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A. Allgemeine und pliysikaliscłie Chemie.
H. Grossman.il, Peter Griess, der Begriinder der Chemie der Azofarbsloffe. E in 

Gedenkworfc zu seiiiom 100. Geburtstag. (Chem.-Ztg. 53. 689—90. 4/9.) J u n g .
August Bernthseu, Slreiflićhter auf Kekules Bonner Zeit. Erinnerungen an 

das Wirkon von Kekulć in Bonn anlaClich der Feier seines 100. Geburtstages. (Ztschr. 
angew. Chem. 42. 891—92. 7/9.) JUNG.

M. Bakunin, Arnaldo P iu tti. (Rend. Accad. Scienze fisiche, m at., Napoli [3] 34. 
43—45. Dez. 1928.) W r e s c h n e r .

E. Hulthśn, Die Atomtheorie und der chemische Valenzbegriff. U b e rb lic k  iib e r die 
Entw. der Atomtheorie u. der T h eo rie  der Mol.-Bindungen seit 1916 (Theorie von 
ICo s s e l ), PA U L lsehe Aquivalonzregel, die Mol.-Bldg. naek der neuen Atommechanik 
( H e i t l e r , L o n d o n ). (Teknisk Tidskr. 59. Kemi. 62—66. 14/9.) R . K . M u l l e r .

W. Kossel, Reziprozitdtssatz beim Krystallwachstum. Die friiher gemaclite Annahme, 
daB Krystallflachen, die am sclmellsten waehsen, sich aueli am sehnellston auflosen 
u. umgekehrt, beruht auf der Voraussetzung, daB die Verteilungsgeschwindigkeit 
eiuzelner Elachen nieht von der Umgrenzung abhiingt. Diese Voraussetzung is t nicht 
streng, wio sich aus Verss. an Steinsalz (N e u h a u s , C. 1928. II . 2447) u . aus theoret. 
Obcrlegungen (K o s s e l , C. 1929. I .  2366) ergibt. Weitere Ausfuhrungen der zitierten 
theoret. Uberlegungen zeigen, daf3 einfaehe Reziprozitatsbeziehung zwisehen W achstum 
u. Auflosung m ir au komplementiiren Eorinen gesucht werden darf. (Probleme der 
modernen Physik. D e b y e : Sommerfeld-Eestschrift 1928. 215— 21. [Leipzig,
Hirzel].) L o r e n z .

Etienne Audibert und Andre Raineau, Die Wirkung von Eisenkatalysatoren auf 
Miscliungen von Kólilenozyd und Wassersloff. (Vgl. C. 1929. I. 593.) CO u. H2 liefern 
bei 150 a t  in Ggw. von Fe20 3 enthaltenden K atalysatoren fl. u. gasformige KW-stoffe 
gesafct. u. ungesiltt. A rt u. aliphat. Alkohole. Eine techn. Anwendung dieses Verf. 
is t moglich, wenn Red. des Ee20 3 verhindert wird, was (auBer dureh Temp.-Regelung) 
dureh dessen Bindung an Phosphor- u. Borsaure gesehehen kann. Es werden die 
Ausbeuten m it verschiedenen Katalysatormisehungen (Ee20 3 m it Alkali, Cu u. M n) 
untersueht. Das erhaltene fl. Prod. ha t einen Heizwert von oa. 9000 cal/kg u. sd. 
zu 2/3 bis 180°. Es fallt in  einer Ausbeute von ca. 15—17 Gew.-% an. (Ind. engin. 
Chem. 21. 880—85. Sept.) R. K . M u l l e r .

Harry N. Holmes, James Ramsay und A. L. Elder, Platinierte Kieselsauregele ' 
ais Katalysatoren fu r  die Oxydalion von Schwefeldioxyd. Die fur die Unters. der S 0 2- 
Oxydation yerwendeten K atalysatoren werden dureh Tranken m it schwach bas. 
H2PtCl6-Lsg. u. W eiterbehandlung nach H o l m e s  u . W i l l i a m s  (C. 1929. II . 827) 
hergestellt. Ais Triiger dienen (I.) kallchaltiges Kieselsiiuregel nach H o l m e s  (C. 1925.
I. 2461. 1926. I. 3503), (II.) glasiges Kicselsauregel u. (III.) Asbest. Bei 395° zeigt 
sich K ontak t I  wirksamer ais K ontak t I I ,  bei der Temp. maximaler Umwandlung 
ist der Unterschied zwisehen I  u. I I  gering, beido sind wirksamer ais der Pt-Asbest- 
K ontakt I II . Die Verss. werden m it LuftubersckuB u. in  zwei Katalysatorstufen 
(1. Stufe m it niedrigerem, 2. Stufe m it hóherem Pt-Geh.) durchgefiihrt. P iir die 
maximale Umwandlung werden Tempp. zwisehen 440 u. 495° gefunden. Die % ige 
Umwandlung bei der Optimaltemp. nim m t unter sonst gleichen Bedingungen m it 
dem Pt-Geh. des K atalysators zu, zur Umwandlung von 80—85%  des S 0 2 geniigt 
eine verhaltnismaBig geringe Pt-Menge, wahrend zur Umwandlung des Restes ziemlich 
groBe Pt-Mengen erforderlich sind. Die optimalen Tempp. nehmen m it steigendem 
Pt-Geh. des K atalysators ab. F ur die S 0 2-Best. wird die Methode von R e i c h  ge- 
niigend genau befunden. (Ind. engin. Chem. 21. 850— 53. Sept. Oberlin
[Ohio].) R. K. M u l l e r .
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Joseph A. Babor, General chemistry; a text-book for college students. New York: Crowell
1929. (596 S.) 8°. fab. $ 3.75.

F. C. Law, A system of chemical arithinetic. London: Harrap 1929. (40 S.) 8°. 1 s. 6 d. net.

Ai. Atom struktur. Radiochem ie. Photochem ie.
G. P. Thompson, W diun oder Korpuskeln. Leichtverstandliche Darst. des Problems:

kontinuierlich oder diskontinuierlich ?. (Scientia 44. 163—70. 1/9. Aberdeen, 
Univ.) L o r e n z .

G-. W. Brindley, Die Verteilung der Ladung im  Kohlenstoffalom. (Vgl. C. 1929. 
I I . 254.) Vf. zeigt, daB die aus dem theoret. C-Modell berechnete F-K urve nieht gut 
m it der experimentellen Kurve iibereinstimmt, u. daB diese Abweichung bei grofien 
W erten von sin 0 besonders deutlich wird. Diese Abweichung kann ihren Grund nieht 
in  einer Verdrehung der L-Elektronen haben, da diese Elektronen bei sin 0 >  0,35 
nur einen zu vernaclilassigenden Beitrag zur F-Kurve hefern. Es ist moglich, aber 
sehr unwahrscheinlich, da 13 die Abweichung durch eine Verdrehung der K-Elektronen 
herrorgerufen wird. Bei rontgenograph. Unterss. zur Best. der Asymmetrie des 
C-Atoms werden die Spektren, die zwischen sin 0 =  0,10 u. 0,30 auftreten, von be- 
sonderer Bedeutung sein, da in diesem Gebiete der Beitrag der L-Elektronen zur 
F-K urve sieh sehr schnell andert. Bei der Unters. von Spektren, die bei W erten von 
s i n 0 >  0,40 auftreten, ist nur sehr geringe Aufklarung iiber die L-Elektronen zu er- 
warten. (Proceed. Leeds philos. literary Soe. 1. 402— 11. April. Leeds, Univ.) Wk eSCH.

R. H. Fowler und A. H. Wilson, Eingeliende Untersuclmiig iiber den „radioakliven 
Zerfall“ eines vereinfachlen cindimensionalen Kerns und iiher das Eindringen von u.-1'eil- 
chen in  einen solclien. Theoret. Betrachtungen iiber einen vereinfachten Atomkern. 
Die Ergebnisse sind ohne prakt. Bedeutung, da sich die angenommenen Bedingungen 
nieht expej'imentell venvirkliclien lassen. (Proceed. Roy. Soe., London Serie A. 124. 
493—501. 1/7.) W r e s c h n e r .

Bergen Davis und A. H. Barnes, Das Einfangen von Elektronen durch aclmell 
hewegle a-Teilchen. Die a-Strahlung eines Po-Praparates u. die aus einem Gliihdraht 
em ittierten u. durch ein elektr. Eeld besehleunigten Elektronen werden durch ein 
Magnetfeld gefiihrt, wobei diejenigen a-Teilchon, die kein Elektron eingefangen haben, 
abgelenkt u. an einem Scintillationssehirm gezahlt werden. Es zeigt sich, daB nur bei 
bestimmten Elektronengeschwindigkeiten Elektronen in  merklicher Anzahl eingefangen 
werden u. zwar dann, w en n  d ie  Relativgesehwindigkeit Kern-Elektron gleich der Ge- 
sehwindigkeit auf einer BOHRSchen Kreisbahn des //e+-Atoms ist. (Physical Rev. 
[2] 34. 152—56. 1/7. Phys. Lab. Columbia Univ.) E i s e n s c h i t z .

J. H. J. Poole und A. G. Ciarkę, Die Wirkung starker magnetischer und elektrischer 
Folder auf die gradlinge Fortpflanzung von y-Strahlcn. Man ha t stets angenommen, 
\i. vermutlich m it Recht, daB weder magnet, noch elektr. Folder y-Strahlen ablenken 
kórnien. Da sich aber gcwisse Elektroneneigg. nur unter der Armahme erklaren lassen, 
daB in  gewissen Fiillen ein Elektron -\virkt wie eine Welle hoher Freąuenz, schien es 
denkbar, daB y-Strahlen gleicher Freąuenz tihnliche Eigg. zeigen kónnten wie geladene 
Partikel. (Vgl. T h o m s o n , C. 1929. I. 18SS.) Weder m it elektr. noch m it magnet. 
Feldern konnte ein derartiger Effekt gefunden werden. (Scient. Proceed. Roy. Dublin 
Soc. 19. 265—71. Sept. Dublin, T rin ity  College.) • WRESCHNER.

H. B. Wahlin, Die Emission positiver Ionen aus Melallen. W ahrend der Verss.
iiber die krit. Potentiale von Metalldampfen (C. 1928. I I . 1741) hatte  Vf. festgestellt, 
daB von den erhitzten Metallen positive Ionen abgegeben werden. Eino e/m-Best. 
dieser Ionen zeigt, daB Cu, Fe, Ni u. P t  beim Erhitzen nur Alkaliionen abgeben, wahrend 
W, Mo u. Ta bei Tempp., bei denen merkliche Verdampfung einsetzt, Ionen vom 
Atomgcw. des emittierenden Metalls aussenden. (Naturo 123. 912. 15/6. Madison, 
Wisconsin, U. S. A., Univ.) L o r e n z .

Maria Viaro, U ber einige Besonderheiten bei EadiograpJiien. Vf. zeigt Róntgen- 
bilder Ideiner Gegenstando aus Glas u. Metali, die m it einer COOLIDGE-Róhre m it 
W-Antikathodo aufgenommen wurden. Auf den Photographien erscheinen die Gegen- 
stande in  einer eigenartigen weiBen Umrandung, yermutlich handelt es sich dabei 
ura die W rk g . totaler Reflesion der am Rand auftreffenden Stralilen. (Rend. Accad. 
Seienze fisiche, m at., Napoli [4] 35 . 19—22. April.) W r e s c h n e r .

Bergen Davis und Harris Purks, Feinstruktur im  Comptoneffekt. Die spektroskop. 
Unters. der Streustrahlung mittels Zwei-Krystall-Spektrometers wird fortgesetzt. 
(Vgl. C. 1929. I. 194) Venvendet wird eine besondere Rontgenrohre, in welclier eine
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Probe des streuenden Materials eingebaut ist. Vorss. an Grapliit bei einem Streuwinkel 
von 155° ergaben folgcnde Feinstruktur: Eine yerhaltnismaBig starkę Linie 0,0109 A 
nebon der Mo K  c^-Linie u. 3 schwachere 0,0012, 0,002 u. 0,0109 A neben der starken. 
Das Spektrum ist ein um 0,0421 yersehobenes Bild des unverschobenen Spektrums. 
Die GróBe der Verschiebung ist um 9°/0.kleiner ais theoret. zu erwarton. — Verss. 
an Be ergaben eine starkę Linie 0,0446 A neben der Mo K  v.x in  recht guter Oberein- 
stimmung m it der Tlieorie. Von dieser um 0,0051 A gegen lange Wellen versehoben 
liegt eine weitere Linie; diese Verseliiebung ist ungefahr gleich der aus dem Be-K- 
Niveau bereehneten. Ferner liegt eine schwaehe Linie 0,0009 A gegen kurze Wellen 
neben der starken. Die Linien kommen im unyersohobenen Streulicht vor u. wurden 
dort den K  u. Lr Niveaus zugeordnet; dabei war aber die Lr Linie weniger stark  ver- 
selioben. — Die Entstebung der Feinstruktur im unyerschobenen u. yerschobenen 
Spektrum wird auf Grund der Lichtquanten-Vorstellung diskutiert u. die Moglichkeit 
einer Streuung durch den K em  erortert. (Pkysical Rev. [2] 3 4 . 1—6. 1/7. Pliys. Labor. 
Columbia Univ.) ElSENSCHITZ.

F. K . Richtmyer, Einige sekundare Erschiihungen in  den Riintgenspektren. Vf. 
bespricht die Ergebnisse von St e l l in g  (C. 1 9 2 9 . I. 195) bei Rontgenabsorptions- 
unterss. an P-Verbb. u. iln-e Deutung durch A o y a m a , K im u r a  u . N is h in a  (C. 1927-
II. 2G46) sowie die Tlieoricn iiber die Entstehung der Rontgensatelliten. (Journ. Franldin 
Inst. 2 0 8 . 325—Gl. Sept. Cornell Univ.) L o r e n z .

F. K. Richtmyer und R. D. Richtmyer, Satelliten der Rbntgcnlinien L a, L *  
und L p Vff. untersuehen die Linien L,t , Lpt u. L der Elemente Rb (z — 37) bis 
Sn (z =  50) auf das Auftreten von Satelliten, u. finden eine viel groBere Anzahl von 
solclien, ais bis je tz t verm utet wurde; aufierdem scheint sich an die Satelliten ein 
Kontinuum (nach kurzeń Wellen liin) anzuselilieBen. Es werden Satellitentabellen 
fiir L a (5 bis 7 Satelliten), (2 bis 4 Satelliten), Lfc  (3 bis 5 Satelliten) angegeben, 
die v/R- u. A v/Jf-Werte enthalten (A v =  Abstand von der Hauptlinie); ]/A v 
erweist sieh ais eine lineare Funktion der Atomnummer. Am Beispiel der L  a-Linie 
des Ag wird gezeigt, daB bei einer Aufnahme m it hoherer Auflosung (Quarzkrystall,
2. Ordnung) die Satelliten sich noeh weiter in Feinstrukturkomponenten aufspalten. 
(Physieal Rev. [2] 34 . 574—-81. 15/8. Cornell Univ., Dep. of Pliys.) E. R a b i n .

O. S. DuJfendack und H. L. Smith, Gleichzeilige Ionisation und Anregung ziuei- 
alomiger Molekule durch Zusammenstófte m it positwen Ionen und angeregten Atomen. 
Gegenstand der Arbeit sind diejenigen Anderungen im Spektrum zweiatomiger Moll., 
die durch Beimengung inerter Gase entstehen. Die Anregung der Spektren gesehieht 
im Niederspannungsbogen; die Entladungsróhre enthiilt 2 in  getrennten Stromlcreisen 
liegende Gliihkathoden. Untersuoht werden N 2 u. CO in  Gemisehen m it He, Ne u. 
Ar. Verss. m it CO von 0,2 mm Druck bei 2,4 mm Gesamtdruck ergeben gunstige 
Entladungsbedingungen; m an erhalt einen Strom von 40 Milliamp. bei 23—25 V 
Spannung. Im  Iie -Gemiseh sind dann die 3 Bandensysteme von CO+ vorhanden, 
im ATe-Gemiseh sind sie schwach u. unvollstiindig, im Ji?--Gemiseh fehlen sie. Durch 
besondere Verss. wird gezeigt, daB die Anregung u. Ionisation des CO-Molekuls nicht 
durch direkten ElektronenstoB verursacht ist. Durch StoBe angeregter Atome ware 
die Anregung u. Ionisation des CO moglich. Parallelverss. m it N 2 zeigen aber dieselbe 
Erseheinung, obwolil in  diesem Fali die Energie der Atome zu ldein ist. Vff. sclilieBen, 
daB im wesentlichen StoBe von Edelgasionen bei der Anregung der CO+-Spektren 
wirksam sind u. zeigen, daB Ionisation u. Anregung zugleich durch den StoB bewirkt 
werden. Alle StoBe sind dann am starlcsten wirksam, wenn die Energien in Resonanz sind. 
So kommt die Umsetzung No+ Cu •— y  Cu+' +  Ne durch die Resonanz der Ionisations- 
spannung von Ne (21,5 V) m it den entsprechenden Energien yon Cu(21,0—21,4) zu- 
stande. Die bei 15,9 u. 16,8 V gelegenen (7w+-Niveaus werden durch Ne nicht angeregt, 
da die Anregungsstufe von Ne bei 16,6 m it der Ionisationsspannung von H 2 bei 16,3 
dam it in  Resonanz steht u. die Umsetzung N e' +  H 2 — ->- H 2+ +  Ne Elektron 
stattfindet. Es werden nun Verss. m it Gemisehen yon CO (0,2 mm), He (2 mm), H„ 
(0,01—0,10 mm) u. CO (0,18 mm), Ne (1,85 mm), i / 2 (0,10 mm) ausgefiihrt. Dio 
In tensitat der in  der Entladung aultretenden Spektren von CO+ wird diskutiert. U nter 
Heranziehung aller móglichen Umsetzungen zwischen He' u. Ho+ (bzw. Ne' u. Ne+) 
m it H 2 u . CO wird yorausgesetzt, daB dio hohere Wahrscheinliehkeit einer Umsetzung 
m it seharferer Energieresonanz zukommt. D am it stehen die Beobachtungen in  Einldang.
— Zum BALDET-JOH NSO N-Bandensystem  des CO+ werden zwei neue Bandengruppe
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zugeordnet, zum System der Kometenschweif-Banden C neuo K anten u. eiue ncue 
Baudengruppo. t)ber die Amcgung des CO+ in  den Gemischen ergibt sieli, daB neben 
N e  der Zustand m it 16,8 vor dem Zustand m it 20 V bevorzugt ist, neben He das um- 
gekehrte zutrifft. In  den Kometenschweif-Banden sind im //e-Gemisch die hoheren 
Schwingungsquanten starker angeregt ais im JVe-Gemiscli. — Verss. m it GOi  ergeben, 
daB das neue Spektrum, welclies beim Stromen dureli Entladungsrohren au ftritt 
(vgl. C. 1927. I I . 672) in  Gemischen m it He oder Ne u. CO nicht aber m it A r  u. CO 
auftritt; die Yff. schlieBen, daB diese Banden dem CO., zuzuordnen sind. (Physieal 
Rev. [2] 34 . 68— 80. 1/7. Univ. of Michigan.) “ E i s e n s c h i t z .

0. S. Duffendack und R. A. Wolfe, Anregung des Bogenspelclrums des Slicksloffs. 
Die Anregung des Bogenspektrums des N ist schwierig, da bei kleinen Anregungs- 
energien Banden, bei hohen vorwiegend Funkenlinien auftreten. M e r t o n  u. P i l l e y  
(C. 1925. I. 1947) crhielten eine groBe Zalil von N I-Linien mittels einer Entladung 
im He, m it Spuren N2 yerunroinigt. Vff. bauen diese Methode aus, indem sie einen 
Niedervoltbogen im He/N2-Gemisch (11 mm He-Druck) anwenden. Es gelingt, 
230 Linien des N I-Spektrums im Gebiet 8729 bis 3437 A auszumessen, wovon ein 
groBer Teil neu ist. E in  Teil der Linien wird in das Termsohema (nach INGRAM, folg. 
Ref.) eingeordnet. Eine Diskussion der Anregungsbedingungen der N-Linien im 
He-Ńiedervoltbogen fiihrt die Vff. zur Annahme, daB diese in  2 Stufen erfolgt: a) Disso- 
ziation N2— y  N +  N  durch StoB m it metastabilom He; b) Anregung des N durch 
einen zweiten solehen StoB. F ur die Dissoziation u. Anregung in  einem Akt (N2 — y  
N* +  N) reicłit die Energie des metastabilen He (20 V) nicht aus; eine Anregung des N 
durch ElektronenstoB ist infolge der geringen Konz. der N-Atome wenig wahrscheinlich. 
(Physial Rev. [2] 34 . 409—20. 1/8. Uniy. of Michigan.) E. R a b i n o w i t s c h .

S. B. Ingram, Klassifikation der Bogenspektren des Slicksloffs und des Kohlenstoffs. 
Die Spektren des Ń  u. C sind schon weitgehend bekannt; die vollstandigsten Analyscn 
haben C o m p to n  u . B o y c e  (C. 1929. II . 1771) fur das N  u. F o w l e r  u . S e l w y n  
(C. 1928. II . 1743) fur das C gegeben. Jedocli fekltcn noeh yiele wichtige Termkombi- 
nationen, denen Linien im U ltrarot entsprechen sollten. Vf. sucht nach diesen Linien. 
Ais Lichtąuello dient ein Kohlebogen von hoher Stromdichte in Luft, ais Spektral- 
apparat ein Konkavgitter u. ein Thermoelement. Eine Tabclle der beobaeliteten Linien 
cnthillt ca. 125 Linien im Gebiet 9029— 22 909 A. Davon kónnen 35 bestimmten 
Termkombinationen im C-, u. 57 solehen im N-Spektrum zugerechnet werden. Auf 
Grund dieser Tabelle u. der iilteren Unterss. anderer Autoren wird eine Tabollo von 
25 Quartettermen u. 23 Dublettermen des N-Atoms gegeben. Sie entsprechen don 
IConfigurationen 2 s 22 p :> (Grundterm 4S ‘/k), 2 s 2 p 4; 2 s~ 2 p2 3 s, 2 s2 2 p'1 4 s,
2 fi2 2 p2 5 5, 2 s2 2 p- 6 s, 2s2 2 p 2 7 s, 2 s2 2 p2 3 p, 2 s2 2 p2 4 p, 2 s2 2 p2 3 d, 2 s2 2 p2 4 d
2 s2 2 p2 5 d, 2 s2 2 p2 6 d u. 2 s2 2 p2 7 d. Alle Termo gehóren zum bP-Grundterm des 
AT+, bis auf 3, die der Grenze >D entsprechen. D arunter befinden sich dieTerme 3p -2P u.
3 p -2D, die von Co m p t o n  u. B o y c e  (1. c.) der Konfiguration 5 p  bzw. 4 p  zugeschrieben 
wurden, was aber nach der Messung der Vff. falsch ist. E in -P-Term, den Co m p t o n  
u. BOYCE der Konfiguration 2 s 2 p4 zuschrieben, ist nach Vff. uberhaupt nicht real. 
Vom C-Spektrum geben Vff. nur eine Tabelle von neu entdeckten oder korrigierten 
Termen: es sind dieses 6 Tripletterme der Konfigurationen 2 s2 2 p i s ,  2 s2 2 p 3 p 
u. 2 s2 2 p 3 d. (Physical R ev . [2] 34 . 421—30. Univ. of Michigan.) E. RABINOWITSCH.

1. S. Bowen, Weilere Serienlinien in  den Spektren C I I  und N I I .  1. In  Ergiinzung 
zur Analyse des Ć+-Spektrums von F o w l e r  u . S e l w y n  (C. 1928. I I . 1743) gibt Vf. 
6 Linien bei 640—806 A an, die zum tiefsten Quartetterm, 3 p2' iP , fiihren; man 
erhalt fiir diesen Term den W ert 206 800 cm-1 . Infolge volligen Mangels an Inter- 
kombinationen ist es schwer, Quartett- u. Dubletterme des C+ genau auf einen gemein- 
samen Nullpunkt zu beziehen. Die ersten laufen zum 2 3P-Term des C++, die letzten 
zum 2 1/S'-Tcrm. Wenn man die Differenz 2 3P —2 XS  im C++ gleich 34 000 cm-1  an- 
nimmt, so folgt fiir die Hóhe des 3 p2- 'P-Terms des C+ iiber dem Grundterm s2 p -2P  
23 850 (T  5000) cm-1. 2. Die metastabilen tiefen Terme s2 p2 ■ 1S  u. s2 p2- 1D  wurden 
bis je tzt aus don Nebellinien berechnet, die verbotenen tlbergangen von diesen Termen 
zu dem Grundterm entsprechen. Vff. bestatigt diese Berechnung durch Auffindung 
einer Reihe von Linien, die erlaubten Kombinationen dieser Terme m it hoheren, be- 
kannten Singulettermen entsprechen. AuBerdem findet er noch Linien, die er t)ber- 
gangen zwischen Quintettermen, also der Anregung eines 2 s-Elektrons, zusehreibt; 
in Ermangelung von Intcrkombinationen kijnnen aber die Quintetterme noch nicht
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auf den Grundzustand des N+ bozogen werden. (Pliysical Rev. [2] 34 . 534—3G. 
1/8. California Inst., Norman Bridgo Lab. of Phys.) E. R a b in o w it s c h .

R. C. Gibbs und Alice M. Vieweg, Ausdehnung der isoelektronigen Reihe der 
Cd-ahnlichen Ionen auf Sb IV  und Te V. Es werdon neue Aufnahmen des Spektrums 
eines Vakuumfunkens m it Sn-, Sb- u. Te-Elektroden gemacht. Auf diesen Aufnahmen 
werdon Linien der Spektren Sn IV, Sb IV  u. ToV  identifiziert. Sn++: Es wird eine 
Tabelle von 42 Linien gegeben; einTeil davon isfc aus der Arbeit von G r e e n  u . L o r in g  
(C. 1928. I. 298) entnommen. Sie liegen zwischen 614 u. 2665 A u. bilden 17 Multi- 
pletts. Sb+++ u. Te++++. Durch linearo Extrapolation aus don Ereąuenzen der 
Cd, In+ u. Sn++-Linien wird die Lagę der wichtigsten Linion des Sb3+ u. Te'+ voraus- 
bereehnet. E in Vergleich m it den Spektralaufnahmen ermoglicht dio Identifizierung 
von 42 Sb3+- u. von 23 Tc4+-Linien. In  den Spektren Sn I I I  u. Sb IV  bofinden sieli 
unter den idontifizierten Linien auch zwcito Sorienglieder; dio Extrapolation der 
Grenze ergibt dio absol. Termwerte. F ur To V konnten die Termwerte nur durch Extra- 
polation aus denen des Sn I I I  u. Sb IV  bestimm t werden. Der Grundterm 5 s2 ■ 1S0 
des Sn++ wird zu 247 302 cm-1, der des Sb+++ zu 356 156 cm-1  u. der des Te4+ zu 
486 244 cm-1  angegoben. Andere angegobeno Tormo entspreehen den Konfigurationon 
5 s 5 p ,  5 j>2, 5 ,s6 s , 5 s 5 d ,  5 s 6 p ,  5 s 4 / ,  5 s 7 s  u. 5s6c7. (Pliysical Roir. [2] 34. 
400—05. Ithaca, Cornell Univ.) E. R a b in o w it s Ćh .

S. A. Korff, Die Dispersion und die Absorptionslinieiibreite in  Allcalidampfen. 
Vf. mifit die Breite der beiden D-Linien des N a u. der Linien 4201 u. 4205 A des Rb, 
in Abhiingigkeit von der Dampfdichtc. Es wird eino lineare Beziehung zwischen dem 
log der Breito co u. dom log der Dichte D  gefunden. E r priift an den so gewonnenen 
Ergebnissen dio Eormel von St e w a r t  (Astrophysieal Journ. 59  [1926]. 30), die auf 
der Voraussetzung beruht, daB dio „Absorption“  am Linienrand in Wirkliehkeit auf 
der anomal hohen Dispersion beruht. Dieso Formel fordert: co proportional ~\! \D. 
Tatsachlich ergibt dio Erfahrung co proportional J50,49 + °>02 fur Na u. co proportional 
D0,17 *  0,05 fiir Rb. Das Verhaltnis der Atome, die Z>2 absorbieren, zu dem der Dr ab- 
sorbierenden wird zu 1,8 ±  0,2 gefunden (theoret. W ert 2), fiir Rb wird das ent- 
sprechende Vorhaltnis zu 2 ±  0,2 betimmt. Die Rb-Linien sind zweito Hauptserien- 
glieder; die Bereehnung ergibt, dafi 2,8°/o der Rb-Atomo die Linie 4201, u. 1,4% dio 
Linie 4205 absorbieren. Im  zweiton Teil der Arbeit bestimmt Vf. die Dispersion des 
Na-Dampfs in  der Niihe der D-Linien. Es wird gefunden, daB die Dispersionskurve 
auf 1% m it der klass. LORENTZ-SELLM EiERschen Kurve uberoinstimmt. Zum SchluB 
wird das Problem der Gleichung zwischen Linienbreito u. Brechungsindex theoret. 
diskutiert u. gezeigt, daB dio Einfiihrung der ąuantentheoret. Dispersionsformol von 
K r a m e r s -L a d e n b u r g  die klass. abgoleitete Form dieser Beziehung unverandert 
liiBt. (IPhysical Rev. 34 . 457—62. Aug. Princeton, Univ., Palmer Phys. Lab.) E. R a b .

John G. Frayne, Einflufi von Fremdgasen auf die Inlensiłat der Magnesium- 
Resonanzlinien 4571 mul 2852. Von den boiden Resonanzlinien des Mg, 4571, A 
(3 3P  — >- 3 1S) u. 2852 A (3 LP  — >- 3 1S) erscheint dio erste im gewohnlichen Licht- 
bogen sehr schwach; die Ursacho liegt in der langen Lebensda.uer des 3 3P-Zustandes 
(4-10-3 sec. nach Berechnungen von H o u s t o n  (C. 1 9 2 9 . I. 3065), gegen 3-10"° sec. 
fiir den 3 :P-Zustand). Die 3 3P-Atome werden zumeist vor der Ausstrahlung durch 
StoBe zweiter A rt zerstort. Vf. zeigt, daB bei kleinerer Mg-Dampfdichte (t — 500°, 
Hochfrequenzentladung in einom elektrodenloson Rohr) dio Linie 4571 A sehr stark 
au ftritt (p =  10—1 mm, entspreehend einor StoBzeit von 10" 3 sec.). Vf. untersucht den 
EinfluB der Fremdgaso auf die Intensitiit der Linion 2852 u. 4571 A. Das wesentliche 
Ergebnis ist die Verstarkung der Linie 4571 A durch Edelgaszusatz (Ar um das 100-faehe, 
bei Drucken von 20 mm u. mehr; Ne um das 70-fache, He das 40-fache, beide bei 
Drucken von 10 mm u. mehr). Auch N2 u. CO verstarkon dio Interlcombinationslinie, 
sie konnten aber nur in Mengen bis 2 mm angewandt werden, da sonst die Entladung 
ausblieb. Die Linie 2852 wird von allen Gasen geschwacht; dasselbe bezieht sich auf 
andere Singulettlinien, die nach 3 1P  fiihren. Bei zunehmendem H 2-Druek werden 
diese Linien besonders schncll geschwacht. Die Wrkg. des H 2 auf die 2852-Linie (dio 
der Ausloschung der Hg-Resonanzfluoreseenz analog ist) wird auf die Dissoziation 
des H 2 durch 3 1P-Mg-Atome zuriiekgefuhrt (Energie des 3 'P-Zustandes betragt
4,4 V). Die yerstarkende AVrkg. der Edelgase auf die Linie 4571 A wird quantitativ  
durch die Hypothese erklart, daB die Edelgase die Diffusion der 3 3P-Mg-Atome an
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die W and yerlangsamen, im iibrigcn aber keine Wrkg. ausiibcn. (Physical Rcv. [2] 34. 
590—96. 15/8. Pasadena, California Inst. of Technol.) E. R a b in o w it s c h .

Stanley Smith, Zweites Funkenspekłrum des Bleis Pb I I I .  (Vgl. C. 1929. II . 136.) 
Im  B łeispektrum  werden vom Vf. neue M ultipletts im Triplettsystem identifiziert, dar
li nter auch solcho, die einen „doppelt angeregten“  Term 6 p2-3P  (Normalkonfiguration 
des Pb++ is t 6 .s2) enthalten. Des weiteren werden 21 Singulett/Triplett-Interkombina- 
tionen identifiziert. Die E xtrapolation der Termreiho 7 3S, 8 SS  auf n — oo fuhrt zur Be- 
stimmung der Absolutwerte aller bekannten Pb HI-Term e; fiir den Grundterm erhalt 
Vf. 6 1,S0 =  258 778 cm-1 , was einer lonisiorungsspannung von 31,93 V (Pb++— > Pb+++) 
entspricht. Im  Th a 11 i u  m spektrum Tl I I  sucht Vf. ebenfalls nach einem 6 jr-Term , 
u. findet tatsachlich 3 Linien, die er denKombinationen desTerms 6 p2- 1Di m it 6 3P ll2 
u. 6 1P 1 zuschreibt. Vf. bemerkt zum SchluB, daC man die K urve des irregularen 
Dublettgesetzes fiir die Hg-gleiehen Atome nur dann richtig bekommt, wenn man 
dem tiefstenF-Term n — 5 zuschreibt (u. nicht n =  4); vielleicht bleiben die 4 /-Termo 
noeh aufzufinden. (Physical Rev. [2] 34. 393—99. 1/8. Univ. of Alberta.) E. R a b .

Walther H. Brattain, Ausbeute an anregenden Sioflen und die anomałe Slreuung 
von Eleldronen im  Quecksilberdampf. Elektronen von 6,67, 6,68, 6,69 . . . .  bis 7,07 V 
Geschwindigkeit werden in  Hg-Dampf (bei Zimmertemp.) hineingeschossen u. a) die 
Gesamtzahl der StoBe (die mittlere freie Weglange) u. b) die Anzahl der unelast. StoBe 
durch passende Anordnung von Gegenfeldern bestimm t. Die unelast. StóBe werden 
alle dem Ubergang 1 1S0 — y  2 3P 1 (1,67 V) zugeschrieben. Es zeigt sich, daB die 
Wahrseheinlichkeit eines unelast. StoBes bei 6,77 V einen Maximalwert hat, der aber 
nur 0,06 betriigt; bis 7,0 V ist die Wahrseheinlichkeit auf 0,04 gesunken. Bei der 
Unters. der Anzahl der (ohne Energieverlust) stark  gestreuten Elektronen ergab sich 
im Gebiet 2—10 V keine gleichmaBige Abnahme; violmehr haben Hg-Atome fiir be- 
stimmte Elektronengesch-ndndigkeiten (4,9; 5,7; 6,3 V; schwacher fiir 9,6; 10,3 u. 11,1 V) 
ein ausgesprochen selektives Streuungsvermógen. (Physical Rev. [2] 34. 474—85. 
1/8. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) E. R a b in o w it s c h .

Walker Blealmey, Eine neue Methode zur Analyse positiver Slralden und ihre 
Anwendung zur Messung von Ionisationsspannungen in  Quecksilberdampf. Eine neue 
Methode zur Unters. des Verhaltnisses von Ladung u. M. von Ionenstrahlen. Sie ist 
geeignet zur Eeststellung der Ionenart, die durch ElektronenstoB erzeugt wurden, 
clor Ursachen, die zu ihrer Entstehung fiihren u. zur Messung der Ionisationsspannung. 
Es wird ein homogenes Magnetfeld yerwendet, um den erregenden Elektronen- 
strahl auf eine gerade Bahn zu beschranken u. Ionen m it verschiedenem Verhaltnis 
der Ladung zur M. zu trennen. Der App. ist auch zu Unterss. bei niederer Gas- u. 
Stromdichte verwendbar. In  Quecksilberda.mpl werden Yerss. ausgcfuhrt u. in Dia- 
grammen wiedergegeben, in  denen Strommaxima bei yeranderlicher Spannung charak- 
terist. sind. Ais vorlaufigos Ergebnis g ibt Vf. die Ionisationsspannungen von der 
entstandenen IIg++, Hg+++ u. Hg++++ zu 30, 71 u. 143 V an. (Physical Rev. [2] 34. 
157—60. 1/7. Minnesota, Phys. Lab. Univ.) E i s e n s c h it z .

William D. Lansing, Neue Terme in  den Speklren A l I , Ga I  und In  I . Vf. unter- 
sucht das Spektrum des Al, Ga u. In  im elektr. Ofen. Im  Al findet er bei 1400° Ab- 
sorption der ersten 2 Glieder der bciden Nebensericn; bei 1500° ersclieinen die ersten 
Glieder der scharfen Nebenseric in Emission; bei 1800° erscheinen die beiden Serien 
Yollstandig, u. daneben 2 bis je tzt unklassifizierte Linien, denen sich bei 2200° nocli 5 
zugcsellen. Diese Linien werden ais tjbergśinge von den bis je tz t unbekannton s p-- 
Termen zum Grundterm des Al gedeutet; 3 Linien (3050, 3057 u. 3061 A) werden 
speziell den Kombinationcn s p - - - D — > - p ■ -P  zugeordnet. Der Term p2 s ■2D liegt 
demnach 32 776,5 cm-1  iiber dem Grundterm. Im  Ofenspektrum des Ga u. In  konnten 
keine Emissionslinien beobachtet werden; wohl aber finden Vff. in den Tabellen der 
durch 6,9 V-Elektronen nach E k a y n e  u.' J a r v i s  (C. 1927. I I .  545) angeregten In-Linien 
5 bis je tz t unklassifizierte, die sie den Kombinationen s p2- 'P  — y  s- p --P  zuschreiben. 
(Physical Rev. [2] 34. 597—98. 15/8. Univ. of Illinois.) E. R a b in o w its c h .

J. L. Dunham, Inłensiłalen in  der harmonisclien Bandę des Chłoncassersloffs. 
Vf. bestimm t dio In tensita t der ersten 9 Glieder des negativen Zweiges der HCl-Ab- 
sorptionsbande bei 1,76 /i, m it Hilfe eines Thermoelements. Die Messungen werden 
fiir 5 Langen des Absorptionsrohrs (4,88 bis 74,5 cm) wiederholt, u. aus dem Wachsen 
der Absorption m it der Rohrlange der Absorptionskoeffizient des HC1 fur die einzelnen 
Linien berechnet. Es wird dann zunaclist die In tensitat der dritten  Linie in der Bando 
1,76 // m it der In tensitat der entsprechenden Linie in der fundamentalen Bandę (3,5 //)
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— nacli Messungen von B o u r g in  (C. 1 9 2 8 . II . 2224) — verglichon; es ergibt sich das 
Verlialtnis 0,0161. F ur das Intensitatsyerhaltnis der erstcn liarmon. Bando zu der 
Fundamentalbando berechnet Vf. ans Formeln von M o r s e  (unveróffentlicht), dio 
eine genaue Losung der ScHRÓDiNGERseken Wcllengleichung fur einen anharmon. 
Oscillator enthalten, m it den bekannten K onstanten v0, e0, vn x  u. J a des HCl-Molekuls 
den W ert 0,0173, was m it dem empir. W ert 0,0161 befriedigend ubercinstimmt. Die 
relative In tensitat der einzelnen  Linien innerhalb der Bandę 1,76 /t wird m it den (noch 
unveróffentlichtcn) theorot. Ergebnissen von KEMBLE yergliehon u. eine tjbereinstim- 
mung der Theorie m it dem Experiment auf T  5%  festgestellt. (Physical R er. [2] 34 . 
438—52. 1/8. H arvard Univ., J e f f e r s o n  Phys. Lab!) E. R a b in o w it s c h .

W. A. Parlin, TemperatureinfluP auf die idlrarote Bandenabsorplion von Quarzglas. 
Die A pparatur besteht aus Nernstbrenner, Eckelettegittcr u. Steinsalzprisma; eino 
Probe (Juarzglas befindet sich in einem Ofen. Zur Aufnahme der Absorption in  der 
Gegend von 9 fi ist die Herst. besonders dunner Scliichten erforderlieh. Durch Blasen 
gelingt die Herst. von starken Sckickten bis zu 4-10“ 1 mm Starkę. Die Durcklassigkeit 
nimm t bei hoher Temp. (850°) zu. Banden werden bei 9,28, 9,40 u. 9,55 /t gefunden. 
Bei 9,34 /.i liegt bei ko ker Temp. ein W endepunkt in  der Absorptionskurve, der bei 
Zimmertemp. in ein flaohes Durcklassigkeitsmaximum iibergckt. Die Lagę der Ab- 
sorptionsmaxima ist nickt temperaturabhangig. Durck eino Anderung in  ihror Inton- 
sitatsyerteilung wird im Groben (geringe Auflosung, diokere Sekiokten) eine Versekiebung 
des Absorptionsgebietos nach langen Wcllen bei kokorer Temp. vorget;iusckt. — 
Messungen in  der Gegend von 2—4 /i werden an Quarzstiicken von 2 mm Starko 
ausgefukrt. Banden bei 3,83 u. 3,90 kaben bei 850° dioselbo Lagę wie boi Zimmertemp., 
das gesamto Absorptionsvermogen nim m t in  ikrem Bereieh m it der Temp. zu. Eino 
schwaeke Bando bei 3,54 wird bei hóherer Temp. deutlicker. Bei 3,35 liegt boi allen 
Tempp. ein scharfor K nick in  dor Absorptionskurvo. Die Absorption in  Banden bei 
2,40 u. 2,51 werden bei hoker Temp. mir wenig stiirkor. Die In tensitat von Banden 
bei 2,93 u. 3,00 is t schleckt reproduzierbar. Diese schoinen von Spuren krystallinen 
Quarzes kerzuruhren. — In  der Gegond von 12 /.t wurde dio Absorptionskurye einer 
Probe von 3-10_3mm aufgonommen. Es sind zwei Absorptionsmaxima bei 12,46 
u. 12,58 /t yorkanden, die Absorption nim m t m it steigender Temp. ab. — Vf. vcrsuckt 
ein Sekema der Sekwingungsterme von Quarz aufzustellen. Ais Grundsehwingungen 
worden die Banden 12,46, 12,58, 21, 26, 38 u. 80 angesehen. Daraus berechnet Vf. 
die Freąuenzen von 14 Kombinationsschwingungen in guter t)bereinstimmung m it 
don Messungen. — Es wird schlicBlich gezeigt, daC dio Verbreiterung durch Temp.- 
Erhohung wio zu orwarten, m it einer Verminderung des Absorptionsyermógens ver- 
bunden ist. (Physical Rev. [2] 3 4 . 81—91.1/7. J o h n  H o p k in s  Univ.) E is e n s c h it z .

Harold T. Byck, U ber eine Resonanz-Fluorescenzcrsdieinung im  Cyauspeklrum. 
H e r z b e r g  (C. 1 9 2 9 . I. 1898) fand eine eigentiimliche Verstarkung von bestimmten 
Linienpaaren im Spektrum des CIST, erregt in organ. Verbb. mittels akt. N. Ais Deutung 
wurdo dio seloktivo Anregung durck Absorption ultravioletter N2-Bandenlinien ver- 
m utet. Vf. zoigt, daS Licht von einer besonderen N2-Entladung da-s Auftreten solcher 
verstarkten CN-Linien nicht beeinfluCt; dagegen ist dieses Auftreten vom Druck in 
der CN-Entladung abkangig. Es scheint also, daB die Erscheinung durch StoCe bewirkt 
wird, die CN-Moll. von angeregten Atomen oder Moll. besonderer A rt erleiden; dieso 
Atomo oder Moll. verschwinden bei Druckorkókung. (Pkysical Rey. [2] 34. 453—56. 
1/8. Washington Sąuaro Coli. u. J o h n s  H o p k in s  Univ!) E. R a b in o w it s c h .

L. Kwieciński und L. Marchlewski, Die Absorption des violetlen Lichls durch 
organische Subslanzen. X . (IX. vgl. C. 1 9 2 8 . I I . 2437.) Auck andero ais die friikor 
untersuchton Zucker zeigen in wss. Lsg., wenn besonders sorgfaltig gereinigt, im 
Gebiot 2000—4500 A keine selektive Absorption; neu untersucht wurden d-Arabinose 
(F. 146—147°, [a]D17 =  88,85°, 0,62% Asche), Mallose ([a]D2" =  134,84°), Saccharose 
(reinstes P raparat: F. 172—173°, [a]Dlc =  66,58°), Raffinose (F. 81°, [«]d15 =  105,4°, 
aschefrei), M annit (F. 166°, aschefrei), Dulcit (F. 186°, aschefrei). Ferner wurden 
untersuclit dio Glucosane: fi-Glucosan zeigt m it F. 163° nock oine Absorptionsbando 
bei 2770 A, ein durch mehrmaliges Umkrystallisieren aus W. erhaltenes P raparat 
m it F. 179,5° u. [a]o19 =  —67,8° ist stark  liektdurchlassig u. hat keine selektivo 
Absorption mehr; a -Glucosan m it F. 108—109° u. [a]n21 =  +69,40° hat noch eine 
Bandę m it Maximum bei 2800 A. Paraldehyd u. Melaldehyd in  alkok. Lsg. zeigen 
kontinuierlicko Absorption. Aceialdeliyd (Kp. 20,5—21°) u. Propionnldchyd (Kp. 48,8°) 
in  wss. Lsg. geben Banden m it einem Maximum bei 2780 bzw. 2800 A (maximale
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Anslóschung E — 4,2 bzw. 8,8) u. oincm Minimum boi 2260 bzw. 2340 A. Acetaldehi/d- 
ammoniak zeigt keine selektive Absorption im untersuehton Gobiet. Eine 0,0303°/oig. 
wss. Lsg. von Methylglyozal crgibt eine scharf ausgepragte Bandę m it einem Maximum 
bei 2640 A (E =  49,5) u. einem Minimum bei 2260 A (E  =  10,04), die aber nach 
Ansicht der Vff. auch dureh eyent. anwesende Furfuranderiw . verursaeht sein kann. 
(Buli. Soe. chim. France [4] 4 5 . 591—611. Juli.) R. K. Mu l l e r .

P. Bovis, Die Lichtabsorption in  Brom und Jod. Vf. stellt dunne Sehiehten (bis
1 /() von Br u. von J  her, indem er wenig Substanz zwisehen 2 Quarzplatten bringt. 
F ur Messungen bei hóheren Tempp. wird die Substanz eingekittet; ais K itt  eignot sieh 
ein boi 500° schmelzendes Gemisoh von Boraton. Messungen an Br werden bei 16° 
von 0,540—0,290 /i, bei versehiedenen Tempp. von 6—51° u. 0,460—0,390 //, in  W., 
CS2, CC1,„ A., CHC13 zwisehen 0,540 u. 0,220 fi ausgefiihrt. Messungen an J  werden 
von 0,68—0,20 fi vorgenommen, im Sichtbaren wird aueh der Pleoehroismus gemessen. 
(Journ. Physiąuo Radium [6] 1 0 . 267—72. Juli. Marseille, Lab. de Phys. de la  Fac. 
des Sciences.) E i s e n s c h i t z .

C. P. Snow, Die Beziehung zwisehen Jiamanlinien und ullrarołen Banden. Vf. 
untersucht die ultrarote Absorption von 0 2 u. N , zwisehen 5,9 /i u. 6,8 //. Es findet 
sieli bei beiden Gasen die Andeutung einer schwachen Absorptionsbande. Diese 
Existonz von Rotations-Schwingungsbanden widorspricht nicht dem Fehlen eines 
Dipolmoments, da die Absorption sehr schwach ist. — Weiter bespricht Vf. die Theorie 
von L a n g e r  (C. 1 9 2 9 . I. 2144) u. von D ie k e  (C. 1 9 2 9 . I I . 9) tiber die Beziehung 
zwisehen RAMAN-Linien u. ultraroten Banden fiir 0 2, N2, CO u. C 02. Besonders wird 
die Obereinstimmung desRAMAN-Effektes beiC 02 m it der LANGER-DiEKEsehen Theorie 
besprochen. Bei H 2 kann der RAMAN-Effekt jedoch noch nicht m it der Theorie in 
Einklang gebraeht werden. (Philos. Magazino [7] 8 . 369—79. Sept.) L o re n z .

R. Gr. Dickinson, R. T. Dillon und F. Rasetti, Ramanspektren mehralomiger 
Gase. Mit dem schon friiher von R a s e t t i  (C. 1 9 2 9 . II . 2017) bcschriebenen App. 
werden Ramanspektren der Gase C02, N20 , N it,, CH, u. C2H , (bei Drueken bis 15 at) 
untersucht; ais Erreger diont die Linio 2537 A des Hg-Spektrums. C 0 2: Es erscheint 
oino starko, nicht aufgelosto Rotationsbande dieht an der 2537-Linie, u. 4 selimale 
Schwingungslinicn, die den Vorschiebungen 1264,5 (Intonsitat 1), 1285,1 (10), 1387,7 (15) 
u. 1408,4 (1) cm-1  entsprechen. Keine dieser Froąuenzon fiillt zusammen m it don 
bekannten u ltraroten Absorptionsfrcqucnzon des C02. N20 : N ur eine schwache, 
aber scharfe Linie wird gefunden (A v — 1281,8 cm-1 , ontsprechend einor U ltrarot- 
wcllenlango 7,8 fi; oino solcho Absorptionslinie schoint boim N20  nicht bekarmt zu 
sein; dio Frequenz 1282 cm-1  ontspricht aber der Differenz der Frcąuenzen der boidon 
starken Absorptionslinien bei 2,36 u. 4,49 //. NH 3 (Druck ein wenig unterhalb des 
Sattigungsdrucks bei Zimmertemp.): Es wird eine kontinuierliehe Fluorescenz von 
2700 A bis ins Sichtbare beobaehtet. Das Ramanspektrum zeigt 7 Rotationslinien 
an einer u. 3 solche an der anderen Seite von 2537 A; A v =  99,6 bis 334,8 cm-1 ; dio 
A  j»-Werte entsprechen gut dor Bereehnung, wenn m an A v =  T  (Em + 2 — E m)/h c 
sotzt (also nur Spriinge dor Rotationsąuantenzahl von T  2 zulalit) u. fiir E m die 
Gleichung EvJli c — 9,921 (m +  Y2)2 — 0,00 063 (m +  'UY  annimmt, was zu dem 
Tragheitsmoment J 0 — 2,792-10_<10 fiihrt — in guter Dlaereinstimmung m it den aus 
Absorptionsbanden gewonnencn W erten J 0 =  2,77-10-40 (reines Rotationsspektrum) 
u. J 0 — 2,83-10~'10 (Rotations-Schwingungsspektrum). AuBor don Rotationslinien 
zeigt das Ramanspektrum des NH 3 eine Schwingungslinie, A v — 3333,6 cm-1 ; das 
Sehwingungsąuant der bekannten Rotationssehwingungsbande bei 3,0 /i betragt in 
Ubcreinstimmung dam it 3337 cm-1 . F l. NEDj gibt zwoi verschobene Linien, m it A v =  
3298,4 u. 3214,5 cm-1 , s ta tt  der einzigen Freąuenz 3333,6 des NH 3-Gases. CH.,: Drei 
Schwingungslinien: A v =  2914,8 (In tensitat 20), A v =  3071,5 (2) u. 3022,1 (5, diffus). 
An boiden Soiten der um 3022,1 yersehobenen Linie bem erkt man schwache Rotations- 
linicn, die offenbar einen P- u. oinen J?-Zweig einer Bando darstellen, von der 3022,1 
den unaufgelosten ę-Zweig bildot. Dio Wellenlangen von 8 7?- u. 5 P-Linien lconnen 
gu t dureh dio Annahme erklart werden, daB auch hier, wie beim NH3, dio Auswahl- 
regel A m — :F2gcw ahrtw ird, u. die Energieformel A E  =  3022,1 +  5,313 (m +  V2)2 — 
5,363 (m +  Y2)2 lautet. Daraus bestim m t sich das Tragheitsmoment im unteren 
(also schwingungslosen) Zustand zu J 0 — 5,17-10-40, in schlechter tlbereinstimmung 
m it dem aus U ltrarotbanden bestimm ten W ert 5,66-10-40. Es ist zum SchluB zu 
bemerken, daB die Freąuenz 2914,8 cm-1  der Differenz von zwci Ultrarotfreąuenzen 
1304 u. 4217 cm-1  entspriclit; diese tlbereinstimmung m acht die Deutung von 1304
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u. 4217 cm-1  ais Fundamentalfrequonzcn (DENNISON, C. 1 9 2 6 . I. 1109) unwahr- 
schoinlich. C2H4: Starko unaufgelosto Rotationsbandc erscheint nahe der aiiregenden 
Linie, u. 6 Schwingungslinien: A v — 1342,4 (20), 1623,3 (15), 2880,1 (3), 3019,3 (20),
3240,3 (2) u. 3272,3 cm-1  (1). Keine dieser Froquenzen ist m it den bekannten Ultra- 
rot-Absorptionsfrequenzen in Ubereinstimmung.

A l l g e m e i n e  E r g e b n i s s e .  Die Ramanspektron sind (m e schon an
2-atomigen Gasen gezeigt) viel einfaehor ais die U ltrarotspektren. Es erscheint wohl 
meist nur der unaufgelosto, u. dahcr ais eine einzige Linio anmutende Q-Zweig — 
wahrend dio U ltrarotbanden nur P - u. if-Zweige aufweisen. Eine zwoite auffallendo 
Erscheinung ist, daB die moisten Schwingungsquanten, die das Ramanspektrum zoigt, 
keinon Absorptionsfreąuenzen ontsprechen. (Vgl. obon C02.) In  Erweitorung yon 
oxperimentellen u. theoret. Ergebnissen, die an 2-atomigen Moll. gewonnen wurden, 
nelimen die Vff. an, daB allc starken Ramanlinien Grundschwingungen des Molekuls 
ontsprechen miissen; unter sehwachen Linien durften auch den Kombinations- 
schwingungen entsprechende auftreton; schlieBlich koimten oinzelne A r-W erto den 
kloinen Elektronenspriingen zuzuordnen soin, dio bei multiplen Grundtermen móglich 
sind. (Physical Rev. [2] 34 . 582—89. 15/8. California Inst. of Technology, Norman 
Bridgo Lab. of Phys. and Gatcs Cliem. Lab.) E. R a b in o w it s c h .

G regor Wentzel, Uber den Photoeffekt an Metallen. U nter der Annahme eines 
Elektronengasmodolls laBt sich die Ausjieute des Photoeffekts groBenordnungsmaBig 
richtig wiedergeben, sowie samtliche Eigentiimlichkeiten des selektiyen Photoeffekts 
(Abhangigkeit der Ausbeute yon Polarisation, Einfallswinkel u. Wellonlange des ein- 
fallonden Lichts). Die Aussagen sind nur qualitativ. Es wird besprochen, inwieweit 
sio quantitativ  werden bei Einfiihrung eines weniger stark  idealisierten Model ls, z. B. 
des BLOCHsehen Elektronengases (Leipzig, D issertation 1928). — Dio Vermutung, 
daB es sich beim selektiven Photoeffekt um eine Resonanz m it einer Eigenschwingung 
der Metallionon handelt, ist nicht haltbar. Nach Auffassung des Vfs. handelt es sich 
um eine den Absorptionskanten des Rontgenabsorptionsspektrums verwandte Er- 
scheinung; beim Photoeffekt ist allerdings die K ante infolge der Geschwindigkeits- 
vcrteilung der Elektronen im Metali verwischt. (Problemo der modernen Physik. 
D e b y e : Sommerfeld-Festschrift 1 9 2 8 . 79— 87. [Leipzig, Hirzel].) L o r e n z .

A. Blanc, Untersuchung des lichtelektrischen Siromes in  Luft bei gewohnlichem 
Druck. Die Kurve eines lichtelektr. Stromes in Luft bei gewóhnlichem Druck zeigt 
m it zunehmender Feldstarke keine Sattigung. Vf. stellt fest, daB ein bestimmtes 
Metali unter sonst gleichen Bedingungen, jedoch verschicdenen Belichtungsintcn- 
sitaten Photostrome em ittiert, die proportional den Bestrahlungsintensitaten an- 
wachsen; fiir voneinandor verschiedene Metallo gilt diese Beziehung untereinander 
nicht; vielmehr iiberschneiden sich oft die K urven ihrer Photostrome. Bei Anderung 
der spektralen Zusammensetzung des erregenden Lichtes andert sich die Form der 
Photostromkurven; dies ist auch m it zunehmender „Erm udung" der metali. Ober- 
flachen der Fali. Vf. Yermutet, daB die mittlere Zahl der Ionen, die durch dio 
lichtelektr. ausgelosten Elektronen in der Luft erzeugt werden, m it zunehmender 
Feldstarke in einer fiir jedes Metali spezif. Weiso ansteigt; deshalb vermag keine 
Sattigung sich auszubilden. Die Photostromkurve steht in  naher Beziehung zur Ge- 
schwindigkeitsverteilung der Photoelektronen, die ihrerseits m it zunehmender ,,Er- 
miidung“  der Metalloberflachen yariiert. (Journ. Physique Radium [6] 1 0 . 187—97. 
Mai. Caen, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Herbert E. Ives und A. R. Olpin, U ber den hochsłen Wert, den die langtuellige 
Grerize der lichteleklrischen Emission annehmen kann. In  friiheren Verss. an N a  war 
festgestellt, daB die langivelligo Grenze der lichtelektr. Errogbarkeit m it der Schicht- 
dicke variiert u. ein Maximum durchlauft (vgl. C. 1 9 2 5 . I. 822). Zur Fortsetzung 
der Messungen bis in  das nahe U ltrarot wird ein HiLGER-Spektrometer venvendet; 
die kurzwellige Stralilung wird schrittweiso weggefiltert. Verss. m it Alkalimetallen, 
von denen dunne Schichten auf P t  niedergeschlagen waren, ergeben folgende Maxima 
der oberen Grenzen: N a  0,5896; K  0,7899, Rb 0,7947, Cs 0,893 ;u Diese W erte stimmen 
m it der Lago der Resonanzlinien uberein. Zur Herst. oxydfreier Li-Schichten u. zur 
Unters. ihres Photoeffektes wird eine A pparatur entwickelt, in  welcher L i unter wieder- 
holter Destillation auf W. niedergeschlagen wird. Die Anodę besteht aus Ni, andero 
Metallteile aus Ni oder Stahl das GcfaB aus Pyrex Glas. Zur Erhitzung yon im Innem  
des Rohres befindliehem Metali unter K uhlhaltung der Wandę yerwenden dio Vff. 
einen Hochfrequenzofen. Die langwellige Grenze wird auch bei L i bis zur Resonanz-
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linie, namlieh bei 0,6708 n  gefunden. Vff. schlieBen, daB Photoemission (wahrschein- 
lich nach Tliermioneneinission) dann einsetzt, wenn dio Energie zur Anregung der 
ersten Erregungsstufe ausreicht. (Pliysical Rev. [2] 34. 117—28. 1/7. New York, Bell 
Telephone Łabor.) __________________  E i s e n s c h i t z .

Arthur Haas, T)ic Grundlagen der Quantenchemie. Leipzig: Akademischo Yerlagsgesell-
schaft 1929. (VII, 74 S.) 8°. nn. M. 3.80.

Arthur Haas, Introduction to theoretical physics. Vol. 2. Tr. by T. Versehoyle. 2nd cd.
London: Constable 1929. (504 S.) 8°.

A2. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
P. GroB, Eine eigenlumliche Gesetzmafiigkeit der Molekularpolarisalion einiger 

reiner Dipohubstanzen. An ca. 30 organ. Halogenderiw . findet Vf., daB in der Reihe 
der J-Br-Cl-E-Substitutionsprodd. die Orientierungspolarisation etwa um den gleichen 
Betrag zunimmt, wie die Elektronen u. Atompolarisation abnimmt. Dic gesamte 
dielektr. Polarisation behalt daher in der Reihe analoger Halogenderiw . nahezu eincn 
konstanten W ert. (Physikal. Ztsehr. 30 . 504—06. 15/8. Leipzig, Pkysikal. Inst. 
Univ.) E is e n s c h it z .

Nora M, Carmiehael, Kathoden-Phanomene bei Geissler-Entladungen durcli Sauer- 
sloff und SticJcsloff. Die Raumladungstheorie fiir den ersten Dunkelraum bei G e i s s l e r -  
Entladungen ( E m e l e u s  u . C a r m i c h a e l ,  * C. 1 9 2 8 . I. 1835) konnte das Feklen 
eines solcken Dunkelraums bei Entladungen durch N2 oder 0 2 nicht erklaren. 
Vf. untersucht in  einer besonderen Anordnung G E ISS L E R -E ntladungen  durch 0 2 u..N2. 
E in primarer Dunkelraum scheint bei diesen Gasen nicht zu esistieren. Dagegen 
besteht zwischen dem negatiyen Gliihen u. dem Kathodendunkelraum bei O, ein 
bisher nicht beobachteter Dunkelraum, der durch positive Ionen bewirkt zu sein 
scheint. (Philos. Magazine [7] 8 . 362—68. Sept. The Queen’s University of Bel
fast.) L o r e n z .

H. Monteagle Barlow, Eine neue Annahme iiber den Meclianismus der metallischcn 
Leitung. Vf. entwickelt eine neue Anschauung iiber den Mechanismus der elektr. Leitung 
in Metallen. Es wird angenommen, daB keine ,,freien“  Elektronen vorhanden sind; 
jedes Atom hat seine vollstilndige Anzahl von Elektronen, so daB ein Atom ein Elektron 
nur abgebcn kann, wenn es gleichzeitig ein neues erhalt. Die Stromleitung wird durch 
eine Reihe von Elektronen, dio gleichzeitig an einer zickzackfórmigcn Reihe von Atomen 
entlanglaufen, besorgt. Es sind dies die Valenzelektronen. — Am absol. N ullpunkt 
sind alle benachbarten Atome in Beriihrung, so daB ein einmal angeregter Strom dauernd 
flieBen wird. Boi gewohnlichor Temp. ist infolge der Warmcbewegung eine durch- 
laufende Kotte sieli berulirendor Atome nicht moglich, so daB Widerstiinde yorhanden 
sind. Dio zum Oberwinden des Widcrstandes nótige Energie wird zu einer Verzerrung 
der Bahnen der Valenzolektronen bis zur Beriihrung zweier Atome yerwendet. — 
Blathemat. Behandlung der kurz skizzierten Anschauung fiihrt zu Eormeln, die u. a. 
dio W ie d e m a n n -F r ANZscho K onstantę zahlenmaBig relatiy gut ergibt. (Philos. 
JMagazino [7] 8 . 289—304. Sept. London, U. C.) L o r e n z .

W. J. de Haas und J. Voogd, U ber die SupraleitfdhigJceil des GaUiums. Vff. 
habon die Supraleitfahigkeit des Ga ais des 6. Elements festgestellt (C. 1 9 2 9 . I. 24), 
da in  der damals nntersuchten Probe in Spuren In  enthalten war, wird die Unters. 
m it spektroskop, reinem Ga ivioderholt. Die Supraleitfahigkeit t r i t t  plótzlich zwischen 
1,10 u. 1,07° absol. auf, im Einklang m it der fruheren Best. (Koninkl. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proceedings 3 2 . 733—34. Loiden, Univ.) E r a n k e n b u r g e r .

W. J. de Haas, Edm. van Aubel und J. Voogd, Neue Supraleiler. Der Wider- 
slattd von Legierungen bei den Temperaluren des fliissigen Wassersloffs und fliissigen 
Ileliums. Messungen des elektr. Widerstands einiger Legierungen bei den Tempp. 
d es //. Hn u. fl .  He. Feststellungen uber den EinfluB kleiner Zugaben von nicht supra- 
loitenden Metellen zu Supraleitern. Es werden folgende Legierungen untersucht: 
Sn-Bi, Sn-Zn, Sn-Cd, Tl-Au, Tl-Cd, Pb-Ag, Pb-Cd, Pb-Sb u. Pb-Bi. Dio Einzel- 
messungen der W iderstandsanderungen m it der Temp. sind im Original einzusehen. 
Es zeigt sich, daB die Temp., bei welcher die Supraleitfahigkeit einsetzt, durch dic 
nicht supraleitenden Zugaben beeinfluBt wird. Die „therm . tibergangskurve“ , in 
der R x/Ii.i2 (x bzw. 4,2 =  Tempp. der Widerstandsmessung in  absol. MaB) gegen 
die Tcinpp. aufgetragen ist, ist weniger steil ais bei den reinon Supraleitern. Am 
gróBten is t dic Yerschiebung gegen niedrige Tempp. fiir die Tl-Au-Legierung, auch
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ist bei dicscr der Temp.-Bereich, in  dem der W iderstand abfallt, am breitesten. 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proeeedings 32. 715— 23. Leiden, Physikal. 
Lab.) E r a n k e n b u r g e r .

W. J. de Haas, Edm. van Aubel und J. Voogd, E in  Supraleiter, bestehend aus 
zwei NicM-Supraleitem. (Vgl. C. 1929. I. 1311.) Eortsetzung einer Unters. iiber 
das Auftreten von Supralcitfahigkeit in Au-Bi-Eutektika. Zwceks naherer Auf
klarung wird die Temp.-Widerstandskurve folgender metali. Gemisclie bei tiefen Tempp. 
untersueht: A u-B i 991/2°/o» A u-B i 97y2% , A u-B i 90%> A u-B i 60%, A u -B i 40%, 
A u-B i 20%. Die Verss. zeigen, da(3 die Supraleitfahigkeit der festen Lsg. von Au 
in Bi zukommt. Dies stelit m it den Messungen iiber die ,,Ubergangst«mp.“  der Bi-Au- 
Eutektika (4%  Bi in Au) zur Supralcitfahigkeit (1,9° K) im Einldang. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proeeedings 32. 724—30. Leiden, Physikal. Lab.) F k b g .

W. J. de Haas, Edm. van Aubel und J. Voogd, Der Widerstand von Metall- 
rerbindungen bei der Temperatur des flussigen Wasserstoffs und flussigen Heliums. 
Im  AnschluB an friiliere Unterss., nach doncn in der Verb. Cu^Sn die Supraleitfahigkeit 
vollig verschwindet (C. 1929. I. 24) u. bei der Yerb. Bi5TI3 bei re la tir  sehr hoher Temp. 
einsetzt (zwischen 4,2 u. 9° absol.) studieren Vff. noch die W iderstandsanderungen 
der intermetall. Verbb. Sb2T l7, AuPb2, CuASn  u. bestatigen die friihercn Messungen 
an den obengonannten Vcrbb. AuPb2 u. Sb2Tl7 werden bereits oberhalb des Kp. von 
fi. He (4,2° K) supraleitend; bei Cu.,Sn verschwindot die Supraleitfahigkeit des Sn 
yollkommen. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proeeedings 32. 731—.32.
Leiden, Univ.) E r a n k e n b u r g e r .

Philip Strachan Buckley und Harold Hartley, Vorlaufige Beslimmungen 
von Standard-Eklctrodenpolentialen in  Methylalkóhol. D a die alteren Potential- 
messungen in CHjOH aus manmgfachon Griinden ubereinstimmende Resultate nieht 
ergaben, bestimmen Vff. die Potentiale versehiedener 1- u. 2-wertiger Elemente in  
CH3OH nach der Methode von N o n h e b e l  u. H a r t l e y  (C. 1926. I. 597) m it sorg- 
fiiltig gereinigten Substanzen bei 25°. Ais Standardpotential wird das Potential eines 
Elements in Beriikrung m it einer CH3OH-Lsg. angegeben, die Ionen des Elements 
m it der A ktiv itat 1 (definiert naeli WOOLCOCK u. H a r t l e y ,  C. 1928. II . 2537) ent- 
hiilt, gemessen gegen eine H 2-Elektrode bei Atm.-Druck in  CH3OH-Lsg., die H ' von 
dor A ktivitiit 1 enthiilt. Das Vorzeichen des Potentials wird daher wie in Europa iiblicli 
angegeben, also ontgegongesetzt wio bei G. N. L ew is. — Die Potentiale an den Ver- 
bindungsstellen der Eli. fiir verschiedene ICetten in  CH3OH werden gemessen u. in  Uber- 
einstimmung m it den nach L ew is  berechneten W erten gefunden; sie werden daher 
fiir die im folgenden gemessenen Zellen nach dieser Methode berechnet. — Da die H2- 
Elektrode in  CH3OH unbequem zu handhaben ist, wird ais Bezugselektrode eine clektro- 
ly t. Ag-AgCl-Elektrode von?endet, dereń Potential gegen die H 2-Elektrode genau 
bekannt ist, die allerdings nur fur kurze Zeit brauchbar ist. In  Anwendung kommen 
schlieClich Kalomelelektrode u. Elcktroden aus granuliertem Ag u. gefalltem AgCl, 
die gegen frisch hergestcllte elektrolyt. Ag-AgCl-Elektroden eingestellt werden. Die 
Kalomelelektrode zeigt einen kleinen kontinuierliclien Gang.

Da W erte fiir die Aktivitatskoeffizienten in CH3OH fehlen, wurden nur solcho 
Salze venvondet, von denen aus Leitfahigkeitsmessungen bekannt war, daB sie sich 
in C H 3O H  ais starkę Elektrolyte verhalten. Es wird angenommon, daB die Aktivitats- 
koeffizienten aller 1,1-wertigen Salze in  CH,OH gleich dem von HC1 in CH3OH (ge- 
messen von N o n h e b e l  u . H a r t l e y ,  1. c.) bei gleicher Konz. in  verd. Lsg. sind. Die 
Annahme scheint gereclitfertigt, da bei den Messungen der Verb.-Potentiale unter 
der Annahme gleicher Aktivitatskoeffizienten fiir HC1 u. NaCl die Ergebnisse im Ein- 
klang m it den theoret. berechneten W erten waren. Die Aktiyitatskoeffizienten der 
2-wertigen Ionen werden nach der D E B Y E -H ucK E L sclien  Theorie berechnet. — Oe- 
messen wurden die K etten:
Na-Amalgam-NaCl in CH3OII-AgCl,Ag.
ges. Tl-Amalgam-0,00987-m. T1C10., I 0,01-m. NaClO.! I 0,01-m. NaCl |

0,1-m. NaCl, Hg2Cl2, Hg =  0,623 V.
Ag, AgCl, 0,01-m. NaCl 

Ćd, 0,01-m. Cd(C10.,)2
0,01-m. AgCIO.,, Ag =  0,5210 V. 
0,01-m. NaCl, AgCl, Ag =  0,578 V.

0,01-m. NaClO,
0,01-m. NaClO,

Hg, Hg2Cl2, 0,01-m. N iC l | 0,01-m. NaC104 | 0,0067-m. Cu(C10.,)2, Cu =  0,49 Y. 
"(Die W erte nach Einrechnung der Verbindungspotentiale.)

Aus den Aktiyitatskoeffizienten werden die Loslichlicitsprodd. von AgCl, AgBr, AgJ,
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AgSCN u. TłCl berechnet u. daraus daiin die Standardpotentiale fiir Cl, Br, J . — Dio 
Standardpotentiale der untcrsuchtcn Elcmente ergeben sieli in CH3OH zu:

Na Tl Cd H  Cu Ag J  Br Cl
— 2,728 —0,379 —0,258 0 +0,490 +0,764 +0,369 +0,849 +1,129

Woiter untersuehen Vff. Chinhydronelektrodon in  W. u. CH:)OH. Fiir dio w. 
Chinhydronelektrode m d  die EK. bei verschiedoner Herst. des Chinhydrons u. ver- 
sehiedenem Elektrodenmaterial zu 0,6989 gofunden (B i i l m a n : 0,6990). In  CH3OIi 
war das Potential nicht konstant; zuerst stieg es stetig um etwa 0,01 V/Stde. an u. 
fiel dann stetig um 0,001 Y/Stde. ab. Extrapolation auf die Zeit 0 ergab W erte zwisohen
0,710 u. 0,719 V (E b e r t  [C. 1 9 2 5 . Ł  1050]: 0,724 V). Yerss. m it anderen Elektroden 
u. Pufferlsgg. ergaben keine besseren Resultate. — Aus 2 Messungen der K ette 
H2, CH3ONa | NaCl, AgCl, Ag lieB sich die Dissoziationskonstante des CH3OH zu 
1,95-10-17 u. 1,73-10-17 boreehnen. (Philos. Magazine [7] 8 . 320—41. Sept. Oxford, 
Balliol Coli. u. T rinity Coli., Phys.-Chem. Lab.) L o r e n z .

W. Heisenberg, Zur Quantentheorie des Ferromagnetismus. Vf. hatte das molekulare 
Feld, das die Grundlago der W ElSSSchen Theorie des Ferromagnetismus (W e i s s , Journ. 
Physiąue Radium 6 [1907]. 661) bildet, auf AustausehwechselwTkgg. — ahnlicher Art, 
wie die, durch welche die homóopolaren Valenzkrafte gedeutet werden — zwisehon 
den Leitungselektronen des ferromagnet. Metalls zuriickgefuhrt (C. 1 9 2 8 . II . 1189). — 
Der Unterschied zwischen dem Modeli des Vfs. u. dem P a u l i -S oMMERFELDschen 
Modeli wird erortert (S o m m e r f e l d , C. 1 9 2 8 . I . 1834). Im  Modeli des Vfs. ist z. B. 
die spezif. Warme des Elektronengases ident. m it der Magnetisierungswarme; sie steigt 
bis zum Curiepunkt an u. sinkt dann unstetig zu Nuli. — Es wird versucht, dio 
Theorie auf den F ali mehrerer Valenzelektronen auszudehnen. Es gehen dann kompli- 
zierte L A N G E V iN -Funktionen in  die Formeln des Ferromagnetismus ein. Nach den 
vorliegenden Resultaten darf die Analogie der W E iSSschen Molekularkrafte m it den  
homóopolaren Valenzkraften ais gesichert angesehen werden, doch sind die ąuanti- 
tativen Endformeln noch keiner Anwendung auf die empir. Ergebnisse fahig. (Probleme 
der modernen Physik. D e b y e : Sommerfeld-Festsehrift 1 9 2 8 . 114—22. [Leipzig, 
Hirzel].) L o r e n z .

Francis Bitter, Diamagnetismus und Wellernnechanik. Vf. berechnet nach der 
SCHRODiNGERschen Storungsrechnung die Einw. eines Magnetfeldes auf ein System 
von Atomen. Fiir liquide Phasen ergibt sich der von VAN V l e c k  abgeleitete W ert 
des induzierten Moments; er en thalt ein negatiyes (mit dem klass. Ausdruck ident.) 
Glied u. ein zweites, das bei einatomigen Moll. verschwindet. Der EinfluB der Bewegung 
des Iiernes auf die Susceptibilitat u. das magnet. Moment eines rotierenden Dipol- 
molekuls erweisen sich ais yernachlassigbar klein. Die Theorie gibt bei He einen von 
der Erfahrung um nur 1,5% abweichenden W ert. Anwendung auf H 2 ergibt nur eine 
oborę Grenze der Susceptibilitat, die m it der Erfahrung vereinbar ist.

Die Susceptibilitat von Kettenmoll. hangt linear von der Zahl der Atome u. der 
Zahl der Bindungen ab. Der Diamagnetismus fester u. fl. Korper kann noch nicht 
berechnet werden, da ihr Zustand ohne Feld noch nicht bekannt ist; Vf. yerwendet 
dio gegebene Theorie zur qualitativen Diskussion des Magnetismus im period. System. 
Bei jodem Atom wird die Susceptibilitat in  einen bekannten Anteil der abgeschlossenen 
Schalen u. einen Anteil der AuBcnelektronen zerlegt; dio m ittlere magnet. Wrkg. eines 
AuBenelektrons wird ais Funktion der Anzahl AuBcnelektronen in  Diagrammen auf- 
getragen. Der Paramagnetismus der Alkalien riihrt vom ,,Elektronengas“ her, seine 
Abnahme bei anderen Elementen ist yermutlich durch dio festere Bindung der Elek- 
tronen verursacht. Ungeklart ist der groBe Paramagnetismus von Elementen der 7. u.
8. Kolonne u. der Diamagnetismus von Bi u. Sb. (Physikal. Ztschr. 30 . 497—504. 
15/8. Pasadena, N o r m a n  B r i d g e  Lab.) E is e n s c h it z .

Robert Forrer, Ubcr die Struktur des atomaren Magnetcn in  ferromagneliscjien 
Korpem. Vf. entwickelt eine Theorie der ferromagnet. Substanzen, welche auf der 
Annahme „m agnet. M ultipletts“ , d. h. Systeme aus mehreren magnet. Momenten 
im Atom beruht. Yerss. iiber die Hysteresis von N i, das einer besonderen mechan. 
Vorbehandlung unterworfen wird, fuhren zum SehluB, daB es ein ,,D ublett“  enthalt, 
welches mechan. orientiert werden kann, ohne gleichzeitige Orientierung der Krystallite. 
Die Hysteresis kommt durch Drehungen u. Deformationcn des magnet. Polsystems 
zustande. Vf. fiihrt zur Bestatigung dieser Theorie magnetometr. Messungen aus, in 
welchcn der Quotient aus remanenter u. Sattigungsmagnetisierung zu 0,482 bestimmt 
wird. — Fiir Fe nim m t Vf. ein ,,T riplett“  ais Modeli des atom aren Magneten an, u.
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deutet dam it die magnet. Eigg. von .Fe-Schiehten, die in einem magnet. Eeld elektrolyt. 
niedergesehlagen wurdon. Einige weitero Erfahrungen iiber den atom aren Magneten 
werden erórtert. (Journ. Physiąue Radium [6] 10. 247—62. Juli. StraBburg, Fac. d. 
Sciences.) E is e n s c h it z .

L. Neel, Statistische Berechnuńg der Remanenz. Die FO R R ER sche Tlieorie des 
Ferromagnetismus (vgl. vorst. Ref.) wird auf polykrystallines Materiał angewendet. 
Vf. berechnet die remanente Magnetisierung unter zweierlei Voraussetzungen iiber die 
Orientierung der Elomentarmagneten im K rystall. (Journ. Physique Radium [6] 10. 
263—66. Juli.) * E i s e n s c h it z .

C. T. Lane, Die magnetische Susceptibilitat von Caesium im  Jesień und fliissigen 
Zustand. Die friiher bestimm ten Werte fur die magnet. Susceptibilitat y  von Cs weiehen 
stark voneinander ab. Yf. bestim m t daher y  fiir besonders gereinigtes Cs von neuem. 
Die Messungen in festem Zustand wurden nach einer Methode, die der von Mc L e n n a n ,  
R u e d y  u . C o h e n  (C. 1927. I I .  2650) nachgebildet ist, ausgefuhrt, die im fl. Zustand 
nach der unmodifizierten GoUY-Methode. Ergebnisse: Fester Zustand (15°) y =  -4-0,22-
10—6; fl. Zustand (28°) y  =  + 0 ,2 0 -10~6 (Fehler etwa 1,5%, im fl. Zustand gróBer ais 
im festen). —  Nach der Theorie von P a u l i  (C. 1927. I. 2519) liiBt sich y  fiir Cs zu 
+ 0 ,2 4 -10-0 berechnen. Zum SchluB werden die esporimentellen ^-W erte fiir Na, 
K u. Rb (ygl. auch L a n e  u . B i e l e r ,  C. 1928. I I .  2226) u. die nach P a u l i  fiir diese 
Elemente berechneten Werte zusammengestellt. (Philos. Magazine [7] 8. 354—62. Sept. 
Mc Gili Univ. Macdonald Phys. L ab .)  L o r e n z .

H. R. Wolt jer und E. C. Wiersma, Vber anomale magnetische Eigenschaften 
bei niedrigen Temperaturen: Wasserfreies Ferrochlorid. Die spezif. magnet. Suscep
tib ilita t y  vieler paramagnet. Substanzen andert sich m it der absol. Temp. T  nach 
der Beziehung y (T  -)- A) =  const, wobei A eine positive GroBe (0 2 bei hóherer D.), 
Nuli (krystallisiertes Gadoliniumsulfat) oder eine negative GroBe (wasserfreies CrCl3, 
NiCl2, CoCl2) sein kann; es gilt im letzteren Falle y (T  — ■&) =  const. Es ist von 
Interesse, das magnet. Verh. der Substanzen bei Tempp. T  <  #  zu studieren; fur 
CrCl3, NiCl2 u. CoCl2 wurde dies bereits ausgefuhrt (C. 1925. I I . 2243). Es wird 
die Methode zur Messung der Susceptibilitaten naher beschrieben u. die Mes
sungen an FeCl2 wiedergegeben. ■& ergibt sich zu 20,4° absol. Die Susceptibilitat 
folgt bis zu 63° absol. der Formel y { T  — 20,4°) =  const; oberhalb dieser Temp. ist 
sie unabhangig von der In tensitat des Magnetfeldes. Bei den Tempp. des fl. H 2 setzen 
Anomalien ein, die Susceptibilitat wird abhangig von der Magnetfeldstarke u. ihre 
Temp.-Abhangigkeit ist entgegengesetzt der bei hóheren Tempp. vorhandenen ge- 
richtet. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 735— 38. Leiden, 
Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

W. J. de Haas, E. C. Wiersma und W. H. Capel, Die Bestimmung der Sus- 
ceptibilital von Erbiumsulfat bei tiefen Temperaluren. Vff. bestimmen die Susceptibilitat 
von Erbiumsulfat im Temp.-Gebiet zwischen 290 u. 14,3° absol., nm zu prufen, ob 
die Resultate yon W o l t j e r  u. K a m e r l in g h  On n e s  (C. 1924. I. 1899) iiber die 
Magnetisierung von Gadoliniumsulfat spezif. fiir dieses oder fiir alle Sulfate der seltenen 
Erden sind. Der fiir die Messungen beniitzte App. wird naher beschrieben; es ergibt 
sich, daB E r dem CuRiE-Gesetz innerhalb der Fehlerąuellen nicht folgt, sondern daB 
die Susceptibilitat sich m it der Temp. gemiiB der Formel y (  T  +  1,9) =  const. andert. 
Die Zahl der W E lS S schen  Magnetonen errechnct sich lneraus zu 44,82. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 739—44.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Pauli jr., t)ber das H-Theorem vom Anuiachsen der Entropie vom Standpunkt 
der neuen Quantenmechanik. Vom Standpunkt der Quantonmeehanik ist es móglich, 
B o l t z m a n n s  H-Theorem vom Anwachsen der Entropie unabhangig von speziellen 
Annahmen iiber die A rt der materiellen Systeme aufzustellen. (Problemo der modernen 
Physik. D e b y e : Sommerfeld-Festschrift 1928. 30—45. [Leipzig, Hirzel].) L o r .

