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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
Ernst Beri und Ralph E. Oesper, Das Liebighaus und das KekuUzimmer z u 

Darmstadt. Beschreibung m it Photograpliien. (Journ. chem. Education 6. 19G9—81. 
■ Noy. Darmstadt, Techn. Hoohsch.; Cincinnati [O.], Uniy.) B e h r l e .

Stuart R. Brinkley, Typische Oxydationsreduktionsreaktionen in  der allgemeinen 
Chemie. Obersicht, wie Oxydations-Red.-Rkk. am besten an Hand von Vorlesungs- 
verss. im U nterricht abgehandelt werden. (Journ. chem. Education 6 . 1894—1904. 
Nov. New Haven [Conn.], Yale Univ.) B e h r l e .

F. H. Loring, Massenzahlen der chemischen Elemente und Bemerkungen ilber 
Elementbildung. 3. Anmerkung. (2. Anm. vgl. C. 1929. II . 2406.) In  Erganzimg 
zu seiner Arbeit (C. 1929. II . 1253) macht Vf. darauf aufmerksam, daS die Gruppen I  
u. VII des period. Systems keine radioakt. Elemente enthalten. Nach Ansicht des 
Vf. konnen Li u. Na durch nachtragliche Anlagerung eines H-Atoms an einen vorher 
gebildeten Atomkern entstanden sein (5 +  1 =  6, 22 +  1 =  23), daraus konnte man 
schlieBen, daB fiir die Elemente der Gruppe I  keino Tendenz zu urspriinglicher Bldg. 
yorhanden war, Was sich durch die Abwesenheit solchcr Elemente im radioakt. Gebiet 
auswirkt. U nter HinWeis auf eine friihere Arbeit des Vf. (C. 1926. I I . 161) wird dieso 
Frage weiter diskutiert. (Chem. News 139. 195— 96. 27/9.) W r e s c h n e r .

N. Rashevsky, Gleichgewiclite in  Systemen mit Oberflachenphasen. (Vgl. 0 . 1929.
I. 1413.) Thermodynam. Behandlung von Systemen m it monomolekularen Ober
flachenphasen. Modifikation der Phasenregel durch Beriicksichtigung der Ober- 
flachenenergie. (Physical Rev. 33. 278. Febr. E ast Pittsburgh, Westinghouse El. 
& Mfg. Co. Vortrag auf der Tagung d. Amer. Physik. Ges. 27.—31. X II. 1928.) L e s z .

John Vernon Stuart Glass und Cyril Norman Hinshelwood, Die unimolekulare 
Zersetzung einiger Ather in  der Gasphase. Nach den fruher beschriebenen Methoden 
(C. 1927. I. 2966 u. 1927. II. 1657) wurde die Zers. von Melhylathyl-, Methylpropyl- 
u. Diisopropylather in  der Gaaphase untersucht. Die Zerss. der ersten beiden sind homo- 
gene Rkk., doren Geschwindjgkeiten bei hoheren Drucken vom Druck unabhangig 
sind, bei geringeren Drucken jedoch abfallon. Beim Methylathylather isfc der Druck, 
bei welchem dieser Abfall erfolgt, unabhangig von der Temp., dagegenist er beim Methyl- 
propylather um so groBer, je hóher die Temp. Sowohl Wasserstoff wie die Reaktions- 
prodd. hindern den genaimten Abfall, die Wrkg. t r i t t  beim Methylpropylather am 
deutliohston in  Erscheinung. Von den yerschiedenen Zersotzungsformcn des Diiso- 
propylathers ist eine eine homogene Rk., unabhangig vom Druck im untersuchten Inter- 
vall. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1804— 14. Aug.) T a u b e .

John Vemon Stuart Glass und Cyril Norman Hinshelwood, Homogene 
Katalyse einer Gasreaktion. Die Kinetik der katalytischen Zersetzung des Isopropylathers. 
Die Zers. des gasfórmigen Isopropylathers nach der Gleichung:

C3H,OC3H 7 =  CH3-CO-CH3 +  C3Hs 
wird deutlich durch geringe Mengen Isopropyljodid katalyt. beschleunigt; yennutlich 
ist das durch Zers. des Isopropyljodids frei werdende Jod der eigentliche Katalysator. 
Die Werte fur die Aktmerungsenergie sind kleiner ais die nicht katalysierte Zers. des 
Athers erfordert u. entsprechen den gewohnlich bei bimolekularen Rkk. gefundenen, 
bei welchen die Aktivierungsenergie wahrscheinlich durch die translator. Energie der 
kollidierenden Molekule geliefert wird. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1815—19. 
Aug. Oxford, Phys.-Chem. Lab.) T a u b e .

Eurt Fischbeck, Uber die Auflockerungswarme und die Aktimerungswanne einiger 
Oxyde und, Suljide. Bei der Unters. der Rkk. zwischen festen Metalloxyden, namlich 
FeO, ZnO, Cu20 , PbO, HgO, P b 0 2 u. MnOa, m it fl. Schwefel zeigt sich, daB allein 
die Aktiyierungswarme des Oxyds den Temp.-Koeffizienten der Rk. bestimmt. Dabei 
wird imter Aktiyierungswiirmo eines festen Stoffes diejenige Warmemenge yerstanden,
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d te  za^efiśbirt w d e a  ma&, tana ta  der OfcerfUebe tein 5 M  teakt&sasSŁEiiges' MoBekufe 
«m «gws. 2V: d ?a  KKteJss.Ki-.wit R ks. is: AkUvu-sv.r^swSr.v.j ia  eśnigea F alka

gteieh «6ar <r * a a  i e  n . ia  « n k «  gMefr. der b. a i b » a  Pis^-^atlcttsirSjnsw & s 
fedtw£t«nśfott O s j is ,  w j& r «*»* A b M łs s j  jsigritet w ini. J te s r fh t  Zasasa-
a.-iabjasą: *>v^elwn AktivkrcBg$» a . D Ł ss^^tk^w -Ł nae t«  aasfc feei eim gea OSy- 
datłSwss- a .  wwbwetsbsur. —  A aea «&  J^ b c fa r ti^ g n itfm e , &  i. 4» .
|«aJ^f WlnwsKwign, da? « k : ;  KiysiaH s.«geifafei« wentea mafis c a  eSa >1x4 d i l f e i t o .  
ta b a ^ r  Ate-.-.-.e- ba Moie&ufo- fcei aa Euw&ea* EŁSt sfcb ia  « o e u  elafaŁ-a-ec ZasaaŁKecs 
aa ac  a a t  der IH^^askcjst-Ł^-isęt^ baiagwa. ^ZtscŁr. Ekłfawc&ess:. SSL ©07-—10. Ssgi. 
'KUB^Ka.) '  '  BPfESSt’H 'W l LCKBŁ.

