calciumcyanamid und Berechnung der Bildungswdrme. Die Rk.:

CaCN2 +  3/2 0 2 =  CaO +  C02 +  N2 
ist von K a m e y a m a  (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 19 2 1 ) zur Best. der Ver- 
brennungswarme von Cyanamid benutzt, fiir die 1935,5 cal per g CaCN™ gefunden wurde.
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Die Unterss. wurden in einem Bombencalorimeter von B e r t h e l o t - M a h l e r  wicder- 
holt. Sic crgaben 2016 ^  3 cal per g CaCN2. (CaCN2 +  3/2 0 2 =  CaO +  C02 +  N2 +  
161170 i  240 cal). Mit den bekannten W crten: Ca, O 152700, CDiamant. 0 2 94480, 
Diamant, Graphit 160, Ca, 2 CDiamant 13500 gelangt man zu:

Ca -j- CDiamant N2 =  CaCN> 86010 cal;
CaC2 +  N2 =  CaCN2 +  Ccraphit +  72700 cal.

Die Iteaktionswilrme CaCN2 +  3 H 20  =  CaC03 +  2 NH3 betragt 500 kcal per kg 
NH3. (Journ. Soc. chcm. Ind., Japan [Suppl.] 30. 87 B bis 89 B. 1927. Tokio, Uniw, 
Inst. f. angew. Chem.) ScHONFELD.

A a. K o l lo id c h e m ie .  G a p l l la rc h e m ie .
Zacharias, Die Chemie der Tilen und der plastische Zusland. AnschlieBend an 

eine Bemerkung Aug. LuM IEREs uber die Widerspriicho in der Definition der Kolloide 
schlagt Vf. eine neue Nomenklatur vor. Da die in der Luft schwebenden unsichtbaren 
Partikcl, dic das TYNDALŁ-Phanomen zeigen, auf griech. r ihj hciGcn, gibt er diesen 
Namen den Partikeln der kolloiden Lsgg. Vf. untersclieidet Molekulartilen (Atom- 
gruppen, die zu cinem groBen Molekuł vereinigt sind) u. zusammcngesetzte Tilen 
(Molekiilgruppon). Jedes Durchdringen zweier Substanzcri nennt Vf. Absorption, 
fiir den Begriff der Adsorption scheint ihm noch cinc besonderc Erklarung notig. Der 
piast. Zustand gehórt zur Chemio der Tilen, ebenso wie der krystallin. Zustand zur 
Chomio der Atonie u. Molekule gehórt. (llev. gćn. Colloides 7. 201—05. Mai. Athcn, 
Techn. Hochschule.) W r e s c h n e r .

Wolfgang Ostwald und Alfred Quast, Ober die Anderuiujen physikalisch-cheinischer 
Eigenscliaften im Ubergangsgebiet zwischen kolloiden und molekulardispersen Systemen. II. 
(I. vgl. 0 .1929 . I I . 1630.) Messungen der Siedepunktserhóhung von Nachtblau u. 
Krystallyiolett in W.-A.-Gemiselien zeigen ebenso wie die Diffusionsmessungen ein 
Maximum der TeilcliengróBc bzw. des bereclmetcn Mol.-Grew. diescr Parbstoffo in 
40—60% A. Wahrend die Oberflachenspannungen der W.-A.-Gemisehe bei Lsgg. 
von Nachtblau u. Krystallyiolett prakt. unabhangig sind von der Zus. des Gcmisches 
m it Ausnahme der wasserreichsten Gemische, laBt sich ein dcutliches Minimum der 
spezif. Viscositat u. ein Maximum der Schamnfahigkeit bei W.-A.-Gemischen mittlcrer 
Konz. beobaehten. Es hat sich also wciterhin gezeigt, da(3 die Verwendung von Losungs- 
mittelgemischen ein besonders einfaches Mittel ist, Dispersoidserien m it systeniat. 
abgestuften TeilchengroBen herzustellen. (Kolloid-Ztschr. 48. 156—64. Juni. Leipzig, 
TJniv.) - WRESCHNER.

P. A. Tlliessen und B. Kandelaky, Chromioxydhydrate ohne elektrolytartige Bei- 
mengungen. Die Hydrolyse einer alkoh. Lsg. von Cr(OC2H5)3 liefert. auBerst elektrolyt- 
arme Hych-ogele oder neutralc Hydrosolc von Clu:omoxydhydrat mit reproduzierbaren 
Eigg. Die wesentliehen Eigg. der auf diese Weise gewonnenen reinsten neutralcn 
Chromoxydhydrosole (Konz. =  0,015% Cr20 3) sind: groBe H altbarkeit bei Abwesen- 
lieit von Elektrolyten, an kolloide Edelmetalle erinnernde Elcktrolytempfindlichkeit, 
schwach positive Ladung der Teilchen. Das reinc Cr20 3-3H .,0, das durch Zers. von 
Cr(OC.,H5)3 entsteht, ist in wss. Zerteilung ais Base anzusehen. Durch Zusatz von 
NaOH, HC1, CrCl3, lassen sich die reinen Chromoxydhydrosole bis zu einem gewissen 
Grade stabilisieren u. bzgl. ihrer Eigg. verandern. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
182. 425—28. 3/9. Gottingen, Inst. f. anorgan. Chem.) A s c h e r j i a n n .

Adolph. Rabinowitscll und V. Kargin, Uber die Elektrolylkoagulation der 
Kolloide. VI. Anwendung der Glaselektrode bei der polenliometrischen Yerfolgung des 
Koagvlationsprozesses. (Vgl. C. 1929. I. 618.) Es werden einige Eigentumlichkeiten 
der HABERSchen Glaselektrode besproohen, u. es wird ein Weg gezeigt, diese Elektrodę 
zu absol. Messungen des pn schwacher Sauren brauchbar zu maehen. Die Elektrodę 
wird z u r  potentiometr. Verfolgung des Koagulationsprozesses von As2S3-Solen ver- 
wondet. Die so erhaltenen Rcsultate stimmen m it den Ergebnissen der konduktometr. 
Titration uberein. Die gefundene Ansauerung bei der K o ag u la tio n  des Sols entspricht 
der nach einer neuen Methode aus konduktometr. Daten berechneten Ansauerung. 
Die Dissoziationskonstante der an As2S3-Teilchen adsorbierten H 2S-Saure ist auBer- 
ordentlich hoch: K 1 >■ 3,7 • 10~4. (Ztschr. physikal. Chcm. Abt. A. 143. 21—40. Aug. 
Moskau, KARPOW -Inst. f. Chemie.) W r e s c h n e r .

Alfred W. Porter, Bemerkungen zur Oberjlaćhenspannung. (Vgl. C. 1929. I. 
2287.) Mathemat. Betraehtungen, erweitert durch eine aus Verss. abgeleitete graph.
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Darst.-Methode iiber dio Vorgange der Tropfcnbldg. aus zylindr. Rohrcn verschiedcncn 
Durclimessers. (Pliilos. Magazine [7] 8. 180—86. Aug. London.) S t o c k .

Max Loewenthal, Die Grenzflaichenspannung: fliissig—fest. Es werden einfache 
Vcrss. besehrieben, die direkt die Grenzflachenspannung zwischen fester u. fl. Phasc 
zeigen. 1. Wird ein feiner S tahldraht in ein etwa in 1 cm Hóhe mit Hg gcfiilltcs GefaC 
getaucht, so wird er losgelassen nach oben zuruckgcworfen, solange er nicht den Boden 
des GefiiBes berulirt, wird aber, wenn er den Boden beriihrt, von diesem festgehalten.
— 2. E in zweites Beispiel kann bei Anwendung des GlBBS-THOMSONSchen Prinzips 
in dem Verh. der sich beim Einbringen von Zn oder Cu in Hg bildenden Oberflachen- 
filme gesehen werden. (Naturo 124. 301. 24/8. Liverpool). LESZYNSKI.

K. Silberstein, Die Grenzflachenspannungen Wasser | Normalbulylalkohol, TFosser | 
Isobutylalkohol und Glycerin | Isobutylalkohol. Mit einer neuen Apparatur, welche die 
Beobachtung bei konstanter Temp. gestattet, wurde bei vcrschiedenen Tcmpp. die 
Grcnzfliichenspannung von W./Isobutylalkohol, W ./Normalbutylalkohol u. Glycerin/ 
Isobutylalkoliol nach der Steighohenmethodc in Capillaren bestimmt. Fiir die Grcnz
flachenspannung von Glycerin/Isobutylalkohol ergab sich bei 19° der iiberaus niedrige 
W crt von a =  0,038 dyn/cm. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 143. 157—66. Sept. 
Frankfurt a.' M., Inst. f . Kolloidforschung.) WRESCHNER.

Jiro Mikumo, Studien iiber Seifenlosungen. I II . Wirkung von Sauren, Basen 
und Salzen auf die Oberflachenspannung von wasserigen Natriumólcatlósungen. (II. vgl. 
Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 26 [1923]. 625; vgl. auch C. 1929. II. 1513 
u. friiher.) Vf. untersuchtc stalagmometr. die Anderung der Oberfliichenspannung 
von vcrd. Lsgg. von-Na-01eat (bei 20°) nach Zusatz yon NaCl u. NH4C1, Na-Acetat, 
NaOH u. Na2GO:1, von HC1, Essigsaure, Oxa]saure, Borsiiurc u. Olsaure. Den groBten 
Effckt zeigtcn OH' u. H '. OH' drangt dic Hydrolyse zuriick, indem die saure Seife 
verschwindet u. die Oberflachenspannung zum Maximum ansteigt. Weitcre Erholiung 
der OH'-Konz. fiihrt zur Abnahme der Oberflachenspannung. H ' zers. die Seife u. 
erniedrigt anfanglich dic Oberflachenspannung sehr bedeutend; iiber dcm krit. 
Trcnnungspunkt stcigt die Oberflachenspannung plotzlich infolge der Ausscheidung 
der freien Fettsaure in Form unl. Tropfen. — Die sehr niedrige Ćberflachenspannung 
von Seifenlsgg. ist auf die Ggw. der durch Hydrolyse entstandenen, an der Oberflache 
konzentrierten Fettsaure bzw. sauren Seife in Solform zuriiekzufiihren. Die Ggw. von 
sauren Kórpern, besonders von Sauren, die schwacher ais Olsaure sind, z. B. von Bor- 
siiurc, erhoht das Schaum- u. Reinigungsyermogen infolge der Herabsetzung der Ober- 
flaelienspannung. Ycrd. Alkali zeigt zwar, trotz der Erhóhung der Oberflachenspannung, 
denselben Effekt; dies hangt mit der pcptisicrenden Wrkg. der Alkalilsg. zusammen. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 22 B bis 23 B. 1927.) S c h ó n f e l d .

M. J. Murray, Osmotischer Druck von Acetonlosungen. Vf. untersuchtc den 
osmot. Druck nichtwss. Lsgg. bei Verwendung von Jlembranen aus vulkanisiertem 
Kautscliuk. Dio gemessenen Werte stimmen mit den aus den Gasgesetzen bereehnetcn 
Werten nicht uberein (12—15% Differenz); das liegt vermutlich daran, daB die ver- 
wendeten Membranen nicht wirklich semipormcabel waron. (Journ. pliysical Chem. 
33. 896—920. Juni. Cornell Univ.) W r e s c h n e r .

Ernest Sydney Hedges, Periodische Strukluren avs Gasreaklionen. (Vgl. C. 1929.
II. 534.) K o e n i g  (C. 1920. I II . 683) hatte gefunden, daB bei der Rk. zwischen NH3 
u. HC1 liings eines langen, engen Rohres period. S trukturen auftreten. Dieser Vers. 
ist u. a. deshalb von Bedeutung, weil er der W o. OSTWALDsclien „Diffusionswellen“- 
Theoric (vgl. C. 1925. I. 2540) der LiESEGANGschen Ringe widerspricht. Nun hat 
O s t w a l d  (C. 1927. I. 37) vcrmutet, daB die Rk. in Wirklichkeit gemaB NH4OH +  
HC1 =  NH4C1 HsO crfolgt, so daB seinc Theorie anwcndbar ware. AuBerdcm 
war ein weiterer Einwand gegen die Verss. von KOENIG moglich, daB namlich die 
S truktur durch Temp.-Strómungen in der Apparatur verursacht sei. Aus diesen 
Griinden wiedcrliolt Vf. den Vcrs. m it gut getrocknetcn Gasen u. sorgfiiltigem Schutz 
gegen Temp.-Schwankungcn (Einzclheitcn im Original). Die period. S truktur tra t 
trotzdem auf. Die OSTWALDsehe Theorie ist also nicht anwcndbar. (Journ. chem. 
Soc., London 1929. 1848—49. Aug. London, Univ.) K le m m .

A. Magnus, Theorie der Gasadsorplion. (Vgl. C. 1929.1 .30). Auf Grundder Annahme, 
daB Gasmolekeln durch rcin elektrostat. K rafte ais Dipole adsorbiert werden, wird eine 
vollstandige Theorie der Gasadsorption entwickelt. Der Temp.-Koeffizient der Adsorp- 
tionswarme von C 02 an S i02 u. an Holzkohle -wird angenahert berechnet u. dem beob- 
achteten fast gleich gefunden. Untcr Ycrwendung von Ablcitungen Y o l m e r s  u.
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seiner Auffassung der ndsorbierten Phaso ais freibcwegliches, zwcidimensionales Gas 
wird eine Zustandsgleiehung aufgestellt, die eine ganzc Kurvenscliar in einem groBen 
Druckgebiet, wie ein Yergleieh m it cxperimentell bestimmten Isothermen fiir die 
Adsorption von C02 an Kieselsiiuregcl u. Holzlcohle zeigt, in befriedigender tlber- 
einstimmung mit dem Expcrimcnt darzustellen gestattet. — Ein weiterer Beweis 
fiir die Giiltigkeit der Theorie wird im Vergleieh der berechneten isothermen Druek- 
abhiingigkeit der Adsorptionswarme m it der experimentell bestimmten gesucht. Dio 
tlbereinstimmung ist nur qualitativ. Die experimentell gefundene Druckabhangigkeit 
liiBt sich aber durch eine auch aus der Theorie folgende empir. Formel darstellen, dio 
zwei empir. zu bestimmende Konstanten enthillt. Diese beiden Konstanten besitzen 
fiir vcrschiedcne Isothermen dasselbe Zahlenverhaltnis, das ziemlich genau das der 
Anfangsneigungen der Isothermen ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 142. 401—30. 
Aug. Frankfurt a. M., Inst. f. phys. Chem.) P ie tsc ii-Wil c k e .

H. Kalberer, H. Mark und C. Schuster, Beitrage zur Kcnntnis des Adsorptions- 
vorganges. Vff. gehen von der Formel aus: NudsJNgus =  (0 -S /V )-e ^ ,ItT ), worin
O — Oberflachę des Adsorbens, 3 =  Dieke der Adsorptionsschicht, ). — Adsorptions
warme ist. Diese Bczichung gilt fur das Gebiet der „verd. Adsorption", d. li. fiir Bc- 
legungsdichten des Aclsorbcns, bei denen noch keine gcgenseitige Beeinflussung der 
adsorbierten Moll. stattfindet. Bei Anwcndung dieser Formel auf dic lincarcn Anfangs- 
stiicke der Adsorptionsisothermcn von Gasen an festen Oberfliichen liiBt sieli O an- 
nahernd ermitteln. An Kieselsauro u. Metallen (gewalzte Folien) ergeben sich bei 
Adsorption gcwisscr Gase, wic Ar u. N2, Werte fiir O, die mit den dirckt gemessenen 
gut iibercinstimmen. Bei Gasen jedoeh, die mit crheblichen Adsorptionswarmen 
adsorbiert werden, nehmen die berechneten Oberfliichen auBerordcntlich stark ab. 
Dics deutet darauf hin, daB das obiger Formel zugrundegelegte Bild des zweidimen- 
sionalen Gascs fiir dic mit starker Affinitat adsorbierten Moll. nicht mehr zutrifft, 
sondern daB diesen infolge starker ortlicher Fixierung ein klcineres Phasenvolumen 
zukommt. Die Durchrcchnung zeigt aber, daB dieser Umstand noch nicht die erwahnten 
Abweichungen quantitativ zu crklaren vcrmag; vielmelir seheint noch eine spezif. 
Affinitat cinzelner Obcrflachenbezirke fiir dio stark adsorbierbaren Gase mitzuspielen. 
Dio Adsorptionsvolumina selbst erweisen sich ais temperaturabhangig. Ahnlichc Er- 
scheinungen treten auf, wenn bei konstantgchaltencm Adsorbat das Adsorbens durch 
irgcndwelche Behandlung vcrandcrt wird: wird dabei das Adsorptionspotential vcr- 
mindert, so geht unter Umstanden die wirksame Oberflaehe betrachtlich hinauf. 
(Ztschr. Elektrochem. 35. 000—02. Sept.) F r a n k e n b u r g e r .

Nikolai Schilow und Konstantin Tschmutow, Acbsorplionserscheinmujcn in  
Loswigen. X V III. Uber die gasfreie Kohle ais Adsorbent. (XVII. vgl. D u b in in , C. 1929.
I. 1909.) Es wurde die Adsorption von 0 2, HC1, H2C03 u. KC1 an gasfreier Kohle 
studiert u. die darauffolgende hydrolyt. Adsorption durch pn-Messungcn untcrsueht. 
Boi der Adsorption von 0 2 wird dabei mit Ausnahme des Vcrs. m it sehr kleinem 0 2-Druek 
H 2C 03 gebildet. H2C03 u. HC1 werden von gasfreier Kohle adsorbiert, aber nicht KC1. 
Bei der primaren Adsorption an Kohle wird eine Anionenscliicht gebildet, welclie 
nachher durch Austausch die hydrolyt. Adsorption bedingt. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 143. 41—50. Aug. Moskau, Tcchn. Hoehschule.) Wr esc h n er .

John H. Northrop und M. Kunitz, Die Quellung von Gelaline vnd das Voluvicn 
der umgebenden Losimg. Isoelektr. Gclatinc wurde bei 5° C in wechselnde Voll. von 
Saureń vcrschicdencr Konzz. gebracht u. die Quellung bestimmt, diese (Juellung ist 
nur abhangig von der Konz. der uberstelienden Lsg. u. unabliangig vom Vol. der Saure. 
Bei ungereinigter Gclatinc, dic neutrale Salze enthalt, ist die Quellung eine Funlction 
von Konz. u. Vol. der Siiurc. Beide Ergebnissc sind in tJbereinstimmung mit der 
PROCTUR-WlLSOK-LoEBsehen Theorie der Gelatinecjucllung. (Journ. gen. Physiol.
12. 537—42. 20/3. Princeton, N. J., Rockefeller-Inst.) Wr esc h n er .

W. v. Moraczewski und E. Hamerski, Uber die Quellimg der Gelatine. Vff. 
bestimmten das Gcwicht gecjuoUcncr Gelatine, die in feiner Verteilung dem EinfluB 
von Salzlsgg. oder Saurelsgg. wahrend 24 Stdn. bei genau bestimmter Temp. ausgesetzt 
wurde. Die (Juellung der Gelatine ist von der Salzkonz. dirckt abhangig, sie nimmt 
mit wachsender Konz. zu. Ausnahmen dieser Rcgel bilden A. u. Citrate. Die Quellung 
nimmt zu bei steigender Temp., dabei iibt die hohere Temp. einen groBeren EinfluB 
aus. Siiuren bewirken cinc bedeutende Quellung. HC1 u. H2S 0 4 wirken bcinahe gleieh 
u. zeigen bei ph =  1,7—1,8 ein Maximum der Quellung. Essigsiiure wirkt iihnlich wic
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Salzlsgg., nur bedeutend starker. Dest. W. hat ein sehr geringes Quellungsvermogen, 
nur A. u. Citrate m k e n  unter Umstanden noch schwacher. Von Anionen ąucllcn die 
Rhodanate am starksten, Citrate u. Tartrate am schwaelisten. Von Kationen sind die 
Ca-Ionen bevorzugt. Salzmiscliungen zeigen additives Quellungsverm6gen. Siiure- 
zusatz zur Salzlsg. w irkt steigernd, aber Zusatz von Salzlsg. zu Sauren wirkt ver- 
mindernd. Die Nichtelektrolyte zeigen einen bedeutend geringeren EinfluB aut die 
Quellung m jt Ausnahme von Harnstoff u.Thioharnstofflsgg., die gleich den Rhodanaton 
u. Ca-Salzen die Gelatine zum ZerflieBen bringen u. eine ausgiebige Quellung bewirken. 
Wollte man aus den angefuhrten Befunden Sehliisse ziehen auf die W.-Verteilung im 
Organismus, so diirfte die Anderung der H-Ionenkonz. ais mafigebend betraclitet werden, 
danoben kommen in Betracht dio Ca-Ionen ais fórderndes Moment u. die organ. An
ionen ais hemmendes Moment. (Biochem. Ztsehr. 208. 299—327. 13/5. Lwów, Tier- 
iirztl. Akad.) WllESCHNKK.

V. Lecomte du Nouy, E quilibres superficiels dca solutions colloldnles. E tudes dc biophysiquo
molćculaire. Faris: Masson e t Cie. 1929. (228 S.) 8°. 32 fr.

B. Anorganische Chemie.
Picon, E influp  hoher Temjwraturen auf einige Melallsulfide. (Vgl. C. 1927.

I. 1562.) Das M gS  yerliert im Vakuumofen im Kohletiegel erhitzt bei 1200° in 2 Stdn. 
3°/0 seines Gewielits u. in 3 Stdn. bei 1300° 76%- Das Destillat cnthiilt neben Kohlen- 
stoff u. metali. Mg 86% MgS. Das MgS ist also im Yakuum bei 1300° mit geringer 
Dissoziation fliicliti^. A l2S3 verliert unter gleichen Bedingungen auf 1300° 1 Stde. 
erhitzt 1%, bei 1400° 4%  u. bei 1500° 15% seines Gewichts. Das Destillat besteht aus 
metali. Al, C u. 92% A12S3. M oS2 verliert beim Erhitzen ohne Ggw. von C auf 1100° 
in 6 Stdn. im Vakuum %  seines Sehwefels. Im  Kohletiegel bei 1200° tr i t t  in 2 Stdn. 
so starkę Dissoziation auf, daB der erhitzte Ruekstand nur noch 1,6% S enthalt. Bei 
1400° dest. das MoS2 im Vakuum rasch, ohne daB definierte Korper erlialten werden 
konnten. W St  ist bis 1100° auch in Ggw. von C im Vakuum vollkommen stabil. Bei 
1200° in  2 Stdn. verliert es mit u. ohne C 60% seines Sehwefels. Bei 2000° t r i t t  voll- 
kommenc Entschweflung ein. Das zuriickbleibende W bildet von 2100° an Carbid. 
VSr, dissoziiert von 1300° an, wobci es in 1 Stde. 2% u. bei 1400° 4%  seines Gewichts 
Yerliert. Zwischen 1500 u. 1600° kann es dest. werden. Das Destillat ist amorph u. ent- 
lialt 3—5% freien C u. 2—3% tlberschuB an S. Bei 1600° schmilzt es u. bei 1800° 
t r i t t  beim Verdampfen eine geringe Dissoziation auf. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 
96—98. 8/7.) E n s z l i n .

Robert T. Dillon und William G. Young, Die Darsldlmig non wasserfreiem Jod- 
wasserslojf. Zur Darst. von wasserfreiem H J  bevorzugt man meist die dlrekte Syn- 
these, wenn das Gas' sehr rein sein soli, wahrend die Einw. von W. auf J  +  P  dann 
benutzt wird, wenn man groBe Mengen darzustellen hat. Fiir diesen letzteren Zweck 
empfehlen Vff. die Einw. von konz. HJ-Lsg. auf P^O^. Das so entwiekelte Gas wird 
durch P 20 5 von der Hauptmenge Feuchtigkeit befreit; J 2 u. die Hauptmenge PH 4J  
werden durch gesatt. CaJ2-Lsg. bei 0°, die restliche Feuchtigkeit durch P 20 5, Spuren 
von PH 4J  durch Kulilung auf —25 bis 30° (Eis/konz. HCl-Lsg.) entfernt. Sowohl 
nach der Reinheit des Prod. wie nach der Geschwindigkeit der Herst. ist diese Methode 
der P J 3-Zers. iiberlegen. (Journ. Amer. chem. Soe. 51. 2389—91. Aug. Pasadena 
[Cal.], Inst. of Techn.) K le m m .

H. J. Schumacher und G. Sprenger, ttber die Ezistenz hoherer Stickoxydc. 
Zusammenfassender Bericht uber die Arbeiten, die sieh m it der Darst. u. Identifizierung 
des N 0 3 befassen. (Ztsehr. angew. Chem. 42. 697—700. 29/6. Berlin, Phys.-chem. 
Inst. Univ.) SCHUJIACHER.

C. W. Foulk und P. G. Horton, Die Darslelluntj von antimonfreietn Arsen- 
(III)-O xyd und die Bestimmung von sehr geringen Antimonbetragen in Arsentńoxyd. 
Bisher gab es kein Mittel, um letztc Spuren von Sb aus As20 3 zu entfemen; Sublimation 
u. Krystallisation genugen jedenfalls nicht. Vff. empfehlen, AsC13 mit ~  2/3 ihres 
Vol. an konz. HCl auszusehutteln; Sb geht dami in die wss. Schicht u. kann schon 
durch Ausschiitteln jnit wenigen Portionen HCl-Lsg. vollkommen entfernt werden. 
Allerdings verliert man dabei auch ziemhch viel AsC13 ( ~  10% bei jedem Ausschiitteln).
— Zum Nachweis sehr geringer Sb-Mengen wird aus der stark salzsauren Lsg. (z. B. 
der Saureschieht vom Aussehutteln) solange abdest., wie oliges AsC13 im Ruekstand
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zu bemcrken ist. Dann wird heiB mit H 2S As2S3 ausgefallt. Nach dem Abfiltrieren 
durch ein doppeltea Filter wird mit dem dreifachen Yol. W. verdiinnt u. wieder mit 
H 2S gesiittigt. Orange Fiirbung bzw. Nd. zeigt Sb an, dcssen Menge durch Vcrgleich 
m it bekanutcn Mengen leicht gescliatzt werden kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51 . 2416—19. Aug. Columbus [Ohio], Univ.) K le m m .

P. A. Thiessen und O. Koerner, Ortho- und Pyrokieselsaure. Die Darst. einer 
Ortho- u. einer Pyrokieselsaure gelingt durch die Hydrolyse von Kieselsauredthylesler, 
dio durch Einw. von A. auf SiCl4 gowonnen wurde. Dic Zera. des Esters m it W. wurde 
dadurch herbeigefiihrt, daB ein Teil Ester m it */2 Teil A. u. 40 Teile W. geseliiittelt u. 
dann unter liaufiger Bewcgung stchcn gelassen wurde. Der sich bildende Nd. wurde 
im Vakuum getrocknet u. zur Charakterisierung boi 13° Druckkonzentrationsiso- 
thcrmen aufgenommon. Aus don Diagrammen ergeben sich Hydrate der Zus. S i02- 
2 H sO, S i02-1 ,5H 20 , bzw. 2 S i02- 3 H 20 , S i02-1 H 20 . Durch Wiederbewasserungs- 
verss. konnte nachgewiesen werden, daB eine Capillarkondcnsation nicht vorhanden 
ist, so daB dio Identifizierung der Hydrate durch die p  — x-Diagramme zu Recht be- 
steht. Die dargestellto Orłhokieselsaurc, H ^Si03, verha.lt sich in W. ais eine wirklicho 
Siiure. Durch Wasserentziehung geht sie in die bisher unbekannte Pyrokieselsaure, 
2 S i0 2-3 11 f i ,  uber, aus der bei weiterer Wasserentziehung dio bereits bekannte Meta- 
kieselsaure entsteht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 82 . 343—50. 19/8. Gottingen, 
Univ.) K l e v e r .

Erhard Gruner, Unlersuchungen an Alkali-Aluminiumsilicaten. I. Synłhelischc 
Sludien ani Nephelin. Durch Einw. von Alkalihydroxydon auf Glimmer wurden synthet. 
Nepheline in einer Hydrothermalbombe hergestellt. Die Bildungsgeschwindigkeit von 
Nephelin aus Muskowit u. Paragonit bei Ggw. iiberschiissigen Alkalis wiichst mit 
steigender Temp. Die unterste Temp.-Grenze der Nephclinbldg. wurde bei etwa 200° 
gefunden. Die Umwandlung des Paragonits zu Na-Nephelin verlauft rascher ais die 
des Mnskowits zu K-Nephelin. Eine Riickbldg. von Muskowit aus K-Neplielin u. W. 
ist erst oberhalb 4001 moglich, wahrend die Verss. zur Gewinnung von Paragonit aus 
Na-Nephelin u. W. keinen Paragonit, sondern unzers. Nephelin u. zeolith. Prodd. er- 
gaben. — Bei Einw. von 3 Moll. Soda auf 3 Moll. Kaolin entsteht ein Nephelin der 
Zus. AljO.,-2 S i02-Na20 , m it der doppelten Sodamengc ein Silicat der Zus. AI20 3-
2 S i02- 2 Ńa20 . Die orlialtenon Silicato sind mikrokrystallin u. konnten in einer 
Natriummetavanadatschmelze ais hexagonale Krystallo bis 1/,1 mm GróBe erhaltcn 
werden. Wahrend der Nephelin gegen W. bestandig ist, tausclit das erhaltene Silicat
1 Mol. Alkali gegen W. aus, so daB cin Nephelimnonohydral, A l20 3-2 SiO„-Na20 -II20, 
entsteht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182 . 319—31. 19/8. Dresden, Teclm. Hoch- 
schule.) K l e v e r .

Arthur E. Hill und Samuel Moskowitz, Ternare Systeme. V III. Kaliumcarbonał, 
Kaliunisulfat wid Wasser bei 25°. (VII. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 2631.) An der Isothermo 
fallt auf, daB die Loslichkeit von K 2S 04 auBcrordentlich stark durch die Ggw. von 
K 2C03 herabgesetzt wird. Eine Lsg., dio in bezug auf K,CO;, noch durchaus nicht 
gesatt. war, onthielt nur 0,1% K 2S04, dio an K 2C03 gesatt. Lsg. sogar nur 0,03%. 
Es ist dies sehr auffallend; soloh groBo Aussalzeffekte sind fiir Salzo mit n. Loslich
keit ungewóhnlich. Ais Bodenkorper traten  nur auf K 2S 04 u. K 2C03; feste Lsgg., 
wic bei den entsprechenden Na-Salzon (Glaserit), fohlen. (Journ. Amor. chem. Soc. 
51 . 2396— 98. Aug. New York City, Univ.) K le m m .

N. E. Oglesby, Eine Untersuchung des Systems Nalriumdicarbonat-Kalium- 
dicarbonat- Wasser. Die Best. erfolgte von dem Gesiclitspunkte, ob sich aus Na2C03- 
KiCOj-Lsgg. durch Einleiten von C02 eine Abtrennung von K H C03 bzw. NaHCÓ3 
erzielen laBt. Es wurden Isothermen bei 19,97, 25,00 u. 30,01° aufgenommen; dabei 
war die Summę von C02 +  W .-Partialdruck gleich 1 at. Ais feste Phascn treten nur 
NaHC03 u. K H C03 auf; Hydrate, feste Lsgg. u. Doppelsalze fehlen. Die erhaltenen 
Zahlen fiir dio Loslichkeit von NaHC03 stimmen gut m it den besten Literaturwerten 
uberein, die fiir K H C03 sind, namentlich bei 25 u. 30°, etwas hóher. Die Trennung 
von Na- u. K-Carbonat diirfte also auf dem angegebenen Wege moglich sein. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51 . 2352—62. Aug. Virginia, Univ.) K le m m .

Mototaro Matsui und Tomonosuke Sakamaki, Kaustifizierung von Natrium- 
carboTiat durch Ferrioxyd. VI. Bildungswarme von Nalriumferrit. (IV. vgl. C. 1 9 2 7 . I. 
1406.) Folgende thermochem. Gleieliungen werden erm ittelt:

Na20  (fest) +  Fe20 3 (fest) =  Na2Fe20 4 (fest) +  44820 cal
Na2C03 (fest) +  Fe20 3 (fest) =  Na2Fe20 4 (fest) +  C02 (gasf.) — 32060 cal
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2 Na (fest) +  2 Fe (fest) +  2 O., (gasf.) =  Na2Fe„04 (fest) +  248080 cal
Na2F e,0 4 (fest) +  H 20  (fl.) =  2 NaOH (aq) +  Fe20 3 (fest) — 101320 cal

Die spezif. Warme von Na2C03 (27") wurde zu 0,27655 ermittelt. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 9 B  bis 13 B. 1927. Tokio, Univ., Techn. oliem. 
Lab.) SCHONFELD.

Mototaro Matsui und Kazuo Hayaslli, Kaustifizierung von Nalriumcarbcnat 
durch Ferrioxyd. VII. Dissoziationsdruck ton NaiC03 in  Gegenwart von Fe20 ?l. (VI.
vgl. vorst. Ref.) Die bei 479,6—882° durchgefiihrtcn Messungen ergaben fiir die
Rcaktionsisoehorc die Formel log p — 7539,6/2' 1,75 log T  — 0,001626 T  -f- 6,0808;
fiir die bei der RR. Na2Fe20 4 (fest) +  CO, (gasf.) =  Na2C03 (fest) +  Fe20 3 (fest) ent- 
wickelte Warme wurde derW ert 34880 cal errechnct. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 30. 28 B bis 33 B. 1927. Tokio, Univ., Techn. Chem. Lab.) S c h o n f e l d .

Ryosaku Matsuura, Uber die Erzeugung von Magnesiumsulfat aus mandschu- 
rischem Magnesit. Beim Einleiten von S 0 2 in eine wss. Aufsehwemmung von gebranntem 
u. pulyerisiertem Magnesit cntsteht neutrales Mg-Sulfit, das in Ggw. von Go-Salzen 
durch Lufteinblasen zu reinem MgSO4 oxydicrt wird. S i02, Fc, Ca u. a. Verunreini- 
gungcn fallen mit den Oxydationskatalysatoren aus. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 30. 52B. 1927.) S c h o n f e l d .

J . R oudnick, Die Uerstełlung von Kaliumpermanganat durch Eleklrolyse. Vf. 
untersucht die Bedingungen fiir gute Ausbcuten bei der elektrolyt. Darst. von KMnO,. 
Der Elektrolyt soli kein anderes Anion ais CO:~~ enthalten. Die gunstigste Konz. 
von [C03 ] ist 6—7-n., da die Lóslichkeit des KM n04 m it starkercm [C03 ] rascli
abnim m t (15 g im Liter bei 5-n., 4 g im Liter bei 15-n. K 2C03-Lsg.) u. sich dann KM n04 
auf der Anodę festsetzt. Giinstig wirkt Erniedrigung der Temp. Dic Stromdichte 
soli 14 Anvp./qdm sein. Da die Anodenobcrfliichc schwer zu bereclinen ist, ist es besser, 
das Anodcnpotential konstant zu halten. Bei eh =  2,45 V liegt das Optimum der 
KM n04-Ausbeute, bei diesem optinialcn Potential ist auch die Zerstórung des gebildeten 
KM n04 am geringsten, dio Ausbeuten, bereehnet aus dem in Lsg. gegangenen Mn u. 
der Amperestundenzahl, stimmen hier annahernd iiberein. Die Entfernung der Elck- 
troden ist hier oline wesentliehen EinfluB, wenn nicht an der Kathode Red. eintritt. 
Dio Kathodenoberflaehc (Ni-Draht) soli viel kleiner soin ais die Anodenoberflaehe. 
Die Ausbeute ist bei 80%ig. Ferromangan ais Anodę bedeutend gróBer ais bei Mn 
oder bei 50% Ferromangan. Vf. glaubt, daB dieser EinfluB des Fe in Bldg. eines 
porósen Anodendiaphragmas oder in einer Anderung des [H+] besteht. Bei Einhaltung 
aller giinstigen Bedingungen ist eine Ausbeute von 50% der theoret. zu erhalten. 
(Buli. Soc. chim. Belg. 38. 147-—59. Mai. Luttich, Univ.) L o r e n z .

O. Hassel und H. Kringstad, Uber Koballamminchloratsulfale und -perchloral- 
sulfate nebst einem Vergleich der Gilterkonstanlen entsprechender Kobaltiake und Chro- 
miake. (Vgl. C. 1928. II. 1755.) Es werden dic Darstst. von Hexamminkoballichlorat- 
sulfat, Penlamminaąuopercliloratsuljat, HezainminkobaUiperchloratsulfat, Teirammin- 
diaquoperchIora4suIfat u. Triammintriaąuopcrchloralsulfat besehrieben u. ihro Zuss. 
bestimmt. Von den ersten drei Verbb. wurde auch dic opt. Isotropie untersucht. Die 
Gittcrkonstantcn der kub. Krystalle der nachstehenden Verbb. wurden aus D e b y e -  
Diagrammen bestimmt u. aus den erhaltenen Datcn die D.D. bereehnet. Fiir [Co(NH3)!i- 
U 20]C103-SO.x betragt a =  10,73, D. 1,825. [Co(NHs)e]ClOn- SO.t a =  10,80, D. 1,785; 
[Co(NH3)^H20-\ClOi -SOl a =  10,89, D . 1,826; [6'o{iV//:1)G]C704-SO., a =  10,95, D . 1,794; 
[Cr(,NFIa)a](ClO,)3 a = 11 ,54 , D . 1,941; [C'r(NH3),H20] (ClO,)3 a =  11,47, D . 1,984; 
[C r iN H ^^H ^B r-  SOĄ a =  10,535, D. 1,869. Die in Angstromeinheiten fast konstantę 
Differenz der Gittcrkonstantcn entsprechender Hexammin- u. Pcntamminaquoverbb. 
deutet auf eine fast konstanto Volumendifferenz bei der Substitution von NH3 durch 
W., wahrend bei der Substitution von Cr durch Co anseheinend kompliziertere Ver- 
hiiltnisse vorliegen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 281—88. 19/8. Oslo, Univ.) K l e v .

G. Malcolm Dyson, Das Quecksilber in  Chemie und PJiarmazie. (Pliarmac. Journ. 
122. 466—67. 516—17. 568—69. 15/6.) H a r m s .

T. W. Ricliards und Marcel Franęon, Die Zersetzung von Mercurochlorid in  
konzentrierten Losungen anderer Chloride. Die Zers. von Hg2Cl2 in konz. Lsgg. von LiCl, 
KC1 u. CsCl wurde untersucht. Einige UnregelmaBigkciten der Kalomelzelle werden 
erklart, u. es wird ein Weg zu ihrer Ausgleiehung gezeigt. Bei der Verwendung von 
Hg2Cl2 zur Titration von Hg-Lsgg. ist Vorsicht erforderlich. Die Verwendung von 
Kalomcl in der Medizin schcint Gefahren mit sich zu bringen. (Journ. physical Chem. 
33. 936—50. Juni. Harvard Univ.) W r e s c h n e r .
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Kurt Fischbeck und Oskar Dorner, Uber ein Verfahren zur Reindarstellung von 
I{upfcr-(2)-sulfid. Zur Herst. eines reinen CuS  lieCen Vff. eine Lsg. von S in CS2 auf 
reines Cu-Pulver einwirken. Das Cu-Pulver wurde aus Cu-0.xalat durch Red. m it I I2 
gewonnen. Um das Oxalat in krystallin. Form niederzuschlagen, wurde CuSO.t m it konz. 
H2S 04 versetzt u. zum Sieden erhitzt u. die sd. Oxalsaurelsg. in diinnem Strahl zu- 
gegeben. Man erhiilt auf diese Weise ein filtrierbares Cu-Oxalat. Bei der Rk. des Cu 
mit S in CS2-Lsg. gelangt man bei Zimmertemp. nur sehr schwer uber das Sulfur zum 
Sulfid. Bei der Rk. im Bombenrohr dagegen erhalt man ein Prod., das nahezu der 
theoret. Zus. des CuS entspricht. Das erhaltene CuS zeigt eine schone dunkelblaue 
Farbę, ist ein ausgezeichneter Leiter des elektr. Stromes u. lóst sich in KCN, ohne 
einen Riickstand zu hinterlassen. (Ztschr. anorgan. allg. Chcm. 182. 228—34. 19/8. 
Tiibingen, Univ.) K l e v e e .

Thomas R. Perkins, Cadmium- und Berylliumj)eroxyde. Alle Elemente der
2. Gruppe bilden Peroxyde der Formel Me02; nur beim Cd ist nichts Sicheres, bcim 
Be so gut wio gar nichts bekannt. Verss. des Vf. bcim Cd ergaben: 1. Eine Lsg. von 
Cd(OH)2 in NH4N 03-Lsg. wurde in 30%ig. H 20 2-Lsg. gegossen; der in geringer Aus- 
beute erhaltene crcmcfarbene Nd. enthielt NH 4N 0 3 u. — neben W. — CdÓ: O im 
Verhiiltnis der Formel Cd30 5- x H 20 ; dieses Vcrhaltnis wurde unabhiingig von den 
Konz.-Bedingungen erhaltcn. 2. Alkoh. KOH-Lsg. falltc aus einer H20 2-haltigen 
alkoh. Lsg. von CdBr2 einen wciflen Nd., der nach dem Waschen der Formel CdO102 ent- 
spraeli. 3. Gab man eine Lsg. von Cd(OH)2 in NH3 zu Perhydrol, so erhielt man einen 
weiBeń Nd., der unabhiingig von den Konz.-Bedingungen der Formel Cd.,07 ent- 
sprach; er enthielt NH4C1. Da weniger H 20  vorhanden war, ais dcm akt. O entsprach, 
handelt es sich um ein „wahres“ Peroxyd Cd.,0,- 2 H20 . 4. Nach der Methode von 
E b l e e  u. K r a u s e  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 71 [1911]. 150) erhielt Vf. explosivere 
Ndd. ais nach den vorhergehcnden Mcthodcn, dio er ais 3 C d 0 -2 H 20 2, d. h. nicht 
ais wahro Peroxyde botraehtct. 5. Kleine Mengen Peroxyd erhielt Vf. durch Einw. 
von 0 3 auf eine Suspension von CdO in Chlf. Einige andere Mcthodcn fuhrtcn nicht 
zu Erfolgcn. — Bei der therm. Zers. erwies sich 3) stabiler ais 4. Die Rk. wurde bei 3) 
bei 156°, bei 4) boi 128° vcrfolgt; sio crfolgte in beiden Fallen unimolckular (heterogeno 
lik.!). — Boim Be ergaben dio nacli Methode 4) erhaltcnen Ndd. m it verd. Siluren 
kein H20 2. (Journ. Amor. chcm. Soc. 1929. 1687—91. Aug. London, Imp. College 
of Science and Teehn.) KLEMM.

L. M. Dennis und P. R. Judy, Oermanium. X X X . Habgensubstitulionsprodukle 
von Monogcrman. (XXVII vgl. C. 1929. I I . 155) GcH4 u. HCl reagierten in einer S t o c k -  
Apparatur bei Ggw. von A1C13 ohne Zufuhr auflerer Wiirmc. Ais Rk.-Prodd. fand man 
neben H2 u. iiberschussigem GeH4 QeH3Cl u. GcIL/Jl.,. Analyse durch Zers. m it W. (es 
bildet sich GeO, nicht Ge02) u. Best. des cntwickeltcn H 2 ergab wegen des Eintretens 
von Nebcnrkk. unbefriedigende Ergebnisse; es wurde daher mit verd. NaOH u. H 20 2 zers. 
u. Cl u. Ge bestimmt. Beido Substanzen sind bewegliche, farblose Fil. von ekclerregcndcm 
Geruch. GelhCL: ICp. 69,5°; F. —68°, d_68o,fi, 1,90. LogI0 Pmm =  — 1742,7-1/2' +  7,969. 
GeH3Cl: Kp. 28°", F. —52°, d_S2otn., 1,75; log10 Pmm =  — 1527,4- 1 /T  +  7,961. Beido 
Verbb. zers. sich an fouchter Luft; eine Roiho von Rkk. werden beschrieben. GeH3Cl 
zers. sich bei Zimmertemp. langsam in GcH4, HCl u. Ge, GeH2Cl2 zers. sich raschcr (in 
Ge, GeCl2, GoH4, HCl, GreH3Cl, GeCl4 u. I I2). — GoH4 u. IlB r  reagieren noch leichter; 
dio Reinigung war erschwert, da die Br-Verbb. crheblich unbostandiger sind. Gc.IhBr.,: 
Kp. 89°, F. —15°, d0o 2,80; log10 pmm =  —2461,9- 1 /T  +  9,798; GeH3B r: Kp."52»; 
F . —32°, d29l5 2,34, log10 p„lm =  —1614 ,7 -1 /2 '+  7,851. — Wie zu erwarten war, 
reagierten GeH4 u. H J  noch lebhafter, dic Rk.-Prodd. waren jedoch nicht zu fassen, 
da sie sich nahezu augcnblicklich zersetzten. Ais Endprod. erhielt man — neben sehr 
wonig GeJ4 — GeJ2 u. H... (Journ. Amer. chcm. Soc. 51. 2321—27. Aug. Ithaca 
[New York], Cornoll Univ.) K lem m .

Viktor Spitzin und L. KaschtanoJf, Zur Chemie, des Tanlals. Zur Darst. von Ta  
reduzierten Vff. Kaliumtantalfluorid, wolches aus Tantalit gewonnen wurdo, m it Na 
u. erhielten ein Prod. m it 95% Ta-Geh. Zur Darst. von Nalriummetalantalat wurde 
Ta20 5, das durch Verbrennung von Ta-Blech gewonnen wurde, m it NaOH behandelt, 
wobei sich ais Zwischenprod. das Nalriumhexalantalat, N a / l’aa0 19- 25 II/J , bildete. 
Die Verss. zur Gewinnung eines niederen Tantaloxyds durch Red. m it Mg von Ta20 s 
ergaben ein schwarzes Prod., das chem. gebundenes Mg enthalt u. dio wahrscheinliche 
Zus. T oi0 2-Mg bzw. Ta20 A ■ Mg besitzt. — Beim Erhitzen auf 700° im HCl-Strom 
reagiert motali. Ta unter Bldg. von TaCl5 u. 1I2. — Von 500° ab ist Ta20 6 im HCl-Strom
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merklich f lu c h t ig . Vff. nchmen n n , daB sich eine f l iic h tig e  Ta-Verb. bildefc, die sich 
an den ktilteren Gefafiwanden wieder unter Bldg. des Pentoxyds zers. Die Bk. selbst 
Y e rla u f t bei 700° unter Bldg. von TaCls u. W. u. ist bei niederen Tempp. quantitativ  
umkehrbar. — Die Rk. zwischen N atrium m etatantalat u. HC1 Y e rla u f t  in zwei Phasen, 
zuerst Bldg. von Ta20 5 u. NaCl u. bei weiterer Einw. von HC1 Bldg. von TaCl5. — Bei 
geringen Wasserdampfkonzz. u. passenden Tempp. kónnen ais Prodd. der Hydrolyso 
von TaCl5 auch das schwarze Oxychlorid, T a02Cl, u. eine wenig bestandige weiBo Yerb. 
auftreten, die móglichenveise die Zus. TaOCl3 hat. — Beim Erhitzen des schwarzcn 
Tantaloxyds im HCl-Strom bildet sich das TaCl5, Ta20 5 u. H 2. Das in ihm e n th a l te n e  
Mg reagiert gleichfalls unter Bldg. von MgCl2. Die Ggw. von 0 2 u. W. im HC1 verlang- 
samt bedeutend die angegebenen Rkk. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182 . 207—27. 
19/8. Moskau, Univ.) K l e v e r .

Ernst Jenckel, Die verschiedene Reduktionsgeschwindigkeit vun Goldchlorid durch 
arsenige Sciure, gclost ais Glas oder Krystall. Es konnte festgcstellt werden, daB die 
Reduktionsgeschwindigkeit von AuCl3 in einer Lsg. aus glasigem As20 3 rascher Yer
lauft ais in einer Lsg. aus oktaedr. As20 3. Nach dem Kochen der Lsg. aus. As20 3-Glas 
nimm t die Reduktionsgeschwindigkeit ab. Ein Unterschied in der Aussclieidungs- 
geschwindigkeit von As2Oa-Krystallen zwischen den beiden Arten von Lsgg. besteht 
dagegen nicht. Es ist anzunehmen, daB in den Schmelzen bzw. Lsgg. anisotrope Mole
kule existieren, wclche ihre Anisotropie nur sehr langsam verlieren. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 1 8 2 . 311—18. 19/8. Gottingcn, Univ.) K l e y e r .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
Cornelio Doelter, Das blaue Steinsalz. Die mkr. Unters. des naturlichen blauen 

Steinsalzes ergab, daB dessen Farbstoff unregelmaBig verteilt in den einzelnen Indi- 
viduen angeordnet ist, so daB ais Ursache die Radiumstrahlen allein nicht in Frage 
kommen konnen. Auch geben letztere nie dirckt eine blaue Farbę. Ais wahrscheinlichste 
Ursache betrachtet Vf. die Anwesenheit eines farbenden Stoffes, wic Fe, Mn oder auch 
S u. organ. Substanzen, welche allein oder mit Hilfe irgendweleher Strahlung die 
Farbung hcrvorrufen. (Monatsh. Chem. 52 . 241—52. Juli.) E n s z l i n .

L. S. Ramsdell, Eine ronłgenographische Untersuchung der Domeyki!gruppe. Die 
Unters. des Schmelzdiagrammes Cu-As gibt in  dem Gebiet von 70—100% Cu nur 
eine Verb. Cu3As, auBerdem bOdet Cu m it As bis 4%  feste Lsgg. Auch die Rontgen- 
diagrammc kiinstlicher Schmelzen ergeben kein anderes Bild. Trotzdem wurden boi 
der Unters. der naturlichen Mineralien 2 neue Verbb., namlich der Algodonit Cuc,As 
u. der Domeykit Cu3As, letzterer in einer dimorphen Form, m it einem sclbstandigen 
G itter gefunden. Der erstere ist bei seinem F. unbestandig u. zerfilllt in  ein Gemisch 
von Cu3As u. die feste Lsg. Cu-As, wahrend der Domeykit beim F. in das kunstliclic 
Cu3As iibergeht. Der Whitneyil Cu^As ist keine definierte Verb., sondern ein Gemisch 
Y o n  Algodonit m it der festen Lsg. Cu-As. Zum SchluB geht Vf. auf die Arbeit von 
L I a c h a t s c h k i  ein (vgl. C. 19 2 9 . I I .  1639) u. weist dessen Ansiclit, wonacli der Algo
donit eine hexagonale Vcrb. Cu6As u. das von ihm untersuchte P raparat eine feste Lsg. 
von Cu6As u. Cu-As-Lsg. sei, zuriick. (Amer. Mineralogist 14 . 188—96. Mai. Michigan 
Univ.) E n s z l i n .

A. C. Hawkins, Neue und interessanle Mineralien von Zenlral-Neujersey. Be- 
schreibung einiger fiir das dortigc Gebiet neuer Mineralien u. Mineralausbildungen. 
(Amer. Mineralogist 14 . 309—11. Aug. R u t g e r s  Univ.) E n s z l i n .

W. M. Fairbairn, Cólestin in  Zentralontario. Beschreibung eines Cólestinvork. 
u. sciner mutmaBlichen Bildungsweiso. (Amer. Mineralogist 1 4 . 286—89. Aug.) E n s z .

E. P. Henderson, Gearksulit von Virginia. Der Gearksutit kommt in  einer
Lchmschicht eines Kalkes vor. E r ist schneeweiB u. hat die Zus. Unl. 0,96, Al 15,09, 
Ca 22,15, Na 0,20, K  0,05, H20  15,52 u. F  40,20. Aus der Entwasserungskurve ist zu 
ersehen, daB die Hauptmenge des W. erst uber 300° entweicht. E r hat sich aus zirku- 
lierenden Wassern gebildet, welche CaF2 in Lsg. enthalten. Diese Wasser setzen in den 
Bentonitschichten Gearksutit ab. (Amer. Mineralogist 14 . 281—85. Aug. U. S. Geol. 
Survey.) E n s z l i n .

F. Mullbauer, Die Pegmalite vom Schweiklberg an der Donau bei Passau in
Bayem. Beschreibung der Mineralien der Pegmatite. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. 
Abt. A. 1 9 2 9 . 270—72. Passau.) E n s z l i n .
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H. Mohr, Die Schwersputlagerstatten der Tschechoslowakischen Republik. In  
der Slovakei u. in Miihren-Schlesien treten eiuigo bauwiirdigo Stihwerspatyorkk. auf. 
Eingehen auf dio Bildungsweise der Barytlagerstatten uberhaupt. (Montan. Rdsch. 
21. 333—40. 1/9. Brunn, Deutsche Techn. Hochschule.) E n s z l i n .

Carlton D. Hulin, Erzbildung und Erzlager. Die Bldg. magniat. Erzlagerstatten 
u. ilire Paragenesis wird untersucht u. die Kennzeichen zur Auffindung u. Verfolgung 
der Lager beschrieben. (Engin. Mining Journ. 127. 228—30. 307—20. 9/2.) E n s z l in .

J. Smeath Thomas, Die Nitratlagersl&lten in  Sudwestajrika. In  Siidwestafrika 
wurden ungelieuro priraare Salpeterlager m it Gehh. von 2—20% N aN 03 im Gibeon- 
distrikt, 50 Meilen óstlich Mariental, entdeekt. Daneben treten noch sckundare Lager 
mit 40—86% N aN 03 auf. Der Salpeter ist frei von Jod u. hat einen sehr geringen 
Phosphatgeh. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 827. 23/8.) E n s z l in .

Felix Machatschki, Chemische Untersuchung der Devonkalke, Hohlenlehme und 
einiger Phospliatcrden aus der Drachenhóhle bei M ixnitz (Steiermark). Die devon. Hoch- 
lantschkalke liefern ais Ver\vitterungsprodd. rote Lehme, welche ais Roterden gelten 
kónnen. Die Kluftlehme sind reine Zersetzungsprodd., wahrend die Liegendlehme 
meehan. beigemischte Mineralteilchen enthalten ( Quarz). Das stark yorhandene Ti 
(bis 1,4% T i02) ist bereits im unl. Ruekstand der Ausgangskalke reichlich nachzuweisen, 
ebenso die Alkalien. Der Phosphatgeh. in den Ablagerungen der Drachenhóhle nimmt 
in der Regel nach unten hin ab. Ais Phosphatmineralien sind sicher festzustellen 
Kollophan, in den obersten Schiehten Brushit u. weiter tertiares Tonerdephosphat 
Variscit. (Ztrbl. Minerał., Geol. Paliiont. Abt. A. 1929. 225—38. 272—87. Graz, 
Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

Kyuhei Kobayashi und Ken-iclii Yamamoto, Entstehung von japanischen sauren 
2'onen. Diese Tone treten in einer grofien Masse zutage, die oberflachlich durch Oxy- 
dation u. Wasser gelb, sonst aber blaulieh gefiirbt ist. Sie kommen da vor, wo Liparite 
durch friihtertiare Scliichten durclibrochen sind. Saure Gase haben die Umwandlung 
von Natronfeldspaten u. Na-Silicaten zuTon bewerkstelligt. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 32. 174 B—75 B. Juni. Waseda, Univ.) SALMANG.

[russ.] Jaków  Ssamoilow, Biolitc. Leningrad: W issenschaftl.-chem .-techn. Veilag. Wissen- 
schaftl.-techn. Verwaltung d. obersten Volksw irtschaftsrats 1929. (140 S.) Rbl. 3,30. 

Handbuch der Mineralchemie, hrsg. von Cornelius Doelter u. Hans Leitmeier. Bd. 4, 16. 
<Bog. 1— 10.> (1G0 S.) Dresden: Th. Stcinkopff 1929. gr. 8°. M. 8.— .

D. Organische Chemie.
Shiró Akabori und Tazó Suzuki, Kalalytische (Jberlragwng von Wasserstoff 

zwischen organischen Verbindungen. Unter Zugrundelegung der WiELANDschen 
Theorie der Wasserstoffaktivierung haben Vff. Verss. angestellt, hydrocycl. Verbb. 
in Gemisehen mit ungesatt. Systemen in Ggw. von Pd-Schwarz zu dehydrieren unter 
gleichzeitiger Red. der ungesatt. Verbb. Bei Behandlung m it Tetralin ais H-Donator 
wurden Zimlsaure, Olsdure, Eugenol u. Cumarin beim Kochen bei 115—120° in Ggw. 
von Pd-Schwarz zu Hydrozimtsaure, Stearinsaure, Hydroeugenol u. Ilydrocumarin 
in befriedigender Ausbeute reduziert. Benzoylchlorid wurde bei gleicher Behandlung 
nur sohwer entlialogeniert u. lieferto in geringer Ausbeute Benzaldehyd. Tetrahydro- 
chinolin wurde beim Kochen mit Maleinsaure unter Bldg. von Chinolin u. Bernstein- 
siiure dehydriert; Piperidin, das bei Einw. von Maleinsaure ( + Pd) bei Siedehitze 
unveriindert blieb, ging bei Behandlung mit Safrol bei 175° zu 88% in Pyridin  iiber. 
Telrahydroisochinólin wurde durch Anethol u. P d  in Xylollsg. bei 149° ebenfalls zu 
Isochinolin dehydriert. Beim Kochen von 1 Mol. Nicotin mit 2 Moll. Anethol bei 
150—152° in Xylol entstand Nicotyrin (Pikrat, E. 164— 165°, Jodmethylat, F. 211 
bis 212°). (Proceed. Imp. Acad , Tokyo 5. 255—56. Juni. Sendai, Tohoku Kaiserl. 
Univ.) POETSCH.

BorisNekrassow, Ober die Siedetemperaturen der Kohlenwassersloffe. (Vgl. C. 1927.
I. 2022.) Die Konstanten fiir KW-stoffe yerschiedenen Typus konnen auf geniigend 
nahe Werte zuriickgefiihrt werden, wenn man die Berechnung von M R  (Mol.-Refr.) 
m it folgenden Aquivalenten durchfuhrt: C =  2,00; H  =  1,00; Doppelbindung =  1,00. 
Es ergibt sieh dann die empir. Formel: T s - k - ( M  — 2 ) / Y 2 ( II), wo T s — absol. 
Siedetemp., M  =  Mol.-Gew., k  =  Konstanto, E  =  Summę von Aquivalenten (plus 
algebraLsehe Summę der Strukturfaktoren). Fiir alle untersuehten KW-stoffe wurde
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k — 29,0 angenommen. Unter Zugrundelegung obiger Formel II u. der mittleren Kon
stanto k lassen sich Struktureinfliisse mittels bestimmter Zahlenwerte bestimmen. 
Jedc Korrektion wird additiv in £  eintreten, u. da die Formel II den EinfluB des Mol.- 
Gew. climiniert, muB dic GróBe der Korrektion fiir alle in Betracbt gezogenen Yerbb. 
unverandert bleiben. Eine Tabelle (2) bringt die beim Umreclinen einer groBen Anzalil 
ICW-stoffe (316 Verbb.) entdeckten akt. Strukturclemente u. die dabei ermittelten 
Zahlenaquivalente, welche additiv in den W ert von 27 eintreten. Ais Beispiele der Be- 
rechnung von Verbb., die gleichzeitig mehrere akt. Strukturelemente enthalten, werden 
die Berechnungen fiir Pinen u. Sabinen angefiihrt. Aus dem weiteren dargelegten 
Zahlcnmaterial ist ersiehtlich, daB die angewandte Methode einer Zahlencharakteristik 
der Struktureinfliisse im allgemeinen eine richtige Fragestcllung ergibt, u. den EinfluB 
der Strukturelemente der Moll. auf ihre Siedetemp. zahlenmaBig zu behandeln erlaubt. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 378—86. Mai. Moskau, Techn. Hochsch.) Iv. Wo.

K. v. Auwers und L. Harres, Zur Beslimmung der Konfiguration raumisomerer 
Athylenderirate. Das Verhiiltnis der physikal. Konstanten — Kp., D., B rechungs- 
indices u. spezif. Exaltationen — ist bei den Estern stereoisomerer substituierter Aeryl- 
sauren entsprecliend der LANGSETHschen Annahme ( 0 .1926. I. 1158) meist das gleiclie 
wie bei analog gebauten ortho- u. para-D criw . der Bzl.-Reilie. Sehliisse auf die Konfi
guration sind in solchen Fallen erlaubt. Es lcommen jedocli im einzelnen zahlreiche 
Ausnahmcn vor, die in bestimmten Fallen die Anwendung der R egel yerhindcrn oder 
unsiclior m achen . Dies ergibt sich  a u c h  beim V ergleich  der Ester von F u m a r- u. Malcin- 
siiuren m it denen von Ortho- u. Terephthalsiiuren. Die Konfiguration von Oximcn 
liiBt sich durch Vei*gleich ihrer Konstanten m it denen von Phenolen nicht bestimmen. 
(Ztschr. physikal. Chem . Abt. A. 143. 1—20. Aug. Marburg, Univ.) W r e s c h n e r .

V. Grignard und Tcheoufaki, U ber die additiven Eigenschaften der Diacetylen- 
kohlcnwassersloffe. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 899—903. 28/8. — C. 1929. I. 
2150. II . 852.) L in d e n b a u m .

S. Sabetay und J. Bleger, Bemerkungen zu eitier Abhandlung von Longinow und 
Margoliss. Zu dieser Abhandlung (C. 1929. I. 2631) bemerken Vff., daB sie schon 
vor genannten Autoren Rhodinol u. Geraniol in 75%ig. A. +  P t m it yorziiglichen 
Ausbeuten zu Dihydrorhodinol u. Telrahydrogeraniol hydriert haben (vgl. C. 1928.
II. 1996). Auch sio haben bemerkt, daB sich beim Geraniol die crst lebliafte H-Aufnahme 
bald ycrlangsamt. Die iiblichc Ansicht, daB bei aliphat. Terpenen zuerst die Doppel- 
bindung 6, dann eine vorhandene funktionelle Gruppe u. zuletzt die Doppclbindung 2 
hydriert wird, ist nicht aufreclit zu erhalten, denn, wie 1. c. gezeigt, wird beim Citro- 
nellal dio Doppelbindung 2 vor der funktionellen Gruppo hydi'iert. — Ais Kriterium 
der Reinheit des Geraniols ist auBer den iiblichen Konstanten die opt. Inaktiy itat 
anzusehen. — Telrahydrogeraniol, DiliydrocAlronellol u. Dihydrorhodinol sollten ais 
d,l-, d- u. l-2,6-Dimethyloctanol-(8) bezeiclinet werden. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 
497— 98. Juni. Puteaux, Parfumerie H o u b i g a n t . )  L in d e n b a u m .

H. J. Backer, Einfache Darstellung der Methionsaure. (Vgl. C. 1929. I I . 1646 
u. friiher.) Dieselbe besteht in der Umsetzung von Dichlormethan mit K2S 03-Lsg. 
unter Druck. Die freie Saure wird mittels des Ba-Salzes rcin isoliert. — K-Mcthionat, 
CH2O0S2K2. 85 g Dichlormethan, 400 g kryst. KoSOj u. 350 ccm W. im Riihrauto- 
klaven 2 Stdn. auf 150—160° erhitzen. Krystśiflchen aus W. Ausbeute ca. 85%. 
100 g W. von 25° losen 4,46 g. — Ba-Methionał, CH20 6S„Ba +  2 H 20 . Aus yorigem 
mit B a d , in h. W. Fallt yollstandig aus u. ist naeh Wasehen u. Troeknen an der Luft 
rein. 100 g W. voń 25° losen 0,368 g wasserfreies Salz. Nach dem Verf. von S c h r o e t e r  
liefern 200 g 65%ig. Oleum, mit C»H2 gesiitt., nur 54 g Ba-Salz. — Tl-Methionat, 
GH2O0S2Tl2. Aus yorigem m it T12S 04. P latten aus W. 100 g W. von 25° losen 6,42 g.
— Methionsaure, CH4O0S2^ f  2 H„0. Ba-Salz mit der berechneten Menge H 2S 0 4 ze - 
legen, im Vakuum yerdampfen. GroBe prismat., hygroskop. Nadeln, F. 90,5°. 100 rg
W. von 25° losen 245,8 g wasserfreie Saure. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 48. 949—5 2.
28/8. Groningen, Univ.) ' L in d e n b a u m .

J. Boeseken, Bildung von cyclischen Acetalen durch Einwirkung von Aceton und 
Acetaldehyd auf in  1,3 hydroxylierte Yerbindungen. Kurzer Berieht iiber die bekannten 
Unterss. des Vfs. u. seiner Mitarbeiter. Aliphat. 1,3-Diole liefern mit Aceton cycl. 
Acetale, aber langst nicht so leicht wie 1,2-Diole, weil die Neigung zur Bldg. eines Fiinf- 
ringes viel grófier ist ais zur Bldg. eines Scchsringes. Cycl. 1,3-Diole bilden dagegen 
keine Acetonyerbb., weil bei ihnen die Beweglichkeit der OH so sehr reduziert ist, 
daB diese niemals in eine fiir die Acetalbldg. giinstige Lage kommen. Glycerin liefert
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mit Aceton, wie schon E. F i s c h e r  gefunden hat, nur das 5-gliedrige eycl. Acetal. 
Dagegen liefern /5-Chlor- u. /i-Bromhydrin, ferner 2-Methyl-2-mtropropandiol-(l,3) 
leicht cycl. Aeetonverbb. SclilieBlich bcspricht Vf. die Unterss. von VAN R oon (C. 1929.
I. 1461, ferner Disscrt., Delft) iiber die cycl. Acetale des Glycerins mit Acetaldchyd u.
Formaldehyd. Mit diesen bilden sich Gemisehe der 5- u. 6-gIiedrigen cycl. Acetale. 
Aceton spiclt also eine selektivere Rollc, was fiir seine Verwendung zur Konfigurations- 
best. von Polyoxyverbb., besonders Zuckern, von hohem W ert ist. (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 48. 931—34. 28/8. Delft.) L in d e n b a u m .

Heinrich Goldschmidt und Ragnar Sommerschild Melbye, Die Veresterung 
der Ameiscnsdure in  Methylalkohol. Die Veresterung der Ameisensiiure in Methylalkohol 
wurde m it HC1, Pikrinsiiure, Ti’initro-m-kresol u. Trichlorbuttersaure ais Katalysatoren 
untersucht. Durch Einsetzen der richtigen Dissoziationsgrade der genannten Sauren 
in iliren verschiedcnen Verdunnungen liefi es zeigen, da fi die Veresterungsgeschwindig- 
keit in allen untersuchten Fiillen der H-Ionenkonz. des Katalysators proportional war. 
Die Esterbldg. ohne Katalysator vcrliiuft der Hauptsachc nach auf die Weise, daB dio 
von der Dissoziation der Ameisensiiure herriihrenden H-Ionen bei der Selbstveresterung 
dieselbe Rollc spielen, wie dic H-Ionen der Katalysatorsauren. Die Affinitatskonstante 
der Ameisensiiure in mcthylalkoh. Lsg. wurde bestimmt. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 143. 139—50. Sept. Oslo, Univ.) W r e s c h n e r .

Frank C. Whitmore und G. J. Leuck, Acetoxymercurichlorid. Das von D o n k  
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 26 [1907]. 216) beschriebene Salz HgCl2 +  (CH3C02),Hg 
erwies sich boi niihoror Unters. ais gemischtes Salz CH3-C02HgCl (Acetoxymercuri- 
clilorid). Bldg. aus jo 1 Mol. HgCl2 u. (CH3C02)2Hg in W. Rhomb. Krystalle. Dio 
Erwartung, daB diose Verb. sich fiir Mercurierungen besonders gut eigneto, crfiillt 
sich nicht. Dimethylanilin liefert eine unschmelzbare Doppelverb. p-Kresol u. Phenol 
werden nicht mercuriert. Acetoxymercurichlorid scheint in Lsg. sehr bestandig zu 
sein; wonn dic Lsgg. Mercuriaeetat enthielten, miiBte Mercurierung der untersuchten 
Verbb. eingotreten sein. — Nach Privatmitteilung von L. Ehrenfeld kann man reines 
Phenol mehrere Tage m it HgCl2 kochen, ohne dafi es mercuriert wird. (Journ. Amer 
chem. Soc 15. 2589—90. Aug. Evanston [Illinois], Northwestern Univ.) OSTEJlT.

Sei-ichi Ueno und Nobuo Kuzei, Hydrogenisation von Methyloleat, Methyl- 
erucał, Mełhylcetoleat und Methylclujmnodat. Die fiir die vollstandige Red. von Olsaure- 
u. Erucasduremethylester in Eg. u. A. in Cgw. von Pt-Schwarz erforderliche Zeit ist 
in beiden Fallen gloich. Die fur dio Hydrogenisation einer n. ungesatt. Fettsaure der- 
solben Roihe u. von annahernd gleiehem Mol.-Gew. benotigte Zeit ist also stets dieselbe. 
Fiir die Red. von Clwpanodonsuuremethylester war langere Zeit notwendig ais fiir die 
Red. von Methylerucat; dieselbe Beziehung besteht zwischen Celoleinsaure- u. Clupano- 
donsauremethylester. Die fiir dio Hydrogenisation von ungesatt. einbas. Fettsauren 
derselben C-Atomzahl erforderliche Zeit ist also vom Grado des Ungesattigtseins vollig 
abliangig. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 30. 76 B bis 77 B. 1927.) S c h o n f

Richard Gane und Christopher Kelk Ingold, Elektrometrische Titraiionskurrc.n 
von zweibasischen Sauren. Teil III . Substiluierte Malonsauren. (II. vgl. C. 1928.
II . 2718.) In  Fortsetzung ihrer Unterss. bestimmen Vff. elektrometr. die Dissoziations- 
konstanten K ^-10' u. K„-107 (1. u. 2. Zahl) folgender Sauren vom Tyjjus RR'C(C02H)2 
u. berechnen daraus dio Abstande v zwischen den Carboxylgruppcn (3. Zahl; die 
angegebonen Formeln entsprcehen jeweils R R '): H„: 17,7; 43,7; 1,54. CH.,-H: 10,75; 
34,3; 1,64; C,H5-H : 12,65; 28,1; 1,50; C3H7-H : 10.7; 20,8; 1,47; i-C3H .-H : 11,7; 
15,9; 1,37; (CH3),: 8,27; 15,3; 1,45; (C2H5)2: 62,3; 0,590; 0,71; (C3H .)2: 86,7; 0,342;
0,64. Es wird auseinandergesetzt, dafi Solvatation die gemessene Entfernung v ver- 
grofiert, die induktive Elcktroncnanzichung der Carboxylgruppcn sio vermindert, 
dafi aber diese Einfliisse durch die untersuchtc Reihe konstant sein diirften. Dio 
Hypothese der Valenzabbiegung lafit folgende Reihonfolge nach fallenden v-Werten 
erwarten: H2 >  CH3- H >  C2H5- H >  C3H 7- H >  i-C3H , - H >  (CH3)2 >  (C2H5)2>  
(C3H 7)2. Diese Reihenfolge entspricht nicht der gefundenen, weil der interne polare 
EinfluB der Alkylgruppen auf die Carboxylgruppen beriicksiehtigt werden mufi. Die 
dadurch bedingten Storungcn werden eingehend diskutiert. Noch grófier. sind die 
Einfliisse auf die 1. Dissoziationskonstanto K v  Am SchluB weisen Yff. einige Kritiken 
zuriick. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1691—1700. Aug. Leeds, Univ.) K le m m .

Paul Hirsch und Rudolf Schlags, Die Bestimmung des Lattgebindeuermogens der 
rmchtigslen Zuckerarten. Durch Anwendung einer neuen, auf Leitfahigkeitsmessungen 
beruhenden Metliode konnten Yff. die Alkalibindung der Zucker in wss. Lsg. genauer
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verfolgen, ais es bisher moglich war. Wird Zucker in NaOH eingetragon, so erfiihrt 
diese einen ,,Leitfahigkcitsabfall“ , der genau meBbar ist u. sich fiir analyt. Zwecko 
eignet. Unter Anwendung der H ,-Elektrode wurde das Aquivalentleitvermógen der 
Na-Zuckersalze erm ittelt u. mit seiner Hilfe dann aus dem Leitfahigkeitsabfall die 
Menge <5 der jeweils pro Mol. Zucker gebundenen NaOH, sowie dereń Abhangigkeit 
von dem pn- Die (S, pn-Kuryen zeigen, daB alle untersuchten Zuckerarten mehr ais 
eine saure Gruppe pro Mol. aufweisen. Die Annahme, daB die Zucker zweibas. Sauren 
sind, ist dio einfachste, die sich m it den Messungen in Einklang bringen liiBt. Vff. 
Ichnen dio Ansicht von MlCHAELIS, daB Zucker nur in seiner Enolform eine disso- 
ziationsfahige Saure ist, ab. 13 Tabellen bringen das Zahlonmaterial, darunter die 
Dissoziationskonstanten von Glucose, Fructose, Saccharose, Lactose u. Maltose, dereń 
Berechnung unter der Annahme, daB diese Zuckerarten ais zweibas. Sauren reagieren, 
durcligefuhrt wurde. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 387—412. Mai. Frank
furt a. M., Univ.) K. WOLF.

A. Burgeni und O. Kratky, Rontgenspektrographische Beobachtungen an Cellulose.
V. Uber das Gitter der Hydratcellulose. (IV. vgl. H e r z o g  u . J a n c k e ,  C. 1928. II. 
1179.) Dio Ergebnisse sind bereits C. 1929- I. 2165 u. C. 1929. II. 1524 kurz mit- 
geteilt wordon. Mittels der Herst. einer Krystallitanordnung der Anisotropieklasse 4 
(?i. =  2) in Filmen von Cellulosexanthogenat (durch Dehnen in zwei aufeinander senk- 
rechten Richtungen) u. mittels der Fokussierung von Interferenzen nahe am Durcli- 
stoBpunkt konnten die folgenden Ergebnisse gewonnen werden: A 0, A 3 u. A a sind 
wahrscheinlich einzigartige Ebenen im Gitter. Der Winkel zwischen A 3 u. A t liegt 
zwischen 20 u. 45®, der zwischen A0 u. A 3 bzw. A 4 ist grofler ais 45°. Das Trans- 
lationsgitter hat monoklino Symmetrie u. kann entweder basis-flachenzentriert mit 
8 Moll. pro Zello oder einfach-primitiv mit 4 Moll. pro Zelle beschrieben werden. Fiir 
den letzteren Fali ergibt sieli:

a =  8,89 A b =  8,04 A c =  10,35 A
a =  90° £ =  90° y  =  64° 30'

(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 4. 401—30. Aug. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. f. Faserstoffchemie.) L e s z y n s k i .

H. Mark und G. v. Susich, Uber den Bau des krysłallisierlen Anteils der Cellulose.
I II . (II. vgl. C. 1929. I. 3087.) Aus Tunicin  u. aus biosynthet. Cellulose (B-Cellulose) 
werden geregolte Praparate erhalten, die der Ringfaserstruktur —  ( 1 0 1 )  parallel 
der Folienebene — bzw. der einfachen Faserstruktur — [0 10] parallel der Delmungs- 
richtung — nahestehen u. dereń Diagramme sich m it der monoklinen quadrat. Form 
der Cellulose in Einklang befinden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 4. 431—39. 
Aug.) L e s z y n s k i .

Einosuke Tomita, Uber die Zersetzung von Calciumcyanamid. II . Uber die Zer- 
sełzung des Cyanamidstickstoffs in  Calciumcyanamidldsungen durch japanische saure Erde. 
Die Zersetzungsgeschwindigkeit von Cyanamidcalciumlsgg. ist beim Erhitzen ohne 
saure Erde gróBer ais in Ggw. der Erde; sie nimmt mit steigender Temp. zu. Hydrati- 
sierte Erdo wirkt schneller auf die Zers., ais trockene Erde. Die Zersetzungsgeschwindig
keit ist yon der Ggw. von Ca-Ionen abhiingig. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
30. 52 B bis 55 B. 1927. Lab. d. Daido Hiryo Works Ltd.) S c h o n f e l d .

Einosuke Tomita, Uber die Zersetzung von Calciumcyanamid. I II . Die Zersetzung 
vmi Calciwncyanamidldsung unter dem Einflu/3 von japanischer saurer Erde. (II. vgl. 
vorst. Ref.) Eino Cyanamidlsg., enthaltend 0,06278 mmol. Ca(OH), u. 2,178 mmol. 
CNNIL in 100 ccm, wurde in Abwesenheit u. in Ggw. von trockener u. liydratisierter 
japan. saurer Erde auf 30—90° erhitzt u. die Abnahme an Cyanamid-N bestimmt. 
Bei Anwendung der Cyanamidlsg. ist die Zersetzungsgeschwindigkeit viel kleiner ais 
bei einer Calciumcyanamidlsg. Der Zers. des Cyanamid-N geht eine chem. Einw. voraus. 
Bei Anwendung von Ca-Cyanamid ais Diing(?mittel wird deshalb der Dicyandiamid-N 
zuniichst durch Einw. von Ca", N a’, S 0 4"  usw. gebildet u. verwandelt sich erst nach- 
triiglich in Harnstoff- u. NH4-Verbb. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 
79 B bis 80 B. 1927.) S c h o n f e l d .

N. van Keersbilek, Beitrag zur Kenntnis der Cyclopropanvtrbindungen. N achdem  
K i s h n e r  u . K l a v i k o r d o w  ( 0 . 1911. I I .  364) u . neuerd ings B r u y l a n t s  u . D e w a e l  
(C. 1928. I .  2708) gezeig t h ab en , daB bei d e r E inw . v o n  H B r  u . HC1 a u f  D im eth y l- 
cyclo p ro p y lca rb in o l d e r  C yclopropanring  geo ffn e t w ird , w a r es w ahrschein lich , daB 
d e r v o n  B r u y l a n t s  (B u li. A cad . R o y  B elg., C lasse Sciences 1908. 1044) au s  Di- 
m eth y lcy c lo p ro p y lb ro m m eth an  e rh a lten e  K W -sto ff e in  D io lefin  is t. B ei e rn p u te r U n te rs .
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des KW-stoffs bat sich diese Vermutung ais riclitig erwiesen. Vf. ha t ferner einen acycl. 
isomeren u. einige den Cyclopropanring wirklich enthaltende KW-stoffe dargestellt.

V e r s u c h e .  KW -słoff (CH3)2C : CH ■ C H : CH„. Dimethylcyclopropylbrom- 
methan (Kp.10 457-46°) liefert, nach BRUYLANTŚ (1. e.) m it alkoh. KOH behandelt, 
ein Genuach des Athcrs CsH I()0  u. des KW-stoffs, welches durch Dest. leicht trennbar 
ist. Die tiefer sd, Fraktion zeigte nach Dest. iiber Na Kp.759 76,0—76,5°, D.2°4 0,718 14, 
nn20 =  1,453 1 7 (węitere n-Werte im Original, auch bei den folgenden Verbb.), Md =  
30,90 (ber. 28,97), M,j — Ma =  1,03 (ber. 0,66), E Ą  =  2,25. Die hoho Exaltation 
zeigt, daB ein Diolefin mit Konjugation vorlicgt. Sie ist allerdings hoher, ais nach der 
Regel von E i s e n l o h r  zu  erwarten ware. — Dimethylpropenylcarbinol, (CH3)2C(OH)- 
C H :C H -C H 3. A us Crotonsaureathylester u. CH3MgBr. Nach zalilreichen Fraktio- 
nierungcn K p.737 121,6—122,0°, D.204 0,834 32, n D20 =  1,42 9 46, Md =  30,954 (ber. 
30,996). Daneben entsteht ein esterartig riechendes Prod. von Kp.702 136—137°, 
wahrscheinlich. Isovaleriansaureathylestcr, gebildet durch Addition von CH3MgBr 
an die Doppelbindung. — KW -stoff CH„: C(CH3)-C H : CH-CII3. Durch Dest. des 
vorigen mit einigen Tropfen konz. H2S 04 (kleino Kolonne). Kp.700 75,6—76,0°, D.204
0,718 96, nD20 =  1,44 6 55, Md =  30,467 (ber. 28,974), M„ — Ma =  0,931 (ber. 0,656), 
E  S a =  1,76. Die Esaltation  weist auf eine Konjugation hin, ist aber wieder hoher, 
ais die EiSENŁOHRsche Regel fordert. — KW -stoff G IL -. C(CH,)■ CH-CH2-CH„.

i______“_i
Durch Dest. von Dimetliylcyelopropylcarbinol m it einigen Tropfen konz. H2SO., u. 
Fraktionierung. Kp.7G1 69,5—70,0°, D.2°4 0,749 99, ud20 =  1,42 5 24, M d =  28,002 
(ber. 27,241). DaB ein Cyclopropanderiv. vorliegt, zeigt der Vergleich der Konstanten 
mit denen der Cyclopropjdkctone ( B r u y la n t s ,  C. 1928. I. 488). AuBerdem haben 
KlSHNER u . ICLAVIKORDOW (1. c.) die Konst. durch Oxydation zum Mcthj-lcyelo- 
propylketon bowiesen. — Nebenprod. des vorigen: Dim£thyltelramethylenoxyd, 
(CH3)2C CH2-CH,-CH2-0 , K p.700 92—93°, D.2°4 0,8335. — KW -stoff CH3-CH:
C(CJI,) ■ CH ■ Gll„■ CII.,. Ebenso aus Diathylcyclopropylcarbinol. Kp.;02,5 127,5—128°,
D.2°4 0,791 50, n D2® =  1,444 54, Mo =  36,993 (ber. 36,477). — KW-stoffe CH 
C(C^Hr)- CH- CH„-CH„ u. CH, ■ C H : Cl GIL) ■ CH ■ GIL - CH,. Aus Methyliithylcyclo-

i______“ j  " ' i___ ____i
propylcarbinol. Nach zahlrciclien Fraktionierungen: Kp. 103,5—103,8° u. 105,5 bis 
106,0°, D.2°, 0,7772 u. 0,7804, n D20 =  1,43 9 01 u. 442 53, Md =  32,523 u. 32,619 (ber. 
31,859). Wegen der naheliegenden Kpp. ist yollige Reinheit nicht sicher. (Buli. Soc. 
ehim. Belg. 38 . 205—11. Juni. Lówen, Univ.) LiNDENBAUM.

J. Timmermans, Beobaclitungen uber die Eigenschaften einiger sehr gut gelrockneter 
organisclier Verbindungen. Im  AnscliluB an die Arbeiten von BAKER (C. 1922. III . 
1077) u. B r i s c o e  (C. 1929. II. 161) berichtet Vf., daB der Gefrierpunkt u. dio Ober- 
flachenspannung von Benzol, p-Xylol, Cyclohezan und Atliylenbromid beim Auf- 
bewahren iiber P20 5 sich nicht andern. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 160—62. Mai. 
Briissel, Univ.) " A m m e r la h n .

G. M. Kraay, Darstellung von 3,4-Dichlorfluorbenzol. 162g 3,4-Dichloranilin in sd. 
Gemisch von 1500 ccm W. u. 544 ccm konz. H 2S04 gol., unter Riihren abgelciihlt, damit 
das Salz fein verteilt ausfallt, mit konz. Nitritlsg. duizotiert, langsam in h. 55°/0ig. HF-Lsg. 
gegossen, mit Dampf dest., dunkelrotes Ol in A. gel., mit verd. NaOH geschiittelt, 
um 3,4-Dichlorphenol zu cntfernen, usw. Erhalten mit 16% Ausbeute 'ein farbloses 
Ol von K p.12 60—80° mit 1,1% zu hohem Cl-Geh. Mehrfache Fraktionierung unter 
at-Druclc lieferte Fraktionen zwischen 171 u. 181°. Die liohersd. Fraktionen zeigten 
auch hóheren Cl-Geh. Wahrscheinlich lag ein Gemisch von 3,4-Dichlorfluorbenzol u.
o-Dichlorbenzol (Kp. 179°) vor. Die rcinste Fraktion zeigte K p.7G2iC 170,9—171,4° u. 
entliielt 43,49% Cl, was einem Geli. von 90,6% der F-Verb. entsprechen wiirde. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48 . 1055—57. 28/8. Buitcnzorg [Java].) L in d e n b a u m .

Th. de Crauw, Darstellung von 2,5-Dichlorfluorbenzol und anderen aromatischen 
Fluorverbindungen. Da alle Verss., 2,5-Dichlorfluorbenzol direkt aus 2,5-Dicliloranilin 
zu erhalten, seheiterten, wurde es vom m-Nitroanilin aus wie folgt dargestellt: m-Fluor- 
nitróbenzol. Lsg. von 69 g m-Nitroanilin in 750 ccm W. u. 275 ccm konz. H2S 04 mit 
37,5 g N aN 02 diazotieren, F iltrat in 560 ccm 55%ig. H F  gieBen, 1/2 Stde. kochen 
(Cu-Kolben u. -Kiililer), mit Dampf dest., Ol in A. aufnelimen, mit verd. NaOH 
waschen usw. Ausbeute 25%. — m-Fluoranilin. Aus yorigem (Rohprod.) mit Fe u. 
HC1 (5 Tage), mit Dampf dest., erste rote Fraktion yerwerfen. Farblos. — Acetylderiv., 
aus A., F. 84°. — In  die Eg.-Lsg. desselben 1 Cl2 geleitet, in W. gegossen. Erhalten
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ca. 90% eines Isomerengemisches von F. 40—50°. Durch 3-std. Kochen mit 38%ig. 
HCl entacetyliert. Beim Erkalten fiel ein Gemisch von Hydrochloriden aus. Mutter- 

-lauge lieferte, nach Alkalisieren m it Dampf dest., etwas Ol mit nur 8,2% Cl. Folglich 
mufiten die Hydrochloride ein hohcr chloriertes Prod. enthalten. Trennung erfolgte 
auf Grund der Oberlegung, daB o-Chloramine schwacher bas. sind ais p-Chloramine, 
demnach ihre Salze leichter hydrolysierhar. Hydrochloridgemisch mit Dampf dest., 
so lange noch Ol iiberging, Riickstand alkalisiert u. wieder m it Dampf dest. Je tz t 
iibergehendes Prod. erstarrte im Kuhler u. war 3-Flvor-4-chloranilin, CcHsNFCl, F. 61°; 
Acetylderw., CsH7ONFC1, F. 146°. Ersatz von NH2 durch Cl wie iiblich ergab 2,5-Di- 
chlorfluorbenzol, C,)H3FC12, Kp.700 1 68°, in Kiiltegemisch erstarrend, F . 2°. Dieses 
lieferte mit NaOCH3 2,5-Dichlorphenol (Konst.-Beweis). — Oben erwiihntes Ol wurde 
durch Dest. im Vakuum, dann unter at-Druck in 2 Fraktionen yon Kp. 210—215° u. 
215—220° zerlegt. Erstere erstarrte in  Eis teilweise. Das feste Prod. war 2-Chlor-
5-fluoranilin, C0H5NFC1, Kp. 211°, F. 26°; Acetylderiv., C8H ;ONFCl,. F . 91°. Ersatz 
von N H2 durch Cl ergab 3,4-Dichloffluorbenzol (ygl. K r a a y , vorst. Ref.) u. dieses mit 
NaOCH3 3,4-Dichlorphenol (Konst.-Beweis). — Obige 2. Fraktion, nochmals dest., 
lieferte wenig 2,4-Dichlor-S-fluoranilin, CcH 4NFCI2, Kp. 218—220°, F. 67°. Es wurde 
in gróBerer Menge durch Chlorieren obigen m-Fluoracetanilids m it 2 Cl2 in Form seincs 
Acetylderiv., CSH 60NFC12, aus A., F. 126°, u. aus diesem durch Entacetylierung wie 
oben dargestellt. Ersatz von N H , durch Cl ergab 2,4,5-Trichlorfhiorbenzol, C0H2FC13, 
nach Dampfdest. rein, F. 62°. Dieses lieferte m it NaOCH, 2,4,5-Trichlorphenol, aus 
Lg., F. 66° (Konst.-Beweis). (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48 . 1061—65. 28/8. 
Haarlem.) . L in d e n b a t jm .

P. van Romburgll, Nitrierung der Metliylplienylcarbaminsaureester. Vf. ha t vor 
langer Zeit (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 10 [1891]. 135) gezeigt, daB sich in die Phenyl- 
carbaminsaureester leicht 2 odcr 3 N 0 2 einfiihren lassen. Die Methylphenylcarbamin- 
suureester, C0H5-N(CH3)-C 02R, liefern ebenfalls glatt Mono- u. Dinilroderiw., aber dio 
Einfiihrung eines dritten N 0 2 erfolgt sehr sehwer. Anscheinend wirkt das N-standigo 
CH3 der weiteren Nitrierung entgegen. Die Trinilroderiw. sind jedoch leicht indirekt 
erhiiltlich, namlich aus den Ag-Derivv. der Trinitrophenylcarbaminsaurecster u. CH3J.

V e r s u c h e .  Methylplienylcarbaminsauremethylester, C9H n 0 2N. Aus Methyl- 
anilin u. C1-C02CH3 in W. oder A. Krystalle aus A., F. 44°, K p.700 2 43°. — 4-Nitro- 
deriv., C9H ln0 4Ń2. Voriges in 10 Teile H N 03 (D. 1,4) eintragen, nach kurzer Zeit in 
W. gieBen. Fast farbloso Nadeln aus CH3OH, F. 110—111°. Wird durch sd. yerd. NaOH 
zu 4-Nitromethylanilin (F. 151°) zers. u. ist auch aus diesem u. C1-C02CH3 erhaltlich.
— 2,4-Dinitroderiv., CeH 8O0N3. H2S04-Lsg. des vorvorigen in H N 03 (D. 1,5) ein
tragen, nach kurzer Zeit in W. gieBen. Krystalle aus A., F. 98°. Wird durch konz. HCl 
(Rohr, 150°) zu 2,4-Dinitromethylanilin (F. 178°) zers. — 2,4,6-Trinilrodcriv., C?H 80 8N4.
1. Aus dem Ag-Deriv. des 2,4,6-Trinitrophcnylcarbaminsauremethylesters (dieses aus 
dem K-Deriv. u. AgN03) u. CH3J  in sd. CH3OH, F iltra t dest., Riickstand mit yerd. 
Alkali waschen. 2. Einen der 3 obigen Ester in 4 Teilen konz. H 2SO., losen, unter 
W.-Kiihlung in Gemisch von 7,5 Teilen H N 03 (D. 1,5) u. 5 Teilen H2S 04 eintragen, 
nach 48 Stdn. in W. gieflen, Nd. mit wenig Alkali waschen. Aus A. gelbliche Nadeln, 
F. 107°, oder derbe Krystalle, F. 118°. Die Nadeln farben sich am Licht orange. Wird 
durch sd. KOH unter Entw. von CH3-NH2 zers. Nach kurzem Kochen m it H N 03 
(D. 1,5) wird das meiste unverandert zuruckgewonnen; ein kleiner Teil ist oxydiert 
unter Bldg. von Trinitrophenylcarbaminsaureester. Diese Zers. yerliiuft schneller in 
GgT\'. von H 2S 04. — Analog dargestellt: Methylpkenylcarbaminsdureulhylester,
Cj0H ,3O2N, fl., Kp.760 250°. — 4-Nilroderiv., C10H J2O4N2, F. 45°. — 2,4-Dinilroderiv., 
CjdH^OcN,, F. 112°. — 2,4,6-Trijiilroderiv., CJ0H10O8Ń4, gelbe Krystalle, F . 65°. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 8 . 922— 25. 28/8. Baarn.) L in d e n b a u m .

John B. Ekeley und Margaret C. Swisher, Einuńrhmig von G-uanidinbicarbonat 
auf die NatriumbisulfitaddilionsproduJcłe ton Benzylidenanilinen. Benzylidenanilin u. 
seine D eriw . (in beiden Kernen) yerbinden sich mit N aH S03 in wss. Lsg. zu krystalli- 
sierten Prodd., welche in der Mutterlauge bestandig sind, sich aber aufierhalb derselben 
bald zu zers. beginnen. Die einfachste Verb. besitzt Konst. I  u. ist ais Anilinobenzyl- 
ester des Natriumbisulfits aufzufassen. Von 17 Verbb. yersagte nur o-Nitrobenzyliden- 
anilin. Die Verbb. vom Typus I  setzen sich in Lsg. mit Guanidinbicarbonat um zu

1 C H ? N H > CH ’0  ‘S 0  ‘0N a 11 C H ,GN H > CH • O • SO • O • NH3 • C (: NH) • NHa 
NaHC03 u. den Estern des Guanidinbisulfits vom Typus II, welche meist sofort, manch-
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mai erst nach einiger Zeit in kleinen Rrystallchen ausfallen. In  einigen Fallen ist Uber- 
schuB von N aH S03 vorteilhaft. Dio Ester II sind luftbestiindig, aber lichtempfindlich, 
meist farblos, oinige gelb, meist wl. in W., loichter in  A. Durch Siiuren u. Alkalien 
werden sio in die verschiedenen Komponenten gespalten. Man orhalt sie auch wie folgt:
1. Durch Lósen des Amins in der wss. Lsg. des Aldehydbisulfits u. Zusatz von Guanidin- 
bicarbonatlsg. 2. Durch Zusatz von Amin u. Aldehyd zur wss. Lsg. von Guanidin- 
carbonat u. Siittigen mit S 02. — Analoge Verbb. orhalt man m it Aminoguanidin- 
bioarbonat oder Harnstoffhydrochlorid. — Anilinobenzylester des Ouanidinbisulfits, 
C i.H jg O ^ S , P. 143°. Anilino-[p-methylbenzyl]-ester, C15H 20O3N4S, F. 172°. Anilino- 
piperonylester, C15H 180 5N4S, F. 163°. Anilino-[o-nitropiperonyl\-e.ster, Cł5H 170 7N5S, 
orangefarbig, F. 205°. p-Toluidinobenzylester, C16H200 3N4S +  H 20 , bei 110° wasserfrei 
u. strohgelb, F. 148°. p-Toluidinopiperonylester, C16H 20O5N4S, F. 169°. p-Toluidino- 
[p-?nethylbenzyl]-ester, C16H 220 3N4S, F. 176°. p-Phenylendiaminodibenzylester, 
C22H30O6N8S2> strohgelb, F. 155°. (Rec. Trav. chim. PajTs-Bas 48. 1052—54. 28/8. 
Boulder [Colorado, U. S. A.], Univ.) L in d e n b a u m .