K. F. Herzfeld, Zur Tliermodynamik von Zioeistoffsystemen. 1. Einige Formeln 
der SOMMERFELDschen Elektronentheorio lassen sich direkt thermodynam. berechnen, 
sobald die freie Energie bekannt ist. — 2. Vf. vergleicht die Yorgange bei der lieht- 
u. gliihelektr. Emission m it den Verhaltnissen bei chem. Rk., etwa CaC03 =  CaO +  C02. 
Die A ustrittsarbeit der Elektronen entspricht thermodynam. der Warmetonung, die 
beim Entfernen des CO» verbraucht wird. Wenn die Warmetonung temperaturabh&ngig 
ist, so bedeutet dies, daB die spezif. Warmen der Anfangs- u. Endprodd. nicht gleich 
sind. Im  Verfolg dieser tjberlegungon ergibt sich, daB die Differenz der spezif. Warmen 
des Metalls vor u. nach der Abgabe yon Elektronen — die sogenannte spezif. Wiirme
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der Oberflachenladung — negatiy ist. — 3. Durchrechnung einfacher, stark  idealisierter 
Modelle von Lsgg. starker E lektrolyte zeigt, daB der Zusammenhang zwischen freier 
u. Gesamtenergie der thermodynam. zu erwartende ist. (Probleme der modernen Physik. 
D e b y e : Sommerfeld-Festschrift 1928. 143—48. [Leipzig, Hirzel]. Baltimore.) L o r.

W. Edwards Deming und Lola E. Shupe, Die Zustandsgleichung einer Miscliung, 
bestimmt ans den Zustandsgleichungen ihrer Bestandteile. Die Zustandsgleichung von 
Mischungen kann aus der Zustandsgleichung der Bestandteile nach der Methode 
„Kom bination von Koeffizienten“  (K l e e m a n , C. 1929.1. 207) oder nach der Methode 
„Kom bination von Param etern“  (B e a t t i e , C. 1929. I. 2009) bestimm t werden. Vff. 
yergleichen die Ergebnisse naeh beiden Methoden an N 2-CH4-Mischungen. Im  all- 
gemeinen gibt die zweite Methode bessere Ergebnisse; bei hohem Druck u. niederer 
Temp. sind die Ergebnisse der ersten Methode besser. (Journ. Franklin Inst. 208. 
389—95. Sept. U. S. Departm ent of Agriculture, Bureau of Chemistry and 
Soils.) L o r e n z .

G\ E. Uhlenbeck und S. Goudsmit, E in  Problem aus dem Oebiet der Brownsćhen 
Bewegung. Die rotator. BROWNseho Bewegung eines an einem diinnen D raht auf- 
gehangten Spiegels yerlauft nach der klass. S tatistik  derart, daB das mittlere Quadrat 
der Ablenkung nur von der Temp. nicht von Druck oder Mol.-Gewicht abhangt. Diese 
theoret. Folgerung ist von G e r l a c h  im Bereich von 10_cbis 1 Atm. bestatigt worden 
(Naturwiss. 15 [1927]. 15). Dagegen ist der Verlauf der Bewegung von Druck etc. 
abhangig. Die theoret. Behandlung wird analog der Einw. unregelmaBiger Strom- 
stóBe auf einen selektiven Verstarker nach S c h o t t k y  (vgl. C. 1923. I. 566) durch- 
gefiihrt. Durch FO U R IER -Zerlegung der Bewegung des Spiegels ais Zeitfunktion werden 
die Beobachtungen theorot. klargestellt. (Physical Rev. [2] 34. 145—51. 1/7. Dep. of 
Physics Uniy. of Michigan.) E i s e n s c h it z .

S. Lenlier, Die intensive Trocknung von Fliissigkeiten. Vf. (L e n h e r  u . D a n ie l s
C. 1928. II. 1967) hatte  festgestellt, daB intensive Trocknung von Fil. keinen EinfluB 
auf den Kp. der Fil. hatte. Nun zeigt sich, daB bei Verwendung der A pparatur u. 
Methode von B a k e r  (C. 1922. I II . 1077) zur Best. des Kp. gewohnliches Bzl. an- 
scheinond einen hoheren Kp. besitzt. Es handelt sich also bei den BAKERSchen Verss. 
um Uberhitzung, die durch die yerwandte A pparatur u. Methode begiinstigt wird. 
Der Grund dafiir ist im Gebrauch eines Heizbades, dem Eintauchen des Thermometers 
in  die FI. u. in  der volligen Staubfreiheit zu sehen. — Wiederholung der Verss. von 
B a k e r  iiber den EinfluB hoher Spannungen auf den Kp. der F il. (C. 1928- II. 844) 
ergibt keine Anderung des Kp., wenn Oberhitzung ausgcschlossen ist. (Naturę 123. 
907—08. 15/6. Wilmington Delaware, Esperim . Station, E. I. d u  P o n t  d e  N e m o u r s  
u. Co.) " L o r e n z .

W. F. Giauque und H . L. Johnston, Der Warmeinhatt von Sauerstoff von 120 
abs. bis zum Siedejmjikt und seine Verdampfungsvxirme. Die Entropie aus spektro- 
skopischen Daten. (Vgl. C. 1929. I I . 145.) Sauerstoff ist durch seine Allotropie im 
festen, seinen Paramagnetismus in  allen Aggregatzustanden von besonderem Inter- 
esse. Aber der Paramagnetismus erhoht die Entropie des festen 0 2 nicht. Um Ober- 
einstimmung m it spektroskop. Daten zu erzielen, muB chem. u. calorimetr. sehr genau 
gearbeitet werden. Herst. des 0 2 durcli Elektrolyse von NaOH-Lsg., sorgfaltiges 
Reinigen u. weitgehendes Fraktionieren; F . sehr scharf. Messung der Temp.-Er- 
hóhung m it einem oft geeichten Au-W iderstandsthermometer; Zeitmessung besonders 
genau; Messung der beheizten Menge nach dem Vers. nach Vol. (ca. 4 Moll.); Temp.- 
Śkala m it Ho- u. 0 2-Dampfdruckthermometer ident. (bis 35° absol. 0,001—0,003" 
Genauigkeit). Die Korrekturen u. Fehlerguellen werden sehr eingehend diskutiert, 
worauf besonders hingemesen sei. Genauigkeit bis 35° absol. 0,2%, unterhalb 35° 
absol. stark  abnehmend. Cv fest 12,97° absol., 1,10 steigend bis 22,24° absol. auf 4,40; 
erster Umwandlungspunkt 2 3 ,6 6 ^  0,1° absol.; Cv fest bei 25,02° absol. 5,42, steigend 
bis 10,73 fiir 42,21° absol.; zweiter Umwandlungspunkt 43,76^  0,05° absol; Cv bei 
45— 90° absol. 11,02, m it schwacliem Minimum (10,99 bei 48,97° absol.) steigend 
auf 11,06 bei 52,12°; F. 54,39±  0,05° absol.; Gv fl. bei 56,95° absol. 12,76, m it 
schwachem Minimum (12,71 bei 61— 66° absol.) steigend bis 12,99 bei 90,33° absol. 
Kurve s. Original. Das schwache Minimum fiir fl. 0 2 weist auf Assoziation m it kleiner 
Dissoziationswarme liin (vgl. G. N. L ew is, C. 1924. II . 2574). Die Ubereinstimmung 
m it E u c k e n  ist fiir die yerscliiedenen Modifikationen u. Zustande verschieden.

Schmelzwarme (54,39° absol.) 106,3 i  0,3cal/M ol.; Umwandlungswarme boi 43,76° 
absol. 177,6 +  0,5 cal/Moi., bei 23,66° absol. 22,42 ^  0,1 cal/Moi., Verdampfungs-
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wiirme bei 90,13° absol. (760 mm) 1 ,6288^  0,0016 kcal/Moi. — Zur Extrapolation 
von Gv unterhalb 12° absol. wird 6 v — 90,9 angenommen. Entropia des Gases beim 
Kp. 7B0 40,57 i  0,1 Einlieiten (naeli E u c k e n s  D aten 40,27), korrigiert fur ideales 
Gas 40,74.

Die spektroskp. D atcn werden eingehend diskutiert (Einzellieiten s. Original). 
Nacli der SACKUBscken Eormel ist die Entropie fiir das ideale 0 2-Gas bei 90,13° absol. 
30,39 Einlieiten, naeh den spektroskop. Rechnungen kommen 10,29 Einlieiten hinzu, 
Summę 40,68 Einkeiten; fiir 25° C 49,03 Einlieiten, wahrend sich naeh dem dritten  
H auptsatz 40,7 bzw. 49,1 Einheitcn bereclinen. Dio Ubereinstimmung ist sehr gut, 
aber die spektroskop. Basis ist sieherer ais die calorimetr. Die magnet. Susceptibifitat 
der beim Kp. yon H 3 stabilen Form h at einen kleinen, m it sinkender Temp. abnehmenden 
Temp.-Koeffizienten; w ird dieser beim absol. NuUpunkt =  0, so bedeutet das keine 
Entropieanderung bei waehsendem magnet. Feld. Die Magnetonen sind beim festen
0 2 von keinem EinfluB auf die Entropie: Sie sind miteinander yerkuppelt ais eine 
Art Magnetonengitter im Raum gitter des Krystalls; die starkę positiye Susceptibilitiit 
wird durch beginnendes Zerbrechen des Magnetonengitters m it steigendem Eelde 
erkliirt. Die gute Ubereinstimmung der Entropiewerte naeh den so yerscliiedenen 
Methoden sta rk t das Vertrauen zu dem dritten  tliermodynam. Hauptsatz. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 1 . 2300—21. Aug. Berkeley, Calif.) W. A. R o th .

Kenneth K. Keeley, Dar Wdrmeinhalt von Toluol von 14 lis  29S° absol. Dic 
Entropie und die freie Bildungsenergie. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1425. 2284. 2734: Metkyl- 
alkohol, A., Hexyl-, Isopropylalkohol u. Aceton.) rf.,0 des Toluols 0,88456, F. 177,95" 
absol. C„ fest i6,72° absol. =  2,202 cal.15 in  zwei fast linearen Asten steigend bis 
19,24 fiir 166,60° absol.; Cp fl. bei 183,83° absol. 32,02, erst linear, dann starker an- 
steigend bis 36,59 bei 284,44° absol. Schmelzwarme 1,582 kcal/Moi. Estrapolation  
toii Cv fest m it 0  =  91. Entropie von 1 Mol. fl. Toluol bei 298,1° 5 2 ,4 ^  0,3 Ein-

1 heiten. Messungen an (unreinem) m-Xylol ergeben unter gleichen Bedingungen
60,3 Einlieiten; unveróffentlichte Messungen an Bzl. von P a r k s  u . HUFFMANN 
fiihren zu 42,4 Einlieiten. Aus den auf cal.16 u. 25° umgerechneten Verbremiungs- 
warmen von R i c h a r d s  u . M itarbeitern u. den Entropieanderungen folgen folgende 
freie Bildungsenergien: Bzl. 27,30, Toluol 24,30, m-Xylol 24,00 kcal. Die Entropie- 
differenz zwisclien Bzl. u. Toluol is t 10,0, zwischen Toluol u. m-Xylol 7,9 Einheiten, 
iihnlieh wie fur CH2 bei aliphat. Alkoholen gefunden (7,7 Einlieiten). F iir dic Be- 
reehnung der Differenz der freien Bildungsenergien pro CH2 (bei den Alkoholen 
ca. 500 cal) sind die Verbrennungswarmen nicht genau genug bestimmt. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51 . 2738—41. Sept. Berkeley, Calif.) W. A. R o t h .

Donald Statler Villars, Die Dissoziationswdrmen der Molekule CII, N H , OH 
und HF. Naeh K u h n  is t fi  oj02 =  k ■ D (/i — die resultierende M ., co0 =  die Seliwingungs- 
zahl fiir unendlich kleine Versehiebungen, D  =  die Dissoziationswarme); naeh M e c k e  
hiingt die K onstantę k eng m it der Atomzahl zusammen. co is t fiir f iF , OH u. CH 
bekannt, kann fiir NH interpoliert werden. Durch Kombination der co- u. der inter- 
polierten H-W erte ergibt sich D  fiir CH zu 82,0, fiir NH zu 108,3, fiir OH zu 138,0, 
fiir H F  zu 172,0 kcal. Aus halbexperimentellen Bcstst. yon E ł l i s  (C. 1 9 2 9 . I. 2144) 
folgt fiir CH der wenig abweiehende W ert von 79 kcal, fiir NH  ergibt sich naeh einer 
Korrektur 93 kcal. Vf. luilt seine W erte fiir sieherer. Der W ert fiir OH geht m it 
den D aten anderer Forscher gut zusammen. (Journ. Amer. chem. Soe. 51 . 2374 
bis 2377. Aug. Urbana, Illinois.) W. A. R o t h .

J . P erreu , Beslimmung der lelzlen Losungsicdrme gewisser krystallwasserlialtiger 
Salze (direkte Melliode). (Vgl. nachst. R ef.) Die Salze werden in  sehr konz. Lsgg. 
gel., bis fast zur Sattigung; diese Lósungswarmen werden graph. extrapoliert. Temp.
11—12°. Untersuclit werden: Na„CO?/ 10 11.f i  (—13,54 kcal), N a211 FO;l-12 1LO 
(—21,845 kcal), N a2SO ylO H »0  (—16,83 kcal)' BaCL-2 JI.fi (—4,73 kcal), CuSO,- 
5 1120  (—2,44 kcal). Die ersten Lósungswarmen sind in  obiger Reihenfolge: —16,14, 
—22,80, — 18,82, —5,20, —2,75 kcal. Die zwisclienliegenden W erte s. im Original. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 167—69. 22/7.) W. A. R o t h .

J. Perreu, tjber die Messung der letzten Losungsmaxima von krystallwasserhaltigen 
Salzen (Methode der' Verdunnungswdrmen). (Vgl. yorst. Ref.) Eine Reilie von Lsgg. 
desselben Salzes wird bei 11—12° zur selben Konz. verd. u. die letzte Ldsungswarme 
naeh M a tig n o n s  Formel berechnet. Na„GO:i-1 0 II„O —13,525, N a2SOi -1 0 II20  
—16,805, BaCL-2 ILO  — 4,68, NaM PO.,-12 iL o  —21,79 kcal. Aus dem Zusatz 
einer kleinen Menge W. zu einer groBen Menge gesatt. Lsg. ergeben sich in obiger
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Reihenfolge die Żabien: — 13,52, —16,785, —4,68 u. —21,79 kcal. Die Resultate 
der drei Methoden stimmen gut iiberein, bei CuSOj ■ 5 H 20  erlaubt nur die erste Methode 
(vgl. vorst. Ref.) Messungen. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 285— 87. 5/8.) W. A. R.

A. Tian, Erslarrungs- und Lósungswarme von Rohrzucker. (Vgl. C. 1929. II. 2176.) 
D a die Lósungswarme von krystall. Rohrzucker negativ, die von iiberschniolzenem 
positiy ist, kann m an eine Jlischung m it der Lósungswarme Kuli herstellen. Endlsgg.
0.2 Vol.-n., Temp. 15,93+; 0,02°, App. das C. 1924. I. 1835 bescliriebenc Kompen-
sationsmikrocalorimeter (1 mm =  0,0004 Cal). 3,474 g Krystallzueker pro g iiber- 
schmolzenem Zucker geben die Lósungswarme Nuli. Lósungswarme pro Mol. Krystall- 
zucker unter obigen Bedingungen— 1027 cal, also Erstarrungswarme pro Mol. +4595 cal, 
Lósungswarme des iiberschnwlzenen Zuckers +3548 cal. Das Vorzeichen der Lósungs- 
warmen geht m it den Temp.-Koeffizienten der Lóslichkoit gut zusammen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 189. 164— 67. 22/7.) W. A. R o th .

Karl Jellinek und August Deubel, Das Reduklionsgleicligewicht des Bleisulfids 
und die chemischen Konstanten von Scliuiefel und Scliwejelwasserstoff. Die bei 515° 
durchgefiihrten Verss. iiber das Gleichgewicht PbS +  H 2 Pb +  H 2S (C. 1925.
1. 2677) werden bis 1000° weitergefiihrt. Das Verlialtnis H 2/H 2S in  den Abgasen ist
analyt. leicht zu bestimmen. Das PbS war 99,8°/0ig, man ha t zwei feste Phasen: m it 
PbS gesatt. Pb u. reines PbS, dereń Dampfdrucke vernaclilassigt werden. Es kann 
nur m it H 2-tJberschuB gearbeitet werden. Durch Extrapolation auf die Strómungs- 
geschwindigkeit 0 wird ph2s s PH2 bei 1273° absol. zu 17,3 X 10-2, bei 1175° absol. 
zu 10,4 X 10~2, bei 1073° zu 4,5 X 10-2, bei 973° absol. zu 2,0 X 10~2, bei 928° absol. 
zu 1,55 X 10~- gefunden. Aus dem Gleichgewicht 2 H 2 -j- S, ^  2 H 2S wird der 
Partialdruek des S2 bei obigen Verss. abgebitet, wrobei fiir die Mol.-Warnie von S2 
diejenige vou 0 2, liir die von H„S diejenige von H 20  cingesetzt wird. log p s2 u. 
l°g (PHaS/pH2) geben, gegen 1 /T  aufgetragen, gerade Linien. — Eiir die Rk. 2 Pb +  t 
S2 =  2 PbS "berechnet sich Q0 zu 81,60 kcal (<21073 =  79,93 kcal); niiheres iiber die 
Berechnung der Mol.-Warme vgl. im  Original. Aus der L itera tur ergeben sich nur 
70,7 kcal fiir Zimmertemp., 70,50 fiir den absol. Nullpunkt. Das PbS der Vff. war 
krystallisiert, das von B e r th e lo t -T h o m s e n  gefallt; eine Umiuandlungswarnie von
5,5 kcal is t n icht ohne Analogon. Aus der S2-Tension des PbS wird die cliem. Kon
stantę Cs2 zu +2,43 abgeleitet; Unsichcrheit ca. 0,3; groBer ais Co2, entsprechend 
dem Gang in  der siebenten Gruppe. ■— Fiir die Rk. 2 H 2 +  S2 =  2 H2S ergibt sich 
beim absol. Nullpunkt die Wiirmetonung 37,74 kcal u. aus der Gleichung fiir log K v 
die chemische Konstantę der Rk. zu +3,42, woraus fiir C h2S —0,79 folgt ( +  0,2). 
Auch hier ha t H2S eine grófiere K onstantę ais H 20 . Das Tragheitsmoment des S2- 
Mol. log J s 2 is t —37,09 gqcm, das von H2S — 39,56. (Ztscbr. Elektrochem. 35. 
451—57. Juli. Danzig, Techn. Hochsch., Anorgan.-ehem. Inst.) W. A. R o tii.

D. Soehaczewer, Bemerkungen uber unsere gegenwdrtigen Kenntnisse der Eigen- 
schaften des Wasserdampfes. (Vgl. C. 1929. II . 2163.) Die Ergebnisse von H. M o ll ik r ,  
der P. T. R . (S c h u le ) , von K n o b la u c h  u . E ic h e lb e r g  werden diskutiert, ferner 
das Diagramm von S to d o ła .  Die verschiedcnen Versuchsreihcn wrerden gewertet: 
R e g n a u l t s  W erte stehen am tiefsten, die von K n o b la u c h  u . seinen M itarbeitern 
sowie die noch nicht absehliefiend veróffentlichten des U. S. A.-Komitees am hochsten. 
Die Zahlen werden vergleichend zusammengestellt u. graph. wiedergegeben. Bis 
350° ist die Obereinstimmung gut u. wird dann immer schlechter, so daB m an keine 
„Bestwerte“ angeben kann; die KNOBLAUCHschen Tabellen sind bis zur Fertigstellung 
der amerikan. die fiir den Ingenieur empfelilenswertesten. Man kann noch nichts 
Siclieres aussagen iibe’- die bei Anwendung hóchste” Tempp. u. Drucke zu erzielenden 
Ersparnisse, doch wrerden bald neuere, entscheidende Bcstst. vorliegen. (Ann. Mincs 
[12] 15. 365—99. Juni. Etabl. Schneider & Co.) W. A. R o th .

George William Jones, Inflammability of mixed gases. Washington: D. C. Gov’t Pr. Off.;
Sup’t of Doc. 1929. (42 S.) S°. (U. S. Bur. of Mines, technical pap. 450).

Jonel N. Longinescu, Essai sur la pression interne des fluides en relation avec quelqucs 
propriótós physico-chimiques. Paris: Prcsses universitaires de France 1929. (108 S.) 
8°. B r.: 15 fr.

P. J. Nieuwkamp, Licht- en warmtetheorieen. Amsterdam: Seiyffardt 1929. (III, 5G S.) 
8°. fl. 1.50.

A„. K olloidchem le. Capillarchemie.
Wilhelm Schindler, Die „Bodenkorperregel“ bei Emulsionen auf Basis sulfurierter 

Ole. Bei der Emulgierung konstantor Mengen eines Mineralolcs m it steigenden Mengen
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eines sulfurierten Trans konnte ein (Bestandigkeits-) Optimum festgestellt werden. — 
Steigende Mengen des Gemisches Mineralól-sulfurierter Tran wurden m it W. auf das 
gleiche Endyol. verd. u. emulgiert. Die optimale Bestiindigkeit is t dureh die A rt u. 
Menge der Ausgangsstoffe gegeben. — Sulfoniertes Ricinusol emulgiert Mineralole 
schleehter ais sulfonierte Trane. Olsaure verbessert das Emulgiervermogen des sulfo- 
nierten Ricinusols. (Kolloid-Ztschr. 48. 254—70. Juli.) R. S c h m ie d .

Rowland Marcus Woodman und Patrick Hugh Gallaglier, Versucli der Be- 
stimmung des V erteilungskoeffizienten eines Kolloids (Gelatine) zwisehen zwei Fliissig- 
Iceiten. Es wurde yersueht, den Vertcilungskocffizienten von Gelatine zwisehen W. u. 
Kresylsiiure zu messen. Schwierigkeiten ergaben sich aus der Tatsaehe, daB sich in 
diesem System Emulsionen beider A rt bilden. Die weite Grenze der Vers.-Eehler, sowie 
die Bevorzugung der Kresylsiiure bei der Verteilung der Gelatine gestatten nur die 
rohe Angabe, daB bei einigen Gelatinekonzz. der Yorteilungskoeffizient ungefiihr 70 
zugunsten der Kresylsaure betragt. (Journ. physical Chem. 33. 1097— 1106. Juli. 
Cambridge, Horticultural Res. Station.) R. SCHMIED.

C. W. Foulk, Eine Theorie der Bildung von Flussigkeitshdutchen. Ausgehend von 
friiher (C. 1927. I. 2349) wiedergegebenen Ansichten iibor die Scliaumfahigkeit von 
Fil. entwickelt Vf. eino Theorie der Bldg. von El.-Hautchen. Ebenso wio reine Eli. 
keine Schaume bilden, konnen sie auch keine El.-Hautchen bilden. Hierzu ist die 
Ggw. einer in  mehr oder weniger groBer Konz. gel. Substanz erforderlicli, wobei es 
nebensachlich ist, ob diese an der Oberflache positiy oder negatiy adsorbiert wird. 
Die gegen den osmot. Druek dureh den Konz.-Unterschied zwisehen Oberflache u. 
Innerem der El. stattfindende Bewegung erfordert Arbeit zur Wiederherst. dor Konz.- 
Gleiehheit; daher zeigen diinne Oborflachenschichten einen W iderstand gogen ihre 
Vermischung. Dies zeigt sich darin, daB zwei Gasblasen aus nebeneinanderliegenden 
Diisen in einer reinen El. sich sofort yereinigen, in einer Lsg. sich abstoBen oder iiber- 
einander rollen. Die Eragen der Bldg. u. der Stabilitiit von El.-Hautchen stehen in 
keinem einfachen Zusammenhang. (Ind. engin. Chem. 21. 815—17. Sept. Columbus 
[Ohio], Univ.) R. K. M u l l e r .

H. R. Kruyt und D. R. Briggs, Kataphorelische Messungen und die Theorie 
des kritischenPotentials. (Vgl. C. 1928. I I . 859.) Es wird dureh Messung der Wanderungs- 
geschwindigkeit im U-Rohr die Herabsetzung der Teilchenladung von As2S3-, Se- u. 
Au-Solen dureli Elektrolytzusatze (KC1, BaCl2, A1C13, Stryehninnitrat, Neufuchsin- 
chlorid) gemessen u. die Giiltigkeit des Pow isschen Gesetzes bestatigt. Anomalien 
zeigt BaCl2, das schon in geringen Mengen die Ladung bis fast auf das krit. Potential 
erniedrigt, aber erst bei hoheren Konzz. Flockung herboifiihrt. (Koninld. Akad. 
Wetcn.sch. Amsterdam, Proceedings 32. 384—91. U trecht, Univ., van’t  Hoff 
Labor.) R. S c h m ie d .

John H. Northrop, Ungleichmdpige Ionenverleilung in  einer Kolłodiumzelle. 
Trockene Kollodiummembranen sind durchliissig fiir Jod, aber undurchlassig fur 
Jodidionen u. fiir Tliiosulfat. I s t  also eine gesatt. Jodlsg. von einer Tliiosulfatlsg. 
dureh solch eine Membran getrennt, so diffundiert das Jod  dureh die Membran u. 
wird auf der anęleren Seite in  Jodid umgewandelt, das niclit mehr hinausdiffundieren 
kann. Es sammelt sich also Jodid  in  der Zelle an, bis alles Thiosulfat verbraueht ist. 
Auch Chloridionen lassen sich in  einem derartigen System konzentrieren. Die trockenen 
Kollodiummembranen sind durchlassig fur HgCl, u. undurchlassig fiir alle andern 
Cliloride. Vf. brachte ins Innere der Zelle 0,011 -mol. H'gCl2 u. 0,05-mol. Na^CrO.,, 
die AuBenfl. bestand aus 0,011 HgCl2 u. 0,05 Na2S 04. Innen fiillt HgCrOj aus, der 
Druck des HgCl, wird dadurch innen geringer ais auBen u. neues HgCl, diffundiert 
hinein. Ais drittes Beispiel wird die Konz. von Acetationen angefiiiirt. Essigsaurc 
kann die Membran passieren, das Acetation aber nicht. Stellt man eine Zelle, die eine 
Suspension von CaC03 in  W . enthalt, in  eino vcrd. Essigsaurelsg. (0,01-mol.), so ltiBt 
sieli dio Anreieherung der Zelle an Acetationen verfolgen von pn 7 bis p a  3. (Journ. 
gen. Physiol. 13. 21—25. 20/9. Princeton, Rockefeller-Inst.) W r e s c h n e r .

F. de Carli, Isothermen der inneren Eeibung bindrer Miscliungen. Die Messung 
der inneren Reibung von Lsgg. kann die thorm. Analyse in wertvoller Weise ergiinzen. 
Sie ste llt eine empfindliehe Methode, z. B. zur Erforschung der Solvatation, dar. 
Vf. untersueht unter diesem Gesichtspunkt Lsgg. von organ. Stoffen in anorgan. 
Losungsmm., bei denen das Schmelzdiagramm keinen geniigenden AufschluB libcr 
die Konz. ergeben hatte. In  Gemischen von Bzl. u. S2Cl2 laBt sich wegen der starken 
Unterkiihlungen das Eutektikum  schwer erkennen. Viscositiitsmessungen bei 15,5

XI. 2. 165
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u. 20° zeigen (unter Anwendung des Gesetzes von B a t s c h i n s k i), daB S2C12 eine 
assoziierte PI. darstellt u. daB Bzl. auf diese eine dissoziierende Wrkg. ausiibt. (Gazz. 
chim. Ita l. 59. 495— 501. Juli.) R . K . M u l l e r .

F. de Carli, Isothermen der inneren Reibung binarer Mischungen. I I . System  
Nitrobenzol-Schwefelmonochlorid. (I. vgl. vorsfc. Ref.) Aus dem Gemisch von Nitro
benzol u. S„Cl2 scheidet sich bei etwa —18° eine Verb. C„H5N 0 2-S2C12 ab, bei der die 
Ivomplexbindung anscheinend an der N 0 2-Gruppe stattfindet. Die bei 3 u. bei 20° 
aufgenommenen Viscositatskurven ergeben bei 48—52% Nitrobenzol die groBten 
Abweichungen von den aus der Miscliungsregel bereehneten W erten, wahrend die 
genannte Verb. 47,7% Nitrobenzol entsprieht, so daB in den Messungen eine Be- 
statigung der verm uteten Verb.-Bldg. gesehen werden kann. (Gazz. chim. Ita l. 59. 
502—06. Juli. Rom, Univ., Chem. Inst.) R. K . M u l l e r .

Irving Langmuir und K. H. Kingdon, Messung von Kontaklpolentialen adsor- 
bierler Schichlen. Die Apparatur besteht aus einer Vakuumróhre, in  der ein D raht aus 
einem der zu untersuchenden Materialien neben einer Gliihkathode (W m it Th tiber- 
zogen) eingespannt ist. Durch passend eingebaute Metallschirme wird die Elektronen- 
omission der Driihte auf ihre Mitte beschrankt. Gemessen wird die Strom-Spannungs- 
lcurve dieser Rohre. W ird nun der eine D raht durch einen D raht aus anderem Materiał 
ersetzt, so erhalt man eine der ersten parallele ICurve, die um das Kontaktpotential 
der beiden Driihte verschoben ist. Vff. messen die Potentiale von W  gegen W, an 
welchem O oder Metdlle adsorbiert sind. Bei Adsorption von:

Gs-O Cs Tli O ist das Potential
3,1 2,8 1,46 —0,8 V.

Die Potentiale stimmen m it den aus der therm. Elektronenemission bereehneten nicht 
iiberein. — Ferner wird dio Temperaturabhangigkeit des K ontaktpotentials in Gs- 
Dampf gemessen (im Bereich von 542—891° abs.), wobei sich die Menge des adsorbierten 
Cs m it der Temp. śindort. (Physical Rev. [2] 34. 129— 35. 1/7. Res. Labor. General 
Electric Co.) E is e n s c h it z .

Henry S. Frank, Adsorption bei niederen Drucken an einer geunschenen Glas- 
oberflache. Die Methode besteht darin, daB der berechnete W.-Dampfdruck einer be- 
stim m ten W.-Menge m it dem gemessenen Dampfdruck verglichen wird. Hierzu wird 
ein Membranmanometer ganz aus Glas konstruiert, das Druckdifferenzen von 0,1 bis 
zu Tausendstel mm Hg zu messen gestattet. — Die Unters. bestatigt die Auffassung 
anderer Forscher, daB die m it Siiure gewaschene Glasobcrfliiche m it einer Schicht 
Kieselsauregel bedeckt ist. (Journ. physical Chem. 33. 970—76. Juli. Univ. of Cali- 
fornia.) R . S c h m ie d .

Harold John Phelps und Rudolpk Albert Peters, Der Einflup der Wasserstoff- 
imienkonzentration auf die Adsorplion\ schwacher Eleklrolyle durch reine Iiohle. Bei 
Propion-, Capron- u. Bernsteinsaure nim m t dic Adsorption bei steigender Alkalitat 
ab zwischen den Grenzen Ph 3,0—7,0. Diese Anderung entsprieht annahernd den 
Ionisationskurren der Sauren. Bei n-Propylamin u. n-Butylamin nim m t die Adsorption 
bei steigender A lkalitat zu u. erreicht ein Maximum bei pn 11. Diese Wrkg. steht 
nicht in  direkter Beziehung zur Ionisation. Glyein, Alanin u. Asparaginsaure zeigen 
bei keiner H-Ionenkonz. ein ausgesprochenes Adsorptionsvermógen. Die Adsorption 
von H istidin wurde m it derjenigen der cntsprechenden Base Histamin yergliehen. 
Die Adsorptionskuryen beider Substanzen verlaufen gleich von pH 4,0—7,3; dami 
gehen sie auseinander. Die Adsorption von Histam in steigt bis zur vólligen Adsorption 
bei pn 10,0; wahrend die Adsorption von H istidin m it wachsender A lkalitat langsam 
abnimmt. Die Ergebnisse m it H istidin sind durch die Idass. Anschauung iiber die 
Dissoziation der Aminosauren zu erkliiren, walirend fiir Glyein, Alanin u. Asparagin- 
siiure eine Erklarung noch ausstelit. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 124. 554— 68. 
1/7. Oxford, Biochcm. Abt.) W b esch N E R .

W. W. Paddon, Die Adsorption einiger Sauren durch Wolle. Die Aufnahme von 
HC1, HoSO., u. Weinsaure durch Wolle bei 100° wird gemessen. In  Konzz. unter 2 Milli- 
mol/250 ccm wird mehr H 2SO., ais HC1 aufgenommen; bei hoheren Konzz. mehr HC1 
ais H 2S 04. Weinsaure wird in weit geringerem Mafie ais HC1 u. H 2S 04 adsorbiert. — 
Die Adsorptionskuryen zeigen keine Stufen, die auf chem. Bindung scldiefien lassen. 
(Journ. physical Chem. 33. 1107—08. Juli. Cornell Univ.) R . S c h m ie d .

H. S. Patterson, R. Whytlaw-Gray und W. Cawood, Die Koagulation von 
liauch. Die Unterss. von N o n h e b e l ,  C o l v in ,  P a t t e r s o n  u . W h y t l a w - G r a y  
(C. 1928. I. 310) werden fortgesetzt an N H .,0  u. Harz. Eine Kollisionstheorie der
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Koagulation wird aufgestellt. (Procecd. Roy. Soe., London Seuc A. 124. 502—22. 
1/7. Leeds, Univ.) ' W r e s c i in e r .

H. S. Patterson, R. Wkytlaw-Gray und W. Cawood, Struktur und eleklrische 
Ladung von Rauchteilclien. (Vgl. vorst. Ref.) M it einer verfeinerten mkr. Methode 
wurde die S truktur verschiedener Rauchteilclien untersueht. Der Teilchentyp hangt 
hauptsiiclilich von der A rt ab, wie die Tciloben gebildet werden. Rkk. bei hohen 
Tempp. u. Bogenentladungen begiinstigen die Bldg. loser Aggregate, wahrend Ver- 
fliiclitigung bei niedrigerer Temp. groBere Partikel yon kompakter S truktur entstelien 
liiCt. Von der ersten A rt wurden untersueht: CdO, MgO, Ag u. Au, dereń Raucli durch 
Bogenentladung in  Luft gebildet wurde; von der zweiten A rt: As20 3, HgCl2 u. eine 
Anzakl organ. Substanzen, die bei verhilltnismaBig niedrigen Tempp. verfluehtigt 
werden konnen. Zur Unters. der elektr. Ladung wurden die Teilchen in  einer be- 
sonderen ultram kr. Zelle beobaehtet, dann wurde ein horizontales elektr. Feld angelegt. 
Man beobaehtet positiv geladene, negativ geladene u. neutrale Teilchen. Untersueht 
wurden in  dieser A rt Rauchteilchen von NH.,C1, MgO u. Ag. Die elektr. Ladung der 
Teilchen ist weitgehend von der A rt ihrer Entstehung abhiingig. Teilchen, die durch 
Verfliichtigung bei miiBigen Tempp. entstehen, sind anfanglich nur wenig geladen, 
wahrend Teilchen, die m it Hilfe des Lichtbogens oder eines brennenden Mg-Streifens 
erzeugt werden, stark  geladen sind. Vff. konnten keinen EinfluB der elektr. Teilchen- 
ladung auf die Koagulationsgeschwindigkeit beobachten, aucli Rontgenstrahlen zeigten 
keine Wrkg. auf die Koagulation. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 124. 523—32. 
1/7. Leeds, U ni\.) _____________* W r e s c h n e r .

H. R. Kruyt, Inleiding to t cle pliysiśclie chemie, de kolloidchemie in het bizonder. Voor 
biologen en mcdici. 4e, vcrf>eterde en vcrmcerderde druk. Amsterdam: H. J. 1’aris 
1929. (XI, 180 S.) 8°. fl. 3.75; geb. fl. 4.00.

B. Anorganische Chemie.
Warren C. Johnson, Fortscliritte in  der anorganischen Chemie. Zusammen- 

fassung der Arbeiten iiber die Entdeckung neuer Elemente u. andere Forschungs- 
ergebnisse. (Chem. Bulletin 16. 233—36. 256— 57. Sept.) Ju n g .

H. Braune und F. Strassmann, Uber die Lóslichkeil von Jod in  gasjórmiger 
Kohlensaure. Der Dampfdruck des Jods sowie die Erhóhung der Sattigungskonz. 
des Joddampfes bei Ggw. von C02 von 1 bis etwa 50 a t  wurden bei 32,6—98,5° ge- 
messen. Die Versuchsergebnisse werden unter der Annahmo dargestellt, daB der A ttrak- 
tionskoeffizient fiir J-C 0 2 der Temp. umgekehrt proportional ist. Die molare Losungs- 
warme in molarer Konz. ergibt sich zu etwa 1000 cal. Die Loslichkeit von Jod  in  C 02 
bei dessen krit. Temp. laBt sich m it dem Partialdruckgesetz bis zur Loslichkeit in der 
Fl. darstellen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 143. 225—43. Sept. Hannover, T. H., 
Inst. f. Phys. Chem.) R. S c h m ie d .

Werner Hotli und Gottfried Pyl, Uber die Darslellung der Stickstoffwasserstoff- 
siiure und ihrer Salze. Alkali- u. Erdalkaliazide lassen sich aus Natriumazid leicht u. 
gefahrlos gewinnen, indem man Stickstoffwasserstoffsaure unter Tcrmindertem Druck 
aus Natriumazid m it Hilfe von H 2S 04 in  Freiheit setzt u. durch yorgelegtes liydroxyd 
zu dem gewunschten Azid bindet. Wss. Lsgg. von Stickstoffwasserstoffsaure lassen 
sich aus Natriumazid m it Kieselfluonvasserstoffsaure oder auch Oxalsiiure iiber das 
Bariumazid herstellen. Die Bedingungen zur Herst. von Kaliumamid u. -azid nach 
dem Verf. von WlSLICENUS werden angegeben. Das Drehrohrofenyerf. ist labora- 
toriumtechn. zur Darst. gut geeignet. Bariumazid laBt sich durch Einw. von Athyl- 
n itrit auf Hydrazinlij-drat u. Ba(OH)2 in einer Ausbeute von 30%  gewinnen, Lithium- 
azid durch doppelte Umsetzung aus Natriumazid u. Lithiumchlorid in wss.-alkoli. Lsg. 
(Ztsehr. angew. Chem. 42. 888—91. 7/9. Greifswald.) JUNG.

A. Colani, Bestimmung des Oxydationsgrades einiger unloslicher Phosphate. Dio 
Phosphate von Fe, U u. Mo werden zur Best. ihres Oxydationsgrades im gesehlossenen 
Rohr m it einem bestimmten Vol. titrierter K 2Cr20 7-Lsg. (3— 6 g/l) unter Zusatz 
von 4 Vol.-% H 2S 04 bis zu 24 Stdn. auf 200° erhitzt. Aus der R ucktitration des 
IijCrjO , ergibt sich die zur Umwandlung von U 0 2, Mo20 3 oder FeO in U 0 3, Mo03 
oder Fe„03 verbrauehte Monge. — Zur Analyse von Uranochlorophosphal (3 U 0 2-
2 P 20 5-UC14) ist das Verf. nicht geeignet; in diesem Falle erhitzt Vf. zuerst m it Ń a,P 20 7 
im Pt-Schiffchen 1 Stde. im Vakuum auf helle Rotglut, lost dann im C 02-Strom in

165*
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k. luftfreiem W., dem Na4P 20 7 u. NaHC03 zugesctzt sind, u. titrierfc m it KM n04; 
dieses Verf. ist auch fiir die Phosphate von Fe u. U  anwendbar, bei letzterem wird 
Obertitrieren m it KM n04, dann Zugabe von M nS04 u. titrierter FeS 0 4-Lsg. bis zur 
Entfarbung u. nochmalige KM n04-Titration empfoklen. Aus den tabellar. gegebenen 
Analysen ergibt sich, daB U-Metaphosphat ais Uranosalz vorliegt. (Buli. Soc. ckim. 
Franco [4] 45. 621— 23. Juli.) R . K . M u l l e r .

Standisli Miller, Elektrisch le.ite.nde Antimonspiegel auf Glas. Vf. besclireibt die 
Herst. von Sb-Spiegeln auf Glas durch therm. Zers. von SbH3. Die Spiegel haften 
gut an Glas, sublimiercn im Hochvakuum erst oberhalb 300° u. konnen leicht durch 
Sublimation unterhalb des Erweichungspunktes von Pyrex entfernt werden. (Journ. 
opt. Soc. America 19. 101— 02. Aug. Minnesota, Minneapolis, Univ. Chemie- 
schule.) L o r e n z .

J. P. Wibaiit und E. J. van der Kam, U ber das VerJialten von amorpliem 
Kohlenstoff zu Schwefel, verglichen m it dem Verhalten von Oraphit und Diamanl und dem 
Kohlenstoffsulfid von Ciusa. (Vgl. C. 1928. II . 135.) Zuekerkohle u. aktivierte Zucker- 
kohle, D iam antpulver u. Ceylongraphit wurden m it S auf 350, 500 u. 600° erhitzt u. 
estrahiert. Den groBten S-Geh. weist dann die nieht ak tm erte  Kohle auf. Diamant- 
pulver u. Graphit hatten  keinen S zuriickgehalten. Der Schwefelgeh. wuclis m it der 
Erhitzungsdauer. —  Diese Prodd. wurden nun im Vakuum erhitzt (600, 800, 1000°). Die 
gewóhnliche Zuckerkohle gibt die Hauptmenge ihres S schon bei 600° ab, aktivierte 
Kohle erst bei 1000°. Wie die ak tm erte  Kohle verhalt sich eine schwefelhaltige Kohle, 
die nach C iu s a  (C. 1926. I. 90) durch Erhitzen von Tetrajodthiophen hergestellt 
worden war; ihr S ist wahrscheinlich chem. gebunden. — Auch beim Erhitzen im
H,-Strom  bei 400° bzw. 600“ gab die nieht aktivierte Kohle leiehter den S ais H2S 
ab, ais die die aktiyierte; ClUSAs Kohle stand zwischen beiden. Die Vff. nehmen 
an, daB der S durch ungesatt. Valenzen der amorphen Kohle gebunden wird. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proeeedings 32. 501— 11. Amsterdam, Univ., Organ.- 
chem. Labor.) R. S c h m ie u .

G. B. Crippa und M. Gallotti, Einwirkung von akliviertem Wasserstoff und Stich- 
sloff auf Kohlenoxyd. (Vorl. Mitt.) Durch gleichzeitige Einw. von einzeln aktiviertem 
H  u. N auf CO bei 115—120° wird H am stoff gebildet. Die Einw. wurde in Glasrohren 
yerschicdcner Form u. Zus. untersucht. E in EinfluB des Materials konnte nieht beob- 
achtet werden. Der Harnstoff schoidet sich nach einigen Stdn. in mikrokrystalliner 
Form an don Wiinden ab, er wurde nacli F o s s e  (C. 1914. II. 895) identifiziert. (Gazz. 
chim. Ita l. 59. 507—09. Juli. Pavia, Univ., Inst. f. allg. Chem.) R. K. M u l l e r .

A. Guiltz, U ber die Herslellung von Barium. Friiher beschriebene Darstellungs- 
methoden fiir Barium werden besprochen. In  keinem Falle ha t bisher rcines Barium 
hergestellt werden konnen. Es lag meistens ais R csultat ein Amalgam oder wie bei 
der Herst. aus geschmolzenem BaCl2 mittcls des elektr. Stromes. ein Salz BaCl vor. 
E in hochprozentiges Prod. konnte erhaltcn werden, wenn Bariumamalgam im Vakuum 
langsam erhitzt wird. Aber auch dies Prod. enthielt nur 9 8 ,3 5 %  Ba. Weiterc Verss., 
rcines Bariumhydrur durch Erhitzen von Bariumamalgam im Wasserstoffstrom zu 
crhalten u. Unterss. iiber die Dissoziation dieser Verb. im Vakuum fiihrten zur Gc- 
winnung reiner Bariumkrystalle. Die Tatsache, daB Oxyde der Erdalkalien durch 
Mg reduziert werden, wurde durch Nachpriifung bestiitigt, u. es wurde nachgewiesen, 
daB dabei kein metali. Ba entsteht, sondern ein Suboxyd BaO. Aus den gemachten 
Beobachtungen ergab sich ein Verf. zur Horst, reinen Bariummetalls, das darauf 
beruht, B aryt m it einer Verb. m it groBer Oxydationswarme auf holio Temp. zu or- 
liitzen. Zu diesem Zweck muB ein vollkommen wasserfreier u. reiner B aryt ver\vendet 
werden, ais geeignetste Red.-Substanz ha t sich Al erwiesen. Die Erhitzung erfolgt 
auf 1300—1340° wahrend 5 Stdn. im elektr. Widerstandsofen. Aus 120 g angewandtem 
Bariumanhydrid erhiilt man etwa 50 g Bariummetall. Barium hat Metallglanz,
F. 850°, D. 3,78, beim Erhitzen oxydiert es sich unter Entflammung, lost sich, wenn 
man es in eins seiner geschm. Salze wirft, unter Bldg. der Salzo des Suboxyds. Die 
Bildungswarmcn yerschiedener Ba-Salze wurden bestimmt. C 02 veriindert Ba nieht, 
Stickstoffwasserstoff wird in der Warme leicht unter Bldg. von BaH2 u. Ba,N 2 ab- 
sorbiert,Ammoniak greift bei Tempp. unterhalb 28° unter Bldg. von Ba(NH3)0 an, 
das sich unter H-Entw. u. Aruid-Bldg. Ba(NH2)2 zers. Das Amid entsteht auch beim 
Erhitzen von Ba in gasfósmigem Ammoniak, das Amid gibt weiter ein Imid, die Rk. 
ist uinkehrbar. (Chim. e t Ind. 21. Nr. 2 bis. 458—62. Febr. Nancy.) J u n g .

Erling Botolfsen, Barstellung von reinem Uran. U3Os wird m it metali., zweck-
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maBig sublimiertem Ca im Vakuum zu reinem metali. U reduziert. Man erhitzt iiber 
den F. des Ca u. erhiilt U ais feines gTaues Pulver, das sich durcli Sieben voin CaO 
trennen laBt (Ca-UbersehuB sublimiert yorher). Die Analyse ergibt 99,95% U. Unter- 
halb des F. zeigt U im Yakuum keine Sublimation. (Buli. Soc. ehim. France [4] 
45. 626—27. Juli. Oslo, Univ., Chem. Inst.) R. K. M u l l e r .

A. Colani, Unlersuchmig von Uranylformiat. Vf. untersucht das System Uranyl- 
formiat-Ameisensaure-W. bei 25°. Aus einer wss. Lsg. von U 0 2(H C 00)2-H 20  scheidet 
sich auch unter LichtausschluB nach einiger Zeit bas. Form iat [UO;l- 2 H 20- 
U 0 2(H C 00)2-H 20 ] ab. Dieses ist in reinem W. bestandig u. swl., leichter 1. in 
Ameisensaurclsg., wórin die Loslichkoit — im Gegensatz zum neutralen Form iat — 
m it der Saurekonz. zunimmt. E in K nickpunkt bei XJ03 =  1,15 u. HCOOH =  44,85 
deutet auf die Existenz eines sauren Salzes hin, die auch daraus abgeleitet wird, daB 
Uranylformiat aus Ameisensauredampfen 10,4% seines Gewichtcs aufnimmt. (Buli. 
Soc. ehim. Franco [4] 45. 624—26. Juli.) R. K . M u l l e r .

Maurice Franęois, Ehm irkung von Ammoniak auf Quecksilberbromid und -chlorid. 
(Buli. Soc. ehim. France [4] 45. 616— 21. Juli. — C. 1929. I I . 1518.) R. K. Mu l l e r .

Ernst Beutel und Artur Kutzlnigg, U ber die Ehm irkung von Eisenchlorid 
auf Kupfer. Zu den Yerss. wurden Cu-Priigungen von 4 cm Durchmesser yerwendet, 
die in flachen Porzellanschalen m it 25—-50 ccm der vcrschiedenen konz. Lsgg. iiber- 
gossen wurden. Die Einw.-Dauer betrug 5 Minuten, 1 Stde., 16 u. 24 Stdn. Das Verh. 
der Proben unter diesen Umstanden wird angegeben, ebenso das Ergebnis der mkr. u. 
chem. Priifung. Die durch FeCl3 erzeugte Chlorurschicht ist iiuBcrst lichtempfindlich. 
Boi den Verss. m it alkoli. FeCl3-Lsgg. wurde ermittelt, daB in allen Fallen eine unl. 
Schicht von Kupferchloriir entsteht, die anfanglich sehr durni u. festhaftend ist. Bei 
liingerer Einw. konz. Lsgg. kommt cs zur Bldg. von gróBeren Kiystallen. Die Licht- 
empfindliehkeit der Farbung liangt in hohem MaBe von der KorngroBe ab. (Metali 
1929. 147—49. 15/9. Wien, Technolog. Inst. d. Hochsch. f. Welthandel.) K a l p e r s .

J. Newton Friend, Text-book of inorganic chemistry. Vol. G, part 3, Vanadium, niobium 
and tantalum; by Sydney Marks. London: Griffin 1929. (248 S.) 8°. 1S s. net.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
G. Grassi Cristaldi und G. Columba, Uber die Zusammensetzimg des Angits der 

Iłolen, Berge. Aus dem Augit der Roten Berge (Atna) konnten 3,12% eines schwarzen, 
glanzenden, magnet. Ilmenits, D. 4,32, isoliert werden, der aus Fc20 :j u. FcTiOa im 
Vcrhaltnis ca. 1: 1 bestand. Fiir den nichtmagnet. Teil, der 0,12% Ń in Form von 
Nitriden enthalt, wird folgende Zus. angegeben: 89,93% Diopsid u. Hedenbcrgit, 
5,42% Spineli, 4,65% Pseudojadeit. (Annali Chim. appl. 19. 173—82. April. Catania, 
U n iy .) H e r t e r .

G.-M.-B. Dobson, Der atmosphdrische Ozon. (Vgl. C. 1929- II . 711.) Zur Best. 
dor Ozoremenge in  der Atmosphare stiitz t sich Yf. auf die starkę Zunahme der Absorption 
des Ozons im Bereich von 3300 u. 2900 A. Die Aufnahme der Absorption der Sonne 
bei einer Wellenlange, wo die Absorption des 0 3schwaeh ist u.gleichzeitig im Absorptions- 
gobiet, ergibt einen auf einigo %  genauen ScliluB auf die in  der Atmosphare enthaltene 
Ozonmcnge. Damit werden Messungen in  yerschiedenen Breitegraden u. bei ver- 
schiedenen Jahreszeiten ausgofiihrt. Die Ergebnisse sind m it der Annahme unvcr- 
einbar, daB 0 3 durch Sonnenstrahlung entsteht. Ferner werden Beobachtungen iiber 
den Zusammenhang des Ozongeh. m it den meteorolog. Erscheinungen durchgefiihrt. 
(Journ. Physique Riidium [6] 10. 241—46. Juli.) E i s e n s c h it z .

L. H. Dawson, L. P. Granath und E. O. Hulbnrt, Die Absorption vllravioletter 
Slrahlung durch die niedere Atmosphare. (Vgl. C. 1929. I. 18.) Messung der Absorption 
der Strahlung einer Q,uarzlampe durch die Atmosphare auf Seehohe. Es ergibt sich, 
daB im Bereich von, 2050—2200 A die Absorption der Luft hinreicht, um die Sonnen
strahlung vollstandig aufzunehmen. Im  Bereich von 2800—2900 findet die Absorption 
des Sonnenlichtes nur durch den 0 3 s ta tt. (Physical Rev. [2] 34. 136—44. 1/7. Naval 
Res. Labor.) E i s e n s c h it z .

Enriąue Herrero Ducloux, Bemerkung iiber den Meleoriten „Del Parque'1. Es 
handelt sich um ein Stiiek yon meteor. Fe von einem groBen Stein, der 1811 gefunden 
wurde. Vf. untersuchte die D. u. ehem. Zus. des Stiickes u. fand, daB dieser Mcteorit 
eine besondere E igenait besitzt u. m it keinem der bekannten argentin. Meteoritcn
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verglichen werden kann. Es g ibt in  der ganzen W elt nur zw ei. ahnliche Meteoritc. 
(Anales Soe. cient. Argentina 108. 197—205. Aug. La Plata, Chem. u. Pharmazeut. 
Fakultat.) ' _________ W p.ESCHNER.

Carl Hintze, Handbueli der Mineralogie. Bd. 1: Elemente, Sulfide, Oxyde, Haloide, Carbonate, 
Sulfate, Borate, Phosphate. Lfg. 30. =  Der ganzen Reihe 42. Lfg. Hrsg. von Gottlob 
Linek. (S. 3301—4150.) Berlin: W. do Gruyter & Co. 1929. gr. 8°. nn. M. 15.-T-. 

[russ-l N. Sonow, Die Phosplioritc des Gouvernements Rjasan. Rjasan 1929. (43 S.) Ohne 
Preis.

[russ.] W. Subkow, Die Eisenerze des Gouvcrnemcnts Rjasan. Rjasan 1929. (24 S.) Ohne 
Preis.

[russ.] S. Warpachowski, Die Tone des Gouvernements Rjasan. Rjasan 1929. (22 S.) Oline 
Preis.

D. Organiscłie Chemie.
B. Tronow, A. Akiwis und W. Orłowa, Aktivitat der Halogene in  halogen- 

subslituierlen Esłern. Die A ktivitat folgender halogensubstituierter Ester wurde in 
ihrer Rk. m it Pyridin, Piperidin u. Na-Methylat bestimmt. 1. CH2C1- COOC8H 5,
2. CH„Br- COOC2H 5, 3. CCl3-COOCH,, 4. CBr3• C 0 0 0 2H5, 5. CK,-CHBr-COOC2H 5, 
(i. CK," CH, • CHBr- COOC2H5, 7. (CH3)2-CBr-COOC„H5, 8. (CH3)2■ CH- CHBr- COOC,H5,
9. CHC1(C00C2H5)2, 10. CHBr(COOCĄ)„, 11. CH3-CCi(ĆOOC2H 5)2, 12. CH3- 
CBr(COOC2H 5)2, 13. CH3-CO-CHCl-COOCĄ, 14. CH3-CO-CHBr-COOC2H5, 15. CH,- 
CO-CCl,-COOC2H5, 16. CH2Br-CO-CH2-ĆOOC2H 5, 17. CH3-CO-CCl(CH3)-COOC2H 5, 
18. CH3 • CO • CBr(CH3) • COOC2H 5, 19. CH,Br- CO - CH(CIL) ■ COOC2H 5. Die Aminę 
wurden ais Losungsm. angewandt, das M ethylat in  n. methylalkoh. Lsg., die Rk.- 
Temp. windo bei 18—20° gehalten. Die in  10 Tabellen zusammengestellten Resultate 
ergeben in  groBen Ztigen eine wesentlicłi gesteigerte Rk.-Fahigkeit des Br gegeniiber 
Chlor, desgleiehen der Halogene in  Ketosauren, eine Verringerung der A ktiv itat durch 
Anhaufen des Halogens in  einem Olied der K ette u. eine 4,3—27-mal grofiere Rlt.- 
Eahigkeit des Pyridins gegenuber dem Chinolin. Durch Pyridin oder Chinolin wird 
Brom aus dem sekundaren Glied der K ette 3-mal, aus dem tertiaren 10—12-mal lang- 
samer abgespalten ais aus dem primaren. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 
61. 345—53. Tomsk, Univ.) T a u b e .

Lespieau und Wiemann, Vertvendung der substiluierłen Epidibromhydrine fiir  
die Darstellung von Acetylenkohlenwassnrstoffen. Hexen und y-Hexin. Kurzes Ref. 
nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1929. I. 2961. Nachzutragen ist: Behandelt 
man das Tribromid CH2Br-CHBr-CHBr-C2H 5 unter 10 cm Hg-Druck m it KOH, 
so erhalt man eine El., welche nach Waschen u. Trooknen zuerst bei 68° (11 mm) 
dest. Eraktioniert man dieselbe, dest. die Kopffraktion von neuem u. wiederholt 
dieses Verf. mehrmals, so gelingt die Isolierung einer Kopffraktion von Kp.u  57—59°, 
welche aber bei erneuter Dest. immer wieder oinen gegen 72° sd. Anteil liefert. Br-Geh. 
u. Mol.-Refr. bleiben nnyerandert. Yff. sind der Ansicht, daB die beiden Epidibrom
hydrine CE,,-. C B r-C H B r-C JI- (I) u. GEJir-CBr-. C U -C fi^  (H) vorliegen, von 
denen I  sich leicht in  H  umlagert, so daB bei ofterer Dest. nur noch H  erhalten -wird. 
Diese Auffassung konnte durch folgenden Vers. bestatigt werden: Nach Bouis 
(C. 1928. II . 977) dargestelltes Athylallen lieforto m it 2 Br in  viel A . bei 0° ein Di- 
bromid von K p.]e 61° (Kp.u  56°), D .22 1,712, nn22 == 1,520, zweifellos im wesentlichen I, 
da das gesatt. Bromid CH3-CHBr-CHBr-C2H 5 K p .J4 61° zeigt. Bei mehrfacher Dest. 
erfolgt Tóllige Umlagerung in  H, Von H  freies I  ist daher durch Dest. nicht erbaltlich.
— Aus dem nach Bouis dargestellten Bromid CH2Br- C H : CII - C,IT- erhielten Vff. 
n ń t Br ohne Losungsm. bei 0° ein Di-, Tri- u. Tetrabromid: Das Dibromid zeigte 
Kp.j., 73—75°, D .25 1,681, nn25 =  1,509. Obwohl es nicht ganz rein war, liegt nach 
dem Kp. zweifellos das von R o s a n o w  beschriebene 1,3-Dibrompentan, CH2Br-CH2- 
CHBr - C2H5, vor. Dasselbe kann aus obigem Monobromid nur durch HBr-Anlagerung 
entstanden sein. Vff. haben daher das Monobromid m it H Br gesatt., im Rohr 5 Stdn. 
auf 100° erhitzt, gcwaschen, getrocknet, dest. u. das ganzo Verf. noch 2-mal wieder
holt. Das erhaltene 1,3-Dibrompentan zeigte K p .12 75— 76,5°, D .25 1,681, nn25 =  1,508. 
Es lieforto m it Zinkstaub u. A. das von R o s a n o w  beschriebene Athyltrimethylen, 
Kp. 35,8—36°, D .22 0,666, nD22 =  1,37 7, EMd =  +1,08, vielleicht n icht ganz rein. 
Dieses Verf. ist wahrschoinlich fiir die ' D arst. von Trim ethylenderiw. allgemein 
brauchbar. — Der sichtbaren HBr-Entw. bei der Einw. von Br auf obiges MonolDromid 
u. der Bldg. des Dibromids ontspricht die Isolierung des Telrabromids CH2Br-[CH Br]3■
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CH3, K p .15 gegen 152°, beim Abkuhlen erstarrend, Krystallc aus CH3OH, F. 114°, 
ident. m it dor von P r e v o s t  (C. 1929. I. 864) beschriebenen Verb. — D as 
Tribromid CH2Br-CH Br-C H Br- GtHs erstarrt leicht u. kann so besser goreinigt 
werden ais dureh Dest. F. 2,5—3°, D .21 2,0682, nn21 =  1,5583, Md =  48,19 (bor. 
48,58). — Epidibromliydrin CII „Br-CBr: CII-C,J1S (II). Voriges unter at-Druck 
iiber KOH-Stucken dest., untero Schicht wasohen usw. Nach zahlreichen Rokti- 
fizierungen K p .13 72,5—76°. In  Fraktionon von Grad zu Grad zerlegt: K p .13 72,5 
bis 73,5° u. 75— 76°, D .19 1,745 u. 1,7475, nDi° =  1,53079 u. 1,5329, M d =  40,40 u. 
40,49 (ber. 40,35). Wahrsehoinlich handelt es sich hier um Stereoisomere. —- Bei der 
Darst. des Bromids CH3-C H ,-C B r: CH-C2H 5 aus II u. CH3MgBr (kurzes Ref.) bildet 
sich eino gewisso Menge Athylallen, welchos m it dem A. iibergeht. Versetzt man die
a.th. Lsg. m it Br u. fraktioniert, so erhalt man wenig I u. viel II. — Bei der Einw. 
von Br auf das eben erwahnte Monobromid entsteht ais Hauptprod. das Tribromid 
(kurzes Ref.), daneben infolge Br-Substitution u. HBr-Anlagerung ein Tetrabromid 
CeH10Br„  K p .12 151°, D .20 2,225, n D20 =  1,586, u. das Dibromid C„H:>-CIIBr-CU Br- 
CJIrlt K p .I0 73— 74°, D .20 1,59 95, nr>20 =  1,5042. Letzteres liefert m it Zinkstaub 
u." A. IIexen-{3), C2H5-CH: C H C 2H5, K p .753 64°, D .10 0,6807, nD10 =  1,394. — Bei 
der Umsetzung von II mit C2H5MgBr erhielten Vff. analog ziemlich viel Propylallen 
u. auBerdem Verb. C II ,■ CII.,■ CII„-CBr-.CII-C„II,, K p .25 53,5°, K p .12 44,5— 45°,
D .22,5 1,1742, nu22,5 =  1,463. Letztere wurde dirokt m it alkoh. KOH behandelt u. 
lioferte: 1. Wenig CII - C-CH(C2Ha)2, Kp. 87— 88,5°, D .25 0,7246, n D”-5 =  1,4043; 
fallt AgN03 u. CuCl; von P r e y o s t  (C. 1929- I. 868) auf anderem Wege erhalten.
2. Ais Hauptprod. y-Hepli?i, CnH ?-C : C-C2H,, Kp. 105— 106°, B .2= 0,7337, n D25 =  
1,415. — Das Bromid CH2Br-ÓH: CH-CH3 liefert m it Br das Tribromid C II „Br- 
CH Br-CH Br-CH 3, K p .13 101—101,5°, F. ca. —19°, u. dieses m it KOH 2 Epidibrom- 
hydrine: CII „Br- C B r: CH-CIU, K p .12 58,5— 59,5°, D .25 1,88, nD25 =  1,5392, u.
CH2:CBr-CHBr-CH„, K p .17 50— 52°, D .22 1,8698, nD22 =  1,536, vielleicht nicht 
rein. Diese beiden Verbb. entstehen auch dureh Addition von Br2 an Methylallen; 
die 2. scheint sieh schon bei Raumtemp. langsam in die 1. umzulagern. — Zusammen- 
fassung: Die von BouiS  beschriebenen Epidibromhydrine sind 1 ,2 -D ib ro m d o riw . 
Bei ihrer Darst. entstehen auch die 2,3-Isomeren, welcho sich aber leicht in  die 1,2-Verbb. 
umlagern. Die 1,2-Verbb. liefern m it RMgX lineare Bromathylene u. diese dureh 
Entziehung von H B r disubstituierte Aeetylene. Ob die gleichzeitig gebildeten sehr 
geringen Mengen von echten verzweigten Acetylenen von Spuren 2,3-Verbb. oder 
obenfalls von den 1,2-Verbb. herriihren, lai3t sich noeh nicht sicher entscheiden. 
(Buli. Soc. chim. France [4 ] 45. 627—35. Juli.) L in d e n b a u m .

Kodji Suzuki, Ober die katalytische Redulction von Geranioł und Cilronellal miłłels 
Platinschwarz. (Vgl. C. 1929. I. 1435.) Die Hydrierungen -wurden wie 1. e. aus- 
gefiihrt. Geraniol nim m t auch in  Ggw. von Pt-Śchwarz 2 H 2 auf, das 1. Mol. viel 
schneller ais das 2. Mol. Zusatz von wenig F eS 0 4 vermindert die Rk.-Gesehwindigkeit 
stark. Das erhalteneProd. zeigte D .18, 0,8555, nn21 =  1,45637, opt.-inakt. — Citronellal 
wird in Ggw. von Pt-Schwarz zu dem von Śa b e t a y  u . B l e g e r  (C. 1928. II . 1996) 
beschriebenen Dihydrocilronellal reduziert, K p ..,i5 67°, D .18, 0,8268, iin21 =  1,42530, 
[a]D21 =  + 8 ,1 3 ° ;  Semicarbazon, F . 78°. Dagegen entsteht bei Zusatz von etwas 
FeS 0 4 Citronelbl, K p .5 97— 97,5°, D .18, 0,8594, nD21 =  1,45437, [a]D =  + 5 ,4 0 ° , 
nicht vollig rein. FeSO, verhindert die H-Aufnahmo an der Doppelbindung. — Er- 
miideter Katalysator wird dureh Schiitteln m it Luft leicht reaktiviert. (Chem. News 
139. 153. 6/9.) L in d e n b a u m .

Taichi Harada, Chemie der Thiocholinhalogenide (Trimethylmercaptodthyl- 
ammoniumhalogenide). Neues Thiocholinbromid und seine Derirale. I . Nach W h e e l e r  
u. B r is t o l  (Amer. Chem. Journ. 3 3  [1905]. 458) setzt sich 2-Thiouracil m it Chlor- 
essigsauro in sd. W . um zu Uracil u. Mercaptoessigsaure. Diese Rk. bietet ein Mittel 
zum Ersatz von Halogen dureh SH. Vf. h a t dieselbe auf Trimethyl-fj-bromathyl- 
ammoniumbromid ubertragen u. Thiocholinbromid (I) erhalten:

CO-CH: CH , CHa-CH2-Br , TT ^  C O .C H :C H
N H -C S-N H  ( 83 Br 2 _  ŃH -CO-Ń H

+  (CH3)3N < ^ l2' CH2' SH (I) +  HBr | II  (CH3)3N< ^ 2 ‘CHj' SAg’ AgBr

Die Ausbeute ist allerdings maBig, weil ein groBerer Teil des Thiouraeils zu Uracil 
u. H 2S zers. wird. Die Rk. gelingt aueh m it 6-Methyl-2-thiouracil. Die neue Yerb.
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osydiert sich leicht zum entsprechenden Disulfid. Mit Ag20  licfert sie eine stark 
alkal. La", u. diese durch Neutralisieren m it H Br cin Salz von der wahrscheinlichen 
Formel l i .

V e r s u e h e .  2-Thiouracil. Naeh W h e e l e r  u . L id d i .E (Amer. Chem. Journ. 
40 [1908]. 547) durch Zusatz einer gesatt. wss. Thioharnstofflsg. zur ath. Suspension 
von Na-Formylessigester, kurz erhitzen. m it Essigsaure ansauem. P la tten  aus NH4OH 
(Kohle), dann W., Zers. oberhalb 300°. — Trimelhyl-$-broinalhylammoniumbromid. 
Durch Einleiten von (GIL,):,N-Gas in m it etwas Toluol verd. Athylenbromid u. mehr- 
std. Erwarmen in  Druckflasche auf 50°. Aus A., F. 238°. — Thiocholinbromid,
C,iHj.1NBrS (I). Jo 1 Mol. der beiden vorigen Verbb. m it wenig W. mehrere Stdn. 
unter Druck auf ca. 150° erhitzen (bei Verwendung von 6-Methj'l-2-thiouracil auf 170°), 
m it A. horausspulen, Uracil absaugen, F iltra t stark eindampfen, in Eis kiihlen, fil- 
trieren, m it W. verd., m it NH,OH oder Ag20  annahernd neutralisieren, F iltra t mit 
Kohle entfarben, verdampfen. P latten  aus Butylalkohol, beginnende Zers. bei ca. 220°, 
Kp. 243° m it dunkclbrauner Farbung, 11. in W. u. A., sohr hygroskop. Isoelektr. 
P unk t ph =  7. — Disulfid, C10H 20N 2Br2S2. Durch langeres Kochen von I  m it HBr. 
Gelblicher, hygroskop. Sirup, in W. weniger ionisierbar ais I. — Ag-Salz C!iH 13N B r2SAg„ 
(U). Wss. Lsg. von I  m it iiberschussigem Ag20  behandeln, m it H Br eben neutrali
sieren u. erhitzen. WciBe, asbestartige, krystallin. M., Braunung bei 211°, F. 214° 
(Zers.), etwas 1. in NH,OH, unl. in Sauren u. A. Wird durch Kochen m it starken 
Siiuren unter Abseheidung von AgBr zers. (Buli. chem. Soc. Japan  4. 171—76. Aug. 
Clifton [U. S. A.], TAKAMINE-Lab.) L in d e n b a u m .

M. TJschakow, Iłeduklion von Aceton durch Magnesium in  Gegemmrt von teasser- 
freiem Aluminiumclilorid. Bei der Red. von Aceton spielen Halogenide maneher Metallc 
die Rolle von Katalysatoren. Vf. stellt Pinakonliydrat aus ]/io Mol. A1C13, 35 ccm 
absol. A., 32,9 ccm wasserfreiem Aceton u. 2 g Mg-Pulver her. Das Prod. wird m it Eis 
zerstórt, filtriert u. ausgeathert. Ausbeute 5 g. In  der Lsg. von A1C13 in  Aceton wurden 
m it N aJ  fallbare Cl-Ionen durch Leitfahigkeitsmessungen nachgewiesen. Zu den 
Leitfahigkcitsmessungen wurde reines Aluminiumacełonat, A hCla ■ 5 CII-Ą ■ CO ■ CHn, in 
absol. ath. Lsg. aus V10 Mol. A1C13 u. 2/io Mol. trockenem Aceton hergestellt. F. 110 bis 
114°. Durch Anlagerung von Aceton an A1J3 erhielt Vf. auch die Verb. [A 1(6 CH3- 
CO-CHa)\-J 3. Zur Feststellung der Rolle des A1C13 bei der Red. von Aceton wird dic 
Rk.-Gesckwindigkeit in  Abhangigkeit- vom AlCl3-Geh. bestimmt. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 183. 140—50. 23/9. Moskau, Univ.) H a n d e l .

Kyosuke Nishizawa und Mitihiko Sinozaki, Untersuchungen uber sulfonierte 
Ole. V. tJber die Darstellung von Ricinolschwefelsaureester aus Ricinolsdure mul Schwefel- 
sdure. (IV. vgl. C. 1929. I. 2254.) Vff. haben gefunden, daB Ricinolschwefelsaure
ester aus Rieinolsaure u. H ,SO ( in  Ggw. von A. ziemlich leicht dargcstellt werden 
kann. Wrkg. von Temp., A.- u. H 2SO,|-Menge u. Rk.-Dauer auf die Ausbeute wurde 
untersucht. U nter den besten Bedingungen u. unter Anwendung des in der IV. Mitt. 
angegebenen Trennungsverf. erreichte dio Ausbeute ca. 60%- Das Verf. ist in vielen 
Punkten dem C l-S03H-Verf. iiberlegen u. kann unter Verwcndung des sauren K-Salzes 
des Estcrs (spaterc łl i t t .)  zur Darst. von reiner Rieinolsaure aus dem Rohprod. dicnen. 
(Journ . Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 232 B— 33 B. Aug. Scndai, Univ.) Lb.

Julius von Braun und Wilhelm Reinhardt, Konfigurationsbestimmungen in  der 
Terpenreihe. IV. M itt. Die optisch alctiven Isopropylbemsleinsduren. (III. vgl. C. 1929.
I. 3097.) Die Darst. der beiden akt. Isopropylbernsteinsauren konnte, ausgehend 
von der inakt. Siiure, m it Hilfe von Strychnin durchgefuhrt werden. — d,l-Liopropyl- 
bernsteinsaure, K p .15 130°; geht beim Sieden in  ihr Anliydrid  iiber, das m it konz. HC1 
die Saure gibt; farblose Krystalle, aus W., F. 116°; 100 g Lsg. in  W. bei 20° enthalten
6,27 g Saure; die Lóslichkeit der akt. Komponenten ist gróBer. — ( +  )-Isopropyl- 
bernsteinsdure, C7HJ20,,, F . 87—88°; [a]D =  +24,01° (in 10,16%ig. wss. Lsg.); eine 
bei 20° gesatt. wss. Lsg. en thalt 47,89 g Saure. — Strychninsalz der rechts-Saure, farb
lose Krystalle, aus W., F. 130—132°. — Anilid  der rechts-Saure, CiaH 220 2N2, aus CH.,OH, 
F. 200°; [a]n2° =  —36,5° (in A.). — (— )-Isopropylbernsteinsaure, F. 70—75°; [a]n =  
—18 bis —19°. — Athylester der linlcs-Saure, Cn H 20O,, Kp. 119—120°; [a]n2° =  — 15,05° 
(unverd.). — Seine Verseifung lieferte eine Saure, die sich von der + - Siiure nur wenig 
imtersehied: F. 85—90°; [a]n >  21° in  10%ig. wss. Lsg. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
2585—87. 9/10. F rankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

S. Keimatsu und C. Kato, Gleichzeitige Synthese der d,l-Asparaginsaure wid  
Iminodiessigsaure. Diese Synthese wird durch folgendes Schema wiedergegeben:



1929. II. D . Ok g a n is c h e  C h e m ie . 2553

(CO,C,H,).CH.NH! - [ ' +  1CO-C!H| ^ ™ ; ' Cc6?HHbiNHJ.CH,.CO,H (I)
1— >- (CO,C,II5),C II.NH • GIL, ■ C 0 7C2H, — >-

CO,H ■ CII, • X II • CII, • COsH (Tli 
Nach L o c q u in  u . Ce r c h e z  (C. 1928. I I .  33) dargestelltcr Aminomalonester liefert 
m it Chloressigester u. NaOC2H- in A. ein Gemisch von a-Aminodthan-a,a,fl-iricarbon- 
saureesler u. Dimcihylamin-a.,a.’,a '-Iricarbonsaureester, CuH 10O6N, welches bei 127 bis 
130° (1 mm) sd. u. nicht zerlegbar ist. Es wurde daher m it k. 3%ig. KOH versoift, 
Lsg. im Vakuum eingeengt, Siiuren in  die Ag-Salze iibergefuhrt, diese m it H 2S zerlegt, 
F iltra t im Vakuum eingeengt. Das auskrystallisierte Sauregemisch zeigte F . 204 
bis 205° u. erwies sich ais aus 5 Teilen d,l-Asparaginsaure (I) u. 3 Teilen Iminodiessig- 
sdure (II) bestehend, da ein aus den reinen Sauren kiinstlich hcrgestelltes derartiges 
Gemisch denselben F. aufwies. Trennung erfolgte durch Losen in der borechneten 
Menge verd. HC1 u. Eincngen. Das wl. Hydrochlorid vón II fiillt sofort aus, das Hydro- 
chlorid von I  bei langerem Stehcn der Mutterlauge. Ausbeute an II  ca. 30%, an I  
55%. — I, Zers. oberhalb 300°; Hydrochlorid, F. 185— 186° (Zers.). Diathylester, 
K p .13 130—131°; Hydrochlorid, F . 85—86°. — II, F . 230—231° (Zers.); Hydrochlorid, 
F. 238—239° (Zers.). Diathylester, K p.n  126—127°; Hydrochlorid, F . 73—75°. 
(Journ. pharmac. Soc. Japan  4 9 . 111— 13. Aug.) L in d e n b a u m .

Noboru Taketomi und Kashiwo Miura, U ber die Glykosazonreaktion. Vff. 
haben den EinfluB der Konz. der Reagenzien u. der Erhitzungsdauer auf dio Ausbeute 
an Phenylglykosazon untersucht. Dio Verss. wurden m it absol. reinen Reagenzien 
ausgefiihrt. Die hochste Ausbeute, ca. 80%, wurde erhalten aus 1 g Glykose, 2,8 g 
Phenylhydrazinhydroehlorid u. 7,7 g kryst. Na-Acetat in 20 ccm W. durch 3-std. 
Erhitzen im sd. W.-Bad unter RiickfluB. Wenn es nicht auf die Hóchstausbeute an- 
kommt, nim m t man besser nur 2 g Phcnylhydrazinsalz u. 5,5 g Acetat u. erhitzt 
nur 1,5—2 Stdn. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 227 B — 28 B. Aug. 
Waseda, Univ.) L in d e n b a u m .

Kosaku Masaki, Ubcr die Zusammenselzung des Cyanidkomplex-Padikals tton 
Melallen. I. Silbercyanidkomplex-lładikal. B o n n e r  u. K a u r a  (C. 1 9 2 7 . I- 2131) 
haben durch einfache Titrierung gefunden, daB in m it CuCN gesśitt. KCN-Lsgg. das 
Vcrhaltnis von gebundenem CN zu Cu immer 3: 1 ist. Zur Best. dieses Verhaltnisses 
im Silbercyanidkomplex liat Vf. wechselnde Jlengen des betreffenden Ag-Salzes in 
100 ccm oiner anniihernd molaren NaCN-Lsg. gcl. u. das ,,freie“ , d. h. nicht m it Ag 
zum komplesen ło n  kombiniertc CN m it AgN03-Lsg. unter Verwendung von K J  
titriert. Differenz zwischcn Gesamt-CN in der ursprunglichen Lsg. u. ,,freiem“ CN =  
m it Ag zum komplexen ło n  kombiniertes CN. Ais Ag-Salze wurden AgCN, AgCl, 
AgSCN, AgzO u. Ag2CrO, benutzt. In  allen Fiillen war das Vcrhaltnis von kom- 
biniertem CN zu Ag 1: 1, entsprechend AgCN- . (Buli. chem. Soc. Japan  4. 190—93. 
Aug. Yokohama, Techn. Hochsch.) L in d e n b au m .

Wssewolod Nekrassow und J. Komissarow, U ber P-Chlorathylesler der ICohlen- 
und Schicefelsaure. Aus COCl2 u. Athylenchlorhydrin bei 0° entsteht, auch bei 
groBem UberschuB des letzteren, nur I. E rst beim Erhitzen von I m it Athylen
chlorhydrin bildet sich H. An Stelle von C0C12 kann sehr bcąuem sein Dimcres HI, 
Chlorameisensauretrichlormethylester, verwendet werden, besonders zur Darst. von II. 
Das Athylenchlorhydrin kann bei diesen Umsetzungen durch /3-Chlorathylnitrit (IV) 
ersetzt werden, welches m it COCl2 bzw. IH  u. I  unter Abspaltung von NOC1 reagiert.
—  Aus S 0 2C12 u .  Athylenchlorhydrin erhielten S t e i n k o p f  u . Mitarbeiter (C. 1 9 2 0 .
I II . 910) u. L e v a il l a n t  (C. 1 9 2 9 . I. 37) nur V. Bei hoherer Temp. entsteht jedoch 
VI m it guter Ausbeute. Auch hier kann Athylenchlorhydrin durch IV ersetzt werden 
(L e v a il l a n t ). Ais Nebenprod. entsteht immer VH. VI ist viel unbestiindiger ais H.

I  C l-C 0-0-C H 2-CH2Cl H  C0(0-CH„-CH 2C1), IH  Cl-CO-O-CCl,
IV 0 N -0 -C H 2-CH,Cl V C 1-S 0 ,-0 : CH,-CH„C1 VI S 0 ,(0 -C H 2-CH2C1),

v n  0 (CH2-CH2C1)“2
V e r  s u c h e. Clilorameisensaure-fS-chloratliylester, C:|H ,0 2C12 (I). 1. In  Athylen

chlorhydrin bei 0° lebhaft C0C12 einleiten, schlieBlich HC1 durch Luftstrom entfernen, 
m it Eiswasser waschen, m it Na2SO., trocknen. Ausbeute gut. 2. In  Gemisch von 100 g 
Athylenchlorhydrin, 100 ccm W. u. 65 g Marmorstucken bei 0° lebhaft COCl2 ein
leiten, nach Lsg. des Marmors (6 Stdn.) untere Schicht abtrennen, trocknen. Aus
beute 140 g. 3. Gemisch von 14 g fl. COCl2 u. 30 g IV (vgl. unten) in Druclcflasche
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3 Stdn. bis 65° erwarmen, mehrmals fraktionieren. Ausbeuto 10 g. 4. 45 g unter 
RuckfluB sd. IV in %  Stde. m it 20 g H I versetzen, nach 1-std. Kochen fraktionieren. 
Ausbeute 15 g. StecLend riechende Fl., K p .752 1 52,5°, D .2°4 1,3825, n ir° =  1,4465, 
unl. in  k. W., von h. W. oder Laugen hydrolysiert. — Di-[fi-chlorathyl]-carbonal, 
C5H 80 3C12 (II). 1. 50 g I  u. 30 g Athylenchlorhydrin unter RuckfluB 7 Stdn. auf 130 
bis 150° erhitzen, m it W. waschen, m it CaCl2 trocknen. Ausbeute 40 g. 2. 30 g III 
u. 50 g Athylenchlorhydrin langsam auf 210° erhitzen u. fraktionieren. Ausbeute 
43 g. 3. 20 g I  u. 16 g IV 3 Stdn. unter RuckfluB erhitzen u. fraktionieren. Ausbeute 
15 g. Farb- u...geruchlose Fl., Kp. 240—241°, Kp.s 115°, D.2°, 1,3506, nD-° =  1,4610, 
in festem C02-A. zu Nadeln von F. 8,5° erstarrend, unl. in sd. W., von diesem nicht 
zers., m it W.-Dampf fliichtig, durch w. Laugen langsam hydrolysiert. — p-Chloro, thyl- 
nitrit (IV). Je  100 g Athylenchlorhydrin u. N aN 0 2 in 300 ccm W. bei —5° langsam 
m it Gemisch von 100 ccm konz. HC1 u. 90 ccm W. versetzen, grunes Ol m it CaCl2 
trocknen, mittels Dephlegmators dest. Ausbeute 95 g. Kp. 90—91°. — Di-[fl-chlor- 
athyV\-sulfat, C,HsO.,Cl2S (VI). 1. 40 g S 0 2C12 u. 45 g Athylenchlorhydrin bis zur 
beendeten HCl-Entw. sich selbst tiberlassen (1 Stde., Bldg. von V), unter RuckfluB
3 Stdn. langsam auf 165° erhitzen, im Vakuum 3-mal fraktionieren. Ausbeute 30 g. 
Geringe Fraktion 68—75° (8 mm) liefert nach Waschcn Di-[/?-chlorathyl]-ather (VII), 
Kp. 178—180°. 2. In  70 g unter RuckfluB sd. IV in  1 Stde. 40 g S 0 2C12 tropfen, nach 
beendeter NOCl-Entw. fraktionieren. Ausbeute 20 g. Farb- u. geruchlose F l., K p .8 154 
bis 154,5°, D .2°4 1,4801, nu20 =  1,4622, in  C02-A. zu Prismen von F. 11° erstarrend, 
unl. in W., von W. u. NH,OH nicht hydrolysiert. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 3 . 
160—68. Sept. Moskau, Univ.) L in d e n b a u m .