>1. P a U sy i. SsipjK&tw/ąm *?«r «te» A M itm ^a ę^m w '.'/^  <em f e w ^ & i b .  KccfcsłS- 
sabstaaswa bstó!ie«»Sg» eia* S k . dadarcls. oŁaJS ss* tf it AŁt£vwruaiSw3tef fc«rab- 
setz-ea. l 'a t e r  AtóńTfefcar^sswtosi? w iid  h a  Stos® eaasttsfrowr BUL dfo- ver-
#3as»iktt, dSe dea Ret*któpiasś«ibei-.awcc smst EJatariW. d er R k . zzęgSahń  w s d e c  c d i -  
R d  ea& eK -ra^r R k. e-ijibt s ie i d »  AJtóvxr.a!gsw4rtEe- a t»  d f r  zaaa Kei^t-easeiaiiriitir. 
Bwilgsa BasrjsSeaBascgS' nadb Abaeg der W&aseilitoaBg. Rkk... d *  ( te ? , AtóTwsaa.r?~ 
hc-Seks.- abiauiei-... s iad  &%satfe;

S A — ^ B ~ A
S A  -- & — ^  i? -- A  S
-K‘. A  — S  ;C. —~ .'t -£* ~  S*

AMivw'vr^->er.«'ik- ftrifor&rt; d am esa Asa K k.;
A  3  -  G J >— h A  €  S M

«& za e&waa Dumasa ccter AsseŁEasaieroswsen <&c- JIc&kEk ac^jf-aaaiii wisd, b »  dS? 
A tas»  <&«• ifioftt Jlo&kei t&csa der ao&cwo sc-asii jeaS&eri-siad. daS etne TaMetesaac 
(fsfeĄjjto kaita. ł>aa-& ettwa gwsgatftea Koatalkt&arfta^jsaćrar -weadea d »  EateiEaa&r 
reu«iec«ffid;a Atoisew etZMsćns- yxd&>ist. -was aa  d<« der Kaialyse dsr Kk.
2 Ca — < \ =  i ’t'aO  duaife CaC> eeSicKrt. -wtrd. E fe w  >Io.feI3 giEi aaeh, w c s  dfe 
Kwi>- d;s p&ftseaw-titg afcjKts±I«den«a CaO ma. e£nec insiabttiia. ke£a<f bc-sco-fee TŁue 
biSiK»&c &̂ rfJu/:u<nmHT/iinaiw)uj; aitansuisaKa wtrd; es i>S A n it ta r  aUte Rkk. d ir
"kjfpes- -i B  — i ' Hi-----i4- A<P— BJP) *I5gscw£a gSbiy. —  Es- fes wafeasciaein&fe, d iS
d ; r  akśŁKfejnśs i’.w ̂ ja s s K s ia o a  fca Sfaoa? esc  Rk. A £ t- ~ € J H — J. ■— B  €  ~~ F" 
eswfie&t wird. Pije- A kSaw ru^sprrtesft t$it dataa dfe W arsw cecasę d k se r  a& SM asoiic  
Bk... d&i- -ww- s2.-Ł zehiKCi uŁJ&. disseŁ Stasa-srecea etnes Katalysatcrs- ec&e&i&Ł Łssab- 
gssrtai w iaL  i-assc&a E&ktafficŁaija. §&. $®1—i"iu Stegft. BMffiteJto&toa.) I te s s c s - W .

S sgS i S . TtS5icf«  Ciet- aktsm, Sfefflr* ant -fffio&%#tói«83s» Bfe- QcCS» d««ar AfeatgBfca 
Kiw5er?cd<jr twas*- av. d »  Seakt»'a^?fscŁ-«iadEjkeit ze%sa iSua&JSSł^ a&er k sła ; si!a- 
•iKiift J^rwcsKcatEskŁ. —  Hcae- XecŁpp>. a .  kaiSatort;. (iSS» w jaaisj& m  ds? Reaktifec?- 
gKSc&woii^&siś ”.-i;Łr aSs d5f Adsorpfcicciikariiaitjiiifi. —  JDSiseli-e OieriSlŁebe- tesfert 
Sfcr djjsseLK* (Jaws Tcecse&fedteSBa Tecij-ę^ fur- -TCsscŁSidjfCM- Gkse tu l  dfrselSea 
IteKr^i. VirLa.vjct5j.-ijf- AdsoięiiwJsefcsgaaitaŁ —  2 mei ©ase- wscdea a a  Treasafesedenea 
P r . 'i« a  disseGłffla Kat-afeaScrf i a  -wrsc&aedipja V«cSsSKaiisec awfeecfr&rt a .  dsjses 
VeaM6in3S Obs&hA sfiafc Bei C&ec&Stsffiaf cosff TgtgESiccjg des Saisslysater^ —  AGS disse 
jTaSsu.-eiea dea tea  *a£ «łb» Bsflmaffigsanfriit d*r Bafes%(t ©fcfijtfiS&Łłe. a a : dfe- SaasaeE!:, 
akt^ S eatesa  cifer SaśaJjsaitoEa&isoSSSs&e i a a  —  Di* AdsccgS&roiwSrBMB siad  a a  d?a 
aki:.. SssiBja (fes Kaśa&nsstóccs. t o e  eia>jr ■sw«s«a3Eir& aiSbsRŁ O aa ra a r  ais dae Swci&d- 
saiijc^raaL-.ea. sii; oesLijasE etwa dfe dfe eierrr-. Sk_ kscaaa&Łaeodi (feSfe- —  E&- 
Seaikti&nssKiteBfia d e r  E k k . tren Wassersteffi ta, SsusEsooffi. S&fejbc3ifjc»3agcd ta. S tser- 
s w e . Stótewefeliiicaęyd ta. SŁtiersfcocs a a  EOaiiia TtrertSas d a s fe  a a i  cec- SasaljfsaScej&ec- 
Siie&y?- gstnessesa. B a r dss Ek» 2  E^-jr €V — ?- 2  25,0 SsiS efae TyjEtoitaSze- iiaiiE2i'.'aitirni. 
EfescŁKŁ&tmjg alDir StiicSim d j r  BŁ. roatSaŁ. d t  aucii dSf Adsarptósaas^aioijs; vtm  Ę jO  
ii;snEiŁ3i 3 wmifc, Aacliunii- P u te a  ssfeóSsrtia f a r  J.iŁtu;ei, WassersScc: a .  A tia a  aa  
KuraSar. E s zs%ti sij:iv- d sS  ks£a ecgeir 25ajaarzii;aiaaj: srwfecliea dea  Aiasec^i& icsyissea
a,, c e r  E-afhfessiiriiaiis •'WBSgSmteiBir Głise a a  diaselTcen ©ŁarSkrie- eaifijiijra, —  Bfi? 
W dłę, w i ł  C>SEjt&a{a%®tesni -wirS afis etau 3*we£5K&? m ieceinuaiS ir b^SetenSe der 
Cscydajnea ta. ̂ itaHSanem ertoccA. (iZfce&a. SJeMr-u-Łena SS. 5>i3—*9U SfeęŁ. BaassifcEL 