J. N. Elgersma, Nitro- und Halogennitrobenzolsulfonsuuren. I. Die Darstellung 
der Nitro- und Halogennitrobenzolsulfonsauren. Halogennitrobenzole wurden mit Poly- 
sulfidon umgesetzt, dio erhaltenen Disulfide oxydiert (vgl. B la n k s m a ,  Rec. Trav. 
chim. Pay-Bas 19 [1900]. 111. 20 (1901]. 121). — 2,2'-Dinitrodiphenyldisulfid. Aus
0-Chlornitrobenzol, Na2S +  9 H 20  u. Schwefelblumen in sd. A., F. 195°. 2-Nitro- 
benzol-l-sulfonsaure. Aus 2,2'-Dinitrodiphenyldisulfid u. rauch. H N 03 (D. 1,5). Bildet 
mehrero Hydrate. — 4,4'-Dinilrodiphenyldisulfid, C12H80 4N2S2. Aus p-Chlornitrobenzol, 
Na2S +  9 H 20  u . Schwefelblumen in sd. A. Existiert in 2 Formen, boide zeigen bei 
134° einen Umwandlungspunkt; die hóherschm. Form krystallisiert aus Eg. m it F. 181°, 
ist wl. in A. u. bildet nur einen geringen Teil des Rk.-Prod., die niedrigerschm. krystalli
siert aus A. m it F. 170°; beide Formen lassen sich aus A. unverandert umkrystallisieren. 
Ais Nebenprod. entsteht eine bei 139° schm. Substanz. — 4-Nitrobenzol-l-sulfonsaure. 
Aus dom Disulfid. Sehr hygroskop., offenbar wasserhaltige Nadeln. Ais Nebenprod. 
entsteht anscheinend 4,4'-Dinitrodiphenylsulfo)i. — 2,2',4,4'-Tetranilrodiphenylsulfid. 
Aus 2,4-Dinitrochlorbenzol. Zers. sich bei 280° ohno zu schm. — 2,4-JDinitrobenzol-
1-sul}onsaure. Nadeln mit 3 H 20 . F. 108°. — 2,2'-Dinitro-4,4'-diclilordiphenylsulfid. 
Aus l,4-Dichlor-2-nitrobenzol. ICrystallo aus Eg. F . 212,8°. Unl. in CS2, Mothanol, 
PAe., Methylacetat, wl. in Chlf., CC14, Aceton, loichter in Eg. u. Bzl. — 2-Nitro-4-chlor- 
benzol-l-suifonsaure, C6H40 5NC1S. Sehr hygroskop. Rrystalle. Die durch Erhitzen auf 
110—127° im Vakuum u. Trocknen uber P 20 5 erhaltene wasserfroie Saure hat F. 114 
bis 115°. Anilinsalz, C6H7N +  C8H40 6NC1S. Hellgraue Blattchen, F. 207°. — 2,4-Di- 
nitrodiplienylamin. Aus 2,4-Dinitrobenzolsulfonsauro u. Anilin bei 180°, F. 156°. —
2-Amino-4-ćhlorbenzol-l-sulfonsaure, C0H0O3NClS. Aus 2-nitro-4-chlorbenzolsulfon-
saurem Na u. Zinkstaub in sd. W. Blattchen aus W. Verkohlt beim Erhitzen ohno 
zu schm. Schmeckt sehr siiB. Gibt mit Bromwasser 2,4,6-Tribrom-3-chloranilin, F . 123 
bis 124°. — 2,2'-Dinitro-5,5'-dichlordiphenyldisulfid. Aus l,2-Dinitro-5-chlorbcnzol. 
F . 171—172°. — 2-Nilro-5-chlorbenzol-l-sulfonsdure. Krystalle, F. 93°. — 3-Nitro-
6-chlorbenzol-l-sulfonsdure. Dio Konst. dieser von C l a u s  u. M a n n  ( L ie b ig s  Ann. 265 
[1891]. 87) u. F i s c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 24 [1891]. 3194. 3789) durch Sulfurieren 
von p-Nitrochlorbenzol erhaltenen Saure erseheint nicht ganz sicher, wurde aber vom 
Vf. dadurch bewieson, daB beim Kochen mit NaOH 4-Nilrophe?iol-2-sulfonsdure (Na- 
Salz, gelblichrote Krystalle), beim Erhitzen mit alkoh. oder wss. NHa auf 130—135°
4-Nitroanilin-2-sulfonsdure (NH4-Salz, gelblicho bis farblose Nadoln) entsteht. 2,0-Di- 
brom-4-nitroplienol. Aus 4-Nitrophenol-2-sulfonsaure u. Bromwasser. F .  145° (aus A.). — 
2,6-Dibrom-4-nitroanilin. Aus 4-Nitroanilin-2-sulfonsauro u. Bromwasser. ICrystallo 
aus A., F . 206°. — 3-Nitrobenzol-l-sulfonsdure. Aus diazotierter 4-Nitroanilin-2-sulfon- 
saure beim Kochen mit A. Chlorid. Nadeln aus A., F . 61,5°. — 2,2'-Dinitro-4,4'-dibrom- 
diplienyldisulfid. Aus l,4-Dibrom-2-nitrobenzol. F . 174°. — 2-Nitro-4-brombenzolsulfon- 
sdure. Sehr hygroskop. Krystalle mit 1 H 20 . (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 752 
bis 764. 15/7.) ’ O s t e r t a g .

J. N. Elgersma, Nitro- und Halogennitrobenzolsulfonsduren. I I . Darstellung und 
Wasserloslichkeit einiger Salze der Nitro- und Halogennitrobenzolsulfonsauren. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Vf. beobachtete gelegentlicli, daB 2-nitro-4-chlorbenzolsulfonsaures K  y ij 
W. swl. ist u. untersucht© deshalb die Lóslichkeit der Alkalisalze von Benzolsiflfęn^' 
sauren in W. bei 25°, um Einfliisse von Ort u. Stellung von Substituenten auf dio Lós
lichkeit festzustellen u. um eine zu Nachweis u. Best. von K  geeignete Saure,'auf-\
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zufindcn. — Die Na- u. Li-Salze waren auBerordentlicli 11. u. wurden deslialb nicht 
naher untersucht. Die K-, Rb- u. Cs-Salze krystallisieren aus W. meist in Nadeln. 
Schwache Gelbfarbungen einiger Salze sind wohl auf Verunreinigungen durch geringe 
Mengen Alkaliphenolate zuruckzufiihren, die bei der Umsetzung der Sauren mit Alkali 
durch Austausch von S03H gegen OH entstehen. Es lieB sich zeigcn, daB beim Kochen 
von 2-Nitro-4-chlorbenzolsulfomdure mit iiberscliussigem NaOH rote Nadeln von 4-Clilor- 
2-nitrophenolnatrium entstehen. — Die Salze krystallisieren ohne W., wenn nicht anders 
angegeben. Die Loslichkciten beziehen sich auf wasserfreie Salze. 2-Nitrobenzol-l-sulfon- 
siiure. 100 g W 1. 20,74 g Cs-Salz, 16,08 g Rb-Salz, 9,63 g K-Salz. — 3-Nitróbenzol- 
1-sulfonsaure. 100 g W. 1. uber 37 g Cs-Salz, 6,09 g Rb-Salz, 3,04 g K-Salz. — 4-Nilro- 
benzol-l-sulfonstiure. Das K-Salz hat 1 H20 . 100 g W. 1. 5,46 g Cs-Salz, 5,80 g Rb- 
Salz, 5,95 g K-Salz. — 2,4-Dinitrobenzol-l-sulfonsdure. Das Rb-Salz ha t 372 H 20 . 
100 g W. 1. 2,50 g Cs-Salz, 3,90 g Rb-Salz, 4,70 g K-Salz. — 2-Nitro-4-chlorbenzol-
1-sulfonsdure. 100 g W. 1. 6,98 g Cs-Salz, 1,93 g Rb-Salz, 0,87 g K-Salz. Eine 10%ig.
Lsg. der Siiure gibt m it K 2SO.,-Lsg. bei Verd. 1: 60 sofort einen Nd., bei 1: 240 sofort 
gliinzende Nadeln, bei 1: 360 nach 4 Min. glanzendo Krystalle, eignet sich also zum 
Nacliweis von K; die anderen Salze dieser Saure sind viel leicliter 1.; das wl. Rb-Salz 
wird in der Praxis kaum stóren. Dns Li-Salz hat 1 H„0. — 2-Nitro-5-chlorbenzol-l-sulfon- 
sdure. 100 g W. 1. 2,25 g Cs-Salz, 1,07 g Rb-Salz, 1,59 g K-Salz. — 3-Nitro-6-chlor- 
benzol-l-sulfonsdure. 100 g W. 1. 1,51 g Cs-Salz, 1,32 g Rb-Salz, 2,83 g K-Salz. Na- 
u. NH.,-Salz krystallisieren m it 1 H20 . — 2-Nitro-4-brombenzol-l-sulfonsdure. 100 g 
W. 1. 6,09 g Cs-Salz, 1,80 g Rb-Salz, 1,68 g K-Salz. Das Na-Salz hat 1 H 20 . — Benzol- 
sulfonsdure. Die Cs*, Rb- u. K-Salze sind sil., die Lsgg. kónnen fast zur Trockne yer- 
dampft werden, beyor die Salze (Nadeln) auskrystallisieren. Einfiihrung einer N 0 2- 
Gruppe vermindert die Loslichkeit, Einfiihrung eines Halogens oder einer weiteren 
N 0 2-Gruppe bewirkt weitero Herąbsetzung; das Cs-Salz der 2-Nitro-4-chlorbenzol- 
sulfonsiiure ist eine Ausnahme. Weitero Folgerungen, insbcsondere iiber S truktur- 
cinfliisse, lassen sich aus den Verss. nicht ziehen. Auch ist es ebenso wie bei den Resul- 
ta ten  bei anderen Sauren unmoglich, eine allgemeine Regel fur die Loslichkeit der 
K-, Rb- u. Cs-Salzo gleicher Anionen aufzustellen. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48- 
765—69. 15/7.) Os t e r t a g .

J. N. Elgersma, Nitro- und Halogennitrobenzolsulfonsduren. I II . Die elektrische 
Leitfahigkeit und Starkę von Nitro- und Halogennitrobenzolsulfonsduren in  wasseriger 
Lósung. (II. vgl. vorst. Ref.) Es werden die elektr. Leitfahigkeiten der 2- u. 4-Nitro- 
benzolsulfonsaure, 2,4-Dinitróbenzolsulfcnisdure, 2-Nitro-4-chlor-, 2-Nitro-5-chlor- u.
S-Nilro-6-chlorbenzolsulfonsdure u. 2-Nitro-4-brombenzolsulfonsdure, des Na-Salzes der
2-Nitro-4-chlorbenzolsulfonsaure u. der K-Salze der 2- u. 3-Nitrobenzolsulfonsaure in W.
bei 25° bestimmt. ).oo betrug fiir die freien Sauren 376—78, fiir das Na-Salz 79,5, fiir 
die K-Salze 106 u. 104 reziproke Ohm. Die untersuchten Sauren sind durchweg sehr 
stark dissoziiert u. m it den starken Mineralsauren vergleichbar; die Alkalisalze reagieren 
neutral; 2,4-Dinitrobenzolsulfonsaure ist bei Verd. 1: 64 prakt. vollstandig dissoziiert. — 
Dio von W io h t m a n  u . J o n e s  (Journ. Amer. chem. Soc. 4 6  [1911]. 96) angegebenen 
Werte fiir die Leitfahigkeit der 3-Nitrobenzolsulfonsaure sind fohlerhaft. (Rec. Trav. 
chim. Pays-Bas 48- 770—77. 15/7. Leiden, Univ.) Os t e r t a g .

Tadae Shono, Uber die Konden-sationsprodukte aus Phenolen und Aldehyden.
V. Einige Eigenschaften der Verbindung Cu Hu 0 2N , isoliert aus den Kondensations- 
produkten aus Phenol und Formaldehyd unter Anwendung von Ammoniak ais Katalysator. 
(IV. vgl. Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 2 9  [1926]. 438, vgl. auch C. 1 9 2 9 . II. 
1543.) Die durch Kondensation von Phenol u. CH ,0 in Ggw. von NH entstehende Verb. 
Cu Hn 0 2N  gibt mit H N 03 eine braungelbo Diazoverb., die sich bei 100° unter Entw. von 
N zers. Die Verb. gibt in neutraler oder alkal.-alkoh. Lsg. Farbenrkk. m it vielen Metall- 
salzen, aber nicht in HCl-Lsg. Mit alkoh. FeCl3 entsteht z. B. eine rote Farbung; auf Zu- 
satz von K,Fe(CN)c koin Farbenumschlag; beim Ansiiuern m it HC1 fallt sofort Berliner- 
blau aus. C11H I50 2N zeigte in alkoh. Lsg. ein breites Absorptionsband im Ultrayiolett des 
Fe-Bogenspektrums, dessen Zentrum bei etwa 281 m/i liegt. (Journ. Soc. chem., Ind. 
Japan  [Suppl.] 30 . 39 B bis 40 B. Osaka, Stadt. Inst. f. Techn. Unterss.) S chÓNF.

Tadae shono, Uber die Kondensationsprodukte aus Phenolen und Aldehyden.
VI. E)itfdrbung des unldsliclien und unschmelzbaren Kondensationsproduktes aus Phenol 
und Formaldehyd. (V. vgl. vorst. Ref.) Das Kondensationsprod. aus Phenol u. CH20 , 
erhalten bei Anwendung von NH3 u .K O H  ais Kondensationsmittel bei Normaldruck, 
wird durch Bestrahlung m it ultravioletten Strahlen weitgehend entfiirbt, ohne aber
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seine dielektr. K raft zu andern. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 41 B. 
1927. Osaka, Stiidt. Inst. f. Techn. Unterss.) SCHONFELD.

Frederic Reverdin, Ubar einige Erfalirungen bcziiglich eines Verfahrens zur 
Nitrierung aromatischer Verbindungen in  alkoholischer Lósung. Es handelt sieh um das 
im D. R. P. 164 130 (1904) angegebene Verf. zur Darst. von o-Nitroderiw . p-substi- 
tuicrter aromat. Aryl- u. Alkylsulfamide mittels HNO:, (D. 1,185) in alkoh. Lsg. Vf. 
hat das Yerf. ófters benutzt, z. B. mit guten Erfolgen beim p-Anisidinurethan, Metlian- 
u. Athansulfonyl-p-phenctidin (C. 1926. II. 3041. 1929. I. 1440), wahrend Chloracetyl- 
p-anisidin nur ein harziges Prod. lieferte (C. 1 9 2 3 .1. 1019). Bei Venvendung von H N 03 
(D. 1,4) lieflen sieh auch 2,6-Dinitroderiw. crhaltcn. Das Verf. wurde an einigen 
weiteren Beispiclcn erprobt. — Phenacetin wird durch H N 03 (D. 1,185) in A. (W.-Bad,
2—3 Stdn.) nur verseift. Triigt man in die alkoh. Lsg. bei 40—45° H N 03 (D. 1,4) ein 
(Temp.-Erhóhung auf 60°), liiBt 48 Stdn. stehen u. gieBt in W., so fiillt ein dunkles Ol 
aus, aus dem sieh nur wenig Nitroderiv. isolieren liiBt. LiiBt man aber beim Eintragen 
der H N 03 (D. 1,4) dio Temp. nur auf 25° steigen, erwarmt einen Augenblick auf 40—60° 
u. gieBt nach %  Stdn. in W., so erhalt man m it guter Ausbeute 2-Nitrophenacetin, 
C6H3(NH-C0-CH3)1(N 02)2(0C2H5)4, gelbe Nadeln aus A., E. 103—104°. Dieses wird 
durch H N 03 (D. 1,4) in A. (W.-Bad, %  Stde.) nicht weiter nitriert, sondern zu 2-Nitro- 
p-phenetidin verseift. — Benzoyl-p-anisidin liefert dagegen mit H N 03 (D. 1,185) in A. 
(W.-Bad, 2 Stdn.) m it guter Ausbeute das 2-Nitroderiv., orangegelbe Krystalle, P. 141°. 
Dasselbe Prod- entsteht, auch wenn mit iiberschiissiger H N 03 (D. 1,4) 3 Stdn. erhitzt 
wird. Es wird durch w. H N 03 (D. 1,4) nicht verseift. — p-Anisidinurethan liefert mit 
H N 03 (D. 1,4) in A. fast ausschlieBlich das 1. c. beschricbcne 2-Nitrod-eriv., E. 65°, 
u. daneben nur sehr wenig 2,G-Dinitroderiv., weiBe Nadeln, E. 163°. Das Mononitro- 
deriv. gibt boi weiterem Erhitzen mit IIN 0 3 (D. 1,4) in A. nur wenig Dinitroderiv. — 
Tolvol-p'-sulfonyl-p-phenetidin wird durch H N 03 (D. 1,185) in A. (W.-Bad, 2 Stdn.) 
zum 2-Nitroderiv., durch H N 03 (D. 1,4) schon in l Ł/4 Stde. zum 2,6-Dinitroderiv. 
nitriert. Letzteres bildet hellgelbe Prismen aus A., Nadeln aus Bzl.-Lg., E. 166—167° 
(vgl. R e v e r d i n  u . F u r s t e n b e r g ,  Buli. Soc. chim. France [4] 13 [1913]. 673). Wird 
durch konz. H 2SO,i bei 70—80° zu 2,6-Dinitro-p-phenetidin u. 2,6-Dinitro-p-amino- 
phenol verseift. — o'-Nitrotoluol-p'-sulfonyl-p-phenelidin liefert ebenso 75% 2,6-Di- 
nitroderiv., weiBe Nadeln aus A., F. 163° (vgl. C. 1926. I. 361). Dieses wird durch 
H2S 04 bei 90° zu 2,6-Dinitro-p-aminophenol verscift. — Aus den Verss. folgt, daB die 
N atur des Acylrestes von wesentliehem EinfluB ist. Nur die Vcrbb. mit einem R- S 02- 
Rest liefern leicht 2,6-Dinitroderiw. mit H N 03 (D. 1,4). N ur Acetyl wird durch H N 03 
abgespalten. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 838—42. 28/8. Genf, Univ.) Lb.

H. Vermeulen, U ber die Nitroveratrole. 4,5-Dinitroveratrol. Durch Eintragen von 
4-Nitroveratrol in H N 03 (D. 1,51) unter Kiihlung mit Eiswasser u. GieBcn in W. Gelbo 
Nadeln aus A., F. 130—131°. Bei Raumtemp. entsteht auch ein wenig 3,4,5-Trinitro- 
veratrol, F. 145°. — Durch Losen von Veratrol in H N 03 (D. 1,43) erhielten P s c h o r r  
u. S i l b e r b a c h  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 37 [1904]. 2151) ein Prod. von F. 99°, welches 
sie fiir 4-Nitroveratrol gelmlten haben. Vf. fand F. 102°. Es liegt ein Gemisch oder 
eine Mol.-Verb. von 4 Teilen 4-Nitroveratrol u. 5 Teilen 4,5-Dinitroveratrol vor. — 
4-Aminoveratrol. Aus der Nitroverb. mit SnCl2 u. konz. HC1, Krystallbrei in wenig W. 
mit NaOH iibersattigen, ausathern. Bliittchen, F. 87—88°. Acetylderiv., ClnH i30 3N, 
Blattchen aus A. u. Aceton, F. 130°. — 4-Acetamino-5-nitroveratrol, C10H 12O5N2.
1. Aus vorigem Acetylderiv. in Eg. mit H N 03 (D. 1,4) unter W.-Kiihlung. 2. Durch 
Acetylierung der nachst. Verb. Gfelbe Nadeln aus A., F. 197°. Eliminierung der Acct- 
aminogruppe ergibt 4-Nitroveratrol. — 4-Amino-5-nitroveratrol, C8H ]0O4N2. Aus 
obiger Dinitroverb. mit SnCl2 in h. 2,3-n. alkoh. HC1. Rote Nadeln aus A., F. 169"—170°.
— Tragt man 3-Nitroveratrol bei Raumtemp. in H N 03 (D. 1,5) ein, gieBt in W. u. 
lost den Nd. in Essigester, so fallt zuerst 3,4,5-Trinitroveratrol, dann 3,5-Dinitro- 
veralrol, weiBe Nadeln, F. 101°, u. zuletzt 3,4-Dinitroveralrol, C8H s0 6N2, weiBe Blattchen 
aus A., F . 90°, aus. Letztcre Verb. liefert mit H N 03 (D. 1,5) u. konz. H 2S 04 3,4,5-Tri- 
nitroveratrol. — 3-Acetaminoveratrol, C10H 13O3N. 3-Nitroveratrol mit SnCl2 in konz. 
HC1 reduzieren, alkalisieren, ausathern, Ol acetylieren. Krystalle aus Aceton, F. 84°.
— Lost man diese Verb. bei Raumtemp. in H N 03 (D. 1,45), gieBt in W. u. lost den Nd. 
in sd. Essigester, so fallt zuerst das 5-Nitroderiv., gelbliche Nadeln, F. 173°, dann das 
4,5-Dinitroderiv., weiBe Nadeln, Zers. bei 240°, aus. — 3-Amuio-5-nitroveratrol. Aus 
der Dinitroverb. m it SnCl2 in w. 3,5-n. alkoh. HC1, mit NaOH fallen. Rote Nadeln 
aus A., F . 107°. Acetylderiv., ident. m it obiger Verb. von F. 173°. —  Bei allen Nitrie-
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ru n g en  t r i t t  N 0 2 in  p  zum  OCH3, en tsp rech en d  d e r HOLLEMANschen R egel, daB OCH3 
s ta r k e r  d irig ie ren d  w irk t a is  N 0 2. (R ec. T rav . ch im . Pays-Bas 48. 969—72. 28/8. 
R o tte rd a m .)  " L in d e n b a u m .

Maurice Pichon, t/ber einigc stickstoffhaltige Deriwte des 3-Methoxy-2-oxybenz- 
aldehyds und einige von ihnen abgeleitete Mełallverbindungen. 3,3'-Dimethoxy-2,2'-dioxy- 
hydrobenzamid, [C0H3(OH) (OCH3)-CH]3N2. Durch Versetzen einer ałkoh. Lsg. von
o-Vanillin m it der berechneten Menge alkoh. NH3. Citronengelbe, seidige Nadel- 
biischel aus A., F . 158°. Wird durch wss. Alkalien u. Sauren sofort in die Komponenten 
gespalten u. eignet sich daher gut zur Reinigung des o-Vanillins. Liefert mit HCl-Gas 
in  Bzl. ein Hydroclilorid, C24H250 6N2C1, gelbliches Pulyer, welches sich langsam an der 
Luft, sofort in  W. zers. Das in Bzl. erhaltliche Pikrat zeigt F. 188°. — 2,2',3,3'-Tetra- 
methoxyhydrobenzamid, [C8H3(OCH3)2-CH]3N2. Ebenso aus o-Veratrumaldehyd 
(24 Stdn. stelien lassen). WeiBe, yoluminose Krystalle aus A., F. 115°. Wird durch 
Alkalien nicht zers., sondern anscheinend zu Glyoxalinderiw. isomerisiert. Hydro- 
chlorid, C27H31O0N2CI, weiBes Pulver, 1. in W. unter Zers. — Metallsalze des o-Vanillin- 
imids: Cu-Salz, [HN: CH-C6H 3(OCH3)-0 ]2Cu. 1. Gemisch von alkoh. NH3 u. gesatt. 
Cu-Acetatlsg. mit alkoh. Lsg. des Aldehyda (berechnete Mengen) oder das Cu-Salz 
des Aldehyds in A. mit der berechneten Menge alkoh. NH3 versetzen. Tiefgriine 
Krystalle aus Chlf., F. 192°. — Ni-Salz, C16H 160 4N2Ni. Analog. Kastanienbraune, 
watteartige Nadeln aus Chlf., F. 327°. — Con-Salz, C1(;Hj00 4N2Co. Darst. unter Luft- 
abschluB. Mkr. tiefgriine Nadeln, F. 278°. — Com-Salz, C24H 240 6N3Co. Voriges mit 
wss. H 20 2-Lsg. kochen, Nd. m it Chlf. auskochen, Auszug yerdampfen. Schwarzes 
Pulver," F. 177°. — Verb. CH3■ N : C H • CeH3(OH) (OCH3). Aus je 1 Mol. o-Vanillin 
u. CH3-NH, in A. Gelbe Nadeln aus A., F. 77°. Lieferte kryoskop. in Bzl. das ein
fache Mol.-Gew. Cu-Salz, ClsH ?0O4N2Cu, mit Cu-Acetat, dunkelgriine Blattchen aus 
Bzl. oder Chlf., F. 207°, unl. in W., mit Sauren Zers. zu o-Yanillin. Na-Salz gelblich, 
sehr zersetzlich. — Cu-Salz {[(CH3)2Ń ]2CH ■ CeH3(OCH3)- 0}2Cu. Ebenso m it (CH3)2NH. 
Dunkelgriine Krystalle aus Chlf., F. 236°. Die freie Verb. bildete ein dickes Ol. — 
Verb. C Jlr,-C H ,-N : CH-C«H3(OH) (OCII3). Mit Benzylamin. Goldgelbe Krystalle, 
F. 61,5°, 1. in A., Bzl., Chlf., durch Sauren u. Alkalien zers. Cu-Salz, C30H 28O4N2Cu, 
grunschwarze Krystalle aus Chlf., F. 211°. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 528-^34. 
Juni.) L in d e n b a u m .

S. Sabetay, Uber einige Ketenie und Sauren mit Atherfunktion. Plienoxyacetone 
sind nach STOERMER aus Chloraceton u. Alkaliphenolaten erhaltlich. Das Verf. gibt 
jedoch manchmal schlcchte Ausbeutcn, wie z. B. T h o m s  u . K r o s s  (C. 19 2 7 . I. 2999) 
bei der Darst. des Tetraloxy-(2)-acetons erfahren haben. Vf. fand es yorteilhaft, die 
Phenole mit Chloraceton u. KOH in Ggw. von etwas Cu-Pulver zu kondensieren. — 
Zur Darst. yon Alkoxyacetonen ist dieses Verf. ganz ungeeignet. Dio Rk. ist zwar 
lieftig, fiihrt aber nicht zu den gesuchten Ketonen. Das Acetal des Chloracetons reagiert 
cbcnfalls nicht wie gewiinscht. Nach mehreren weiteren MiBerfolgen ist Vf. dadurch 
zum Ziel gelangt, daB er die Nitrile vom Typus RO- CH2-CN mit CH3MgJ kondensierte. 
Das iibliche Verf. zur Darst. dieser Nitrile — Kondensation der Chlormethylather 
RO-CH2Cl mit CuCN oder HgCN — versagt bei R  =  C6H5-CH2, C0H5-CH2-CH2 u. 
CcH5 • CH2 • CH, • CH=; es entstchen Harze oder im Falle C6H5 • CH» • CH, eine FI., welche 
keine Nitrileigg. besitzt (ygl. SABETAY u . ScHVING, C. 1 9 2 9 .1 . 1099; die hier gebrauehte 
Bezeichnung „N itril“ ist zu streichen; d. Ref.). Man erhalt die Nitrile entweder mit 
KCN in wss. CH3OH oder besser mit AgCN ohne Losungsm.

V e r s u c h e .  Telraloxy-(2)-aceton. 1. Durch 1-std. Kochen einer wss. K-Tetralolat- 
lsg. mit Chloraceton. 2. Gemisch von je 1 Mol. Tetralol u. Chloraceton m it etwas Cu- 
Pulver u. 1 Mol. KOH-Pulver yersetzen, 6 Stdn. im Olbad erhitzen, in W. gieBen, aus- 
athern, iith. Lsg. waschen, fraktioniereu, Ketonfraktion uber die Bisulfitverb. oder das 
Semicarbazon reinigen. Kp.5 154—155°, langsam erstarrend, perlmutterglanzende 
Krystalle aus yerd. A., F. 37,5°, b itter schmeckend, angenehm riechend, bestandig 
(entgegen Thom s u . K ro s s , 1. c.). Semicarbazon, Krystalle aus CH3OH, F. 172° (bloc).
— ■p-tert.-Butylphenol. Aus Phenol durch F r i  EDE L - C r A FTS - R k . Nach Reinigung 
iiber das Acetat F . 96°. — p-tert.-Butylphenoxyaceton. Aus yorigem, Chloraceton, 
KOH u. Cu wie oben. Reinigung iiber die Bisulfitverb. Schwach angenehm u. an- 
haftend Tiechende FI., Kp.c 131°, nn10 =  1,5085. Reduziert nicht FEHLiNGsche Lsg., 
langsam k. ammoniakal. Ag-Lsg. Semicarbazon, Krystalle aus verd. A., F . 164° (bloc).
— oi-Chlor-p-methylacctophenon, CH3 • C6H4 ■ CO • CH2C1, kondensiert sich mit Phenolen 
nach obigem Verf. viel leichter ais Chloraceton. Dargestellt wurde das 6chon bekannto
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[Phe.ńó'xymethyl]-p-tolylketon, CH3 ■ C0H 4 • CO ■ CH2 ■ OC^Hp, Kp.4 181—184°, Nadeln aus 
verd. A., F . 73°, gesehmacklos. — Phendłhoxyacełonitril, C6H3 • CH, ■ CH2 • O ■ CH2 • CN. 
Durch Erhitzen von Phenathylchlormethylather (SABETAY u . S c h v in g ,  1. o.) mit 
AgCN u . direkt anschlieBendes Fraktionieren. Kp.s 125—126°, D.20 1,046, u d 20 ==
1,5105, nitrilartig, widerlich riechend. —  P}ienatlwxyessigsiiure, C10H 12O3. Voriges 
1 Stde. mit  konz. HC1 kochen, ausathern usw. Dickes Ol, Kp.„ 171°, nn23 =  1,5211, 
bei starker W interkalte zu K rystallen erstarrt, F. 45—46°, unl. in W., sauer schmeckend.
— Methylester, Cu I I140 3. N itril mit gesatt. metliylalkoh. HC1 kochen, in W. giefien, 
ausathern usw. Kp.„ 133°, D .19 1,085, nu18 =  1,5025, schwach riechend. — Phenathoxy- 
aceton, C6H5-CH2-CH2-0-C H 2-C0-CH3. Nitril in 1,5 Mol. CH3M gJ eintragen, einige 
Zeit kochen, auf Eis gieBen, m it verd. H 2S 04 ansauern, A.-Ruckstand mit konz. Bi- 
sulfitlsg. schiitteln, Nd. m it 10%ig. Soda zers. Kp.6 120°, D.23 1,028, nn23 =  1,5035, 
wohlriechend, bitter u. brennend schmeckend. Reduziert k. ammoniakal. Ag-Lsg. 
u. h. FEHLiNGsehe Lsg. — n-Octylchlormethylatlier, CSH 17- O ■ CH,CI. Durch Sattigen 
eines Gemisches von n-Oetylalkohol u. Trioxymethylen mit HC1 unter Eiskiihlung. 
Nach Trocknen iiber P 20 5 Kp.6 84— 85°, no18 =  1,4418. — n-Octyloxyacetonitril, 
C8H 17-0-C H 2'CN. A us vorigem u. iibersehussigem AgCN wie oben. Kp.s 106°,
D .17 0,8767, no17 =  1,4308, nitrilartig, widerlich riechend. — n-Octyloxyessigsaure, 
C10H 20O3. A us vorigem wie oben. Viscoses Ol, Kp.7 155—156°, D.13 0,9627, nn13 =
1,4433, in starker K a lte  zu K ry s ta lle n  erstarrt, F . 17°, stechend schm eckend . — Iso- 
butylester, C14H280 3. Durch 3-std. Kochen des Nitrils mit HCl-gesatt. Isobutylalkohol. 
Kp.s 140°, nn1® =  1,4312. — n-Octyloxyaceton, C8H 17 ■ O • CH2 ■ CO • CH3. Aus dem 
N itril u. CH?MgJ wie oben. Kp.6 106°, D.13 0,8791, nn13 =  1,4325, bitter schmeckend, 
angenehm riechend. Reduziert nieht FEHLiNGsehe Lsg., langsam k. ammoniakal. 
Ag-Lsg. Semicarbazon, C12H 250 2N3, Krystalle aus CH3OH, F. 76—76,5°. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 45- 534—40. Juni. Puteaux, Parfumerie HoUBIGANT.) Lb.

P. H. Beijer, tiber Darstellung und Struktur der Brom-m-oxybenzoesdure 
{COnH, OH, Br — 1, 3, 2). m-Acetaminobenzoesaure wird nitriert, u. die 2 Mono- 
n itroderiw . werden mittels der Ba-Salze getrennt. Das 2-Nitroderiv. liefert mit sd. 
KOH 2-Nitro-m-oxybenzoesaure, welche durch Kochen m it Na2S in 5%ig. NaOH u. 
Neutralisieren m it verd. H2S 04 zu 2-Amino-m-oxybenzoesaure reduziert wird. Diese 
wird in sćhwefelsaurer Lsg. diazotiert, Lsg. in sd. CuBr-Lsg. gegossen, nach Erkalten 
ausgeathert. 2-Brom-m-oxybe.nzoesaure bildet Nadelchen aus W. (Kohle), F. 160—161°, 
einbas. gegen Methylrot. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 48. 1010—11. 28/8. Amers- 
foort.) L in d e n b a u .m .

Marc Chambon, Neue Syntliese der Tropa-sdure. (Buli. Soc. chim. France [4] 
45. 524—28. Juni. — C. 1928. II. 653.) L in d e n b a u s i .

Yuji Shibata und Ryutaro Tsuchida, Untersuchungen iiber asymmetrische Oxy- 
dation. Unterss. von S h i b a t a  u. a. (vgl. z. B. W a t a n a b e ,  Journ. chem. Soc. Japan 
49. 476) zeigen, daB yerschiedene Metallkomplexsalze oxydaseahnliche oxydicrcnde 
Wrkgg. zeigen, die katalyt. aufzufassen u. Enzymwrkgg. ahnlich sind. — In  vorliegender 
Arbeit wird bei der Einw. von opt.-akt. Ammoniumchlorodiathylendiaminkobalti- 
bromid auf 3,4-Dioxyplienylalanin gezeigt, daB bei der Oxydation einer rac. organ. 
Verb. (besonders Polyphenole mit einem asymm. C-Atom in der Seitenkette) mit 
einem opt.-akt. Co-Komplexsalz diese asymm. yerlauft, indem die d- oder 1-Form 
der Verb. durch die d- oder 1-Form des Co-Salzes leichter oxydiert wird ais die andere.
— Damit wird die Analogie zwischen dem Verh. von Enzymen u. einigen Mctall- 
komplexsalzen u. dio angenommene asymm. S truktur von Enzymmoll. gezeigt.

O H rO iC H j • C li ■ COjH , 0 = . < > 1CH1 • CH • CO..H 0 H , O , -----------,CHa
“ o h M J  ń h ,  ' o J ^ J  n Hj ' o h I ^ J c h -o o . h

V e r s u c h o. Bromcamphcrsulfonat von Ammoniumclilorodiathylendiaminkobalti- 
bromid; d[Co en2NH3Cl]—d(C10H 14OBrSO3)2, [a]18-6red. =  + 6 8 ,3 ° . — 1 [Co en2NH3Cl], 
—d (C10H14OBrSO3)2, [a]185rcd. =  + 3 2 ,2 ° .— DieBromidezeigten: d [Co en2NH3Cl]Br2, 
[a]11red. =  + 4 5 ,8 ° . — 1 [Co en2NH3Cl]Br2 =  — 45,5“. — Bei der Einw. von 1-Am-
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moniumchlorodiathylendiaminkobaltibromid auf rac. 3,4-Dioxyphenylalanin wurden 
dio Oxydationsprodd. nicht isoliert, sondern nur die Anderung der Drehwerte der 
vcrd. Lsgg. der Komponenten in bestimmten Zeitabschnitten bestimmt u. durch 
I£urven dargestellt. — Aus den Rcsultaten ist zu schlieBen, daB das 1-Ammonium- 
chlorodiathylendiaminkobaltibromid die 1-Komponentc des rac. 3,4-Dioxyphenyl- 
alanins leichter oxydiert ais seine d-Komponento u. ais Zwischcnprod. eine 1-drehende 
Vcrb., wahrscheinlich ein Chinon, gebildet wird, das wciter oxydiert u. in eine inakt. 
Verb., durch Zers. oder Polymerisation, ubergefiihrt wird, wodurch die Lsg. allmahlich
1-Drehung Yerliert u. zum SchluB die d-Drehung des zuruckbleibenden d-Dioxy- 
phenylalanins erhalt. — Im  ersten Stadium der Rk. diirfte die Lsg. I  u. II  entlialten; 
uber III  u. IV yerliert sie bei V ihre A k tm ta t. Infolge der C02-Bldg. beim Ubergang 
von V in VI u. dadurch verursachter Vermehrung der Aeiditat der Lsg. u. Verzógerung 
der Rk.-Gesehwindigkeit wird vielleicht die bcobachtete Zickzackgestalt in einem 
Teil der Zeit-Drehwert-Kurvo erklart. (Buli. chem. Soc. Japan  4. 142—49. 28/6. 
Tokio, Inorg. Chem. Lab., Im p. Univ.) B u s c h .

Paul E. Weston und Homer Adkins, Reduklion von Zimtaldeliyd zu (i-Phenyl- 
propionaldehyd mit Hilfe von Alkoholen. Ahnlich wie Acrolein (vgl. C. 19 2 8 . II. 871) 
laBt sich auch Zimlaldehyd durch Propylalkohol bei 330° in Ggw. von A120 3 zu fi-Phenyl- 
propionaldeliyd (Kp.10 130—133°; Oxim, F. 97°) reduzieren. Es werden ca. 35% des 
Zimtaldchyds u. 50% des Propylalkohols umgesetzt; hiervon werden beim Zimtaldehyd 
60% in /3-Phenylpropionaldohyd umgesetzt, der Rest polymerisiert u. zers., beim 
Propylalkohol 50% zu Propionaldchyd oxydiert, der Rest geht fast ganz in Dipropyl- 
(Łtlier iiber, nur ein kleiner Teil zerfallt in  Propylen u. W. Ahnliche Resultate wurden 
m it Methyl- oder Athylalkohol erhalten. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2589. Aug. 
Madison [Wisconsin], IJniv.) O s t e k t a g .

I. J. Rinkes, Uber die Einwirkung von Natriumhypochlorit auf Saureamide. V. 
(IV. vgl. C. 1927. II. 578.) Es ist Vf. gelungen, Maleinimid aus Maleinsilurediamid 
darzustellen. — Durch Ozonisierung des Styrylcarbaminsaurcmcthylcsters (aus Zimt- 
siiureamid u. NaOCl in wss. CH3OH) entsteht neben Benzaldehyd das noch unbekannte 
N-Carbom,cihoxyformamid, H- CO-KH- C02CH3. — Bcnzoylam-eisensaureamid wird durch 
NaOCl in wss. Lsg. zu Na-Benzoat abgebaut. Die Rk. diirfte wie folgt verlaufen:

OH OH
C6H6-CO-CO-NH8 —> C0H6-Ć-CO-NH2 —>  C6H6-C-N:CO - >  C6H6.CO ONa +  HNCO.

Ó N a O N a
In  mcthylalkoh. Lsg. entsteht analog Benzoesduremethylesler. HNCO wurde mit 

Hydrazin ais Hydrazodicarbonamid naehgewiesen. — cc,/?- Pentensdurcamid wird durch 
NaOCl zu n-Butyraldeliyd abgebaut. Damit ist der Ubergang vom Propion- zum 
Butyraldehyd erreicht. — Vom o-Nitrophenylpropiolsaureamid konnto zwar das Chlrnyl- 
deriv. erhalten werden, aber die Umwandlung —C O -N < --------------------------------------)-------- N :C O  gelang nicht.

V e r s u c h e .  Maleinimid. Durch Erhitzen von Maleinsaurediamid m it ZnCl2 
im Vakuumkolbclien. Das Sublimat liefert aus Bzl. Krystalle, F. 93°. — N-Carbo- 
vieihoxyformamid oder N-Formylcarbaminsauremethylester, C3H50 3N. Ozonisierung in 
Essigester. Diesen im Vakuum bei 20° entfernen, siruposes Ozonid mit W. u. CaCOa 
schiitteln, im W.-Bad erhitzen, m it CaC03 stets neutral halten, F iltra t ausathern, 
Prod. im Vakuum dest., Benzaldehyd durch Abpressen entfernen. Rhombcn aus Bzl., 
F. 91°, K p.10 94°. — Benzoylameisensiiureamid. Ath. Lsg. von Benzoylcyanid bei 0° 
m it HC1 sattigen, am folgenden Tag mit W. verd. usw. Aus W., F. 90°. — Amid in 
1 Mol. auf —5° gekuhlte NaOCl-Lsg. von der friiheren Zus. eintragen. F iltra t liefert 
m it verd. H 2S 0 4 unter starker C02-Entw. Benzoesaure. — Amid in CH3OH bei — 10° 
mit ebenso k. NaOCl-Lsg. versetzen (starkę Erwarmung). Durch Ausathern erhalt 
man Benzocsauremetliylester. — a.,f}-Pcntensaureamid. Aus dem Chlorid in Bzl. mit 
NH3-Gas. Aus W., F. 148° (vgl. v. A u w e r s ,  C. 1923. I II . 901). — Butenylcarbamin- 
sduremethylester, CH3-CH2-CH: CH -N H-C02CH3. Vorigcs in CH30 H  bei —5° m it
1 Mol. NaOCl-Lsg. versctzen, bei Raumtemp. bis zum Verbrauch des NaOCl stehen 
lassen, mit NaCl sattigen, ausathern. K p.10 105°, F. 25—26°. — n-Butyraldehyd. 
Vorigcs unter Durchblasen von Dampf in 15%ig. H2S 04 tropfen. p-Niirophenylhydr- 
azon, gelbe Nadelchen aus A., F. 86°. — o-Nilrophenylpropiólsaureamid, C9Hc0 3N2. 
Saure mit PC15 umsetzen, POCl3 im Vakuum abdest., Ruckstand in Bzl. lósen, NH3 
einleitcn. P lattchen aus W., F. 159°. — Chlorylderiv. Amid unter Eiskiihlung in 1 Mol. 
NaOCl-Lsg. eintragen, einige Zeit bei Raumtemp. stehen lassen, F iltra t bei —5° mit
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5%ig. Essigsaure ansiiuem. Nadelchen aus Bzl., F . 127,5°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 
4 8 . 960—64. 28/8. Amsterdam, Chem. Lab.) L in d e n b a u m .

N. I. Zelinsky und R. I. Lewina, Uber die Konlakt-Isomerisation eines ali- 
phatischen Tetraliydroterpens. Ais Ausgangsmaterial diente das 2,6-Dimethylocten-(7) 
von L o n g in o w ,  M a r g o l i s s  (C. 1 9 2 9 . I. 2631) (Kp.,53 154°; D.2°4 0,7396; nD20 =
1,4212). Dieser KW-stoff wurde langsam im schwachen C02-Strom iiber Pd-Asbest 
bei 200° geleitct. Das gewomiene K atalysat besaB deutlich ausgepragten ungesatt. 
Charakter. Kp.744 161°; D.25,, 0,7458; D.2°4 0,7504; nD25 =  1,4259, Mol.-Refr.D 47,70. 
Das Prod. war ident. mit 2,6-Dimethylocten-(6) (Dihydrobupleurolen) von W a l l a c h  
(C. 1 9 1 5 . I. 994) u. L o n g u in o f ,  M a r g o l i s s  (1. c.). Die Rk. vollzicht sich nach 
folgendem Scliema:

(CH3).,CH ■ CE., • CH2 • CEL • CH(CH3) • C H : CH„ — >- 
(CH3)2ĆH- CH„-CH2- CH2- C(CH3) : Ć : CH2 +  H„ — >• 

(CH3)2CH-CH2-CH2'CH2-C(CH3): c h c h 3 .
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1861—63. 10/7. Moskau, Univ.) A m m e r la h n .

Nenokichi Hirao, Untersuchungen iiber Terpene und varumidte Verbindungen.
I II . Isomerisation von Safrol unter vermindertem Druck. Nach 31/2-std. Erhitzen von 
100 Tin. Safrol m it 3 Tin. pulverisiertem KOH bei 13—18 mm Druck war das Safrol 
zu 94,6% isomerisiert. Ggw. von W. Yerzógert dic R k .; mit NaOH sta tt KOH wurden 
schlcchte Resultate erzielt. Dio Rk. verliiuft ohne Vcrharzung. (Journ. Soc. chcm. Ind., 
Japan  [Suppl.] 30 . 24 B. 1927.) ScHONFELD.

O. Fernandez und G. de Mirasierra, Kondensation der Pinonsaure mit Alde
hydem. Pinonsaure u. ihre Ester kondensieren sich mit Phenolaldehydcn unter der 
Wrkg. von HCl oder H 2S 04 zu tiefgefarbten Prodd. von nebenst. Konst. (R ' =  Rest
R '.C H : C H .C O .C ^ C t C H ^ C H .C H j .C O m

2 Benzaldehyd u. seine N itroderiw .
rcagieren nicht; Piperonal, Zimtaldchyd, Citral u. Fui-furol geben nur Farbungen, 
aber keine Kondensationsprodd., dcsgleichen Phenole. — Verb. C17i / 20O4. Lsg. von
3 g Pinonsaure u. 2 g Salicylaldehyd in 40 ccm A. m it 20 ccm H 2SÓ4 versetzen, nach
3 Tagen dicke rote M. m it W. verd., m it KOH neutralisieren, durch Glaswolle fil- 
tricren, m it HCl fallen. Amorph, F. 159—161°. Addiert Br. — Athylester, C19H240 4. 
Ebenso m it Pinonsaureatliylester, aber der halben H2S04-Menge. Amorph. — Vcrb. 
C1BH22Os. 18 g Pinonsaure u. 15 g Vanillin in w. W. schiitteln, bis dic FI. klar bleibt, 
langsam 40 ccm u. nach 2 Tagen noch 20 ccm H 2S 0 4 zugeben. E rst rotviolettc, dann 
roto Lsg. u. blauer Nd., der sich beim GieBen in W. vermehrt. Amorph, F . 240°,
1. in organ. Solvenzien (rot, blau, violett) u. in Alkalien. Addiert Br. Mit Pinonsaure- 
ester entstcht ein śihnlichcs Prod. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48 . 852—54. 28/8. 
Madrid.) L in d e n b a u m .

H. Wuyts, Einwirkung von Plienylhydrazin auf die armmtischen Dithiosduren. 
LaBt man Phenylhydrazin bei Raumtemp. auf Dithióbcnzoesaure ohne Lósungsm. 
oder in absol. A. cinwirken, so cntwickelt sich H2S, wahrend bei lioherer Temp. auBer- 
dem NH3, N, S, Bzl. u. Anilin auftrcten. Aber diese Prodd. durften der sek. Einw. 
von inzwischcn abgcspaltenem S auf Phenylhydrazin entstammen. Bei Raumtemp. 
ist dic Bldg. eines festen Prod. nicht zu bemerken. Mischt man aber die ath. Lsgg. 
bei —30 bis —40°, so fallt ein gclber Nd. aus, zweifellos das Phenylhydrazinsalz der 
Saure, aber dessen Menge vermindert sich erheblich, wenn dic Temp. auf 0° steigt, 
u. die Gewinnung des reincn Salzes ist bisher nicht gelungen. Dagegen sind die Salzo 
der Dithio-o-toluylsaure u. besonders der Dithio-a-naphlhoesdure viel leichter erhaltlich 
u. stabiler. Aus Dithiobenzocsaure u. Phenylhydrazin konnte — von dem Salz ab- 
gesehen — ein S-haltiges Prod. nicht erhalten werden; ais Rk.-Prodd. treten H.,S, 
S u. Benzaldehydphenylhydrazon auf. Andere Dithiosauren liefern dagegen auBer 
den Hydrazonen auch gewisse Mengen von Thiophenylhydraziden, so daB sich folgcndes
Rk.-Bild ergibt: R-CS-S-N H 3-NH-C6H 5 (Salz) R -CS-NH -NH -C6H5 — S >
R -C H : N -N H -C6H5. Man erkennt, daB die Dithiosauren viel reaktionsfahiger sind 
ais die Carbonsauren, deren Phenylhydrazinsalze sich unter gcwissen Bedingungen 
in dic Phenylhydrazide iiberfiihrcn lassen; aber diese sind vóllig stabil. — Die tlber- 
fiihrung der Dithiosauren in Aldehydhydrazone crscheint ais neue Synthese von 
Aldehydderiw. aus den um 1 C armeren Halogeniden:

RX  — -y  RMgX — ->• R-CS-SMgX — y  R -CS-SH  — >- R -C H : N-NH-C6H 5.
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Die anscheinend bisher unbekannten Thiophenylhydrazide sind wie die Thioanilide 
in Alkalien 1., wabrscheinlieh in der Form R-C(SH): N -N H -C6H5, u. konnen dadurch 
von den HycLrazonen getrcnnt werden. Das a-Naphthoesaurederiv. kann auch durch 
maSiges Erhitzen des Phenylhydrazinsalzes erhalten werden, eine Rk., welche der 
Bldg. von Silureamiden aus den NH4-Salzen entspricht, aber bei viel tieferer Temp. 
eintritt. Die Gewinnungsmoglichkeit der Thiophenylhydrazide scheint mit der Stabili- 
ta t  der Phenylhydrazinsalze parallel zu gehen, wie die ncgativen Resultate bei der 
Dithiobenzoesaure u. der Dithio-p-toluylsaure zeigen.

V e r s u c h e .  Dithiosauren. Darst. von RMgX in N-at, dazu unter Kiihlung 
allmahlich 1 Mol. CS2, nach einigen Stdn. (in N-at) mit Eis u. HC1 zers., iith. Lsg. 
mit 10%ig. NaOH ausziehen, sofort mit eisk. HC1 ansiiuern, in A. aufnehmen, mit 
Na2SOj trocknen, A. bei tiefer Temp. im Vakuum verdampfen. Dithiobenzoesaure, 
Dithio-o-toluylsdure u. Dithio-a-naphthoesdure sind tiefrotviolette Ole, Dithio-p-toluyl
saure eine schwarzviolette, krystallin. M., 1?. unterhalb 40°. Die sehr wenig haltbaren 
Sauren wurden nicht weiter gereinigt u. sofort verarbeitet. — Benzaldehydphenyl- 
hydrazon, C13H12N2. Dithiobenzoesaure u. 1,5 Mol. Phenylhydrazin, jedes im gleichen 
Vol. A. gel., zusammengeben, A. abdest., allmahlich auf ca. 85° erhitzen, nach Er- 
kalten mit wenig A. ausziehen, wobei der meiste S zuriickbleibt. Aus A., F. 154 bis 
154,5°. Ausbeute bis 50%. — Dithio-o-toluylsaures Phenylhydrazin, CUH16N2S2. 
Durch Vermischen ath . Lsgg. Orangegelb. — Dest. man bei Verwendung von 1% Mol. 
Phenylhydrazin den A. ab, erhitzt das Salz auf 70—80° bis zur beendeten H 2S-Entw. 
u. gibt etwas A. zu, so bleibt ein Teil des S zuruck. Viscoser A.-Ruckstand liefert 
auf Zusatz von etwas Eg. hauptsaehlich Hydrazon, F iltrat mit mehr Eg. hauptsachlich 
Thiohydrazid, von beiden ca. gleiche Mengen. o-Toluylsaurethiophenylhydrazid, 
CUH 14N2S, gelbliche Krystalle aus schwach verd. Eg., F . 116—118°. o-Toluylaldehyd- 
phenylhydrazon, C14H 14N2, Tafeln aus schwach verd. Eg., dann CH3OH, schlieClich 
verd. A. +  etwas Na2S 03 (zur Entfernung des S), F. 105—106°. — Dithio-p-toluyl- 
saure liefert mit Phenylhydrazin in A. auch bei —10° hochstens Spuren eines Salzes. 
Yerfahrt man weiter wie oben, so erhalt man nach Abtrennung des S ein Prod., welches 
an NaOH nur sehr wenig Thiohydrazid ( ?) abgibt, so daB dieses in reiner Form nicht 
isoliert werden konnte. Hauptprod. ist p-Toluylaldehydphenylhydrazmi, c 14h 14n 2, 
nach Waschen m it CH30 H  Krystalle aus A., dann verd. A. +  N a2S 03, F. 110—112°. — 
Dithio-u.-naphthoesaures Phenylhydrazin, C17H 16N2S2. Darst. wie oben unter 0°. Gelb, 
F. unterhalb 100° (Zers.). — a-Naphthaldehydphenylhydrazon, Cl7H 14N2. Nach Abdest. 
des A. 1 Stde. auf 100° erhitzen, m it A. aufnehmen, F iltra t stark einengen, CH3OH 
zugeben, Krystalle mit 10%ig. NaOH (zur Entfernung von etwas Thiohydrazid), 
dann m it verd. Essigsaure u. W. waschen. Hellgelbe Nadeln aus verd. A. +  Na2S 03 
bei miifiiger Temp. unter Zusatz von A., welcher wieder verdunstet wird, F. 79,5—80°, 
wenig haltbar. — a.-Naphthoesdurethiophenylhydrazid, C17H 14N2S. Am besten durch 
Erhitzen des Phenylhydrazinsalzes in trockenem Toluol auf 100°. Krystalle aus Bzl., 
F . 150—152°. (Buli. Soc. chim. Belg. 38 . 195—204. Juni. Briissel, Univ.) Lb.

A. Corbellini und E. Debenedetti, Derimte des a.,a.-Dinaphthyls. I. Wahrend 
W i l l s t a t t e r  u. S c h u l e r  (C. 19 2 8 . I. 1412) die Formel I  fiir das a-Dinaphthol 
aus 2,4-Dibrom-l-naphthol ais di,e wahrscheinlicliste angeben, die auch von GOLD- 
SCHMIDT u. W e s s b e c h e r  (C. 19 2 8 . I. 1414) dieser Verb. zugeschrieben wird, be- 
s ta tig t Vf. dio von Z in k e  u. S c h o p f e r  (C. 1 9 2 4 . II. 1464) angenommene Formel II. 
Vom Naphthidin (DI) ausgehend erhalt er iiber die Tetrazoverb. durch Zers. des 
Diazoniumsulfats in  Ggw. von Hamstoff ein hellviolettes Prod., dessen Dimethyl- 
deriv. untersucht wurde. Es schmilzt bei 252° u. ist ident. m it dem Dimethylderiv. 
des a-Dinaphthols yon OsTERMAYER u. ROSENHEK (Ber. Dtsch. chem. Ges. 17 . 
[1885]. 2454). Somit ist das a-Dinaphthol das 4,4'-Dioxy-l,l'-dinaphthyl, u. die von 
W i l l s t a t t e r  u . S c h u l e r  (1. c.) erhaltene Verb. muB, wenigstens in  dem Teil, 
aus dem das von ihnen untersuchte Leukoderiy. entsteht, die Konst. eines Deriv. 
des Naphtholignons (IV) haben. Die von GOLDSCHMIDT u. WESSBECHER (1. c.) 
dargestellte Verb. dagegen ist unter anderen Arbeitsbedingungen entstanden ais die 
W iLLSTATTERsche. Die Kondensation des 2,4-Dibrom-l-naphthols verlauft also 
wahrscheinlich zum groBten Teil in  o-Stellimg zum O H  unter Bldg. eines Deriv. des 
2,2'-Dinaphthyls. —■ Naphthidin, aus a-Naphthylamin nach R e v e r d i n  u . L a H a r p e  
(Chem.-Ztg. 16  [1892]. 1687). Aus Chlf. u. dann aus A. silberglanzende Blattchen, 
F . 198°. — 4,4’-Dioxy-l,l'-dinaphthyl, aus Naphthidin durch Diazotieren m it Na- 
N itrit in H2SÓ4 u . Durchleiten von Dampf durch dio Diazolsg. in  Ggw. von Harn-
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stoff. Das schwer zu reinigende hellviolettePulver wurde m it Dimethylsulfat methyliert. 
4,4'-Dimethoxy-l,l'-dinaphthyl, C22H 180 2. Nach dem Sublimieren im Yakuum bei 
220—270° wird aus A. +  Chlf. umkrystallisiert. Silberglanzende, am Rande leicht 
blaugriine Blattchen, F. 252°. — 4,4'-Dichlor-1,1'-dinaphthyl, C20H i2C12, aus Naph- 
thidin durch Diazotieren u. darauf folgende Behandlung m it Cu2Cl2 nach SANDMEYER. 
Aus Essigsiiure hellgelbe Nadelchen, F . 215,5—216°. — 4,4’-Dibrom-1,1'-dinaphthyl, 
C20H 12Br2, analog der vorigen Verb. m it CuBr. Aus Bzl. Nadelchen, F . 217,5°. Die 
Verb. ist ident. m it dem durch direkte Bromierung des a,a-Dinaphthyls von LOSSEN 
(L ie b ig s  Ann. 1 4 4  [1867]. 79) erhaltenen Dibromderiv., C20H 12Br2. — 2,2'-Diamino-
1,1'-dinaphthyl, durch Red. von f},fi'-Azona/phthalin (hergestellt nach D. R. P. 78 225, 
C. 18 9 5 . I. 368) m it Zn-Pulver in  essigsaurer Lsg. Vf. arbeitet in etwas konzen- 
trierterer Lsg. ais M e is e n h e im e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36  [1903]. 4159). Ais 
Nebenprod. entsteht hierbei Dinaphthocarbazol (V) (vgl. auch MEISENHEIMER, 1. c.), 
dessen Bldg. wahrend der Red. des /?,/3'-Azonaphthalins dadureh erklart wird, daB 
es auch aus dem Diamin durch die Einw. der Essigsiiure oder HC1 entsteht. — 2,2'- 
Dichlor-1,1'-dinaphthyl, C20H 12C12, Bldg. analog der 4,4'-Dichlorverb. Aus A. hell
gelbe Nadelchen, F . 151—152°. — Die Zers. des Diazoniumsulfats verlief anomal, 
cs entstand nicht die Dioxyverb., sondem eine Verb. von saurem Charakter, die um 
250—252° schmilzt. (Gazz. chim. Ital. 59 . 391—99. Juni. Mailąnd, Univ.) F i e d l e r .

M. E. A. de Jong, Uber das 2-Athylpyrrol. Uber ein C-Athylpyrrol werden in 
der L iteratur widersprechende Angaben gemacht. Dasselbe wird bald ais 2-, 
bald ais 3-Athylpyrrol angesprochen. Um die Frage zu klaren, hat Vf. das aus Pyrryl- 
M gJ u. CHj-COCl in bekannter Weise dargestellte 2-Acetylpyrrol durch Erhitzen 
mit C2H 5ONa-Lsg. u. N2H 4-Hydrat im Rohr auf 180° zu 2-Athylpyrrol reduziert. 
Dieses zeigte Kp. 160—170° u. war ident. mit dem aus Pyrrol, Paraldehyd u. Zink- 
staub oder aus Pyrryl-MgBr u. C2H5Br erhaltenen Athylpyrrol. — 2-Acetylpyrrol 
liefert m it N2H 4-Hydxat in sd. A. das Ketazin, weiBc Krystalle, F. 212—213°, m it 
Semicarbazidacetat das Semicarbazon, Nadeln, F. 190°. Beide liefern m it C2H 6ONa- 
Lsg. bei 180° 2-Athylpyrrol. — Alle diese Darst.-Verff. sind fiir praparative Zwecke 
wenig geeignet. Besser ist die pyrogene Umlagerung von N-Athylpyrrol, indem man 
dieses durch ein mit Tonscherben gefulltes u. auf 650° erhitztes Glasrohr einige Małe 
dest. Nach mehrfaehem Fraktionieren K p.760 163—165°. (Rec. Trav. chim. Pays- 
Bas 48 . 1029—30. 28/8. Amsterdam.) L in d e n b a u m .

R. Locęiuin und R. Heilmann, Uber die Pyrazoline im  allgemeinen. Zur Darst. 
von Pyrazoline7i aus a,/?-ungesatt. Ketonen u. N2H., verfahren Vff. wie folgt: Lsg. 
des Ketons in  ca. dem halben Gewicht CH3OH unter Kuhlung langsam in iiber- 
schiissiges 50%ig. N2H4-Hydrat, verd. mit wenig CII3OH, eintragen, 20 Min. erwarmen, 
schnell abkuhlen, nach Zusatz yon 40°/„ig. K 2C03-Lsg. ausathem , ath. Lsg. -iiber 
K 2C03 trocknen, im Vakuum im N-Strom dest., da die Pyrazolinc auOerst oxydabel 
sind. Die Dest.-Riickstande werden gesammelt u. gelegentlieh m it 20%ig. H2S 04 
gekocht; man erhalt N2H4-Sulfat u. nach Alkalisieren weiterc Mengen Pyrazolin. — 
Die Pyrazoline sind farblosc Basen, welche ca. 30° hoher sd. ais die Ausgangsketone, 
bei LuftabschluB haltbar, sehr stabil gegen verd. Sauren u. Alkalien, z. B. gegen 
10%ig. NaOH im Rolir bei 130°. Von D eriw . findet man in der L iteratur nur die 
iiblichen Salze, Jodmethylate oder Benzoylderiw. Vff. fiigen ais recht charakterist. 
die gut krystallisierenden Benzolsulfon- u. p-Brombenzolstilfonderiw. hinzu. Dieselben 
werden wie folgt dargestellt: Lsg. des Pyrazolins in absol. trockenem Pyridin (iiber 
KOH, dann P 20 5 dest.) unter Kuhlung allmiihlich m it Lsg. der berechneten Menge 
Benzolsulfochlorid oder p-Brombenzolsulfochlorid (dieses vgl. MARYEL u . S m ith ,  
C. 1 9 2 4 . I. 1915) in Pyridin versetzen, nach 12 Stdn. W. zugeben, ausathern, ath.
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Lsg. mit W., verd. HC1, 10%ig. NaOH, W., verd. HC1, W. waschen, uber Na2SO,, 
troeknen usw. Zu bemcrkcn ist, dafi Pyrazoline aus Kctonon vom Typus It-C H : CH-

R ’ CHCO-CH3 nur ein einziges, dagegen solche aus Ketonen vom Typus . CH=^C' CO • CH3
zwei isomere Arylsulfonderiw. liefern konnen. — tjbe r weitere eliarakterist. Pyrazolin- 
deriw . vgl. zweitnachst. Ref. Fcrncr fanden neuerdings L0CQUIX u. C e r c h e z  
(C. 1929. I. 999) im Cblorid der Hydantoin-3-essigsaure ein vorziigliclies Reagens 
auf Pyrazoline. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 541—45. Juni.) L in d e n b a u m .

R. Heilmann, Uber einige Pyrazoline wid ihre Derivale. Ais Ausgangsmaterialien 
dienten einige Isoalkylidcnacetone vom Typus R - C H : CH-CO-CH,. Diese erhiilt 
man am besten nach dcm von G r i g n a r d  u . D u b i e n  (C. 1925. I. 637) fiir das Buty- 
lidenaceton angegebencn Verf., d. h. indem man zucrst dio Ketolo R- CH(OH)- CH»- 
CO ■ CH:> darstollt u. diese durch Dest. m it einer Spur J  dehydratisiert. — Kełol des 
Isobutylidenacelons, (CH3)2CH ’CH(OH)-CH2-CO-CH3. A us Isobutyraldehyd u. Aceton. 
Kp.ju 90°. Semicarbazon, C8H 170 2N3, kornige Krystalle aus absol. A., F. 146—147°.
— Kelol des Isoamylidenacelons, (CH.,)2CH 'CH,-CH(OH)■ CH2-CO• CH.,. Aus Iso- 
valeraldchyd u. Aceton (vgl. auch P a s t u r e a u  u . Z a m e n h o f ,  C. 1926. I. 2665). 
K p.17 104°. Semicarbazon, C9H 190 2N3, aus PAc.-A., F . 141—142°. — Die Pyrazoline 
u. ihre Arylsulfonderiw. sind teilweise schon von L0CQUIN u. H e i l m a n n  (C. 1925.
II . 721) beschrieben worden. Nachzutragen ist: Benzolsulfonderiv. des 3,5,5-Trimethyl- 
pyrazolins, C12H 160 2N2S, Nadeln aus absol. A.-PAc., F. 140—141°. — p-Brornbenzol- 
sulfonderiv., C12H 150 2N2BrS, aus PAe.-A., F. 122°. — p-Brombenzolsulfonderiv. des
3-Methyl-5-isobułylpyrazoliJis, C14H i0O2N2BrS, Nadoln aus absol. A., F. 148°. (Buli. 
Soc. chim. Franco [4] 45. 545—48. Juni.) L in d e n b a u m .

R. Locąin und R. Heilmann, Einwirkung von Kaliumcyanal in  saurer Liiswig 
auf die Pyrazoline. Pyrazolinhamstoffe. Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences 
vgl. C. 1925. II. 721. Nachzutragen ist: Die Pyrazolinhamstoffe sind exakt ais 1-Carb- 
aminylpyrazoline zu bezeichnen. — Dibenzoylderiv. des l-Carbaminyl-3,5,5-tńinethyl- 
pyrazolins, C21H210 3N3, Nadeln aus A., F . 176°. — l-Carbaminyl-4-methyl-5-athyl- 
pyrazolin, F. 109—110° (nicht 100—110°). (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 549 
bis 552. Juni.) L in d e n b a u m .

R. Locąuin und R. Heilmann, Uber die Konstitution der „Scholtzschen Base“. 
Scholtz (Ber. Dtsch. chem. Ges. 29 [1896]. 610) hat gefunden, daB Mesityloxyd- 
semicarbazon (F. 162—164°) beim Erhitzen uber den F. in eine isomero Base von
F. 129° iibergeht, welche durch Sauren nicht mehr in  dio Komponenten gespalten 
wird. Diese „SCHOLTZsclie Base“ wurde in der Folgezeit, zum Teil auf anderen Wegen, 
auch crhalten yon H ar r ies  u . K a ise r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899], 1338), 
R u pe  u . K essler  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 4503) u. W il so n  u . H e il - 
BRON (Journ. chem. Soc., London 103 [1913]. 377), ohne daB es gelang, ihre Konst. 
festzustellcn. Vff. haben nun gefunden, daB ihr l-Carbaminyl-3,5,5-trimetliylpyrazolin 
(vorst. Ref.) in Zus. u. Eigg. mit der ScHOLTZschen Base ubereinstimmt u. auch ein 
P ikrat von gleicliem F. liefert. Um jeden Zweifel auszuschlieBen, haben sie die Base 
auch nach den Angaben von Scholtz dargestellt u. vollige Iden titat festgestellt. 
Das Mesityloxydsemicarbazon erleidet demnach die n. Cyclisicrung zum Pyrazolin. — 
Vff. bemerken noch, daB H eilb r o n  u. WILSON (Journ. chem. Soc., London 101 
[1912]. 1482) 3 stereoisomero Semicarbazone des Plienylstyrylkctons dargestellt haben, 
welchc beim Erhitzen ein u. dieselbe isomere Base von F. 189° liefern. Wahrscheinlich 
liegt hicr ein analoger Fali vor. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 553—55. Juni. Lyon, 
Fac. des Sc.) L in d en b a u m .

J. Overhoff und G. Tilman, Die Einwirkung von Dibenzoylperozyd auf Pyridin. 
Im  AnschluB an die Unterss. von G e l i s s e n  u . H e r m a n s  (C. 1926. I. 3318 u. friihcr) 
haben Vff. dio Einw. von Dibenzoylperoxyd auf Pyridin  untersucht. Dieselbe ver- 
lauft ebcnfalls nach dem R-H-Schema:

C6II5.C 0 -0  ^  C6II5-CO-OII +  CaH5• C5H4N +  C 02 (I)
]  +  H -C 6H4N

C„II5• CO• O '^ C JL -C O -O -C JI .N  4 - C„II„ +  CO, (II)
C6H 5'C 5H.,N ist cin Gomisch von a- u. y-Phenylpyridin. I  ist die H auptrk. AuBordem 
entstehen wenig p-Phenylbenzoesaure u. wahrscheinlich p-Pyridylplienylbenzol, indem 
die nach I  gobildeten Prodd. nochmals mit Dibenzoylperoxyd reagieren. Anzeichen 
fiir eine Oxydation wurden nicht wahrgenommen. O-Gas tr i t t  nicht auf. — Dibenzoyl- 
peroxyd reagiert hier wieder analog dcm C0H5-N :N 'C 1, welches m it Pyridin eben-
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falls die obigen PHenylpyridińe lieferfc. — In  Ggw. von Cu verliiuft die Rk. zwar selir 
sturm. unter Bldg. derselben Prodd., aber eine eigentliehe Katalyse liegt niclifc vor, 
da das Cu an der Rk. teilnimmt u. ais Cuprobenzoat wiedergefunden wird.

V e r  s u o h e. In  200 g auf W.-Bad erhitztes trockenes Pyridin GO g Dibenzoyl- 
peroxyd eingetragen, nooli l/„ Stde. gekoeht, Pyridin abdest. In  don ersten 10 cem 
wurde Benzol nachgewiesen. Riickstand mit HC1 versetzt. Nd. vgl. unten. F iltrat 
alkalisiert, ausgeiithert, A.-Ruckstand dest. E rhalten 18 g von Kp. 165—180°, Gemisch 
von a- u. y-Plienylpyridin, u. 0,5 g eines bei ca. 3G0° sd., rascli erstarrenden Ols. Trcnnung 
der Phenylpyridine durch fraktionierte Extraktion der a th . Lsg. m it verd. HC1 u. 
Reinigung mittels der Pikrate. E rhalten: 9 g u-Phenylpyridin, Kp. 268—269°; P ikrat,
F. 175°. 5 g y-Phenylpyridin, F. 74°, Kp. 274—275°; P ikrat, F. 197,5°. Obige hochsd. 
Fraktion zeigte nach ófterem Umkrystallisieren F. 175° u. ist wahrscheinlieh p-Pyridyl- 
;phenylbenzol, C17H 13N. — Obiger Nd. wurde in verd. NaOH gel. Uber Nacht ficl wenig 
p-phenylbenzoesaures Na  aus; freie Saure, aus Lg., F. 220—221°. Alkal. Lsg. lieferte 
beim Ansauern 19 g Benzoesdure. — In  besonderen Verss. wurde C02 bestimmt u. 
87,4% der fiir 1 Mol. berechneten Mengc gefunden. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 
993—96. 28/8. Amsterdam, Univ.) LlNDENBAUM.

J. P. Wibaut und L. M. F. van de Lande, tlber die Bildung von Aminopyridin  
durcli Einwirkung von Ammoniakgas auf Pyridin in  Gegenwart von Katalysatoren. 
Fiir die Bldg. von Aminopyridin  aus Pyridindampf u. NH3-Gas liaben Vff. folgende, 
nur annahernd richtige therm. Gleichung errechnet:

C6H5N +  N H3 =  C5H 4N-;ŃH2 +  H 2 — 4,4 Cal.
Da dio Rk. nur schwach endotherm. ist, war es wahrscheinlich, daB sie sich bei nicht 
allzu hoher Temp. yerwirklichen lassen wurde. Tn der Tat erhielten Vff. kleine Mengen 
von 2-Aminopyridin, ais sie ein Gemisch von Pyridindampf u. NH3-Gas bei 300, 400 
oder 500° uber fein verteiltes Ni oder Fe lciteten. Ohne K atalysator t r i t t  dio Rk. 
auch bei 550° nicht ein; unter diesen Bedingungen bilden sich nur Spuren von 2,2'- 
Dipyridyl, woraus folgt, daB die a-H-Atome des Pyridins unter der Wrkg. der Warme 
aktiviert werden. App. u. Arbeitsweise werden beschrieben. Darst. der Katalysatoren 
durch Tranken von Asbest mit den Metallnitraten, Erhitzen auf scliwaclie Rotglut 
u. Red. im Rk.-Rohr mit H  bei 300°. 2-Aminopyridin, aus Lg., F. 57°. P ikrat, F. 224 
bis 225°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 1005—09. 28/8. Amsterdam, Univ.) Lb.

M. Battegay, H. Buser und E. Schlager, Ober ein kry stalli siertes Acetin und 
Diglycid. Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1929. I. 2651. Nach- 
zutragen ist: Diacetyldiglycid bildet Nadeln von F. 124°, Kp.1(I 179°. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 45. 494—96. Juni.) LlNDENBAUM.

M. Jansen, Uber das j}-2,4,5-Trimelhoxyplienyldthylamin. Die Verb., Mezcalin, 
findct sich in der N atur im mexikan. Kaktus Anhalonium Lewinii u. besitzt sehr eigen- 
artige physiolog. Wrkg., bestehend in Rauschzustanden mit Farbensehen. Der Stoff 
wurde durch Rk. vou 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd (Asarylaldehyd) m it Nitromethan 
u. Red. des so erhaltenen Nitrostyrolderiv. erhalten. Das Prod. stimmte chem. mit 
Mezcalin iiberein, ob auch physiolog., soli noeh gepriift werden. (Chem. Weekbl. 26- 
421—22. 17/8. Leiden, Univ.) GROSZFELD.

Kakuji Goto, Untersuchungen uber dimolekularc Alkaloide. I I . Eeduktioji des Di- 
sinomenin und Pseudodisijiomenin. (I. vgl. C. 1929. II. 751.) Disinomenin u. Pseudodisino- 
menin gebcn bei der Red. ihrer Chloride mit kolloidalem P d u. H 2 in  wss. Lsg. zwei 
verschiedene Tetrahydroprodd.: Te.lrahydrodisinome.nin, (C13H 21N0.1)2; Prismen, aus A.,
F. 252° (Zers.); entsteht auch aus natiirlich vorkommendem Disinomenin; [a]D =  
+264,41°. — Chlorhydrat, F. >  295°. — Jodmethylal, F . >  275° (Zers.). — Oxim,
F. 227°; Zers. 245°. — Semicarbazon, F. >  290°. — Diazork. 50,000. — K3Fe(CN)c- 
R k.: 500,000. — Tetrahydropseudodisinomenin, (C[,iH2_,NO:1)2; Nadeln, F . 271° (Zers.); 
[a]D7 =  +167°; 0,13% 1. in k. Aceton; 1% 1. in h. Chlf. — Jodmethylal, F. 285° (Zers.).
— Oxim, F. 242° (Zers.). — Semicarbazon, F. >  290°. — Diazork. 25,000. — K3Fe(CN)0- 
Rk. 500,000. — Tetrahydrodisinomenin u. Tetrahydropseudodisinomenin kónncn 
auch durch milde Oxydation von Diliydrosinomenin durch AgN03 oder K-Ferricyanid 
erhalten u. mittels A. getrennt werden, da die Tetrahydropseudoverb. swl. in sd. A. 
ist. — Die Farbrk. m it Formaldehyd-H2S 04 von Disinomenin (rosa) u. Pseudodisino- 
menin (braunlichgelb) bleibt etwas schwacher bei den Tetrahydroprodd.; wahrend 
dio von Hydrosinomenin (gelb, griin, dann blau mit roter Fluorescenz) vollstiindig 
verloren geht. — Die urspriingliche Vcrkettung der zwei Sinomeninmoll. im Di- u 
Pseudodisinomenin muB in den beiden Tctrahydroderiw . unverivndert geblieben sein
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was aus der Abnahme der Diazork. in  diesen Alkaloiden im Vergleich zum Sinomenin 
u. Hydrosinomenin hervorgeht. — Die Bldg. zweier versehiedener Tetrahydroderiw . 
aus Disinomenin u. Pseudodisinomenin bekraftigt die Ansehauung des Yf., daB die 
Isomeric der zwei Alkaloide auf einer Versehiedenheit der Konst. des 3. Phenanthren- 
kerns bzgl. der Haftstelle der Athylaminogruppe beruht. — Die Absorptionskuryen 
der beiden tetrahydrierten Alkaloide (ygl. Abbildung im Original) zeigen nur sehr 
geringe Unterschiede. (Buli. chem. Soc. Japan  4. 129—32. 28/6. Tokio, K i t a s a t o -  
Insfc.) B u s o h .

F. B. La Forge und L. E. Smith, Rotenon. I. Reduktionsprodukte des Rotencms. 
Bei der Rod. von Rotenon erhielten Vff. Resultate, die teilweise yon denen anderer 
Forseher (z. B. K a r iy o n e ,  C. 1925. I I . 829; T ak e i, C. 1928. I . 2726; B u T e n a n d t, 
C. 1928. II. 1448) abweichen. Rotenon gibt m it H2 u. Platinoxyd in Essigester Dihydro- 
rotenon u. eine dam it isomere Saure C23H24O0. Bei weiterer Red. liefern diese beiden 
Verbb. dasselbe Endprod., eine Siiure C23H 20O0, die 4 H m e h r  enthalt ais Rotenon. 
Offenbar wird das Rotenonmolekul an 2 Stellen hydriert. Dihydrorotenon schm. bei 164° 
u. nicht bei 216° (K a riy o n e ) . — Nach BUTENANDT entstehen bei der Red. yon Rotenon 
m it Zinkstaub u. alkoh. Alkali nebeneinander Derritol u. Rotenol. Durch einige Modi- 
fikationen dor Methode kann man das eine oder andere Prod. ais Hauptprod. erhalten. 
BUTENANDT nimmt an, daB die Doppelbindung des Rotenons fiir die Bldg. des Derritols 
notig ist, weil er aus Dihydrorotenon keine entsprechende Verb. erhalten konnte. Es 
konnte aber gezeigt werden, daB Dihydrorotenon leicht in Dihydroderritol u. Dihydro- 
rotenol ubergefuhrt werden kann. Es erscheint daher zweifelhaft, ob BUTENAKDT 
wirklieh m it Dihydrorotenon gearbeitet hat. Auch Isorotenon, das keine Doppel
bindung enthalt, liefert leicht Isoderritol u. Isorotenol. — Rotenon. F. 163° (aus absol. 
A.). — Dihydrorotenon, C23H 2.,O0. Aus Rotenon m it 1 Mol. H2 u. Platinoxyd in Essig
ester. Prismen aus A. F. 164°. Daneben Saure C23H2iOa, Nadeln aus wss. A. F . 209°. 
Bei Verwendung von Pd-BaS04-Katalysator entsteht iiberwiegend Dihydrorotenon. — 
Verb. C23H2(sOa. Aus Dihydrorotenon oder ausi der Saure C23H 24O0 bei langer Einw. 
von H 2 u . Platinoxyd in Essigester. Nadeln aus B0%ig. Essigsiiure. F . 215°. — Di- 
hydrorotenonoxim, C23H250„N. Aus Rotenonoxim u. H 2 +  P t in Aceton oder aus 
Dihydrorotenon u. NH2OH. Nadeln aus absol. A. F. 256—257° (Zers.). Wl. in absol. 
A. Benzolsulfoderirat, C29H 29OgSN. Nadeln aus 90°/oig. A. F . 143°. Verss. zur Beck- 
MANNschen Umlagerung mit alkal. oder sauren Mitteln lieferten nur tecrige Prodd. — 
Dihydrorotenonisooxim, C23H 25OcN. Aus Dihydrorotenonoxim u. konz. HC1 bei ge- 
wóhnlicher Temp. Nadeln aus absol. A. F. 270—273° (Zers.). — Derritol wird in guter 
Ausbeute erhalten, wenn man eine Lsg. von Rotenon in alkoh. ICOH fast zum Sieden 
erhitzt u. dann Zinkstaub eintragt. F. 164°. [a]D20 =  —66,2° (in Chlf.). Die Mutter- 
laugen enthalten eine bei 161° schm. Substanz, die etwas mehr OCH3 enthalt ais Derritol.
— Rotenol entsteht in guter Ausbeute, wenn Rotenon nach der Vorschrift von B u te -  
NANDT mit Zinkstaub u. Alkali behandelt wird. F . 120°. Die Mutterlaugen enthalten 
ein terpenartiges, mit Wasserdampf fliichtiges Ol. —  Dihydrorotenol. Aus Dihydro
rotenon, Zinkstaub u. 15%ig. KOH. F. 131° (aus Methanol). Daneben Dihydroderritol, 
C21H 24O0, Nadeln aus vcrd. Methanol, gibt FeCl3-Rk. — Ism'otenon, C23H„,O0 (vgl. 
T a k e i, l.o .; W r i g h t ,  C. 1929. I. 660). F. 184°. Gibt m it 15°/pig. KOH u. Żink Iso- 
rotenol, C21H 24Oc (Nadeln aus Methanol, F. 133°), u. Isoderritol (gelbe Tafeln aus 
Methanol, F. 150°). (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2574—81. Aug. Washington, Bureau 
of Chemistry and Soils.) OSTERTAG.

C. Neuberg, K. P. Jacobsohn und J. Wagner, Bildung und Spaltung von Gluco- 
siden ais Methode zur chemisclien und biochemischen Trennung racemischer Alkohole in  
ihre optisch-akliven Fonnen. Zu den bekannten Methoden, welche die Aufteilung yon 
Racemkorpem in ihre opt. Antipoden gestatten, t r i t t  fiir racem. Alkohole ais ein neues 
Verf. der ProzeB der einfachen Glucosidifizierung. — Bei der Glucosidbldg. zwischen 
(einheitlichcr) d-Glucose, d. h. zwischen ihrer a- u. ihrer /3-Form, u. einem racem. Alkohol 
sind folgende Moglichkeiten yorhanden: Es kann d,l-Alkohol-d-glucosid, d-Alkohol- 
d-glucosid u. 1-Alkohol-d-glucosid entstehen. Da die beiden letztgenannten Stoffe 
nicht spiegelbildisomer, sondern diastereomer sind, so muB es moglich sein, den zur 
Glucosidifizierung dienenden Alkohol lediglich durch den Vorgang der Glucosidbereitung 
aufzuteilen, sofern die Rk.-Geschwindigkeit fiir die Entstehung der beiden diastereo- 
meren Glucoside yerschieden ist. Die Richtigkeit dieser Voraussetzung ergab sich aus 
der Unters. einmal des bei der Glucosidbldg. nicht in Rk. getretenen Alkoholanteils,
u. sodann durch die Unters. des fiir die Glucosidbldg. yerbrauchten Alkoholanteils. —
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Bei der kiinstlichen Glueosiddarst. aus Aeetobromglucose u. Alkoholen werden letztere 
nach den geltenden Vorschriften im t)berschu(3 angewendet. Es zeigte sieh, daB dieser 
TjberschuB ohne Beeintrachtigung der Ausbeute ganz erheblich reduziert werden kann. 
Damit war die Móglichkeit gegeben, die theoret. abgeleitete Aufteilbarkeit des an- 
gewendeten Alkohols in einen opt. ak tm erten  freien Rest u. in cinen in entgegen- 
gesetzter Richtung opt. aktiyierten glucosid. gebundenen Teil zu beweisen. — Entfernt 
man ohne Einleitung eines Krystallisationsyorganges den nicht yerbrauchten Alkohol, 
so zeigt er sieh bei der polarimetr. Prufung ais opt.-akt. Der Antipode ist durch die 
unspezif. Hydrolyse der gebildeten Glucosidderiw. zu gewinnen. Diese Falle wurden 
esperimentell bei der Bereitung yon fi-Glucosiden aus Acetobrom-d-glucose u. d,l-Bor- 
neol, sowie d,l-Menthol yerifiziert. — Wahrend die bisher erwahnten Ergebnisse bei 
Anwendung des Verf. erzielt wurden, das zu /i-Glucosiden fiihrt (Kupplung der Rk.- 
Komponenten m it Hilfe von Silbercarbonat), findet eine sehr bemerkenswertc andere 
A rt der Aufteilung racem. Alkohole unter den Bedingungen s ta tt, welche die gleich- 
zeitige Gewinnung von ą- -wie /3-Glucosiden gestatten (Anwendung von Chinolin zur 
Herst. der Kupplung). Glucosidifiziert man auf diese Weise d,l-Menthol m it Aceto- 
brom-d-glucose, so findet eine Repartierung der opt. Antipodcn des Alkohols in der A rt 
s ta tt, daB d-Mentkol zur /?-d-Glucose wandert u. 1-Menthol zur a-d-Glucose. Diese 
Aufteilung des hydroaromat. Alkohols ist eine weitgehende. Auf chem. u. biochem. 
Wego lieB sieh dartun, daB das /j-Glucosid in bezug auf die /3-Natur seines Trauben- 
zuekeranteils einheitlich war, u. das Gleiche gilt fiir das a-Glucosid, dessen Aglykon 
entgegengesetzten Drehungssinn aufwies. Das /i-Glucosid wurde zu 100% yon Emulsin, 
das a-Glucosid zu 100°/o von a-Glucosidase gespalten, wahrend bei wechselseitigem 
Austausch der Enzyme die Substrate yóllig unangegriffen blieben. DaB dio erwahnte 
Aufteilung des d,l-Aglykons nicht durch eine fraktionierte Krystallisation — sei es 
von a-Glucosid, sei es von /i-Glucosid — zustande kommt, folgt daraus, daB nach Ab- 
scheidung des /Ś-Glucosidotetraacetats m it der d-Mentholkomponente aus den Mutter- 
laugen ein a-Glucosid m it der 1-Mentholkomponente gewonnen wurde, ohne daB in 
der Mutterlauge des a-Glueosids noch ein Mentholglucosid yorhanden wiire. Das heiBt 
m it anderen W orten: Im  Operationsgange werden weder /i-, noeh a-Glucosid, die von- 
einander quantitativ  trennbar sind, uberhaupt einer fraktionierten Krystallisation 
ausgesetzt, dio zur Zerlegung eines etwa racem. Aglykons liatte fiihren konnen. — 
In  den bisher angefiihrten Beispielen ist die Aufteilung des racem. Alkohols unm ittelbar 
durch den ProzeB der Glucosidifizierung erzielt. Es gibt auch Falle, in denen bei der 
Glucosidifizierung ein Glucosid m it racem. Alkohol gewonnen wird. Dies tra t  gelegent- 
lich bei der Bereitung von Menthol-/S-glucosid ein, u. cs ist die Regel bei dem Glucosid 
des sek. n. Amylalkohols (Methylpropylcarbinols). Hier erwies sieh sowohl der nicht 
in Rk. getretene Amylalkoliol ais der aus dem Glueosidifizierungsprod. in Freiheit 
gesetzte Amylalkohol ais opt.-inakt. Es liegt also ein Verbindungstypus vor, den man 
zu den sogenannten partiellen Racematen rechnen kann. (Durch fortgesetzte fraktio
nierte Krystallisation laBt sieh dieses Partialracem at auf teilen.) — Durch regelrechte 
fraktionierte Krystallisation des Tetraacetats, das bei der /J-Glucosidifizierung yon 
d,l-Borneol entsteht u. infolge des yorher erwahnten asymm. Verlaufs der Glucosid- 
synthese schon ein schwach dextrogyres Aglykon enthalt, kann man Tetraacetate 
gewinnen, in  denen — nunmehr infolge Spaltung der Krystalle — ein starker drchendes 
Rechtsborneol, sowie ein linksdrehendes Bomeol sitzt. — Ein in bezug auf das Aglykon 
racem. Glucosid bereitet man durch Mischung gleieher Tcile d-Borneol-/3-glucosid u.
l-Borneol-/S-glucosid. Dieses freie Glucosid laBt sieh einfach dadurch, daB man es aus 
W. in zwei Stufen krystallisieren laBt, in 2 Glucosidfraktionen zerlegen, von denen die 
zuerst ausgefallene bei der unspezif. Hydrolyse durch Mineralsaure rechtsdrehendes, 
die zu zweit ausgeschiedene linksdrehendes Bomeol liefert. — Das Tetraacetat des 
d,l-Menthol-/J-d-glucosids wurde durch eine analoge Behandlung ohne weiteres in zwei 
Teile zerlegt, von denen der zuerst abgeschiedene ein stark destrogyres u. der zweite 
Anteil ein layogyres Menthol lieferte. Das freie d,l-Menthol-/?-d-glucosid yerhielt sieli 
anders, indem sein Aglykon durch einfache fraktionierte Krystallisation, wenigstens 
aus W., nicht aufzuteilen war. — Das tetraacetylierte /S-Glucosid des d,l-Methylpropyl- 
carbinols entsteht, wie schon vorher erwahnt, im Verlaufe der Glucosidbldg. in bezug 
auf das Aglykon in racem. Form. Der Aeetylkórper kann sehlechthin durch Sonderung 
in 2 Fraktionen aufgeteilt werden. Der zuerst krystallisierende Anteil lieferte dextro- 
gyren Amylalkohol, der zweite Anteil den Antipoden. Das freie Glucosid yerhalt sieli 
prinzipiell ebenso. Bei der ersten fraktionierten Krystallisation wurde ein krystalli-
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siertes Glucosid m it dextrogyrem Amylalkoholpaarling erhalten. In  den Mutterlaugen 
befand sich das nicht luystallisiert erhaltene Glucosid des 1-Amylalkohols; es liefertc 
durch Hj'drolyse liivogyren Amylalkohol. — Das d-Amylalkohol-/3-d-glucosid ist zwar 
in bezug auf das Aglykon bereits aktiviert, aber es enthiilt den Amylalkohol nur in 
partiell aktiver Form. Durch fiinfmaliges Umkrystallisieren wurde ein Amylalkohol- 
glucosid gewonnen, das durch Hydrolyse einen d-Amylalkohol von prakt. 100°/oig. 
opt. Reinheitsgrad ergab. — Auf biochem. Wege lassen sich die 3 erwahnten /j-Glucoaide 
des d,l-Menthols, d,l-Borneols u. d,1-Amylalkohols so zerlegen, daB ihr raeem. Aglykon 
eine Aufteilung erfiihrt. Unter der Einw. der |3-Glucosidase des Emulsins wird aus dem 
/?-Glucosid des d,l-Menthols erst das d-Menthol, spaterhin 1-Menthol frei; beim 
d,l-Borneolglucosid wird zunaehst 1-Bomeol u. dann d-Borneol abgespalten, beim 
d,l-Methylpropylcarbinolglucosid tr i t t  anfangs lavogyrer Amylalkohol u. darauf dextro- 
gyrer Amylalkohol auf. (Fermentforsch. 10. 491—531. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

P. Karrer und A. Hofmann, Polysaccharide. X X X IX . Uber den enzymatischen 
Abbau von Ghitin und Chitosan. I. (XX X V III. vgl. O. 1 9 2 8 .1. 2323.) Auf Grund der 
Erfahrungen an nativer Cellulose wird ein anderer naturlicher Gcriiststoff, das Chitin, 
auf sein Verh. gegen Schneckcnenzym gepruft. Feingemahlenes Chitin (aus Hummer- - 
schalen) wird, wenn auch ziemlich langsam, durch Sehneckensaft angegriffen; wie bei 
der Cellulose wird die Angreifbarkeit aufierordentlich stark erholit, wenn man Chitin 
aus k. HC1 umfallt. Erfolgt diese Beliandlung rasch, so unterliegt das Polysaccliarid 
keiner chem. Veriinderung. Das Ferment erhalt den Namen Chitinase; es wirkt am 
besten in sehwaeh saurer Lsg., das Optimum liegt bei ca. pu =  5,2 (Phosphatpuffer). 
Die Hydrolyse folgt anfangs annahcrnd der Regel von SciIUTZ. Einer Verdoppelung 
der Enzymmenge entspricht bei sonst gleichen Rk.-Bedingungen u. in derselben Zeit 
eine VergroBerung des Abbaues um das 1,3—1,5-fache. Ais einziges definiertes Prod. 
der fermentativen Chitinhydrolyse crhiilt man N-Acetyl-glucosamin, von dem bisher 
ca. 50% d. Th. in krystallisiertem u. reinem Zustand erhalten worden sind. Eigg. des 
Abbauprod. Die Substanz ist sil. in W., wl. in k. Methylalkohol u. A., leichter in li., 
sehmeckt stark siiB. F . unscliarf bei 190° (Zers.). Das Red.-Vermogen betragt rund 
G0% desjenigen des Traubenzuckers. Spezif. Dreliung: 0,2180 g Zucker in 11,335 g 
W. ergaben sofort nach dem Auflósen (1 dm-Rohr) a =  +1,05°, [a]n =  +55,6°, am 
folgenden Tage a =  +0,78°, [a]n =  +41,3°. Der Zucker zeigt also die Erscheinung 
der M utarotation. Der Kórpcr stim m t mit dem von F r a n k e l  u . K e l l y  (C. 1902.
I. 1092) aus den Hydrolysenprodd. des Chitins mit konz. H 2S 0 4 in geringer Ausbeute 
isolierten a-N-Acetylglucosamin iiberein. — Das aus Chitin durch Erhitzen mit konz. 
Alkali dargestellte Chitosan wird gleichfalls durch Schneckenenzym rasch angegriffen. 
Das Optimum der Aciditat liegt bei ph =  4,4—4,5. Der zeitliche Verlauf des Abbaues 
folgt annahernd der Regel von SciIUTZ. Bei Verdoppelung des Enzyms waclist der 
Abbau ungefahr um das 1,7-fache. Die Hydrolyse fiihrt weder zu Glucosamin, nocli 
zu N-Acetyl-glucosamin. Das Abbauprod. ist nicht einheitlich; es laBt sich ais Chlor- 
hydrat ais farbloses amorphes Pulver isolieren. Durch alkoh. Diiithylaminlsg. werden 
die freien Polysaccharide abgesehieden, die ebenfalls bisher nicht krystallisierten, des- 
gleichen nicht ihre Sulfate. Die mit den aus den alkoholloslichen Chloriden erhaltenen 
Fraktionen ausgefuhrten Mol.-Gew.-Bestt. ergaben das Mol.-Gew. 540 (durchschnittliches 
Mol.-Gew. fur Triglucosaminverbb. 501), die aus dem in A. wl. Chlorid dargestellte 
Polysaccharidfraktion hatte  die Mol.-Gew. 630—657 (durchschnittliches Mol.-Gew. fiir 
Tetraglueosaminkórper 662). Bemerkcnswert ist die auBcrordentliclie Bestandigkeit 
dieser Zwischenprodd. gegen Mineralsauren. Bei 1-std. Kochen m it 4,3%ig. HC1 ver- 
iindert sich das Red.-Vermógen noch nicht; 8,l% ig. HC1 vermehrt es bei 1-std. Sieden 
nur um 25% ; erst bei 1-std. Erhitzen mit 38%ig. HC1 ist nahezu Tólliger Zerfall zu 
Glucosamin, das krystallisiert isoliert wurde, eingetreten. Die Saurestabilitat dieser 
Polyglucosamine ist hoher ais diejenige von Starkę u. Cellulose. (Helv. chim. Acta 12. 
616—37. 1/7. Zurich, Univ.) S im o n .