David Henry Peacock, Mandal Bhattacharya und B. Lakshman Rao, Ph&noxy- 
ałhylanilin und vcrwandte Verbindungen. I . fl-Phenozydlhy lani lin  u. analoge Basen 
R -N H -C H 2-CH2-OC6H 5 lassen sich aus den Aminen durch Erhitzen m it p-Toluol- 
sulfonsaure-/J-phenoxyathylester u. Na2C03 in  W. darstellen. Der Ester reagiert auch 
bei langer Einw. nicht m it Dimethylanilin. — f!-Phenoxydthyl-o-loluidin, ĆI5H 17ON, 
Krystalle aus A., F . 64°. — P-Phenoxyathyl-p-toluidin, F. 52°. — f}-Phenoxydthyl-m- 
toluidin, K p .13 220°. — P-Phenoxydiathylanilin, K p .17 212-—213°. — j}-Phenoxyathyl- 
•p-cliloranilin, Cj,H],ONCl, K p.u  228°. — P-Phenoxyathyl-a.-7iaphthyla.min, C18H 17ON, 
Krystalle aus A., F. 106°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 1926— 27. Sept. Rangoon, 
Univ. Coli.) OSTKRTAG.

Michał Śmiałowski, U ber die Anilinsynthesen. Vf. versuchte, in  Ggw. von 
Katalysatoren Chlorbenzol mittels NH 3 in A nilin  uberzufuhren. Ais K atalysatoren 
wurden auf Na2C03, CaO u. ahnlichen HCl-bindenden Substanzen niedergeschlagene 
Metalle verwendet. Die Best. des Anilins im Rk.-Prod. erfolgte nach E l v o v e , die 
Best. des bei einigen Verss. gebildeten Diphenylamim  erfolgte colorim etr.: 0,1 g Di- 
phenylamin wurden m it 100 ccm H 2SO,, (1 :3 ) gel. u. m it konz. H 2SO., auf 500 ccm 
aufgefiillt (Standardlsg.). Das Rk.-Prod. wurde m it HoSO,, derselben Konz. aus- 
geschiittelt; 10 ccm H 2S 04-E xtrakt wurden m it 1 ccm l% ig- FeCl3 vermischt u. 
m it der durch FeCl3 hervorgerufenen Farbung der Standardlsg. verglichen. Ais 
Katalysatoren dienten Ni-Na2C03, Ni-CaC03, Ni-CaO, Ni-Cr20 3, N i-PbCr04, Ni-Pb, 
red. PbCr04, Co-Cr20 3. AuBerdem wurde noch der EinfluB von iSTebenprodd., wio 
CO u. Anilin auf den Rk.-Verlauf zwischen NH 3 u. C0H 6CI in  Gg^v. der aufgezahlten 
K atalysatoren untersueht. Die Temp. betrug bei samtlichen Verss. etwa 280— 400°.
— Dio Katalysatoren haben die Anilinausbeute wenig oder uberhaupt n icht erhóht, 
u. zwar infolge von Nebenrklc. bzw. der Umkelirung der Rk. In  Ggw. von CO u. Ni 
sinkt die Ausbeute an Anilin. U nter den Nebenprodd. fand Vf. Diphenylamin. (Prze
myśl Chemiczny 1 3 . 397—401. Lemberg, Techn. Hochsch.) S c h o n p e l d .

Henry Gilman und Jack D. Robinson, Beaktion zwischen einem Gemisch von 
Estern und Phenylmagnesiumbromid. Labilitat der Alkylgruppen in  einigen Estern. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . II . 1915.) Nach G il m a n  u . H e c k  (C. 1 9 2 8 . I I .  1561) wirken Sulfon- 
sdurealkylesler auf RMgX-Verbb. alkylierend nach I, dagegen Sulfonsaurearylester n. 
(d. h. wie Carbonsaureester) nach H :

R- S 03Alk +  R'MgX =  R '- Alk +  R-SO,M gX I 
R- S 03Ar +  R'MgX =  R- SO ,-R ' +  Ar- ÓMgX H 

Bis vor einiger Zeit nahm man an, daB ^Irj/Zsulfonsaurealkylester nur nach I  reagieren. 
Aber schon G il m a n  u . H e c k  (1. c.) fanden, daB p-Toluohulfonsaure-n-bulylesler u. 
C6H5MgBr auBer 64% n-Butylbenzol (nach I) auch 2,1%  Phenyl-p-tolylsulfon (nach H) 
liefern. Vff. erhielten aus Athansulfonsauremethylester u. 1 Mol. C6H5MgBr (die notige
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Reagensmenge wurde boi allen Verss. m ittels der bekannten Farbrk. ermittelt) ca. 
21% Toluol u. 14% Ałhylphenylsulfon. Zwischen den Alkyl- u. Arylsulfonsaurealkyl- 
cstern besteht demnach nur ein. gradueller Unterschied. Dagegen scheinen die Aryl- 
ester aller Sulfonsauren nach II  zu reagieren. So lieferte Afliansulfonsaureplienytester 
mit ca. 1,5 Mol. C6H 5MgBr 74%  Athylphenylsulfon u. 85% Phenol. — G il m a n  u. 
Mitarbeiter (C. 1926. II. 2896) erhleltcn aus Benzolsulfensduremeihylester, C„H5- S ' OCHj, 
u. C6H r)BlgBr aufier (CeHs)2S  (nach II) eine kleineMenge (OrJ l r>),SO. Vff. habenden Vers. 
m it 2,8 Moll. CBH 5MgBr wiederholt u. 63% (C0H 5)2S, ferner GH3OH  u. sehr wenig 
(C6H 5)2SO, aber keinToluol erhalten. Die Bldg. des (C6H 5)2SO konnte auf Verunreinigung 
des Ausgangsesters m it etwas Benzolsulfinsauremethyksler, C6H 5 • S 0  • OCH3, zuriickgef iihrt 
werden. Letzterer lieferte m it 1,6 Moll. C6H 5MgBr 65% (CeHs)2SO, ferner CH3OH. — 
Rk. I  scheint auf der lockeren Bindung des Alk in den Sulfonsiiureestern zu beruhen. 
Es war daher zu erwarten, daB bei besonders locker haftendem Alk wio Allyl, Benzyl 
usw. (a,/?-ungesatt. Radikalc) eine alkylierende Wrkg. nach I  selbst bei Carbonsaure- 
estern in  Erscheinung treten wiirde. Dies ist auch der Fali. Yff. erhielten aus 0,3 g-Mol. 
Benzoesaureallylester u. 0,7 g-Mol. C6H 5MgBr 15 g Allylbenzol u. 67 g Triphenylcarbinol; 
ebenso m it p-Tolyl-MgBr 1,5 g p-Allyltoluol u. reichlich Phenykli-p-lolylcarbinol; aus 
Benzoesdurebenzylesler u. Benzyl-MgCl 86%  Benzylalkohol, 69,7% PJienyldibenzyl- 
carbinol u. 6,6%  Dibenzyl. — Die alkylierende Wrkg. der Sulfonsaurealkylester konnte 
auch m it den relativ  hohen Dissoziationskonstanten der Sulfonsauron zusammen- 
hangen, u. danach ware zu erwarten, daB die Alkylester von Carbonsauren m it hohen 
Dissoziationskonstanten ebenfalls alkylierend wirken wurden. Vff. haben die Athyl- 
ester der Nilroessigsdure, Trinitróbanzoesaure, Triphenylessigsdure, Tribromessigsdure u. 
Acetylendicarbonsdure m it C6H 6MgBr umgesetzt, aber in  licinem Falle die Bldg. von 
Athylbenzol feststellen konnen. (Buli. Soc. ehim. France [4] 45. 636—41. Juli.) Lb.

Henry Gilman und R. J. Vanderwal, Untersućhung der optimalen Konzentration 
der Verbindung R X  f  iir den Einiritt einiger Grignardreaktionen. Vff. haben die optimale 
RX-Konz. fiir die Darst. einiger typ. RMgX-Verbb. erm ittelt, indem sie die Zeit bis 
zum Auftreten der bekannten Farbrk. festgestellt haben. Aus den K urven im Original 
folgt, daB eino zu hohe oder zu niedrige Konz. schadlich wirkt. Die optimale Konz. 
fiir Cfll^Br u. C6H 5-CH2Cl ist 25—30°/o! diejenige fiir n -C JIaBr ca. 55% u. fiir n -C J I fi l  
ca. 70%. Die Resultate lassen noch keine Verallgemeinerungen zu, aber fiir die meisten 
Falle diirfte eine Konz. von 30—40% am giinstigsten sein. Arylhalogenide reagieren 
im allgemeinen schwerer ais Alkylhalogenide. Voraussetzung ist immer UberschuB 
von Mg u. ais Losungsm. A. Wenn sich m it A. keine so konz. Lsg. herstellen laBt, kann 
Bzl. zugesetzt werden, obwohl letzteres yerzogernd w irkt (ygl. C. 1927- II- 1472. 1929.
I. 1818). Bei obigen Yerss. wurden ais K atalysator einige Tropfen 25%ig. J-Lsg. zu
gesetzt; nur beim n-C4H;,Br wurde ohne K atalysator gearbeitet. (Buli. Soc. ehim. 
France [4] 45. 641—44. Juli. Ames [Iowa], S tate Coli.) L in d e n b a u m .

Herbert Henry Hodgson und Arnold Kershaw, Die Nitrosierung von Phenolen. 
VI. Weiiere Untersucliumj der Nilrosierung des m-Chlorplienols. (V. vgl. C. 1928. I. 
2500.) Die] von H o d g s o n  u. M o o r e  (C. 1924. I. 307) beschriebenen 2 Formen des
3-Chlorbenzochinon-4-oxims konnten ais verunreinigte Praparate eines u. desselben
4-Oxims aufgeklart werden. Dio Umwandlung in das Oxim erklaren Vff. nach fol-
gendem Schema: ^

sauer |  |

\. X
\

'l> = N —OH

alkalisch
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V o r  s u e h e. Durch Oxydation 'des 3-Chlor-4-aminoanisols m it Perschwefel- 
saure 3-Chlor-4-nitrosoanisol, C7H„02NC1, aus A. oder PAe. leuchtend griine P latten 
vom E. 60°. Benzoyl-3-chlorbenzochinon-4-oxim, Cł3Hs0 3NCl, aus Chlf.-PAe. F . 189,5°.
3-Ghlorbenzochinon-4-oximnietliyldłher, C7H 60 2NCI, aus 50%  A. E. 113°. Aus p-Benzo- 
chinonoxim-4-methylather m it Hydro xylamin p-Benzochinondioxim-4-metliyldlher, 
C7H80 2N2, F . 115°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1553—57. Juli. Huddersfield, 
T echn . Coli.) T a u b e .

Mysore Guru Srinivasa Rao, Collurayana Skrikantia und Mysore Sesha 
Iyengar, Substitution von Besorcinderimten. I I . Bromde.riw.te, des p-Iiesorcylaldehyds 
und ihre Orienlierung. (I. vgl. C. 1925. I. 2489.) 2-Oxy-4-methoxybenzaldehyd, zu- 
giinglich aus den Wurzeln von Decalepis Hamiltonii, gibt bei der Bromierung zunachst 
ein MonobronuIeriv. m it dem Br in  5-Stellung u. bei weiterer Bromierung ein 3,5-Di- 
bromderw. Die Behandlung der Dibromverb. m it HNO:!-H2SO., fiihrt zur Eliminierung 
der Aldehydgruppe, u. es resultiert 2,6-Dibrom-4-nitroresorcin.

V e r s u c h e .  Aus 2-Oxy-4-methoxybenzaldehyd durch Bromierung in HCOOH- 
Na-Acetat 5-Brom-2-oxy-4-methoxybenzaldehyd, C8H 70 3Br, aus Methylalkohol E. 120 
bis 121°, Oxim  E. 148— 149°, Plienylhydrazon F . 177—178°. Durch energischere 
Bromierung in  Eg. 3,5-Dibrom-2-oxy-4-methóxybenzaMehyd, C8H 803Br2, aus A. F . 97 
bis 98°, O zim  F . 215°, Plienylhydrazon F. 131—132°. (Journ. chem. Soc., London 
1929. 1578—81. Juli. Bangalore, Zentr. Coli.) T a u b e .

W. Schnellbach, Loslichkeit von Natriumsalicylat in  Alkohol. Die Best. der Los- 
lichkeit von Natriumsalicylat in A. (D.23., 0,8083) wurde ausgefiihrt durch 11-tagiges 
Schutteln des A. m it uberschussigem Salz im Thermostaten, Eindampfen des F iltrats 
u. Wagen des Riickstandes. Bei 25° lost sich 1 g Natrium salicylat in 9,33 ccm =  7,52 g
A. (Amer. Journ. Pliarmac. 101. 586—87. Aug. Philadelphia, Coli. of Pharm. and 
Science.) H e r t e r .

Antoine Willemart, Darstellimg des p-Tolylacetylens. Die D arst. erfolgte nach 
dcm Vorf. von B o u r g u e l  (C. 1925. II. 463) aus Methyl-p-tolylketon. Dieses liefert 
m it PC15 nach v. A u w e r s  u. K i e l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 1876) die 
Verb. CH3-C6H.,-CC1: CH„, weleher mittels N H 2Na (unter dem gloichcn Gewicht 
Vaselinol in  Kugelmiilile pulverisiert) HC1 entzogen Avird. — Auf 87 g PC15 56 g Methyl- 
p-tolylketon tropfen lassen, POCl3 im Vakuum entfernen, unter 15 mm alles zwischen 
50 u. 150° iiberdest. u. rektifizieren. Erlialten 37 g von K p .12 86—96°. Diese m it 
21 g N H2N a (Vaselinólsuspension) 15 Min. auf 150° erhitzen, Eis, W. u. 30 ccm HC1 
zugeben, m it W.-Dampf dest., D estillat in  A. aufnehmen. Ausbouto an fast reinem 
p-Tolylacetylen 30%. Kp.u _i2 53—56°, zu Krystallen von F. 23° erstarrend. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 45. 644r—45. Juli.) L in d e n b a u s i .

N. Prileshajew und V. Werschuk, Żur Zusammensetzung des Terpentinols: Oxyde 
des a- und (S-Pinens. I. Das m it Benzopersiiure nach der Methodo von P r i l e s h a j e w  
zuganglicho Oxtjd des a.-Pinens hydratisiert sich auCerordentlich leicht (schon die 
Kohlensaure der Luft geniigt, um die Rk. durehzufuhren) u. liefert hierbei 80—85% 
Sobrerol u. in  den restierenden óligen Anteilen grófiere Mengen Campliolenaldehyd 
(i—n i) .  W ahrend die Bldg. des Sobrerols sieh durch die bckannten Tatsachen leicht 
erklaren laBt, maclien die Vff. fiir das Auftreten des Campholenaldehyds die Amiahme 
des Vorliegens geringcr Mengen eines Isopinens (V), welches m it Pinen (IV) im Gleich- 
gewicht steht. Die Bldg. des Aldehyds wiirde darm nach VI—IX statthaben, indem 
die Unbestandigkeit des intermediaren Glykols VIM die Umlagerung des Ringcs 
herbeifuhrt. (Vgl. hierzu R i c h t e r  u . W o l f f , C. 1926. II. 1945, welche die Existenz 
des Isopinens abgestritten haben.) Die analog durchgefuhrte Oxydation des fl-Pinens 
liefert einen Aldehyd u. ein ungesatt. Glykol, vcrschieden von den Rk.-Prodd. des 
a-Pinens.
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C H ^ ^ C H - O H
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CHj CHa

CII

O---------- C-CH,
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— >- III

CII2 CII,
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V e r s u c l i c .  Wie iiblich in ath. Lsg. m it Bcnzopersaure hergestellt: a -l-Pinen-
oxyd, K p .50 103—104", 
1,4715; v.-d-Pinenoxyd,

Kp.75., 192—192,5°, D .1515 0,9675, [a]D =  —97,76°, nD“- =  
K p .50 103,5— 104°, D .1515 0,9695, [a]D =  +40,10", n D15 =

1,4791; Isopinenoxyd, K p .50 102—102,5°, ud 15 =  1,4718, D .15, 0,9693. Ais Neben-
prod. der H ydratation des Óxyds Campholenahlehyd, CiOH 10O, iiber die Bisulfitverb. 
gereinigt K p .,10 112— 113°, D .1Glr, 0,9266, nn15,5 =  1,4680. Setnicarbazon, F. 135,5 
bis 136°. Aus dem Isopinenoxyd durch H ydratation Isosobrerol, F. 129— 130°, u. 
Campholenaldehyd, Semicarbazon F. 135—136,5°. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges.
[russ.] 6 1 . 445— 65. Mińsk, Univ.) T a u b e .

Julius August Miiller, (Jber Pal-Eupliorbon aus dem Harze von Euphorbia 
paluslris L. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2173.) Genanntcs Harz wurde m it Seesand yerrieben, 
m it W. u. Soda bis zur eben alkal. Rk. angeschlammt, nach mehrstd. Schutteln ab- 
gesaugt, Riickstand gewaschen, an der Luft getrocknet, m it sd. A. erschópfend aus- 
gezogen. Nach 24-std. Stehen der Ausziige waren ein dunkelbraunes Hara u. ein 
weiBlicher, warzenfórmiger, amorpher Korper ausgefallen. Lsg. abgegosscn, Warzeń 
herausgeschabt, Riickstand m it sd. A., dann Aceton erschópfend ausgezogcn. Aus 
4500 g Harz wurden 670 g eines Prod. erhalten, wclches Vf. Pal-Euphorbon nennt,
11. in A., A., Aceton, Essigester, Bzl., Chlf., Pyridin, unl. in PAe., CCI.,, CS,. Wurde 
durch ca. 100-maliges Umkrystallisieren aus Aceton in  10 krystallisierte Fraktionen 
zerlegt, welche unscharfe FF. zwischen 70 u. 120° zeigten. Sio enthielten C, H, O, 
u. zwar lagen die C-Werte zwischen 75,7 u. 83,3%, die H-W crte zwischen 10,8 u.
11,4%. Es diirften Gemische verschieden hohcr Oxydationsprodd. vorliegen. Pal- 
Euphorbon Nr. 1 kónnte Formel C38HG20 .,, Pal-Euphorbon Nr. 10 Formel C;!sHC20 , 
besitzen, jedoch kommt diesen Formcln nur ein bedingter W ert zu. Nr. 1 zeigte 
[<x]d16 =  +37,23° in Bzl. — Beim Erhitzen bis wenig iiber den F. yerloren die Pal- 
Euphorbone unter Aufschaumen W. u. gingen in Lacke iiber, welche sich nicht wieder 
in die Ausgangsprodd. zuriickverwandeln lieBen. So lieferte Nr. 1 ein Prod. der Zus. 
C38H 00O:!, hellbraun, sehr spróde, zu gelblichem Pulver zerreibbar, F . 72—73° (korr.),
11. auBer in PAe., CC1.„ CS2, [a]D10 =  +40,83° in  Bzl. — Gegen chem. Agenzien sind 
dio Pal-Euphorbone wenig widerstandsfiihig. Nr. 1 u. sein Lack lieferten m it sd. 
Acetanhydrid oder Br in Clilf. klebrige, dunkelbraune Sirupe, aus denen sich kein 
einheitliches Prod. isolieren liefi. Bcmerkenswert ist, daB Nr. 1 Br addiert, wahrend 
in den Lack Br substituierend eintritt. Nr. 10 lieferte m it Acetanhydrid wenig weiBe 
Krystallo (aus Aceton), F. 129° (korr.), 1. auBer in  PAe., CCI.,, CS2, dereń Analysen- 
werte zwischen denen eines einfach u. doppelt acetylierten Ausgangsprod. lagen. — 
Die Pal-Euphorbone werden durch Digitonin in 90%ig. A. nur teilweise gofallt. Sowohl 
der fallbare ais auch der nicht fallbaro Anteil stellte noch immer ein Gemisch dar, 
so daB auch auf diesem Wege eine Rcinigung nicht móglich war. Auffallend war, daB 
die fallbaren Anteile, nach Entfernung des Digitonins durch Kochen m it Bzl., beim 
Schmelzen nicht mehr aufschaumten (vgl. oben), wohl aber noch dic nicht fallbaren 
Anteile. — Bei der SALKOWSKi-HicsSEschen Rk. farbte sich in  allen Fallen die H 2SO.,, 
wahrend das Chlf. farblos blieb. Nach 24 Stdn. war die gefiirbte Zono bei den durch 
Digitonin nicht fallbaren Anteilen von oben nach unten rot—orange—gelb, bei den 
fallbaren Anteilen gelbrot—gelb. — Aus der Unters. folgt, daB die unter dem Namen



2558 D . Ob g a n ib c h e  C h e m ie . 1929. II.

Pal-Euphorbon zusammengefaBten Stoffe u. die aus dera offizinellen Euphorbium 
isolierten Yitorbol u. Novorbol (1. c.) nicht ident. sind. (Journ. prakt. Chem. [2] 
1 2 3 . 148—59. Sept. Halle, Univ.) L in d e n b a u m .

E. Boedtker, U ber einige Homologe des Diphenyls. SCHREINER (Journ. prakt. 
Chem. [2] 81 [1910]. 423) h a t p,p'-Diisopropylkiphenyl u. p,p'-Di-lerl.-butyldiphenyl 
dargestellt u. fiir ersteres F. 49°, fiir letzteres F. 122° gefunden. Dagegen geben neuer- 
dings B e r t  (C. 1 9 2 3 . I II . 1154) fiir erstere Verb. F . 65— 66°, T s c h i t s c h i b a b i n  u . 
Mitarbeiter (C. 1 9 2 8 . I. 1954) fiir letztere Verb. F. 128— 129° an. E in noch vor- 
handenes ScH EEiN EB sches Originalpraparat der ersteren Verb. zeigte F. 49°, aber 
auf dom Grunde des Fliisehehens fanden sich etwas anders aussehende Krystalle, 
welche naeh Urnkrystallisieren aus A. bei 65—66° schmolzen. Vf. ha t daher (mit
B. Wiger t )  dio Vorss. von S c h r e i n e r  wiederholt. p-Jodcumol (dargestellt durch 
Jodieren von Cumoł naeh K l a g e s  u . S t o r p ,  Journ. prakt. Chem. [2] 65 [1902], 586) 
wurde naeh U l l m a n n  m it Cu-Pulyer behandelt, Prod. m it A. es trah iert u. dest. Der 
ii ber 300° sd. Anteil erstarrte u. lieferte aus CH3OH Bliittchen, F. 49°. E in von 
R. Kerlor wiederholter Vers. ergab dagegen die Vorb. yon F. 65—66°. Vielleickt 
besitzt einer der beiden KW-stoffe die Formel p-(CH3)2CH-C6H,-C(CH3)2'C 0H 5 (vgl. 
dazu W e i l e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 2  [1899]. 1056). Aus p-Jod-tert.-butylbenzol 
wurde analog u. auch naeh dom Verf. von T s c h i t s c h i b a b i n  der KW-stoff yon F. 122" 
erhalten. — n-Butylbenzol, C10H 14. Zuniichst wurde n-C,,H0Br durch Sattigen yon 
n-Butylalkohol m it HBr-Gas u. 6-std. Erhitzen im Rolir auf 150° dargestellt. Absol. 
ath. Lsg. yon n-C,HaBr u. C0H5Br zu unter A. befindlichem N a-D raht gotropft, weiter 
wie ublich. K p.;co 180°, D .lu4 0,8679, n D17'5 =  1,4942, Mn =  44,9 (ber. 44,8). — p-Jod- 
deriv., C10H I3J . Durch Jodieren des vorigen wie oben. K p .20 144°, D .2°4 1,4616, nn =
1,5693, Md =  58,3 (ber. 57,6). — p,p'-Di-n-biUyldiphenyl, C20H 20. In  das sd. vorige 
allmahlich Cu ointragen, fast feste M. m it A. extrahieren u. dest. Das unter 300° T)ber- 
gehende wird fiir eine neue Darst. yerwendet. Weiter dest., bis nichts mehr iibergeht. 
K p .14 228—230°, erstarrend, aus CH3OH teilweise wachsartig, F. 58—59°. Haupt- 
toil bleibt fl. u. krystallisiert naeh einigen Monaton. D .lc4 0,9499, ud 19 =  1,5503, Md =
89,3 (bor. 87,4). — se.lc.-Bulylbe.nzol, C0H 5 ■ CH(CH3) • C2H S. Aus Bzl. u. sek.- oder n-C4H 0Cl 
(dargestellt aus den Alkoholen wio oben) naeh F r i e d e l - C r a f t s .  K p .700 172,3—173,3° 
(korr.), D .184 0,8615, no10 =  1,4917, Md =  45,1 (ber. 44,8). — p-Jodderiv., C10Hł3J, 
K p .16 129—130°, D .11, 1,4701, nDu =  1,5731, MD =  58,3 (ber. 57,6). — p,p’-Di-sek.- 
bulyldiphenyl, C20H26, gelbes Ol, K p .20 222—224°, D.15, 0,9530, nD18 =  1,5577, MD =  
90,0 (ber. 87,4). — ierl.-Amylbenzol, C6H 5-C(C2H5)(CH3)2. Aus Bzl., tert.-C0Hn Cl 
u. A1C13. K p .760 189—190°. — p-Jodderiv., C hH jjJ, K p.j5 139°, D .2°4 1,4226, no20 =
1,5669, Md =  62,9 (ber. 62,2). — p,p'-Di-tert.-amyldiplienyl, C22H30, gelbes Ol, K p .J6 
224°, D . 1g4 1,5503, nn10 =  1,5570, Md =  99,7 (ber. 96,6). Schied naeh einigen Monaten 
sehr wenig krystallin. Prod. ab, welchcs oline F. oberhalb 200° verdampfte. (Buli. 
Soc. chim. Franco [4] 45 . 645—50. Juli. Oslo, Univ.) L in d e n b au m .

William Alexander Waters, Halogcnsubstilutionsprodukle des 4-Aminobenzo- 
phenons. Die Substitutionsrkk. des 4-Aminobenzoplienons (I) folgen der Regel, daB 
eine o,p-dirigierende Gruppe bei Anwesenheit einer m-dirigierenden den Rk.-Verlauf 
bestimmt, wahrend die m-dirigierende durch ilircn polaren EinfluB die Rk.-Fahigkeit 
des ganzen Molekiils herabsetzt. Chlorierung von I  m it Chloramin T liefert 3,5-Dichlor- 
4-aminobenzoplienon, dessen Acetylverb. auch durch Einw. von KC103 u. HC1 auf
4-Acetaminobenzophenon (la) dargestellt wurde. Die S truktur ergab sich durch B e c k - 
mannscIio Umlagerung der Oxime des Deaminierungsprod. zu 3,5-Dichlorbenzanilid 
u. Benzoesaure-3,5-diehloranilid. Einw. von Br in  Eg. auf I  oder 3-Brom-4-amino- 
benzophenon liefert 3,5-Dibrom-4-aminobenzophenon, das sich nicht zu definierten 
Prodd. weiter bromieren liiBt. I a  wird bei gewóhnlichcr Temp. durch Br in  Eg. nicht 
angegriffen, bei 100° entsteht 3-Brom-4-acetaminobenzophenon, das durch Br in  Ggw. 
von Pyrid in  bei 100° in 3,5-Dibrom-4-acetaminobenzophenon iibergefiihrt wird. Jo- 
dierung von I  m it K J  +  Dicliloramin T in  h. Eg. liefert 3-Jod-4-aminobenzophenon, 
das beim Erwarmen m it dem Jodreagens in  3,5-Dijod-4-aminobenzophenon iibergeht. 
Ia  reagiert im Gegensatz hierzu auch bei 100° n icht m it dem Jodreagens. — Jodierung 
von 3-Brom-4-aminobenzophenon oder Bromierung yon 3-Jod-4-aminobenzophenon 
liefert dasselbe Prod., 3-Brom-5-jod-4-aminobenzophenon. Dieses hat denselben F. (148°) 
wie dic 3,5-Dibromverb., m it der es anscheinend isomorph ist. Die Acetylyerbb. sind 
dagegen deutlich yerschieden. — I lieB sieh nur unter Bedingungen nitrieren, bei denen 
das Benzophenonsystem angegriffen wurde.
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Y c r s u c Ł e .  4-Acetaminóbenzoplienon (la). Krystalle aus Essigsiiure. F. 153,5°.
— 3,5-Dichlor-4-acetaminobenzoplienon. Aus l a  m it KC103 u. konz. HC1 in Eg. Krystalle 
aus A. F. 185°. Daneben etwas Chloranil. — 3,5-Dichlor-4-aminobenzophenon. Aus 
der Acetylverb. m it alkoh. HCl oder aus I  m it Chloramin T u. konz. HCl in Eg. Aus A. 
floekige Nadeln oder (bei sehr langsamer Krystallisation) Prismen. F. 135°. —  3,5-Di- 
chlorbenzophencm, C13H 80C12. Aus 3,5-Diclilor-4-aminobenzoplienon. Nadeln aus 
Methanol. F. 65°. G ibt m it Hydroxylamin in  A. das in  A. wl. a.-Oxim, C13HB0NC12 
(Tafeln oder Nadeln, F . 137°), u. zu iiber 70% das 11. j8-Oxim (Prismen, F. 118°). Mit 
PC15 in  A. g ibt das a-Oxim 3,5-Dichlcrrbenzanilid, C^HgONC^ (auch aus Anilin u.
з,5-Diohlorbenzoesaure, Nadeln aus verd. A., F. 148°), das fi-Oxim Benzoesa.ure.-3,5- 
dichloranilid (auch aus Benzoylchlorid u. 3,5-Dichloranilin, Tafeln oder Nadeln, 
F. 148,5°). — 3-Brom-4-acetaminobenzophenon, C15H I20 2NBr. Aus l a  u. Br in  Eg. bei 
Ggw. von Na-Acetat bei 100°. Nadeln aus Methanol. F. 106° (korr.). Daraus 3-Brom-
4-aminobenzophenon, C13H 10ONBr, Tafeln aus A., F. 158°, u. dessen Benzoylderiv., 
C20H 14O2NBr, Tafeln aus A., F. 124°. — 3,5-Dibrom-4-aminóbenzoplienion. Aus I  oder
3-Brom-4-aminobenzophenon u. Br in  Eg., oder aus der Acetylverb. u. alkoh. HBr. 
F. 148°. Diacetyhcrb., C17H 130 3NBr2. Tafeln aus A. F. 137°. — 3,5-Dibrom-4-acet- 
aminobenzoplienon, G,5H u 0 2N Br2. Aus 3-Brom-4-aeetaminobenzophenon u. Br in 
Ggw. von Na-Acetat u. Pyrid in  bei 100°. Nadeln aus A. F. 214°. — 3,5-Dibrombenzo- 
plienon, C]3HsOBr2. Aus 3,5-Dibrom-4-aminobenzophenon. Tafeln aus Methanol. 
F. 75°. — 3-J od-4-aminóbenzophenon, C13H 10ONJ. Aus I  u. K J  +  Dichloramin T in 
Eg. Tafeln aus Methanol. F . 177°. Benzoylverb., C20H 14O2N J. Prismen aus Aceton. 
F. 162°. — 3,5-Dijod-4-aminobenzophenon, C13H 9ONJ2. Aus 3-Jod-4-aminobenzo- 
phenon u. K J  +  Dichloramin T in  Eg. bei 100°. Prism at. Nadeln aus Aceton. F. 153". 
Diacetylverb., C17H 130 3N J2. Tafeln aus A. F. 187°. — 3,5-Dinitrobenzophmon, 
C13H„05N2. A us 3,5-Dinitrobenzoylchlorid, Bzl. u. A1C13. Schwach gelbc Prism en aus 
A. F. 131°. — 3-Nilro-5-aminobenzophenon, C13Hi0O3N2. Aus der Dinit>-overb. m it 
H2S in alkoh. NH^. Orange Nadeln aus verd. A., Tafeln aus Bzl. F. 130°; wird ge- 
legentlich m it F. 146°. erhalten. Diacetyherb., C17H 140 5N4. Schwach gelbe Nadeln 
aus verd. A. S intert bei 115—125°, F . 191°. — 5-.lod-3-niir6benzophen.cm, C13H 80 3N J. 
Aus diazotiertem 3-Nitro-5-aminobenzophenon u. K J . Orangegelbe Prismen aus Aceton. 
F. 118°. — 3,5-Dijodbenzophenon, C13H 80  J 2. Aus 3,5-Dijod-4-aminobenzophenon dureh 
Deaminierung oder aus 5-Jod-3-nitrobenzophenon dureh Red. m it SnCl2 +  HCl u. 
Ersatz von NH 2 dureh J . Prismen aus Methanol. F. 91°. Gibt m it Hydroxylamin 
ftenzophcnonoxim (F. 140°); P iperidin w irkt dagegen nicht ein. — 3-Brom-5-jod-4- 
aminobenzoplienon, C13H 9ONBrJ. Aus 3-Brom-4-aminobenzophenon m it K J  +  Di- 
chloram iD  T in Eg. bei 100° oder aus 3-Jo d -4 -am in o b en zo p h en o n  u. Br in  Eg. Nadeln 
aus Aceton. F. 148°. Gibt m it 3,5-Dibrom-4-aminobenzophenon (F. 148°) keine 
F.-Depression. — 3-Brom-5-jod-4-diacetaminóbenzophencm, C17H 130 3N B rJ. Tafeln aus 
A. F. 161°. (Journ. chem. Soc., London 19 2 9 . 2106—11. Sept. Univ. of Durliam.) O st.

Allan Miles Ward, Untcrsuchungen iiber die Zweiwerligkeil des Kohlenstoffs.
I I . Die Chłorabspaltung aus Desylchlorid. Benzoindiathylacetal. (I. vgl. C. 1927-
II. 2391.) Bei der Umsetzung des Desylchlorids (Monochlordesoxybenzoin) in alkoh.
и. 10% alkoh. Lsg. m it Alkali u. Na-Athylat bei 15,0° u. 25,0° konnte Benzoindidthyl- 
aeetal ais Zwischenprod. isoliert werden. Dio Rk. verliiuft vermutlich nach folgendem 
Sehema:
C0IIS.C < H  C6H 6. C < S  c a - c t 11 C0I1Ł-C< “ 11

I 01 I U  -  V I >0  +  N.aCl CAOH i u l i
OC-H, I O 0  Na- /  1 ------- >- J

CjH,; • C— O C,;IIr, • Ć < q q j j  C6H6-C -O C 2H5 C8HB.C(0 CsH6)2

u. schlieCt kein intermediares Auftreten von zweiwertigem Kohlenstoff ein. Das 
Benzoindiathylacetal, C18H 220 3, krystallisiert aus PAe. in  monoklinen Prismen vom 
F. 68°. (Vgl. hierzu auch S c h r o e te r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 2  [1909]. 2336. 3356.) 
(Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 1541— 53. Juli. London, John Cass Techn. 
Inst.) T au b e .

J. Houben und Walter Fischer, Iiber die Kernkondensation von Phenolen und 
Phenolathem m it Nitrilen zu Phenol- und Pnenoliitherketimiden und -ketonen. I II . Syn- 
these des Cotogenins, Protocotoins, Isoprotocoloins und Methylprotocoloins (Oxyleukolins). 
(II. vgl. C. 19 2 7 - II . 2287.) Die in  der Goto- u. Paracotorinde aufgefundenen N atur- 
soffe, meist D eriw . des Benzophloroglucins, sind im Original zusammengestellt. Vff.
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haben einige Verbb. dieser Gruppc mittels der Ketorisynthese aus Plienolen bzw. 
Phenolathern u. Nitrilen synthetisiert. Im  Gegensatz zu K a r r e r  (C. 1920. I. 426) 
ist Vff. die Kondensation von Piperonylsaurenitril m it Phloroglucindimethylather 
gelungen. Bei Verwendung von ZnCl2 entstand allerdings nur Isoprolocotoin (4-Oxy-
2,6-dimethoxy-3',4'-methylendioxybenzoplienon) u. erst bei Verwendung von FeCl, 
auch Protocotoin (2-Oxy-4,6-dimethoxy-3',4'-methylendioxybeiizophenon). Ais Vor- 
studium diente die Kondensation von Phloroglucintrimethylather m it Acetonitril 
u. die von Resorcin m it Piperonylsaurenitril. Daran selilossen sich die Synthesen des 
Methylprotocotoins oder Oxyleukolins (2,4,6-Trimethoxy-3',4'-methylendioxybenzo- 
phenon) u. des Cologenins (2,4,6-Trimethoxy-3',4'-dioxybenzophenon). —  Nach Ab- 
schluB dieser Arbeiten erschien die Abhandlung von S p a t h  u . BRETSCHNEIDER 
(C. 1928. II. 1329) uber die Synthese des Protocotoins u. Methylprotocotoins aus 
Phloroglucin u. Piperonylsaurenitril. Diese Autoren haben auch die Konst. des Proto
cotoins bewiesen. — Das von Vff. m it gutem Erfolg yerwendete FeCl3 muB zuvor 
in A. gel. u. m it HC1 gesiitt. werden. Die Wrkg. beruht auf Bldg. einer Doppelverb. 
m it Diathyloxoniumchlorid, welche auch isoliert wurde.

V e r  s u c h e. Irnid des Acetophloroglucintrimetnylalhers, CjjH^Oj.N. Phloro- 
glucintrimethylather, Acetonitril u. ZnCl2 in wenig absol. A. m it HC1 sattigen, nach 
2 Tagen Imidhydrochlorid absaugen, m it A., dann Eiswasser waschen, in  W. lósen, 
m it starker K 2C03-Lsg. fallen, Nd. m it A. ausziehen, Lsg. nach Trocknen m it Na2SO_, 
verdampfen. Nadelbiischel aus Bzn. oder PAe., F . 95— 96°. Das Hydrochlorid liefert 
m it sd. W. das Keton, aus verd. CIi3OH, F. 100—103°. — 2,4-Dioxy-3‘,4'-melhylen- 
dioxybenzophenon, C14HI0O5. 1. Piperonjdsaurenitril u. Resorcin in wenig A. in  Druck- 
flasche m it HC1 sattigen, ZnCl2 zugeben, nach Einsetzen der Krystallisation ver- 
schlieBen, 3 Stdn. auf 60—70° erwarmen, nach AbgieBen der ath. Schicht m it Dampf 
dest., wobei das Keton zuriickbleibt. Ausbeute 21%. 2. FeCl3 in A. bei 0° m it HC1 
sattigen, Piperonylsaurenitril u. Resorcin zugeben, 6 Tage in Verb. m it dem HC1- 
Entwickler stelien lassen, Ketimidchlorid (31%) absaugen, Mutterlaugen m it saurer 
SnCL-Lsg. durchschutteln, wss. Schicht m it Dampf dest. Ausbeute 37%. BlaBgelbo 
Bliittchen aus CH3OH, verd. A. oder Xylol, F . 215— 216°. Lsg. in NaOH gelb, in  konz. 
HoSO.,, HC1 oder 65%ig. H N 03 tiefgeib, in sd. H N 0 3 orange. Mit FeCl3 in verd. A. 
braun. — Verb. FcCl3, HCl, 2 CtH 10O. FeCl3 in A. bei 0° m it HC1 sattigen, schnell 
filtrieren, im Vakuum iiber H 2SO., verdunsten, schnell auf Ton streichen, in Vakuum 
zuriickbringen. Griine, auBerst hygroskop. Krystalle, unter trockenem PAe. lialtbar, 
unter absol. A. oder Bzl. zsrflieBend, sil. in Chlf., HCl-gesiitt. A. u. W. — Protocotoin 
u. Isoprolocotoin. Wie oben hergestelltes Rk.-Gemisch aus Phloroglucindimethyl
ather, Piperonylsaurenitril, FeCl3 u. HCl in A. 2 Tage am HCl-Entwiekler stolien lassen, 
auf 0° kiihlen, A. u. etwas Eis zugeben, Krystalle von hauptsachlich Isoprotocoloin- 
iinidhydrochlorid (46%) absaugen, Mutterlaugen m it saurer SnCl2-Lsg. schiitteln, 
nach 2 Tagen ausgefaLlenes Prolocotoinimidhydrochlorid (11%) absaugen. Mutter- 
laugo enthalt noch ein Ol. Krystalle m it saurem W. u. etwas SnCl2 verkochen, Ol m it 
Dampf dest., Ketone in  geeigneter Weise reinigen. Protocotoin, CjoH^Oo, Prismen 
aus CHjOH, F. 141—142°; Lsg. in verd. NaOH hellgelb, H 2S 0 4 orangegelb, HCl gelb, 
H N 0 3 blaugriin, nach Aufkoclien leuchtend ro t; m it FeCl3 rotbraun. Isoprolocotoin, 
C10H 14Oc, CH3OH-haltige Nadelbiischel aus CH3OH, F. 165—166° (CH3OII-frei); Lsg. 
in verd. NaOH hellgelb, H 2S 04 orangegelb, HCl rot, H N 0 3 rotbraun, auch nach Auf- 
kochen; m it FeCl3 keine Farbung. Sattig t m an eine Lsg. des Ketons in Chlf. bei 0° 
m it HCl u. gibt PAe. zu, so fallt das Hydrochlorid, C10H 15O6Cl, ais leuchtend rotos 
K iystallpulver aus. — Dieselbe Kondensation m it ZnCl2 s ta tt FeCl3 (60°, 4 Stdn. 
in Druckflasche) ergab 33% Isoprotocotoinimidhydrochlorid, C10H 10O5NCl, K r3’stallc 
aus W. — Metliylprotocoloin (Oxyleukolin). Analog aus Phloroglucintrimethylather 
u. Piperonylsaurenitril. Gesamtausbeute m it FeCl3 85%, m it ZnCl2 46%. Aus 
CH30H , F. 133—134°. Lsg. in  H 2S 04 orangegelb, HCl gelb, H N 03 gran, nach 
Aufkoclien braun. Kelimidhydrochlorid, C17H 18Or,NCl, zartgelbe Krystiillchen aus 
CH3OH +  A. Wss. Lsg. liefert m it verd. ŃH,OH unter Eiskiihlung das Ketimid, 
Cj,Hj.OjN, kiystallin., F . 117—118°. — Cotogenin. Phloroglucintrimethylather u. 
Diacetylprotocatechusaurenitril m it ZnCl2 wie ublich kondensieren, nach 5 Tagen 
aufarbeiten, erlialtenes Diacclylcotogeninimidhydrochlorid m it sd. W. zerlegen, Imid 
m it 20%ig. NaOH in CH3OH unter Verdampfen des letzteren kochen. Prismen u. 
Tafelchen, F . 222,5° (korr.). Lsg. in NaOH tiefgeib, H 2S04 u. HCl gelb, H N 03 braun, 
auch nach Aufkoclien; m it FeCl3 griin. — In  einem anderen Vers. wurde Cotogenin-



1929. II. D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 2561

imid, C16H I70 5N, isoliert, zartgelbe Flockcn, aus Aceton +  PAe. kry3tallin., F. un- 
sokarf 265° (Zers.), etwas 1. in W. (kraftig golb), in verd. NaOH gelb, in  starker Lauge 
farblos, auch in HC1. Mit FeCl3 griin. Liefert m it vord. H 2S 04 cin in W. wl. saures 
Sulfal, C16H 19OaNS. (Journ. prakt. Chem. [2] 123. 89—109. Sept. Berlin-Dahlem,
Biol. Reichsanstalt.) L i n d e n b a u m .

Ch. Marschalk, Einwirkung der neutralen Sulfite auf 3-Ghlor-2-naphthol und
l,3-Dichlor-2-naphthol. E in  neuer Fali von inlramalekularer Umlagerung. Die t)bor- 
fiihrung von Halogenderiw. der Naphthole in Naphtholsulfonsauren mittels neutraler 
Sulfite ist bisher nicht gelungen. Z. B. wird a-Brom-/?-naphthol durch Na2SOj zu,5-Napli- 
thol reduziert (vgl. W a h l  u. L a n t z , C. 1923. III . 1361). Da Halogen in Stellung 3 
des /?-Naphthols erfahrungsgemiiB fester haftet ais in 1, hoffte Vf. vom 3-Chlor-2-naph- 
Ihol (dieses vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1104) aus zur 2-Naphthol-3-sulfon3aure gelangen zu kónnen.
Das Chlornaphthol reagiert m it neutralen Sulfiten sehr loieht, u. e3 entsteht ein in W. 
u. A. 11. Salz e in e r /ii-Naphtholsulfonsauro, denn dasselbe kuppelt m it CSH --N 2-Cl 
zu einem roten, in  W. 1., S-haltigen Farbstoff. Dieser liefert nun durch Spaltung m it 
SnCl2 u. HC1 e ine Aminonaphthohulfonsaure, welche ais die 1,2,4-Sćiure (B o n ig e r - 
Saure) erkannt w urde . D o n n  sie lafit sich durch HNO, oxydieren zur j]-Naph!ho- 
cliinon-4-sulfonsaure, wolche wie folgt identifiziert wurde: 1. durch Uberfiihrung m it 
Anilin in Oxy-a-naphthoehinonanilid (F. 255°); 2. durch Red. m it S 0 2 zu aphtho- 
hydrochinon-4-sulfon3aure u. Uberfiihrung dieser in alkal. Lsg. durch Luft in Oxy- 
a-naphthochinon (F. 188—1901) ; 3. durch Kondensation der jj-Naphtholiydroshinon-
4-sulfonsaure m it Formaldehyd in  saurer Lsg. zu Tetraoxydinaphthylmethan. Samt- 
liche Rkk. wurden auch m it einem Vergleichspraparat von /J-Naphthoehinonsulfon- 
sau re  ausgefiihrt. Andererseits w u rd e  aus der B oN iG E R -Saure  das N H , auf dem Diazo- 
wege oliminiert. Zur Red. ist N a2S in alkal. Lsg. am besten geeignet; diese3 Agens 
diirfte sich auch in anderen Fallen bewahren. Das erhaltene Sulfonat ist wieder 11. 
in W . u. A., hygroskop. u. kuppelt m it C„H--N2-C1 zu einem Farbstoff, der dem obigen 
vóllig gleicht. Beide fiirben Seide u. Wolle lebhaft orange, haben auch eine gewisse 
Affinitat zur Cellulo3oacetatseide u. geben ident. Absorptionsspektren. Es besteht 
somit kein Zweifel, daB aus dem 3-Chlor-2-naphthol die 2-Naphthol-f-sulfonsćiiire 
entstanden ist. Zur Sicherheit wurde die Konst. des Chlornaphthols durch Uborfiihrung 
iiber das Nitro3oderiv. in 3-Chlor-2-oxy-a-naphthochinon kontrolliert. Die Bldg. der 
2-Naphthol-4-sulfonsaure kónnte m it einer Wanderung de3 Cl oder der Sulfonatgruppe 
erkliirt werden. Aber eine solche ist sehr wenig wahr3cheinlich, weil dic Rk. bei relativ  
niedriger Temp. u. in w33. Lsg. vorgonommen wird. Man wird wolil annehmen miissen, 
daB sich das Sulfit an die Doppelbindung 3,4 anlagert u. dann NaCl ab3paltet (hierzu 
vgl. F u c h s  u. Mitarbeiter, C. 1927- I .  1468 u. friiher, fernor W o r o s h t z o w  u . Bog- 
DANOW, C. 1 9 2 9 .1. 1822). — Die Einw. der neutralen Sulfite auf 1,3-Dichlor-2-naphlhol 
verliiuft noch komplexer. U nter maBigen Bedingungen entsteht 3-Chlor-2-napht'iol-
1-sulfonsćiure, welche — analog der 2-Naphthol-l-sulfon3aure (W a h l  u. L a n t z , 1. c.) — 
mit p-NO2-C0H 1-N2-Cl in Ggw. von NaHOO, ein orangefarbiges Diazooxyd liefert.
Dieses geht m it Mineralsauren sofort in das rote l-[p-Nitrobenzolazo]-3-chlor-2-naphthol 
(F. 284’) iiber. Durch h. 50Volg. H ,S 0 4 wird obige Sulfon3ilure schnell zu 3-Chlor-
2-naphthol hydroly3iert. — U nter stiirkeren Bedingungen liefert l,3-Dichlor-2-naphthol 
auBer wenig fi-Naphlhol (reduzierende Wrkg. des Sulfits) ein Gemisch von obiger 
2-Naplithol-4-sulfonsiure u. 2-Naphthol-l-sulfonsdure. Letztere wird durch 45y„ig.
HjSO., zu /?-Naphthol hydroly3iert, kuppelt m it C0H - • N2• Cl in Ggw. von Soda zu
1-Benzolazo-2-naphthol (F. 132’) u. liefert m it li. verd. HNTO, l,6-Dinitro-2-naphthol 
(F. 195°). — Die neutralen Sulfite reagieren auch m it l-Amino-3-c\lor-2-naphthol, 
aber diese Rk. muBte unter Luftab3chluB vorgenommon werden. Denn 1-Amino-
2-naphlhol reagiert m it alkal. Sulfitlsg. schnell, jedoeh nur boi Durchleiten von L uft, 
unter Bldg. der 4-Sulfonsaure.

V e r  s u  c h e .  l-Nitroso-3-chlor-2-nap\lhol. In  Lsg. von 3-Chlor-2-naphthol u. 
N aN 02 in  verd. NaOH unter Eiskiihlung verd. H,SO, bis zur schwach sauren R k. 
tropfen, orangefarbigen Nd. nach einigen Śtdn. abfiltrieren, au3 A. umkry3t a l l i s i e r e n . <\CH
3-Ghlor-2-oxij-oL-naphlhochinon. Vorige3 m it Eg.-konz. HC1 (3: 1 Vol.) V2 Stde. koehfil^  
nach Erkalten au3gefallene3 Prod. m it BaC0.j in W. koehen, F iltra t m it HC1 falten.A^J"
F. 214—215°. Anilinsalz, F. 180’. — 2-Naphthol-4-sulfon$aure. 1. 5 g 3-Chlor-2-naph- j.v 
thol m it 250 ccm 10V0ig. K 2>SOj-Lsg. u. 150 ccm W. im Autoklaven 4 Stdn. auf i'2Q''.„ 
erhitzen, m it HC1 an3auern, S 0 2 fortkoch9n, ausathern (Entfornung von ca. 1 g /?-Naph- l i i i  
thol), zur Troekne verdampfen, m it A. estrahieren. Zur Darst. von Azofarb3toffen x :

X L 2. 166 ' . V ^ K|
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Lrauclit die Saure nicht iscliert zu werden. 2. In  Gemisch yon 500 ccm W. +  Eis,. 
20 g l-Diazo-2-naphthol-4-sulfonsauro u. 25 ccm NaOH von 36 Be. langsam 10%ig. 
N a2S-Lsg. bis zum blcibenden UberschuB einriihren, nach ca. 2 Stdn. ansauem, H2S 
u. S 0 2 fortkochen, filtrieren. —  l-Benzolazo-2-naphlhol-4-sulfcmsaure. Lsg. der vorigen 
nach Żusatz von N a2C03 oder NaHC03 kuppeln, kochen, aussalzen. Analysiert ais 
Ba-Salz, C32H 22OsN4S2Ba. — Z-Chlor-2-napliihol-l-sulfomaure. 5 g l,3-Dichlor-2-naph- 
thol, 100 ccm 5%ig. K 2S 0 3-Lsg. u. 300 ccm W. 5 Stdn. auf 120° erhitzen, ausathern, 
aussalzen. — 2-Naphthol-l-sulfonsaure. 10 g l,3-Dichlor-2-naphthol m it 400 ccm 
10°/0ig. K 2S 03-Lsg. im Rukrautoklayen 4 Stdn. auf 170° erhitzen, ansauern, S 0 2 fort
kochen, ausathern (0,6 g /?-Naphthol), einengen, aussalzen. F iltra t enthiilt 2-Naphlhol-
4-sulfonsaure (vgl. oben). — 1,2,4-Aminonaphtholsulfonsame. Durch Gemisch von
2 g l-Amino-2-naphtholhydrochlorid, 50 ccm 5%ig. Na2S03-Lsg., 50 ccm W. u. 5 ccm 
30%ig. NaOH bei Raumtemp. Luft leiten, bis Essigsaure keinen Nd. mehr gibt 
(10 Min.), 25 ccm konz. HC1 zugeben. Im  N-Strom tr i t t  keine Bk. ein. (Buli. Soc. ehim. 
France [4] 4 5 . 651— 62. Juli. E tabl. K u h l m a n n , Usine de Villcrs-St. Paul.) L b .

Nicholas Michael Cullinane und David Philpott, Synthe.se einiger Phenył- 
styrylketone und verwandter Verbindungen. Die Konst. des Lotoflayins ais 5,7,2',4'- 
Tetraoxyflavon (vgl. CULLINANE u. Mitarbeitcr, C. 1 9 2 9 . I I . 1919) wird von R o b in s o n  
u. V e n k a t a r a m a n  (C. 1 9 2 9 . I. 2187) auf Grund einer Synthcse dieses Flayons be- 
stritten . Vff. wollten das Flavon aus dem Phenylstyrylketonderiv. (Chalkon) I  iiber 
dessen Dibromid darstellen. H ier war aber zu befiirchten, daB an Stello des Flayons 
das isomere Benzylidencumaranondoriy. entstehen wiirde (ygl. dazu V. AuW ERS u. 
A n s c h u t z , C. 1 9 2 1 . I II . 476), besonders weil bei Chalkonen, die sich vom Phlor- 
acetophenon ableiten, die Cumaranonbldg. begiinstigt ist. Auch tr i t t  bei solchen 
Chalkonen das Br leicht in den Phloroglucinkern ein. Tatsachlich erhiolten Vff. das 
bromierto Cumaranonderiy. U , in  welchcm allcrdings die Stellung des Br nicht bewiesen 
ist. — Ferner wurden das Chalkon Hf u. aus diesem das Flayyliumsalz IV synthetisiert-

/ \ / 0 H  0  
CIl3° ' [ i  | ~“ r ]  n  I ) C : C H . C 0H3(OCH3)2̂

^ ^ ^ C O  • CH: CH ■ C6H 3(OCHs)2?'>
OCH3 o c h 3u u

Cl

TT T n  rr / 0 H  C 0  • C8Hs(OCH3)32.'° 0 = C • C6H3(OCH3)3̂ » '
0 4 C H : CH ° 4 CII: CH

V o r s u c h e .  2,4-Dimethoxybenzaldehyd. Aus nach D im ro th  u. Z o e p p r i tz  
(Bor. Dtsch. chem. Ges. 35  [1902]. 995) dargestelltem /i-Resorcylaldehyd m it (CH3)2SO, 
u. 50°/0ig. KOH unter 60°. Aus A., F . 71°. — [2-Oxy-4,6-dimethoxyphenyl]-[2,4-di- 
melhoxystyryl]-keton, C19H 20O6 (I). Alkoh. Lsg. von Phloracetophcnon-4,6-dimethyl- 
ather u. vorigem m it konz. KOH yersetzen, iiber 12 Stdn. bei 60° stehen lassen, m it 
5°/0ig. Essigsauro fallen. Gelbo Nadeln aus A., F . 128°. H 2S 04-Lsg. tiefrot. — 4,6,2',4'- 
Tetramelhoxy-5( t)-brombenzylidencumaranon-(3), Cł0H n O0Br (II). In  Chlf.-Lsg. yon
4 g I  Chlf.-Lsg. yon 2,5 g Br tropfen (Kaltegemisch), nach Stehen iiber N acht ver- 
dampfon, Prod. m it h. A. waschen, in viol A. m it 50°/oig. wss. KOH 10 Min. kochen, 
Nd. m it sd. A. u. Aceton waschen. Hellgelbe Blattchen aus Aceton-Chlf., bis 300° 
n icht schm. H 2SO.,-Lsg. purpurrot. — \2,4,6-Tri7nelhoxyphenyl]-[2-oxyslyryl]-ket(m, 
C1sH 180 5 (HI). Aus Phloracetophenontrimethylather u. Salicylaldehyd analog I. 
Gelbc Prismen aus A., F. 205,5° (Zers.). H 2S 04-Lsg. orangerot. Lsg. in NaOH hellgelb. 
— 2',4',6'-Trimelhoxyflavyliumchlorid, C18H 170.,C1 (IV). Durch Eg.-Lsg. yon 113
4 Stdn. HCl-Gas leiten, nach 24 Stdn. m it A. fallen. Rote, wollige, hygroskop. N adeln, 
F . 162°, aus CH3OH-konz. HC1 umkrystallisierbar, wl. in W. u. verd. HC1 (tiefgelb), 
durch NaOH entfarbt, zl. in Aceton (orange), 11. in CH,OIT, A., Eg. (orangerot). H 2SO.r  
Lsg. orange. — Ferrichlorid, ClfiH 170 4Cl4Fe. Lsg. yon IV in sd. Eg. m it Lsg. von FeCl3 in 
h. konz. HC1 yersetzen. Rotbraune Prismen aus Eg., F. 198°. (Journ. chem. SoC., 
London 1 9 2 9 . 1761—65. Aug. Cardiff, Univ.) L in d e n b au m .

Erwin Ott, Berichtigung zu der Mitleilung von K . v. Auwers und K . Sclmum zur 
Isomerie der Methyldiphenylpyrazole. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I I . 998.) Vf. hat schon fruher 
(L i e b ig s  Ann. 3 9 2  [1912]. 256; Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 6 . 2172, Anm. 3 [1913]) 
darauf hingewiesen, daB Isomerien, die sich noch nicht erklaren lassen, in  bestimm ten
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Korperklassen auftreten, u. die RegelmaBigkeit dieser Erscheinung unter die Konst.- 
Beweise fiir die unsymm. Formel der Maleinsaurechloride aufgenommen. Fiir die 
Tetrachloride der PJithalsaure (vermutlich aucli die der Dichlormaleinsćiure) hat sio 
inzwischen (O t t , C. 1922. I I I .  1082) eine Erklarung durch rein chem. Isomerie gefunden. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2685. 9/10.) B usch .

Muhammad Qudrat-I-Khuda, Stiidien iiber Ketolactoltauiomerie. I II . Einfluji 
umfangreicher Substituenten auf die Tautomerie von a.-Carboxy-y-a£etyl-(}-methyl-j}-aihyl- 
und -(},Ji-didthylbuUersaure. (II. vgl. C. 1929. I I .  31.) Nachdem in den fruheren Unterss. 
der EinfluB der gem-Dimethylgruppe u. des Cyclopentan- u. Cyclohexanringes auf 
die Tautomerie zwischen CH3-C0-CH 2-CRR'-CH(C02H )2 (I) u. (II) studiert wurde, 
werden je tz t Verbb. I m it gem-Methylathyl u. gem-Diiithyl gepruft. Die Verss. be- 
statigen die Ansicht von T h o rp e  u . Mitarbeitern, daB sich die untersuchten Gruppcn 
bzgl. des Einflusses auf den Tetraedcrwinkel des C-Atoms in die Reihe Gyclohexan >  
gem-Diiithyl >  Methylathyl >  gem-Dimethyl einordnen lassen. Die Stellung von 
gem-Diiithyl gegen Methylathyl geht daraus hervor, daB dic „Diathylsiiure" [1, R R ' =  
(C2H5)2] bei der pyrogenen Zers. zu 45%, dio ,,Methylathylsaure“ [I,R R '= (C H 3)(C2H 5)], 
dagegen nur zu 32% in II iibergeht. Bcide Siiuren gehen ferner beim Kochen der Bzl.- 
Lsg. in II iiber, doch is t dieser t)bergang bei der Diathylsiiure stiirker ausgepriigt ais 
bei der Methylatliylsśiure. Auch das Cyclopentan- u. das gem-Dimethylderiv. erfalrren 
diese teilweise Umlagerung bei langerem Erhitzen in  Lsg. — Darst. der Siiuren I erfolgte 
wie in  den fruheren Unterss. iiber die P iperidonderiw . III. Die Siiuren geben die n. 
Ketoester, die Diathylsiiure muBte aber iiber das Ag-Salz verestert werden, um die 
Bldg. von Dilacton auszuschaltcn. Dio Siiuren geben Semicarbazone, reagieren aber 
in Ggw. von wasserabspaltenden Mitteln oder konz. HC1 in der Lactolform. Beim E r
hitzen iiber den F. entstehen die Dilactone II u. die einbas. Ketonsauren CHj • CO • 
CRR'-CH2-C02H (IV), dereń Athylestcr zum Vergleich synthetisiert wurden. Die ein
bas. Ketonsauren existieren ebcnfalls in  der Lactolform V, da sie bei Behandlung m it 
Acetylchlorid in ungesiitt. Anhydride VI iibergehen.

TTT T ) T > ' r i • C(CH3)(OH)^. fjrT 
O------- C(CH3)— O 111  R R C < C H (C N )-------- c o >

II f e .  Y S R -C ^ g g --CICm<OB l> 0•2
ĆRR'

ĆO— ÓH--------------------------------------------------------------ÓO VI R R 'C < g g L ^ c O > °
V e r s u c h e .  3-Methylhexen-(2 u. 3)-on-(5), C,H120  =  CaHs- C(CH3) : CH- CO- CH3 

Ti. CHj-CH: CfCHjJ-CHj-CO-CH,. Man kondensiert CH3Z nJ m it /S-Methyl-zl“- oder 
/J^-pentcnsiiurechlorid u. erhalt in  beiden Fallen dasselbe Ketongemisch. K p .10 40°.
D .18-34 0,85631. nn18,3 =  1,44010. Semicarbazon, CsH 15ON3 (Eutektikum), Krystalle 
aus Bzl.-PAe., F . 86°, sil. in Methanol. Bei einem Vers. wurde aus einem K eton aus 
/i-Methyl-zl “-pentensaurechlorid ein zweites Semicarbazon vom F. 155° (Tafeln aus 
Methanol) erhalten. — 6-Oxy-3-cyan-4,6-dimethyl-4-athylpiperido>i-(2), C]0H 10O2N2 
[HI, R R ' =  (CH3)(C2H5)]. A us Methylhexenon u. Na-Cyanacetamid in A. Krystalle 
aus W., F. 240°. L. in h. W., A., Eg., unl. in Bzl., Chlf., A. Beim Kochen m it KOH 
entsteht a-Carboxy-y-acetyl-f}-metliyl-f}-athyIbuttersaure (,,Methylathylsaure“ ), C10H 16O5 
[I, R R ' =  (CH3)(C2H3)]. Krystalle aus Chlf.-Athylbromid. F. 89°. L. in  organ. Mitteln 
auBer Athylbromid u. PAe. Semicarbazon, Cn H 190 5N3. Krystalle aus W., F. 166°. 
Didthylester, C^H^Oj. Kp.i„ 154°. I) . lc24 1,0414. nn10'2 =  1,44873. Semicarbazcm 
des Diaihyleslzrs, C15H 270 5N3. Nadeln aus Bzl.-PAe., F . 89°. — Die ,,Methylathylsaure“  
gibt beim Erhitzen auf 130—140° das Dilacton, Ci0H 14O4 [H, R R ' =  (CH3)(C2H5)] 
(Krystalle aus verd. A., F . 82°) u. y-Acetyl-fi-mfdhyl-fi-alhyllnUtersaure IV (AgC9H150 3; 
Semicarbazon, F . 152°). Das Dilacton gibt m it vcrd. NaOH wieder die Methylathyl- 
siiure I, beim Erhitzen auf 220° das ungesiitt. Lacton VI (s. u.). —• (S-Melliyl-fj-alhyl- 
glutarsduremonodthy tester. Aus /?-Methyl-/3-iithylglutarsaure durch Erhitzen m it Aeet- 
anhydrid u. Kochen des Anhydrids m it A. Dickes Ol. AgC10 H 170 4. — y-Acetyle fl-melhyl- 
j?-a«7«2/J6M«ersaMrcafAj/ies<er,C11H 20O3.Aus/S-Methyl-^-athylglutarsauremonoathylester 
durch Behandlung m it S0C12 u. Umsetzung des Ćhlorids m it CH3 • ZnJ. K p .10 112°.
D .17,44 0,96753. nu17,4 =  1,43899. Semicarbazon, C12H 230 3N3. Krystalle aus Methanol, 
F . 94°. — Der Ester geht beim Kochen m it Na in  A . in  5-Melhyl-5-alhyldihydroresorcin, 
C8H 140 2 iiber. Nadeln aus B/l.-PAe., F . 106°; 1. in  verd. Alkali, gibt orange FeCl3-Rk. — 
y-Acelyl-fS-met7iyl-f}-athylbutlersaure, CsH 1G0 3 (IV). Aus dem Athylester u. wss.-alkoh.

166*
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KOH. K p.ln ISO". p .is,14 1,0425; m,13-1 =  1,45773. Semicarbazon, F. 152°. Beim E r
hitzen der Saure m it Acetylchlorid entsteht das Laclon der ó-Oxy-f}-mctnyl-p-al/iyl- 
A y-liexensaure, C8Hh 0 2 (VI), charakterist. riechende El. Kp.ln 90°. D .18,14 0,99144. 
ud18'4 =  1,4622. —- 3 -Ałhylfiezen-on-(S) C8H 140  =  (C2H 5)2C:CH ■ CO ■ CH3. K p .J5 
62°. D .18'1, 0,86224. nn 18,1 =  1,44773. Gibt m it Na-Oyanaeetamid 6-Oxy-3-cyan- 
6-methyl-4,4-diathyli> iperidon-(2), C 1:1H 180 2N2 [III, R R ' =  (C2H 5)2], Krystalle aus 
Essigsiiure, E.j251°. L. in h. W., A., Eg., unl. in  k. W., BzL, A. Beim Erhitzen m it konz. 
HC1 entsteht das entsprechende Dilacton II  (s. u.), bei 40-std. Koehen m it wss. KOH
a.-Carboxy-y-acelyl-f], fl-dialhyUmtlersaure (,,Diiithylsaure“ ), Cn H ls0 3 [I, R R ' =  (C2H5)2]. 
Krystalle aus Chlf.-Athylbromid, E. 97°. Semicarbazon, CX2H 210 5N3. K rystalle aus W.,
E. 158°. Didthylester, C15H 260 5. K p .12 167°. D .17,G4 1,0405. no17,6 =  1,45553. Semi
carbazon des Didłhylesters. Ć,6H 20O5N3. Krystalle aus Bzl.-PAe., F . 88“. -— Dilacton, 
Cn H I(A  [If> R R ' =  (C2H5)2]_ A u s  dem Piperidonderiy. I I  beim Koehen m it konz. 
H ć l ais einziges Prod., aus der „D iathylsaure“ I  beim 1-std. Erhitzen in  Bzl.-Lsg. 
(zu 68% ) oder beim Erhitzen auf 130—-140° (zu 45%, nebeny-Acetyl-/?,/J-diathylbutter- 
saure). Krystalle aus verd. A., F . 113°. — f},f}-Diaihylglutarsauremonoathylester. Aus 
/?,/?-Diathylglutarsaure durch Erhitzen m it Acetanhydrid u. Koehen des Anhydrids m it 
absol. A. Dicker Sirup. AgCn H 10O.,. Durch Behandlung m it SOCl2 u. Umsetzung 
des Chlorids m it CH3-Z nJ y-Acetyl-]),[1-didthylbuttersduredthylester, C12H 220 3. K p.u 125°.
D .18'8, 0,96642;$ n D18'8 =  1,44392. Semicarbazon, C13H 250 3N3. Krystalle aus verd. 
Methanol. E. 93°. — Verseifung des Esters m it alkoh. KOH gibt neben etwas Di- 
athylglutarsiiure y-Acetyl-f),f)-diatliylbultersdue, CwHls0 3 (IV). Sirup. K p .10 158°.
D .11'-, 1,04214. nir11-2 =  1,46639. Semicarbazon, Cu H 210 3N3. Krystalle aus Methanol.
F . 155°. — Aus der Saure u. Acetylchlorid Laclon der d-Oxy-fi,f]-didthyl-Ay-liexen.sdure,
C10H 16O2 (VI), K p .10 106°. D .17,24 0,99602; nD17'2 =  1,46867. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 1913—20. Sept. London S.W. 7. Imperial Coli. of Science and Tech
nology.) O s t e k t a g .

T. Iwamiya, tJber die Synthese des O-Mejikozychinolim. Vf. hat die Darst. des
6-Metlioxychinolin$ erheblich verbessert. 78 g p-Anisidin, 50 g p-Nitroanisol u. 320 g 
Glycerin (entwassert durch allmahliches Erhitzen auf 170° im offenen GefaB unter 
Riihren) m it 125 g konz. H 2S 0 4 versetzen, unter RiickfluB auf W.-Bad 2 Stdn. u. 
nach Zusatz von noch 50 g konz. H 2S 0 4 weitere 2 Stdn. erhitzen. Zeitweise auBcrsfc 
heftige Rk., Erhitzen unterbrechen. Nach beendeter Rk. vorsichtig k. W. zugeben, 
p-Nitroanisol abfiltrieren, Rest desselben m it W.-Dampf iibertreiben, nach Abktihlen 
m it NaOH alkalisieren, m it W.-Dampf dest., D estillat in  soyiel verd. H 2S 0 4 auffangen, 
daB sich kein saures Sulfat bildet, schlieBlich neutralisieren, im Vakuum einengen, 
bei beginnender Krystallisation A. zugeben, Krystalle m it k. A. waschen, bis im F iltra t 
mittels EeCI3 kein p-Anisidin jnehr nachweisbar ist. Das m it ca. 85% Ausbeute er- 
haltene neutrale Sulfat des 6-Methoxychinolins, (C10H 9ON)2,H 2SO4, bildet in  k. A. swl. 
Nadeln u. zerfallt bei 110° in  freie Basc u. saures Sulfat, C10H 3ON,H 2SO4. (Journ. 
pharmae. Soc. Japan  49. 119—22. Aug. Tokio, Militarmedizinsehule.) L in d e n b a u m .

Reginald Child und Frank Lee Pyman, Basen, die ztoei Isocliinolinringe enthalten. 
Dem Em etin werden neuerdings Strukturform eln zugeschrieben, die zwei 6,7-Di- 
methosyisochinolinyl-(l)-reste enthalten (B rIN D LE Y  u . P y m a n ,  C. 1927. I I . 705; 
SpaTH  u . L e i t h e ,  C. 1927. I. 2080). In  der Hoffnung, Verbb. m it den amobociden 
Eigg. des Em etins zu erhalten, wurden deshalb Basen dargestellt, in  denen 2 Iso- 
chinolinreste in  l,l'-S telhm g durch CH2-Ketten von versehiedener Lange verkniipft 
sind. Ais erste Stufe dienten /3-Phenylath}Tlamide u. /?-Veratrylathylamide von Di- 
carbonsauren, bei denen sieli die bei D icarbonsaurederiw . beobachteten Oscillationen 
Ton F. u. Loslichkeit in A. feststellen lieBen. Die Amidę entstanden aus den Estern 
u. den betreffenden Aminen ais einzige Rk.-Prodd.; nur Bernsteinsiiureester lieferte 
auBerdem Succinimidderiw. Es wurde dann versucht, die Amidę nach B i s c h l e r  
u. N a p i e r a l s k i  in  Isochinolinderiw . umzuwandeln. Bei den /J-Phenj-lathylamiden 
war aber keine Spur eines Ringschlusses festzustellen. Bessere Resultate gaben die 
/j-Yeratryliithylaniide. Die D eriw . der Adipinsiiure, Pimelinsaure u. Sebacinsaurc 
lieferten m it POCl3 g la tt die gesuehten Bisdihydroisochinohne; Vorverss. zeigten auch 
bei den D eriw . der Azelainsaure, Korksaure, Nonan-l,9-diearbonsaure u. Decan-
1,10-diearbonsaure denselben Rk.-Verlauf an. Ahnlich verliielt sich Adipinsauredi- 
/?-piperonylathylamid, wahrend die Veratrylathylamide der niederen Diearbonsauren 
vollig anders reagieren. Das Bernsteinsaurederiv. wird róllig zers., aus dem Glutar- 
saurederiv. erhiilt man geringe Mengen eines Hydrojodids C25H 310 4N2 J  u. eines Hydro-
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jodids C25H 320 5N2, H J. Konst.-Auffassungen s. Original. Eine Anzahl der dar- 
gestellten Verbb. wurde physiolog. untersueht; keine zeigte irgendwelche W irksamkeit 
gegen Amoben, M alariaparasiten oder Trypanosomen.

V e r  s u c h e. fS-Veratryldthylamin. Die D arst. von Buck  u. P e r k ix  (C. 1924.
II. 2161) lieB sich in  der Stufe (CH30)2C6H 3-CH2-CH2-C02H — -Y  (CH30 )2C6H 3-CH2- 
CJ12 • CO • NH 2 wesentlicli verbcssern; bei der Umsetzung von f}-3,4-Dimethoxyplienyl- 
propionsdureathylesier, Ci3H X80 4 (F. 13°; K p .20 193°; D .15515i5 1,1123), m it 10 Teilen 
NH3 (D. 0,880) bei gewołmlicher Temp. entsteht p-3,4iDimeihoxyphenylpropionsaure- 
arnid in 75%ig. Ausbeute. — f}-3,4-Dimctlioxyphenylpropi(msdurenieihylester, C12H J60 4. 
P. 38—39°. K p .12 174—175°. K p .30 1 94°. Eignet sich wegen des hohercn E. schlechter 
ais der Athylester zur Uberfiihrung in  das Amid. — fS-Phenyłiithylamide u. fi-Vcratryl- 
dthylamide der zweibas. Sauren wurden durch Erhitzen der Ester m it 2 Moll. Amin 
auf 180° erhalten. Unl. in  W. AUe E.-Angaben sind korr. — Oxalsaurcbis-f}-phenyldthyl- 
amid. E. 18 °. — Malonsaurebis-fi-phenylathylamid, CiDH 220 2N2. Nadeln aus A. E. 129 
bis 130°. — Bemsteinsaure-bis-ji-plicnyidthylamid, C20H 24O2N2. Nadeln aus A. E. 200°. 
Daneben N-fi-PhenylaihyUuccinwiid, C12H i30 2N, Prism en aus W., E. 200°; bei liingerem 
Erhitzen nim m t die Imidmenge zu. — Glutarsdurebis-fi-plienyldthylamid, C'21®‘2o0 2N2. 
Nadeln aus A. E. 159—160°. — Adipinsaurebis-(}-phe7iylathylamid, C22H 280 2N2. 
Nadeln aus A. E. 184°. — Pimelinsdurebis-p-plienylathylamid, C23H 30O2N2. Nadeln 
aus A. E. 147—148°. — Korlcsaurebis-P-phenylathylamid, C24H 320 2N2. Nadeln aus A. 
F. 166°. — Azelainsdurebis-fS-phenyldtliylumid, C25H 340 2N2. Federige Krystalle aus
A. F. 151°. ■—■ Sebacinsaurebis-f}-plienylathylamid, C20H 3CO2N2. Nadeln aus A. F. 159°.
— Ncman-l,9-dicarbo)>sdurebis-(}-phenyldthylamid, C27H 3s0 2N2. Nadeln aus A. F. 151 
bis 152°. — Decan-l,10-dicarbonsaurebis-P-phenyldthylamid, C28H 40O2N 2. Nadeln aus A.
E. 157°. — Oxalsaurebis-f)-veralrylathylamid, C22H 280 6N2. Nadeln aus A. F. 173—174°.
— Bernsłeinsaurebis-fS-veratrylathylamid, C24H 32OcN2. Nadeln aus A. F. 174—175°. 
Ais Nebenprod. N-j}-Veralrylatliylsuccinivii"d, ć i4H 170 4N, Krystalle aus Bzl., E. 129°.
— Glutarsdurcbis-(]-veralrylathylamid, C25H 340 gN2. Nadeln au Bzl., harte Krytalle 
aus A. F. 131°. 1 g lost sich in  ca. 40 ccm k. A.; wl. in  A. — Adipinsdurebis-fi-veratryl- 
dthylamid, C26H 30O6N2. Nadeln aus A. F. 169°. 1 g lost sich in  ca. 300 ccm k. A. — 
Piinelinsdvrebis-^-veratryldthylamid, C27H 38O0N2. Nadeln aus A. F. 143—144°. 1 g 
lost sich in  ca. 60 ccm k. A. — Korlcsavrebis-fl-veratrylathyiamid, C28H 40O6N2. Nadeln 
aus A. F. 161°. 1 g lost sich in  ca. 160 ccm k. A. — Azelainsaurebis-fi-veratrylathylamid, 
C20H 42O6N2. Nadeln. E. 148— 149°. 1 g lost sich in  120 ccm lc. A. — Sebacinsdurebis- 
ji-veratryldthylamid, C30H.14O„N2. F. 156°. 1 g lost sich in 250 ccm k. A. — Ncman- 
J,9-d'carbonsaurcbis-f]-veratrytdthyla?nid, C3lH 4G0 6N2. Federige Nadeln aus A. +  A.
F. 152—153°. LI. in  A. — ])ecan-l,10-dicarbonsdurebis-fi-veralryldthyla?nid, C32H 48O0N2. 
Nadeln aus A. F. 155— 156°. — Adipinsdurebis-fi-piperonyldlhylamid, C,4H„8OcN.>. 
Tafeln aus Eg. F. 208°. Swl. in  A., Bzl.

cc,6-B is-[6,7-dimetlwxy-3,4-dihydroisochinolyl-(l)~\-bulan, C20H 32O4N2. Aus Adipin- 
saurebis-/?-veratrylathylamid u. POCl3 in  sd. Toluol. Nadeln aus 70—100 Teilen Athyl- 
acetat oder aus A. oder Bzl. F. 172— 173°. Unl. in  W., PAc., sil. in  Chlf., wl. in  A. 
C20H 32O4N2 +  2 HC1 +  8 H 20 . Rhomben aus W. Erweicht bei 90—100°, schm. wasser- 
frei bei 263—264° (Zers.). C20H 32O4N2 +  2 H J . Schwach gelbe Nadeln aus W. F. 260 
bis 261° (Zers.). C26H3„0,N 2 +  2 H 2S 04. Mikrokrystallines Pulver aus wss. A. F. 255 
bis 260° (Zers.). LI. in  W. Succinat, C20H 32O4N2 +  C4H 60 4. Tafeln aus A. F. 202 bis 
203°. L. in  2 Teilen k. W. m it neutraler Rk., wl. in  k. A., unl. in  A. Dijodmethylat, 
C2SH 380 4N2J 2. Schwach gelbe Nadeln m it 1 H 20  aus 40—-50 Teilen W. E. 240—-241°. 
Die bei 120° entwasserte Substanz nim m t an der Luft wieder 1 H20  auf. —• a,S-Bis- 
[6,7-dimethoxytetrahydroisochinolyl-[l)\-butan, C2GH 30O4N2. Aus der obigen Bisdihydro- 
base m it Zinn u. HC1 in  A. Nadeln aus Athylacetat. F. 127°. Unl. i nW.  C20H 30O4N2 +  
2 HC1 +  H 20 . Krystalle. E. 268—270° (Zers.) (wasserfrei). Lactat, C20H 3liO4N 2 +  
2 C3H 60 3. Mikrokrystallines Pulver aus A. durch A. F. 212—213° (Zers.). L. in  2 Teilen 
k. W. m it neutraler Rk., wl. in  A., unl. in  A. — a,S-Bis-\6,7-Dimethoxy-2-'mthyltelra- 
hydrochinolyi-(l)]-butan, C28H40O4N2. Aus dem Dijodm ethylat der Bisdihydrobase 
durch Umsetzung m it AgCl u. Red. des Dichlormethylats m it Zinn u. konz. HCl in  A. 
Aus dem entstehenden Gemisch von St-creoisomeren iiber ein saures Oxalat (F. 232°) 
isoliert. Prismen aus A. F. 108—109°. LI. in  k. A., unl. in  W. C28H 40O4N2 +  2 HCl. 
Nadeln aus A. F. 244—245°. L. in  2 Teilen W. m it neutraler Rk. Aus den Oxalat- 
mutterlaugen wird eine stereoisomere Base, F. 85—8S°, isoliert, aber n icht rein dar
gestellt. — a.,e-Bis-[6,7-dimetJioxy-3,4-dihydroisochinolyl-(l)]-penlan, C27H 340 4N2. Aus
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Pimelinsaurebis-/J-veratrylatliylamid. Rosetten aus Bzl.-PAe. F. 57—58°. Verkarzt 
leicht. L. in  den meisten Losungsmm., auBcr W. u. PAe. C27H 310 4N2 -j- 2 HCl +  H 20 . 
Mikrokrystallines Pulver aus 90%ig. A. F. 235— 236° (Zers.). L. in  5 Teilen k. W., 
swl. in  absol. A., unl. in  Aceton. C27H 340 4N2 +  2 H J. Scliwach gelbe Krystalle aus 
40 Teilen Metkanol. F . 220—222°(Żers.). Saures Tartrat, C27H 340 4N 2 +  2 C4H 0OG. 
D arst. in  alkoh. Lsg.; zur Reindarst. der Base geeignet. Mikrokrystallines Pulver. 
F. 189—190° (Zers.). LI. in  W. m it saurer Rk., wl. in  A. Dijodmethylat, C27H 340 4N2 -f- 
2 CH3 J . Gelbe Krystalle mit»21/2 CH3- OH aus Methanol. W ird beim Aufbewahren 
langsam, bei 100° rasch methanolfrei. F. 236—237° (Zers.). — a,E-Bis-[6,7-dimetlwxy- 
telrahydroisochinolyl-{l)]-pentan, C27H 3S0.,N2. Aus der entsprechenden Bisdihydrobase 
m it Zinn u. HCl in  A. Hydrochlorid, Krystallpulver aus A.-A. F . 225—227°. L. in
4 Teilen W. (neutral) zll. in  A . •— l,8-Bis-[6,7-dimethoxytelrahydroisochinolyl-(l)]- 
óctan, C30H40O4N2. A u s Sebacinsaurebis-/?-veratrylathylamid. Nadeln aus Atliylacetat. 
F . 116°. Unl. in  W., wl. in  PAe., sonst 11. C30H4o04N2 +  2 HCl +  H 20 . Nadeln aus 
90%ig. A. F. 172° (Zers.). Das wasserfreie Salz ha t F. 208—210° (Zers.), is t 1. in
5 Teilen k. W. (neutral), wl. in  A. C30H 40O4N2 +  2 H J . Orange Nadeln aus W. F. 208
bis 209° (Zers.). Succinat, Cn0H 40Ó4N2 +  C4H 60 4. Mikrokrystallines Pulver aus A. 
F. 187°. L. in  80 Teilen k. W. m it neutraler Rk. u. schwach griiner Fluorescenz. — 
afó-Bis-lGjT-methylmd^y-S/I-dihydroisochinolyl-Wj-butan, C24H 240 4N2. Aus Adipin- 
saurebis-/J-piperonylathylamid. Nadeln aus Bzl. oder 200 Teilen A. F. 210—211°. 
Wl. C.21H 2J0 4N2 +  2 HCl +  2 H 20 . Cremefarbige Nadeln aus W. F. 270° (Zers.). 
Co4H 2iO,N„ -f  2 H J . Goldgelbo Krystalle aus 100 Teilen W. F. 277—278° (Zers.). 
Dijodmethylat, C24H 240 4N, +  2 CH, j .  Gelbe Nadeln aus 100 Teilen W. F. 285 bis 
287° (Zers.). — Durch Einw. von P0C13 in Toluol auf Oliitarsaure-bis-p-veratrylathyl- 
amid u. Umsetzung des Rk.-Prod. m it N aJ  erhielten Vff. das Hydrojodid C'25/ / 3„0 .,/V2 +  
H J  (I) u. das Hydrojodid C',5/ / 320 5iV2 +  H J  (II). 1, cremefarbige Tafeln aus Methanol. 
F. 239—240°. i  g 1. in  120 ccm sd. Methanol. Das entsprechende Hydrochlorid 
CojHjoOjNj +  HCl ist ein mikrokrystallines Pulver. F. 199—200°. LI. in  W. (neutral),
1. in  5 Teilen k. A., unl. in  A. W ird beim Aufbewahren dunkel. Die wss. Lsg. gibt 
m it NaOH eine unl., rasch verharzende Base (F. 103°). II, gelbe Krystalle aus Methanol.
F. 203—204°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2010—21. Sept. Nottingham, Labor. 
von B o o t s  Pure Drug Co. Ltd.) Os t e r t a g .