¥.. Sti,. A  ' ® ^srH -W m :if32Ł
7‘i i l  ZcilzsIZj- r a i  £t ż 1  5-iaaa™. H rzaS e łsec fi. !X t  Fawaussas*® 

vtm. jfr iim r& inf ims£ Sctusr-iinlf (m akrr <2Serffmshf m:n, FfiiSot. "VSL uzdiiscitidhiiii 
<2b- Krhgiiife dar TaraifaĄpmg; v : a  ja,. ©;, 5e£. ^BweBz^Semi jDcneSa. tt-h- sfis anfe- 
'd a t 3k%e&miKejŁ t-.-e. ŁosaciEnEŁ 4®̂  1S24. X. 532! v£cdjiieaeE s a  Ł.'czec.. M es  
scfieiac arwtdKifilt, weiB sacfit SrErwasE (jSŁ 1SS“.  EL llS i;: dfe Zfers. v a a  a a  w
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M  hehea D ta t to  aadeis w riSuft ais b*i a M b ^ n ; d if E k.*B rodi benunen nur lv i 
niedrśgea, m eht sber boi fcobea D nsefca ffiew  Yejss. inSerfsetferfii Y ii. nscŁ der 
Tfcso.no voa Taylor (C\ 1923. II . ?S0>. Dsaaa.sb baasaż- die Oberflaehe ak tire  Zentwn 
ywsc-Medoiser "Wirtearakeit. Boi m edre^ii D rerken spjrfea die ak iivsi« i Zeniren 
dk' Hw»p4ivaUe, dte d«an aufch gegea Gtfte — bis* dii' Rk.-Piv>dd- — eaipiindUeh siod. 
\i~Shread bei bwbea D ro d ea  die wemipr eałpEndliehea Zeafcrea dk' Haapjbedeuumi; 
feabea. — D »  Ywrss. m gett fu r die lafiersucbse Kik. |H» — CM. daS a ach hier der Yer- 
fc»af bet babea B n slsfa  sadess is: ais bei aiedricea, a. daS es o ach s a  P t-D raht 
Zeatwa rescM i& 'a»  A rt ^JbS. D »  R L -6 e & * ria & k śt isfe bet a- D reci aasbhangig 
■wet H f «. sbhSaąig tom  O ffisw k  Uk I awar Eassea s$eh di* K arrea, die die Kk.- 
Geschwiiadlgksstfc ia  A b b ia ^ tó  v « a  po4 aagebea, ais Sapeapoatósat tod 2 L u to - 
jtn s -Is J& rs se a  d « t« a : eiaer, bei d «  s.*&a bei kleioeai po* SK5«igang esm eM  wjid. 
«. eiaer aw K ea, bei der etaa SaStsgtmg ers: sełar spSfe eiatiisś. Iza Gegesssatat hkntn 
fci m ch Lxxtt>«1R bsi afedrig?a Dnsekea dte K k -fe sc iT O fiĄ ii: disekś- Tsv>pcstkvaal 
{\>j. a . uta^ekehrś pwscctóiHwl pns; d. fe. H4 TeidraagS- O. voa dea Steliea. a a  deaea 
d»  Kk. wwbfrnscht: f e  a. l>r.u'kea is: dtes aieM. ira raesŁlieŁea UnsBsasge der Fali 
(t \K»feb5tigig w a  Pk> A b h aa^ k a ;. wa> pa* bei a . D n sji ń d  diskaaers. aaf
jedca ®sli &* die die Kk. besśiiun&eade Obewlacke aadsrs ais rei a ie d i^ a D ra c k sa . — 
Weisew Tesss. sssCtea feSgeffides easscJseidea; Da die bosiogea?, V«neia*£=ar tc q  H t u . O. 
awiscbea 50® a . (598* eiae S e;:eark . is:. scMea os taS^efŁ, dsS s a  d a rc i SSeśgesaas: 
d s  l> aip . eisssfs Pi-B rahtes ia  der JE scbiaę bas wasa Esęfasaasaspnsj&lfc earefcbesi ŁSaate, 
daS dia K k. ak-M radar K ia beienogsa war. swądem daS td s  der ŁeSecogesasa lik . a as 
KeSiea ia  dss Gas aasgebmbefc w aidea, a . mar fercacgsaea Kk. ra trte a . K ise r PankS 
kooaSe afcfct eadgfitóig t ó d t ó a  w id ea . M aa W a e i! tó e : Die asasiioate Ge- 
sctaciad*g|tei&» ca: der die K k. aa  deat DralaS sSatifiodea kioaaie. ehae s e t  Espfeaom 
aa fałtsen. '■•■"ar abmascLeisd kJeia (4®., p »  iliaaSe b a  300 łasa Hs a . 100 tam  ( y .  DSese 
tam cssie- Uteeap. a u d e  darelt 25$ o& f A r erbeMii-a esaiediigS. M  dkse Gsse die 
boasogeas Kk. W eM eaaigea, 5sS- v«rs4aallieb. weil die SesseasSas^f yesgrSBsscfc w ad; 
•«ie sie a a i die Łeseoogeae Kk. etaw iikea kc.aaca. isS aaŁW . D te S ręe ia is ^cścii- 
dsfar, daJS iigeadeiae boiaApeae Kk. sSa^tSodrf. XOj. Tes^ffiete die bsSescgg-a? Kk. 
u. e rb Jiie  ia fo ^d essea  dfe' BnpiksScsisSeaip. (Jaa tn . eba*a. Ssc-, Lesatoa 192:9. 1127 
bis 173S. Aogr. Osfcad, EsIBal Oallege a . T ria sy  CHlege.) £ u k » .

A.. A to n aste ik ta r. K ad io d b c~ Je . Pbo*.oŁhr~*e.
E a a ls s s is  Iie^OwiCŁ. T-yneHhg em&r ImSsrpriicfon: & r  Ghuitdgki^ajir^ & r  

Bie Qgaa:eagMcŁir.ag F  =  Jh r."{ 'wird asiisr der Aaash—se iaiiesr- 
preSfejrt* daS sfe ais m a  eaipir. Bssi<Łssą; swisłbaa ggtaaa^aj: a. Fasępiss. gagdsea 
ist. (PŁj^iasI K er, SS- SSf. Febr. X s»  Ycsrk, Y«rtorag aaf dar TsgoEg dar Asaar. 
PŁysik. G-;s- ST.—31. X II- 1©2S.) '  __ li<XTXSi3.

C c.m e.!iol. S^SOi, Dfe- Kw&S&mSm vm  Piemdi mad Ssf/SHwy tm der i . k w  
iStr ‘iSiTtitnęm/ajne&iiafig-m OmmJtm* (Fhysi:-ali KeT. SS- 3SS. Febe. ÓsstóhaBTi. Tca4B&ę 
ac i der HagaEg d sr A a a .  Faysik. Gss. i* .—S i, X II . 1S85.) ŁffisrTSSfflL

’W .X .B c c i, Bsm t& m gm  zwi.tdimi. \  t-. w id  e. "VI- aatesrsasŁi die v**Łoseł>aia* 
Ikiskeit d iia r, da!3 die Eh>1BC«S5®S3k&?'Bezźe&mg c» ./2 » i'~ =  1S5 aaf ZaiaiB beaabt a . 
f ia ie i sie Trecscawiaaiad. Aaiierejsiaiis beciHrkś er, daiB diaaifc diese B sceŁ arg grama 
erraEi -sriid. die G a & s  e ot a . ® darda eias dar b ś ie a  feSjaoSaa Za&Jaiapiase ;f'die 
c a a  d®K& H eraaiie& aaj ifes Bi»sSicŁ<iD AasfcodŁs ia r  dse BTDBHKS-KcBESaałe- 
Sd&śS < to =  S .7?6-»-; f  =  4 S S I - i r :[ ©tor ellm =  4 ^ - M F ; * =  4*S1®-1®~M 
§egs£«aKressfca iaas5e.a. d is w©Łl aaSsEbsłb dsrFeMerzrreaEea dar f.yfiaiimaemfteCea B ssi. 
dfesec S ccssaciea Eegsa. (£Xsta» 33Ł. 456—69. 149- f a i r .  Seadiag. Dep. o: 
Pfejs-J) '  E . RjLBiyo7nnrsc3.