Hans v. Euler und Harry Willstaedt, Zur Kenntnis der Verbindungen zwischen 
Metallcliloriden und Polyenen. Die chem. N atur der in der neueren Vitaminchemie zu 
prakt. Bedeutung gelangten Farbenrk., die gewisse Ole u. F ette auf Zusatz einer Lsg. von 
W.-freiem As- oder SbGl3-Lsg. geben, ist bisher noch nicht festgestellt worden. Vff. ver- 
muten, daB es sich um die Bldg. von Molekularverbb. handelt. Sie haben deslialb 
einige Metallchloridverbb. der Anfangsglieder der Diphenylpolyenreihe dargestellt. 
Slilben u. Isostilben lieferten mit Antimonlrichlorid Verbb., bei denen auf 1 Mol.
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KW-stoff 2 Moll. Halogenid gebunden waren. Mit W.-freiem Ferrichlorid wurden 
obenfalls Molekularyerbb. erhalten, bei denen 2 Moll. Halogenid auf 1 Mol. KW-stoff 
kamen, ebenso eine analoge Verb. aus 1,4-Diphenylbutadien u. Ferrichlorid. Verbb. 
von Dimełhyljulven mit Metallhalogeniden konnten nicht isoliert werden. Es tra t 
zwar heftige Rk. ein, doch wurden auch bei vorsicbtigster Arbeitsweise nur liarzige 
Prodd. isoliert. Aus Garotin wurde mit SbCl3 eine ticfblaue feste Verb. isoliert, dio 
aber beim Trocknen in der Pistole schon wieder SbCl3 abgibt. Wahrend Carotin im 
Maximum 8 Moll. SbCl3 binden zu konnen scheint, entspricht die Zus. der Substanz 
nach dem Trocknen bis zur Konstanz etwa der Formel C,I0H60- 2 SbCl3.

V e r s u c h e .  Stilben u. Antimonlriclilorid. Beim Zusammenbringen einer 
gesatt. Lsg. von Stilben in Chlf. mit einer gesatt. Lsg. von SbCl3 in Chlf. scheiden 
sich nach einiger Zeit Krystalle ab. Umkrystallisation aus Chlf. C14H 12-2 SbCl3.
F. 106/107° (Sintern ab 100°). Das aus Isostilben erhaltene Prod. ist mit dcm eben 
beschriebenen ident. Stilben u. Ferrichlorid. Darst. analog. Die Verbb. sind un- 
schmelzbar, swl. in Chlf., 1. in A. C14H12-2 FeCl3. — Diphenylbutadien u. Ferrichlorid: 
Zu einer'gesatt. Lsg. von 1,4-Diphenylbutadien fiigt man eine Lsg. von FeCl3 in Chlf., 
bis bleibende Griinfarbung eintritt. C10H U- 2 FeCl3. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. 
Abt. B. 10. Nr. 9. 1—6. 15/6. Stockholm, Univ., Biochem. Inst.) W i l l s t a e d t .

E. Biochemie.
— , Emil Fromm f . Nachruf m it Wiirdigung der wissenschaftlichen Tiitigkoit. 

(Biochem. Ztschr. 209. 248. 24/6.) S im o n .
— , W. L. Omeliansky f . Nachruf auf den im Jahre 1928 verstorbenen russ. Mikro- 

biologen. (Biochem. Ztschr. 209. 247. 24/6.) S im o n .
William B. Hardy, Lebende Materie. Die Fortscbritte in der Erkenntnis des 

Mechanismus der Lebensvorgiinge werden besprochen. (Colloid Symposium Mono- 
graph 6. 7—16. 1928. Cambridge.) Kruger.

Giorgy Watzadse, Physikalisch-chemische Untersućhungen zur Frage der Stoff- 
verteilung zwischen Zelle und Umgebung. Die verschiedenen Theorien der Stoffyer- 
teilung zwischen Zelle u. Umgebung werden besprochen u. dahin ausgelegt, daB die 
Lipoidtheorie von OEVERTON, die Haftdrucktheorie von T r a u b e  u . auch die Poren- 
theorie nicht imstande sind, die Erscheinungen restlos zu erklaren. Ein Vergleich 
einer Anzahl von Nichtleitern bzgl. ihrer osmot. Koeffizienten, der Molekularvolumina, 
der relativen Atherloslichkeit u. Oberflachenspannung zeigt, daB bei den einzelnen 
GróBen die Parallelitat oft durch Abweichungen gestort ist. Der Methylalkohol z. B. 
permeiert bedeutend schneller ais der Athylalkohol, obwohl er weniger atherloslich ist. 
Harnstoff diosmiert auBerordentlich langsam, obwohl sein Molekularrol. sehr klein ist. 
Vf. versueht die Abweichungen aufzukliiren, indem er an Stelle der Atherloslichkeit 
zur Priifung der Lipoidtheorie die Loslichkeit in physiol. Losungsmm., z. B. 01ivenól, 
Gemisch von Ol m it Oleinsaure oder Capronsaure, Bzl. u. Cholesterin untersucht. 
Es zeigt sich dann, daB manche Verbb. fiir die bei geringer Atherloslichkeit Zellen 
permeabel sind, sich im Ol betriichtlich losen, so daB die Lipoidtheorie auf sie angewendet 
werden kann. Es wird die Adsorption organ. Nichtleiter aus wss. Lsg. an Tierkohle 
bestimmt u. gefunden, daB sie anders verliiuft ais die Anreicherung an der Grenzflaclie 
Luft-W. u. in manchen Fallen ihrer Aufnahmo in die Zelle parallel geht. — Aus den 
Unterss. folgt, daB die chem. N atur der Grenzfliichen, zwischen denen sich die Ver- 
teilung gel. Stoffe abspielt, eine wiehtigere Rolle in der Erklarung der physiol. Ver- 
teilungsvorgange spielt ais den ursprunglichen Fassungen der Lipoid- u. der Adsorp- 
tionstheorie entspricht. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 222. 640—48. 20/8. Kiel, Univ., 
Physiol. Inst.) MALOWAŃ.

E x. E n z y m c h e m le .
H. v. Euler, D. Runehjelm und Sv. Steffenburg, Zur Kenntnis der Oxydations- 

katalysen. Wie schon C. 1929- II. 581 berichtet, wird die oxydative Katalyse des 
reduzierten Phenolphthaleins (Phthalinkatalyse) durch Ham inderiw . beeinfluBt. 
Vff. untersuchen auch die Wrkg. von Hamin, Mesohamin u. Deuterohamin bei der 
Oxydation von Pyrogallol zu Purpurogallin. Die peroxydat. Wrkg. ist gering u. fur 
alle drei Fe-Porphyrinverbb. etwa gleich. Auch weitgehend gereinigte Katalaselsgg. 
geben die Phthalinrk. Eisenkation, sowohl Fe" ais auch F e '”, ist vollig imwirksam.

XI. 2. 133
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Kupfcr ist dagegen imstande, dic Phthalinrk. hervorzurufen. DaB Cu-Ion an der 
Phthalinrk. des Blutes bcteiligt ist, ist wenig wahrscheinlich. Die zum Hervorbringen 
der Rk. notige Cu"-Menge entspricht etwa der des Hamineisens, wahrend der per- 
oxydat. wirksame Bestandteil des Blutes ein wesentlich starkerer K atalysator ist. 
Cu zeigt auch katalat. Wrkg. In  20 ccm Rk.-Mischung, die 0,001 mg Cu cnthielt, war 
bei 16° k ■ 103 =  144. Die Verss. fiihren die Vff. zu der Vermutung, daB das Anion 
HOCuO-  katalat. wirkt u. daB die kata’at. aktivierende Wrkg. des Porphyrinkomplexes 
auf Fe besonders darin besteht, es mit starker Affinitat in einem solchen W.-l. Anion 
zu binden, in dem das peroxydierte Eisen immer wieder auf die Ferrostufe zuriick- 
fallen kann. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. Abt. B. 10. Nr. 7. 1—6. .25/5. Stockholm, 
Univ., Biochem. Inst.) WlLLSTAĘDT.

Hans v. Euler und Edvard Brunius, Enzymchemische Sludien iiber Hamolyse. 
I I . Iieinigungsversuche an einem Amboceptor der Hamolyse. (I. vgl. C. 1929. I. 1017.) 
Kaninclien von ca. 3 kg Gewicbt wurden dreimal je 5 ccm einer Suspension von Ziegen- 
blutkorpcrchen in Abstanden von 3 Tagen eingespritzt. 5 Tage nach der letzten In- 
jektion (am letzten Tage hungerte das Tier) wurde das Blut asept. aus der Carotis 
entnommen. Das Serum wurde in zugeschmolzenen Ampullen im Eisschrank auf- 
bcwahrt. Die Rk.-Mischung bei den Hamolysinbestst. bestand aus 0,5 ccm 5% ig. 
Ziegenblutkórperchcnsuspension, x ccm Hamolysin, ( 1 — x) ccm 0,85%ig. NaCl- 
Lsg., 1 ccm Meerschweinchenserum, 10-fach mit NaCl-Lsg. verd. Die Hamolyseverss. 
wurden im Thermostaten (37°) ausgefiihrt. Amboceptortiter =  die Menge in eem, 
die in 1 Stde. komplettc Hamolyse bewirkt. H.M.min. =  diojenige Menge Trocken- 
substanz, dic in dieser Anzahl ccm entlialten ist. Amboceptorgeh. des Ausgangs- 
materials: Titer 0,0004 ccm; H.M.min. 0,0033 mg. Beim Versetzen des Immunserums 
mit gesatt. Ammonsulfatlsg. bis zur 30%ig. Sattigung fallen die Euglobuline aus, 
ohne Amboceptor mitzureiBcn. Man zentrifugiert u. versetzt weiter mit Ammon- 
sulfat bis zur 46%ig. Sattigung. In  dem nun ausfallenden Nd. von Paraglobulinen 
ist der Amboceptor entlialten. Bei der Dialyse der Paraglobulinlsg. groBe Verluste; 
trotzdem sinkt H.M.min. auf 0,0051 mg. Durch Fallen m it kolloidalem Fe(OH)3 
u. ELution mit sck. Na-Phosphat konnte H.M.min. auf 0,0022 gebracht werden. 
Danach wurde das Phosphat mit Mg-Acetat u. NH3 ausgefallt, abfiltriert. Neutralisicrt 
m it Essigsaurc. Im  Vakuum bei 35—40° auf 10 ccm eingeengt. Bei deutlich saurer 
Rk. mit Al(OH), gefiillt u. dann mit sck. Na-Phosphat eluiert. 4 Tage dialysiert.
H.M.min. 0,0013. Der Reinheitsgrad konnte also auf das 25—26-fache gesteigert 
werden. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. Abt. B. 10. Nr. 8. 1—5. 11/6. Stockholm, Univ., 
Biochem. Inst.) WlLLSTAĘDT.

Daisaburo Okuyama, Sludien iiber Tyrosinase. I. Da.s Oxydalions-Iteduktions- 
Potenlial des Tyrosinasesyslems. Die Unters. ist eine experimentelle Erganzung einer 
friiheren Arbeit von Mc Cance (C. 1926. I. 3064) unter Anwendung des Vorgehens 
von Kodama (C. 1927. I. 903). Aus dem mitgeteilten Kurvenmaterial, dereń Einzel- 
heiten im Original nachzusehen sind, zieht Vf. den SeliluB, daB Tyrosinase durch Be- 
schleunigung der anaeroben Oxydation von Phcnolcn in Ggw. von Aminosauren wirkt. 
Tyrosin belialt aber in Abwesenheit von Tyrosinase ein hohes Red.-Potential, ohne 
daB dieser Befund eine Erklarung finden wurde. — Das Red.-Potential von Brenz- 
catechin bzw. Hydrochinon wird dagegen in Anwesenlieit von Glycin durcli Tyrosinase 
erhoht. (Journ. Bioeliemistry 10. 463—79. April.) Nord.

Leo Loeb und I. Lorberblatt, Kombinationen verschiedener Melalle mit der TJrease 
aus den Amoebocyten von Limulus oder m it dem Koenzym. Vff. fiihren die schon friiher 
aufgefundene Beeinflussung der Ureaseextrakte durch Terschiedenc Metallsalze (vgl. 
C. 1928. II. 1674) auf die Bldg. einer losen Metallurease oder eines Metallkoenzyms 
zuriiek. Der Effekt eines Metalls kann unter Umstanden dureh Zusatz eines weiteren 
vcriindert werden, wobei offenbar ein Austausch ein tritt. Der Austauseli ist aber nur 
moglich, wenn die Bindung m it dem ersten Kation keine stabile ist. Die Ureasc aus 
den verschiedenen Geweben von Limulus zeigte in bezug auf die Salzwrkg. nicht gleich- 
artiges Verh. Hieran mogen Verunreinigungen wie Salze oder Proteine schuld sein. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 111—13. Nov. 1928.) W e i d e n h a g e n .

Kentaro Inouye, Ober die Wirkung der Elektrolyten auf die Glycerophosphalase. 
In  Fortsetzung friiherer (C. 1 9 2 9 .1. 1702) Unterss. priifte Vf. den EinfluB verschiedener 
Chemikalien auf gereinigte Glycerophosphatase des Asp. Oryzae. 0,00625 Mol. NaF 
hemmen bei pn — 2,62 yollstandig; 0,00125 Mol. Tcrstarken die Wrkg. in der Richtung 
pa =  4,01 — y  2,53. Bei einer Konz. von 0,00063 Mol. wirkt das Ferment bei pn =
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2,69 am starkstcn. — Bei der Wrkg. des Sulfations lieB sich das pu-Optimum nicht 
genau angeben. — Je  yerdiinnter die Sulfatlsg. war, um so mehr yersehob sich die Rk. 
nach der sauren Richtung. — Durch Oxalat wurde die optimale Aciditiit yerringert. — 
Beira Studium der Fermentwrkg. auf Glyccrophosphat in Anwesenheit yon EiweiB 
im Uberfiihrungsapp. von K o b a y a s h i  wurde festgcstellt, daB der Wanderungssinn 
im Gegensatz zum gereinigten Ferment kathod. ist. Analog der friiher beobachteten 
Wrkg. der X-Substanz nimmt Vf. an, daB die beschriebene Sal z wrkg. auf eine Salzbldg. 
mit der bas. Gruppe des Fermentampholyten zuriickzufiihren ist. (Journ. Biochemistry 
10- 395—408. April.) '  N o rd .

L. Lutz, tlbe.r die loslichen, durch dic Champignons (Hijmeriomyceten) ausgeschiedenen 
Fermente. Die plienolischen BesUindteile der Ole und ihre anlioxygcne Funktion. Ais 
Vertreter der Champignons wurden gcwahlt: Stereum purpureum, S. hirsutum  u. 
Coriolus vetsicólor. Die Versuchsanordnung bestand darin, daB diese Korpcr in ein 
kunstliclies Nahrmilieu gebracht wurden unter Zufiigung von Methylenblau ais Red.- 
Testl Die Farbanderung yerlief um so schneller u. cnergischer, ais der zu untersuchende 
Stoff selbst deutlicher durch die von dem ausgesaten Champignon ausgesehiedcrien 
Oxydasen oxydiert wurde. Die erste Vcrsuchsrcihe erstreckte sich auf folgende phcnol. 
Bcstandtcile der Ole: m-ICresol, p-Kresol, Tliymol, Caryaerol, Kreosol, Guajacol, 
Eugenol, Anethol, Methyleugenol, Myristicin, Apiol, Metliylsalicylat. Zugesetzt 
wurden 1 Trópfen einer 0,25%ig. Methylenblaulsg. auf 100 ccm u. 2 Tropfcn Lsg. 
oder wss. Aufschwemmung (1:100) der yerschiedenen zu priifenden Verbb., mit 
Ausnahmę von Thymol u. Caryaerol, dic in dieser Menge tox. wirkten u. daher auf 
1 Tropfcn reduziert wurden. Nach der Aussaat wurden die GefaBe bei Zimmertemp. 
stehen gelassen. — Mit den Stoffen, die ein oder zwei freic OH-Gruppen enthielten, 
wurde die Red. von Methylenblau betrachtlieli beschleunigt: Besonders Kreosol 
lieferte eine bemerkenswert intensive Rk. Dagegcn zeigten die Phenolather ohne 
freies OH (Anethol, Methyleugenol) fast gar keine Wrkg. Myristin u. Apiol, bei denen 
dic beiden O-Atome der OH-Gruppen an einem einzigen CH3-Rest sitzen, zeigen auf 
die Dauer eine sehr leichte Aktivitat, aber trotzdem von geringer Bedeutung. Der 
Ester mit Phenolfunktion (Mcthylsalicylat), der 1 freies OH besitzt, verha.lt sich wie die 
nicht esterifizierten Phenole u. beschleunigt^ die Red.-Rkk. erheblich. Im  groBen 
ganzen yerhalten sich die phenol. Bestandteilc der Ole, u. zwar wenn dio Phenol- 
gruppe nicht esterifiziert ist, wie die gewohnlichen Phcnolc gegeniiber den Oxydo- 
Red.-Rkk., heryorgerufen durch die 1., von den Hymenomyceten ausgeschiedenen 
Fermente: Sie iibertragen dio oxydierende Tiitigkeit auf sich selbst u. lasscn die Red.- 
Erseheinungen in ihrer Gcsamtheit an anderen, weniger oxydablen Korpern sieh ab- 
spielen. Sie spielen somit dic Rolle von Antioxygenen in diesem Rk.-Komplex. 
(Compt. rend. Acad,'Sciences 189- 62—63. 1/7.) SuiON.

A. Alexejew und K. Russinowa, Wasserstoffacceptoren und die Kalalase. I. U ber 
die Eintoirkung der Wasserstoffacceptoren auf die Blutkalalase des Mensclien in  vilro. 
(Vgl. C. 19 2 8 . II. 672.) Es wurde die hemmende Wrkg. einiger Wasserstoffacceptoren 
auf die Blutkatalase studiert. 20 emm aus der Fingerspitze eines Menschcn entnommenen 
Blutes wurde m it 20 cem W. verd.; zu je 1 ccm der Lsg. 5 ccm l% ig. H 20 2 u. dio 
hemmende Substanz event. m it Pufferlsg. zugegeben u. m it W. auf 10 ccm aufgefullt. 
Die hemmende Einw. \  on Methylenblau auf Blutkatalase ist in wss. Lsgg. proportional 
der Konz. m it einem Maximum bei ph =  4,71; bei pn =  7,27 iibt es keinen EinfluB 
auf die Intensitiit der Katalase. a.-Dinitrophenol in  wss. Lsg. (0,05%) hat eine scharf 
hemmende Wrkg., welehe m it fallender Aciditiit abnimmt u. bei ph =  7,27 ganz auf- 
hort. Chinon w irkt ahnlich, Trinilrophenol unterbindet die Katalasewrkg. in  saurem 
Medium yollstandig. Salze in  geringen Konzz. sind starkę Aktivatoren der Katalase, 
indem sie diese Hemmungen aufheben. (Buli. Inst. Recherches biol., Perm [russ,: 
Iswestija biologitscheskogo nautschno-issledow'atelskogo Institu ta , Perm] 6. 425 
bis 461.) ANDRUSSOW .

A. Alexejew, K. Russinowa und A. Jaroslawzew, Zum Studium iiber die 
Intensital der Wirkung der Blutkatalase des Menschen. Fiir die Unters. der Katalase
wrkg. is t es notig, 5 ccm l% ig. H20 2 auf je 1 emm Blut anzuwenden, bei einer Versuclis- 
dauer von 30 Min.; es muB auch mindestens zweimal dest. W. oder besser, um eine 
Wrkg. der Antikatalase zu yerhiiten, eine verd. (1: 5000) Lsg. von A. benutzt werden. 
In  202 Unterss. w’urde der Blutkatalasegeh. (B.K.G.) im Mattel zu 26,0 bei Mannern 
u. zu 23,4 (um 10% niedriger) bei Frauen gefunden; jedoeh wurden Schwankungen 
des B.K.G. von 15,1—37,9 konstatiert. Bei Einwohnern der S tadt Perm iibertrifft

133’
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der B.K.G. dic Norm, was durch den Hóhencharaktcr des Klimas erklśirt werden kami. 
E in yollkommener Parallelismus zwischen B.K.G. u. Hb-Index (nach dem MlGOS- 
Hitmomoter) konnte nicht festgestellt werden. (Buli. Inst. Recherches biol., Perm 
[russ.: Iswestija biologitscheskogo nautschno-issledowatelskogo Institu ta , Perm] 6. 
463—78. Perm, Univ.) __________________  A n d e u s s o w .

Carl Oppenheimer, Die Fermentc und ihre Wirkungen. Nebst e. Sonderkap.: Physikalische 
Chemie u. Kinotik von Richard Kuhn. 5., neu bearb. Aufl. Bd. 4. Lcipzig: G. Thieme 
1929. 4°. 4. Die Technologie d. Permente. Hrsg. von Carl Oppenheimer. ([2 Halbbde.] 
Halbbd. 1. 2.) (XVI, 357, 370 S.) in 1 Bd. geh. M. 75.—; Hldr. M. 83.—.

Ks. P flan zen ch em ie .
Alfred J. Stanun, Die Struktur von Weichhólzern nach dynamisch-physikalischen 

Methoden. (Vgl. C. 1928. I. 2223.) Die capillare S truktur verschiedener 'Hólzer wird 
m it Hilfe folgender Methoden untersucht: Elektroendosmot. Strom (ygl. C. 1928.
II. 860), hydrostat. Strom unter Anwendung des PoiSEU IL L Esehen Gesetzes, Uber- 
windung der Obcrflachenspannung yon Pil. in den Holzcapillaren durch Gasdruck 
(vgl. B a r t e l l  u . OSTERHOF, C. 1928. I. 1374), Permeabilitat fiir kolloide Lsgg. 
Die physikal. u. apparativen Grundlagcn der Methoden werden eingehend besohrieben. 
Transversalschnitte yerschiedener Holzer waren etwas permeabel fiir BREDlGsche 
Hg-Sole u. chines. Tusche, bewirkten aber auch teilweise Ultrafiltrierung. Fe20 3-Sol 
wurde durch Holz lcoaguliert. Die nach den yerschiedenen Methoden erhaltenen 
Ergebnisse stimmen befriedigend uberein. Die physikal. Methoden haben yor dor 
mkr. Unters. den Vorteil, 1. die Unters. der Capillardimensionen unter die Grenze 
mkr. Sichtbarkeit auszudehnen, 2. Resultate mehr statist. N atur zu liefern. (Colloid 
Symposium Monograph 6. 83— 108. 1928. Madison [Wisconsin], U. S. Porost Prodd. 
Lab.) K r u g e r .

G. C. Spencer und o . F. Krumboltz, Die cliemisćhe. Zusammensetzung von 
Alaskaflechten. Der Fettgeh. schwankt bei den yerschiedenen Arten zwischen 0,5 bis 
8,7%, der der Rohfaser zwischen 8,5—58%. Der EiweiBgeli. liegt zwischen 1,5 u. 17% 
u. der Aschcngeh. zwischen 1,5—8%. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 12. 
317—18. 15/8. U. S. Dep. of Agrio.) T r e n e l .

Fritz Netolitzky, Dio Kieselkorper. Die Kalksalze ais Zellinhaltskorper — Calciumoxalat — 
Monohydrat und Trihydrat von Alb. Frey. Berlin: Gebriider Borntraeger 1929. (VIII, 
130 S.) 4°. =  Handbuch d. Pflanzenanatomie. Allg. Tl. Bd. 3/1 a. nn. 12.80; Subskr.- 
Pr. nn. M. 9.00.

B 3. P flan zen p h y s io lo g ie . B ak te rio lo g ie .
D. T. Mac Dougal, J. B. Overton und Gilbert M. Smith, Das hydrostatisch- 

'pjieumatische Leitungssystem gewisser Baume: Bewegung von Flussigkeiten und Gasen. 
Die Unterss. an Kiefer, Weide, WalnuB u. Eicho ergeben: E in zusammenhangendes 
Netzwerk von Leitungsbahnen durchzieht die Jahresringe; die zusammenhangenden 
Wassersiiulen werden durch die Verdunstung an den Spaltóffnungen der Bliitter unter 
Druck gesetzt, der bis auf 200 at. steigen kann. Dor Druck, der durch die Verdunstung 
entsteht, wird bei der Kiefer direkt auf die Jahresringe iibertragen, m it denen dio 
Nadeln in Verb. stehen u. zwar am deutlichsten im 2—4-Jahresring nachst dem Cambium. 
Der Betrag des aufsteigendcn Saftstromes ist in den yerschiedenen Jahresringen fast 
gleich, doch unregelmafiig. In  der Kiefer findet auch ein radialer Saftstrom s ta t t ; 
dies Aufsteigen erfolgt meist noch schneller. Der CO»-Geh. der internen Luft von 
Quercus agrifolia schwankt zwischen 1,4— 15% u. ist im August am hóchsten, im 
,1 a nu ar am kleinsten. Der 0 2-Geh. der internen Luft ist kleiner ais der der Atmo- 
sphare; die Summę yon 0 2 u. C02 ist kleiner ais in der freien Luft. Das interne 
Gasleitungssystem steht durch Cambium u. durch die Zweigenden in Verb. mit 
der AuBenluft. Eine 1/2 Atm. Untcrdruck bewirkt das Einstromen der AuBenluft. 
Die Leitungsbahnen sind" zu Zeiten teilweise m it Gas, zu Zeiten ganz mit W. gefiillt. 
Die lebenden Zellen des Baumos spielen fiir das Aufsteigen des Saftstromes keine 
Rolle, abgesehen yon ihrer Einw. auf den osmot. Druck. Die Behauptungen B o s e s  
(The physiol. of the ascens of sap. London 1923) iiber pulsator. Bewegungen des 
Saftstromes im Rindengewebe werden ais phantast. zuriickgewiesen. (Carnegie-In- 
s titu t, Washington No. 397. 95 Seiten. Sep.) T r ć n e l .

J. Bodnar und Clara Bemauer, Die Umwandlung des Aeetaldehyds in  hoheren 
Pflanzen. Vff. untersuchten, ob hohere Pflanzen ein Enzym enthalten, das Acet-
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aldehyd im Sirme der CANNIZZARO-Rk. umwandelt. Am geeignetsten hierfiir erwies 
sich Erbsenmehl. Entstehung von Essigsaure war ilicht nachzuweisen, ahnliche 
negativo Resultate ergaben auch Verss. m it anderen pflanzlichen Objekten. Die 
gepriiften Pflanzen enthalten also kein den Acetaldehyd nach der CANNIZZARO-Rk. 
umwandolndes Enzym. Aus zum Erbsenmehl zugefiigtem Acetaldehyd entsteht 
auch kein A .; nur Acetaldehyd im Status nascens (aus Brcnztraubensiture abgespalten) 
wird durch Erbsenmehl zu A. reduziert. Es muB entschieden werden, ob der A. aus 
dem von der Brenztraubcnsaure abgespaltenen Acetaldehyd durch einfaehe Red. 
oder im Sinnc der CANNIZZARO-Rk. entsteht. Erbsenmehl wandelt zugefiigten Acet
aldehyd auf Grund der Aldolkondensation (Acetaldol, Aldehydharz) um; diese Rk. 
ist nicht enzymat. Natur, denn sie geht in einem der Wrkg. der Hitze ausgesetzten 
Erbsenmehl glcichfalls vonstattcn. (Biochem. Ztschr. 209- 458—70. 24/6. Budapest, 
Pflanzenbiochem. Inst.) S im o n .

Charles Sheard und A. Frances Johnson, Polentiometrische und spektrophoto- 
melrische Aiulerungen in  der Pflanze unter dem Einflufi ultraroter und ultravioletter 
Bestrahlung. Die Unterss. wurden durchgefuhrt, indem eine Elektrode an die Basis 
des Blattes, die andere an die Spitze desselben angelegt wurde. Untersucht wurden 
wahrend des Sommers Sonnenblumen u. im Herbst Poinsettias. Die durch Ultrarot- 
bestrahlung verursachten Veranderungen des Potentials bctrugen bis 0,3 Volt. Dio 
Bestrahlung m it der (Juarzlampe wirkte ahnlich, diese Wrkgg. gingen nur von der 
kurzwelligen Strahlung aus. Hier betrugen dio Anderungen des Potentials 0,005 bis
0.10 Volt. Die Beeinflussung durch ionisierto Gase wirkte in gleichem Sinne, u. die
Ansieht der Vff. goht dahin, daB die Wrkg. ultraviolettcr Strahlen im wesentliehen 
durch Ionisation zustande kommt. — Die Ultrarot- u. die Ultraviolettbestrahlung 
bewirkt auch eine Verfarbung der betroffenen Blattseito, die m it der Dauer der Be
strahlung immer starker wird, bis ein gewisses Endstadium crreicht ist. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 26. 618—21. Mai.) M a lo w a ń .

R. Meyer, Zum Verhalten der Anstiegstangente im  Ertragsgesetz. Polemik gegen 
B e h r e n s  (C. 1929. II. 1549), der an den Ausfuhrungen von R. M e y e r  (vgl. C. 1929.
1. 1117) uber die Giiltigkeit der MlTSCHERLICHsohen Gleichung bei Verss. m it Asper
gillus niger K ritik  geubt hat. (Biochem. Ztschr. 209. 62—64. 14/6. Góttingen, 
U n iv .) T r e n e l .

P . J. Moloney und Edith M. Taylor, Fraktionierung antitoxisćher Diplitherie- 
plasmen. Vff. untersuehen die Reinigung von Dtphtheńe-Antitoxin  durch Frak- 
tionierung m it A. oder Gerbsdure u. gewinnen Antitoxine, die von gleichem Reinheits- 
grad sind wie dio dureh Fraktionierung m it (NH.,)2SO, oder Na2SO., erhaltenen, aber 
bei serumempfindlichen Personen nach intradermaler Injektion eine geringere Serum- 
rk. hervorrufen ais m it (NH,)2SO, hergestellto Antitoxinlsgg. — An durch A. ge- 
reinigten, relativ salzfreien Antitoxinlsgg. wird die S tabilitat des Antitoxins boi 
verschiedenem ph u. verschiedener A.-Konz. untersucht. Bei pn =  4,16 oder 4,83 
u. 0—14% A., desgleichen bei ph =  10,96 u. 0—24% A. u. 16 Stdn. bei Zimmer-
temp. keine Zerstórung, bei pn =  3,40 gróBere Zerstórung in den Lsgg. m it hoherem
A.-Geh., bei ph =  11,95 auch in A.-freier Lsg. merldiehe Zerstórung. In  A.-freien
Lsgg. bei pn =  4,16 u. 4,83 in 45 Min. bei 45° keine, bei 55° teilweise Zers. Bei der
Neutralisation ist m it Saure yorbehandeltes Antitoxin weniger 1. ais m it Alkali vor- 
behandeltes. Dio Lóslichkeit von Antitoxin in Ggw. von Gerbsaure ha t in alkoh. 
(17%) u. wss. Lsg. ein Minimum bei ph =  4,8—5,2, die Zono der Unlóslichkeit ist 
in alkoh. Lsg. breiter. Die zur Fallung erforderliche Gerbsaurcmenge ist bei 37° 
gróBer ais bei 8° u. innerhalb gewisser Grenzen bei salzfreien Lsgg. geringer ais bei 
salzhaltigen. Die Antitoxinfallung durch Biebricher Scharlach bei verschiedenem pu 
wird untersucht; die Ergebnisse sowie die Daten uber das Minimum der Lóslichkeit 
in wss. A. sprechen fiir die Annahme, daB der isoelektr. Punkt des diphtherieantitox. 
Proteina in der benutzten Lsg. bei pn =  4,6—5,6 liegt. (Colloid Symposium Mono- 
graph 6- 109—14. 1928. Toronto, Univ.) K r u g e r .

R. J. Anderson, Die Chemie der Lipoide der Tuberkelbazillen. I II . Betreffend 
,,Phthioic acid.“ Herstellung und Eigenschaft dieser Saure. (II. vgl. C. 1928. I I . 257.) 
Es wurden friiher vom Vf. aus Tuberkelbacillenkulturen Phosphatide hergestellt, die 
eine nur geringe Menge von N in Form von Ammoniak u. 33% W.-l. Stoffe (Kohle- 
hydrato u. Glycerinphosphorsaure) enthielten, femer bei der Hydrolyse 67% Fettsaure 
lieferten. Bei gesunden Kaninehen erzeugt die Injektion starko Vermehrung der Mono- 
cyten, der Epithelzellen u. der Riesenzellen u. Entw. von typ. tuberkulósem Gewebe im
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Bauchraum. Es wird jetzt aus dem Gemisck der Fettsiiurcn die ,,phłhioic acid" „Phthi- 
sische Saure“ isoliert. Die Fettsaurcn werden in ihre Pb-Salze umgewandelt, diese mit 
A. extrahiert. Die A.-unl. Pb-Salze liefern Palmitinsaurc. Die A.-l. fliissigen Sauren 
enthalten Oleinsiiure u. die neue Saure. Dureh katalyt. Red. wird die ungesatt. Saure 
in Stcarinsaure umgewandelt, dann werden durch Wiederholung der Bldg. des Pb- 
Salzes u. A.-Extraktion nur noch die Pb-Salze der neuen Saure in Lsg. gebildet. Diese 
Pb-Salze werden durch verd. HC1 gespalten u. daraus die freie „Phtliisische Saure1- 
isoliert. Sie wurde aus K ultur von menschlichen Tuberkelbacillen gewonnen, war 
opt.-akt. u. enthielt mindestens 20 C-Atome im Mol. Die Zus. ist noch nicht ganz 
sichcr. Sie besitzt wichtige biolog. Eigg. (Journ. biol. Cliemistry 83. 169—75. Juli. 
New Hayen, Yale Univ., Dcpt. of chem.) F. M u l l e r .

Albrecht Voss, Die Milclisdurebakterienjlora im  Darminhalt des Rindes und ihre 
Bceinflussung durch Rubenblałterjutłerung. Durch Anreicherung auf besonderen Niihr- 
bóden konnten aus dcm Darminhalt von 10 ausgewachsencn Rindern 79 Milclisaure- 
bakterienstamme isoliert werden, im Diinndarm gróBerer Artenreichtum (besonders 
Str. faecium, Str. bovis, Str. thermóphilus u. Thcrmobacterium lactis) ais im Rectum 
(besonders Str. faecium u. Str. bovis). In  einer 13-tagigen Fiitterungsperiode mit 
frischcn Zuckcrrubenbliittcrn (viel Oxalsiiure u. Kohlcnhydrate) gelang vollstandige 
Umstellung der Darmflora zugunsten der Siiurebildner. 4 Arten von Milchsiiurebąktorien 
aus den Zuckerrubenblattern, in Faeccs sonst sehr selten, nlimlich Bctakokkcn, Tctra- 
kokken, Bctabakterien u. Streptokokkcn, wurden nach der Fiitterungsperiode im Darm 
reiehlich yorgefunden. Hinwcis auf die groBe milchwirtschaftliche Bedeutung eincr 
derartigen Umstellung der Darmflora. (Milchwirtschaftl. Forscli. 8. 383—422. 3/8. 
Kici, Pr. Vcrs.- u. Forscliungsanst.) GROSZFELD.

Endre Maderspach, Untersuchungen iiber die Baktcrienjlora fliissiger Arzneir 
mittel. Vf. untersuchtc yerschiedene, in Apotheken fertigstehende Arzneimittellsgg. 
nach liingcrem Stchen vom bakteriolog. Standpunkte. Die meisten Mikroorganismen 
waren in Infusa  u. Decocta nachzuweisen (Stabchen). In  zweiter Linie sind die Syrupi 
zu erwahnen (Saccharomyces, Schimmcl u. auch Stabchen). Wcniger, doch noch immer 
zicmlich viel Mikroorganismen waren in den Salzlsgg. nachzuweisen (Cocci, Scliimmel 
u. Saccharom3'ces, nach langerem Stehen auch Stabchen). Wenig Mikroorganismen 
zeigten sieli bei den Tinkturen u. Infusum rhei (Saccharomyces, Schimmcl u. auch 
Stabchen). — Bei Unters. der Pathogenitiit wurde bewiesen, daB die geziichteten 
Bakterien auf weiBe Miiuse keinerlei pathogene Wrkg. ausiibten. (Magyar gyógy- 
szerćsztudomiinyi T&rsas&g Ertcsitóje 5. 275—80. 15/5. Budapcst, Hyg. Inst. d. 
Univ.) S a i l e r .

Wolfgang Weichardt, tlber die Saprophylenflora in Hefeprdparaten. Aus durch 
yorsichtige Austrocknung von Brauereihefen hergestellten Hefepraparaten wurden 
saprophyt. Mikroorganismen gezilchtet, welche fiir die diesen Hefen zukommenden 
Heileffekte wesentlich sind. So konnten milchsiiurebildende Kokken u. Stabchen 
isoliert werden mit erheblieher Saurcwrkg. Durch das Aufbringcn der Hefezellen 
mit den saurebildenden Saprophyten auf die zu bchandelnde Schleimhaut konnte 
auf verhaltnismaBig lange Zeit hinaus eine konstantę Saurebldg. sichergestellt werden. 
Reagensglasverss. ergaben, daB eine Verdrangung bestimmter pathogener Mikro
organismen durch das Hefepraparat stattfindet. (Med. Klinik 25. 987. 21/6. Erlangen, 
Bakteriolog. Untersuchungsanstalt.) F r a n k .

Erie Boyland, Phosphorsdureester bei der alkoliolischen Gdrung. I. Die Reihen- 
folge der Bildung von Phosphorsdureestem und Kohlendiozyd bei der Gdrung durch 
Trockenhefe. Es wird die Garung von Trockenhefe bei Ggw. von Phosphat geprtift. 
U nter Glcichgewichtsbedingungen, d. h. wenn eine gleichmaBige COa-Entw. crreicht 
ist, besteht das durch Veresterung gebildete Zuckerphosphat hauptsiichlich aus Hexose- 
di-phospliorsiiureester u. nur in geringer Mengc aus Monophospliat; dieser Monophos- 
phorsaureester ist groBtenteils Trehalosemonophosphat. Bis zu einer gewissen Grenz- 
konz. bleibt das Verhaltnis yon D iphosphat: Monophosphat konstant, oberhalb dieser 
Grenzkonz. wird der Quotient gróBer. Bei der Veresterung wird zunachst Hexose- 
diphosphat u. erst spater Monophosphorsaureester gebildet. Die Bedeutung des Tre- 
halosemonophosphats fiir den ProzeB der Garung ist noch nicht klar. — Die Ć02-Entw. 
bei der Vergiirung von Fructose durch Trockenhefe bei Ggw. von zugefiigtem anorgan. 
Phosphat setzt erst nach Beginn der Versterung ein. Es wird mehr C 02 gebildet, ais 
dem zugefiigten Phosphat entspricht; die C 02-Menge ist angenahert aquivalent dem 
gjsamten yeresterten Phosphat plus dem ais Monophosphat. yorliegenden Phosphor,
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d. h. der in dieser letzteren Form gebundene Phosphor scheint 2 Moll. C02 frei zu machen. 
(Bioohemical Journ. 33. 219—29. London, Biochem. Department, L i s t e r  Inst.) K ob .

Arthur Harden und Francis Robert Henley, Die Gleichung der alkoholischen 
Garung. II . (I. vgl. C. 192 8 .1. 814). Das Verhaltnis C02: Gesamt-P verestert liegt inner
halb der Grenzen 0,9 u. 1,1. Der Quotient ist niedrig fiir Hefensaft u. Zymin (Aeeton- 
hefe), hoch fiir Trockenhefe. Das Verhiiltnis von Hexoscdiphosphat: Hexosemono- 
phosphat ist fur die Garung von Trockenhefe gewóhnlieh hoch, fur die Garung von 
Macerationssaft sehr variabel. Im  Grenzfalle fuhrt die Veresterung entweder fast nur 
zur Bldg. von Monophosphat oder von Diphosphat allein; es kónncn bis 9G°/0 Diphosphat 
u. bis 86% Monophosphat entstehen. Wodureh die Bldg. von Mono- oder Diphosphat 
beeinfluCt wird, ist noch nicht geklart. In  den Fiillen, in denen eine groBe Q uantitat 
Monophosphat entsteht u. gleichzeitig der (Juotient C02:gesam t verestertem P  etwa
0,9 bleibt, ist die H ar d e n  - YoU NGsche Gleichung nicht anwendbar. (Biochcmical 
Journ. 23. 230—36. London, Biochem. Department, L i s t e r  Inst.) K o b e l .

E 4. T ie rc h e m ie .
Louis Kahlenberg und John O. Closs, Uber die Gegenwart von Aluminium in  

pflanzlichem und tierischem Materiał. M c C o l lu m ,  R a s k  u. B e c k e r  (C. 1928. II. 
1122.) hatten angegeben, daB Al weder im pflanz lichen , noch  tier. Gewebe vorkommt. 
Mit Hilfe eines KRUSSschen Quarzprismaspektrographen wurde im Inhalt des Huhnereis, 
in Kartoffeln, K arotten u. anderem Gemiise, in Friichten, Hiilsenfruchten, in Fleisch 
u. Sehnengewebe, endlich im Krcbsgewebe vom Menschen Al in dcutlichen Mengen 
nachgewiesen. Das Materiał war nach sorgfśiltigcr Reinigung getrocknet u. in Pt- 
GefaBen Yerascht. Der Unterschied beruht vielleicht darauf, daB dio Erstgenannten 
m it QuarzgefiiBen gearbeitet habcn. — Es werden die Spektren m it den Al-Streifen 
abgebildet. (Journ. biol. Chemistry 83. 261—64. Juli. Madison, Univ. of Wiseonsin, 
chem. Lab.) F . M u l l e r .

Ćmile Andre und Henri Canal, Chemische Untersuchung des Leberols eines jungen 
mannlichen Hais (Getorliinus maximus, Giinner). Biologisclie Beziehung zwischen den 
Cholesterincn und dcm Sąualen. Dieser jungę Hai- BesaB bei 90 kg Gewicht eine nur 
5400 g sehwere Leber, wahrend bei erwaehsenen Haien die Leber 12% u. mchr des 
Gesamtgewichts ausmacht. Die zerschnittene Leber lieferte dureh Erhitzen im sd. 
W.-Bad u. leichtes Auspressen ca. 50% Ol mit folgenden Konstanten: D.150 0,9105, 
nD20 =  1,4865, [cc]D =  —6° 54', VZ. 98,7, JZ. (H anus) 155,2, SZ. u. AZ. 0. Das Ol 
ist also durchaus verschieden von den Leberólen erwachsener Haic (vgl. C. 1927. I. 
3013). Verseifung m it wss.-alkoh. NaOH ergab: 40,5% Unverseifbares, 58,5% Fctt- 
sauren u. 3,2% Glycerin. — Das Unverseifbare war fest, cremefarbig u. zeigte F. 106 
bis 107°, JZ. 198,6, AZ. 87,9. Die Lsg. in 2 Teilen w. Aceton schied in Kaltegemisch 
pcrlmutterglanzendc Blattchen aus. Der teigige Riickstand der Mutterlauge lieferte 
durch Ausziehen mit k. PAe., welcher die KW-stoffe lost, erneutes Lósen in Aceton 
usw. weitere Mengen Krystallc. Diese gaben die L ieb  e r  man N sc ho u. S a lk o w sk i-  
sche Cholesterinrk. u. zeigten F. 143°, [a]D =  —35° 50', JZ. 84,6, AZ. 145,7, F. des 
Aoetats 114°. Sie bestanden also im wesentlichen aus Choleslerin, aber dio zu hohe JZ. 
(Cholestcrin: 65,8) lieB vermutcn, u. die fraktionierte Extraktion mit unzureichenden 
Mengen w. PAe. bestatigte diese Vermutung, daB daneben ein starker ungesiitt. Ghole- 
sterin yorhanden war. Ein Gemisch von 3 Teilen Cholesterip u. 1 Teil eines Chole- 
sterins mit 2 Doppelbindungen wiirde die JZ . 82,6 besitzen. Das Ol enthielt 22,5% 
dieses Cholesteringemisohes, die hochste Cholesterinmenge, die jemals in einem tier. 
F e tt oder Ol aufgefunden wurde. — Obige PAe.-Extrakte, durch starkes Abkuhlen 
so weit wie moglich von festen Prodd. befreit, lieferten ein fl. Prod., dessen Gewicht 
18% des Ols u. 44,4% des Unverseifbaren betrug. K onstanten: D .150 0,851, nu21 =  
1,4871, [a]o =  0° 52', JZ. 375. Danach sehien durch wenig Cholestcrin yerunreinigtes 
Sąualen vorzulicgen. Das Prod. wurde unter 3 mm in diyerse Fraktionen zwischen 
135 u. 245° zerlegt. Die 1. geringe Fraktion (bis 230°) m it JZ. 107 enthielt zweifellos 
wieder Prislan, C18H 38 (vgl. 1. c.). Die 2. Fraktion (230—235°) m it JZ. 420 sehien 
fast reines Sąualen zu scin. Die niichsten Fraktionen schieden bei —20° Cholestcrin 
ab. Die 2. Fraktion wurde in absol. A. unter Eiskiihlung mit H Br gesatt., Krystalle 
mit Aceton von 50° in diverse Fraktionen zerlegt, Hauptprodd. nochmals m it HBr 
behandelt. 2 Prodd. erhalten: 1. F . 109—110°, 11. in Aceton, stimmend auf
CMHi0,6HBr; 2. F. 142—143°, swl. in Aceton, stimmend auf CslHb„,(iHBr. Aber 
wie schon 1. e. ausgefiihrt, sind diese Resultato mit Yorsicht zu bewerten, da es keines-
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wegs siohcr ist, daB die vollige Sattigung mit HBr orreiclit worden ist. Vielmehr wiirde 
die JZ. 420 der 2. Fraktion gut zur Formel C.r H.n  des Squalens stimmen, welche um 
H 20  armer ist ais die des Cholesterins u. auf eine enge Yerwandtschaft beider schlieBen 
liiBt.

Die Fettsiiuren hatten bei 15° teigige Konsistenz, rochen stark nach Fisehol u. 
zeigten F. 25—26°, njj =  1,4616, JZ. 111,1, Neutr.-Z. 192,6, Mol.-Gew. 290,7. Sie 
■wurden zuerst dem Verf. von T oyam a u. T su c h iy a  (C. 1925. I I . 2235) unterworfen, 
beruhend auf der Loslichkeit der Na-Salze stark ungesatt. Sauren in 10 Vol.-% W. 
enthaltendem eisk. Aceton. Der 1. Teil lieferte Arachidonsaure, C20H32O2, JZ. 331, 
Neutr.-Z. 184,7, Mol.-Gew. 303,1. Die unl. Na-Salze wurden in die Pb-Salze iibcr- 
gefiihrt u. diese mit A. behandelt. Der unl. Teil lieferte durch wenig ungesatt. Siiurc 
yerunreinigte Myrislinsdure. Die aus dem 1. Teil regenerierten Sauren wurden in dio 
Athylcstcr ubergefuhrt, diese unter 4 mm fraktioniert, jede Fraktion verseift u. in 
A. in die Li-Salze ubergefuhrt. Aus dem wl. Teil wurde Cetolcinsaure, C22H 420 2, er
halten, aus PAe., F. 32—33°, JZ. 77,6, Neutr.-Z. 166,7, Mol.-Gew. 335,9 (ygl. Toyam a,
O. 1927- II. 2744). Der 11. Teil, besonders aus den Kopffraktionen der Ester, lieferte 
eine fl. Saure GlHH2H0 2, anscheincnd durch etwas Cetolcinsaure yerunreinigt, JZ. 249,8, 
Neutr.-Z. 197,9, Mol.-Gew. 292,0. Sie ist auch aus den sie enthaltenden Sauregemischen 
ais Octabromid, C18H 280 2Br8, isolierbar, Krystalle, unl. in sd. PAe., A., Bzl., beim Er- 
hitzen Zers. ohne F. Fiir die Siiurc walilen Yff. den zuerst yon H e y e r d a h l ,  spater 
von A n d r e  (C. 1923. I II . 568) vorgeschlagcnen Namen Therapeutinsaure. Ungefahre 
Zus. des Fettsauregcmisches in % : Myristinsaure 20, Therapeutinsaure 10, Arachidon- 
sauro 15, Cetoleinsiiurc 55. Davon liegen nur ca. 32% ais Glyceride, der Rest ais Chole- 
sterinester vor. — Aus der Unters. folgt: 1. Die stark ungesatt. Sauren scheinen Uber- 
gangsglicder von den gesatt. oder schwach ungesatt. Sauren zu den Cholesterinen zu 
scin, da man sie immer in den Leberólen findet. 2. Die Auffindung eines starker un
gesatt. Cholesterins ist wichtig wegen der neuerdings yermuteten Beziehungen dieser
Kórperklasse zu den Vitaminen. 3. Die Umwandlung Fettsauren----->- Cholesterine---->-
Sąualen schreitet mit dem Wachstum des Tieres fort, denn beim erwachsenen Hai 
wurden gefunden: 47% Fettsauren, 2% Cholesterine, 48% Sąualen. 4. Das gleich- 
izeitige Vork. yon KW-stoffen u. Cholesterinen in einem Fisehol bildet eine neue Stiitze 
fiir Sie ENGLER-HoEFERsche Theorie der Petroleumbldg. aus Cholesterin. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 45. 498—511. Juni.) L in d e n b a u m .

Ćmile Andre und Henri Canal, Beitrag zur Kenntnis der Ole von Seetieren. Unter- 
suchungen iiber das Ol von Centrophorus granulosus, Muller und Henlk. Vergleicliende 
Sludie der aus dem Rogen, der Leber des Fotus und der Leber der enmchsenen Tiere ge- 
wonnenen unverseifbaren Stoffe. Bei erwachsenen Tieren betrug die Leber % — 1U vom 
Gesamtgewicht u. lieferte 78—89% Ol. Die beiden Lappen, aus denen die Leber be- 
stcht, sind also mit Ol gefiillten Schlauchen yergleichbar. Uber die Abhangigkeit des 
Lobergewiohts u. der Olausbeute yon biolog. Momenten vgl. Original. Bei einem Fotus 
machte die Leber 17% des Gesamtgewichts aus u. lieferte 56% 01. Der Rogen besteht 
aus hellgelben Eiern von etwa HuhnereigroBe, dereń Inhalt eine dieke, strohgelbc, 
auf dem W.-Bad koagulierende Creme bildet. Die koagulierte M. wurde m it wasser- 
freiem Na2S 04 u. Sand (1: 1) yerrieben, getrocknet u. m it PAe. extrahiert. Ausbeute 
an braunem, schwach fischartig riechendem Ol 29,6%. — Das Rogenól zeigte D .150 0,9060, 
hd20 =  1,48 80, JZ. 293,8, VZ. 79,1, AZ. 16,5. Verseifung mit wss.-alkoh. NaOH ergab: 
43,5% Fettsauren (JZ. 187,2, Neutr.-Z. 167,8), 55,1% Unyerseifbares u. 3,9% Glycerin. 
Das Unverseifbare war teigig, gelblich u. zeigte JZ. 372. Die Acetonlsg. lieferte in 
Kaltegemisch Krystalle u. der Mutterlaugenriickstand durch Ausziehen mit A. weitere 
Mengen. Erhalten: 8,5—9% feste Prodd. (Alkohole) u. 91% fl. Prodd. (KW-stoffe) 
oder umgerechnet auf das Ausgangsol 4,7 u. 50,4%. Die Alkohole bestanden wesentlich 
aus Cholesterin; Acetal, F . 114°, VZ. 132,7, JZ. 66,8. Aber die etwas zu liohe JZ. (ber. 
59,3) zeigt die Beimcngung eines Alkohols m it 2 Doppelbindungen an (vgl. vorst. Ref.). 
Dic KW-stoffe besaBen wieder die Eigg. des ais Sąualen bezeichneten Gemisches u. 
licfertcn, unter 3 mm dest., 2 Fraktionen yon 230—235° u. 235—240°, D .150 0,8551 
u. 0,8611, nu20 =  1,4957 u. 1,4941, JZ. 425 u. 430. Aus der 2. Fraktion wurden auch 
wieder die beiden im vorst. Ref. beschriebenen Hydrobromide (FF. 106— 107° u. 142 
bis 143°) erhalten, woraus eindeutig folgt, daB das Sąualen nicht so viel HBr auf- 
zunehmen vermag, ais seiner JZ. entsprechen wiirde. — Das Ol aus der Leber des Fotus 
zeigte D.15„ 0,8857, nn10 =  1,4896, [oc]d =  —2° 14', VZ. 66,5, JZ. 298,4, AZ. 28,8. Daraus 
durch Yerseifung: 32,0% Fettsiiuren (JZ. 178,8, Neutr.-Z. 189,5), 66,0% Unyerseifbares
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u. 2,3% Glycerin. Aus dem bei Raumtemp. fi. Unverseifbaren wurden m it A. 5,7% 
( = 3 ,8 %  des Ausgangsols) feste Prodd. ausgezogen, welehe aus reinem Cholesterin 
bestanden, da das Aeetat die berechnete JZ. 59,3 zeigte. E in starker ungesatt. Chole- 
sterin fehlt hier. Die hohe AZ. des Ols liiBt yermuten, daB das Ol aufier Cholesterin 
noeh andere Alkohole enthiilt, welelie in den Mutterlaugen verbleiben; zweifellos durfte 
es sieli um Batyl- u. Selachylalkohol handeln (vgl. TSUJIMOTO u . ToYAMA, C. 1922.
I. 878). Der in A. unl. Teil des Unversoifbaren lieferte, im Vakuum dest., 2 Fraktionen 
von 225—230° u. 230—235°, JZ. 411,0 u. 412,5. Das Ol enthiilt also 60—62% Sąualen 
u. unterseheidet sieh von dem Rogenol durch Vcrminderung der Fettsiiuren u. Chole- 
sterine u. Vermehrung der KW-stoffe (vgl. auch unten). — Śodann wurde eine Anzahl 
Leberole von erwachsenen u. jungen Tieren beiderlci Gesehlechts untersueht (friihere 
Unters. vgl. C. 1927. I. 3013). Ole eines jungen unreifen Weibchens, eines erwachsenen 
schwangeren Weibchens u. eines erwachsenen Martnchens: D.15„ 0,8653; 0,8576; 0,8618, 
11D2° =  1,4914; 1,4932; 1,4932, [a]D =  —0° 38'; —0° 19'; —0° 17', VZ. 32,0; 14,0; 11,5, 
JZ. 385,4; 404,5; 403,1, AZ. 13,0; 8,2; 7,9, Fettsiiuren 15,8; 8,7; 8,0% (mit JZ. 121,0; 
125,0; 130,0, Neutr.-Z. 184,6; 182,0; 182,4), Unverseifbares 84,0; 91,0; 90,0% (mit 
JZ. 402,0; 422,5; 406,0), Cholesterinc 1,6; 1,0; 0,8%. Nimmt man noch obige Zahlen 
fiir die Ole aus Rogen u. Fdtus hinzu, so ergibt sich folgendes Bild: Der Geh. an stark 
ungesatt. KW-stoffen nimmt vom Rogenol zum Ol des erwachsenen Tieres zu, u. zwar 
auf Kosten der stark ungesatt. Fettsauren, dereń Menge in gleiclier Richtung abnimmt. 
Diese Umwandlung vollzieht sich jedoch nicht dirckt, sondem unter Vermittlung der 
Cholesterine, dereń Menge ebenfalls in obiger Richtung abnimmt. Dieselbe Umwandlung 
vollzieht sich im umgekehrten Sinne u. auf einmal vom schwangeren Weibchen zum 
Rogen u. erscheint dahcr ais eine Gruppe von umkehrbaren biolog. Rkk. — Das Glycerin 
wurde in obigen Olen nicht bestimmt, ist aber stets vorhanden. — Die Unters. der 
ungesatt. KW-stoffe ergab wieder das gewohnte Resultat, niimlich dic beiden Hydro- 
bromide von F F . 106—107° u. 142—143° u. der fruher ermittelten Zus. (Buli. Soe. 
chim. France [4] 45. 511—24. Juni. Paris, Hospice de la Salpetrifere.) L in d e n b .

Heinz Hauser, Fluorescenzerscheinungen am weiblichen Genitale. Bei Genital- 
blutungen verschiedenster Genese wurde an der Vulm  eine leuchtendrote Fluorescenz 
unter dem Diagnoseansatz (Hanauer Werke) beobaehtet, die in solehem AusmaBc 
unter n. Verhaltnissen nirgends am Korper zu schen ist. Die die rote Fluorescenz ver- 
ursachende Substanz liiBt sich in salzsaurem A. losen. Die neutralisierte methylalkoh. 
Lsg. der Substanz wirkt photodynam. auf Paramacien u. Erythrocyten. Vf. yermutet, 
daB es sich um einen der Gruppe der Porphyrine nahestehenden Korper handelt, der 
durch die Tiitigkeit in  der Vulva befindlicher Bakterien entsteht. (Strahlentherapic 
33. 582—87. 26/8. Wien, I. Frauenklinik u. Physiolog. Inst. d. Univ.) W r e s c h n e r .

E s. T le rp h y s io lo g ie .
A. Baird Hastings, Die Rolle des Hamoglobins im  Blut. (Vgl. H a s t i n g s  u . V a n  

D y k ę ,  Journ. biol.Chemistry 78. XXXV [1928]). A nH and der L iteratur werden die 
physiol. wichtigen Eigg. des Hamoglobins besprochen. In  unveróffentlichten Verss. von 
Hastings u. H. N. Harkins bzw. Louis Leiter wurde die Anwendbarkeit der Hypo- 
these von V a n  S l y k e ,  H a s t i n g s ,  M u r r a y  u . S e n d r o y  (C. 1926. I. 1437) auf 
die Verteilung von HCOj' u. Cl' im B lut bei experimenteller Acidose bzw. Alkalose 
ausgedehnt. Das Hiimoglobin ais nichtdiffusibler Zellbestandteil scheint nicht der 
einzige Faktor bei der Verteilung der diffusiblen Ionen zu sein. (Colloid Symposium 
Monograph 6. 139—54. 1928. Chicago [Illinois], Univ. of Chicago.) K r u g e r .

Harold E. Himwich und Robert O.Loebel, Die Sauerstoffsalligung des Hamo
globins im  Arterienblut bei Patienten wahrend Mushdarbe.it. Bei schwerem Emphysem 
fallt die Sattigung des Hamoglobins im arteriellen Blut von 78% auf 23% schon bei 
geringgradiger Korperarbeit. Dies bessert sich auch nicht bei Zunahme der 0 2-Kapazitat. 
Im  Gegensatz dazu wurde bei gesunden Menschen auch bei schwerer Korperarbeit 
eine Vermehrung der Hamoglobinsattigung u. ein hóherer Geh. an 0 2 im Arterienblut 
gefunden. N ur nach langer u. ermudender Korperarbeit tra t  der erstgenannte Effekt 
ein. — Eine ausreichende Lungenyentilation ist also unbedingt notwendig zur voll- 
kommenen Sattigung des Hamoglobins des Lungenblutes. (Journ. elinieal Investi- 
gations 5. 113—24. 1927. New York, Cornell Univ., Dept. of Med., Bellevue Hosp., 
Pathol. Dept. Sep.) F. M u l l e r .

Artur Abraham und S. Friedberg, Zur Frage des hamatogenen Kohlehydral- 
abbaues. Wenn man zu defibriniertem Menschenblut Glykogen oder Starkę zusetzt,
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so entsteht. wahrend 8 Stdn. boi 37° Milclisaure, u. zwar mehr aus Glykogen ais aus 
Starko. Allcrdings ist dio Milchsaurcbldg. aus Traubcnzucker bei der gleichen Vers.- 
Anorduung groBer. — Prakt. diirfte die Glykołyso im strómendcn Blut kaum eine 
RoLle spielen. (Arch. Verdauungskrankheiton 42. 513—19. 1928. Berlin, Krankenh. 
d. jud. Gemoindo, Innere Abt. Sep.) F . M u l l e r .

Melville Sahyun und Carl L. Alsberg, Die Wirkung des unverdnderlen Skelett- 
muskels auf den Blutzucker in  vitro. Kaninehen bekamen nach 1 Tag Fasten Epinpphrin. 
Nach Totung wurde die Muskulatur der Hinterbeine entfernt u. der Gastrocnemius 
oder Sartorius benutzt, um die Glykolyse in 10—15 cem Blut zu vcrfolgen. Die Muskeln 
wurden sofort nach Entfernung in das Blut getan. Sie enthieltcn hóchstons noch Spuren 
von Glykogen. — Die Glykolyse war geringor oline Zusatz von Muskulatur, u. zwar 
gleich ob Epinephrin vorher gegeben war oder nicht. Bei glykogenfreiem Skelett- 
muskel war dio Fśihigkeit, Traubcnzucker in  vitro zu verbrauchen, besondors groB. 
Ob der Traubcnzucker verbrannt oder in Glykogen umgewandelt wurde, ist noch nicht 
bestimmt. Bei noch glykogenhaltiger Muskulatur sowohl von Extrcm itaten wic vom 
Herzen war die Glykolyse weniger groB. (Journ. biol. Chcmistry 83. 129—36. Juli.
California, Stanford Univ. Food Res. Inst., Dcpt. of chem.) F. M u l l e r .

S.Takeda, Blutzuclcer bei Dysenterie der Kinder. Meist besteht in den ersten
Krankhoitstagcn eine Hypoglykamie, spater sind auffallend groBo Schwankungen des 
Blutzuckers yorhanden. Wahrscheinlich stort das Dysenterietoxin dio Regulation des 
Kohlehydratstoffwechsols. (Orient. Journ. Discascs Infants 5. 17—18. Marz. Kyoto, 
linp. Univ., Inst. de Pcdriatie.) MEIER.

Robert Fischer, Der EinfluP der Wasserstoffioncnkonzenlration avf die Solanin- 
hdnwlyse. Der EinfluG der [H ']  auf dio Hamolyse durch Solanin ist sehr groB. Boi 
p jj =  5,5 ist nur eine vcrschwindend k'einc Hiimolyscwrkg. fcststellbar, bei p u  =  10,0 
wirkt das Solanin in einer Verd. von 1: 266 000 hiimolyt. Wahrschcinlich ist die 
Zunahme der Hiimolyscwrkg. des Solanins bei der Verschiebung der Rk. von der 
sauren zur alkal. Seite auf zwei Faktoren zuriickzufuhren: Beim ersten raschen An- 
stieg handelt os sieli um einen EinfluB der [H ‘] auf das in Freiheit gesctzte Solanin 
sclbst; beim weiteren, weniger raschcn Anstieg um eine gleiehzeitige Wrkg. des Solanins 
u. der OH-Ioncn auf die roten Blutkorperchen. Dio von HAUSMANN u . WOZASEK 
(Ctrbl. f. Physiol. 20. Nr. 9) bcschriebene Entgiftung des Solanins ist keine spezif. 
Wrkg. der C02, sondern eine Folgo der sauren Rk. (Biochem. Ztschr. 209. 319—25. 
24/6. Innsbruck, Pharmakognost. Inst.) S im o n .

Ernst Waldschmidt-Leitz, Paul Stadler und Felix Steigerwaldt, Uber Blut- 
gerinnung. Hemmung und Beschleunigung. (Vgl. C. 1929. I. 918.) Die gerinnungs- 
hemmende Wrkg. von Hirudin verschwindet unter der Einw. von Pepsin, Trypsin- 
kinaso u. Papain-HCN, wahrend sie durch nicht aktiviertes Trypsin wie Papain u. 
durch Ercpsin nicht beeinfluBt w'ird. Aus diesem Verh. ergibt sich, daB Hirudin 
anderen, durch diese Fermentc spaltbaren Substratcn, also hoheren Polypeptiden 
vom Typus der sogenannten Albumosen nahesteht. Dio gerinnungshemmende Wrkg. 
des Hirudins beruht auf einer Hemmung des durch das Gerinnungsferment Thrombin 
bedington proteolyt. Vorganges, sei es durch Blockierung der spezif. substratbindenden, 
sei es durch Rk. mit der den Aktivator bindenden Gruppo des Enzyms. Diescr Vor- 
stellung entspricht die Beobachtung, daB dio Fahigkeit zur Hemmung der Blutgerinnung 
neben dem Hirudin einer gróBercn Anzahl anderer proteinoider Substrate — Zein, 
Thymushislon, Clupein, Salmin, Scombrin, Benzoyldiglycin, Benzoylglycyltyrosin, 
Phthalyldiglycin, Chloracetylłyrosin — eigon ist. Diese Prodd. sind auch durch ak- 
tiviertes Pankreastrypsin — Trypsinkinaso — spaltbar. Andere proteolyt. Substrate, 
dio z. B. nur durch Ercpsin spaltbar sind — wio Leucylglycin u. Glycyltyrosin — sind 
ohno EinfluB auf dio Blutgerinnung. Dic Auffassung des Thrombins ais cin die Blut
gerinnung auslosendes spezif. proteolyt. Ferment crhalt eine Stiitze in der Fcststellung, 
daB von den bekannteren proteolyt. Enzymen — Pepsin, Trypsinlcinase, Trypsin, 
Papain u. Erepsin — nur dio Trypsinkinaso dic Faliigkcit besitzt, die Blutgerinnung 
zu beschleunigen. Von der Wirkungsweise des Hirudins verschiedcn ist die Wrkg. 
des N-freien, anscheinend zu den Kohlehydraten gehorenden Heparins ( H o w e l l ,
C. 1928. I. 2951), die sich wahrscheinlich auf dio Thrombokinase erstreckt. Seine 
A ktivitat wird durch proteolyt. Fermente nicht zerstórt. Der Best. der gerinnungs- 
hemmenden Wrkg. des Hirudins u. anderer dic Koagulation yerhindernder Stoffe liegt 
die Messung der Gerinnungszeit von Ziegenblut im Reagensglas zugrunde. Dio zur 
Analyse bestimmte Probe der Hirudinlsg. w ird mit 0,9%ig. NaCl-Lsg. auf 1 ccm
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Terdunnt, in graduierton Reagensglaschen auf 37° vorgęwarmt, m it 4 ccm mittels 
einer Kamile frisch aus der Halsvenc entnommenen Ziegenblutes vermischt u. nacli 
Zurtickbringen in den Thermostaten die Zeit bis zur volligen Gerinnung gemessen. 
Die Gcrinnungszeit einer Kontrollsg. von 4 ccm B lut +  1 ccm 0,9%ig. NaCI-Lsg. 
bctriigt innerhalb geringer Schwankungen 5 Min. Ais MaB der Hirudinmcnge dient 
die Hirudineinheit, d. i. diejenige Menge, welche unter den fiir die Best. gewahlten 
Bedingungen eine Verzógerung der Gcrinnung von 4 ccm Ziegenblut mit der n. Gc
rinnungszeit von 5 Min. um 25 Min., also eine Gerinnung nach 30 Min. bewirkt. Ais 
Mafi fiir die Konz. des Hirudins, den Reinhcitsgrad, dient der Hirudinwert, namlich 
die Anzahl Hirudineinheiten in 1 g Praparat. Der Vergleich von Hirudingch. u. 
Reinhcitsgrad in den verschicdenen geprdften Ausziigcn, mittels wss. u. A.-haltiger 
Essigsaure, mit wss. NH3 u. mit Glyeerin zeigte, daB fiir dic Ausbeute u. fur dio 
Konz. des Hirudins die wss. Extraktionsmittel viel ungunstiger sind. Zur Darst. des 
Hirudins werden dic Blutegelkópfe bis u. mit dcm 7. Schlundring zerrieben, mit
5 Teilen 87%ig. Glyeerin ausgezogen, 4 Stdn. geschuttelt u. vom Ungclósten abzentri- 
fugiert. Die Reinigung der Rohausziigc griindet sich auf dic Verwendung von Ad- 
sorptionsmitteln u. besteht in einer wiederholten Abtrcnnung unwirksamer Bcgleit- 
stoffe mittels Kaolin u. in der Adsorption des Hirudins selbst an Toncrde, aus welcher 
sich der wirksame Stoff m it alkal. Mitteln freilegen u. sodann durch Fallung m it A. 
u. A. in troekener Form gewinnen liiBt. 50 ccm des Glycerinauszugcs 1 :5  mit 
890 Hirudineinheiten werden mit dem gleichen Vol. W. verd., mit 5 ccm n-Acetat- 
puffer von pn =  4,7 versetzt u. mittels 20 ccm Kaolinsuspcnsion ( =  1,55 g) einer 
Voradsorption unterworfen. Im  F iltrat der Kaolinadsorption mit 560 Hirudin
einheiten adsorbiert man das Hirudin durch Behandlung mit 30 ccm Tonerdesuspension 
C y  =  0,48 g A120 3 u. eluiert das Adsorbat mit insgcsamt 100 ccm 0,l% ig. Na2HPO.,. 
In  der Elution finden sich noch 374 Hirudineinheiten =  07% der Hirudinmcnge vor 
der Tonerdcbehandlung, wahrend dic Mutterlauge der Tonerdeadsorption keine 
gerinnungshemmende Wrkg. mehr aufweist. Die m it Essigsaure neutralisierte u. 
durch Zusatz von 5 ccm n-Acetatpuffer auf ph =  4,7 cingestellte Tonerdeclution 
unterwirft man einer nochmaligen Behandlung mit Kaolin (5 ccm Suspension =
0,388 g) u. zentrifugiert ab. Das Zentrifugat mit 288 Hirudineinheiten wird im Hoch- 
vakuum konz. u. mit 100 ccm A. +  100 ccm A. ausgefallt. Ausbeute 0,27 g Trocken- 
substanz u. 256 Hirudineinheiten, also 29% der im urspriinglichcn Glycerinauszug 
entlialtenen Hirudinmenge. Hirudinwert 950. Die fiir EiwciBsubstanzcn gebrauch- 
lichen Fallungsreagenzien — Gerbsaure, Pikrinsiiure, Pikrolonsaure, Flaviansaurc, 
Hg- u. Uransalz — geben m it den Rohauszugen bctrachtliclie Ndd., welche das ge- 
samto Hirudin enthalten. Diese Fallungsreagenzien sind aber fiir das Hirudin nicht 
spezif. u. scheiden dasselbe aus den gereinigten Priiparaten nur noch teilweise ab. 
Das Verh. gegen die Adsorptionsmittel Kaolin u. Toncrde selieint dagegen ziemlich 
unabhangig vom Reinheitsgrad. Toncrde u. auch Fe(0H)3 nimmt in den ersten Tcilcn 
des Adsorbcns nur Hirudin auf u. erst bei groBeren Zusatzen Verunreinigungen. 
Dic relativ groBe Thcrmostabilitiit — neutrale wss. Lsgg. auch gereinigter Priiparate 
biiBen beim Kochen die Aktivitiit nur allmiihlich ein — u. leichtc Dialysicrbarkcit 
deuten auf eine Struktur, dic von derjenigen genuiner EiweiBkorper erheblieh ab- 
weieht u. der eines hoheren Peptides nahekommt. Unabhangig von dem gepriiften 
Reinhcitsgrad yersehwindet die gerinnungshemmende Wrkg. der Hirudinlsgg. bei 
der Behandlung mit Pcpsin, mit Trypsinkinase u. mit Papain-HCN, wahrend sie 
bei der Einw. von enterokinasefreiem Trypsin, wic von Darmercpsin, dcm (Jcmisch 
von Dipeptidase u. Polypeptidase aus Darmschleimhaut, vollstandig, bei der des 
Papains zum gróBten Teil erhalten bleibt. — Die Best. des Hcparins erfolgte ahnlieh 
wie beim Hirudin. Heparineinheit ist diejenige Menge, welche eine Verzógerung der 
Gerinnung von 4 ccm Ziegenblut m it der n. Gerinnungszeit von 5 Min. um 25 Min., 
also eine Gerinnung nach 30 Min. bewirkt. Der Heparinwert bedeutet die Anzahl 
Heparineinheitcn in g. Hundeleber eignet sich infolge der Abwesenheit verunreinigendcr 
Begleitstoffe besser ais Schwcineleber. 100 g entblutete, zerklcinerte, auf Glasplattcn 
in einem Luftstrom von 55—60° getroeknete u. gepulvcrte Leber extrahiert man 
mit 500 ccm n-NH3. Das Zentrifugat (320 ccm) fallt man mit dem 5-fachen Vol. 
Aceton, eluiert die Fallung mit 250 ccm 0,5-n. ŃH3, trennt vom Ungelosten u. fallt 
abermals mit Aceton. Nach Wiederholung dieser Operationen nimmt man in 250 ccm
0,5-n. NH3 auf u. neutralisiert mit verd. Essigsaure. Die Lsg. mit ca. 1075 Heparin- 
cinheiten u. dcm Heparinwert 512 yersetzt man. mit .37,5 ccm n-Acctatpuffcr von
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pH =  4,7, behandelt m it 12,5 ccm Tonerde C y ( =  0,3125 g A120 3), eluiert das in 
der Zentrifuge abgctrennte u. gewasehene Adsorbat mit 250 ccm 0,1-n. NH3 u. neutra- 
lisiert mit vcrd. Essigsiiure. 245 ccm der Elutionsfl. m it 710 Heparineinheiten werden 
nach Zusatz von 35 ccm n-Acetatpuffer von ph =  4,7 erneut der Behandlung mit 
12,5 ccm Tonerdesuspension C y ( =  0,3125 g A120 3) unterworfen u. das Adsorbat 
wie oben m it 250 ccm 0,1-n. NH3 eluiert. Die Elutionsfl. enthalt 650 Heparineinheiten 
u. zeigt den Heparinwert von 7000. Die Darst. aus Schweineleber w’ird in ahnlicher 
Weise vorgenommen. Dio proteolyt. Enzyme bewirken keine Zerstorung der gerinnungs- 
hcmmenden Wrkg. Die scheinbaro EinbuBe an Aktivitiit, welche nach der Einw. 
von Pepsin, sowie von Papain-HCN beobachtet wird, ist nicht auf die Wrkg. dieser 
Enzyme, sondern auf das besondere Verh. des Hemmungsstoffs bei der zu ihrer Wrkg. 
erforderlichen Aciditat zuruckzufiihren, bei welchor das Heparin tcilweise nieder- 
geschlagen u. seine quantitativo Messung, auch nach Wiedereinstellung neutraler 
lik ., beeintrachtigt wird. (Ztschr. physiol. Chem. 183. 39—59. 28/6. Munchen, Bayr. 
Akad. d. Wiss., u. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch.) G u g g e n h e im .

G. Rosenow, Zentrogene Hyperthermic durch p-Tctrahydrona/phthylamin und Blul- 
leukocyten. Unlersuchungen iiber die zenlralvegetalive Blulregulation. I I . (I. vgl. Ztschr. 
ges. exp. Medizin 64. 452.) Bei durch Warmestich hervorgerufener Steigerung der 
Kórpertemp. kann Zunahmo oder Abnahme der Leukocytenzahl eintreten. Nur wenn 
bestimmte Himteilo wie Striatum, Thalamus oder die Regio hypothalamica verletzt 
sind, t r i t t  Leukocytoso auf. — Bei zentral ausgel. Hyporthermio durch Injektion von 
/?-Tetrahydronaphthylamin fand sich keine Leukocytoso. Dio Zahl der Leukocyten 
snnk sogar bisweilen ab. Es besteht also keine feste Verb. zwischen Warmezentrum 
u. den zentralen Teilen des Hirns, die die Leukocytenzahl im Blut regulieren. (Ztschr. 
ges. oxp. Medizin 65. 557—59. 29/5. Kónigsberg Pr., Univ.-Klinik.) F. M u l l e r .

D. V. Klobusitzky, Einflufi der Wasserstoffionenkonzentralion auf die Salzflockung 
der Serumeiweifikórpcr. II . Im  AnschluB an friihere Verss. (vgl. C. 1924. II. 2673) 
wurde die Flockungskraft der gesiitt. NaCl-Lsg. an  elelctrodialysierten Serumalbuminen 
u. Serumglobulinen bei variierten Ch- untersucht. Das Ergcbnis war: Abwcichend 
von den m it Vollsera erreichten Resultaten scheiden diese obengenannten EiweiB- 
kórper nur unterhalb des isoelektr. Punktes aus. Das mit Pseudoglobulin gemisehte 
Euglobulin verlialt sich am isoelektr. Punkte stabil. Es besteht ein ziemlich starker 
Parallelismus zwischen der Ch- u . der Flockungskraft des NaCl. Diese Erscheinungen 
stehen mit der Dehydratation nicht in Verb. (Biochem. Ztschr. 209. 304— 11. 24/6. 
Pecs, Physiol. Inst.) S im o n .

W. Grunke, Uber die allergische Natur des Dicktoxins. Die fiir Scharlachemp- 
fanglichkeit charakterist. H autrk. gegen das D lCK sche Streptokokkentoxin liiBt sich 
passiv auf n. Individuen ubertragen. Dies spricht fiir eine allerg. N atur der Bk., zu- 
mindest fiir einen allerg. Anteil. (Med. Klinik 25. 1279—80. 16/8. Halle a. S., Med. 
Klin.) SCHNITZER.

Richard Geiger, Unspezifische Desensibilisierungsrersuche an Ekzemalikern m it 
Terpentinol auf perculanem Wege. Dio Annahme der allerg. N atur der Ekzeme liiBt 
sich durch Auffindung der Allergene in den meisten Fallen nicht stiitzen. Es zeigte 
sieh aber, daB ein groBer Teil der Ekzemkranken bei Applikation von Terpentinol 
auf die H aut bereits bei sehwacheren Konzz. (60%ig.) reagierte ais n. Menschen. Vf. 
behandelte daher mit pereutaner Desensibilisierung durch Terpentinol in langsam ge- 
steigerter Konz. Der Erfolg war gut u. wurde durch gleichzeitige órtliche Behandlung 
m it den iiblichen Mitteln noch verbessert. (Arch. Dermat. Syphilis 158. 76— 87. 10/8. 
Wien, Univ.-Hautklin.) SCHNITZER.

H. Lethaus, t)ber die Purinbasen im  Ilarn des Hundes. 100 Liter H arn von Hunden, 
die mit Reis u. Fleiseh ernahrt waren, wurden auf 10 1 konz., von den ausgeschiedenen 
Salzen abgegossen, m it NH3 alkal. gemacht, vom Phosphatnd. abfiltriert, mit am 
moniakal. AgN03-Lsg. ausgefallt, der Nd. H N 03-frei gewasehen, mit HC1 zers. u. 
das F iltra t von AgCl konz. Die Fiillung mit AgN03 +  NH3 u. die Zerlegung des Nd. 
wurde wiederholt. Aus der konz. Lsg. sehied sich Hamsaure krystallisiert aus. Aus
beute 0,2015 g. Das F iltrat der Harnsauro wrird zur Trockne gedampft u. von einem 
geringen, in W. unl., nicht aus Purinbasen bestehenden Anteil abfiltriert. Auf Zusatz 
von NH3 sehied sich kein Guanin oder Epiguanin aus. Aus der wss. Lsg. lieB sich 
ein P ikrat vom Zers.-Punkt 263° — wahrscheinlich Hypo xant hi np i kra t — abscheiden. 
Aus der Mutterlauge des Hypoxanthinpikrats krystallisierte Adeninpikrat. Aus
beute 1,2161 g. F . 284° (u. Zers.). Aus dem F iltra t des Adeninpikrats werden die
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Basen nach Entfernung der Pikrinsaure mit AgN03 +  NH3 wieder abgeschieden. 
Der Nd. lieferte nach Zerlegung mit H2S u. Zugabe von H N 03 0,0509 g Xanthinnilrat. 
Die im F iltrat des X anthinnitrats vorhandene geringe Menge von Purinbasen lieB 
sieh nicht identifizieren. Die Purinbasen werden also trotz des Vorhandenseins spezif. 
Fermente zum Teil unverandert im Harn ausgeschieden. (Ztsehr. physiol. Chem. 
183. 98— 102. 28/6. Berlin, Univ.) G u g g e n h e im .

William de B. Mac Nider, Die Entwicklung der chronischen Nephritis bei Hunden 
durch Urannilrat. Eine Untersuchung der Funkticmen und der pathologischen Ver- 
dnderungen m il Beobachłungen iiber die Hamabsonderung der geschiidiglen Niere. Uran- 
nilrat erzeugt bei Hunden Schiidigung des Epithels, vor allem in den proximalen ge- 
wundenen Tubulis. Dadureh kommt es zu Storungen auch in den Glomerulis, die 
dann erst spater funktionelle Veriinderungen durch Bldg. von Bindegewebe aufweisen. 
Abgesehen von der W.-Ausscheidung nim m t die Stórung der Ausscheidung der anderen 
Stoffe durch die Niere proportional der Schadigung des Epithels zu. — Nach akuter 
Urannephritis kann die Niere des Hundes wieder funktionell yollkommen n. werden. 
Zunachst stellt sieh das geschadigte Tubulusepithel wieder her u. gleichzcitig beginnt 
eine Anderung in der S truktur der Glomeruli. Auch wenn Bindegewebe gebildet ist 
u. die Glomeruli dadureh ausgeschaltet worden sind, kanns ich die Funktion wieder 
zur Norm zuriickbilden, sobald die Epithelneubildung ,intensiv entwickelt ist. — Bei 
zu schwerer akuter Stórung entwickelt sieh eine chroń. Nephritis, dabei findet Re- 
generation der proximal gewundenen Harnkanalchen, Anderung im Bau der kleinen 
Nicrenarterien u. Verstopfung in  zahlreiehen Glomerulis s ta tt. — Die Verss. zeigen, 
daB bei akuten Storungen der Nierenfunktionen die proximal gewundenen Tubular- 
epithelien eine wiclitige Rolle spielen u. entseheidend sind fur die Wiederherst. der 
Funktion. F indet diese nicht s ta tt, so kommt es zu nur teilweiser funktioneller Wieder
herst. m it den Erscheinungen der chroń. Nephritis. (Journ. exp. Med. 49. 387—409. 
1/3. Chapel Hill, Univ. of North Carolina Lab. of Pharmacol.) F. M u l l e r .

William de B. Mae Nider, Das funktionelle und pathologische Verhalten der IJunde- 
niere bei einer zweiten subkutanen Injektion von Urannilrat. (Vgl. vorst. Ref.) Es zeigte 
sieh bei Hunden, daB U rannitrat besonders die Epithelien der proximal gewundenen 
Tubuli schadigt. In  zweiter Linie sind die Glomeruli beteiligt. Ais Zeichen eines 
Regenerationsprozesses entwickelt sieh Bindegewebe. Frisch gebildete Epithelien 
der gewundenen Tubuli werden durch wiederholte Injektionen von U rannitrat sofort 
zuerst geschadigt. — Man kann bei der Niere keine Zeichen erhóhter Widerstandskraft 
gegen Uransalze beobachten. Wenn anscheinend eine starkere W iderstandskraft 
bei wiederholten Injektionen beobachtet wird, so ist das die Folgę sekundarer regene- 
ratiyer Vorgange in  der Niere. — Wenn die proximal gewundenen Tubuli aku t ge
schadigt sind, ist das Saurebasengleichgewiclit im Blut gestort, die Ausscheidung 
von Farbstoffen durch die Niere geschadigt. Man findet gleichzeitig Retention von 
Harnstoff-N, NichteiweiB-N u. Kreatinin im Blut. Dieses yerschwindet, sobald die 
Tubularepithelien sieh neugebildet haben. Bei einer zweiten Injektion von Uran- 
salzen t r i t t  die Stórung in yermehrter Intensitat auf. (Journ. exp. Med. 49. 411—33. 
1/3. Chapel Hill, Univ. of North Carolina, Lab. of Pharmacol.) F. M u l l e r .

Thomas P. Nash, jr .,  Uber den Mechanismus des Phlorrhizin-Diabetes. I II . 
Wirkung des Phlorrhizins auf die Glykogenspeicherung bei Hunden, dereń Ureteren ab- 
gebunden waren. (II. vgl. C. 1926. I. 2593.) Im  Blut wurden der Zucker, der N icht
eiweiB-N u. die Ketonkórper, in Muskulatur u. Leber das Glykogen bestimmt u. Sorge 
getragen, daB die Proben 1—4 Min. nach der Tótung des Tieres zur Verarbeitung 
kamen. Die Ureteren wurden beiderseits unterbunden, das Phlorrliizin wurde ent- 
weder subcutan oder intravenós in 12 von 18 Fallen zugefuhrt. — Es zeigte sieh keinerlei 
Veranderung in Blut u. Organen durch die Zufuhr des Phlorrhizins. Es spricht allerdings 
yieles dafiir, daB die Wrkg. des Phlorrhizins sieh auf die Niere beschrankt, doch geben 
auch die vorliegenden Yerss. nach Ansicht. des Vfs. keinen absolut bindenden Beweis, 
daB die Plilorrhizinwrkg. nicht auch auBerhalb der Niere vor sieh gehen kann. — Auch 
nach 9—-10 Tage anhaltendem Hungern, bei dem man einen Glykogenabbau annehmen 
muB, enthielten Muskulatur u. Leber oft noch fast n. Glykogenmengen. (Journ. biol. 
Chemistry 83. 139—55. Juli. Memphis, Univ. of Tennessee Coli. of Med., Dept. of 
chem.) F. M u l l e r .

H. O. Calvery, Einige chemische Unlersuchungen des Embryonalstoffwechsels.
I II . Eine Untersuchung iiber die Stickstoffverteilung im sieh entuńckelnden Huhnerei 
m il Hilfe des modifizierten van Slyke-Verfahrens. (II. vgl. C. 1928. II. 1897.) Es wurde
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die Entw. des Huhns im Ei 21 Tage lang yerfolgt u. dazu taglieh 5 Eier zur Analyse 
genommen. Bestimmte Anderungen im Am id-N , Cystin-N  u. im Melanin wurden 
nieht gefunden. — In  dor Phosphorwolfrarnsiiurefallung fand sieli eine geringe Zu- 
nahme des Gesamt-N, des Amino-N  u. des Nichtumino-N. Im  F iltra t hatte der Gesamt-N 
um 3°/o abgenommen. Am deutlichsten war die Zunahme des Nichtamino-N im F iltra t 
von 2 auf iiber 6%, der eine entspreehende Abnahme im Amino-N entspraeh. — Die 
Yeranderung des Arginin-N  zeigt-e einen Abfall in der Mitte der Beobaohtungszeit 
u. einen starkeren Anstieg zum Ende liin. Der Histidin-N  neigte zu Abnahme m it 
starken taglichen Sehwankungen. Der Lysin-N  zeigte eine geringe Zunahme. — Die 
letztgenannten Anderungen (Arginin, H istidin, Łysin) beziehen sich auf den gesamten 
Eiinhalt u. nicht auf reine Eiweiflkorper. (Journ. biol. Chemistry 83. 231—41. Juli. 
Ann Arbor, Univ. of Michigan, Med. School, Lab. of Physiol. chem.) F. MULLER.

Saburo Hara, Pharmakologische Beobachlungen uber die Wirhung des a-Lobelins 
auf das Atemzentrum. Unters. der Lobelinwrkg. am Kaninchen. Das Atemvol. u. die 
Atomzahl nimmt nach intravenoser Injektion zu. Die Atemlahmung durch Morphin 
wird aufgehoben. Unter der Lobelinwrkg. kommt es zu einem Absinken des Blut- 
drucks. Bei gleichzeitiger Injektion yon Atropin u. Lobelin tr i t t  dio Blutdruckscnkung 
nicht ein bei gleiclibleibcnder Wrkg. auf die Atmung. (Japan medical World 7. 5 Seiten.
1927. Tokyo Med. Collego. Pharmacol. Labor. Sep.) MEIER.

Paul Glet, Uber die Einwirkung von rolier, dauer- wid lwchpasteurisierter Milch 
auf den tierischen Organismus. (A u f Grund von Versuchen an Meerschweinchen, Ferkeln 
und Kiilbem.) Die Gesamtkórperkonst., die Bescliaffenheit des Blutes u. der Knoclien 
waren bei Fiitterung mit dauerpasteurisierter Milch ungiinstiger ais mit roher Milch, 
noch ungiinstiger bei hochpasteurisierter Milch. Die Unterschiede waren aber durchweg 
gering, u. teilweise in die physiolog. Fehlergrenze fallend. Die Seliadigung (Knochenbau 
u. Blutbild) kommt yorwiegend ais Degeneriorung bei Zuchttieren zum Ausdruok, 
weniger bei Masttieren, bei denen bisweilen sogar hóheres Lebendgewicht m it dauer
pasteurisierter Milch beobaclitet wurde. (Milchwirtschaftl. Forsch. 8. 328—66. 3/8. 
Kici, Pr. Vers.- u. Forschungsanst. f. Milcliwirtschaft.) G r o s z f e l d .

J. Waddell, H. Steenbock und E. B. Hart, unter Mitarbeit von Evelyn Van 
Donk, Eisen bei der Ernahrung. V III. Die TJnwirksamkeit hoher Eisendosen zur Heilung 
der Anamie bei der Ratte. (VII. vgl. C. 1928. II. 1895.) Bei jungen R atten, die m it 
Milch erniihrt u. dadurch aniim. gemacht wurden, bewirkte FeCl3, in ziemlick groCen 
Mengen gegeben, keine Anderung der Anamie. ICleinere Mengen von Fe-Salzen, die 
aber noch Spuren von Cu enthielten, bcwirkten Heilung der Anamie. W urde das Cu 
durch Behandlung m it H2S entfernt, so wurden die Salze unwirksam. — So erklaren 
sich die widersprechenden Angaben verschicdener Bearbeiter. Manchmal wirken des- 
halb Fe-Salze bei Anamie der Kinder nach reiner Milchkost giinstig. (Journ. biol. 
Chemistry 83. 243—50. Juli. Madison, Univ. of Wiseonsin, Dept. of Agricult. 
chem.) F. M u l l e r .

J. Waddell, H. Steenbock, C. A. Elvehjem und E. B. Hart, unter Mitarbeit 
von Evelyn van Donk, Eisen bei der Ernahrung. IX . Weiterer Beweis, daji die Anamie, 
die bei Gabe von Milch wid Eisen entsteht, auf Fehlen von Kupfer beruht. (VIII. ygl. 
vorst. Ref.) Es wurde der Cu-Geh. eines sauren Extrakts von Mineralbestandteilen 
einer bestimmten Kost durch H2S u. elektrolyt. Abscheidung isoliert. Wenn man diese 
Menge Cu an aniim. R atten m it einer Grundkost yon Vollmilch u. Fe yerfutterte, so 
wurden sie im Gegensatz zu den Tieren, die kein Cu bekamen, nicht anam. — Die 
Anamie wurde bei Fiitterung m it Vollmilch u. Fe gleichfalls yerhindert durch ver- 
schiedene Leberpraparate oder durch Asche von diesen Praparaten, ferner durch CuS04 
von dem gleichen Gesamt-Cu-Geh. wie in den genannten Praparaten. Ali dies zeigt, 
daS dic Storungen, die bei der Grundkost von Vollmilch u. Fe bei R atten  eintreten, 
allein auf einem Mangel an Cu beruhen. (Journ. biol. Chemistry 83. 251—60. 
Juli.) F. M u l l e r .