K. Isllifuku und Y. Ito, Zur Synthese des 3,6-Diaminoacridins. Das ais Ausgangs- 
material dienende 4,4'-Diaminodiphenylmethan laBt sich durch Behandeln m it Bzl. 
krystallisiert erhalten. F iir die reduzierende Kondensation des 2,2'-Dinitro-4,4'-diamino- 
dijjheTiylmethans yerwendet man bei groBeren Ansatzen diekwandige birnenformige 
Kolben. Die Zerlegung des 3,6-Diaminoacndin-Ziniuloppelsalzes durch H„S gelingt 
gut. So gelangtcn Vff. zum 3,6-Diamino-lO-methylacridinimnchlorid. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan  49. 115— 16. Aug.) L in d e n b a u m .

G. Tatsui, tjber die Synthese von Carbolinderivaten. I I .  (I. vgl. C. 1928. II. 668.) 
Der RingschluB des Telrahydroharmanmalonylesters (Formel III . in der I. Mitt.) gelang
1. durch Erhitzen unter 10 mm auf 150°, 2. durch Sattigen der ath. Lsg. m it HCl-Gas,
3. durch Erhitzen m it C2H5ONa auf 150°. Die resultierende Verb. ClrJ I u 0 2A \  (Formel V. 
in  der I. Mitt.) bildet weiBe Prismen, F. 117°, m it positiver Diazork. — E rh itzt man

c h 2

111 Jn • CO • CH2 . IVJ N  • C • CH3
\ / \ / N ' CH*,C 0 A H 5 ^ C n - C H 3 i o - C H 3 ^C H -C H a^G H  • CO..CJI3 
N il CII-C II, 3

i - CH2.CH„ HCl v 3 J n - C O - C H 2
C H -CIIj ć i i 2Br C H • CH3 (JE, CH-CCl, CH-CC13 Ć 0 2C2H 5

v r  I C8H6N -C H 2 .CH 2-N H . PTT p p , C3H6N .C H 2.CH2 -N H . p p  pi
< / W - C H O  CSH6N -C H 2-CH2-N H > 0 U ' 0U 3  C3H ,N  - CII, • CH, • N H ^ ^ 1' 01

c h - c i - i 3 V II  ■ V III
Telrahydroharman (I; Formel II . in der I. Mitt.) m it Chloressigester u. etwas ZnCl2
2 Stdn. auf 120°, so ontsteht Tetrahydroharmylessigester, C16H 20O2N2 (II), gelbliche 
P latten, F. 118—120°. RingschluB gelang nicht. — Durch 6-std. Erhitzen von I  mit 
Acetessigester u. C„H-,ONa auf 110—120° erhielt Vf. ein nicht krystallisierbares Gemisch
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■einer vorseifbaren u. einer unverseifbaren Yerb. Letztere (Hauptprod.) ist Acetyl- 
acettetrahydroharman, C16H 180 2N2 (III), m it positiver Diazorlc. Erstere muB also 
Formę] IV besitzen. RingschluB bei HI golang nielit. — Dureh 6-std. Erhitzen von I 
m it Trimethylenbromid u. C2H5ONa auf 110° entsteht Verb. GlsiH n N2Br  -{- C,JJXiOR  (V), 
gelb, amorph, hygroskop., Żers. bei 80°. Dieselbe gcht, m it C2H5ONa auf 150° erhitzt, 
in Verb. GUH1SN„ (VI) iiber, welche Br u. KM n04 entfarbt. — /?-[/?'-Indolyl]-athylamin 
(vgl. I. Mitt.) iiefert m it Chloral bei 100° eine griine Verb. <fil3 (VH; C,H,,N =
/?-Indolyl), dagegen in  verd. H 2SO.[ bei 80—100° (1,5 Stdn.) Verb. C„2H23ONiCl (VIII). — 
LiiBt man dieselben Kompononton in Toluol miteinander reagieren, so erhalt man 
Trichbrlelraliydróharmanliydrochlorid, C12HUN 2C13,HC1 (IX), hellgclbe Prismen, bis 360° 
nicht schm. — W ird IX m it Malonester u. C2HsONa 5 Stdn. auf 110—120° erhitzt, 
so entstehen: 1. Ais Hauptprod. Trichlortetrahydroliarmanmalonylester, C17H 170 3N2C13 
(X), hellgclbe Prismen, E. 145°, m it positiver Diazorlc.; liefert dureh Verseifen eine 
Saure. 2. E in Ncbenprod., gelbe Nadeln, Zers. bei 183°, m it vicl starkerer Diazork., 
was auf eine vermutlich durcli RingschluB gebildete K ette CO-CH2-CO hinweist. — 
E rhitzt man I  m it Chloral u. etwas ZnCl2 in  Toluol auf 90—120° oder ohne ZnCl2 in 
Chlf., so entsteht eine Verb. C \J IxlON„, vielleicht Formyltetrahydroharman (XI), weiBe 
Nadeln, E. 210—211°, schwacher bas. ais I. Gibt m it Nitroprussidnatrium u. FeCl3 
kirsehrote Fiirbung. (Journ. pharmac. Soc. Japan  4 9 . 116—19. Aug.) L i n d e n b .

Jamuna Datt Tewari, U ber Farbstoffe aus Cinchomeronsaure. (Vgl. T e w a r i  
u; D u t t ,  C. 1 9 2 8 .1. 2403.) Diese Farbstoffe sind denen aus Chinolinsaure (vgl. G h o s h , 
C. 1 9 2 0 .1. 894) in  der Farbenintensitat sehr iihnlich, wie ein Vergleieh der Absorptions- 
maxima zeigt. Darst. der Farbstoffe wie friiher (C. 1 9 2 7 . II- 1699). — Phenolcincho- 
me.rone.in, Ci0H i:JO,,iST, ziegelrote Krystiillchen aus A. +  W., nicht bei 275° schm. Lsg. 
in A. hellgelb, in Alkalien hellrot. — llesorcincinchomeronein, C19H 110 5N, orangerote 
Krystalle aus A., F. 200°, etwas 1. in  W. Lsgg. in  W. u. A. orangerot m it griiner Fluores- 
cenz, welche dureh etwas Alkali verstarkt wird. — Phloroglwincinchomeronein, 
C19Hu 0 7N, tiefbraune K rystalle aus A., F. 270°. — m-Dialhylaminojihenolcincho- 
me.rone.in, C27H 290 :)N3, rote Krystallchen aus A., F. 127°. Lsg. in  A. ro t m it brauner 
Fluorescenz, welche dureh etwas HCl verstarkt wird. — m-Phenylendiamincincho- 
meromin, C13H n 0 2N,, braune ICrystalle aus Essigsaurc +  Soda, F. 275°. Lsg. in  A. 
gelb, in Siiuren rot, beide m it tiefgriiner Fluorescenz. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 
1642—44. Aug. Allahabad, Univ.) L in d en b au m .

Joti Sarup Aggarwal, Nand Lal Darbari und Jnanendra Na tli Ray, Phłhal- 
azine. I. Fiir die Synthese einer groBen Klasse von Alkaloiden sind arom at. Aldehydo- 
siiuren u. Aldehydoketone notwendig, die aber meist sekwer zugiinglich sind. Vff. 
erhielten nun dureh intramolekulare Kondensation von substituierten Benzaldehyd- 
benzoylhydrazonen R -C H : N -N H -C O -R ' die Phenylphthalazine I, die sich zu 

pT.r. v  o-Aldehydobonzophenonen hydrolysieren lassen. Die Konden- 
' i. sation erfolgt am besten m it Hilfe von gesatt. amylalkob. HCl;

| I  | POCl3 in  Chlf. g ib t unbedeutende Ausbeuten, P 20 5 war nur in
einem Falle anwendbar. — Die dureh Red. der Aldehydbenzoyl- 

v hydrazone erhaltenen Benzoylbenzylliydrazine lassen sich n icht
intramolekular kondensieren, weil sie keine konjugierte Doppelbindung enthalten 
bzw. nicht in  der Lage sind, eine solche zu bilden.

Veralrumaldehydbe.nzoylliydrazon, C10H lcO3N2. Aus Benzoylhydrazin u. Veratrum- 
aldehyd m it NaOH in A. Nadeln aus absol A. F. 176°. — 6,7-Dimetlioxy-l-plienyl- 
phthalazin, C^ILjOoN,. Aus Veratrumaldehydbenzoylhydrazon m it amylalkoh. HCl 
auf dem W.-Bad; Ausbeute 50% ; geringe Ausbeuten m it POCl3 in  Chlf. bei W.-Bad- 
temp. oder m it P 20 5 in  Xylol bei 130—140°. Gelbliche Nadeln aus absol. A. F. 193 
bis 194°. Wl. in  A., leiehter in  Bzl. Aus der gelben Lag. in  HCl fiillt naeh einiger Zeit 
das HCl-Salz aus, das in  Essigsiiure farblos gel. wird. — N-Benzoył-N'-3,4-dimeihoxy- 
benzylhydrazin, C16H 180 3N2. Aus Veratrumaldehydbenzoylhydrazon u. Na-Amalgam 
in  absol. A. Krystalle aus Bzl.-PAe. F. 79°. — p-Anisaldehydbenzoylhydrazon, 
C .5Hm02N2. Aus Benzoylhydrazin u. Anisaldehyd. Nadeln. F. 147°. Daraus
7-Metlioxy-l-phenylplitIiakizin, CI5H 12ON2 (gelbe Nadeln aus absol. A.; F. 167°; wl. 
in  A., leiehter in  Bzl.; Pilcrat, CI5H 12ON2 +  C0H 3O,N3, gelbe Nadeln aus A., F. 208°) 
u. N-Benzoyl-N'-l-methoxybenzylhydrazin, C15H jC0 2N2 (Tafeln aus absol. A., F. 96°).
— Piperonalbenzoylliydrazon, C15H 120 3N2. Nadeln aus absol. A. F. 170°. — 6,7- 
Methylendioxy-l-plienylphtlialazin, Ć15H]0O.>N„. Aus Piperonalbenzoylhydrazon u. 
POCJ3 in  Chlf. Gelbe Nadeln aus Bzl.-PAe. "F. 200°. — N-Benzoyl-N'-3,4-methylen-
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dioxybenzylhydrazin, C16H l40 3N2. Aus Piperonalbenzoylhydrazon. Tafeln aus A.
F . 130°. —  Btnzaldcliydbenzoylhydrazon g ibt 1-Phenylphthalazin, C14H ,0N2 (gelbe 
Nadeln aus A., F. 174— 175°) u. N-Bcnzoyl-N'-benzylhydrazin, CJ4H]4ON2, Nadeln 
aus A., F. l l b 0. —  m-Nitrobenzaldehydbenzoylhydrazon, C14H u 0 3N3 (Nadeln aus"absol. A.,
F . 190°) liefert 6- cder 8-Nitro-l-plienylphtlialazin, Ćj.,H90 2N3, gelbe Nadeln aus A.,
F . 165°. — o-Methoxybcnzaldehydbenzoylhydrazon, GJ5H 140 2N2 (Nadeln, F. 179°) gibt
5-Methoxy-l-phenylphthalazin, C16H 12ON, (gelbe Nadeln, F. 135°) u. N-Benzoyl-N'- 
o-methoxybenzylliydrazin, C15H 160 2N2 (Nadeln aus PAe., F. 80°). •— Verb. von Benzoyl- 
hydrazin m it CuSO .t, [Cu(C7H 60N 2)2(H ,0 )2]S0j. Aus Benzoylhydrazin in  A. u. 
CuS04 in  W. Blauliclie Nadeln. (jou rn . chem. Soc., London 1 9 2 9 . 1941—45. Sept. 
Laliore, Univ.) O s t e r t a g .

Max Polonovski und Michel Polonovski, Nomenklatur der Alkaloide und ihrey 
Derivate. Hinweis auf das Dureheinander u. die log. Inkonseąuenzen bei der Namen- 
gebung von Alkaloiden u. noch mchr dereń D eriw . Vorschlage zur Anderung: alle 
Doppelbezeichnungen (z. B. Scopolamin: Hyoscin) werden unterdriiekt, Festlegung 
International gultiger Bezeiehnungen — fiir die Einzelyorsehlage gemacht werden — 
durch die internationale Nomenklaturkommission, sowohl fur die Alkaloide u. fur die 
D eriw . durch nur eindeutig benutzbare Vor- u. Endsilben (Hydrooxy-, -oxo-, -desosy-, 
-methyl-, -ol, -one, -al, -oique, iso-, pseudo-, apo-, nor-N-, nor-O-, homo-, die m it anderen 
Kennzeichen a, b, c, a, fi, y etc. ausreichen diirften). Dabei gelien Yff. so weit, daB sie 
auch Namen, wie Kodein u. Brucin  durch O-Methylmorphin bzw. Dimethosystryclinin 
ersetzt wdssen wollen. (Buli. Soc. Chim. biol. 1 1 . 521—30. Mai.) O p p e n h e i m e r .

A. Hamsik, Alterung des Oxyhamins beim Trocknen. Beim Trocknen der Oxy- 
ham inpraparate wurde eine Verminderung der A ktiv itat beobachtet, die durch teil- 
weise eingetretene Anhydrisierung erklart wird u. sich durch erschwerte Krystallisation 
aus Ameisensaiire, Eg., Oxalsaure u. Aceton-H2S 04, sowie durch eine erschwerte Proto- 
porphyrinbldg. kundgibt. Eeines akt. a-Oxyhiimin existiert also wahrscheinlich nur, 
solange es feucht ist, wahrend die Hamine (speziell das Formylhamin) auch nach dem 
Trocknen ihre A ktiv itat behalten. (Ztschr. physiol. Chem. 1 8 3 . 269—72. 26/8. Bninu, 
U niv.) _ _ G u g g e n h e im .

St. Goldschmidt und Ad. Kinsky, Benzoylproieine: Benzoyl-Ovalbumin und 
dessen Iiydrolyse. V. Mitt. iiber Proleine. (VI.1) vgl. C. 1 9 2 9 . II . 999.) Bei der 
Spaltung yon Benzoylovalbumin m it einem Gesamtbenzoylgeh. von 17% durch 
n. NaOH bei 100° werden 6,5% des Bonzoyls m it groBer Geschwindigkeit ab- 
gespalten. E in weiterer K nickpunkt findet sich noch bei 12,5—13% abgespaltenem 
Benzoyl. Der treppenartige Verlauf der Spaltung deutet auf eine verschieden- 
artige Bindung der Benzoylgruppen. Mit 70°/0ig. H 2S04 bei 34° nim m t die Benzoyl- 
abspaltung anfangs ziemlicb rasch zu, bleibt aber langere Zeit konstant, wenn
6,5%  Benzoyl abgespalten sind. Auch der Amino-N erfahrt nach anfanglicher Zunahme 
keine weitere Steigerung. Dieser Umstand erklart sich durch das Vorhandensein schwer 
hydrolysierbarer Bindungen im EiweiB u. laBt sich nicht gut auf die sekundare Bldg. 
von Diketopiperazinen zuriickfuhren, da bei hoherer Temp. diese intermediiire Phase 
nicht auftritt. Bei 100° erroicht die Abspaltung yon Benzoyl durch 70%ig- H 2SO, 
nach einigen Stunden einen konstanten W ert; gleichzeitig steigt der N H 2-N auf y0°/o 
des Gesamt-N. Die noch in  Bindung yerbliebenen etwa 7%  Benzoyl finden sich am 
Łysin ais s-Benzoyl-d-lysin. Dessen Isolierung erfolgte nach Entfernung der H 2S04 durch 
Aufnahme des Hydrolysates in wenig W. u. fralitionierte Krystallisation des weniger
1. Riickstandes. Eine Abtrennung ist auch m it Butylalkohol moglieb. Die Isolierung 
des e-Benzoyllysins liefert einen direkten Bewois, daB die e-Aminogruppe des Lysins 
im Albumin freiliegt. Es konnte jedoch nur ein Teil des vorhandenen Lysins in  Form 
von Benzoyllysin isolierfc worden. Die Menge des gesamten Lysins wurde aber nur etwa 
4%  Benzoyl in Form yon e-Benzoyllysin binden, wahrend sich 7—8%  nii t  70%ig. 
H 2S 0 4 bei 100° schwer abspaltbar erweisen. Der nicht am Łysin haftende Anteil von 
ca. 3%  schwer abspaltbarem Benzoyl findet sich wahrscheinlich an einer andern frei- 
stehenden Aminogruppe, moglicherweise an der Guanidogruppe des Arginins. Zur 
Best. der aus dem benzoylierten Ovalbumin hydrolyt. abgespaltenen Benzoesśiure 
wurde diese in  ath. Lsg. unter AusscbluB yon C02 m it B aryt geschuttelt u. der tjber- 
sehuB zurucktitriert. Der A. kann wegen der Fliichtigkeit der Benzoesaure nicht ab-

') Nach Mitteiluug des Vf. ist die L i e b i g s  Annalen 471, 1—20 (C. 1929. II. 999) 
falschlich sls V. Mitt. bezeichnete Abhaudlung die VI. Mitt.
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destilliert werden. Best. des Gesamtbenzoylgeh. erfolgte entweder dirokt durch Einw. 
yoii NaOH bei 100° oder indirekt durch Uberfiihrung des Ovalbumins m it C1C6H,,C0C1 
in m-Chlorbenzoylovalbumin, Cl-Best. u. Umreehnung. —• e-Benzoiyl-d-lysin, C13H 180 3N2. 
Blattehen aus h. W., Braunfiirbung bei 230°, F. 240°, swl. in k. W., 1. in h. W., 11. in 
Laugen, Siiuren u. Eg. Phosphorwolframsaure fallt aus saurer Lsg. [a]n in 50%ig. 
Essigsaure =  +27,2°. Bei der Oxydation m it KMnO., entsteht (5-Benzoylaminovalerian- 
saure. (Ztsehr. physiol. Chem. 183. 244— 260. 26/8. Karlsruhe, Techn. Hoch- 
schule.) ’ G u g g e n h e im .

E. Biochemie.
E 2. P flanzenchem ie.

Marc Bridel, Untersuchungen iiber die Farbverunderungen der Pflanzen im  Verlauf 
der Trocknung. Das Glykosid von Lathraca clandeslina L. ist Aucubosid (Aucubin). 
In  den Bliiten wie unterird. Teilen von Lathraea clandestina ist ein Glucosid nach- 
gewiesen u. quantitativ  erfafit (1,66 g pro kg frisehe Pflanzo) worden, das fur die Farb- 
anderung beim Troeknen verantwortlich ist. Es ist ident. m it dem Aucubosid, das 
B0URQUEL0T u . HŚRISSEY 1901 in Aucuba japonica gefunden haben, u. das zwischen- 
zeitlich auch in  anderen Pflanzen nachgewiesen worden ist. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 
620—32. Mai.) O p p e n h e i m e r .

N. Wattiez, Beitrag zur bioćhemisćhen Untersuchung der Dipsacaceen. Ebenso wie 
aus Scabiosa succisa (vgl. C. 1925. I. 1330) u. Dipsacus sylvestris (vgl. C. 1926. I I . 
1957) konnte aus der Dipsacacee Cephalaria alpina Schrad. f)-Methylglucosid isoliert 
werden, daneben ein von dem Scabiosid der genannten Pflanzen verschledenes amorphes 
Glucosid. Bei dessen Hydrolyse entstand Glucose, wahrscheinlich aus urspriinglich 
Yorhandenem Rohrzucker. — Polarimetr. Verfolgung der Einw. von Invertin  u. Emulsin 
maehte wahrscheinlich, daB K nautia arvensis Coult. Rohrzucker u. keine Glucoside, 
Scabiosa columbaria L. Scabiosid, Scabiosa caucasica Scabiosid u. /J-Methylglucosid, 
Dipsacus pilosus L. mehrere Glucoside enthalt. (Journ. Pharmac. Belg. 11. 597—99. 
613—15. 8/9. Briissel, Pharmakognost. Lab. d. Univ.) H e r t e r .

Paul Glierin, Der Blausiiuregehalt von Lotusschmetterlingsblutlern. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 189. 115—16. 8/7. — C. 1929. I. 1951.) T r ś n e ł .
^  A. Kiesel und B. Rubin, Untersuchungen iiber pflanzliche Fortpflanzungszellen.
I I I .  Beitrag zur Kenntnis der Bestandteile der Pollenkómer der Zuckerriibe. (II. vgl.
C. 1926. I. 1215.) Die Analyse der in 2 verschiedenen Jahren gesammelten Pollen- 
kórner ergab folgende Werto: Gesamt-N 5,25 (5,61), EiwciB-N 3,55 (4,15), Nicht- 
protein-N 1,70 (1,46), freies Rohfett (A.-Extrakt) 4,56 (4,33), freies u. gebundenes
Rohfett 10,92, Lecithin >2,87, „Glucose" 0,85 (0,80), „Rohrzucker" 4,83 (5,34),
,,Maltose“ 4,03 (3,36), Starkę, Dextrino u. Hemicellulosen 7,63 (8,99), Aschesubstanzen 
7,26 (6,02). Die Werte unterscheiden sich wesentlich von denjenigen St if t s  (Óstr.-ung. 
Ztsehr. f. Zucker-Ind. u. Landw. 1895. S. 783. 1901. 43). Die Asche cnthielt 4,82 
bis 5,15% CaO, 21,2—21,1%  K 20  u. 6,61—7,31% MgO. Aus der konz. ath. Lsg. der 
Lipoide erfolgte m it Aceton Abscheidung von I ie p ta k o sa n C27H50, F. 61,5— 63,5°. 
LI. in  A., wl. in  A., 1. i n  Aceton. E in Teil des Fettes war m it A. nieht direkt extrahier- 
bar, loste sich aber in  h. A. Etw a 1/5 des Nichtprotein-N u. etwa 3,5%  der Trocken- 
substanz entfallen auf Glykokollbetain, das sich aus der Lysinfraktion abschied. In  
der Mutterlauge fand sich Cliolinchlorid. (Ztsehr. physiol. Chem. 182. 241— 50. 24/5. 
Moskau, Agrikultur-chem. Lab. d. Polyteehn. Museums.)' Gu g g e n h e i m .

E s. P flanzenphysio log le . B ak terio log ie .
Gilbert J. Fowler, Ncue Untersuchungen iiber die Biochemie des Stickstoffcychis. 

Zusammenfassende D arst. neuer Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Biochemio 
des Bodens u. der Pflanzen. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 1—15. 28/2. Madras.) J u n g .

J. Lemarchands, Untersuchungen iiber die Umwandlungen, besonders die Ver- 
seifung der Fettreserven in  den Samen wahrend der Keimung. Unterss. iiber die "Umbldgg. 
des Samenfettes wahrend der Keimung haben ergeben, daB die erste Umbldg. der 
Fettreserven eine Verseifung ist. Eine voraufgehende Oxydation der Glyceride findet 
nieht sta tt. Die Oxydation der freien Eettsauren beginnt bei den ungesatt. Sauren. 
Die Best. des m ittleren 3Mol.-Gew. bestatigt diesen Verlauf. Eine Vereinfaehung des 
Mol. der urspriinglichen Sauren ist nieht festzustellen. Die Oxydation der Fettsauren 
weist auf die Bldg. von Peroxydverbb. u. Aldehydverbb. hin. Mikrochem. Unterss.
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wurden zum Nachweis herangezogen. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 375—77. 
26/8.) J u n g .

Annie M. Hurd-Karrer, Beziehung der Blattaciditat zum Wuchs von Weizen 
unter verschiedenen Temperaturen. Die [H '] im B lattsaft steigt m it steigender Temp., 
z. B. bei Sommerweizen von ph 6,13 (Temp. 12—18°) auf pa 5,74 (Temp. 25— 30°). 
Das beste Wachstum zeigten die Pflanzen, dereń Zellsaftstoff etwa pH 6 hatte. 
(Journ. agricult. Res. 39. 341—49. 1/9. U . St. Sep. of Agric.) T r e n e l .

W. von Brehmer und J. Barner, Die Verleilung und Speicherung der wichtigsten 
Kalisalze im  Kartoffelstengel. Aus einer Reihe von Verss. ergibt sich, daB der steigenden 
Kalisalzmenge direkt proportional ist die Anhaufung des Kalis in den verschiedenen 
fiir das Leben der Kartoffelpflanze wichtigen Geweben, ferner die Miichtigkeit der 
ausgebildeten Gewebeteile selbst. Dies Verhaltnis bleibt jedoch nur so lange bestehen, 
bis das Wachstumsoptimum der Pflanze erreicht ist. Wird dieses durch (jberdiingung 
iiberschritten, dann steht die Ausbldg. der Pflanze u. die ihrer Gewebe zur Speicherung 
des Kalisalzes im umgekehrten Verhaltnis. (Erniihrung d. Pflanze 25. 300—06. 1/7. 
Berlin-Dahlem.) J u n g .

D. Muller, Die Kohlensaureassimilation bei arktischen Pflanzen und die Ab-
hdngigkeit der Assimilation von der Temperatur. In  Godhavn, Westgrónland, wurde 
die Assimilation zweier arkt. Pflanzen Salix glauca L. u. Chamaenerium latifolium (1.) 
Spaeh. im Monat Ju li iintersucht. Aus den Assimilationskuryen u. den Kurven iiber 
die Beleuchtungsstarken geht hervor, daB von den untersuchten Pflanzen Chamae
nerium um 24 Uhr in der liellen Zeit bei Tempp. unter 10° eine schwach positiye 
apparente Assimilation hat. Die Assimilationskurven arkt. Pflanzen zeigen denselben 
Verlauf m e  fiir L ichtblatter dan. Pflanzen. Die Assimilation wurde bei vóllig ge- 
óffneter Stom ata u. bei n. C02-Geh. der Luft teils bei 10°, teils bei 20° u. bei ver- 
schiedenen Beleuchtungsstarken untersucht. Der Kompensationspunkt u. die Respi- 
rationsintensitat steigt m it der Temp. Bei niedrigen Beleuchtungsstarken ist die 
apparente Assimilation gróBcr bei 10° ais bei 20°, bei groBeren Beleuchtungsstarken 
ais 4000 bzw. 9000 Lux ist sie gróBer bei 20° ais bei 10°. Der Verlauf der Kurven 
m acht die LuNDEGARDHsehen Temp.-Assimilationskurven unwahrscheinlich. Die 
Spaltóffnungen arkt. Pflanzen stehen wahrend der ganzen Nacht ziemlieh weit, z. T. 
zu 100°/o offen. Die M. der verholzten arkt. Pflanzen pro Areał steht hinter der der 
subarkt. Pflanzen zuriick, ebenso das Blattareal pro Fliieheneinheit. (Planta, Areh. 
wiss. Botanik 6. 22—39. 1928. K o p en h ag en . Sep.) J u n g .

G. E. Briggs, Ezperimentelle Untersuchungen iiber pflanzliche Assimilation mul 
liespiration. XX. Die energelisclie Wirksamkeit der Photosynthese in griinen Pflanzen: 
einige neue Daten und eine Dishission des Problems. (XVI. vgl. C. 1923. I. 106.) Der 
gróBte Teil der Arbeit is t der Formulicrung u. Diskussion des Problems gewidmet. 
Im  zweiten Teil schildert Vf. eigene Verss. aus den Jahren  1921—22. Aus dcm Spektrum 
einer gasgefiillten Osramlampe (1500 W att) wurden 3 verscliiedene Strahlengebiete 
(gelbrot, griin u. blau) herausgefiltort, derEinfluB dieser Strahlung auf die Assimilation 
einiger Pflanzen wurde untersucht. Die Ergebnisse sind in  einer Tabelle zusammen- 
gestellt u. werden m it den Vers.-Ergebnissen anderer Fonscher Terglichen. (Proceed. 
Roy. Soc., London Serie B. 105. 1—35. 4/6. Cambridge. St. Johns College.) W r e s c i i .

Robert E. Sadtler, Die Chemie der Giftbildung in  Pflanzen. Vf. stellt die Faktoren 
zusammen, die fiir den Giftgeh. von Pflanzen maBgebend sind (Temp., Licht, Jahres- 
zeit, Bodenbeschaffenhcit, Klima, Feuchtigkeit, Kultivierung). Die Pflanzenfamilien, 
die Saponin u. Blausaure enthalten, werden angegeben. (Scient. Monthly 29. 369 
bis 371. Okt.) L in d a u .

Frank M. Schertz, Die Entstehung des Chlorophylls und ihre Bezielmng zu den 
Blutfarbstoffen. Vf. fiihrt aus, dąB die Unterss. von N o a c k  (Forschungen u. Fort- 
schritte 5 [1929]. 101; vgl. dazu C. 1 9 2 9 .1. 1472) die Bearbeitung der 2 Fundam ental- 
probleme der genauen Entstehungsart des Chlorophylls u. der A rt u. Weise, wie Blut- 
farbstoff im Organismus sich aus Chlorophyll bildet, anregen. (Science 70. 258—59. 
13/9. U. S. Bureau of Chem. and Soils.) B e h r l e .

E. G. Doerell, Einflu/3 der Phosphorsaure auf die Halmfestigkeit. Die mkr. Quer- 
schnitte von Gerstenhalmen zeigen den giinstigen EinfluB der P 20 5 auf die Halm- 
festigkeit. (Superphosphate 2. 168— 70. Sept. Prag, Teehn. Hochsch.) T r e n e l .

J. Beauverie und P. Cornet, Wirkung der Atherdampfe auf die Zellstruktur in  den 
Bldite.ni und Knospen von Elodea canadensis. Histolog. Beobachtungen. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 101. 814—15. 5/7. Lyon, Fac. des sciences Lab. de botan.) O p p e n h e i m e r .
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G. Mangenot, Wirkung des Coffeins auj die Zelle der Spirogyren. Die Entsteliung 
von Granula in  den Zellen, sobald sie einer Coffeinlsg. ausgesetzt werden, ist an die 
Ggw. von Tannin  gebunden. (Compt. rend. Soc. Bioi. 1 0 1 . 746—47. 5/7. Paris, Fac. 
des sciences Lab. de botan.) Op p e n h e i m e r .

Carl Hiittig, Untersuckungen an fluorescierenden Bakterim  aus Wasser, Erde 
und Pjlanzen. Eine gróBere Anzahl Fluorescenten ist durcli zwei Enzymc, Tyrosinase 
u. eine Oxydase, befahigt, aus Tyrosin eine melaninartige Verb. zu bilden, die den 
Nahrboden m it Tyrosinzusatz eine hellbraune bis tiefbraunschwarze Farbę gibt. 
Móglicherweise sind diese Bakterien an der Bldg. der Humusfarbe beteiligt. — Ferner 
ist die Fiihigkeit der Starkeauflósung u. der schnellen EiweiB- u. Fettspaltung vor- 
handen, erstere jedoeh geringer ais bei Schimmelpilzen. Eine Rasse von B. fluorescens 
bildet besonders viel Diastase. — Typ. denitrifizierende Fluorescenten sind W.- u. 
Erdorganismen, die im Gegensatz zu den pflanzenbewohnenden Stammen keine oder 
wenig Diastase bilden. — Gegen Temp., Rk. u. Salzgeh. der Umgebung verhalten sich 
die einzelnen Fluorescentenformen verschieden. Es scheint dabei an bestimmte 
Standorte angepaBte Rassen zu geben. (Ber. Dtseh. botan. Ges. 47. 395— 400. 25/7. 
Kiel, Bakteriol. Inst. der PreuB. Yers.- u. Forschungsanstalt fiir Milehwirtsehaft.) E ng .

Martin Hahn und Julius Hirsch, Studien iiber das Choleragift. Method. wert- 
volle Unterss. zeigen dio Abhiingigkeit der Giftbldg. von Choleravibrionen vom N ahr
boden. Zur Ziielitung diente ein App., bei welchcm fraktionierter Zuckerzusatz, 
Durchliiftung m it O, u. dauerndes Zutropfen von NaOH móglich war. Die Giftbldg. 
beginnt, sobald der maximale Keimgeh. erreicht is t (6—10 Stdn.). Von diesem Zeit- 
punlct ab ist weitere Alkalisierung nicht notig. Das dureh F iltration der K ultur er- 
haltene Toxin, das bei Meerschweinchen ein eharakterist. Vergiftungsbild liervor- 
ruft, is t dureh Pergamentmembran nicht dialysierbar. Dalier ist eine Anreieherung 
dureh Dialyse (z. T. m it dem Sehnelldialysator nach G u t b i e r )  móglich. Hierfiir 
wird eine kleine A pparatur zur Best. von Trockenriickstand kleiner F l.-Mengen be- 
schrieben. Giftbildendo Stammc sind auch meist hamolyt. Bside tox. Funktionen 
werden dureh ein von Ziege oder Pferd zu gewinnendes antitox. Immunserum ąuanti- 
ta tiv  ubereinstimmend beeinflusst. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 1 1 0 . 355—81. 24/7. 
Berlin, Hyg. Inst.) S c h n i t z e r .

S. Winogradsky, Studien iiber die Mikrobiologie des Bodens. IV. M itt. tlbar 
den Abbau der Cellulose im  Boden. (III. vgl. C. 1 9 2 8 .1. 1696.) Vf. setzt seine Unterss. 
iiber aerobe celluloseabbauende Bakterien fort. Zur K ultur der Mikroorganismen 
wurde pH =  7,2 gehalten, da in saurerem Medium allmahlich Nachlassen der Ver- 
mohrungsfaliigkeit auftritt. Bei morpholog. Unterss. wurde Cellulose in  Form von 
Filtrierpapier angewandt, bei chem. Unterss. kann man vorteilhaft Baumwolle ver- 
wenden. Die Verwendung der Cellulose in sehr feinem Verteilungszustand hat sich 
ais unYorteilhaft er wiosen. — Dio Fiirbung der Mikroorganismen erfolgte m it Ery- 
throsin u. Gentiana. Dio jungsten Zellen nehmen den Farbstoff am intensivsten auf.
— Ergebnisse: Es werden eine ganze Reihe von aeroben celluloseabbauenden Mikro
organismen beschrioben u. exakt eharakterisiert. Die Bcdingungen fur ihre K ultur 
werden genau angegoben u. oine systomat. Bezeichnung eingefiihrt. Es werden nach- 
stehende Arten unterschieden: Cytophaga, Cellvibrio, Cellfalcicula, jedo m it einigen 
charakterisierten Unterarten. U nter den Faktoren des aeroben Abbaus der Cellulose 
wurde kein sporenbildender Bacillus gefunden. — Bzgl. des Chomismus des biolog. 
Colluloseabbaus ist zu sagen: Die Cellulosefaser wird bei diesem ProzeB rasch oxy- 
diert, unter Bildung eines Prod., das die Rkk. der Oxycellulose gibt. Dieses Prod. 
kann in  W. dispergiert werden, is t 1. in sehwachem Alkali u. wird dureh Saure wieder 
gefallt. Weder die anoxydierten Cellulosofasern, noch die so entstandene Oxycellulose 
liaben reduzierende Eigg. (Unterschied zwisehen chem. u. biolog. Oxydation). Dio 
kolloide Lsg. des Oxydationsprod. erlangt manclimal, aber nur in  dor Minderzahl 
der Falle, bei der Hydrolyse dureh koehende Mineralsaure reduzierende Eigg. — Der 
ProzeB verlauft nur in Ggw. von assimilierbarem, vorzugsweise anorgan. N, der dabei 
im Betrag von ungofiihr 2%  der verschwundenen Cellulose in  organ. N iibergeht. 
Der N itrat-N  wird trotz des unbesehrankten L uftzutritts teilweise zu Ammoniak-N 
reduziert. Es entsteht bei dem ProzeB weder eine Fettsaure, noch sonst ein fliichtiges 
Prod. Das gilt so ausnahmslos, daB man das Auftreten soleher Prodd. ais Anzeiehen 
fiir die Mitwrkg. anaerober Bakterien bewerten kami. (Ann. Inst. Pasteur 4 3 . 549 
bis 633. Mai.) " E n g e l .
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R agnar Nilsson, Sludien uber die enzymalischc Phosphorylierung und Dismutaiion. 
In  Fortsetzung fruherer Unterss. (vgl. C. 1928. II . 156) konnte Vf. zeigen, daB die 
Phosphorylierung in einer cozymasefreien Trockenhefe bei Ggw. von N aF durch 
Zusatz von gereinigter Co-Zymase nicht beeinfluBt wird. Ferner zeigte Vf., daB im 
Trockenmuskel zugesetztes Glykogen ohno Mitwrkg. von Co-Zyma.se phosphoryliert 
wird. — Die cozymasefreie Phosphorylierung in der Hefe wird durch Glucosezusatz 
nicht beeinfluBt. Sie muB also durch den Geh. der Hefe an Reservekohlehydraten 
bedingt sein. Die zu den Verss. benutzten Hefepraparate waren sehr weitgehend 
ausgewaschen u. zeigten nach Zusatz von Co-Zymase nur schwache Selbstgiirung. 
In  Trockenhefen m it starker Selbstgiirung war unter denselben Vers.-Bedingungen 
die Phosphorylierung viel starker, aber durch Zusatz von Glucose ebenfalls nicht 
beeinfluBt. — Bei Zusatz von Rohrzucker wurde eine erhebliche Aktivierung der 
Phosphorylierung festgestellt, was in tjbereinstimmung m it Befunden von N e u b e rg  
u. L e ib o w itz  steht. — Vf. hat bei den oben bcsprochenen Verss. die gebildeten 
Phosphorsaureester auch isoliert u. nur sehr wenig Diphosphat gefunden, wahrend 
der RoBlSONsche Monophosphorsiiureester in guter Ausbeute isoliert werden konnte. 
Die Ansicht iiber die Bldg. des Diphosphorsaureesters, nach der er unter Aufnahme 
von freiem Phosphat aus Monophosphorsiiureester entsteht, betrachtet Vf. nach dem 
Ergebnis dieses Vers. ais unwahrschcinlich. — Vf. untersueht auch die Vergarung 
der Galaktose durch eine aus einer angepaBten Unterhefe H  dargestellte Trockenhefe. 
S ch o n  u. E l l i o n  (C. 1928. I. 2951) haben gefunden, daB boi der Galaktoseyergarung 
keine Phosphorylierung erfolgt. Im  Gegensatz dazu stellen die Yerss. des Vf. die 
Phosphorylierung bei der Galaktosevergarung auBer Zweifel. Die Ester wurden ais 
Ba-Salze isoliert. Aus der Diphosphatfraktion konnten das Ba- u. das Strycknin- 
salz der H ard en sc h en  Saure analysenrein gewonnen werden. Die Monophosphat- 
fraktion wurde durch wiedcrholte Fiillung m it A. gereinigt. Das daraus dargestellte 
Strychninsalz war in verd. A. ungewohnlich 11. Es wurde daraus wieder das Ba-Salz 
hergestcllt. [a]D20 =  49°. [a]ir° der daraus gewonnenen freien Siiure 81°. — Bei 
Verss. iiber die Dismutation des Acetaldehyds durch Trockenhefe war es auffiillig, 
daB die Acetaldehydumsetzung im Vergleich zu der Zuckervergarung durch dieselbe 
Hefemenge sehr klein war. Vf. hat nun Hefen gefunden, die eine gute Garfiihigkeit 
gegenuber Glucose besitzen, Acetaldehyd aber gar nicht angreifen. Die Verhiiltnisse 
sind denen boi der Monophosphatbldg. analog. Hefen ohne Selbstgiirung haben keincn 
Acetaldehydyerbrauch, dagegen haben ihn Hefen m it Selbstgiirung. Setzt man einer 
nicht selbstgarenden Hefe gleichzeitig Glucoso u. Hexosediphosphorsaure zu, so ver- 
sehwindet zugegebener Acetaldehyd sehr rasch. Der Aldehydverbraueh findet auch 
noch liingere Zeit s ta tt, wenn m an die Giirung durch Zusatz von N aF unterdriickt. 
SO—90% der verschwundenen Acetaldeliydmenge werden ais A. wiedergefunden. 
Fliichtige Sauren werden nicht gebildet, dagegen niehtfluchtige. Parallel dem Al- 
dehydverbrauch geht eine Phosphorylierung der Glucose ohne C 02-Entw. Der dabei 
entstehende Ester ist durch das auBergewohnlich hohe yerhiiltnis des Ba- u. P-Geh. 
u. durch die negative Drehung der freien Siiure ([a]n21 =  — 11°) charakterisiert. Die 
Reinigung erfolgte durch Umkrystallisieren des Stryehninsalzes. Daraus wurde das 
Ba-Salz zuriickgewonnen, das sehr genau die Zusammensetzung C6H 80 1.,Ba3P 2 +
2 H20  oder C3H 10 ,B ali5P  +  H 20  hat. Vf. bevorzugt die letztere Formulierung, betont 
jedoch, daB bis je tz t ein bindender Beweis fiir diese Auffassung nicht vorliegt. — In  
Abwesenkeit von Phosphat wird durch die Hefe auch in  Ggw. von Glucose u. Hesose- 
diphosphorsiiure Acetaldehyd nicht angegriffen, wohl aber nach Zugabe von Arsenat. 
(Svensk Kem. Tidskr. 4 1 .169—73. Juli. Stockholm, Bioehem. Labor. d. Uni\r.) WiLLST.

Shigeru  H ayash i, Experimentelle Uniersuchungeii iiber die sterischen Ver)iallnisse 
bei der Dismutaiion von Phenylglyoxalhydrat durch verschiedene Bakierien (B . proleus,
B. fluorescens, B . pyocyaneum, B. prodigiosum und B. coli). Phenylglyoxalhydratlsgg. 
werden durch Einw. von frischer K ultur von B. proteus zu 95%  in d(— )-Mandelsaure, 
durch das Acetonpraparat desselben Bacteriums zu 77,8% in d(— )-Mandelsiiure 
dismutiert. Ahnliche Ergebnisse hatten  Verss. m it B. fluorescens, B. pyocyaneum,
B. prodigiosum. Negativer Ausfall der Osazonprobe m it p-Nitrophenylhydrazin u. 
T itration der entstandenen Mandelsaure ergibt quantitative Umwandlung meist nach 
20 Stdn. pn =  7,0. —  Wahrend B. coli Methylglyoxalhydrat in d,l-Lactat dismutiert, 
entsteht auch hierbei aus Phenylglyoxalhydrat zu 74,5% die layogyre Form der Mandel
saure. pn =  8,1. (Bioehem. Ztschr. 206. 223—27. 23/2. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Biochemie.) E n g e l .



1929. II. E*. T i e e c h e m ie . 2578

Ernst Wertheimer, Zuckerbindung und anschliefiende synthełische Vorgange durch 
Hefezellen. Traubenzucker in  bestimmter Konz. zu einer Aufschwemmung von Bcicker- 
hefe zugesetzt, verschwindet in wenigen Minuten, bevor die Giirung einsetzt. Um eine 
rein physikal. Bindung handelt es sieli nicht, da 1. die Form der Abhiingigkoit von 
der Temp. einer rein physikal. Bindung widersprieht, 2. Narcotica der Alkoholreihe 
in  gewissen Konzz. kaum hemmend einwirken, 3. da die Hefe, nachdem sie Zucker 
gebunden hat, durch Auslcochen keinen Zucker zuriickgibt. E in groCer Teil des rer- 
schwundenen Zuckers wird synthetisiert, wahrscheinlich t r i t t  aber gleichzeitig ein 
Abbau des aufgebauten Polysaccharids ein. Wahrend der Giirung vcrschwindet namlich 
der synthetisierte Zucker ganz. Niodere Temp. kenimt den Abbau stark. Das synihe- 
lisierle Polysaccharid ist in konz. KOH unl., es handolt sich also nicht um Glykogen. 
Durch Koehen in  schwachsaurer Rk. (bei ph 5 bis V5-n. HC1) wird von dem in KOH 
unl. Teil ein Kórper abgespalten, der ais Glykogen anzusprechen ist. Mit 3%ig. HC1 
wird dann weiter abgespalten u. die gebundene Glykogenmenge aus dem Traubenzucker 
bereehnet. Der in  Lsg. gegangene, ais Glykogen anzusprcchende Kórper, dialysiert 
nicht, dreht die Polarisationsebene nach rechts, g ibt m it Jodkali tief mahagonibraune 
Farbung entsprecliend der gleichen M. Glykogen. Die gleiche Jodprobe m it dem 
Kochwasser von Hefe, die nicht m it Zucker in  Beriihrung war, verlauft negativ. Sie 
ist ebenfalls negativ, wenn man Hefe u. Zucker solange vereint, bis die Giirung ab- 
gelaufen ist. Durch die Jodprobe ist die Synthese u. der Abbau des synthetisierten 
Polysaccharides zu verfolgen. Der in Lsg. gegangene Kórper ist durch KOH nicht 
mehr fallbar, also auch nicht unverandert geblieben. Vf. folgert, daB das gefundene 
Polysaccharid entweder ein polymerisierles Glykogen ist oder Glykogen an einen anderen 
Kórper physikal. oder chem. gebunden. Mit Traiibenzuclcer, Fruchlzucker u. Rohrzucker 
laBt sich die Synthese ausfuhren, m it Galaklose, Lactose, Maltose nicht. Brenzlrauben- 
sdure u. Acetaldehyd werden nicht merklich an Hefe gebunden. Alle die Zucker, die 
gebunden werden, werden rasch vergoren, die nicht gebundenen zeigen keine nachweis- 
bare Giirung. Schiidigung der Hefezellen, die die Giirung herabsetzt oder aufhebt, 
mindert oder hebt die Bindung des Zuckers auf. Zusatz von N aF oder HgCl2 hebt die 
Bindung yollkommen auf, Zusatz einer 10%ig. NaCl-Lsg. setzt die Bindung herab, 
KCN yerandert in  V«oo‘n - Lsg. die Traubenzuckerbińdung nicht. Diejenige Hefe, die 
am schnellsten vergart, weist auch die beste Bindungsfiihigkeit fiir Traubenzucker 
auf. Glykogen u. Stiirkezusatz zur Hefe ergeben bei langer Vers.-Dauer das Poly
saccharid in  kleinem AusmaB. Die Synthese wird bei einer Temp. von 20—35° nicht 
beeinfluBt. Bei niederer Temp. Hemmung. Phosphatzusatz ohne EinfluB. Nach der 
alkal. Seite der H-Ionenkonz. Hemmung, wahrscheinlich durch rasche Agglutination 
der Hefezellen. Synthese setzt nach 5 Min. ein, erreicht nach 10—15 Min. Hóhepunkt. 
Mit dcm Absinken der Giirung t r i t t  eine Abnahmc des synthetisierten Prod. ein. Durch 
Trocknen der Hefe wird die Synthesefiihigkeit abgeschwacht. MacerationssiŁfte geben 
die Synthese nicht mehr. — Im  esperimentellen Teil bringt Vf. zahlreiche Verss. iiber 
den Temp.-EinfluB, den Vergleich verschiedener Hefen, iiber den EinfluB von KCN, 
N aF u. der pH -K onz. auf die Synthese u. schlieBlich Vcrss. iiber den Verlauf der Synthese 
beim Ansatz verschiedener Zucker. (Fermentforsch. 11. 22—36. Halle a. S., Physiol. 
Inst. d. Univ.) W i l l .

Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Begr. von Wilhelm Kolie u. August von Wasser
mann. 3. Aufl. Hrsg. von W. Kolie, Rudolf Kraus, Paul Uhlenhutli. Lfg. 35. 36. Jena:
G. Fischer; Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1929. 4°.

35. Bd. 2, S. 663—986. M. 27.—. 36. Bd. 2, S. 9S7—1304. M. 30.—.

K4. Tierchem ie.
G. Kogel, Neue Forscliungsergebnisse der Photoćhemie des Sehpurpurs. (Vgl.

C. 1929. I I . 2069.) Es wird von Verss. berichtet, naeh denon Sehpurpur desensibili- 
sierend auf AgBr-Platten u. sensibilisierend auf jodierte P latten  wirkt. (Photogr. 
Korrespondenz 65 . 248—49. Sept. Baden-Baden.) L e s z y n s k i .

Wm. H. George, BontgenstraMenunlersuchung von Insulin, Edestin und Hamo- 
globinen. Es wurden Krystallpulveraufnahmen m it weichen Róntgenstrahlen (Cu oder 
Fe Ka.) ausgefiihrt. Bei Insulin, Edestin u. bei frisch hergestellten Hamoglobinen 
aus Schaf- oder Pferdeblut wurde keine Spur einer Krystallbeugung gefundon. Bei 
einer alten Probe (1921) von Methiimoglobin wurden L A U E -D iagram m e erhalten, die 
wohl einer Zers. oder Verunreinigung des Prod. zuzuschreiben sind. (Proceed. Leeds 
philos. literary Soc. 1. 412—-15. April. Leeds, U n iv .)  W b e SCHNER.
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E 5. Tierphysiologle
Acllille Ballinari, Untersuchungen iiber den Wasserstoffwechsel bei Unlerdruck 

und unter dem Einfluji non P ituitrin und Euphyllin. Die Best. des Wasserstoffwechsels 
wurde in  einer Unterdruckkammer an Meerschweinchen durch Untcrs. der Gewichts- 
Terluste durchgefiihrt. Starko u. m ittlere Dosen von P itu itrin  bewirken, intram uskular 
injiziert, eino starkę Hemmung des Wasserstoffwechsels, wobei die Hemmung durch 
mittlere Dosen groBer ist ais durch starkę. Die Applikation schwachster Pituitrin- 
konzz. ergab sowohl Hemmung wie Fórderung. Euphyllin bewirkte eine starkę 
Steigerung, dio z. T. auf Rechnung der vermehrten Diurese, z. T. auf Rechnung der 
estrarenalen Wege kam. Verf. erbliekt hierin eine neue Stiitze der Auffassung, daB 
spezif. Diuretika wesentlich extrarenal angreifen. (Ztschr. Biol. 88 . 418— 28. 1/3. 
Bern, Physiol. Inst.) F r e u n d .

Theodore Koppanyi, Subcutanc Epinephrininjehlion bei normalen Menschen. 
Subcutan in  der Menge von 0,4 ccm 0 ,l% ig . Lsg. injiziertes Epinephrifo ru ft in  10 
bis 15 Min. die charakterist. Erscheinungen hervor. Die Resorption findet also schnell 
s ta tt; ein gewisser Teil bleibt aber an der Injektionsstelle zuriick u. kann bei Massage 
in  den nachsten 48 Stdn. zur Wiederholung der Anfiille fiihren. (Journ. Lab. clin. 
Med. 14. 942—44. Juli. Syraouse [N . Y.], Univ.) S c h n iTZER.

L. Jung und L. Auger, tJber die bhildrucksenkende Wirkung der Insulinę. (Vgl.
C. 1929. I. 1708.) Man muB eino initiale u. eine Spatblutdrucksenkung nach Insulin 
unterscheiden. Erstero ist keine spezif. Eigenart des Insulins; auf andere Organ- 
extrakte tr i t t ,  wio bekannt, dio gleiche Erscheinung auf. Worauf die zweite Senkung 
beruht, bleibt offen. Mit dcm Insulin selbst hiingt sie kaum zusammen, vielleicht aber 
m it einem Stoff, der anomalerweise bei der durch Insulin bedingten Stoffwcchsel- 
anderung entsteht. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 821—23. 5/7. Lyon, Physiol. Lab. 
d. Veterinarschule.) OPPENHEIMER.

J. P. Bouckaert, P. de Nayer und R. C. Krekels, Das Glucose-Insulingleich- 
gewichł. (Arcli. In t. Physiol. 31. 180—93. 1/8. — C. 1929. I I .  1809.) OPP.

L. Bugnard, Hypercholesterindmie und Cholesterinausscheidung nach Splenectomie. 
(Ygl. C. 1929. I I .  1703.) Nach Milzentfernung nim m t der Cholestoringch. der Galio ab; 
auch die Gesamtgallenmenge sinkt. Dio Beziehungen von Milz u. Sekretionsfunktion 
der Leber steht auBer Zweifel, zumal sie auch bei temporiirer Ausschaltung der Milz 
aus dem Kreislauf erkennbar wird. Die Cholestorinamie kann durch diese Retention 
rein quantita tiv  aber noch nicht erkliirt werden. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 765—66. 
5/7. Toulouse, Fac. de med. Lab. de pharmacodyn.) Op p e n h e i m e r .

Sugizo Karazawa, Experimentelle Versuclie iiber das Blulammoniak. In  allen 
untersuchten Fallen (6 Hunde) war der NH,-Geh. im Nierenvenenblut am hochsten 
(0,116— 0,235 mg/100 ccm), im Aortenblut am geringsten (0,014—0,045 mg/100 ccm). 
NHj-W erte im B lut der Vena cava lagen zwischen 0,028—0,08 mg/100 ccm. Be- 
doutungsvoll ist noch die Tatsache, daB 45 Tage nach Entnervung der linken 
Niere das Venenblut dieses Organs wesentlich mehr NH3 besitzt, ais das der ge- 
sunden Niere. (Journ. Biochemistry 10. 389—94. April. Osaka, II. med. IClin. d. med. 
Akad.) O p p e n h e i m e r .

Eduard Rentz, Chlorophyll und Blutbild. Subcutane u. intrayenóse Zufuhr von
1 mg bis 0,5 g Chlorophyll-Na pro kg bewirkte am Kaninchen oine Zunahmo des Throm- 
boeytengeh. des Blntes bis um 200% des Normalwertes. Die Wrkg. stieg m it der Dosis. 
Eino 7-mal an  aufeinander folgenden Tagen wiederholte Chlorophyllinjektion hatte  
im  wcsentlichen dio gleieho Wrkg. wio eino einmalige Verabfolgung der Gesamtdosis. 
Bei intravenoser Darreichung ging der Thrombocytose eine kurz dauerndo Thrombo- 
penio voran. Dio Normalwerto wurden erst in  3—4 Wochen wieder erreicht. Die 
Leukocyten sind nur bei den hóheren Dosen vermehrt. Die Wrkg. des Chlorophylls 
beruht wahrscheinlich auf einer Reizung des Knochenmarks, die zinn Toil direkt, zum 
Teil iiber das vegetative Nervensystem stattfindet. (Skand. Arch. Physiol. 57. 121—37. 
Ju li. Upsala, Univ.) Gu GGENHEIM.

M. Loeper, J. Tonnet und Lebert, Rclative Serinvermehrung im  Blut bei Hyper- 
thyreoidistnus. Das Verhaltnis von Serin zu den Albuminen — in der Norm ca. 40: 100 — 
steigt bei Hyperthyreoidismus, boi Morbus Basedow auf 70—90: 100. Auch bei 
Thyroxinverabreichung steigt Serin an. (Compt. rend. Soc. Biol. 101- 424—26. 
14/6.) O p p e n h e i m e r .

j.-M. Le Goff, Bluldruchsenkmig durch Kobalt. Sowohl am Kaninchen wie am
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Menschen laBt sieli cinc Senkung des Blutdruekos durch Injcktion von CoCI2 crrcichcn, 
die vermutlich m it der Yasodilatation (vgl. C. 1 9 2 8 .1. 2269) zusammenhangt. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 797— 99. 5/7.) " O p p e n h e i m e r «

F. Plattner und H. Hinfcnćr, Uber die Aufhebung der Blutdruckwirbung des Acetyl- 
cholins durch Blut und Serum. Die Behauptung von V i a l e  u . S o n c i n i  (C. 1929. I. 
2199), daB Acetylcholin im Blute nicht zerstórt werde, entbehrt, wie im einzelnen 
gezeigt werden kann, der Stichhaltigkeit. Auch bei der Vers.-Anordnung der Genannten 
liiBt sich der Wirksamkeitsyerlust von Acetylcholin im B lut nachweisen. ( P f l u g e r s  
Arch. Physiol. 222. 395—99. 24/5. Innsbruck, Physiol. ln st.) O p p e n h e im e r .

Jean La Barre und Pierre Destree, Der Einflu/3 der Hyperglykamie und Hypo- 
glykdmie der hoheren nervdsen Zentren auf die au/3ere Sekretion des Pankreas. Die Hypo- 
glykamie der nerrosen Zentren (Vers.-Anordnung: Anastomose Hunde nach H e y m a n S), 
ob sio erzeugt ist durch Leberentfernung, durch /?w«K?tinjektion, oder Dekamethylen- 
diguanidin (Synthalin), yeranlaBt iiber die Wege des Vagus eine Verminderung der 
Pankreassekretion. Der Geh. an Lipase, Trypsin  u. Amylase verhiilt sich nicht immer 
gleichsinnig, doch sind auch die Gesamtmengen an Enzymen, absol. gemessen, ver- 
mindert. Hyperglykamio (DeMrosem]ektion) verstarkt den FluB des Pankreassaftes. 
(Arch. In t. Physiol. 31 . 121—61. 1/8. Briissel, Univ., Pharmacodyn. u. therap. 
Lab.) Op p e n h e i m e r .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Beitrage zum Studium der physiologischen 
Schwankungen der Pankreassekretion. (Vgl. vorst. Ref.) Dio nervósen Zentralapp. 
beeinflussen den Blutzuclcer unter gewissen Vers.-Bedingungen, so z. B. auf dem 
Weg iiber den Vagus, wenn durch Insulin oder Synthalin eine Hypoglykamie erzeugt 
wird, in dem sie die Insulinsekretion des Inselapp. herabsetzen. (Arch. In t. Physiol. 3 l.  
162—79. 1/8. Briissel, Univ., Pharmacodyn. u. therap. Lab.) Op p e n h e i m e r .

Paul Govaerts, Einflu/3 des Ionengehalts des Serums auf den osmolischen Druck 
der Proteine. Zusatz von NaCl u. NaH C03 (0,55—0,45 g pro 1) h a t keinen bemerkens- 
werten EinfluB auf den osmot. Druck der Proteine u. den Albumin- Globulinąuotionten. 
(Widerspruche zu B lu m , G r a b a r  u . W e i l l ,  C. 1 9 2 8 . II. 1787, u. G r a b a r  u . W e i l l ,
C. 1 9 2 9 . I. 99; vgl. auch G o v a e r t s , C. 1927- I. 309.) (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 
493—94. 14/6. Briissel, Clin. med. de l ’Univ.) O p p e n h e i m e r .

A. Nitschke und G. Meyer zu Horste, Beobachtungen iiber den Mineralgelialt 
und das Saurebasengleichgewicht im  Sauglingsserum. Im  Serum n. Sauglinge ist der 
Geh. an organ. Sauren geringer ais boim Erwachsenen. Vermehrung der organ. Sauren, 
wie sie bei Ernahrungsstórungen auftreten kann, kann im Serum reguliert werden 
durch Gesamtbasenvermehrung, HC03- oder Cl-Senkung. Da diese Kompcnsations- 
mechanismen auch gleichzeitig auftreten kónnen, gibt die alleinige Beobachtung der 
Alkalireservo einen unvollstandigen Einblick in das Saurebasengleichgewicht. Dio 
Mineralyeranderungen bei der Rachitis sind vielgestaltig (Vermehrung organ. Anionen, 
wie von Cl). Weitere Beobachtungen bei Tetanie. (Jahrb. ICinderheilkunde 1 2 1 .
111—22. 1928. Freiburg i. Br., Univ. Kinderklin. Sep.) Op p e n h e i m e r .

Guy Laroclie, A. Grigaut tmd Poumeau-Delille, Schwankungen des Indoxyls  
im  Urin unter dem Einflu/3 der Diurese. Im  24 Stdn.-Urin werden bei starker H arnflut 
(bis zu 5,5 1) erhebliehe Mengen Indosyl (bis zu 165 mg) gefunden, dabei steigt in  den 
Einzelportionen, auf don 1 berechnet, Indoxyl nicht an. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 
450—52. 14/6.) O p p e n h e i m e r .

Gulli Lindh Muller, Der Einflu/3 einer an Butterfett reichen Kost auf Wachstum, 
Blutbildung und Blutzerstorung. Bei einer 86,5% des gcsamten Cal.-Geh. an B utterfett 
enthaltenden K ost gedeihen jungę u. erwachscne R atton  durchaus gut. Die blut- 
bildenden Organe waren nicht nennenswert geschadigt. Bisweilen war die H aut troekon 
u. diinn. Mit Ausnahmo von Fettansammlung in  dor Lebor u. etwas Fettreichtum  des 
Knochenmarks waren dio Organbefunde nicht abnorm. (Journ . clin. Investigation 5. 
521—29. 1928. Boston, City Hosp., Thorndike chem. Lab. Sep.) F. M u l l e r .

Ch. Porcher und L. Jung, Vergleich der Ndlirwerte von Omlbumin und Gelatine, 
wenn sie ais einzige organische Nahrungsmittel gebraucht werden. Die Lobensdauer bei 
einseitiger Ernahrung der R atten  ist ani kiirzesten bei reiner Ovalbumin[utteT\mg, am 
liingsten bei Ccweiwfiitterung. Mit Gelatinediat bleiben die Tiere etwas langer am Leben, 
ais m it Ovalbumin, obwohl gewisse Aminosauren, die im  Ovalbumin noch naehgewiesen 
sind, in  der Gelatine fehlon (Cystin, Tryptophan). Der Gewichtsyerlust ist bei den 
Gelatinetieren, die annahernd zur gleichen Zeit eingingen wio die Ovalbumintiere,
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ganz erheblich gróBer. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . S24—25. 5/7. Lyon, Physiol. u. 
chem. Lab. d. Voterinarschule.) OPPENHEIMER.

« R. Adams Dutcher, Dic Terminologie des Vitamin B. E in Komit-ee der amerikan. 
Gesellschaft fiir biolog. Chemie ha t die Ansicht verschiedener Wissenschaftler ein- 
geholt bzgl. der Nomenklatur der Vitamine. E in abschlieBendes Urteil liegt noch 
nieht vor. (Science 68. 206—09. 31/8.) J u n g .

R. D. Sinclair, Dat Einflufi von ullraviolellen Strahlen und Viiamin D  auf das 
Wachstum von frisch geworfenen Ferlceln. Setzt man Eerkel dem Sonnenlicht aus, so 
ergibt sich eine Zunahme des Prozentsatzes von Knochenasche u. von Ca in der Asche. 
Diese Zunahme wird durch Vitarnin D im Lebertran im wesentlichcn ebenso erreielit. 
Infolge des Spielraumes der Ca- u. P-Bestst. in Blutproben sind genaue Ergebnisse 
nieht moglich. (Scient. Agriculture 9. 629—48. Juni.) K r e t z s c h m a r .

Elizabeth Pickering, Lileralurubersicht iiber die Herstellung antirachitischer Sub- 
stanzen durcli Bestraldung. Ausfiihrliches Sammelreferat mit wertvollem, 264 Nummern 
umfassenden Literaturverzsicknis. (Journ. Amer. pharmac. Assoe. 18 . 359—71. April. 
Brooklyn [N. y .], E . R. Sąuibb & Sons.) S c h s i t z e r .

Chi Che Wang, Margaret Frank, Ruth Kern und Bertha B. Hays, Stoffwechsel 
unlererndhrler Kinder. I II . Ilarnslickstoff m it besonderer Beziehung zu Kreatinin. 
(I. u. II. vgl. Amer. Journ. Dis. child. 32 . 63. 350 [1926].) Wenn die Untergewichtigkeit 
unter 15% betragt, so sind die Unterschicde gcgeniiber der Norm nieht erheblich. 
So z. B. war die Kreatininausseheidung nieht yermindert. Starkę Abweichungen 
diirften erst bei 25%ig. Untergewichtigkeit auftreten. Immerhin war der Kreatinin- 
ąuotient bei 10—15% Untergewichtigkeit gegentiber dom n. etwas erhoht. — Die 
Kreatinausscheidung entsprach der EiweiBaufnahme. (Amer. Journ. Diseases Children 
32 . 360— 66. 1926. Chicago, Michacl Reese Hospital Nelson Morris Mcm aria 1 
Inst. Sep.) F. M u l l e r .

William Robson, Eiweiflsloffwechsel bei Cystinurie. Urinunterss. auf Amino- 
sauren, S, Gesamt-N, Harnstoff u. NEL, bei einem Cystinuriker, der die ubliche 
Krankcnhausdiiit allein u. m it Zugaben von NaHC03, Na2HPO,„ Cystin, Glutamin- 
saure, EiweiB, schlieBlich noch eine eiweiBarme D iat erhielt. Die Stoffweehselstórung 
ist eng begrenzt auf die ungewohnlich hohe Cystinausscheidung. Weder Tyrosin, Lcucin, 
noch dic Diamine Putrescin u. Cadaverin konnten gefunden werden. Bei der Cystin- 
zugabe (bis zu 8 g) steigt der Cystingeh. des Urins nieht. Die Zunahme des anorgan. 
u. Neutral-S beweist das Vorhandensein der Fahigkeit, das Cystin zu oxydieren. Die 
vermehrte Cystinausscheidung bei hoher EiweiBzufuhr laBt vermuten, daB das Cystin 
bei der Stórung in  Peptidform die Darmwand passiert, in den Portalkreislauf gelangt, 
u. in dieser Form in der Leber nieht verarbeitet wird, wahrend es ais reines Cystin 
den Leberprozessen zuganglich ist. NaHC03 — nieht aber N a2HPO, — verminderte 
die S-Ausscheidung, lieB aber die Cystinausscheidung unbeeinfluBt. (Biochemical 
Journ. 23. 138—48. Edinburg, Univ., Dep. of Therap.) O p p e n h e i m e r .

Jean Verne, Histochemisclie Studie von Aldeliydsubstanzen, die beim FettsloffwscJisel 
enistehen. In  don verschiedensten Organen verschiedener Tiere zeigen Gewebsschnitte 
eine positivo Rk. nach F e u l g e n  (vgl. C. 1 9 2 5 .1. 1408). Die Betrachtungen u. Unterss. 
analyt. N atur machen es wahrscheinlich, daB die Rk. ausgelost wird von Sub3tanzen 
m it Aldehydcharakter, die sich an verschiedenen Stellen m it F ett- oder Lipoidansamm- 
lung bilden, jedoch niemals in  Leber- oder Nebennierenrindenzellen. Diese Aldehyd- 
substanzen, unl. in W., aber 1. in A. u. in der Mehrzahl organ. Losungsmm., bilden sich 
durch Oxydation u. konnen durch Oxydation auch in Gewebssehnitton der Organe 
erzeugt werden, in  denen normalerweise sie nie erscheinen. Vorwiegend scheinen un
gesatt. Fettsauren den Grundstoff zu bilden. Die Rk. verschwindet, wenn die Oxy- 
dation  zu weit fortschreitet. Diese Substanzen von Aldehydcharakter mtissen im 
lebenden Gowebe bereits existieren, oder liegen hier in maskierter Form vor in  Gestalt 
von sehr labilon Verbb., aus donen durch schwache Sauren oder durch Platinchloriir 
das Aldehyd frei gemacht werden kann. Der órtliche Zusammenhang u. die histoehem. 
Eigg. weisen eindeutig darauf hin, daB es sich nur um Prodd. de3 Fettstoffwechsels oder 
Lipoidhaushalts handeln kann. (Ann. Physiol. Physicochimie biol. 5. 245—67. Paris, 
Fac. de mód.) • OPPENHEIMER.

Charles Kayser und Angel Establier y Costa, Die Hypzrallantoinsaure und 
die Existenz eines organovegetativen Zenlrums fiir den Purinstoffwechsel. In  Begleitung 
der nach Stich in  den 4. Ventrikel auftretenden Polyurio kommt es ebenso wie bei allen 
anderen Arten von Polyurien (Wassereingabe, Salzinjektion, Norasurolinjektion, auch
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beim Diabetes insipidus) zu oiner Vermehrung des Allantoins im Urin. Hypophysin- 
injektion bringt sowohl die Polyurie, wie die Hyperallantoinurio zum Versckwinden. 
Diese Tatsachen sprechen gegen die Annahme eines Zentrums, dessen Verletzung die 
Allantoinausschwemmung veranlassen soli. (Ann. Physiol. Physicocłlimie biol. 5. 
370— 91. StraBburg, Physiol. Inst.) '  O p p e n h e i m e r .

N. G avrilescu, Untersuchungcn iiber die cumulatire Wirhung des Guanidins. 2 ccm 
einer 2%ig- Guanidinsulfatlsg. infcraperitoneal bei Meersehweinchcn von 640— 660 g 
in Abstanden von 2 Stdn. (pro Tag 6 Injektionen), fiihren naeh 18 Injektionen noch 
zu keinen Erscheinungen. Vcrdopplung der Dosis laBt naeh 8 Injektionen schon 
schwerste Vergiftungserscheinungen auftreten. Gleichzeitige CaCl2-Gaben sind olme 
EinfluB. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 769— 71. 5/7. Genf, Med. Schule, Physiol.

N. Gavrilescu, Wirhung des Guanidins auf die Permeabilitat des Muskels. Dio 
Verminderung des elektr. Widerstands der Muskeln ist in Ringerlsg. m it Guanidin gróBer 
ais in  reinem Ringer. I s t  es erlaubt, die Veranderungen der elektr. Widerstande m it 
der Perm eabilitat in Vcrbindung zu bringen — was zwar sehr yiel fiir sich hat, aber 
noch keineswegs feststeht —, so wiirde Guanidin die Perm eabilitat erhóhen, z. B. fiir 
die Milchsaure, woraus sich dann die Widerstandsverminderung fiir den elektr. Strom 
erkliiren lieBe. (Ann. Physiol. Physicocłlimie biol. 5. 295—300. Lausanne, Physiol. 
Lab. d. Univ.) O p p e n h e im e r .

Henri Warnant, Phannakologische Unlersuchungen an den Bronchialmuskeln der 
normalen und sensibilisierlen Lunge. An der n. Lunge wirken K-Salze u. noch starker 
Ca-Salze bronchostriktor. Mg-Salz erweitert u. hebt die Wrkg. von K  u. Ca auf. 
Coffein, Adrenalin, Ephedrin sind Bronchodilatatoren. Pilocarpin, Pituitrin, Histamin, 
Ergotamin Konstriktoron. Adrenalin, Ephedrin u. Cardiazol beheben oder vermindern 
den Spasmus, der durch die Konstriktoron yerursacht ist. Ergotamin dreht beim Meer- 
schweinchen die Bronchialmuskulaturwirkung des Adrenalins nicht um. Lobelin u. 
Ephedrin haben auf den Histaminbronchospasmus prophylakt. einen abschwaehenden 
EinfluB. Den Bronchospasmus naeh Reinjektion von Ovalbumin an einem entsprechend 
vorbehandelten(d. h. anaphylakt. gemachten) Tier vermindert Ephedrin deutlich, Atropin 
u. Adrenalin schwach, wenn m it diesen Stoffen vorbehandelt wurde. Spasmolyt. im 
bronchospast. Zustand w irkt stark  nur Adrenalin, schwacher Ephedrin u. Cardiazol. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 101. 491—92. 14/6. Gont, Pharmakol. Inst.) Op p e n h e i m e r .

J. W. Langelaan, Die Funktion des Muskels und Nerven. IV. Die protoplasma- 
lische Struktur der Lamellen und der Kontraktionsmeclianismus. Entw. einer Vorstellung 
iiber dio Mikrotopographie der quergestreiften Muskelfasern auf Basis der H i l l - 
MEYERHOFSchen Arbeiten, iiber die Verteilung von Hezose, Fructose, Milchsaure in deu 
anisotropen Muskelteilen u. dereń Umgebung. Berechnung der Zahl der N H 2-Gruppen 
in  der anisotropen Muskelscheibe. (Arch. Nćerland. Physiol. Homme Animaux 14. 
153— 69. 20/6.) O p p e n h e i m e r .

D. Fer&mann und O. Feinschmidt, Ober den Einflufi des Trainierens des Muskels 
auf seinen Gehalt an Pliospliorverbindungen. Das Tra-inieren ru ft starkę Erhohung des 
Geh. des Muskels an  Kreatinphosphorsdure hervor. Diese Steigerung ist nicht stabil 
u. schwindet 4— 6 Tage naeh Aussetzen des Trainierens. Das Trainieren bewirkt keino 
Veriinderungen im  Geh. an  Pyrophosphorsaure u. Hexosephosphorsaure des Muskels. 
Die ausbleibende Steigerung der Hexosephosphorsiiure zeugt gegen die Annahme, dem 
Lactacidogen kame eine energet. Bedeutung im Muskel zu. (Ztsclir. physiol. Chem. 183. 
261—68. 26/8. Charków, Biochem. Inst.) Gu g g e n h e im .

N. Gavrilescu, Die Chloroformkontraktur und die Verunderung der ąmrgestreiften 
Fasem. Es liiBt sich ein gewisser Parallclismus zwischen den einzelnen Stadien der 
K ontraktur u. liistolog. Erscheinungen am Muskel bzw. seinen Easern demonstrieren. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 101. 771—73. 5/7. Genf, Med. Schule, Physiol. Lab.) O p p .

A. Desgrez und P. Rśgnier, Untersuchung iiber die Wirkung des Wassers von 
Evian auf ezperimentelle Nephritiden. Bei der i/rtm nephritis m ittleren Grades der 
Kaninehen kann das Evianwasser, das klin. ais Diuresemittel sich bewahrt hat, dio 
Albuminurie giinstig beeinflussen. Bei schweren Graden kommt es zu ungiinstigen 
Beeinflussungen. (Compt. rend. Soc. Biol. 189. 420—22. 16/9.) O p p e n h e i m e r .

Paul Boyer, Uber die kardio-vaskuldre Wirkung der lipoidloslichen Wismutsalze 
im  Vergleich m it den wasserloslichen Wismutsalzen. Die Wrkg. von Solmuth — B i- 
Camphocarbonal auf das Herz, gemessen am Blutdruck u. der mechan. Registrierung 
des isolierten Hundeherzens wie am Elektrokardiogramm, ist im Yergleich zum in

Lab.) O p p e n h e i m e r .

XI. 2. 167
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W. 1. Na-Bi-Tarlrat viel milder, in entsprechenden, auf Bi berechneten Dosen weniger 
tox. Bei intrayenfiser Applikation von hoheren, aber das Herz noch nicht schiidigenden 
Dosen (10 mg Bi pro kg), t r i t t  eine deutliche Diurese auf, die ausbleibt, sobald Schadi- 
gungen des Kreislaufs eintreten. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 799—802. 5/7.) Of p .

D. Dumitresco-Mantę und S. Ciorapciu, Die Wirkung einer Mischung von 
Natrium-Glykocholat und Nalrium-Taurocholat in  Ringer-Lockeloswig auf das isolierte 
Froschherz. (Vgl. C. 1929. I. 106.) Eine Mischung, die aus 1 Teil Na-Taurocholat- 
lsg. (1: 10 000) u. 7 Teilen Na-Glykocholatlsg. in  derselben Konz. in  R i n g e r -L o c k e - 
Lsg. bestand, also eine Zus. hatte, wie sie etwa der Lebergalle entspricht, h a t sich 
ais fast unwirksam auf den Herzrhythmus u. die Pulsationen des Sinus erwiesen. 
Die Mischung aus 1 Teil Na-Taurocholat u. 3 Teilen Na-Glykocholat hatte  eine deut
liche herzschlagyerlangsamende W rkg.; allerdings war gleiclizeitig eine Vergiftung 
des Herzens m it Aussetzen des Herzsehlags festzustellen. (Compt. rend. Soc. Biol. 
101. 311—12. 31/5.) W a d e h n .

A. Cłliodo, Konibinationswirkung von Camplier und Natriuinsalicylat. Beein- 
flu ssm g  der pharmakologischen Hezetmmirkung dureh Salicylat. Feststellung der 
minima! wirksamen u. tódlichen Dosen von Campher u. Na-Salicylat am ganzen Frosch 
u. isoliertem Herzen von Erosch u. Krote. Bei Kombination beider Stoffe lafit sich 
daran erkennen, daB Salicylat die chronotopen u. negativ inotropen Wrlcgg. des Camphers 
antagonist. beeinflufit. Am ganzen Tier konnen kleine Camphermengen die tox. Dosen 
des Salicylats yerstarken; umgekehrt schwaehen kleine Salicylatmengen die tox. 
Camphermengen ab. Wio bei Campher u. Chloralhydrat (vgl. C. 1929. I. 1022 u. 1960) 
kann bei einer derartigen Beeinflussung von einem Antagonismus oder Synergismus 
im absol. Sinne nicht gesprochen werden. Je  nach Mengenyerhaltnis einerseits u. 
andererseits je nach Organ odor sogar Teilfunktion des Organs kann ein antagonist., 
summierter oder potentierter Effekt auftreten. Die im Hexelon Y orhandenen  Salicylat- 
mengon konnen auf Grund der Beobachtungen m it Campher u. Na-Salicylat u. der 
Verss. m it Hexeton allein einen wesentlichon EinfluB auf die Wrkg. nicht haben. 
(Arch. In t. Physiol. 31. 89—120. 1/8. Palermo, Univ., Pharmakol. Inst.) O pp.

Erwin E. Nelson und George L. Pattee, Der gegenu-drtige Stand der Mutter- 
komfrage m it besonderer Berucksichtigung der in  der Geburtshilfe und. Gyndkologie ge- 
brauchten Prdparate. K lin. von W ert ist nur Ergotamin. Histamin, Tyram in  u. Ergo- 
toxin sind auszuschliefien. Eine Unters. am Hahnkamm u. m it der Epinephrmmethodo 
von B r o o m  u . Cl a r k  bei verschiedcnen Praparaten ergab fiir im Laboratorium her- 
gestellte u. fiir kauflich erworbene Eluidextrakte einen hohen Geh. an wirksamer Sub
stanz. Dagegen waren Injelctionspraparate, die in  Ampullen yorratig gehalten wurden, 
u. ebenso das Ergotin-Bonjean fast ohne Wrkg. (Amer. Journ. Obstetrics and gyneco- 
logy 16. 9 Seiten. 1928. Univ. of Michigan Med. School. Sep.) E. M u l l e r .

Friedrich Hecke, Die Thalliumvergiftung und ihre histologischen Verdnderungen 
bei Ratten. Es fiel eine starkę individuelle Yerschiedenheit der gleichen u. yerwandter 
Organe beim gleichen Tier gegeniiber Thallium  auf. So kann die Submaxillardruso 
stark yerandert sein oder auch keine Veranderung zeigen. Einheitlicher war die Ver- 
ilnderung des Vormagens: B lutaustritt, Geschwiirsbldg., starker Zellzerfall, abnorme 
Verhornung. Bei der H au t is t charakterist. Erweiterung der Haarbalge, Lockerung 
u. Briichigkeit der Haare, gestorte Verhornung. —  Im  B lut findet man reichlich Mast- 
zellen u. eosinophile Leukozyten. Der ganze Magendarmkanal ist stark  blutuberfullt. 
Dio Lymphlcnoten des Darms sind besonders stark  yerandert: reichlich Zerfallsprodd., 
Pigmentreichtum. Die Nebennieren waren stark  yerandert. Besonders eigenartig 
waren Storungen der Spermienontw. in  den Hoden. Storung der Fortpflanzungs- 
tiitigkeit ist sehr wahrscheinlich. Wenig yerandert waren Leber, Pankreas, Lunge
u. Niere, nicht yerandert der Herzmuskel. — Dieser Befund w irde bei bis zu 49 Tagen 
ausgedehnter Yergiftung beobachtet.' Man sollte m it therapeut.. Verwendung von 
Thallium besonders bei K indern yorsichtig sein. (VrRCHOWs Arch. patholog. Anatomie
u. Physiologie etc. 269. 28—44. 1928. Wien, Tierarztl. Hochschule, Pharmakol. 
Inst. Sep.) F . Mu l l e r .

Seigo Funaoka, Genpei Morita und Shinzaburo Fujita, Die Anwendung des 
liexosenphosphorsauren Kalkes zur Beforderung der Verkalkung des tuherkulosen Herdes 
im  Kaninćhen. (Orient. Journ. Diseases Infants 6 . 8—14. Ju li. Kioto, Anat. Inst. d. 
Univ.) Op p e n h e i m e r .

A. J. Clark, Applied pharmacology. 3rd ed. London: Churchill 1929. (530 S.) 8°. 15 s. net.
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F. Phar mazie. Desinfektion.
F. Pablo Rey, Pharmakognosie. Fortsetzung von C. 1929. I. 1127. (Revista 

Centro Estudiantos Farmacia Bioąuimica 18. 303. Juli.) W il l s t a e d t .
Elemśr Kopp, Neuere Moglichkeiten der Herstellung von Opiumalkaloiden. Be- 

sprechung neuerer Verss., durch Einsammeln des noch nassen Opiums oder durch Vor- 
arbeitung der ganzen Mohnpflanze die Rentabilitiit des Mohnanbaues zu verbessern. 
Angabon iiber den Alkaloidgek. der einzelnen Pflanzenteile zu versehiedenen Jahres- 
zeiten. (Heil-Gewiirz-Pflanzen 12 . 57—64. 24/9. Cluj-Klauscnburg [Rumanien], Chem. 
Lab. d. Heilpflanzen-Vers.-Station.) H e r t e r .

P. Martell, Der Teepilz ais Heilmittel. Anweisung zux K ultur u. Brauchbar- 
erhaltung des „Teepilzes“ , eines Gemisches von Baeterium Hylinum m it einer Hefe. 
Die Frago der -Wrkg. ais Heilmittel ist noch ungekliirt. (Pharmaz. Zentralhalle 70. 
615— 18. 26/9. Berlin-Johannisthal.) H e r t e r .