S c ic lf  S sz n e l. & gw t^t^ex ófar Ss/nmen^Mudbcm EkM /parieai^nis der M tis£k.
Saase I>acsi- d sr Graa.iTiŁ-gga des- “uaen. voa dar O asatearaarltaiak eaŁwic&dtsai 
SSaifeiak a . Bisąceca^ag deir Ergsbaisaf. aa deasa «Se SsKM lEJSiJriicae TSsaańe 
dar.’a  disse S-Taiasak galsane-. fSbŁteresSee&a. Zssiar. 50. 14S1—■&?. 1C1'10. 
Snsjiia-l! '  Ls sz t n ssi.

K . F . 3G essai. Mm &a£ f« <jpłxvodlem Ws&Serm msSt. der Qww>Sermex&emi3k, Es lm d  
caSecsccŁi, eb  s k Ł  der eśa sSaaksi Jlagastfeid die ełektr. Bolazi-
sssisa eiaes Gsses sbfin&jga kaaa. m U cb dama tcq « a a a  beae&ig gariristetea eJe-iar. 
F eiie  easęi- -waaSe. F a r e£a Ges, da? keiaaa :g=^r*aaacasa S iia rcsek t s f lr :. aad et 
asja  55r dsa ESaaaS des JtsgarSfeflSes eia?a W ari. der ia i FsI5e paraBsJar Felder m ii
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dem klass. ubereinstimmt, aber im Falle senkrecht gekrcuzt-cr Felder davon abweicht. 
Dieses wird nur gezeigt fiir gewissermaBen starre Moll., dereń elektr. u. magnet. 
Momente von unyeriindorlicher GroBe sind, so daB starkę Anregungen durch An- 
derung der Elektronenkonfiguration u. Beeinflussung der Momente durch die bei 
den rotierenden Moll. auftretende Zentrifugalkraft ausgesehlossen sind. (Ztschr. 
Physik 58. 63—74. 14/10. Madison [Wisc.], Physics Dep.) L e s z y n s k i .

Enos E. Witmer, Die relativcn Massen von Proton, Elektron und Heliumkeni. 
Der beste W ert fiir das Vęrhaltnis der M. des Protons zur M. des Elektrons ist 1847 ±  2 
(aus e/m-Bestst.). Diese Zahl ist annahernd =  432 ( =  1849), 43 =  l 2 +  22 +  22 -f 
32 +  32 +  42; wird diese Reihe m it 2 m ultipliziert, so ergibt sich die Zahlenfolge, die 
dio Lange der Perioden im period. System wiedergibt. Weiter ist 43 die Halfte des 
At.-Gew. des schwersten Edelgases (RaEm). — Dor He-Kern lafit sich auch in ge- 
wissor Weise ais letzter unteilbarer Bestandteil der Materie ansehen, die Elektronen 
u. Protonen in ihm hatten  dann ihre Eigenexistenz aufgegeben. F iir das Verhaltnis 
M. des He-Kerns (miie) zur M. des Protons («h) muB gelten:

mnę __ ( %He \ - 1 (Zne u. Z h die Ordnungszahl)
dih \  Z h I 1 -j- a  (a die Feinstrukturkonstante)

a  laBt sich aus dieser Gleichung unter Bonutzung der W erte von A sto n  zu
0,00724 ±  25-10-5 bereclmen, der spektroskop. W ert ist 0,00729' 10-5. (Naturo 124. 
180—81. 3/8. Philadelphia, Univ. of Pennsylrania, Randal Morgan Lab. of 
Physics.) L o r e n z .

V. R ojansky , Das Verlialtnis der Masse des Protons zu der des Elektrons. Die 
Weiterverfolgung der Methoden, die E d d in g t o n  (C. 1929. II. 524) zu dem W ert 136 
fiir c h/2 n  e2 fiihrten, liefert fiir eine weitere dimensionslose Konstantę, das Verhaltnis 
der Massen von Proton u. Elektron den W ert iM/m — (136)2/10 =  1849,6. (Naturę 
123. 911—12. 15/6. St. Louis, Washington Univ.) L e s z y n s k i .

A. K. Das, tlber das Quant der kosmiscJien Straldung und die relative Masse von 
Proton und Elektron. U nter der Annahme von F u r t h  (C. 1929. II. 2635), daB ein 
Photon sich aus einem Proton u. einem Elektron in der Weise zusammensetzt, daB 
der Radius des Photons (rą) gleich der Summę der Radien von Proton (rp) u. Elektron 
{te) ist, fuhrt der SchluB von Or n s t e in  u. Bu r g e r , daB ?-q gleich der Wellenlange 
der zugeordneten Stralilung ist, zu der Beziehung rp  +  t e  =  i'Q =  ■?■> oder wenn man 
rp  ais klein gegen t e  annimmt: t e  =  tq  — Das betraehtete Bild kann daher nur 
zutreffend sein fiir Strahlung einer Wellenlange der GroBenordnung des Elektronen- 
radius. Dies trifft fiir die Hohcnstrahlung zu. Die Hóhenstrahlung is t hiemach zu- 
sammengesetzt aus einem Elektron u. einem Proton im Abstand des Elektronen- 
radius. Unter diesen Bedingungen sind die MM. von Elektron (m e) u. Proton (m p) 
kleiner ais im freien Zustande (m s  bzw. nip). Wenn man das Elektron in einem Cou- 
LOJlBschen Feldo um das Proton kreisend annimmt, erhalt man unter gewissen Voraus- 
setzungen (m 'p  +  m E)h>iE =  1839, in guter Ubereinstimmung m it dem experimen- 
tellen W ert 1846. Yf. weist darauf hin, daB die entwickelten Anschauungen zu der 
Annahme einer korpuskularen N atur der Hóhenstrahlung (vgl. C. 1929. II . 1626) 
nicht im Widerspruch stehen. (Naturwiss. 17. 841. 25/10. Góttingen.) L e s z y n s k i.