Alexander Palladin und D. Zuwerkalow, Beitrdge zur Biochemie der Avitaami- 
nosen. V II. Ober den Einflufl des ezperimentellen Skorbuts auf die Hippursauresynthese. 
(Vgl. C. 1929. II . 322.) Je  nach dem AusmaB der Skorbutentw. yermindert sich die Fahig- 
keit zur Hippursauresynthese bei der Mehrzahl 'der Meerschweinchen, denn beim Skorbut 
kommt in Form der Hippursaurc gegen sein Ende prozentual weniger der eingespritzten 
Benzoesaure (in Form des Natronsalzes) zur Ausscheidung, ais in der Norm. Die 
Spontanausscheidung der Hippursaure nimmt bei allen skorbutkranken Tieren ab u. 
zwar in der Periode, wo die Futteraufnahme sich noch nicht yermindert. Skorbut
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stort also die Synthese der Hippursaure. (Biochem. Ztschr. 1 9 5 . 8—13. 1928. Charków, 
Ukrain. Biochem. Inst.) HlRSCH-KAUFFMANN.

Alexander Palladin, A. Utewski und D. Ferdmann, Beitrage zur Biochemie der 
Avilaminosen. V III. Uber den Einflufl der Avitaminose normaler und thyreoidektomierter 
Kaninchen auf die Stickstoff-, Kreatijiin- und Kreatinausscheidung und auf den Blut- 
zucker. (VII. vgl. vorst. Ref.) Bei thyreoidektomierten Kaninchen wurde boi Verab- 
rcichung vitaminfreion Futters (im Autoklaven bei 140° erhitzter Hafer u. Riibcn bzw. 
gekochter Reis u. Riibcn) das ubliche Bild der Avitaminose beobachtet. Dic Lebens- 
dauer dieser Tiere ist dio gleiche wie boi ayitaminSsen unoperierten Kaninclien. Die 
N-Ausscheidung bei thyreoidektomierten avitaminósen Tieren ist im Vergleich zu un
operierten avitaminósen oft herabgesctzt. Kreatinurio tr i t t  bei lctzteren l lj„—2 Wochcn 
vor dem Tode auf, bei avitaminosen thyreoidektomierten Tieren erst 2—3 Tage ante 
exitum. Boi beiden Tierarten findet man dic fiir Skorbut von PALLADIN angegebeno 
charakterist. Kurve (anfangs Hyperglykamie [0,127%], dann Hypoglykamie [0,08%]), 

‘ eine Anderung derselben infolgo Ausfalles der Schilddruse erfolgt nicht. (Biochem. 
Ztschr. 1 9 8 . 402—19. 1928. Charków, Ukrain. Bioch. Inst.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

Alexander Palladin und A. Utewski, Beitrage zur Biochemie der Amtaminosen.
IX . Uber den Einflufl des Charakters der Ńalirung auf die Blulzuckerkurve bei experi-
mentellem Skorbut und auf die Empfindlichkeit der Mcerschweinchen gegen Insulin. 
(VIII. vgl. vorst. Ref.) Beim Fehlcn von Vitamin C wird ebenso wie beim Fehlcn 
der Vitamine A, B u. D in der Nalirung des Mcerschweinchen eine ganz bestimmte 
Blutzuckerkurve beobachtet. Bei alkal. Futterung (Riibcn, K olii u. Móliren) wachst 
die Hyperglykamie boi den Tieren im allgemeinen etwas rnscher an ais bei saurem 
F utter (Hafer). Gegen Insulin sind dio Meerscliweinchen, die bas. F u tter erhalten 
hatten, empfindlicher, ais die „sauren Meerschweinchen“ . Wahrend bei letzteren die 
groflte Verminderung des Blutzuekergeh. nach Injcktion von 2% Insulineinheiten 
23% betrug, wurde bei alkal. Futterung bercits nach 2 Insulineinheiten eine Blut- 
zuckersenkung von 30—40% festgestellt. (Biochem. Ztschr. 1 9 9 . 377—86. 1928. 
Charków, Ukrain. Biochem. Inst.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

Alexander Palladin und A. Utewski, Beitrage zur Biochemie der Avitaminosen.
X . Acetaldehydbildung im  Muskelgewebe von normalen, avitaminósen und hungemden
Tauben. (IX. vgl. vorst. Ref.) In  den Muskelgcweben (m. pectoralis) n. Taubcn 
wird wahrend 18-std. Autolyse 4—9 mg Acetaldehyd (Abfangmethode naeli NEUBERG) 
pro 100 g Muskelgewebe gebildet. In  den Muskelgewoben avitaminóser Tauben ist 
diese Ausbeutc geringer u. zwar um so kleiner, je spater nach dem Beginn der Avit- 
aminose das Tier getótet wird. Bei hungernden Tauben ist dio Aeetaldehydbldg. 
vermindort, diese Verminderung geht parallel dem Fortsclireiten des Hungers. Setzt 
man zu Muskelgeweben hungernder u. avitaminóscr Tauben Muskelgewebe n. Tauben, 
die vorlaufig aufgekocht waren, hinzu, so bildet sich Acetaldehyd in der Mischung 
in  n. Mengen. (Biochem. Ztschr. 200 . 108—14. 1928. Charków, Ukrainisches Bio- 
ohem. Inst.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

Alexander Palladin und E. Ssawron, Beitriige zur Biochemie der Amtaminosen.
X I. Uber den Einflufl des Skorbuts und des Hungerns auf die chemische Zusammen-
setzung ,insbesondere auf den Kreatingehalt des Oehims. (X. vgl. vorst. Ref.) Im  Gehirn 
von Mecrschweinchen sind betraclitliche Mengen von K reatin enthalten u. zwar im 
Kleinhirn mehr (1,07% Kreatin auf Trockensubstanz berechnet) ais in den Hemi- 
sphiiren (0,75% Kreatin). Die Muskeln enthalten 2,3-mal mehr K reatin ais die Hemi- 
spharen, 1,6-mal mehr ais das Kleinhirn. Beim Skorbut der Tiere sind die Hemi- 
spharen u. das Kleinhirn reicher an W. u. Gesamt-N, dafiir armer an P ; der Kreatin- 
geh. bleibt durchselmittlich im Bereich der Norm. (Biochem. Ztschr. 200. 244— 49.
1928. Charków, Ukrain. Biochem. Inst.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

Stanisław Kazimierz Kon und Elsie Watchorn, Beziehung zwischen der Natur 
des Kohlehydrats der Nalmmg und der Erholung der Jiatlen bei Mangel an Vitamin B. 
Bei einer Vitamin B-freien Nahrung aus Caseinogen, Reisstarke, Rohrzucker, Palm- 
kernol u. Salze (Mc CoLiAJM) treten Falle auf, in denen sich Ratten, die primar An- 
zeichen Von Vitamin B-Mangel zeigen, spontan erholen. Nimmt man anstatt Reis
starke Kartoffelstarke, so tr it t  in einem noch groGeren Prozentsatz spontane Erholung 
ein. Der K ot der R atten  ist dann meist braun u. sehlammig, wahrend er sonst weiB 
ist. Im K ot finden sich iiberwiegend gram-positive, sporentragende Bakterien. Ob 
diese fur eine Produktion von Vitamin B in Frage kommen, ist offen, doch liaben 
H e l l e r ,  Mc G e l r o y  u . G a r l o c k  darauf hingewiesen, daB ein solcher Bacilłus



2068 E8. T ie r p h y s io l o g ie . 1929. II.

Vitamin B zu bilden imstande ist. (Journ. Hyg. 27. 321—27. 1928. Cambridge, 
Biochem. Inst. Sep.) M e i e r .

H. C. A. Lassen, Uber den Infektionsverlauf nach oraler Verabfolgung von Bac. 
Aertrycke (Breslau) bei Maus en bei B-vitaminfreier Kost. Der Infektionsverlauf der 
Paratyphusinfektion (Typ Breslau) wird durch vitamin-B-freie Diat yon Mausen nicht 
yerandert. Die Kost war zusammengesetzt aus yitaminfreiem Casein, Reisstarke, 
Soyaol, Lebertran, Apfelsinensaft u. Salzmischung nach O s b o r n e  u. M e n d e l .  (Ztschr. 
Immunitatsforsch. exp. Therapie 63. 110—15. 24/8. Kopenhagen, Serum-
institut.) S c h n i t z e r .

K 0z5 K aw akam i und R yang-ha K im m , Uber die physiologische Wirkung von 
Carotin. Jungę Ratten, die mit einer Vitamin A u.D-freien Diat gefiittert wurden, 
erliolen sich bei Zulage yon Ergosterin oder Carotin nicht. Werden aber taglich 0,03 mg 
bestrahltes Ergosterin u. 0,05 mg Carotin gegeben, so yerschwinden die Erseheinungen 
des Yitaminmangels schnell u. die R atten wachsen in n. Weise. (Proceed. Imp. Acad. 
Tokyo 5. 213—15. Mai. Tokio, Inst. of Physical and Chem. Res.) M e ie r .

L. Emmett Holt jr. und Paul G. Shipley, Die Gegenwart eines unbekannten 
Faklors im  Serum, der die Verknócherung beeinflufit. Wenn man Schnitte von Knorpel 
u. Knochen eines rachit. Tieres 2 Tage bei 37° in n. Blutserum legt, so t r i t t  Ver- 
knockerung ein. Wenn man dasselbe m it anorgan. Salzlsgg. maeht, so findet Ver- 
knócherung nur sta tt, wenn die Konz. weit unter der Konz. der Salze im Blutserum 
liegt. Is t sie ungefahr so hoch wie im Blutserum, so sieht man selbst nach 10 Tagen 
noch keine Verknocherung. — Da Eieralbumin u. Gelatine den Vorgang der Ver- 
knoęherung hindern, ist dieser Unterschied zwischen Salzlsgg. u. Serum sehr merk- 
wiirdig. Es ist nicht recht yerstandlich, warum die SerumeiweiBkórper die Ver- 
knoeherung befórdern sollten. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 25. 572—73. 1928. Johns 
Hopkins Univ. School of Bied., Dept. of Ped. Sep.) F. M u l l e r .

David Brown und Arnold Woodmansey, Uber die Ausscheidung der.in Schwefel- 
wassem cnthaltenen Ionen. Das Trinken von Schwefelwassem b a t zur Folgę: 1. ge- 
steigerten Stoffwechsel; 2. Versorgung — durch den Mn-Geh. der Wasser — m it dem 
zur Anregung der Kórperfermente notigen Katalysator, der móglicherweise Xanthin- 
osydase enthalt; 3. Zuruckhaltung des Ba-Geh. der Wasser zu etwa 50% u. Ausscheidung 
des Restes durch den Darm; 4. Zuruckhaltung yon Na im Korper bei erhohter Aus- 
stoBung yon Ca u. K ; 5. Steigerung des Schwefelstoffwechsels um 50°/o, wahrscheinlich 
ais Folgę des Mn-Geh. (in Analogie zur bekannten Wrkg. des Fe auf freies Cystein u. 
Glutathion); 6. leichteres AusstoBen von Cl-Ionen (zumeist durch den Darm) ais von 
Na-Ionen (im Harn); 7. Erhohung der Ausscheidung durch die H aut von Ca, Mg, Na 
u. K  um etwa 70% (vgl. die Behandlung von Hautstorungen m it Mineralwassern u. 
Caleiumyerbb.!). — Die Wrkg. der Sehwefelwasser beruht in erster Linie auf der raschen 
Entferaung der gebildeten Abfallstoffe, dann auf der Anregung der Kórperfermente 
(s. oben), auf einer Anderung in den Zellfll. infolge der Absorption u. Retention der 
Na-Ionen u. endlich auf der Erhohung der Permeabilitat der Zellen fiir S-haltige Sub
stanzen. (Lancet 216. 1244—46. 15/6. Harrogate.) B l o c h .

Ludwig Pincussen, Licht und Stoffwechsel. Zusammenfassende Darst. der Licht- 
wrkg. auf Grund eigener Verss. Durch Bestrahlung kommt es zu einer Senkung des 
Blutzuckers wahrscheinlich m it Vermehrung des Glykogens in der Leber. Die lipolyt. 
Wrkg. des Serums wird beim Meerscliweinchen erhoht. Der Fettgeh. des Blutes steigt 
an, sinkt in den Organen ab, Cholesterinfraktion ist in der Leber erhoht. Dio Stickstoff- 
aussclieidung im Harn ist gesteigert, die Purine werden weiter ais beim n. abgebaut. 
(Strahlentherapie 2 8 . 103—07. 1928. Berlin, Biol. chem. Inst. Krankenhaus am 
Urban. Sep.) . M e ie r .

Ralph C. Corley und Carl S. Marvel, Aminosdurestoffwechsel. I II . Das Schicksal 
der u-Hydroxyverbindungen der Propion-, Butter-, Valerian- und Capronsdure am 
phlorrhizinierten Hund. (II. vgl. C. 1929. II . 1815.) N ur y-Hydroxybultersdure wirkt 
am yollig phlorrhizinierten Hund ais Zuckerbildner. (Journ. biol. Chemistry 82. 77 
bis 82. April. Illinois, Univ.) ZlMMERMANN.

A. A. Christman und E . C. Mosier, Purinstoffwechsel. I I . Die Wirkung der 
Einnahme von Glycin auf die Ausscheidung der etidogenen Hamsaure. (I. vgl. C. 1928.
I. 820.) Wenn der Mensch im Hungerzustand Glykokoll zu sich nimmt, so steigt die 
pro Stunde ausgeschiedene Hamsaure 3 Stdn. lang, u. zwar schon im Laufe 
der 1. Stde. — Dio Menge der Aminosiiuren im H arn ist nach Einnahme von 
10 g Glykokoll in den ersten Stunden 5—6-mal so groB ais sonst. — Die Harnsaure-
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Best.-Methode nach B e n e d i c t  u . F r a n k e  (C. 1 9 2 2 . IV. 925.) gibt viel zu nicdrige 
Resultate im Harn, wenn gróBere Mengen vo'n Aminosauren darin  enthalten sind. 
(Journ. biol. Chemistry 83. 11—19. Juli. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Med. School,

Harold E. Himwich und Sheldon A. Jacobson, Die Bildung von Milchsaure 
in  isolierien Organen. In  den aus dem Korper entnommenen Organen (Niere, Hoden, 
Parotisdriise, Submasillarisdruse, Sehilddriise, Gehim) nim m t bei 37° wahrend 3 bis 
10 Stdn. der Milchsśiuregeh. bis zum 30-fachen des Anfangswertes zu. Es wurde Ringer- 
Isg. oder Phosphatpuiferlsg. m it pn =  8 ais Verd. benutzt. (Proceed. Soc. exp. Biol. 
Med. 25 . 53—54. 1927. Yale Univ. Med. School, Dept. of Physiol. Sep.) F . M u l l e r .

H. E. Himwich, Y. D. Koskoff und L. H. Nahum, Die Anderungen im  Milch
saure- und Traubenzuckergehalt des Blutes bei Durchgang durch die Organe. (Vgl. vorst. 
Ref.) Bei den meist decerebrierten Hunden wurde der Milclisauregeh. des Arterien- 
blutes yerglichen m it dem des Blutes, das aus yerschicdenen Organen ausstromte. — 
Der hauptsaehlichste Ort der Milchsaurebldg. ist die Muskulatur, der der Milclisiiure- 
entfemung die Leber. Auch das Herz nimmt an der Entfemung der Milchsaure teil. — 
Alle Organe m it Ausnahme der Leber entfernen Traubenzucker aus dem Blut. Das 
der Leber entstromende Blut enthiilt mehr Traubenzucker ais zuvor. — Es ergibt sich 
somit, daB das aus der Muskulatur kommende Blut dio Milchsaure zur Leber fiihrt 
u. daB die Leber dafiir Traubenzucker zu den Muskeln entsendet. (Proceed. Soc. exp. 
Biol. Med. 25 . 347—48. 1928. Yale Univ., Dept. of Physiol. Sep.) F . M u l l e r .

Harold E. Himwich und Milton I. Rose, Der respiratorische Quotient des arbei- 
tenden Muslcels. Der respirator. Quotient des arbeitenden Muskels des hungornden 
Hundes wrird durch Analyse des zu- u. abfliefienden Blutes bestimmt. In  10 Experi- 
menten ergab sich, daB der Resp.-Quotient nicht wie beim Kaltbliitermuskel 1, sondern 
unter 1, 0,81 +  0,05 ist. Es wird also im arbeitenden Saugetiermuskel nicht nur Koble- 
hydrat yerbrannt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 2 4 . 169—70. 1926. Yale Univ. Med.

Gundo Boehm, Notiz uber analoge Wirkung von Natriumborfluorid und Natrium- 
perchlorat auf den Skelettmuskel. Die Priifung von 1/8-m. Lsgg. reinsten NaBF4 u. 
NaC104 am Sartorius ergab eine bemerkenswerte Ahnlichkeit hinsichtlich der fibril- 
laren Zuckungen u. Kontrakturen. Die Analogie der Einw. darf m it Sicherheit auf 
die groBe Ahnlichkeit der Konst. der Anionen zuruckgefuhrt werden. (Biochem. 
Ztschr. 2 0 9 . 489—91. 24/6. Freiburg, Pnysiol. Inst.) SlMOŃ.

Georg Rosenfeld, Fragen der pathologischen Feltbildung. I .  M itt. Entsteht Fett 
aus Eiwei/i ? Durch neue Verss. des Vf. wird bewiesen, daB es nach Phosphorvergiftung 
keine Abspaltung von F ett aus EiweiB, sondern nur eine Fettwanderung gibt. (Bio
chem. Ztschr. 2 0 9 . 312—18. 24/6. Breslau.) S im o n .

G. Kogel, Die Photochemie des Sehpurpurs. Der Sehpurpur desensibilisiert Brom- 
silber u. sensibilisiert jodierte P latten fiir alle Strahlen des Spektrums, bei haupt- 
sachlicher Wrkg. im Gelbgriin. Der Sehpurpur in Lsg. u. im Reagensglas verblaBt 
im Licht u. nimmt im Dunkeln seine rotgelbe Farbę wieder an. Die Wrkg. des Lichtes 
h a t wahrscheinlich eine Sauerstoffabgabe zur Folgę, an die sich im Dunkeln eine Sauer- 
stoffaufnahmc anschlieBt. Bei dieser photochem. Wrkg. erfahrt der Sehpurpur keinen 
Eigenverbrauch, er ist nur Sauerstoffiibertrager. Es liegt nahe, anzunehmen, daB 
der Sehpurpur den Sauerstoff vom Blut erhalt u. an die Sehnerven weitergibt. 
( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 2 2 2 . 613—15. 20/8. Karlsruhe, Techn. Hoehsch., Lab. f. 
Techn. Photochemie.) M a lo w a ń .

Herbert Fuhs und Josef Konrad, Uber weitere hidicationen fiir die Bucky- 
strahlen in  der Dermatologie. An der H and einer Reihe (12) einsehlagiger F a lle  wird 
uber giinstige therapeut. Beeinflussung folgender seltener Affektionen durch B uCKY s 
Grenzstrahlen berichtet, u. zwar: Morbus Darier (1), Ichthyosis atypica palmaris (1), 
Pityriasis lichenoides chronica (3) u. yarioliformis acuta (1), Poikilodermia yascularis 
(Jakobi) (1), Spieglertumoren (3), NlCOLAS-DuRAND-FAVREsehe K rankhcit (2). 
(Strahlentherapie 33. 479—97. 26/8. Wien, Univ.-Kliniken f. Dermat. u. Syphilidologie 
A r z t  u . K e r l . )  W r e s c h n e r .

R. Glocker, Die physikalische und die biologische Wirkung der Rontgenstrahlen. 
Zusammenfassender tlberblick iiber zwrei Vortrage. Da fiir die Wrkg. der Róntgen- 
strahlen der in Elektronenenergie umgesetzte Teil der zugefuhrten Energie maBgebend 
ist, laBt sich die Frage der Róntgenstrahlenwrkg. auf die Zelle auf die der Wrkg. von 
ElektronenstóBcn zuriickfiihren. Vf. gibt einen kurzeń AbriB der wichtigsten auf

Lab. of Physiol. Chem.) F . M u l l e r .

School. Dep. of Physiol. Sep.) M e i e r .

XI. 2. 134
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dieser Grundlago gewonnenen Erkenntnisse. (Med. W elt 3. 953—54. 29/6. S tuttgart, 
Rontgenlab. d. T. H.) L e s z y n s k i .

J. Borak, Rontgentherapie bei Knochengescliwulsten. An Hand von Rontgen- 
bildem u. Krankengesokichten gibt Vf. eine Darst. der Rontgentherapie bei den 
hśiufigsten u. demnaoh prakt. wichtigst.cn Knochcngcschwulstartcn. 1. Knochen- 
granulationsgeschwiilste, 2. Knochensarkome, 3. Knoehencarcinommetastasen. (Strah- 
lentherapie 33. 435—55. 26/8. Wicn, Inst. H o l z k n e c h t  u . ROTHSCHILD-Hosp.) W r e .

Franz SeiBer, Erfahrungen m it der Róntgenbehandlung der genitalen Entzundungen. 
Die Rontgenbestrahlung ist ais selbstandiger tlierapeut. Vers. im AnschluB an die 
ublichen konservativen Methoden bei allen veraltcten refraktaren u. rezidivierenden 
Entzundungen im Adnesgebict unbedingt zu empfehlen; sie erspart in einer groBen 
Mehrzalil von Fallen schwere u. eingreifende Operationen. Sie ist imstande, auch 
bei weit vorgeschrittenen Prozessen unter Umstanden nooh eine vollstandige klin. u. 
anatom. Auslieilung zu erzielen. (Strahlentherapie 33. 471—78. 26/8. Magdeburg- 
Sudenburg, S tadt. Frauenklinik.) WRESCHNER.

Hermann Wintz, Ergebnisse der Strahlenbeliandlung beim Uteruscarcinom und 
Mammacarcinom. Eines der wichtigsten Ergebnisse der vom Vf. durchgefuhrten Be- 
strahlungstechnik ist: Die erste Bestrahlung entscheidet uber das Schicksal des Pa- 
tienten, sie muB die Carcinomzelle todlich treffen, aber eine iibermaBige Belastung 
des gesunden Gcwebcs vermeiden. Es ha t sich gezeigt, daB dio Carcinomzellen eine 
teilweise Stralilenschadigung in wcitgehendem MaBe wieder ausgleichen konnen; die 
dadurch entstandene Hcrabminderung der Radiosensibilitat kann durch weitere Be- 
stralilung fast nicht mclir oder nur seltcn wieder gut gemacht werden. Vf. lehnt dalier 
alle Arten der Probebestrahlung u. der Bestrahlung m it kleinen Dosen ab. Ebenso 
verurteilt er auch jede massive Dosierung, jede Gewalttlierapie, hochste Strahlen- 
menge oder dergleichen. Die vom Yf. applizierte Carcinomdosis ist eine Strahlenmenge, 
wie sie zur Vernichtung des Carcinoms notwendig ist, u. die weder zu dauernden lokalen 
noch allgemeinen Schadigimgen fiihrt (keine Rontgenkaehexie oder irreparablo Blut- 
schadigungen). Diese Carcinomdosis ist wesentlich kleiner ais die Strahlenmenge, die 
nach der Literatur m it sogenannten kleinen Dosen bei haufigen Bestrahlungen appli- 
ziert wird. — Vf. gibt ausfuhrliches statist. Materiał iiber die Ergebnisse der Strahlen- 
behandlung beim Uterus- u. Mammacarcinom. (Strahlentherapie 33. 456—66. 26/8. 
Erlangen, Univ.-Frauenklinik.) WRESCHNER.

Emil Wehefritz, Uber Myombehandlung. Zur Behandlung der Uterusmyome 
stehen 2 Heilmethodcn zur Verfiigung, die beide Hervorragendes leisten: das operative 
Yorgehen u. die Strahlenbeliandlung. Der Erfolg im einzelnen hangt ab von der sichern 
Erfassung des klin. Bildes u. der richtigen Auswahl der Behandlungsmethode. (Strahlen- 
therapio 33. 467—70. 26/8. Gottingen, Univ.-Frauonklinik.) W r e s c h n e r .

H. Zacherl, Uber die Bedeulung des reticvloendothelialen Apparates bei der Róntgen- 
bestrahlung des Collumcarcinoms. Die Frage, worauf die Heilwrkg. der Rontgenstrahlen 
bei der Behandlung maligner Tumoren beruht, ist heute noch um stritten. Wahrend 
die meisten Autoren das Schwergewicht auf die lokale, den Tumor direkt zerstórende 
Strahlenwrkg. legen, erblickt vor allem O p i tz  den H auptfaktor im Kampf gegen das 
Carcinom in der Rk. des Bindegewebes u. Reticuloendothels auf die Bestrahlung u. 
glaubt, den direkten EinfluB der Rontgenstrahlen auf das Neoplasma gegeniiber der 
Allgemeinwrkg. in  den Hintergrund stellen zu miissen. Vf. untersuehte das Speicherungs- 
■verm5gen des reticuloendothelialen Systems nach Rontgenbestrahlung u. fand es ab- 
hangig von der applizierten Strahlendosis. Nach starker Bestrahlung tra t im all
gemeinen Verminderung des Speicherungsvermogens auf, bei schwacherer Dosierung 
zeigte sich eine Erhóhung der Tiitigkeit des Speicherzellensystems. Die Herabsetzung 
der W iderstandskraft u. Abwehrfahigkeit des Organismus „nach starker Carcinom- 
bcstrahlung’, bcwirkt auch gleiehzeitig eine Verminderung der Zerstórungsfahigkeit des 
Serums fiir Krebszellen; bei schwacherer Bestrahlung hingegen t r i t t  gleiehzeitig mit 
einer Erhóhung der allgemeinen W iderstandskraft auch eine Steigerung der carcinolyt. 
Eigg. des Serums auf. Eine besonders starkę Steigerung der allgemeinen Abwehrkraft 
ist nach Róntgenreizbestrahlung der Milz festzustellen, die bei Carcinomkranken gleich- 
falls m it einer Erhóhung der krebszellzerstórenden Eigg. des Serums einhergeht. Die 
groBe Wichtigkeit, die der reticuloendothelialen Funktion in Beziehung zu dem ge- 
sam ten Geschwulstproblcm zukommt, ergibt eine Fiille von Fragen u. Erklarungs- 
moglichkeiten der verscbiedensten bei der Entw. neoplast. Tumoren bekannten Tat- 
sachen. (Strahlentherapie 33. 515—36.26/8. Graz, Univ.-Frauenklinik.) W r e s c h n e r .
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Adam Grosglik, Haułerscheinungen im  Yerlaufe einer chronischen myeloischen 
Leukdmie entstanden unter dem Einflufi der Rónłgenstrahlen. Beitrag zur Pathogenese 
der Leukamide. Vf. berichtet iiber Falle, in denen ein stets exanthemfreier Leukamiker 
oder Lymphogranulomatiker mit Einsetzen der Strahlenbehandlung Hautsymptome 
aufzuweisen beginnt, wobei dieselben in den Bestrahlungspausen zuriickgehen oder 
auch ganzlich schwinden, um bei jeder neuerlichen. Bestrahlung m it eldatanter Be- 
standigkeit wiederzukehren. (Strahlentherapie33. 498—514. 26/8. Lodz [Polen].) W r e .

H. E. Himwich, M. I. Rose und M. R. Malev, Anderungen des respiratorischen 
v Quotienten nach subculaner Injektion von Dioxyaceton und Traubenzuclcer. Nach sub- 

kutaner Injektion von Dioxyaceton kommt es beim H und zu einer schnelleren u. 
starkeren Erhohung des Respirator-Quotienten (0,19 nach 15Min.) ais nach Injektion 
von Traubenzucker. (0,04 nach 15 Minuten, 0,07 nach einer Stde.) Ob Unterscliiede 
in  der Verbronnbarkeit óder der Resorptionsgeschwindigkeit dafur verantwortlich zu 
machen sind, ist vorlaufig unentschicden. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 24. 238—39.
1926. Yale Med. School. Dep. of Physiol. Sep.) M e i e r .

H. M. Hines, C. E. Leese und A. P. Barer, Glykogenbildung in  Amytalnarkose. 
Vergleiche von nichtnarkotisierten u. m it Amylal betaubten Hunden ergaben keinen 
Unterschied in  der Zunahme des Muskelglykogens. (Einspritzung von 3 g Trauben
zucker pro kg u. Stde. wahrend dreier Stdn. Die Proben von Leber u. Muskulatur 
wurden 1 Stde. danach entnommen, nachdem der Blutzucker wieder seinen n. Stand 
erreicht hatte.) Dagegen nahm das Leberglykogen iiber doppelt so stark  bei den nicht 
betaubten Tieren gegeniiber den betaubten zu. Man kann daher m it Amylal narkoti- 
sierte Hunde nicht boi Verss. iiber den Kohlehydratstoffwechsel benutzen. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 25. 736— 37.1928. Iowa State Univ., Dept. of Physiol. Sep.) F. Mu.

M. H. G. A. Tholen und W. Landman, Erfahrungen mit Pernocton. Klin. Bericht 
iiber die Anwendung der Butylbromallylbarbitursaure (Pernocton) ais Na-Salz zur 
intravenosen Narkose. Zur Einleitung u. Unterstutzung der A.-Narkose ist das Per
nocton sehr gut geeignet; die alleinigo Anwendung zum Dammerschlaf bei gebarenden 
Frauen liiBt sich noch nicht endgiiltig beurteilen. Das Verf. erscheint aussichtsreich, 
wenn auch noch nicht fiir die breite Anwendung in der allgemeinen Praxis geeignet. 
(Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 73. II . 3911—20. 24/8. Gravenhage, Frauenklinik 
Bethlehem.) S c h n i t z e r .

Ulrich Steinberg, Erfahrungen mit Tonicum  „Roche“ . Mitteilung der guten 
roborierenden Wrkg. eines Kombinationspraparats, das auBer der AUylarsinsaure 
(Arsylen), Phosphorsaure, Strychnin. Cola u. Sin (ais Oxydationskatalysator) enthalt. 
(Med. Klinik 25. 1291. 16/8. Breslau, Allerkeiligen-Krankenh.) SCHNITZER.

Karl Skutezky, Die Behandlung der akuten Gonorrhde mit Trypaflamn. (Vgl. 
C. 1929. I I . 1710.) Es wird die kombinierte Behandlung der Gonorrhoe m it intra- 
venósen Injektionen m it Trypaflavin u. Harnróhrenspiilung mit einer Ag-CN-Lsg. 
empfohlen. (Med. Klinik 25. 1216—17. 2/8. Innsbruck.) Frank.

L. F. Burowa, Yatren in  der Therapie der Colitiden. Yatren wurde per os u. ais 
Klysma angewandt, z. T. kombiniert m it Emetin. Aus dem relativ kleinen Materiał 
ergibt sich, daB Yatren u. Em etin bei der Behandlung der Amobenruhr gleichwertig 
sind, bei der Behandlung geschwiiriger Dickdarmprozesse ist das erstgenannte P raparat 
jedoch besser wirksam. (Arch. Schiffs- u. Tropen-Hygiene 33. 467—72. Sept. Tasch- 
kent, Univ.) SCHNITZER.

A. Paldrock, Die C02-Schnee- und Lopionbehandlung der Lepra. Vergleichende 
Unterss. der Goldpriiparatc Solganal u. Lopion (Auroallyltliiólharnstoffbenzoesaure mit 
39,25% Au) u. einem verwandten P raparat der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  Nr. 2950. 
Priifung der Goldlsgg. auf dem Objekttragerausstrich ergab, daB besonders das Lopion 
rasch die grampositive Lipoidsaure der Lepraerreger aufspaltete. Auch die klin. Wrkg. 
des Lopions ist gut u. entspricht derjenigen des Solganals. (Arch. Schiffs- u. Tropen- 
Hygiene 33. 455—61. Sept. T artu  [Dorpat], Dermatol. Poliklinik.) SCHNITZER.

Ernst Rachwalsky, Sanofelol, ein neues Praparat in  der Behandlung der Gallen- 
erkrankungen. Es handelt sich um eine Hexamethylentetramin-Salicylverb. in Kombi- 
nation m it Gallensduren, die sich klin. gut bewahrt hat. (Med. Klinik 25. 1291. 16/8. 
Berlin.) SCHNITZER.

Fritz Riesenfeld-Hirschberg, Colonspasmen ais Kardinalsymptom der Blei- 
vergiflung. Das klin. gut nachweisbare Symptom der spast. Dickdarmkontraktion ist 
ein sicheres u. besonders lange anhaltendes Symptom der Bleivergiftung. (Med. Klinik 
25. 1280—82. 16/8. Berlin, Untersuchungsstelle f. Gcwerbekrankheiten.) S c h n i t z .

134*
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T. Shimoda, Erzeugmig von Tumoren durch subcułane Injektion von Kohlenleer 
und Piłyrol. Die Wucherungen von Epidermis u. Bindegewebe am Kaninclienohr 
sind nach Injektion von Kohlenteor wesentlicli starker ais nach Injektion von Piłyrol, 
einem Teer, der aus Reisschalen gewonnen wurde. (Acta Dermatologica 1927. 578. 
Kyoto Imp. Univ. Dermatol. Inst. Sep.) M e i e r .

S. Monckton Copeman, Frank Coke und Claude Gouldesbrough, „Aktivieries“ 
(bcstrahltcs) Fluorescein in  der Krebsbehandlung. Gleichartige Anwendung von Fluores- 
ceinnatrium u. Rontgenbestrahlung bosartiger Tumoren. Oberflachliche Tumoren 
werden mit Fluorescein-Natriumlsg. gepinselt, subeutanc werden direkt m it Lsg. in- 
jiziert, bei anderen wird Fluorescein intrayenós injiziert (lOccm  1% Fluorescein- 
Na-Lsg.) oder per os gegeben. Nach ca. einer Stunde folgt die Bestrahlung m it Strahlen, 
die ein 4 mm Aluminiumfilter durchdringen. Es t r i t t  in einem groBen Prozentsatz 
auffallend schneller Ruckgang der Tumoren ein. (Brit. med. Journ. 1929- I I . 233—36. 
10/8. London, Royal Northern Hospital.) M e i e r .

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie, m it Berucksichtigung der experi- 
m cntellen Pharm akologie. Hrsg. von Albrecht Bethe, Gustav y. Bergmann, Gustay 
Embden, Alexander Ellinger. B a. 4. B erlin: Ju liu s Springer 1929. gr. 8°. 4. Resorp- 
tio n  u. E xkretion . B earb. von Abraham Adler, Phillipp Ellinger, Otto Furth u. a. 
(X II, 889 S.) M. 99.— ; H ldr. M. 107.— .

F. Pharmazie. Desinfektion.
C. A. Rojałm und Franz Struffmann, tiber die Untersuchung pharmazeutischer 

Spezialitaten und Geheimmittel. IV. Analysengang zur Ausmittelung von pharmazeutisch 
wichtigen Alkaloiden, Glykosiden und ahnlichen Sloffen. (III. ygl. C. 1927. II. 615.) 
Vff. stellen zur systemat. Erm ittlung etwaiger in pharmazeut. Spezialitaten u. Geheim- 
mitteln enthaltenen ylZfcafoitfe, Glykoside, Bitterstoffe usw. zunachst folgende Vorproben 
an: 1. Priifung auf Alkaloide durch Ausziehen m it Weinsaurelsg. (eyent. Reinigung 
nach STAS-OTTO) u. Anstellung der allgemeinen Alkaloidrkk. 2. Priifung auf Glykoside 
u . Saponinę in  den Ausschuttelungsriickstanden m it der Reduktionsprobe, der BRUNNER- 
PETTENKOFERSchen Rk., dem Hamolysevers. u. der Schaumprobe. 3. Physiolog. 
Rkk. m it den Verdunstungsriickstanden der Ausschuttelungen (Geschmack, Geruch, 
Pupillenprobe [Mydriasis u. Myosis], Priifung auf blasenziehende Wrkg.). 4. Farbung 
der Riickstande im alkal. u. sauren Medium. 5. FeCL,-Probe (Blau-, Rot-, Griin- u. 
Violettfarbung). 6. Mikrosublimation, Mikrodest. 7. Farbrkk. m it H 2S 04, F ro h d e s , 
M a n d e lin s , M arqUISs Reagens u. konz. H N 03, meist im negativen Sinne, um Verbb. 
ausschalten zu konnen. 8. Priifung auf Saure- u. Alkalilóslichkeit. 9. Fluorescenz- 
erscheinungen im filtrierten Ultraviolett. 10. Kapillarbilder (event. unter der Analysen- 
ąuarzlampe). 11. Darst. der P ikrate u. Chloroaurate. 12. Spezielle Vorproben. Wegen 
der Vorbereitung des Unters.-Materials, des Ganges der systemat. Unters. u. der 
Spezialrkk. s. d. Original. Der weinsaure Auszug wird zunachst ausgeathert, dann m it 
Chlf. ausgeschiittelt, m it NaOH alkalisiert, sofort ausgeathert, m it HC1 eben an- 
gesauert, m it konz. NH , bzw. NaHC03 wieder neutralisiert u. wieder ausgeathert u. 
zum SchluB m it Chlf. extrahiert. Tabellen iiber orientierende Farbrkk. der Riick- 
stande dieser Ausschuttelungen, iiber Vorprobengang (mit 10—20 mg Substanz). Ferner 
wichtigste physikal. Daten u. Rkk. von 47 Verbb. der genannten Korperklassen. (Phar- 
maz. Zentralhalle 70. 325—32. 341—46. 405—09. 422—30. 4/7. Freiburg-Br., Univ. 
u. Halle-Wittenberg, Univ.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Geheimmittel. 1. Spezialitaten u. Geheim- 
mittel. Adocain ( G e h e  & Co. A.-G., Chem. Fabr., Dresden N  6): Kombinationsprod. 
aus reizlosen, besonders yorbehandelten Adonisglucosiden u. salzsaurem Cocain. 
Cocaingeh. sehr gering. Die Giftwrkgg. der Komponenten sind aufgehoben, die an- 
asthesierenden gesteigert. Schleimhautaniistheticum fiir die Gynakologie, Laryngo
logie, Ophtlialmologie u. Urologie. Ampullen m it 0,6 g. — Alkorcin (Dr. E r n s t  
SlLTEN, Berlin NW  6); neuer Namc fiir Hexylresorcin „Silbe“ (C. 1929. I I . 600) 
bzw. Caproplien. — Auramintperlen (Dr. P a u l  B r u c h  A.-G., Fabrik pharmaz. P ra - 
parate, Wiesbaden): uberzuekerte Pillen aus reinem Lakritz u. Menthol, aufierdem 
je Perle 0,001 Codein u. 0,01 Anasthesin. Gegen Husten, Heiserkeit usw. — Balsa- 
mivera-Griin ( C a r l  IIOLTHAUS, Essen): WeiBwurz 33%, NeUcenól 2%, Schachteł- 
hakn 30%> Rosmarinol 2%> A., Blattgriin, Riechstoffe, Pfefferminzol 3%. AbbiB-
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krau t 30%- AuBerlich u. innerlich gegen vęręchiedene Krankheiten. — Buwegen 
(L e o p o ld  F ieb ig , Karlsruhe i. B. [Vertrieb; Herst. Apotheker O tto  B u isson ]): 
auBerlich anzuwendendes Sexual-Kraftigungsmittel fiir Manner, das auf dio Genitalien 
aufgepinselt werden soli. — Chol-Ilon ( I l o n  c h e m .  I n d  u s t  r i e g e s e l l s o  h a f t ,  
Freiburg i. Br.): Spezialkur fiir Gallensteinkoliken, Leber- u. Gallensteinleiden. Die 
Fl. besteht nach Angabe aus Extr. Fol. Boldo comp. c. Extr. Fol. Melissae, Extr. 
Herb. Absinth., Caryophylli, Menthol, Carron, Suec. et Rad. Liquirit. e t Sirup. 
simplex; der Tee aus Flor. Lavand., Fol. Boldo, Fret. Anisi u. Herb. Millifol. Fl. 
u. Tee gleichzeitig anzuwenden. — Dormolactin ( F r i tz  W a l t e r  F a h r ,  Fabr. pliarm.- 
diat. Praparate, Gera): Kapseln m it Mg-Salzen der Milch- u. Weinsaure, Phenyl- 
dimethylpyrazolon u. Ca-Salzen naturlicher Aminosauren. Beruhigungs- u. Schlaf- 
mittel bei Neurasthenie, Hysterie, nervóser Schlaflosigkeit usw. — Elbaplastelten 
(Lohm ann A.-G., vorm. L u s c h e r  u. B5mx>ER A.-G., Fahr a. Rh.): kleine rundę, 
aus Elbaplast (rcizloses Zn-Kautschukpflaster) hergestellte Pflasterscheibchen von 
der GroBe eines l-Pfg.-Stiickes. Zum Schutz der Einsticlistellen bei Injektionen usw.
— Esplora-Schuppenwasser (K u n a th  & KLOTZSCH, Leipzig): fl., glycerin- u. sulfur- 
praz.-haltige Zubereitung gegen Kopfschuppen u. Haarausfall. — Fungojapon (Hefe- 
reinzuchtanstalt von Apoth. P a u l  A ra u n e r ,  Kitzingen a. Main): „indisclł-japan. 
Teepilz“ . — Glissilol (Dr. WlLLMAR SCHWABE, Leipzig O 29): dunkelbraunrote, 
sirupose Fl. Enthiilt Natr. chol., Rad. Rhei, Ol. Menth. pip., Glycerin. Gallen- u. 
Lebermittel. — Hypemilron  (S. NEUMEIER, Fabrik pharmaz. Praparate., Frank
fu rt a. M.) enthalt N itrite, Rhodan, Kalk, Theobromin-Na-Salicylat u. Mg02. Zur 
Blutdrucksenkung, gegen angiospast. Beschwerden. — JodstćibcJien (E. M e rc k , Chem. 
Fabrik, Darm stadt): rundę Holzstabchen, die an  einem Ende m it einer Kuppe von
11. u. sehr wirksamem kolloidalen J  versehen sind (Kurz- u. Langstabchen). Zur An- 
wendung in der Nase, im Kehlkopf, Rachen u. a. schwerer zuganglichen Stellen. — 
Kwassan (Hefereinzucht-Anstalt von Apotheker P a u l  A ra u n e r ,  Kitzingen a. M.): 
zehnfach konz. Teekwass aus ind.-japan. Teepilz. — Ma.ra.sal ( F r i tz  W a l t e r  F a h r ,  
Fabrik pharm .-diatet. Praparate, Gera): Starkeltapseln m it 0,75 g eines Pulvers aus 
Phenyldimethylaminopyrazolon, Phenacetin, Acetylsalicylsaure, Coffcin (0,02); Lith. 
carb., K 2SO,„ Kai. phosph., Mg. phosph., Na phosph., Silić. Analgeticum u. Anti- 
pyreticum bei Grippe, Migrane, Dysmenorrhoe usw. — Melabon (Dr. R e n t s c h l e r  
& Co., Chem.-pharm. u. biochem. Labor., Laupheim [W urtt.]): neuer Name fiir 
Helamon (C. 1928. I. 721). — Nimodor ( C h e m . - p h a r m .  L a b o r .  d. S t a d t -  
a p o t h e k e ,  Odenkirchen): Einreibung m it J, Campher, NH3, Eucalyptus, Ros- 
marin- u. Terpentinól. Gregen neuralg. u. rheumat. Erkrankungcn. — Pansana (Chem. 
Fabrik J o h a n n  A. W u lf in g ,  Berlin SW 48) (C. 1925. I. 988) wird nicht melir her- 
gestellt; s ta tt dessen Novocyt (C. 1927. II. 1593). — Oplalidon (S andoz  A.-G., Chem.- 
pharm. Fabr., Nurnberg): Tabletten zu 0,35 g aus 1 T. Coffein, 2 T. Isobutylallyl- 
barbitursaure (Sandoptal) u. 5 T. Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon. Tablet- 
tierungsmasse: Reisstarke, weiBer Leim, Talk u. Zucker. Schmerzlinderungs-, Be- 
ruhigungs- u. Sclilafmittel. Der Gang der Unters. der Mischung is t ausfiihrlich 
wiedergegeben. — Oxyradiol-Zalinpaste (Schwanen-Apothelce Dr. K a r i,  A s c h o f f ,  
Bad Kreuznach): Perhydrol, Kreuznacher Radiol (stark radioakt. Kreuznacher
Quellprod.), CaC03, Mgcarbon., Sap. med. — Panalgit 1 (Reichs-Apotlieke E. J u t t -  
NER, Breslau): 0,5 schwere Tabletten aus Acid. acetylosalieyl., Phenacetin, Dimethyl- 
aminophenazon, Coffein. citric., Acid. phenylchinolincarbon., Chinin, hydrochlor. u. 
NaHC03. Panalgit I I :  Kapseln m it 0,85 g Inhalt aus Acid. acetylosalieyl., Phen
acetin, Dimethylaminophenazon, Coffein. citr., Hexamethylentetramin u. Codein. 
phosphor. (0,015 je Kapsel). Beido gegen Erkiiltungskrankheiten, Grippe, Rheuma- 
tismus usw. — Pereat-Fluid (J. D. R ie d e l  - E. DE H a e n  A.-G., Berlin, Alleinvertrieb: 
M e tz n e r  & Co., Berlin W 50): fl., zu zerstiiubendes Ungeziefer-VertOgungsmittel. — 
Philopomal ( K u n a th  & K lo tz s c h ,  Leipzig): Sulfur.-prace.-haltige Salbe gegen 
Haarausfall bzw. Kopfschuppen. -— Plantaginol ( H o f - A p o t h e k e  in  Donau- 
eschingen) besteht je tzt aus einem Guajacolpraparat, E xtr. fluid. Rad. Prim ul., Rad. 
Yiolae, Herb. Plantaginis, Herb. Eąuiseti u. Cort. Aurant. Gegen Asthma, Bron- 
chitis, Keuchhusten usw. — Polygonorm (Dr. D eg e n  & K u th ,  Fabrik pharm. Prii- 
parate, Diiren i. Rhld.) enthalt die wirksamen Bestandteile verschiedener Polygonum- 
arten. iMildes Blutstillungsmittel bei Menstruationsstorungen, auch wiihrend der 
Wechseljahre. — Rhinex (Chem.-pharm. Fabrik Dr. R. u. Dr. O. W EIL, Frank
fu rt a. M.) enthalt Alkohole, Aldehyde, KW-stoffe, Phenole u. Terpene. Fl. zum
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Einatm en bei Schnupfen, Hustenreiz usw. — Scharlachserum „Hóchst“ (Scarlaserin) 
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A.-G., Leverkusen a. Rh.): liochwertiges, antitox. 
Serum, erhalten durch intensive Immunisiorung von Pferdcn m it dem H autgift 
(DlCK-Toxin) der Scharlaclistreptokokken. Es besitzt seinen natiirlichen EiweiBgeh. 
ohne Phenolzusatz. 1 ccm enthalt ca. 30 000 Antitoxineinheiten. Zur Behandlung 
des frischen tox. Scharłachs. —  SparkuhFscJie hornóopath. Tropfen ( K a r l  SPAJtKUHL, 
Pharm. Labor., Hannover) bestehen aus: Nr. 1: Amica, Arum triphyll., Cact. grandi- 
flor., Calamus, Thuja — Nr. 2:. Amica, Valeriana, Menyanthes trifol., NH4Br. — 
N r. 3: Sirup. Menthae, Calamus, Chamomill., Zingiber. — Nr. 4: Ammon. sulfo- 
iehthyol. — Nr. 5: Viola odorat., Genista. — Nr. 6: wie Nr. 4. — Nr. 7: Areca, Asa 
foct., Cina, Copaiva, Kamala. — Nr. 8: Amica, Genista, Thuja. — Nr. 9: Aeid. phosph., 
Conyallaria maj., Eupator. purpur. — Nr. 10: Caet. grandifl., Convall. maj., Ignatia 
am., Thuja. — Nr. 11: Chamomiłła, Ginseng., Ledum, Thuja. — Nr. 12: Chamomilla, 
Convall. maj., Agaricus musc. — Nr. 13: Arnica, Cact. grand., Hamamelis, MiUefol., 
Thuja. — Nr. 14: Chamomilla, Daphne Mezereum, Ginseng, Ranunculus seelerat. — 
Nr. 15: Arnica, Genista, Hamamel., Thuja. —• Nr. 16: Convallar. maj., Kalmia, 
Spigelia. — Nr. 17: Daphne Mezer., Ginseng, Ranuncul. seelerat. — Nr. 18: Ignatia 
amara, Lycopodium. — Nr. 19: Chamomilla, Hamamelis virgin. — Nr. 20: Ammon. 
sulf. ichthyol. verstarkt. — Nr. 21: Echinacea ang., Viola odor. — Nr. 22: Ginseng, 
Mentha, Ol. Calami, Ol. 01ivar., Ol. Papaveris. — Unguentum Ultrazinci (Dr. M a d a t j s
& Co., Radeburg, Bez. Dresden): 60% ZnO u. 40% bestrahltes 01ivenól. Heilsalbe 
u. Salbengrundlage.

2. Neuc Arzneimitlel. Rivanol granulat (I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A.-G., 
Leverkusen a. Rh.): fein gekómte Mischung von 1 T. Rivanol (2-Athoxy-6,9-diamino- 
acridinlaetat) u. 2 T. Glucose. In  W. sil. Die Lsg. is t kochbestandig. Identitatsrkk. 
In  wss. Lsg. 1: 3000 u. 1: 5000 gegen akute u. chroń. Amobendysenterie, ferner bei 
Bazillenruhr, Enteritiden, Colitis mucosa u. ulcerosa usw. — Tegin (Th. G o ld -  
SCHMIDT A.-G., Chem. Fabrik u. Zinnhiittc, Essen): Stearinsaureester des Athylen- 
glykols. F. 57°. Salbengrundlage (2 Beispiele). (Apoth.-Ztg. 44. Nr. 58. Beil. Neue 
Arzneimittel usw. H eft 8. Lfg. 2. 27— 46.) H a r m s .

J. Kreidl. Wien, Herstellung eines Streuzuckerersatzes fu r  Diabetiker, bestehend 
aus einem gegen schwache Sauren widerstandsfahigen indifferenten Tragermaterial, 
wie Ca^POJj-Pulyer, das m it einem kiinstlichen SiiBstoffpulver, wie Saecharin oder 
Dulcin, gemischt wird, oder m it einer Lsg. derselben getrankt u. dann getrocknet wird. 
(E. P. 314500 vom 28/6.1929, Auszug veroff. 21/8. 1929. Prior. 28/6. 1928.) M. F. Mii.

Richard Wolffenstein, Berlin, Herstellung vcm Chinolinderimten durch Ein- 
fuhrung eines Urethanrestes in  die Carboxylgruppe der 2-Phenylchinolincarbonsaura 
oder dereń D eriw . — Z. B. wird das Chlorid der 2-PJie.nylchinolin-4-carbonsaure m it 
Carbaminsaureathylester 3 Stdn. im W.-Bad auf 80° erwarmt u. die erhaltene Rk.-M. 
m it Na2C03-Lsg. ausgezogen, wobei die entstandene Verb. der Zus. C15Hn,N—CO-NH- 
C02-C2H5 ungel. bleibt, 1. in  verd. HC1, F. 167—168°, Krystalle aus Bzl. — In  gleicher 
Weise wird dio Methyłverb. erhalten. Zu Prodd. gleicher Zus. gelangt man auch durch 
Einw. von Chlmkóhlensaureestern auf die Amidę der Phenylćhinolincarbonsaure. — 
Die Verbb. sind neutral u. besitzen schmerzstillende Wrkg. (E. P. 304 655 vom 8/1. 
1929, Auszug veroff. 20/3. 1929. D. Prior. 23/1. 1928.) A l t p e t e k .

Aage W. Owe, Oslo, Herstellung vitaminhaltiger Praparate. Vitaminreiche Fette 
werden móglichst unter AussehluB von Lieht u. L uft m it Atzalkalien Yerscift, durch 
Ansauern die Fettsauren ausgeschieden u. nach dereń Abtrennung aus der wss. FI. 
die Vitamine m it Fettlosungsmm. oder F etten  ausgezogen. — Z. B. man verseift 10 kg 
Fischleberol in  indifferenter Atmosphare durch Erwarmen m it 2,5 kg NaOH u. 20 Liter 
W. u. fiigt unter Riihren bei ca. 30° eine der Alkalimenge aquivalente Menge HC1 
hinzu. Nach Absitzenlassen wird die untere w'ss. Schieht m it 5 kg Baumwollsamenol 
ausgezogen. (N. P. 44 017 vom 11/10. 1924, ausg. 16/5. 1927.) H o fp e .

H. steenbock, Madison, Wisconsin, V. St. A., Vitamine. Man erhalt antirachit. 
Prodd., wenn man unverseifbare Lipoide oder dereń verseifbare oderunverscifbare Deriw. 
m it uitramoletten Strahlen behandelt. Die zu bestrahlenden Stoffe kónnen durch Ex- 
traktion des Ausgangsmaterials mittels geeigneter Losungsmm., wie A ., A ., Aceton, 
Pyridin  oder f l .  KW-stoffen erhalten werden. (E. P. 314 942 vom 2/5. 1929, Auszug 
Yeróff. 28/8. 1929. Prior. 5/7. 1928.) S c h u t z .



1929. II. F . P h a r m a z ie .  D e s i n f e k t i o n . 2075

Cliemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Geuńnnung eines 
die Wirkungen von Keimdrusenhormonen aufweisenden Produktes aus pflanzlichen 
Malerialien. Zu dem Ref. nach E. PP. 271492 u. 277302; C. 1929. I. 109 ist nach- 
zutragen: Die Rohcxtrakte werden zwecks weiterer Reinigung in  alkoh. Lsg. mittels" 
Atz- oder Erdalkalien oder Metallosyden verseift. Nach Abdest. des A. wird in  W. 
aufgenommen, die Lsg. ausgeathert u. der A. yerdampft. Die Seife kann. auch an 
indifferente Bindemittel gebunden u. m it einem geeigneten Losungsm. estrahiert 
werden. Das so erhaltliche Prod. ist ein Ol, in organ. Losungsmm. 11., kochbestandig 
sowie alkali- u. saurefest. Durch Behandlung m it trockenen Erdalkalien lassen sich 
die wirksamen Anteile in  reichem Mafie in  wss. Lsg. bringen. (Schwz. P. 129 124 
vom 8/4. 1927, ausg. 1/12. 1928. D. Prior. 20/5. 1926.) H o p p e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Ilerstellung 
von Extrakten aus weiblićhen innersekretorisclien Organen. Die frischen Organe, wie 
Ovarien, Płacenia, Corpus luleum u. dgl. werden so stark  abgekiihlt, daB sie erstarren, 
in  diesem Zustande, gegobenenfalls unter Zusatz wasserbindender Mittel, fein pul- 

'  verisiert u. m it organ. Losungsmm. extrahiert. — Z. B. 1 kg Ovarien werden m it C02- 
Schnee yermischt u. m it letzterem u. 3 kg wasserfreiem Na2S0., yermahlen. Das 
feine Pulver wird m it A. extrahiert. Nach Filtrieren u. Einengen der ath. Lsg. im 
Vakuum wird m it Aceton aufgenommen, auf — 70° abgekiihlt u. die filtrierte Aceton- 
A.-Lsg., gegebenenfalls nach Aufnahme in  01iven- oder Sesamól, im Vakuum yom 
Losungsm. befreit. Erfolgt die Extraktion bei — 20° mittels Aceton, so wird unmittel- 
bar ein gereinigter E x trak t erhalten. — Placenta wird m it C02-Schnee yermahlen u. 
das Pulyer m it absol. A. extrahiert. Die filtrierte alkoh. Lsg. wird unter Zusatz von W. 
im Vakuum von A. befreit, die wss. Emulsion m it A. extrahiert u. die eingeengte ath. 
Lsg. einer Acetonfallung bei Tiefkiihlung unterworfen. (Schwz. P. 128 855 vom 23/2.
1927, ausg. 16/11. 1928. E. P. 285 856 vom 16/2. 1928, Auszug yeroff. 18/4. 1928. 
Schwz. Prior. 23/2. 1927.) H o p p e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, tibert. von: 
Werner Merki, Herstellung von E x  trak ten aus weiblićhen inmrsekretorischen Organen. 
(A. P. 1692  509 T o m  26/1. 1928, ausg. 20/11. 1928. Schwz. Prior. 23/2. 1927. —
Vorst. Ref. [E. P. 285856].) H o p p e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Darstellung 
hochwirksamer Extrakte aus Keimdrusen. Zu dem vorvorst. Ref. nach E. P. 285856 
ist nacłizutragen: In  gleicher Weise konnen E xtrakte aus mannlichen Keimdrusen 
gewonnen werden. — Z. B.: Man yermahlt Keimdrusen (Stier) m it fester C02, zieht 
m it 960/oig. -A- u- nach Trocknen m it A. aus. Die alkoh. Lsg. wird nach Zusatz von 
W. von A. im Vakuum befreit u. die wss. Emulsion m it A. ausgczogen. Dio vereinigten 
A.-Lsgg. ergeben nach Eindunsten eine gelbliche, fettartige M., die in  ihrer physiol. 
Wrkg. der Lipoidfraktion des Ovarialhormons analog i s t . — Mit fester C02 yermahlene 
Slierhoden werden m it schwach durch H 2S04 angesauertem^60°/oig. A. extrahiert; 
die Lsg. wird im Vakuum yon A. befreit u. die Emulsion m it A. ausgeschiittelt, wobei 
eine klare wss. Lsg. erhalten wird, die nach Neutralisieren die fiir das wasserlosliche 
Hodenhormon charakterist. Wrkgg. zeigt. (Oe. P. 112 425 vom 1/2. 1928,'ausg. 11/3. 
1929. Schwz. Priorr. 23/2. u. 30/9. 1927.) H o p p e .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Hormomen aus Sexual- 
organen. Die gemaB E. P. 265166 aus frischen Sexualorganen erhaltenen methylalkoh. 
Extrakte werden auf folgende Weise gereinigt: Man zieht die Abdampfruckstande 
m it Methylalkohol aus, nimmt nach Abtreiben des Methylalkohols in  W. auf, macht 
alkal., zieht m it A. u. den A.-Ruckstand m it Methylalkohol oder Aceton aus u. ver- 
seift den Riickstand. (E. P. 285 402 vom 6/1. 1928, Auszug yeroff. 12/4. 1928.
D. Prior. 15/2. 1927. Zus. zu E. P. 265166; C. 1929. I. 109.) H o p p e .

N. V. ,,Organon“, Oss, Holland, Gewinnung des bakłerienauflosenden Stoffes 
„Lysozym“ aus Eiweiji. Hiilinereiweip wird m it 0,9%ig- NaCl-Lsg. yerd., hierauf m it 
5°/0ig. kolloidaler Fe(OH)3-Lsg. behandelt, zentrifugiert, die Lsg. unter 40° eingeengt. 
nochmals zentrifugiert, 2 Tage gegen flieBendes W. in  Pergament dialysiert, eingeengt, 
m it Aceton yersetzt, der Nd. abgesehleudert, in  W. gel., 2 Tage gegen dest. W. dia
lysiert, abgeschleudert, die Lsg. auf geringes Vol. eingeengt, m it 5°/0ig. Fe(OH)3-Lsg. 
behandelt, abgeschleudert u. nochmals dialysiert. Yioo ccm der Endlsg. entspricht in  
seiner W irksamkeit gegen Micrococcus leisodeicticus oder andere Luftbakterien 1 ccm 
HuhnereiweiB. — An Stelle von kolloidalem Fe(OH)3 laBt sich auch Al(OH)3 ver- 
wenden. (Holi. P. 19 339 vom 19/11.1926, ausg. 15/1.1929.) A l t p e t e e .
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Fostoria Serum Co., ubert. von: Emmet P. Sheeran, Fostoria, Ohio, V. St. A. 
Kldren von Fliissigkeiten, z. B. m n  Blut. Man trennt das Serum von den schwereren 
Blutbestandteilen, laBt das noch geringe Riickstande aufwcisende Serum durch eine 
sich drehende Schale flieBen u. trenn t es von dem sich absetzenden Riickstand (A. P. 
1723212 vom 30/11. 1925, ausg. 6/8 . 1929.) S c h u t z .

Wintlirop Chemical Co., New York, iibert. von: Walter Kropp, Elberfeld, 
Herstellmig non Loaungsmitleln fiir Sćhlafmiłlel, bestehend aus einem Gemisch von 
Athylurethan (I), einem W.-l. Amid einer niederen Fettsaure u. W. — Z. B. wird I  
m it Acetamid (II), Phenylathylbarbitursaure im Verhaltnis 35: 35: 10 gemischt u. m it 
W. auf 100 Gewichtsteile aufgefullt. Hierbei entsteht eine diinnfl. Lsg., die sterilisierbar 
u. fiir Injektionen gecignet ist. In  gleicher Weise lassen sich Lsgg. von Allylcrotyl- 
barbitursaure, Diallylbarbitursdure, 3-Methyl-5-isopropyl-Aw -cyclohexenon, Benzyl- 
alkohol herstellen, wobei an Stelle von II auch Formamid verwendet werden kann. 
Die Verbb. lósen sich auch ohne gleichzeitige Anwesenheit von W. in  dem Amid- 
Urethangemisch. (A. P. 1 707 863 vom 6/7. 1925, ausg. 2/4. 1929. D. Prior. 
1/9. 1924.) A l t p e t e r .

William S. Merrell Co., Cincinnati, Ohio, iibert. von Mortimer Bye, Blutgcrin- 
nungsmittd. Geeignctes Kórpergewcbe, z. B. Lungengewebe, wird zerkleinert, m it 1% 
NaCl-Lsg. versetzt u. mehrere Stdn. zemeben. Nach Entfernen der festen Bestand- 
teile durch Absitzenlassen, Zentrifugieren oder Filtrieren wird die FI. m it einem tlber- 
schuB Mineralsaure versetzt, wobei ein Nd. ausfallt, der durch wiederholtes Lósen 
in  Alkalien, z. B. NaOH, u. Fallen m it Sauren gcreinigt werden kann. Seine neutrale 
wss. Lsg. ist klar u. wasserhell, ha t stark blutfiillende Eigg. u. gibt beim Eintrocknen 
fein pulverfórmiges, wasserlósliches Prod. (A. P. 1 697 162 vom 11/2. 1927, ausg. 
1/1. 1929.) H o p p e .

Sam L. Needle, iibert. von: Anatole Panalle, Washington, Heilmiltel gegen 
Bronchitis. Das Mittel besteht aus Fićktenteer, Kreosot u. CS2. (A. P. 1723 459 vom 
29/6. 1927, ausg. 6/8. 1929.) S c h u t z .

Bruce E. Ciarkę, Kansas City V. St. A. Ortlich anzmcendendes Heilmittel. Das 
Mittel besteht aus einem F ett, dem Cl2 u. Ozon einverleibt sind. (A. P. 1724 562 
vom 10/12. 1925 ausg. 13/8. 1929.) S c h u t z .

Johnson & Johnson, New Brunswick ubert. von: Gustave S. Mathey, Elizabeth 
V. St. A ., Bandage aus Gips. Gips wird in Pulverform m it einer wss., klebrige u. fliichtige 
Stoffe enthaltenden Mischung versetzt, wodurch eine kremartige Pastę entsteht, welcho 
uber ein netzartiges Gewebe gestrichcn u. darauf getrocknet wird. Das Gewebe wird 
dann in  geeigneter Lange fiir Bandagezwecke geschnitten. (A. P. 1726403 vom 
4/2. 1927, ausg. 27/8. 1929.) S c h u t z .

Pyridium Corp., iibert. von: Iwan Ostromislensky, New York, Darstellung 
von Pyridium. (Hierzu vgl. A. P. 1 680 109; C. 1929. I. 1026.) Bei der Kupplung 
von Benzoldiazoniumsalzen m it 2,6-Diaminopyridin in  wss., essigsaurer oder schwach 
mineralsaurer Lsg. wird 6-Phenyldiazoamino-2-amiiwpyridin der nebenstehenden Zus. 

-------  ̂ . erhalten, Krystalle aus CC14, 11. in  Anilin, Pyridin.
N—N—N — , Das durch W. leicht zersetzliche Hydrochlorid

------  H \ — Jj h  geh^ durch Erhitzen m it W. wahrend 5— 120 Min.
‘ in  Benzolazodiaminopyridinliydrochlorid iiber,

F . 137°. In  gleicher Weise lassen sich die aus Homologen des Anilins erlialtlichen
Diazoaminoverbb. umlagem. — Die Diazoaminoverb. wrird auch durch den Magensaft 
in die Azodiaminoverb. umgelagert. (A. P. 1724305 vom 23/9. 1927, ausg. 13/8. 
1929.) A l t p e t e r .

Karl Kótschau, Zur wissenschaftlichen Begrundung der Homóopathie. Leipzig: W. Schwabe
192D. (107 S.) 8°. M. 1.80.

G. Analyse. Laboratorium.
A. R. Olson und L. L. Hirst, E in  neues Differentialmanometer. Die Anordnung 

eignet sich insbesondere, um sehr langsam verlaufende Gasrkk. zu verfolgen. E in 
diinnes Deckglaschen ist ais Wand an das Rk.-GefaB angekittet bzw. angeblasen. 
Die eine P latte  eines Kondensators ist auf dieses Glaschen aufgekittet, wahrend die 
andere starr m it der A pparatur verbunden ist. Andert sich nun bei gleichbleibendem 
AuBendruck der Innendruck, so wird sich der Plattenabstand u. damit die K apazitat



1929. H. G-. A n a l y s k . L a b o r a t o r iu m . 2077

des Kondcnsators verschiebcn; diese Anderung kann mit einer elektr. Resonanzmcthode, 
die im einzelnen besebrieben ist, łeieht gemessen werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51 . 2378—79. Aug. Berkeley [Cal.], Univ.) K le m m .

Evald L. Skau, E in  einfaclier KunstgriJJ zur Zentrifugalfiliration bei der Reinigung 
kleiner Materialmengen durch Umkrystallisieren. Es wird ein zur Eiltration geeignetes 
Zentrifugenglas beschrieben zur Trennung von Fil. u. festen Kórpern bei bestimmten 
Tempp. Es ist ein Reagensglas aus Pyrexglas, in der Mitte m it einer Einschniirung 
versehen, auf der eine Filterscheibe aus Porzcllan ruht, die an einem Drahtgriff aus 
Chromniekeldraht bequem nach obcn gezogcn werden kann. Gut zugestopft wird 
das m it der auszukrystallisierenden FI. gefiillte Glas mit dem Stopfen nach untcn 
zuerst in ein Bad gebracht, desscn Temp. etwas iiber der Krystallisationstemp. liegt. 
Nach der Krystallisation wird das Glas umgedreht u. zentrifugiert. Die Krystalle 
werden m it der Filterscheibe herausgezogen. (Journ. physical Chem. 33. 951—54. 
Juni. Yale Univ.) . W r e s c h n e r .

Charles E. Fawkes, Das Michellviscosimeter. Im  M iCHELL-V iscosim eter wird in 
der zu priifenden FI. eine kleine Stahlkugel in ein E isen- oder Stahlniipfchen m it  yoll- 
kommen konkaver Oberfliiche gepreBt u. die Viscositiit durch die Zeit gemessen, die 
verflicfit, bis sich die Kugel von dem Napfchen durch die Schwere lóst. Angaben iiber 
Gebrauch u. Kalibrierung des App. (Paint, Oil chem. Rev. 88. Nr. 4. 10— 14. 22. 
25/7. Chicago.) K o n ig .

Reginald Slater Hughesdon, George James Robertson und John Read, 
Laboratoriumsapparat zur sletigen Zirkulalion von Flilssigkeiten und, Dampfen. Die 
Yorr., dic sich besonders auch fiir Hydrierungen eignen, beruhen auf dem von MORGAN 
(C. 1 9 1 6 . I. 352) angegebencn Prinzip u. werden an Hand von Zeichnungen erlautert. 
(Journ. Soc.chem. Ind. 48 . T. 263—64. 23/8. Sydney, Univ.) G r o s z f e l d .

Herbert Brereton Baker, Durchfilhrung der intensiven Trocknung. Vf. fiihrt die 
Felilschlage bei Verss. iiber intensivc Trocknung auf mangelhafte Vers.-Technik 
zuriick u. gibt Einzelheiten iiber die notwendigen VorsichtsmaBregeln. Ais Glas 
eignet sich besonders Jenaer Glas. Besondere Vorsicht ist wegen der oft vorhandenen 
Capillaren geboten. Zur Reinigung muB nor der Bearbeitung mit W. gcwaschen u. 
m it reiner Baumwolle sorgfiiltig abgeriebcn werden. Dann wird das Glas 1 Stde. 
lang mit konz. H N 03 +  Cr03 in Beriihrung gelassen, mit dest. W. ausgediimpft u. 
getrocknet. Der fertige App. wird nach Moglichkeit m it Chromsauremischung aus- 
gekocht. Das Trochien erfolgt am besten m it dem Bunsenbrenner, nicht mit dem 
elektr. Ofen. Dabei u. wahrend des Abkuhlens wird durch H 2S 04 u. P 20 6 getrocknete 
Luft durchgeleitet. Jedoch ist zu beachten, daB beim Einfuhren der Substanz der 
App. wieder feucht wird. Es ist daher notwendig, daB immer ein GefaB m it P 20 6 
angeschmolzen ist. Glas ist wie Holzkohle, es wird nicht nur an der Oberfliiche feucht, 
sondern das W. dringt tief ein. In  einem sorgfiiltig getrockneten Kolben begann mit 
Na-Amalgam nach 2 Tagen die erste R k .! Man darf also auch nicht Gase, die sorg- 
faltig getrocknet sind, durch Zertrummem einer Glasverb. vcreinigen. Sie werden 
dabei wieder feucht. Schmiermitlel sind eine sehr schwierige Frage. Fiir NO +  0 2 
benutzte Vf. Metaphosphorsaure fiir die Mitte des Hahnes u. an beiden Seiten Vaseline. 
Fiir NH3 u. H 2 gab es kein geeignetes Mittel. Vf. benutzte hier Hiihne, die von Hand 
m it W. u. R ot vollkommen glanzend gesehliffen waren. Die Reinigung des Materials 
ist besonders heikel. Es werden die Schwierigkeiten bei der Reindarst. von H 2 er- 
wahnt. Beim Umkrystallisieren ist besonders auf den Staub zu achten. (Journ. 
chem. Soc., London 19 2 9 . 1661—64. Aug.) K le m m .

William A. Bone, Notizen iiber die intensive Trocknung von gasfórmigen Mitteln. 
(Vgl. vorst. Ref.) In  Ergiinzung zu den vorhergehenden Ausfuhrungen te ilt Vf. Einzel
heiten iiber die Behandlung von Gasen mit. Grundregel ist, stets im 0 2-Strome sub- 
limiertes P 20 5 zu benutzen (beąueme Ausfiihrung bei F in c h  u . P e t o  (C. 1 9 2 2 . III. 
1283) u. organ. Schmiermittel fiir Hahne ganz zu vermeiden u. dafiir Metaphosphor
saure zu benutzen. Es werden Einzelheiten aus Arbeiten zusammengefaBt, die C. 1 9 0 6 . 
n .  14., 1 9 2 6 . H .  8 ., 19 2 9 . II. 271 referiert sind. Die Dauer des Trocknens betrug 
bis zu 1000 Tagen, beim Abschmelzen fiir Verss. m it CO +  0 2- Gemischen wurde 
nicht die iibliehe Geblaseflamme benutzt, sondern trockenes CO u. troekene Luft. 
(Journ. chem. Soc., London 19 2 9 . 1664—66. Aug. London, Imp. College of Science 
and Techn.) K le m m .

Hans Geiger und Walther Muller, Technische Bemerkungen zum Eleklronen- 
zdhlrolir. Zur Klarung der Arbeitsweise des yon den Vff. angegebenen Elektronen-
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zahlrokrs (C. 1929 .1. 562) wurden Unterss. angestellt iiber den EinfluB von Gasinhalt, 
Gasdruck u. RohrgróBe, iiber gute u. schlechtc Drahte, iiber den EinfluB des Rohr- 
materials auf die Empfindlichkeit u. iiber die Absolutzahl der Ausschlage. (Physikal. 
Ztschr. 30. 489—93. 15/8. Kieł, TJniy.) W r e s c h n e r .

Hans Neufeldt, Dosierung vcm Badiumprapardten mit dem Elektronenzahlróhr 
nach der y-Strahlmcthode. Bei Verwendung des Elektronenzahlrohrs von G e i g e r  u. 
MULLER (vgl. yorst. Ref.) kónnen Ra-Mengen bis herab bis zu 10~6 mg noch mit 
einer Genauigkcit yon ca. 10% nach der y-Strahlmethode dosiert werden. Das bedeutet 
eine etwa lOOOmal so groBe Empfindlichkeit ais bei den bisher angegebenen Methoden. 
Der Zeitaufwand fiir eine solche Dosierung betragt etwa 6 Stdn. Die Registrierung 
der Ausschlage wird durch Verwendung einer automat. Zahlapparatur wesentlich 
erleichtert. (Physikal. Ztschr. 30. 494—95.15/8. Kiel, Inst. f. Esperimentalphys.) W r e .

W. Boyd Campbell, E in  billiges Pyrexleitfahigkeitsgefd/3. P t laBt sich in Pyrex- 
glas nicht gasdicht einschmelzen. Wohl aber lassen sich diinne Blattchen 
( ~  0,7-10-3 mm dick, Reste einer Heizwicklung) dieht auf eine Oberflache an- 
schmelzen. Vf. fiihrt durch das engc Rohr eines T-Stiickes ein Stiick Pt-Folie in ein 
weiteres Rohr so ein, daB ein Stiel dieser Folie in dem cngen Rohr bleibt, ein etwas 
gróBerer Lappen jedoch in  das weite Rohr ragt. Das weite Rohr wird dann bis zum 
Weichwerden erhitzt u. m it einem dicken P t-D raht die Folie fest an die Glasoberflache 
gedriickt. Dann laBt man den engen Glasansatz am Knie des T-Stiickes weicli werden 
u. zusammenfallen bzw. driickt mit einer Zange zusammen. Die Elektrode sitzt so 
innen vollkommen fest, die Einsatzstelle ist gasdicht; durch das enge Rohr des T-Stiickes 
wird dann m it Hg die Verb. hergestellt. Gewicht der Elektrode ca. 4 mg. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 2419—20. Aug. Montreal [Canada], Mc Gili Univ.) K le m m .

Albert Turpain, Ein 7ieues Ulłramikroskop. Magnetisches Feld wid Brownsche 
Bewegung. Die auBersten Randstrahlcn eines parallelen Strahlenbiindels fallen auf 
eine kleine Glaskugel vom Durchmesser ca. 2 mm. Die aus der Kugel austretenden 
Strahlen bilden einen sehr stumpfen Winkel u. sind daher zur Beleuchtung ultramkr. 
Objekte sehr geeignet. Mit dieser Vorr. b e o b ac h te te  Vf. die BROW Nsche Bewegung 
sehr kleiner emulgierter Teilchen (Bromnaphthalin, kolloides Hg etc.). Auch Verss. 
im  magnet. Feld konnten m it dem App. ausgefiihrt werden, die zeigten, daB unter 
bestimmten Bedingungen die BROWNsche B ew egung d u rc h  das magnet. Feld be- 
einfluBt wird. (La Naturę 1929. II. 156— 59. 15/8. Poitiers, Univ.) W r e s c h n e r .

O. Reinkober, Begistriervorrichtung fiir Ultrarotspektroskopie. Vf. gibt eine Hilfs- 
apparatur an zur selbsttatigen photograph. Aufzeichnung von Messungen mit Ultra- 
rotspektrographen. Jeder Einzelausschlag wird mit Endeinstellung u n d  Nullpunkt 
aufgezeichnet. Die Vorr. kann an jedes in Benutzung befindliche Spektrometer ohne 
Anderung seiner Aufstellung angebaut werden u. ohne Behinderung der yisuellen 
Beobachtungsmóghchkeit. Sie wird yon den A s k a n i a w e r k e n ,  Berlin-Friedenau, 
hergestellt. (Ztschr. techn. Physik 10. 263—68. Greifswald.) K y r o p o u l o s .

J. H. J. Poole, Eine einfache Form eines photoeleklrischen Photometers mit einer 
Neonlampe ais Strommesser. (Vgl. C. 1928. I. 1892.) Wird eine Neonlampe in Reiho 
m it einer Hochspannungsbatterie u. einem hohen W iderstand geschaltet u. liegt an 
den Polen der Neonlampe eine passende K apazitat, so geht die Entladung nicht konti- 
nuierlich durch die Lampe, sondern bewirkt ein period. Aufglimmen (P e a rS O N  u . 
A n s o n ,  C. 1924. II. 1382). Vf. stellt nun in den Hauptkreis eine Photozelle. Dann 
is t die Zahl der Lichtblitze in der Zeiteinheit ein MaB fiir die auf die Photozelle auf- 
fallende Lichtmenge. Vf. gibt die Bedingungen an, unter denen diese Apparatur ais 
einfaches, ziemlich genaues Photometer zu verwenden ist. (Scient. Proceed. Roy. 
Dublin Soc. 19. 17—25. Sept.) L o r e n z .

Walther Ruziczka, Studien iiber die Anwendung der jodometrischen Sduremessnng 
auf hóhere Fettsduren. Die von K o l t h o f f  (C. 1926. I I . 468) angegebene Modifikation 
der Methode der jodometr. Sauremessung (fiir schwache Sauren) beruht auf der Giiltig- 
keit der Gleichung: 6 S20 3"  +  J 0 3' +  6 H ‘ =  3 S40 6"  +  J '  +  3 H^O. Die Methode 
kann bei ungesatt. Sauren angewendet werden; bei Emulsionen hóherer Fettsauren 
hingegen ist der Thiosulfatyerbrauch abhangig yon Versuchsdauer u. Konzz. der 
Reagenzien, jedoch unter bestimmten Bedingungen fiir jedes Prod. naliczu konstant. 
Die so erhaltenen Saurewerte sind dem C-Geh. umgekehrt proportional, vom Grad 
der Ungesattigtheit unabhangig, dagegen yon der Zahl der OH-Gruppen beeinfluBt. 
— Der bei Anwendung der Jodzahlschnellmethode auf Ricinolsaure beobachtete hohe 
Saurewert ist auf sekundare Abspaltung von Halogenwasserstoff aus dem Halogen-
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additionsprod. zuriickzufiikren. (Journ. prakt. Chem. [2] 123. 61-—73. Aug. Briinn, 
Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

W. D. Collins, H. V. Farr, Joseph Rosin, G. C. Spencer und Edward 
Wichers, Ndhere Angaben iiber analytische Reagenzien. Bekanntgabe der vom Aus- 
schuB fiir analyt. Reagenzien der Amer. Chem. Soc. gestellten Anforderungen (mit 
Priifungen) bei folgenden Reagenzien: Brom, CupriannnoniumcJilorid, gepulvertes u. 
gekómtes Kupferoxyd, Atlier, absol. Ather, Kaliumchromat, Kalium- u. Nairiumtarlrat, 
Silbersulfat, arsen-, blei- u. eisenarmcs Zink, ferner Berichtigung friiherer Angaben 
iiber Oxalsdure, Amylcdkohol. Bariumhydroxyd, Iiupfersulfat, Kaliumbichromat u. 
Silbemilrat. Fiir das Ausfallen von Ndd. u. die Beobachtung von Farbrkk. is t im all- 
gemeinen eine W artezeit von 5 Min. angesetzt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 
171—74. 15/7.) B l o c h .

E. Lange und E. O. Rounseiell, Bemerkungen zur adiabalisclien Calorimetrie.
I. Bei Temperaturdnderungen in  der Grofienordnung von 1°. P rakt. Erfahrungen bei 
Prazisionscalorimetrie u . krit. Behandlung der Methodik. — Bei den gew óhnlichen  
BECKM ANN-Thermom etern laBt sieh  auch boi k o n s ta n t  temperiertem Hg-Faden, g u tem  
Klopfen u. Mikroskopablesung nicht genauer ais auf 0,001° arbeiten. — Ein fast trag- 
heitsloser Heizer m it guter Isolation u. scharf definiertem W iderstand -wird beschrieben 
( B e n d e r  u . HOBEIN -M tinchen). — Eine elektromagnet. H eizs tro m u m sch a ltv o rr. m it 
AnschluB an eine Normaluhr wird genau beschrieben u. abgebildet; desgleichen ein 
Geschwindigkeitsregulator fur den Riihrer (B o h m  u . W iEDEM ANN-M iinchen). — 
Kondensations- u. Verdampfungseffekte werden diskutiert, die den W arm eau stau sch  
m it der TJmgebung storen. B ei der von den Vff. angewandten Adiabatik machen die 

/ Storungen bei 1,5° T em p .-Anderung nur O,l%0 aus. W arten bis zum therm. Ausgleich 
oder Uberziehen der nicht eintauchenden Flachen m it wenig Vaselin hilft sehr. In  
der adiabat. Calorimetrie bewahren sieh W EINH OLDbecher vorziighch . (Aufkitten des 
Deckels am  besten m it Glycerin-PbO). B ei nichtisothermem, adiabat. Arbeiten eli- 
miniert die elektr. E ich u n g  im  selben Temp.-Intervall alle Fehler; der Wasserwert 
ist von Stromstarke u. Heizzeit unabhangig. Das isotherme, adiabat. Arbeiten ist 
schwieriger, langwieriger u. nicht immer m óglich. (Z tseh r. physikal. Chem. Abt. A. 142. 
351—64. Aug. Miinchen, Chem. Lab. Akad. Phys.-chem. Abt.) W . A. R o th .

Thome M. Carpenter, Edward L. Fox und Arthur F. Serecpie, Die Carpenter- 
Form des Gasanalysenapparales von Haldane. Anderungen am Apparat und Einzel- 
heiten iiber seinen Gebrauch. Die Form des App. entspricht im allgemeinen der des 
HALDANE-App. E r wird zur Gasanalyse der AuBenluft u. der Respirationsluft in  der 
groBen Respirationskammer benutzt. Die P ipette zur 0 2-Absorption, die K-Pyrogallat 
enthalt, is t in der Form etwas abgeandert, auch die Verbrennungspipette zur Best. 
von CH4. Der Verbrennungsdraht besteht aus einer ziemlich langen Drahtspule, dereń 
Enden in  Quecksilber tauchen. Die ganze P ipette steht in einem AuBengefaB, das 
durch flieBendes W. abgekuhlt wird. — Es wird eine bequeme Methode zur Kalibrie- 
rung der MeBpipette angegeben. — Andere techn. Einzelheiten siehe Original. (Journ. 
biol. Chemistry 83. 211—30. Juli. Boston, Camegie Inst. of Washington, N utrit. 
Lab.) F. M u l l e r .

Thorne M. Carpenter, Edward L. Fox u n d  Arthur F. Sereque, Aceton ais 
Konlrollsubstanz fiir Respiralions- und Gasanalysenapparate. Die Verwendung von 
A. ais Testobjekt zur Eichung von gasanalyt. Apparaten bietet gewisse Unannehm- 
lich k e iten , d en n  A. ist hygroskop., muB jedesmal g en au  analysiert werden u . is t in 
Amerika nur m it Schwierigkeiten zu  erhalten. Seit einer Reihe von Jahren wird im 
C A R N EG IE-Institut sta tt dessen Aceton b e n u tz t.  Dieses ha t u . a. d e n  Vorzug, daB 
es einen respirator. Quotienten von 0,75 besitzt, also eine bei Stoffwechselverss. oft 
vorkommendc Zahl. Aceton wurde zur Eichung sowohl von Respirationsapparaten 
m it Gasometem bei der Analyse in dem  tragbaren HALD ANE-Apparat, wie bei dem 
Analysenapparat nach HALDANE-CARPENTER Terwandt. Auch der BENEDICTsche 
Universalapparat laBt sieh  auf diese Weise cichen. — Die Kontrollzahlen sind auBer- 
ordentlich befriedigend. (Journ. biol. Chemistry 82. 335—43. Mai. Boston, Camegie- 
Inst. of Washington, N utrition Lab.) F. M u l l e r .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b ln d u n g e o
G. E. F. Lundell und H. B. Knowles, Die Verwendung von 8-Oxychinolin zur 

Trennung von Aluminium. 8-Oxychinolin fallt Al vollstandig aus ammoniakal. u. 
schwach saurer Lsg. Der Nd. ha t die Zus. Al(C3HcON)3 u. kann nach dem Trocknen
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ais solchcr gewogen werden. Vff. geben Beispiele fiir die Trennung des Al von P, V, 
Mo, Ti, Nb, As, F, B, Be, U u. Fe. (Bureau Standards Journ. Res. 3. 91—96. Juli. 
Washington.) LORENZ.

A. J. Berry, Ver suche, uber qvantiłative Oxydation mit Cerisulfat. (Vgl. C. 1926.
II. 1670.) 7io-n - Cerisulfatlsg., vom Vf. aus 25 g Cerinitrat durch Abdampfen m it 
konz. H„SOj bis zum Verschwinden der H N 03-Rk. u. Verd. auf 500 ccm dargestellt, 
laBt sich auf sejnen wirksamen 0 2 m it Ferroammoniumsulfatlsg. titrieren, wobei der 
Endpunkt der Rk. m it wenigen Tropfen einer l° /0ig. Lsg. von Diphenylamin in konz. 
HoSO., festgestellt wird. Mittels einer solchen Lsg. kann man quantitativ  oxydieren: 
Ferrocyanide nach I. u. Tartrate nach I I . ,  auch das K-Bortartrat, KB(C4H40 Q)2, von 
L o w ry , dessen Aquivalentgew. sich so zu 332 (theoret. 346) ergibt, wahrend durch 
Hydrolyse u. T itration m it 7icrn - NaOH-Phenolplithalein, bzw. -Methylrot 88,d bzw. 
122 gefunden wurden. Auch Thallosalze werden in Ggw. einer sehr hohen Konz. von

I. 2 Na.,Fe(CN)8 +  2 Ce(S04)2 =  2 Na3Fe(CN)„ +  Na2S 04 +  Ce2(S04)3;
II. 2C4H0O6 +  14Ce(S04)2 +  4H 20  =  5 C02 +  7Ce„(S04)3 +  7H2S 04 +  3CH20 2;

III . K J  +  2 Ce(S04)2 +  2HCl =  KC1 +  JC1 +  Ce2(S04)3 +  H 2S 04.
(Cl-freier) HCl quantitativ in die Thalliform ubergefuhrt; Feststellung des Endpunktes 
mittels Jodchlorid (aus Jodlsg. in Chlf. u. HCl) durch vollstandige Entfarbung des 
Chloroforms. Zur rasehen Einstellung der Cerisulfatlsg. bedient man sich der Rk. III . 
Auch T IJ3 laBt sich so titrieren. (Analyst 54. 461—64. Aug. Cambridge, Univ., Gold- 
smiths Metallurg. Dep.) B l o c h .

H . W olf und R . H eilin gótter, Die. maPanalytisćhe Bestimmung des Zinns. Die 
bei der oxydimetr. Methode zur Best. von Sn notwendige Red. des 4-wertigen Sn zu 
2-wertigem fallt durch die verschiedene Feinkórnigkeit des hierzu vielfach verwendeten 
im Handel erhaltlichen Ferrum reductum sehr verschieden aus. Yerss. haben ge- 
zeigt, daB eine gleichmaBige u. stets gleicliartige Red.-Wrkg. nur m it Eisennageln 
erzeugt werden kann. Auf Grund der erhaltenen Resultate ist ein Analysengang fiir 
Sb-Sn-Legierungen, kupferreiche Legierungen u. bleihaltige Legierungen ausgearbeitet 
worden. (Chom.-Ztg. 53. 683. 31/8. Zwickau i. Sa.) JtrNG.

R . Gans, C. K rug und E . H euseler, Ober die Bestimmung des Platins in  geimpften 
und ungeimpftm Oesteinen Deutschlands. Platinverdachtige Gesteine miissen mit 
groBer Vorsicht untersucht werden. Vor allem ist darauf zu achten, daB sie nie mit 
Pt-Geraten in Beriihrung kommen u. daB sie in einem Raume verarbeitet werden, 
welcher nicht bei Arbeiten mit P t benutzt wird, da der Staub bereits P t enthalt (0,003 
bis 0,005%). AuBerdem laBt sich der Geh. an P t  nicht an  H and der Farbę u. S truktur 
des Ag-Korns schatzen. Vf. haben die analyt. Methoden nachgepriift mit geimpften 
u. ungeimpften Gesteinen u. stellten fest, daB nach allen Methoden weniger P t ge
funden wurde, ais yorhanden war. Die dokimast. Methode sowie die Methoden von 
HOMMEL u . von K o c h  ergaben die geringsten Verluste. Letztere schwanken zwischen 
15 u. 25% u. erreichen manchmal 30—45%. Schwefel- u. Magnetkies sind ihres event. 
Geh. an P t  wegen u. weil die Verluste zu hoch sind (bis 86%), zur Analyse nicht 
brauchbar. Es war bei den Verss. gleichgultig, ob das P t  fein mechan. zerteilt oder 
im SchmelzfluB des Silicates gleichmaBig verteilt zugegeben war. Die untersuchten 
Siegerlander Grauwacken enthielten kein oder nur Spuren von P t. (Mitt. Laborat. 
PreuB. Geolog. Landesanstalt Nr. 3. 18 Seiten. 1922. Berlin.) E n s z l i n .

O rg a n is c h e  S u b s ta n z e n .
Yoshinori Tomoda, Eine einfache Methode zur Bestimmung von Acelaldehyd. 

Auf Grund des Massenwirkungsgesetzes werden die Beziehungen zwischen dcm ph 
u. der Dissoziation der Acetaldehyd-Bisulfitverb. festgestellt. Bei p a  =  8 ist die 
Verb. nur zu wenigen Prozenten dissoziiert u. das gebundene Sulfit kann vollstandig 
m it 0,1-n. Jodlsg. titrie rt werden. Dies wird erreicht durch Hinzufiigen eines groBen 
Ubersclmsses von Natriumbicarbonat zu der zu titrierenden Lsg. Die Methode ist 
einfacher ais die von R i p p e r  (Monatsh. Chem. 21 [1900]. 1079) u. gestattet dio Best. 
von Acetaldehyd in sulfithaltigen Lsgg. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 76 T— 77 T. 
21/3. Tokio, Kaiserl. Univ., Abt. f. angew. Chem.) J o r d a n .

Takayuki Sorniya, Analyse von Essigsaureanhydrid in  Gegenwart starker Sauren 
durch thermometrische Titration. S ta tt Acetylenchlorid (C. 1929. I. 2211) wurden nun 
Toluol oder dessen Gemische m it Petroleum ais Losungsm. fur Standardlsgg. von Acet
anilid Tersucht. Acetanilid ist wl. in diesen Mitteln. Eine 2,416-n. Acetanhydridlsg. 
wurde bereitet durch Mischen von 110 ccm Toluol, 250 ccm Petroleum u. 250 ccm eines
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Gemisches von Essigsaure u. Essigsaureanhydrid, eine 2,772-n. Anilinlsg. aus 150 ccm 
Anilin u. 450 com Toluol. Die Temp. der titrierten Lsg. steigfc nach Erreichung des 
Endpunktes nicht mehr an. Der Endpunkt der Titration beider Lsgg. u. dam it die 
Best. des Essigsiiureanhydridgeh. erfolgt also thermometr. m it groBer Genauigkeit. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 2 . 152 B — 153 B. Mai.) B l o c h .

Takayuki Somiya, Analyse eines Gemisches von Essigsaure, Essigsaureanhydrid 
und Schwefelsaure und des Bades der Celluloseacetylierung durch ihermometrische Titration. 
Die im vorst. Ref. beschriebenen Standard-Anilin- u. -Essigsaureanhydridlsgg. wurden 
benutzt .,ur Analyse der Mischungen von a) 20% Essigsaureanhydrid m it 1—2%  Sulfo- 
essigsdure, b) 20% Essigsaureanhydrid m it 1—2%  Acetylschwefelsaure u. c) einem 
Acetylierungsbad, enthaltend 400 g 99—100%ig. Essigsaure, 450 g 95%ig. Essigsaure
anhydrid, 10 g konz. H 2S 0 4 u. 100 g Baumwolle. Wenń das Siiuregemisch thermometr. 
titrie rt wurde m it der Standard-Anilinlsg. bei Ggw. von Pyridin, stimmte der Endpunkt 
iiberein m it der Summę von Essigsaureanhydrid u. Acetylschwefelsaure (vgl. b), war 
aber nicht scharf — auch nach dem Endpunkt zeigte sich noch Temp.-Anstieg. Wurde 
Gemisch a) titriert m it der Anilinlsg. bei Ggw. yon Pyridin, so korrespondierte der 
Endpunkt m it der Summę yon Anhydrid u. Sulfoessigsaure, war aber ebenfalls un- 
genau. Dagegen wurde bei b) ein seharfer Endpunkt erhalten, wenn ein UberschuB 
von Standard-Anilinlsg. zum Sauregemisch zugefiigt u. dann der AnilinubersehuB m it 
der Standard-Acetanhydridlsg. in Ggw. yon Pyridin thermometr. titriert wurde. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 2 . 153 B— 154 B . Mai. Tokyo Imp. Univ. 
Inst. of Techno-Analyt. Chem.) B l o c h .