Richard Holdermann, Unguentum Hydrargyri cinereum praecipitatum, gefdllte 
graue Quecksilbersalbe. Eino Qwcksilbersalbe, die bei 130-faeher Vergrofierung nahezu 
homogen erscheint, das Hg also in viel foinerer Verteilung enthiilt ais die offizinelle, 
erhalt man durch Mischen einer wss. oder bessor noch methylalkoh. Lsg. von HgCl, 
m it dickem Vaselinól, Red. m it Formalin, Auswaschen, Yerdunnen m it F e tt auf dio 
gewiinschte Konz. Die Salbo darf aber nicht ais D.A.B.-Waro angesproehen werden. 
(Pharmaz. Ztg. 7 4 . 1097. 28/8. Baden-Baden, Lab. von Dr. E. H o l d e r m a n n  
Sóhne.) H e r t e r .

Richard Holdermann, Weitere Mitteilungen iiber Unguentum Hydrargyri cinereum 
'praecipitatum. Das Verf. des yorst. Ref. wird wie folgt abgeandert: Zu einer h. Lsg. 
von 41 Teilen HgCl, in 150 Teilen A. gibt man 25 Teile W ollfett u. eine Lsg. von 33 Teilen 
KOH u. 10 Teilen Paraformaldehyd (75°/oig) in 300 Teilon A. U nter Umriihren er- 
wiirmcn, bis die Red. vollstandig ist u. das Hg-Fettgemisch sieh abgesetzt hat, fil- 
trieren, waschen des Nd. m it A., auffiillen auf 100 Teile m it Hammeltalg, Sehmalz u. 
01ivenol. Die Salbe hat fast genau die Zus. der offizinellen bei erheblich feinerer Ver- 
teilung des Hg. Das Verf. wird fiir ein neues Arzneibuch empfohlen. (Pharmaz. Ztg. 
7 4 . 1274. 2/10. Baden-Baden, Lab. von Dr. E. H o l d e r m a n n  Sohne.) H e r t e r .

E. Bergin, Untersuchungen uber Desinfektion mittels Formaldehyd in  Dampfform 
m il dem Universal-Vakuum-Formalin-Dampfdesinfektionsapparat, System Weimar. Ver- 
gleichende Verss. haben ergeben, daB sowohl das Vakuum-Formalin-Dampfdesinfek- 
tionsverf. m it Formalin-Wasserdampfen ais auch das Formalin-Dampfluftdesinfektions- 
verf. ohne Anwendung von Vakuum die gute Wrkg. des Formaldehyds auf yegetativo 
Formen von Bakterien u. Sporen bei 52—65° zeigt. Die gunstigsten Bedingungen 
fiir seine ergiebige Wrkg. werden angegeben. (Ztschr. Desinfektion 2 1 . 209—13.- 
Hannover. Sept.) J u n g .

Giinther Lode, Untersuchungen iiber die Ursachen des schwiichenden Einflusses 
von Glycerin auf die Desinfektionskraft von Desinfektionsmitteln. Die Unters. ergab, 
daB durch Glycerin die Dissoziation von H 2SO.„ HCl, CH3COOH, (COOH)2 u. KOH 
stark  vermindert wird, was die Giftwrkg. dieser Stoffe erheblich schwachen konnte. 
Die Verss., die Ursaehe der schwachen Desinfektionskraft in  der ungiinstigen Ver- 
teilung der Desinfektionsmittel in  Glycerin u. W. oder in der Bldg. chem. Verbb. zu 
finden, fiihrten noch nicht zur Klarung der Erscheinimg. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk.
I. Abt. 1 1 2 . 401— 11. 28/6. Innsbruck, Univ., Hygien. Inst.) E n g e l .

John Becker, San Diego, V. St. A., Agarprdparale. Man weicht Agar ein, koclit 
die M. bei konstanter Temp. u. Druck, zieht die Fl. ab, filtriert iiber Kohle, verdampft 
die uberschiissige Fl., kiihlt bis etwa 60° F. ab, u. laBt dann die M. gefrieren. SchlieB- 
lich ta u t m an die M. wieder auf u. entfem t aus ihr das ubersehiissige W. (A .P. 
1 7 1 2 7 8 5  Yom 7/12. 1926, ausg. 14/5. 1929.) S c h u t z .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Berlin-Grunau, 
Herstellung eines zu subcutanen und intravenosen Einspritzungen geeigneten Mittels 
aus Lecithin und Glycerin gemaB H auptpat. 470 954 — 1. dad. gek., daB man an Stelle 
o d er neben den im  H auptpat. genannten Elektrolyten auch Salze der Schwermetalle 
yerwendet, — 2. daB man ais Elektrolyte Salze d e r  seltenen Erdmetalle, gegebenen- 
fa lls neben Salzen der Schwermetalle Y erw endet, — 3. daB man ais E le k tro ly te  kom- 
plexe Salze der Schwermetalle bzw. der selteneii Erden Y erw endet. — Ais Zusatze 
sind z. B. Salze des Fe, Mn, Ce g eeignet. Ais Elektrolytgemisch wird eine Mischung
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von 0,06 Teilen CeCl3 u. 0,04 Teilen NaCl verwendet, wahrend ais Komplessalz Eisen- 
eyannatrium geeignet ist. (D. R. P. 480 616 KI. 30h vom 29/1. 1928, ausę. 5/8. 1929. 
Zus. zu D. R. P. 470954; C. 1929. II. 454.) A l t p e t e r .

Elmer H. King, Portland, Maine, V. St. A., Herslellung eines Heilmittels. Hdmal- 
oxylin  wird in  verd. sd. HC1 eingetragen, Chininbase zugesetzt, abgekuhlt u. die Lsg. 
m it NaHC03 neutralisiert, worauf man nach F iltration sterilisiert. — In  gleicher Weise 
lcann man von Chinindihydrochlorid ausgehen u. zu dessen wss. sd. Lsg. das Hamat- 
oxylin zugeben. Die Lsg. entkiilt „Chininhamaloxylinat“, welehes bei Gewebeerkran- 
kungen wie Carcinom betrachtliche Heilwrkg. zeigen soli. Zu Lsgg. gleicher Wirksam- 
keit gelangt man durch Ersatz des Chinins gegen Coffein, ferner Ersatz des Hamat- 
oxylins durch Brasilin, Quercetin, Vitexin. Ais Alkaloidkomponente kommen ferner, 
m it geringercr Wrkg., Chinolin, Cinclionin, Chinidin in  Betracht. Die Vereinigung der 
beiden Stoffe kann auch in  einem organ. Lósungsm. wie CS2 erfolgen. (A. PP. 1720 278 
vom 19/4. 1920, ausg. 9/7. 1929, 1720 279 vom 2/2. 1922, ausg. 9/7. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Tuberkulinreaklion auf- 
tueisende Balcłerienprdparate. Man benutzt saurefeste Bacillen, z. B. Bac. Rabino
witsch, Mycobacter lacticola oder Arten von Streptotlirix ais Ausgangsmaterial fur 
Extraktion. (E. P. 302 226 vom 19/11. 1928, Auszug veroff. 6/2. 1929. D. Prior. 
12/12. 1927. Zus. zu E. P. 285087; C. 1929. II. 1432.) S c h u t z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Salbcn. Die Salben besteben aus nicht 
saurer Salbengrundlage, z. B. Wollfelt oder einem daraus gewonnenen Oxycholesterin- 
derivat, Olivenbl, Kakaobutter, Fett u. einer stark  lipoidloslichen Base, z. B. einem 
Anasthetikum, wie Cocain oder p-Aminobenzoyl-N-didthylleucinol. (E. P. 315 306 
vom 28/6. 1929, Auszug veróff. 4/9. 1929. Prior. 11/7. 1928.) S c h u t z .

GL Analyse. Laboratorium.
P. Leybold, Eine graphische Reclientafel fiir direkle Prozeniumrechnungen. 

Gebrauchsanweisung fiir eine Rechcntafel fiir direkte Prozentuinrechnung m it Prśi- 
zisionsableseschiene (NBW.-Verlag Geislingen/St.), die besonders fiir die Verkaufs- 
kalkulation bestimmt ist. (Chem. Fabrik 1929. 401—02.4/9. Geislingen/Steige.) J u n g .

Josef Lindner und Fritz Haslwanter, U ber den Einflufi der Ablaufzeit und des 
Nachlaufes auf die Messungen m it Biirelten. An 50 ccm- u. 10 ccm-Biiretten m it auf 
gewtinschte Ablaufzeiten geeichten Auslaufspitzen vorwiegend m it W. gemachte Fest- 
stellungen, die aber auch auf 0,1-n. Lsgg. iibertragbar sind, ergaben Folgendes: GroCere 
Ablaufzeiten haben eine weitgehende Verminderung der auf der Glasflache zuriick- 
bleibenden Benetzung u. dadurch auch des Nachlaufes im Gefolge; der Nachlauf an 
sich setzt nach der Entnahm e der Titrierfl. nicht sofort ein, sondern um so spater, 
je langer der Ablauf wahrte. Dor Nachlauf kommt nicht durch ein gleichmafiiges 
Nachsinken der auf der zylindr. Flachę verteilten Fl. zustande, sondern durch ein 
Absickern vom obersten Rande des Belages aus; die grofiten Schwankungen in  den 
Volummessungen infolge Vernachlassigung der W andbenetzung kónnen bei 50 ccm- 
Biiretten 0,68%> bei 10 ccm-Biiretten 0,85%> bei unachtsamer Entleerung sogar iiber 
1%  betragen; je geringer die Gesamtbenetzung ist, um so geringer ist auch die Naeh- 
laufwrkg., auf gleiche Zeiten bezogen. Bei gleieh genauer E inhaltung der Zeiten sind 
lange Ablaufzeiten viel wirksamer ais gleich Tango Wartezeiten bei kurzer Ablaufdauer. 
Das AusmaB des noch folgenden Nachlaufes ist bishor allgemein unterschatzt worden. 
Am Beispiel der Titerstellung zwischen Vio'n - Osalsaure u. Natronlauge wird dargetan, 
eine wie weitgehende Wrkg. durch starko Oberschreitung der fiir gewóhnlich ais hin- 
reieliend betrachteten Ablauf- u. Nachlaufzeit heryorgerufen wird. Es is t daher die 
Festsetzung einer bestimmten, nicht zu kurz bemessenen Ablaufzeit zu fordern, ebenso, 
da eine allgemein zutreffende Arbeitsvorsehrift in  bezug auf Ablaufzeit fiir langsam
u. sehnell verlaufende Analysen nicht angangig is t — die Anwendung von Korrekturen 
fiir Zeitubersehreitungen. (Ztschr. angew. Chem. 42. 821—25.10/8. Innsbruck.) B l o c h .

Newton Underwood, Ein druclckonlrolliertes McLeod-Manometer. Besehreibung 
eines M c LEO D -M anom eters, bei dem der auGere Druck konstant gehalten wird. (Journ. 
o p t. Soc. America 19. 78. Aug. Rhodc Island, Brown Univ. Providence.) L o r e n z .

D. M. Whitaker, Kon-slruklion von Mikrothermoelementen. Vf. beschreibt dieK on- 
struktion von Mikro-Thermoelementen, die klein u. stark  genug sind, um m it einem 
Mikromanipulator in kleine lebende Zellen oder Gewebe eingefiikrt werden zu konnen. 
Sie sind einfach Doppelelektroden aus 2 yerschiedenen Metallen, die an der Spitzc
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zusammengelotet sind. Mit einer Lotstelle von Bi m it Bi-Sn (9 5 %  Bi, 5 %  Sn) von 
10 jMikron Durehmesser konnen weniger ais 0,0005° direkt gemessen werden. (Seienco 
7 0 . 263— 66. 13/9. Stanford Univ.) B e h r l e .

Erich Otto, Beitrag zur Erhohung der Genauigkeit thermoelektrischer Temperatur- 
me/3anlagen. Dio Genauigkeit der TemperalurmessuTig m it Thermoelementen leidet 
darunter, daB dio D rahte des Thermoelementes, soweit sie einer liohen Temp. aus- 
gesetzt sind, einen erhohten W iderstand haben, der bei Tempp. von 1000° sehon 
einen MeBfehler von 1% yerursachen kann. Da die W iderstandszunahme eine Funktion 
der Temp. is t u. bei Thermoelementen gleieher Lange denselben W ert erreieht, emp- 
fiehlt es sieh, die dadurch yerursaehte Anderung der abgelesenen Temp.-W erte bei 
der Eichung der Instrum ente zu beriicksichtigen. (Elektrotechn. Ztsehr. 50. 1236 
bis 1237. 22/8.) B o l i ,.

G. Rankoff, Apparał zur sełbslłdtigen Unlerbrechmig von Destillationen. Dio 
selbsttatige Unterbrechung von Destst. gesehieht zweokmaBig durch eine vom Vf. 
konstruierte Vorr., bei welcher ein Sehwimmer uber einen Hebel einen elektr. K ontakt 
bewegt, der den Stromkreis eines Elektromagnetcn schlieBt, wodurch ein Gewieht 
freigegeben wird, das beim Fallen den Halin des Gasbrenners schlieBt u. gleichzeitig 
den Stromkreis wieder óffnet. (Chem. Fabrik 1929. 401. 4/9. Sofia.) Ju n g .

Henry L. Skinner, Verldnderung des Stoflens in  Gefafien wahrend des Siedens. 
Der Vf. empfiehlt Zusatz von wenig H 20 2, wenn dessen oxydierende Wrkg. nicht von 
EinfluB ist. Das langsame Freiwerden von 0 2 erzeugt Kerne fur Dampfblasen, dereń 
Wrkg. eine starkere ist ais die von Glasperlen. (Chemist-Analyst 18. Nr. 5. 8. 1/9. 
Columbia, Mo.) B l o c h .

Simon Sonkin, Eine Quecksilberlampe m it durniem Glasfenster. Eino m it einem 
diinnen Glasfenster nach S l a c k  (C. 1929. II. 201) yersehene Quecksilberlampe liiBt 
ultra-ęioletto Strahlung fast so gut wie Quarz durch. Die Dicke soli moglichst gering 
sein; sie betrug bei den Ve-ss. des Yf. 0,001 mm. (Journ. opt. Soc. America 19. 
65—67. Juli. New York, Columbia Univ.) R o l l .

H. Seemann und K. F. Schotzky, Uber die Brauclibarkeit oplischer Strićhgitler
fiir lłonigenspeklralanalyse im  Gebiet von 1—2 A . Unters. der kurzwelligen Grenze, 
bis zu welcher eine Gitterspektroskopie in L uft m it opt. S trichgittem  móglich ist. 
Im  Gebiete von 0,7—2,3 A waren Spektren nur m it groben (142 Strich-) G ittern er- 
haltlich, u. auch diese nur bei der benutzten Cr-Strahlung von 2,3 A. 1000-Strich- 
G itter auf Glas u. auch auf Gelatino ergaben keine nachweisbaron Spurcn von Spektren. 
Ais Erklarung wird die tiefe Durchstrahlung der geritzten Schicht bei den feinsten 
G ittern u. den harteren Rontgenstrahlen herangezogen, dio eine gleichmaBig starko 
Streuung erzeugt, so daB eine Modifikation dieser Streuung durch die Oberflachen- 
beschaffenheit des Glases quantita tiv  zuriłcktritt. (Ztsehr. Physik 55. 252—72. 6/6. 
Freiburg i. Br., Radiol. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

R. C. Gibbs, Alice M. Vieweg und C. W. Gartlein, Benutzung einer Selbsl- 
induktion in  Serie m il einer Vakuumfunkenstrecke bei Speklralunlersuchungen. An Hand 
von Aufnahmen an Sn u. Sb wird gezeigt, wio das Einschalten einer Selbstinduktion in 
den Stromkreis einer Vakuumfunkenstrecke zur Abschwachung der Spoktrallinion 
fiihrt, die hóheron Ionisierungsstufen entsprechon, u. in dieser Weise einen Fingerzeig 
fiir die Entwirrung der Spektren gibt. (Physical R ev . [2] 34. 406—08. 1/8. Ithaca, 
Cornell Univ.) E. R a b in o w it s c h .

G. Pokrowski, Uber eine einfaclie photomelrische Einrichlung. Der App., der 
zur Messung des Reflexionsvermógens m atter Oberflachen dient, besteht aus einem 
Rohr ohne jede Optik, durch das hindurch die zu messende Flachę betraehtet wird. 
Die Halfte des Gesiehtsfeldes wird von einer Vergleichsflache eingenommen, dereń 
Neigungswinkel zur Rohrachse yerstellbar ist. Die zu messende Flachę u. die Vergleichs- 
flachę werden von einer Lampe beleuchtet u. die Vergleiehsflache durch Neigen auf 
dicselbo Helligkeit gebraeht, die die zu messende Flachę hat. Aus dem abgelesenen 
Neigungswinkel ergibt sich die Helligkeit bzw. das ReflexionsYermógen der gemessenen 
Oberflache. (Ztsehr. teehn. Physik 10. 327—28. Moskau, Techn. Hochsch., Physikal. 
Inst.) R o l l .

W. R. G. Atkins und H. H. Poole, Die Uranyloxalat-Mełhode zur Pholomeli-ie 
des Tageslichls und ilire pholoeleklrische Eiclmng. Die Gesehwindigkeit der Zers. einer 
Lsg. von 6,3 g krystallin. Oxalsiiure u. 4,27 g Uranylsulfat pro Liter wurde m it den 
Angaben einer photoelektr. Na-Vakuumzelle yerglichen. Wurde die Lsg. in  einer
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Quarzrohre (ca. 13 cm lang, 1,3 cm innerer Durelimesser) bclichtet, so zersetzten 
sich 0,225 ccm pro Stunde boi einer Belichtung von 1000 Meterkorzen. In  Glasrohren 
geht die Zers. langsamer vor sich wegen der Absorption des ultra violetten Lichtcs; 
bei Monaxglasrohren war eine l,14m al so lange Belichtung notwendig wio bei Quarz. 
Es wurden Messungen des horizontal einfallenden Lichtes auf See gemacht; die Róhren 
waren dabei im Takelwerk des Sohiffes angebracht u. wurden 2 Yolle Tage belichtet. 
Im  Durchsehnitt wurden gemessen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 25 800 
Meterkerzen am 17. Aug. u. 23 600 Meterkerzen am 18. Sept. 1928. (Scient. Proceed. 
Roy. Dublin Soc. 19 . 321—37. Sept.) W r e s c h n e r .

W . R . Gr. Atkins und H . H . Poole, Die photochemische und phołoeleklrische 
Messuhg der Strahlung einer (Juecksilberdampflampe. Die Uranyloxalat-Methode (vgl. 
vorst. Ref.) wurde angewendet, um die Geschwindigkeit der Verschlechtcrung einer 
Hg-Dampflampe zu bestimmen. Auch zur Eichung der Hg-Lampe fiir medizin. Zwecke 
(Erythemdosis) is t die Methode geeignet. Naeh dcm Einschalten sinkt die Strahlung 
des Hg-Bogens in  ca. 1 Minutę auf die Halfte ihres Anfangswertes, sie steigt darni 
sclmoll u. erreicht naeh 5—6 Minuten ein Maximum, das ca. 15mal so groC ist wie der 
Minimumwert. Diese Anderungen des Hg-Bogens wurden m it einer pliotoelektr. Zelle 
vom BURT-Typus gemessen. (Scient. Proceed. Roy. Dublin Soc. 19. 355— 63. 
Sept.) ‘ W e e s c h n e r .

A. H . Moody, Verhutung des (Jbertitrierens. In  das TitriergefaB wird eine m it 
Gummisehlaueh u. Quetschhahn oder Glasperle versehene Glasrohre fiir eine kleine 
Reserve der zu titrierenden Lsg. gebrach tu .ind iese beiBeginn derT itration ein Teil der 
Lsg. hochgezogon. I s t  die Hauptlsg. titriert, so wird der Hahn der Rohre geoffnet, 
die El. m it W. herausgespiilt u. die T itration zu Ende gefiihrt. Diese A rt bewahrt sich 
besonders beim Gebrauch von AuBenindicatoren. (Chemist-Analyst 1 8 . Nr. 5. 11. 
1/9. New York, United Electric Ligkt and Power Co.) B l o c h .

R. Fresenius, Neuere Indicatoren. Voi'trag iiber die in  den letzten Jaliren 
ersehienenen Vorschlage bzgl. der Verwendung der yerschiedensten Substanzen ais 
Indicator in der Analyse. (Ztschr. angew. Chem. 42. 892— 95. 7/9. Wiesbaden.) J u n g .

A. Blackie und B. H. Williams, E in  Grawitometer zur Registrierung schneller 
Dichieanderung von Gasen. E in „R anarex“ -App. der AEG., der zur Best. der C02 
in  Luft aus der D. des Gemisches beider dient, wurde von Vff. durch Verwendung 
von 67/., ais Yergleichsgas zur Registrierung von Gasdichten von ca. 0,6 benutzbar 
gemacht. Das CH,, wurde in  geschlossenem Kreislauf durch den App. gefuhrt, wodurch 
der Verbrauch an CH4 sehr gering wurde. (Journ. scient. Instrum ents 6. 157 bis 
160. Mai.) R o l l .

A. Karsten, Eine Schnellbeslimmung fiir  Entziindungs- und Giflgase. Beschreibung 
, eines von einer Giitersloher Firm a in  den Handel gebrachten Anzeigeapparates zur 
schnellen Feststellung schadlieher Gase, die der L uft in  kleinen Mengen beigemiseht 
sein konnen, m it seinen Anwendungsgebieten. (Gesundheitsing. 52. 655— 56. 14/9. 
Berlin.) Sp l i t t g e e b e r .

K le m e n te  u n d  a n o r g a n J s c h e  V e r b ln d u n g e n .

St. Linda und J. Ettinger, Potentiometrisćhe Titralion von Schmfelsaure. Bei 
der elektrometr. H 2SO.,-Titration is t die Saure m it der Lauge zu titrieren, nicht um- 
gekehrt, da auf diese Weise der durch den C02-Geh. der Lauge verursachte Fehler 
kleincr wird. Die F l. muB stark  geriihrt werden, um die zur Erreichung des Gleich- 
gewichts erforderliche Zeit moglichst abzukiirzen. Die Lauge is t bei derselben Temp. 
einzustellen, bei der die T itration erfolgen soli. Der EinfluB von C02 ist bei der potentio- 
metr. Methode erheblich kleiner, ais bei Anwendung der calorimetr. Analyse u. 0,01-n. 
Lsgg. konnen m it hinreichender Genauigkeit titrie r t werden. Die Ubereinstimmung 
der Titrationsergebnisse mittels der Kalomel- u. Umschlags- oder Nullelektrode ist 
eine absolute. Bei Anwendung der Nullelektrode gestaltet sich die potentiometr. Ana
lyse von Sauren u. Basen so einfach, daB sie bei der techn. Analyse angewandt werden 
sollte. (Roczniki Chemji 9. 504—22.) S c h o n f e l d .

L. Wenikow, Analyse eines Gemisches von Schuiefelsdure und Salpeiersaure. Die 
Methode der doppelten T itration zur Analyse von H 2SO,r HNO:1-Gemisehen (vor u. 
naeh Entfernung der H N 03) (vgl. Chemiker-Kalender 1 9 2 6 . II . 563) ha t bis je tz t wenig 
Verwendung gefunden infolge cler sehr langsamen Verdampfung der H N 03. Verwendet 
man aber fiir die Yerdampfung der H N 03 einen doppelhalsigcn Kolbcn u. saugt durch



1 9 2 0 .  11. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r io m . 2583

den einen Hals Luft ein, so kann man die Verdampfung der H N 03 (aus 1 g Substanz) 
in 20—25 Min. erreiehen. 5 g Sauregemisch werden auf 250 ccm verd. In  25 cem 
wird die Gesamtaciditiit bestimmt. In  anderen 25 ccm wird die HNO, entfernt u. die 
zuriickgebliebene H,SO., titriert. HNO„ wird dureh Perm anganattitration nach L u n GE 
bestimmt. Aus der Differenz von Gesamtaciditiit u. HNÓ2- +  H 2SO,,-Aciditat ber. 
man den H N 03-Geh. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Pro- 
myschlennosti] 6. 533—34.) S c h o n f e l d .

B. Loginow, Zur Praxis der Cr20 3-Beslimmungen in  Chromerzen. Zweeks raschcr 
Zers. des Erzes empfiehltYf., 2 g Chromit in  einem kurzeń Reagenzglas m it trockenem 
N a20 2 zu schmelzen. Nach 4 Min. ist dio Zers. vollstandig, was beim Schmelzen im 
Porzellantiegel hiiufig nach 20 Min. noch nicht der Eall ist. Beim Ansiiuern der im 
Reagenzglas erlialtenen Schmclzo tr i t t  kcin Schaumen u. klares Losen der Schmelze 
ein. Die weitere Analyse erfolgt wie ublich, jedoch sollen genau 2,0 g MoHRsches Salz 
zugesetzt werden. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti]
6. 330—31.) Sc h o n f e l d .

J. Kassler, Uber die Manganbestimmung im  Slahl nach Wald. Die m o d ifiz ie rtc  
VOLHARDsche M an g an b est. im  S ta h l n a ch  W a l d  w ird  in  ih re r  neu cn  F a ssu n g  aus- 
fu h rlich  b esch rieben . (Chem.-Ztg. 53 . 719. 14/9. P o ld ih u tte .)  Ju n g .

I. Teletow und N. Andronnikowa, Bestimmung von Mangan und Eisen dureh 
aufeinanderfolgende Tilration m it Permanganat. Die Methode yon C a rn o t - J a n n a s c h  
fur die Best. von Mn in Ggw. von Fe liefert befriedigende Resultate, wenn die Mn, 
Fe u. H3PO., enthaltende Lsg. nicht m it NH3, sondern m it NaOH u. dann m it 30%>g- 
H20 2 behandelt wird. -— Best. von M n. Eine bestimmte Anzahl ccm der Fe-haltigen 
Mn-Łsg. wird m it W. zu 100 ccm verd., m it 10—12 ccm 12°/0ig. NaOH u. dann tropfen- 
weise m it 1— 1,5 ccm H 20 2 yersetzt. Nach Kochen (30—40 Min.) wird filtriert. Der 
Fe20 3 u. M n02 enthaltende Nd. wird m itsam t F ilter in  eine bestimmte Mengc Vio_n- 
Oxalsaure iibertragen; Zusatz von 15 ccm H 2SO., (1: 4), Losen des Nd. dureh Erliitzen, 
Filtrieren u. Auffullen m it W. auf 150 ccm. Die h. Lsg. wird m it V g o  -n. KM n04 titriert.
— Gleichzeitige Best. von M n u. Fe. Die ganze Operation wird durchgefiihrt, wie oben 
fiir die Mn-Best. angegeben. Nach T itration bis Schwachrosa wird die Mn” u. F e '"  
enthaltende Lsg. iiber eine Schicht elektrolyt. gefallten Cd (vgl. T r e a d w e l l ,  Analyt. 
Chem. Bd. II) langsam filtriert. Einmalige F iltration genugt zur tjberfuhrung des 
F e” ' in  F e" . Im  F iltra t wird daa Fe m it V5o-n - KM n04 titriert. (Journ. angew. Ghem. 
[russ.: Shurnal piildadnoi Chimii] 2. 289—92. Charków, Inst. f. Landw.) S c h o n f e ld .

Alfred Kundert, Bestimmung des Quecksilbers in  amalgamiertem Zinh. Das Verf. 
benutzt die Eig. des Bleiamalgams, daB es bei 100° ohne Hg-Verlust getrocknet werden 
kann. Diejenigen ŹJ?i-Sorten, welche geniigend Pb enthalten, um das Hg zu absorbieren, 
losen sich in  HCl (1: 1), ohne Hg zu verlieren, so das iibliche Zn der Batterien, anderen- 
falls muB yor der Auflósung in  HCl dureh Zugabe von genugend 1. Pb-Salz eine Legie- 
rung der beiden Metalle hervorgerufen werden. Zur Trennung von Hg u. Pb laBt sieh 
vorteilhaft die Unloslichkeit des PbC03 in Cyanidlsg. benutzen. Die Auflósung des 
Amalgams in H N 03 1: 1 wird m it Bromwasser, dann Sodalsg. u. schlieBlich m it 10°/0ig. 
NaCN-Lsg. behandelt. Der PbC03-Nd. wird m it 1%*S- NaCN-Lsg. Hg-frei gewaschen, 
das Hg im F iltra t m it H 2S-W. gefiillt u. aus dem verfluchtigten HgS erm ittelt. — Das 
Verf. ist fiir alle in H 2SO., oder HCl 1. Amalgamlegierungen anwendbar. (Chemist- 
Analyst 1 8 . Nr. 5. 6. 1/9. Madison, Wisconsin, F r e n c h  B a t t e r y  Co.) B l o c h .

Frank G. Brocknian, Bestimmung von Quecksilberjodid dureh Jodatrealctioncn. 
Losliche Jodide lassen sich titrieren gemaB den Gleichungen:

5 K J  +  KJO., +  6 HCl =  6 KC1 +  3 H 20  +  3 J 2 u.:
2 J 2 +  K J 0 3 +  6 HCl =  KC1 +  5 JC1 +  3 H.O.

Gegen Endo der Rk. setzt man Chlf. zu, dessen Entfśirbung den Endpunkt der 
T itration  anzeigt. Die Rk. ist auf I ig J t anwendbar, doch muB man lange u. kraftig 
sehiitteln, um es in  Lsg. zu bringen. Beąuemer ist es, seine Lóslichkeit dureh KCN, 
das m it K J 0 3 nieht reagiert, zu erhóhen. Ausfuhrung: Man lóst 5 g  H gJ2 in  50 ccm 
5%ig. KCN-Lsg. u. 40 ccm W., fiillt auf 100 cem auf, yersetzt 10 ccm der Lsg. m it dor 
H iilfte  (13 ccm) der berechneten Menge V5-n. K J 0 3, gibt 20 ccm HCl u. 5 cem Chlf. 
zu u. titrie rt unter kraftigem Sehiitteln bis zur Entfarbung des Chlf. (Glasstopfen- 
flasehe). 12 Beleganalyson ergaben im Mittel 99,55°/o> groBte Abw^ichung davon 
+ 0 ,3  u. —0,2%. (Amcr. Journ. Pharmae. 1 0 1 . 596—601. Aug. Philadelphia, Coli. of 
Pharm. and Science.) H e r t e r .
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Herbert Blumentlial, U ber ein Verfahren fu r  die Trennung von Blei und Wismul. 
Wenn m an eine schwacłi salpetersaure Lsg. von Pb n. B i m it einem UbcrschuIi von 
frisch gefalltem Quecksilberoxydscldamm kocht, so scheidet sich unter gewissen Be- 
dingungen das gesamte Bi ais bas. N itra t ab, u. es gelingt auf diese Weise, durch ein- 
malige Fallung das W ismut vom Blei zu treimen u. auch die kleinsten Bi-Mengen in 
leicht filtrierbarer Form zu gewinnen. (Ztsehr. analyt. Chem. 78. 206— 13. BerJin- 
Dahlem, Staatl. Materialprufungsamt.) WlNKELMANN.

O rganische S ubstanzen .
S. Landa, tJber die Bestimmung von Schwefel in  organischen Flussigkeiten. (Palrva a 

Topeni [Brennstoffe u. Feuerung] 11. 97—100. 27/8. — C. 1929. II. 1720.) Ma u t N.
W. Opotzki, Bestimmung von Stickstoff in  órganisclien Verbindungen nach der 

Ilydrierungsmethode. Bei der N -B est. nach T e r -M e u l e n  u. H e s l in g a  (vgl.
C. 1927- II- 1063) erhiclt Yf. gute Resultate hei aliphat. Yerbb.; hei aromat. Yerbb. 
wurden befriedigende R esultate nur bei Anwendung von 2-mal groBeren Katalysator- 
schichten, ais von T e r - M e u l e n  angegeben, erhalten. Bei der N-Best. nach T e r -  
M e u l e n  in EiweiBltórpern ha t Vf. folgende Anderungen eingefuhrt: Das Quarzrohr 
wird durch ein Eisenrohr von 60 cm ersetzt. S ta tt Soda wird ein Gemisch von Na2C03 +  
NaOH angewandt. Dadurch wird die Schmelztemp. erniedrigt u. die Gefahr des Zu- 
sammenschmelzens der Cu-Schiffchen vermieden (vgl. C. 1927- II. 1420). Das Asbest- 
Luftbad wird durch ein Al-Rohr 50 X 150 mm ersetzt. 15 cm vom hinteren Endo 
des Eisenrohres wird die Ni-Asbestschicht gelegt, 5 cm weiter das Cu-Schiffchen 
(15 X 75 mm) m it der Substanz +  Na2C 03 +  NaOH. In  manchen Fallen konnen bei 
der N -B est. durch Hydrierung auch ohne N i-K on tak t brauchbare R esultate er
halten werden, so z. B. bei der N-Best. in  H auten. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 532—33.) ScilONFELD.

Kurt Heller und Zeno Fleischhans, Notiz iiber die Bestimmung von Arylamiden 
aromatischer Sulfimsąuren. (Vgl. H e l l e r ,  C. 1929. I. 2647.) Die Fallbarkeit der in 
Alkali 1. Sulfarylamide durch Sauren lafit sich maBanalyt. venvcrton. Man lost dic 
Substanz in  einem Erlenmeyerkolben m it eingeriebenem Glasstopfcn in uberschiissiger 
C02-freier 0,1-n. NaOH (hergestellt nach KOLTHOFF, C. 1922. II. 62) u. titrie rt m it
0,1-n. HC1 bis zur schwachen Triibung. Bei diesem Punkte ist Ph =  10,2. Beleganalysen 
im Original. Freie N H 2- u. OH-Gruppen durfen nieht vorhanden sein. — Dio Titrierung 
dsr alkalil. Pyrazolone gestattet eine einfache Kontrolle des Mol.-Gew. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 123. 146—47. Sept. Prag, Univ.) L in d e n b au m .

R. Ofner, Zur Anwendung der Seliwanoffschen Beaktion. Die S e l iw a n o e f - 
sclie Rk. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 20- [1887] 181), nach der man, zum Nachweis von 
Bohrzuckern neben Aldosen, zu einer wss. Zuckerlsg. konz. HCl u. Besorcin zufiigt u. 
nach Erhitzen durch Botfarbung eine Ketose naehgewiesen zu haben glaubte, muB 
unter bestimmten Bedingungen durchgofiihrt worden, um brauchbare Ergebnisse zu 
erzielen. Es handelt sich um keine spezif. Ketosenrk., sondern um eine Auswertung 
des Gradunterschiedes in  der Rk.-Fiihigkeit der Aldosen u. Ketosen. Die Rk. ist nieht 
nur abhangig von der Zuckerart, Starkę der HCl, A rt u. Dauer des Erhitzens, sondern 
auch von der M. des Resorcins u. der M. des vorhandenen Zuckers. Fructose ist bei 
dieser Rk. 200-mal empfindlicher ais Glucose. Es darf eine bostimmte Konz. der Zucker
lsg. nieht iiberschritten werden, weil bei sonst gleicher Vers.-Bedingung bei steigender 
Konz. der Glucoselsg. die Farbę intensiver wird u. Fructose vortauscht. Das E intreten 
der Rk. is t je nach der HCl-Konz. u. der Erhitzungsdauer an einen unteren Grenzwert 
fiir die Empfindlichkeit der Fructose gebunden. 5 ccm der zu priifenden farblosen 
Zuckerlsg., nieht hoher ais 3%ig-» werden m it 5 ccm Resorcinsalzsaure (in 100 ccm 
24%ig. HCl 0,05 g Resorcin) auf freier Flamme 20 Sek. gekooht. Durch Abkuhlen 
wird die Rk. unterbrochen. Rosa bis Rotfarbung zeigt Fructose an. Bei obigen Vers.- 
Bedingungen gibt 1 mg Fructose deutlich erlcennbare Farbung. Bei langerer Erhitzungs
dauer m it starkerer HCl oder m it mehr Resorcin t r i t t  die Rk. bei noch kleineren Mengen 
Fructose ein, doch erscheint analog m it schwacherer Glucoselsg. bereits Farbung. Bei 
Yergleichcndcn Roihenunterss. is t die Rk. nieht auf freier Flamme, sondern auf dem 
Wasserbad auszufiihren. Erhitzungsdauer 60 Sekunden. In  jedem Falle geben unter 
gleichen Bedingungon 200 Teile Glucose eine gleich starkę Farbung wie 1 Teil Fructose. 
(Chem.-Ztg. 53. 682—83. 31/8. Prag.) W i l l .
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B e s ta n d te l l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
Ernest John Brook Bish, Die Bestimmung kleiner Starkemengen im  Pflanzen- 

gewebe. Es wird cmpfohlen, das Materiał unter bestimmten quantitativen Bedingungen 
24 bzw. 48 Stdn. der Wrkg. von Takadiastase auszusetzen, u. nach der Hydrolyse das 
Cu-Rcduktionsvermogen festzustellen. Eine bekannte S tarkeart dient zum Vergleich. 
Man erhalt m it verschiedenen Sorten unvergleichbare Resultate, jedoch goben die 
einzelnen Partien zufriedenstellende Uboreinstimmung. (Biochemical Journ. 23. 31—34. 
Bristol, Univ., Physiol. Lab.) O p p e n h e i m e r .

I. Smorodinzew und A. Adowa, Zur Frage nach dem Vorkommen von Methyl- 
guanidin im  lierischen Organismus. I I I . Mitt. Uber die Anwendung von Benzosulfo- 
chlorid zur Ausscheidung von Methylguanidin. (II. vgl. C. 1929. II. 76.) Das von 
A c k e r m a n n  (Ztschr. physiol. Chem. 48. 382) beschriebeno Benzolsulfomethylguanidin 
eignet sich n icht zur Abtrennung u. zum Naehweis von Methylguanidin neben Krealinin. 
Letzteres g ibt zwar in  alkoh. wss. Lsg. m it C0H- • S 0 2C1 keine schwerl. Verb., doeh lieB 
sich auch reines Methylguanidin nur in  einer Menge von hochstens 31,4% d. Th. ais 
Benzolsulfoverb. isolieren. In  der Mutterlauge lieBen sich etwa 15% unverandertes 
M ethylguanidin m it der colorimetr. Rk. von M a r s t o n  (Austr. Journ. exp. Biol. a. 
Med. 2 [1925]. 57) feststellen. (Ztschr. physiol. Chem. 182. 259—64. 24/5. Moskau,
2. Staatsuniv.) GuGGENHEIM.

E. Kohn-Abrest, Die Extraktion w id die Analyse des Blutes. Anwendungen. 
An der friiher besehriebenen Apparatur (C. 1925. I. 2715) wurden verschiedene Ver- 
besserungen angebracht. Das hierdurch vervollkommnete Verf. gestattet, ein- u. die- 
selbe Blutprobe gleichzeitig zu extrahieren u. die darin befindlichen gasfórmigen 
Gifte zu bestimmen, also auch die Faulnis durch Best. von H 2S u. erhohtem C 02-Geh. 
festzustellen. Eine Tabelle yeranschaulicht don Geh. an  verschiedenen gasfórmigen 
Bestandteilen in  gesundem u. faulendem Blut. In  zweifelhaften Fiillen bei spektro
skop. Beobachtungen gibt die Gasanalyse den Aussehlag. Bei spektroskop. Beob
achtungen wurde dabei festgestellt, daB eine Kaltebeliandlung (— 5 bis —8°) ver- 
dorbenes B lut wieder verbessert. Der Hamoglobingeli. steigt, der Geh. an H 2S u. 
C02 nim m t ab. Daraus erklart sich der konservierende EinfluB des Gefrierens von 
Fleisch. (Chim. e t Ind . 21. Nr. 2 bis. 143—46. Febr. Paris.) J u n g .

A. Rodet, Apparał zur Schnelltrocknung von Serum. Beschreibung an Hand der 
Abbildung (Bezug des A pp. durch M. P . Co u p r i e , Lyon). (C om pt. rend. Soc. Biol. 101. 
826— 27. 5/7.) ' O p p e n h e i m e r .

Genevieve Stearns, Sclmellmcihode zur Vorbereilmig von Kot zur Stickstoff- und 
Mineralanalyse. Die einzelnen Kotproben werden in  600—800 ccm 10%jg. Schwefel- 
saure gesammelt u. 5—10 Min. gekocht. Nach Abkiihlen wird das Materiał dureh 
ein einfaehes Teesieb gepreBt u. n icht aufgeschlossene Anteile gegebenenfalls m it 
konz. Schwefelsaure bis zur AufschlieBung erlutzt. Dies geniigt zur N- u. Cl-Best. 
Fiir Ca-, P-Best. u. die Erm ittlung der Gesamtbasen wird der 1. AufschhlB nochmals 
m it konz. Schwefelsaure erhitzt, abgelciihlt, konz. Salpetersaure zugefiigt u. erhitzt, 
bis keino nitrosen Dampfe mehr abgegeben werden. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 
954— 57. Juli. Iowa City, Univ.) SCHNITZER.

K. L. Pesch und Friedrich Kortenhaus, Anreicherungsmethoden fiir Typhus- 
und Paralyphusbaklerien aus Sluhlproben. 3. Mitt. Der Telrathionalndhrboden von 
Leon Muller. Vff. halten den M uLLER schen Tetrathionatniihrboden fur das bestc 
bisher bekannte Anreicherungsverf. zum Naehweis von Kranlcheitscrregern, speziell 
Paratyphusbakterien, in Stubien. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 112. 397—400. 
28/6. Koln, Univ., Hygien. Inst.) E n g e l .

Cleofś Crocco, Pharmakopoen. Geschichle der ersten offiziellen Verzeichnisse. 
Gesichtspunklc, nach denen sie heute verfapl werden. Ubersicht. (Revista Centro 
Estudiantes Farmacia Bioąuimica 18. 297—302. Ju li.) W il l s t a e d t .

E. Schroff, Polarimetrische Arzneimitteluntersuchungen. Allgemeines iiber Technik 
der Polarisation u. Berechnung von [a]. Aufziihlung der Arzneibuchpraparate, dereń 
opt. Inak tiv ita t bemerkenswert ist, Angabe von [a]i)2° der einheitlichen Stoffe u. an20 
(l — 100) der nicht einhoitlichen Stoffe, fiir die das D. A.B. keine Drehungswerte angibt. 
(Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 496—97. 504—05. 20/8. Wiesloch, Apoth. d. Heil- u. Pftegc- 
anstalt.) H e r t e r .

Henry Leffmann und Charles C. Pines, Bemerkungen iiber Reaktionen auf 
Melhanol. Der Naehweis von Methanol ais Formaldehyd m it fuchsinschwefliger Siiure
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wird durch Glycerin gestort, auch bei vorangegangener Dest. Sehr gut bowiihrt sich 
eine l% ig. Lsg. von guajacolsulfonsaurem Kalium in konz. H 2SO.,, besser ais Guajacol- 
H 2SO.,. Die Vorschrift der amerikan. Pharmakopoe zur Oxydation, dio in verd. Lsg. 
arbeitet, ist der des Deutsehen Arzneibuches vorzuziehen. Sio kann durch Dest. nach 
dor Oxydation noch verscharft werden. (Amer. Journ. Pharmac. 101. 584—86. Aug. 
Philadelphia, Coli. of Pharm. and Science.) H e r t e r .

Charles W. Edmunds, Harold W. Lovell und Spencer Braden, Ver suche, uber 
biologische Unter suchungen: Strophanthin und Ouabain. (Vgl. C. 1929. II . 1820.) Dio 
Handelspraparate von Strophanthin besitzen wechselndeToxizitat; einzelne sind doppelt 
so stark  wie andere. Ouabain scheint gleiehmaBig wirksam zu sein, u. zwar doppelt so 
stark  wie Strophanthin. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 338—44. April.) Zimm.

Charles W. Edmunds, Harold W. Lovell und Spencer Braden, Versuche iiber 
biologische Unlersuchungen: „Der vorgeschlagene Internationale Standard fiir Digitalis 
Das internationale Standardpulver fiir Digitalis u. zwei Handelsproben wurden nach 
den 1. c. angegebenen Methoden ais Tinktur u. Infus biolog, gepriift u. m it Ouabain 
verglichen. Dio Ergebnisse werden eingehend diskutiert, gemeinsam m it den friiheren 
iiber Ouabain u. Strophanthin u. Tinctura Stropliantlii (vgl. vorst. Ref.). Der 
internationale Digitalis-Standard ist etwa 30% starker ais der der U. S. P. X. Bei 
Strophanthin u. Tct. Strophanthi muB bei 4-std. Beobachtung 10% mehr in  den 
Lymphsack gegeben werden ais intravenos, bei 1-std. Beobachtung 40—50% mehr 
Strophanthin u. fast die doppelte Dosis Tct. Strophanthi. Von Tct. Digitalis ist bei
1- u. 4-std. Beobachtung 65% mehr zu geben ais intravenós, ein Zeichen, daB Digitalis 
schneller resorbiert wird ais Strophanthin. (Journ. Amer. pharmac. Assoe. 18. 778—84. 
August, Michigan, Univ.) H e r t e r .

W. Schnellbach, Bestimmung des Wassergelialts von Strychninsulfut. Der Wasser- 
geh. von Strychninsulfat des Handels u. von selbst unter verschiedenen Bedingungen 
krystallisiertem Materiał wurde bestimm t durch E rm ittlung des Gewichtsverlustes 
boi 100° u. durch Absorption des abgegebenen W. in  einen m it konz. H 2SO., gefiillten 
Kaliapp. Auch aus dem Goli. an ELSO., wurde der an W. berechnet. Es orgab sich, 
daB unterhalb 40° tetragonales Hexahydrat, oberlialb monoklines Pontahydrat ltrystalli- 
siert. In  einer Handolsprobe m it 5,8 Moll. H 20  konnten die beiden H ydrate durch 
meohan. Auslese getrennt wrerden. (Amer. Journ. Pharmac. 101. 587—96. Aug. Phila
delphia, Coli. of Pharm. and Science.) H e r t e r .

Waldemar Hok, Strychninbestiinmung in  Tabletten. Nach der schwed. Pharm a
kopoe werden Alkaloide titrim etr. so bestimmt, daB die oxtrahierte, reine Base in
0,1-n. Saure gel. wird u. die unyerbrauchte Saure m it 0,1-n. NaOH zuriicktitriert 
wird. Da keine Eeinbiiretten yorgesehrieben sind, konnen die Ablesefehler zu Irr- 
tiim ern AnlaB geben. Die Anwendung von 0,01-n. NaOH verbietet sich deshalb, 
weil es unter den prim itiyen Verhiiltnissen eines Apothekenanalysenraumes nicht 
móglich sein diirfte, die Lauge gegen das C 02 der Luft zu schutzen. Vf. ha t deshalb 
eine Methode ausgearbeitet, bei der die Zuriicktitration der nicht verbrauchten Saure 
m it einer 0,01-n. Boraxlsg. erfolgt. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend. (Svcnsk 
farmac. Tidskr. 33. 405—06. 10/9. Stockholm, Chem. Abt. des pharniazeut. 
In st.)  WlLLSTAEDT.

M. Wagenaar, Mikrochemische ReaJctionen auf Spartein. Empfindlichkeit aus- 
gedruckt ais Grcnzkonz., in der nochR lt. e in tritt (kleinste nachweisbaro Menge in  //g) 
der Rk. m it CdJ, 1: 1000 (1), m it ZnJ„ 1:1000 (1), m it S nJ2 1: 100 (10), m it AuCL, 
1:1000 (0,5), n u t K4Fe(CN)„ 1 :200 (10), m it K 3Fe(CN)6 1 :200  (10), m it J 2-IC j 
1 :200  (10). (Pharmac. Weekbl. 66 . 809—12. 21/9.) Gr o s z f e l d .

Leeds & Northrup Co., Philadelphia, iibert. von: John R. Baylis, Baltimore, 
Wolframelelctrode zur Bestimmung der lonenlconzentration. Zur Best. der Wasserstoff- 
ionenkonz. eignet sich am besten eine Wolframelektrode in  Verb. m it einer Kalomel- 
lialbzelle. App. u. Bedienung werden beschrieben. (A. P. 1727 094 A'om 16/7. 1924, 
ausg. 3/9. 1929.) " H e i n e .

Joseph A. Babor und Alexander Lehrmanu, Laboratory manuał in generał college chemistry.
New York: Crowell 1929. (384 S.) 8°. Lw. $ 2 .—.

Martin Klonstock und Albert Kowarski, Praktikum der klinischen, chemischen, mikro- 
skopischen und bakteriologischen Untersucliungsmethoden. 9., umgearb. u. Term. 
Aufl. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1929. (XI, 524 S.) 8°. Lw. M. 14.—.
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H. Angewandte Chemie.
I. Alłgemeine cliemische Technologie.

G. Fourton, Filtrationsanlagen und die methodische und kontinuierliche Erschópfung 
von Schlamm, Niederschlagen und Mineralien. Vórschiedene Filteranlagen werden 
besprochen, die Anwendung einer łiorizontalen, kontinuierlich arbeitenden Filter- 
anlage in yerscliiodenen Industriezweigen wird geschildert. (Chim. e t Ind. 21. Nr. 2 bis. 
175—80. Febr.) J u n g .

Jean Koch, Die neuen Vertvendungen von Kalte in  der chemischen Industrie. Zu- 
sammenfassende Abbandlung iiber die Verwendung von Kaltemaschinen in dor In 
dustrie in den letzten 20 Ja h re n .. Zablreiche Abbildungen veranschauliehen die Kon- 
struktion u. Ver\vendung der yersehiedenen Typen. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2 bis. 
184—89. Febr.) _____ _____________  J u n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Jonas und 
Philip Balz, Bitterfeld), Herstellung von reiner Koldensaure in  einer fu r  Geńufizwecke 
erforderliclien Reinheit aus der bei der Einw. von N a2C03 auf teehn. H N 03 anfallenden 
C02, dad. gek., daB m an dieser NO-haltigen C02 H 2 in  etwa fiir die NH3-Bldg. aus- 
reichender Menge zumischt u. das Gemisch iiber einen Pt- oder Pd-K atalysator bei 
Tempp. yon mindestens 70° fulirt, worauf man das entstandene N H 3 durch Aus- 
waschen m it W. oder wss. Lsgg. entfem t u. die C 02 zur Verfliissigung bringt. — 
Z. B. mischt man auf jo 1 cbm C02, dic dem m it sjTithet. H N 03 u. N a2C03 beschiekten 
UrusetzungsgefaB entstróm t u. dereń Geh. an N-Oxyden, auf NO umgerechnet, 
zwiselien 0,8 u. 1 g betriigt, ca. 2 1 H 2 u. le itet das Gemisch iiber eine im W asserbad 
auf rund 100° gehaltene Schicht von Pd-Asbest. Bei einem R ohrąuerschnitt von 
ca. 25 qcm u. einem DurchfluB von 10 cbm je Stde. is t im  Austrittsgas NO nicht mehr 
nachweisbar. D asgebildete NH:i wird in  einem Wascher durch kohlensaures W. restlos 
zuriickgehalten. (D. R. P. 479 490 KI. 12i vom 21/3.1928, ausg. 18/7.1929.) D r e w s .

Societ§ Anonyme des Ateliers de Construction Mecaniques Escher Wyss
& Cie., Schweiz, Herstellung fester Kolilensaure. U nter dem Druck des Kondensatora 
stehende fl. C 02 wird in  einen oder mehrere Gefrierkastcn geleitet. Nach Unterbrechung 
der Zufuhr der fl. C02 werden der oder die Kiisten m it einem yorliergehenden Arbeits- 
gang des Kompressors in  Verb. gebracht, so daB ein Teil der fl. Ć02 yerdam pft u. 
der Rest fest wird. (F. P. 663 298 vom 2/11. 1928, ausg. 19/8. 1929. Schwz. Prior. 
11/10. 1928.) D r e w s .

Oski-Akt.-Ges., Hannover, Elcktrischer Gasreiniger mit Slaubdbfiihrungsrinnen, 
dad. gek., daB mehrere Reihen Rinnen iibereinander u. gegeneinander yersetzt an- 
gebracht sind. (D. R. P. 480 801 KI. 12e vom 17/8. 1924, ausg. 10/8. 1929.) H o r n .

Metallgesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: Kurt von Eberhard), Frankfurt a. M., 
Verfaliren zur Abreinigung von Flachen, insbesondere Rohrflachen, von Niederschlagen 
durcli Abstreifer, z. B . zur Abreinigung der Elektroden elektrischer Gasreiniger, dad. gek., 
daB der Abstreifer magnet, gesteuert wird. — Der den Abstreifer steuernde Magnet 
kann, gegebenenfalls in  einzelnen Polstucken, die Rohrwand achsengleich umgeben. 
(D. R. P. 480 600 KI. 12e vom 22/10. 1927, ausg. 5/8. 1929.) H o r n .

Rudolf Oertel, Hannover, Verfahren zur Wiedergewinnung fluchtiger Lósuiujs- 
mittel m it Hilfe eines die Verdunstung bewirkenden Luft-Gas-Gemisches yon solcher 
Zus., daB gegeniiber Luft die minimale Explosionsgrenze erhoht ist, gek. durch die 
Anwendung eines Luft-Gas-Gemisohes, das zugleieh eine hohere relative spezif. 
Warme ais Luft besitzt. — So is t z. B. die relative spezif. Warme der Luft 0,260, 
die der C02 0,380, so daB m an z. B. durch Zusatz von C02 zu einem Luftstrom die 
relative spezif. Warme dieses Gasstromes wesentlich erhóhen kann. (D. R. P. 480 747 
KI. 12e yom 29/4. 1924, ausg. 7/8. 1929.) H o r n .

Chicago Pneumatic Tool Co., New York, Verfahren zur Kalleerzeugung nach dem 
Kompressionsprinzip, bei dem ein Gemisch aus einem kondensierbaren u. einem nicht- 
kondensierbaren Bestandteil (Kaltemittel u. indifferentes Gas) yerwendet wird, dad. 
gek., daB das von der Expansionsvorr. kommende Gemisch aus K altem ittel u. in- 
differentem Gas in  fl. K altem ittel des in  uberflutetem Zustand erhaltenen Yerdampfers 
hineinexpandiert. (D. R. P. 480 867 KI. 17a vom 24/2. 1926, ausg. 9/8. 1929. A. Prior. 
12/3.1925.) D r e w s .
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Platen-Munters Refrigerating System Aktiebolag, Stockholm, Absorptions- 
kalleapparat, in  welchem ein druckausgleichendes indifferentes Gas umlauft u. die 
Verdampfung des KaltemittcLs in  mehreren raum lich voneinander getrennten, in 
differentes Hilfsgas fiihrenden Vcrdampfem erfolgt, in  denen verschiedene Tempp. 
herrsehen, 1. dad. gek., daB ein Verdampfer, der das vom Absorber kommende in- 
differente Gas zuerst cnthiilt, zur Eiserzeugung benutzt wird, -wahrend ein anderer 
Verdampfer, in  dem hohere Temp. herrseht, ais Raumkiihler verwendet wird. ■—
2. dad. gek., daB die die Verdampfer umgebenden Raume durch eine Isolation gegen- 
cinander warmetechn. getrennt sind. — 3. dad. gek., daB der zur Eiserzeugung benutztc 
Yerdampfer m it einem metali. Kuhlkórper verbunden ist, der Kammern zur Ein- 
setzung von Wasserkastchen enthalt u. gegeniłber dem anderen Verdampfer bzw. dem 
Kuhlraum des Kuhlschrankes warmeisoliert ausgebildet ist. (D. R. P. 479 420 KI. 17a 
vom 9/2. 1927, ausg. 1 /7. 1929.) D r e w s .

Platen-Munters Refrigerating System Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: 
Sigurd Matthias Backstrom, Stockholm), AusscMiefilich durch W dr me betriebener 
Absorptionskiihlapparat m it einem den Verdampfer u. den Absorber enthaltenden 
Kreislauf fiir ein druekausgleichendes Hilfsgas u. einem Kocher u. Absorber en t
haltenden Kreislauf fiir die Absorptionsfl., 1. dad. gek., dafi in  einem dieser Kreislaufc 
oder in  beiden je ein von auBen einstellbares Drosselorgan angeordnet ist, das eino 
Einstellung der in  dem Kreislauf umlaufenden Gas- oder Fl.-Mengen zueinander er- 
moglicht. — 2. dad. gek., daB das einstellbare Drosselorgan nach auBen hin durch eine 
VerschluBkappe dieht verschlossen bzw. versehweiBt oder verlotet ist. (D. R. P. 
479 670 KI. 17a vom 10/10. 1926, ausg. 20/7. 1929. Schwed. Prior. 22/5. 1926.) D r e w s .

PreuBische Gewerkschaft Raphael, Deutschland, Verfahren und Vorrichtumj 
zur Durchfiihrung von physikalischen oder chemischen Reaktionen in  Salz- oder Meiall- 
schmelzen zum Zwecke der Destiłhition oder Fraktionierung chemischer Verbindungen. 
Die gesehmolzenen Stoffe werden durch eine Behandlungs- u. durch eine Erhitzungs- 
kammer im  Kreislauf gefiihrt, der durch Temperaturverschiedenheiten oder durch 
mechan. Druelc aufrecht erhalten wird. Vorteilhaft wird dic Erhitzungskammer unter 
der Bebandlungskammer angeordnet u. der Kreislauf der gesehmolzenen Stoffe nach 
A rt einer Warmwasserheizung erzeugt. Die zu beliandelnde Substanz, z. B. ein KW- 
stoff, wird durch Einspritzdiisen bzw. durch Hilfsdruckmittel, z. B. komprimierte 
Gase, in  die Schmelze eingefuhrt. (F. P. 657 413 vom 2/7. 1928, ausg. 22/5. 1929.
D. Prior. 30/9. 1927.) _________________ H o r n .

Michael Laschin, Der fliissige Sauerstoff. Seine Aufbewahrung, s. Transport u. s. Erzeugung. 
Halle: C. Marhold 1029. (87 S.) gr. 8°. M. 4.40; Hlw. M. 5.40.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Galewsky, Alkohol, ein wenig bekannłes M ittel zur Behandlung von Brandwunden. 

Der Vf. entgegnet auf die Ausfuhrungen W a g n e r s  (C. 1929. II. 1193), daB er m it 
68—69%ig. A. nie einwandfreie Resulate erzielt habe, sondern nur m it 96%ig. A. 
Die beanstandete Giftigkeit der etwa l°/oig- Pikrinsaurelsg. ha t erfahrungsgemaB noch 
nirgends zu Schadigungen gefiihrt. (Chem.-Ztg. 53. 694. 4/9.) J u n g .

Otto Giesenhaus, E in  Jahrzehnt Gasschułz in  der Eisen- und Hiitteninduslrie. 
(Gasmaske 1. 82—85. Sept. Duisburg, Verein. Stahlwerke.) Sp l i t t g e r b e r .

Herbert Witt, Zehn Jahre Oasschutz in  der chemischen Industrie. (Gasmaske 1. 
85—88. Sept. Berlin. Berufsgenossenschaft d. Chem. Ind.) Sp l i t t g e r b e r .

H. Arendt, Zehn Jahre Atemscliulz in  der Glas- und keramisclien Industrie 1919 
bis 1929 (Gasmaske 1. 88—90. Sept. Berlin, Glasberufsgenossenschaft.) S p l .

Fr. Albach, Zehn Jahre Atemschulz im  Gas- und Wasserfach. (Gasmaske 1. 90—92. 
Sept. Berlin-Tegel, S ta d t .  Gaswerk.) S p l i t t g e r b e r .

L. Gassner, Zehn Jahre Gasmaske in  der Schadlingsbekampfung. (Gasmaske 1. 
93. Sept.) S p l i t t g e r b e r .

G. Urban, Zehn Jahre Atemschulz in  dem Nahrungs- und Genu/hnittelgewerbe. 
(Gasmaske 1. 94—95. Sept. Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft.) Sp l .

A. Behr, Verwendung von Gasschutzmasken im  Garungsgeuierbe. (Gasmaske 1. 
95—97. Sept. Brauerei- u. Malzereiberufsgenossenschaffc.) S p l i t t g e r b e r .

G. Stampe und E. Horn, Reihenversuche m it Nalriumsuperoxyd-Atemgeralen. 
Zur Kenntnis der W.irkungsweise von Nalriu>nsiiperoxydaUmgeralen. I. (Ztsehr. angew. 
Chem. 42. 776—79. 20/7. — C. 1929. II. 1443.) S p l i t t g e r b e r .
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E. F., U ber die Entlilftuiuj der Arbeitsraume bei Verarbeiiung von Nitrocellulosc- 
lacken. 2 Wege zur Entfernung der Losungsmm.-Dampfe: 1. Absaugen am Ent- 
stehungsort, 2. Abfiihrung des Dampfgemisches ins Freie durch Raumentluftung. 
Fiir letzteren Fali -wird Zufuhrung fein verteilter Frisehluft m it Hilfe von Nesseltuch- 
sacken empfohlen. (Farben-Ztg. 34. 2780—81. 31/8.) . K on ig .

— , Das Ungliick im, Krankenhaus von Cleveland. Vf. beschreibt die Entstehung 
u. die Ursachen des Brandungluoks im Krankenhaus von C 1 e y  e 1 a n  d , bei dem 
126 Krankenhausinsassen ums Leben kamen. Das Ungliick geschak dureh Entzundung 
von 50000 Rontgenfilmen im Gewicht von ea. 7000 lb., wobei die sieh entwickelnden 
Verbrennungsgase des Celluloids eine fast sofort tótende Wrkg. hatten. Yf. beriehtet 
iiber Verss., die es wahrscheinlich maehen, dali nicht, wie urspriinglich angenommen, 
eine iiberhitzte Dampfleitung, sondern eine brennende elektr. Gliihlampe, die infolge 
nachlassiger Anbringung einige Films beriihrte, den Brand verursachte. Die Verss. 
zeigten, daB Films, die m it einer brennenden 100 W attlampe in  Beriihrung gebraeht 
wurden, sich in 2—17 Min. entziindeten, wahrend uberhitzter Hochdruckdampf keine 
Wrkg. auf Filme ausiibte. Das bei ungeniigendem L uftzu tritt rerbrennende Celluloid 
entwickelt ein Gas m it ca. 35% NO, 35% CO, 1%  HCN, das also absol. todlich wirkt. 
(Chem. metallurg. Engin. 36. 334—35. Juni.) R o l l .

Arthur Ringel, Gefahren der Kanalgase in  chemischen Fabriken, ihre Erkennung 
und Messung. Die Ursachen der Kanalexplosionen in chem. Fabriken sind Ver- 
schmutzung u. schlechte Beluftung. Die Unters. naeh dem alten System nu t der 
Piolerlampe, sowie naeh dem neuen System m it Diffusionsgasanzeigern werden be- 
schrieben u. die Methoden zur Vermeidung der Gefahren durch Kanalgase werden 
erortert. (Chem. Fabrik 1929. 415—17. 429-—30. 25/9. Dusseldorf.) J u n g .

Weuzel, Die Entwicklung der Staubbekampfung in  Gewerbebetrieben in  den letzlen 
zehn Jcihren. (Gasmaske 1. 98—100. Sept.) S p l i t t g e r b e r .

Societe Chimiąue du Caoutchouc (Soc. Anon.), Seine, Frankreich, Herstellung 
von gasdichten Geweben. Man iiberzieht das Gewebe m it einer Kautschuknuschung u. 
dann m it einom, yorteilhaft m it Siecativ versetztem trocknenden Ol, man trocknet 
an  der Luft oder in  einem Ofen bei 90—130°, vulkanisiert warm oder kalt, iiberzieht 
das Gewebe dann m it melireren Uberzugen aus trooknenden Olen u. steigendem Gcli. 
an Celluloseacetat u. schlieBlich m it einem Uberzug aus Celluloseacetat. Das so be- 
handelte Gewebe ist gasdicht, auch gegen Yperit, es soli zur Herst. von Gasmaskcn 
dienen. (F. P. 651522 vom 9/9. 1927, ausg. 20/2. 1929.) F r a n z .

[russ.] A. Jawnel, Quecksilber. Schiidlichkeit im Betrieb und YiprbeugungsmaBnahmen.
Moakau: Gesundheitsamt 1929. (11 S.) Rbl. 0.10.

[russ.] A. Jawnel, Chlor und Phosgen. Schiidlichkeit im Betrieb und YorbeugungsmaC- 
nahmen. Moskau: Gesundheitsamt 1929. (11 S.) Rbl. 0,10.

[rilSS.] A. Jawnel, Benzin und Benzol. Schiidlichkeit im Betrieb und Vorbeugungsma(3- 
nahmen. Moskau: Gesundheitsamt 1929. (10 S.) Rbl. 0.10.

[russ.] A. Jawnel, Dinitro-Chlorbenzol. Schiidlichkeit im Betrieb und YorbeugungsmuG- 
nahmen. Moskau: Gesundheitsamt 1929. (9 S.) Rbl. 0.10.

III. Elektrotechnik.
V. Zworykin und E. D. Wilson, Die Caesium-Magnesiumjihotozelle. Ausfulu-liche 

Angaben iiber die Cs-Mg-Photozelle (C. 1929. II. 2089). (Journ. opt. Soc. America 19. 
81—89. Aug. E ast Pittsburgh, Westinghouse electric and manufacturing com
pany.) L o r e n z .

Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Elektrolylischer Gasentwickler. Mindestens 
die Elektroden einer Polaritat sind m it Gassammlern ausgeriistet, die ais selbstandige, 
vom Deckel getrennte Teile ausgebildet sind. Die Gassammler sind m itsam t den daran 
isoliert befestigten Elektroden u. Diaphragmen am Deckel aufgehiingt. (Scliwz. P. 
132 298 vom 22/3. 1928, ausg. 17/6. 1929.) D r e w s .

Soc. An. pour rEąuipement Eleetrigue des Vehicules, Seine, Frankreich, 
Elektrische Isoliermittel. Man vermisckt ein kiinstliches Harz m it K autschuk u. Schwefel 
u. Fiillstoffen. Man vermischt ein Plienolformaldchydkondensationsprod. m it K aut- 
sehuk, Schwefel u. CaC03 auf Walzen, forint u. erh itzt auf 160°. Man erhalt ein hart-
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kautschukahnliches unschmelzbares, unl., gegen Sauren u. Ozon bestandiges Prod. 
(P .P . 657 912 T o m  3/12. 1927, ausg. 29/5. 1929.) F r a n z .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutschland, Uberziehen von Eleklroćłen mit 
Bleisupero:cyd. Die zu iiberziehenden Elektroden werden ais Anoden von ałkal. 
Lsgg. eines Bleisalzes gescbaltet, welchen ein Phenol, Glycerin, Zueker, Essigsaure, 
Bernsteinsaure, Dimethylglyoxim, Rhodanide o. dgl. zugesetzt sind. (F. P. 662 346 
vom 15/10. 1928, ausg. 6/8. 1929. D. Prior. 22/10. 1927.) K u h l i n g .

Canadian Westinghouse Co. Ltd., Hamilton, Kanada, iibert. von: William  
Benjamin Gero, Bloomfield, V. St. A., Eleklronen avssendtnde Massen. (Can. P. 
271188 vom 14/4. 1924, ausg. 31/5. 1927. — C. 1926. I. 2131 [Schwz. P. 
112 487].) K u h l i n g .

„La Radiotechnique“, Frankreiob, Wolframgliihfaden. W ahrend des Hammerns 
werden die Wolframstiibo haufig wiederholt auf Tempp. erhitzt, welche oberhalb 
der Rekrystallisationstemp. liegen, u. dann gezogen. Die erhaltenen Faden sind sowohl 
in  Vakuum- wie in  gasgefiillten Lampen^sehr formbestandig. (F. P. 662 272 vom 
6/2.1928, ausg. 5/8. 1929.) _ K u h l in g .

V. Anorganische Industrie,
J. S. Doting, Uber die Verbremiungstemperatur von Schwefel, Pyrit und Zink- 

blende. Die hóchst erreichbaren Verbrennungstempp. von Schwefel, P yrit u. Zink- 
blende wurden bestimmt unter Boriicksichtigung der Vorhaltnisse, wie sie sich in 
der Praxis der H 2SO.i-Industrie fiir die Verwendung dieser Rohstoffe ergeben. (Chem.- 
Ztg. 53. 737—39. 21/9. Delft, Techn. Hochsch.) Ju n g .

R. Moritz, Yerbesserungen der Schwefelsćiurefabrikation im  Bleikammerprozep. 
Es werden die in don letzten Jahren im BleikammerprozeB eingefiihrten Verbesserungen 
besprochen. (Chim. e t Ind. 21. Nr. 2 bis. 466—71. Febr.) JUNG.

George O. Hiers, Die Kammersaure hdngł vom Blei ab. Fiir den chem. Apparatcbau 
werden in  den Vereinigten S taaten hauptsachlich 2 Pb-Sorton benutzt: chem. Pb 
m it 0,04—0,08% Cu, 0,005— 0,015% Ag u. weniger ais 0,005% Bi, u. hartes Pb, eine 
Sb-Pb-Legierung m it bis zu 12% Sb. Beim Berechnen des Sicherheitsarbeitsdruckes 
aus der Berstfestigkeit von Pb-Rohren ergibt sich, daB man einer ZerreiBfestigkeit 
von 1740 lb. je Quadratzoll u. einen Sicherheitsfaktor von 5 anwenden soli. Wegen 
der grófieren Festigkeit von hartem Pb-Blech wird dieses besonders in  elektrolyt. 
Behaltern angewandt. E in bemerkenswerter F ortschritt ist in  der Pb-Yerstarkung 
dureh Anwendung eines festeren Metalles wie S tahl gemacht worden. Das an einem 
solchen Metali anhaftendo Pb wird auf 2 A rten hergestellt. Das eine Yerf. ist das 
Zusammenbringen der beiden Metalle m it einer diinnen Sn- oder Lótschicht, das andere 
ist das ,,homogene“ Auskleiden, wobei das Pb direkt auf dem Fe m ittels sorgfaltiger 
FluBmittelbehandlung aufgetragen wird. Weitere Pb-Anwendungen sind bei der 
elektrolyt. Zn-Herst. ais Anoden m it 1,0% Ag u. 0,2% As u. beim Verchromen ais 
Anoden u. ais Behalterauskleidung. (Chem. metallurg. Engin. 36. 555— 56. Sept. 
New York, National Lead Co.) WlLKE.

P. Dilthey, Uber Ammoniakkatalysatoren und den Einfluji von Verstarkersub- 
slanzen bei Eisenkoniakten auf die Ammoniaksynihese. Auszug aus den Arbeiten von 
A . T. L a r s o n  u . A. P. B r o o k s  sowie J .  A. A l m q u is t  u. E. D. Cr i t t e n d e n . (Vgl.
C. 1927. I. 2936.) (Ges. Ablih. Kenntnis Kohle 8. 327—30. 1928.) B o r n s t e in .

V. Podrouzek, Liber eine Modifikation der Herstellungsmethode von Wasserstoff 
auf eleklrolyłischem Wege. Das Verf. von T a s ie l e  (T a m e l e -B a y e r l e , Chemicke 
L isty  1 9 2 4 ), das auf der Ausnutzung der TJberspannung beruht u. Zinkamalgam in 
verd. HCl im K ontakt m it einem- P latinstab yerwendet, wurde modifiziert, um es 
industriell verwertbar zu m ach en . Das TAM ELEsche Verf. ha tte  den N a c h te il , daB 
nach der Erschopfung des Zinks sowohl E lektrolyt ais auch Zink erneuert werden 
muBten. I n  dor nunmehr yeranderten Form ist die Regeneration des gel. Zinks dureh 
Elektrolyso einer Kaliumzinkatlsg. ausfuhrbar. Zink wird in  Form einer Elektrode 
u. ais E lektrolyt wird 30%ig. KOH yerwendet. (Chim. e t Ind. 2 1 . N r . 2 bis. 463 
bis 465. Febr.) JUNG.

Assar Gronwall, Herstellung von Alum inium ozyd nach Haglund. Im  AnschluB 
an andere BauxitaufschluBverff. w ird  das HAGLUND-Verf. besprochen (vgl. C. 1926. 
I. 2502), das auf dem Zusatz von sulfidhaltigem oder sulfidbildendem Materiał zu
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dem Bauxit-Kohle-Gemisch beruht u., z. B. im Lautawerk, schon in  groBorem techn. 
MaBstab angewandt wird. (Teknisk Tidskr. 59. Korni 93— 96. 14/9.) R . K. M u l l e r .

A. Garnak, Herstellung von Ammonmolybdat auf der Versuchsstation des Chemischen 
Bergbautrusts. Fiir dio techn. Herst. von NH,-M olybdat wurdo die Methode von A b b e g  
gewiiMt, ausgehend von Ferromolybdan. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimit- 
scheskoi Promyschlennosti] 6. 534—35.) Sc h o n f e l d .

Gósta Angel, Synthetische Edelsteine. Oberblick iiber die Entw. der Edelstein- 
synthese u. ihre techn. Bedeutung im AnschluB an Demonstrationen von synthet. 
Edelsteinen aus der I. G. Farbonindustrie Akt.-Ges., Bitterfeld. (Teknisk Tidskr. 
59. Kemi 80—83. 14/9.) _  R. K. M u l l e r .

Soc. anon. L’Agence Metallurgięiue, Frankreich, Apparat zur Herstellung von 
Ozon. Die Arm aturen des Kondensatora bestehen aus G ittern von Al oder Al-haltigen 
Legierungen oder von andern geeigneten Metallen, dio durch eine dunne dielelctr. 
Schicht voneinander getrennt sind. An die Metallgitter sind zwei Isolierplatten an- 
gelegt, die Kanale bildende Aussparungen besitzen. Die Isoherplatten selbst liegen 
zwischen den Schenkeln einer Metallfeder, durch die sie an die A rm atur gedriickt 
werden. (F. P. 657 446 vom 12/7. 1928, ausg. 22/5. 1929.) D r e w s .

Witkowitzer Bergbau- und Eisenhiitten-Gewerkschaft und Adolf Andziol, 
Tschechoslowakei, Verfaliren zur Gewinnung von Schwefel aus Erzen oder anderen 
diesen enthallenden Produkten in  Form von Schwefelwasserstoff. Man leitet H 2 oder 
H2-haltige Gase (Leuchtgas, Wassergas, Koksofengas) im Gegenstrom iiber S-haltige 
Prodd. Dabei werden solche Bedingungen eingehalten, daB sich Monosulfide bilden: 
FeS2 +  H 2 =  FeS -f- H 2S. Durch Mineralsauren wird das anfallende Prod. zers. 
u. weiterhin H 2S gcwonnen. (F. P. 663 098 vom 27/10. 1928, ausg. 16/8. 1929.
D . Prior. 28/10. 1927.) D r e w s .

Salzwerk Heilbronn A.-G., Theodor Lichtenberger und Konrad Flor, Heil- 
bronn a. N., Gewinnung des Schwefels aus Erdalkalisulfaten. (D. R . P. 479 347 KI. 12i 
vom 22/12. 1925, ausg. 15/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 478310; C. 1929. II. 1059. —
C. 1928. I I .  1371 [Schwz. P. 124 913].) Dr ew s .

Salzwerk Heilbronn A.-G., Theodor Lichtenberger und  Konrad Flor, Heil
bronn a. N., Gewinnung des Schwefels aus Erdalkalisulfaten. (D. R. P. 479 346 KI. 12i 
vom  26/9. 1925, ausg. 15/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 478310; C. 1929. II. 1059. — 
C. 1928. I I .  1371 [Schwz. P. 124 913],) D r e w s .

Salzwerk Heilbronn A.-G., Theodor Lichtenberger und Konrad Flor, H eil
bronn a. N., Gewinnung des Schwefels aus Erdalkalisulfaten nach D . R. P. 478 310, 
1. dad. gek., daB dem Schmelzbade vor oder nach dem E intragen 'des Kokses Si O o 
oder S i02 u. A120 3 oder diese Stoffc enthaltende, in  der N atu r vorkommende oder 
kiinstlich erzeugte Gemische oder Verbb. zugesetzt werden. — 2. dad. gek., daB an 
Stelle von NaCl die in  dem D . R. P. 479 347 (vgl. vorvorst. Ref.) erwiihnten Alkali- u. 
Erdalkalisalze oder dereń Gemische yerwendet werden. (D. R. P. 480 214 KI. 12i vom 
13/2. 1926, ausg. 29/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 478310; C. 1929. II. 1059.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Paul Koppe und 
Paul Herold, Neuróssen), Herstellung von Schwefelwasserstoff oder Sulfiden aus Schwefel. 
(D. R. P. 478 986 KI. 12i vom 21/7. 1926, ausg. 8/7. 1929. — C. 1928. I I . 178 [F. P. 
636 963].) D r e w s .

Hugo Petersen, Berlin-Steglitz, Gewinnung von Schwefelsdure mittels N-Oxyden,
1. dad. gek., daB man S 0 2 ganz oder teilweise zunachst in  S 0 2(O H )0-N 0 uberfiihrt, 
diese in  starker, nahezu N-freier H„SO., lost u. diese Saure dann in  geeigneter Weise 
zers. — 2. dad. gek., daB m an in  einer turm artigen Apparatur 4 App. so anordnet, 
daB der Turm 1 aus Turm 3 eine Nitrose von etwa 55— 57° B6 u. aus Turm 4 eine 
solche von 60° Bć erhiilt, wahrend der Turm 2 zur Gewinnung von Kammerkrystallen 
dient, welche in  H 2S 04 gel., auf den ersten Turm zwecks Zers. aufgegeben werden. 
(D. R . P. 434 200 KI. 12i vom 11/3. 1924, ausg. 15/7. 1929.) D r e w s .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E ., Kontakt- 
nerfahren zur Darstellung von Schwefelsaureanhydrid u.nd Schwefelsdure. (D. R. P. 
479 680 KI. 12i vom 6/5.1927, ausg. 20/7.1929. — C. 1928. II . 707 [E. P. 289 879].) Dw.

Wilhelm Molier, Wentorf, und Wilhelm Kreth, Hamburg, Herstellung einer 
hochkonzentrierten Losung voii Kieselfluorwa-sserstoffsaure. (D. R . P. 472 040 KI. 12i 
vom 24/12. 1925, ausg. 6/9. 1929. — C. 1927- I. 2234 [E. P. 263 779].) D r e w s .



2592 H v. A n o r g a n i s c h e  I n d u s t r i e . 1929. II.

Hans Harter, Wiirzburg, Yerfahren und Vorrichtung zur Durchfiihrung cxo- 
ihermer Gasreaktionen, insbesondere fiir die Synthese von Ammoniak unter hohem Druck. 
Das Verf. ermoglicht die Anwenclung von groBen K ontaktapp., eine gleiehmaBige 
Verteilung der Rk. iiber die ganze M. des Katalysators, unter Vermeidung lokaler 
Oberhitzungen. Dies w ird dadureh erreieht, daB die Gaszufuhr verzweigt w ird; die 
Abfuhr der Gase wird ebenfalls iiber die ganze Lange der K ontaktrolire gleiehmaBig 
yerteilt. Deshalb kann eine groBe Reihe von K ontaktrohren angewandt werden. 
Die K ontaktrohre werden durch Seheidewiinde in  mehrere Kammern geteilt u. das 
Gas wird aus einer gemeinsamen Leitung der einzelnen Kamm ern getrennt zugefukrt. 
Die Gasleitung kann ais die K ontaktrohre umgebender Zylinder ausgebaut werden 
u. so ais Kiihler oder W armeaustauscher wirken. (Poln. P. 9325 vom 11/10. 1927, 
ausg. 28/12. 1928.) S c h o n f e l d .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo, Reinigung von zur 
Ammoniakherstellung verwendeten Gascn. (D. R. P. 479 474 KI. 12i vom 25/1. 1927, 
ausg. 17/7. 1929. N. Prior. 25/2. 1926. — C. 1928. II . 2048 [N. P. 44 486].) D r e w s .

Edouard Urbain, Frankreich, Herstellung von Phosphor aus Aluminiumphosphat. 
Mit einer geringen Menge von Kieselerde ais FluBmittcl versetztes Al-Phosphat wird 
auf die theoret. notwendige Menge von CaO einwirken gelassen. Es bildet sich Ca- 
Aluminat u. H3PO.„ die durch dem Reaktionsgemisch beigefiigte Kohle. zu P  reduziert 
werden kann. (F. P . 658184 vom 7/12. 1927, ausg. 31/5. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abscheidung von Phosphor 
aus phosphorhaltigen Gasen. (D. R. P. 480 513 KI. 12i vom 27/2. 1926, ausg. 3/8. 1929.
— C. 1928 .1. 833 [E. P. 279 710].)- D r e w s .

Gewerkschaft der Steinkohlenzeche Mont Cenis, Sodingen, Verfaliren zur 
Kondensation von Phosphoroxyden, insbesondere P 20 5, mittels W.-Dampf, 1. dad. gek., 
daB man P-Oxyde, insbesondere dureh Verbrennung von P  entstandenes P 20 5, bei 
lioher Temp. m it W.-Dampf, zweckmiiBig m it Tempp. iiber dem K p., zusammenbringt 
u. die dabei gebildeten Phosphorsaurenebel kondensiert. — 2. dad. gek., daB man 
iiberhitzten W.-Dampf yerwendet. — 3. dad. gek., daB die tjberhitzung des W.-Dampfes 
bei dem Zusammenbringen von P 20 5 u. W.-Dampf bewirkt wird. — 4. dad. gek., daB 
die beim Zusammenbringen oder Auswaschen gebildeten W.-Dampfe zur Uberfulirung 
der Oxyde in  Phosphorsaurenebel benutzt werden. (D. R. P. 478 843 KI. 12i vom 
16/6. 1926, ausg. 8/7. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A kt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Phosphor- 
sduren und Wasserstoff durch Umsetzung von P  m it Wasserdampf, 1. dad. gek., daB 
das durch die Umsetzung gewonnene Phosphorsauren-Wasserstoff-Wasserdampf- 
gemisch nach Entfem ung der Phosphorsauren durch Abkiililen auf Tempp., bei denen 
sich kein oder wenig Wasserdampf kondensiert, m it CO, das zweckmaBig m it Wasser- 
dampf gesatt. ist, u. gegebenenfaDs m it weiteren Mengen Wasserdampf versetzt u. in  
bekannter Weise in  ein' Gemisch aus C02 u. H 2 iibergefulurt wird. —  2. dad. gek., daB 
man das von Phosphorsauren befreite Gasgemisch vor oder nach der CO-Zugabe einer 
Reinigung m it porosen Massen gemaB D. R. P. 462 781 unterw irft. — 3. dad. gek., 
daB m an an Stelle eines Zusatzes von CO hier die bei der P-Erzeugung erhaltenen 
P-CO-Gemische zwecks Bldg. von Phosphorsauren m it Wasserdampf umsetzt u. diese 
Gase nach Abscheidung der Phosphorsauren u. gegebenenfalls der Verunreinigungen, 
wie P, PH 3 usw., in  bekannter Weise in  Kohlensaure-Wasserstoffgemisclie uberfiihrt. 
(D. R. P. 480 961 KI. 12i vom 4/12. 1925, ausg. 15/8. 1929.) DREWS.