J. A. Gray und A. J. 0 ’Leary, Gammastrahlung und kosmiscJie Strahlung. Verss. 
m it y-Strahlen ergeben: 1 . Genaue Werte fiir die Intensitatsanderung der kosm. 
Strahlung m it der Hóhe sind bei Vemachlassigung der Strouung u. Annahme eines 
von der Tiefe unabhangigen Absorptionskoeffizienten n ieht zu erwarten. — 2. Die 
unter der Annahme, daB dio DlRACscho Beziehung zwischen Streukoeffizient u. 
Freąuenz anwendbar ist, erhaltenen Wollenlangen sind zu lang. — 3. Die Lokal- 
strahlungen ird. Ursprungs sind schwer in Rcehnung zu setzen, so daB meist zu hohe 
Intensitiitswerto erhalten werden. ((Physical Rev. 33. 292. Febr. Queen’s Univ. 
Vortrag auf der Tagung der Amer. Physik. Ges. 27.—31. X II. 1928.) LESZYNSKI.

Helmut Kulenkampff, Bemerkungen zum AbsorptioTisgesetz der durchdringenden 
Hóhenstrahlung. Im  AnscliluB an die Arbeiten von B o t h e  u. K o h l h o r s t e r  (C. 1929. 
II . 2015) w ird durch eine Diskussion des von einer sehr kurzwelligen y-Strahlung 
beim Durchgang durch Materie zu erwartenden Verh. gezeigt, daB bisherige Argumente 
fiir die Wellenauffassung der kosm. Strahlung nicht stichhaltig sind. Der Intensitate- 
abfall einer Ultra-y-Strahlung beim Durchgang durch Materie wird beeinfluBt durch 
die bei der Streuung auftretendo langwellige Strahlung. E in der radioakt. Zerfalls- 
theorie analoges Reihenyerf, ermóglicht, die hierdurch yerursachten Yerhaltnisse in
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guter Annalierung zu beschreiben. Es zeigt sich, daB der Intensitatsabfall einer prim ar 
monochromat. Strahlung yon einem exponentiellen Abfall wesentlich abweicht u. 
daB auoh fiir andere Eigg. der Strahlung die Beimischung langwelliger Strahlung von 
erheblicher Bcdeutung ist. (Physikal. Ztschr. 30. 561—67. 15/9. Miinchen, Physikal. 
Inst. d. Techn. Hochsch.) ' L e s z y n s k i .

A. Ellett und H. A. Zahl, Beflezion von Atomen an Krystalłen. Die Intensitiit 
des yon einem KCl-Krystall reguliir reflektierten Cd-Strahles is t  geringer ais die an 
NaCl-Krystallen (ygl. auch C. 1928. I I .  2222). As wird an NaCl-Krystallen nur schwach 
mit diffuser Zerstreuung reflektiert. Auf Glasoberflachen bei Tempp. der fl. Luft 
niedergeschlagenes As (As4 ?) is t  bei Zimmertemp. in dunnen Schichten durchseheinend, 
in dickeren Schichten zuerst schwarz u. iindert sich m it waćhsender Temp. plótzlich 
in Tiefrot, Hellgelb, bis schlieClich zur gewóhnlicheu stahlgrauen Modifikation. (Phy- 
sical. Rev. [2] 33. 124. Jan . Univ. of Iowa. Yortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. 
Ges. 30/11. u. 1/12. 1928.) St o c k .

William Duane, U ber die Polarisałion der BSntgenstrdhlung von Qvecksilberdampf. 
Die in  Hg-Dampf durch StoB homogener Elcktronon angeregte Rontgenstrahlung 
zeigt in der zur Richtung des Elektronenstrahles senkrechten Richtung weitgehende, 
aber nieht yollstandige Polarisation. (Physical Rey. [2] 33. 1089. Jun i. H arvard Univ. 
Vortrag auf der Tagung der Amer. Physik. Ges. 18.—20. April.) L e s z y n s k i .

Dana Mitchell und Bergen Davis, Feinstrulctur der geslreuten Rontgenstrahlung. 
(Vgl. C. 1929. I. 194.) In  der yon Al im Winkel von etwa 90° gestreuten Mo/Ć a - 
Strahlung worden auBer den unverschobenen Linien Mo Kv.x u. Mo K a2 zwei weitere 
Linien beobachtet, eine zwischen K ax u. K a2 u. eine an der langwelligen Seito von Ka.„. 
Vorlaufige Verss. an Be zeigen ebonfalls yerschobene STOKESsche u. anti-STOKESsche 
Strahlung. (Physical Rcv. 33. 292. Febr. Columbia Univ. Vortrag auf der Tagung 
der Amer. Physik. Ges. 27.—31. X II. 1928.) L e s z y n s k i .

Gerald L. Pearson, Belative Wahrscheinlichkeit der Ionisierung an der K - und  
L-ScJiale bei gleicher Ionisierungsenergie. Vf. vergleieht die Ionisation, die durch Ka- 
thodenstrahlen von bestimm ter Energie V0 bei zwei Elementen bewirkt wird, yon 
denen das eine einelonisierungsspannung Y ^ in  derif-Schalo besitzt, die derlonisierungs- 
spannung V i  des anderen in  der L-Schale gleich ist. Zu diesem Zweck wird die Verb. 
PbSe gewahlt (VK (Se) =  12,6 KV„ VŁ (Pb) =  13—15,8 KV.) u. das Intensitats- 
yerhaltnis der K- Strahlung des Se zu der Z.-Strahlung des Pb bestimmt. Die so ge- 
fundenen Zahlen geben allerdings noch nicht die relativen Ionisationen; denn nach 
A tjg e r fiihrt jeweils nur ein bestimm ter Teil der Ionisierungsyorgange in  der Z-Schale 
zur Aussendung oines X-Quants, u. Analoges g ilt fur die Z-Schale. Der „Ausbeute- 
faktor“ fiir die Jf-Strahlung des Se betragt nach M a r t in  (C. 1927. I I .  2039) 60% ; 
fiir die L-Schale des Pb g ib t es aber keine Werte, weder empir. noch theoret., daher 
ist die Berechnung des wahren Ionisierungsverhaltnisses vorlaufig unmoglich. Das 
Intensitatsverhaltnis der Strahlungen wird von den Vff. zu Se K ax: Pb L  % =  0,44 
(V0 =  25—55 KV.) gefunden. Vf. diskutiert dieses Ergebnis in  Beziehung zu den 
Quantenzahlen n, l u. j  der beteiligten Elektronengruppen. (Proceed. National Acad. 
Sciences, Washington 15. 658—64. Aug. Stanford Univ., Dep. of Phys.) E. R ab .

F. K. Richtmyer, Satelliten von Bontgerilinien. (Vgl. C. 1929. II. 2531.) Wellen- 
langenbestst. der Satelliten von Lalt Lf5v  Lf)„ u. L yv der Elemente Iib (37) bis Sn  (50) 
La.! b a t 5 Satelliten (moglicherweiso 7), hat 3, Lfi„ hat 3 (moglicherweise 5) u. 
LyY hat 2 Satelliten. Die Ergebnisse bestatigen das empir. Gesetz, daB die Cjuadrat- 
wnrzel aus der Freąuenzdifferenz yon Satellit u. H auptlinie eine lineare Funktion 
der Atomnummer ist. (Physical. Rey. 33. 291. Febr. Cornelł Univ. Vortrag auf der 
Tagung der Amer. Physik. Ges. 27.—31. X II. 1928.) L e s z y n s k i .