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .
H . R ossenbeck, Zur Frage der Veraschung von biologischem Materiał. Es werden 

die yerschiedenen Veraschungsmethoden biolog. Materials diskutiert. Die Yeraschung 
m it HNO;! allein ist oft unvollstandig oder fiihrt bei zu energ. Warmezufuhr zur Ent- 
ziindung des Kolbeninhalts u. dam it zu Substanzverlusten. Ein mehrmaliger Zusatz 
von Perhydrol in ldeinen Portionen erweist sich giinstig fiir die Erreichung einer kom- 
pletten Veraschung, doch sind zur Veraschung von 5 g Organ insgesamt mindestens 
8—10 ccm Perhydrol erforderlich. Die Anwendbarkeit des Perhydrols ist beschrankt, 
denn siimtliche kauflichen Praparate enthalten wechselnde Mengen Na, K, Cl u. Kiesel- 
saure. Es wird darum eine neue Veraschungsmethode beschrieben, die sich die Vor- 
teile der Oxydation m it H N 03 zunutze macht, den bei den iiblichen Best.-Methoden 
standig drohenden Substanzverlust aber durch Arbeiten im geschlossenen System ver- 
meidet. Die Dauer der Veraschung je nach dem Materia! y 2— 11/.1 Stde. Die eingehende 
Beschreibung der Methode ist im Original einzusehen. Die qualitative Priifung der 
Methode wurde yorgenommen durch Yeraschung folgender Kaninchenorgane: Gehirn, 
Niere, Leber, Ovarium, H aut, Muskel, Fascie, Lunge, Milz, Uterus. An menschlichem 
Materiał wurden yerascht: Haare, Gallensteine. Die ąuantitatiye Brauchbarkeit der 
Methode wurde gepriift durch Veraschung einer NaCl-Lsg. von bekanntem Geh. m it
0,2—0,3 g Traubenzueker. Es zeigte sieh, daB die angegebene Methode prakt. ohne 
Verlust arbeitet. (Biochem. Ztschr. 2 0 8 . 428— 42. 13/5. Basel, Physiolog.-cliem. Anstalt 
d. Univ.) K o b e l .

E. Ernst und I. Barasits, Bestimmung von K , Na, Cl und P  in  kleinen Mengen 
otganischer Substanz. Es wird ein Yerf. beschrieben, mit dessen Hilfe die ąuantitatiye 
Best. des K-, Na-, Cl- u. P- (event. auch Ca-) Geh. von zwei Froschgastrocnemien 
yon einer Person leicht innerhalb 6—8 Stdn. ausgefiihrt werden kann. (Biochem. 
Ztschr. 2 0 9 . 438— 46. 24/6. Pćcs, Pharmakolog. Inst.) S im o n .

Jehiel Davidson u n d R u th  G. Capen, Die Bestimmung von Mangan in  pflanzlichen 
Substanzen durch die Perjodatmetliode. Die Substanz wird nach dem Veraschen mit 
je 5 ccm Salpeter-, Schwefel- u. Phosphorsaure u. 20 ccm W. yersetzt u. auf dem 
Dampfbad wenige Minuten erhitzt. Nach dem tlbcrfuhren in Bechergliiser wird in 
der Siedehitze 0,3 g K-Perjodat zugegeben u. das gebildete Permanganat colorimctr. 
bestimmt. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 12 . 310—11. 15/8. U. S. Dep. 
of Agric.) T r e n e l .

Chas. C. Prouty Die Anwendung von Farbstoffen zur Isolation bon nitrifizierenden 
Organismen. Vf. empfiehlt fiir diesen Zweck Rosanilin-Chlorhydrat in 1% Lsg. (Soil 
Science 2 8 . 125—36. Aug. Idaho Ag. Exp. Stat.) T r e n e l .

Anneliese Niethammer, Uber den qualitativen Nachweis von Fetten und dereń 
Bestandteilen, unter Hervorhebung von Mikromelltoden. Es werden folgende Methoden,
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die zum Nachweis von Fettcn, fetthaltigen Substanzen u. Fettsiiuren dienen, weit- 
gehend untersucht: 1. Sudan I I I .  Das Reagens wird in einer 0,05%ig. Lsg: gleicher 
Te ile Glycerin u. A. angewendet. 2. Verseifungsmethoden. Das F e tt wird auf dem 
Objekttrager mit ammoniakal. KOH verse'ift. Die verschiedenen Verseifungsbilder 
sind sehr charakterist. 3. Erhartungsfortnen. Die zu untersuchende Fettprobe wird 
geschmolzen u. dann auf dem Objekttrager, den man auf Eis legt, erstarren gelassen. 
Die Erstarrungsbilder geben wohl charakterisierto Formen u. sind zur Identifizierung 
vieler Fette gut geeignet. 4. Prujung mit der Analysenlampe. Die F ette  werden auf 
kleine Stucke schwarzen Photographenpapiers aufgetragen u. so unter der Lampe 
betrachtet. 5. Sublimationsmethode. Die Verss. wurden m it dem von K l e i n - W e r n e r  
in die Mikrochemie eingefiihrten Sublimationsapp. bei 250° u. 30 cm Quecksilber- 
druck vorgenommen. — Zusammenfassend ist zu sagen, daB bei einem qualitativen 
Fettnachweis sicher eine der erwahnten, rasch ein Ergebnis herbeifuhrenden Methoden 
wenigstens eine orientierende Auskunft geben wird. Fiir die vorliegenden Zwecke 
muB die riehtige Methode herausgesueht werden. Bei der Identifizierung werden 
Standard- u. Vergleiehsproben von ausschlaggebender Bedeutung sein. (Biochem. 
Ztschr. 209. 447—57. 24/6. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch.) S im o n .

M. W agenaar, Mikrochemische Iłeaktionen auf Nicotin. Zusammenstellung der 
wiehtigsten Ilkk. Grenzkonz. (kleinste nachweisbare Menge) m it HgCl2 1: 100 (10 //g), 
K J-H gJ„ 1: 500 (2), CdJ2 1:1000 (1), CdBr„ 1: 400 (5), CdCl„ 1: 100 (20), Zn(CNS)2. 
1: 100 (20), Co(CNS)2 1: 100 (20), PtCl4 1: 500 (2), AuC13 1: 500 (2), J 2-K J  1: 100 (10), 
Pikrinsaurc 1: 1000 (1), Pikrolonsaure 1: 100 (5). (Pharmae. Weekbl. 66. 773—76. 
7/9.) G r o s z f e l d .

Otto Folin und A. D. Marenzi, Eine verbesserte colorimetrisćhe Methode zur Be- 
stimmung des Cystins in  Eiweifikorpern. Die fruher (vgl. F o l i n  u. LOONEY, C. 1922.
IV. 349) angegebene Methode besitzt gewisse Fehler. Die jetzige is t erheblich besser. 
Benutzt wird ein Harnsaurereagens, das frei von Phenol ist, eine 20%ig. Lsg. von 
Lithiumsulfat, eine frisch hergestellte 3— 20%ig. Lsg. von MERCKschem Na-Sulfit 
u. eine Standardlsg. von Cystin in n. H 2SO.„ die im ccm 1 mg Cystin enthalt. — Die 
Analysen der verschiedenen EiweiBkórper ergaben meist hohere Zahlen, ais bisher 
in  der L iteratur Yorliegen, so fiir Casein 0,3 s ta tt 0,1%, fiir Gliadin 2,19 s ta tt 0,5%, 
fiir Edestin 1,36 s ta tt 0,3%. Die gewichtsanalyt. Methoden haben viel groBere Fehler- 
grenzen ais die vorliegende colorimetr. (Journ. biol. Chemistry 83. 103—08. Juli. 
Boston, H arvard Med. Sehool, Biochem. Lab.) F. M u l l e r .

Otto Folin una n.. D. Marenzi, Tyrosin- und Tryptophanbestimmungen in  
7io 9 Protein. (Vgl. F o l in  u. C io c a l te u ,  C. 1927- II . 2089.) F allt man Tyrosin aus 
reiner Lsg. durch Hg-Acetat u. NaCl aus, so ha t man je nach der vorhandenen Menge 
einen verschieden groBen Verlust. Auf diese Weise kann man also den Tyrosingeh. 
nach Hydrolyse von EiweiBkorpern nieht bestimmen. — Vff. geben eine Mikromethode 
an, die eine Modifikation ihrer friiheren Methode darstellt: 0,1 g des trockenen EiweiB- 
kórpers wurde durch 12— 18 Stdn. langes Kochen im Wasserbad m it 2 ccm einer 
20%ig. NaOH gel. u. hydrolysiert, darauf noch 3 ccm einer h. 7-n. H 2S04 zu- 
gesetzt. Man verd. auf 25 ccm, filtriert unter Zusatz von 0,2—0,5 g Kaolin drach 
kleines Filter u. nimm t 20 ccm des F iltrats zur Best. im Zentrifugenglas. Man setzt 
4 ccm einer Lsg. tropfenweise hinzu, die 15%  H gS04 in 6-fach n. H 2S04 enthalt. 
Die Lsgg. miissen gut vermischt sein. Nach 2—3 Stdn. zentrifugiert man das aus- 
geschiedene Tryptophan ab, das nur noch Spuren Tyrosin u. ziemlich alle Cystinderiw . 
enthalt. Zu der iiberstehenden Lsg., die durch das Waschwasser m it Vio_n- H^SOj 
vermehrt wird, bringt man gleichfalls dio Wasclifl. m it 1,5% H gS04 in  2-faeh n. H 2S04.
— Zur colorimetr. Best. des Tyrosins benutzt man genau die gleiche Menge an W., 
H2S04 u . H gS04, in  der 4 mg Tyrosin gel. werden. Zu den zu vergleichenden Lsgg. 
setzt man 6 ccm 7-fach n. H 2S 04, so daB die A ciditat 100 ccm n. H 2S04 entspricht. — 
Beide Lsgg. werden 5 Min. in  sd. Wasserbad gesetzt, je 1 ccm einer 2%>ig- Lsg. von 
N aN 02 zugesetzt u. darauf colorimetr. verglichen. Die Farbę beginnt nach 1/2 Stde. 
abzublassen. — Zur Tryptophanbest. wird der Nd. in  10 ccm n. HC1 wahrend 1/ 2 Stde. 
im kochenden W. gel., nach Abkiihlen filtriert, ausgewaschen. Zum Vergleich wird 
1 mg Tyrosin in der gleichen Menge W., etwa 60 ccm, gel., zu beiden Lsgg. 25 ccm 
gesatt. Sodalsg. u. 5 ccm des Phenolreagens von F o l in  u . C io c a l te u  zugesetzt. 
Nach xl 2 Stde. werden 2 oder 3 ccm einer 5%ig. NaCN-Lsg. zugesetzt u. colorimetr. 
Terglichen. —  Analysen von Globulin, Gliadin, Edestin u. Hdmoglobin ergaben recht
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gut untereinander stimmendo Werte. (Journ. biol. Chemistry 83. 89—108. Juli. Boston, 
Harvard Med. Sohool, Biochem. Lab.) ' F. M u l l e r .

E. G. van Leersum, Uber den Nachweis von Vitaminen, im  besonderen der Vit- 
amine A  und D. Hinweis auf vcrschiedene Einzelheiten der physiolog. Versuehsanord- 
nung u. Fehlerąuellen, z. B. durch zu kurze Dauer der Fiitterungsyerss., Erkennung 
der Rachitis durch Róntgenunters. des ICotes, entsprechend dessen Anderung des pu- 
Wertes nach Z u c k e r  u. M a t z n e r  (C. 1924. I I . 1366). (Natuurwetenschappelijk 
Tijdschr. 73. II . 3997—4009. 31/8.) G p .o s z f e ld .

Arthur Scheunert und Martin Schiehlich, Z%ir Wertbestimmung von Vitamin-D- 
Praparaten. I. Es wird eine Methode beschrieben, die auf Grund des Schutzyers. 
eine Wertbest. von Vitamin-D-Praparaten gestattet. Diejenige Menge wirksamer 
Substanz, die gerade geniigt, m it Sicherlieit jungę, wachsende R atten  nach MaBgabe 
des beschriebenen Yersuchsvorgehens vor Rachitis zu schiitzen, wird ais antirachitische 
Schułzeinheit bezeichnet (abgekiirzt SED =  Schutzeinheit fur Yitamin D). In  vcr- 
gleichenden Unterss. wurden die im Handel bcfindlichen Vitamin-D-Praparate Vigantol, 
Radiostol u. Praformin gepruft. Es wurde dabei ermittelt, daB beim Vigantol 0,4 y 
(1 y =  1/1000 mg) bestrahlten Ergosterins, in einem Radiostolpraparat fiinf der fiir 
dieses P raparat deklarierten Einheiten, in  einem Praforminpraparat 10—12 y be
strahlten Ergosterins der oben definierten antirachit. Schutzeinheit (SED) entsprechen 
oder umgerechnet: Je  1 ccm der Handelspraparate enthalt bei Vigantol 25 000, bei 
Radiostol 2000, bei Praformin 800—1000 SED. (Biochem. Ztschr. 209. 290—303. 
24/6. Leipzig, Tierphysiol. Inst.) S im o n .

Shun-Ichi Yoshimatsu, Colorimetrische Methode zur Bestimmung des Natriums 
in  0,1 ccm Serum oder Blut. (Vgl. C. 1929. II . 1051.) Na wird ais Pyroantimoniat 
gefallt. Nach Zentrifugieren wird der Nd. in Salzsaure gel. u. m itN a2S red. Es ent- 
wickelt sich eine orangerote Farbę, die colorimetr. gegeniiber einer Lsg. von Na-Pyro- 
antim oniat bestimmt wird. — Gegeniiber der KRAMER-TlSDALL-Methode ergab sich 
eine AbwTeichung von ± 3 % . (Tohoku Journ. exp. M ed. 8. 496—500. 1927. Sendai, 
Tohoku Imp. Univ., Fac. of M ed., Dept. of Ped. Sep.) F. M u l l e r .

W. M. M. Pilaar, Bestimmung von Kohlenoxyd im Blut. Es wird eine Modifikation 
der CO - Best. im Blut nach dem Prinzip beschrieben, das COHEN TERVAERT 
(C. 1926. I. 184) angegeben hat: CO wird durch Ferricyankalium im Vakuum 
aus Blut in  Freiheit gesetzt u. dann boi 150° m it J 20 E erhitzt. Das entstehende J  wird 
in  KJ-Lsg. absorbiert u. m it Thiosulfat titriert. Dieses Yerf. wrurde fiir 1 ccm Blut 
ais Mikromcthode ausgearbeitet. Die Schlufititration wurde m it Viooo'n - Thiosulfat 
gemacht. (Journ. biol. Chemistry 83. 43—50. Juli. Delft, Techn. Univ., Lab. of Techn. 
Hygiene.) F. M u l l e r .

Otto F o lin  und H aqvin  M alm ros, Bestimmung van Blutzuclcer und vergarbarem 
Blutzucker nachrerschiedenenMethoden. Verglichen wurden dieMethoden vonFoLIN-W u, 
F o l i n , F o l i n s  Mikromethode u. HaGEDORN-JENSEN. Fiir die letzte wird empfohlen, das 
Ferricyanidreagens ais 2 getrennte Lsgg. aufzubewahren, da sie sich gemischt nicht 
ganz sicher langere Zeit hal ten. Bei der F iltration durch 0,1 g W atte ergab sich nur 
ein kleiner Verlust, werm Traubenzuckerlsgg. bestimmt wurden. Zu n. oder diabet. 
Blut zugesetzter Zucker wurde bei Verwendung von ganz wenig W atte fast quantitativ  
wiedergefunden. — In  28 Blutproben, die nach den 4 Methoden bestimmt wurden, 
zeigte sich, daB nach FoLIN-Wu die hochsten Werte (bis zu 33 mg-%). nach der ver- 
besserten Cu-Methode von F o l i n  die niedrigsten W erte u. nach den beiden Ferricyanid- 
methoden fast ident. W erte erhalten 'wurden. — Wenn etwas zu viel Oxalat oder Fluorid 
zur Gerinnungshemmung benutzt war, war die letzte Differenz eine Spur groBer. — 
Beim Vergleich ohne Yergarung u. nach Vergarung m it gewaschener Hefe waren die 
yerschiedenen Zuckerwerte in 12 von 28 Blutproben, bestimm t nach den beiden Cu- 
Methoden, nur um 4, seltener um 5— 6 mg-% verschieden. In  den anderen 14 Proben 
war der Unterschied erheblich grófier. Es war also auBer Traubcnzucker ein anderer 
vergarbarer Zucker vorhanden. Die Best. wurden meist 2—3-fach m it der gleichen 
Methode angestellt u. dabei niemals mehr ais 2 mg-% Fehler zugelassen. Die Zucker
werte schwankten zwischen 278—333 mg-%. — Vor u. nach Giirung wurde m it der 
colorimetr. Ferricyanidmethode das gleiche Resultat erhalten. — Man kann nur m it 
Hilfe der bei schwacher Alkalescenz ablaufenden Cu-Methode von F o l i n  gleiche 
Resultate fiir Gesamtred. u. noch vergarbare Zuckerarten bekommen. (Journ. biol. 
Chemistry 83. 121—27. Juli. Boston, Harvard Med. School, Biochem. Lab.) F. Mu.
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Otto Folin und Haq.vin Malmros, Eine. verbesserle Form der Folinschen Hikro- 
tnelhode zur Blulzuckerbeslimmung. Die friiher (vgl. C. 1929. I. 2561) empfohlenen 
Lsgg. Yon Ghatti-Gummi hal ten sich unbegrenzt, sogar 5 Monate lang bei 37°. — Bei 
Blutzuckerbest. eine8 Diabetikerblutes m it bis zu 600mg-% muB die Analyse so schnell 
wio moglich verlaufen. — Die colorimetr. Best. des gebildeten Berliner Blau wird ver- 
bessert durch Vorschieben eines Gelbfilters, indem Filtrierpapier durch Pikrinsauro 
tief gelb gefiirbt wird. Man kann so bis zu 7—800 mg-% Traubenzucker noch ablesen. 
Die Ablesung ist dann ahnlich wie in  einem Photometer. Es wird die Herst. des Pikrin- 
saurelichtfilters genau beschrieben. — 0,1 ccm Blut werden in 10 ccm der folgenden 
Lsg. in  ein Zentrifugenglas gebracht: 20 ccm 10%ig. wolframsaures Na auf 800 
verd., dazu 20 ccm 2/3-n. H2S0,, auffiillcn auf 1000. Nach Umriihren u. Zentrifugieren 
werden 4 ccm der Waren FI. u. ebenso 4 ccm einer 0,01 mg Traubenzucker pro ccm 
enthaltenden Standardlsg. in ein groCes Zentrifugenglas gebracht u. zu jedem 2 ccm 
einer 0,4°/0ig. Ferricyankaliumlsg. (in brauner Flasche im Dunklen aufbewahrt) u.
1 ccm der folgenden Lsg. gegeben: 8 g  wasserfreies Na2C03 gel. in  50 ccm W., dazu 
150 ccm l% ig . frisch hergestellter NaCN-Lsg., auffiillcn auf 500. Man erhitzt 8 Min. 
in  kochendem Wasserbad, kuhlt 1—2 Min. ab, setzt 5 ccm der folgenden Ferrilsg. 
hinzu: 20 g Ghatti-Gummi werden uber Nacht in  Cu-Gazo in  11 W. aufgehangt, dann 
durch eine doppelte Lage Zeug filtriert; Zusatz von 5 g wasserfreiem Ferrisulfat zu 
75 ccm 85%ig. Phosphorsaure u. 100 ccm W. Zu diesem Gemisch wird allmahlioh 
15 ccm l° /0ig. KM n04-Lsg. gebracht. Bei 37° verschwindet die anfangliche Trubung 
in  einigen Tagen. -— Nach Mischen u. 1—2 Min. Stehen verd. man bis etwa auf 25 ccm. 
Der gebildete Schaum wird durch eine Spur A. entfernt u. genau auf 25 ccm aufgefullt. 
Die beiden Lsgg. werden im Colorimeter verglichen unter Benutzung des Pikrinsaure- 
Lichtfilters. (Journ. biol. Chemistry 83. 115—20. Juli. Boston, H arvard Med. School, 
Biochem. Lab.) F. M u l l e r .

Otto Folin und A. D. Marenzi, Die Herslellung eines Harnsaurereagens, das 
volllcommen frei ist von Phenolreagens. (Vgl. F o l i n  u. T r i m b l e ,  C. 1924. H . 1719.) 
Das FoL IN scho Harnsaurereagens enthalt fast immer Molybdate, die aus dem wolfram- 
sauren Na stammen. N ur das reinste P raparat von MERCK war frei davon. — 100 g 
wolframsaures Na in  200 ccm W. u. 20 ccm 85°/0ig. Phosphorsaure werden 20 Min. 
lang m it H 2S behandelt. Nach 3— 4 Min. setzt man noch 20 ccm 85°/0ig. H 2S 04 hinzu. 
Es fallt Molybdansulfid aus; es wird dann durch ein quantitatives Filterpapier filtriert. 
Das ganz klare F iltra t hat eine grunliche F arb o . Es wird m it dem i y 2-fachenVol. A. aus- 
geschuttelt. Es scheidet sich eine rotliche oder leicht grunliche Lsg. von einer schwereren 
blaulichen, diese enthalt Phosphorwolframsaure in iibersatt. Lsg. u. wird schnell ge- 
trennt. Die iibersteliende FI. enthalt auBer Sulfomolybdat u. H 2S andere Verun- 
Teinigungen. — Die blauliche Lsg. wird nach Verd. auf 300 ccm wenige Min. auf einem 
Mikrobrenner erhitzt, bis alles H 2S entfernt ist. Darauf setzt man 20 ccm 85%ig. 
Phosphorsaure zu. Es bildet sich je tzt die fiir die Harnsaurebest. wunschenswerte 
Modifikation der Phosphorwolframsaure. Man kocht unter RuckfluB 1 Stde., setzt 
wenig Br hinzu u. kocht bis zur Entfernung der blauen Farbung der Lsg. u. bis zur 
Entfernung von Br. Zu dieser FI. setzt man dann eine durch Kochen von C02 be- 
froite Lsg. von 25 g Lithiumcarbonat in 50 ccm Phosphorsaure u. 250 ccm W., 
Darauf fiillt man auf 1 1 auf. — Dieses Reagens ist nach Angabe der Vff. besser ais 
irgendein Harnsaurereagens, das sie friiher benutzt haben. Es ist hoch spezif. gegen- 
iiber Harnsaure, gibt m it Tyrosin keine Farbung, tru b t sich bei der Best. kaum, die 
Blaufarbung hat nicht den leichtvioletten Ton, den sonst die Harnsaureprobo besitzt. 
(Journ. biol. Chemistry 83. 109—13. Juli. Boston, H arw rd  Med. School., Biochem. 
Lab.) ' F. M u l l e r .

Donald D. van Slyke und James A. Hawkins, Gasometrische Bestimmung des 
rergdrbaren Zuckers in  Blut wid Ham. (Vgl. C. 1929. I . 681.) Wenn man den im Blut 
yorhandenen vergarbaren Zucker aus der Differenz der Red. vor u. nach Behandlung 
m it Hefe bestimmt, muB m an berucksichtigen, daB die nicht Yergśirbaren red. Sub- 
stanzen des Blutos nicht in die Hefe hineindiffundieren. Es empfiehlt sich, die Ver- 
garung m it durch mehrfaches Waschen gereinigter Hefe nicht im Blut, sondern in 
dem eiweiBfreien Blutfiltrat (nach FO LIN -W u, modifiziert) yorzunehmen. — Die fiir 
die nicht vergarbaren Stoffe des Bluts gefundene Menge schwankte je nach der Methode. 
Sie betrug im Durchschnitt fiir 100 ccm Blut nach BENEDICT 10 mg, nach SlTAFFER- 
H a r t m a n n  u . nach S o m o g y i  etwa 30 mg, nach F o l i n  10—30 mg, gasometr. ao- 
messen etwa 20 mg. — Gasometr. gemessen ist die Zahl gróBer, wenn sich im Blut
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ein erhóhter Rest-N-Wert findet. Es wird dabei C02 aus K reatinin u. Harnsaure ge- 
bildot, die Ferricyankalium in nicht zu yemachlassigender Weise red. — Die Hefe 
wurde nur kurzo Zeit m it dem Materiał in Beriihrung gebracht. — Bei n. Harn betrug 
dio Menge der gesamten red. Stoffe 0,15 ±  0,10%> davon war aber nur der 10. Teil 
im allgemeinen yergarbar. Nur in  3 von 27 Eallen betrug diese letzte Menge mehr 
ais 0,023% des vergarbaren Zuckers. — Bei Einnahme von 1 g Travbenzucker pro 
kg nahm bei 3 gesunden Menschen die Ausseheidung des yergarbaren Zuckers im Harn 
nicht merklich zu. — Manometr, durch Best. der durch Hefe gebildeten C02 gemessen, 
war die vergarbare Zuckermenge im H arn im Durchschnitt um 0,03% hóher ais durch 
Abnahme der Red. Diese extra gebildete C03 stam m t aus nicht kohlehydratartigen 
Bestandtcilen wie Aminosauren u. Ketonsauren, die durch die Carboxylase der Hefe 
unter Bldg. von C02 yerandert werden. — Bei Glucosurie ist diese Extra-C02-Menge 
zu yernachlassigen. (Journ. biol. Chemistry 83 . 51—70. Juli. New York, Hospital of 
the Rockefeller Inst. f. Med. Res.) F. M u l l e r .

Walter StrauB, Die Bestimmung der Harnaciditat. Wenn es darauf ankommt, 
ob ein H arn eine aktuelle [H '] von mehr ais 3,981 x  10~° ( =  pn 5,4) hat, kann man 
am beąuemsten Methylrot m it dem Umschlagspunkt bei 5,4 yerwenden. Nimmt der 
H arn eine rote Farbę an, so ist er stark  sauer. Diese Feśtstellung ist bequemer ais 
mittels des Lackmoidreagens (alkoh.-ath. Lsg.; bei stark saurem H arn fiirbt sich der 
Harn nicht, bei n. saurer Rk. farbt der H arn sich blau oder griinlich). (Schweiz. med. 
Wchschr. 58 . 4 Seiten, 1928. Basel, Univ. Physiol.-chem. Anstalt. Sep.) F. Mu.

Max Wachstein, Untersuchungen verschiedener Sera mit der „Phylopharma- 
kologischen Methode" ton Macht. M a c h t  hatte gefunden, daB im Tiervers. wirkungs- 
lose Mengen yersehiedener Substanzen Hemmung in  der Entw. yon Keimlingen von 
Lupinen heryorbringen. Sehon n. menschliches Serum bewirkt konstant Wachstums- 
hemmung. Im  Verlialtnis 1: 100 zur Nahrlsg. zugesetzt, betragt der Wachstumsindex 
fiir n. Sera etwa 75. In  der Zeit der Menstruation betrug er nur 51. — Sera von Kranken 
m it pemizióser AniŁmie zeigten zwar vielfach niederen Wachstumsindex, doch war die 
Hemmung nicht immer ausgesprochen u. schwankte unabhangig von Blutbefund 
u. Therapie. Die Hemmung kann in  Seris bei sekundarer Anamie, Leulcamie u. Ikterus 
ebenso groB sein wie bei pernizióser Anamie. Aufkochen vem ichtet die Hcmmungsrk. 
nicht. U ltrafiltration schwiicht sie ab oder hebt sio auf. A .-Extraktion ergab kein 
einheitliches Resultat. Milzvenenblut zeigte starkere Hemmung ais Milzarterienblut. — 
Es wurde kein Anhalt dafiir gefunden, welcher A rt die hemmenden Substanzen sind 
u. woher sie stammen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 65. 450—65. 1/5. Wien, Univ., Inst. 
f. allgem. u. experim. Pathol.) F. M ULLER.

Olaf B ang, Klinische Urobilinstudien. Die qualitalive Prufung auf Urobilin wurde 
folgendermaBen yorgenommen: Man schiittelt 10 ccm 95%ig. A. m it 1 g fein-
gepulvertem Zn-Acetat u. fiigt 10 ccm schwach sauren Harns zu, in den 1—2 Tropfen 
einer 5%ig. Jodtinktur gegeben sind. Nach Filtrieren u. etwa Va Std. Stehenlassen 
beobachtet man bei nicht zu starkem Licht die Fluorescenz. Die ąuantilatwe Urobilin- 
probe wurde nach E i n a r - L a r s e n  durch fortschreitende Verd. des Harns u. An- 
stellung der ScHLESINGERsehen Probe unter Beobachtung der Fluorescenz in einem 
Lichtkegel yorgenommen. Man kann so die Menge ziemlich genau abschiitzen. — 
Nach der Mahlzeit wird Urobilin wahrend der Verdauungsarbeit aus der Leber aus- 
gespiilt u. findet sich in erhóhter Menge im Harn. Der Neugeborene zeigt unmittelbar 
nach der Geburt ein Maximum an Urobilin im Harn, das noch yon der M utter stammt. 
Die geringe, spater beim Neugeborenen zu findende Menge diirfte auBerhalb des Darms 
ihren Ursprung haben. — Mit zunehmendem Alter steigt die 24-std. Menge an Uro
bilin an. — Bei lebergesunden Menschen nim m t die Ausseheidung yon Urobilin im 
H arn patholog. GróBenordnung an, wenn Bicarbonat eingegeben u. dadureh eine Alkalose 
erzeugt wurde oder nach kohlehydratfreier oder -armer Ernahrung. Im  letzten Falle 
diirfte Leberinsuffizienz ais Ursache anzunehmen sein. Man soli daher Diabetikern 
móglichst kohlehydratreiche Kost geben, dam it die Urobilinausscheidung zur Norm 
absinkt. — Ober die bei yerschiedenen Krankheiten ausgeschiedenen Tagesmengen an 
Urobilin siehe Original. (Acta med. Scandinavica Suppl. 29 . 1—203. Oslo, J . W. Cap- 
pelens Verlag.) F. M u l l e r .

Jalade, Erleichterung der chemischen Analyse durch Laboraloriuinsausrustung. 
Anwendung auf die Bestimmung des Theobromins und die Prufung von Colapraparaten. 
Hinweis auf die Vorteile der Verwendung des Perforators (Abb. im Original) von 
F a y o l l e  u . L o r m a n d  (C. 19 2 3 . IV. 225) zur Best. von Theobromin u. Coffein. P rakt.

XI. 2. 135
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Angaben fiir Ausfuhrung der Unters. (Ann. Falsifications 22. 39G—405. Juli/Aug. 
Rhóne-Poulenc, Soc. des Usines ebim.) G r o s z f e l d .

Hubort T. S. Britton, Hydrogen iona: their determination and importance in pure and in-
dustrial chemistry. London: Churchill 1929. (530 S.) 8°. 25 s. net.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine cłiemische Technologie.

L. O. Grondahl, Die liolle der Physik in  der modernen Industrie. Ubersicht iiber 
die derzeitigen industriellen Anwendungen physikal. Prinzipien m it yielen Einzel- 
heiten, z. B . aus der elektro teehn., Farben- u. photograph. Industrie. (Science 70. 
175—83. 23/8. Swisswale [Penns.], Union Switch and Signal Co.) B e h r l e .

James H. Hibben, Entfernung von gelosten Gasen aus Fliissigkeiten durch Vakuum- 
sublimation. Die Entfernung yon gel. Gasen aus Fil. durch Vakuumsublimation wurde 
yon Mc K e l v y  u. T a y l o r  (C. 1924. I. 1335) u. a. angewendet. Die Bedingungen 
fiir ein gutes Resultat sind: 1. Die Temp. der kondensierenden Flachę muB betracht- 
lich niedriger sein ais der F. der Fl. 2. Das Sublimat muB einen geringen Dampfdruck 
haben. 3. Der Dampfdruck der Verunreinigung auf dem Kondensor muB groBer sein 
ais der Partialdruck der Verunreinigung in der Gaspliase. — Vf. untersucht, wie weit 
sich W. von NH3, HCl, C 02 u. O, in einem eingehend bescliriebenen App. unter Ein- 
haltung obiger Bedingungen befreien laBt. Nach dreimaliger Sublimation z. B. von W. 
m it 1,1 mg NH3/ml waren nur noch 0,0075 mg/ml colorimetr. m it N e s s l e r s  Reagens 
nachzuweisen. Almliche oder bessere Ergebnisse bei den andern Gasen. (Bureau 
Standards Journ. Res. 3. 97—104. Juli. Washington.) L o r e n z .

R. Follain, N em  Wasserdainpf-Kaltemaschine nach Scam-Follain mit stufen- 
fórmig angelrachten Verdampfem und Kondensatoren. (Ind. chimiąuc 16. 129—33. 
187—9 1 . ) __________________ S c h o n f e l d .

Heinrich Oexmann, Deutschland, Pulverisieren von Horn. Man mahlt das zu 
Blockcn geformte Horn trocken m it Scheibenmuhlen aus Kunststeinen, wie Carbo- 
rundum oder Stein. Das erhaltene feine Pulver kann durch Sieben getrennt werden. 
Das Verf. eignet sich auch zum Pulverisieren yon naturlichen oder kunstlichen 
Harzen, Casein, Cellulosederiw. usw. (F. P. 661180 vom 28/9.1928; ausg. 22/7. 
1929. D. Prior. 30/9. 1927.) F r a n z .

Rene Augustę Henry, Beigien, Verfahren und Vorrichtung zur Herstelhmg von 
Solen und ihre Anwendung beim Kmzentrieren von in  einer Fliissigkeit suspendierten 
Stoffen zwecks Klarung. Die Sensibilitat yon starkeartigen Stoffen gegen bas. Salze 
wird durch therm. Bchandlung geregeit, darauf eine Suspension dieser Stoffe in  Ggw. 
bas. Salze durch kreislaufige Fiihrung mittels einer Pumpe hergestellt. Die Suspension 
wird dann der zu ldarenden Fl. zugesetzt. (F. P. 658 306 vom 13/6. 1928, ausg. 15/6. 
1929.) K i t t l e r .

Wilhelm MauB, Durban, Siidafrikan. Union, Verfahren und Vorrichlung zum 
Waschen des Kuchens in  umlaufenden Trommelfillem, bei denen die Waschfliissigkeits- 
schichten am Umfang der Trommel in  abgeschlossenen Kammern gehalten werden, 
dad. gek., daB die Waschfliissigkeitsscliicht hydrostat. von der Filterfl. zwischen einem 
Schild u. der aus der Filterfl. heraus sich bewegenden Wandung der Trommel gestiitzt 
u. frische Waschfl. dauemd zugefiihrt wird, um einmal die in  die Trommel hinein- 
gelangende Fl. zu ersetzen u. zweitens die gewiinschte Umfangsgrofie der Waschfliissig- 
keitsschicht in  hydroatat. Ausgleich m it der Filterfl. zu regeln. — Zwei weitere An- 
spruclie betreffen die Vorr. zur Durchfiihrung des Verf. (D. R. P. 478 794 K I. 12d 
vom 18/1. 1927, ausg. 1/7. 1929.) K i t t l e r .

Val. Mehler Segeltuchweberei Akt.-Ges., Fulda, Herstellung von gut netzbaren, 
zum Filtrieren von fein  verteilten Stoffen geeigneien Geweben, dad. gek., daB man die 
m it Kupferosydammoniak an der Oberflache hydratisierten Gewebe m it schwachen 
Sauren behandelt u. sie darauf m it W. spiilt, das gegebenenfalls geringe Mengen NH3 
enthalt. — Man erhiilt so ein Gewebe, das sowohl eine membranartige Oberflache 
wie auch erhohte Filtrationsfahigkcit besitzt. Das sonst zum Abbrennen der hervor- 
stehenden.Fasern angewandte, jedoch keineswegs geniigende Sengen fallt fort. Auch 
bei Leinendrell, der durch manche Kuchen zu sehr starkem Yerfilzen der Oberflache
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noigt, i s t  d a s  V erf. an w en d b ar. (D. R. P. 478 983 K I. 12d  vom  1/5. 1925, ausg . 
8/7. 1929.) K it t l e r .

Siemens &Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Nikolaus Schón- 
feld, Berlin-Charlottenburg, und Reinhold Reichmann, Berlin), Ais Filier oder 
Diaphragma verivendbarer poroser Kórper, 1. dad. gek., daB er im wesentlichen aus 
Cr20 3 besteht. — 2. Herst. von Filtern oder Diaphragmen nach 1., dad. gek., daB ein 
Gemisch von Cr20 3 u. einer oder mehrerer Cr-Verbb., z. B. Cr03, Cr-Nitrat, in  Form 
gepreBt u. der PreBling so lange erhitzt wird, bis die anderen Cr-Verbb. ganz oder 
teilweiso in  Cr20 3 ubergefiihrt sind. — 3. dad. gek., daB Cr20 3, gegebenenfalls m it 
verschiedenen Zutaten, z. B. Cr03, gesintert u. dem dabei entstelienden Prod. durch 
Bearbeitung, z. B. Schleifen, die gewiinschte Form gegeben wird. — 4. dad. gek., 
daB dem Cr20 3 bereits vor der weiteren Bearbeitung, z. B. dem Pressen, durch Sintern 
die jeweils passende KorngróBe erteilt wird. — Das mechan. hoch widerstandsfahige, 
durch Saure oder Laugen nahezu nicht angreifbare Filter oder Diaphragma eignet 
sich bcsonders fiir elektrolyt. oder elektroosmot. Zwecke. Mit Hilfe des neuen Dia- 
phragmas laBt sich auch eine Filterelektrode herstellen, z. B. derart, daB man die 
Maschen eines Drahtnetzes m it Cr20 3-Pulver unter Beimiscliung geeigneter Binde- 
mittel u. Fiillkorper ausfullt u. das Gemisch hiernach erhiirten liiBt. (D. R. P. 481178  
K I. 12d vom 20/4. 1927, ausg. 15/8. 1929.) K i t t l e r .

Societe de Recherches et d’Exploitations Petroliferes, Paris, iibert. von: 
Albert Godeł, Lagnieu, Frankreich, Gewinnung fliichtiger gasiger Produkłe. (Can. P. 
270 771 vom 2/7. 1926, ausg. 17/5. 1927. — C. 1927- I. 159.) K a u s c h .

„Feno“ Gesellschaft fiir Energieverwertung m. b.H.,  Berlin-Siidende (Er
finder: Rudolf Ferdinand Mewes und Karl Rudolf Eduard Mewes, Berlin), Ver- 
fahrenzum Verfliissigen und Trennen schwer kondensierbarer Gasgemische, wie Luft u. dgl., 
dad. gek., daB zur Erzeugung der erforderlichen Zusatzkalte s ta tt eines Teils des 
leichtsd. Bestandteils nur vom schwersd. Bestandteil des Gemisches ein Teil aus der 
Trennersiiule gasfórmig entnommen, auf Hochdruck yerdichtet, yerfliissigt u. dann 
in den mittleren u. unteren Teil des Trenners fl. entspannt wird. — Ein weiterer An- 
spruch betrifft eine Vorr. zur Durchfuhrung des Verf. (vgl. E. P. 236603; C. 1925.
II. 2324). (D. R. P. 478 862 K I. 17g vom 11/6. 1922, ausg. 6/7. 1929.) K i t t l e r .

N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, iibert. von: Gustav Ludwig Hertz, 
Eindhoven, Holland, Trennen von Gasgemischen. (Can. P. 270184 vom 20/10. 1925, 
ausg. 26/4. 1927. — C. 1926. II . 2937.) K a u s c h .

Julius Scheidemandel und Hans Scheidemandel, Munehen, Herslellung von 
Wdrmeschutzmitleln, 1. dad. gek., daB Wasserglas u. CaO oder MgCl2 u. MgO in Ggw. 
iiberschussigen W. vermengt werden, worauf der entstandene feste Kórper von dem 
aufgenommenen W. befreit wird. — 2. dad. gek., daB bei der Herst. die Wasseraufnahme 
erleichternde oder erhohende Zusatze gemacht werden. — ZweckmiiBig werden wahrend 
oder nach der Herst. Stoffe zugefiigt, welche die H artę u. H altbarkeit der Massen er- 
hóhen. (D. R. P. 481 611 KI. 80b vom 6/5. 1925, .ausg. 26/8. 1929.) K u h l i n g .

Gewerkschaft Kohlenbenzin, Berlin, Verfahren zur Wieder gewinnung durch 
Schwefel vergiftełer inelallischer Katalysaloren durch Einw. von Dampfen einer organ. 
Saure, z. B. Essigsaure, Ameisensaure o. dgl., auf die vergiftctcn Katalysatoren in 
trocknem Zustande. Die Siiuredampfe werden in  den Katalysationsapp. nach dem 
Abkiihlen des Katalysators auf etwa 100° eingeleitet, wonach der K atalysator durch 
Zers. des vorher gebildeten organ. Salzes mittels einfacher Temp.-Erhohung an O rt u. 
Stelle in  den metali. Zustand iibergefiihrt wird. An Hand einer schemat. Zeiclinung 
ist eine Ausfuhrungsform des Yerf. beschrieben. (D. R. P. 481 927 KI. 12o vom 24/5. 
1924, ausg. 4/9.1929.) M. F. M u l l e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: Georg Kranzlein und 
Richard Karl Muller), Porige Metalle fiir katalytische Zwecke. (Japan. P. 79 420 
vom 20/5. 1927, ausg. 18/1. 1929. — C. 1927. I I . 1305 [E . P. 270763]. 1928. I. 2281 
[E . P. 282112].) ____ _________I m a d a  u . E n G e r ó f f .

Pitman’s Technical dictionary of Engineering and industrial science. In 7 languagcs. Comp.
by E. Slater and others. Vol. 4. London: Pitman 1929. 4°. £ 8. 8 s. net.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
E. Banik, Ein Beiłrag zur TJnter&ućhung von Bleiarbeitem. Vf. beriehtet kurz 

iiber die auf einer Abfallsehlamm verarbeitenden Bleihiitte von dem zustandigen
135*
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Gewerbearzt ergriffenon MaBnahmen, um schon diejenigen Stadien einer erhóliten 
Pb-Aufnahme zu erfassen, die noch nicht zu Krankheitserscheinungen gefuhrt haben. 
(Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallyerhiit. 16. 161. Juni. Merseburg, Gewerbe- 
aufsiehtsamt.) SPLITTGERBER.

Teleky, Ein Beitrag zur Untersuchung von Bleiarbeitern. (Bemerkungen zu den 
Ausfuhrungen von Gewerbeassesor Banik.) Vf. berichtigt vom arztliehen Standpunkt 
aus Darlegungen des Gewerbeassessors B a n i k  (vgl. vorst. Ref.). (Zentralblatt Ge
werbehygiene Unfallyerhiit. 16. 238—39. Aug.) S p l i t t g e r b e r .

Minimax Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Karl Schmidt, Neu-Ruppin, Mark), Gas- 
entwicklungspatrone fiir Feuerlóscher m it einem in  Bereitschaft gehaltenen pulver- oder 
kórnerfórmigen Gastrager, innerhalb dessen das Reagensmittel in  einem zerbrechliehen 
GefaB angeordnet ist, wobei zur Aufnahme des Reagensmittels mehrere derartige 
GefaBe yorgesehen sind. lin  Innern der Patrone sind zwei fernrohrartige ineinander- 
gleitende Hohlkorper angeordnet, die m it P latten  yersehen sind, so daB beim Zusammen- 
schieben der Hohlkorper die zwischen den P latten gelagerten u. das Reagens ent- 
haltenden GlasgefaBe zertrum mert werden. An Hand von Zeichnungen ist die Ap- 
paratur beschrieben. (D. R. P. 465193 KI. 61a vom 16/12. 1924, ausg. 12/9.
1928.) M. F. M u l l e r .

Minimax Akt.-Ges., Berlin, Verfahren und Vorrichlung zum innigen Mischen 
von Fliissigkeiten, Gasen oder Dampfen oder von Fliissigkeiten mit Gasen oder Dampfen, 
insbesondere zur Erzeugung von Schaum fiir Feuerl6schzv;ecke. Der Strom des einen 
der zu mischenden Stoffe wird zu einem Ringstrald ausgebreitet u. so gefuhrt, daB er 
einen in  sieh wirbelnden Ring bildet, dem der andere Stoff unter Druck zugefiihrt 
wird, worauf das Gemisch in  ein Rohr geleitet wird, in  dem die Vereinigung zu einem 
Vollstrahl erfolgt. Der eine Stoff wird so gefuhrt, daB er einen in  sieh wirbelnden 
Ring yon kreisfórmigem Querschnitt bildet, dem der andere Stoff in  tangentialer 
Riehtung zugefiihrt wird, worauf dio Ablcitung des Gemisches unter Durchbrechung 
des vom ersten Stoff gebildeten Ringstrahls erfolgt. Evtl. wird der eine Stoff so 
gefuhrt, daB er einen in  sieh wirbelnden Ring von kreisfórmigem Qucrschnitt bildet, 
dem der andere Stoff in  radialer Riehtung zugefiihrt wird, worauf die Ableitung des 
Gemisches unter Richtungswechscl erfolgt. Die Ausbreitung des einen Stoffes findet 
durch eine Ringdiise u. durch einen sieh ansehlieBenden Ringkanal m it einer tangential 
angeordneten Offnung zur Einfuhrung des anderen Stoffes sta tt, der m it Auslassen 
zur Ableitung des Gemisches in  ein Ableitungsrohr yersehen ist. Zur Ausbreitung 
des einen Stoffes ist eine Ringdiise angeordnet u. zur Einfuhrung des anderen Stoffes 
ist ein Ringkanal angeschlossen, innerhalb dessen ein Ringrohr m it einer tangentialen 
Offnung angeordnet ist, das m it radialen Offnungen zum D urchritt dieses Stoffes in 
den Ringkanal yersehen ist, wobei der AuslaB des Ringkanals unter Richtungsweehsel 
in  ein Ableitungsrohr gefuhrt ist. Evtl. ist die Innenwand des Ringkanals m it siige- 
zahnartigen Vorspriingen yersehen. An H and von Zeichnungen ist die A pparatur 
beschrieben. (D. R. P. 477 204 KI. 61a vom 25/10. 1925, ausg. 4/6. 1929.) M. F. Mu.

Minimax Akt.-Ges., Berlin, Vorrichiung zur Erzeugung von Schaum fiir Feuer- 
loschzioecke m it zwei die Rk.-Stoffe getrennt enthaltenden, ineinandergelagerten Be- 
hiiltcrn, bei der aus dem Hauptbehalter eine Lsg. des einen Rk.-Stoffes durch eine 
Yerbindungsleitung in  den den anderen Rk.-Stoff enthaltenden Einsatzbehalter iiber 
einen Verteiler geleitet wird. Eine abnehmbare Haube, die den Verteiler u. das Scliaum- 
abzugsrohr enthalt, verschlieBt den in  die Fiillóffnung des Hauptbehalters eingesetzten 
Einsatz u. ist m it dem Hauptbehalter durch ein die Verbindungsleitung zwischen 
den Behaltern bildendes Schwenkrohr yerbunden. Die Haube is t m ittels eines am 
Hauptbehalter gelagerten bekannten Bugelverschlusses gegen den Einsatzbehalter u. 
dieser gleichzeitig gegen den Hauptbehalter abgedichtet. An Hand von Zeichnungen 
ist die Apparatur beschrieben. (D. R. P. 471 343 KI. 61a vom 26/3. 1924, ausg. 
11/2. 1929.) M. F. M u l l e r .

Minimax-Perkeo Akt.-Ges. fiir Schaumloschverfahren, Berlin, Selbstt&tiger 
Schaumfeuerloscher zur Sicherung von Tanks. Die zur Aufnahme der schaumbildenden 
Stoffe erforderlichen Behalter sind ais kippbare Schwimmer ausgebildet, durch dereń 
Umkippen der feuerlóschende Schaum gebildet wird u. auf die brennende FI. flieBt. 
Zwei nebeneinanderhegende, nach yerschiedenen Seiten hin belastete, kippbare 
Schwimmer sind durch ein Zugglied m it Schmelzsicherung yerbunden derart, daB 
sie nach Durchschmelzen der Sicherung umkippen. Die zur Sohaumerzeugung be-
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nutzten Stoffo sind ais Lsgg. getronnt in mehroren u. durch cinen oben liegenden 
Mischraum verbundenen Abteilungen eines kippbaren Schwimmers oder mehrerer 
solcher Schwimmer untergebraoht, dio nach dem Durchschmelzen einer Sichcrung 
unter der Wrkg. eines Gewichtes umkippen, so daB die Lsgg. im Mischraum jedes 
Schwimmers zusammenflieBen. Vom Mischraum ftihrt ein Steigrohr nach der ent- 
gegengesetzten Seite des kippbaren Schwimmers. An Hand von Zeichnungen sind
die Ausfiihrungsformen der Apparatur beschrieben. (D. R. P. 472 892 KI. 61 a vom
16/7. 1924, ausg. 7/3.1929.) M. F. M u l l e r .

Fyr-Fyter Co., Dayton (Ohio), Kolilensaure-Feuerloschmittel, bestehend aus
7 Teilen NaKC03, 11,3 Teiien Athylenglykol, 14 Teilen W., die in wss. Lsg. m it 1IZS04 
oder C1-S03H umgesetzt werden. (E. P. 311063 vom 5/4. 1928, ausg. 29/5. 
1929.) M. F. Mu l l e r .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Richard Tróger, 
Berlin-Zehlendorf), Vorrićhtun(j zum Feuerlóschen mit neutralen Ldschgasen, die in 
heizbaren Bchaltern fl. aufbewahrt werden, wobei dio Gase unter Atmospharendruck 
oder unter einem fiir die Lóschzwecko giinstigen geringen Uberdruck u. bei ent- 
sprechend tiefer Temp. gehalten werden. Die Heizung in einem warmeisolierten heiz
baren Behalter wird beim Offnen einer Loschgasaustrittsóffnung oder mehrerer solcher 
Offnungen selbsttiitig angestellt u. nach Schliefiung derselben abgestellt. Das vcr- 
flussigte Lóschgas wird durch eine Kaltemaschino bekannter A rt so weit gekiihlt, 
daB im Bereitschaftszustand der Yorr. der durch die unvollkommcne Isolierung statt- 
findende WarmezufluB laufend durch die Kaltemaschino ausgeglichen u. dadurch der 
Gasdruck unter dem Abblascdruok des Sicherheitsyentils gehalten wird. Das aus 
dem Sicherheitsventil entwciehende Gas wird aufgefangen u. in  einer Kiiltemaschine 
in bekannter A rt verflussigt u. dem Behalter wieder zugefiihrt. An Hand einer Zeich- 
nung ist der Gang des Verf. naher beschrieben. (D. R. P. 473 901 KI. 61a vom 17/10. 
1926, ausg. 1 1 /3 .1929.) M. F . Mu l l e r .

Phylax Feuerlosch-Automaten-Bau-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Trockoi- 
lósclier m it einer im Losehmittelbehalter bofindlichen SchieBladung, in die eine in ein 
Rohr eingezogene Zundschnur miindot. Das Rohr miindet in eine dio SchieBladung 
enthaltende, m it einem durch die Explosion lósbaren Boden verseheno Metallkapsel, 
die in  einer Muffe des Lóschmittelbehalters auswechselbar gelagert u. durch eine 
Oberwurfmutter in  ihrer Lage gesichert ist. An Hand von Zeichnungen ist die Ap- 
paratur naher beschrieben. (D. R. P. 473 764 KI. 61a vom 5/6. 1926, ausg. 21/3. 
1929.) __________________  M. F. Mu l l e r .

Louis Lewin, Gifte im Holzgewerbe. Berlin: G. Stilke 1929. (23 S.) 8°. Beitrage zur Gift-
kunde, hrsg. von Louis Lewin, H. 1. M. 1.50.

HI. Elektrotechnik.
Vernon C. Mac Nabb, Die Herstellung von emissionsfahigen Oxyddrahlen. Vf. 

untersucht gebrauchliche industrielle Methoden, durch dic m it BaO oder SrO bedeckto 
Drahte emissionsfahig werden kónnen. Der wesentliche ProzeB ist ein Gasbombarde- 
ment, das eine Red. der Oxyde oder Carbonate zu niederen Oxyden oder reinen Metallen 
bewirkt. Am boston eignet sich C 02 aus einem Carbonat, das erst im Vakuum reduziert 
wird. (Journ. opt. Soc. America 19. 33—-41. Juli. Philadelphia, Pa.) L o r e n z .

V. Zworykin und E. D. Wilson, Die Casium-Magnesiumphotozelle. Die Werte 
fiir die ArbeitsgroBen der Alkalimetalle u. ihre Farbenempfindlichkeitskurven zoigen an, 
daB Cs das gunstigste Metali fiir den Gebrauch in Photozellen ist. Die prakt. Schwierig- 
keiten in der Handhabung von Cs sind in der Cs-Mg-Zelle iiberwunden, in der ein 
frischer Ubcrzug von Mg eine unsichtbare Cs-Schieht an den Wśinden der Zelle bindet u. 
die elektr. Verb. m it der Kathode siehert. — Die mittleren spektralen Empfindlieh- 
keitskurven fiir mehr ais 20 Zellen zeigen, daB die maximale Empfindliehkeit bei 4850 A. 
(fiir reines Cs bei 5390 A.)liegt. (Physical Rev. [2] 33. 633. April. Westinghouso Co.) Lo.

Harold H. Brown, St. Albans, V. St. A., Isolierstoffe. Die Isolierstoffe gemaB 
der Erfindung bestehen aus Papier, welches aus Fasern der Bliitter von Bromelia- 
pflanzen hergestellt wordenist. (A. P. 1 725 335 vom 22/6.1925, ausg. 20/8.1929.) K u.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Elektrische Isoliermittel. 
Man yerwendet hierzu die Celluloseester der hóheren Fettaauren oder gemischte Ester
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oder Atherester, wie Cellulosestearat, -laurafc, -ricinoleat, -naphthęnat, -acetatlaurat, 
-butyratlaurat, Athylcelluloselaurat usw. Diese Verbb. besitzen eine hohe Dielektri- 
zitiitskonstantc, sie eignen sich daher zum Isolicren von Metalldrahten. (F. P. 658 657 
vom 7/8. 1928, ausg. 18/6. 1929. D. Prior. 26/9. 1927.) F r a n z .

Adolf Ullricli, Wien, Isolierung von elektrischen Drahten und Kabeln mit Boh- 
gummi und mit Kautschuhnischungen, dad. gek., daB der blankę oder isolierte D raht 
oder eine Kabelseele in einem Arbeitsgang zunaclist eine Spritzmaschine u. sodann 
cinc Longitudinal-UmpreBmaschine durchlauft u. daB in der ersteren eine schlauch- 
artige Hullc aus Rohgummi oder einer Miscliung von Rohgummi aufgebraclit u. in 
der letzteren eine Kautschukmischung in  einer oder mehreren Lagen auf den Roh
gummi bzw. die Rohgummimischung aufgepreBt wird. — Der D raht usw. kann aus 
der Spritzmaschine ohne Zwischenberiihrung in  die UmpreBmaschine treten. (D. R. P. 
481 860 K I. 21c yom 9/3. 1926, ausg. 30/8. 1929. Oe. Prior. 12/3. 1925.) K u h l i n g .

Porscke Elektricitats-Ges. m. b. H., Berlin, Erreger fiir galvanische Elemente 
aus Alkalien in  fester oder fliissiger Form, dad. gek., daB dem Erreger Stoffe, z. B. 
Schwefel, F ett, P  usw., zugefiigt sind, die in  einen kolloiden Zustand ubergehen u. sich 
ais Schutzschicht auf die Elektroden, besonders auf die Zinkelcktrode, legen. — Zers. 
der Elektroden im Ruhezustand der Elemente wird yermieden. (D.R .P.  482 062 
K I. 21b vom 31/8. 1928, ausg. 5/9. 1929.) K u h l i n g .

Johana Bacsa, PreBbaum, Ósterreich, Herslellung von Nickeł- und Kobaltozyd- 
clcktroden fiir alkalische Sammler. (D. R. P. 482 065 K I. 21b vom 2/8. 1927, ausg. 
5/9. 1929. — C. 1929. II. 201.) K u h l i n g .

Electric Storage Battery Co., Philadclphia, iibert. von: Benjamin Heap, Man
chester, Sammlerplatten. Friseh aufgeladcne negative Sammlcrplatten werden in 
feuchtem Zustandc in CH20  entlialtende Gelatinelsgg. getaucht- Die P latten  bewahren 
lange Zcitihre Kapazitat. (A. P. 1 725 734 vom 5/1.1925, ausg. 20/8.1929.) K u h l i n g .

S.D.White und R. J. Jones, London, Elektrolytische Gleichrichler. Die K a- 
thoden der Gleichrichter bestchen aus Legierungen des W m it einem oder mehreren 
der folgenden Metalle: Al, T a, Co, Fe oder Stahl. Die Anoden bestehen aus Al, der 
Elcktrolyt aus einer wss. Lsg., welche Ammoniumphospliat, Weinsaure, Salicylsaure u.
H3 BO3  enthalt. (E. P. 309 622 vom 13/1. 1928, ausg. 9/5. 1929.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., iibert. von: Richard Swinne, Berlin, Elektro- 
magnetische Kórper. Die Kórper bestehen aus fein yerteiltem, monokrystallin. Fe, 
Ni, Co, FeSi-, FeAl-Legierungen o. dgl., welche in  einen Isolierstoff cingebettet sind. 
Dic Hysterescyerluste der Korper sind unerhcblich. (A. P. 1 725 026 vora 15/4. 1927, 
ausg. 20/8. 1929. D. Prior. 17/5. 1926.) K u h l i n g .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Naoto Kameyama und Shumpei Oka, Uber die Synthese einer Substanz mit 

uhnlichen Eigenschaften wie beim japanischen sauren Ton. II . (I. vgl. C. 1929. I. 426.) 
Ein solcher Kórper kann durch Fallung von Wasserglas mit Tonerde erhalten werden, 
ist aber nicht oxydierend. Das kann durch Zumischung von M n02 erreicht werden, 
wahrend Alkali die Farbrk. mit Methylviolett u. Benzidin bewirkt. Dieses Praparat 
ist dem sauren Ton nur in wenigen Punkten unterlegen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 32. 99 B—101 B. April. Tokyo, Univ.) S a lm a n g .

Naoto Kameyama und Shumpei Oka, Uber die Benzidin-Farbreaktion des 
japanischen sauren Tones. (Vgl. vorst. Ref.) Die eigentumliche „oxydase“-ahnliche 
Eig. des japan. sauren Tones, eine farblose Benzidinlsg. blau zu farben, wurde auf
2 Ursaclien zuruckgefiihrt: Dic wichtigste ist einer geringen Menge eines Fremdkórpers 
zuzuschreiben, dic mit HC1 entfernt werden kann. Eine schwachere Wrkg. ist dann 
noch auf dic langsamc katalyt. Wrkg. des atmosphar. O, in Ggw. des Tones zuriick- 
zufiihren. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 87 B—89 B. April. Tokyo, 
Univ.) S a lm a n g .

Naoto Kameyama und Shumpei Oka, Uber die Farbreaktion des japanischen 
sauren Tones gegen die salzsaure Leulcobase des Małachitgriins. (Vgl. vorst. Ref.) Der 
saure Ton wurde durch Zerkleinerung in 5 Fraktionen yerschiedenen Durchmessers 
zerlegt, die sich yerschieden anfiirbten. Die groBen Stiicke farbten am meisten, in 
diesen waren es kleine braunschwarze Piinktcken, von denen dic Fiirbung ausging. 
Dicsc Punktchen enthielten Fe u. etwas Mn. Sie oxydierten dic Leukobase sofort.
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Die oxydiercnde Wrkg. auf Benzidin ist wegen dessen niedriger Osydierbarkeit ge- 
ringer. (Journ. Soc. chcm. Ind., Japan [Suppl.] 32. 214 B—16 B. Juli.) S a lm a n g .

Wilhelm Muller, Gleiwitz, Gasschachtofen zum Brennen oder Rosten von Kalle, 
Dolomit, Magiiesit, Er zen o. dgl. mit Mitlelkern und Gutabzug nach der Mitte, dad. gek., 
daB unter jeder der durch Briicken getrennten Abzugsoffnungen je ein endloser Forder- 
rost m it gemeinsamem Antrieb angeordnet ist, der das Gut nach der Ofenmitte in 
Grob- u. Kleinstiickbunker befordert. — Der Ofen yerlangt weniger Handbetrieb ais 
die bekannten Schachtofen. (D. R. P. 482111 K I. 80o vom 20/2. 1926, ausg. 6/9
1929.) K u h l i n g .

Hartford-Empire Co., Hartford, iibert. von: Karl E. Peiler, W est-Hartford,
V. St. A., Rohstoff zur Herslellung von Glashafen u. dgl. Geeignete hitzebestandige 
Abfallstoffe werden gemahlen, bis zu einem Feuchtigkcitsgeh. entwassert, welcher 
fiir das Zusammenbacken der M. erforderlich ist, unter hohem Druck beliebig geformt, 
gebrannt u. zerkleinert. (A. P. 1 724 886 vom 1/6. 1925, ausg. 13/8. 1929.) K u h l i n g .

G. E. Heyl, London, Nicht splitterndes Glas. Zwei Glasscheiben werden m it oder 
ohno Schichtcn aus Cellulosederiw. durch ein Klebmittel durch Fliissigkeitsdruck 
miteinander vercinigt; die Scheiben werden in  einem goschlossenen m it F I. gefullten 
Behalter, der von auBen durch Dampf auf die erforderliche Temp. erwarmt werden 
kann, unter Druck vereinigt. (E. P. 310 995 vom 4/2. 1928, ausg. 29/5. 1929.) F r a n z .

G. E. Heyl, London, Sicherheitsglas. Man behandelt Cellulosederiw. u. die Glas
scheiben gleichzeitig m it einem Losungs- oder Erweichungsmittel u. vereinigt dann 
nach dem Verf. des H auptpat. (E. P. 311098 vom 10/5.1928, ausg. 29/5. 1929; 
Zus. zu E. P 310995; vorst. Ref.) F r a n z .

G. E. Heyl, London, Nichłsplitterndes Glas. Die m it einer Schicht eines Cellulose
deriw . nach dem Verf. des H auptpat. zu vereinigende Glasseheibe wird auf der andoren 
Seite durch oinc Sn-Folie geschiitzt, die Cellulosederiv.-Schicht wird m it einem harten 
Celluloselack iiberzogen. (E. P. 311128 vom 15/6. 1928, ausg. 29/5. 1929. Zus. zu
E. P. 310995; vorvorst. Ref.) F r a n z .

G. E. Heyl, London, Nichłsplitterndes Glas. Das nach dem Verf. des H auptpat. 
durch Vereinigen von Glasscheiben m it Schichtcn aus Cellulosederiw. durch Flussig- 
keitsdruck erhaltliche Glas wird an den K anten m it einer Misehung aus Kautschuklsg. 
Schwefel oder einer in  der PreBfl. unl. Harzlsg. verschmiert, um ein Eindringen der 
PreBfl. zwischen dio Schichten zu verhuten. (E. P. 311151 vom 8/8. 1928, ausg. 
29/5.1929. Zus. zu E. P. 310995; drittvorst. Ref.) F r a n z .

Jean Honore Mathieu Tranchant, Frankreich, Mittel zur Verkittung von Glas- 
und Emaillesachen, zur Befestigung der sogenannten Cloisonnó’s auf Metali u. G las u. 
zur dauerhaften Befestigung von Perlen auf Glas u. Emaille, bestehend aus einer 
Misehung von Canadabalsam u. Amylacetat. — Dieses Verkittungsmittel hat den 
Vorteil, ohne Einbrennen fest u. dauernd zu haften u. durch einfaches Verdunsten 
des Losungsm. nach kurzer Zeit zu trocknen. (F. P. 662 857 vom 24/10. 1928, ausg . 
13/8. 1929.) G r o t ę .

Westinghouse Electric and Mfg. Co., V. St. A., Verbinden von keramischen 
und Metallgegenstanden. Die zu verbindendcn Teile der keram. Gegenstande werden 
m it einer, z. B. aus Feldspat, Silex, piast. Ton, Kreide u. ZnO bestehenden Glasur 
bedeckt, auf dieser mittels einer Lsg. von H 2PtCls in einem ath. Ol, welche auch ein 
in  der Hitze reduziertes Salz des Ag oder Cu oder entsprechende Gemenge onthalten 
kann, eine metali. Oberflache erzeugt u. das zu verbindende Metali angelotet oder 
galvanoplast. aufgebracht. (F. P. 657 884 vom 20/7. 1928, ausg. 28/5. 1929. A. Prior. 
30/7. 1927.) " K u h l i n g .

F. L. Smidth & Co., New York, ubert. von: Carl Pontoppidan, Hol te, Dane- 
mark, Zement. (A. P. 1 722 480 vom 30/6. 1927, ausg. 30/7. 1929. — C. 1928. II. 
1931 [E. P . 293035].) K u h l i n g .

Heinrich Peikert, Kalkberge, Brennen von Zement mit Einjnhrung des Rohgutcs
in  Form eines Spriihregens, dad. gek., daB das Gut am Auslaufende des Ofens so zu-
gefiihrt wird, daB zwischen der Flamme u. dem oberen Ofentcil ein Gutschleie£ ent
steht. — Im  Ofenkopf, oberhalb der den Brennstoff zufiihrenden Diise sind 
zur Zufiihrung des Rohmehles angeordnet. (D. R. P. 481 579 KI. 80c vom 23/~ 
ausg. 26/8. 1929.) Ky^:4.iKo.., '

Studienges. zur Bauxitverwertung G. m. b. H., Berlin, Herstellung figi 
zement im  Drehrohrofen unter Yerwendung eisenreicher Rohstoffe, besondćrs < Batixiji,'. -
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1. dad. gek., daB zur Red. der Rohstoffe in der Schmelzzone reduzierend, dagegen 
in der Entsauerungs- u. Trookenzone zur vollstandigen Verbrennung der aus der Schmelz
zone abziehenden Gase oxydierend gearbeitet wird. — 2. Drehrohrofen zur Auafiihrung 
des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daC an der Ubergangsstello der Entsiiuerungs- 
zur Sclimelzzone Offnungcn angeordnet sind, die den gegebenenfalls regelbaren E in tritt 
der Zweitluft gestatten, ohne daB das den Drehrohrofen durchlaufende Gut dureh sio 
herausfallen kann. (D. R. P. 480 667 K I. 80c vom 1/1. 1926, ausg. 27/8. 1929.) K u h l .

Solidon Products Inc., iibert. von: Hiram S. Lukens, Philadelphia, V. St. A. 
Gegenstande aus Sorelzement. Den Rohstoffen zur H erst. von Sorelzement wird die 
wss. Emulsion eines wassorabweisenden Stoffes, z. B. Petroleum, u. gegebenenfalls 
ein Fiillmittel zugesetzt u. die M. geformt. Die Erzeugnisse sind wasserdiclit. (A. P. 
1724 945 T o m  30/6. 1926, ausg. 20/8. 1929.) K u h l i n g .

Charles Catlett, Staunton, V. St. A., Bindemittel. Zu hydraul. Bindemitteln 
werden Gemische von Oxysalzen der Erdalkali- u. Erdmotalle u. geringen Mengen 
von oligen oder fetten Stoffen bzw. Gemischen, welche neben derartigen Stoffen Oxydo 
u. Neutralsalze der genannten Metalle enthalten, zugesetzt. Die Zusatze gestatten 
Rcgelung der Abbindezeit. (A. P. 1726472 vom 26/7. 1923, ausg. 27/8. 1929.) K u h l .

K. Friedrich und C. Friedrich, Breslau, Uberziige auf Ziegeln, Standbildern u. dgl, 
Die zu iiberziehenden Gegenstande werden nacheinander m it einer Mischung von W., 
Zement u. einem Schutzkolloid u. einer aus Nitrocelluloso oder einem Celluloseather 
bestehenden Schicht iiberzogen. (E. P. 309 755 vom 7/5. 1928, ausg. 9/5. 1929.) K u i i l .

Marc Larchevćque, Industrie do la porcelaine. Etudo complfete du materiel do cuisson et 
de gazettorie. Paris: <SRevue des matćriaux de construction et de travaux publics»
1929. (129 S.) 8°.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Knoepfele, Die Kalidiingung im  rumanischen Banat. Dio Verss. zeigen, daB dic 

K-Dungung auch auf den schw eren  ka liro ichen  Boden der Schwab. Heide bei T  i m i s - 
v  a r  a  crfolgreich w ar. Durch P2Os allein konnten Hóchstertrage nicht erzielt werden. 
(Ernahrung d. Pflanze 25. 335—38. 15/7.) T r e n e l .

R. P. Bartholomew, Die mangelnde Ausnutzbarkeit von Phosphor in  Roh- 
plwsphaten durch subtropische Kulturpflanzen. Vf. untersucht in Sandkulturen dic 
Verwertung von Phosphor eines Tenncssee-Roliphosphats bei 11 Kulturpflanzen, dio 
in den siidlichen Staaten der U. S. A. angebaut werden durch analyt. Best. von Ca u. 
P  im Pflanzengewebe im Vergleich zu Superphosphat. Baumwolle, Futtererbson, 
Zuckerrohr, Seradella, Vogelknoterich, Lespedeza, „B ur“-Klee, Reis, Velvct-Bohnen 
nutzen den P  des angewendeten Rohphosphats (1000 Pfd./acre) nur sehr wenig aus; 
jedoch zeigte Wicko 1/3 u. SiiBklee %  des Wachstums, das m it Superphosphat erzielt 
wurde. Zwischen Ca- u. P-Gch. des Pflanzengcwobes u. der Nahrstoffverwertung be- 
stehen keine deutlichcn Bcziehungen. (Journ. Amer. Soc. Agronomy 20. 913—20.
1928. Arkansas Agr. Exp. S tat. Sep.) T r e n e l .

R. P. Bartholomew, Die Ausniitzung der Slicksloffdwiger bei Reis. W ird der 
Ausnutzungswert von (KH1)2SOll gleich 100 gesetzt, so wurden folgende Vergleichs- 
werte erhalten: Leunasalpeter 96%, Mischung aus Baumwollsamenmehl u. (NH4)2S04 =  
96%, Harnstoff 92%, NaNOs 89,5%, Blutmehl 87%, Ammoniumphosphat 84,5%, 
Kalkstickstoff 69,5%, Mischung aus Baumwollsamenmehl u. NaNOa 66% ,Ca(N03);, 
59%, Baumwollsamenmehl 61%. Der N-Verlust war bei den NH4-Verbb. kleiner ais 
bei den N itraten u. organ. Verbb. Dic Denitrifikation verlief so schncll, daB nur kleine 
Mengen N itrit nachgewiesen werden konnten. (Soil Science 28. 85—100. Aug. Univ 
of Arkansas.) T r e n E L .

J. Weigert und F. Fiirst, Uber die Verwerlung słeigender Sticksloffgaben durch 
rerschiedene Sorten von Sommergerste. Unter den Vers.-Bedingungen war jedo Sorto 
fiir N dankbar; besonders zeichneten sich aus: Laninger Bechtalgerste, Eglfinger Hado, 
Heils-, Brouns- u. Strengs Franken, Lichtis Łechtał u. Stadlers Ratisbona. Aekermanns 
Danubia nutzto die N-Dungung am wenigsten aus, so daB sie fur extensive Bcwirt- 
schaftung geeignet scheint (vgl. C. 1929. I I . 627). (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung. 
Abt. B. 8. 369—75. Juli. Miinchen, Bayr. Landesanst. f. Pflanzenbau.) T r e n e l .

J. H. Ellis und Wm. Shafer, Beilrag zur Kenntnis des Sticksloffgehalts der 
„Rcdriver“ Talboden. ProfilmaBige Beschreibung m it analyt. Daten von Boden aus 
Sud-Manitoba.. (Scient. Agriculture 9. 231—48.1928. Winnipeg, Agric. Coli.) T r e n e l .
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Herbert A. Lunt, Die senlcrechte Verteilung der Basen und der Aciditiit in  Illinois- 
boden. Der p H nahm m it der Tiefe zu. Der Kalkbedarf nach der Methode H u t c h i n s o n -  
Mc L e n n a n  stimmte m it der elektrometr. Titration (mit Ca(0H)2 auf pn 7) iiberein, 
ebenso die CoM BER-Probe mit den pH-Werten. Der pn ist dem Ca-Geh. mit einer Aus- 
nahme proportional. Im  Untergrund ist Mg starker angereichert ais Ca. Die Kurven 
der austauschbaren Basen sind denen des Gesamtgch. an Ca u. Mg parallel. Der E in
fluB der Kalkung auf die verscliieden tiefen Bodenschichten hangt vom Bodentypus 
ab. In  einigen Eallen wurde ais Ursache der Wachstumsschiidigung „Austauschaciditat** 
festgestellt. (Soil Science 28. 137—78. Aug. Univ. of Illinois.) T r e n e l .

Goy, tiber die Beziehungen zwischen dem Versagen von Pflanzen und dem Kalk- 
und Saurezusland der Boden. I II . Unter M itarbeit von P. Muller und O.Roos. (II. vgl. 
C. 1929. I. 2572.) Vf. schliigt auf Grund seiner Unterss. vor, die „hydrolyt. Aciditat** 
mit „Gesamtsaure** des Bodens, die Austauschaciditat ais „leicht losliche Siiureform“ 
u. die Differenz aus beiden ais „scliwer losliche Saureform** zu bezciclinen. Vf. setzt 
an 500 Boden Wachstumshemmungen m it verschiedenen Kennziffcrn, die aus den 
Bestst. von CaC03, ph in W. u. KC1, der hydrolyt. u. Austauschaciditat gewonncn 
wurden, in Beziehung. E r stellt fest, dafi die Saurekennziffern den Zusammenhang 
mit der Vegetation am deutlichsten zeigen. Besonders auf leichten Boden geben sic 
so cindeutigen Aufschlufi, dafi nach anderen Metlioden nicht gesucht zu werden braucht. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung. Abt. B. 8. 321—48. Juli. Konigsberg, Landw. 
Vcrs.-Stat.) T r Ź n e l .

S. Goy, P. Muller und O. Roos, tiber Pufferung, Sauredichte, Bodenzonen und 
cinheitliche Benennung der Einzelwerte des Bodenzustandes. IV. Theoret. Erorterungen 
fruherer Ergebnisse (III. vgl. vorst. Ref.). Vf. definiert die Pufferung des Bodens 
ais „eine Verdiinnung der echten Saureteilchen durch die ungesatt. Adsorptionsflachę 
neutraler R k.“ Diese Verdiinnung nimmt m it dem Naherkommen der ph an den Neu- 
tralpunkt immer mehr zu. Die Pufferungswerte selbst haben keine Bedeutung fiir 
dic Beurteilung der Boden auf das Kalkbediirfnis. Die Best. der pH-Zahl allein ist 
nicht immer ausreichend zur erschopfenden Beurteilung liinsichtlich des Kalkbedarfs. 
Die pn-Zahl in KCl-haltiger Aufschlammung zeigt unter pu 5,5 m it Sicherheit 
Kalkbediirfnis an. Bei Boden iiber pn 5,5 ist aus der pH-Zahl wenig zu entnehmen. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 14. 220—40. Konigsberg, Ldw. Vers.- 
Stat.) T r e n e l .

Goy und Burow, tiber die Spanne der pjj-Zahlen in  Wasser und Chlorkulilosung. V. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) Vff. versuchen, die Differenz der pn in wss. u. KCl-Suspension 
zur Charakterisierung der Ackerboden zu yerwenden. Die pH-Zahlen selbst laufen 
parallel; die [H '] dagegen unterscheidet sich um so mehr, je saurer der untersuchtc 
Boden an sich war. Die Móglichkeit, Boden zweifelhafter Kalkbedurftigkeit m it Hilfe 
der Spanne zu erkennen, h a t sich nicht ergeben. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung 
Abt. A. 14. 348—54. Konigsberg, Ldw. Vers.-Stat.) T r e n e l .

K. Bamberg, Sludien uber das austauschbare Kalium. Vf. behandelt Torfboden 
u. durch 6°/0ig. H20 2 vom Humus befreite Mineralboden mit 1-n. KC1 u. studiert die 
Einw. von 0,1-n. NH4, N a, Ca u. Mg-Salzlsgg. auf den Austausch des adsorbierten K. 
In  Torfboden haben Ca- u. Mg-Salze, in Mineralboden NH,-Salze den stiirksten Aus- 
tauscheffekt auf K. Am schwachsten w irkt Na‘. Tonboden absorbieren K  erheblich 
starker ais Humusbóden. Besonders geeignet zur Best. des austauschbaren K  erwies 
sich das NH4-Aeetat. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 14. 177—84. Riga, 
Univ.) T r e n e l .

Robert Stewart, Die Ausniitzbarkeit von Kalium in  schottischen Boden. Vf. hat 
den Geh. von K  in 34 Boden durch chcm. Methoden bestimmt u. setzt ihn in Be
ziehung zur Keimpflanzenmethode nach NEUBAUER. (Journ. agricult. Science 19. 
524—32. Juli. Schottland, Coli. of Agric.) T r e n e l .

L. v. Kreybig, tiber die Loslichkeitsanderungen der Phosphorsuure in  den Boden 
verschiedenen biologischen Zustandes. Die erfolgreiche Anwendung von P 20 6-Kunst- 
diingem auf sauren Boden hangt vom Rk.-Zustand des Bodens ab. Die Brauchbarkeit 
der Methode NEUBAUER wird bestatigt, insbesondere fiir nicht saure Boden. (Ztschr. 
Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 14. 240—51. Creshatsurany.) T r e n e l .

L. D. Baver, Die Beziehung der austauschbaren Basen zu den physikalischen Eigen- 
schaflen des Bodens. Ca", Mg”, Mn u. H ‘ hatten in den untersuchten Boden keincn 
EinfluB auf Wasserkapazitat., Hygroskopizitat u. Benetzungswarme. In  Tonboden 
wirkte Ca" ausflockend u. plastizitatserhohend. K ‘ wirkte auf den Feuchtigkeitsgeh.
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nicht ein, dagegen auf die Hygroskopizitat sowohl ais auf die Benetzungswarme er- 
niedrigend. H ' verringert die Ausflockung u. in basenreichen Bóden die P lastizitat; 
in basenarmen Bóden wurde die Plastizitat dagegen crhólit. Mn wirkte um ph  7 herum 
stark ausflockend. Na' erhóhte den Feuchtigkeitsgeh., setzte die Hygroskopizitat u. 
die Benetzungswarme herab, wirkte peptisierend u. plastizitatserkóhend. (Journ. Amer. 
Soc. Agronomy 20. 921—41. 1928. Alabama Polyt. Inst. Sep.) T r e n e l .

K. Rathsack und H. Meyer, Zur Metliodik der Saugkraflmessuug mit Hilfe von 
liohrzuckerlosung. Vff. verwenden die von O s t w a l d  aufgestelltc Solvatationsformel. 
Die auftretende Versiiuerung w irkt auf den Keimungsverlauf stórend u muB. beob- 
achtet werden. Die nach der Bechermethode erzielten Keimdaten sind lióher u. sicherer 
ais die m it der Schalenmethode erzielten. Man gebraucht weniger Zuckerlsg., kann 
schneller arbeiten, Schimmelbldg. tr i t t  nicht ein. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 505— 11. 
15/8.) " T r e n e l .

Anneliese Niethammer, Die Vorteile der graphischen Darstellung bei der Aus- 
werlung von Samenkeimversuchen. Die Vorausberechmmg des Endergebnisses einer 
Samenkeimung ist theoret. móglich, kann jedoch in der Praxis nur m it gewisser An- 
naherung erfolgen, weil das Vers.-Material zu verschieden ist. (Zellstimulationsforsch.
1928. 103—10. Sep.) T r e n e l .

W. Goodwin, H. Martin und E. S. Salraon, Die fungiciden Eigenschaften ge
wisser Spritzmiltel. Dicalciumarseniat war mit 0,0125°/o As20 3 gegen Sphaerotheca 
Humuli wirksam. Das Gleiche gilt fur Calciumtliioarseniat mit einem Geh. von
0.006°/0 As2Oa. Durch Kalkcasein wurde die Wrkg. herabgesetzt. (Journ. agricult.
Science 19. 405—12. Juli. Wye [Kent], Agric. Coli.) T r e n e l .

E. Rauterberg, Der Schulzesehe Apparat zur Schldmmanalyse in  verbesserter Form. 
Berieht uber Erfahrungen m it dem ScHULZEschen Schlammapp. (vgl. hierzu HARKORT, 
C. 1927. I. 2238) bei Bodenanalysen. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 
14. 261—68. Kiel, Univ.) T rŹ N E L .

M. Kohn, Bemerkungen zur mechanischen Bodenanalyse. IV. (III. vgl. C. 1928.
1. 2649.) Polemik gegen KoETTGEN u. HEUSER (C. 1929. I. 2097). Das von diesen
vorgechlagene Dispergierungsmittel Glycerin bzw. das W.-Glycerinverf. wird abgelehnt. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 14. 268—80. Eberswalde, Forstl. Hoch- 
schule.) T r e n e l .

G. W. Conrey, Bestimmung von Menge und „Art“ der Kolloide in  Bóden. Vf. 
gibt in seinem Bcricht eine K ritik  u. Diskussion der einschlagigen Arbeiten. (Journ. 
Amer. Soc. Agronomy 20. 893—99. 1928. Sep.) T r e n e l .

Robert Wachę, Beitrag zur Bestimmung und Bewertung der Kolloide im  Boden. 
Vf. h a t Na-Perm utit m it C 02-haltigem W. seiner Basen bis auf 2,8 S i02: 1A120 3: 0,36 
Basen beraubt u. den W.-Geh. der Restkórper bestimmt. Die Hygroskopizitat 
nimm t m it steigender Entbasung zu. Die Best. der Hygroskopizitat kann deshalb 
allgemein nicht zur Kennzeichnung der Bodenfrachtbarkeit benutzt werden. (Mitt. 
Laborat. PreuB. Geolog. Landesanstalt Nr. 2. 30 Seitcn. 1921.) T r e n e l .

G. G. Milne, Die Kobaltinitril- (volumetrische) Methode zur Bestimmung von Kalium  
in  Bodenausziigen. Vergleichende Unterss., die die Brauchbarkeit der Methode bei 
Ggw. der Sulfate u. Phosphate der Erdalkalien ergeben. (Journ. agricult. Science 
19. 541—52. Juli. Leeds, Univ.) T r e n e l .

Rupert Jethro Best, Eine schnelle elektrometrische Metlwde zur Bestimmung des 
Chloridgehalts der Boden. Vf. titriert das Cl' elektrometr. in folgender K ette: Ag, 
AgCl, Cl' || H ‘, Chinhydron, P t. (Journ. agricult. Science 19. 533—40. Juli. Adelaide, 
Siidaustralien, Univ.) T r e n e l .

O. Arrhenius, Die Phosphatfrage. II. Die Phosphatanalyse. (I. vgl. C. 1929. II. 
1578.) 5 g Boden werden m it 50 ccm einer 2%ig- Citronensaure 48 Stdn. geschiittelt, 
der Auszug in einen 100 ccm-MeCkolben iibergefuhrt u. 10 ccm einer 2,5°/0ig. Am- 
moniummolybdatlsg., 1 ccm einer 20%ig- N aS03-Lsg., 1 ccm einer 0,5°/oig. Hydro- 
chinonlsg. u. 1 ccm konz. H 2S04 zugefiigt. Man fiillt auf 100 ccm auf u. liiBt 12— 14 Stdn. 
stehen. Der P20 5-Geh. wird colorimetr. durch Vergleich m it Standardlsgg. bestimmt. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 14. 185— 94. Stockholm.) T r e n e l .

S. D. Conner, M. F. Morgan und G. W. Conrey, „Bodensaure‘'-Methoden zur 
Bodemmtersuchung. Literaturzusammenstellung. (Journ. Amer. Soc. Agronomy 20. 
881—92. 19*28. Sep.) T r e n e l .

Kurt Simon, Ober die Herslellung von Humusexlraklen mil neulralen Mitleln. 
Vf. verwendet Alkalisalze der H F u. der Oxalsaure. 500 g Boden werden z. B. mehrere
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Tage m it 5 Liter einer l° /0ig. NaF-Lsg. behandelt u. die Huminstoffe im Auszug durcli 
HC1 gefallt. (Ztsehr. Pflanzenernahr. Dungung Abt. A. 14. 252—57. Miinchen, Techn. 
Hochsch.) T r e n e l .

J. van Csiky, U ber die Besłimmung der Ungesdtliglheit und des Kalkbediirfnisses 
der Boden auf Grurul der hydrolytischen Acidildt. Die zu den untersuchtcn Boden gc- 
gebenen Mengen V20"n - Ca(OH)2-Lsg. wurden restlos aufgenommen, solange noch 
hydrolyt. Aciditat nachweisbar war. Die GróBe der liydrolyt. Aciditat hangt auBer- 
ordentlich von dem Verhaltnis Boden: Lsg. ab; erst bei einem Verhaltnis 1: 60 wurden 
maximale Werte erzielt. (Ztsehr. Pflanzenernahr. Dungung Abt. A. 14. 281—94. 
Budapest, Univ.) T r e n e l .

H. Janert, Die Beurteilung des Bearbeilungserfolges auf Ackerbóden durch physi-
kalisclie Bodenunłersuchungen. Polemik gegen HOLLDACK u . NlTZSCH (C. 1929. II. 
1579). (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 517—19. 15/8.) T r e n e l .

Georg Blohm, Die Beurteilung des Bearbeitungserfolges auf Ackerbóden durch 
physikalische Bodenunłersuchungen. Polem ik  gegen H o l l d a c k  u . NlTZSCH. (Vgl. 
C. 1929. II. 1579.) (F o rtsc h r. d. L an d w irtsch . 4. 516—17.15/8. H alle  a . d . S.) T r e n e l .

Societe d’Etudes Chimięiues pour 1’Industrie (Erfinder: I. Bresslauer und
C. Goudet), Harnstoff und phosphathaltige Dungemittel aus Gyanamid. (Japan. P. 
79 464 vom 29/12.1920, ausg. 23/1.1929. — C. 1921. II. 226 [E. P. 151596].) Im. u . Eng.

Alexis Christian Wolf und Wilhelm Lang, Hohenheim, Wiirttemberg, Saatgul- 
beize, unter Vcrwendung von Rhodanverbb., 1. dad. gek., daB man wss. Lsgg. von 
mindestens 2 Metallrhodaniden oder von derartige Rhodanverbb. enthaltenden Stoffen 
benutzt. — 2. dad. gek., daB man ein oder mehrere Metallrhodanido zusammen mit 
As-Verbb. benutzt. — 3. dad. gek., daB man don wss. Lsgg. noeh andere desinfizierende 
Stoffe, wie z. B. Phenole, Permanganate, Pyridin oder dessen D eriw . o. dgl. zusetzt. — 
Man fallt z. B. 57 Teile A12(S04)3, in 91 Teilen W. gel., mit 91 Teilen Ba(CNS)2, eben- 
falls in 91 Teilen W- gel., u. filtriert, oder man erhitzt 100 Teile As20 3 mit 41,5 Teilen 
KCNS u . lost in W. Die Lsgg. kónnen in entsprechender Verd. ais Saatgutbeizo ver- 
wendet werden, z. B. derart, daB je 100 g Lsg. 0,3 g Al oder 0,1 g As oder 0,7 g Cr 
oder 0,1 g Hg oder 0,14 g Fe oder 0,6 g Ag enthalten. Weder durch t)berschreitung 
der vorgesehriebenen Konzz. noch der vorgeschriebenen Beizdauer kónnen Schadigungen 
der Keimfahigkeit u. Keimungsenergie des Saatgutes stattfinden. (D. R. P. 479 750 
KI. 451 vom 7/10. 1922, ausg. 26/7. 1929.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Organoarsenverbindungen ais 
Saatgutbeize, die As an aromat. Kerne gebunden enthalten, unl. oder wl. in  W. sind u. 
in  kolloiden Zustand versetzt werden. — Z. B. lost man Phenylarsenozyd in Alkali, 
neutralisiert m it Saure, mischt m it einem organ. Losungsm., das m it W. mischbar ist, 
gibt ein Schutzkolloid, z. B. Albuminosen oder Deztrin, zu u. befeuchtet Talkum mit 
3%  der Emulsion. E in solches Gcmisch, 1: 1000 angewandt, verhindert den Gersten- 
brand. Andere fungicide oder baktericide Mittel kónnen hinzugegeben werden. (E. P. 
287 093 vom 13/3. 1928, Auszug veróff. 9/5. 1928. D. Prior. 14/3. 1927.) S a r r e .

Davey Tree Expert Co., ubert. von: James A. G. Davey und P. H. Davey, 
Y. St. A., Kent, Ohio, Amerika, Behandlung von Baumen. (Can. P. 267 960 vom 
16/10. 1925, ausg. 25/1. 1927. — C. 1928. I. 1908 [A. P. 1657918].) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Marx und 
Karl Brodersen, Dessau), Verfahren zur Herstellung von wasserlóslichen Schadlings- 
bckampfungsmitteln in  fester Form, 1. dad. gek., daB die in D. R. P. 430712 genannten 
unl. Prodd. in  alkal. wirkenden Mitteln gel. u. die Lsgg. zur Troekne verdampft werden.—
2. dad. gek., daB man die zur Lsg. der unl. Ndd. erforderliche Menge alkal. wirkender 
Mittel von vornkerein zufiigt u. hierauf die Lsgg. zur Troekne verdampft. — 3. dad. 
gek., daB die in  D. R. P. 430712 genannten unl. Prodd. in  fester Form m it festen, 
alkal. wirkenden Mitteln gemischt werden. — Z. B. wird der in D. R. P. 430712 be- 
schriebene Cu-haltige Nd. m it 50 Teilen Na2C03 in  W. gel. u. die Lsg. zur Troekne 
verdampft. Der erhaltene Ruekstand ist 11. in  k. W. u. kann in  jeder gewunschten 
Verdunnung ais Spritzmittel gegen Rebschiidlinge Verwendung finden. (D. R. P. 
479 409 KI. 451 vom 22/12. 1922, ausg. 15/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 430712; C. 1926.
II. 1178.) S a r r e .

Paul Lippke, Kónigsberg, Pr., Hólzwurmverlilgungsmillel in  Pastenform unter 
Benulzung von Ol und Kohlei\stoffverbindungcn, 1. dad. gek., daB dio wesentlichen 
Bestandteile der Pastę sind: a) ein Olgemisch, b) ein Gemisch von geeigneten Kolilen-
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stoffverbb. u. c) ein Wachsgemisch. — 2. dad. gek., daB sie auch ein Harz (yorzugsweise 
Kolophonium) enthalt. — 3. dad. gek., daB sie auch Nitrobenzol enthalt. — 4. dad. 
gek., daB ihr durch Zusatze von gebrannter Terra di Siena u. von Rufi Maliagonifarbung, 
NuBbaumfarbung o. dgl. gegeben ist. — 5. dad. gek., daB a) das Olgemiscb, b) das 
Kohlenstoffyerbindungsgemisch hergestellt wird, bj) beide miteinander gemischt 
werden, c) das Wachsgemisch hergestellt u. e1) dieses in  h. fl. Zustand in dem Gemisch 
bj) geriihrt wird, bis die M. erkaltet ist. — 6. dad. gek., daB dio Stoffe zum Herstellen 
der Pastę etwa in den folgenden Verhaltnissen yerwendet werden: a) das Olgemisch:
2—4 kg Klauenól, Leinól, Mineralol o. dgl. u. 100—500 g Wachholderholzól, b) das 
Kohlenstoffyerbindungsgemisch: 0,5—2,5 kg Tetrachlorkohlenstoff u. 100—500 g Hexa- 
chlorathan u. c) das Wachsgemisch: 1—3 kg Ceresin u. 0,25—1,5 Montanwachs. — 
7. dad. gek., daB die Kolophoniummenge 0,25—1,5 kg betriigt. —- 8. dad. gek., daB 
die Nitrobenzolmenge 100—250 g betragt. — Die M. wird in Bohrlócher, z. B. von 
Móbeln, gedriickt u. yernichtet Wiirmer u. Laryen. (D. R . P. 480 001 KI. 451 vom 
7/9. 1926, ausg. 26/7. 1929.) __________________  S a r r e .

[russ.] Alexander Kalushski, Elementarcr Sckwefel ais Dungemittel. Moskau-Leniugrad:
Staatl. landwirtscliaftl. Verlag „Nowa ja Derewnja“. (63 S.) Rbl. 1.

V m . Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
A. Lidow, Uber die Anwesenlie.it des a-Oxans und seines Pólymeren im  Hochofen- 

staub. In  einer fruheren Arbeit -wurde nachgewiesen, daB der Hochofenstaub in eincn 
magnet, u. nicht magnet. Tcil zcrlegt werden kann. Ersterer(30—85%) besteht vorwie- 
gend aus Metalloxyden, letzterer aus Silicaten, nicht magnet. Oxyden, organ. Stoffen, 
Carbonaten etc. u. Cyanidcn. Es wurde nachgewiesen, daB der Hochofenstaub beim 
Gliihen leicht dissoziierende Salze enthalt u. daB das sich dabei entwickelnde Gas,
1. in Alkalilaugen, eine kleinere D. ais C02 bat, d. h. eine bedeutende Beimengung yon 
Oxan enthalt. Auch das feste Polymere des Oxans ist im Hochofenstaub enthalten, 
u. zwar sowohl im freien Zustande, wrie in Form von Salzen. (Bergbau [russ.: Gorno- 
Zawodskoje Dielo] 1915. 19 Seiten. Sep.) S c h o n f e l d .