Julius Kersten, Bensheim a. d. B., Herstellung von Phosphorsaure aus Ca3(PO.,)2 
u. Saure, dad. gelc., daB m an bei Rotglut iiber gemahlenes Ca3(PO,,)2, zweckmaBig 
Phosphorit, HCl leitet. (D. R. P. 479 827 KI. 12i vom 20/7. 1926, ausg. 23/7. 
1929.) D r e w s .

John Jay Naugle, V. St. A ., 'Aktwierung und Regenerierung von Kolile. Pulver- 
fórmiges C-haltiges Materiał wie z. B. verlcohlte u. alkalisierte Holzabfalle oder die 
getroekneten u. pulverisierten Riickstande der Natronzellstoff-Fabrikation werden in  
diinner Schicht in  Ggw. eines gasformigen Oxydationsmittels, z. B. Luft, erhitzt. 
Die Erhitzung geschieht auf elektr. Wege, indem m an das C-haltige Materiał ais Wider- 
stand benutzt. W ahrend des Erbitzens auf etwa 450° wird das Materiał in  Bewegung 
gehalten. (F. P. 658 638 vom 6/8. 1928, ausg. 17/6. 1929.) D r e w s .

Marcel Cambier und Robert Cambier, Franla-eicli, Verfahren zur Wiedergewinnung 
von durch aktive Kohle absorbierten fliichtigen Substanzen und zur Regenerierung aktiver 
Kohle. Man setzt die m it den absorbierten Substanzen beladene Kohle der Einw.
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reiner inerter u. gegebenonfalls er hi tz ter Gase aus. Die Erhitzung der Gase wird ent- 
weder auBerhalb der A pparatur auf beliebigo Weise yorgenommen oder aber inner- 
halb der A pparatur nach elektr. Methoden, wobei die KoHc selbst ais Heizungswider- 
stand dienon kann. Diese Methode eignet sich besonders fiir die Wiedergewinnung 
yon Lósungsmm. in  den yerschiedenstcn Industrien. (F. P. 657 848 vom 20/7. 1928,
ausg. 28/5. 1929.) D r e w s .

Gasverarbeitungsgesellschaft m. b. H., Deutschland, Herstellung von Wasser- 
stoff. Zu dem Ref. nach E. P. 294 580; C. 1928. II . 2182, is t noch nachzutragen, 
daB der m it fl. N2 gereinigte H 2 zur NH3-Synthese yerwendbar ist. In  diesem Falle 
laBt sich der Wasclryorgang so einrichten, daB das anfallende Gasgemisch 3 Voll. 
N2 auf 1 Vol. H 2 enthalt. (F. P. 660 707 vom 25/7. 1928, ausg. 16/7. 1929. D . Prior. 
26/7.^1927.) D r e w s .

Etat Japonais, Japan, Verfahren zur Verminderung der Entflamińbarkeit von 
WasserstoJJ. Ais Zusatze zum H 2 werden empfolilen: Dampfe von Petroleum-KW-stoffen 
oder yon Bzl. oder Toluol bzw. dereń Gemenge, oder von CH3OH bzw.Athanol oder 
yon A. Auch sind Zusatze yon gasfórmigen organ. Se-, Sn- oder Pb-Verbb. zweck- 
miiBig. Die Entflam m barkeit laBt sich durch weitere Zusatze yon N2, C02 oder He 
yermindern. Derartiger H 2 dient n icht nur fiir Luftfahrtzwecke, sondern auch fiir 
Kohlehydrierung, Olhartung, NH3-Synthese o. dgl. (F. P. 658 515 vom 2/8. 1928,
ausg. 17/6. 1929. Japan. Prior. 2/8. 1927.) D r e w s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg, Berlin-Nieder- 
schóneweide, und Paul Schmid, Berlin-Baumsehulenweg), Herstellung von Natrium- 
sulfid oder ahnlichen Chemikalien in  Kórpern von vorausbeslimmbarer Form und Grope 
gemaB D. R. P . 424 193, 1. dad. gek., daB m an m it Vertiefungen, z. B. Mulden, ver- 
sehene Flachen anwendet, wobei die Vertiefungcn usw. die Formgcbung bewirken. —
2. gek. durch die Anwendung von m it Mulden oder sonstigen Vertiefungen yersehenen 
Blechen aus Metali oder Mctallegierungen, dereń Dicke so bemessen ist, daB sie yer- 
móge ihrer W arm ekapazitat die Warme m it solcher Schnelligkeit ableiten, daB a) ein 
Anbacken der Kórper an die Unterlage infolge zu langsamer Abkiihlung vermieden 
wird, b) yon inneren Spannungen — eine Folgę zu rascher Ableitung der Warme — 
freie, mechan. widerstandsfahige Kórper erhalten werden. — 3. dad. gek., daB m an die 
Ableitung der Warme durch kunstliche Kuhlung unterstutzt. (D. R. P. 479 766 
KI. 12i vom 29/11. 1927, ausg. 22/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 424193; C. 1926. 1. 
2035.) D r e w s .

Friedrich Jost, Bórnig bei Herne i. W., Herstellung von Natriumsulfhydrat aus 
Natriumsulfid unter gleichzeitiger Gewinnung von Nitriten und Nitraten, 1. dad. gek., 
daB m an auf 1 Mol. Na2S nicht mehr ais 1 Mol. N-Oxyde einwirken laBt, worauf man 
das entstehende Salzgemisch in  bekannter Weise zerlegt. — 2. dad. gek., daB m an auf 
die N a2S-Lsg. die NO-haltigen Endgase aus der BiN03-Kondensation oder H N 03- 
Konz. einwirken laBt. — 3. dad. gek., daB man die sich etwa in  Lsg. bildenden N itrite 
in  Ni tra t umwandelt u. das entweichende NO em eut zur Verwendung bringt. (D. R. P. 
479 475 KI. 12i yom 25/8. 1926, ausg. 17/7. 1929.) D r e w s .

Józef Kubalka, Sosnowiec, Polen, Herstellung von saurem Natriumsulfat. In  
einem gesclilossenen, m it einer Offnung fiir die Zufuhr von N a2S 04 u. einer Zufiihrungs- 
leitung fur H 2S 04 yersehenen App. wird bei 200—280° Glaubersalz portionsweise m it 
konz. H 2S 04 behandelt. (Poln. P. 9 338 vom 21/11. 1927, ausg. 28/12. 1928.) S c h ó n f .

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Ges. m. b. H., iibert. von: Fritz Sommer, 
Berlin, Cer. (A. P. 1707450 vom 21/4. 1925, ausg. 2/4. 1929. D. Prior. 18/1. 1924.
— C. 1926. I. 759.) K u h l in g .

Mathieson Alkali Works, New York, ubęrt. von: Anthony George und Maurice
C. Taylor, Niagara Falk , New York, Y. St. A., Herstellung von Calciumhypochlorit. 
Kalkmilch wird m it Cl2 behandelt u. das gebildete Ca(OCl)2 mittels NaCl ausgefiillt. 
Aus 10,5 kg K alk m it etwa 95% Ca(OH)2 u. 28 kg W. stellt man zunachst Kalkmilch 
her. Die Einleitung yon Cl2 wird solange fortgesetzt, bis die Lauge nur noch 1%  
freies Ca(OH)2 enthalt. Hierfiir werden rund 9,5 kg Cl2 benótigt. In  die entstandep 
Lauge werden 2,1 kg fein gemahlenes NaCl unter Ruhren eingetragen. Nach;)i/.^fet<ii, u 
is t die Abscheidung des Hypochlorits beendet. (F. P. 660 039 vom 6/9. 1926, .aftsgr 
5/7. 1929. A. P. 1718 284 vom 4/8. 1926, ausg. 25/6. 1929.) f l & M m

Texas Co., New York, iibert. von: Frank Winston Hall, P ort Ai'fcVvfr^rcx'os;' 
Aluminiumćhlorid. (Can. P. 270 385 vom 7/6.1924, ausg. 3/5.1927. 1926
I. 204.)
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ElectrO-Metaux, Frankreich, Sckwefelsdurefreie Ohromsdure. Der H 2Cr04 wird 
eine der vorhandenen H 2S 04 aquivalente Menge BaC03 oder Ba(OH)2 zugesetzt. (F. P. 
660 050 Tom 6/9. 1928, ausg. 5/7. 1929. D. Prior. 10/9. 1927.) " K u h l in g .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
William Kunerth und William. E. Berkey, Wdrmeleitfdhigkeit von ultraviolell- 

durchlassigen Głazem. (Science 68. 427. 2/11. 1928. — C. 1929. II . 926.) L e s z .
Hans Kiihl, Die Wege der Zementforschung. Bericht iiber die bei der Zement- 

forschung angewandten Methoden m it besonderer Beriicksichtigung der Kleinpriifung. 
(Tonind.-Ztg. 53. 1381—84. 26/9.) Sa l m a n g .

H. Richarz, Die Silofrage beim. Trockenverfahren in  der Zementindustrie. Zur Ver- 
kiitung von Entmischungen sollen die Silos sckmale, unten konisck zusammenlaufendc 
Zylinder darstellen. Angabe yon Fabrikationsschema. (Tonind.-Ztg. 53. 1240— 42. 
29/8.) , Sa l m a n g .

■—, Der Bauxit und die Tonerdezemente. E in  t)berblick iiber das Vork. u. die Ver- 
wendungsmoglicbkeiten des Bauxits wird gegeben, ferner eine ausfiihrliche Beschreibung 
des Verh. u. der Eigg. der m it Bauxit hergestellten ,,Sclimelzzemente“ . (Rassegna 
mineraria metallurg. Italiana 69. 8—12. Jan.) W e i s s .

T. Tkorvaldson und G. R. Shelton, Die Behandlung von Portlandzementmorleln 
mit Dampf. Eine neue krystallinische Substanz. (Vorl. Mitt.) Portlandzementmórtel 
wurde nach 2 u. nach 28 Tagen m it gesatt. Dampf bei 100, 125, 150, 175 u. 200° be- 
handelt, wonach Zugfestigkeit u. Krystallgefiige untersucht wurden. Die Geschwindig- 
keit der H ydratation lconnte durch das Verschwinden der urspriingliehen krystallinen 
Substanz verfolgt werden. Sie stieg m it der Temp. des Dampfes. Ca(OH)2-Krystalle 
erschienen sofort, verschw(anden aber z. T., nachdem ein Maximum der Bldg. erreicht 
war. In  demselbenMaBe erschien aber ein neues krystallines Produkt. Es war anisotrop 
m it paralleler Auslóschung u. orthorhomb. Der Brechungsindex fiir <%Na ist 1,614, 
die Doppelbrechung 0,006 ist positiv. 2 V =  68°. Die neuen K rystalle sind in  verd. 
Sauren 1., nicht aber in  NaOH-Lsgg. Sie werden nicht von den Lsgg. der Sulfate von 
N a u. Ca, wohl aber von Mg angegriffen. Hierin ahneln sic m it Dampf behandeltem 
Portlandzement, dessen Alkalibestandigkeit auf der Ggw. dieser Krystalle beruht. 
Eine neue Modifikation von Ca(OH)2 liegt nicht vor. (Canadian Journ. Res. 1. 148 
bis 54. Juli. Saskatchewan u. Raleigh, N orth Carolina.) SALMANG.

E. Probst und Karl E. Dorsch, Der Einflufi der Temperatur der Salzlósmigen 
utul der Mortchtruktur auf das Verhalten von Portlandzement in  aggresiven Losungen. 
Dio groBe Abweichung bei samtlichen Einzelheiten der Vers.-Bedingungen ist 
die Ursache der Abweichungen in  den Ergebnissen der Korrosionsverss. Diese 
Arbeit beweist das fiir die Unterschiede in  der Temp. der Lsgg. Bei hoheren Tempp. 
war die Anfressung der Mortelproben unverhaltnismaBig grofler ais bei gewolin- 
liehen u. bei niederen Tempp. (Zement 18. 1090—95. 5/9. Karlsruhe, Techn. 
Hochsch.) Sa l m a n g .

K. Endell, Versuche iiber Ldngen- und Gefiigednderung von Betonzuschlagstoffen 
und Zementmorteln unter Einwirkung von Temperaluren bis 1200°. (Ygl. C. 1926. II. 
1900.) In  Erweiterung fruherer Verss. wurden die Einww. von Tempp. bis 1200° 
auf dio Zuschlagstoffe festgestcllt. Hiorzu wurden 15 sehr verschiedenartige natiirliche 
Gesteine u. 4 Kunstprodd. venvendet (Hochofenschlacke von Westfalen u. Mansfeld, 
Ziegelbruch u. Zement). "Untersucht wurden die dauernden u. Yoriibergehenden Langen- 
iinderungen. Abbildungen geben die Wrkg. der Hitze wieder. Alle Zuschlagstoffe m it 
Ausnahme der westfal. Hochofenschlacke waren groBon Dehnungen unterworfen,
namentlich zwischen 900 u. 1200°, was auf Gasabgabe u. Versinterung zuriiekzufuhren 
ist. (Zement 18. 1102—06. 5/9. Berlin, Techn. Hochsch.) S a l m a n g .

Fr. Lipiński, WdrmewirtscJiaft im  Kalhofen. Witrmetechn. Berechnungen u. Er- 
falirungen. (Tonind.-Ztg. 53. 1286—88. 5/9.) S a l m a n g .

Otto Fr. Honus, Die Gemnnung von Kalk und Zement aus Gips unter besonderer 
BeriicTcsichtigung der dabei entstelienden Nebenprodukle. (E in  Slreifzug durch die Patent- 
literalur.) (Zement 18. 1130—35. 12/9.) Sa l m a n g .

S. Brussow, Siliciumhaltiger chemischer Abfall ais Baumaterial. Die Abfallstoffe 
der Bauxitvcrarbeitung einer russ. chem. Fabrik haben sich ais ein typ. ,,Si-Stoff“ 
erwiesen; sie enthalten 76,38—79,94% Si02, 3,72% A120 3 u. Fe20 3, Gliihverlust 13,73%-
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Sie haben sieli ais guter hydraul. Zusatz zum Klinkerzement bowiihrfc. (Journ. cliem. 
In d . [russ.: Shurnal chimitschcskoi Promyschlennosti] 6 . 480—82.) S c h o n f e l d .

Carlos Ros, Spanien, Verzieren von Glas-, Porzellan- o. dgl. -gegenstanden. Die 
Muster der auf den zu verzierenden Gegenstanden zu erzeugenden D arstst. werden 
mittels H F  in vertiefter Form erzeugt, wobei die nicht zu verzierenden Teile der 
Gegenstande m it Wachs o. dgl. bedeckt werden. Die vertieften Teile werden dann 
m it geeigneten Farben, Gold- bzw. Silberbereitungen o. dgl. gefiillt u. in  bekannter 
Weise gegliiht o. dgl. (F. P. 663 323 vom 2/11. 1928, ausg. 20/8. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Aufbringen von Farbschicliten 
auf ungebrannte keramische Gegenstande. Die Gegenstande werden in  breifórmige 
Gemische von Ton, feinverteiltem Fe30.i u. gegebenenfalls anderen Farbstoffen ge- 
taucht oder m it den Gemisehen in  anderer Weise, z. B. durch Zerstauben, iiberzogen. 
Es werden naeh dem Brennen lebhaft gefiirbte, z. B. hochrote Erzeugnisse erhalten. 
(F. P. 662 869 vom 24/10. 1928, ausg. 13/8. 1929. D. Prior. 31/10. 1927.) K u h l .

Arthur Sprenger, Deutseliland, Feuerfeste Gegenstande. Gemische von Oxyden 
oder anderen geeigneten Verbb. des Al, Si, Mg, Cr u. anderer Elemente in  solchen 
Verhaltnissen, daB sie silicium- u. aluminiumfreie Chromyerbb. bilden u. das Al m it 
Mg u. Si gesatt. wird, werden hoch erhitzt u. die Erzeugnisse werden entweder in 
Formen gegossen oder in  festem, zerkleinertom Zustand, gegebenenfalls mittels Binde- 
m ittel geformt. (F. P. 662190 vom 1/10. 1928, ausg. 3/8. 1929. D. Priorr. 10/10., 
12/10., 14/10., 2/11., 9/11., 29/11., 3/12., 13/12., 28/12. 1927, 5/1. u. 30/6. 1928.) K u h l .

Jegor Broun, Deutsehland, Hitzebestdndige Gegenstande, besonders zur Ilerstellung 
metallurgisćher Ofen. Ref. naeh E. P. 304 492 vgl. C. 1929. II . 341. Naehzutragen 
ist, daB ais Bindemittel auch gegliihter Magnesit verwendet werden kann. (F. P.
662 283 vom 7/2. 1928, ausg. 5/8. 1929.) K u h l in g .

Soc. an. des Etablissements A. Valuy, Frankreich, Erhóhung der Bestdndigkeit
feuerfester Gegenstande gegen oberflachenzerstirrende Einfliisse. Die Oberflśiehenschichten 
der Gegenstande werden durch Erhitzen auf geeignete Tempp. geschmolzen. (F. P.
663 610 vom 7/11. 1928, ausg. 23/8. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vorhehandlung des fiir die 
Scliwefelsdure- und Zcmentfabrikation gebrduchliclien Ausgangsmaterials aus fein ge- 
pulvertem Gips bzw. Anhydrit, Ton u. Kohle. Um das vorzeitige Verbrennen der in 
dem genannten Gemisch enthaltenen Kohle zu vermeiden, bildet man unter Zusatz 
von W. eine Pastę, die zu kleinen, regelmaBigen Kórpern geformt wird. (F. P. 658 727 
vom 8/8. 1928, ausg. 19/6. 1929. D. Prior. 13/9. 1927.) D r ew s .

Guillaume Weber, Frankreich, BescMeunigung des Abbindens geformter Massen. 
Den z. B. aus Zement, CaO o. dgl. bestehenden Bindemitteln, m it denen Hoeliofen- 
staub, Erzfein u. dgl. geformt werden soli, werden Lsgg. von Alkalicarbonaten u. 
gegebenenfalls Sand, Kieselgur oder Koksstaub zugegeben. (F. P. 661057 vom 
25/9. 1928, ausg. 20/7. 1929.) K u h l i n g .

Lambert Freres et Cie., Franlcreioh, Beliandeln von gebranntem Gips. Zwecks 
Gewinnung eines bestandigen, n icht an den Werkzeugen klebenden Erzeugnisses wird 
gebrannter Gips bei hoclistens 140° m it Wasserdampf oder zerstaubtem W. behandelt. 
(F. P. 663 475 vom 24/2. 1928, ausg. 21/8. 1929.) K u h l i n g .

Flintkote Co., V. St. A., Strapenbau u. dgl. Auf den StraBen- u. dgl. Grund wird 
ein Zementbrei aufgebracht u. auf diesen, wahrend er sich noch in  piast. Zustande 
befindet, eine, vorzugsweisc mittels Ton bereitete bituminose Emulsion aufgetragen. 
Wahrend des Verdunstens des W. aus der bituminósen Sehicht vollzieht sich die Verb. der 
nichtwss. Teile der gebrochenen Emulsion m it der Zementschieht, dereń Abbindung 
zugleieh verzogert wird. (F. P. 662332 vom 13/10. 1928, ausg. 6/8. 1929.) K u h l i n g .

[russ.] W. Permjakow, Zusammensetzung u. keramisolio Eigenschaften der Tone aus d. Um- 
gebung der Station Shdanlca der Eisenbahnlinie Ssysran-Wjasma. 17. Aufl. Jloskau: 
Wisscnsohaftl.-teehn. Verwaltung d. obersten Volkswirtschaftsrates. (32 S.) Rbl. 0.70.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
H. R. Smalley, Betrachtungen iiber die Entwicklung der neuen europdisćhen Diinge- 

technik. Die Anwendung der verschiedenen Dungemittel in Deutsehland, Holland,
168*
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Frankreich u. England in den Naehkriegsjahren im Vergleich zu dem Verbrauch in 
der Vorkriegszeit. (Ind. engin. Chem. 2 1 .  375—77. April. Washington.) J u ng .

Firman E. Bear, Das Diingesalzdreieck. Es wird iiber ein System zur Normali- 
sierung von Diingesalzgemisehen beriohtet, das dargestellt wird dureh eine Einteilung 
innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Punkte je 100% N, H 3P 0 4 u. Kalium 
yorstellen, so daB alle móglichen Verhaltnisse zweier oder aller dreier von diesen 
innerhalb der Seiten des Dreiecks liegen. (Ind. engin. Chem. 2 1 . 382—85. April.

J. Richard Adams und Albert R. Merz, Hygroskopiziłat von Dungematerialien 
und Gemischen. Die Dampfdrucke gesatt. Diingesalzlsgg. wurden in Zwischenriiumen 
von 10 bis 50° bestimm t u. die relativen Feuchtigkeiten iiber den Lsgg. berechnet. 
Es wurde festgestellt, daB konz. Dungesalze, wie K N 03, NH4- u. K-Phosphat zu den 
am schwachsten hygroskop. Salzen gehóren. E in Gemisch von Salzen is t in den 
meisten Fallen hygroskopischer ais der am starksten hygroskop. Anteil des Gemisehes, 
in einigen Fallen allerdings ist das Gemisch weniger hygroskop. (Ind. engin. Chem. 
2 1 . 305—07. April. Washington.) J u n g .

J. Aspits und P. Kadils, Die Venvendung der stickstoffhaltigen Kunstdiinger. 
Zusammenfassender Bericht iiber friihere Verss. m it Kalkstickstoff zu Kartoffeln u. 
Chilisalpeter zu Zuckerriiben, Gerste u. Klee ais Nackfrucht. Die lett. Boden sind 
fiir N-Diingung auBerordentlich dankbar. Die E rnte von Klee ais Nachfrucht wurde 
jedoch dureh N-Diingung ungunstig beeinfluBt, wahrscheinlich deshalb, weil der hohe 
Gerstenertrag den Boden nahrstoffarm gemaeht hat. (Internat, landwirtsch. Rdsch.

O. Nolte, Qualiidtsbesserung der Ernten dureh Kali- und Phosphaldiingung. Aus 
zahlreichen Verss. geht heryor, daB iiberall da, wo es sich darum handelt, Ernten 
bester Qualitiit zu erzeugen, eine Gabe von Kali- u. Phosphatdiinger in geeigneter 
Form zu verabfolgen ist, auch wenn dadurch keine Ertragssteigerung stattfindet. 
Bcide Aschensalze sichern der Stickstoffdiingung beste Auswrkg. auf E rtrag u. Qualitat 
zu. (Ernahrung d. Pflanze 2 5 . 306—09. 1/7. Berlin.) J ung .

P. Krische, Die Kalidiingung in  Agypten. S tatist. Materiał iiber den Nalirstoff- 
entzug in  Agypten im Vergleich zu Deutschland. Der Nśihrstoffentzug is t in  Agypten 
21/„-mal so groB, z. B. auf 4 Millionen ha Kulturflache etwa 10 Millioncn dz K 20, 
ais bei uns u. kann heute dureh den Nilschlamm nicht mehr gedeckt werden. Be
sonders zu Baumwolle is t die Kalidilngung notwendig. (Ernahrung d. Pflanze 25 . 
429—44. 15/9. Berlin.) T r e n e l .

Thomas Shaw, Gebrauch iton Sticksloffdungern auf Wiesen. Der Aufsatz des Vf. 
bespricht die VorteiIc der Stickstoffdiingung. yon Wiesen. (Fertiliser 14 . 603—04. 
2/10.) T r e n e l .

W. Felber, Dungungsfragen im  Stdrkekartoffelbau. Vf. referiert einschlagige 
Arbeiten yon D e n s c i i , R e m y , E ic h i n g e r , T a c k ę , aus denen die groBe Bedeutung 
der schwefelsauren Kalimagnesia fiir die Bldg. der Starkę in  der Kartoffelknolle liervor- 
geht. (Ztsehr. Spiritusind. 52 . 297. 26/9. Berlin.) TRENEL.

A. D. Hall, Bemerkung zur Wirkung von Natriumsilicat auf die Erhohung der 
Gerstenemte. In  Bezugnahme auf eine Arbeit von R. A. F i s h e r  (C. 1 9 2 9 . I. 1254) 
wird bzgl. der stimulierenden Wrkg. von Na-Silicat auf die Móglichkeit hingewiesen, 
daB es sich nicht um eine Verbesserung der Bodenkolloide, sondern eher nach den Verss. 
von F is h e r  um eine erhohte P 20 5-Assimilation seitens der Pflanze handeln kann, 
was dureh weitere Verss. aufzuklaren wiire. (Journ. agricult. Science 1 9 . 586—88. 
Juli. London, S. W. 19, Mostyn Road, Merton Park.) Gr o s z f e l d .

O. Owen, DieAnalyse von Tomaten. I. Diingungsverss. m itTom aten, die zeigen, 
daB dureh Diingung der Geh. an K, P  u. N  in Pflanze u. Friichten erheblieh ansteigt. 
(Journ. agricult. Science 1 9 . 413—32. Juli. Exp. S tat. Cheshnut, Herts.) T r e n e l .

A. Otryganiew, Diingung von gelbem {Zigareilen-) Tabak im  Kaukasus und in  der 
Krirn. Anwendung yon Diingemitteln ha t die Tabakernte stark ' crhóht; vor allem 
benótigen die B5den N- u. Phospliorsaurediingung. K ali war nur von geringem EinfluB. 
Besonders giinstig wirken organ. Diinger. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supremo 
Council National Economy. Nr. 304 . Trans. Scient. Inst. Fertil. Nr. 62. 6S—90.) Scho.

A. R. C. Haas, Einwirkung der Nitrate auf Wachslum und Zusammensetzung 
der Tabakbldtler. Vf. untersucht den EinfluB der N itrate von NH4, Na, K, Ca, Mg, 
die taglich in 3 1 W. in  einer Konz. yon 2000%o gegeben wurden. Die deutlichste Einw. 
zeigte das NH4N 0 3, dureh das die B latter gelbfleckig wurden. Dor Ca-Geh. der Ascho

Columbus, Ohio.) J u n g .

20 . 217—-22. Juni. Riga, Univ.) T r e n e l .
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.wurde durch Diingung m it Ca(N03)2 u. N aN 03 erhoht, jcdoch durch dic anderen 
N itrate stark^herabgesetzt. Der K-Geh. der Asche -wurde am starksten durch K N 03 
u. (NH,i)2N 0 3 erhoht. Dio beobachteten Erscheinungen werden auf Basenaustausch 
im Boden zuriickgefiihrt. (Botanical Gazette 88. 96— 102. Sept. Univ. of California 
Riverside.) T r e n e l .

Suketeru Kikkawa, Der Einflufi der Temperatur des Bewasserungstoassers auf 
Wachstum und Ertrag von Reis. Das Optimum liegt unter den klim at. Bedingungen 
der Gegend von Tokio bei etwa 32°. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 303— 05. 
Juli.) T r e n e l .

Edmund Baumann, Uber den Zusammenhang zwischen Klima, Boden, Diingung 
und Emte. Eine sechsjahrigo Versuchsarbeit bei Kartoffeln u. Roggen zeigte deutlich, 
daB der Ernteertrag nicht allein vom Boden u. seinem Bedarf an Diinger, sondern in 
hohem MaBe auch vom Klima abhangt u. daB m it der jahresweisen Anderung desKlima- 
charakters sich auch verschiedene Rkk. der verschiedenen Nahrstoffe ergeben. Der 
Felddiingungsvers. ist nicht ais einwandfreier Wertmesser fiir das Diingebedurfnis 
des Bodens anzusprechcn. Jeder Boden ha t seine eigene Rk.-Weise auf das Klima, 
auf Diingemittel u. die Zusammenwrkg. beider, u. ebenso ha t jede K ulturgattung 
wieder eine ihr eigentiimliche Rk.-Weise auf Boden u. Klima. (Fortschr. d. Landwirtscli.
4 . 551—54. 1/9. Schwiebus.) ' J u n g .

Paul Koenig, tjber die Zusammensetzung der Nildeltaboden. Vf. g ibt zunaclist 
eino Obersicht iiber die Geologie des Nildeltas. Die Boden, dereń mechan. Zus. sehr 
schwankt (so die Teilc <  0,002 mm zwischen 10— 6 0 % ), enthalten selten mehr ais
0 ,1 %  N, 0,5— 1 %  K 20  u . 0 ,2 %  P 20 6, von der % —1/io  in  Citronensaure 1. ist. Der 
Gch. an assimilierbarem K  ist klein. Der m ittlere CaO-Geh. ist 3% . Humus kommt 
bis zu 10%  vor. Der Cl-Geh. ist sehr schwankend. Der Untergrund ist iirmer ais die 
Krume. Es g ibt Salzboden, die noch m it 1 %  NaCl zufriedenstellende Ernten geben. 
Der Nil liefert jahrlich 16,8 Millionen t  fruchtbaren Schlamm m it 42000 t  P20 5 u. 
84 000 t  K 20 . Alkalibóden sind selten. (Ernahrung d. Pflanze 25. 417— 28. 15/9. 
Forchheim b. Karlsruhe.) T r e n e l .

H. D. Young, Entwicklung von Blausdure aus Calciumcyanid. Um HCN zur 
Ausraueherung von Insekten zu gewinnen, wird zweckmaBig Ca(CN)2 verwendet, das 
schon m it der Luftfeuchtigkeit reagiert u. keine Anwendung von Sauren erfordert. 
Vf. untersucht, welche Wasserdampfmenge nótig ist, um aus Ca(CN)2-Proben ver- 
schiedener Kornfeinheit HCN in Freiheit zu setzen. Die Geschwindigkeit der HCN- 
Entw. nimm t boi allen Proben m it zunehmendcr relativer Feuchtigkeit zu. E in Prod., 
von dem 80% durch ein 200-Maschen-Sieb gehen, gibt bei 50% relativor Feuchtigkeit 
eine techn. brauchbare HCN-Entw. (90% u. mehr in  2 Stdn.). Die Ergobiiissc sind 
graph. dargestellt. (Ind. engin. Chem. 21. 861-—63. Sept. Washington.) R. K. Mu.

J. Kónig, Ermittlung des Diingerbedarfs des Bodens. Hinweis auf die bei P . P a r e y  
1929 erschienene Sclirift des Vf. gleichen Titels. In  Tabellen ist aus dem analyt. be- 
stim m ten Nahrstoffgeh. des Bodens der Diingerbedarf zu entnehmen. (Natur^óss. 17. 
755— 58. 27/9. Munster i. Westf.) T r e n e l .

Friedricli Uhde, Deutschland, Diingemittel. NH3 wird teilweise zu H N 03 oxy- 
d iert; m it dieser wird, zweckmaBig in  einer Lsg. von Ca(N03)2, aufgeschwemmtes Roh- 
phosphat bis zur Lsg. des vorhandenen CaC03 behandelt. Das riickstiindige Phosphat 
wird.mittels H 2SO,, aufgeschlossen, das CaS04 abgescliieden u. in  der Lsg. mittels un- 
oxydiertem NH3 Ammoniumphosphat erzeugt. Das CaSO., wird mittols NHn u. CO» 
in CaC03 u. (NH.,)2S04 verwandelt. (F. P. 663 512 vom 3/11. 1928, ausg. 22/8. 1929:
D. Prior. 3/11. 1927.) K u h l i n g .

Jacques Chabannais, Frankreich, Bodemerbesseruwjsmittel. Der Boden wird 
m it Lsgg. oder Emulsionen von geringen Mengen Terpenen, Teer u. dgl. getrankt. 
Diese Stoffe iiben eine stimulierende Wrkg. auf die Bodenbakterien aus. (F. P.
6 6 2  5 1 8  vom 18/10. 1928, ausg. 8 /8 .1 9 2 9 .)  K u h l i n g .

California Spray Chemical Co., iibert. von: William Hunter Volck, Watson- 
ville, V. St. A., Inselctizides Mittel, bestehend aus einer leicht brechenden Mineralol- 
emulsion. — Man emulgiert viscoses schweres ilineralol, das von ungesatt. Verbb. 
befreit ist, nur m it soviel Emulgator, daB man eine leicht brechende Emulsion erhalt. 
Der Emulgator besteht aus Harz- u. Feltsaureseife u. Kaliumcaseinat ais Stabilisator. 
Die Emulsion is t von cremeartiger Beschaffenheit u. wird, m it W. verd., verspritzt.
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Infolge der Fahigkeit, leicht zu breehen, w irkt das Mittel besonders schnell u. kraftig. 
(A. P . 1 7 0 7 4 6 6  T o m  17/9. 1925, ausg. 2/4. 1929.) Sa r r e .

California Cyanide Co. und Ralph M. Jackson, La Habra, V. St. A., Ungeziefer- 
vertilgunq an Baumen durch Vergasung unter Zelten, dad. gelc., daB m an das Rauchcr- 
m ittel in  Portionen teilt, die man nach u. nach so zur Vergasung bringt, daB man einer- 
seits keine zu hohe, die Baume schiidigende Anfangskonz. des Gases herstellt, anderer- 
seits die Gaskonz. moglichst lange wirksam erkalt. Bei einer Reihe von Baumen unter 
einem Zelt gast man so, daB erst die eine H alfte vergast -wird, dann die andere, darauf 
w eder die erste Halfte u. dann die andere. (A. P . 1715  925 vom 15/7. 1925, ausg. 4/6. 
1929.) __________________  S a r r e .

[russ.] K. Gedrojz, Die Lehrc von der Absorptionsfahigkcit der Boden. Moskau-Leningrad:
Staatlieher landwirtschaftl. Verlag „Nowaja Derewnia". 1929. (156 S.) Rbl. 1.50.

VIII. Metallurgie; MetallograpMe; Metaliverarbeitung.
H. Quinney, E in  Yergleićh zwisclien dem Yerhalten von EinlcryslaUeisen und Melir- 

krystalleisen beim Ac^-Punkt im  gedehnten und im  ungedehnten Zustand. Vf. untersuclit 
den EinfluB der urspriinglichen Rrystallform auf das Vcrh. von reinem Fe wahrend 
des Durchganges durch den yic3-Punkt, wenn das Fe seine allotrope Form iindert u. 
vom korperzentrierten kub. G itter zum flachenzentrierten kub. G itter ubergeht. 
(Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 124. 591— 603. 1/7. Cambridge, Ingenieur- 
Lab.) _ W r e s c h n e r .

N.-T. Beljajew, tiber die innere Struktur des Perlitkornes. Die Ausbildung der 
Lamellen im lamellaren Perlit wird rechner. verfolgt, wobei A,„ ais die scheinbare 
Entfernung zweier aufeinanderfolgender Zementitlamellen u. A 0 ais die wirkKcho Ent- 
fernung dieser beiden Lamellen eingefuhrt wird. (Rev. Mćtallurgie 26. 424—26. 
Aug.) W i l k e .

H. Bornstein, Die Wdrmebehandlung non GufJeisen und Weichguf). Die ver- 
schiedenen Warmebehandlungen, die fiir das Anlassen von Graugufieisen in Benutzung 
sind, u. ihre Eignung fur eine besondere Klasse von Gufistiicken u. die Herst. von 
weiBem GuBeisen zum Tempern, seine Eigg. u. Wiirmebchand 1 ung werden ausfuhrlich 
erortert. (Fuels and Furnaees 7- 1377—83. Sept. D e r r e  & Co.) W i l k e .

Gr. Kurdjurnow, Rmtgenographische Untersuchung der Struktur des angelassenen 
Kóhlenstoffstahls. (Vgl. C. 1929. II . 89.) Durch die Unters. der Anderungen der 
S truktur des geharteten C-Stahles beim Anlassen nach der D e b y e -S c h e r r e r - 
Methode wird bestatigt, daB diese Anderungen in  drei Stufen vor sich gehen. Bei der 
ersten t r i t t  der Zerfall der tetragonalen Striditur ein, die zweite wird durch den Zerfall 
des Austenits yerursacht, die d ritte  ist m it der Bldg. des a-Eisen-Zementitgemisches 
verkniipft. Die Rontgenogramme des Prod. der ersten Umwandlung, die bei Tempp. 
von 100—150° vor sich geht, unterscheiden sich von‘ denen des a-Eisens nur durch 
die Yerwaschenheit der Linien; die Lage der Linien fallt m it der Lagę der Linien des 
a-Eisens zusammen. Die Vcrwaschenheit nim m t m it VergróBerung der AnlaBdauer 
u. m it Erhohung der Temp. allmahlich ab. Die Frage nach dem Wesen des Prod. der 
ersten Umwandlung kann zurzeit noch nieht ais entschieden gelten. Der Zerfall des 
Austenits geht bei der Temp. von 250° schnell vor sich. Ais Prod. der dritten Um
wandlung bildet sich ein Gemisch der Krystallchen des a-Eisens u. des Zementits; bei 
Tempp. von 300—400° geht das W achstum der Zementitkrystallchen noch sehr langsam 
vor sich. (Ztsehr. Physik55. 187—98. 6/6. Leningrad, Physikal.-Techn. Lab.) L e s z .

Erich Scheil, U ber die Umwandlung des Austenits in  Martensit in  gehdrtetem 
Stahl. Eine Hypothese des Umwandlungsmechanismus wird gegeben: die Umwandlung 
des Austenits in  Martensit wird durch Spannungen ausgelost, welche durch die Um 
wandlung rerniindert werden. Um den Vorgang doch weiter zu fiihren, miissen andere 
spannungsvergróBernde Momente einwirken. Die ausgefuhrten Verss. beziehen sich 
auf die Umwandlung des Austenits in  M artensit wahrend des Abschreckens u. bei der 
Abkiihlung auf tiefe Tempp. Die gegebenen Kurvon zeigen den Zusammenhang 
zwischen Temp. bzw. Abkiihlungsgeschwindigkeit u. der Anderung ycrschiedener 
Begleiterscheinungen der Umwandlung. Die Unters. erstreckt sich sowohl auf rein 
austenit., ais auch daneben Martensit enthaltende Stahle. Dio Umwandlung geschieht 
nach Vf. durch Schubspannung u. ist der ebenfalls durch mechan. K rafte hervor- 
gerufenen Zwillingsbldg. bei der Yerformung von Krystallcn ahnlich. Der EinfluB
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des Lagerns bei yerschiedenen Tempp. auf die Umwandlung wird in grapli. Darst. 
gezeigt. (Ztschr. anorgan. allg. Cliem. 183. 98— 120. 23/9. Dortmund, Forsehungsinst. 
d. Verein. Stahlwerke A.-G.) H a n d e l .

Albert Sauveur, Austenitische Stahle. Eine kurze Wiedergabe der Eigg. einiger 
austenit. Stahle m it Cr u. Ni u. einige Verss., die die Oberlegenheit dieser Stahle iiber 
andere anzeigen. (Euels and Furnaces 7. 1365—66. Sept.) W lLK E.

V. Swetchnikow, Der Hadfieldstahl. Eine TJntersuchung seiner physikalischen 
Eigenschaften in  bezug zur Mikrostruktur und zur thermischen Behandlung. Der 
Stahl m it 1 ,2 3 %  Kohlenstoff, 12 ,67%  Mangan, 8 ,3 5 %  Silicium u. 0 ,1 %  Phosphor 
wurde quantita tiv  auf den Widerstand gegen Abnutzung u. StoC gepriift, wobei 
geschmiedete u. v o n  850, 950, 1050, 1150 u. 1250° abgeschreckte Probestiicke benutzt 
wurden. Dor hóchsto W iderstand wurde bei den von 1150° abgesehreckten Proben 
gefunden . Erganzende Verss. m it der Brinellharte, D. usw., dereń Ergebnisse in 
Funktion zur Absehreektemp. gesetzt werden, zeigen bei 1150° eine Richtungs- 
anderung der Kurven. Die mkr. Unters. laBt erkennen, daB der maximale W iderstand 
gegen StoB u. Abnutzung nicht m it der Absehreektemp. iibereinstimmt, fiir die dio 
Kórner yersehwinden u . die Textur fe in k o rn ig  wird, sondern einer yiel hoheren Temp. 
entspricht. tJbersteigt die Absehreektemp. 1250°, so zeigen sich  Verbrennungserschei- 
nungen. Die gesamten mkr. Untersuchungsergebnisse schreiben die erhaltenen Erfolge 
der therm. Behandlung dem hohen Geh. des untersuchten Stahles an P  zu. Vf. ha t 
Zahlenwerte erhalten, d ie  d e n  V erseh le iB w iderstand  des H A D FIE L D -Stahles in seinen 
verschiedenen therm. Zustanden angeben u. ihn in  Vergleieh m it dem VcrschlciCwider
stand anderer Legierungen bringen. (Rev. Mćtallurgie 2 6 . 401— 08. Aug.) W i l k e .

W. H. White, StaJilschmelzpraxis fiir  grofle Ingots und hochwertige Gufisliicke. 
Die Arbeit, die sich m it der Ingot- u. GuBbest. aus sauren u. bas. Siemens-Martinofen 
u. sauren u. bas. elektr. Ofen besehaftigt, is t vom Standpunkt des prakt. Sehmelzers 
gesehrieben. Zur guten Stahlherst. muB der Schmelzer wissen, wann seine Charge 
fiir die Endzusatze reif ist, was eine gonaue Kenntnis der Schlaokenbedingungen not- 
wendig macht. (Euels and Furnaces 7- 1389—92. Sept. P ittsburgh [Pa.], D u q u e s n e  
Steel Foundry Co.) W i l k e .

R. G. Roshong, Die Nitrid- und Cyanidhdrtung voii mkuumgereinigten Teilen. 
Bei der Cyanidhiirtung werden die Teile durch Eintauchen in  ein gesehmolzenes Bad, 
das gewóhnlieh aus gleichen Teilen NaCl, Na2C03 u. NaCN besteht u. 870° hat, u. 
Abschrecken in  Ol nach 10— 20 Min. Eintauchen gehartet. E in 20 Minuten langes 
Eintauchen gibt eine H artung yon 0,004—0,005 Zoll Starkę. Bei der N itridhartung 
muB die Dissoziation des N H3-Gases bestimmt werden. Der Gasstrom m d  ̂ eandert, 
wenn 15— 3 0 %  des NH , dissoziiert sind. Is t niimlich die Dissoziation yiel hoher ais 
3 0 % , so entstehen auf den Stueken weielie Stellen u. die OberfliŁehe neigt leicht zum 
Zerbrockeln. Diese Wrkg. ist sieherlich auf den erhohten Geh. von akt. H 2 u. das 
Fehlen einer guten Verteilung des Gases im Raume, wenn das NH3 zu langsam zu tritt, 
zuruckzufuhren. Es werden dann Einzelheiten der Apparatur der beiden Verff. u. 
der Arbeitsweise besprochen. (Fuels and Furnaees 7- 1393— 96. 1408. Sept. The 
Hoover Co.) W i l k e .

W. H. Hatfield, Die Warmebehandlung von Legierungsstahlen. Kurz werden 
die Ofen, Absohreck- u. Bewegungseinrichtungen, dio Temp.-Kontrollen, die Metallo- 
graphie, dio Zeit-Temp.-Wrkg. u. die Priifung des Endprod. behandelt. (Fuels and 
Furnaces 7.1355—60. Sept. Sheffield, England, B r o w n - F ir t h  Research Lab.) W i l k e .

R. G. Guthrie, Der Einfhtfi der Atmosphare auf die Warmebehandlung des Stahls. 
Zeit, Temp., Druck, benutzt© Stahlsorte, Gescliwindigkeit u. Vol. eines bestimmten 
Gases iiber dem Materiał sind sehr wichtige Faktoren beim Kohlen. An Hand ver- 
sehiedener Miki'ographien werden die bokannten Einfliisse gezeigt. (Fuels and Furnaces
7. 1345—54. Sept. People’s Gas Light & Colce Co.) W lLKE.

— , Aufbereitung von Blei- und Zinkcarbonalerzen. Bei der Aufbereitung armer 
Bleicarbonaterze kann man durch Caleination das Bleiearbonat in  -oxyd iiberfuhren, 
wobei eine Erhóhung der D. des Erzes stattfindet, u. wodurch es móglieh ist, das so 
behandelte Erz der Sohwerkraftaufbereitung zu u n terw erfen , u. eine Trennung von 
der gleieh sehweren Gangart zu erreichen. Der 2. Weg besteht in  der Anwendung 
des HENDERSON-Verf. durch Einblasen von H 2S in die Triibe u . Zusatz der iiblichen 
Flotationsmittel. Ahnlich liegt nun der Fali bei der Trennung von B aryt u. Zinkspat, 
ganz besonders dann, wenn am Fundort sich keine Laugerei u. Elektrolyse lohnen 
wurde. E in derartiges Erz lieBe sich aber sicherlich nach den beiden yorstehenden Verff.
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m it geringen Kosten in  ein hochwertiges K onzentrat iiberfuhren, da bei der Calcination 
das Zinkcarbonat bei niedrigeren Tempp. in  ZnO iibergefuhrt wird, bovor der B aryt 
eine Z ers. erleidet, u. dio Anwendung des HENDERSON-Verf. wurde dann die Trennung 
ganz leicht maohen. Es wird deshalb folgender Arbeitsgang fiir diese Zinkcarbonaterze 
yorgeschlagen: Zerkleinerung des Erzgutes auf die erforderliche KorngróCc, Calcination 
des Roherzes bei móglichst niedriger Temp., Sulfidierung der Triibe durch H2S oder 
ein 1. Sulfid u. Elotation. (Metallborse 19. 1938—39. 31/8.) W lLK E.

E. Cortese, Kupfer in  Ilalien. Vf. propagiert eine ErschlieBung oder Wieder- 
óffnung der italien. Kupferminen. Cu kommt fast in  ganz Italien  vor, die Industrie 
ruh t aber seit mehr ais 60 Jahren, weil die Mincn, dio Cu ais Sulfat u. ais Carbonat 
enthalten, nicht sehr ergiobig sind u. auBerdem Cu z. T. durch Al yerdrangt ist, so daB 
dio Ausnutzung der reichen Bauxitlager volkswirtschaftlich wichtiger erscheint ais 
die der yerhaltnismaBig armen Cu-Minen. (Rassegna mineraria metallurg. Italiana 69. 
37—40. Marz.) W e i s s .

Mario Petronio, Aluminium, das Metali der Zukunft. Die. Bauxitlager Istriens. 
tiberblick iiber die Al-Industrio seit ihrem Beginn u. Hinweis auf die Bedeutung der 
durch den EriedonsschluB an  Italien gefallenon Bausitlager von Istrien. Die Theorien 
iiber den Ursprung des istrian. Bauxits, dio Machtigkeit des Lagers u. die Earbe (von 
selten vorkommendem roinen WeiB iiber grau, gelb, rotlich bis ziegelrot, je naeh der 
Zus. des Minerals) werden besprochen. Die durchschnittliche Zus. ist die folgende: 
Al,O,, 54— 63%, S i02 2— 6%, Fe20 3 15—25%, T i0 2 2,8—3,2%, Gliihyerlust (haupt- 
sachlich H ,0 , wenig C02) 12—13%- Verunreinigungen durch CaO, MgO, MnO sind
geringfugig, stark  dagegen bei der roten A rt die Verunreinigungen durch EcS. (Rassegna
mineraria metallurg. Italiana 69. 65—74. April.) W e i s s .

A. Glazunov, Der Goldgelialt im  Meerwasser. (Vgl. C. 1929. II. 478.) Das 
Meerwasser des A tlant. Ozeans en thalt etwa 1 mg pro t. E in Verf., das Gold aus dem 
Meereswasser zu gewinnen, beruht darauf, daB P y rit gel. Gold fallt unter Bldg. fester 
Lsgg. An den Kiisten Australiens u. Califomiens ist der Goldgeh. groBer. Mit dem 
Pyritverf. ist die Goldoxtraktion aus Meereswasser prakt. ausfuhrbar. (Chim. e t Ind.
21. 426—27. Febr.) J u n g .

H. Miiller, Ubcr Lagermetalle auf Blei-, Anlimon- und Zinnbasis. Bosprechung 
dor gieBereitechn. MaBnahmen zur Erziolung tadelloser Lagermetalle. Die Gefiigc- 
bilder worden bei yerschiedenen Zuss. gezeigt: insbesondere der Effekt des Zusatzes 
von Cu oder Ni u. anderer hartenden Zusatze zum Pb-Sb-Sn- bzw. Cu-Sb-Ni-Lager- 
metall. (Ztschr. Metallkunde 21. 305— 10. Sept. Gottingen.) H a n d e l .

— , Uber Elektronbleche. Von Elektron fiir Bleche h a t m an besonders drei Le- 
gierungen entwickelt, namlich die Legierungen AM 503, Z 3 u. AZM. Die erstgenannte 
Legierung wird dann angewendet, wenn keine gróBere mechan. Beanspruchung vor- 
handen ist. Die Legierung Z 3 besitzt im ausgegliihten Zustande eine ZerreiBfestigkeit 
von 24 kg/qmm bei 16% Dehnung, die Legierung AM 503 besitzt die gleiche Festigkeit, 
aber nur 10% Dehnung, die Legierung AZM dagegen eine Festigkeit von 28 bis 
32 kg/qmm u. eine Dehnung von 12%. Aus der letzten Legierung sind Kraftwagen- 
scheibenrader in groBen Mengen hergestellt worden. E in grofies Anwendungsgebiet 
der Elektronbleche stellt die Herst. yon Profilen dar, wie sie im Karosserie- u. Wagenbau 
zur Anwendung kommen. Diese Bleche besitzen ihre hochwertigen mechan. Eigg. 
bereits im Anlieferungszustande. (Metali 1929. 151—52. 22/9.) K a l p e r s .

S. Woronow, Zur unujekehrlen Blockseigerung beim Duralumin. Die umgekehrlc 
Seigerung wird ais eine Verschiebung der urspriinglich ausgeschiedenen krystallin. 
Korper gegeniiber dem Schmelzreste dofiniert. Zur Vormeidung von Strukturfehlern 
werden die Herabsetzung des Geh. an umgekohrt seigornden Elementen, ein gleieh- 
maBiges Erstarrenlassen u. andere gieBereitechn. MaBnahmen empfohlen. (Ztschr. 
Metallkunde 21. 310—16. Sept. Moskau.) H a n d e l .

Earle E. Schumacher, W. C. Ellis^und John F. Eckel,™Desozydation des 
Kupfers mit Calcium und die Eigensćhaflen einiger Kupfer-Calciumlegierungen. Cu-Ca« 
Legierungen sind ais Materialien fur desosydierte Leiter hoher Leitfahigkeit von Inter* 
csse. M a s in g  (C. 1928. II. 1710) stellte kurzlich fest, daB die Ca-Zusatze n icht stets 
den gleich guten Erfolg haben. Die yorliegenden Unterss. wurden zur Erm ittlung 
durchgefiihrt, ob die Ca-Anwendung ais Dosoxydationsmittel notwendigerweise starkę 
Verluste in der Leitfahigkeit oder ungeniigende mechan. Eigg. m it sich bringt. Eine 
groBero Zahl Cu-Legierungen m it kleinen Ca-Gehh. (0,06— 0,8%) wurdon hergestellt, 
mkr. untersucht u. mechan. u. elektr. Priifungen unterworfen. Spektrograph. Analysen
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der Legierungen zeigten nur Spurcn Mg, Si, Pb, Mn, Ag u. Al. Dio Wrkg. dieser Yer- 
unreinigungen auf die Leitfahigkeit ist sicher im Vergleich m it der der gróBeren Ca- 
Menge zu yernachlassigen. Nach den Verss. desoxydieren kleine Ca-Zusatze das Metali 
gut, ohne die mechan. Eigg. u. die elektr. Leitfahigkeit zu yerschlechtern, vorausgesetzt, 
daB das yerbleibende Ca nur eine geringe Menge ist (unter 0,1%)- Die probeweise 
Desoxydation zweier Laboratoriumsschmelzen m it Ca ergab Materialien m it łioher 
Leitfahigkeit u. guten mcchan. Eigg., die nicht durch Gliihen in reduzierenden Gasen 
briichig wurden. Diese Ergebnisse zeigen die Mogliehkeit der Herst. desoxydierten 
gut leitenden Cu mitteis dieses Verf., yorausgesetzt, daB man den 0 2-Geh. der Schmelze 
vor der Oxydation in  annehmbaren Grenzen kennt. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining 
metallurg. Engineers 1929. Nr. 240. 11 Seiten. New York [N. Y.], Bell Telephone 
Lab.) W lLK E.

G. Tarninami, Die Enlsiehung der Gufistrnklur. Da Metallstucko durch mehr 
oder weniger langsame Erstarrung unter K rystallisation entstehen, behandelt Vf. die 
wichtigsten Momente, welche bei der K rystallisation in unterkiihlten Stoffen auftreten 
u. die Beschaffenheit der GuBstruktur bestimmen. An Hand von Abkiihlungs- u. 
Erhitzungskuryen wird gezeigt, wie m an aus dem Verlauf solcher Kurven die Bldg. 
des Gusses kontrollieren kann. Von sehr intensivem EinfluB ist hierbei der Grad der 
Unterkuhlung. Die Zahl der Krystallisationszentren steigt m it dem Unterkiihlungsgrad 
rapid an. Mit wachsender Unterkuhlung nimm t auch dio lineare Krystallisations- 
geschwindigkeit bis zu einem Maximalwert zu, um bei weiterer Unterkuhlung wieder 
abzumehmen. Verschiedene Krystallebenen besitzen auch yerschiedene Wachstums- 
geschwindigkeit, woraus sich die Bldg. von Krystallfaden erklart. Die Anzahl der bei 
der Bldg. einer kórnigen S truktur entstehenden K rystalliten hangt ebenfalls, indirekt, 
von der Unterkuhlung ab. Die Schwankungcn der KorngroBe in Abhangigkeit yon 
ihrer Haufigkeit konnen durch die GAUSZ-Verteilung dargestellt werden. Die mittlere 
KorngroBe nim m t m it wachsender Abkiihlungsgeschwindigkeit stark ab. Weiter wird 
der EinfluB von Verunreinigungen auf die Stengelkrystallisation, die Bldg. yon Hohl- 
eapillaren u. die Rolle der Substanz zwischen don K rystalliten bei der Ausbildung der 
GuBstruktur besprochen. (Ztschr. Metallkunde 21. 277—82. Sept. Góttingen 
Univ.) H a n d e l .

G. Masing, Technische Probleme bei der Erstarrung der Melalle. Die im vorst. 
Ref. erwahnten Begriffe werden in gieBereitechn. Hinsicht besprochen. Durch die 
bei der Abkiihlung stattfindende Volumanderung treten techn. unangenehme Er- 
scheinungen, wie Lunkerbldg., Porósitat u. Schwindung auf. Vf. erwahnt kurz, wic 
diese Erseheinungen, weiterhin das Auftreten von Zwischensubstanzen u. dio Ent- 
mischung beim Erstarren techn. bekiimpft werden. In  der anschlieBenden Diskussion 
wird iiber die Definition des SchwindmaBes gesprochen. (Ztschr. Metallkunde 21. 
282—85. Sept. Berlin-Siemensstadt.) H a n d e l .

Foster Cary Nix und E. Schmid, Ober die Guj]lexlur von Metallen und Legierungen. 
Die Textur der strahligen Randzonen einer Reihe von Giissen, die Gufitexiur, wird 
róntgenograph. bestimmt, wobei die hierzu dienende Methodo in  allen Einzelheitcn 
beschrieben wird. In  den binaren Eutekticis Al-Si u. Cd-Zn wurde gefunden, daB auBer 
Si alle anderen charakterist. Texturen aufweisen. Die Entstehung solcher geordneten 
GuBtexturen erklaren Vff. insbesondere auf Grund der Anisotropie der Wachstums- 
geschwindigkeit. Die Verss. ergaben, daB die Textur oft ais Fasertextur m it einer ein- 
fachen krystallograph. Riehtung parallel der Langsrichtung der strahligen Krystalle 
beschrieben werden kann. N ur bei den hexagonalen Metallen Zn u. Cd is t fiir die 
Langsrichtung der Krystalle nur eine Ebene, die Basis yorgcschrieben. Die Textur 
ist hier demnach eine Ringfaserstruktur. (Ztschr. Metallkunde 21. 286— 92. Sept. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforschung.) H a n d e l .

F. Sauerwald, Einiges iiber die Schwindung der Melalle. Nach allgemeincn Be-
merkungen iiber die Schwindungszahl wird der EinfluB yon Gasen auf den Schwindungs- 
yorgang festgestellt. Schwindungs- u. Abkiihlungskurven yon Sn-Cu-Legierungen 
werden aufgenommen. Im  anschlieBenden Meinungsaustausch wird der Meehanismus 
des Schwindungsyorganges behandelt. (Ztschr. Metallkunde 21. 293—96. Sept. 
Breslau.) H a n d e l .

G. Schreiber und H. Menking,' Die Festiglceitseigenschaftenv vonr'Metallgup ein- 
schlie/3lich Eisen in  Abhangigkeit von der Giejiweise. Durch Feststellung der Ursachen 
der Schwankungen in  der Festigkeit yon MetallguB werden Richtlinien zur Yerbesserung
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der Q ualitat des Gusses gegeben. (Ztschr. Metallkunde 21. 297—302. Sept. Bitter- 
feld.) H a n d e l .

Ancel St. John, Die Eoiiigenstraldenpriifung von GiifSstuckm. E in  Hinweis 
auf die Bedeutung solcher Prufungen. (Euels and Furnaces 7- 1371—72. 1407—08. 
Sept. New York [N. Y.].) W i l k e .

H. Simon, Das Schleudergul3-Verfahren. Durch den Schleuderdruck entsteht 
ein gutes Gefiige. Es werden Spezialfalle aufgezahlt, in  denen das Verf. besondere 
Vorteile bietet. (Ztschr. Metallkunde 21. 302—04. Sept. Osnabriick.) H a n d e l .

William VoB und Ralph J. Snelling, Verniclcelungsfehler, ihre Ursachen und 
Behebung. Die einzelnen beim Verniekeln von Metallen angetroffenen Sehwierigkeiten 
sind nie auf ganz bestimmte Ursachen zuruckzufuhren. Meistens sind bei der Behebung 
solcher Ubelstande eine Anzahl moglieher Ursachen ins Auge zu fassen, die fiir sich 
allein oder in -Verb. miteinander wirken. Derartige Ursachen, die das Ergebnis der 
Vernickelung beeintriłehtigen konnen, sind: Metallmangel der Bader, iiberkonz. Lsgg., 
zu schwaehe Lsgg., ungleiehmaBig dichte Lsgg., Mangel an Singulosalzen, UbersehuB 
an Singulosalzen, UbersehuB an Kolloiden oder organ. Salzen, Mangel an Saure, Uber- 
schuB an Saure, Mangel an leitenden Salzen, k. oder zu w. Lsgg., zu hohe oder zu 
niedrige Stromspannungen, schmutziges Arbeiten, Zn- oder Cu-Salze in der Lsg. 
(Metallborse 19. 1907—68. 2023—24. 11/9.) K a l p e e s .

Am. Matagrin, Is t das Problem der Korrosion gelóstl (Forts. von C. 1929.
I. 1S60.) Die Metallurgen u. die Abnehmcr von Werkstoffen durfen heute die Theorien
der Korrosion nicht mehr iibersehen. Empir. VorsichtsmaBregeln konnen nicht mehr 
geniigen. Der beachtenswertc W iderstand gewisser reiner Metalle im geschmiedeten 
Zustand stellt anerkannte Tatsachen dar, die erklarcn, warum z. B. Schmiedeeiscn 
dem Rost langer tro tz t ais GuBeisen oder Stahl u. warum ferner die Frage der mechan. 
Behandlung fiir die Zubereitung rostbestandiger Metalle von einiger Bedeutung bleibt. 
Die ve'rsehiedenen Korrosionstheorien stimmen darin iiberein, ein homogenes Metali 
zu empfehlen, das keine órtlichen Spannungen besitzt. (Ind. chimique 16. 127 bis 
129. Marz.) K a l p e e s .

F. N. Speller, Korrosion, ein Problem der schutzenden Uberziige. (Vgl. C. 1929.
II . 1845.) Vf. kom m t unter andercm zu folgenden Folgerungen: Schiitzende Uberziige
bilden sich in der L uft schneller ais im W. oder im Boden. Wo das Metali bestandig 
m it dem Boden oder dem W. in Beriihrung ist, erlciden handelsublicher Stahl oder 
SchweiBeisen ungefahr die gleichen Veranderungen, ganz gleich wie die Herstellungsart 
war oder wieviel Verunreinigungen anwesend sind. Bei dem Aussetzen in L uft ru ft 
jedoch ein Cu-Geh. von uber 0,15°/0 einen stabilen oxyd. Oberilachenschutz herror, 
der die Lebensdauer des Metalles zwei- bis dreimal verlangert. Fiir sehr starkę Korro- 
sionen u. wo der K ostenpunkt n icht allein ausschlaggebend ist, wird die Legierung 
m it 18°/o Cr u. 8%  Ni empfohlen. (Iron Steel Canada 12. 208—09. 221—23. 
Aug.) W i l k e .

j .  C. Hudson, Atmospliarisclie Korrosion der Metalle. 3. (Ex,periimntal-) Bericht 
an den Unlersuchungsausschufl fiir almospharische Korrosion (Englisclier Verein zur 
Uniersuchung der Nicliteisenmetalle). Die sehr umfangreiehe MeinungsauBerung zu 
diesem Bericht (vgl. O. 1929. I I .  1976) wird gegeben. (Trans. Faraday Soc. 25. 475

Soc. d’Exploitation de Munitions, Frankreich, Brikettieren pulverfbrmiger Erze. 
Die Erze werden m it CaO u. gegebenenfalls S i02 gemischt, zu Stiicken geprefit u. im 
Dampfautoldaven unter Druck erhitzt. (F. P. 662 222 vom 1/2. 1928, ausg. 5/8.

Alfons Wagner und Ernst Hilgers, Diisseldorf-Oberkassel, Verfahren zur Zu- 
fuhrung von Zusatzstoffen in  flussiger, Gas- oder Staubform in  Schacht- oder Schmelzofen 
Die Zusatzstoffe, wie Gasól, Kolile, Erzstaub usw. werden dem Ofen durch einen Kiihl- 
mantel zugefuhrt, wodurch ein Verschlacken vermieden wird. (Poln. P. 9 345 vom 
17/11. 1926, ausg. 28/12. 1928. D. Prior. 19/11. 1925.) S c h o n f e l d .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Eisennickellegierungen. Die Legierungen 
enthalten neben Fe 33—48% Ni u. 0,3—3%  Si. Aus ihnen gefertigte Korper zeichnen 
sieh durch groBe Anfangspermeabilitat aus. (F. P. 663 601 vom 6/11. 1928, ausg. 23/8. 
1929. D. Prior. 24/12.1927.) K u h l i n g .

Willoughby Statham Smith, Henry Joseph Garnett und John Ancel Holden, 
England, Magnetische Legierungen. Die Legierungen enthalten ais H auptbestandteil

bis 496." Sept.) W i l k e .

1929.) K u h l i n g .
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Fe; ncbenFesind  1— 10, vorzugsweise mehr ais 4%  Cr, 1— 4%> vorzugsweise 2—3,8°/0 
Al u. gegebenenfalls bis 1%  Mu, Si oder Mn u. Si vorhanden. Das Cr kann ganz oder 
teilweise dureh Mo ersetzt -werden. Die Legierungen werden zunachst einer mechan. 
u. dann einer Hitzebehandlung unterzogen. Sie besitzen eine Anfangspermeabilitat 
von 250—400. (F .P . 662120 vom 30/4. 1928, ausg. 2/8. 1929. E. Prior. 30/4.
1927.) K u h l i n g .

Kurt Giesecke, Deutschland, Behancleln von Sialil. Der zu behandelnde Stahl
wird wahrend des HeiBwalzens der Einw. von W., Ó1 oder einer anderen FL, L uft oder 
einem anderen Gas, Wasserdampf o. dgl., unterworfen. (F. P. 663 626 vom 7/11. 1928, 
ausg. 23/8. 1929.) K u h l i n g .

Roman VOn Zelewski, Deutschland, Behandeln von Schwefelzinkerzen. Die Erze 
werden zunachst, gegebenenfalls unter Zusatz von S i02, CaO o. dgl. u. Brikettieren,
einer Vorerhitzung unterzogen u. dann erst in  iiblicher Weise geróstet. Es wird ver-
hindert, daB dureh Zusammenbacken oder -schmelzen sehwefellialtige Teile dem Róst- 
vorgang entzogen werden. (F. P. 663 326 vom 2/11. 1928, ausg. 20/8. 1929. D. Prior. 
12/9. 1928.) K u h l i n g .

Vulcan Detinning Co., Sewaren, New Jersey, ubert. von: William Grenville 
Horsch, Coraopolis, Pennsylvania, Gewinnung von Z ink aus Z ink und Eisen enl- 
lialłendem Materiał. Dureh Auslaugung mittels k. NaOH-haltiger Alkalizinkatlsg. 
wird das Zn ais metastabile Verb. in  Lsg. gebracht u. dureh Erhitzen der Lsg. ais 
ZnO ausgescliieden. Die verbleibende Lauge -wird im Kreislauf vcrwendet. Die Auf- 
losung des Zn wird dureh die Ggw. von A lkalinitrat gefórdort. (A. P. 1719 056 
vom 2/12. 1926, ausg. 2/7. 1929.) B r a u n in g e r .

Vereinigte Aluminium-Werlce Akt.-Ges., Deutschland, Schmelzelektrolylische 
Herstellung von Alum inium . Die bei der Sclnnelzelektrolyse verwendeten Kathoden u. 
Anoden haben gleiche Ausdehnung u. einander entsprechende Form. Die Beschickung 
geschieht dureh Offnungen der (Kohle-) Anoden hindurch. (F. P. 662489 vom 18/10.
1928, ausg. 7/8. 1929. D. Prior. 3/9. 1928.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Erich Schmid), Berlin, Erlwhung
der Festigkeit und Verringerung der Dehnung von Metallkorpern unter Anwendung 
von groBen Fonnanderimgsgeschwindigkeiten, dad. gek., daB von Metallkórpern, 
beispielsweise Sn-Draht, ausgegangen wird, die aus wenigen grofien Krystallen be- 
stehen. — ZweckmaBig wird bei niedrigen Tempp. gearbeitet. (D. R. P. 481133 
KI. 40d vom 22/7. 1923, ausg. 9/9. 1929.) K u h l i n g .

IX. Organische Praparate.
P. Schorigin, J. Kisber, N. Troitzki und E. Smoljanowa, Darstellung von 

Benzaldehyd in  der Technik. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Prom y- 
schlennosti] 6. 258—60. — C. 1929. II . 730.) Sc h o n f e l d .'

Lucien Mauge, Die fabrikmd/3ige Herstellung von Vanillin. Abhandlung iiber 
die Darst. von Vanillin aus natiirlieher Vanille, aus Coniferin, Eugenol, aus Isoeugenol 
dureh Oxydation m it Ozon, dureh Methylierung des Protocatechualdehyds, aus Gua- 
jacol u. iiber andere Verff. (Ind. chimiąue 16. 302—05. 362—66. Juni.) J u n g .

W. Gulinow, Uber einige neue iecfmische Anwendungen von Nitrososalicylsaure. 
(Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. Techn. Teil. 83 
bis 94. — C. 1929. II. 1406.) S c h o n f e l d .

Fredy Walter Rauth, V. St. A., Reduklionsverfahren mil Hilfe ran na ścier endeku 
Wasserstoff. Dio dureh nascierenden / / ,  oder 0 2 bewirkten Redd. oder Oxydaticnen 
werden in  Ggw. von Elektrolyten (Sauren, Basen oder Salze) unter dem EinfluB eines 
Wechselstromfeldes von hoher Frcquenz ausgefuhrt. Bei Redd., z. B. der von Chinon 
zu Hydrochinon, empfiehlt sich die Zugabe von fein verteilten Metallen, wic Fe oder Al. 
(F. P. 655 846 vom 2/6. 1928, ausg. 24/4. 1929.) N o u v e l .

Henry Dreyfus, London, Herstellung aliphatischer Oxysauren dureh katalyt. 
Red. von Monoestem aliphat. Dicarbonsauren oder dereń Estersalzen oder der sauren 
Salze von aliphat. mehrbas. Sauren. Ais K atalysatoren dienen Ni, Cu, P t, Pd, Co 
oder Fe. — Eine wss. Lsg. von K-Athyloxalat wird in  Ggw. von Ni, das dureh Red. 
von N iC03 bei 300° erhalten wurde, bei 100—150 a t H 2-Druck hydriert. Dabei wird 
K-Glykolat erhalten. •— In  gleicher Weise w ird der Ozalsauremoiwathylester bei 80 
bis 100° m it H- von 100 a t reduziert. An Stelle der Oxalsaureverbb. konnen auch



2604 H lx. O r g a n i s c h e  P b a p a r a t e . 1929. II.

die entsprechendeu Malon- oder Bernsteinsauremonoesterverbb. benutzt werden. — 
Eine wss. Lsg. von saurem K-Oxalat in  gleicher Weise bebandelfc liefert glykolsaures K. 
(E. P. 316158 vom 24/3. 1928, ausg. 22/8. 1929. E. P. 316159 vom 18/4. 1928, 
ausg. 22/8.1929.) M. F. M u l l e r .

Christian Johannes Hansen, Deutschland, Zersetzen von Rhodąnsalzen. Wss. 
Lsgg. von Rhodansalzen, besonders CNS-NIT.,, werden auf 250—300° erhitzt. Die 
Salze zerfallen unter Bldg. von C02, NH3 u. H 2S. (F. P. 661508 vom 5/10. 1928, 
ausg. 26/7. 1929. D. Prior. 15/5. 1928.) K u h i l n g .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Herstellung von hoch alkylierten Guanidin- 
derivałen durch Einw. eines Salzes eines hoch alkylierten Amins (1 g-Mol.) auf 1 g-Mol. 
Gyanamid in  der Kiilte bzw. auf einen kleinen OberschuG an Cyanamid in  der Warme.
— Durch Erhitzen von 13 g Isoamylaminsulfat m it 5 g Cyanamid in  A. erhalt man 
Isoamylguanidinsulfat; Krystalle, F. 266°; 11. in  W., wl. in  A .; zers. sich beim Erhitzen 
m it Barytlsg. unter Riickbldg. von Isoamylamin. — Hezylguanidin, aus Hesylamin- 
hydrochlorid u. Cyanamid, sil. Sulfat, F . 255°. Pikrat, wl. in  W. -— Heptylguanidin, 
analog aus Reptylam in in  Weinsaure u. Cyanamid. Pikrat, swl. Phosphorwolframat 
u. Plwsphormolybdat, Pulver. Pentamethylenguanidin, aus Pentamethylendiamin- 
hydrochlorid. Das Hydrochlorid bildet zerflieBliche Krystalle. Sulfat, Krystalle; zers. 
sich oberhalb 320°. — Diguanidohexamethylensulfat, aus Hexamethylendiaminsulfat 
u. Cyanamid. — Diguanidodekamethylen, Ń H 2.C (: Ń H )NH.(CH2)lflN H .C (: NH)NH2. 
Sulfat, swl. in  W. Hydrochlorid, etwas 1. in  W. — N-Methyl-N-hexylguanidin, aus 
Hexylaminhydrochlorid u. Methylcyanamid. Pikrat, swl. •— Phenylathylguanidin, aus 
Phenylathylaminsulfat u. Cyanamid. — Propylguanidin, sirupós. (Poln. P. 9 367 
vom 19/10. 1927, ausg. 28/12. 1928. D. Prior. 28/10. 1926.) Sc h o n f e l d .

Józef Turski und Wacław Iwanowski, Warschau, Herstellung von Chlorguajacol 
und Salzen der Guajacolsulfcmsdure aus p-Dichlorbenzol. Chlorguajacol (OCH3, OH, 
Cl =  1, 2, 4) wird erhalten durch Erhitzen von 20 g 2,5-Chloranisidin in  40 g W. m it 
64 g H 2SÓ4 (1: 1) auf 50°, Diazotieren bei 7° m it N aN 02 u. Zutropfen der Diazonium- 
lsg. zur sd. Lsg. von CuS04 in  W. F. 37°; Kp. 238— 241°. Beim Erhitzen dieser Verb. 
m it N a2S 03-Lsg. auf 175—180° bildet sich Guajacolsulfonsdure (OCH3, OH, S 03H  =
1, 2, 4). (Poln. P. 9 355 vom 12/5. 1927, ausg. 28/12. 1928.) S c h o n f e l d .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Thymol. (E. P. 
285 833 vom 20/2. 1928, Auszug yeroff. 18/4. 1928. D. Prior. 22/2. 1927. Zus. zu 
E. P. 273 684; C. 1929. I. 2821.— C. 1929. I. 2823 [F. P. 648 319].) N o u v e l .

Richard Kuhn und Alfred Winterstein, Schweiz, Herstellung von Verbindungeu 
mit einer oder mehreren Doppelbindungen durch Kondensation von Aldehyden oder 
Ketonen bzw. dereń D eriw . m it Verbb., welche reaktionsfahige Methylen- oder Methyl- 
gruppen enthalten, bei Ggw. von Schwermetallverbb. (Vgl. C. 1928. I. 1401.) (F. P. 
661471 vom 4/10. 1928, ausg. 25/7. 1929. Schwz. Prior. 4/10. 1927.) A l t p e t e r .

Selden Co., Pittsburgh, V. St. A., iibert. von: A. O. Jaeger, Crafton, V. St. A., 
Verfahren zur ReiniguTig von Rohanthracen durch Behandlung m it FU., die den Furan- 
kem  enthalten, z. B. Methyl- u. Dimethylfuran, Ester der Furansaure, wie der Athyl-, 
Propyl-, Butyl- u. Amylester, u. besonders Furfurol u. seine Homologen. Diese Stoffe 
besitzen bei 15— 20° eine geringe Loslicbkeit fiir Anthracen, dagegen eine hohe fiir 
Phenanthren u. Carbazól. Man kann diese Reinigungsmethode auch m it anderen, 
bekannten kombinieren: Man behandelt z. B. Rohanthracen m it Losungsmm. fur
Phenanthren, z. B. Bzl., Toluol, Solvenlnaphtha, o-Dichlorbenzol. Man erhalt so ein 
Prod. m it 64% Anthracen u. 36% Carbazol. Dieses Prod. wird bei 80° in  Furfurol 
gol. u. auf 15° abgekiihlt. Man erhalt ein Prod. m it 97,76% Anthracen u. 2,24% Carb
azol. In  der Mutterlauge verbleiben nur Spuren von Anthracen. (E. P. 304179 vom 
19/3. i928, Auszug yeroff. 13/3. 1929. Prior. 16/1. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Nilroverbin- 
dungen hydrierter Anthracenderimte durch Einw. von nitrierenden Mitteln auf 1,2,3,4- 
Tetrahydroanthrachinon (I). — Z. B. wird I  bei 20° in  ein Gemisch von konz. H 2SO,( 
u. H N 03 (D. 1,4) eingetragen, wobei die Temp. auf 40—50° steigt. Hierauf w ird auf 
Eis gegossen u. die M. m it A. extrahiert. Der Extraktionsriickstand ergibt nach Um- 
krystallisieren aus Eg. ein Nitroderiu. vom F. 192°, 1. in  konz. H 2S04 m it rotgelber 
Farbę, swl. in  W. u. A., 11. in  Eg. Aus der alkoh. Estraktionsfl. krystallisiert beim Er- 
kalten ein Nitroderiv. vom F. 134—-135°, Krystalle aus A., PAe., 1. in konz. H 2S 04 m it 
schwach gelber Farbę, in  alkal. N a2S20 4-Lsg. m it rotgelber Farhe. — Aus dem 7-Metliyl- 
deriv. von I  wird in  gleicher Weise ein Prod. erhalten, welches wahischeinlich die.
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Nitrogruppe in. 8-Stellung enthalt, F . 130°, 1. in  konz. H 2S04 m it rotgelber Farbę,
11. in  A ., Eg., sil. in  Xylol. — Dio 8-Acetylaminoverb. yon I  liefert 1,2,3,4-Tetrahydro- 
8-acelylamino-5-nitroanthrachiiion, F . 185°, in  konz. I I2SO,, farblos 1., Krystalle aus Eg. 
(F. P. 658 972 vom 13/8. 1928, ausg. 22/6. 1929. D~. Prior. 18/8. 1927.) A l Tf e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Heinrich Volhnann, Frankfurt a. M. - Hoclist), Darstellung von Benzanthron- 
carbonsauren. (D. R. P. 479 917 KI. 12o vom 21/9. 1926, ausg. 27/8. 1929. — C. 1929.
II. 218 [Schwz. P. 130 696].) A l t p e t e r .

Erich Gebauer-Fiilnegg und Franz Riesenfeld, Wien, Darstellung nicht hygro- 
skopischer, leicht spaltbarer Salze des Pyridins und seiner Iloniologen, dad. gek., daB 
man H3B 0 3 fiir sich oder in  Ggw. organ. Verbb. m it mehr ais einer OH-Gruppe im 
Mol., wie M annit oder Pyrogallol, auf Pyridin oder dessen Homologe einwirken laBt.
— Z. B. erhalt man durch Einw. yon 1—3 Moll. H3B 03 auf Pyridin  unter RiickfluB 
wahrend 3— 6 Stdn. oder unter Druck bei 140° ein hellgelbes Prod., F . 215°, 1. in  W., 
wird durch sd. W. vóllig hydrolysiert. — In  gleicher Weise wird aus 1—2 Moll. Pyro
gallol, 1 Mol. Pyridin  u. 1—3 Moll. H 3B 03 ein in  W. 1. krystallin. Prod. erhalten, das 
durch E rhitzen oder Kochen m it W. zerfallt. — Die Verbb. sollen wegen ihrer leichteri 
Spaltbarkoit in  der Textil-, Fett- u. Seifenindustrie Verwendung finden. (D. R. P. 
482 266 KI. 12p yom 24/12. 1925, ausg. 10/9. 1929. Oe. Prior. 24/12. 1924.) Al.TP.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Dugene, Die Rolle der Foulardmaschine in  der Farberei. Die Verwendungsmóglich- • 

keiten der Foulardmaschine in der Farberei werden besprochon. (Rev. gćn. Teinture, 
Impression, Blanchiment, Appret 7. 741—43. Juli.) B r a u n s .

Herbert Brandenburger, Die Cibacetfarbstoffe auf Acetatseide und Acetatseiden- 
mischgeweben. Im  AnschluB an die Arbeit iiber die Farbung der Acetatseide (C. 1929.
I I . 1222) behandelt Vf. an Hand einiger Muster das Farben von Acetatseide u. Acetat- 
seidemischgeweben m it den von der G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s e h e  I n 
d u s t r i e  i n  B a s e l  auf den M arkt gebrachten C'i6ace<-Farbstoffen. (Ztschr. ges. 
Testilind. 32. 636—37. 21/8. Dresden.) B r a u n s .

Hermann Kindermann, Druck von Mischgeweben, die Kunstseide enthalten. 
Die Schwierigkeiten in  der Druckfiirberei yon Mischgeweben m it Kunstseide haben 
ihre Ursache in der S truktur der Kunstseidefaser u. dem groBen Quellungsvermógen 
der Kunstseide. — Die Erorterungen des Vf. erstrecken sich auf die Druckerei von 
Mischgeweben, die Bauinwolle-Acetatseide, Wolle-Kunstseide, Seide-Kunstseide en t
halten, auf die Auswahl u. Anwendung der Farbstoffe u. auf dio Vorboreitung der 
Druckwalzen. (Rov. univ. Soies e t Soies artif. 4. 871—73. Juni.) K r o n e r .

Walter Bannard, Die Litlioponeindustrie. Horst., Eigg. yon Litliopone. EinfluB 
yon Verunreinigungen. Verwendung in der Malerei, in der Gummi- u. Linoleum- 
industrie. Anspniche an Lithopone. Chem. Analyse. Zinkanhydrid. Sulfopone. 
Cadmiumlithopone. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 335—38. 5/4.) K on ig .

B. Gulinow, Schwarzer Chromier-Diazofarbstoff aus Aminooxydisulfobenzoesaure. 
Aminoozydisulfobenzoesdure (I) wurde durch Sulfitred. von nilrososalicylsaurem Cu (vgl.

T-rn r c n  tt  C. 1929. I I . 1406) erhalten u. ais Mono-Na-salz (mit
K------> 3 2 HaO) isoliert. Sie laBt sich durch Diazotieren u.

HO<^ 1 \N H 2'2 H 20  Kuppeln m it a.-Naphthylamin, Diazotieren des erhaltenen
' ------t<r. Monoazofarbstoffs u. Kuppeln m it fi-Naphthol in cinen

3 a Diamantschwarz iiluilichen Farbstoff iiberfuhren. F arb t
Seide scliwarz m it schwach yiolettem Ton. Wascli-, Lichtechtheit usw. entspricht 
Diamantschwarz. — Aus I, Naphthylamin u. p-Kresol cntsteht analog ein Seide
braunschwarz farbender Farbstoff. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitsclieskoi 
Promyschlennosti] 6. 332—333.) Sc iiÓNFELD.

B. Hornemann, Uber die desinfizierenden Eigenscltaften von Anstrichfarben. Eine 
bakterienyernichtende Wrkg. iibt K alkanstrich aus, dem Wasserglas gleichzusetzen 
ist. Zahlreiche Verss. uber die Frage, ob Ol- oder Lackfarbe antisept. Eigg. besitzt, 
fuhrton zu keinem eindeutigen Urteil. Es ist wohl anzunehmen, daB der frische fette 
Anstrich keinen Nahrboden fiir irgendwelche Keime bilden kann, daB aber m it dem 
Fortschreiten des Erhartens die akt.-antisept. Eig. naeh u. naeh geringer wird. Auf
2—3-maligen Olfarbenanstrich w irkt ein naohtraglicher Lack- oder Lackfarben- 
uberzug am besten schiitzend. (Farbę u. Lack 1929. 386. 7/8.) K o n ig .
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W. van Wiillen-Scholten, Die Ulzahl der Pigmente. Tabelle m it den. Olzahlen 
einer Reihe von Pigmenten, dio m it einem dem App. von Gardner-Scheifele  
ahnliehen erm ittelt ■wurden. An Stelle von Reihenbestst. m it demselben Gewicht 
baben auch solche m it vcrsehiedenen Gewichten der Pigmente gleiche Resultate er- 
geben. (Farben-Ztg. 34. 2940—41. 21/9.) K ón ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler 
und Gerhard Balie, Frankfurt a. M. - Hoclist), Herstellung geruchloser und farb- 
schwacher Sulfonsauren von Butylderivaten aromatischer Kohlenwasserstoffe aus synthet. 
n-Butanol, dad. gek., daB m an das Butanol vor der Kondensation paraldehydfrei 
macht. Die Beseitigung des Paraldehyds kann z. B. durch Dest. erfolgen. — Durch 
Einw. von sorgfaltig fraktioniertem Butanol u. ClS03I I  auf Naphthalin bei 60—70° 
w ird ein in  W. fast farblos 1. weiBes Pulver von hohem Netzyermogen erhalten. — 
In  gleicher Weise lassen sich helle u. geruehlose Prodd. aus Tetrahydronaphthalin, 
Solventnaphtha, Bzl., Toluol, Xylol usw. erhalten. (D. R. P. 481995 KI. 12o yom 
19/3. 1926, ausg. 4/9. 1929.) Altpeter.