F. K. Richtmyer, tłber die Bestimmung der Wellenldnge von Bóntgensatelliten. 
Zur Best. der Satellitenstruktur werden Aufnahmen bei Spannungen etwa 20% ober- 
halb der Anregungsspannung der Hauptlinie empfohlen. Da die Satelliten eine um 
etwa 25% hohore Anregungsspannung haben ais die Hauptlinien, sind auf solchen 
Aufnahmen die Satelliten entweder abwesend oder nur sehr schwach. (Physical Rey. 
[2] 33. 1088. Juni. Cornell Univ. Vortrag auf der Tagung der Amer. Physik. Ges. 
18 .-20 . April.) L e s z y n s k i .

C. B. Bazzoni, L. Y. Faust und B. B. Weatherby, Die Feinslruktur und die 
Satelliten der Ka-Linien der leic/Uen Elemente. (Vgl. C. 1929. II . 130.) Messung der 
Feinstruktur der ifa-Linion der leichten Elemente (darunter B, O, C) m it Hilfe eines 
Glasgitters m it 1179 Linien pro mm. Die Linien werden an den freien Elementen
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u. in  Verbb. nntersuoht. B K *  is t etwa 3 A breit, Hauptm axim um boi 68,12 A. In
B.,Os ist diese Linio begloitot ro n  Satellitcn boi 72,2, 66,0, 65,1 u. 74,7. C A'a ist otwa
2 A breit. (Physical Rev. [2] 33. 1101. Jun i, Peimsylyania, Univ. Yortrag auf der 
Tagung der Amer. Pliysik. Gos. 18.—20. April.) L eszy jc sk i.

W . E. G am er und J .  E . L ennard-Jones, Molchdarspcktrcn und MoJeJcuhr- 
stnd-tur. Bericlit iiber die diesem Thema gewidmete Tagung der F a r a d a y  - S o c i o t  v 
zu Bristol, ani 2 4 .-2 5 . Sept. 1929. (Naturo 124. 5S4—88. 12/10.) E . R a b ix o w it s c h .

D. S. Kotkari, Einc Betncrhing iiber den Dopplcreffekt und dic Hypolhese der 
Strah!ung?quantcn. Vf. erk liirt den Dopplcreffekt. vom  S tan d p u n k t der Iach tąuan ten- 
theorie. D er Go MM OK-Effekt erg ib t sieli dabe i ais Spozialfall des DOPPLER-Effektes. 
(Pliilos. M agazine [7] 8. 55— 63. Ju li. A llahabad, TJniv.) L o r ex z .

J . C. Boyce und K . T. Compton, Hohere. Fiinkcnspcl-trcn ton Neon vnd Argon 
im  ezłrcmen ZJUrarióletl. Dureh elektrodenlose Ringentladung gelingt os den Yff., 
im Ne u. Ar hohere Funkenspektren anzuregen. Dureh linearo Extrapolation aus 
den bekannten Funkenspektren der Nachbarelemente kónnen die starksten Linien 
idontifiziert werden. B as Bogenspektrum ist ganz abwesend, von den drei Funken
spektren Ne+, Ne++ u. No+++ das des Ne++ (fizw. des Ar++) am starksten Tertreten. 
Die starksten beobachteten Linien gelioren zu dem Sprung 2 s ->- 2 p (bzw. 3s — >- 3p), 
entsprochen also der Anregung eines s-Elektrons. Es wird eine Tabelle von 7 solchen 
Linien im Ne++ (379— 191 A), 7 in NO+++ (384—543 A), 6 im  Ar*-* (871—887 A) u. 3 
in  Ar+++ (843—853 A) gegeben. Aus einigen anderen beobachteton Linien konnte 
die Ionisierungsspaimung NC++— >• Ne+++zu63,2 V extrapoliert werden (511700cm- ! ; 
hohere Seriengrenzen 545350 u. 566517 cm-1 ); metastabile Termo ’2)., u. 1S0 liegen 
22300 bzw. 52250 cm-1  iiber dem Grundterm SP . F u r Ar g ib t eine Yorlaufige Best. 
die Ionisierungsspaimung Ar++ — >■ Ar+++ zu 40,7 Yolt. (Proceed. National Acad. 
Sciences, W ashington 1 5 .656—58. Aug. Princeton Uniy., P a i  m e r  Phys. Lab.) E. R ab.

R aym ond T. B irge, Weitere B ctm se fu r  das KoMcnstoffisotop von der Massc 13. 
Yf. fin d e t in  a ltc ie n  Spektrogrannnen netse Beweise fu r d ie  E s is te n z  des C-Isotops 13. 
Im  A bsorptionsspektrum  ro n  CO (vgl. H o p f ie l d  u . B ir g k , P hysical R ev. [2] 29 
[1927]. 922) i s t  das Y ollstandigste B andensystcm  die v ie r te  positivo Gruppe, in d e r 
d ie  B anden  0—0 b is 15— 0 gem essen w erden konn ten . D iese nacli R o t abschattie rten  
B anden  besitzen einen zw eiten B andenkopf in  system at. w achsendem  A b stan d  ron 
dem  H aup tkop f, wie sclion friilier bem erk t w urde. G enaue D urchm essung dieser 
sekundaren  Kópfe erg ib t q u an tita tiv e  tTbereinstim m ung m it d e r A unahm e, daG sie 
du reh  C130 16 bed ing t sind. D iese K opfe kónnen m it S icherheit fu r  die B anden  2—0 
bis 15— 0 gem essen w erden. D ie beobaehtete Iso topenrerscliiebung is t  um  ein geringes 
k le iner a is  die beiechnete. Cx20 is-B anden  m uBten e tw as naeh  R o t von den C1S(TIS- 
BandenkSpfen liegen. Sie s ind  mfiglicherweise au f don Spektrogr&nunen rorhanden, 
aber es i s t  unmSglic.h, eine siche.ro T rennung rorzunelim en. —  W eater ko im ten  einige 
D u b le ttse rien  in  Spektrogram m en ro n  CN (K in g , A strophysical Jo u m . 53 [1921]. 161) 
a is  dureh  Cir'N u  bedingt au fgek lart w erden. D ie gem essenen W erte  sind  etw as gróBer 
a is  die bereebneten; die D ifferenz e rk la rt sich w ahrschcialich ans der B enntzung nicht 
ganz sicherer W erte  boi der Bereelm ung. E s  h ande lt sich jedenfalls n ich t um  Moll. 
G ^N 15 oder Ci;N lfi. Auch andere Isotopenlin ien  sind  in  diesem  G ebiet n ich t zu beob- 
ach ten . D ie Menge efcwa esdstierender N -Isotope im  Ye.rhaltnis zu N 11 i s t  y iel kleiner 
a!sd ieM engeC 1Sverglichenm it C1'-. (N aturę 1 2 4 .1S2—S3.3 S .U niv .o f Galifomia.) Lo r .