C. H. Fritzsclie, Ber Eisenerzbergbau von Bilbao. Der Abbau der Eisenerze yon 
Bilbao erfolgt gróBtenteils im Tagebau; erst in ncucrer Zeit nimmt der Tiefbau zu. 
Friiher wurden Rot- u. Brauneiscnstein abgebaut, wahrend jetzt auch z. T. primarer 
Spateisenstein gefórdert wird, welcher erst gerostet werden muB. (Gliickauf 65. 
1229—34. 7/9. Essen.) E n s z l i n .

Bernhard Osann, Die Entwicklung des deutschen GiefSereiwesens im  Laufe der 
letzten sechzig Jahre. Vf. gibt einen Tjberblick iiber alle Fragen, die den Eisen-, Stahl- u. 
TempergicBcr interessieren, namlich iiber den Holzkohlenhochofen, den unmittelbaren 
GuB aus dem Kokshochofen, das GieBereiroheisen, den Bau des Kupolofens, die 
inneren Vorgange im Kupolofen u. seinen Betrieb, das Gattieren, den GieBereiflamm- 
ofen, die Fórderung des fl. Eisens, das GicBen, die Herst. der GuBformen, dic Form- 
maschinen, das Trocknen der Formen, die Putzerei, den weiBen u. den schwarzen 
TemperguB, die Ofen fiir StahlgieBereien u. a. m. (GieBerei 16. 809— 17. 6/9.) K a l p .

F. Sauerwald und Th. Sperling, Uber die Beeinflussung der Umwandlungs- 
■punkte von Eisen und Stahl durch Verformung. (Vgl. C. 1927 -1. 2398.) Die Erhitzungs- 
u. Abkiihlungskuryen werden wiilirend der Verformung selbst aufgenommen. Beim 
ZcrreiByerf. wird die Temp. an der ReiBstelle mittels Thermoelement gemessen; yorher 
w rd  unter sonst gleichen Bedingungen eine Erhitzungs- u. AbkuMungskurye ohne 
Verformung yorgenommen. Der Perlitpunkt wird bei der Erhitzung durch Verformung 
zu erheblich tieferen Tempp. yerschoben, bei der Abkiihlung kaum auBerhalb der 
Beobachtungsfeliler erhoht. Der -43-Punkt von KRUPPschem Weicheisen wird durch 
Verformung bei Erhitzung u. Abkiihlung in ziemlich derselben Weise recht erheblich 
erniedrigt bzw. erhoht. Die Tatsachen sind schwer zu deuten; die Hypothesen s. im 
Original. (Ztschr. Physik 56. 544—47. 29/7. Breslau, Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

A. Jaeschke, Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Einsatzhartung. Die N atur 
des Einsatzstahles ha t sich wenig geandert. Mit Einsatzkasten aus Nichrom (65—70% 
Ni, 2,5% Fe, Rest Cr, Spuren von Al u. Mg) erhalt man bessere Ergebnisse ais m it 
denen aus Eisen oder Stahlblech. Ausgezeichnet haben sich die Einsatzkasten aus 
Al-Bronzo bewahrt. Ais Einsatzpulver venvendet man die Mischung, bestehend aus 
60% C u. 40%  BaC03. Die Verkupferung der zu hartenden Gegenstande wird be-
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sckrieben. Das angegebone Verf. fiir die Best. der Einsatztiefe griindet sich. auf die 
Tatsache, daB die einzelnen Gefugebestandteile einem yerschieden starken Angriff 
durch alkoh. CuCl2-Lsg. unterliegen; ein anderes Verf. stiitz t sich auf die AnlaB- 
farbung der einzelnen Gefugebestandteile. (Metali 1929. 133— 37. 25/8.) K a l p e r s .

E. Diepschlag, Einfliisse und Art der Graphitausbildung im  Roheisen. Nach einer 
Erorterung der Vererbung der Eigg. im GuBeisen geht Vf. auf die Krystall- u. Graphit- 
ausbldg. im Roheisen ein, weiter auf die Vorgiinge bei der Graphitbldg., den EinfluB 
der Graphitausbldg. auf die mechan. Eigg., die Arten des Graphits, den Graphit im 
Roheisen yerschiedencr Herkunft u. die Bedeutung des Gefiiges im Roheisen fiir die 
GieBereipraxis. Der Gefiigeausbldg. des Roheisens muB die gleiche Aufmerksamkeit 
gewidmet werden wie der des fertigen Gusses, da aus einem unvorteilkaften Gefuge im 
Roheisen normalerweise kein geeignetes Gefuge des fertigen GuBstiickes entstehen 
kann. Die Beurteilung der Giite des Roheisens muB sich daher auch auf die Gefiige- 
ausbldg. erstrecken. (GieBerei 16. 822—28. 6/9.) K a l p e r s .

E. Piwowarsky und H. Esser, Die Dichle und Gasdurchlassigkeit von Grtmgnfi. 
Das GuBeisen ist ein wesentlich dichterer Werkstoff ais man bisher angenommen hat. 
Es besteht keine Verb. der Graphitlamellen untereinander. Von den Vff. wurden 
Durcldiissigkeitsyerss. m it tlbcrdrucken bis 150 a t  bei yerschiedenen Plattendieken 
angestellt. Die Gasdurchlassigkeit u. erst recht die W.-Durehlassigkeit im Gebrauch 
oder beim Abpressen von GuBstiicken ist in erster Linie auf makroskop. Fehlstellen 
(Risse, grobe Lunker, schlecht yerschweiBte Kernstiitzen usw.) zuriiekzufuhrcn. Die 
yon R o l l  gefundene Porositiit von GrauguB diirfte auf selektive Adsorptions- u. Ver- 
dichtungsyorgange des Earbstoffs am Graphit zuriickzufiihren sein. (GieBerei 16.
838—39. 6/9.) K a l p e r s .

Rudolf Stotz, Die metallurgisclien Grundlagen zur Erzeugung eities hochwertigen
Tempergusses. Die metallurg. Vorteile u. Nachtcile beim Schmelzen von TemperguB 
im Tiegel-, Siemens-Martin-, Elektro-, Kupol- u. Flammofen werden erortert. Die in 
Amerika ubliche Gemeinsehaftsarbcit w irkt sich in Erfolgen der TempergieBereien aus. 
Yf. geht niiher auf den SchwarzguB u. die metallurg. Grundlagen fiir das Tempern 
auf SchwarzguB ein, der gegeniiber dem teuren Gluhfrischen Vorteile besitzt. Durch 
planmaBige Einstellung der Abkiihlungsyerhaltnisse ist es moglich, einen TemperguB 
m it einer sehr hohen Zugfestigkeit von 50 bis 60 kg/qmm zu erzeugen. (GieBerei 16.
839—45. 6/9.) K a l p e r s .

W. Heike und H. Kessner, Uber das Gefuge von Gold-Nickellegierungen. Es wurde
das Gefuge von Au-Ni-Legierungen im Gebiet von 3—95°/o Au nach Gluhen unter yer
schiedenen Bedingungen der Zeit u. Temp. mkr. untersucht. Vff. nehmen an, daB in 
Au-Ni-Legierungen ein goldreicher Mischkrystall einen eutektoid. Zerfall erleidet. Nickel- 
reichere Legierungen erleiden durch langes Gluhen eine wesentliche Umgestaltung 
des Gefiiges. Eine Deutung konnte dafiir noch nicht gegeben werden. Ais bestes Atz- 
m ittel fiir Au-Ni-Legierungen zeigte sich eine h. K2S-Lsg. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
182. 272—80. 19/8. Freiberg i. S., Bergakademie.) K l e v e r .

A. G. G. Leonard und P. F. Whelan, Spektrographische Analyse von irischem 
Ringgeld und von einer metallisćhen Legierung, die in  Handeh-Calciumcarbid gefunden 
umrde. 1. Vf. untersucht spektralanalyt. einige Stiicke von ir. Ringgeld, die in die 
Zeit des tlbergangs yon Bronze- zu Eisenzeit (500 a. Chr.) datiert werden. Die Stiicke 
bestehen z. T. aus Gold, z. T. aus einem Grundmetall, das von einer dunnen Gold- 
htille umschlossen ist. Das Grundmetall ist sehr reines Sn, das nur Spuren Cu u. Pb 
enthalt. Die Goldhiille besteht aus Au, das etwas Ag u. wenig Cu enthalt. 2. In kiiuf- 
lichem CaC2 wurde gelegentlich in geringen Mengeń ein metali. Korper gefunden, 
dessen D. 9—10 u. dessen elektr. Leitfahigkeit gut war. Die Hartę war 5 (MoHsche 
Skala). Von Interesse ist die groBe Widerstandsfahigkeit gegen Sauren u. geschmolzenes 
Pyrosulfat. Die Spektralanalyse zeigt Ti, Si u. Fe. Nach AufschluB mit Na20 2 ergibt 
eine quantitative Analyse nach ublichen Methoden 11,3% Si, 22% Ti u. 66,2% Fe. 
(Scient. Proeeed. Roy. Dublin Soc. 19. 55—62. Sept.) L o r e n z .

A. Riebold und Th. Prinz, Versuche zur Prufung von Kernen. Die Gasdurch
lassigkeit wurde nach dem Verf. von S t e i n i t z e r  gepriift, wobei die Vers.-Einrichtung 
noch einen Druekmesser in Form einer U-Rohre erhielt. Bei den Messungen der 
Gasdurchlassigkeit in  cem ergaben sich zeitweise zweifelhaft erscheinende Werte, so 
daB es zweckmaBiger* erschien, die Gasdurchlassigkeit in Prozenten auszudriickcn. 
Fiir die Prufung der Druckfestigkeit dient ein doppelarmiger, m it Gewichten belasteter
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Hebel. Die Vorr. fiir die Priifung der Gasentwicklungsfiihigkeit u. der W.-Ansaug- 
fiihigkeit werden beschrieben. (GieBerei 16. 820—22. 6/9.) K a l p e r s .

Hans Miinter, Das Lichtbogenschwcipeii in  Schutzgas. Der beim Lichtbogen- 
schweipen unter Schutzgas auftretende Warmeflu/S. Vergleich mit der gewohnlichen Liclit- 
bogen- und Gasschmelzschweipung. Auf Grund ^er Anlauffarben verfolgt Vf. den 
WarmefluB bei der MethanolschweiBung im Vergleicli zu dem der gewohnlichen Lielit- 
bogen- u. der autogenen SchweiBung, erortert dann den Verlauf der Dehnungen u. 
Spannungen u. zieht daraus die Nutzanwendung fiir die prakt. Durchfiihrung von Naht- 
seliweiBungen. (SehmelzsehweiBung 8. 45—50. 113—15. Hennigsdorf b. Berlin.) Lu.

— , Entfetten von Metallen. Fur die Entfettung von Zn wird ein alkal. Tauchbad . 
m it einem Zusatz von Sagespanen empfohlen, wobei die Alkalikonz. nicht zu hoeh 
sein darf. AuBerdem wird dieses Mittel noch m it etwas Ammoniak versetzt. Fiir das 
Entfetten von Massenartikeln werden Trommelapp. yerwendet. Eine derartige Ein- 
riehtung u. ihre Betriebsweise werden beschrieben. Beim E ntfetten von Al muB man 
sieli stiirker konz. alkal. Bader bedienen. (Motali 1929. 137. 25/8.) K a l p e r s .

T. S. Fuller, Einige Anschauungen uber Korrosionsermiidung. 3,5%ig. Ni-Stahle 
m it 0,35% C wurden verschicdenen Arten von Korrosion unterworfen u. die dadurch 
hervorgerufene Verminderung der Ermiidungsgrenze bei Beanspruchung der Probc- 
stiicke durch alternierende Biegekrafte untersucht. Die unkorrodierten Proben hielten 
105—140 000 Biegeperioden bis zum Brach aus. Nach 1-std. Eintauchen in 10%ig. 
H 2SO., sank diese Zahl bei sofortiger Priifung auf ca. 65 000, bzw. auf ca. 75 000, wenn 
dio Probe nach Behandlung m it H 2S04 noch 4 Stdn. auf 130° zur Entfernung von H , 
erhitzt wurde. Proben, die eine Woche lang flieBendem Trinkwasser ausgesetzt waren, 
zeigten eine Vcrminderung der Ermiidungsgrenze um 65%; doch liatte hier H , offenbar 
keinen EinfluB, denn die Werte bei erhitzten u. sofort nach der Korrosion untersuchten 
Proben waren gleieh. — Bei li. galyanisierten Proben sank — wohl infolge der spróden 
Verb. zwischen Stahl u. Zn-Deckschicht — die zum Bruch fiihrende Anzahl von Be- 
nnspruchungen um 73%, wahrend bei Proben, die durch Eintauchen in geschmolzenes 
Sn verzinnt waren, nach Korrosion in Lcitungswasser die Ermuduhgsgrenze gegeniiber 
den unkorrodierten Proben nicht hcrabgesetzt war. Proben, die ais Kathode in 5%ig. 
NaOH geschaltet waren, zeigten auBerlieh keine Korrosion, wohl aber eine Yerminde- 
rung der Ermiidungsgrenze um 33%, was logischerweise auf dic Wrkg. des nascierenden 
Wasserstoffs zuriickgefuhrt wird. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1929. Nr. 172. 3—8. Febr. Sclieneetady, N. J., General Electric Co.) C ohn.

G. D. Bengough, J. M. Stuart und A. R. Lee, Quantitative Messung der 
Korrosion von Metallen in  Wasser und Salzlosungen. Vff. zeigen, daB die hauptsiichliche 
Wrkg. der Korrosion von Zn in KCl-Lsgg. elektroehem. Charakter hat, indem die fur 
die erhaltenen Kurven charakterist. Gleiehungen in der Form mit-den aus elektroehem. 
Betraehtungen abgeleiteten Gleiehungen ident. sind. Es wurde Elektrolyt-Zn (99,99%) 
u. „spektroskop. reines“ Zink untersucht. Um ubereinstimmende Resultate zu er
halten, muBten die Proben auf 260° getempert werden. Der EinfluB der Oberflaehen- 
behandlung des Metalls, wie Polieren, Schleifen, Anlaufen, war betraelitlieh. — Die 
fiir Leitfahigkeitswasser u. KCl-Lsgg. im Gleichgewicht mit 0 2-Gas von 760 mm Druck 
bestimmten Korrosion/Zeitkurven ergaben fiir Leitfahigkeitswasser eine iiuBerst ge- 
ringe Korrosion, sclbst im Vergleieh zu sehr verd. KCl-Lsgg. In  verd. KCl-Lsgg. 
( <  V5ooo-n -) verlief in Ggw. eines 0 2-tJbersehusses nach kurzer Anfangsperiode dio 
zeitliehe 0 2-Absorption naeh der Gleiehung: y =  A  ( 1 — e~kt), wo A  u. K  Kon- 
stanten sind. In  starkeren ' KCl-Lsgg. yerliiuft die 0 2-Absorptionskurve lange Zeit 
(wahrend 100 Tagen bei 1/10-n. Kpi) geradlinig u. neigt sich sehlieBlieh bis zu parallelem 
Verlauf m it der Zeitachse. In  annlichen GefiiBen wachst die Neigung des geradlinigen 
Teils mit steigender KCl-Konz. — AuBer bei „spektroskop. reinem“ Zink wird wahrend 
der Korrosion von Zn in S 1/xo ooo-n - KCl-Lsgg. H 2 entwiekelt, was Vff. darauf zuriiek- 
fiihren, daB durch die primare Korrosion Unreinlichkeiten m it einer kleinen Uber- 
Spannung freigelegt werden. Mit dieser Auffassung stimmt die Bcobachtung iiberein, 
daB die Gesehwindigkeit der H 2-Entw. in 1/10-n. KCl-Lsg. wahrend langer Zeit (45 Tage) 
proportional der Gesamtkorrosion gefunden wurde. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining 
metallurg. Engineers 1929. Nr. 177. 3—20. Marz. Teddington, England.) C ohn.

H . V. C hurchill, Notiz uber die Hemmung der Korrosion von Aluminium durch 
Seifen. Zusatz von Na-Silicat zu Lsgg. von Soda, Na-Boraten, -Phosphaten, Seifen 
u. sehr verd. Alkalihydrosyden hemmt die korrodierende Wrkg.*dieser Stoffe gegen.Al. 
Und zwar wird durcli einen Zusatz von 0,20 Gew.-% Na-Silieat zu einer Rasiercreme,
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der in Al-Tuben yerpackt ist, dic Korrosion des Al yollstandig gehemint. Eine ahn- 
liche Korrosionshemmung ruft ein Zusatz von 4 mg Kaliumbichromat zu 20 g Rasier- 
creme hervor. Die hemmende Wrkg. des Silicats bzw. des Bichromats ist wahrscheinlich 
auf die Bldg. eines scliiitzenden Films auf der Al-Oberflache zuruckzufiihren. Es wird 
weiter noch die Móglichkeit diskutiert, daB die den Seifen zugesetzten Silicate kolloidale 
S i02 enthalten, welche das hydrolyt. gebildete Alkali in der Weise bindet, daB es fiir 
eine Korrosion des Al inakt. wird. Darauf weist auch die Beobachtung liin, daB bei 
Zusatz von Na-Silicat das pa herabgesetzt u. dem Neutralpunkt genahert wird. 
(Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 176. 3—6. Febr. 
New Kensington, Pa., Aluminium Co. of Am.) CoilN.

Minerał Separation North American Corp., New York, ubert. von: Carl Pierce 
Lewis, Burlingame, V. St. A., Schamiischwimmverfahren. (A. P. 1 723 243 vom 4/8.
1926, ausg. 6/8. 1929. E. Prior. 12/8. 1925. — C. 1927. I I .  975 [F. P. 618149].) K u h l .

S. C. G. Ekelund, Stockholm, Reduktio?i von Erzen. Die zu reduzierenden Erze 
werden auf beweglichen Tragern durch Tunnelofen gefórdert, in welchen sie durch 
in  einem Generator erzeugte, im Gegenstrom zugeleitete Gase vorerhitzt u. reduziert 
werden. (E. P. 309 651 vom 26/1. 1928, ausg. 9/5. 1929.) K u h l i n g .

Electro Metallurgical Co., West-Virginia, ubert. von: Walter M. Mitchell, 
Philadelphia, V. St. A., Guf3stahlblócke u. dgl. Die Grundmasse der Blocke besteht aus 
Stalil m it einem Geh. von 5—15% Cr, 0,2—2%  C u. gegebenenfalls 10—30% Ni u. 
etwa 3% Si, die Oberflaclienschicht enthalt mehr ais 25% Cr. Die Gegenstande sind 
formbestandig u. nicht rissig. (A. P. 1724299 vom 24/9. 1924, ausg. 13/8. 1929.) K u.

Niels C. Christensen, Salt Lakę City, V. St. A., Aufarbeiten carbonatischer Bleierze. 
Die Erze werden m it h. gesiitt. Lsgg. von NaCl ausgezogen, welche FeCl3 enthalten. 
Die erhaltenen, vom auskrystallisierten PbCl2 getrennten Laugen werden m it Eisen- 
anoden elektrolysiert, bis %  des vorhandenen Pb an der Kathode abgescliieden sind, 
u. dann m it unl. Anoden weiterelektrolysiert, wobei sich der Rest des Pb ausscheidet 
u. vorher entstandenes FeCl2 zu FeCl3 oxydiert wrird. (A. P. 1726 258 vom 4/12. 1922, 
ausg. 27/8. 1929.) K u h l i n g .

American Smelting and Refining Co., New York, ubert. von: Bruce Winfred 
Gonser, Woodbridge, und Calvin W. Haffey, Selby, V. St. A., Reinigfn von Rohblei. 
Das Sn u. Sb enthaltende Rohmetall wird oxydierend geschmolzen, der zuniichst ent- 
stehende zinnlialtige Schaum entfernt u. m it soviel Reduktionsmittel behandelt, ais zur 
Red. des in  dem Schaum yorhandenen Pb u. Sb erforderlicli ist. Das von zinnhaltigem 
Schaum befreite Metali wird weiter oxydierend geschmolzen, wobei ein Teil des Sb 
sich verfliichtigt u. der Rest einen Pb u. Sb enthaltenden Schaum bildet. Dieser wird 
einer reduzierenden Behandlung unterworfen, um weitere Mengen Sb zu verfliiclitigen. 
{A. P. 1726 346 vom 15/2. 1928, ausg. 27/8. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Gustav Pistor, 
Leipzig, Magnesium. (A. P. 1720 436 vom 8/11. 1927, ausg. 9/7. 1929. D. Prior. 
13/11. 1926. — C. 1928. I. 1326.) K u h l i n g .

Henry Chamberlain, Los Angeles, V. St. A., Verwertung von Leichtmetallabfallen. 
Die Abfiille werden von Sn oder anderen Uberzugsstoffen befreit, m it fein verteilter 
Kolile gemischt, die Mischungen geformt, auf 1000— 1100° erhitzt u. liohen Drucken 
ausgesetzt. (A. P. 1725 780 vom 4/4. 1927, ausg. 27/8. 1929.) K u h l i n g .

Pierre Berthelemy und Henry de Montby, Frankreich, Aluminiumlegierungen. 
Zur Herst. der Legierungen, z. B. solclier Legierungen, welche neben Al Cu, Mn, Si, 
Mg u. Cd enthalten, bereitet man zuniichst eine an Al arme, z. B. Cu, Mn u. Si enthaltende 
Legierung, lóst diese in viel Al u. gibt gegebenenfalls Cd u. Mg oder Legierungen dieser 
Metalle hinzu. (F. P. 659 240 vom 13/12. 1927, ausg. 26/6. 1929.) K u h l i n g .

Antojne Negui, Frankreich, Verbesserung der chemischen und mechanischen Eigen- 
schaften des Kupfers, Aluminiums und ihrer Legierungen. Den genannten Metallen 
oder Legierungen wird Zr beilegiert. Der Zusatz Yerbessert die m edian. Bearbeit- 
barkeit, die GieB- u. SchweiBfahigkeit sowie die Bestandigkeit der Metalle gegen 
zerstorende Einww. (F. P. 661 872 vom 28/1. 1928, ausg. 31/7. 1929.) K u h l i n g .

Electro-Metallurgical Co., ubert. von: F. M. Becket, New York, Metalle und 
Legierungen. Gemenge von Oxyden des Cr, Mn oder V u. kohlenstoffarmen Silieium- 
legierungen oder Sihciden dieser Metalle werden zur exotherm. Rk. gebracht. Es 
werden vorzugsweise sauerstoffreiche Oxyde, wie V20 5 oder Cr03 angewendet u. ge-
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gebencnfaUs anderc Oxydationsmittel, wio N aN 03, zugefiigt. (E. P. 309 594 vom
10/4. 1929. Auszug yeroff. 6/6. 1929. Prior. 13/4. 1928.) K u h l i n g .

Western Electric Co., Inc., New York, Legierungen, bestehend aus Pb, Sb u. 
einer geringen Menge As, Cd, Sohwefel, Te, Ta oder Bi, z. B. aus hochstens 1% dieser 
Elemente, hochstens 4%  Sb u. der an 100% fehlenden Menge Pb. Dio Legierungen 
werden einer Hitzebehandlung bei etwa 240° unterzogen, abgesohreekt u. bei unter 100° 
liegenden Tempp. gealtert. (E. P. 309 629 vom 14/1. 1928, ausg. 9/5. 1929.) K u h l .

Ackermite Co., Janesville, iibert. von: Albert H. Ackerman, Chicago, Kupfer-
bleilegierungen. Der Boden der Tiegel, in  welchen dio genannten Legierungen aus
den Einzebnetallen erschmolzen werden, wird m it einem Gemiscli yon 2,5 bis 25 Teilen 
Schwefel, 4 bis 26 Teilen Sb2S5, 2,5 bis 12 Teilen As2S2, 2,5 bis 12 Teilen As2S5 u.
4 bis 35 Teilen As20 3 bedeckt. Dio Legierungen entmiselien sieli nicht. (A. P. 1 724 896 
vom 11/11. 1922, ausg. 20/8.1929.) K u h l i n g .

Noak Victor Hybinette, New York, Nickellegierungen. Die Legierungen en t
halten wenigstens 2 7 2 mai so viel Fe ais Ni, bis zu 8%  von Cr, W, Mo u. gegebenen
falls Mn u., wenn erforderlich, bis zu 10% Cu. Sie sind bestandig gegen feuchte Luft 
u. zerstórende Einww. u. leicht bearbeitbar. (A. P. 1726 489 vom 12/10. 1921, ausg. 
27/8. 1929.) K u h l i n g .

William Dunklin, New York, Reinigen von Messingmatrizen, durch Eintauchen 
in eine Lsg., bestehend aus 3—5%  Cr03 in  95—97% W. gel. (A. P. 1725785 vom 
28/3. 1929, ausg. 27/8. 1929.) M. F . M u l l e r .

Arthur E. Bellis, Branford, V. St. A., Hartungsbader fiir Metalle, bestehend 
aus Mischungen yon 1. KC1 u. wasserfreiem N a2B40 7 oder 2. KC1, B20 3 u. N aB 03, 
Die auf otwa 1200° erhitzten Bader losen Metalloxyde u. andere oxyd. Verunreinigungen. 
(A. P. 1724 551 u. 1724552 vom 10/9. 1925, ausg. 13/8. 1929.) K u h l i n g .

Eugen Strasser, Rorschach, iibert. von: Max Dietiker, Zurich, Gv/3stiicke. 
(A. P. 1724 624 vom 7/12. 1925, ausg. 13/8. 1929. D. Prior. 13/12. 1924. — C. 1926. 
I .  2239.) K u h l i n g .

Kester Solder Co., iibert. von: Percy C. Ripley, Chicago, V. St. A., Lotmittel. 
Dio Lotm ittel bestehen aus holilen Staben o. dgl. aus Lotmetafi, welche eine piast. M. 
aus terpentinólhaltigem Harz umschlieCen. (A. P. 1 724 680 vom 4/2. 1927, ausg. 
13/8. 1929.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, iibert. von: Andrew E. Averrett, Scheneetady, 
V. St. A., Legierungen fiir Lótzwecke, bestehend aus etwa 54% Cu, 36% Zn u. 10% Ag 
oder Ag u. Sn. Die Legierungen werden zu Staben geformt. (A. P. 1 724 818 vom 
12/6.1928, ausg. 13/8.1929.) K u h l i n g .

Rene Franęois Jules Larsonneau, Frankroich, Uberziehen■ von Metallen mit 
einer isolierenden Schicht. Die Grundmetalle werden m it einer Schicht yon metali. Al 
iiberzogen u. dieses in  A120 3 verwandelt. (F. P. 657 916 vom 3/12. 1927, ausg. 29/5. 
1929.) K u h l i n g .

Electro Metallurgical Co., West-Virginia, ubert. von: Roger Williams, Wil- 
mington, V. St. A., Chrom- bzw. chromhaltige Uberziige auf Guflmetallen. Dio frisch 
gegossenen Motallo werden noch h. m it Gemischen yon gepulvertem Cr bzw. einer 
Chromlegierung, einem Fluorid, besonders NaF, u. einem Bindemittel, wie Wasserglas, 
Melasse o. dgl. bedeckt. Es wird die Bldg. von Oxydschicliten auf dem GuBmetall 
yerhindert u. eine feste Verb. zwischen diesen u. dem tlberzug erreicht. (A. P. 1 725 039 
vom 13/2. 1926, ausg. 20/8. 1929.) K u h l i n g .

Consortium fiir Elektrochemisehe Industrie G. m. b. H., Munchen, Her- 
slellung einer Rostschutzfarbe aus Pb30 4, Fe30 4 u. einer Lsg. eines polymerisierten Vinyl- 
acetats in  einem fliichtigen Losungsm., ■nie A. oder Bzn., eventl. wird noch Terpentinól 
oder ein Weichmachungsmittel oder Ol zugesetzt. (E. P. 314499 vom 26/6. 1929, 
Auszug yeroff. 21/8. 1929. Prior. 28/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

M. H. Lang, Glasgow, Rostschutzanstrichmittel, bestehend aus gebranntom Ton- 
oder Kalksteinpulyer oder Schlackenpulver, einem Pigment oder Farbstoff u. Leinol, 
die m it einem fl. Bindemittel yerriihrt werden, das z. B. aus Kautschuklsg. u. Kopal- 
lack besteht, dem eventl. Nitrocelluloselacke, Firnis u. Trockenmittel, wie Siccatiye, 
zugesetzt werden. Die pulyerformigen Ausgangsstoffe miissen frei von Sulfat u. m it 
Luft oxydiert sein. (E. P. 314673 vom 29/6. 1928, ausg. 25/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

Societe Alsacienne de Produits Chimiąues, Frankreich, Metallschutz- und 
Rostentfernungsmittel, bestehend aus einem oder mehreren Estern u. Lactonen, Al- 
koholen u. Olen oder Fetten minerał. Ursprungs. Dio Alkohole kónnen durch hóber
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molekulare ICetone ersetzt werden. — Z. B. werden. gemisclit 50 g Lacton der Hexyl- 
siiure, 20 g Hexylsaurehexylester, 100 g Butylamylketon u. 830 g Mineralol — oder 
30 g Octadecylsaurelacton, 40 g Octadecylsaureoetadecylester, 50 g Butylalkohol, 
30 g Athylisobutylketon u. 850 g wasserfreies Eucerin. (F. P. 660 451 vom 31/12.
1927, ausg. 11/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

Harry Heald Alexander, V. St. A., Schutzschichlen fu r  gereinigtes und geschmol-
zenes Kupfer. Die wahrend des GieBens des gereinigten Metalls aufzubringenden 
Sehichten bestelien aus Alkalisilioaten oder Gemisclien derselben m it CaO oder CaF2 
bzw. Sehlacken, welche niedrigere FF. besitzen ais Cu. (F. P. 661 218 vom 19/1.
1928, ausg. 23/7. 1929.) __________________ K u i i l i n g .

Carl Benedicks och Helge Lófąuist, Slagginneslutningar i jilrn  och st-41. Fysikaliskt kemiska 
grunder, forekomstsatt, praktiska tillilmpningar. Stockliolm: Nord. hokh. 1929. (XIX, 
338 S.) 8°. 12.00.

Orazio Centanin, Estrazione per via umida del mcrcurio dai minerali che lo contengono.
Padova: Salmin 1928. (135 S.) 8°.

Schneiden und SchweiBen m it Acetylen. Neueste Forscliungsergebnisse. Dargelegt von 
Ernst Wiss, W alter Rimarski. Hrsg. von Johann Heinrich Vogel. Halle: C. Marhold 1929. 

(70 S.) 4°. M. 2.50.
IX. Organische Praparate.

F. Hofmann und C. Wulff, Breslau, Kondensalionsreaktionen nach Friedel-Crafts 
in  Ggw. von Borhalogeniden an Stelle von A1C13. — Z. B. werden kondensiert Bzl. u. 
Bromtithyl in  Ggw. von Borfluorid in  An- oder Abwesenheit yon HC1. Dabei wird ein
Ol vom Kp. 90—-200° erhalten. In  gleicher Weise werden kondensiert Toluol u. Athylen, 
oder Athylen u. HC1 zu Athylehlorid, oder Naphthalin u. Athylen zu Athylnaphthalin, 
oder Tetrahydronaphthalin u. Athylen, oder Cyelohexen u. Bzl. zu Cyclohexylbenzol 
u. Dicyclohexylbenzol, oder Essigsaure u. Athylen zu Gemisclien von hoehmolekularen 
Fettsaureestern. — An Stelle von Athylen werden auch Propylen u. Butylen oder 
Cyelohexen verwendet. (E. P. 307 802 vom 12/3. 1929, Auszug veróff. 8/5. 1929. 
Prior. 13/3. 1928.) M. F. M u l l e r .

Hermann Staudinger, Freiburg, Deutschland, und Herman A. Bruson, Akron, 
Ohio, V. St. A., Herslellung von Polymerisalionsproduklen aus ungesdtligten Iiohlen- 
wasserstoffen. Man behandelt Diolefin-KW-stoffe mit vier oder melir Ć-Atomen in 
Lsg. mit Sn-Haliden. Man behandelt eine Lsg. von 100 Teilen Cyclojmiladien in Chlf. 
mit einer Lsg. von 1 Teil SnCl., in 10 Teilen Chlf., unter Wiirmeentw. entsteht eino 
rote Lsg., aus der A. eine weiBo kautschukahnliche M. fallt. In  ahnlicher Weise be
handelt man Inden, Isopren, Phenylbutadien usw. (A. P. 1720 929 vom 15/3. 1927, 
ausg. 16/7. 1929.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware), iibert. von: William  
S. Calcott, Penns Grove, und Alfred E. Parmelee, Carneys Point (New Jersey), 
Stabilisierung von Telraalkylbleiverbindungen, die KW-stoffe u. (oder) dereń Halogen- 
verbb. enthalten, durch Zusatz von prim., sek. oder tert. aliphat. Aminen oder dereń 
D eriw ., wio Tetraalkylammoniumhydroxyde oder alkylsubstituierte Hydroxylamine.
— Zu einem Gemisch von 50 g Tetrctdthylblei, 45 g Athylendibromid u. 5 g Mono- 
chlornaphthalin werden ca. 1 g Diatliylamin zugesetzt. Das Diathylamin kann durch 
Monomethylamin, Methylhydroxylamin, Tetraathylammoniumliydroxyd oder Trl- 
athylamin ersetzt werden. (A. P. 1724 640 vom 19/6. 1928, ausg. 13/8. 1929.) M. F. M.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware), iibert. von: Herbert 
W. Daudt, Penns Grove, Alfred E. Parmelee, Carneys Point, und Kenneth P. Mon- 
roe, Penns Grove, Herslellung von Tetraalkylblei aus einer Mononatriumbleilegierung 
u. einem Alkylhalogenid in  Ggw. eines Katalysators, wie A. oder A., der nur in  ganz 
geringen Mengen zugesetzt wird. — Zu einem Gemisch von 100 Teilen einer Mono- 
natriumbleilegierung u. 50 Teilen Athylehlorid werden in  einem Autoklayen 0,5 Teile A. 
m it 1% A.-Geh. zugesetzt. Nach 4 Stdn. ist bei 40° Arbcitstemp. die Rk. beendet, 
worauf nach dem Abkiililen W. zugesetzt wird u. das Tetradthylblei abdestilliert wird. 
In  gleicher Weise wird unter Anwendung von stóchiometr. Mengenverhaltnissen Telra- 
propyl- u. Tetrdbutylblei hergestellt. (A. P. 1717 961 vom 17/10. 1925, ausg. 18/6.
1929,) M. F. M u l l e r .  

Nobel Industries Ltd., London, iibert. von: E. I. du Pont de Nemours & Co.,
Wilmington, Delaware, V. St. A., Herslellung von Ketonalkoholen. (E. P. 308285 
rom  21/10. 1927, ausg. 18/4. 1929. — C. 1928. I . 1230 [A. P . 1 654 103].) U l l r ic h . 
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William Jay Hale, Midland (Michigan), und William Strubhar Haldeman,
Monmouth (Illinois), Herstellung von organischen Sauren aus primaren aliphat. Alkoholen 
in  der Dampfphase, die unterhalb 350° sieden, durch Dehydrieren zum Aldehyd u. 
durch Osydieren desselben zur Saure mittels reduzierten Metallen, wie Cu, u. Metall- 
oxyden, wie CuO, bei Tempp. zwischen 280 u. 350°. — Z. B. wird die Reaktionskammcr 
m it CuO m it ca. l°/o Ag-Geh. gcfullt u. auf 280° an dem einen Ende u. auf 350° am 
anderen Ende erhitzt. Dann wird Dampf von 80%ig. A. durchgeleitet, wobci der W.- 
Dampf ais Verduimungsmittel dient. Aus 92 g A. werden 113 g Eisessig =  94,2% 
Ausbeute erhalten. Dio abzielienden Gase enthalten 1,4% C02, 1% CO u. 2%  ungesatt. 
KW-stoffe. Die Rk. wird zweckmaBig in einem stehenden Rk.-Turm ausgefuhrt. (E. P. 
287064 Tom 12/3. 1928, Auszug veróff. 9/5. 1928. A. Prior. 12/3. 1927.) M. P. Mii.

Jeno Karpati und Móric Gyorgy Hiibscli, Budapest, Verfahren und Apparatur 
zur Herstellung von Essigsiiure aus Acetylen. Das C2H 2 wird in einer essigsauren Lsg. 
eines Hg-Salzes absorbiert u. der dabei erhaltene Acetaldehyd wird m it 0 2 in  Ggw. 
eines Katalysators zu Essigsaure oxydiert. Die Absorptionsfl. u. das C2H 2 oder der 0 2 
oder dio 0 2-haltigen Gase worden getrennt im Umlauf gehalten. Dio Temp. der Rk.- 
Kammer wird durch die umlaufende Absorptionsfl. reguliert. Der Rk.-El. werden evtl. 
geringe Mengen H 2S04 zugesetzt. E in Teil der Rk.-El. wird von Zeit zu Zeit durch W. 
prsetzt. Ais Oxydationskatalysator dienen z. B. Stoffe pflanzlichen Ursprungs, wie 
Sagespane oder Cellulose, dio durch Erhitzen auf ca. 200° im N2-Strom an der Cber- 
flacho carbomsiert worden sind. Ais Oxydationskatalysator kann auch eine essigsaure 
Lsg. von Nitro- oder Acetylcellulose dienen oder ein Metalloxydkolloid, z. B. eine 
essigsaure Aufschwemmung von kolloidalem PbO oder V20 5. An Hand einer Zeiclmung 
ist die Apparatur, die aus drei stehenden zylindr. Kammern besteht, naher beschrieben. 
(E. P. 294 226 vom 2/3. 1928, Auszug veroff. 12/9. 1928. Ung. Prior. 21/7.
1927.) M. E. M u l l e r .

Celanese Corporation of America, Delaware, ubert. von: Herbert E. Martin, 
Cumberland (Maryland), Eztraktion aliphatischer Sauren, insbesondere von Essigsaure, 
aus wss. Lsgg. mittels Methylenchlorid oder anderen in  W. unl. Halogen-KW-stoffen 
fiir sich oder zusammen m it anderen fluchtigen Lósungsmm. fiir Essigsaure usw., 
z. B. m it A. E in geeignetes Gemisch besteht z. B. aus 80% Methylenchlorid u. 20% A.
— Nach dcm Beispiel liefert eine 31%ig. wss. Essigsaure m it Methylenchlorid extrahiort 
eine 92—98,4%ig. Saure. (A. P. 1717719 vom 3/12. 1927, ausg. 18/6. 1929.) M. E. M.

British Celanese Ltd., London, Stanley Joseph Green und Ronald Rumsey 
Widdowson, Spondon b. Derby, Herstellung von Essigsaure- und anderen aliphatischen 
Saureanhydriden durch Uberleiten der Siiuredampfe iiber Katalysatoren, wie Wolfram- 
saure oder wolframsaure Erdalkali- oder Mg-Salze, die eventl. auf Tragern, wie Bim- 
stein, Kieselgur, Carborundum etc., niedergeschlagen sind. Der App. besteht z. B. 
aus einem Quarz-, Cu-, Ag-, Au-, Graphit- oder Cr-Ni-Stahlrohr. Das Siiureanbydrid 
wird entweder in  Dampfform mittels Dampfen von Bzn., CC14, KW-stoffen, A. oder 
PAe. oder durch Einleiten in  die fl. Lósungsmm. vom W.-Dampf getrennt. (E. P. 
314 555 vom 28/1. 1928, ausg. 25/7. 1929.) M . E. M u l l e r .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H., Willy Oswald 
Herrmann und Hans Deutsch, M iinchen, Herstellung von Estern. (E. P. 314 646 
vom 14/5. 1928, ausg. 25/7. 1929. — C. 1929 .1. 2693 [F. P. 653 705].) M. F. M u l l e r .

Kemikal, Inc., Philadelphia, ubert. von: J. S. Mellanoff, Philadelphia, Ge- 
winnung von Salzen niederer aliphatischer Fettsduren. (E. P. 307784 vom 1/8. 1928, 
Auszug Yeroff. 8/5.1929. Prior. 13/3.1928. — C. 1929. II. 1590 [F. P. 660 143].) M. F. M.

American Cyanamid Co., New York, ubert. von: Guy H. Buchanan, West- 
field, George Barsky, New York, und Kenneth D. Ashley, Elizabeth (New Jersey), 
Herstellung von Calciumoxalat aus Ca-Cyanid, Ca-Cyanamid u. W. nach der Gleichung: 
Ca(CN)2 +  CaCN2 +  10 H 20  =  2 Ca(COO)2 +  6 NH3 +  Ca(OH)2. Die Rk. wird in 
Autoklaven unter Druck oberhalb 60° ausgefuhrt. — Z. B. werden 31,5 Teile Ca- 
Cyanamid, 25 Teile Ca-Cyanid u. 200 Teile W. auf die Weise behandelt. Das NH3 
Wird abgeblasen, der Schlamm abfiltriert u. das Ca-Oxalat daraus isoliert. (A. P. 
1-717353 T o m  18/12. 1923, ausg. 18/6. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Stickstoffwerke G. m. b. H. (Erfinder: Heinrich Franek und Hugo Heimann), 
Berlin, Herstellung von Cyanamiden der Erdalkalimetalle und des Magnesiums. (D. R. P. 
481790 K I. 12k vom 29/10. 1926, ausg. 31/8. 1929 .— C. 1928. I. 974 [E. P. 
279812].) K u h l i n g .
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Compagnie de l’Azote et des Fertilisants Soc. an., iibert. von: Joseph 
Breslauer, Genf, Cyanamidlosungen. (Can. P. 261130 vom 15/11.1924, ausg. 
25/5. 1926. — C. 1926. I. 1715.) K u h l i n g .

A. B. Lamb, Cambridge (Massachusetts), iibert. yon: H. J. Krasę und
H. C. Hetherington, Washington, Herstellung von Harnstoff aus C 02 u. NH3 oder 
aus NHj-Carbamat oder -Carbonat durch Erhitzen in Ggw. yon iiberschiissigem NH3 
auf Tempp. von 120—200° in  einem Autoklaven. (E. P. 314 443 vom 27/6. 1929, 
Auszug veroff. 21/8. 1929. Prior. 27/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm 
Lommel, Wiesdorf a. Rh., und Theodor Goost, Leverkusen a. Rh., Hydrierung aro- 
matischer Basen. Dio Hydrierung wird von Zeit zu Zeit unterbrochen u. das inzwischen 
gebildete Hydrierungsprod. abdest. — 100 Teile M ethylanilin werden in Ggw. von
2 Teilen eines Ni-Katalysators bei 280—300° u. 100 a t H 2-Druck hydriert, bis ca. 20% 
der theoret. Menge H 2 aufgenommen sind. Die Hauptmenge des IJexahydromcthyl- 

. anilina wird abdest. u. dann dio Hydrierung fortgesetzt. Dabei werden nur ca. 16% 
Nebenprodd., bereehnet auf 100 Teile der Hexahydrobasc, gebildet, wahrend beim 
Hydrieren in einem Zuge sieh ca. 65% bilden. (A. P. 1712 709 vom 10/11. 1927, 
ausg. 14/5. 1929. D. Prior. 26/11. 1926.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von trisubstit.uie.rlen 
Thioharnstoffen durch Abspaltung von H 2S aus sekundaren Aminosalzen der Dithio- 
carbaminsaure, die aus primaren Aminen hergestellt wurde, oder durch Behandlung 
eińes Salzes einer Dithioearbaminsaure, die am Stickstoff substituiert ist m it einem 
Salz eines sekundaren Amins u. durch darauffolgende H 2S-Abspaltung. — Z. B. wird 
das Na-Dithiocarbamat, erhalten aus CS2, CH3-NH2 u. NaOH, m it salzsaurem Dimethyl- 
amin in  alkoh. oder wss. Lsg. gekocht u. dabei wird Trimethylthioharnstoff erhalten. — 
Eine wss. Lsg. von salzsaurem Dimethylamin wird m it phenyldithiocarbaminsaurem 
Na, das aus C6H5-NH2, CS2 u. NaOH hergestellt wurde, erhitzt, bis sieh N-Phenyl- 
N'-dimethyltliioharnstoff abscheidet. — CS2 wird in  ein Gemisch von Dimethylamin u. 
Butylamin in  Ggw. von W. — oder in  ein Gemisch von Anilin u. Dibutylamin — oder 
yon Methylamin u. Dimethylamin in A. zugegeben u. erhitzt solange noch H 2S ab- 
gespalten wird. Dabei werden erhalten Dimethylbutylthioharnstoff, Dibutylplienyl- 
thioharnstoff oder Trimethylthioharnstoff. (E. P. 314542 vom 27/6. 1929, Auszug ver- 
óff. 21/8. 1929. Prior. 30/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

Winthrop Chemical Co., New York, iibert. von: August Albert, Miinchen, 
und Johannes Pfleger, Frankfurt a. M., Herstellung mercurierter organischer Ver- 
bindungen. (A. P. 1704 694 vom 24/11. 1923, ausg. 12/3. 1929. D. Prior. 5/12. 
1922. — C. 1927. I. 950 [E. P. 206 507 u. ff.].) A l t p e t e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware), iibert. yon: Max 
Engelmann und Forrest James Funk, Organoquecksilberverbindungen. (Can. P. 
269 231 vom 8/1. 1926, ausg. 22/3. 1927. — C. 1927.1. 347 [F. P. 609 478].) M. F. M.

British Dyestuffs Corp. Ltd. und Arnold Shepherdson, Blackley, Manchester, 
Herstellung von Arylaminanthrachinonderivaten. Bei der Umsetzung von Halogen- 
anthrachinonderiyy. m it aromat. Aminen gemafi H auptpatent w'ird an Stello von 
krystallisiertem Na-Aeetat ais Flufimittel K-Acetat u. W. verwendet. — Z. B. 20 Teile 
l-Brom-4-methylaminoanthrachinon, 12 Teile p-Toluidin, 45 Teile K-Acetat, 0,5 Teile 
Cu-Aeetat u. 10 Teile W. werden unter Riihren 16 Stdn. auf 110—120° erhitzt. Nach 
Auskochen m it verd. HC1 wird die rohe Base in  konz. H 2S04 gel. u. durch Verdiinnen 
auf 63% in  reiner Form ausgefallt. (E. P. 308 049 vom 15/2. 1928, ausg. 11/4. 1929. 
Zus. zu E. P. 271602; C. 1929. I. 144.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trennung von Oemischen aus a- 
U 7id fi-Aroylaminoanthrachinonen durch Behandeln in  einem geeigneten Losungsm. m it 
Alkalihydrosyden bei miiCigen Tempp., wobei die fi - Aroylami noanthrachi none in  Lsg. 
gehen. — Z. B. 10 Teile l-Benzoylamino-8-chbranthrachinon werden m it 100 Teilen A. 
unter Riihren auf 50° erhitzt u. 5 Teile KOH, gel. in  50 Teilen A., zugegeben. Nach 
einiger Zeit wird das l-Benzoylamino-8-chloranthrachinon abgesaugt u. m it A. u. W. 
gewaschen. Aus Nitrobzl. lange orange Nadeln, die sieh in  konz. H 2S 04 rotorango 
farben. Aus der abgesaugten braunen Lsg. wird durch Ansauern m it Essigsaure das 
/}-Deriv., wahrscheinlich 2-Benzoylamino-8-chloranthrachinon, gefallt. Aus Nitrobzl. 
umkrystalhsiert lost es sieh in  konz. H 2S04 m it gelboranger Farbę. (F. P. 652 614 
y om  12/4. 1928, ausg. 11/3. 1929. D. Prior. 11/6. 1927.) H o p p e .

136*
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Monobenzoyl- 
diaminoanthrachinonen durch Einw. von Bcnzoylchlorid auf Diaminoanthrachinone in 
organ. Losungsmm. in  Ggw. saurebindender Mittcl, wie Pyridin, Chinolin, Na2C03, 
MgO u. dgl. — Z. B. 100 Teile 1,4-Diaminoanthracliinon werden m it 600 Teilen Nitrobzl., 
100 Teilen Pyridin auf 80° erhitzt, sodann auf 20° abgekuklt u. 72 Teile Benzoyl- 
chlorid, gel. in  200 Teilen Nitrobzl., allmahlich bei 40—45° zugegeben. Nach Be- 
endigung der Rk. bei dieser Temp. wird beim Erkalten reines 1,4-Monóbenzoyldiamino- 
anthrachinon erhalten. E in in alinlicher Weisc aus 20 Teilen 1,5-Diaminoanthrachinon, 
336 Teilen Nitrobzl., 10 Teilen Na2C03 u. 13,6 Teilen Benzoylchlorid erhaltenes Rk.- 
Gemisch wird m it 224 Teilen A. versetzt u. bei 80° filtriert. Der geringe Rtickstand 
yon 1,5-Dibenzoyldiaminoanthrachinon wird m it Gemisch aus gleichen Teilen A. u. 
Nitrobzl. gcwaschen. Aus den F iltraten scheidet sich sehr reines 1,5-Monobenzoyl- 
diaminoanthrachinon ab. (E. P. 276 692 vom 26/8. 1927, Auszug yeroff. 26/10. 1927.
D. Prior. 30/8. 1926. Schwz. P. 130 152 vom 25/8. 1927, ausg. 16/1. 1929. D. Prior. 
30/8. 1926.) ' H o p p e .

Grasselli Dyestuff Corp., Now York, tibert. von: Georg Kranzlein und 
Martin Corell, Hóchst a. M., Herstellung von Kondensalimsprodukten der Benz- 
dnthronreihe. (A. P. 1714 677 vom 5/3. 1926, ausg. 28/5. 1929. D. Prior. 9/3. 1925.
— C. 1927. II- 1087 [F. P. 612 367].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Filip Kafier, 
Mannheim), Darstellung von Thioathern der Anthracliinonreihe, dad. gek., daB man 
auf Diazoverbb. der Anthrachinonreihe Mercaptane, die nicht der Anthracliinonreihe 
angehoren oder dereń D eriw . oder Substitutionsprodd. einwirken laBt. — Z. B.: In  
eine gemaB D. R. P. 456859 (C. 1928. I. 2458) erhaltene, stark  schwefelsaure Lsg. 
von l-Diazoanthrachinon-2-carbonsdure wird eine Lsg. von 2,5-Dichlor-l-mercaptobenzol 
in verd. NaOH eingeruhrt. U nter N-Entw. scheidet sich ein gelbcr Nd. von Anthra- 
chinon-l-thio-2' ,5'-dichlorphenyl-2-carbonsdure ab, die durch Auflosen in W. u. MgO u. 
Fallen durch Saure oder iiber das Na-Salz gereinigt werden kann. Mit Tliioglykolsdure 
bildet sich entsprechcnd Anthrachinon-l-thioglykolsdure-2-carbonsdure (gelbbraun,
F. 315—316° unter Zers.), 1. in  H2S 04 m it yiolettroter, in  NaOH m it braungelber 
Farbc u. gelber Fluorescenz. — 1,5-Diaminoanthrachinon wird in  konz. I I2SO., mit 
Nitrosylscliwefelsaurc diazotiert, das Diazosulfat durch Eingiefien in Eis abgcschiedcn u. 
in W. aufgeschlammt. Wird eine Lsg. von 4-Methyl-l-mercaptobenzol in  verd. NaOH 
eingeruhrt, so scheidet sich der Di-p-tolyldlher des Anthrachinon-l,5-dimercaptans ab. 
(D. R . P . 469 911 KI. 12q vom 3/2. 1927, ausg. 29/12. 1928. Zus. zu D. R. P. 460087;
C. 1928. II. 1719.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Isatinen 
und dereń N-Arylsulfoverbindungen durch Einw. von Oxalylchlorid (I) auf Salze 
aromat. N-Arylsulfonsaureamide in  Ggw. oder Abwescnheit indifferenter Verdunnungs- 
mittel, worauf die erhaltcnen Oxaminsaurechloride m it sauren Kondensationsmitteln, 
wie A1C13, behandelt werden. Die cntstandenen N-ArylsuIfoverbb. der Isatine lassen 
sich, etwa m it konz. H2SO,,, zu Isatinen verseifen. — Z. B. wird eine Miscliung von 
CS2 u. I unter Riihren u. Eiskuhlung m it p-Toluolsulfo-p-toluidid, CH3 • CaH4 • S 02 • 
N -H -C 6H4-CH3 (Na-Salz), versctzt u. die M. hierauf kurz zum Sieden erhitzt. Nach 
Abtrennung vom NaCl wird die Lsg. eingeengt u. das gebildete N-p-Tohwlsulfo-N-p- 
tolyloxaminsdurecldorid der Zus. CH3 • C6H4 • S 02 • N(CO • CO • C1)(C6H4CH3) aus Bzl. 
krystallisiert, F. 91—93°. Zur Horst, des Isatindcriv. ist jedoch die Reinigung des 
Zwisclienprod. nicht crforderlich. Die Rk.-Lsg. wird nach dem Erhitzen zum Sieden 
wiederum m it Eis gekiihlt, gepulvcrtes A1C13 eingetragen, 1/4 Stde. zum Sieden er- 
warmt u. hierauf bis zur volligen Beendigung der HCl-Entw. erhitzt. Die R k .:M. 
wird in verd. HC1 eingetragen, der CS2 abdest., der Rtickstand kurze Zeit zum Sieden 
erhitzt u. das gebildete gelbe N-p-Toluolsulfo-5-methylisati7i aus Bzl. oder Eg. krystal
lisiert; F . 202—205°. Die Verb. geht durch 1-tagiges Stekenlassen m it konz. H 2S 04 
in  5-Methylisatin uber, F. 182—184°. — In  gleicher Weise entsteht aus I u. p-Toluol- 
sulfo-m-tóluidid ein Gemisch von 6- u. 4-Methylisatin, Krystalle aus Xylol, F. 143 
bis 145°; das Gemisch der zugehorigen N-p-Toluolsuljoisatine sclim. bei 161—163°. — 
Aus p-ToluolsulJo-'t-naphlhylamid wird 1,8-Naphthisalin erhalten, Krystalle aus N itro
bzl., F. iiber 300°, 1. in  konz. H 2S04 m it rotgelber, in Alkalien m it stark  roter Farbung.
— p-Tohtolsulfo-2-chlor-4-loluidin geht in  ein Gemisch yon 4-Chlor- u. 6-Chlor-5- 
methylisatin iiber, rote Nadeln aus A., 1. in  verd. NaOH m it schwarzviolettcr Farbung, 
die beim Erhitzen oder langerem Stehen der Lsg. yerschwindet. Das ais Zwischen-
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prod. abtrennbare N-p-Toluolsulfo-N-3-chlor-p-(olyloxaminsaurecJilorid schm. bei 82 
bis 85°. (E. P. 265 224 vom 28/1. 1927, Auszug vcróff. 30/3. 1927. ]). Prior. 28/1.
1926. F. P. 627 939 vom 24/1. 1927, ausg. 15/10. 1927. D. Prior. 28/1. 1926. 
Schwz. P. 125 475 vom 27/1. 1927, ausg. 16/4. 1928. D. Prior. 28/1. 1926, u. 
Schwz. PP. 126719, 126 720, 126 721 [Zus.-Patt.] vom 27/1. 1927, ausg. 2/7. 1928.
D. Prior. 28/1. 1926.) A l t p e t e r .

Grasselli Dyestuff Co., New York, iibert. von: Karl Schirmacher und Konrad 
Renn, Hochst a. M., Herstellung von Isalinen. (A. P. 1698 894 vom 27/1.1927, 
■ausg. 15/1. 1929. D. Prior. 28/1. 1926. — Vorst. Ref. [E. P. 265 224 usw.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Derivaten 
des Carbazols durch Abspaltung von S03H-Gruppen aus Substitutionsprodd. des 
Carbazols. — Z. B. wird Carbazol zur 3,6,8-Trisulfonsdure sulfoniert, das Rk.-Gemisch 
durch Zusatz von Eis auf eine Saurckonz. von 63° Bć eingcstellt, hierauf boi 0° langsam 
ein Gemisch von konz. H 2S04 u. H N 03 (D. 1,4) unter Riihren zugetropft u. nach 
einigen Stdn. durch Verdiinnen m it Eis u. Aussalzen die l-Nilrocarbazol-3,G,8-lrisulfon- 
sdure abgeschieden. Diese wird m it Fe u. CH3COOH zur Aminoverb. reduziert, welche 
durch Erhitzen m it 25%ig. H 2S 04 im Autoklaven wahrend 12 Stdn. 1-Aminocarbazol 
liefert, Krystalle aus verd. A., CH3OH, Bzl., Toluol oder Xylol, F. 196— 197°. — 
Durch Spaltung von l,8-Dioxycarbazol-3,6-disulfonsdure m it 7%ig. H 2S 04 unter 
Druck bei 170—180° wird l,8-Dioxycarbazol erhalten. (F. P. 654129 vom 12/5.
1928, ausg. 2/4. 1929. D. Priorr. 13/5. 1927 u. 2/1. 1928.) A l t p e t e r .

Winthrop Chemical Co., New York, iibert. von: Jurgen Callsen, Elbcrfcld, 
Deutschland, Verbindung aus Triclilorbulylalkóhol und l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-di- 
metliylamino-5-pyrazolon. (A. P. 1703 922 vom 30/1. 1926, ausg. 5/3. 1929. D. Prior. 
23/4. 1925. — G\ 1927. I. 2950 [D. R. P. 442 719].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von l,8-NapJiihoxy- 
penthioplien. (Schwz. P. 131 814 vom 11/10. 1927, ausg. 16/5. 1929. D. Prior. 12/10.
1926. — C. 1929. I I . 798 [A. P. 1709277].) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges, Berlin, ubert. von: Curt Rath, Rangsdorf, 
Kr. Teltow, Herstellung von 2-Ilalogcnderivalen des Pyridins durch Einw. von halo- 
genierend wirkenden Mitteln auf 5-Nitro-N-alkyl-2-pyridone. (Hierzu vgl. E. P. 
281 650; C. 1928. I. 2460.) — Z. B. wird N-Methyl-2-oxo-5-nitropyridin (I) m it PC16 
gemischt u. nach Zugabe von P0C13 2l/„ Stdn. im Olbad auf 150—160° erhitzt. Nach 
EingieBen der Rk.-M. wird alkal. gemacht, der Nd. mittels Dampfdest. gereinigt;das 
erhaltene 2-Chlor-5-nitropyridin, weifie Krystalle, schm. bei 107°. Zur gleichen Verb. 
gelangt man durch Einw. von C0C12, in  Toluol gol., auf I  bei 170°; Ausbeute 75% 
der Theorie. Die Chlorierung m it COCl2 kann auch durch Einleiten eines COCl2-Gas- 
stromes in eine Schmelze von I  bei 170° unter Riihren crfolgen. — Zur Chlorierung 
ist ferner S 0 2C12 verwendbar. (E. P. 288 629 vom 3/4. 1928, Auszug veróff. 7/6.
1928. D. Prior. “14/4.1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von Friedrich 
Stolz, Hóchst a. 51., und Walter Krohs, Soden im Taunus, Herslellung von O-Acyl- 
deriralen der 2,6-Dimethyl-4-oxypiperidin-3-carbonsaureester. (A. P. 1703121 vom 
25/4. 1927, ausg. 26/2. 1929. D. Prior. 17/5. 1926. — C. 1927. II. 1900 [E. P. 
271 467].) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Max Dohrn, Charlottenburg, 
und Albrecht Thiele, Berlin), Darstellung von halogensubsliluie.rten Cliinolincarbon- 
sduren, dad. gek., daB man halogensubstituierte Isatine auf aliphat. Ketosauren oder 
dereń Ester einwirken liiBt. — Z. B. wird eine Lsg. von 5,7-Dibromisatin (I) in verd. 
KOH m it Acetessigsduredlhylesler (II) vcrsetzt u. nach 48 Stdn. der mittels Saure 
ausgefallte Nd. aus W. umkrystallisiert. Die entstandene 6,8-Dibrom-2-mclhylchinolin-
з,4-dicarbonsaure, F. 207—208° (Zers.), is t 1. in Alkalien, h. W., A., A., unl. in Lg., 
Br-Geh. 41,3%; die Alkalisalze sind geschmacklos. — Aus 5-Monojodisatin u. II in 
verd. KOH wird durch Kochen wahrend 3—4  Stdn. 6-Jod-2-methylchinolin-3,4-di- 
carbonsaure erhalten, F. 235—237° (Zers.), wl. in h. W., A., unl. in  A., Lg. — Aus I
и. Brenzlraubensaure entsteht 6,S-Dibromchinolin-2,4-dicarbonsaure, F. 258—260°,
von auBerst bitterem Geschmack. — Dio Verbb. sollen ais Gallenkonlrastmitlel Ver- 
wendung finden. (D. R. P. 481179 KI. 12p vom 1/4. 1927, ausg. 15/8. 1929.) A l t p .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
von 2-Athoxychinólin-4-carbonsdurediatliylaminodllianolester. 2-Athoxychhiolin-4-carbon- 
saziredthylester wird m it Didtliylaminoathanol im Olbad erhitzt, bis der A. vóllig abdest-.



2106 H x. F a r b e n ; FAr b e r e i ; D r u c k e r e i. 1929. II.

ist, hierauf nach Einengen im Yakuum der Dest.-Riickstand in  A. gel., die neue Base 
m it Saure ausgeschiittelt u. m it Na2C03-Lsg. gefallt. Gelbliohes Ol, K p.0 02 134—136°,
11. in  organ. Lósungsmm., bildet neutrale Salze. Das Hydrochlorid schm. bei 186° 
(Zers.), das Hydrojodid bei 157°, das Methatisulfonat bei 98°. — Die Veresterung 
gelingt auch m it Hilfe der Halogenido der Chinolincarbonsaure. (Schwz. P. 131 926 
vom 15/7. 1927, ausg. 1/6. 1929.) A l t p e t e r .

N. V. Societeit voor Chemische Industrie ,,Katwijk“, iibert. von: Gerard Carel
Adriaan van Dorp, Holland, Gewinnung von Theobromin aus Naturstoffen. (A. P. 
1718 093 vom 15/3. 1928, ausg. 18/6. 1929. Holi. Prior. 22/3. 1927. — O. 1929. I. 
1510 [E. P. 287507].) A l t p e t e r .

Elis Helin, Schweden, Gewinnung von Nicotin aus Tabak. Tabak oder Tabak- 
abfalle werden trocken m it frisehem CaO gemischt, die Mischung auf 95—100° erwśirmt 
u. hierauf ein schwacher Dampfstrom eingeleitet. Unter Bldg. von Ca(OH)2 tr i t t  
Temp.-Steigerung u. Uberhitzung der M. ein, worauf durch weiteres Eirdeiten von 
Dampf bei 150—160" dest. wird. Die abziehenden Dampfe werden nach Verdichtung 
m it verd. H2SO., zwecks Gewinnung der m it den abziehenden, nicht kondensierbaren 
Gasen fluchtigon Nicotinmengen gowaschen u. das Nicotin in  iibliclier Weise abgetrennt.
— Der Dest.-Riickstand laBt sich ais Dungemittel verwenden. (F. P. 660 683 vom
21/6. 1928, ausg. 16/7. 1929.) A l t p e t e r .

Winthrop Chemical Co. Inc., New York, iibert. von: Robert GrieBbach und 
Otto Ambros, Ludwigshafen a. Rh., Gewinnung von Ergosterin und anderen orga- 
nisclien Stoffen aus organ. Naturprodd. durch enzymat. Abbau oder durch Autolyso 
u. Extraktion. — 2 kg Hefe ■werden durch Zusatz von 50 ccm Essigsaureiithylester 
autolysiert u. m it A. estrahiert. Der extrahierte Ergosterinester wird m it alkoh. 
Kalilauge verseift u. dabei werden 4,287 g Roliergosterin (F. 135°) erhalten. Beim 
Umkrystallisieren ergeben sich 3,63 g reines Ergosterin. Ohno Autolyse is t die Aus- 
beute um 20% geringer. (A. P. 1724706 vom 31/3. 1928, ausg. 13/8. 1929. D. Prior. 
6/4. 1927.) M. F. M u l l e r .

X. Farben; Farb er ei; Druckerei.
E. W. Fasig, Neuzeitliches Verfahren des Farbenmalilens. Das Problem des Mahlens. 

Betrachtung von 2 Miihlentypen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit u. ihrer Vorteilo. 
(ra in t, Oil chem. Rev. 87- Nr. 24. 8—10. 13/6. Nr. 25. 14—18. 20/6.) K o n ig .

Herbert Brandenburger, Die F&rberei der Acetatseide. (Forts. zu C. 1929. II. 
1222.) Besprechung weiterer Patonte. (Kunstseide 11. 300—04. Aug.) S u v e r n .

A. Vila, Die weipen Titanoxydfarben. Aufschwung der WeiBfarbenindustrie in 
den letzten dreiBig Jahren. Ein neues Ersatzm ittel fiir BleiweiB: TitanoxydbleiweiB. 
.Verbreitung des Ti in der N atur. Die ersten Erfinder. Industrielle Fabrikation des 
TitanweiBes. Die nicht verwerteten u. die angewandten Verff. Fabrikation des reinen 
T i0 2 im Huttenwerk T h a n n. Die yerschiedenen TitanweiBsorten. (Techniąue mod. 
21. 397—402. 1/7.) K o n ig .

A. Vila, Die weiften Tilaiwzydfarben. Allgemeines iiber die Eigg. der industriellen 
Pigmente. Zustand, KorngroBe, D. der Pulver. Deckkraft u. Brechungsindex. Messung 
der Deckkraft. Verh. der Pigmente zu Ol. Verreiben der Farben m it Ol. Olfarben, 
dereń Bestandigkeit u. Veriinderung durch Witterungseinflusse. Was von den Titan- 
farben zu enyarten ist. (Techniąue mod. 21. 434—39. 15/7.) KONIG.

R. M. Santmyer, Ocker und Ockererden, eine Studie. . Farbvariationen. An- 
wendungen u. Spezifikationen. Ersatzstoffe. Kiinstliche Ocker. BergbaumaBige Ge- 
winnung. Reinigung. Eindicken des Breis. Waschen von Ocker u. Ton. Verbreitung 
(Fundorte). (Chemicals 32. Nr. 5. 29—31. 29/7.) K o n ig .

— , Bleichromate aus Bleichlorid. Gewinnung des Bleichlorids. Umsetzung mit 
Alkalichromaten, die langsam aufgenommen werden. 7 Vorschriften fiir die fierst. 
yerschiedener Sorten Chromgelb u. -orange. (Farbę u. Lack 1929. 432— 33. 5/9.) K o n .

Georg Zerr, Uber das Trocknen der Korperfarben und die Farbveranderungen. 
Trockensysteme. Nachahmung der Trocknung an freier Luft bei der kiinstlichen 
Trocknung. Einrichtung der Trockenraume. Entfernung der yerbrauchten Luft u. 
Feuchtigkeit. Form der zu troeknenden feuchten Farben. (Farbę u. Lack 1929. 
441—42. 11/9.) _ K o n ig .

James Moir, Farbę und chemische Konstiiution. X X . Einige Bestprobleme. Naph- 
tholphthaloin des Handels ist ein Gemisch aus 2 Stoffen, einem weiBen u. einem braunen.
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Der weiBe Korper ist das p,p'-Deriv. mit ctwas o,p, wie auch Phenolphthalein walir- 
scheinlich einen Teil o,p-Yerb. enthalt. Weiter werden Absorptionsbanden von Azo- 
farbstoffen, Hydrazonen, Xanthenen, Hydrolen, S- u. anderen Verbb. angegeben. 
(Trans. Roy. Soc. South Africa 13. 131—38. 1924. Sep.) S u v e r n .

A. Eibner und W. Laufenberg, tiber Wechselwirkungen zwischen Farbstoffen und 
fetlem Ol in  Olfarben und daraus entstehende Verwendungsvorleile. Ycrli. von Blcileinól- 
farben in Lagerproben. Zus. u. Verh. bleihaltiger Ole aus gelagerten Bleifarben bei 
der Autoxydation. EinfluB steigender Bleigehalte von Leinol auf dessen Gelatinier- 
fahigkeit. Alit Tabellen der Unters.-Ergebnisso. (Korrosion u. Mctallschutz 5. 156—62. 
Juli.) K o n ig .

Steinau, Calciumsulfat ais Streckmittel in der Farbenfabrikation. Es wird die Ver- 
wendung des Calciumsulfats zur Streckung hochdeckendcr Farben behandelt, wobei 
ais Vorteil das etwas weniger ais die Halfte des Schwerspats betragende spcz. Gew. 
des Leichtspats gilt. Nachteil unrichtig gebrannter Calciumsulfate infolge Aufnahme 
von Luftfeuchtigkeit. Sulfopone aus ZnS u. CaSO.,, die erste lichtechte ZnS-WeiB- 
farbe. Mikrophotogramme zeigen die S truktur von Leicht- u. Schwerspat. (Farbo u. 
Lack 1929. 370. 31/7.) K o n ig .

Lenz, Einiges iiber Nitrocellulosespachtel. Zus., Eigg. u. Verarbeitung. Tabellen 
tiber Zus. verschiedener gepriifter Fullkórpergemische, Olbedarf u. Messerspachtel- 
masse. Anwendung der Nitrocellulosespachtel. (Farbę u. Lack 1929. 374. 31/7.) K o n .

L. A. Jordan, Herstellung und Zcrfall von Farbfilmen. Physikal. Zustand eines 
Pigments. Teile von 5 u. darunter. Pigmenteigg. u. Film stabilitat. Einverleibung 
des Pigments in das Medium. Flachę Steinmuhlen u. amerikan. Walzenmiihlen. 
Kugelmuhlen. Produktionsstatistik. Klarung. EinfluB der KorngroBe auf fl. Farbę. 
Der Farbfilm. Zerfall des Films. Priifanlage in T e d d i n g t  o n. Ursachen des 
Filmzerfalls. Sonnenbestrahlung. Atmosphar. Unreinheit. Vers.-Ergebnisse. Wrkg. 
von Temp.-Wechsel. Alit photograph. Abbildungen. (Oil Colour Trades Journ. 75. 
1427—33. 3/5.) K o n ig .

Rene Toussaint, Vergleichung der Farben. Irrtiimer und Tauschungen. Ver- 
gleichung der Farbungen m it dem Colorimeter. Toleranz der Angaben. Korrekturen 
der Farbung. GroBe Anzahl der Farbfehler durch Tiiuschung oder Irrtiim er des Auges. 
Der Erfahrung der Coloristen kann ein mechan. App. zu Hilfe kommen; die photo- 
.elektr. Zelle gestattet die Diskussion iiber dio Farben. Mit vielen Schaubildern. (Chim. 
e t Ind. 21. 924—30. Mai.) K o n ig .

Robert L. Davidson, Anwendung der Bóntgenslrahlen in  der Farbenindustrie. 
Die Beugung der Róntgenstrahlen durch Krystalle wird in der Pulvermethode zur 
Best. der S truktur eines unbekannten Krystalls oder zum Nachwcis eines bestimmten 
bekannten Krystalls verwendet. Die Nadclohrmethode kann sehr yielseitig, wie zum 
Studium der S truktur von Metallen u. Legierungen usw., gebraucht werden. Anwendung 
dieser Methoden zum Studium von Problemen. des Zustands u. der Identitiit, des 
Vers. u. der Ausbeute. Mit Abbildungen. (Amer. Pain t Journ. 13. Nr. 44. 20—26. 
19/8.) _________ ________  K o n ig .

Standard Oil Co., Chicago, V. St. A., Texlilól, bestehend aus 12—15°/o eines 
Emulgiermittels, z. B. Alkalimetallseife oder sulfurierler Fettsaure, 12—15% Olsaure, 
2%  fl-Naphthol u. einem weifien Mineraldldcati\la.t von nicdriger Viscositiit. (E. P. 
303 820 T o m  6/7. 1927, ausg. 7/2. 1929.) D e r s i n .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin, Herslellung von hoch- 
molekularen Sulfonsauren durch gleichzeitige oder nacheinanderfolgcnde Konden- 
sation u. Sulfonierung eines Neutralfettes, einer Fettsaure, von Fettstoffen, Naplithen- 
saurcn oder von anderen fettiihnlichen Substanzen zusammen m it 0 2- oder S-ent- 
haltenden Verbb., insbesondere Verbb. m it OH-, CO-, SH-, COOH-, CO-O-CO- oder 
CO-Cl-Gruppen. — Z. B. wird Ricinusól in  Ggw. von Xylol u. Essigsaureanhydrid 
unter Kiihlen m it Cl - S03H verriilirt. Das Prod. wird m it NaCl-Lsg. gewasehen u. 
m it Na2C03-Lsg. ncutralisiert. Die Prodd. sind fiir mannigfaelie Zwecke ycrwcrtbar, 
von denen in  der Patentsclirift eine groBe Zahl genannt ist, u. a. z. B. ais Hilfsstoffe 
in  der Farbstoff-, Papier-, Textil- u. Lederindustrie, ais Wasch-, Bleich-, Mercerisier-, 
Netz-, Emulgierungs- u. Fettspaltungsmittel, ais Bohról oder Spinnol. (E. P. 310 941 
vom 3/5. 1929, Auszug veróff. 26/6. 1929. Prior. 3/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

K. Lindner, Oranienburg b. Berlin, Netz-, Reinigungs- und Emulgierungsinittel 
etc. fiir  die Papier-, Teztil- und Lederindustrie, erhalten durch Sulfonierung u. gleich-



2108 H x. F a r b e n ; F a r r er et  ; D rtjck eret . 1929. II.

zeitige Kondensation von hochsd. Destillaten des Erdóls, des Braunkohlenteers oder 
anderer bituminoser Stoffe, insbesondere von viscosen Mineralolen, Paraffinolen oder 
Vaseline, m it aliphat. oder aromat. Verbb., z. B. auch von Eetten, Fettsauren, Harzen 
u. anderen aliphat. Verbb. m it OH-, SH-, CO-, COOH-, CO• O • CO- oder CO• Cl-Gruppen 
mittels Halogensulfonsauren oder Gemischen von Sulfonierungs- u. Kondensations- 
mitteln, z. B. Cl - S03H  u. Monohydrat oder rauch. H 2S 04 u. wasserentziehenden 
Mitteln, wie P20 5, H3P 0 4, l ’Cl3,P0C13 oder ahnlichen anorgan. Saurcchloriden u.wasser- 
freiem K 2- oder Na2S 04. In  der Patentschrift sind eine ganze Reihe spezieller Ver- 
wendungszwecke fiir dio Prodd. angegeben. (E. P. 313 861 vom 14/12. 1927, ausg. 
18/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

H. T. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Herstellung von Emulsionen, sowie von
Emulgierungs- und Reinigimgsmittcln fiir die Textil- u. Lederindustrie. Wss. Emulsionen 
von Olen, Fettcn u. anderen in  der Textil- u. Lederindustrie benutzten Stoffen werden 
hergestellt unter Verwendung von Mischungen von sulfonierten Fettsiiureestern u. 
organ. IColloiden, wie EiweiG, Leimstoffen oder Zersetzungsprodd. derselben, oder von 
•alkyl. Cellulosen oder von anderen Polysaccharidcn ais Emulgierungsmittel. Die sulfo
nierten Fettsiiureester werden erhalten durcli Vercsterung der sulfonierten Oxy- oder 
ungesatt. Fettsauren, z. B. Ricinolsaure, m it aliphat. oder aromat. Alkoholen oder 
Phenolen. Dabei kónnen sowohl die Sulfogruppe oder Carboxylgruppo oder beide ver- 

-estert sein. Die Veresterung wird z. B. derart ausgefuhrt, daB zuniichst der Alkohol 
m it H 2S04 behandelt wird u. daB dann die Fettsaure zugesetzt wird oder daB dio H 2S04 
zu der Lsg. der Fettsaure in  dem Alkohol zugesetzt wird. (E. P. 313 966 vom 19/6. 
1929, Auszug veróff. 14/8. 1929. Prior. 20/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Karl Marx,
Karl Brodersen und Karl Bittner, Dessau, Netz-, Reinigungs- und Emulgierungs
mittel. (A. P. 1708103 vom 18/5.1927, ausg. 9/4.1929. D. Prior. 19/5.1926. — 

■C. 1928. I. 2313 [F. P. 632 633].) M. P. M u l l e r .
Henry Dreyfus, London, ubert. von: George Holland Ellis, Spondon b. Derby, 

England, Farbęn von Celluloseacetat. (Can. P. 271 280 vom 7/10. 1925, ausg. 31/5.
1927. — C. 1927- I- 1217 [F. P. 603 921].) F r a n z .

Henry Dreyfus, London, ubert. von: George Holland Ellis und William Oak- 
land Goldthorpe, Spondon b. Derby, Fdrben, Bedrucken usw. von Celluloseacetat. 
(Can. P. 271278 vom 12/8. 1925, ausg. 31/5. 1927. — C. 1926. I. 2970 [E. P. 
242 711].) F r a n z .

Henry Dreyfus, London, ubert. von: William Alexander Dickie und James 
Henry Rooney, Spondon b. Derby, England, M ustem von Cellułoseestem und -dtliern. 
(Can. P. 270 404 vom 25/11. 1925, ausg 3/5. 1927. — C. 1926. II. 2946 [E .P . 
248 832].) F r a n z .

Bleachers Association Ltd., W. Kershaw, F. L. Barrett und R. Gaunt, 
Manchester, Erzeugung von M ustem  auf Celluloseester entlialtenden Geweben. Matto 
Gewebe aus Celluloseacetat werden m it Lósungsmm., wie Athylacetat, Athyllactat, 
Milchsaure oder Essigsaure, Athylenglykolmonoathylather, impragniert u. dann durch 
órtliches Erhitzen gemustert; an den erwarmten Stellen wird der Glanz wieder her
gestellt. Beim Fiirben m it Farbstoffen fiir Celluloseacetat erhalt man Ton-in-Ton- 
farbungen, indem dio gemusterten Stellen starker angefarbt werden. (E. P. 311 306 
vom 9/2. 1928, ausg. 29/5. 1929. Zus. zu E. P. 303286; C. 1929. I. 2925.) F r a n z .

Henry Dreyfus, England, Bedrucken von Stoffen aus organischen Cellulosederivaten. 
"Man bedruckt Garnc, Gewebe usw. aus Celluloseestern oder -athern, z. B. Cellulose- 
•acetat, m it unl. organ. Farbstoffen oder Earbstoffe liefemden Yerbb. nach dem Ver- 
"dickcn m it Starkę u. fixiert durch Diimpfen; zur Erlióhung der K larheit des Farbtons 
behandelt man das Gewebe vorher m it einer Lsg. von Al-Acetat u. trocknct. Man 
verreibt den Azofarbstoff Anilin — >- Phenylmethylpyrazolon m it W. zu einer Pastę, 
g ibt dann Weizenstarke zu, verruhrt m it kochendem W., koclit 5 Min. u. druckt nach 
dem Abkiihlen auf eine m it Al-Acetat vorbehandelte Celluloseacetatseide. Nach dem 
Drueken wird 30 Minuten gedampft, gewaschen u. in  der ubliclicn Weise fertiggestellt; 
man erhalt lebhafte reingelbe Druckmuster. An Stelle des genannten Earbstoffes
kann man den Earbstoff m-Nitro-p-toluidin---->- Dimethylanilin, 2,4-Dinitro-4/-meth-
oxydiphenylamin, 1.4-Dimethylaminoanthrachinon usw. verwenden. (F. P. 651 934 
yom 29/3. 1928, ausg. 1/3. 1929. E . Prior. 14/4. 1927.) F r a n z .

Australine Color Transformers Proprietary Ltd., Australien, Verfahren zum  
ieilweisen Abziehen gefdrbter Gewebe. Man behandelt die Gewebe m it einer Lsg. von



1929. II. TTX .  F a r b e n ; FAr b b r e T; D r u c k e r e t . 2109

Hydrosulfit, der man eine Lsg. von Na-Aeetat, N a2S20 4, H 20 2 in  W. zugesetzt hat, 
bis die Farbung den gewiinschten Farbton erhalten hat. (F. P. 652 529 vom 17/3.1928, 
ausg. 9/3. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herslellung eines Anslrich- 
mittels zum Kennzeiclmen von Tieren, z. B. von Sohafen etc., aus einem kunstlichen 
Farbstoff u. Lsgg. von Harzsauren, wie Kolophonium, unter Zusatz von Verdickungs- 
oder Weiehmachungsmitteln. — Eine rote u. zugleich desinfizierende Farbę wird z. B. 
erhalten durch Verruhren bei 80° von 100 Teilen Kolophonium, 50 Teilen fl. sehwed. 
Harz, das reich an Ólsaure ist, 20 Teilen 25%ig. NH3-Lsg., 350 Teilen W., 75 Teilen A., 
6 Teilen Pentachlorphenol u. 18 Teilen Hansarot B. — 20 Teile Kolophonium u. 
10 Teile Tran werden zusammengesehmolzen u. in  ein Gemisch von 60 Teilen W. u.
5 Teilen NH.,-01eat unter kraftigem Riihren eingegossen u. nach dem Abkuhlen 
w'erden 5 Teilo Ultram arin zugesetzt. (F. P. 663 603 vom 6/11. 1928, ausg. 23/8. 
1929. D. Prior. 15/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

fitablissements L. Chambon, Frankreich (Seine), Verbesserung in  der Zinko- 
grapliie, die darin besteht, daB die dunne Zinkplatte v o r  dem Aufbringeń der Zeieh- 
nung u. v o r  dem Atzen gebogen wiid. Es werden hierdurch Deformationcn der 
Druckstellen, die durch das Biegen der geatzten P lattc eintreten konnten, vcrmieden. 
Es empfiehlt sich, die gewólbte P latte beim Atzen durch eine feste Unterlage zu stutzen. 
(F. P. 663 443 vom 21/2. 1928, ausg. 21/8. 1929.) G r o t ę .

Alphonse Maurice Depierre, Frankreich, Farbpasle fiir Druckwalzen. Die Pastę 
besteht aus 50% Gelatine, 35% neutralem Glycerin u. 15% Lithopone. Sie ist oline 
schadlichen EinfluB auf die ihr zugesetzte Farbę, hat geringen Fcuchtigkeitsgeh. u. 
ist dauerhafter ais dio bisher gebrauchlichen Pasten. (F. P. 662 584 vom 20/10. 1928, 
ausg. 8/8. 1929.) G r o t ę .

Paul Weiss, Frankreicli, Aufbringen von Zeiclmungen oder Malereien auf Ober- 
fldchen von Stein, Kupfer, Holz, Linoleum usw. Die Zeiclinung wird zunachst auf ein 
Ubertragungsblatt aus Papier oder Celluloid aufgebracht, das m it einer besonderen 
Farbschicht (50% weiBe Leimfarbe u. 50% Gummi arabicum m it einigen Tropfen 
Glycerin) prapariert ist. Zum Zeichncn wird eine Wasserfarbe benutzt, welche m it 
etwas Glycerin u. Gelatine versetzt ist. Das Ubertragungsblatt wird nach dem Trocknen 
der Zeichnung auf der Ruckseite m it A. angefeuchtet u. dann auf die zu verzierende u. 
vorher m it Lack iiberzogene Flachę aufgcdriickt u. m it einer Gummiwalze iiberwalzt. 
Nach kurzer Zeit wird das Ubertragungsblatt abgezogen. (F. P. 663 648 vom 8/11.
1928, ausg. 23/8. 1929.) G r o t ę .

Paul Doremieux und Louis Berly, Frankreich, Aufbringen von Zeiclmungen, 
GraviXren, PliotograpMen u. d. auf plaslische Massen (wie Celluloseester, kunstliche u. 
natiirliche Harze, Faserstoffe u. a.). Das Muster oder die Zeichnung wird in  die M. 
eingepriigt, worauf die tiefliegenden Stellen m it der besonders gefarbten M. ausgefullt 
werden. So ersclioint die Zeichnung in  einer andern Farbę ais die Oberflachę. (F. P. 
663 015 vom 15/2. 1928, ausg. 14/8. 1929.) G r o t ę .

Giusto Manetti, Primo Benaglis und Mattia Luchsinger, Italien, Aufbringen 
■eines Uberzuges auf Flachen beliebigen Materials, auf dem Druckfarben haflen, wobei 
die reflektierende Wrkg. des Tragers (z. B. Metali, Glas u. a.) zum Hervorheben der 
leuchtenden Stellen des aufgedruckten Bildes benutzt wird. Der Oberzug kann be- 
stehen aus Lacken, Cellulosederiw., troeknenden vegetabil. Olen, Kautschuk, natur- 
liehen oder kunstlichen Harzen, Casein u. a., allein oder miteinander gemischt. (F. P. 
652703 vom 14/4. 1928, ausg. 12/3. 1929. I t. Prior. 2/1. 1928.) G r o t ę .

Henry Courmont, Paris, Frankreich, Herslellung von Abziehbildern, die bestelien 
aus einem ais Druckunterlage dienenden Papierblatt und einer von diesem zusammen 
mit der Bedruckung ablósbaren, ais Trdger fu r  letztere dienenden wid mil einer Kleb- 
schicht bedeckten Haut, die entweder zwrischen dem Papierblatt u. der m it der Kleb- 
schicht bedeckten Bedruckung oder zwischen der Bedruckung u. der Klebschicht 
liegt, 1. dad. gek., daB zur Herst. der H aut eine Mischung verwendet wird, bestehend 
aus Leinól (etwa 50 Gewichtsteile), chines. Holzól (etwa 100 Gewichtsteilc), Kopal- 
gummi (etwa 300 Gewichtsteile), Terpentinessenz (etwa 500 Gewichtsteile) u. einem 
sich nach der gewiinschten Trocknungsgeschwindigkeit riclitenden Zusatz an ZnO. —
2. dad. gek., daB der Mischung farbende Stoffe zugesetzt werden. — 3. dad. gek., 
daB ais Klebschicht eine solche verwendet wird, die aus einer Mischung von Gelatine 
(etwa 5 Teile) u. W. (etwa 95 Teile) besteht. — 4. dad. gek., daB der Kopalgummi 
ersetzt wird durch eine Lsg. von Celluloid zu gleichen Teilen in Aceton u. in  Amyl-
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acetat. — Durch diese von der bokannten abweiohende Zus. der hautfórmigen Trager- 
sehicht soli diese erheblich haltbarer u. widerstandsfahiger werden. (D. R. P. 481 734 
KI. 15k vom 30/7. 1927, ausg. 30/8. 1929. F . Prior. 30/3. 1927.) Gr otę .

Kurt Lindner, Oranienburg, Herstellung hoclwoluminóser fcinkorniger Mineral- 
farben gemaC Patent 472975, dad. gek., daB dio durch Zers. von SiF4 oder 1. Silico- 
fluoriden gewonnene liocliYoluminose Si(OH),, ais Substrat nicht fur Teerfarben, Tier- 
farben oder Pflanzenfarben, sondorn fiir Mineralfarben dient. — Die Herst. der Farben 
geschieht durch Aufschlammen der voluminosen Si(OII)4 in einer geeigneten Salzlsg. 
u. Ausfiillcn des Farbstoffes. (D. R. P. 481 894 K I. 22f vom 8/1. 1926, ausg. 3/9. 1926. 
Zus. zu D. R. P. 472975; C. 1929. I. 2242.) K u h l i n g .

Titanium Ltd., K a n a d a , Weipe Farbstoffe. (F. P. 653 301 vom 21/4.1928, 
ausg . 20/3. 1929. E. Prior. 27/4. 1927. — C. 1928. I. 1098 [E. P. 280 435].) K u h l .

National Metal and Chemical Bank Ltd., iibert. von: Francis George Coad 
Stephens, Lennox James Anderson und William Alan Cash, London, Titan- 

farbsloffe. . (A. P. 1714 408 vom 24/3. 1927, ausg. 21/5. 1929. E. Prior. 26/3. 1926.
—  C. 1928. I. 1807.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Albin Hardt, 
Hóchst, und Hermann Kocher, Kónigstein), Herstellung von Drucklacken, darin be- 
stehend, daB man substantive Baumwollfarbstoffo aus ihren wss. Lsgg. m it A1C13 auf 
Al(OH)3 ausfiillt. — Die Erzeugnisse sind kochecht u. hitzebestiindig. (D. R. P. 481 608 
KI. 22f vom 28/5. 1925, ausg. 29/8. 1929.) K u h l i n g .

Frischauer & Co., Aspcrg i. W iirttbg., Verfahren zur Herstellung nicht absetzender, 
spezifisch schwere oder schuppenartige oder metallische Pigmente enthaltender Ólfarben. 
Dem Ol werden Metalloleosole zugesetzt. — 10 Teile einer 75% Bleimetall enthal
tenden kolloidalen Blei-Leinóldispersion werden m it 90 Teilen Leinolfirnis gemiseht. 
In  dieses Bindemittel werden 45 Teile Eisenglimmer eingeriihrt. Die erhaltene streich- 
fahige Farbę setzt beim Stehen nicht ab. — 10 Teile einer etwa 75% Zinkmetall ent
haltenden kolloiden Zink-Leinóldispersion werden in  90 Teile Leinolfirnis gleichfórmig 
eingebracht. In  dieses Bindemittel werden 25—30 Teile Al-Pulver eingeriihrt. (D. R. P. 
482117 K I. 22g vom 20/9. 1924, ausg. 6/9. 1929.) M. F. M u l l e r .

Seiichi Oda, Hirosliima, Wasserbestandiges Anstrichmittel fiir  Schreibtafeln. Man 
mischt 4 1 W., 45 g Ammoniak, 300 g Casein, 65 g Kaliumjodid, eine kleine Menge 
Formalin u. bringt das Ganze auf eino Temp. von 80°. In  diese M. trag t man unter 
Riihren u. Abkiihlen ein zweckmaBig gemahlenes Gemisch ein, das 485 g Chromgelb 
u. 55 g Mennige enthalt. Das aufgetragene Streiehmittel weist keinen Glanz auf. 
(Japan. P. 79 473 vom 30/12. 1926, ausg. 23/1. 1929.) Im ada u . E n g e r o f p .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Sikkative, bestehend aus den Kobalt- 
salzen von Sulfonsauren, die man durch Behandeln von Petroleum oder Schmierólen 
m it raucliender H 2S04 oder S 03 erhalt. — Die Salze sind 1. in  trocknenden Olen. Den 
Lsgg. kónnen Farbstoffe, Harze u. Lósungsmm. zugefiigt werden. E in Zusatz von 
V4—1% der Co-Salze, berechnet auf den fertigen Anstrich, geniigt, um Anstriche m it 
gutenTrockeneigg. zu erhalten. (F. P. 659 823 vom 31/8.1928, ausg. 3/7.1929. A. Prior. 
26/9. 1927.) T h i e l .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Sikkative, bestehend aus den Mangan- 
salzen von Sulfonsauren, die man durch Behandeln von Petroleum oder Schmierólen 
m it rauchender H„S04 oder S 03 erhalt. (Vgl. F. P. 659823; vorst. Ref.) (F. P. 659 824 
vom 31/8. 1928, ausg. 3/7. 1929. A. Prior. 26/9. 1927.) T h i e l .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Sikkative, bestehend aus den Blei- 
salzen von Sulfonsauren, die man durch Behandeln von Petroleum oder Schmierólen 
m it rauchender H 2S04 oder S 03 erhalt. (Vgl. F. PP. 659823 u. 659824; vorst. Reff.) 
(F. P. 659 825 vom 31/8. 1928, ausg. 3/7. 1929. A. Prior. 16/9. 1927.) T h i e l .

Jules Gaultier und Paul Gaultier, Frankreich (Seine), Fixativ fiir Pasteli- und 
Kohlezeichnungen. Die Lsgg. von 100 g Tragantgummi m it 500 g W. u. 100 g Gummi 
arabicum m it 200 g W. werden nach dem Filtrieren, gemiseht u. dazu eine Lsg. von 
100 g Ammoniakgummi in 500 g W. getan. Nach Zusatz von 100 g A. wird die Mischung 
in  einer Pastę von 5 g Maismehl in  500 g W. aufgeschlammt u. vor dem Aufbringen 
der Zeiehnung auf das Papier gestrichen. Nach Aufbringen der Zeichnung genugt es, 
m it W. zu besprengen. Durch dieses F ixativ  soli Fleckenbldg. u. Anderung in  Farbę u. 
Ton der Zeichnung vermieden werden. (F. P. 658 472 vom 1/8. 1928, ausg. 17/6.
1929.) Gr o tę .
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XI. Harze; Lacke; Firnis.
— , E in neues Harz fiir Firnisherslellung. Das neue Harz X R  302 der B a k e l i t -  

G e s e l l s c h a f t  u. dessen Verwendung zur Herst. von 2 Stdn.-Firnis, Sparren- 
firnis, 4 Stdn.-Firnis, Ol-SohluQfirnis. Weitgehende Venvendbarkeit des Harzes. An- 
wendung in Nitroeelluloselaeken. (Paint, Oil chem. Rev. 88. Nr. 3. 10. 18/7.) KONIG.

Johannes Scheiher, Uber „Supraresen", ein neues Harzprodukt. Supraresenprodd. 
sind gcreinigto Riickstande der Cellodammarfabrikation. Chem. Konstanten SZ. 
u. VZ.), laokteehn. Eignung, Quellwiderstande, Verkoehung m it fettem Ol. Supraresen 
h a t sich ais hochwertiger Laekrohstoff erwiesen. (Farbę u. Lack 1 9 2 9 . 428—29. 4/9. 
Leipzig.) K o n ig .