E. I. du Pont de Nemours, V. St. A., Herstellung von Salzen der Fettsduren und 
Sulfonsauren der aliphatischen Reihe mit Alkylaminen. Durch Umsetzung von Olsdure (I) 
m it Tridthylamin  (II) oder einem Gemisch von II u. Diathylamin (HI) werden halbfeste 
Massen erhalten, die in  W. 1. sind. — Bei der Einw. von II auf Stearinsdure bei 80° 
entsteht ein in  der Kiilte erstarrendes, in  W. wl., in  A. 11. Prod. — Beim Erhitzen von 
I  u. l-Aminopropan-3-ol, NH2-CH2-CH2-CH2OH entsteht eine in  A. sil. Verb.; die 
alkoh. Lsg. tru b t sich auf Zusatz von W., jedoch verschwindet die Triibung nach Zugabe 
weiterer Mengen Base. — Aus I  u.Methyldidthanolamin, CEL,• N- (CH2■ CH2OH)2 wird eine 
Seife erhalten, die in  A. gel. HgO unter Bldg. eines in  W. 1. Prod. zu binden yermag. — 
Das ausRicinolsdure u .ILI erhiiltliche gelbe Ol is t sil. in  W .— An Stelle der freien Sauren 
lassen sich auch dereń Glyceride yerwenden wie Olivendl, Cottonol, Ricinusól, Leinol, 
wobei d ie  Verseifung bei erhóliter Temp. vorgenommen wird. — Die in  iiblicher Weise 
erhaltlichen Salze von Sulfonsauren aliphat. ungesatt. Carbonsauren, z. B. Athylamin- 
salz sulfonierler Ricinolsdure, ferner Salze von II oder einem Gemisch von II u. III m it 
dieser Saure lassen sich wegen ihrer Netziwkg. ais Fdrbereihilfsmiitel verwenden. Es 
gelingt, m it Hilfe einer wss. Lsg. dieser Salze an sich in  W. unl. organ. Basen wie Amino- 
azobenzol, Azodiphenylamin, Rosantlirenbase, Didthyl-p-aminoplienol, 4-Naphthochinon- 
monoimid usw. in  Lsg. oder feine Verteilung zu bringen. Ferner lassen sich die Salze 
zur Erzielung besserer Fiirbeeffekte beim Farben von Seide yerwenden. (F. P. 658 520 
vom 2/8. 1928, ausg. 17/6. 1929. D. Prior. 4/8. 1927.) Altpeter .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Friedrich Felix, 
Basel, Herstellung eines ais Verteilungsmittel zur Herstellung von Emulsionen geeigneten 
Produkts durch Einw. yon Sulfonierungsmm. auf den boi der Dest. von Benzaldehyd 
anfallenden harzartigen Riickstand. Zu dem Ref. nach E. P. 271 898; C. 1927- II. 
2232 is t folgendes nachzutragen: Das H arz w ird unter Riihren langsam in etwa 15% 
S 03 enthaltende H 2SO., eingetragen u. die M. bei 40—50° verrulirt, bis eine Probe 
beim Verdiinnen m it W. annahernd ldar 1. ist. Hierauf w ird in  W. gegossen, m it 
Ca(OH), das Ca-Salz ausgefallt, welches m it N a2C03 in  das Na-Salz verwandelt w ird; 
letzteres w ird durch Eindampfen gewonnen, hellgraues Pulver. Durch Einw. von 
Oxydationsmm. laBt sich die Fiirbung beseitigen. — Das Prod. eignet sich besonders 
zur Herst. von Emulsionen yon Farbstoffen. So gelingt es z. B., Azofarbstoffe, Amino- 
azofarbsloffe, Pyrazolfarbstoffe, Anthrachinon- oder Indoplienolderim. m it Hilfe einer 
50— 70%ig. Lsg. des Prod. in  lange haltbare, n icht absetzende Emulsion zu bringen. 
Gegebenenfalls kann diesen Sulfitzellstoffablauge zugemischt u. die M. hierauf zur 
Trockne verdampft werden, wobei ein Trockenpraparat entsteht, das beim Auflosen 
in  W. wieder Emulsion liefert. In  dieser Weise lassen sich Amino-, Aminooxyanthra- 
chinone, Aminobenzanihrcme in  eine zur Fiirbung von Acetatseide geeignete Form 
bringen. —• Prodd. m it gleicher W irksamkeit entstehen ferner durch Sulfonieren von 
Riickstanden der Terpentinoldest. u. yon Kolophonium. (Schwz. P. 122806 yom 
29/5. 1926, ausg. 1/10. 1927. F. P. 634 864 yom 23/5. 1927, ausg. 1/3. 1928. Schwz. 
Prior. 29/5. 1926. A. P. 1680778 vom 23/5. 1927, ausg. 14/8. 1928. Schwz. Prior. 
29/5.1926.) _ Altpeter .

Arnold Print Works, V. St. A., Veredeln von Baumwollgeweben. Man tran k t ein 
Baumwollgewebe m it Lauge, trocknet u. laBt dann oberflacldich eine Lsg. yon Kupfer- 
oxydammoniak einwirken, zur Yerzierung laBt man die Lsg. nur an bestimmten Stellen
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einwirken. Man kann das m it Lauge getriinkte u. dann getroeknete Gewebe aucli 
m it einer Pastę von Kupferoxydammoniak, die Cellulose gelóst enthalt, bedrueken. 
(F. P. 642 819 vom 9/9. 1927, ausg. 5/9. 1928. A. Prior. 9/12. 1926.) Franz.

Friedrich Bauer, Schweiz, Farben von Wolle oder Halbiuolle im  Śtiick. Man ver- 
webt unbehandelte Wolle m it einer dureh Kochen m it CrF3 u. Ameisensaure vor- 
behandelten Wolle u. fiirbt, hierbei wird die vorbehandelte Wolle in  tieferen Tonen 
angefarbt. (F. P. 658 045 vom 25/7. 1928, ausg. 30/5. 1929.) Franz .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, ubert. von: Hendrik Jan Jakob 
Janssen, Arnhem, Holland, Erzeugung von Farbungen und Glanz auf Faserstoffen. 
(Can. P. 269 443 vom 4/12. 1925, ausg. 29/3. 1927. — C. 1926. I. 2251 [F.P. 
597 231].) F ranz.

Imperial Chemical Industries Ltd., Westminster und A. Davidson, Manchester, 
Farben von Celluloseestern oder -athern. Man farb t m it wss. Dispersionen m it oder 
ohne Zusatz von Dispersionsmitteln oder Sehutzkolloiden m it N,N'-Dimetliylindigo, 
man erhalt griine Farbungen. (E. P. 312 506 vom 9/6. 1928, ausg. 20/6. 1929.) Franz.

Celanese Corp. of America, ubert. von: George Holland Ellis, Spondon b. 
Derby, England. Farben von Celluloseestern mit Kiipenfarbstoffen. (A. P. 1716 720 
vom 22/1. 1926, ausg. 11/6. 1929. E . Prior. 7/9. 1925. — C. 1927- I. 2359 [E. P. 
263 473].) Franz.

Henry Dreyfus, London, ubert. von: George Holland Ellis, Spondon b. Derby,
England, Farben von Celluloseacetat. (Can. P. 269 849 vom 19/8. 1925, ausg. 12/4.
1927. — C. 1 9 2 6 .1. 2971 [E. P. 242 393].) F ranz.

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, ubert. von: Hendrik Jan Jakob
Janssen, Arnhem, Holland, Farben von Viscosekunstseide. (Can. P. 269 444 vom 
15/12. 1925, ausg. 29/3. 1927. — C. 1926. I. 2971 [E. P . 244 496].) F ranz.

Courtaulds Ltd., London, und C. M. Whittaker, Cheadle Hulme, Cheshire, 
Farben von KunsUeidenstrahngarn im  Schaumbade. Das Garn wird auf einer drehbaren 
Scheibe, auf der in  Form eines Viereckes m it ungleichmaBig langen Aclisen vier Pflócko 
angebracht sind, aufgehangt; beim Drehen der Scheibe nahern u. entfernen sich die 
Garnę abwechselnd; das Farben erfolgt im  Schaumbade. (E. P. 312 471 vom 5/5.
1928, ausg. 20/6. 1929.) Franz .

Paul Navarre, E. Chereau & Cie., Oran, Algier, Verfahren zum Schwarzfarben
von groben pflanzlichen Fasern. Man tran k t die Faser, Alfa-, Kokos-, Piassava- usw. 
-faser, m it einer Bleisalzlsg. u. laBt dann H 2S einwirken. (F. P. 638 935 vom 31/12.
1926, ausg. 7/6. 1928.) “ Franz.

J. R. Geigy, ubert. von: Hermann Muller, Basel, Schweiz, Farben und Drucken. 
(A. P. 1 717 242 vom 30/6. 1924, ausg. 11/6. 1929. D. Prior. 23/7. 1923. — C. 1924.
I I .  2421 [D. R. P . 400 684].) F ranz.

Charles Galster, Bas-Rhin, Frankreich, Bedrueken von Seide mit wasserlóslichen 
Farbstoffen nach dem Steindruckve.rfahren. Man lóst den Farbstoff in  Terpentinól, g ibt 
Leinolfirnis zu u. bedruckt m it dieser Mischung Seide, die vovher in  einer Lsg. von 
Gummi arabicum u. Glycerin getrankt sein kann. (F. P. 657 966 vom 23/7. 1928, ausg. 
29/5. ,1929.) Franz.

Etablissements Petitdidier (Ancien Maison Jolly-Belin), Seine, Frankreich, 
Bedruclcen von Geweben. Zur Erzeugung von Drucken aus Geweben aus Wolle, naturlieher 
Seide, immunisierter Baumwolle, Kunstseide nach dem Verf. des H auptpatentes 
vermischt man die Farbstoffe, ohne sie vorher zu lósen, m it den Verdiekungsmitteln, 
(F. P. 33 394 T o i n  26/7. 1927, ausg. 27/3. 1929. D. Prior. 28/7. 1926. Zus. zu F. P.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben und Bedrueken von 
naturlichen oder kiinstlichen Faserstoffen mit Schwefel- oder Kiipenfarbstoffen. Bei det 
Herst. von Ktipen ersetzt man das die tier. Faser scliiidigende Alkali durch alkal. 
reagierende aliphat., aromat, oder hydroaromat. Aminę oder durch hetcrocycl. Basen; 
auBer dem Hydrosulfit kann man dem Fiirbebade noch CHaO zusetzen. Man kann 
nach diesem Verf. tier. Faser m it Schwefel- u. Kiipenfarbstoffen farben. Ais organ. 
Basen yerwendet m an Triatlianolamin, Cyelohexyldiathanolamin, Cyclohexylmono- 
iithanolamin, Pyridin. Man kann hiernach auch Wolle usw. bedrueken. (F. P. 659 449

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Farben und Drucken mit Kiipen- 
■farbstoffen. Beim Farben der Faser m it den Estersalzen der Leukoverbb. der Kiipen- 
farbstoffe erzeugt m an die zur Entw. notigen sauren Oxydationsmittel durch Elektro-

613911; C. 1927. I. 3525.) Franz.

vom 24/8. i928 ausg. 28/6. 1929.) F ranz.
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łyse. Man klotzt das Gewebe m it der wss. Lsg. des Estersalzes der Leukoverb. eines 
Kiipenfarbstoffes, wie Indigo, ąuetscht ab u. legt in  feuchtem Zustande auf eine Metall- 
platte, dann zeichnet man m it einem S tift oder einem Druckblock aus leitendem Stoff, 
der die Anodę bildet, das Muster auf. (E. P. 314 350 vom 25/6. 1929, Auszug Yeróff. 
21/8. 1929. Prior. 25/6. 1928. Zus. zu E. P. 203681; G. 1924. I. 1109.) F ranz.

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Fdrben und Drucken mit Kiipen- 
farbsłoffen. Beim Farben u. Drucken m it den wasserlóslicben Estersalzen der Leuko- 
verbb. von Kiipenfarbstoffen yerwendet m an ais Oxydationsmittel Cu-Salze. Das 
Cu-Salz kann zusammen m it einem wie eine Siiure wirkenden Stoff u. den Estersalzen 
geklotzt werden oder m an tran k t den Stoff m it dem Cu-Salz u. bedruckt dann m it 
den Estersalzen u. einer Saure; die Entw. erfolgt durch Trocknen bei gewóhnlicher 
oder erhohter Temp. oder durch Dampfen. (E .P . 310 478 vom 26/4. 1929, Auszug 
verdff. 19/6. 1929. Prior. 26/4. 1928.) Franz.

Scottish Dyes Ltd., David Alexander Whyte Fairweather, John Thomas, 
Grangemouth, Fdrben m it Kiipenfarbstoffen. Man tran k t die Faser m it den I. Salzen 
der Schwefelsaureester der ^-Aminoanthrahydrochinone, erhaltlich durch Einw. von 
Pyridinschwefeltrioxyd auf Acylaminoanthrachinone, insbesondere Urethane u. ent
wickelt die Farbung durch Behandeln m it sauren Oxydationsmitteln. Man trank t 
das Gewebe m it dem Na-Salz des 2-Aminoanthrahydrochinondischwefelsaureesters, 
geht m it dem braungelb gefarbten Gewebe in eine sd. saure CuSO,,-Lsg.; m an erhalt 
eine blaue Faibung. (E .P . 312404 vom 18/11. 1927, ausg. 20/6. 1929.) F ranz.

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Fdrben und Drucken mit Kiipen- 
farbstoffen. Man entwickelt die Farbungen der Estersalze der Leukoverbb. von Kupen- 
farbstoffen m it Kupfersalzen in  Mischung m it Sulfocyaniden, das Verf. is t besonders 
fiir solche Palle geeignet, in  denen die Oxydation zu weit gehen kann, wie beim Indan- 
threnblau RS, wo man an Stelle des blauen N-Dihydroazins das griine Azin erhalt. 
Man farb t Wolle m it einem Bade, das das Estersalz des Indanthrenblau RS, Ammonium- 
thiocyanat, Ammoniumsulfat u. Sulfitcelluloseablauge enthalt u. entwickelt m it einer 
m it II„S04 angesauerten CuSO^-Lsg. (E .P . 313 407 vom 10/6. 1929, Auszug ver- 
Off. 8/8". 1929. Prior. 9/6. 1928. Zus. zu E. P. 203681; C. 1924. 1. 1109.) Franz.

Koch und Kienzle, Berlin, Ubertragung von Oberflachenmustern irgendwelcher 
Stoffe, insbesondere, von Hohmaseruwjen. (D. R. P. 467 938 KI. 15k vom 15/7. 1927, 
ausg. 30/10. 1928. — F. P. 657482 vom 13/7. 1928, ausg. 23/5. 1929. D. Prior. 14/7.
1927. — C. 1928. II . 2064 [E. P. 293873].) Grotę.

Lackwerke Japonika G. m. b. H., Kóln-Braunsfeld, HerslcUuru/ von Zinkoxyd  
durch Entziindung eines m it fein gepulvertem Zn beladenen Gasstromes, dad. gek., 
daB die Yerbrennimg in  Form einer reinen Zn-Flamme unter Verzicht auf eine standige 
Hilfsheizung vorgenommen wird. — Die fiir die Erhitzung der Metallteilchen not- 
wendige Warme wird dem Oxydationsvorgange selbst entnommen, so daB die Ver- 
brennung in  Form einer sich selbst unterhaltenden Flamme, etwa nach A rt einer 
Bunsenflamme, stattfindet. (D. R. P. 467 588 KI. 12n vom 11/7. 1926, ausg. 4/7.
1929.) Brauninger .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a M., Haltbares und leichtlósliches 
Fdrbepraparat. Zum Farben u. Drucken Yerwendet m an das Diazoniumborfluorid des 
ó-Nitro-2-amino-l-methijlbenzols; es liefert m it den Aryliden der 2,3-Oxynaphthoesiiure 
sehr lichtechte rote Farbungen. (F. P. 657645 vom 18/7. 1928, ausg. 24/5. 1929.
D. Prior. 18/7. 1927.) Franz.

J. R. Geigy, Akt.-Ges., iibert. von: Leopold Oswald, Basel, Schweiz, Azo- 
farbstoffe. (A. P. 1 709 734 vom 14/7. 1927, ausg. 16/4. 1929. D. Prior. 29/7. 1926. — 
C. 1927- II . 2717 [E. P. 275 220].) F ranz.

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., tibert. von: Erich Fischer und 
Carl Erich Muller, Hochst a. M., Deutschland, Azofarbstoffe. (A. P. 1 706 484 vom 
21/4. 1927, ausg. 26/3. 1929. D. Prior. 3/5. 1926. — C. 1927- II. 1094 [E. P. 
270 351].) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Kammerer), 
Darstellung von Azofarbstoffen. (D. R. P. 481449 KI. 22 a vom 23/10. 1926, ausg. 
20/8. 1929. — C. 1928. I. 756 [E .P . 279 429].) Franz.

Henry Dreyfus, England, Herstellung von Azofarbstoffen. Man vereinigt diazo- 
tierte Aminoanthrachinone m it Aminonaphthoesanren. Die Farbstoffe dienen zum 
Farben von Celluloseestern oder -athern. Der Farbstoff aus diazotiertem 1-Amino- 
anihrachirwn u. 2-Amino-3-napJillioesdnre fiirbt blaustichigrot. Der Farbstoff J-Amino-
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4-acetylaminoanthrachuwn — ->- 2-Amino-3-vaphthoesa'ure farb t rotbraun. Die Mono- 
diazoverb. von 1,4-Diaminoanlhrachinon liefert m it 2-Amino-3-naphthoesaure einen 
rotlichbraun, m it 2-AminoCMthrachinon einen orangerot farbenden Farbstoff. An Stelle 
der 2-Amino-3-naphthoesdure kann man die i- , 5- oder 8-Amino-l-naphthoesdure, die
5- oder 7-Amino-2-naphthoesdure verwenden. (F. P. 659 026 vom 14/8. 1928, ausg.
24/6. 1929. E. Prior. 17/8. 1927.) F ranz.

Cliemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, iibert. yon: Oskar Knecht, Binningen
bei Basel, Sehweiz, Azofarbstoffe zum Fdrben von Celluloseestem. (A. P. 1 711 390 u. 
1 711 391 vom 23/12. 1925, ausg. 30/4. 1929. D. Prior. 6/1. 1925. —  C. 1926. I I .  652 
[E. P. 245 758].) F ranz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Deutschland, Anthrachinon- 
farbsłoffe. Man erhitzt eine Lsg. von l,l'-D ianthrachinonylam in in  15°/0ig. Oleum 
auf 95—100°, bis sich eine Probe in  W. gelbbraun lóst, nach dem Abkuhlen gieBt 
man in W. (F. P. 33 541 vom 18/5. 1927, ausg. 28/11. 1928. Zus. zu F. P. 567767; 
C. 1924. II. 3397.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Anthrachinon- 
derivale. (F. P. 658 397 vom 30/7. 1928, ausg. 4/6. 1929. Schwz. Prior. 4/8. 1927. — 
C. 1928. 77. 2512 [E. P. 295 257].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung non Kupenfarb- 
stoffen der Anthracliinonreilie. Man behandelt Verbb., die dureh Einfiiliren von negatiyen 
Gruppen in  die 2-Stellung von Alkylpyrazolanthronen erhalten werden, m it Reduktions- 
m itteln u. behandelt die so erlialtenen Leukoverbb. in  Substanz oder auf der Faser 
m it Oxydationsmitteln. — Chlormetliylpyrazolanthron, erhalten dureh Chlorieren von 
Methylpyrazolanthron liefert bei der Red. m it NaOH u. Hydrosulfit eino Kiipe, aus 
der m an Baumwolle unm ittelbar farben kann, dureh Einblasen von Luft kann man den 
Farbstoff auch isolieren. Man erhalt den Farbstoff auch aus Chlormetliylpyrazolanthron 
dureh Behandeln m it alkoh. Schwefelnatrium, aus dom F iltra t erhalt man dureh Aus- 
salzen das Methylpyrazolanthronmercaptan, das dureh Behandeln m it Dimethylsulfat 
die Methylmercaptoverb. liefert. Der Farbstoff entsteht auch dureh Erwilrmen von 
Chlormethylpyrazolantliron m it CH3OH, Mg u. Clilorammonium oder m it Zn-Staub 
u. NaOH oder dureh Erwarmen der dureh Sulfonieren von Methylpyrazolanthron 
erhaltlichen Methylpyrazolantlironsidfonsaure m it NaOH u. Hydrosulfit. Einen 
ahnliclien Farbstoff liefert das dureh Bromieren von Athylpyrazolanthron darstellbare 
Bromathylpyrazolanthron. (F. P. 660156 vom 10/9. 1928, ausg. 8/7. 1929. D. Prior 
10/9. 1927.) Franz.

Scottish Dyes Ltd., Ronald Sidney Barnes, John Edmund Guy Harris und 
John Thomas, Grangemouth, Sehottland, Herstellung von Farbstoffen der Benzanthron- 
reihe. Man behandelt 2,2'-Dibenzanthronyle m it unbesetzter Bz.-l-Stellung in  Ggw. 
von Pyridin u. einem Metali m it Pyridinschwcfeltrioxyd oder nach der Red. m it Chlor- 
sulfonsaure in  Ggw. von Pyridin. 2,2'-Dibenzantlironyl liefert hiernach einen Schwefel- 
saureester, der bei der Oxydation auf der Faser oder in  Substanz in  Dibenzanthron 
iibergeht. (E. P. 312 093 vom 19/11. 1927, ausg. 20/6. 1929.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Berthold Stein, 
Elberfeld), Darstellung von Diphthaloylbenzoinen, dad. gek., daB m an in  konz. H 2SO., 
gel. a-Methylanthrachinon, seine D eriw . oder Substitutionsprodd. unm ittelbar bei 
Tempp. iiber 60° m it oxydierenden Mitteln, wie MnOa óder Pb-Superoxyd, behandelt.
— Z. B. wird eine Lsg. von 1-Methylanthraćhinon in  96%ig. H 2SO;1 boi 60—70° m it 

[T M n02 versetzt, die blauhchrote M. fil-
Trr. n -r\ n n  trie rt u. m it A. vorsiehtig verd. Die ab-

geschicdenen Krystalle werden m it W.
i | I I 1 I behandelt, wobei ein graues Pulver, ver-
I ! I I I 1 mutUch der nebenst. Zus., erhalten wird,

1- in  konz. H 2SO,t m it blauroter Farbung. 
^  J — In  gleieher Weise laBt sich 1-Hethyl-

4-cliloranthrachinon oxydieren; das Rk.-Prod. is t ein gelbes Krystallpulver. — Die 
Verbb. haben keine Aldehyd- oder Carbonsaureeigg. u. lassen sich m it Alkoholen 
verathern; sie sollen zur Darst. von Farbstoffen Verwendung finden. (D. R. P. 481 291 
KI. 12o Tom 24/12. 1925, ausg. 17/8. 1929.) A l t p e t e r .

Newport Co., CarrollviUe, Wisconsin, iibert. von: L. H. Ulich, Racine, Wisconsin, 
Herstellung von Indanthronfarbstoffen. Man laBt auf halogenierte Indanthrone bei

XI. 2. 169
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erlióhter Temp. aromat. Aminę in Ggw. von Na-Acetat u. einem Cu-Salz einwirken. 
Die Farbstoffe farben Baumwolle blau. Man erhitzt 3,3'-Dichlor- oder 3,3 '-Dibrom- 
N-dihydro-l,2,2',l'-anthrachinonazin m it Anilin, das durch Chlorieren des N-Diliydro-
l,2,2 ',l'-anthrachinonazins erhiiltliche Chlorderiv. m it Anilin, 1-Naphtliylamin u. 
1-Aminoanthracliinon, Trichlor-N-dihydro-l,2,2',l'-antlirachinonazin m it Anilin. (E. P. 
314803 vom 28/6. 1929, Auszug verdff. 28/8. 1929. Prior. 2/7. 1928. Zus. zu E. P. 
297692; C. 1929. I. 1155.) Franz.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Ernest Harry Rodd und Herbert 
Holroyd Stocks, Manchester, Herstellung von Xanłlienfarbstoffen. Man kondensiert
з,7-Tetraalkyldiaminoxanthone m it arom at. Halogenverbb., die keine Nitrogruppe
oder Gruppen m it reaktionsfahigem H  enthalten, in  Ggw. von Alkalimetall u. fiihrt 
das Prod. durch verd. Sauren in  das Carbinol iiber. Man kondensiert 3,7-Telramethyl- 
und 3,7-Telraatliyldiaminoxanthon in  Ggw. von Na m it 4-Chlor-m-xylol, Chlorbenzol,
o-CIdorioluol, o-, m- oder p-CMoranisol oder fi-Ghlornaphthalin, unter Zusatz von Bzl. 
oder Toluol ais Losungsm. Die aromat. Halogenverbb. konnen ais Substituenten 
Aryl-, Aralkyl- oder Thioathergruppen enthalten. (E. P. 314 825 vom 3/3. 1928, 
ausg. 1/8. 1929.) Franz.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
A. Gelich, Uber Erharten wid Esterifizieren von Kolophonium. Vf. bat die An- 

gaben von P yka ła  (vgl. C. 1929. I . 583) iiber die Esterifikation von Kolophonium 
m it Ca-Glycerinat usw. nachgepriift u. hierbei ganz abweiehende Resultato erhalten. 
Bei Verss. zur Darst. des Monoglycerids nach P yhala  wurde ein Gemisch von Mn- 
Resinat, Abietinsaureglyceriden u. Glycerin erhalten; ein daraus hergestelltcr Laek 
wurde triibe. Bei Einw. von Phenol auf Kolophonium findet keine Esterbldg. sta tt. 
(Journ. chem. Ind. [russ.; Shurnal ehimitsoheskoi Promysehlennosti] 6. 253.) SCHONF.

M. Rakusin, Oewinnung und technische Normen des Terpentinóles. IV. Mitt. 
(III. vgl. C. 1928.1. 1586.) Besprcchung der ycrschicdenen techn. Verff. der Terpentinol- 
gewinnung. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti] 6. 
484—86.)1 "SCHONFBLD.

A. Lulki, Synthetische Harze. Zusammenfassender Bericht iiber Herst. u. An
wendung der Kunstharze. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy- 
schlennosti] 6. 476—80.) Schonfeld.

F. Wilborn und F. Kittler, Zur Frage der Polymerisation bei der Standólbildung 
des Leinols. Unterss. zur Klarung der Frage, inwieweit intra- u. intermolekulare 
Polymerisation bei der Leinólstandólbldg. eintritt. Kennzahlen von 4 angewandten 
Olen. Mol.-G!ew.-Bestst. nach R ast, der abgeanderten Methode nach Rast, ferner 
nach Beckmann. Tabellar. Aufzeichnung der Ergebnisse. (Farben-Ztg. 34. 2942 
bis 2943. 21/9. Mitteilung aus dem In stitu t fur Lackforschung des Verbandes Deutsclier 
Lackfabrikanten E. V.) K onig.

J. S. Long, Die Variablen bei Icdrjwhalligem Leindl. Die Zweiteilung von Ólfarbe 
in  festen u. fl. Anteil birgt 5—6 Variable in  sich: Bei fl. Teil Ol, Verdiinnung u. Trockner; 
bei Pigment 2—3 Komponenten. Anfiihrung einiger Variabler, chem. Rkk., die ver- 
schiedene Bedingungen fiir die regulare Fabrikation ergeben: Polymerisation. ICon- 
densation. Bldg. von C-C-Ringen. Zers. beim Craeken. Oxydation. Bldg. von 
Seitenketten. Isomere Veriinderungen. Gelbldg. (Amer. P ain t Journ. 13. Nr. 48. 
20—32. 16/9.) • Konig.

Hans Wolff, E in  Beitrag zur Frage der Holzultrochimig. Schilderung eines 
Falles von Synarese eines Holzolanstrichs. Mit 2 Photogrammcn. (Farben-Ztg.
34. 2941—42. 21/9. Berlin.) Konig.

Adolf Heck, Celluloseesterlacke und Mobelinduslrie. Lósungs- u. Verschnittmittel 
m it Verdunstungstabelle u. -kurven. Zusatze von Harzen u. Tabelle iiber dereń Loslieh- 
keit. Kórperfarben. (Farbę u. Lack 1929. 373. 383. 7/8.) Konig .

Hans Wolff, E in  Beitrag zur Untersuchung von Lósungsmittelgemischen. Zum 
Naehweis von Amyl- oder Butylalkohol bzw. dereń Aeetaten in Lósungsmm.-Ge
mischen hat sich die FELLENBERGsche Rk. zur Fuselólbest. geeignet erwiesen. (Farbę
и. Lack 1929. 454. 18/9. Berlin.) K onig .

Ernst Krause, Berlin-Steglitz, Losen fossiler Harze, dad. gek., dal3 man die Harze 
einer kombinierten Behandlung m it Alkali u. einer Misehung von Lósungsmm., wie
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Chlcmoform oder Telraclilorkolilenstojf, m it Alkohol zum Schlufi unter maBiger Wiirme- 
zufuhr unterw irft u. die erhaltene Lsg. m it W. ausfallt, worauf man das ausgefallte 
pulverformige Prod. neutral wascht, trocknet u. in  CCI, m it Alkohol, CHC13 oder iihn- 
liohen Losungsmm. lost. — Die Lsgg. geben m it Pigmenten, wie z. B. m it Ocker, Farben- 
anstrielie uniibertrefflicher W.-Festigkeit. (D. R. P. 482456 KI. 22h voin 9/12. 1926, 
ausg. 16/9. 1929.) Engeroff.

Matthew Wade Saunders und James Joseph Hynes, Australien, Ollacke, 
die ein Trockanmittel enthalten u. ein Emulgierungsmittel frei machcn. Man fiigt 
zu dem Lack eine Salzlsg. (z. B. MgCl2) u. erhitzt zum Kp. Hierbei t r i t t  eine doppelte 
Umsetzung zwischen dem Salz im W. u. dem Trockenmittel ein u. es bildet sich ein 
Emulgierungsmittel (z. B. eine Leinolseife), das die Emulsionsbldg. zwischen dem 
Lackól u. dem W. bewirkt. Die Ggw. von Verdiiimungsmitteln, wie KW-stoffen, 
besclileunigt den Rk.-Ablauf. (Aust. P. 12 361/1928 vom 19/3. 1928, ausg. 23/4. 
1929.) Engeroff.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung einer Phosphor- 
iL'olframmolybddnverbindu7ig. Man reduziert Phosphorwolframmolybdansaure der 
Formel: 3 H 20 - P 20 5-18 (W 03 +  Mo03) u. scheidet das Reduktionsprod. aus der Lsg. 
ab. Das Reduktionsprod. is t vollstiindig luftbestandig u. eignet sich zur Herst. licht- 
achter Lacke. (Schwz. P. 132487 vom 21/4. 1927, ausg. 17/6. 1929. D. Prior. 14/7.
1926. Zus. zu Schwz. P. 127250; C. 1929. I. 123.) Dr ew s .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
A. Lit jago, E in  neues lie inig wigswrfaltren von Zuckerriibensaftan. Vf. untersuclite 

das von W. Schkatelow vorgeschlagene Reinigungsverf. von Zuckersaften, das 
in Sattigung gekalktor Saftc m it MgSO., naeh der Formel: C12H22Ou CaO -f MgSO, +  
H 20  =  Ci2H22On +  CaS04 +  Mg(OH)2 besteht. Durch Anwendung von MgS04 bei 
der Klarung des Diffusionssaftes wird naeh Vf. eine fast vollkommenc Ausschoidung 
der organ. u. im gowissen Sinne auch der anorgan., m cht Zucker enthaltenden Bestand- 
teile erzielt, da MgS04, auBcr der Fiihigkeit, Ca-Saccharat zu zerlegen, die Eig. besitzt, 
kolloidales Mg(OH)„ nu t koagulierenden Eigg. zu bilden, das m it organ. u. farbenden 
Stoffen in  W. unl. Verbb. gibt. Der ReinigungsprozeB wird durch dieses Verf. ver- 
einfacht u. verbilligt. Der einzige Mangel des Verf. besteht in  einer gewissen Lóslich- 
keit des entstehenden CaS04 (es bloiben im Zuckor etwa 0,4%  Gips zuriick). (WeiBruss. 
Staatl. Akademie fur Landwirtschaft [russ.] 7- 315—20. Sep.) Goinkis.

S. Reuterskióld, Uber óeschmack m d  Farba das Zuckcrs. Der geringe Reinheits- 
unterschied (0,05—0,095%) zwischen WeiBzuclcer u. Raffinade m aeht sich im Ge- 
schmack des ersteren, besonders fiir die SiiBwarenindustrie, unangenehm bemerkbar. 
Um festzustellen, welche Stoffe die Farbę des Zuckers am starksten beeinflussen, 
ha t Vf. umfangreiche Farbmessungen auf Grund der Liclitstarke des eintretenden u. 
austretenden Lichtes bei Zuckerlsgg. angestellt. Zweckmafiig ist die Verwendung 
von gelbem u. rotem Licht, bei dem die Unterschiede zwischen verschiedenem Zucker- 
material starker hervortreten, bei vollstiindiger Unters. wird das ganze Spektrum 
angewandt. Es laBt sich unterscheidcn zwischen gefahrlichen Farbstoffen, die leicht 
in u. an den Krystallen absorbiert werden, u. ungefahrlichen, die in den Sirup gehen. 
Es h a t sich gezeigt, daB die gute Entfiirbungswrkg. der Knochenkohle fast ausschlieBlich 
auf ihrem Phosphatgeh. beruht, Kohle aus extrahierten Knoclien is t ziemlich wertlos, 
vegetabil. akt. Kohle nimm t hauptsachlich ungefahrliche Farbstoffe weg. (Teknisk 
Tidskr. 59. Kemi 66—68. 14/9.) R. K. Muller .

Frambs und Freudenberg, Maschinenfabrik, EisengieBerei, Kesselschmiede,
Schweidnitz, Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierliclian Kochen von Zuckerlosungen 
(Erst- und Nachproduklen). Beim unterbrochenen Sieden der Zuckerlsgg. sammeln 
sich in  den unteren Teilen des Vakuumapp. Krystalle gleiclunaBiger Grofie, wahrend 
im oberen Teil die Krystalle m it winzigen Krystallen vermischt sind. Es wird ein 
kontinuierlich arbeitender Vakuumapp. beschrieben, bei dem die Bldg. ungleichmśiBiger 
K r3'8talle vermieden wird. (Poln. P. 9 373 vom 2/12. 1927, ausg. 28/12. 1928. D. Prior. 
9/11. 1927.) Schonfeld.

Tadeusz Śliwiński, Gniezno, Polen, Verfahren zur Gawinnung von Glycerin, 
Essigsdura und kunsłlichen Kali-Sticksloffdungern aus Melasse. Die Melasse wird
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nach beliebigen Verff. entzuckert u. die erlialtene zuckerbaltige Lsg. wird in  €!g’w\ 
von (NH1)2C03 u . anderen Alkalisatoren vcrgoren. Aus der Garfl. wird die Hefe ab- 
geschleudert u. die zur Alkalisierung venvendete Substanz wird m it Garungs-C02 
abgescliieden. Nach Abdestillieren des A. u. Aldekyds wird die Fl. auf 30° Bć ein- 
gedickt, m it H 2SO,, angesauert u. wiederum auf 40° Bć eingedickt. Je tz t wird die 
Essigsiiure m it Wasserdampf abgetrieben u. aus dem eingedickten Dest.-Riickstand 
wird im Yakuum m it iiberhitztem Dampf das Glycerin abdest. Die Lsg. der bei der 
Entzuckerung von Melasse erhaltenen Nichtzuckerstoffe, die das gesamte Kali u. N 
enthalt, wird m it Torf zu einer festen M. verrieben; sie dient ais Kunstdiinger. (Poln. P. 
9301 vom 4/11. 1926, ausg. 28/12. 1928.) S c h o n fe ld .

XV. Garungsgewerbe.
Fritz Kutter, Das Braupecli. H I. Der Einfluft von Luft und Temperatur auf die 

Pechteranderung. (II. vgl. C. 1929. I. 1277.) Durch bloBe Temp.-Einw. (170°) er- 
leidet das Pech keine wesentlichen Veranderungen, wohl aber durch Einw. der Luft 
bei hóheren Tempp. Farbę, Spródigkeit u. Viscositat nehmen unter diesen Um- 
standen zu, die Bromzahl, die nach einem, unter Beriicksichtigung der Methode von 
Winkler (C. 1925. II . 1499) ausgearbeiteten Verf. bestimmt wurde, fallt. Frisch- 
pech bleibt beim Abkiilłlen viel langer diinnfl. ais das liingere Zeit unter L uftzutritt 
erhitzte Pech. — Ais prakt. SchluBfolgcrung ergibt sich aus den Verss., daB das Pichen 
bei móglichst niedriger Temp. (170—180°) vorgenommen werden soli. (Wchsehr. 
Brauerei 46. 357—61. 372—76. 7/9. Labor. der Versuchsstation Schweiz. Braue- 
reien.) K olbach.

Fritz Willdiscll, Uber den Odrungsvorgan{/ auf dem Botticli. W ahrend der Ver- 
garung von Bierwiirze m it untergariger Hefe im Laboratorium wurde taglich dio 
Zahl der im Bier schwebenden u. der sich am Boden der GiirgefaBo absetzenden Hefe- 
zellen erm ittelt. Es ergab sich, daB vom Beginn der Garung bis gegen Ende der 
Hauptgarung die Hefe etwa zur Hiilfte schwebt u. zur Hiilfte zu Boden geht u. daB 
von diesem Zeitpunkt ab, entgegen der bisherigen Ansicht, nur ganz allmahlich die 
Menge der Bodenhefe groBer wird ais die der schwebenden. Vergleichende Giirkraft- 
bestst. zeigten, daB, besonders am SehluB der Garung, die schwebende Hefe schlechtere 
physiolog. Eigg. h a t ais die Bodenhefe, was im Hinblick auf die von der schwebenden 
Hefe zu bewerkstel 1 igende Nachgarung beachtenswert ist. (Wchschr. Brauerei 46. 
379—88. 21/9. Berlin, Inst. f. Giirungsgewerbo, Bioehem. Abtlg.) K olbach.

Julian L. Baker, T. J. Ward und H. F. E. Hultoń, Der Zeitpunkt der Infektion - 
in  Brauereiwiirzen und Bier. Reinkulturen verschiedener Bakterien u. wilden Hefen 
bzw. der Bodensatz von yerdorbenen Bieren wurden der Wiirze 4 Stdn. vor dem 
Anstellen m it Kulturhefe, m it der Kulturhefo zugleich oder nach der Garung zu- 
gesetzt. Die resultierenden Biere wurden nach einem Monat untersueht. Die In 
fektion vor der Zugabe von Kulturhefe oder gleichzeitig m it dieser war im allgemeinen 
schadlicher ais die nach der Garung. — Der anormale Geschmack, der von den wilden 
Hefen erzeugt wurde, ging nicht parallel m it dem Grad der Infektion. (Journ. Inst. 
Brewing 35. 458—65. Sept.) K olbach.

T. J. Ward und Julian L. Baker, Saccharomyces festinans. Die Eigg. dieser 
neuen, aus Ale isolierten Hefe werden beschrieben. Besonders bemerkenswert ist 
die fast vollig fehlende Inkubationszeit bzw. dio hohe Garkraft. Daher der Name
S. festinans (von festinare =  eilen). (Journ. Inst. Brewing 35. 466— 69. Sept.) Kolb.

Fritz Windisch, Gev>innung und Verwertung der Gdrungskohlensdure. Zusammen- 
fassende Darst. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 1300—02. 14/9. Berlin, Inst. fiir Garungs
gewerbe.) K olbach.

Lucien Lavedan, New Orleans (Louisiana), Herstellung von Hefe durch Garung. 
Die Hefewiirze, die einen hohen Sauregeh. u. eine hohe Temp. besitzt, wird zu Beginn 
der Garung schwach alkal. gemacht u. nach beendeter Ziiehtung wird komprimierte 
_C02 bis zur schwach sauren Rk. eingeleitet. Dabei flockt die Hefe gut aus u. setzt 
sich leicht ab. An Hand einer Zeichnung ist der Gang des Verf. beschrieben. (A. P. 
1 7 1 8  910 Tom 1/7.1925, ausg. 25/6.1929.) M. F. M u lle r .

E. I. Levin, Stockkolm, Zuchtung von Hefe, die geeignet is t zur Herst. von Brot 
oder zur Gewinnung von A., Essigsiiure, Milchsaure o. dgl., ausgehend von einer Rein-
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kultur, die in  einer Nahrlsg. bei geeigneten Tempp. in  Ggw. von N2-haltigen Sub- 
stanzen u. Phosphaten gezuchtet wird, die gleiclizeitig ais Reizstoffe auf die Enzyme 
der Hefe wirken u. dic Protoplasmazellen zur Bldg. von Garungsenzymen anregen. 
(E. P. 311315 vom 21/1. 1929, Auszug veróff. 3/7. 1929. Prior. 9/5. 1928.) M. F . Mu.

0 x 7  Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Apparalur zum Ver gar en 
organischer Fliissigkeiten, insbesondere von Alkohol zu Essigsdure, bestehend aus einem 
rechteckigen GefaB, in  dem eine Vielzalil von geneigten Boden oder flachen Pfftnnen 
iibereinander angeordnet ist. Die Garlsg. flieBt von oben ber der Reilie nach iiber 
die groBoberflachigen Boden in  geregeltem Strom, wahrend in  entgegengesetzter 
Richtung ein Strom von 0 2 oder 0„-haltigen Gasen geleitet wird. (E. P. 309 207 
vom 7/11. 1927, ausg. 2/5. 1929.) '  M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
A. Salmony, Fortschritle auf dem Gebiet der Bestrahlung mit ultramolettem Licht. 

Vf. beschreibt einen neuen App. zur Bestrahlung von Milch. Bei iilteren App. dieser 
A rt machten sich zwei Umstande storend bemerkbar: 1. Aus dem 0 2 der Luft wurde 
unter Einw. der ultravioletten Strahlen 0 3 gebildet, das unkontrollierbare, schiidigenda 
Wrkgg. auf die zu bestrahlenden Fil. ausiibte. 2. Die W armestrahlung der Quarzlampe 
iibte gleichfalls schadigendo Wrkgg. aus. Bei dem neuen App. wird in einer COa-At- 
mospharo bestrahlt, dio W armestrahlung wird durch eine geeignete Kiihlvorr. unschad- 
lich gemacht. Die m it diesem App. bestrahlte Milch besitzt yorzugliehe antirachit. 
Eigg. (Chim. e t Ind. 22. 259—60. Aug.) Wreschner .

C. La Rotonda, Die Ersclieinung der Lab-Koagulation. E influp der H-Ionen• auf 
dieAbscheidung des Caseins durch elektrolylische Wirkung. Die widersprechenden Angaben 
in der L iteratur iiber don Zusammenhang von pn u. dem Gerinnen der Milch ver- 
anlaBten Vf. zu Verss. sowohl m it frisch gemolkener entfetteter Milch wie auch m it 
entfetteter Milch, die verschiedenen Erhitzungsgraden von wechselnder Dauer unter- 
worfen worden war. Gepriift wurxle die Einw. von HCl, H N 03, H 2S 0 4, Oxalsiiure, 
Weinsaure, Milchsaure u. Essigsaure; auBerdem wurde noch die Einw. von Salzlsgg. 
gepruft, dio bei gleichem pn-Wert yerschiedene K onstitution aufwiesen. Es hat sich 
in allen Fallen gezeigt, daB ph u. Koagulation von Casein nieht in direktem Verhiiłtnis 
zueinander stehen. Entweder t r i t t  die Koagulation nieht beim isoelektr. P unkt ein 
oder dieser P unk t trifft nieht n u t dem pH-Wert 4,7—4,6 zusammen. Der Vorgang 
der Gerinnung is t also noch von anderen Faktoren abhiingig ais nur vom pH-Wert; 
die N atur der Sauren, Einww. chem. u. physikal. A rt scheinen boi diesem ProzeB 
eine Rolle zu spielen. (Annali Chim. appl. 19. 310—28. Juli. Portici, Kgl. Versuchs- 
station  fiir Agrikulturchemie.) We iss .

H. T. Cranfield und E. R. Ling, Anderung der Milchzusammensetzung einer 
anormalen Kuli. Die Kuli wurde drei Laktationen hindurch beobachtet, sie zeigte 
bei den beiden ersten Laktationen keine besonderen Krankheitserscheinungen, wurde 
schlieBlich aber krankheitshalber (Tuberkuloso von rechter Lunge) geschlachtet. 
Beobachtete Sehwankungen in der Milchzus.: F e tt 1,25— 7,60, fettfreie Trocken- 
masse 5,30—8,80, Protein 2,54—3,48, Asche 0,67—0,88, Lactose 1,69— 4,75, P 30 3 
0,108—0,215, CuO 0,092—0,192%. Fiitterung m it mineralstoffarmen, darauf mit 
mineralstoffreichem F u tter war ohne EinfluB auf die Zus.; F iitterung m it Protein 
bewirkte anfangliche Verbesserung der Milch, die sich dann wieder verlor. (Journ. 
agricult. Science 19. 491—99. Juli. Sutton Bonington, Loughborough, The Midland 
Agric. College.) Groszfeld.

F. Chemnitius, {Jber die Technik der Labfabrikation. Die techn. Darst. des Lab- 
fermentes aus getrockneten Labmagen der Saugkalber wird beschrieben, Die Methoden 
zur Priifung der Koagulationsfiihigkeit des Fermentes u. die Methode zum Nachweis 
der Borsaure im Lab werden angegeben. (Chem.-Ztg. 53. 705—06. 11/9.) J u n g .

Holger Mallgaard und A. Lund, Weilere Untersuchungen iiber Futtermiscliungen 
aus selbslerzeugten Futtermitteln. P rakt. Fiitterungsverss. an einer Anzahl von Kiihen 
ergaben, daB die aus getroekneter Luzerne u. gewissen Abfallstoffen hergestellte Futter- 
mischung (vgl. C. 1929. I. 1162) annahernd importierte Ólkuchen ais K raftfu tter 
ersetzen kann. Die Misehung h a t bei Stoffwechselverss. einen passenden Niihrwert 
gezeigt, h a t einen sehr giinstigen EinfluB auf die Calciumbilanz, aber eine nieht ge- 
wiinschte Wrkg. auf den Fettgeh. der Milch. Yerss., die Misehung zu verbessem, so-
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daB ein Fallen des Fettgeh. yerm iedenw ird, werden in Aussicht gestellt. (Fortschr. d. 
Landwirtsch. 4. 554—56. 1/9. Kopenhagen.) J ung .

F. Mach und R. Herrmann, (Jber das Quellungsvermogen von Trockensćhnitzeln 
und den E influp des Uberhilzens auf sie. Es wurde eine Gewichtsmethode ausgearbeitet, 
die m it hinreichender Sicherheit gestattet, das CJuellyermógen von Trockensehnitzeln 
festzustcllen. Die Best. des Quellungsmaximums ist abhangig von der Einwaage u. 
von der Zeitdauer. Mit Hilfe bestimmter Vorsehriften lassen sieh leieht yergleichbare 
Werte gewinnen. Verss. iiber den EinfluB des t)berhitzens auf das Quellverm6gen 
ergaben, daB das Quellvermogen schon bei 150° Erhitzung erheblieh gesunken is t  u. 
m it steigender Warme immer mebr abnimmt. Unterss. iiber den EinfluB des tJber- 
liitzens auf die Verdauliebkeit yon Protein u. Rohfaser bestiitigten die bisher bieriiber 
ycroffentlicbten Angaben. Bei der quantitativen Erm ittlung der Einww. steigender 
Hitzegrade konnte ein stetiger Abbau der Verdauliebkeit, der bei Tempp. von 150 
bis 200° am groBten war, festgestellt werden. Die Quellfahigkeit yerhalt sich also 
ahnlich wie die Nahrstoffe. (LandwirtschK Vers.-Stat. 108. 349—70. Juli.) Jung .

Giinther Freiherr zu Putlit?, Deutscliland, Slerilisationsapparat fu r  Konserven- 
buc1isenverschlusse. Man fuhrt iiberhitzten Dampf mittels eines Rohres in  den Raum 
zwischen Deckel u. Biiclise ein, wobei in  der Seblauchleitung ein Staubehalter zur 
Aufnahme des Kondenswassers u. von Unreinigkeitcn angebracht ist. (F. P. 657 443 
yom 12/7. 1928, ausg. 22/5. 1929. D. Prior. 12/7. 1927.) Schutz.

Ernest Arthur Fisher und Charles Robert Jones, St. Albanes, England, Be- 
handlung von Mehl. Man behandelt Mehl in  zerstiiubter Form (Wolkenform) m it einem 
starken Luftstrom, der eino solohe Temp. u. Feuchtigkeit besitzt, daB die Temp. des 
Mehles zwischen 130 u. 180° F. liegt, ohne daB es eine wesentliche Menge an  Feuchtig
keit verliert. (A. P. 1727 429 vom 25/5. 1928, ausg. 10/9. 1929. E. Prior. 27/3.
1928.) Schutz.

Eduard Adolph Closmann, Deutscliland, Exlraktion von Coffein und Gesclimack- 
sloffen aus Kaffeebohnen. Dio rolien Bohnen werden zuniichst im Valcuum m it wss. 
NH3 derart vorbehandelt, daB ihre Feuchtigkeitsaufnahme nur 8—13% ihres Ge- 
wichtes botriigt. Vor der Extraktion m it bas. oder sauren Mitteln werden die Bohnen 
von der iiuBeren H au t durch Schiittelbewegung befreit. (F. P. 661773 vom 2/10.
1928, ausg. 30/7. 1929. D. Priorr. 6. u. 8/10. 1927.) Schutz.

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Teełrockner m it 
unterhalb der Trockcnvorr. fiir den durch die Siebmasehinen der Forderbander hin- 
durchfallenden Tee, gek. durch ein endloses Band, das den kurzeń Tee aufnimmt u. 
fortlaufend zur Auswurfstellc des fertigen Tees fordert. Das endlose Band kann dem 
Auswerfer schrag ansteigend yerlaufen. (D. R. P. 482707 KI. 82a vom 2/10. 1928,
ausg. 19/9. 1929.) Schutz.

R. Seelig und Hille, Dresden, Herstellung gesufiter TceMdtlcr. Man spritzt auf
gegebenenfalls yorerwarmte Teeblatter eine m it Saccharin gesiitt. Fl. — Bei der Vorr. 
sind iiber einem umlaufenden endlosen Fordermittel, das zur Aufnahme u. Weiter- 
scliaffung yon auf ihm ausgebreiteten Teebliittern dient, Mittel zum Feinyerteilen 
der aus einem Fl.-Behśilter kommenden Fl. angeordnet. (Schwz. P. 133184 vom 
12/6. 1928, ausg. 1/8. 1929. D. Prior. 19/4. 1928.) Schutz.

A. V. Stewart und Farma Cream Product Co. Ltd., London, Eierkonservierung. 
Man behandelt Eier durch Besprengen oder Eintauehen m it einer 8% Celluloid ent- 
haltenden Lsg. von Mon-oaihylglykol, dio gegebenenfalls m it einer Farbstofflsg. ver- 
setzt ist. Man kann die Eier auch iiber einon bewegliehen Tisch oder ein Band rollen 
lassen, wobei sie dureh entspreohcnd angebraehte Biir8ten m i' der Lsg. behandelt 
werden. Das Trocknen erfolgt durch einen Luftstrom. N icht vóllig uberzogene Eier 
werden einer Nachbehandlung imtcrworfen. (E. P. 311877 vom 24/3. 1928, ausg. 
13/6. 1929.) Schutz.

Fernand Nierinck, England, Eierkonservierung. Dio Eier werden der Einw. 
von Gasen in  gasdichten Behaltern ausgesetzt, die m it Deckeln yersehene Offnungen 
enthalten. W ahrend der Dauer der Behandlung werden die Behśiltcr unter Gasdruck 
gehalten. Die Luft kann, wahrend sich der Behiilter im  Autoklayen befindet, durch 
geeignete Yentile aus dcm Behiilter lierausgesaugt u. durch das Gas orsotzt werden. 
AuBer Eiern konnen auch Gemiise, Fleisch u. dgl. behandelt werden. (F. P. 660106  
vom 8/9 . 1928, ausg. 8/7. 1929. E. Prior. 5/6. 1928.) S c h u t z .



1929. II. IIXVu- F e t t e ;  W a c h s e ;  S e i f e n ;  W a s c h m i t t k l . 2 6 1 5

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
— , Ernst Twiichell t-  Nachruf auf den am 26. Febjruar 1863 geborenen, kiirzlicli 

yerstorbenen amerikan. Fettspezialiston. (Chem. Age 21. 150. 17/8.) H. H eller.
.— , Erfalirungen iiber Beton in  der Ul- und Fettinduslrie. EinfluB yon W annę u. 

Elektrizitiit auf Beton. Sollcn Betonbehśilter zur Olaufbewahrung dienen, so ist 
kalkarmer Beton m it Pb-Auskleidung angezeigt. Bei diehtem Putz wird Beton durch 
Alkalien nicht angegriffen, ebensowenig durch Seifen- u. Unterlaugen. Seliadlich 
wirken auf Beton Giycerin u. seine Lsgg., Mincralsauren, C02 u. in  hohem Grade 
Sulfate. Einen guten Betonschutz gewahren unter Druck aufgespritzte h. Wasserglas- 
lsgg. (Seifensieder-Ztg. 56. 331—32. 12/9. Buenos Aires.) H. Heller .

J. Leimdorfer, JDestillation. Erortorung der zur Entfcrnung der freien Fctt- 
sauren aus Roholen auf dem Dest.-Wege notwendigen Bedingungen. Bei der Dest. 
mittels W., das bei der Siedotemp. eingefuhrt wird, ist nicht das W., sondern der 
Verdampfungsvorgang das Wesentliche. WciBe Nebel deuten hierbei auf Geh. der 
Briiden an Neutralol. — Das Dest.-Mittel muB gleiclizeitig Losungsm. fiir Fettsaureh 
wie fiir Geruchs- u. Gesclunacksstoffe sein. (Seifensieder-Ztg. 56. 321— 23. 
12/9.) H. Heller .

Karl Loffl, Kombinierle Ólraffinationsverfahren. II . (1. vgl. C. 1929. II. 669.) 
Dio Extraktion is t naeh Vf. das allein wirtschaftlicho Olgewiiinungsyerf. Sio eignet 
sich ausnahmslos fiir allo Olsaaten. E in Toil der Raffination kann in der Miscella vor- 
genommen werden. — Polemik gegen das WECKER-Verf., das patontrechtlich nichts 
Neues darstellt. Aus einer Berechnung dtó Wiirmeyerbrauchs ergibt sich, daB das 
Verf. viel Dampf braucht, also auch in  dieser Beziehung koino Vorteilc bietet. (Scifen- 
sieder-Ztg. 56. 323—25. 12/9. Berlin.) H. H eller .

Bruno Hassel, Bleidimillel und Bleichmethoden fiir tierische und pflcmsliche Ole 
und Fette. Die Bleichung mittels H20 2, Benzoylsuporoxyd, akt. Kohle u. Bleicherden 
wird besprochen. F ur Oxydationsbleichen werden emaillierte Kessel empfohlen, 
die eino yom Vf. konstruiorte Einrichtung zum Umpumpen u. Verteilen des Bleich- 
gutes besitzen, wodurch Zeit- u. Bleichmittelcrsparnisse gemacht werden sollen. 
Bei der Extraktion olhaltigcr Bleicherde ist ein Losungsm. zu yorwenden, das Farb- 
u. Schmutzstoffe nicht lost. (Seifensieder-Ztg. 56. 325—27. 12/9.) H. Heller .

Gustav Giinther, Die Knochenfettbleiche m it 1 Vasserstoffsuperoxyd. Mitteilungen 
aus der Praxis. Gute Vorreinigung, ausgcbleite ArbeitsgefiiBe, langc Einwirkungs- 
dauer bei niedriger Temp. werden empfohlen. Trotzdem lassen sich manche F ette  
schwer oder gar nicht bleichen. Der hohe Preis des Peroxyds ist nachteilig. (Allg. 
Ol- u. Fett-Ztg. 26. 459—61. 11/9. Berlin NW 87.) " H. Heller .

Walter F. Baughman und George S. Jamieson, Chiasaatól. Dieses Ol ent- 
stam m t den Samen der Salbeiarten Salvia hispanica L. {Chiapflanze, wild u. angepflanzt 
in Mexiko) u. von S. eolumbariae Benth., die in  Westamerika yorkommt. Olgeh. naeh 
Gardner u .  Holdt (Paint Manufacturers Assoc. U. S. Buli. 1920. 5) 33,8°/0' Das 
untersuchtc Muster hatte  D.2525 0,9358, n jr° =  1,4838, SZ. 1,4, VZ. 194,8, 0,7°/o Un- 
yerseifbares, Jodzahl (Hanu s) 190, Rhodanzahl 113,2. Die naeh der von den Vff. 
modifizierten Pb-Salz-Estcrmetliode abgetrennten 8,1% gesatt. Fottsauren wurden aus 
A. fraktioniert Icrystallisiert u. durch ihrc FF. gekennzeichnet. Die ungesatt. Sauren 
hatten Jodzahl 214,6 u. lieferten boi der Permanganatoxydation in Aceton Dioxy- 
stearinsaurc. Hieraus u. aus der Hexabromidzahl 51,2 der Gesamtfettsauren lieB sich 
die Zus. errechnen. Das Ol besteht danach aus: Glyceridcn der Linolensdure 41,1%, 
der Linolsaure 47,2%, der Olsdure 0,7%, der Myristinsdurc 0,1%j der Palmitinsdurc 
5,1%, der Stearinsdure 2,9%. der Arachinsaure 0,3%. nebst 0,7%  Unyerseifbarem 
u. 0,3% Fliichtigem. Es ubertrifft m ithin Leinol voraussichtlich in seiner Trocken- 
kraft, ist diesem ferner dadurch iiberlegen, daB es beim Erhitzen kaum naclidunkelt. 
(Oil F a t Ind. 6. Nr. 9. 15—17. Sept. U. S. Departm. of Agricult.) H. Heller .

— , Hongkong- und Hanków-Holzol. Hankow-Holzól g ibt den Holzóltest nacli 
der BACON-Probc (Festwerden in 6—61/ ,  Min. bei 282—283°), wahrend Hongkong- 
Holzól meist erst spater, oft auch unerwartet, gelatiniert. Infolge dieser Eig. liiBt 
sich Hongkong-Holzol nicht fiir alle Zweckc yorwenden, zu denen sich Hanlcowól 
eignot. Auf den Reinheitsgrad von Holzol lassen JZ ., Brechungskoeffizient u. Bacon- 
probe schlieBen. (Farbę u. Lack 1029. 203. 24/4.) Konig .

Hans Wolff, Hohole. Charakterislische. ochr zufallige Unterschiede. (Vgl. vorst. 
Ref.) Vf. h a t gezeigt, daB die im erwahnten Artikel angegebenen Unterschiede
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zwisehen Hanków- u. Hongkong-Holzol nur zufallige sein konnen u. es bisher nicht 
gelungen ist, einen prinzipiellen Unterschied beider Holzole festzustellen. (Farbę 
u. Lack 1929. 457. 18/9. Berlin.) K onig .

G. F. Caley, Das Pragen von Haushaltseifen. Haushaltseife zeigte freien Alkali- 
geh. von 0,06—0,22% Na,jO, war prakt. frei von unverseiftem F ett, dieses sfelbst (67% 
Talg, 33%  Harz) erwies sich ais frisch u. gab eine negative Kreisrk. Wurde die Seife 
maschinell un ter hohem Druck gepragt, so tra t  auf Lager nach 10— 11 Tagen rótlich- 
braune Fleckeiibldg. ein, die nach drei Wochen in  vollstandige Verfarbung der Seifen- 
oberflache iiberging. Die Presse wurde m it verd. Salzlsg. benetzt. Verss. zeigten, daB 
diese in Verbindung m it dcm Metali der Presse (Kanonenstahl) die Hauptursache fiir 
die Verfarbung war. Licht ha tte  keinen EinfluB auf die Erscheinung. Dagegen war die 
Verfarbung weniger stark, wenn auf einer Handstanze unter geringerem Druck gepragt 
worden war. Ebenso tra t sie in  der kalteren Jahreszeit weniger rasch auf. Seife m it 
weniger ais 5%  Harz im Ansatz zeigte ebenfalls keine Verfarbung. — Prakt. wurde 
vom Vf. daher s ta tt der Salzlsg. verd. Essigsaure zum Benetzen der Stanze angewendet. 
Nach vier Wochen waren die Stiieke unverandert. E rst danach tra t am Licht eine 
schwache Braunf arbung auf. (Chem. Engin. Mining llev. 21. 430—31. 5/8.) H. H eller.

Richard Rosenbusch, Żur Methodik der Fettbestimmung in  Saaten w id in  Soja- 
sohlamm. Es ist falsch, Sojaschlamm zum Zwecke der Erm ittlung des Olgeh. m it 
A ., Bzn. oder ahnlichen Losungsmm. zu extrahieren, da sich die im  Schlamm reichlich 
vorhandenen Phosphatide in  diesen losen. Es muB deshalb m it k. Aceton extrahiert 
werden, in  dem die Phosphatide unl. sind. Zur Eliminierung von mitgel. W. wird 
der Acetonextrakt eingedampft u. in  PAe. aufgenommen, m it Na2SO., getrocknet, 
u. der PAe. abdest. Der Ruekstand der Acetonextraktion wird m it alkohol. Lauge 
verseift, m it Saure zersetzt u. die abgeschiedenen Fettsauren m it PAe. aufgenommen 
u. bestimmt. Noch zweckmaBiger erscheint die Best. des „Fettsdurewertes": Extraktion 
m it A. oder PAe., E x trak t verseifen, XJnvei-seifbares bestimmen, m it Saure die Seife 
zerlegen u. Gesamtfettsauren in  iiblicher Weise bestimmen. (Siefensieder-Ztg. 56. 
327—29.12/9.) H. H eller .

David Wilbur Horn und Arthur Osol, Kakaobwtter. In  der Absieht, analyt. 
verwendbaro Unterschiede zu finden, wurden reine Kakaóbutter, Olein u. Stearin 
aus K akaóbutter u. ,,gehollanderte“ , d. h. unter Anwendung von Carbonaten u. 
Hydroxj^don der Alkalien u. Erdalkalien gewonnene K akaóbutter eingehend unter- 
sucht. Die Unterschiede fiir D., VZ., Unversoifbares u. fl. Fettsauren lagen innerhalb 
der analyt. Fohlergrenze, die fiir Brechungsindex bei 40°, Viscositat bei 80° (Stórmer) 
u. Oberflachenspannung bei 40° nicht weit davon entfernt. GroBere Unterschiede 
wiesen auf JZ. nach Hanus (37,73, 41,02, 38,69, 37,02), F . nach WiLEY (33,2, 31,6, 
34,6, 33,3°), E . (29,3, 27,8, 28,9, 30,0°) u. vielleicht SZ. (2,44, 3,31, 2,60, 2,81). (Amer. 
Journ. Pharmac. 101. 601—11. Aug.) Herter .

G. Schicht Akt.-Ges., Aussig a. Elbo, und E . Ulbrich, Schi-eckenstein b. Aussig, 
Herstellung uapriger Eimtlsionen aus minerał, oder pflanzlichen Olen oder F etten  oder 
Fettsauren im ter Verwendung von E stem  organ. Sauren oder dereń Substitutions- 
prodd. zusammen m it Oxaminverbb. oder von Kondensationsprodd. aus ein- oder 
mehrwertigen Alkoholen u. iso- oder heterocycl. Aminen ais Emulgierungsmitteln. 
(E. P. 314 072 vom 17/6. 1929, Auszug veroff. 14/8.1929. Prior. 22/6. 1928.) M. F. Mu.

Marc Husson, Frankreich, Oewinnung von Olitienul in  ununterbrochenem Arbeits- 
gang. Man entkernt die Fruchte, beseitigt die Steine u. trocknet das Fruchtfleiseh 
dureh einfaches Ablaufenlassen des Oles, spater unter der Einw. zunehmenden Druckes. 
Das Fruchtfleiseh wird dann in  diinner Schicht zwisehen zwei Filtertiichern Terteilt 
u. haufig bewegt. SchheBlich laBt. m an auch auf dieses Materiał Druck einwirken. 
(F. P. 659798 vom 31/8. 1928, ausg. 3/7. 1929.) E ngeroff.

Van den Bergh’s Margarine-Gesellschaft m. b. H., Cleve, Rhld., Verfahren 
zur Anreicherung von Margarine aus Pflanzcnfetten m it Vitaminen, 1. dad. gek., daB 
die verwendeten vitaminhaltigen E xtrak te vor dem Zusatz m it Pflanzenschleimen 
emulgiert werden. — 2. dad. gek., daB neben Pflanzenschleimen oder Gummiarten 
auch Eigclb ais Emulgierungsmittel verwendet ist. (D. R. P. 482 494 KI. 53h vom 
18/6. 1921, ausg. 14/9. 1929.) Schutz.

Alfons Helis trom, Kotka, Finnland, Herstellung einer fes ten Seife au-s Kiefemdl- 
(Tallol-) Schmierseife, dad. gek., daB die Kiefemólschmierseife in  an sich bekannter 
Weise m it 2— 15% wasserfreiem N a,C 03 verknetet wird. — Die M. wird iiber eine
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Kiihlwalze einer Paketierungsvorr. zugefiihrt. Die Seifenpakete nełimen uaeh kurzer 
Zeit eine liarte u. feste Form an. (D. R. P. 482 458 KI. 23e vom 29/9. 1925, ausg. 14/9.
1929. Finnliind. Prior. 3/10. 1924.) ENGEROFF.

Industrial Processes Development Ltd., Toronto, Kanada, Herstellung eines 
Jłeinigungsmittels aus Seife und einem Fettlósungsmiltel u. kolloidalen Silieaten, dad. 
gek., daB man ais Fettlósungsm. hydrierte aromat. Verbb., beispielsweise hydrierte 
Bzll. oder hydrierte Naphthaline oder Naphthole, u. ais Silieat Bentonit verwendet. —
An Stelle der iiblichen Fettsaure kann man aueli Stearinsaure, Sulforicinolsdure u. 
Sulfonaphthensaure verwenden. (D. R . P. 482 417 KI. 23e vom 16/2. 1923, ausg. 
13/9. 1929. E. Prior. 14/11. 1922.) E ngeroff.

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

G. Kita, S. Iwasaki, S. Masuda und K. Matsuyama, Beitrage zur Viscositdt 
der Yiscose. I. 1'ypus der Viscositdtsveranderung der Viscose wahrend der Reifung. 
(Vgl.aueh C. 1929. II. 2127, 2395.) Den Wiederanstieg der Viscositat bei der Reifung 
von Viseose konnten die Vff. nicht feststellen, wenn sie von Baumwollpapier ausgingen, 
bei niederer Temp. arbeiteten u. die Lsg. vor jeder Best. der Viseositat im Ostwałd- 
Viseosimeter verdiinnten. — Sie verfolgen daher die zeitliche Veriinderung der Yiscositat 
sowohl m it dem Kugelfallviscosimeter, ais aueb m it dem OsTWALD-Viscosimeter so, 
daB sie die Viseoselsg. a) am Beginn der Reifung, b) yor jeder Messung verdiinnen. 
AuBerdem wird das ,,Vermogen zum Fadenziehen“ u. mechan. u. chem. Kennzahlen 
des gesponnenen Fadens gemessen. — Der Viscositatsverlauf, m it dem Kugelfall- 
viscosimeter verfolgt, zeigt den schon bekannten Viscositatsanstieg vor’ der Gelati- 
nierung. — Mit dem OSTWALD-Viscosimeter nach vorausgehendem Verdiinnen ge
messen, zeigen nur die liochviseosen Viscoselsgg. den Anstieg. — Ursachen dieser Er- 
scheinungen sind Dispergierung u. Strukturbldg. (Kolloid Ztschr. 48. 270—76. 
Juli.) R- Schmied.

M.-L. Badarelli, Uber das Waschen und die Entsćhwefelung der Viscose. AuBer 
Ńa>2S u. Schwefelkohlenstoff, der den von der Seido adsorbierten amorphen S nicht 
lost, eignen sich samtliche hydrolyt. dissoziierenden Alkalisalze zur Desulfuration; 
z. B. die Alkalisalze hoherer Fettsiiuren. Die desulfurierende Wrkg. muB ais eine 
Wrkg. des freien Alkalis angesehen werden. Man kann somit auch die im Betriebe 
anfallenden Restlaugen, die man auf 1—2%  NaOH verdunnt, yerwenden (Beispiel). — 
Andere Unterss. haben ergeben, daB dio Verunreinigungen von Cellulosexanthogenat 
ein ausgezeichnetes Losungsm. fiir den an der Oberflaehe dor Seide deponierten S 
darstollon. Man erhiilt manchmal braungriino Xanthogenate, die stark  gefarbte Verbb. 
enthalten, wahrscheinlich Thiocarbonate oder analog zusammengesetzte Korper. 
Wenn man diese Verunreinigungen durch Herauslosen entfernt, dann kann man die 
so erhaltenen Lsgg. direkt zur Desulfurierung verwenden. Man kann die Lsgg. zur 
Wiedergewinnung des Losungsm. zur Trockne verdampfen, die stark  gefarbte zuruck- 
bleibende M. kann, m it W. oder einem anderen Losungsm. aufgenommen, sofort ais 
Desulfurierungsmittel gebraucht oder den gebriiuchliehen Badern zugesetzt werden. —
Zur Darst. dieser Korper behandelt man Collulosexantliogenat m it wss. Methanol 
oder Athanol unter Kiihlung, preBt ab u. verwendet das F iltra t direkt oder dam pft 
zur Trockne. — Der Vf. beschreibt ein Verf. zur Nachbehandlung von Seide auf Spulen 
unter gleielizeitigem Durchsaugen von Luft. Wss. F il., die starkę Quellung verursaehen, 
sind zweckmaBig zu vermeiden. Man wendet Lsgg. organ. Korper oder anorgan. in 
organ. Losungsmm. an. Die Behandlung m it organ. Agenzien steigert die elast. Dehnung 
um 50%- — Beschreibung eines Spulenwaschapp. (Rev. univ. Soies e t Soies artif.
4. 851— 55. J u n i .)  K r ó n e r .

— , Die feinfadige Yiscosekunslseide. Fiir das Spinnen der feinfiidigen Viscose- 
seide sind einige Abanderungen im FabrikationsprozeB zu treffen, die im einzelnen^ 
besprochen werden. (Rev. univ. Soies e t Soies artif. 4. 835—39. Juni.) KRdNEfł-f^yęX}

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Motten-, Faulnis- 
machen von Faserstoffen. Man behandelt die Faser m it 1. Salzen von ąuiafjwj^eitó fi 
Phosphoniumbasen u. hierauf m it Salzen, die m it den Pliosphoniumsalzen Śalze^ 
bilden. Man behandelt z. B. Wolle m it einer 0,3%ig- Lsg. von BenzyltriplifciWlgicT 
phoniumchlorid u. dann m it einer Lsg. von KC104, hierbei entsteht auf der Fa*fc^?Wklt

\ ^ SNl
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iin], Benzyltriphenylphosphoniumperchlorat. Man behandelt die Faser m it Chlor- 
kresotinsaureanilidsulfonsaure u. dann m it einer Lsg. von Benzyltriphenylphosphonium- 
sulfat. Man bespriihfc die Faser m it einer 2%ig. Lsg. von Benzyltriathylphosplionium- 
chlorid in  A. oder einem anderen organ. Losungsm. Man behandelt Pelze in  einer sich 
drehenden Trommel m it einer Mischung aus 10% p-GhlorbenzyltriplicMylphosphonmn- 
chlorid u. 90% Talkum. Man kann auch Telradthylphosphoniumjodid, Telraplienylphos- 
phoniumbromid, Tetraisobutylphosphonium&ldfat, BenzyUriathylphosphoniumchlorid, 
p-Chlmbenzyllriphenylphosplioniumchlorid, Naphthyltridthylphosphonium-, Athyllritolyl- 
phosphonium- u. Alhyltrixylylphosp7ioniumjcdid, Benzyllriphenylphosphoniumnilrat, Me- 
thyllriphenylphosplioniumjodid, Athyltriphtnylphosphoniurnbromid, Oxyathyltriphenyl- 
phosphoiiiumchlorid,Athylenditriphe.nylphosphoniumbromid,p-Xylen-di-triphenylphospho- 
niumbromid, Penlamethylen-di-triphenylpliosphoniumbromid, o-Chlorbemyllriphenylphos- 
phoniumchlorid,p-NUrobenzyUriphenylphosphomumchlorid, a)-Carbathoxymethyllriphenyl- 
phosphoniumchlorid, Anhydro-co-carboxymethyltriphenylphosphoniumchlorid (inneres 
Sak), Teiraplienylphosplioniumbroinid u. Allyltriplienylphosplioniumchlorid verwenden. 
(E. P. 312163 vom 14/5.1929, Auszug veroff. 17/7.1929. Prior. 21/5.1928.) Franz.

Georges Rouyer, Seine, Frankreich, Feuersichermachen von Geweben, Holz usio. 
Man impriigniert das Gewebe usw. m it einer Lsg. von K 2Si03 u. uberzieht dann m it 
einem farblosen Lack aus Firnis u. Steinkernól. (F. P. 643 531 vom 8/4. 1927, ausg. 
18/9. 1928.) Franz.

Takamine Laboratory, Inc., Amerika, Be.qummie.ren von Seide. Man tauelit 
die Seide m  Form von Strangen oder Geweben in  W., bewegt sie darin u. setzt sie dann 
erhóhter Temp. u. erhóhtem Druck aus. Man kann dem Wasserbad auch 1/„—1%  Seife 
zufiigen. Eine zur Durchfiihrung des Verf. geeignete Vorr. wird beschrieben. (F. P.
663 832 vom 12,11. 1928, ausg. 26/8. 1929. A. Prior. 29/11. 1927.) E ngeroff.

Viktor Bóhm, Wien, Verfahren zum Verfilzen tierischer Haare, insbesondere fiir 
die Herst. von Hiitcii. Man behandelt die Haare m it einem neutralen verfilzend 
wirkcnden Mittel, z. B. m it Stoffen wie Ketonen oder Aldchyden, Verbb., die dureli 
eine Carbonylgruppe gekennzeichnet sind. Die so behandelten Haare werden an- 
schlieBend noch gebleicht. (A. P. 1 719 043 vom 1/10. 1925, ausg. 2/7. 1929. Oe. Prior. 
20/11. 1924.) E ngeroff.

John H. Martin, New York, Verjilzen tierischer Ilaare. Man fiigt zu bekannten 
Behandlungsfll. die Kondensationsprodd. von Disulfit m it Aldehyd u. erreicht so 
weiehere u. dichtere Yerf.-Prodd. (A. P. 1 7 2 7  374 vom 7/2.1928, ausg. 10/9. 
1929.) Engeroff.

John H. Martin, New York, Verjilzen tierischer Haare. Man fiilirt die Be
handlung der H aare m it bekannten Fil. in  Ggw. der Kondensationsprodd. von Schwefel- 
dinxyd m it Aldehyd durch, die insbesondere auf die Farbę der Haare keine nachteilige 
Wrkg. ausuben. (A. P. 1727 375 vom 7/2.1928, ausg. 10/9.1929.) E ngeroff.

Etablissements A. & E. Riealens Fils, Ariegc, Frankreich, Uiidurchlassiij- 
machen von Filz. Man uberzieht den Filz m it einer dumien Kautschukschicht; das 
Prod. dient zur Herst. von Einlegesohlen usw. (F. P. 641 942 vom 17/3. 1927, ausg. 
13/8. 1928.) F ranz.

Bataafsche Petroleum Maatschappi, Der Haag, Holland, Wasserdichlmachen 
vcm Getcebe, Papier o. dgl. Beim Im pragnieren von Papier m it bituminosen Stoffen 
verwendet man mogliclist niedrig viscose Bitumenmassen. 'Zur Verminderung der 
Viscositiit setzt m an dem Bitum en Paraffin, Harz, N aphthalin usw. zu. Man kann 
das Bitumen auf 200—225°, hoher ais bisher iiblich, erhitzen; das Impragnieren wird 
in  Abwesenheit von Luft oder anderen oxydierend wirkenden Gasen ausgefiihrt. (E. P. 
312909 vom 17/5. 1929, Auszug veróff. 24/7. 1929. Prior. 2/6. 1928.) F ranz.

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Begelung des Kalkgehalles von Sulfit- 
laugen, dad. gek., dafi in  Abiinderung des D. R. P. 437 531 die Kocherabgasc, die dem 
Rieselturm zugefiihrt werden, vorher m it Hilfe eines besonderen Kalteerzeugers auf 
eine tiefe Temp. herabgekuhlt werden. (D. R. P. 480 672 KI. 12i vom 15/7. 1926, 
ausg. 7/8. 1929. Zus. zu D. R. P. 437531; C. 1927. I. 541.) Drews.

W. Harrison, Heathererdene, Kilmacolm, Renfrewshire, Ilunstseide aus Vis- 
cose. Ais Fallbader werden verwendet starkę oder Mineralsauren m it pn, die geringer 
ist ais dic von 7%ig. H 2S 04, vorzugsweise in  Ggw. von Neutralsalzen, u. unter An- 
wendiing von allmahlich zunelimender Strcckung auf die noch in  piast. Zustand be- 
findlichen Faden, die um zumindest 25% gestreckt werden. Der piast. Zustand der
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Faden wird fur gewohnlicli wahrend 30 Sek. aufrecht erhalten. Man kann diesen Zu- 
stand auch noch liingere Zeit andauern lassen, wenn man z. B. ein zweites Bad oder 
eine wss. Lsg. yon Neutralsalzen oder organ. Stoffen, wie Zucker, Glucose, A ., m it oder 
ohne Alkalien, um nittelbar nach dem ersten Bad folgcn laBt. Man kann die Faden 
auch vor dem zweiten Bad, oder auch nach dem Verlassen des zweiten Bades strecken. 
Es wird auch iiber die Verwendung Zn-haltiger Viscose beriehtet. (E. P. 309 053 vom 
1/11. 1927, Auszug veróff. 29/5. 1929.) E ngeroff.

G. Dietrich, Weil, Baden, Garnę. Abfiille von Kunstse.ideia.den u. Stapelfaser
werden m it afrikęua. Wildseide, insbesondere der Anaphcsorten, vermischt. Aus dem 
Gemisch wird ein Garn gesponnen, das erhóhtc Trocken- u. NaBfestigkeit bat, sich 
weich anfiihlt, farbbar is t u. hohe Fiillkraft hat. (E. P. 309 340 vom 15/6. 1928, Auszug 
yeróff. 29/5. 1929.) Engeroff.

Manufacturas de Corcho S. A., iibert. yon: Enriąue Vincke, Barcelona, 
Spanien, Kunstkork. K ork oder Korkabfalle werden parallel m it den Jahresschichten 
in papierdiinne P latten  zerschnitten, u. diese P latten  zerkleinert, so daB konfetti- 
ahrdiclie Scheibclien entstehen. Aus den Scheibchen preBt man Platten, wobei dio 
Scheibchen gegeneinander versetzt, parallel zur Flacho der P latten  angeordnet sind. 
Je  nach dem angewandten Druck entstehen mehr oder minder dicko u. dichte Platten, 
die ais Bodenbelag, zur Isoherung, ais Dichtungsscheiben usw. Verwendung finden 
ltonnen. (A. P. 1722 611 vom 22/11. 1923, ausg. 30/7. 1929.) Sarre.

Guery Guisa Gassner, Tschechoslowakei, Kunstholz. Man vermischt Siigemehl 
oder fein zerschnittenes Stroh entweder m it Wasserglas u. einer wss. Lsg. von CH3G00H, 
Ca.Cl2, Leitn, Kreosot u. Phenol, oder m it Zement oder Zement u. Kalk oder K alk oder 
Zement, K alk u. Ton u. einer wss. Lsg. von Kreosot u. Wasserglas u. preBt die Mischung 
in  der H itze zu Platten, die zur Herst. yon Wandverkleidungen, Decken, FuB- 
boden u. dgl. yerwendet werden. Solche P latten  sind billig, leicht, haltbar u. iso- 
lierend. (F. P. 646 285 vom 30/9. 1927, ausg. 9/11. 1928.) Sarre.

Philip Charles Alexander Welsh, England, Lederersałż, bestehend aus Segeltuch, 
Kord oder sonstigem, nicht elast. Textilstoff, der ein- oder doppelseitig m it Kautscliuk 
oder einem anderen piast, yulkanisierbaren M ateriał iiberzogen ist. Der Kautscliuk 
wird in dunncr Schicht auf das Gewebo gepreBt u. yullcanisiert. Man yerwendet das 
M ateriał an Stelle von Leder, auch zur Herst. von Kiisten u. Behaltern, wobei m edian, 
beanspruehte Stellen durch Gowebe oder Metallblech verstiirkt werden konnen. (F. P. 
646117 vom 23/12. 1927, ausg. 7/11. 1928. E. Prior. 26/9. 1927.) Sarre.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Hans Tropsch, Probleme der Brennstojjcliemie. Zusammenfassendcr Vortrag. 

(Ges. Abhh. Kenntnis Kohlo 8- 393—406. 1928.) B ornstein .
H. Heidenreich, Wissenschaftliclie und loirtschaftliclie Untersuclnmgen in  der Stein-

kohlenaufbereitung. Vf. untersucht m it Hilfe der GroBzahlforschung A rt u. Umfang 
der Mengen- u. Klassenschwankungen sowie dereń EinfluB auf die einzelnen Auf- 
bringungswrgango. Die Vorgango im Setzbett u. beim Austrag iiber dio Brucke u. 
durch die Schiebcr werden erórtert u. die dabei entstehenden Fehler u. dereń Ursachen 
besprochen; cinige allgemoino Kichtlinien fiir W artung u. Einrichtung von Auf- 
bereitungsbetrieben zur Erzielung einer gróBeren W irtschaftlichkcit werden gegeben. 
(Gliiekauf 65. 949—56. 13/7. 991—97. 20/7. 1028—35. 27/7. Radowenz, Ost- 
Bolimen.) Bornstein .