Stefan Yencov, Die Aiinąin;g der WassersloffspeiJrcn dureh Eltkiroimislofi. 
(Ygl. C. 1929. II . 2310.) Yf. erhielt in  reinem //., das kontinińerliche u. sekundare 
Spektrum fiir Spannungen in der Nahe des Ionisationspotentials des Mol. (16,5 V). 
W ird die Spannung uber 16 Y erhóht, ohne den Druek ( <  10~- mm Hg) zu andern, 
so -rariieren die Intensitaten der beiden Spektren in ganz unabhangiger Weise. Die 
des kontinuierlichen Spektnims hangen eher vom Dissoziationsgrad des Hj-Mol. ais 
vom W erte des angewandten Feldes ab. Steigt der Gasdruck bis 0,5 mm Hg. so 
nehmen ihre Intensitaten stark  zu, um hierauf raseh abzunehmen, wenn die freie 
Wegelange des Gasmol. zu klein wird. Die ersten Linien des BALMER-Spektnims 
treten vor 20 Y auf, woraus folgt, daB die Ionisation des H 5-Mol. bei 16,5 V sehr wahr- 
scbeinlicb ro n  einer Dissoziation begleitet ist. Diese Ergebnisse beweisen 1 . die 
Beziehung zwischen dem sekundaren n. kontinuierlichen Spektrum, 2. ihre verschie- 
dene H erknnft bei gegebener Unabhangigkeit der Yariation ihrer Intensitaten. (CompŁ 
rend. Acad. Sciences 1S9. 279—80. 6/ 8.) K. W o l f .
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D. Chalonge und N y T s iZ ś , Kontinuierliches Spektrum des Wasserstoffatotns. 
In  Fortsetzung einer Untcrs. von Ch a lo n g e  u . L a m b r ey  (C. 1929. II. 1133) w ird 
gezeigt, daB beim Ubergang von der gewohnlichen zu der kondensierten Entladung 
die Energieverteilung im kontinuierlichen Wasserstoffspektrum in einor charakte- 
rist. Wełso Yeriindert wird; man kann dicse Veranderung durch Abschwachung des 
molekularen Kontinuums u. gleichzeitiges Erschcinon des an die Balmergrenze an- 
schlieBenden atomaren Kontinunms deuten; andeutungsweise erscheint noch ein Kon
tinuum in Rot, welches man m it der Grenze der Paselienserie in Yerb. setzen konnte. 
(Compt. rend. Aead. Sciences 189. 243— 45. 29/7.) E. R a b in o w it SCH.

O. W . R icliardson, Eine naie Beziehwig ztciscJien dem Absorptionsspektnim und 
don Viellinicnspcktrum beim Wasscrstoff. Von den beiden aus den Absorptionsmes- 
sungen bekannten oberen EL-Nivcaus „B“ u. ,,C“ war bis je tz t nur B  (2 'S  in der 
Bczieliung des Yfs.) ais Term im  sichtbaren Spektrum wiedergefunden worden. Vf. 
tcilt mit, daB er cino Reihc von schwachen Banden identifiziert bat, die im Griin u. 
Ultrarot liegen u. zum C-Term fuhren; ihre Ausgangsterme sind aus der Analyse der 
nacli B  fuhrenden Banden bekannt. Die Banden haben P-, Q- u. JJ-Zweige; dio 
Q-Z\vcige sind am starksten, iilmlich wie in  den a-, -Banden, obwohl Vf. letztero
zum Triplettsystem  zalilt, wfthrend die neuen Banden unzweifelhaft dem Singulett- 
system angelióren. F tir die Zuordnung der a - . .  . -Banden zum Triplettsystem  gibt 
Vf. ais neuen Grund an, daB man unmóglieh alle 5 je tz t bekannten 2-quantigen H.2- 
Terme im Singulettsystem unterbringen kann. Yf. gibt folgende tbeoret. Deutung 
der wichtigsten von ihm  bis je tz t gefundenen II.,-Terme:
Empir. Term: A B ( = 2 1S') C '  .,U ltrarot" 3>0 3'C
Theoret. Term : l o - T  2 . t '2 :  2 . t 12T 2 a -* r  3 o -1̂  S ć -1̂
Empir. Term. 3‘.1 u. 3'jB 'Q 4 'E  4 'C  4 U (4 '# ? )
Theoret. Term : 3<5-'J ł o - '^  4<5-Ir  i d - 1! !

Empir. Term:

Theoret. Term : 4(5'.d

a'-, ----- 'cc-, /S----  s(5
(unterer Term) (obere Terme (obere Terme)

2.-7-5A" 3,4-•••.-!• 32T 2,3 ■■■o-sZ
Insgesam tkcnntm anjetztea.40Elektronenterm eim 4L. (Naturę 124. 40S. 14/9.) E. R ab .

R. C. Gibbs, H. E. White und J. E. Ruedy, Hyperfein-stniktrir ton Spektrallinien, 
insbesondcrc beim einfach ionisierten Prascodym. Nach einer t)bersicht uber die bis- 
herigen Ergebnisse der Hyperfeinstrukturforschung bei Yerschiedenen Elementen 
teilen Vff. die Resultate einer MeBreihe mit, die sie an den Linien eines m it Praseodym- 
osalat besebiekten Koblebogens m it Hilfe des 75 FuB-Konkavgitters von M t Wilson, 
in 4. Ordnung (Dispersion 1,5 A/cm) gewonnen haben. Bei 200 Linien (3900—5000 A) 
wurde Hyperfeinstruktur beobachtet, bei 33 genauer untersucht; die Linien gehoren 
nach Unterss. von K ix g  (C. 1929. I. 4S2) dem P n  -łon an. W ahrend K in g  2—45 Fein- 
strukturkomponenten fand, beobachten die Vff. bei allen Linien 6 Komponenten; 
davon ist bei einigen Linien die langwelligste, bei andern die kurzwelligste am starksten, 
dann nim m t die In tensitat monoton ab, gleichzeitig werden auch die In terra lle  kleiner. 
Diese S truktur lafit sieli m it Hilfe eines Kemdralls i =  5/; erklaren, die zu einer Sex- 
te ttstruk tu r aller Tenne fuhrt; allerdings mufi noch angenommen werden. daB von 
den 15 erlaubten Termkombinationen zwisclien zwei Sextettermen jeweils nur dio 
starksten 6 auftreten, wahrend die iibrigen entweder ganz abwesend oder wenigstens 
ungemein seliwach sind. (Proceed. National Aead. Sciences, Washington 15. 642— 46. 
Aug. Comell Uniy., Dep. of Phys.) E. R a b ix o \v it sc h .

W. Gerlach, Uber Bandcnfluorcscenz des Quecksilbers im  2lagnetfeld. (Nach Verss. 
von H. Niewodniczański.) Schon referiert nach der ausfuhrlichen Veróffentlichung 
von N ie w o d n ic z a ń s k i (C. 1929. I I . 2412). (Helv. phys. Acta 2. 280—81. Tii- 
bingen.) E. RABINOWITSCH.