P. Martell, Uber Zaponlacke. Zus. u. Herst. des Zaponlackes seine Farbung ais 
Lasur- u. Decldack. Das Zaponieren nach Pinsel- u. Tauehverf. (Kunststoffe 19 . 
197—99. Sept. Berlin-Johannisthal.) K o n ig .

Denis J. Burkę, Cellulosclacke. Ausriistung einer modernen Lackfabrilc. Gebaude. 
Horizontalanlage. Nitrocelluloselager. Fil. zur Anfeuchtung der Nitrocellulose. Vor- 
sichtsmaBnahmen. Mischraum fiir Nitrocellulose- u. Harz-(Gummi-)-Lsgg. Allgemeine 
Erwagungen. Farbzusatzo der Lacke. Mahl- u. Misehanlage. (Oil Colour Trades 
Journ. 75. 99—103. 11/1.) K o n ig .

Fred. Grove-Palmer, Celluloselacke. Grundierungen u. Fuller fiir Cellulose- 
emails. Ol- gegen Cellulosegrundierung. Yorteile der Olgrundierung. Die Wiehtigkeit 
von Harzen in der Grundsehicht. Dio auf die Grundierung aufzubringenden glatten- 
den Fuller. (Oil Colour Trades Journ. 75. 184— 86. 18/1.) KONIG.

R. G. Daniels, Celluloselacke. Beizen u. Fiillcr fiir Holzvollendungsarbeiten. 
„French Polish". Holzbeizen. Naphtha-1. Farbstoffe. Anwendung der Beizen. — 
Cellulosesehlufilacke fiir Holz. „French Polish“ -SchłuBtyp. Alteicheneffekt. Einlage- 
arbeiten. Mattschlufllaeke. — Streichlacke. Trockendauer. Gerueh der Lósungsmm. 
Vermeidung von Strichmarken. Unterlaekc. Glanz. Linierfarben. Streichlacke fiir 
Motorwagen. Haushaltlacke. Wrkg. steifer Pinsel. — Bronzelacke, blankę Lacko u. 
K itte. Eindicken yon Bronzelack. Gebrauch eines Schutzkolloids. Blankę Metall- 
lacke. Nitrocellulosekitte. (Oil Colour Trades Journ. 75. 256—57. 338—39. 661—62. 
750—51. 8/3.) K o n ig .

J. D. Whiteman, Celluloselacke. Spritzausriistung. Spritzpistole. Luftkom- 
pression. GróBerc Behalter. W iehtigkeit der Diisen. Luftreiniger u. -regulator. K om - 
pressor u. Behiilter. Absaugeanlage. Vor- u. Nachteile der Spritzanlage. (Oil Colour 
Trades Journ. 75. 493—96. 15/2.) K o n ig .

Bertram Campbell, Celluloselacke. Nitrocelluloseunterschiehten. Grundierung.
Materialien: Nitrocellulose, Harze, Weichmaeher, Pigmente, Losungs- u. Verdiinnungs- 
mittel. Herst. der Unterlaeke; dereń Venvendung zur Motorauflackierung. (Oil Colour 
Trades Journ. 75. 575—79. 22/2.) K o n ig .

— , Nitrolackbestandteile. Die Herst. wichtiger Prodd. aus Getreidearten durch die
C o m m e r c i a l  S o l v e n t s  C o r p o r a t i  o n  wird beschrieben. Die Gewinnung 
der Lósungsmm. (Butanol, Aceton, Diaceton, Athylalkohol u. Methanol) bcruht auf 
der Fermentation m it clostridium acetobutylicum u. nachfolgcnder Trennung von 
W. u. Dest. (Hercules Mixer 11 . 157—60. Juli—Aug.) K o n ig .

— , Neue TJntersuchungen an Lacken und Bronzefarben fu r  Heizkorper. Ubersicht 
iiber die Unterss. von G a r d n e r  u . A l l e n ,  die Bestandigkeit yerschieden gestrichencr 
Dampfrohren betreffend. Die Verss. fielen besonders zuungunsten der Metallanstriche 
mit, Cu- u. Al-Bronze aus, dio in  teilweisem Widerspruch m it anderweitigen Beob- 
achtungen stehen. Vorsclilag, Al-Farbe nur ais Grundstrich m it naehfolgender Ver- 
wendung m atter Wandfarben anzuwenden. (Farbo u. Lack 1 9 2 9 . 369. 31/7.) K o n ig .

Thos. H. Durrans, Eine neue Schmelzpunktbestimmungsmethode von Harzen. 
Die Methode beruht auf der Festsetzung der Temp., bei der das yon 50 g Hg iiber- 
lagerte, erweichte Harz an die Oberflache des Hg gelangt. Beschreibung der Aus- 
fiihmng m it Tabelle ermittelter FF. yerschiedener Harze. (Journ. Oil Colour Chemists’ 
Assoe. 12 . 173—75. Juni. London.) K o n ig .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: W. E. Lawson, Wilmington, 
Delaware, Herstellung von UberzugsTnassen. Man vermischt Metastyrol oder seine 
Deriyy., wie Methyl-, Athyl- oder Chlorstj-rol, m it einem Lósungsm. u. einem Weich- 
machungsmittel, wie Trikresylphosphat, Dibutylphthalat, Dixylylathan, Glycerin-
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dibenzylather oder Butylstcarat. Den Lsgg. kann man noch andere filmbildende 
Stoffc, wie Polymerisationsprodd. des Vinyls, Styrols, Pigmente usw. zusetzen. 
(E. P. 311700 vom 3/4. 1929, Auszug veróff. 10/7. 1929. Prior. 14/5. 1928.) F r a n z .

Canadian Electro Products Co. Ltd., Montreal, Canada, iibcrt. von: Meilach 
Melamid, Freiburg, Herstellung von Harzen. (A. P. 1710 266 vom 26/1. 1921, ausg. 
23/4. 1929. D. Prior. 17/5. 1920. — C. 1921. IV. 838 [E. P. 163679].) N o u v e l .

Bakelite Corp., New York, ubert. von: H. L. Bender, Bloomfield, New Jersey, 
Herstellung von Phenolharzen. (E. P. 280 521 vom 27/10. 1927, Auszug verdff. 11/1.
1928. A. Prior. 11/11. 1926. — C. 1929- I. 450 [F. P. 643439].) N o u v e l .

British Cyanides Co. Ltd. und Edmund Charles Rossiter, London, Herstellung 
von Kunstharzen aus Dicyandiamid und Formaldehyd eventl. in saurer einschl. phenol. 
Lsg. Die Prodd. werden fur sich hergestellt oder dienen gleichzeitig ais Zusatzstoffe 
boi der Hcrst. von Kunstharzen aus Harnstoff, Thioliarnstoff u. (oder) Phenol u. Form 
aldehyd. — 34,5 Teile Dicyandiamid werden m it 57,5 Teilen Formaldehydlsg. (ent- 
sprechend 21,4 Teilen HCHO) auf 60—80° 3 Stdn. lang erhitzt. Durch Eindampfen 
der Lsg. auf dem W.-Badc wird eine klarc M. erhalten, die beim Abkiihlen undurch- 
sichtig u. broekelig wird. Das Prod. erweicht bei 100° u. lost sich in  Athylenglykol. — 
20 Teile Harnstoff, 20 Teile Dicyandiamid u. 90 Teile Formaldehydlsg. m it 34,2 Teilen 
HCHO werden 3 Stdn. auf dem W.-Badc erhitzt u. dann werden 61 Teile Holzmehl 
zugesetzt, wobei ein brauchbares Formpulver erhalten wird. — 100 Teile Harnstoff, 
10 Teile Dicyandiamid u. 290 Teile Formaldehydlsg. m it 107 Teilen H-CHO werden 
kurzo Zeit erhitzt u. dann werden 10 Teile Buttersaure zugesetzt u. die M. weiter er
hitzt. Es entsteht ein gelatinoses Prod., das eventl. m it Holzmehl oder anderem Fiill- 
material yeroinigt u. getrocknet wird. — 20 Teile Dicyandiamid werden in 40 Teilen 
Formaldehydlsg. m it 14,3 Teilen HCHO 1—2 Stdn. auf dcm W.-Bado erhitzt u. dann 
werden 11,6 Teile H 2S04 m it 20 Teilen W. verd. zugesetzt. Nach 1—2 Stdn. Erhitzen 
unter C 02-Durchloiten gelatiniert die M., die dann innerhalb 18 Stdn. bei 80<T ein- 
gedampft wird, wobei ein spródes Harz erhalten wird, das in W. erweicht u. sich auf- 
ISst. Die H„SO., kann auch durch HC1 oder HCOOH ersetzt werden. — 200 Teile 
Dicyandiamid in 580 Teilen Formaldehydlsg. m it 214 Teilen HCHO gel. werden nach 
Zusatz von 666 Teilen Linolsaure 472 Stdn. bei 90—95° in  einem AIuminiumgefaB 
unter Riihren erhitzt u. dann wird das W. teilweise abgedampft. Es bleibt ein weiches, 
schwach gelbes Harz zuriick, das an der Luft erhśirtet. Es ist in den meisten Losungsmm.
1. u. dient ais Lackanstrich, eventl. zusammen m it anderen Stoffen, wie Kopal, Ester- 
gummi, Nitroeellulosc, Kautschuk eto. Die Linolsaure kann auch durch Stearinsdure 
ersetzt werden. Es sind noch eine ganze Reihe von Ausfukrungsbeispielen aufgefiihrt. 
(E. P. 314 358 vom 23/12. 1927, ausg. 25/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H., Osterreich, Herstellung von 
Kunstmassen aus HarTistoff-Formaldehydkondensationsprodukten unter Zusatz von 
hemi- oder eukolloidalcn Stoffen, das sind z. B. D eriw . von KW-stoffen m it Doppel- 
bindungen, wie Essigsaurevinylester, Acrolein, Itaconsaure. Die Prodd. eignen sich 
insbesondere zur Herst. von Filmen u. Kunstfaden. Sie sind nicht brennbar, farblos u. 
gegen Losungsmm. widerstandsfilhig. Die Prodd. werden am besten in  Form ihrer 
Lsgg. zur Einw. gebracht. — Z. B. wird eine Lsg. eines Harnstoff-Formaldehydkon- 
densationsprod. m it der Lsg. der Zusatzstoffe gemischt u. das Losungsm. entfernt, 
ohne daB das Rk.-Prod. ausfallt. Die Mengenverhaltnisse kónnen in  weiten Grenzen 
liegen. (F. P. 662627 vom 12/6. 1928, ausg. 9/8.1929. Oc. Prior. 11/4.1928.) M.F.Mu.

Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b .H ., Osterreich, Verfahren zur Her
stellung von glasahnliclien Kunstmassen sowie von fl. oder halbfesten Prodd., durch 
Kondensation eines Aldeliyds, z. B. Formaldehyd, m it H arnstoffderiw ., die aus H am - 
stoff oder dessen Monoacidyl-, Alkyl- oder Arylverbb. durch Substitution eines NH2- 
Wasserstoffatoms duroh eine Oxalkylgruppc erhalten werden. Dabei is t es evtl. vor- 
teilhaft, dic Lsg. des Harnstoffprod. in  eine h. saure Formaldehydlsg. einlaufen zu 
lassen. — Ein Gemisch von 300 Teilen Harnstoff, 300 Teilen 30%ig. Formaldehyd u.
1,2 ccm 10%ig- Natronlauge wird stehen gelassen, bis der Formaldehyd umgesetzt 
ist. Dann werden tropfenweise 200 g neutral. Formaldehyd zugeriihrt, die Lsg. m it 
Tierkohle behandelt u. filtriert. Beim Stehen scheidet sich Monomethylolharnstoff ab. 
In  eine Lsg. von Monomethylolharnstoff laBt man innerhalb 20—30 Min. 350 Teile sd. 
30%ig- Formaldehydlsg. u. 7,5 Teile 10%ig- Essigsaure einlaufen u. kocht 1—2 Stdn. 
unter RiickfluB. Nach dem Eindicken unter Vakuum wird das Prod. in  Formen ge-
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gossen u. bei 40—100° vcrpref.it. (F. P. 662 628 vom 12/6. 1928, ausg. 9/8. 1929. 
Oe. Prior. 9/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, ubert. von: Lester Vernon Adams, 
Schenectady (New York), Herstellung yon Glyptalharz und -losungen. Das aus einem 
mehrwertigen Alkohol u. einer mekrbas. Saure, wie Glycerin u. Phthalsiiureanhydrid, 
hergestelltc vollstandig kondensierte oder im C-Zustande befindliclie Prod. wird im 
Autoklaven m it einem Losungsm., wie Aceton, Glykoldiacetat, Plithalsaurediathyl- 
ester, Essigsaurebenzylester, Toluidin, Benzylalkohol, Krcsol, Trikresylphosphat, 
Triacetin, ililchsaureathylester, Benzocsiiuro-o-kresylcster, Inden oder Indenpoly- 
meren, auf ca. 170° erhitzt, bis das Kond.-Prod. in Lsg. gegangen ist. Die Lsg. wird 
ais Lack, Imprdgniermiltel, ais Glimmerzement usw. ver\vendet. Das Kond.-Prod. 
wird event. vor dem Auflósen geschmolzen oder gemahlen. (E. P. 273 748 vom 1/7.
1927, Auszug veroff. 31/8. 1927. A. Prior. 1/7. 1926.) M. F. M u l l e r .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, ubert. von: Roy Herman Kienle, 
Schenectady (New York), Herstellung eines Kunstharzes auf Glyplalharzbasis unter 
Zusatz einer oxydierbaren ungesatt. Fettsaure, wie Oleosteamismire, Linolsaure oder 
Linólensaure, event. unter Zusatz einer anorgan. Saure, wie H2SO.,. — 92 Teile Glycerin 
u. 296 Teile Phthalsaureanhydrid werden allmahlich auf 200° erliitzt u. dann werden 
weitere 74 Teile Phthalsaureanhydrid u. 140 Teile Fettsauren von chines. Holzol u. 
(oder) Leinól zugesetzt u. die M. bis zum Schiiumen auf 190—210° erliitzt. — 370 Teile 
Phthalsaureanhydrid u. 140 Teile einer oxydierbaren ungesatt. Fettsaure werden 
zusammen auf 160° erliitzt. Dann werden 92 Teile Glycerin zugesetzt u. die M. auf 
200° bis zur Harzbldg. erliitzt. Die Harze sind in den meisten Lósungsmm. 1. Dio 
Lsgg. dienen ais Lacke u. Metallanstriche. Die geschmolzenen Harze werden zur 
Herst. von Formstucken allcr A rt verwendet. (E. P. 284 349 vom 28/1. 1928, Aus
zug verdff. 31/3. 1928. A. Prior. 29/1. 1927.) M. F. M u l l e r .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, ubert. von: Edward Seymour 
Dawson, Schenectady (New York), Herstellung eines Kunstharzes auf Glyptalliarz- 
basis durch Auflósen eines trocknenden Oles in einer mehrbas. aromat. Saure, wio 
Phthalsaureanhydrid, u. Veresterung der Saure m it einem mehrwertigen Alkohol. — 
70 Teile Leinól werden in 206 Teilen Phthalsaureanhydrid gel. u. nach Zusatz von 
92 Teilen Glycerin allmahlich auf 250° erhitzt. Das Prod. ist in  den iiblichen Lósungs- 
m itteln 1., z. B. in  Benzylalkohol, Aceton, Glykoldiacetat oder Phthalsaurediathyl- 
ester. Die Lsg. dient ais Laclc. Das Harz wird durch Heiflverpressen zu Formstucken 
yerarbeitet. — 92 Teile Glycerin u. 148 Teile Phthalsaureanhydrid werden auf 200° 
allmahlich erhitzt u. dann werden 55 Teile Anhydrid u. 70,5 Teile eines trocknenden 
Oles zugesetzt. Die Rk.-M. wird langsam auf 205° erhitzt u. l x/2 Stde. bei dieser 
Temp. gehalten u. schlieBlich noch weitere 11/2 Stde. bei 245°. Das Prod. is t tiefbraun 
u. klar. An Stelle von Phthalsaureanhydrid kónnen auch Camphersiiure, Naphthal- 
saure, Malonsaure u. a. mehrbas. Sauren verwendet werden. (E. P. 285 459 vom 
15/2. 1928, Auszug veroff. 12/4. 1928. A. Prior. 17/2. 1927.) M. F. M u l l e r .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, ubert. von: L. V. Adams, 
Schenectady (New York), Herstellung von Kunstharzen auf Glyplalharzbasis aus mehr
wertigen Alkoholen, wie Glycerin, Glykol, M annit oder Erythrit, u. mehrbas. Sauren, 
wie Phthal-, Bern-stein-, Diphen- oder Naphthalsdure, unter Zusatz von Seifen oder 
Harzen mehrwertiger Metalle. — Z. B. wird Phthalsdure- oder Bernsleinsdureanhydrid 
m it Glycerin in Ggw. von Co-Linoleat oder Bleioleat kondensiert. Ebenso wird Phthal
saureanhydrid u. Glycerin in Ggw. von Al-Stearat oder Fe- oder Bi-Lactat kondensiert.
— Glycerin wird m it metali. Ca behandelt u. dann Phthalsiiureanhydrid zugesetzt. 
Nach einigon Tagen wird das Ca entfernt u. weitere Mengen Phthalsaureanhydrid 
oder eine andere mehrbas. Saure werden zugesetzt. — Phthalsaureanhydrid u. Glycerin 
werden zusammengeschmolzen u. dann m it Ca-Metall erhitzt. Gleichfalls geeignet 
sind Zn- u. Mn-Resinate, Pb-Glycerat u. -Tannat. (E. P. 310 854 vom 1/5. 1929, 
Auszug vcróff. 26/6. 1929. Prior. 1/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und W. J. Jenkins, Ayrshire, 
England, Nilrocelluloselósungen fiir Lacke, Anstriclimassen usw., gek. durch einen 
Gehalt von einem oder mehreren M ono-alkyl-iithern folgender Bulylenglykole: 
Isobutylenglykol (CH3)2 : COH • CH2OH, x - y - Dioxybutan u. f) - y - Dioxybutan 
CH3-CH 0H -CH 2-CH20 H  bzw. CH3-CHOH-CHOH-CH3. Die Alkylgruppen kónnen 
Methyl-, Athyl-, Propyl- u. Isopropyl-, Butyl- u. isomere Butyl- u. Amyl- u. isomero



2114 H XII. K a u t s c h u k ; G u t t a p e r c h a ; B a l a t a . 1929. II.

Amylreste aein. — Den Anstriohmassen setzt man gegebenenfalls Harze, Farbstoffe, 
trooknendo Ole, Weiehmachungsmittel u. weitero Losungsmm. zu. (E. P. 307 085 
vom 26/8. 1927, Auszug veroff. 24/4. 1929.) T h i e l .

Gaston Roelandts, Belgien, tlberziige auf Nilrocellulosegruudlage wid Poliermiltel. 
Der Laek enthalt Kolophonium oder venezian. Terpeńtin, Athylacetat, Trikresylphosphat, 
Ricinusól u. Butylalkohol. Ais Poliermittel trag t man auf den Lackuberzug eine 
Mischung auf, dio aus Butylacetat, Butylalkohol, gegebenenfalls Harzlack, Vaselinól u. 
Benzoetinktur besteht. (F. P. 652 410 vom 10/4. 1928, ausg. 8/3. 1929.) E n g e r o f f .

General Electric Co., New York, iibert. von: Harry Chislet, New York, Uber- 
ziige von Wasserlack, insbesondere auf Metali. Man tauclit den zu uberziehenden Gegen- 
stand in  eine wss. Alkalilsg., z. B. in  eine NaOH-Lsg. von 0,5—2%> troeknet, belaCt 
den diinnen, filmartigen Alkaliriickstand u. taucht jetzt den Gegenstand in  den W.- 
Laek ein. Das Alkali bewirkt den Nd. eines anhaftenden tlberzuges. (A. P. 1 724 826 
vom 16/8.1926, ausg. 13/8. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Yorbereitung von Oberflachen 
zwecks Aufbringung von Celluloselackuberziigen. Man bringt auf die m it dem Cellulose- 
lack zu behandelnde Flachę zunaehst eine Grundierung mittels einer Lsg. auf, die 
EiweiCstoffo, Harze u. Weiehmachungsmittel enthalt. Man kann diesem Grundierungs- 
m ittel auch hiirtend wirkende Stoffe, wie CHO, zufugen oder die Hartung auch 
erst nach dem Aufbringen des Cascinlcimcs yornehmen. (F. P. 659 640 vom 29/8.
1928, ausg. 1/7. 1929.) E n g e r o f f .

Schieferwerke Ausdauer Akt.-Ges., Deutschland, Gegenstande am  Kunstharzen. 
Dio Mischung des fl. Kunstharzes m it den Fiillstoffen wird in  der Ktilte unter bohem 
Druck geformt u. dann durch Erwarmen auf 80° zwischen porósen Steinen gehartet. 
Man erhitzt eine Mischung von Phenol, p-Dichlorbenzol u. CH20  in  Ggw. einor Mischung 
vou NaCl, NH4C1 u. Hexamethylentetramin, wascht das Prod. m it W., entfernt 
das W. u. vermischt m it etwa der 6-fachen Menge Schieferpulver; man formt unter 
einem Druck von 500—700 kg auf 1 qcm zu P latten u. harte t in  einem Trockenofen 
zwischen porósen Steinen bei 80°. (F. P. 650 512 vom 6/3. 1928, ausg. 10/1. 1929.
D. Prior. 10/3. 1927.) F r a n z .

Compagnie Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich (Seine), Verfahren zur Herslellung von Werkstoffen mit selbsltaliger Schmier- 
wirkung, das gocignet ist zur Herst. von Lagermaterial, flahnkuken, Ventilen, Zahn- 
riidcrn etc., unter Verwendung von Graphit u. einem syntliet. Harz oder Harzfimis, 
m it dem Textilgewebe impragniert werden. Das impragnierte Materiał wird durch 
Hei£Sverpressen zu Formstiicken verarbeitet, aus denen durch meehan. Bearbeitung 
die Armaturen ctc. hergestellt werden. (F. P. 662 161 vom 6/9. 1928, ausg. 3/8. 1929.
E. Prior. 26/9.1927.) ____ ______ ____  M. F. M u l l e r .

Erich Stock, Die Fabrikation der Spirituslacke. 3. verm. u. neubearb. Aufl. Berlin: Union,
Zweigniederl. 1929. (160 S.) gr. 8°. Lw. M. 9.50.

XII. Kautsch.uk; Guttapercha; Balata.
A. Barazzetti, Der Kautsch.uk. Fortsetzung der C. 1929. I. 1157 referierten 

Arbeit. (Rov. gćn. Matićres piast. 5. 45—50. 107—12. 173—79. 293—301. Mai.) P f l .
— , Die technisćhen Verwendungsmoglichkeiten fu r  Kautschuk. Kurze Besprechung 

der techn. wichtigen Eigg. des Kautschuks u. seiner Anwendungen. (Ind. Austral. 
Mining Standard 81. 101. 121. 141. 21/2.) K r o e p e l i n .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, A. E. T. Neale und F. Thomas, Fort 
Dunlop, Birmingham, Konsermeren von Kautschuk. Man setzt dem Kautschuk Kon- 
densationsprodd. aus einem Aldehyd m it drei u. mehr C-Atomen, die keine Polyoxy- 
aldehyde sind, m it Aminophenolen oder ihren Isomeren, Homologen oder ihren Alkyl-, 
Acyl- oder A rylderiw . in  saurer oder neutraler Lsg. zu. Ais Aldehyde yerwendet 
m an Acetaldol, Crotonaldehyd, Benzaldehyd u. Furfurol. (E. P. 311 930 vom 5/5.
1928, ausg. 13/6. 1929.) F r a n z .

K. D. P. Ltd., London, iibert. von: Metallges., Akt.-Ges., Frankfurt a. M. 
Herstellung von Kautschukdispersionen. Man behandelt vulkanisierten Kautschuk 
auf Walzen m it einem Dispersionsmittel, wie Caseinr Leim, Seife, Gelatine oder Saponin,
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u. gibt dann 30% W. zu; man kann zu der erhaltenen regenerierten Kautaohuk- 
disporsion Vulkanisationsmittel u. erforderlichenfalls Kautschukmiloh zusetzen; das 
Prod. eignet sich zum Wasserdichtmachen von Óeweben. (E. P. 311268 vom 15/3.
1929, Auszug yeroff. 3/7. 1929. Prior. 8/5. 1928.) F r a n z .

Veedip Ltd., England, Verdicken von Kautscliukmilch. Man vermiseht Kautscliuk- 
milcli m it geringen Mengen fein verteiltem, kolloidalem ZnO. Bei Anwendung yon mit 
NH3 konseryierter Kautscliukmilch wird der NH3-Gehalt vor dem Zusetzen des ZnO 
durch Erwilrmcn oder durch yorsichtigen Zusatz von Saure yerringert. Nach dem 
Zusatz des ZnO kann der verdickte Kautschukmilchsaft erwarmt werden. Die ver- 
dickte, hoclwiscose Kautschukmiloh dient zur Herst. von Kautschukgegenstanden 
durch Tauchen, zum Wasserdichtmachen yon Geweben usw. (F. P. 652 695 vom 
14/4. 1928, ausg. 12/3. 1929. E. Prior. 2/1. 1928.) F r a n z .

Carborundum Co., Niagara Falls, New York, Kautschukmassen. Man Tcrmisclit 
Kautschukinilcli m it schleifend wirkenden Stoffcn, wio Siliciumcarbid oder A120 3, 
Schwefel, koaguliert durch Zusatz von Essigsaure, formt u. vulkanisiert. (E. P. 311104 
vom 15/5. 1928, ausg. 29/5. 1929.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., tibert. von: Charles M. Stine und Cole Coo- 
lidge, Wilmington, Delaware, V. St. A., Oberzugstnassen. Man lost Kautschuk in einem 
fltichtigen Losungsm. u. leitet in Ggw. eines Sauerstofftibertragcrs, Co-Linoleat, unter 
Rtihren solange Luft ein, bis dio Viscositat nicht mohr abnimmt, man kann hicrnach 
Lsgg. mit 40% Kautschuk erhalten. Den Lsgg. sotzt man noch trocknende Ole, PerillaSl, 
Verdunnungsmittel zu. Die Lacko liefern widerstandsfiihige, harte u. biegsamo t)ber- 
ztige. (A. P. 1721930 vom 3/7. 1925, ausg. 23/7. 1929.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., tibert. yon: Charles M. Stine, Wilmington, 
Delaware, Uberzugsmassen. Man leitet in eine Lsg. yon plastifiziertem Kautschuk 
in Bzl. oder einem anderen Kautschuklósungsm. in Ggw. von Co-Linoleat Luft ein, 
bis die Viscositat nicht mehr sinkt. Diese Lsg. yermischt man m it einem trocknendon 
Ol, Perillaol u. einem Kautschukyulkanisationsmittel, wie Schwefel, zusammon mit 
Vulkanisationsbeschleunigern, organ. Nitroyerbb. usw. Die Lsg. liefert widerstands- 
filhige Oberziige. (A. P. 1721931 vom 25/7. 1925, ausg. 23/7. 1929.) F r a n z .

Anodę Rubber Co. (England) Ltd., England, Herstellung von Gegenstdnden aus 
wa/irigen Kautschukdispersionen. Zum Entwiissern der aus Kautscliukmilch her- 
gestellten Gegenstande beliandelt man sie m it Lsgg. von 11. Elektrolyten, wie NaCl, 
NH4C1, CaCl2, MgS04 oder ihren Mischungen. Die Konzentration muB so stark  ge- 
wahlt werden, daC das W. aus den Kautschukndd. entfernt u. gleiehzeitig ein Fest- 
werden des Kautscliuks bewirkt wird. Den Salzlosungen kann erforderlichenfalls etwas 
Essigsaure zugesetzt werden. Bei der Herst. von Kautschukfaden wahlt man die Konz. 
des Entwasserungsbades so groB, daB das spez. Gew. der Lsg. grofier ist ais das des 
Fadens. (F. P. 661792 vom 5/10.1928, ausg. 30/7.1929. E. Priorr. 5/10.1927, 
5/7. 1928, 23/2. 1928.) F r a n z .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, E. A. Murphy und D. F. Twiss, Fort 
Dunlop, Birmingham, Herstellung von Kautschuk}aden, -schlauchen usw. Man laBt 
eine wss. Kautschukdispersion durch eine Offnung in  ein ein Entwasserungs- u. ein 
Fallm ittel enthaltendes Bad einflieBen. Die Kautschukmiloh kami m it don Zusatz- 
stoffen yermischt u. yorher konzentriert sein. Das Bad besteht aus einer Lsg. von 
150 Teilen NaCl, 150 Teilen NH1-Acetat in  450 Teilen W. (E. P. 311 844 vom 23/2.
1928, ausg. 13/6. 1929.) F r a n z .

Anodę Rubber Co. (England) Ltd., England, Kautschukschichten. (F. P. 657 611 
vom 17/7. 1928, ausg. 24/5. 1929. E . Prior. 27/7. 1927. — C. 1929. I. 1995 [E. P. 
301367].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Vulkanisation von K aut
schuk. Ais Vulkanisationsbesclileuniger yerwendet man Verbb. der nebenst. Formel 

TT „  XT [X =  NH2, NH (Alkyl), N (Dialkyl), NH (Aryl), N(Alkyl-
HjC v  Aryl), N (Aralkyl-Aryl), N (Alkyl-Ajalkyl) oder N  (Diaryl)
j j  q  NY " u. Y =  H  oder Alkyl], Man yerwendet z. B. p- oder o-Tolyl-

amiiwimidazolin oder seine nichtsubstituierten Arylderiw . 
(E. P. 311735 vom 7/5. 1929, Auszug yeróff. 10/7. 1929. Prior. 15/5. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vulkanisieren von K aut
schuk. Zum Yulkanisieren yon nattirlichcm oder ktinstlicliem Kautschuk, z. B. den 
nicht destillierbaren Polymerisationsprodd. der Diolefine, yerwendet man kolloidales
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Selen oder Selenverbb. Kautschukmilch yersetzt man m it Lsgg. von Selenverbb. u. 
fallt das Selen in koehdispergierter Form durch Sśiuren oder CH20, liierbei kann der 
Kautsehuk gleichzeitig koaguliert werden, das erhaltene Gemisch kann dann m it dem 
zu vulkanisierenden Kautschulc durch Walzen, Kneten usw. vcrmischt werden. (E. P . 
311 372 vom 20/4. 1929, Auszug veróff. 3/7. 1929. Prior. 10/5. 1928.) F r a n z .

Rubber Service L aboratories Co., V. St. A., Vvlkanisieren von Kautsehuk. Ais 
Vulkanisationsbeschleuniger yerwendet man Verbb., die man durch Einw. von 1 oder 
mchreren Moll. eines aliphat. Aldehyds auf die Verbb. aus 1 Mol. eines aliphat. 
Aldehyds u. 2 Moll. eines primaren aromat. Amins erhalt. Man liiBt 1 Mol. Croton- 
aldehyd auf 2 Moll. Anilin einwirken u. fiigt nach Bldg. des Dianilids unter Riihren 
CH20  z u . An Stelle des Crotonaldehyds kann man den Heptaldehyd oder das Aldol, 
an Stelle des CH20  den Butyraldehyd verwenden. (F. P . 652 817 vom 6/2. 1928, 
ausg. 13/3. 1929.)" F k a n z .

A m erican Cyanamid Co., V. St. A., Vulkanisieren von Kautsehuk. Ais Vulkani- 
sationsbesclileuniger verwendet man die Einwirkungsprodd. von organ. Verbb., vorzugs- 
weise Alkohole, auf Schwefel u. Phosphor oder Sehwefelpliosphorverbb. Man laBt
Amylalkohol auf Phospliorpentasulfid unter RuckfluB einwirken, es entsteht Diamyl- 
dithiophospliat. Die Siiure bildet m it Diphenylguanidin eine Verb., die ebenfalls auf 
die Vulkanisation beschleunigend wirkt. (F. P . 657807 vom 18/7. 1928, ausg. 28/5.
1929. A. Prior. 19/7. 1927.) F r a n z .

Standard P aten t Process Corp., iibert. von: L eon B. Conant, Cambridge, 
Massachusetts, V. St. A., Vulkanisieren von Kautsehuk auf Leder. (A. P . 1 719 101 
vom 2/7. 1927, ausg. 2/7. 1929. Can. Prior. 29/7. 1926. — C. 1928. II. 401 [F . P. 
637487].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Kunstlicher Kautsehuk. Bei 
der Herst. von kiinstliehem Kautsehuk in Form kiinstlicher Kautschukmilch u. Koagu- 
lieren durch Kiihlen auf Tempp. unter 0° nach dem Verf. des H auptpat. wird die 
Trennung von dem Emulgierungsmittel durch Entfernen des unyerandert gebliebenen 
Diolefins vor oder nach dem Koagulieren, aber vor dem Waschen des Koagulums, er- 
leiehtert. Die Diolefine kónnen durch Verdampfen, durch Walzen des Koagulations- 
prod. oder durch Erhitzen unter vermindertem Druek entfernt werden; nach dem 
Entfernen der Diolefine wird das Emulsionsmittel durch Waschen entfernt. (E .P .  
311381 vom 9/5. 1929, Auszug veróff. 3/7. 1929. Prior. 10/5. 1928. Zus. zu E. P. 
304207; C. 1929: I. 2593.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von kunstlichem 
Kautsehuk. Man polymerisiert Diolefine in  wss. Emulsionen, hierbei entstehen zwei 
Schichten, von denen die eine wenigstens 75% des Diolefins enthalt. Ais Emulgierungs
mittel vcrwendet man Milch, Leim, Gelatine oder EiweiBstoffe, ais Polymerisations- 
mittel 0 2, H 20 2, Bcnzoylperoxyd, NH4-Persulfat, B a02. Die Wasserstoffionenkonz. 
wird durch Zusatz von Elektrolyten oder Puffermischungen geregelt. Man kann ferner 
Stoffe, die die Oberflachenspannung iindern, zusetzen, wie Alkohole, Ketone, Salze 
von aromat, oder aliphat. Sulfonsauren, wie isopropylierte oderisobutylierteNaphthalin- 
sulfonsauren. Eino Emulsion von Isopren u. abgerahmter Milch (ph =  6—6,9) oder rohe 
oder gekochte Milch oder Milch, die vom Casein getrennt worden ist, u. H 20 2 liiBt man 
im geschlossenen Rohr 3 Tage ohne Riihren bei 70— 100° stehen, es bildet sieh eine 
Schicht, dio 90% des Isoprens enthalt. (E .P . 312 949 vom 2/1. 1928, ausg. 4/7.
1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von kunstlichem 
Kautsehuk oder kaulschukahnlichen Stoffen. Man polymerisiert Butadienkohlenwasser- 
stoffe ais Emulsion mit feinyerteilten oder kolloidalen Metalloxyden, wie M n02, P b 0 2, 
Ag20 , HgO usw. in  Ggw. yon W. u. Kolloiden, wio EiweiB, Seife, Gelatine. Man ver- 
mischt 100 kg Butadien m it 100 1 einer l% ig. kolloidalen Lsg. von M n02 in  W. bei 60°,, 
bis die Polymerisation beendet ist. Nach dem Auswralzen des Prod. vcrmischt man m it 
Schwefel u. vulkanisiert, man erhalt ein Vulkanisat, das sieh durch groBe Elastizitat 
u. Festigkeit auszeichnet. In  ahnlicher Weise polymerisiert m an Isopren, unter Zusatz 
von Seife, EiweiB usw. (F. P. 656 428 vom 25/6. 1928, ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 20/7.
1927.) F r a n z .

I. G. F arbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von kautschuk- 
ahnlichen Stoffen durch Polymerisieren von Butadienkohlenwasserstoffen. Man poly
merisiert Butadienkohlenwasserstoffe in  Ggw. yon KW-stoffen, die an der Polymeri-
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sation nicht teilnehmen, man entfernt sie aus dem Prod. durch Dest. Man polymerisiert 
in  einem geschlossenen Autoklaven bei 20° eine Misehung yon Butadien m it einem Geh. 
yon 15% seines Gewichts an Butylen m it V2%  Na oder anderen Polymerisations- 
mitteln. Der erhalteno Kautschuk besitzt mehr Nerv ais der olme die Verdiinnungs- 
m ittel hcrgestellte. (F. P. 658 652 vom 7/8. 1928, ausg. 18/6. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verbessern der Eigenschaften 
von kunstlichen kautschukdhnlichen Massen. Man vermisclit die Stoffe vor dem Yulkani- 
sieren m it feinverteilter Kohle, wie RuB, Entfarbungskohle, Grapliit usw., u. yulkani- 
siert. Man kann der Kohle auch schon wahrend der Polymerisation Butadienkohlen- 
wasserstoffe zusetzen. Man yersetzt das Polymerisationsprod. des Dimethylbutadiens 
auf Walzen m it RuB, Sehwefel, ZnO u. Diphenylguanidin u. vulkanisiert. Man riihrt 
bei 60—70° eine ilischung von Erythren oder Isopren m it einer wss. EiweiBlsg. u. RuB 
oder aktiver Kohle, bis die Polymerisation beendet ist. Die Vulkanisate iibertreffen 
in ihrer Haltbarkeit, Festigkeit usw. die entsprechenden Prodd. des naturlichen Kaut- 
schuks. auch wird die Vulkanisation wesentlich erleichtert. (F. P. 655 217 vom 4/6.
1928, ausg. 16/4. 1929. D. Prior. 10/6. 1927.) F r a n z .

Consortium iiir elektrochemische Industrie, iibert. von: Willy O. Herrmann
und Wolfram Haehnel, Miinchen, Deutschland, Kautschukdhnliche Sloffe. (Can. P. 
271 571 Tom 9/11. 1926, ausg. 14/6.1927. — C. 1927-1 .1892 [E. P. 261 748].) F ra n z .

J. Baer, Basel, Herstellung von Faktis aus fetten Olen durch Erhitzen m it dem 
Polymerisationsprod., das durcli Behandlung von gesatt. aliphat. Halogen-KW-stoffen 
m it S oder S-abgebenden Substanzen erhalten wird. — Z. B. wird Rayssamenól m it 
einem Polymerisationsprod., aus Dichlorathylen u. Ca-Polysulfid erhalten, erhitzt u. 
ein in  Bzl., CHC13, Athylenclilorid etc. 1. Prod. erhalten. Ebenso geeignet sind die 
Polymerisationsprodd. aus Methylendichlorid, Atliylen- oder Methylendibromid u. aus 
Alkali- oder Erdalkalipolysulfiden. (E. P. 313 917 vom 5/6. 1929, Auszug veróff. 14/8.
1929. Prior. 19/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

D. Gestetner Ltd., London, ubert. von: George Charles Henry Miller, London,
England, Formen elastischer Massen. (Can. P. 271 394 vom 4/3. 1926, ausg. 7/6. 1927.
— C. 1927. II. 516 [F . P. 607 591].) F r a n z .

XIV. Zucker; Kohlenkydrate; Starkę.
C. Brendel, Die Endsaturation des Diinnsafles mit Koldensdure. Bemerkungen zu 

den Ausfiihrungen von B r u k n e r  (G. 1928. II . 2685). Die optimale Alkalitat darf 
nicht ais N eutralitat angesehen werden, weil z. B . Na2C03 gegen Phenolphthalein alkal. 
reagiert. Das B r u k n e r s c I io  Yerf. ist nur bei Saturation mit reinem C02 anwendbar, 
nicht mit S 02. (Dtsch. Zuckerind. 53. 1253—54. Nov. 1928.) G r o s z f e l d .

Brunolf Brukner, Die Endsaturation des Diinnsafles. Vf. verteidigt sein Verf. 
(vgl. C. 1928. II. 2685) gegeniiber einer K ritik  von B r e n d e l  (vgl. vorst. Ref.). 
(Dtsch. Zuckerind. 53 . 1350—51. 1/12. 1928.) G r o s z f e l d .

Solon, Die Endsaturation des Diinnsafles mit Koldensdure. Vergleichende 
Verss. m it dem BRUKNERschen Verf. (ygl. C. 1928. II. 2685) u. dem Instituts- 
yerf. ergaben abweichende Werte fiir Alkalitat. Die Umsetzung des N a2C03 m it BaCL 
scheint unyollstandig zu sein. (Dtsch. Zuckerind. 53. 1301. 1351. 1/12. 1928. Wolmir- 
stedt.) G r o s z f e l d .

Kurt Solon, Uber die Frage des Aufkochens und der Entkalkung der Dunnsafte. 
Bemerkungen zu Ausfiihrungen von B r u k n e r  u . B r e i t h a u p t  (C. 1929. I .  1057). 
Bei Aufkochverss. war durch das Aufkochen in allen Fallen eine zwar unyollstilndigc, 
aber bedeutende Verminderung des Ca-Geh. zu beobachtcn. (Dtsch. Zuckerind. 53. 
1373—74. 8/12. 1928.) G r o s z f e l d .

H. A. Schlosser, Endsattiguńg und Aufkochung. Zu den Erórterungen von 
BRUKNER u . S o l o n  (vgl. vorst. Reff.) stelltV f. Veroffentlichung yorliegenden reich- 
lichen Versuchsmaterials in Aussicht. (Dtschr. Zuckerind. 53. 1398. 15/12. 1928. 
Salzwedel, Zuckerfabrik.) GROSZFELD.

H. Claassen, tlber die Wirkung der Schlammteilchen beim Verdampfen łriiber 
Dunnsafte. Mahnung zur Vorsicht bei Einkochyerss. nach S t a n e k  u. P a v l a s  (C. 1929.
II. 1083), weil Triibungen dazu neigen, an den Heizrohren anzukleben oder anzutrocknen, 
u. so zu Betriebsstórungen fuhren konnen. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 852. 20/7.) Gd .

H. B. Stocks, KoUoide Stoffe in  der Industrie. Starkę. Chem. Aufbau, Geh. an 
Phosphorsaure, an Amylose u. Amylopektin, Mineralstoffe in der Starkę, die Er- 
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scheinung des Gelatinierens erhitzter St&rkelsgg., Viscositat, sowie die Wrkg. der 
verschiedenstcn Reagenzien auf Starko sind kurz beschrieben, wobei auf dio in- 
dustrielle Anwendung hingewiesen wird. Bibliographie wissenschaftlicher Zeitschriften- 
literatur. (Oil Colour Trades Journ. 76. 335—40. 2/8.) H. H e l l e r .

N. Schoorl, Zuckerlitration. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57- 566— 76. Juni. — 
C. 1929.1. 2113.) G r o s z f e l d .

Ermin Pokorny, Prag, Diffuseur fiir Zuckerfabriken. t)ber den bekanntcn unteren 
Sieben des Diffuseurs ist cino kegelartige Siebeinlage angcordnet, die die Gestalt eines 
unten abgestumpften Doppelkegels besitzt, wobei ihr unterer Boden groBere Lochung 
aufweist ais der iibrige Teil der Einlage, oder einen linsenformigen Querselinitt besitzt. 
An Hand mehrerer Zeichnungen ist die App. beschrieben. (Oe. P. 114 038 vom 12/4. 
1928, ausg. 26/8. 1929. Tscliechoslowak. Prior. 28/4. 1927.) M. F . Mu l l e r .

Herman Schreiber, Lansing (Michigan), Iłeinigen von Rohzuckersdften. Die 
Zuckerlsg. wird nach Zusatz eines Fiillungsmittels zunachst bei miiBigen, n icht unter- 
halb 80° liegenden Tempp. solange erhitzt, bis keine weitere Fallung der Verunreinigun- 
gen mehr ointritt. Nach dem Abtrennen der ausgeschiedenen Stoffe wird zu der Lsg. 
K alk zugesetzt u. dieselbc solange auf Tempp. unterhalb 100° erhitzt, bis dic Lsg. 
klar goworden ist. (A. P. 1724376 vom 21/5. 1928, ausg. 13/8. 1929.) M. F. M.

N. V. Constructie Atelier der Vorstenlanden, Djokakarta (Nierderl. Ostindien), 
Verfaliren zum Kalken von Zuckersaft. Der trockene, pulverfórmige Kalk wird gleich- 
zeitig m it einem Gas unter Druck in  den vorgewarmten Saft eingeleitet. An Hand 
von Zeichnungen ist das Yerf. naher beschrieben. (Holi. P. 20 243 vom 13/12. 1926, 
ausg. 15/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

Gustave Paul Joseph Melin, Belgien, Vcrfahren zur Herslellung von Hutzucker 
aus Feinzucker durch Prcssen in  beheizten Formen zunachst mittels PreBkolben, die 
einen kleineren Durchmesser ais die Form besitzen, u. spater mittels PreBkolben von 
FormgroBe. Dadurch wird erreicht, daB ein gleichmiiBig geprcBter Zuekerhut erhalten 
wird. An Hand von Zeichnungen is t dio Apparatur naher beschrieben. (F. P. 663 582 
vom 6/11. 1928, ausg. 22/8. 1929. Belg. Priorr. 18/11. 1927 u. 18/10. 1928.) M. F. Mu.

Carl Steffen jr . , Wien, Herslellung von reinen, zuckerreichen und kalkarmen Tri- 
calciumsaccliaraten. (Poln. P. 8752 vom 19/1. 1926, ausg. 15/10. 1928. Oest. Prior. 
18/5. 1925. — C. 1926. II. 1800 [E. p . 252110].) S c h o n f e l d .

Henkel & Co., G. m. b. H., Dusseldorf, Verlesserung der Quellungsfdliigkeit in  
der Kalle von Chlor-Calcium-Starkepraparalen. (Poln. P. 8785 vom 9/8. 1927, ausg. 
15/10. 1928. D. Prior. 17/8. 1926. — C. 1928. I. 427 [E. P. 276340].) S c h o n f .

XV. Garungsgewerbe.
L. Semichon, Physiologische Seleklion der Fermente durch den Alkohol. Die 

Swperąuatregarung. Um falsche Garungen von Anfang an zu yerhindern, liiBt Yf. die 
Garung bei Ggw. von 4%  A. beginnen, ein Verf., das ais Superąuatregarung bezeichnet 
wird, erreichbar z. B. durch Mischen von Most m it Jungwein zu gleichen Teilen. Vor- 
teile sind reine alkoh. Garung, Gewiihr fur Stabilitśit des Weines, Entw. von Blume, 
Vollmundigkeit (souplesse) u. Feinheit des Weines, Beseitigung von Geschmacks- u. 
Geruchsfehlern, Erhohung des Geh. an A. u. nichtfliichtiger natiirlieher Saure, Er- 
leichterung u. Regelung des Garverlaufcs. Ausfuhrliehe Angaben fiir die prakt. Aus- 
ftihrung des Verf. (Rev. Yitieulture 71. 85—90. 101—11. 117—24. 8/8. Narbonne, 
Station rćgionalc de recherches ccnologiąues.) G r o s z f e l d .

L. Semichon, Die reinen Carungen in  der Weinkellerei. Hinweis auf die Vorteile 
der sogenannten Supergualregdrung. (Vgl. vorst. Ref.) (Journ. Agricult. prat. 93. 
130—33. 17/8. Narbonne, Station rlgionale de recherches ccnologiąues.) G r o s z f e l d .

E. Hugues, Der Eisengehalt der W eine von l'Hkraidt. Nach den Analysen ent- 
hielten Moste u. daraus ohne Beriihrung m it Eisenteilen bereitete Weine etwa 2—4,5 mg 
Fe/l. In  Rotweinen 1927 u. 1928 aus Weinkellereien wurden durchschnittlich 15—16, 
in WeiBweinen 14—16 mg Fe, Schwankungen bei Rot- u. WeiBweinen von 5—39 mg, 
beobachtet. Die Sehonung mit K 4Fe(CN)6 wird nicht fiir notwendig gehalten. (Ann. 
Falsifications 22. 407—10. Juli/Aug. Montpellier, Station cenologiąue.) Gd.

A. Schmidt, Vergiftungen mit Methylalkohol in  Rumdnien. In  Bestatigung der 
Ubterss. V. F e l l e n b e r g s  (vgl. 0. 1918. I. 572) enthielten alle untersuehten Weifi-,
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Rot-, Apfel-, Johannisbeer- «. Zwetschenweine Methylalkohol. Bei Weinen ist ein 
Hochstgeli. bis zu 0,2%, bei Obstwein bis zu 0,25% n., Wcindestillate u. Weinbrande 
sind so zu rektifizieren, dafi lióchstens 0,05—0,06% CH3OH im Destillate verbleiben. 
Die Horst. von Tresterbranntweinen u. vergorenen Getranken aus Trestern ist nach 
Vf. wegcn der Methylalkoholgefalir zu verbieten. Zum Nacliweise des CH3OH be- 
wahrto sich das Yerf. von D e n i g e s -K o l t h o f f  (0. 1 9 2 3 . I I . 267), auch zur quanti- 
tativen Best. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 584—87. Juni. CernŚu^i, Staatl. hygien. 
Lab.) G r o s z f e l d .

M. Riidiger und E. Mayr, U ber das Verhalten alkoholischer Destillate im  ultra- 
violetten Licht. Die Unters. der Fraktionen nach M ic k o  unter der Ultralampe ergab 
bei der 3.—5. Fraktion ein auffallendes Leuchten, am stiirksten bei der 4. Ais Ursache 
wurden fluchtige Fettsauren, Laurinsaurc neben Caprinsaure (v g l. GROSZFELD u . 
M ie r m e i s t e r , C. 1 9 2 9 . I .  1159) erm ittelt. Die Erscheinung bietet aber kaum eine 
zuyerlassige Moglichkeit der Feststcllung von Yerfalscliungen. Dagegen wurden mit 
einigen kiinstlichen Essenzen in der 5.—9., besonders in der 7. Fraktion charakterist. 
Leuchterscheinungen u. Leuchtfarben (griin, braun), verursacht durch schwerer fluchtige 
Bestandteile, beobachtet. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57 . 561—66. Juni. Hohenheim, 
Landwirtschaftl. Hoćhsch.) GROSZFELD.

G. Debordes, Die Bestimmung des Kupfers in  den Mosten und Weinen. Das in  den 
Einzelheiten beschriebene Verf. besteht in einer Fallung des Cu ais CuS in Ggw. von 
HgCl2 bzw. HgS, Abtrennung davon durch Elektrolyse in einem besonderen Elektroden- 
gefafi (Abb. im Original) u. T itration nach dem molybdomanganimetr. Verf. von FONTES 
u. T h iv o l l e  (1925), dessen Einzelheiten naher beschricben werden. (Ann. Falsifi- 
cations 2 2 . 410—14. Juli/Aug. Bordeaux, Station Agronomiąue.) Gr o s z f e l d .

J. Tillmans und E. Weill, E in neues Yerfahren zur Bestimmung der Milchsaure 
im  W ein durch Stufentitration. Wie beim amtlichen Verf. werden die organ. Sauren 
aufier Milchsaure m it Ba(OH), u. A. ausgefallt. Von dem so erhaltenen F iltrat mischt 
man 75 ccm +  25 ccm 5%ig. Na2S 0 4-Lsg., filtriert nach 15 Min. bei 15°. 20 ccm des 
F iltrats dam pft man nach Zusatz einer Messerspitze voll reinster Tierkohle auf 1L ein, 
filtriert in passende Zylinder von 50 ccm Inhalt (2,5 cm Durchmesser, 13 cm Hóne) u. 
titriert das F iltra t ahnlicli wie bei neutralisierter Milch (ygl. LuCKENBACH, C. 1926 .
I . 527) von Phenolphthaleinumschlag bis pn =  3,2. Yom Ergebnis zieht man 0,20 ccm 
ab, worauf 1 ccm 0,1-n. HC1 1,45 g Milchsaure/1 entspricht. Vergleichende Verss. mit 
der amtlichen Methode zeigten, dafi diese nur bei Benutzung einer Pt-Schale u. vor- 
sichtigem Nachgluhen mit (NH4),C03 riclitige, m it der neuen ubereinstimmende Werte 
liefert. Das neue Verf. ist besonders bei Reihenverss. vorzuziehen. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 57- 515—19. Juni. Frankfurt a. M., Univ.) G r o s z f e l d .

B. Bleyer und W. Diemair, Der Nachweis von Obstwein in  Traubenwein. I. Ver- 
besserte Arbeitsvorschrift (hóhere Sorbitausbeute) fur das W ERDERsche Verf.: 100 ccm 
Wein mit 7 g reinster Tierkohle 20 Min. auf Schuttelmaschine schutteln, kurz auf- 
kochen, h. filtrieren. Eindampfen des F iltrats im Vakuum, bei Obstwein bis Sirup- 
dicke, bei Traubenwein bis 5 ccm, Weinstein abzentrifugieren, FI. nochmals eindampfen 
u. event. von weiteren Ausscheidungen nochmals abschleudern. Siruposen Ruckstand 
(1,2—1,5 g) +  0,2 ccm Benzaldehyd +  1 ccm verd. H 2S 04 (1 :1 ) 1 Stde. auf Schuttel
maschine schutteln, iiber Nacht stehen lassen, dann nach Zusatz von W. den Dibenzal- 
sorbit abschleudern. — Weitere Identifizierung des Sorbits ais Triformacetal: Er- 
warmen der Sorhitlsg. (des zum Sirup eingedickten Weines) m it gleichen Gewichts- 
teilen 40%ig. Formaldehydlsg. u. gleichen Gewichtsteilen konz. HC1 1 Stde. auf sd. 
W. am Ruckflufi. Nach Erkalten Nadeln, aus verd. A. gut krystallisierbar, F . 206°. 
Mkr. Unterscheidung der Dibenzalsorbite des Mannits u. Sorbits. Auch die aus reinem 
Traubenwein mit Benzaldehyd erkaltlichen geringen Krystallmengcn kónnen die Er- 
kennung von Obstweinzusatz iiber 10% nicht stóren. (Chem.-Ztg. 53. 621—22. 641 bis 
642. 10/8. Weihenstephan, Hochscli.) G r o s z f e l d .

Jan Józef Gerulewicz, Radom, Verbesserung am Rektifikationsapparat von 
Sarnll. Im  Korrektor werden dem vom Dephlegmator kommenden Spiritus die Alde- 
hydverunreinigungen entzogen, worauf diese Verunreinigungen einem kleinen Kiihler 
u. einer Abflufiglocke zugefiihrt werden, wiihrend der reine A. einem Kuhler u. der 
Beobachtungsglocke zugefiihrt wird. (Poln. P. 8 780 vom 13/6. 1927, ausg. 15/10.
1928.) SCHONFELD.
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Cukrovar, Lihovar a Skrobarna, R. Goldschmidt, Tavikoviee, Tschechosl.,
Yerfahren zur Gewinnung von konzentrierten Kalisalzliisungen aus dem Garungswasser 
der Destillationsanlagen. (Poln. P. 8 770 vom 18/3. 1927, ausg. 15/10. 1928. Tsehecho- 
slowak. P rio r. 30/3. 1926. —  C. 1928. I . 1467 [F . P . 631205].) ScHONFELD.

Vereinigte Chemische Werke Akt.-Ges., Charlottenburg, Herstellung von 
Glycerin aus Zucker durch Garung in  alkaliscliem Millel. (Polu. P. 8 798 vom 21/6. 1927, 
ausg. 15/10. 1928. D. Prior. 21/6. 1926. — C. 1928. I. 1467 [E. P. 278086].) SCHONF.

Fritz Moser, Fiirth i. B., Dauerkultur von Garerregern, besonders von Kulturen 
der Sauerteiggarerregor in Form von Mischungcn derselbcn m it Aufnahmemitteln. 
Die fl. K ultur der Garerreger wird durch indifferente, in liohem MaBe bei gewóhnlicher 
Temp. quellfahige u. schnell wasserbindende lockere Stoffe, insbesondere durch 
(JueUstarke oder diese cnthaltende Gemische, aufgenommen. Ais Aufnahmemittel 
wird ein Gemisch von wasserbindenden, (Juellstarke enthaltenden organ. Nahrstoffen 
zusammen m it geeigneten indifferenten minerał. Aufnahmemitteln, wie yorsichtig 
getrockneter kolloidaler Kieselsaure, verwendet. Dem Gemisch der K ultnr der Giir- 
erreger m it dem Aufnahmemittel werden Schutzstoffe, wio Weinsaure, Hopfenbitter- 
saure, u. Reizstoffe, wie Ameisensaurc, Hcfetrockenpulver oder Hefeautolysat, zu- 
gesetzt. Dem Gemisch von fl. K ultur u. Aufnahmemittel werden wasserbindende 
zuckerartige oder zuckeriilinliche Stoffe zugesetzt. Zur Aufnahme der fl. K ultur 
wird ein Aufnahmemittel von flockiger Beschaffenheit verwendet. (D. R. P. 481 614 
KI. 6a vom 1/7. 1926, ausg. 26/8. 1929. D. R. P. 481 615 KI. 6a [Zus.-Pat.] vom 
16/9. 1926, ausg. 26/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

Verein „Versuchs- und Lehranstalt fiir Brauerei in Berlin", Berlin, Verfahren 
zur Herstellung von dem Malzexlrakt ahrdichen Erzeugnissen duroh Erhitzen von Amino- 
sauren oder aminosaurehaltigcn EiweiBabbauprodd., z. B. Hefeautolysat m it Rohr- 
zucker, dad. gek., daB dic Erhitzung auf iiber 100° unter Zusatz von verd. anorgan. 
oder organ. Sauren stattfindet. (D. R. P. 480 583 KI. 53i vom 20/3. 1923, ausg. 19/8.
1929.) S c h u t z .

Soc. an. des Distilleries des Deux-Sevres, Melle (Frankreich), Entwassern 
von Alkohol durch Dest. nach Zusatz eines Fl.-Gemisches aus Bzl. u. einem Petroleum- 
KW-stoff vom Kp. oberhalb 80°, aber nicht iiber 125°. Das W. bildet m it dem KW- 
stoffgemisch, das z. B. aus 60—-70% Bzl. u. 40—30% Bzn. besteht, beim Destillieren 
ein azeotrop. Gemisch. (Holi. P. 20105 vom 28/5. 1924, ausg. 15/6. 1929. Belg. 
Prior. 6/7.1923.) " M. F. M u l l e r .

E. Merck, Darmstadt, Klarung von durch Kalksuspensionen getriibtem entwasserten 
Alkohol, wie er nach dem Kalkrerf. oder Kalkdruckverf. gewonnen wird, durch Zugabe 
von Verbb., welche m it dem Kalk schwl. Ndd. bilden. Von den Nd.-Mittcln werden 
weniger ais dio theoret. Menge angewandt, z. B. bei Verwendung von H 2S 04 ca. 25 
bis 65% der theoret. Menge. — Zu 3000 1 entwasserten A., die 160 g K alk cnthalten, 
werden 110 g H 2S04 (spezif. Gew. 1,84) gegebon (theoret. Menge 220 g H 2S04). Inner- 
halb weniger Stdn. t r i t t  vollkommene Klarung ein. (Oe. P. 114 037 vom 27/3. 1928, 
ausg. 26/8. 1929. D. Prior. 6/5. 1927.) M. F. M u l l e r .

United States Process Corp., Chicago (Illinois), iibert. von: Herman Heuser, 
Evanston (Illinois), Herstellung von alkoliolarmen Gdrgetranken, insbesondere von 
alkóholarmen Bieren m it dem Gcschmack eines Vollbieres durch Vereinigen von Yoll- 
bier m it einem Bier, dessen Alkoholgehalt durch Abtreiben des A. nur noch ganz 
gering ist. — Z. B. wird ein Bier m it 3,5 Vol.-% A. u. 24,4 Extraktgeh. auf 3° ab- 
gekiihlt u. m it einem alkoholfreien Bier von 0,10 Vol.-% A. Tereinigt, in  solchen 
Mengen, daB der Gesamtalkoholgeb. nicht die zulassige Grenze ubersteigt. (A. P. 
1717 685 vom 8/4.1927, ausg. 18/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Valentine Gilbert, Virginia City (Montana), Herstellung eines vergorenen Ge- 
irankes mit geringem Alkoholgehalt, z. B. von Bier, ausgehend von einem gewohnlich 
hoher alkoh. Getrank, z. B. von Vollbier, dessen A.-Geh. durch Vergiiren mittels 
saurebildender Garungserreger, wie Bacillus Delbriicki oder Bacillus Bulgaricus, 
herabgesetzt wird. Es kommen vornehmlich Essigsaure- u. Milchsaurebildner in 
Frage. Die Saure wird event. teilweise durch Na2C03 abgestumpft. (A. P. 1717 920 
vom 11/5. 1927 ausg. 18/6.1929.) '  M . F. M u l l e r .

Georg Schicht A.-G., Tscheehoslow., Alkoholfreier Fruclitsaft. Der geklarte Saft 
wird entkeimt u. im Yakuum bei Tempp. eingedampft, bei denen die Farbę, der Ge- 
schmack u. die Vitamine nicht beeinfluBt werden. (F. P. 662 409 vom 16/10. 1928, 
ausg. 7/8. 1929. Tschechoslowak. Prior. 21/10. 1927.) SCHUTZ.
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XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
W. Clayton, Der Kolloidbegriff und seine Bedeutung fu r  den Lebensmittelchemiker.

I. Die Entwicklung der Kolloidchemie. Behandelt werden: G r a h a m s  Definition,
Dialyse, OSTWALDS Klassifizierung, Oberflache u. Zwischenflache, Entw. der Kolloid
chemie. (Food Manufacture 4. 219—20. Aug. London, Messrs. C r o s s e  and B l a c k w e l l  
Ltd.) G r o s z f e l d .

W. Clayton, Der Kolloidbegriff und seine Bedeutung fiir den Lebensmittelchemiker.
II. Grahams Kolloide-Proteinę. (I. vgl. vorst. Ref.) Besprechung der Emulsoide u. der
amphoteren N atur der Proteine. (Food Manufacture 4. 251. Sept. London, Messrs. 
C r o s s e  and B l a c k w e l l ,  Ltd.) G r o s z f e l d .

T. Moran, Die neueren Fortschritte in  der Aufbewahrung von Lebensmitteln bei 
niedriger Temperatur. Kurze Besprechung der jiingsten Fortschritte an Hand von 
Literaturberichten, besonders iiber exakte Erforsehung der chem. Umsetzung bei der 
k. Aufbewahrung im Laboratorium, tłberblick iiber die im Handel angewendeten 
Bedingungen u. Oberbriickung der zwischen Laboratorium u. Praxis noch bestehenden 
Abweichungen mittels vergleichender biolog.-teehn. Bearbeitung. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 48. T. 245—51. 23/8. Cambridge, Low-Temperature Res.-Station.) G d .

— , Die Dosenkonservierung scliutzt den Vitamingehalt. Hinweis auf Verss. von 
K o H m a n n , wonach infolge Vermeidung der Oxydation bei der Konservierung Dosen- 
konsorven reicher an Vitaminen sind ais im Haushalte an der Luft gekochte Gemuse. 
Seefischkonserven sind auch infolge ihres Jodgeh. besonders fiir Kropfgegenden wertvoll. 
(Braunschweig. Konserven-Ztg. 1929. 6—7. 28/8.) « G r o s z f e l d .

Edmund B. Bennion, Emulsionserzeugung in  den Konditorei- und Backerei- 
industrien. Besprechung der Brotbereitung, Pasteten- u. Kuclienbackerei, der Herst. 
yon Scblagrahm sowie einiger Emulgier- (Misch-) Maschinen (Abbildungen im Original) 
u. Emulgierungsmittel u. dereń Bedeutung fiir die Lsg. einiger einsehlagiger kolloid- 
ehem. Probleme. (Food Manufacture 4. 247—49. Sept. London, National Bakery 
School.) G r o s z f e l d .

Walther Friese, Uber die Mineralbestandteile von Pilzen. Ausfiihrliche in  neun 
Tabellen niedergelegte Analysenergebnisse. Der Mineralstoffgeh. der Trockenmasse 
nimmt bei den verschiedenen Arten wahrend des Wachstums zu. Gleiche Pilzarten 
besitzen je nach Herkunft versehiedenartig zusammengesetzte Mineralstoffe, abhangig 
vom Bodenuntergrund der Fundstelle u. dereń Bewaldungsart. Die Einzelbestandteile 
der Aschen sehwanken innerhalb groBer Grenzen. Der mineralstoffreichste Teil ist 
die Hutoberhaut, in  den Stielen weniger Mineralstoffe ais im H ut, groBe Unterschiede 
bei der gleichen Pilzart. Das gleiche gilt vom Fe- u. Mn-Geh. Der Fe-Geh. betragt 
durehschnittlich das 10-faehe des Mn-Geh., im H u t mehr Mn u. Fe ais im Stiel, nur 
bei einem Knollenblatterschwamm mehr Mn im Stiel. Auch die Milehsafte einiger 
Pilze enthalten Mn u. Fe bei niedrigem Mineralstoffgeh. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 
57. 604—13. Juni. Dresden, Staatl. Landesstellc f. offentl. Gesundheitspflege.) Gd.

F. E. Nottbohm und F. Lucius, Melezitose im  Honigtauhonig der Linde. Der 
auffallend dunnfl. Honig lieferte ein Sediment, das sich nach Umkrystallisation nach 
Entfernung der Dextrine aus A. ais Melecitose erwies. Sie zerfiel durch Hydrolyse 
in Glucose u. Turanose, identifiziert durch das Turanosazon, F. 215—217°, feine 
gelbe Nadeln, zu kugeligen Aggregaten (Abbildung im Original) vereinigt. Die Turanose 
lieB sich weiter zu Fructose u. Glucose aufspalten. Hinweis auf die Widerstands- 
fahigkeit der Melecitose gegen Fermente, auch z. B. gegen Colibakterien. Melecitose 
kann zur Erforsehung von Verdauungsvorgangen, vielleicht auch ais Zuckerersatz 
bei Stoffwechselstórungen, wichtig werden. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 549 
bis 558. Juni. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) G r o s z f e l d .

Eduard Jacobsen, Welclie Mittel besitzt man, um Fruchtsafte nach den neuzeit- 
lichsten Erfahrungen haltbar zu machen ? Hervorhebung der Vorziige des Entkeimungs- 
verf. mit den sog. Entkeimungsfiltern. (Destillateur u. Likórfabrikant 42. 581—82. 
5/9.) G r o s z f e l d .

Walther Herzog, Fortschritte auf dem Gebiete der synthetischen SufSstoffe und ver- 
icandten Verbindunge?i in  den Jahren 1927 und 1928. (Chem.-Ztg. 53. Nr. 67. Fort- 
schrittsber. 99—100. 21/8. Wien.) P f l i j c k e .

Heinrich Hardtl, Uber die Verwendung ton Kakaoschalen. Zusammenstellung 
einiger Vorsehlage zur Verwertung der Kakaosehalenabfalle, besonders zur Herst. 
eines Getrankes. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 632—34. Juni. Leitmeritz.) Gd.
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K. Zeiler und H. Bauer, Beschreibung arbeiłsparender bmdichcr Anlagen und 
Einrićhtungen eines Milchverarbeitungsbetriebes und Feststellung der Arbeiłsverteilung. 
An H and von Zeichnungen, Lichtbildern u. Tabellen wird der Arbeitsaufwand in 
der Milchannahme, im Separatorenraum, in der Butterei, in der Kaserei, besonders 
bei der Herst. von Cremorkase nach Camembertart, Romadurkasen, von Tilsiter 
Kasen u. Quark sowie die Verteilung des Arbeitsaufwandes auf die einzelnen Betriebs- 
zweige im  einzelnen yerfolgt u. verglichen. In  %  der gemischten Verarbeitung er- 
geben sich folgende W erte: Herst. von B utter u. Quark 28, Tilsitcrbearbeitung 75, 
gemischte Verarbeitung 100, Romadur 120, Cremor (Camembert) 137%. (Milch
wirtschaftl. Forsch. 8. 290—327. 3/8. Weihenstephan, Siidd. Vers.- u. Forschungs- 
anst.) G r o s z f e l d .

G. Uxa, Unters-uchungen uber die fettfreie Trockensubstanz der Milch. In  t)ber- 
einstimmung m it Verss. von NOTTBOHM an norddeutschen Rinderrassen fallt auch 
bei den Grazer Kiihen der anfangs hohe Geh. an fettfreier Trockenmasse in den ersten 
Monaten des Jahres langsam bis April, steigt dann (Bcginn der Griinfutterung) be- 
deutend an, fa llt in den Sommermonaten ebenso bedeutend bis Tiefstand im August, 
im  H erbst wieder Anstieg. (Milchwirtschaftl. Forsch. 8. 367—74. 3/8. Graz, Univ.) Gd.

Artturi I. Virtanen und E. Lundmark, Uber das Wesen der Caseinspaltung 
durch Milchsaurebaktcrien. Nach den neuen Verss. ist endgultig bewiesen, daB die 
von den Milchsaurebaktcrien hervorgerufcne Caseinspaltung eine rein enzymat. Rk. 
ist, nicht m it dem Leben der Zellen verbundcn. Die m it Toluol getoteten Zellen spalten 
ebenso geschwrind wie die lebenden. Die gewaltige Anzakl des B. casei e in einen Tag 
altem Emmentaler Kase ist eine starko Stiitze fiir die Auffassung, daB dieser Bacillus, 
wenn auch groBtenteils abgestorben, der wiehtigste Faktor bei der Reifung des Kases 
ist. Aus durch Pepsin abgebautem Casein werden schneller Aminosiiuren abgespalten 
ais aus unverandertem Casein. Auch Gelatine wird von B. casei e leicht gespalten. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 8. 375—82. 3/8. Helsiński, Finnland, Butterexportgesell- 
schaft Valio m. b. H.) G r o s z f e l d .

J. Hawesson, Der Einflu/3 des Labferments auf die Reifung des Kases. Erfahrungen 
mit dem russischen Backsteinkdse. Ein Vergleich der Literatnrangaben u. der E r
gebnisse der Yorliegenden Unters. spricht fiir die dualist. Auffassung der Labnatur 
beim Reifungsvorgange des Kases. Die Ggw. einer zusatzlichen Labmenge bei der 
Kiiseherst. lost eine betriichtlichc Beschleunigung der Bldg. von 1. K-Stoffcn ais 
Prodd. der primaren Paracaseinspaltung aus. Die Hochstmenge des 1. N im russ. 
Backsteink&se betragt fast 46% des Gcsamt-N des Kases u. entspricht dem Gleich- 
gewichtszustande nach v a n  D am . Die weitere Zers. durch die proteolyt. Fermente 
der Mikroorganismen erfolgt viel rascher in Kasen mit zusatzlichen Labmengen; das 
Ergebnis ist aber gegeniiber dem m it gewóhnlichen Kasen, was die Gesamtmenge 
der 1. N-Verbb. betrifft, geringer. Der LabubersehuB beseitigt Geschmacks- u. Kon- 
sistenzfehler, wie durch iibliche Verss. leicht festzustellen ist. Bei alleinigem Zusatz 
der Enzyme der Magenschleimhaut kann man nicht m it einer Beschleunigung der 
Kasereifung rechnen, notwendig dazu sind die Fermente der Mikroorganismen, dic 
dio ersten Spaltungsprodd. des Paracaseins weiter aufspalten. (Lait 9. 2—11. 148 
bis 161. 358—79. 500—17. Wologda, NordruBland, Inst. de Laiterie.) G r o s z f e l d .

E. F. Burton und Arnold Pitt, Eine neue Methode zur Sćhnellwasserbestimmung 
in  Weizen. Die Methode beruht auf der Wrkg. in einem besonders angeordneten 
Wechselstromkreis von lioher Freąuenz. Wird ein Behiilter mit dcm zu prufenden 
Weizen in das so erzeugte elektr. Feld mit hohem Wechsel gebracht, tr i t t  eine Anderung 
der Stromstarke ein, die an einem Amperemeter, zweckmaBig gleich auf W.-Geh. 
des Weizens gceicht, abgelesen wird. (Canadian Journ. Res. 1. 155—62. Juli. Toronto, 
Univ.) G r o s z f e l d .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Uber Bestimmung und Qeha.lt an Wasser in  
Dorrobst. Nach dem Dest.-Verf. m it Xylol oder Tetrachlorathan, wobei sich wieder 
dio Vorr. der Vff. (vgl. C. 1929- I I . 609) bewahrte, wurde fiir Dampfapfel, Ringapfel, 
Aprikosen- u. Pfirsiche die Berechtigung eines Hóchstwassergeh. von 30% nach- 
gewiesen; Kastanien enthielten 7,2—8,0% W. Die W.-Best. im Trockenschranlc 
erwies sich ais langwierig (10—12 Stdn.) u. schwierig, bei Dest. m it Xylol war nach 
1 Stde., m it Tetrachlorathan nach 20 Blin. alles W. ubergegangen. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 57. 520—24. Juni. Basel.) G r o s z f e l d .

Arthur Gottfried, Die Formoltitration bei der Untersuchung von Honig. Die 
Formoltitration nach T i l l m a n s  u . K i e s g e n  (C. 1927. II. 184) ergab bei 80 einwand-
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freien (Rk. nach FlE H E  bzw. L e y ! )  Honigen bei 12,5% der Proben unter 1, bei 15% 1, 
bei 55% 1—2, bei 17,5% 2— 4 ccm. Verglichen m it der Tanninfallung nach L u n d  
liefen die Werte hiiufig parallel, bisweilen aber auch positiye u. negative Abweichungen. 
Im  ganzen ist die Formoltitration ein wertyolles Mittel zur Unterscheidung von Natur- 
u. Kunsthonig. (Ztsehr. Unters. Lebensmittcl 57. 558—60. Juni. Magdeburg, Chem. 
Unters.-Anst.) G r o s z f e l d .

Anneliese Niethammer, Die mikroskopische Pollenanalyse bbhmischer Honig- 
sorten. AnschlieBend an die friiheren Verss. (C. 1928. II. 1832) wurden ais Haupt- 
honigpflanzen fiir Deutseh-Bohmen Trifolium pratense u. repens, Sinapis, Brassica, 
Anthriscus, Ranunculus u. Helianthemum gefunden. Zeichnungsskizzen der ge- 
fundenen Pollen im Original. Keine Unterschiede der Pollenverteilung in den ein- 
zelnen Teilen Bóhmens. Abermalige Bestatigung der guten Erkennbarkeit ausland. 
Honige. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 57- 537—49. Juni. Prag, Deutsche Techn. 
H o c h s c h . ) __________________ G r o s z f e l d .

Alfred Owen Morris, Liyerpool, Farbemittel fiir Fleisch- und Fischmehl, Pasień 
u. dgl. Man lost Farbstoffe in  einer groBen Menge W., yerspriiht die FI. auf Starkę u . 
yermischt die gefiirbte Starkę m it Mehl. (Can. P. 270847 vom 4/10. 1926, ausg. 24/5.
1927.) S c h u t z .

A. Krebser, Ziirich, Slerilisieren von Nahrungsmitteln. Friichłe, Fruchtsafte, Fleisch, 
Kase u. dgl. werden zunachst auf 60—100° erhitzt, dann in  keimfreie Konservenglaser 
gebracht, dereń Deckel sieh durch Evakuieren der Glaser fest an diese anlegt. (E. P. 
314401 vom 26/6. 1929, Auszug veroff. 21/8. 1929. Prior. 26/6. 1928.) S c h u t z .

Hugues Wassermann, Schweiz, M ittel zum Verliindem des Anhafłens, Anbrennens 
von im  Ofen gebackenen Nahrungsmitteln an den Wanden des Ofens. D as M itte l b e s te h t 
beispielsw eise a u s : 2 kg  Erdnupol, 2 kg w asserfre iem  Cocosfett u . 100 g Bienentcachs. 
(F. P. 662 356 vom  15/10. 1928, ausg . 6/8. 1929.) S c h u t z .

Pilot Laboratory, Inc. Arlington, iibert. yon: Vaman R. Kokatnur, New York, 
und Stockton G. Turnball, Arlington, V. S t. A., Bleichen und Verbessern von Miillerei- 
produkten. Man setzt den Prodd. ein organ. Peroxyd, z. B. Phthalylperozyd oder 
Benzoylsupcroxyd u. evtl. ein Fiillmittel, z. B. Ammoniumlaclat, MgSO^ u. dgl. zu. 
(A. P. 1722501 yom 26/4.1927, ausg. 30/7.1929. F. PP. 662 070, 662 071 yom 
12/10. 1928, ausg. 2/8. 1929.) S c h u t z .

Berthold Gernhardt Berlin, Herstellung von eingedicklen Zuckerfruchten. Man 
bringt die Friichte in ein geschlossenes GefaB, kocht sie darin m it W. u. behandelt 
sie dann in diesem GefaB m it einer 66%ig. Zuckerlsg. unter hohem C02-Druck. (A. P. 
1726  482 vom 29/8. 1927, ausg. 27/8. 1929.) S c h u t z .

Geza Domer, Deutschland, Bonbonherstcllung. Man kocht ein Gemisch von 
Getreidekórnern u. Malzkeimen, kiihlt auf etwa 50° ab, worauf etwa 10 Tle. Malz u. 
Hefe zugesetzt werden u. die Mischung yergoren wird. Nach Beendigung der Garung 
wird die Hefe entfernt u. das Prod. auf Bonbons verarbeitet. (F. P. 662117 vom 
7/7. 1928, ausg. 2/8. 1929. D. Prior. 8/7. 1927.) S c h u t z .

National Academy of Sciences, Washington, iibert. von: Lemmie Roscoe 
Cleveland, Boston, Sterilisieren und Konsernieren von Fruchtsdften. Man kliirt den 
Saft u. unterwirft ihn bei einem Druck von etwa 100 Atm. der Einw. von 0 2 etwa
6 Tage lang, wodurch das Bakterienwachstum unterbunden wird. (A. P. 1725 956 
vom 21/12. 1925, ausg. 27/8. 1929.) S c h u t z .

Measure-Rite Coffee Co., iibert. von: John Peter Pauly, Kansas City, V. St. A., 
Kaffeepraparat. Man preBt Kaffee zu Tabletten, Kuchen u. dgl. unter Verwendung 
von EiweiB ais Bindemittel. (A. P. 1723 069 vom 24/12. 1928, ausg. 6/8. 1929.) SCHU.

G. Neustadt und I. Neustadt, Breslau, Kaffeezubereitungen. Extrahicrte u. de- 
coffeinierte Kaffeebohnen werden m it einem E xtrak t angereichert, der in  alm- 
Ucher Weise aus einer gróBeren Menge Bołmen hergestellt ist. Die Bohnen werden 
nun zunachst m it W. von 60—90° behandelt, worauf der E xtrak t abgezogen wird. 
Darauf werden sie einer Behandlung m it feuchtem Dampf unterworfen, wobei das 
Kondenswasser standig entfernt wird. Man fiigt nun einen eingedickten neutralen 
E xtrak t hinzu, dreht die Trommel u. erhitzt auf 60—90°. Der zuruekbleibende Extrakt 
wird abgezogen, die Bohnen gewaschen u. getrocknet, so daB ihr Geruch dem ur- 
spriinglichen entspricht. (E .P . 314 308 yom 24/6.1929, Auszug yerSff. 21/8.1929. 
Prior. 22/6. 1928.) SCHUTZ.
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C. M agat, Paris, Kakaopraparate. Kaltegeschmack erregende Praparate werden 
erhalten, wenn man geschmolzenes F ett, z. B. K akaohutter u. Schokolade mischt u. 
die M. schnell durch Eis kiihlt. (E. P . 308 552 vom 28/9. 1928, ausg. 18/4.
1929.) S c h u t z .

E m m a Lutzów , Deutschland, Herslellung von Konseruen zur Speiseeisbereilung. 
Eine Misehung von Eigelb u. aromat. Stoffen wird m it fetter Salinę unter moglichstem 
AusschluB von Magcrmilchbestandteilen u. Zuckerzusatz sterilisiert bei einer unter- 
halb der Koagulierungsgrenze des Eigelbs liegenden Temp. (F. P. 6 6 2 7 0 8  vom 20/10.
1928, ausg. 10/8.1929.) S c h u t z .

Alfred Schaarschm idt und H erm ann H ofm eier, Deutschland, Befreiung des
Tabakrauclies non Nicotin durch Einfiigung von adsorbierend wirkenden Mitteln wie 
Aktivkolile, Silicagel in die beim Kauchen dcm Mund zugckehrte Seite von Zigarren 
oder Zigaretten. Das Adsorptionsmittel liiBt sich auch einer Zigarrenspitzo einfugen, 
welche zwecks besserer Befestigung der Zigarre m it 2 nadelfórmigen Stiften versehen 
ist. (F. P. 662 938 vom 25/10. 1928, ausg. 13/8. 1929. D. Prior. 27/10. 1927.) A l t p .

C. H. Green, Eeastbournc, Eierkonservierung. Man rersetzt fl. Eior m it 5—10°/o 
ihres Gewichtes Glucose u. trocknet evtl. unter vermindertem Druck bei 60—70° F. 
Das Trocknen geschieht 24—48 Stdn. in diinnen Schichtcn oder auf beweglichem 
Band. SchlieBlich setzt man der M. noch Rohrzucker oder Salz oder ein Gemisch beider 
zu. (E. P. 3 1 4 2 7 3  vom 12/9. 1928, ausg. 18/7. 1929.) S c h u t z .

Joseph Fousek, San Francisco, Konservierung von Eigelb und, Eiwei/3. Man ver- 
mischt gleiche Gewiehtsteile von zerschlagenen Eiern u. Zucker bei einer Temp. von 
50° R. bis zur Sirupkonsistenz. (A. P. 1 7 2 4  078 vom 11/5. 1927, ausg. 13/8.
1929.) S c h u t z .

A. J. B ellam y und E gg P aten ts Ltd., London, Konservierung von Eiweifl. Man
neutralisiert zuniichst das EiweiB durch Zusatz Ton H3P0.1 u. trocknet es, indem man 
es auf einer Platte, einem Band o. dgl. von Glas oder Al ausbreitet, wovon es nach 
dem Trocknen abgekratzt wird. Vor oder nach der Saurebehandlung kann 0,15°/o 
Glyeerin zugesetzt werden. (E. P. 314 887 vom 2/4. 1928, ausg. 28/8. 1929.) S c h u t z .

Alfred Heiduschka, Lebensmittelchcmisches Praktikum. Leipzig: Akadem. Verlagsgesell- 
schaft 1929, (XI, 191 S.) 8°. nn. M. 10.50; geb. uu. JL 12.—.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
P aul K linger, Die Veredelung der Speiseóle im  Kleinbelrieb. Kurzer Berieht uber 

die Methoden der Raffinalion. (Miihle 66 . 1095—98. 29/8.) H . H e l l e r .
K azuo M atsum oto, tlber Asagaool (Morning-Glory Oil). I. Eigenschaften des 

Ols. Die Kennzahlen von 2 Olen aus schwarzer (I) u. weiBer (II) Saat von Pharbitis 
Nil. Chois waren folgende: Olgeh.: I  11,85%, I I  12,13%; D.15,, I  0,9255 (0,9236), 
H  0,9247 (0,9232); nn20 ±= I 1,4722 (1,4720), H  1,4721 (1,4720). SZ. I  5,3 (7,3), II 2,7 
(4,4); VZ. I 191,9 (189,8), II  190,3 (189,9); JZ. I 94,8 (98,6), H  93,9 (97,3); RM-Zahl 
I 0,59 (0,43), II  1,01 (0,40). Hehnerzalil I  95,8 (94,9), H  95,7 (95,0). Unverseifbares 
I 2,25 (1,67), II  2,43 (1,70); E. gegen 0°. Elaidinprobe: wird triibe nach 2 Stdn., butter- 
artig nach 24 Stdn. Das Trockenvermógen ist sehr schwach. F e t t s a u r e n :  F. I  u. H  
33—34,5°; JZ. 1 104,9, H  103,6; NZ. I  201,4, II  200,0. Mittl. Mol.-Gew. I  278,5, II  280,5. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 57B. 1927. Kanazawa, Chem. Lab. Techn. 
Hochscliule.) * SCHONFELD.

A . van  R aalte, Unlersuclmng von festen Felten. (Vorl. Mitt.) Vf. bezeichnet z. B. 
Tristearin mit S.S.S., Palmitodistearin mit P.S.S. oder S.P.S., Oleopalmitostearin mit 
O.P.S., P.O.S. oder O.S.P. usw. Die chem. u. physikal. Eigg. der ńaturlichen Fette 
hangen hauptsaehlich von der N atur der Fettsaurereste ab, wahrend die Verteilung 
dieser am Glycerinmol. nur eine unbedeutende Rolle spielt (vgl. dazu L u n d ,  C. 1923. 
IV. 422). Bei der Unters. der Fette werden eigentlich nur die Konstanten der Fettsauren 
bestimmt. Vf. hat sich daher bemiiht, ein einfachcs Verf. zu finden, welches eine durch 
die Zus. der Glyceride bedin.gte Konstantę liefert. Die sog. festen Fette sind bei Raum- 
temp. zum groBen Teile f l.; die Fl. wird durch das Skelett der fein krystallisierten festen 
F ette zusammengehalten. Die Trennung der festen u. fl. Teile gelingt auf Grund der 
Beobaclitung, daB sich fl. Fette bei Raumtemp., feste F ette erst bei hóherer Temp. 
mit Aceton mischen. Man iibcrgieBt 10 g F e tt m it 10 ccm A. (96%) u. gibt sovicl 
Aceton (20—30 ccm) zu, daB nach Schutteln die Krystalle eben nicht mehr aneinander
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haften, saugt ab, wascbt zweimal mit 20 ccm A.-Aceton (1 :1 ) u. verdampft die Lsg. 
auf dem W.-Bad. Es lieferten an fl. Phase: Schmalz 6,6 g; Rindsfett 3,6 g; Schafsfett 
4,8 g; Pferdefett 5,4 g. Wenn sich nun die Fette dadurch unterscheiden, daB sie ent- 
weder nach dem S.S.S. +  O.O.O.-Typus oder nach dem S.O.S. +  O.S.O.-Typus ge- 
baut sind, so miissen die Konstanten der festen u. fl. Phase bei dem einen F ett -weiter 
auseinander liegen ais bei dem anderen. Dies ist auch der Pall, wie eine Tabelle zeigt, 
in welcher die Werte fiir nn40, JZ. u. Crismerzahl (Entmischungstemp. einer Mischung 
von P e tt u. Anilin) oben genannter Fette u. ihrer beiden Phasen zusammengestellt 
sind. Z. B. lassen sich Rindsfett u. Seliafsfett mittels der Differenz der Crismerzahlen 
ihrer festen u. fl. Phasen sicher unterscheiden. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 1058 
bis 1060. 28/8. Amsterdam.) L i n d e n b a u m .

M asao N onaka, Sludien iiber Seife. V. Viscositdt der Seifenlosungen. (X. vgl. 
C. 1929. II. 272.) Dio Viscositat der Lsgg. von Na-Palmitat, -Stearat, -Oleat, Talg- u. 
Cocosolseife wurde nach ScARPA gemessen u. der EinfluB der Temp. u. der Konz. wurde 
untersucht. Die Viscositat nimmt anfanglich gleichmaBig, dann plotzlich m it der 
Konz. zu; sio weist nieht geringe Unterschiede auf bei einer niedrigen Konz., aber 
hohe Werte sind erhalten worden bei hoherer Konz. der Seife vom hoheren Mol.-Gew. 
In  Ubereinstimmung m it der Theorie von HATSCHEK, nach der die Viscositat des 
dispersen Systems nicht vomMicellenradius abhangig ist, sondern vom Vol. der dispersen 
Phase, nimmt die H ydratation der Seife mit zunchmender Konz. u. abnehmender 
Temp. zu, was sich aus der Zunahme des Kolloidzustandes ergibt.

E i n f l u B  d e r  E l e k t r o !  y t e  a u f  d i e  V i s c o s i t a t .  Die Viseositat 
nimmt, bei steigender Elektrolytkonz., erst zu u. dann wieder ab. Das Viscositats- 
maximum wurde beobaclitet bei 1,5% NaCl in Na-Palmitat u. 3,0% NaCl in  Na-Oleat- 
lsg. Die Ggw. vón Elektrolyten erhoht das Micellarvol., das negativ geladen ist, be- 
ruhend auf der Dissoziation der Seife, dereń Ladung durch die Adsorption der negativen 
Elektrolytionen erhoht wird. Die Yiscositat steigt proportional der Zunahme des 
Micellenvol. Dies wurde im ersten Stadium der Elektrolytzugabe zur Seifenlsg. beob
achtet. Bei hoherer Elektrolytkonz. sinkt das elektr. Potential der Micelle durch Neu- 
tralisation der Ionenladung, was Aggregation der Micelle u. Abnahme der Viscositat 
zur Folgę hat. Dies wurde im folgenden Stadium bcobachtct u. findet beim Aussalzen 
ein Ende. Die beiden Stadien sind begleitet von einer Addition des Elektrolyten an 
die Seifenlsg. In  der Na-Oleatlsg. ist dio Viscositatszunahme gering infolge der geringeren 
Adsorption des negativen Elektrolytions. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 
62 B— 63 B. 1927.) S c h o n f e l d .

M asao N onaka, Sludien iiber Seifenlosungen. VI. Der Fehler der „Alkohol- 
methode." bei der Bestimmung von freiem Alkali in  Seifen. (V. vgl. yorst. Ref.) Der 
Farbenumschlag des Indicators iindert sich m it dem angewandten Lósungsm. Die 
Titration wurde in verschiedenen Losungsmm. ausgefiihrt u. die Einw. von A. u. Seife 
auf den Farbenumschlag von Phenolphtlialein bei der „Allcoholmethode“ zur Best. von 
freiem Allcali in  Seife wurde naher untersucht. Der durch A. bewirkte Fehler wurde 
bei einem A.-Geh. von 90% zu 2—4 X 10~‘ N. gefunden. Je  hóher die Temp., desto 
geringer ist der Fehler. Der EinfluB der Seife in alkoh. Lsg. ist gróBer, ais der des A., 
was auf die Adsorption von Alkali durch die Seifenmicellen zuriickzufuhren ist u. der 
dadurch bedingte Titrationsfehler ist ebenfalls der GroBenordnung 10"4 N. Der nach 
der A.-Methode ermittelte Geh. an freiem Alkali ist deshalb unterhalb eines Dezimal- 
teiles unzuverlassig. Derselbe Fehler ergibt sich bei der Best. der N Z. von Fettsduren 
u. der VZ. von Fetten. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 30. 63 B— 64 B.
1927.) SCHONFELD.

Y asota K aw akam i, Die Schaumkraft von gemischter Natronseife. Vf. untersuchte 
das Schaumvermogen von Gemischen von Na-Palmitat, Na-Laurinat u. Na-Oleat bei 
20 u. 40°. Bei der Best. des Schaumverm6gens ist sowohl die Schaumzahl, wie das 
Schaumvol. zu berucksichtigen. Die Schaumzahl ist so schnell wie móglich, gewohnlich 
nach 1-minutenlangem heftigem Schiitteln der Seifenlsg. zu bestimmen. Das Schaum- 
vermógen ist in 3 Teile zu teilen: a) gut schaumende Anteile: Schaumzahl uber 80; 
b) maBig gut schaumende Anteile: Schaumzahl 50—60; c) schlecht schaumende An
teile: Schaumzahl unter 50. Da Talg- u. Hartfcttseifen in manchen Fiillen groBe 
Schaumzahlen u. kleine Schaumvoll. haben (bei niedrigen Tcmpp.), so ist das Sehaum- 
vermógen solcher Seifen ais maBig gut auch dann zu betrachten, wenn die Schaumzahl 
iiber 80, das s p e z i f .  S c h a u m v o l u m o n ,  d. h. Schaumvol./Schaumzahl, jedoch 
nach 5-minutenlangem Schutteln kleiner ais 5 ist. Fiir die Best. der Schaumkraft
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wurde der App. von MlKUMO (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 1924. 626) 
yerwendet, unter Anwendung yon 20 ccm 5%ig. Seifenlsg. Nach der Methode wurde 
auch das Schaumvermógen von Talg-, Cocos- u. Oliveiiolseife7igemischen bestimmt 
(20 u. 40°). (Journ. Soc. chcm. Ind., Japan [Suppl.] 30. 58B his 62B. 1927.) S c h o n f .

H ans Schrader, Tegin und Physiol. Zwar besitzen Cremes aus einer Mischung 
von Tegin u. Physiol B gute Konsistenz, Verreibbarkeit u. kosmet. Eigg. Sie sind 
aber nicht haltbar. Physiol zers. sich nach ca. 14 Tagen, H 2S-Entw. tr i t t  ein, die 
Cremes sind unyerwendbar geworden. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 2. 
69. 15/7. Essen.) ' H . H e l l e r .

L. Z akarias, Lagerungsversuche mit Tegin und Physiol. (Vgl. vorst. Ref.). 
S c h r a d e r s  Verss. werden bestatigt. Der Vorzug des Physiols yor Tegin besteht 
jedoch in seiner Sterilitiit, die noch nach 540 Tagen erhalten bleibt, wahrend Tegin 
schon nach 78 Tagen yerschimmelte. Duftfrei bleibende Mischungen lassen sich mit 
dem alkal. Physiol B I I  erzielen. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 2. 70—71. 
15/7. Prag.) H . H e l l e r .