W. GroB, Arbeitsverfaliren der Anfbereitung vom physikalisch-chemischen Stand- 
punkt. Vf. yorsucht fiir die Verff. dor Aufbereitung, namentlich soweit sie physikal. 
Mcthoden zur Behandlung chem. Probleme anwenden, eine Darstellungsweise zu 
geben, dio sich nach A rt u. Wahl der Bezeiehnungen der in den angewandten N atur- 
wissenschaften allgemein ublichen ansehliefit, um die Probleme der Aufbereitung 
einem groBeren Kroise nalie zu bringen. (Gliiekauf 65. 917—21. 6/7. Breslau.) B ornst.

Leopold Singer, Neuere Fortschritte in der Destillationsteclinik. L iteraturbericht 
(Petroleum 2 5 . 1141— 46. 14/8. 1191— 96. 28/8. Wien.) B o r n s t e i n .

G. Kroupa, Zur Gewinnung von Tieftemperaturteer (Urverkokung). Wiedergabe 
eines Berichts, den das engl. Department of Scientific and Industrial Research von 
seiner Abteilung fiir Kohlenforschung (Fuel Research) iiber die Anlago fiir Maclaurins 
Tieftemperatur-ProzeB auf den Dalmarnock Gaswerken, Glasgow, erhalten hat. 
(Petroleum 25. 1138—41. 14/8. Wien.) Bornstein .
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Emil J. Fischer, Teerole. Aus Steinkohlen, Braunkohlen, Scliiefer, Torf u. Holz, 
aus Knochcn, Ol-, W.-, Holz- u. Harzgasteeren erzeugte Teerole werden im Verlauf 
dieser Arbeit besprochen. An Hand der P aten tliteratu r wird beriohtet iiber E nt- 
wasserung, Reinigung, Geruchlosmaehung, Entfernung von Phenolen, Paraffin u.
S-Verbb., iiber Verff. zum Emulgieren, Hydrieren u. andere Behandlungsweisen. 
Eine Tabelle enthalt die bisher techn. verwerteten Teerólartcn nebst der zur Ge
winnung verwandten App. u. ihron Eigg. u. Bestandteilen, eine zweite Tabelle (S. 1022) 
g ibt eine Ubersicht iiber die Loslichkeit der wichtigsten Teerólarten in  37 organ, 
Losungsmm. Einzelheiten im Original. (Asphalt u. Teer 29. 902—04. 1018—21, 
1396— 1404. 16/10.) N aphtali.

— , Das verfliissigte ólgas „ Philgas“. Dio Verwendung des in  den Ver. Staaten 
in groBen Mengen auftretenden Olgases, das verfliissigt in den Handel kommt, wird 
besprochen. Das von der Philgas Comp. fur den Hausgebrauch gelieferte Gas besteht 
hauptsachlich aus Propan, das fiir industrielle Zwecke aus Butan. (Petroleum Times 
22 . 396. 31/8.) Co n r a d .

Julius Fleischer, Beitrag zur Nomenklatur von Mineralolprodukten. Man erhalt 
aus Rohol durch Abdest. von 54—60% : Masut von D. 0,900—0,920, F lam m punkt 
150—180°, Stoekpunkt + 3 0  bis + 4 0 K .S .;  von 60—70% : Olgoudron von D. 0,935 
bis 0,945, F lam m punkt 200—250°, Stoekpunkt + 4 0  bis + 4 5 K .S .;  von 70—75% : 
W eiehasphalt von Stoekpunkt ca. 50°K .S .; von 76—80% : H artasphalt, so daB bei 
der Dest. bis auf Koks im gąnzen aus Olgoudron ca. 85%, aus W eiehasphalt ca. 65%> 
u. aus H artasphalt 50% abzutreiben waren. Daher is t in  strittigen Fallen festzustellen:
D., Flam m punkt, KW-stoffgeh. durch Dest. bis auf Koks u. Stoekpunkt. (Petroleum 
25. 1135. 14/8. Angern.) B ornstein .

Leopold Singer, Neueres aus der Crackinduslrie. Fortsckrittsbericht an H and 
der neueren Zeitschriften- u. Patentliteratur. (Petroleum 25. 1216—19. 1316—21. 
4/9-) _ _ _ N aphtali.

W. T. Ziegenhain, Technische Neuerungen in  der Wilcox-Baffinerie. Beschreibung 
der Neuanlage der H. F. WlLCOX Oil & Gas Co. in Bristow, Oklahoma. Das „S tripping", 
d. h. die Entfernung leicht fliichtiger Anteile aus den Kerosin- u. Heizolfraktionen, 
die aus dem bubble-tower kommen, wird durch uberhitzten Dampf, der im Rohren- 
ofen erzeugt wird, vollendet. Das direkt erzeugte Gasolin wird nur m it Plumbitlsg. 
von 22° Bó. behandelt, wahrend das Druckdestillat erst m it 4 Pfund 66er H2S 0 4, 
dann m it 17° Bć.-Lauge raffiniert wird u. nach dem Redestillieren m it 22° Bć. Plum bit
lsg. oin Gasolin ergibt, das ,,sweet“  u. n ieht korrodierend ist. In  der Dubbs-Craek- 
anlage fa llt der Koks aus dem Reaktionsgefafl direkt in  Eisenbahnwaggons, die ihn zur 
W eiterverarbeitung fortfuhron. Die Anlage ist abgebildet. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 12. 
40—152. 8/8.) ■ N aphtali.

C. O. Condrup und H. M. Spiers, Einflup der Dcstillationsbedingungen auf die 
Konsistenz von Strafienlecren. Nach den Beobachtungen der Vff. wiichst die Viscositat 
von StraBenteer sowohl, wenn m an nach dem Abdest. der leichteren Ole don Riickstand 
1 a n g s a m abkiihlen laBt, ais auch, wenn m an don Teer langere Zeit auf eine 150° 
iiberschreitende Temp. erhitzt; im letzteren Falle m it der Temp. u. der Erhitzungs
dauer steigend. Man kann einen Teor von gewunschter Konsistenz also sowohl durch 
s ta rk e i^  Abdest. u. rasches Kuhlen, ais auch durch geringeres Abdest. u. langsames 
Kiihlen gewinnen. (Gas Journ. 186. 856. 19/6.) B o rnstein .

P. Wichert, Vergleichende. Untersuchungen von Erdólbitumen und Trinidadasphalt 
alsZusatz zu Teer. Bei zahlreichen, zum Teil photograph. wiedergegebenen Praparaten 
zeigten sich die Mischungen m it Trinidadasphalt homogener u. stabiler ais die m it 
Erdólbitumen erhaltenen. (Asphalt u. Teer 29. 987—90. 3/9. Berlin.) B ornstein .

W. J. Piotrowski und J. Winkler, tJber die refraktometrische TJntersucliung von 
Paraffinprodukten. Verss. ergaben, daB bei der F iltration  von Paraffin  iiber Terrana- 
erde die fl. Paraffinanteile von der Erde adsorbiert werden, ohne daB hierbei eine 
Anderung in  der prozentualen Zus. der festen Paraffinanteile stattfindet. Zur Best. 
des Olgeh. in Paraffin werden im ABBEGsehen Refraktometer die W erte fiir n x 
(Brechungsindex des Paraffins), n0 (Brechungsindex der fl. Paraffinanteile) u. nv 
(Brechungsindex des olfreien Paraffins) bestimmt. Durch Abkiihlen von Paraffin 
auf —21° gelingt es nieht, das gesamte Ol vom festen Paraffin zu befreien, da die M. 
unfiltrierbar ist. Vff. haben Blauol m it Kieselerde vermischt (2: 1), ans dem Gemisch 
bei —21° einige Oltropfen abfiltriert u. im F iltra t n60 bestimmt. Es h a t sich gezeigt, 
daB dieses Ol dieselbe Refraktion h a t wie das im Paraffin, im Pressól, Sehwitzol usw.
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enthaltene Ol. Boi Boryslawer Erdól betragt n00 dieses Oles 1,4887. Die Best. des 
Olgeh. von Paraffin erfolgt nun nacli der Formel: px — n0 — nx/n 0 — np-100. Man 
bestimm t nx bei 60°, filtriert 10 g Paraffin iibor 5 g Terranaerde bei 80° w. bestimmt 

. im F iltra t np boi 60°. (Przemyśl Chemiczny 13. 381—87. Drohobycz, Raffinerio 
„G alicja".) Schonfeld.

Heinrich Will, Das Trocknen und Jcunstliche A ltem  des Holzes. An Beispielen wird 
der Wiirmeverlauf beim Trockncn des Holzes dargestellt. Es wird gezeigt, wie man 
fiir einen bestimmton F ali die zugehorigo Umwalzungsgeschwindigkeit des Warme- 
tragers bestimmen muB. Die Ijierauf beruliendo K onstruktion eines Stufen- u. Kammer- 
trockners u. das neue Trockenverf. m ittels kleinster Temp.-Unterschiede nach Will 
werden besehrieben. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 1421—23. 5/10. Remschoid.) J ung .

Oscar C. Bridgeman, Fluchligkeit von Gasolin und Gasolinmiscliungen. Die An
wendung der Luft-Gleichgewicht-Dcst. auf fluchtigere Ole, die Temp.-Messungen 
weit unter 0° erfordorn, ha t gezeigt, daB dio hauptsaclilichsten Eigg. aus friiheren 
Arbeiten gleicherweise fiir Bzn. u. Bzn.-Mischungen abgeleitet werden konnen. Die 
D aten von drei A.-Gasolin-Mischungen werden gegeben u. der erforderliche A.-Geh. 
gezeigt, um Automobil- u. Flugmotoren bei yerschiedenen Tempp. starten  zu lassen. 
Die genaue Eichung der Dcst.-Apparatur wird betont, eine Zusammenfassung aller 
bisherigen Ergebnisse angckiindigt. Tabellcn u. K urven im Original. (S. A. E . Journ. 
25. 137—41. Aug.) Conrad .

Walter C. Thee, Bestimmung der Leislung des Gasolins im  Motor. Vf. hat ver- 
sucht, die Leistung des Gasolins im Motor spoktralanalyt. zu bestimmen u. ha t die 
Spektra photographiert, die sich bei straightrun Gasolin, das unter v e r s c l i i e d e n e r  
Bclastung (1,140—1,685 W att) ohne oder m it B leitetraathyl im Motor zur Detonation 
bzw. zur Verbrennung kommt, u. bei Benzol ergibt. In  ziemlicher Ubereinstimmung 
m it Weston (C. 1925. I I . 2128) wurde ein kontinuierliches Spektrum von 4500 
bis 2800 A fiir straightrun-Kraftstoffe unter Dotonationsbedingungen gefunden; das 
gleiehe R esultat wurde m it Bzl. unter gleichen Bedingungon, aber o h n  o Detonation 
erhalten. Dagegen gab straightrun-Kraftstoff unter nicht detonierenden Bedingungen 
kein kontinuierliches Spektrum. Dio 3 charakterist. Pb-Linien bei Ethyl-Fluid-haltigem 
Kraftstoff waren X). 4058, 3G83 u. 3640. Die Bandenspektra fiir Sb waren boi hoher 
Konz. von Pb(C2H5)., (5 ccm per. gal.) deutlich, bei niedriger Konz. nicht vor- 
handen. Vf. erwartet, daB bei weiterer Entw. des spektroskop. Verf. dio Pb-Konz. 
in Kraftstoffen geschatzt wordon kann. Weitere Ausfuhrungen betreffen die Verbren- 
nung des CO unter verschiedonen Drucken an Hand der 7 abgobildeten Spektrogramme, 
dio auch die von Bonhoefer u. Haber (C. 1928. II. 2711) festgestellte Bandę 
fiir das OH-Radikal bei 3064 A zeigen. Weitere Diskussion dor Spektrogramme im 
Original. (Oil Gas Journ. 28. Nr 12. 46. 158. 160. 161. 8/8.) N aphtali.

R. von Walther und W. Bielenberg, Zur Schnellbestimmung des Wassergelutlles 
ton Braunkolde m it Hilfe von Auslaugverfahren. Um zu einer Methode fiir dio rascho 
Best. des W.-Geh. von Braunkohlen zu gelangen, schiittolten Vff. je 5 g der Kohle 
(KorngróBe 0—1 mm) m it 20 ccm einer m it W. in  jedem Vcrhaltnis mischbaren Fl. in 
einer Glasstópselflascho von 50 ccm Inhalt genau 3 Min., filtrierten durch ein Jenaer 
Glasfilter u. bestimmton den Brechungsindcx des F iltrats. Der dieser Zahl entsprechende 
W.-Geh. ergibt sich aus einer Eichkurvo, dio fiir jede Kohle durch die bekannten W.- 
Gehh. ontsprechonden Brechungsindices aufgestellt werden muB. Die angewandten 
Fil. waren S 04H 2 (ca. 30%ig). HC1 (ca. 20%ig)» Essigsaure (ca. 50%ig)» CaCl2-Lsg. 
(ca. 40°/0ig)» CaCl2-Essigsaurelsg. (ca. 40% CaCl2, ca. 10% Essigsaure), Pyridin, Acoton, 
Glycerin, die erhaltenen Eichkurven nahezu oder yollig gerade Linien. (Braunkohlon- 
arch. 1929. Nr. 25. 17—26.) Bornstein .

Baader, Beitrag zur Bestimmuwg der Verteerungszahl in  Transformatoren- muł 
Schalterolen. Zu den Ausfuhrungen von Locher (C. 1929. II. 820) bemerkt der Vf., 
daB dio Verteerungszalil grundsatzlich abzulehnen ist, weil sie m it den Ergebnissen 
des Betriebes yielfach im Widerspruch steht. (Chem.-Ztg. 53. 694. 4/9.) J ung.

Trent Process Corp., iibert. von: W. E. Trent, New York, V. St. A., O fen  fiir 
die Verkokung von Briketts m it Be- u. Entladevorr. (vgl. die Zeiohnungen). Die Ver- 
kokung vollzieht sich in  2 Stufen, zuerst bei 600° F. 1—2 Stdn. lang unter geringem 
Luftzutritt, wobei W. u. leicht fluchtige Ole abdest.; das Erhitzen wird darauf in  der
2. Stufe 1—2 Stdn. fortgesetzt. (E. P. 304 284 vom 14/1. 1929, Auszug peróff. 13/3.
1929. Prior. 18/1. 1928.) D e r sin .
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P. C. Pope, Reckenham, England, Ofen zur Tieftempera turverkokung von Brenn- 
stoffen, bestehend aua einer zylindr., senkreclifc stehenden Retorte, die von einem Ofen 
umgeben ist u. im Innem  einen nach oben kon. verjiingten Einsatz besitzt, so daB ein 
ringformiger Rautu gebildot wird, in  dem die Sckwelung sta ttfindet. Dureh Senkung 
des Einsatzes wird der Koks in  eine unter der Retorto befindliche Kammer entleert, 
wo er m it Dampf abgelóseht wird. Die entwiokelten Gase steigen zu der Ofcnfiillung 
empor u. tragen zu der Abfuhrung des Teeres dureh ein oben an der R etorte angebraehtes 
Rolir bei. (E. P. 309 387 vom 9/12. 1927, ausg. 9/5. 1929.) De r sin .

A. Pott und H. Broche, Essen, Deutschland, Herstellung von Kohlenwasserstoffen 
dureh deslrvktive Hydrierung von Kohle u. dgl. Kobie wird in  einer oder mehreren 
Stufen unter Druck bei erhóhter Temp. m it Losungsmm. extrabiert u. dio Extrakte 
werden hydriert. In  beiden Stufen konnen K atalysatoren verwandt werden. (E. P. 
309 446 vom 8/4. 1929, Auszug veroff. 6/6. 1929. Prior. 10/4. 1928.) D e r sin .

Standard Oil Development Co., New Jersey, iibert. von: R. T. Kaslam, Bel- 
mont, und R. P. Russel, Baton Rouge, V. St. A., Druckliydrierung von Mineralólen, 
Kohlesuspensionen u. dgl. in  Ggw. von Katalysatoren, wie Metalloxyden, die m it den 
Ólen kreisen oder in dic Rk.-Kammer eingefiihrt werden. E in Teil der umgewandelten 
Prodd. wird dauem d von der Rk.-Zone entfernt, wieder erhitzt u. zurtickgefiihrt. Die 
K atalysatoren konnen auch auf Blechen im Druckerhitzer angeordnet sein. (E. P. 
304 301 vom 1/10. 1928, Auszug veróff. 13/3. 1929. Prior. 19/1. 1928.) D e r sin .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: H. A. Humphrey, 
London, Umwandlung fester Brennstoffe in  Ole. Fein gepulverte Kohle wird am oberen 
Endo eines m it Ol gefiillten Rk.-Ofens eingetragen u. durchwandert das Ol von oben 
nach unton. Oben herrschen 100° u. am unteren Endo 400—420°, an der heifiesten 
Stelle werden iiberhitzter W.-Dampf, H„ oder / / ,  enthaltende Gase unter einem Druck 
von 100 a t  eingefiihrt. Dio m it dem Gas cntweichenden Oldiimpfo werden kondensiert 
u. der H 2 zuruckgeleitet. (E. P. 305744 vom 30/11. 1927, ausg. 7/3. 1929.) D e rs in .

Christian Johannes Hansen, Deutschland, Gewinnung des in  Steinkohlengas 
enthaltenen Ammoniaks und Schwefehcasserstoffes ais Ammoniumsulfat und Schwefel. 
In  der bevorzugten direkten Ausfuhrungsform der Erfindung wird das Steinkohlengas 
bei Tempp. oberhalb seines Taupunktes zunachst dureh eine Aufschwemmung von 
Fe(OH)3 in  W. u. dann mittels einer Metali-, vorzugsweise Eisonthionat-, besonders 
-thiosulfatlsg. gewaschen. In  der Hydroxydaufschwemmung wird der freie, in  der 
Thionatlsg. der dem NH3 aquivalente I I2S u. zugleich das S H , vollstiindig gebunden. 
Zur Regenerierung der Waschfll. werden diese vereinigt. ein Teil der Mischung m it 
sauerstoffhaltigen Gasen (Luft), der grófiere Teil von ih r m it S 02 behandelt, der ab- 
gesohiedene Schwefel abfiltriert u. das F iltra t zum Waschen neuer Gasmengen benutzt. 
Bei dem „halbdirelrten" u. „indirekten“ Verf. wird das Gas vor dem Waschen ab- 
gekiihlt, aus der ausgeschiedonen Fl. das NH3 abdest. u. in  die Thionatlsg. geleitet. 
Zwecks Gcwimiung von (NH4)2S 04 werden sclilioBhch die wie vorstehend behandelten 
Lsgg. mittles Frischgas vom Fe befreit u. in  bekannter Weise verarbeitet. (F. P. 
662709 vom 20/10. 1928, ausg. 10/8. 1929. D. Priorr. 22/10., 31/10. u. 24/11. 1927; 
5/4. u. 28/7. 1928.) K uhling .

Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., Bochum, Direkter Olkuhler zur direkten 
Kuhlung von Waschol mittels W. im Gegenstrom, dad. gek., daB die Verteilung u. 
Fiihrung des Ols u. W. in  der Kiihlzone ausschlieBlich in senkrechter Richtung u. 
paralleler Stromung dureh Zweistronwcrteilerboden erfolgt. Vorr. nach Anspruch 1, 
dad. gek., daB jeder Verteilerboden aus einer horizontalen Blechplatte besteht, bei 
der zwisehen den Lóchern regelmiiBig vertoilte kurzo Rohrstiicko eingesetzt sind. — 
Dureh die Vorr. wird ein zur Emulsionsbldg. fiihrendes sehadliches Durclunischen von 
Waschol u. W. vermieden, da diese in  paralleler Richtung gefuhrt werden. (D. R. P. 
479 954 KI. 12r vom 29/3. 1925, ausg. 25/7. 1929.) D ersin .

Gas und Teer G. m. b. H., Deutschland, Erzeugung von Wassergas in  stetigem 
Belric.be. Pulrerfórmige Brennstoffe werden m it li., auf 1200° erwarmtem Gas zu- 
saminen m it Dampf in eine Rk.-Kammer geblasen u. liier vergast. Das Wasserrjet.s 
wird nach Passieren einer Vorr. zur Abselieidung der Asche u. zur Obertragung der 
Warnie des Gases auf Kohle, um diese zu entwassoru, dureh einen Ventilator angesaugt 
u. teilwoiso im Kreislauf dureh eine Anwarmevorr. dem Generator wieder zugefiihrt. 
(F. P. 659426 vom 23/8. 1928, ausg. 28/6. 1929.) De r sin .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Edward W. Isom, Scarsdale, 
N. Y., Anlage zum Cracken von schceren Petroleum-KW-stof'fen. Das in einer Blase
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befindliche Ol wird auf Cracktemp. von 400—430° geheizt, indem es aus der unter
6— 9 a t stekenden Blase uber dio Heizrohre eines Ofens wieder in dic Blase zuriiek- 
gefórdert wird. Die Darnpfe aus der Blase passieren zwoi RuckfluBkiililer; dereń Kon- 
densato werden in  Heizrohren eines zweiten Ofens noclimals bei 540—650° geeraekt 
u. diese li. Darnpfe nochmals in  dio erstc Blase zuruckgefiihrt. Erisclies Ol wird teils 
im Warmeaustauscli der RiickfluBkukler, teils duróh dio zweite Crackstufo kon- 
tinuierlich dor Blase zugefiilirt. Aus den RuckfluBkiihlern zieben dio Gasolindampfe 
ab (Zeichnung). (A. P. 1 7 0 8 1 8 0  vom 21/5. 1927, ausg. 9/4. 1929.) K inderm ann .

Jenkins Petroleum Process Co., V. St. A., Cracken von Koldemcasserstojfóhn. 
Die Vorr. besteht aus einem liegenden Zylinder, von dcm an beiden Enden weite Rolire 
zu einem Biindel von engen Rohren fiihrcn, die von einem Ofen beheizt werden. Das 
zu crackendo Ol wird von oben in  einen Dephlegmator entgegen den aufsteigenden 
Dampfen des gecrackten Oles zur Dephlegmierung dieser u. zu seiner Anwarmung 
eingefiihrt u. lauft von dort in  die Crackblase. Von hier erfolgt eine selu- schnelle Be- 
wegung des zu spaltenden Oles mittels einer selmell rotierenden Schraube durch das 
beheizte Rolirbiindel, in dem die Crackung erfolgt. Bei einer Weggeschwindigkeit 
von 5— 6 m/sec soli in den Rohren jede Kohleabsclieidung vermicden werden. (F. P. 
653 916 vom 5/5. 1928, ausg. 29/3. 1929.) Der sin .

Pan American Petroleum Co., Los Angeles, iibert. von: John C. Black und 
Marvin L. Chappell, Los Angeles, Kontinuierliches Verfahren zum lieinigen von 
Kohlenwasserstoffen, besonders Petroleum-, Schieferol- u. Crackdestillalen. Das Ol wird 
gleichzeitig m it S 0 2 u. I I2SO,t (je nacli dcm Ol: Saure von 60—66° Bć bis zu 3—15% 
S 03-Geh.) bei Tempp. nahe dem Kp. der S 02 u. unter Druck im Gegenstrom boliandolt, 
wobei nur die polymerisierbaren, unbestandigen ungesatt. u. S-haltigen KW-stoffo 
entfernt, die gesatt. u. bestandigen ungesatt. KW-stoffe unangegriffen bleiben. Weitero 
Reinigung m it neutralisierenden oder oxydierendenMitteln(NaOCl) u. Dest. Verluste 
geringer ais boi sonst ublicher Saurebehandlung. (A. P. 1710 200 vom 10/3. 1927, 
ausg. 23/4. 1929.) K inderm ann.

Pan American Petroleum Co., Los Angeles, iibert. von: John C. Black und 
Marvin L. Chappell, Los Angeles, Kontinuierliches Verfaliren zum Reinigen von Kohlen- 
wassersloffen, besonders Leuclitól aus Cycloparaffin-reicliem Erdol. Das Ol wird bei 
Tempp. unter 0° im Gegenstrom m it nur solchen Mengen fl. SO* behandelt, daB dio 
zu entferndenen C-reichenu. S-haltigen Stoffo nur teilweise gol. werden. NachTrennung 
der Eli. wird das Ol in Ggw. der gel. S 0 2 bei Tempp. unter 0° m it solchen Mengen S 03 
oder rauchender H^SO^ behandelt, daB die zu entfernenden Stoffe in  Sulfonsauren 
verwandelt werden, das zu gewinnende Ol aber n icht wesentlich angegriffen wird. 
Dio Verluste betragen nur 20—25% des behandelten Destillats. (A. P. 1710143 vom 
6/4. 1927, ausg. 23/4. 1929.) K inderm ann .

Pan American Petroleum Co., Los Angeles, iibert. von: John C. Black und 
Marvin L. Chappell, Los Angeles, Reinigen von Kohlenwasserstoffen m it schiuefliger 
Saure und Schwefelsaure. Beschreibung einer kontinuierlichen Ausfiihrungsform des
A. P. 1710143 (vgl. vorst. Ref.), dereń Einzelheiten (Anordnung der ReaktionsgefaJBe, 
Warmeaustauscher, Kiililer, SÓ2-Verdampfer, Pumpen, AbsetzgefaBe usw.) aus der 
schemat. Zeichnung hervorgelien. (A. P. 1710 201 vom 28/5. 1927, ausg. 23/4.
1929.) K inderm ann .

Wacław Geritz, Borysław, Verfahren zur Reinigung von Erdol. Das friscli 
gefórderte Erdol wird derart durch den Boden in  den Behalter gebraclit, daB keine 
weitgehende Durchmischung erfolgt u. durch Erwarmen auf 30—35° wird dafiir 
gesorgt, daB das Ol leichtfl. bleibt; dadureh wird erreicht, daB das leichtere, reino 
Erdol naeh oben stoigt, wahrend die am Boden verbleibenden Verunreinigungen in 
iiblicher Weise entfernt werden. (Poln. P. 9220 vom 11/7. 1927, ausg. 20/12.
1928.) SCHONFELD.

Barrett Co., V. St. A., Pechmischung. Man dest. Steinkohlenteer kontinuierlich, 
indem man ilin in  die abziehenden Heizgase der Koksofen spritzt, wobei Pech von 
hohem F. (iiber 150°) m it wenig freiem C gobildet wird. Die Heizgase werden naeh 
der Dest. des Teers gekiihlt, wobei sich die Teeróle absoheiden, .elektr. gereinigt u. die 
so erhaltenen peckartigen Bestandteile dem Pech beigemiseht. Das noch h. fl. Pech 
wird kontinuierlich m it Steinkohlenteer gemischt. Die Mischung ist vollkommcn 
homogen u. eignet sich vorzuglich in  Olbrennern ais Heizmittel. Die abgeschiedenen 
Teerolc u. das aus den Koksofengasen abgesckiedene teerige Ol wird gesammelt ent-
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phenolisiert. (F .P . 658 673 vom 7/8. 1928, ausg. 18/6. 1929. A. Prior.17/8.
1927.) Th iel . 

Pan American Petroleum Co., Los Angeles, ubert. von: John C. Black, Destre-
han, Louisiana, Wirt D. Rial und Raymond T. Howes, Wilmington, Californien, 
Reinigung von Petroleumkohlenwasserstoffen und Schmierdlen. Um diese von den Stoffen, 
welehe bei der wei teren Behandlung Emulsionen verursaohen, zu befreien, werden sie 
m it 10% einer schwachen NaOH  un ter 4— 7 a t Druck u. unter Riihren m it Dampf 
gewaschen, die wss. Schicht abgezogen. Darauf wird das Ol m it 10% Erdalkali hydrat 
u. 10% Adsorptionserde bei 150° verruhrt, bis alles W. ausgetrieben ist, u. schlieBlieh 
filtriert. (A. P. 1709 203 vom 26/4. 1926, ausg. 16/4. 1929.) K inderm ann .

Hermann Bensmann, Deutsehland, Reinigung von gebraućhien Schmierdlen. 
Man setzt dem 01 2—5%  polymerisierender Stoffe zu u. riihrt tuehtig. Nach kurzem 
Absitzen zweeks Abscheidung von ausgeschiedenen Bestandteilen wird das Ol auf ein 
hochgelegenes Bassin gepumpt, wo es durch weiteres Absitzen geklart wird. Danaeh 
laBt m an es iiber ein grobes u. ein feines Floridiniiltcr flieBen. (F. P. 656 426 vom 
25/6. 1928, ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 14/6. 1928.) Der sin .

G. E. S. Sanna, Alsten (Schwreden), Jmprdgnieren von Holz und anderem Faser- 
rmterial zwecks Erhohung der W iderstandsfiihigkeit gegen Feuchtigkeit, Cliemikalien, 
Feuer u. mechan. Beanspruchungen durch Erhitzen m it cycl. Verbb. evtl. zusammen 
m it anderen Verbb. unter Druck. — Z. B. wird Birkenholz m it einem Gemisch von 
Kresolen, Formaldehyd u. Aceton im pragniert oder iiberstrichen u. auf 130° bei 30 at 
Druck erhitzt. (E. P. 311 227 vom 22/4. 1929, Auszug veróff. 3/7. 1929. Prior. 7/5.
1928.)  ̂ M. F. Muller .

Eugene Brillie und Jean Chalon, Frankreich, Verfahren wid Vorrichtung zur
Bestimmung des Anteils brennbarer Oase. U nter Vermeidung einer quantitativen 
Analyse w ird ein schadlicher Prozentsatz brennbarer Gase in  umschlossenen Raumen, 
leeren Olzisternen, bestimmt, indem man mittels Rohr einem Bunsenbrenner Luft 
aus dem fraglichen Raum zuleitet. Die Flamme is t vorher genau auf die Grenze zwischen 
Blau- u. Gelbfarbung einreguhert u. wńrd sich beim Vorhandensein brennbarer Gase 
in  der L uft wieder gelb farben. Eine Skala am Regulierhahn der Gaszufuhr ermóglicht 
die genaue Feststellung des Anteils brennbarer Gase in  der fraglichen Luftprobe. 
(F. P. 659 880 vom 23/12. 1927, ausg. 4/7. 1929.) He in e .

[rt!SS.] G. Petrow, Erdol-Sulfonsfiuren und ilire technische Verwendung. Leningrad: Wissen- 
sehaftlieher chemisch-technischer A7erlng 1929. (137 S.) Rbl. 3.76.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Marqueyrol, Studien iiber einige Stabilisatoren. Unterss. uber die Wrkg. ver- 

schiedener Stabilisatoren (Diphenylamin, Nitrosodiphenylamin, Carbazol u. a.) durch 
Erhitzen von Pulverproben m it yerschieden hohem Stabilisatorgeh. auf 75°, 60° u. 40° 
in offenen u. geschlossenen GefaBen u. Feststellung des N-Geh. der vom Stabilisator 
befreiten Proben in Abhangigkcit von der Erhitzungszeit. Eine Pulverprobe, m it 10% 
Stabilisator gefertigt, laBt erkennen, ob der Stabilisator selbst bei der jeweiligen Er- 
hitzungstemp. auf das Pulver zersetzend einwirkt. Es zeigt sich, daB Diphenylamin 
bei 75°, 60° u., wrenn auch sehr schwach, bei 40° das Pulyer angreift, wobei hauptsachlich 
Nitrosodiphenylamin entsteht, wahrend dieses wio auch Carbazol das Pulver nur sehr 
wenig zersetzen. Einzelergebnisse in Tabellen u. Kurven. (Memoriał Poudres 23. 
158—77. 1928. Paris.) F. Becker .

Marqueyrol, Bas Verhalten von Nitroglycerinpulvern beim Erhitzen im  Vakuum. 
Nitroglycerinpidyer fremden Ursprungs werden m it diphenylaminhaltigen Pulvern B 
verglichen. Die Proben werden im Vakuum auf 50° erhitzt, alle 3—4 Tage wird eva- 
kuiert, Gase u. Dampfe werden aufgefangen u. gemessen. Analyse der gesammelten 
Gase u. Feststellung der wichtigsten Rklc. der abgesohiedenen Fil. Tabellar. tlber- 
sieht. (Memoriał Poudres 23. 178—82. 1928.) F . Becker .

Desmaroux, Getvichtsverluste von B-Pulvern und Nitroglycerinpuhem beim E r
hitzen auf 50°. Die Gewiehtsverluste von Pulvern B sind erheblich geringer (Feuchtig
keit u. Losemittel) ais die von Nitroglycerinpulvern. Die Gewichtsabnahmen deutscher 
u. franzós. Nitroglyeerinpulver sind nach A rt u. Hohe gleich, wahrend die von Pulvern 
itelien. Ursprungs infolge ihres hóheren Geh. an Gelatinierungsmittel u. Nitroglycerin 
griiBer sind. (Memoriał Poudres 23. 230—35. 1928. Paris.) F. Becker.
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Jupeau, Versuche iiber das Zeirkleinem von Nitrocellulose. Eingehende, betriebs- 
wirtschaftliche Unterss. (Memoriał Poudres 23. 183—97. 1928.) F. Becker .

Arnold Schmid und Paul R. de Wilde, Osterreich, Verfahren zur Denilrierung 
von Nitrose enthaltender Iłiickstandsschwcfelsaure. An Stello des bisbor iibliehen Ein- 
blasens von Wosserdampf erb itzt m an die Siiure unter vermindertem Druck. (F. P. 
662 040 vom 12/10. 1928, ausg. 1/8. 1929. Oe. Prior. 15/10. 1927.) Drews.

Trojan Powder Co., New York, iibert. von: Joseph A. Wyler, Allontown, 
V. St. A., Ammoniumnitratsprengstojf, gek. durch einen Zusatz von IIexamelhylen- 
tetramin, um die Empfindlichkeit des Sprengstoffs zu steigern. — Entweder mischt 
man z. B. 96 Teilo NH4N 0 3 m it 4 Teilen C0H ,2N „ oder m an stellt sich Mischkrystallo 
ber, indem m an z. B. N H ,N 03-, CELO- u. NH3-Lsg. mischt u. eindampft. (A. P. 
1720 459 yom 23/3. 1926, ausg. 9/7.‘l929.) Th iel .

Oskar Matter, Deutschland, Herstellung leicht entflammbarer Bleiazide. Das 
zur Fallung u. zum Waschen des Azides dienende W. muB frei sein von 1. Carbonaten 
u. deshalb einer besonderen Yorbehandlung unterworfen werden. (F. P. 663 841
vom 12/11. 1928, ausg. 26/8. 1929. D. Prior. 7/5. 1928.) Drews.

Edwin John Johnson, Canada, Palronenhiilsen aus Papier, dad. gek., daB sio
m it Paraffin  impriigniert u. m it einem tjberzug von Nitrocelluloselack Yersehen sind, 
der E[arz, trocknendes Ol u. KW-stoffe ais Lósungsm. enthalt, u. gut auf dem Paraffin 
haftet. — Solche Patronenhulsen nehmen keine Feuchtigkeit auf u. kleben nicht im 
Lauf. (F. P. 658 020 vom 24/7. 1928, ausg. 30/5. 1929.) Thiel .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
L eym ann, Die Verhiitung von Milzbrand in  den Gerbereien. Aus einer vom Bureau 

international du travail herausgegobenen Broschure berichtet Vf. iiber die wesont- 
lichsten Verff. zur Milzbrandbekampfung. 1. V e r f .  S e y m o u r -J O N E S :  Die Fello 
bleiben 24 Stdn. in einer Lsg. von 0,02% S[gCl2 u. 0,09% HCOOH. 2. P  i c k e 1- 
V e r f . : Dio Felle werden 9—40 Stdn. bei 20—40° in eine Lsg. von 1—2%  HC1 u. 
10% Salz getaucht, dann die Siiure m it 3%ig. Na2C03-Lsg. neutralisiert. 3. V e r  f. 
m i t t e l s  N a O H :  Die Fello liegen 72—96 Stdn. bei 15—20° in  einer Lsg. von 
ł/ 2%  NaOE[ u. 1— 10% Salz. Das Verf. kann m it dem Aschern kombiniert werden, 
wobei N a2C03 zur Anwendung kommt. (Journ. In t. Soc. Leather Trades Chemists 11. 
130—32. 1927.) S t o c k .

H. G. Bungenberg de Jong, Beitrdge zur Theorie der vegełabilischen Gerbung. 
IV. Trennungserscheinungen in  zwei fliissige Phasen in  Systemen: Hydrophiles Kolloid +  
Wasser +  (Poly-)Phenol. (III. vgl. C. 1928. I. 1828.) Vf. hatte  friihor die Hypothesc 
aufgestellt, daB dor Mechanismus der Dehydratation hydrophiler Kolloido durch Gerb- 
materialien oder einfache Phenolo in der Bldg. zweier fl. Phason des Dispersionsmittels 
an dor Oberflaehe des Kolloidpartikels bestohe. E r liefert woitere Verss. zur Stutzung 
dieser Hypothese. Resorcin dehydricrt Gelatine nahe des isoelektr. Punktes nur in 
einem ganz bestimmten Konz.-Bereich, dabei t r i t t  ein fl. K oagulat auf, so daB man 
von einer Tronnung in zwei fl. Phasen im ternaren System Gelatine-Wasser-Resorcin 
sprechen kann. Die genauoro Unters. des Vorgangs zeigt, daB die Trennungserscheinung 
nur der Fortgang eines bereits bei sehr yiel niedrigeren Resorcinkonzz. einsotzenden 
Prozesses ist. (Dio Abnahmo der Viscositiit beginnt bei geringstem Resorcinzusatz.) 
Die Tronnung t r i t t  bei sonst ahnlichon Bcdingungen am stiirksten beim isoelektr. P unkt 
der Gelatine auf. Die abgetrennte gelatinereiebore Schicht en thalt auch mehr Resorcin 
ais die gelatinearmere Schicht. Yf. nimm t an, daB der ,,Makro“ -Tronnung eino „U ltra- 
mikro‘‘-Trennung der Resorcinlsg. an der Oberflaehe der kolloiden Golatinepartikel 
vorangeht. ,,Makro“ -Trennung t r i t t  erst ein, wenn die Bedingungen fur die Vereinigung 
der abgetrennten kapillaren Schichten geniigend giinstig sind. Ahnliche ,,Makro“ - 
Trennungserscheinungen wurden auBer m it Resorcin beobachtet m it: Phenol, Hydro
chinon, Pyrogallol, Phloroglucin, Oxyhydrochinon, Cateehin, Chebulinsaure, Digalloyl- 
glucose u. Tannin. Die Trennungserscheinungen sind nicht auf Gelatine beschriinkt, 
sie konnten auch in den Kombinationen: Agar +  Wasser +  Tannin u. 1. Starkę +  
Wasser +  Tannin beobachtet werden. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 494—503. 15/5. 
Leiden, Biochem. Lab. d. Univ.) Stather.

B. Kohler, Beitrag zur Bereitung von Cliromgerbbruhen. Bei der Herst. basischer 
Chrombriihen aus Chromalaun u. Natrium thiosulfat entsteht S 0 2 u. kolloider S. Bei
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der Entfernung des S 0 2 durch Koehen fiilit der fiir dio Gcrbung erwiinschtc kolloide 
S groBtenteils aus. Vf. yerwendet das boi der Horst, der Bruhen cntstelionde S 0 2 
zur Red. von Bichromat. Zur Bereehnung der Mengenvorhiiltnisso worden bestimmto 
Gleiehungen abgeleitet. (Gerber 55. 167—G8. 10/9. Koniggratz, Labor. der Gerber- 
schule.) Stather.

r.' Leopold Pollak, Die Pankreasenzyme in  der kunsllichen Bei ze. Vf. behandelt 
die Frage der Prioritat der Erkenntnis der Anwendbarkeit der Pankreasenzyme zum 
Beizen von Fcllen. (Gerber 55. 164—66. 10/9.) Stather .

P. Hue, U ber das Bleiclien brauner Schafleder. Besprecliung von Arbcitsvor- 
schriften. (Halle aux Cuirs (Suppl.-teehn.) 1929. 193—94. 225—26. 18/8.) Stather.

G. D. Mc Laughlin, J. H. Highberger, F. 0 ’Flaherty und E. Kenneth Moore, 
Untersuchungen uber Theorie und Praxis des Beizens. Die Vff. geben zunaehst eino 
histor. Zusammenstellung der versehiedonen Thcorien iiber Aufgabo u. Wirkung der 
Enzymbeize: Entfernung der Elastinfasern aus der H aut, Entfernung der Kcratose, 
Entfernung der interfibrillaren K ittsubstanz, Aufschlufi des Kollagens usw. u. be- 
sehreiben weiter eigenc Vcrss. iiber die Wrkg. von Enzymbeizen auf die H aut.

. Dio in der H au t von Enzymbeizen bewirlcten Anderungen konnen in solche physi- 
kaliseher u. solche chem. N atur unterschieden werden.

Zu den physikal. Anderungen der H au t beim Beizen gehort vor allem das ,,Ver- 
fallon“ der im Ascher geschwollenen H aut. Da die vorschiedenen, dic H aut aufbauenden 
Faserartcn (Narbenfasern, Fasern des Coriums, Elastinfasern, ercctor-pili-Muskeln 
u. unwillkiirlięhe Fleischmuskeln) im Ascher verschiedon stark  anschwellen, wird der 
Narben beim Aschern rauh. Die Beize bringt alle die Faserartcn nahezu wieder in  den 
gleichen Schwellungszustand u. beseitigt so dic Narbenrauhheit. Zur Klarung dieser 
Verlialtnisse untersuchten Vff. vergleichsweisc dio Schwellung dor yerschiedenen Faser- 
arten (Gesamthaut, Corium, Elastinfasern, Muskelgowcbe). Im  Gegensatz zu K aye 
u. J ordan  L loyd  (Biochemical Journ. 18 [1924j. 1043) stellten sie fest, daB das 
Corium von K albshaut u. R indshaut nach dem Weichen, Aschern u. Beizen starker 
geschwollen ist ais die Gesamthaut (Corium +  Narbenschicht). Unwillkiirliches 
Muskelgewebe (entsprechend dem erector-pili-Muskel) schwillt starker ais die Gesamt
hau t u. ais alle iibrigen Faserarten. Dies t r i t t  besondors stark beim Aschern u. beim 
Einbringen der gebeizten BlóBe in kaltes W. zutage. Die elast. Fasern yerlieren bei 
der Schwellung im Ascher betriichtlich an Dehnbarkeit, doch erhalten sie durch das 
Beizen diese Fahigkeit wieder. E last. Fasern u. unwillkiirliches Muskelgewebe wird 
beim Beizen nur in sehr geringem Umfang gelost, der wcitaus groBte Teil geht beim 
Aschern in Lsg. Die die KoHagenfascrbiindel umfassenden Retikulinfasern werden 
teilweiso im Ascher zerstort, der betrachtliche noch in der H au t 'zuriickbleibendc 
Anteil wird durcli die Enzymbeize aus der H au t entfernt, wahrend reines Entkiilken 
m it Milchsaure oder Ammonchlorid ohne oder von nur geringem EinfluB auf die E n t
fernung der Retikulinfasern ist.

Da Entkiilken allein die Enzymbeize nieht ersetzen kann, muB dic Enzymbeize 
auch chem. Veranderungen bewirken. Vff. untersuchten zunaehst an K albshaut u. 
Ziegenhaut die beim Weichen, Aschern, Waschen, Beizen u. Wiederwaschen der H aut 
in  Lsg. gegangene Stickstoffmcnge. Der groBte Stickstoffverlust tr i t t  in  dor Wciche 
u. im Ascher ein. Bei der Unters. des N- u. S-Verlusts der H aut boi zunelimender 
Beizdauer wurdo festgestellt, daB der S-Verlust bei 3-std. Beizon nieht groBcr ist ais 
bei ^/2-std., der N-Verlust ist nur um 15% hoher. Vergleichende Beizverss. m it akt. 
Enzymbeize u. don enzymat. unwirksamen Bestandtcilcn dieser ergaben, daB die beim 
Beizen in Lsg. gegangene Mcnge Schwefel in beiden Fallen wahrend 24 Stdn. konstant 
bleibt. Die Hauptwrkg. der Enzymbeize kann also nieht in  einer Entfernung der 
schwefclreichen ,,Keratose“ aus der H au t bestehen. Die Menge des in Lsg. gegangenen 
Stickstoffs steigt boi der akt. Beize m it dor Beizdauer betrachtlich an, wahrend die 
nichtakt. Beize eine nur sehr geringe Zunahme an  gelóstcm N  aufweist. Die Zunahme 
an gelóstem Stickstoff bei der akt. Beize ist wahrend der ersten 3 Stdn. wahrscheinlich 
auf eine Auflósung von koagulierbarem Protein, spiiter auf eine enzymat. Wrkg. auf 
das Kollagen der H au t zuriickzufuhren. — Wird getrocknete, ungesalzene Ziegenhaut 
in  reinem W. oder 10%ig. NaCl-Lsg. geweicht, geaschert u. dann m it akt. oder inakt. 
Beizlsg. behandelt, so ist die beim Beizen in Lósung gegangene S-Mcnge in allen Fallen 
gleich groB u. bleibt bei zunelimender Beizdauer konstant. Die Menge des beim Beizen 
in Lsg. gegangenen N steigt bei akt. Beize stark an, gleichmaBig bei Wasser- oder 
Kochsalz-Weiche, bei inakt. Beize ist bei beiden Weicharten beim Beizen ebonfalls
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ein unter sich gleichgroBer, aber gegeniibcr der akt. Beize nur sehr viel geringerer N-Ver- 
lust u. Anstieg dieses N-Verlustes zu konstatieren. B etrachtet man die Gesamtsumme 
des aus der H au t in  der W asserwerkstatt in  Lsg. gegangenen Stickstoffs, so ergibt sich, 
daC der Stickstoffverlust bei der salzgeweiehten H aut in  allen Operationen grófier ist 
ais bei der wassergeweiehten H aut. Dieser Unterschied muB auf eine stiirkere Ent- 
fernung koagulierbarer Proteinsubstanz zuruckgefuhrt werden, er tr i t t  gleiehmaCig 
bei enzymat. akt. u. inakt. Beize auf. Mit zunehmender Enzymkonz. der Beizlsg. 
bei gleichbleibender Beizdauer steigt die Menge des in Lsg. gegangenen N an, die Menge 
des in Lsg. gegangenen S bleibt konstant. W ird die Summę der bei allen Operationen 
der W asserwerkstatt in Lsg. gegangenen N-Mengen in Rechnung gesetzt, so ist der 
jS’-Verlust der salzgeweiehten H aut beim Beizen m it Beizlsgg. steigender Enzymkonz. 
immer groBer ais bei wasscrgeweichtcr H aut.

Die Vff. fassen das Ergebnis ihrer Verss. hinsichtlich der Theorie des Beizprozesses 
folgendermaBen zusammen: Die weniger wiehtige Eunktion der Beize besteht in  ihrer 
physikal. Wrkg., die verschiedcnen Hautfaserarten auf den anniihernd gleichen 
Sehwellungszustand zu bringen, die H aut teilweise zu entkiilken u. yerfallen zu lassen. 
Die gleiehe Wrkg. haben auch einfache Entkalkungsmittcl. Die wichtigere Aufgabe 
der Enzymbeize besteht darin, gewisse Hautbestandteile zu veriindern oder zu lósen. 
Zweifellos wird durch die Enzymbeize aus der H au t eine geringe Menge Keratose ent- 
fernt, Elastinfasern u. erector-pili-Muskeln gehen in nennenswerter Menge nicht in 
Lsg., dagegen besteht die Hauptaufgabe der Beize darin, die nach dem Weichen u. 
Aschern noch in der H aut yerbliebene koagulierbare u. koagulierte Proteinsubstanz 
zu lósen u. die nach dem Aschern noch in tak t gebliebenen Retikulinfasern zu zer- 
stóren. (Journ. Amer. Leathcr Chemists Assoc. 24. 339—79. Juli. Univ. of Cincinnati, 
Department of Leather Research.) STATHER.

— , Die Herslellung voń Bekleidungsleder. Gerbung u. Zuriclitung von Bekleidungs- 
leder werden beselirieben. (Halle aux Ćuirs [Suppl. techn.] 1929. 260—66.15/9.) S ta th .

A. Kraus, Lederlaclce und Lederdeckfarben. Die Nilrocelhdoselacke, die Losungs- 
mittel und die Wollen. Lederlaclce auf Basis von Nitrocellulose. Auswahl der Kol- 
lodiumwolle, Weichmacher. Harzzusatze. Lósungsmm. u. Zusiitze von Nichtlósern. 
Farblose Lacke. Pigmentieren. (Farbo u. Lack 1929. 453. 18/9.) K onig.

C. H. Spiers, Bemerkungen zur Ausriistung des Gerbereilaboratoriunis. Vf. emp- 
fieldt Waagschalen aus reinstem Stahl u. erórtert ais zweekmaGig fiir Kontrollanalyson 
einen einfachen Titrationsapp., Spezialpipetton u. einen zur colorimetr. Best. des 
pu-Wertes sehr geeigneten Komparator. (Journ. In t. Soc. Leather Trades Chemists 13. 
8—10. Jan .) Stock.

Fini G. A. Enna, Fettbestimmung im  Leder. Um in der Fettanalyse beim Erhitzen 
auf 105°' Oxydation oder Zers. der Substanz zu vermeiden, verwendet Yf. einen m it 
trockenem C 02 gefiillten Ofen u. erzielt dam it iibereinstimmendo Resultate. (Journ. 
In t. Soc. Leather Trades Chemists 13. 37—38. Jan.) Stock.

R. W. Frey, L. R. Leinbach und E. O. Reed, Analysen einiger englischer Buch- 
bimlerleder. Vff. untersuchen engl. Ziegen-, Schaf-, Kalb-, Kuh- u. Schweinslcder 
hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit ais Buchbinderleder auf Festigkeit u. E lastizitat u. 
diskutieren dio Ergebnisse der chem. Analysen. (Journ. In t. Soc. Leather Trades 
Chemists 13. 239—46. Mai. Bureau of Chemistry and Soils, U. S. Dopartment of 
Agriculture.) Stock.

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darm stadt, Emulsion, insbesondere fiir Gerbereizweeke. 
Frisch hergestellte Metallhydroxyde, insbesondere Al(OH)3, vermógen unl. Fette 
u. Ole emulsionsfahig zu machen. Giinstig is t ein gleichzeitiger Zusatz von Harnatoff. 
Z. B. entsteht aus 10 Teilen Knochenól u. 1 Teil Al(OH)., eine fur die Zwecke der 
Gerberci verwendbare Emulsion. (Poln. P. 9321 vom 6/9. 1927, ausg. 28/12. 1928.
D. Prior. 13/11. 1926.) S c u Ó N E E L D .

XXIII. Tinte; Wiehse; Bohnermassen usw.
Juljan Flatau, Posen, Vcrfahren zur Gewinnung von wasserlbsliclien oder von 

kolloidal loslichen Erzeugnissen aus Felten, Fełtsauren, Mineralólen, Paraffin und 
Wachsen, in  Kombination mit Sulfonsuuren von hydrierten Kolilenwasserstoffen und 
Hydrophenolen sowie dereń Natrium- und Kaliumsalzen. Um aus Fetten  usw. in W. 1. 
Prodd. bzw. m it W. kolloidale Lsgg. oder bestśindige Emulsionen bildende Prodd.
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zu erhalten, werden sie m it den Sulfonsauren von hydrierten KW-stoffen, Hydro- 
plienolen, Chlorhydrophenolen usw. bzw. dereń Allialisalzen versetzt. Z. B. werden 
100 Tle. K-Seife m it 50 Tin. Vaseline auf 90— 100° erwarmt u. m it 20 Tin. Hexa- 
hydronaphthalinsulfonsaure u. 10 Tin. Hexahydrokresolsulfonsdure vermischt. Das Prod. 
ist ein gutes Reinigungs- u. Fleckentfernungsmittel. (Poln. P. 9002 vom 14/12. 1927, 
ausg. 1/12. 1928.) _ Sciionfeld.

Farrington Daniels, Madison, Wisconsin, V. St. A., Reinigungsmittel. Es besteht 
aus einer Mischung von etwa 50 Teilen Trinatriumphosphat oder einem anderen alkal. 
reagierenden Alkalimetallphosphat, 30 Teilen eines pflanzlichen Ols, wie Baumwoll- 
saatol u. 1 Teil Palmól. Das Mittel wird in Ggw. von etwas W. yerwendet. (A. P. 
1 719 595 vom 16/10. 1925, ausg. 2/7. 1929.) Frank.

Ira W. Lanham, Elbern, Illinois, Reinigungsmittel, bestehend aus Seife, Soda, 
Borax, einem milden Rauhm ittel, wie Fullererde, Kieselgur, Ton u. wss. Ammoniak, 
m it oder ohne wohlriechendo Zutaten, wie Sassafrasol, Wintcrgriinol. (A. P. 1724 289 
voni 24/3.1928, ausg. 13/8. 1929.) E ngeroff.

George C. Bryson, Montreal, Quobee, Canada, Reinigungsmittel, das W. u. nach- 
stehende Bestandteile in  etwa folgenden Mengen enthalt: 400 g iSeife, 52 ccm Alkohol, 
22 ccm Glycerin u. die Rk.-Prodd. von 50 ccm Olsśiure u. 1 g NaOH. (A. P. 1728 721 
vom 8/4. 1925, ausg. 17/9. 1929.) E n g e r o f f .

Tewel Adler, Lemberg, Mittel zur Entfernung von Flecken, bestehend aus dem 
wss. E x trak t von Quillajarinde, A., NH3, Na2C03 u. W. (Poln. P. 8707 vom 15/9.
1927, ausg. 15/10. 1928.) " ScH O N FE LD .

Rudolf Sip, Seine, Frankreich, Mittel zum Entfcrnen von Teerflecken. Es besteht 
aus einer Mischung von CS2, CCI.,, Aceton, Paraffinol u. Sikkativ. (F. P. 658 431 
vom 31/7. 1928, ausg. 15/6. 1929.) F ranz.

Mathieu Rais, Frankreich, Reinigungsmittel fiir Wiinde, Stuck, Olgemśilde, 
Fresken, Tapeten usw. besteht aus N a2C03, Alaun, CuSO., u. gekoehtem Getreidemelil. 
Diese Stoffe werden zu einer knetbaren M. verarbeitet, gegebenenfalls unter Zusatz 
von NaCl ais Konservierungsmittel. (F. P. 659 374 vom 23/8. 1928, ausg. 27/6. 
■1929.) _ K ittler .

Gaston-Henri Ganachaud, Frankreich, Reinigungsmittel fiir Lack- und Ol- 
anstriche, sowie auch fiir Kleidungsstiicke, erhalten durch Zusatz von 20 g Oxalsaure 
u. 70 g ŃH.,C1 zu einer sd. Lsg. von 250 g Bleiehlauge in 1 1 W. Dio M. wird 5 Min. 
unter Umruhren gekocht u. filtriert. F ur Kleiderreinigungszwecke wird die Lsg. m it 
W. verdunnt. (F. P. 661708 vom 4/9. 1928, ausg. 29/7. 1929.) M. F. Muller .

Chemiczna Fabryka ,.Hermes" St. Filipowski, Posen, Mittel zum Reinigen 
lackierter Teile., z. B. von Karosscrien. Das Mittel besteht aus 75—80% Harzol- 
Destillaten, 15% Schmierseife u. 5—10% A. (Poln. P. 9174 vom 7/12. 1927, ausg. 
10/10. 1928.) Sciionfeld.

Soc. an. Franęaise du ,,Ferodo“, ubert. von: Alexandre Bluhrn, Paris, Gleit- 
mittel. (A. P. 1722 890 vom 3/1.1927, ausg. 30/7. 1929. F . Prior. 13/1. 1926. — 
C. 1927. I. 2704.) Kuiiling .

Soc. an. Francaise du ,,Fedoro", ubert. von: Alexandre Bluhm, Paris, 
Gleitmittel. (Can. P. 271250 vom 5/1. 1927, ausg. 31/5. 1927. — C. 1927. I. 2704 
[E. P. 264 471].) Kuh ling .

XXIV. Photographie.
Olaf Bloch, Eine Bemerkung iiber die Empfindlichkeit unbelichteter Emulsionen. 

Vf. fand, daB eine unbelichtete P latte, die zunachst m it stark  verd. Chromsaure be
handelt worden war, ihrc volle Empfindlichkcit zuriickgewann, wenn sie danach in 
sehr verd. Alkali gebadet wurde. Verss. m it verschiedenen Ox}Tdationsm itteln einer- 
seits an Emulsionen, andererseits an Gelatinefolien, dio kolloidales Ag bzw. Ag2S ent- 
hielten, zeigten, daB in den Emulsionen zwei Korper m it sensibilisierenden Eigg. vor- 
handen sind, u. daB sie in versehiedencm MaBe oxydierbar sind. (Photographie Journ. 
69. 416. Sept. Ilford Lab.) L e i s t n e r .

S. E. Sheppard und R.H. Lambert, Kornwachstwri in  Silbersalzfallungen. (Colloid 
Symposium Monograpli 6. 265—82. 1928. Rochester, Eastm an Kodak Co. — C. 1929. 
I. 1652.) _ _ _ Leszynsk i.

H. H. Schmidt, Studien iiber die sogenannten „Keimblofilegungen“ mit Alkali- 
halogeniden und anderen Salzen bei Chlor-, Brom- und Jodsilber. Nach einer kurzeń
Zusammenfassung des heutigen Standes des KeimbloBlegungsproblems berichtet Vf.
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von Yorss., naeh denen den KeimbloBlcgungen bei belichteten u. m it Dichromat- 
schwcfelsiiurc behandelten Schiehten durch verschiedene Salze nur ein Oberfliichen- 
prozeB physikal. N atur (Verdriingung adsorbiorter Dichromationen), oder auch chem. 
N atur ( o b e r f l i i c h l i c h e s  Weglósen des aus den Belichtungsprodd. bei der Di- 
chromatschwefelsaurebehandlung cntstandenen Halogensilbers von den Entwicklungs- 
zentren) zugrundo liegen muB. Auf keinem F ali aber boruhen die KeimbloBlcgungen 
darauf, daB — wio bisher angenommen wurdo (,,Okklusionstheorie“ ) — durch Um- 
wandlung der Halogensilber in  Reihenfolgc abnehmender Lóslichkeit oder durch Weg- 
loson des umgebendon Halogensilbers auch die im Korn abgeschiedenen Entwicklungs- 
zentron freigelegt u. der Entw. zuganglich gemacht werden. Entgegen den bisherigen 
Annahmen erfolgen KeimbloBlegungen bei AgCl n icht nur durch K J  u. KBr, sondern 
auch durch KC1, bei AgBr u. Bromjodsilber nicht nur durch KC1, sondern auch durch 
K Br u. KC1, u. bei K J  aueh durch AgJ. Ais ncuo KeimbloBlegungsagenzien werden 
neben den Alkalihalogcniden NH3, (NH.,)2S 0 3 u . Na2S 0 3 erkannt, wahrend AgNOa 
unwirksam ist. Verss. m it Thiosinamin u. Thioharnstoff habon obenfalls geringe positive 
Effokto orgoben. (NH.,)2S 03 ergibt im Gegensatz zu N a2S 0 3 nur bei AgCl positive 
Resultate; dieser Befund ist n icht ohno weiteres m it der Adsorptionsthcorie zu vcr- 
einon, u. deutet darauf hin, daB auch das Fixiervermogen dieser Salze fur Halogensilber 
nicht unwichtig ist. Der KeimbloBlegungseffekt ist cli rek t  proportional der Konz. der 
Salze, u. z. B. m it KC1 erst m it 20%ig-> m it K B r crst m it 40°/oig. Lsg. móglich, wahrend 
K J  sclbst bei A gJ schon in Verdunnungen 1: 1000 bis 1: 100000 wirksam ist. (Photogr. 
Korrospondenz 65. 245—48. Sept. Miinchon, Wiss. Lab. d. Fa. O. P erU T Z .) L e sz .

Felix Formstecher, Der Hcrscheleffekt im  Aufsichtsbild. Sensitometr. Unters. 
der Ausbleiclutng vorbelichtetor Papiere (Mimosa-Vclotyp) im roten Licht. Eine 
prakt. Verwertung des Herscheloffekts bei der Herst. von Aufsichtsbildern kommt 
nicht in Frage. (Photogr. Industrie 27. 1056—57. 2/10. Dresdcn, Wiss. Lab. d. 
Mimosa A.-G.) Leszynsk i.

Frances M. Hamer, Eine cliemisclie Studie der Descnsibilisatorcn. I I . Einige 
Descnsibilisatorcn, die sich vo?i Chinolin und verwandten Basen ableiten. (I. vgl. C. 1928.
II . 2614.) Vf. untcrsuchtc eine groBo Anzahl Verbb. auf ihre desensibilisierendo Wrkg., 
u. fand, daB vielc starker desensibilisiercn ais z. B. Pinakryptolgriin. Sie sind jedoeh 
prakt. nicht verwertbar, da sic gegen das Alkali des Entwiclders nicht bestandig sind. 
(Photographie Journ. 69. 409— 15. Sept. Uford Lab.) Leistner .

— , Vorscliriften fiir Kinofilmemulsioncn. Vorschriften fiir Vorpraparation (Ver- 
seifungsyerf. u. Eisessig-Gelatinevorf.) sowie fiir Kino-Negativ- u. Positivomulsionen. 
(Photogr. Insudtrie 27- 1099—1100. 9/10.) Leszynsk i.

F. Burki, Uber eine neue Methode der Tonung mit Selen. Beschreibung des dem 
Schwz. P. 129 610 (C. 1 9 2 9 .1. 2724) zugrunde liegenden Verf. der Se-Tonung unter Ver- 
wendung von Rongalitlsg. (Photogr. Korrespondenz 65. 254—55. Sept. Basel.) Lesz.

Rene-J. Garnotel, Das saure Hdrtefixierbad. Vf. weist auf die bekannten 
Rezopte m it Formalin, Kalium- u. Chromalaun hin u. empfiehlt besonders den letzteren. 
(Rev. Franęaise Photographie 10. 265—66. 1/9.) Leist n e r .

C. Em m erm aim , Empfindlichlceils- und Gradationsbezeichnung •photographischer 
Papiere. Es wird die Einfuhrung von Empfindlichkeits- u. Gradationsangaben fiir 
photograph. Papiere befiirwortet. Dio Empfindlichkeitsangabe naeh Hurter  u .  
Dr iffield  ist fiir Papiere wenig geeignet, da hicr der untero gekrummte Teil der 
Gradationskurve von viel gróBerer Bedeutung ist ais bei Negativemulsionen. Da
gegen liefert die Schwellcnwertsmethodc bei Papieren yerlaBliehcre R esultate ais 
bei Negativemulsionen; in ycrschiedenen Fallen (so z. B., wenn die Emulsion einen 
langeren Schwanz hat, wie bei manehen AgCl-Papieren) yersagt aber auch diese 
Methode. Am besten eignet sich die GoLDBERGsche Methode des nutzbaren Minimal- 
details. (Photogr. Industrie 27. 1026—31. 25/9.) Leszynsk i.

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rli., Darstellung von lichtempfindlichen 
Schicliten mittels Diazoverbindungcn und Azofarbstoffkomponenten. Es werden eine oder 
mohrere Diazoverbb. m it Gemisehen von wenigstens zwei Azofarbstoffkomponenten 
gemeinsam auf einer Unterlage aufgebraclit. Beispiel: 12,5 Teile 3-Mcthyl-4-inono- 
dthylaminobenzol-l-diazoborfluorid, 2,4 Teile salzsaures Salz des 5-Dimethylamino- 
1-naphthols, 16 Teile l,S-Aminonaphthol-3,6-disulfonsaures Natrium  (H-Sdure) werden 
in 1000 Vol.-Teilen W. gel. T rankt man m it dieser Lsg. einen Cellulosefilm, bzw. einen 
gelatinierten Celluloidfilm, so erhalt m an nacli der Belichtung unter einem Positiv
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u. Entw . in  gasformigem NH3 eine braunsehwarze Kopie, dereń Halbtóne vollkommen 
in der Nuance m it den Tiefen iibereinstimmen. (F. P. 660 087 vom 7/9. 1928, ausg. 
6/7. 1929. D. Prior. 7/9. 1927.) Grotę.

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. R h., Herstellung von Gerbbildern. Diazo- 
verbb. werden m it organ. Kolloiden in Ggw. oder Abwesenheit von Pigmenten oder 
Stabilisatoren auf eine Unterlage aufgebracht u. belichtet, worauf mittels der Schicht 
die organ. Kolloide gegerbt oder mehr oder weniger schwer quellbar gemacht werden. 
Beispiel: Pigmentpapier wird in  einer Lsg. von 4 Teilen bcrflucrwasserstoffsaurem
l-Diazo-4-dimethylaminobcuzol in  100 Teilen W. gebadet, bis es vollstiindig durch- 
feuchtet ist, dann auf eine gut gesauberte Glasplattc aufgeprefit u. getrocknet. Nach 
dem Trocknen belichtet man unter einem Negativ, badet dann gleichzeitig m it einem 
passenden Stiick Ubertragungspapier in  einer 2%>g- K 2Cr20 7-Lsg., bis sich das Pigment
papier streckt, profit dann das herausgenommenc Pigment- u. Ubertragungspapier 
zusaminen u. entwickelt wic sonst bei Pigmentbildern in  W. von 40°. (F. P. 659 749 
vom 21/8. 1928, ausg. 2/7. 1929. D. Prior. 22/8. 1927.) Grotę.

James Chamberlain und Harry Periam, London, England, Photographischer 
Film. Auf einem Trager, z. B. aus Celluloid, w ird eine Schicht aufgebracht, die aus 
einer Mischung von in  Bzl. gel. Athylcelluloso u. einer wss. Lsg. von Gelatine bestcht, 
der eino geringe Mengo Tiirkischrotol (sulfoniertes Ricinusól) oder Glycerin zugesetzt 
ist. Diese Schicht ist in  W. unl., nim m t aber W. auf u. laBt sich daher leicht m it dem 
Trager verbinden. Dieso Schicht kann entweder ais Zwischenschicht zwisehen dem 
Trager u. der lichtempfindlichen Schicht dienen, oder es werden ih r selbst die licht- 
empfindlichen Salze einverleibt. Die Schiolit kann auch m it farbigen Pigmenten 
versetzt sein. (E. P. 304 632 vom 20/10. 1927, ausg. 21/1. 1929. F. P. 662 604 
vom 20/10. 1928, ausg. 9/8. 1929. E. Prior. 20/10. 1927.) GroTE.

Percy Edward Dyer und James Mac Kee Hannah, England, Herstellung photo- 
graphischer Filnie. Ais Trager fiir die hehtempfindhche Emulsion wird ein durchsichtiges 
faserfreies Cellulosepapier, z. B. das sogen. ,,Sidak“-Papier benutzt. Trager u. Emulsion 
werden vor u. boi Aufbringen der Sehiclit auf annaliernd gleicher Temp. gelialten, 
bei welcher die Emulsion geniigend fl. ist, u. der Trager wird unm ittelbar nach Auf
bringen der Emulsion schnell auf ca. 0° abgekiihlt, indem der Film z. B. iiber einen 
hohlen Zylinder lauft, der dureh W. oder L uft gekuhlt wird, oder bei beiderseitiger 
Emulsion einem k. Luftstrom ausgesetzt wird. (F. P. 658 001 vom 23/7. 1928, ausg. 
30/5. 1929. E. Prior. 20/6. 1928.) Grotę.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. ro n : Hamilton Bradshaw, Wilmington, 
Amerika, Photographischer Film. Der Film, der aus einer Celluloseverb., z. B. Cellulose- 
n itra t, besteht, trag t auf der einen Seite die lichtempfindliehe Emulsion, auf der Riick- 
seito, um ihn „antistat.“ zu machen, d. h. um ihn vor elektr. Aufladungen zu schiitzen, 
einen Uberzug aus einem Carbaminsaureester der Cellulose, z. B. aus 1 Tl. Plienyl- 
urothanccllulose, 19 Tin. Aceton u. 80 Tin. A. (A .P . 1703 470 vom 4/3. 1927, ausg. 
26/2. 1929.) Grotę.

Technicolor Motion Picture Corp., Boston, V. St. A., Reinigung von Gelatine- 
flaclien. (D. R. P. 482165 KI. 57b vom 29/8.1928, ausg. 9/9.1929. F. P. 659 780 
vom 30/8. 1928, ausg. 3/7. 1929. — C. 1929. I. 964.) Grotę.

Pierre Carmier, Frankreich, M ittel zur chemischen Bchandlung von Photographien, 
bestehend aus einer elast. M., wolche die chem. Behandlungsfl. onthiilt. — Z. B. wird 
das Ton- oder Fixierbad m it etwas Gelatine versetzt. Nach dem Erstarren w ird die 
M. auf einer Seito m it einer h. Metallflache geebnet u. geglattet. Auf diese Seite wird 
che Schichtseitc der zu behandelnden Photographie aufgeprefit, indem man die Rtiek- 
seitc m it einem Gummiroller uberwalzt. Es konnen so Massen hergestellt worden, 
welche die chem. Lsgg. zum Entwickeln, F ix ieren ,' Tonen, Farben usw. enthalten. 
Die M. wird am besten in  einem verschliefibaren Metallbehalter aufbewahrt u. is t so 
leicht zu transportieren u. gut haltbar. (F. P. 662 060 vom 12/10. 1928, ausg. 2/8.
1929. Luxemb. Prior. 15/10. 1927.) Grotę.

Union Photographiąue Industrielle fitablissements Lumiere et Jougla 
Reunis, Frankreich, Herstellung von Farbkornćhen fiir  die Farbenraster der Farben- 
photcgraphie. Vorgefarbte Natur- oder Kunstseidefaden werden in  einer M., wie Paraffin, 
festgelcgt u. in  Tcilchen geschnitten, dic dann von dem Paraffin dureh ein Lósungsm. 
befreit werden. Die Teilchen werden auf einen vorher m it einem Klebelack bestrichenen 
Trager, wie Glas oder Film, ausgebreitet u. zum Aussehalten der Lucken geglattet.
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Die Liicken konnen m it einem sehr feincn Pulver, wie gepulverter Holzkohle, verdeckt 
werden. (F. P. 657 902 vom 2/12. 1927, ausg. 29/5. 1929.) Gb OTE.

Jean Meugniot, Frankreich, Mehrfarbenraster fiir  die Fdrbenpholograpftie. Mikro
skop. kleine, in  den drei Grundfarbcn (gelb, rot, blau oder griin, orange, violett) gefiirbte 
Elemente, z. B. Gelatinekiigelchcn, werden auf einem Trager, z. B. Celluloidfilm, nacli 
guter Misehung ausgcbreitet u. dann m it einem Losungsm. behandelt, in  welchem 
sowohl der Trager, ais die Farbelemente 1. sind (z. B. A., A.), bis durch ein AusflieBen 
der Farbelemente die leeren Stellen zwischen diesen verschwunden sind. Hierbei werden 
auch die Farbelemente m it der Unterlage fest verbunden. Dasselbe kann durch Er- 
warmung erreicht werden. Die Farbelemente konnen auch erst auf einen Zwischen- 
triiger aufgebracht u. von diesem auf den eigentlichen Rastertrager tibertragen werden 
oder sie werden direkt der lichtempfindliehen Emulsion zugesetzt. (F. P. 656 769 vom 
16/11. 1927, ausg. 13/5. 1929.) Grotę.

Rudolf Ruth, Schwedt a. O., Ilerstellen positwer, in  Aufsicht zu betr ach tender 
naturfarbiger■ Rastcrpliotographien, 1. dad. gek., daB die Farbbilder aus einer Gelatine- 
rasterschicht durch Einw. der bei photograph. Verff. auftretenden Rk.-Prodd. ge- 
wonnen werden. — 2. gek. durch die Anwendung des sogenannten Ozobromvcrf. —
з. Materiał, dad. gek., daB die Farbrasterschicht u. die liclitempfindliche Emulsions- 
schicht in unm ittelbarer Beriihrung stehen. —  4. dad. gek., daB die Elemente des Farb- 
rasters selbst Trager der lichtempfindlichen Ag-Salze sind. — Auf einen durchsichtigen 
Trager wird z. B. zunaehst eino abziehbare Gelatincfarbrasterschieht, z. B. aus griin, ro t
и. blau gcfarbter Gelatine, aufgebracht, dariiber eine lichtempfindhehe AgBr-Emulsion.
Das Kopieren erfolgt durch den Trager hindurch. Es wird zunaehst m it einem gerbenden, 
die Gelatine liartenden, Entwickler entwickelt. Dann wird das reduzierte Ag gel. u. 
das verbliebene Ag-Salz unter Belicliten m it einem nielit hiirtenden Entwickler ent
wickelt. Hierauf wird ein B latt wciBes Papier aufgeąuetscht, der vorlaufigc Trager 
abgezogen u. die je tz t freiliegende Farbrasterschicht m it w. W. behandelt, so dafi sie 
soweit entfernt wird, ais sio nieht gehartet ist. (D. R. P. 465 317 KI. 57b vom 16/5.
1925, ausg. 13/9. 1928. F. P. 650 496 vom 6/3. 1928, ausg. 9/1. 1929.) Grotę.

Michel Devigny, Paris, Frankreich, Herstellung geschnitiener Matrizen fiir die 
Erzeugung von Lichtbrechungskórpern auf pholographischen Schichllrtigern, dad. gek., 
daB zur Herst. des Netzzylinders das erst nach dem Hiirten m it eingeschnittenen 
Furchen versehcne Druckrad oline axiale Verschiebung auf dem Zylinder aufgedriickt 
wird. — Durch das direkte Herstellen des Druckrades durch Einschneidcn von Furchen 
auf vorher gehiirtetem Stalli worden die durch das H arten bei den bekannten Verff. 
entstehenden Fornjveranderungen beseitigt. Zur Vermeidung der liistigon Glanzmoirćo- 
ersclieinungen werden fiir Vervielfiiltigung von Originalfilmen dic Furchen des Druck
rades unter einem Winkel von 45° m it der Richtung dor Erzeugcndon eingeschnitten. 
(Oe. P. 114 017 vom 18/11.1925, ausg. 26/8. 1929. F. Prior. 22/12. 1924.) Grotę.

Joseph C. Carter, Washington, V. St. A., Herstellung von Mclirfarbenpliotographien. 
Die Teilfarbemiegative werden auf Kolloidumcmulsionsplatten kopiert. Diese werden 
in  den einzelnen Farben nach irgendeinem bekannten Verf. eingefarbt u. dann m it 
einer Bzl.-Gummilsg. u. Kollodium iibergossen, worauf nach dcm Trocknen dio Bilder 
abgezogen u. auf Papier oder einen anderen Trager uboreinander befestigt werden, 
wobei vorzugsweiso das Gelbbild zu unterst liegt. Die Kollodiumhautchen sollen 
durch die chem. Bader nieht so leicht deformiert u. daher zum genaueren Passen ge- 
bracht werden konnen ais die sonst gebrauclilichen Gelatinefilmc. (A. P. 1706107
vom 8/1. 1927, ausg. 19/3. 1929.) Grotę.

Soc. an. Splendicolor, Paris, Herstellung kinematographischer Filme in  drei 
Farben. (Schwz. P. 132 340 vom 19/4. 1928, ausg. 17/6. 1929. — C. 1929. I. 1412 
[D. R. P. 470411].) E ngeroff.

John Edward Thornton, London, England, Einfarbiger Kinofilm. E in Film von 
doppelter Breite u. halber Dicke enthalt nur auf der einen Langshalfte eine lichtempfind- 
liche Schicht, wahrend dic andere Halfte in  einer beliebigen Farbo gefarbt ist. Nach 
Herstellen des Bildes wird der Film zusammengefaltet, so daB ein Kinofilm in einem 
bestimmten Farbtone von n. Breite u. Dicke entsteht. (A. P. 1700 521 vom 14/6.
1924, ausg. 29/1. 1929. E. Prior. 19/10. 1923.) GroTe .

John Edward Thornton, London, England, Mehrfarben-Kinofilm. E in doppelt 
breiter transparenter Streifen (Film) wird liingsseits in  zwei parallele Teile geteilt u. 
auf jeden Teil zwei Teilfarbenbilder in zwei verschiedenen Farben nach einem photo- 
mechan. Verf. ubereinander gedruckt. Durch liingsseitiges Zusammenfalten erhalt
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man so cinon Viorfarbcnfilm. (A. P. 1 700 616 vom 5/5.1924, ausg. 29/1.1929. E. Prior. 
15/2. 1924.) Grotę.

Louis Dufay, Frankreich, Melirfarbenphotograpliie. Das Negathr, desson Farb- 
raster aus Elementen in  griiner, violottcr u. oranger Farbę besteht, w ird auf eine liclit- 
empfindliche Sehicht kopiert, die ein Farbraster in den Farben rot, blau u. gelb triigt. 
Jedes Farbelement des Positivs liiBt zwei Farben des Negativrasters durch u. absorbiert 
die d ritts. So liiBt z. B. gelb oronge u. grun durch u. scliirmt blau ab. H ierdurch soli 
eine groBere Farbintensitat des Positivs, besonders in der Aufsicht, erreicht werden. 
(F. P. 651196 vom 29/8. 1927, ausg. 15/2. 1929. E. P. 307437 vom 7/9. 1927, ausg. 
4/4. 1929.) Grotę.

Mauricio Assael, Frankreich, Yerfahren, Kinobildern auf dem Projektionsschirm 
das Aussehen von Schnielzfarbcnbildem zu gebe.ii. Auf dem weiBen Stoffschirm wird ein 
fciner Uberzug aus Mctallack (Gold oder Silber) aufgebracht, auf diesen eine Scliicht 
aus durchsiehtigem Farblack, so daB die Metallschicht reflektiert, Der Farblack kann 
auch m it feinem Metallstaub vermiseht werden. (F. P. 662 635 vom 21/7. 1928, ausg. 
9/8. 1929.) G rotę .

Gustav Kogel, Karlsruhe, Herstellung von organische Kolloide entlialtenden lichl- 
empfindlichen Schichlen. Der Sehicht werden organ, lichtempfindliche Stoffe, z. B. 
ein Chinon, einverlcibt u. die Scliicht nach erfolgter Beliehtung m it einer Chromat- 
lsg. nachbehandelt. Beispiel: 10 Gew.-Teile Gelatine, 2 Gew.-Teile Eisenrot, 1 Gew.- 
teil Glyeerin, 0,5 Gew.-Teile Stilbenplienylazoniumchlorid, 100 Gew.-Teile W. werden 
zu einer Emulsion verarbeitet u. auf Papier gegossen. Man erhalt ein Pigmentpapier, 
das nach der Beliehtung unter einem Strichnegativ u. Einweichen in  2%ig. K 2Cr20 7- 
Lsg. auf Cu iibertragen werden kann, um dann in  ublielier Weise entwickelt u. geatzt 
zu werden. (A. P. 1724 666 vom 11/8. 1928, ausg. 13/8. 1929. D. Prior. 2/9. 
1926.) Grotę.

Keystone Watch Case Co., Riverside, New Jersey, iibert. von: Alex Brooking 
Davis, Cincinnati, Ohio, Photomechanisches Atzverfaliren. Die der Atze widerstehende 
lichtompfindliche Scliicht besteht aus einem Protein, einem Alkalidieliromat u. Aldol 
(Oxybuttersdurealdehyd). Z. B. wird die Druckplatte m it einer Misehung von 9 Teilen 
fl. Leims u. 5 Teilen einer 20%ig. (NH4)2Cr20,-Lsg. iiberzogen u. die Oberflache m it 
Aldol behandelt. Das Aldol kann auch yorher der Misehung zugesetzt werden. Die durch 
Beliehtung geliiirteten Stellen einer solehen Scliicht werden durch die Atzfl. n icht an- 
gegriffen, so daB klare Rasterpunkte entstehen. (A. P. 1703513 vom 30/10.1926, 
ausg. 26/2. 1929.) Grotę.

Jos-Pe-Farbenphoto Ges. m. b. H., Deutschland, Hersłellen von Druckplatlen 
zur Erzeugung ein- und mehrfarbiger photographischer Aufsichtsbilder nach dem Absauge- 
verfahren. Zur Erzeugung des Druekreliefs, wrelclies durch Gerben vorzugsweise mittels 
Entwicklern ohne Sulfit entsteht, werden wenig digerierte AgBr-Emulsionen verwandt, 
denen ein Zusatz von K J  beigegeben wird, um Schleierbldg. zu verliiiten. Um die 
Gelatine fiir den DruckprozcB widcrstandsfahiger zu maclien u. die gleiohmaBige Prii- 
paration der P latte zu ermoglichen, muB sie leicht yorgehiirtet werden, beispielsweiso 
m it Alaun. Um tro tz der Hiirtung die Auswaschbarkeit der ungeharteten Gelatine 
zu gewahrleisten, wird ih r (NHJjCOj zugesetzt, welches die Gelatine porós macht. 
Um die gehartete Gelatinescliicht fiir Anilinfarbstoffe aufnahmefiihiger zu machen, 
werden die Scliicht unterbrecliende Zusiitze wie Harze, Casein oder Salieylsiiure gemacht. 
(F. P. 663130 vom 29/10. 1928, ausg. 16/8. 1929.) Grotę.

Robert W. Carter, Toronto, Canada, Herstellung dauerhafter photographischer 
Bilder auf Metali. Eine in  geeigneter Weise gekórnte Metallplatte wird m it einer licht- 
empfindlichen Schicht yersehen, unter einem Rasternegatiy belichtet u. entwickelt, 
wobei dio n icht bclichteten Teile der Schicht entfernt werden, dagegen die yom Licht 
beeinfluBten Teile an der Metalloberflache liaften. Die entwickelte P latte wird m it 
feinem Silicatemaillepulver eingestaubt, das Metalloxyde enthalt u. wird dann einer 
Temp. von etwa 800° C ausgesctzt, bis der gewunschte Glanz erreicht ist. Die zu be- 
handelnde P latte muB auch vorher dauernd einer Temp. yon ca. 35° C unterworfen 
werden, da bei di&ser Temp. die yersehiedenen Stoffe sich gut miteinander yereinigen, 
so daB sie bei der abschlieBenden hohen Erhitzung gut u. gleichmaBig schmelzen. 
(A. P. 1718 945 vom 14/4. 1924, ausg. 2/7. 1929.) Grotę.

Printcj in oermmy SchluB der Eedaktion: den 31. Oktober 1929.