K arl M icksch, Lederfette und Lederschmieren. Bericht eines Praktikers iiber die 
Anforderungen an diese Stoffe, in die neuerdings mehr u. mehr Mineralól eingearbeitet 
wird. Unter ,,Hdllran“ wird deshalb meist ein Gemisch yon Tran u. Mineralól ver- 
standen. Talg empfiehlt sich fiir Lederzeuge. Zus. u. Darst. yersehiedener Fett- 
kompositionen. Normen yon 1926 des Verbandes der Degras- u. Lederfabrikanten. 
Kurze Bcschreibung anderer Rohstoffe, wie W ollfett usw. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 
26. 352—54. 368—70. 382—84. 17/7.) H . H e l l e r .

H enrik B uli, Bergen, Norwegen, Gewinnung von Felt aus wasserhalligen Fett- 
stoffen. Man laBt auf das Rohmaterial, z. B. auf Waltran, Fischleber, Talg, Stoffe, 
dio befahigt sind, anwesendes W. chem. zu binden, wie z. B. Nalriumsuljat, wasser- 
frei, zur Einw. gelangen u. trennt danach das F ett, z. B. durch Abpressen, yon den 
festen Stoffen. An Stelle von Na„SO,, kann man auch entwasserten Alaun, gebrannten 
Gips, wasserfreie Soda verwcnden. (E. P. 314 269 vom- 25/8. 1928, ausg. 18/7. 
1929.) E n g e r o f f .

Philipp Lorenz F autll, Deutschland, Extraktion von Ol aus ólhaltigen Stoffen, 
wie z. B. aus den Erden, die zum Bleichen von Ol gedient haben, u. ahnlichen Stoffen, 
sowie zum Filtrieren der Olgemische u. des Lósungsm. u. zur Vertreibung des Lósungs- 
mittels aus den festen Riickstanden. Man bringt das Behandlungsgut in  diinner Schicht 
auf eine ringfórmige Unterlage, die durch eine siebartig ausgebildete Wandung von 
einem ebenfalls ringfórmig gebiideten Rauin getrennt ist u. bewirkt ein gleichmiiBiges 
Auswaschen des Gutes u. Austreiben des Lósungsm. durch gleichmaBige, indirekte 
Erwarmung des gebiideten unter Vakuum stelienden Extraktionskuchens. (F. P. 
6 4 6 7 5 0  vom 6/1. 1928, ausg. 15/11. 1928. D. Prior. 7/1. 1927.) E n g e r o f f .

L aszlo  Auer, Budapest, Behandlung kiinstlicher oder nalurlicher Kolloide oder 
Isokolloide, die ungesatligtc Kohlenstoffverbindungen enthallen, zweeks Anderung ihrer 
Viscositaten oder anderer physikal. Eigg. durch Zusatz geringer Mengen eines oder 
mehrerer Elektrolyte, wie Salze organ, oder anorgan. Sauren, Organometallverbb., 
fester aromat. Sauren, niederer aliphat. Sauren etc. Gleichzeitig kónnen noch rein 
organ. Substanzen, wie Phenole, Naphthole, Naphthalin, CHC13, Aceton, Alkohole u. 
dereń D eriw . in  geringer Menge zugesetzt werden, ebenso S oder S-Verbb. Wahrend 
der Herst. werden eventl. Gase durchgcleitet u. elektr. Strahlen einwirken gelassen, 
wobei eventl. unter erhohtem oder yerringertem Druck gearbeitet wird. Ebenso kónnen 
auch Siecatiye zugesetzt werden. — Zu 100 g Leinol werden 5 g Co-Linoleat u. 5 g Na- 
Oxalat zugesetzt u. das Gemisch wird 2 Stdn. im Vakuum auf 250—350° erhitzt. Nach 
dem Abkuhlen wird eine halbfeste M. erhalten, die zur Herst. von Lacken geeignet 
ist. Sie hat gute bindende u. trocknende Eigg. u. eignet sich deshalb auch zur Horst. 
von Linoleum, An Stelle von Leinol kann auch Rapsól oder Mineralzylinderól venvandt 
werden. — Zu 100 g Leinol werden 2 g Mg02, 2 g N a2H P 0 4 u. 1 g NH4C1 zugesetzt 
u. wie yorher behandelt — ebenso ein Gemisch von 100 g Sonnenblumenól, 3 g Kresol 
u. 3 g P 20 5 — oder yon 100 g Leinol u. 5 g Na-Phenolat — oder von 100 g Mineralól 
oder Teeról, 10 g N a2S u. 2 g BaC03. E in Gemisch von 100 g Kolophonium, 8 g MgS04 
u. 4 g HCOOH wird einige Stdn. unter Vakuum erhitzt, bis es schwer fl. geworden 
ist. — 200 Teile Ricinusol u. 10 Teile NH.,N03 werden 2 Stdn. auf 300° erhitzt u. nach 
dem Abkuhlen auf 40° werden 5 Teile NH4-Linoleat u. 1000 Teile W. zugesetzt. Dabei
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wird eine milehige Emulsion erhalten (vgl. C. 1929. I. 1547). (A ust. P . 1 2 2 6 2 /2 8  
vom 13/3. 1928, ausg. 9/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

L ouis J. R eizenstein , Pittsburgh, Pennsylyanien, Behandeln von Ricinusól, 
um es m it Mineralól misehbar zu machon. Man erhitzt Ricinusól unter gewólmlichem 
Druck, in  Ggw. von Metallsalzen oder Metallverbb., z. B. von A12(S04)3, A1C13, A120 3, 
SnS04, T h 0 2, ThClj, jedoch vorzugswoiso in  Ggw. von A12(S04)3, bis das Ol bei ge- 
wólmlicher Temp. m it Mineralól misehbar ist, u. trennt das 01 vom Salz. (A. P. 
1 7 1 5  785 vom 27/12. 1924, ausg. 4/6. 1929.) E n g e r o f f .

A age W illand  Owe, Oslo, Herstellung von Vitaminprdparalen. Vitaminreiche 
F ette werden zweckmaBig unter AusschluB von Lieht u. Luft derart verseift, daB 
die Seifen in  nahezu troeknem, undissoziierten Zustande erhalten werden, worauf 
letztere m it eBbaren Fetten  ausgezogen werden. — Z. B. man erhitzt 10 kg Fisch- 
leberól in  indifferenter Atmosphare auf 80—100°, trag t allmahlich 1,4 kg Atzkalk, 
der m it geringem UberschuB an W. gelóseht wurde, unter Riihren ein u. liiBt vor Ab- 
kuhlung gesehiitzt stehen. Nach 18—20 Stdn. wird die gebildete feste Kalkseife zer- 
rieben u. m it 20 kg Baumwollsamenól bei 40—50° 20—24 Stdn. digeriert. Sodann 
wird abgekuhit u. filtriert. (E. P . 266 905 vom 2/3. 1926, ausg. 31/3. 1927. F . P . 
612 337 Tom 5/3. 1926, ausg. 21/11. 1926.) H o p p e .

A k tien gesellsch aft fiir m edizin ische Produkte, Deutschland, Herstellung von 
Margarine und anderen butterdhnlichen Ndhrfetten Man setzt die Ruckstande der 
mittels A. aus cholesterinreichen Fetten oder Olen gewonnenen E xtrakte den iiblichen 
zur Margarineherstellung dienenden Fetten zu. (F. P. 662 095 vom 15/12. 1927, ausg. 
2/8. 1929.) - S c h u t z .

Soc. A non. pour 1’Industrie Chimię[ue, Frankreieh, Herstellung von Seifen, die 
gegenuber Hartebildnern in  W. bestandig sind. Man fiigt zu in  ublicher Weiso aus 
Cocosól, Harz u. Talg gesottener, noch fl. Seife minerał, oder organ., wasserunl., fein 
zerteilte Stoffe, wie Kaolin, Kieselgur, Fullererde. Man kann diese unl. Stoffe auch 
den Wascliwassern zufiigen. (F. P . 649 731 vom 19/7. 1927, ausg. 27/12. 1928.) E n g .

A dolf L etterm am i, Deutschland, Trockene, sich nicht zusammenballende. Seife. 
Man ftigt unmittelbar zum Gemisch von F e tt u. Alkali Stoffe, die gierig W. aufnehmen, 
uberlaBt das Gemisch der Ruhe. Durch Selbsterhitzung t r i t t  Verseifung ein u. gleich- 
zeitig Trocknung. Das Verf.-Prod. kann gepreBt oder gemahlen werden. Auch kann 
man aus ihm Faden herstellen. (F. P . 653 126  vom 20/4. 1928, ausg. 18/3. 1929.) E n g .

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

J. N. Stephenson, Die nórdlichste Zcllstoff- und Papierfabrik in  Quebec. Es 
wird an Hand zahlreicher Bilder die Anlage der L a k  e S t .  J o h n  POWER u. P a p e r  
C o. bei Dolbeau in Quebec beschrieben. (Pulp Paper Magazine Canada 27. 947—54. 
971—74. 27/6..) B r a u n s .

A . B resser, Praktische Verwertungsmethoden fiir Celluloidabfalle. Nach der Patent- 
literatur wird die Riickgewinnung des Camphers, die Entfernung der Farbkórper usw. 
zwecks Erzielung einer klaren Lsg., Verarbeitung zu piast. Massen u. Kunststoffen, 
Entfernung des Pyridins erórtert. (Kunststoffe 19. 205—07. Sept. Berlin.) K on ig .

G en-itsu  K ita , R ik im atsu  T om ihisa, K osuke A zam i und M inewo F ujim oto, 
Untersucliungen uber Viscose. IX . ł l i t t .  (Vgl. auch X X III. C. 1929. I I .  812.) A. B e -  
s t a n d i g k e i t  d e s  N a - X a n t h o g e n a t s .  Dio Alkaliverb. des mit verd. 
Essigsauro u. NaCl gereinigten Xantliogenats wird durch Auswaschen m it A. nieht 
zerlegt. Das Alkali wird beim Trocknen im Exsiccator gespalten, u. zwar je jiinger 
die Viscose, desto starker. Dio Summo der mit NaCl-Lsg. auswaschbaren freien u. 
der gebundenen Alkalimenge in getrockneten Proben ist immer kleiner ais die der 
urspriinglichen Proben. Aus dem abgespaltenen Alkali wird eino gelbe Verb. gebildet, 
die m it Phenolphthalein neutral reagiert, sich aber bei Zusatz von Siiure entfarbt, 
so daB dio von diesem Umschlag gemessene frei gewordene Alkalimenge zusammen mit 
der des gebundenen Alkalis genau der urspriinglichen Alkalimenge gleieh ist. Na- 
Xanthogenat ist merklich bestandigor ais das N I I S a l z .

B. V e r h a l t e n  d e r  V i s c o s e  g e g e n  ZnS04. Versetzt man ZnS04- 
Lsg. m it roher Viscose, so fallt zuerst ein gelber Nd., der nach einigem Schaumen bald 
weiB wird. Die Ursache seheint in  der Unbestandigkeit des Zn-Thiocarbonats zu Uegen,
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da man beim Versetzen der Rk.-Prodd. des CS2 u. des Alkalia m it ZnS04 zwar die 
Entw. von CS2, aber nicht von H 2S beobachtet u. da auch das durch Umsetzung ge- 
fallte, m it A. gereinigte Prod. bei der Zers. mit H 2S 04 nur H 2S, aber keinen 0S 2 ent- 
wickclt. Bei der Fiillung des m it verd. Essigsaure u. NaCl gereinigten Xanthogenats 
mit ZnS04 wird das Alkali zu etwa 75% umgesetzt. Dabei erfolgt keine Zers. des 
Xanthogenats, aber beim Trocknen verliert es den gebundenen 0S 2.

C. C u - X a n t h o g e n a t ,  in iiblicher Weise gereinigt, ergibt mit CuS04 einen 
gelbbraunen Nd., der mit verd. HC1 bzw. H 2S 04 erst bei 70° unter Abscheidung der 
Cellulose zers. wird. Das Cu-Salz enthalt 75%ig. aquivalentes Cu ais Monovalenz 
entspreehend dem Geh. an CS2. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 55 B bis 
56 B. 1927.) ’ SCHONFELD.

L. A uer, Herstellungi plastischer Massen unter Aussche.iduvg ungesattigter Kohlen- 
stoffbindungen. Im  Verfolge der Studien des Vf. iiber das Trocknen fetter Ole wird auch 
den Prodd. m it ungesattigten Kohlenstoffbindungen bei chem.-kolloidalen Rkk. Wichtig- 
keit beigelegt. Es ist gelungen, aus sehr fl. Olen Prodd. in allen Zustanden der Viscositiit 
zu erhalten, die in der Lack-, Firnis- u. Kautschukindustrie sowie anderen Zweigen 
der Herst. von Kunststoffen yerwertet werden. Das Materiał (Leinól) wird m it Elektro
lyten (z. B. Rhodaniden) versetzt; die Ggw. organ. Kórper (Siccative) oder von W., 
Śchwefel u. dessen Verbb. kann den Vorgang begunstigen. (Rev. gćn. Maticres piast. 
5. 315—17. Mai.) _________________  K on ig .

I. G. F arbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: H elm uth  K orte,
Frankfurt a. M.), Yerfahren zum Bleichen non Spqf,tteilen des Rotang (Peddigrohr) mittels 
Hypochloritlsg. u. darauf folgender Behandlung mit einem weiteren Bleichmittel sowie 
unter Vorbehandlung mit Alkali, 1. dad. gek., daB das Auslaugen mit Alkali bei er- 
hohter Temp. in Ggw. von bekannten Notzmitteln erfolgt u. nach der Bleichung mit 
Hypochloritlsg. noch eine Behandlung mit H 20 2 vorgenommen wird. — 2. Verf. nach 
Anspruch 1, dahin abgeandert, daB nach der Hypochloritbleiche das Auslaugen wieder- 
holt u. dann erst die Behandlung mit H 20 2-Lsg. vorgenommen wird. — Dio alkal. 
Netzlauge enthalt im Liter 2—8 g Na2C03 u. 0,1—0,5 g Netzmittel u. wirkt 4— 12 Stdn. 
bei 40—-60° ein. Das Bleiehbad besteht aus einer Hypochloritlsg. mit ca. 1—5 g wirk- 
samem Cl2 im Liter u. w irkt 12—16 Stdn. ein. Das H 20 2-Bad, mit N a2Si03 stabilisiert 
u. 0,2—2 g wirksamem 0 2 im Liter, wird zweckmaBig warm boi 50—70° wahrend 4 bis
18 Stdn. angewandt. (D. R . P . 479 801 KI. 38h vom 11/8. 1927, ausg. 23/7.
1929.) S a r r e .

Abbey Syndicate Ltd. und D inshaw  R atton ji N anji, England, Verfahren zur 
Abscheidung der Einzelfasern aus pflanzlichen Faserstoffen. Man behandelt das Roh- 
material m it einer Rk.-Fl., die befahigt ist, einen Ionenaustausch m it den unl., eiweifi- 
haltigen Komplexbestandteilen u. den unl. Harzen oinzugehen. Man erhitzt z. B. 
ungeróstote Flachsstengel m it Ammoniumsulfatlsg. von 0,1 bis 0,5% unter einem 
Druck von 1 bis 2 at, wahrend 10—20 Min. Danaeh wird das Materiał m it einer 2— 4%ig. 
NaOH-Lsg. unter dem oben angefiihrten Druck naehbehandelt. (F. P . 662 109 vom 
26/5. 1928, ausg. 2/8. 1929.) E n g e r o f f .

L’£ ta t  F ranęais (R epresente par Le M inistre de La Guerre), Soine, Frankreich, 
Herstellung von gasdichten Gcweben. Man uberzieht das Gewebe erst m it einer oder 
mehreren Sehichten von Cellulose u. dann m it Lacken aus Celluloseestern. (F. P . 6 5 2 1 5 0  
vom 24/11. 1926, ausg. 5/3. 1929.) F r a n z .

Koppers Co., V. St. A.,- Uberziehen oder Impragnieren von Gewebe. Man uberzieht 
das Gowebo m it Zellstoffbrei, taucht das Gewebe in  ein Celluloselosungsm., wie Lsg. 
von Ca-Thiocyanat u. CH20, preBt die F l. ab u. macht in  der ublichen Weise fertig. 
(F. P . 647 949 vom 30/1. 1928, ausg. 3/12. 1928. A. Prior. 7/6. 1927.) F r a n z .

F . F ischer, Karlsruhe, und B . Gotthart, Freiburg, Halbsteife Kragen. Man steift 
ein einfaches saumloses Gewebe durch Impragnieren m it Celluloseacetat u. stanzt den 
Kragen aus. (E. P . 311 417 vom 10/5. 1929, Auszug veróff. 3/7. 1929. Prior. 12/5.
1928.) F r a n z .

K anegafu ch i B osek i K abushiki K w aisha, Japan, iibert. von: T om enosuke  
M uto und Saburo H ida, Japan, Yerfliissigung von Naturseidefaden. Man lost die 
Seide in  Hagnesiumnitrat u. unterwirft die Lsg. der Dialyse, um das Mg(N03)2 zu 
entfernen. Man verarbeitet die Lsg. in  Vorr., wie sie bei der Herst. von Kunsteeido 
iiblich sind. Ais Fallfll. werden CH3C02H  u. A. verwendot. (A. P . 1 714  039 vom 
21/2. 1928, ausg. 21/5. 1929. Japan. Prior. 15/12. 1927.) ENGEROFF.
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Frans K areł L ouis Schouten, Zaandam (Holland), Herstellung von Papiersłoff 
aus Holz usw. Das Holz wird zunachst grob zerklcinert u. das anfallende Sagemelil 
u. die Verunreinigungen werden durch Sieben entfernt. Dann werden die Holz- 
schnitzel zunachst in  Ggw. des nattirliclien W.-Geh. in  Desintcgratoren zerteilt u. 
schlicBlich unter Zusatz von W. zu einem Papierstoffbrei verarbeitet. An Hand 
einer Zeichnung is t der Gang des Verf. naher besenrieben. (A. P . 1 7 1 7  266 vom 
2/3. 1927, ausg. 11/6. 1929. D. Prior. 5/3. 19s6.) M. F. M u l l e r .

E uram erican C ellulose Products Corp., New York, iibert. von: E . R . D arling, 
Darwillc (Illinois), Herstellung von Papierstoff aus pflanzlichem Fasermaterial a ller Art, 
wie Stroh, Bagasse, Maiskolben u. Getreideschalen, durch Verkochcn zunachst m it 
W. unter Druck. Nach dem Ablassen des W., das alle 1. Stoffe enthalt, wird die M. 
m it verd. H2S04 hydrolysiert, ausgewraschen u. dann m it verd. Alltalilsg. bei maBigem 
Druck verkocht, ohne daB eine Zerstórung der Cellulose ein tritt. (E. P . 314 061 vom 
6/6. 1929, Auszug veroff. 14/8. 1929. Prior. 22/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

E m ilio  A ragones, Spanicn, Herstellung von weifiem Papier aus Esparlogras durch 
Behandlung yon Halbstoff nach dem Auswaschen in essigsaurer oder schwefelsaurer 
Lsg. m it Clilorkalk, Auswasclieu u. W eiterverarbeitung auf Papier. (F. P . 662 870  
vom 24/10. 1928, ausg. 13/8. 1929. Span. Prior. 29/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

K irke L. M oses, Springfield (Massachusetts), Herstellung eines papierah ilichen 
Produkts, ausgehend von einem stark  porósen Papiergewebe, das befahigt ist, groGe 
Mengen von Fiillstoffen aufzunehmen. Um dem Gewebe insbesondere beim Auf- 
tragen der feuchten Fullmassen die notige H altbarkeit zu geben, wird dem Fiillmittel 
Latex zugesetzt oder das Gewebe wird vorher m it einer Latexlsg. bespritzt, ohne aber 
dadurch die Durchlassigkeit des Gewcbcs zu beeintriichtigen. (A. P. 1 7 1 6  654 vom 
28/5. 1923, ausg. 11/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

W orld B estos Corp., Paterson (New Jersey), iibert. von: John A llen  Heany, 
New Hayen (Connecticut), Herstellung von Papierstreifen aller Art, z. B. von Asbest- 
papier. Auf eine Gewebegrundlage wird das Faserstoffmateriał aufgetragen, mit 
einer Lsg. eines Bindemittels durchfeuchtet u. zwischen Walzen gepreCt u. getrocknet. 
Die Herst. geschieht am fortlaufenden Bandę unter Durchleiten u. tłberleiten des 
Materials iiber eine ganze Reihe yon Walzen. An Hand einer Zeichnung ist dic Ap- 
paratur naher beschrieben. (A. P . 1 7 1 6  776 vom 6/10. 1923, ausg. 11/6.1929.) M. F. M.

Lester K irschbraun, Chicago, Herslellu-ng von wasserdichtem Papier. (H oli. P.
19 940 vom 12/6. 1924, ausg. 15/5. 1929. — C. 1 9 2 5 .1. 2519 [F. P. 582 646].) M. F. M.

Ohio Boxboard Co., Cleyeland (Ohio), ubert. von: Fred. B. W ells, Rittm ann 
(Ohio), Herstellimg von Kartonpapier und -pappe. Zunachst -wird eine Pergament- 
papierbalm hergestellt, die von W. befreit wird, worauf wieder eine Pergamentschicht 
aufgetragen wird, iiber die dann noch eine Reihe weiterer, m it Fiillmaterial yersehener 
Papierschichten aufgetragen wird, bis das Materiał die gewiinschte Starkę erhalten 
hat. Die W eiterverarbeitung geschieht in  der iiblichen Weise, z. B. durch Pressen, 
Trocknen u. Kalandern. An Hand von Zeiclinungen is t dio Apparatur u. der Gang 
des Verf. naher beschrieben. (A. P. 1 7 1 8  096 vom 28/6. 1926, ausg. 18/6.
1929.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A . R ichter und W allace B . van A rsdel, Berlin 
(New Hampshire), Wiedergewinnung der Chemikalien aus ZellstoffaMaugen unter gleich- 
zeitiger Ausnutzung der Wdrme beim Schmelzen und Verbrennen der Ablaugenruckstande. 
Die bei der Verbrennung entstehenden Heizgase werden zum Eindicken von frischer 
Ablauge yerwandt, wrahrend die Dampfscliwaden in frische Kochlauge geleitet werden. 
An Hand von schemat. Zeichnungen is t der Gang des Verf. naher beschrieben. (A. P . 
1 7 1 9 1 3 0  Toin 16/12. 1925, ausg. 2/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

W illiam  D. Mount, Lynchburg (Virginien), Wiedergewinnung des Atznatrons beim 
Aujschliefien von Holz. Die yerbrauchte Kochlauge -wird zur Trockne gebracht u. die 
organ. Bestandteile werden yerbrannt. Der Riickstand enthalt insbesondere Na2C03, 
das in  der Warme m it gelóschtem K alk kaustifiziert wird, wobei so kraftig geriihrt wird, 
daB die Kohleteilchen yon der Lsg. leicht zu trennen sind, indem sie sich m it dem 
Kalkschlamm innig yerbinden u. gut absetzen. Die Atznatronlsg. wird durch De- 
kantieren abgetrennt u. zum Verkoehen von Holz wiederyerwandt. An Hand melirerer
Zeichnungen is t der Gang des Verf. naher beschrieben. (A. P. 1 7 2 5  818 vom 10/9.
1925, ausg. 27/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

S o ciśtś  Barbou & Cie, Paris, Gewinnung der wirksamen Substanzen aus den 
Sulfitzellstoffablaitgen durch Einw. yon H 2S04, wobei Na2S 04 entsteht u. die organ.
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Substst. ausfallen. Das N a2S 04 wird durch Ca-Bisulfit in Na-Sulfit tibergefiihrt. Die 
in  der Ablauge enthaltene freie S 0 2 wird durch NaOH oder Na2C03 neutralisiert u. 
in  Na„S03 iibergefuhrt, u. das Sulfit wird evtl. durch Einblasen von Luft zu Sulfat 
oxydiert. (A ust. P. 1 2 2 7 0 /2 8  yom 13/3. 1928, ausg. 16/4. 1929.) M. F. M u l l e r .

F. Gr. C. K lein , Frankfurt a. M., Herstellung von Viscose oder von Cellulosematerial 
zur Herst. von Faden, Filmen, Papier, Textilstoffen, Druekgeweben usw. ausgehend 
von Cellulosexanthogenat, erhalten durch Behandlung von Cellulosestoffen, wie Sulfit- 
cellulose oder Baumwolle, m it einer Emulsion von Natronlauge u. CS2 oder durch 
Emulgieren von Natronlauge u. CS2 in  Ggw. von Cellulosestoffen. Ais Emulgierungs- 
mittel dienen sulfonierte Ole oder Kohlehydrate. Zwecks Herst. yon Viscose wird die 
Cellulose zunachst in Alkalicellulose umgewandelt u. dann diese in  gereiftem oder 
ungereiftem Zustande nach Zusatz der noch notwendigen Menge Natronlauge u. CS2 
emulgiert. Um eine schnelle Emulgierung zu erreichen, wird der Cellulosegehalt der 
Jlischung auf 4—20%, insbesondere 5—8%, eingestellt bei Anwendung einer 4—-15%ig., 
insbesondere 6— 8% ig., Alkalilauge. Die Temp. wird zwischen 0 und 25°, insbesondere 
zwischen 3 u. 10°, gehalten. — Z. B. wird zerkleinerte Celluloso zunachst m it 8— 9%ig. 
u. dann m it 7%ig. Natronlauge geschleudert. Darauf wird CS2 unter Riihren zu- 
gesetzt u. nach 1/2 Stde. der Uberschufl an CS2 abgesaugt u. die M. filtriert. — In  
ublicher Weise m it nur der halben Menge CS2 hergesteUtes Cellulosexanthogenat wird 
mit einer Emulsion behandelt, die die restliehe Menge CS2 u. Natronlauge enthalt. 
Nach beendeter Rk. wird die M. filtriert. — Zwecks Herst. von Fasern, Filmen, Papier 
u. Textilstoffen wird die Celluloso teilweise xanthogeniert u. regeneriert. Muster- 
effekte werden z. B. erzielt, indem das Celluloseprod. m it Emulsionen oder Pasten 
von CS, u. Natronlauge bedruckt wird, worauf die Cellulose regeneriert wird. (E. P. 
314 504 vom 28/6. 1929, Auszug veroff. 21/8. 1929. Prior. 28/6. 1928.) M. F. Mu.

T om aszow ska Fabryka Sztucznego Jedw abiu Sp. A k c., Warschau, Herstellung 
von Natriumćulfhydrat durch Sattigen der bei der Fabrikation von Kunstfasern nach dem 
Viscoseverfahren erhaltlichen Abfall-Natronlauge. Die in  der Abfalllauge enthaltene 
Hemicellulose wird durch H 2S weitgehend ausgefiillt, vorzugsweise in etwa 15%ig. 
Lsgg. u. boi 20—25°. Der H 2S wird durch Einw. von H 2S 04 u. Na2S 04 auf BaS her
gestellt: (BaS +  H2S04 =  BaS04 -4- H2S u. Na2S +  H2S04 =  Na2S04 +  H 2S;
BaS +  Na2S 04 =  Na2S +  BaS04). Das aus NaOH u. H 2S entstehende Na-Sulfhydrat 
findet bei der Fabrikation von Chardonnet-Seidc Verwendung. (Poln. P . 8 7 9 5  vom 
3/6. 1927, ausg. 15/10. 1928.) " S c h o n f e l d .

Gustav B onw itt, Deutschland, Herstellung kunstlicher Textilprodukte mit mailem 
Olanz, wobei der Spinnlsg. m it ihr emulgierbare Stoffe, die beim darauffolgenden 
Spinnyerf. nahezu kein Gas entwickeln, yorzugsweise in solchen Mischverhiiltnissen 
zugesetzt werden, daB die D. der Zusatze m it derjenigen der zu yerarbeitenden Spinnlsg. 
iibercinstimmt, dad. gek., daB das Verf. auf andere Spinnlsgg. ais Viscose angewandt 
wird. Ais Spinnfl. werden yerwendet Lsgg. von Cellulose, Celluloschydrat u. andere 
Umwandlungsprodd. yon Cellulose. Ais Zusatzstoffe kommen z. B. in  Betracht: 
C8H5C1, Xylol, liydrierte Naphthaline u. Mineralole m it hohem Kp. (F. P . 34 038  
vo'm 8/9. 1927, ausg. 29/4. 1929. Holi. Prior. 24/2. 1927. Zus. zu F. P. 640644; C. 1928.
II. 2523.) E n g e r o f f .

G ustav B onw itt, Deutschland, Herstellung kunstlicher Textilprodukte mit mattem 
Olanz, bei welchen zu der Spinnlsg. m it ih r emulgierbare Stoffe zugesetzt werden, 
die beim darauffolgenden Spinnverf. nahezu kein Gas entwickeln, doch gegebenenfalls 
beim Trocknen des fixierten Fadens verdampfen, vorzugsweise in  solchen Mischver- 
lialtnissen, daB die D. der Zusatze nahezu m it derjenigen der zu yerarbeitenden Spinnlsg. 
ubereinstimmt, wahrend yorzugsweise derartige Zusatze gewahlt werden, dio auch 
bei der weiteren Verarbeitung keine Dampfe oder Gase entwickeln, so daB Zusatze, 
wenigstens fiir einen Teil, im Fertigprod. hinterbleiben, dad. gek., daB man zur Herst. 
von Fadehen unterhalb 6 Deniers die Emulsion der Spinnfl. u. Zusatze homogenisiert. 
(F . P . 34 041 vom 9/9. 1927, ausg. 29/4. 1929. Holi. Prior. 7/4. 1927. Zus. zu F. P. 
640644; C. 1928. II. 2523.) ENGEROFF.

Oscar K o h o m  & Co. und A lw in  Jager, Deutschland, Herstellung von Faden, 
Bandem aus Viscoselosungen. Man yerwendet Schwefelsaurefiillbader, denen man 
Keratinhgg., z. B. Auflsgg. von Leder oder Lederabfallen zugefiigt hat. Verfahrens- 
gemaB kann man ungereifte u. ausgereifte Spinnlsgg. yerarbeiten. (F. P . 658 993  
yom 14/8. 1928, ausg. 22/6. 1929. D. Prior. 26/11. 1927.) E n g e r o f f .
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Oscar K oliom  & Co. und A lw in Jager, Dcutschland, Herstellung von Faden, 
Bandem aus Viscoselósungen. Man verwcndet Schwefelsaurefallbiider, denen man 
Auflsgg. von Wolle oder Wollc u. Wollabfalle, die eine Vorbehandlung m it Metall- 
salzlsgg. erfabren liaben, zugefugt bat. (F. P. 658 994 vom 14/8. 192S, ausg. 22/6.
1929. D. Prior. 26/11. 1927.) E n g e r o f f .

Oscar K ohorn & Co. und A lw in Jager, Dcutschland, Herstellung von Fdden, 
Bandem aus Viscoselósungen. Man yerwendet ein Fallbad, dem man eine Auflsg. 
keratin- oder gelatinebaltiger Stoffe zugefugt hat. Diese Zusatzstoffe werden zweck- 
maBig zur Erleiehterung ihrer Auflsg. m it Metallsalzlsgg. vorbebandelt. Verfahrens- 
gemaB wird ungereifte oder ausgeroifte Viscose verarbeitet. (F. P . 658 995 vom 14/8. 
1928, ausg. 22/6. 1929. D. Prior. 26/11. 1927.) E n g e r o f f .

Compagnie de Produits Chim igues et E lectrom etallurgiques A lą is, Froges 
et Camargue, Frankreich, Herstellung vcm Kunstseide aus kiinstlichen Harzen. Man 
verwendet Kondensationsprodd. von Harnstoff oder seiner D eriw ., oder von Cyanamid 
oder dessen D eriw . oder von Gemischen dieser Stoffe m it Formaldehyd u. treib t die 
Kondensation bis zu einem bestimmten Punkt, der dad. gek. ist, daB die Verf.-Prodd., 
wenn man in W. ausfallt, eine gleichmafiige viscose M. bilden, die mittels bekannter 
Vorr. versponncn wird. Die einzelnen piast. Gebilde werden vereinigt oder nicht; 
der gebildete Fadcn wird in  Saure koaguliert. (F. P. 662 269 vom 4/2. 1928, ausg. 
5/8. 1929.) E n g e r o f f .

M arius D upuy, Frankreich, Naclibehandlung von Kunstseide aller Art. Man 
taucht das Behandlungsgut in  ein Bad, das auf 100 1 W. von 40—50° folgende Stoffe 
enthalt: 300 g weiBe Seife von 72% (Fettsaure), 0,02 1 reines 01ivcnol, 0,05 1 H 2S04 
66° Bć, 0,015 1 NaOH 36° Be. (F. P . 662 290 vom 8/2. 1928, ausg. 5/8. 1929.) E n g .

International G eneral E lectr ic  Co., In c ., New York, ubert. von: A llgem eine  
E lektrizita ts-G es., Berlin, Faserstoffe enthaltende plastische Massen. Man tran k t die 
Faser m it einem Bindemittel, wie Plienolformaldehydharz, formt durch Prcssen unter 
gleichzeitigem oder darauffolgendcm Erwarmen; das Vcrf. dient zurH erst. von Billard- 
ballen, Scliirmgriffen usw. (E. P. 312178 vom 21/5. 1929, Auszug veróff. 17/7. 1929. 
Prior. 21/5. 1928.) F r a n z .

Societa  In venzion i B revetti A nonim a-Torino, Turin, iibert. von: A ntonio  
Ferretti, Mailand, Italien, Herstellung von lederahnlichen Gegenstanden. (A. P . 1 719 802 
vom 21/8. 1925, ausg. 2/7. 1929. I t .  Prior. 6/4. 1925. — C. 1926. II. 2857 [E. P. 
247089].) F r a n z .

L aszlo Auer, Ungarn, Herstellung von formbaren Massen aus ungesattigten Fetlen 
oder ólen. Man erhitzt ungesatt. Ole m it Metallen oder Metallhydroxyden in  An- oder 
Abwesenheit von organ. Basen, Schwefel oder schwefelabgebenden Stoffen u. Vulkani- 
sationsbeschleunigern. Man erhitzt 200 Teile Ricinusol m it 4 Teilen Ca unter schwachem 
Druck, bis das Metali vollstandig gel. u. die Entw. von H aufgehort hat, nach dem Ab- 
kiihlen erhitzt man auf 140° u. vermischt m it 200 Teilen Eisenoxyd, 4 Teilen Anilin 
u. 25 Teilen Schwefel, hierauf erhitzt man 1/2 Stde. auf 160°, bringt dann in  eine Form 
u. formt unter Druck. (F. P . 653 435 vom 25/4. 1928, ausg. 21/3. 1929. Ungar. Prior. 
26/4. 1927.) ___________________ F r a n z .

Martin Gottlober, Das Furben des Papieres. Berlin: O. Elsner 1929. (27 S.) 4°. =  Schriften
d. Vereins d. Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure. Bd. 19. Kart. nn. M. 2.—.

XIX. BrennstofFe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
A. Charles R oux, Neue Belrachtungen iiber die Verwendung von Kohle ais wirl- 

schaftlichem Kraftstoffersatz. (Vgl. C. 1929. I. 710.) In  techn. Hinsicht sind Holz- 
kohle u. Torf wegen ihrer Freiheit von S u. Asche ais Rohmaterialien fiir mit Genera- 
toren betriebene Kraftwagen am geeignetsten. In  wirtschaftlicher Hinsicht kann 
nur minerał. Kohle fiir die hierzu benotigten groBen Mengen in Betracht kommen. 
Vf. hat einen nach beiden Richtungen befriedigenden Kraftstoff „Syntho-Carbone“ 
aus etwa gleichen Teilen Holzkohle u. Halbkoks hergestellt, die m it Torf verbunden 
werden u. der in granulierter Form zur Verwendung kommt. Abbildungen. (Chim. 
et Ind. 21. Nr. 2 bis. 213— 17. Febr.) N ap h T ali.

G. Franke, Herstellung von kunstlićhem Anthracit. Beschreibung des auf der belg. 
Grube Bonne-Fortune der Carbonnages Esperance e t Bonne-Fortune zu Montagnśe 
zur Verarbeitung von Eierbriketts aus Anthraeitstaub u. Pech auf „S ynthrazit" dienen-
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den Sohwelofens von P i e t e r s .  Er besteht aus einem senkrechten, fast ąuadrat., stark 
verankerten Turni, der zwei parallele Kammern von 0,30: 1,20 m lichter Weite u. 
14 m Hóhe enthalt. Das Sehwelprod. besitzt 40 mm KorngróBe, a 38 g Gewieht, ent
halt 6,5% Asche neben 6%  fliiehtigen Bestandteilen, zeigt einen Heizwert von 
8000 W.-E., entziindet sich bei etwa 400° u. yerbrcnnt leichter ais Anthracit. (Gluckauf 
65. 1110—12. 10/8. Berlin.) BoRNSTEIN.

E . Genske, Die fliissigen Brennstoffe. Angaben u. Vorschriften iiber Lagerung 
Behandlung u. Vcrwertung der fl. Brennstoffe. (Allg. Osterreich. Chem. u. Techn.- 
Z tg. 47. 113—15. 15/8. Berlin.) BoRNSTEIN.

E rnst W eise, Uber die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Melhoden der Koks- 
ofenbeheizung. (Vgl. C. 1929. I. 2007.) Vf. bereehnet fiir verschiedene im Kokerei- 
betriebo verwendete Hcizgase unter Beriicksichtigung der Dissoziationsersclieinungen 
die theoret. Verbrennungs- u. Flammcntempp. u. vergleicht darni die Nutzwarmcn, 
die Austauschverhaltnisse u. die Preisgestaltung; die giinstigste W irtschaftlichkcit 
besitzt der Verbundofen, da er die Vcrwendung der verschiedensten Gase je nach 
Erfordernis des Betriebes gestattet. Bcschaffcnheit der Kohle u. ihre gecignete Be
handlung vor u. wahrend der Verkokung sind fiir die Erzeugung von gutem Koks 
maBgebend. (Ztschr. Osterr. Ver. Gas-Wasserfachmanner 69. 142—49. 1/8. Schwerte 
[Ruhr].) W o l f f r a m .

M. B arash, Die Verkokung non Kolile. Unterschiodliche Definition der Begriffc 
„Carbonisation", „Coking“ u. „Agglutination“ , Zus. der Kohle, dic kokenden Bestand- 
teile, Grundsiitze bei der Verkokung von Kohle. Bcricht iiber Verss., durch Best. 
der Backfahigkeit den EinfluB zu ermitteln von Oxydation durch Luft, Vorwarmung 
auf 200—400°, Trocknen im Vakuum u. durch Erhitzen auf 105°, Blahen, Extraktion 
u. Behandlung mit C6H5N u. CHC13, Behandlung m it chem. Beagenzien usw. „Nega- 
tive“ backende Eigg., Steigerung der Backfahigkeit. Vergleich der Wrkg. beigemischter 
inerter Stoffe. Ubersicht iiber die. wichtigen Veróffcntlichungen. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 48. T 174—83. 12/7.; Gas Journ. 187. 137— 10. 194—96. Manchester, W est’s 
Gas Improvement Co., Ltd., Res. Dep.) W o l f f r a m .

Lester C. U ren, Roholemulsionen, chemische und mechanisclie Mełhoden zu ihrer Be- 
seiligung. IV. (III. vgl. C. 1929. II. 1497). Ausgedchnte Anwendung haben die unter der 
Bezeichnung ,,T ret-0-lite“ (ein hauptsachlich aus ólsaurem m it harzsaurem Na, Wasser- 
glas, Phenol, Paraffinu. H 20  bestehendes Gemisch) bekannt gewordenen Reagenzien, in 
fl. u. festerForm , gefunden, die in  Mengen von weniger ais 1% zugesetzt werden. E in 
anderes, in seiner Zus. nicht bekanntes M ittel, gelit unter dem Namen „Vez“. — Fiir 
diese Reagenzien wurden rerschiedene Gebrauchsanweisungen gegeben; ferner wird der 
Bradyprozep erwahnt u. die Betriebskosten crrechnet. — Zum Entwiissern mittelsZentri- 
fugierens werden vor allem dic „Sliarpless Super Centrifugo“ u. der „De Laval Oil Sepa- 
rator“ benutzt, melir fiir verarbeitcte Prodd., ais fiirRohóle, beide Systeme werden be- 
schriebcn. — Auf die F iltration wird ais auf eine liaufig zur Zerstórung von Emulsionen 
geeignete Methode verwiesen, ohne daB diese m it den aufgeziihlten Verff. konkurrieren 
kann. (National Petroleum News 21. Nr. 27. 59—65. 3/7.) F r i e d m a n n .

Fritz G-. H offm ann , Uber dia Reakticmsjahigkeit von Koks. Bemerkung zu der 
Arbeil von D. J . W. Kreulen. Nach Vf. wird von K r e u l e n  (vgl. C. 1929. I . 2603) 
die Tiefenwrkg. des Stromes von Verbrennungsluft nicht berucksichtigt. Auch gegen 
die Behauptung K r e u l e n s ,  daB die Kórnchengrofie der zu untersuchcnden Koltsprobe 
ohno EinfluB auf das Ergebnis seines Unters.-Verf. sei, nim m t Vf. Stellung. Vf. stellt 
die Forderung, daB auch beim KREULENschen Verf. eine bestimmte, nicht zu weit 
gefaBte KorngróBe vorgeschrieben werden muB, wenn einwandfrei vergleichbare Zahlen- 
werte erhalten werden sollen. (Brennstoff-Chem. 10. 287—88. 15/7.) G o in k i s .

D. J. W . K reulen, Uber die Reakticmsjahigkeit von Koks. IV. Entgegnung auf 
die torstehenden Ausfiihrungen. (III. vgl. C. 1929. II. 1613.) Vf. zweifelt das Bestehen 
einer Tiefenwrkg. an. Der EinfluB der KorngróBe kann nach Vf. nur eine untergeordnete 
Rolle spielen. Dagegen pflichtet Vf. der Forderung H o f f i i a n n s ,  bei seiner Methode 
nur eine bestimmte, nicht zu weit gewahlte KorngróBe (20/80) anzuwenden, bei. Denn 
diese Bedingung folgt schon aus der, wenn auch geringen, Unliomogenitiit von Koks 
(Fusiteinlagerungen). Weiterhin ist nach Vf. zugleich der Sicbanteil der Fraktion an- 
zugeben u. schlieBlich sind die Werte immer auf eine Normalsubstanz, wie z. B. Zucker- 
kolile, zu beziehen. (Brennstoff-Chem. 10. 288—89. 15/7.) G o in k i s .

H. Jungbluth. und K . K lapp, Ver suche iiber die Reaktionsfahigkeit von Koks 
im  Laboratorium und im Betrieb. Nach Definition des Begriffes „Reaktionsfahigkeit",
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yereinzelt auch ais „Verbrcnnlichkeit“ oder „Reduktionsfahigkeit" bozcichnet, be- 
sprechen Vff. das Sclirifttum iiber Yerss. zur Best. der Reaktionsfiihigkeit von GieBerei- 
koks. Dann wird eingehend iiber eigene Verss. im Laboratorium m it 4 genau unter- 
sucliten Sorten GieBereikoks nacli den Methoden von K o p p e r s ,  F i s c h e r  u. A g d e -  
S c h m i t t  in fiir jeden Fali besonders zusamnlengcstellten Apparaturen beriohtct u. 
iiber Naehpriifung der ermittelten Werte betreffs ihrer Auswirkung im prakt. Betriebe 
auf die Zus. der Gicliten des Kupolofens. Vergleieh der auch graph. dargestellten E r
gebnisse. Zusammenfassung: Nach AGDE-SCHMITT gut iibereinstimmcnde, zahlen- 
maCig deutliehe Unterschiedswcrte bei den 4 Sorten, dio sehr einfache KOPPERS- 
Methode ais Aushilfe brauclibar, Verf. von F i s c h e r  z u  ungenau. Entgegen der Be- 
hauptung von HOLLINDERBAUMER gesetzmaBiger Zusammenhang der gefundcnen 
Werte mit der Zus. der Gichten nicht feststellbar, da die Unterschiedo zu fein sind, 
um sich beim prakt. Betrieb im Nutzeffekte bemerkbar zu maehen; bei chem. u. 
physikal. gleiehwertigen Kokssorten lassen selbst groCo Unterschiede in  der Reaktions- 
fiihigkeit kcinen merkbaren EinfluB auf dic Verbrennungsverhaltnisse im Kupolofen 
erkennen. Abweichend yon der bisherigen Ansehauung braehte nicht der Koks mit 
der geringsten, sondern der mit der hóchsten Rcaktionsfahigkeit im prakt. Betriebe 
die besten Ergebnisse. (GieCerci 16. 761—72. 787—800. 23. u. 30/8.) W o l f f r a m .

H . ter M eulen, Uber die Anwesenheit von Chlor in  der Sleinkohle. Die direkte 
Best. des O durch Hydrierung erlaubt die yollstiindige Analyse einer Steinkohlc, so daB 
die Summę der Werte fiir C, H, O, N, S u. Asche fast genau 100% ergibt. Eine engl. 
Kohle von Yorkshire lieferte jcdoch eine Diffcrenz von ca. 1%. Bei der O-Best. u. bei 
der Veraschung im Quarzrohr im Luftstrom erhielt man ein Sublimat, anseheinend 
hauptsachlieh NH 4C1, nach der Best. ais AgCl cntsprechend 0,46% Cl. Densclben 
W ert fand man durch Verbrennen der Kohlc m it der doppelten Menge eines Gemisches 
von 1 Teil wasserfreiem NaOH u. 2 Teilen MgO. Darauf wurde die Kohle nacheinander 
m it k. W., sd. W. u. k. 0,2-n. H N 03 extrahiert. Dio Ausziige lieferten zusammen 
0,195% u. der Riickstand 0,245%> also zusammen 0,44% Cl. Die 0,245% sind wohl 
organ. Natur. In  den wss. Ausziigen fand man auBerdem S 04", Na, K, Ca, Mg, Fe u. 
Spuren Ni, Co, Cu. Eine Anzahl weiterer Kohlen yerschiedenen Ursprungs wurde 
mit k. 0,2-n. H N 03 extraliiert. Die Extrakte enthieltcn mit wenigen Ausnahmen nur 
Spuren Cl; der totalc Cl-Geh. variiertc von 0,03—0,33%. Beim Veraschen der im- 
vermisehten Kohle geht das Cl verloren. (Rec. Traw chim. Pays-Bas 48. 938—40. 28/8. 
Delft, Teehn. Hochsch.) " L in d e n b a u m .

— , Das thermische Verhalten von Benzol im  Koksojen. Die im Interesso der Be- 
hebung der Abwasscrschwierigkeiten bei kleineren Werken ins Auge gefaBte Zers. 
von NH3 wahrend der Verkokung durch Kontaktsubstanzen kann unter Umstiinden 
auch wertyolle Gasbestandteile, z. B. Bzl., schiidigen. Bzl.-Ausbeute. Hcrkunft des 
Bzl., Bldg. aus C2H 2 nach F ox\V E L L  nur sekundar moglieh. Phenolbldg., Verss. von 
F i s c h e r  u . S c h r a d e r  sowie Z e r b e . Unvollkommenheit der heutigen Kenntnisse. 
Zers. bei hohen Tempp. (Gas World 91. Nr. 2353. Suppl. 9—11. 7/9.) W o l f f r a m .

Fritz Scliuster, Von der Kohle zum Gas. Eine icurmetechnisclie Belrachtung. 
Mittels der sog. SANKEY- oder R A N K IN E-D iagram m e stellt Vf. an Hand eingehender 
Berechnungen Wiirmcstrombilder fiir einen Entgasungsofen, einen Heizgas- u. einen 
Wassergasgenerator auf, gibt so eine anschauliche Ubcrsicht iiber die Verteilung der 
fiir den entsprechenden Vorgang zugefiihrten u. nach seinem Ablauf in umgewandelter 
Form abstromenden Warmemengen, so daB sich ycrmeidbare Verluste u. Verwertungs- 
moglichkeiten leicht erkennen lassen, u. vereinigt dio Ergebnisse in der Darst. einer 
yollstiindigen Gaserzeugungsanlage, in der auch Kuhlung, Teerabscheidung, trockene 
Reinigung u. Bzl.-Wśische beriicksichtigt sind. (Gas- u. Wasserfach 72. 713—18. 
20/7. Berlin.) W o l f f r a m .

— , Ammoniak und Teer erzeugende Werke im  Jahre 1928. Gefahrlichkeit der 
Verwendung von Holzpflocken zmn VersehluB yon Gasrohrleitungcn, Abnahme der 
Zahl der NH3-Anlagen wegen der betriebstechn. u. wirtsehaftliehen Schwicrigkeiten, 
Sulfatgewinnung, Beseitigung der Abwiisser, Zus. von Gaswassern, Wrkg. von Pb- 
Verbb., Unters.-Ergebnisse, Best. der 0 2-Absorption ammoniakal. Fil. u. eine neu 
in Vorsohlag gebraclite Methode zur vorherigen Entfernung der Sulfide, Best. yon 
Thiosulfat u. Sulfid, die das imterschiedliche Verh. bei der 0 2-Absorption bedingenden 
Bestandteile, Teerwerke, Behandlung der schadlichen Abgase, ein Unglucksfall mit 
ankniipfender Betraehtung, Sulfat-, Teer- u. Pechgewinnung, Sonderbericht fiir 
Schottland. (Gas World 91. 124—27. 10/8.) W o l f f r a m .

XI. 2. 138
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J. M. S teffelaar, Kiihlen von Gas m it Aminonialcwasser. Bescłireibung der auf 
dem Gaswerk im Haag bestehendcn Einriehtung zur Kuhlung des Gases mit NH3-W. 
durch Verspriihen in den Steigrohren der Vertikalkammern, Betriebsweise, An- 
forderungen an das Rohmaterial, giinstige Erfahrungen wahrend der allerdings noeh 
kurzeń Betriebszeit. (HetGas 49. 364-^70. 15/7.) W o l f f r a m .

H. H ollings und S. P exton , Wasserbedarf zur Kuhlung von Gas. Die zur 
Kuhlung von Gas erforderliclie W.-Menge liiingt ab von der Temp. des W ., der GróBo 
der KuMflache u. dem Mafi des Warmeiiberganges auf letztere, das durch Geschwindig- 
keit von Gas u. W ., die Viscositat des kondensierten Teers u. die Reinheit der metali. 
Oberflachen beeinfluBt wird. Vf. zeigt in graph. Darstst. die Beziehungen zwischen 
Kiihlflache u. Wassermenge fiir verschiedene Gas- u. W.-Tempp. bei einem neuzeit- 
liohen Kiihler m it wagerechten W.-Rohren, einen Vergleich zwischen einer heutigen 
Kuhlbatterio u. der alten Bauart m it senkrechten Rokren u. fiir den Sonderfall reich- 
lich verfugbarem, billigen W. {Amer. Gas Journ. 131. 29—30. Aug. London, Gas Light 
and Coke Company.) WOLFFRAM.

S. de Jong, Die Praxis der trockenen Reinigung. Vf. behandelt eingehend die 
Technik der H 2S-Entfernung aus Gas mittels Raseneisenerz oder kiinstlicher Massen 
(„trockene Reinigung“ ) unter folgenden Gcsichtspunkten: Beurteilung der Besehaffen- 
heit, saure Masse, Befeuehten der Masse, Anforderungen an dic Qualitat, Fiillen der 
ReinigungskŚsten, Gasgeschwindigkcit, Umschalten der Reiniger, Dampfzusatz, E in
fluB des Druckes bzw. Druckverlustes, der Temp. u. von Teer; sowie der H,S-Konz., 
Luftzufuhr, Methode zur Erlangung yergleichbarer Betriebsergehnisse von Reiniger- 
anlagcn, Reinigerbauarten u. Abmcssungen der Reinigungshiiuser, Richtung des Gas- 
stroms beim Durchstreichen der Masse. (HetGas 49. 425—33. 15/8. Amsterdam, 
Zuidergasfabriek.) WOLFFRAM.

Gilbert E. Seil, Chemische Analyse von Materialien zur Gasreinigung. Be- 
schreibung der zur Unters. von Fe-Oxyden, gebrauchtem u. imgebrauchtem Ee- 
Sehwamm beńutzten Methoden der Unters. Bestimmt wurden Feuchtigkeit, Fe20 3, 
Gesamt-CaO, akt. u. gesamte Alkalitat, C02, Gesamt-Na,0, Osydgeh. im Schwamm, 
Gesamt-S, freier S u. Teer, Leichtole u. C'i0Hs. (Amer. Gas Journ. 131. 36—39. Aug. 
Philadelphia [Pa.], E. J .  Lavino & Co.) W o l f f r a m .

F rank E. L eahy, Beireiben non offenen Herdófen mit Alischgas. Die Yorteile 
beim Heizen m it Mischungen von Gichtgas u. Kokereigas werden auseinandergesetzt. 
Vorwarmen des Giehtgases gibt mehr aus ais Vorwarmen der Luft. Es wird diskutiert, 
welche Eigg. Heizgas u. Flammen in den verschicdenen Perioden des Prozesses im 
Schmelzofen haben miissen. (Fuels and Furnaces 7- 1209— 12. Aug.) W. A. R o t h .

L . P in eau , Petroleum ais Ausgangsmaterial fiir  die chemische Industrie und die 
Wisscnschaft. (Chim. et Ind. 21. N r. 2 bis. 123—27. — C. 1929. H . 115.) N a p h t .

R ichard K isslin g , Die ErdSlindustrie im  Jahre 1928. (Chem.-Ztg. 53. No. 43. 
Fortschrittsber. 61—68. 29/5. — C. 1929. II . 1367.) P f l u c k e .

G. D ixm ier, Ver suche iiber das Verhalten von Schmierólen bei Erhitzung. (Vgl.
C. 1929. I. 332.) In  einem niiher beschriebenen u. abgebildeten App. werden Mineralol- 
proben in einem Cu-GefaB unter stiindiger oscillierender Bewegung langere Zeit 
(50—160 Stdn.) auf Tcmpp. von 105, 135 u. 150° erhitzt u. nachher die Menge der 
Ndd. 1. mit PAe., 2. mit A.-A.-Mischung bestimmt. Durch die so erzielte stiindige 
Erneuerung des Kontakts der Ole m it der Luft wurden Resultate erhalten, die denen 
bei Unters. der Olriickstande in Motoren entsprachen, so daB Vf. die App. der Verss., 
dereń Resultate tabellar. wiedergegeben sind, zur prakt. Bewertung von Schmierólen 
empfiehlt. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2 bis. 272—74. Febr.) N a p h t a l i .

Fred. W . Freise , Brasilianische Holzarten fiir die Verkohlungsinduslrie. Angaben 
iiber GróBe der Wiilder, N atur der Hólzer, Yerkohlungsergebnisse u. Absatzverhaltnissę 
in Brasilien. (Arch. Warmewirtsch. 10. 233— 35. Juli. Rio de Janeiro.) B o r n s t e i n .

A . G. W itting , Einflufi des Leuchtens einer Gasflamme auf die Wdrmeubertragmig. 
Vf. betrachtet die Warmeiibertragung zwischen Flamme u. offenem Herd bei metallurg. 
Prozessen. Die Hitze wird sowohl durch Konvektion wie durch Strahlung ubertragen; 
beim Niederschmelzen mehr durch Konyektion, spater mehr durch Strahlung. Das 
Leuchten ruhrt nicht allein von gluhenden C-Teilchen her; hohere D. des Gases, hóhere 
Temp. u. Konz. der Verbrennung erhoht das Leuchten, wenn auch gliihende C-Teilchen 
die hauptsaehlichen Trager der Warmestrahlimg sind, die auch in techn. Gasen, die 
nicht carburiert worden sind, auftreten, w;eil CH,, zerfiillt, namentlieh unter dem Ein
fluB von C 02 u. H 20 . 33% Kokereigas b a t bei Yorwarmung etwa die gleiche Strahlungs-
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fahigkeit wie Genoratorgas, entwickelt aber eine hohero Temp. u. strah lt dalier noch 
bcsser. (Fuels and Furnaces 7. 1201—04. Aug.) W. A. R o t h .

A . Schneider, Mepgenauigkeit der Óasuntersuchungsmelkoden. Nach Hinweis 
auf die vom D e u t s c h e n  V e r e i n  v o n G a s  - u. W a s s e r f a c l i m a n n e r n  
aufgestellten Richtlinien fiir die Gasbeschaffcnheit u. ihre Wiehtigkeit fur Gaslieferungs- 
yertrage e ro rte r t  Vf. die bei letzteren m it Riicksicht auf die MeBgenauigkeit der fiir die 
Unterss. vorgeschriebenen Methoden zuzugestehenden Grenzwerte, besonders beim 
Heizwert, u. berichtet iiber die bisherigen Arbeiten des Ausschusses zur Feststcllung 
der „Genauigkeit der Mefimethodcn“ : Heizwert: Fehlerquellen: bei genaucr Ein- 
lialtung der Ausfiihrungsvorschriften 0,5% =  rund 20 kcal. fiir Normalgas von 
4300 kcal./cbm beim J u n k e r s - ,  ± 4 0  kcal. fiir 3000—5500 keal./ebm beim „Union“ - 
Calorimeter. D.: Im  BtJNSEN-ScniLLiNG-App. ±0,002 (Yerbesserung von Z ip p e p .e r ) ,  
mit „Union“ -Dichteschreiber + 0 ,02 , fiir Lux-W aage noch nicht bestimmt. H 2S: Neues 
eolorimetr. Verf. von VATER m it Dimethyl-p-phcnylendiaminhydrochlorid, zurzeit 
in Priifung. NH3: 0,1 g auf 100 cbm m it 1/10-n. H 2Ś 04. 0 2: 0,02 Voł.-% bei Methoden 
von WUNSCH u. von FUNK. C10H s: 0,2 g auf 100 cbm nach KNUBLAUCH, rerbessert 
vom Gasinstitnt. Erórterung: Automat. JuN K E R S-C alorim etcr m it selbsttatiger Red. 
des Heizwertes auf Barometerstand im Handel. Genauere Eichung der Gasmesser 
mit J u n k e r s -  ais mit Kubizierapp. (Gas- u. Wasserfach 72. 829— 32. 24/8. Karlsruhe, 
Gasinst.) W o l f f r a m .

H ans Schulze-M anitius, Raucligasanalyse. Einstellung der fiir die jeweiligę 
Belastung eines Kessels giinstigsten Luftzufuhr am wichtigsten fiir den Betriebs- 
wirkungsgrad, daher Yerluste durch fiihlbare Abwiirme u. unyerbrannto Gase durch 
richtige Bedienung vermeidbar. Warmestrombild u. graph. Darst. des Zusammen- 
hanges zwischen Kaminverlusten u. LuftiiberscliuB. Beschreibung der Hilfsapp.: 
„Ados“ -Rauehgaspriifer (Absorption von C02); elektr. Anzeigeapp. von S ie m e n s  & 
H a l s k e  fiir C 02 u. CO +  H 2 (Briickenschaltung); C02-Anzeiger „Ranarex“ der A .E.G. 
(Unterschied der DD. von Rauchgasen u. Luft). Vorschriften fiir giinstigste Regelung. 
ZweckmaBigkeit der Heizcrpramien. (Warme-Kalte-Technik 31. Nr. 15. 1—7. 20/8. 
Greiz.) __________________  WOLFFRAM.

Standard Oil Co. o f California, San Francisco, iibert. von: Orville E llsw orth  
Cushman und Theodore W illiam  D oell, Berkeley (Californien), Herstellung eines 
Entemulgierungsmittels durch Behandlung von viscosem Mineralól m it H 2S 04 von 
weniger ais 97% Gehalt, wodurch die leicht polymerisierbaren Anteile zuniichst ais 
Saureschlamtn entfem t werden. Darauf wird das Ol m it starkerer ais 97%ig. H 2S04 
behandelt. Der dabei erhaltene Saureschlamm wird zwecks Entfernung der H 2S 04 
m it W. auf 50—55% H ,S 04 verdiinnt, wobei sich zwei Sehichten bilden. Die Sulfon- 
saureschicht wird neutralisiert, m it Bzl. von den Verunreinigungen befreit u. auf 
18—22% Gehalt konzentriert. Das Prod. dient insbesondere, um Mincralólemulsionen 
zu zerstóren. (A. P . 1 7 1 8  335 vom 28/7. 1923, ausg. 25/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Posseyer-M eguin A kt.-G es., Essen, Entfernung von Phenol und dessen Homn- 
logen aus Wdssern, soiceit sie in  Nebenproduktenanlagen der Kokereien und der Gasuxrke 
anfallen, unter Verwendung von Phenol absorbierenden Olcn in  dampffórmigem Zu- 
stand. — Z. B. werden die Fil. in  neutralem oder saurem Zustand m it dampffórmigem 
oder fl. Trićhlorathylen behandelt. An Hand einer Zeichnung is t eine Apparatur zur 
Durchfiihrung des Verf. beschrieben. (D. R . P. 4 8 1 7 3 8  KI. 85c vom 27/8. 1922, 
ausg. 28/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

A lex . D ietz iu s, Jasło, Polen, Verfahren zur Deslillation von Ólen bei hikhslem 
Vakuum und gleichzeiliger Anwendung von Wasserdampf. Die Kombination der An- 
wendung von Wasserdampf u. hóchstem Vakuum bei der Oldest. lieB sich infolge der 
allzuhohen Temp. des Kiihlwassers (20—25°) bis je tzt nicht durchfiihren. Nach dem 
Verf. wird dies dadurch ermoglicht, daB die denKessel rerlassenden Destillationsdampfe 
zunaehst iiber einen Dephlegmator u. dann durch einen Kiihler gehen, der m it 
NH3 versetztem W. geldililt wird. Der Kiihler steht unter Druck u. das durch Er- 
warmen ausgetriebenc NH3 wird im NH,-Kondensator verfliissigt. Dieser Kiihler ent- 
spricht also dem Verdampfer einer Absorptionskaltemasehine. Nach Verlassen dieses 
„Verdampfers“ gehen die Destillationsdampfe u. der Wasserdampf in  einen zweiten 
Kiihler, der dureh Entspannung des im Kondensator verdichteten NH3 auf ca. 0° 
abgekiihlt wird, wodurch der ganze Wasserdampf bei einem Vakuum von ca. 99% 
verdichtet wird. (Poln. P . 8 7 8 2  vom 21/6. 1927, ausg. 15/10. 1928.) S c h o n f e l d .

138*
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Clarence P. Byrnes, Trustee (Pcnsylvanien), iibert. von: Joseph H idy Jam es,
Pittsburgh, XantJiogenatgemisch. Aus dem Rk.-Gemisch. von oxydierten Petroleum- 
oder Schieferoljraktionen, die durch Oxydation iiber Vd- oder Mo-Oxyd ais Kata- 
lysatoren in  der Dampfpliase erhalten wurden, wird der groBte Teil der Alkohole 
u. Oxyverbb. extrahiert, indem das Gemisch m it CH3-OH u. W. ausgewasclien wird. 
Das nicht 1. Ol setzt sich an der Oberflache ab. Die alkoh. Lsg. wird nach dem Ab- 
trennen vom A. u. W. durch Dest. befreit. Der zuriickbleibende E x trak t wird 6 Stdn. 
m it Na2C03-Pulver gekoeht u. die Seifen werden m it sd. W. entfernt. 100 ccm des 
seifenfreien Extrakts werden m it 10 g Na2C03 u. 40 ccm CS2 7 Stdn. verruhrt. Nach 
dem Auswaschen u. Entfernen des iiberschussigcn CS2 werden 12 g eines rotbrauncn 
Xanthogenatgemisches erhalten. Das xanthogenierte Ol w ird bei der Flotation yer
wendet, ferner dient es ais Schddlingsbekdmpfungsmittel. (A. P. 1 7 1 6  273 vom 16/7.
1926, ausg. 4/6. 1929.) M. F . M u l l e r .

D e B ataafsch e Petroleum  M aatschappij, Holland, Herstellung eines Emulgie-
rungs- und Slabilisierungsmittels durch Behandlung von Eddeanuextrakt aus Mineralbl 
m it S 03. (F. P . 663 503 vom 3/11. 1928, ausg. 22/8. 1929. Holi. Prior. 15/11.
1927.) M. F . Mu l l e r .

Z j ednoczone Z akłady C hem iczne, ,Z agożdżon‘ ‘ Sp. A k c ., Zagożdżon, Polen, Fest- 
machen von Mineralólen durch Lósen von Fettsauren (Lanolinfettsauren ausgenommen) 
in Mineralólen, z.B. bei etwa 120°, u. Uberfuhren der Sauren in Seifen mittels Metall- 
oxyden, Hydrosyden etc. im Mineralól selbst. (P oln . P . 8 863 vom 7/2. 1927, ausg. 
3/9. 1928.) S c h o n f e l d .

Standard Oil Comp. of California, San Francisco, iibert. von: E dw in D. Gray, 
E arle L. Scofield  und Edward C. D efo e , Richmond (Californien), Raffination von 
Mineralschmierólen durch Behandlung m it H„S04, Absitzenlassen, Entfernen des 
Saureschlamms u. Filtrieren durch ein F ilter aus cellulosehaltigen Stoffen, wie z. B. 
vom Harz befreite Sagespiine, um die letzten Anteile suspendierten Schlammes zu
entfernen. (A. P. 1 7 1 6  632 vom 9/11. 1925, ausg. 11/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

M artin Czarny, Roselle, und Frank Conrad Frolander, Elizabeth, Verfahren 
und Apparatur zum Rektifizieren von Schmieról, insbesondere zum Abtrennen der 
lcichten fliichtigen Brennstoff-KW-stoffe u. anderer fl. u. fester Verunreinigungen 
aus Automobilólen. Die Apparatur is t so eingcriclitct, daB das Ol wahrend des Be- 
triebes der Maschine gereinigt wird, wodurch gleiehzeitig ein stets gleichmaBiges reines 
Ol zur Verwendung kommt. Die festen Verunrcinigungen werden durch Filtrieren 
entfernt u. die fl. Verdiinnungsmittel werden durch Capillartrennung aus dem Ol 
entfernt u. dann verdampft. An Hand zahlreichcr Zeichnungen is t die Apparatur, 
die in  dic Olzirkulation, z. B. beim Automobil usw., eingebaut wird, naher beschrieben. 
(A. P. 1 7 1 7  096 T o m  6/7. 1927, ausg. 11/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Clifford Corp., Boston (Massachusetts), iibert. von: W alter B. Clifford, Fra- 
mingham (Massachusetts), Apparatur zum Reinigen von Benzinmolorenol, das mit 
fl. Brennstoff-KW-stoffen w'alirend des Betriebes verunreinigt worden ist, in  ununter- 
brochenem Arbeitsgang wahrend des Betriebes des Motors. Die Apparatur is t in den 
Olumlauf eingebaut u. arbeitet so, daB die fliichtigen KW-stoffe durch Dest. entfernt 
werden. Dio Beheizung des Dest.-Behałters findet durch die Verbrennungsabgasc 
sta tt. An Hand zahlreicher Zeichnungen is t die Apparatur u. der Gang des Vcrf. 
ausfuhrlich beschrieben. (A. P. 1 7 2 5  392 vom 16/5. 1924, ausg. 20/8. 1929.) M. F. M.

G eneral M otors R esearch  Corp., iibert. von: Carrołl A lonzo H ochw alt, Dayton 
(Ohio), Mittel zum Entfernen der Kohlenstoffabkigerungen an den Zylindern von Ver- 
brennungsmaschinen, insbesondere an Automobilzylindern, bestchcnd aus 7 Tin. 
Furfuraldehyd, 3 Tin. Naphthalin, 8 Tin. Bzl. u. 6 Tin. denaturiertem Alkohol. (A. P. 
1 7 2 6  437 vom 18/9.1923, ausg. 27/8.1929.) M. F. M u l l e r .

[russ.] Boris Bondarewski, Benzin, scine Gcwinnung und Anwendung. 7. Aufl. Leningrad: 
Neft-Verlag d. wisscnschaftl.-techn. Yerwaltung d. obersten Volkswirtschaftsrates 1929. 
(50 S.) Rbl. 0.30.

XXIV. Photographie.
F. C. T oy, Der Mechanismus der Entstehung des latenten Bildes. Nach einer histor. 

t)bersicht iiber Unterss. des Photoleitfahigkeitseffektes, soweit sie fiir dic Theorie des 
latenten Bildes von Bedeutung sind, gibt Vf. eine zusammenfassende Darst. seiner 
Unterss., dereń Ergebnisse bereits in yorlaufigen Yeroffentlichungen (C. 1928. I. 144;
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I I .  838; 1929. II . 375) mitgeteilt wurden. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. 
Photoehem. 27. 85—108. Sept. L ab . d. Brit. phot. Forach.-Ges.) L e s z y n s k i .

A . P . H . T rivelli, Versuch zu einer Hypothese des latenten Bildes. II . (Ztsehr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photoehem. 26. 381—92. Juni. Forsch.-Lab. d. Eastman 
Kodak Co. — C. 1928. I. 1486.) L e s z y n s k i .

A. Steigm ann, Krystallbaufehler und Punktkonzentrationstheorie der photogra- 
phischen Lichtempfindliclikeit. Es wird auf die Beziehungen der Punktkonz.-Theorie 
des Vfs. m it ihrer Annahme von Krystall-Lockerstellen zu den moderncn Anschauungen 
iiber heterogene Katalyse hingewiesen. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photo
ehem. 27. 76—79. Sept.) L e s z y n s k i .

E . A . Baker, Die Bildung des latenten Bildes. Eine statist. Behandlung der Bldg. 
des latenten Bildes auf Grund der Verss. yon Toy (z. B. C. 1922. II. 231) u. eigener 
Yerss. des Vfs., aus denen folgt, daB die Entwickelbarkeit stets m it der 2. oder 3. Potenz 
der Exposition (je nach den Entwicklungsbedingungen) ansteigt, liefert dio folgenden 
Ergebnisse: 1. Von den absorbierten Quanten ist nur ein Bruchteil (von der GróBen- 
ordnung l%o) fur die Erhóhung der A ktiyitat des Komes wirksam. — 2. Wenn nicht 
in einer bestimmten Zeit auf dio wirksame Absorption eine zweite folgt, wird dio Wrkg. 
der ersten durch einen Effekt, der um so wirksamer ist, jo hóhcr die Belichtungsintensitat 
ist, aufgehoben. — 3. Zwei wirksame Absorptionen bewirken oino bleibende Veranderung 
u. machcn das Korń entwickelbar. — 4. Eino dritto wirksame Absorption erhoht dio 
A ktiyitat eines Kornes in einem Grado, der durch weitere Absorption nicht mehr ver- 
gróBert werden kann. — In  diesen Folgerungen ist eine Deutung des Schwarzschild- 
effektes enthalten. — Zur Deutung dieser Befunde wird die folgende Hypothese ent
wickelt. Das Korn ist von eincr auf der Oberflaeho frei beweglichen Adsorptions- 
schicht bedeckt. Diese Schicht sehiitzt das Korn vor der Entw., u. auf die Zerstórung 
dieser Schicht ist die Indulctionsperiode bei der Entw. zuriickzufuhren. Vf. nimmt 
nun an, daB diese Schicht durch Verlust von Halogenatomen ihre Widerstandsfahigkeit 
einbiiBt. U nter einem latenten Bild ist demnach zu ycrstchen, daB Kórner zwei bzw. 
drei Halogenatome der Oberflachenschicht yerloren haben. (Brit. Journ. Photography 
76. 532—33. 6/9. Edinburgh, Royal Observ.) LESZYNSKI.

H . H . Schm idt und F. Pretschner, Zur Photochemie der Halogensilber. V. Mitt. 
Silberwerte und Fixierprozej5. (IV. vgl. C. 1929. I. 1411.) An Emulsionsnudeln u. 
P latten  wird die Veranderung des Silberwertes durch den FisierprozeB untersucht. 
Der Einwand gegen die hohen von den Vff. gefundenen Silberwerte, daB derartige 
Ag-Mengen zur Verschleierimg fuhren miiBten, wird nach Verss. an 50 AgCl-Emulsionen 
dam it beantwortet, daB die Verschleierung nicht von der Quantitiit, sondern von der 
(Jualitat (Dispersitat) des uberschussigen Silbers abhangt. Ob die Ag-Menge durch 
das Fixieren erhoht oder yermindert wird, hiingt von der Schichtdicke ab. Dio in der 
Gallerte zuriickbleibenden Ag-Mengen sind der Schichtdicke direkt proportional, daher 
bei Emulsionsnudeln enorm hocli. Da die Diffusion der gebildeten Komplexlsg. aus 
dicken Schichten naturgemiiB langsamer erfolgt, ais aus diinnen, kann auch die relativ 
langsam erfolgendc Sulfidbklg. hóhere Werte erreiehen. Der EinfluB der Zus. der 
Thiosulfatbader auf die zuriickbleibende Ag-Menge ist gering. — Aus den Unterss. 
folgern dio Vff., daB die bisherigen Fisiermethoden nicht gccignot sind zur Trennung 
yon Halogensilber u. Silber in Gelatineschichten. (Ztsc.hr. wiss. Photogr., Photophysik 
u. Photoehem. 26. 375—80. Juni. Munchen, Wiss. Lab. d. Fa. O. P e r u t z ,
G. m. b. H.) L e s z y n s k i .

A. R eychler, Die Wirkung der Mercurisalze und des Quecksilbers auf die photo- 
graphische Plalte und auf Bromsilbergelatine im  fliissigen Zustande. Durch Baden 
in Hg-Salzlsgg. wird die Entw. yollstandig yerhindert. Hierzu geniigen z. B. 0,0001%ig. 
Lsgg. yollstandig. Denselben Effekt erreicht man, wenn die P latten  10—20 Min. 
m it Papier, das mit Hg-Salzen impragniert war, in  K ontakt gebracht u. danach nut 
W. behandelt werden. Nachbehandlung mit Sulfitlsg. fiihrt nicht zum Ziele. S ta tt m it 
dem impragnierten Papier kónnen m it gleicher Wrkg. die P latten  auch m it metali. 
Hg in K ontakt gebracht werden. Bei Zusatz yon HgCl2 zu fl. Bromsilbergelatine ist 
diese gegen die Lichtwrkg geschiitzt u. wird im Dunkeln durch Entwickler nicht 
reduziert. Aber bei Zugabe des Entwieklers im Dunkeln tr i t t  im Licht Red. ein. Zur 
Deutung der Wrkg. der Hg-Salze nimmt Vf. die Bldg. yon Komplexen vom Typ 
(AgClHgCl)n an. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 241—47. Juli.) L e s z y n s k i .

E . M auz, UmkehrerscJieinungen bei Desensibilisatoren. Es wird die spektrale Aus- 
bleichung diffus yorbclichteter, m it Fuclisin, Phenosafranin, Pinakryplolgelb u. Pina-
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kryptolgriin angefiirbter Kine-Positivemulsionen m it etwa 2%  AgJ untersucht. Ferner 
werden anf yorbelichteten u. angefiirbten, 4 Monate im Dunkeln gelagerten P latten  
die kontinuierlichen Spektren aufgenommen, wobei ein erheblicher Ruckgang der 
latcnten Schwiirzung festgestellt wird. Dic Ergebnisse sind nur so zu yerstehen, dafi 
die Neigung zur Umkehrung eine mehr oder weniger schlummemde Eig. der Schicht 
ist, welcho durch die Fnrbstoffe geweckt u. yerstiirkt wird. Fiir die spcktrale Ver- 
teilung der Umkehr spielt das Absorptionsspektrum nur eine selc. Rolle, insofern es 
die Verteilung der Umkehrempfindlichkeit etwas yerschiebt. — Dieses Verh. entspriclit 
der von L u p p o - C r a m e r  fur die Dcutung der Farbstoffwrkgg. am A gJ gegebencn 
Hypothese (Kinotechnik 11 [1929]. 119), nach der dio Wrkg. der Farbstoffe in einer 
Adsorptionsyerdriingung zu sehen ist. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photo
chem. 27. 49—59. Sept. Frankfurt a. M., Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

H erm ann Stadlinger, Emulsionsgelatine. Zusammenfassender Bericht iiber dio 
an photograph. Gelatine zu stellenden Anforderungen u. Richtlinien zu ihrer Beurteilung. 
(Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 26. 267—69. 279—83. 15/8. Charlot-tenburg.) L e s z y n s k i .

J. F . R oss und J. I. Crabtree, Entuiicklłingsśchleier vom Metali des Tanks. 
(Brit. Journ. Photography 76. 346—49. 14/6. Rochester, Kodak-Lab. — C. 1929.
II . 1619.) L e i s t n e r .

R aphael Eduard L iesegang, ScJmierigkeiten bei der Hochglanzcrzcugung und 
Mittcl zu dereń Beseitigung. Ratschlage fur die Hochglanzerzcugung im GroBbetrieb.
— Die bei Heizapp. auftretcnde Obcrhitzung w hd durch eine neue Hochglanzpresse 
vermieden, dio einen t)bcrgang zwischen dem „Ferrotyping“ u. den groBen Maschinen 
darstellt, u. bei der dic glanzbringendc P lattc elektr. geheizt wird. E in weiterer Vortcil 
besteht darin, daB dic Bilder nicht unmittelbar auf eine sehr h. P lattc gebraclit werden, 
sondern daB die Erhitzung erst nach dem Aufliegen yorgenommen wird. Da die 
Trocknung unter Pressung yorgenommen wird, wird auch das Hochlicben der Riindcr 
der noch feuchten Bilder verhindert. — Dio bei stark  gegerbtcn Bildern beim „Ferro- 
typing“ auftretendc ,,Terrassenbldg.“ („stage-by-stage peeling“ ) wird yerhindert, 
wenn man das letzto Waschwasser auf 45 oder 50° bringt; liierdurch wird auch das 
Glattliegen yerbessert. (Photo-Woclie 19. 1111—12. Frankfurt a. M. Sep.) L e s z .

Otto Sandvik, Die Abhdngigkeit des Auflósungsvermogens eines photogr apliischen 
Materials von dem Kontrast im  Testobjekt. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. 
Photochem. 27- 60—76. Sept. Kodak Forsch.-Lab. — C. 1928. I I . 2090.) L e s z .

H . A rens und J. E ggert, Die Schicarzungsfldchen zweier gering empfindlicher 
Emulsionen. Es werden die Schwarzungsflachen (vgl. C. 1928. I. 1487) der beiden 
unempfindlichen Emulsionen Agfa-Diapositivplatte u. Agfa-Kinepositivfilm aufgestellt. 
Die Flachę zeigt bei n .  Belichtungszwecken n . Aussehen (ScHW ARZSCHiLD-Exponent 
~  1), biegt dagegen bei geringen Intensitaten u. langen Bclichtungszeiten um, um 
schlieBlich der log i-Achse parallel zu yerlaufen (p — 0). Dieses Verh. wurde bereits 
(C. 1929. I. 184) an den Schwarzungsflachen desensibilisierter hoehempfindlicher 
Emulsionen beobachtet. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 27. 79 
bis 84. Sept. Wolfen, Wiss. Zcntrallab. d. Phot. Abt. d. I. G.) L e s z y n s k i .

J . M. Eder, Lichtstandard fiir Sensitometrie und das Davis-Gibsonsche Lichtfilter 
m it Kupfer-Kobaltlosungen. Zu dem Vorschlag von D a v iS  u . G ib s o n  (vgl. C. 1929.
I I . 688), zur Angleichung des Lichtes einer elektr. Gliihfadcnlampe an das mittlero 
Mittagssonnenlicht F l.-Filter m it Cu-Co-Lsgg. in zweiteiligen Wannen zu yerwenden, 
ist bemerkt worden (Kinotechnik 11. [1929]. 52), daB das yorgeschlagene Co-jSTH,-Sulfat 
rein nicht handelsublich ist. Vf. weist nun darauf hin, daB das Doppelsalz ohne weiteres 
durch die Komponenten in aąuiyalenter Menge ersetzt werden kann. (Ztschr. wiss. 
Photogr., Photophysik u. Photochem. 26. 373—74. Juni. Wien.) L e s z y n s k i .

Josef M aria Eder, Magnesiuvilicht ais Normailichtquelle fiir photographische 
Sensitometrie und seine Beziehung zum internalionalen Sonnenlichtstandard. (Ztschr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 26. 353—62. Juni. Wien. -— C. 1929. II. 
688.) L e s z y n s k i .

U . Schm ieschek, Kurren der Farbcncmpfhidlichke.it einerscits im  Sonnenspektrum, 
andererseits berechmt auf die gleichmapige spektrale Energiererteilung. Stellungnahme 
zu der gleichnamigen Arbeit yon E d e r  (C. 1929. II. 688). Vf. wendet sich gegen den 
Satz E d e r s ,  daB m it dem Nivelliercr erhalteno Kurven nicht unmittelbar in die Pra&is 
ubertragbar waren. Ilierzu bemerkt Vf., daB die m it Gittcrspektrographen erhaltenen 
Kuryen uberhaupt nicht unmittelbar in die Praxis ubertragbar sind, da dic Gitter wie
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Filter wirken. Standardisiert -werden muB in allen Fiillen die Energieverteilung. (Pho- 
togr. Industrie 27. 970. 11/9. Berlin-Adlershof.) L e s z y n s k i .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alter Franken- 
burger und Georg K . RoBler, Ludwigshafen), Herstellung lichlempfindlicher photo- 
graphischer Emulsionen unter Benutzung von (juecksilbersalzen, insbesondere Mercuri- 
oxalat oder dessen koinplexen Amminverbindungen, ais lichtempfindliche Subslanz, 1. dad. 
gek., daB man zur Erhohung der Lichtompfindlichkeit sensibilisicrende Stoffe, ins- 
besondero anorgan. Metallsalze oder organ. Farbstoffe, in  der Einulsion erzeugt oder 
dieser zusetzt. — 2. dad. gek., daB fiir Venvendung der Emulsionen im Auskopier- 
prozeB dio Gesehwindigkeit der direkten Sehwiirzung durch einen Geh. der Emulsion 
an H gJ2 u. evtl. geringen Mengen AgN03 gesteigert wird. — 3. dad. gek., daB fiir 
Vcrwendung der Emulsionen im Entwicklungsverf. die Entstehung u. Entwicklungs- 
fiihigkcit des latenten Bildes durch einen Geh. der Emulsion an H g J2 u. geringen 
Mengen A gJ gefórdert wird. — 4. dad. gek., daB zur Erzielung von Farbtónungen 
der Emulsion Tannin oder andere ahnlich wirkende organ. Stoffe zugesetzt werden. — 
Beispielsweise werden 27 Gewichtsteile HgCl2 in h. gesatt. Lsg. m it 17 Gewichtsteilen 
K 2C03 u . 2 Gewichtsteilen K J, dio in  1(J0 Vol.-Toilen W. gol. sind, gefallt; zu dem 
gewaschenen Fallungsprod. werden 15 Gewichtsteilo Oxalsaure, in 150 Vol.-Teilen 
dest. W. gel., gegeben. Nach abermaligem Wasclien werden 20 Vol.-Teile konz. NH3- 
Lsg. dem Nd. zugesetzt, dieser erwarmt, gewaschcn u. nach Sensibilisicrung m it 
Erytlirosin in  10°/oig- Gelatine aufgeschlammt. Man erhiilt so eine Auskopieremulsion. 
(D . R . P . 470 619 KI. 57b vom 20/8. 1927, ausg. 13/8. 1929.) G r o t ę .

R udolpll Thom as, Dresden, Doppelseitig emulsionierter, milcliig getriibter Film  
mit elica doppelt so viel Ag-Salz auf der Riickseita wie auf der Vorderseite, dad. gek., 
daB die Schichtcn gleich dick sind. — Hierdurch gibt die Kopio auf der Vordcrseite 
ein zart gedccktes, auf der Riickseito ein gut durchgezeichnetes u. kraftig gedecktes 
Bild. (D. R . P . 481 343 KI. 57b vom 27/1. 1929, ausg. 19/8. 1929.) G r o t ę .

P aul-Jules-M arie Leboucher, Frankreich, Photographische Filme. Man ver- 
wendet Albumuie, besonders tier. oder pflanzlicher Herkunft, insbesondere Eieralbumin 
zur Herst. Yollstandig haftender, durchscheinender Uberziige auf den Filmen. Dio 
Anhaufung elektrostat. Ladung auf den Filmen wird hierdurch unmoglich gemacht. 
(F . P. 6 5 2 7 3 5  vom 20/9. 1927, ausg. 12/3. 1929.) E n g e rO F F .

Victor P lanchon, Frankreich (Rhóne), Herstellung lichtempfindlicher Papiere, 
Filme, Platten usw. durch ObergieBen des Tragers m it einer einzigen Lsg., die Gelatine 
u. Fe-Salze enthalt. Beispielsweise werden die Lsgg. A  (50 g Ferriammoniumcitrat,
20 g Kaliumferricyanid, 3 g Citronensaure, 500 ccm dest. W.) u. B  (500 ccm 18%ig. 
Gelatine, w. filtriert) gcmischt u. auf dem Trager vergossen. Die Gelatine wird durch 
die Fe-Salze wenig verandert. (F . P . 6 5 0 1 4 3  vom 10/8. 1927, ausg. 4/1. 1929.) G r o t ę .

. Schering-K ahlbaum  A kt.-G es. (Erfinder: W olfgang M ax Schultz, Berlin- 
Karlshorst), Verfahren zur Fixage und WCisserwig photographischcr Materialien unter 
Anwendung von elektrolytischen Vorgangen, 1. dad. gek., daB wahrend dieser Arbeiten 
die Elektrolyse stattfindet. — 2. dad. gek., daB das photograph. Materiał sich zwischen 
den Elektroden befindet. — 3. dad. gek., daB dio Elektrolyse der Badfl. an  einer Stello 
stattfindet, an der sich kein photograph. Materiał befindet. — 4. Gerat zur Ausfiihrung 
des Verf. nach 1., dad. gek., daB ais Elektroden dio Wandung des Rk.-GefaBes, die das 
photograph. Materiał enthaltende Trommel, dereń Achse oder an derselben besonders 
befestigte Elektroden bezw. an anderen Konstruktionsteilen geeignet angebrachte 
Maschinenteile dienen. — 5. Gerat zur Ausfiihrung des Verf. nach 1., dad. gek., daB 
die Elektrolyse in einem besonderen GefaB, welches m it dem Rk.-GefaB yerbunden 
ist, stattfindet. (D. R . P . 480 884 KI. 57 b vom 2/9. 1928, ausg. 10/8. 1929.) E n g .

Isaac K itrosser, Frankreich (Seine), Erzielung weicher photographischer Bilder 
durch gleichzeitige Horst, zweier Negative, von denen das eine scharf, das andero im- 
scharf ist u. die am besten auf den beiden Seiten eines Tragers hergestellt sind. (F . P . 
650 297 vom 2/3. 1928, ausg. 7/1. 1929.) G r o t ę .

A kt.-G es. fiir F ilm -F abrikation , Berlin-Tempelhof, Herstellung photographischer 
Kopien auf beiderseitig mit Silbersalzemulsion versehenem opaken Film/materiał, dad. 
gek., daB das Kopiermaterial wahrend der Belichtung m it einer lichtreflektierenden 
Flacho hinterlegt wird. — Zur Hinterlegung benutzt man weiBen Kreidekarton, 
Opal^/as, opales Celluloid, oder m it Aktminiumbronzdack bedeckte oder sonstige 
spiegclnde Fiiichen. (D. R. P. 477 503 KI. 57b vom 10/12. 1927, ausg. 9/7.1929.) E xg .
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R udolf F ritsche, New York, Verfaliren zur Grunfarbung von av f Blaupapier 
hergestellten photograjMschen Kopien, 1. dad. gek., daB das Blaupapier nach der Be- 
lichtung u. Wasserung noch im feuchten oder auch erst im trockenen Zustande einer 
Lsg. von Uransalz zugefiikrt wird. — 2. Verf. nach 1., dad. gek., daB dio Lsg. neben 
Uransalzen Kaliumeisencyanid enthalt. — 3. Verf. nach 1. u. 2., dad. gek., daB die 
Lsg. auBerdem eine organ. Saure enthalt. (D. R . P . 478009  KI. 57 b vom 10/5. 1928, 
ausg. 17/6. 1929.) E n g e r o f f .

H einrich  Tappeser, Dusseldorf, Herslellung kolorierter Lichtpausen nach Patent 
437 240, wobei die Bildrander der zu kolorierenden Bildteile abgedeckt u. alsdann mit 
einer zweekmafiig rasch trocknendon Farbstofflsg. in feiner Verteilung bespritzt werden, 
dad. gek., daB die Abdeckung der Bildrander mittels saugfśiliiger Stoffe erfolgt. — Die 
saugfśihigen Stoffe kónnen gegebenenfalls mehrmals gebraucht werden. (D. R . P. 
4 7 8 8 3 1  K I. 57b yom 6/3. 1928, ausg. 1/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 437240; C. 1927. I. 
680.) K u h l i n g .

Eugen M aurich, Stockerau bei Wien, Herslellung von Naturfarbenfilmen, gemaB 
welchen auf einem normalen Positiyfilm die erste Bilderreihe aufgenommen wird, 
worauf nach entsprechender Behandlung u. Farbung entweder dieselbe Schichte 
bzw. dio Ruckseite des Filmstreifens mit neuer Positiyemulsion begossen wird, wo- 
nach die zweite Bilderreihe aufgenommen wird u. nach Wiederholung desselben Vor- 
gangs unter Entmetallisierung u. Farbung auch die Herst. der drittcn oder weiterer 
Bilderreihen auf der Vorder- oder Ruckseite erfolgt, 1. dad. gek., daB die vollkommene 
Deckung aller Teilbilder auf dem Negatiyfilm durch Kopieren m it dem Kopier- u. 
Korrelcturapp. naeh Oe. P . 102 743 erzielt wird. — 2. dad. gek., daB ein auf bekanntem 
Wege im Umkehrverf. hergostclltes Diapositivbild m it dem App. nach Oe. P . 102 743 
dadurch in drei verschieden farbtonwertige Filmstreifen zerlegt wird, daB der Dia- 
positirstreifen durch einen Projektionsapp. synchron m it einem Aufnahmestreifen 
im anderen Projektionsapp. durchlauft, u. zwar unter Vorschaltung eines subtraktiven 
Farbfilters, welcher Vorgang der Zahl der Grundfarben entsprechend wiederholt 
wird, so daB eine Anzahl yon yerschieden farbtonwertigen negativen Kopien ent- 
steht, die je fiir sich an die Stelle des Diapositivbildstreifens in  den einen Projektions
app. eingelegt u. nach dem Verf. gemaB 1. auf ein u. denselben Filmstreifen einander 
deckend kopiert werden. (Oe.P. 113 323 vom 18/4. 1925, ausg. 25/5. 1929.) E ng .

W ilhelm  W itte , Bad Rehburg b. Hannover, Verfahren zur Herslellung mehr- 
farbiger Bilder, dad. gek., daB man zwei yerschieden farbenempfindliche photograph. 
P latten  gleichzeitig esponiert u. von ihnen durch Entwickeln u. Fixieren Negative
u. sodann Positiye herstellt, worauf durch naclifolgendes Belichten je zweier zusammen- 
gelegter, dieselbe Deckung fiir die namliche Grundfarbe aufweisender Negatiy- u. 
Diapositiyplatten dio Druckplatten fur die Grundfarbe hergestellt werden. — Man kann 
auch so yerfahren, daB fur die Herst. der Negativaufnahmen bei der Beliehtung die 
dem Objektiy zunaehstliegende P latte  ortho- u. die zweite pancliromat. ist. Eine 
der zu yereinigenden P latten  kann auch m it Chromsalz sensibilisiert u. unmittelbar 
belichtet werden. (Schw z. P . 129 323 vom 17/10. 1927, ausg. 17/12. 1928. D. Prior. 
28/10. 1926.) E n g e r o f f .

A nthony Bernardi, England, Herslellung mehrfarbiger Kinobilder. Die ycrschie- 
denen gleichartigen Bilder werden gleichzeitig in  der nśimlichen Ebene innerhalb eines 
Einfarbeneinzelraums mittels einer Einzellinse oder einer Linseneinheit durch Farb- 
filter hindurch erzeugt, so daB die Bilder yon Parallaxenfehlern fi-ei sind. Die Bilder 
kónnen auch diagonal angeordnet sein. Es wird dies durch die Anordnung yerschie- 
dener Prismcn erreicht, dereń erstes so eingerichtet ist, daB seine vorderste Flachę 
das auffallende Licht teils zuruekwirft, teils durchlaflt. (F. P . 663 400 vom 31/10.
1928, ausg. 20/8. 1929. E. Prior. 20/2. 1928.) G r o t ę .

L ouis D ufay, Frankreich (Seine-et-Oise), Herslellung von Farbraslern fiir plioto- 
graphische Mehrfarbenbilder. Die Farbrasterelemente, z. B. rote, blaue u. gelbe Linien, 
werden s ta tt auf einen durchsichtigen auf einen weiBen, durchsclieinenden Trager 
aufgebraclit. Infolge der reflektierenden Wrkg. der Unterlage kónnen Farben geringerer 
In tensitat yerwendet werden, wodurch die Wrkg. der Bilder in  der Aufsicht gewinnt. 
(F. P . 663 041 vom 16/2. 1928, ausg. 14/8. 1929.) G r o t ę .

Printtd id Bcrmanj SchluB der Redaktion: den 4. Oktober 1929.