S- Goudsniit. Gibt es eine IsotopenterscJiicbnng im  Cadmium-spektrum'! Sc r u l e r  
u. B r u c k  (C. 1929. I I . 263S) haben die Hyperfeinstrukturen der Cd-Linion dadurch
zu deuten yerstanden, daB sie die Feinstrukturkomponenten auf zwei Gruppen ver-
teilten: die eine bostand aus je  einer starken Linie in  jedem Auf spal tungsbild, u. sollte 
einem Isotopen ohne Kernmoment angehoren, wahrend die iibrigen Linien fur sich ein 
Aufspaltungsbild ergaben, welches einem Kern m it dem Drall 1/2 entsprach. Vf. w irft 
nun die Frage auf, ob die Sehwerpunkte der aufgespaltenen Niveaus des Isotopen m it 
dem Drallimpuls Vs m it den Niveaus des Isotopen ohne Kerndrallimpuls zusammen-



3212 Av A t o m s t r t j k t u r .  R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .  1929. II.

fallen. Eine eyent. yorhandene Verschiebung der Schwerpunkte lieflo auf eino yer- 
anderte Wechselwrkg. von Elektronenbahnen u. Kernbestandteilen (im Kern ent- 
lialtenen Dipolen) schlieBen, was fiir die Kernforschung yon groBem Interesse ware. 
(Die yerschiedene Kernmasse der Isotopen kann keine merkliche Verschiebung be- 
wirken.) Die Berechnung der Sehwerpunkte am Materiał von Sc h u l e r  u . B ruck  
ergibt eine Verschiebung, die aber noch innerhalb der MeBgenauigkeit liegt; der Effekt 
ist also jedenfalls sehr klein, vielleicht werden genauere Messungen seinen Naehweis 
ermoglichen. (Naturwiss. 17. 805—06. 11/10. Ann Arbor, Uniy. of Michigan, Dep. 
of Phys.) _ E. R a b in o w it s c h .

Maurice Lambrey, tlber das Absorptionsspektrum des Stickstoffmonoxyds. Die 
opt. D. einer Gasschicht is t  d =  log I B/I ,  der Absorptionslcoeffizient a  =  d/p-l (70 =  
In tensita t des einfallenden, I  =  In tensita t des ausfallenden Liclites, p =  Druck, 
Z =  Lange der durchstralilten Schicht). Nach allgemeiner Ansicht is t  a in erste r An- 
naherung eine K onstantę, also d hangt nur von der Menge des durchstralilten Gases 
ab. Vf. ste llt fest, daB NO sich nicht so yerhalt, sondem daB d m it wachsender l der 
benutzten Róhre schnell abnimmt, d. h. a waehst gleiehzeitig m it p.Die esperimentelle 
Priifung der Beziehung zwischen a u . p  erforderte gewisse VorsichtsmaBregeln. Das 
imgeniigende Auflosungśyermogen des Spelctrographen lieB a  scheinbar im umgekehrten 
Simie wio oben von p abhangig sein. Vf. yermeidet diese Schwierigkeit, indem er 
Róhren yon yerscliiedenen Liingen benutzt (0,75— 1032 mm) u. fiir jede einzelne den 
Druck ausfindig m acht, bei dem die scheinbare opt. D. fur einen bestimmten Teil der 
Absorptionskurve einen bestimmten W ert annim m t. — Die Messungen betreffen 
hauptsachlich die 0 ->- 0-Bande des y-Systems des NO (A etwa 2265 A). Besonders 
wurden 20 ausgezeichnete Punkte der Kurve gemessen, die die scheinbare opt D. 
ais Funktion der Wellenlange darstellen. Die scheinbare opt. D. bei jeder Wellen
lange im mefibaren Bereich yerhalt sich wie eine Funktion yon l p x (x =  1,81 ±  0,03). 
U nter der Annahme, daB dies auch fiir die schwachen W erte von d gilt, u. daB die 
wirkliche opt. D. proportional l ist, g ilt dann die Formel d =  k l  phS1. Daraus folgt, 
daB bei der Lichtabsorption durch ein Mol. immer der Existenz der anderen Moll. 
Rechnung getragen werden muB (vgl. H o lts m a r k ,  C. 1926. I. 1107). Dasselbe Ge- 
setz findet sich wieder in  der 0 1-Bande des y-Systeins des NO u. yoraussichtlich 
auch in der allgemeinen Absorption auBerhalb dieser Banden. — Der EinfluB yon 
Temp.-Erhohung ( —80 bis +  300°) auf die opt. D. is t gering an den Bandkanten, 
ninm it aber zu, je groBer der A bstand von den K anten ist. Das letztere Ergebnis ist 
im  Einklang m it den klass. Theorien bezuglich des Temp.-Einflusses auf die Intensitats- 
yerteilung in  Bandenspektren. Die Temp.-Unabhangigkeit der Bandenkanten konnte 
durch eine Kompensation des Druck- u. des Temp.-Einflusses erklart werden. — Die 
bei der Resonanzlinie des Hg beobachtet Erscheinung der selektiven Diffusion zeigt 
sich bei der 0 ->- 0-Bande des NO-y-Systems, der Resonanzbande des NO-Mol., nicht.
— Die seheinbaren W erte fur k =  d/e„1M bei Wellenlangen, bei denen die scheinbare 
opt. D. =  0,15 is t, sind: 2261,5 (0—Oy): 0,96-lO"3; 2141,25 (0—1 y): 1,14-10~3; 
2361,7(1—Oy): 4,4-10" 8; 2104,0 (0— 2 fi) : 1,75-10~5. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 
574—76. 14/10. L o r e n z .

G. Scheibe, Die Absorption der Halogenicmen in  icdsserigcr Lósung im  beginnenden 
Schmnann-Ultramolelt (Eleklronenaffinitatss^ktren). Nachdem gezeigt worden war 
(C. 1927. I I . 2151. 1929. I. 4), daB das J -łon in  wss. Lsg. im dissoziierten Zustand 
zwei schmale Absorptionsbanden zeigt, dereń Abstand m it dem Abstand der Terme 
des labilen 2 2iV  vom metastabilen 2 2P 1-Atom iibereinstimmt, wird in der yorliegenden 
Arbeit durch die Beobachtung der entsprechenden Masima beim Br- u. beim CZ-Ion 
die Deutung der Absorptionsbanden ais Elektronenaffinitatsspektrum sichergestellt. 
Man ha t sich also ais dem Absorptionsvorgang zugrunde liegenden Elementar- 
ak t die Trennung des Ions in  Atom u. Elektron yorzustellen, wonach das Atom sowolil 
im stabilen 2 "P2- ais auch im metastabilen 2 2P,-Zustand zuriickbleiben kann.
D a die gesuchten B anden im  SCHUMANN-Ultrayiolett liegen, muBte wegen der A b
sorption  des 0 2 u n te r AusschluB von L uft gearbeite t w erden. D ie Messung erfolgt 
photograph. u n te r Yerwendung yon SCHUMANN-Platten u. von m it Vaselin sensi- 
bilisierten  EiSENBERGER-Reformplatten. D ie A bsorption des W . muBte bestim m t 
u. in  Abzug gebracht werden.

DieMessimgenam J'stim m enm itdenfruheren  (1. c.)iiberein. DaszweiteMaximum 
(1940 A) h a t nach dem ultravioletten Ende zu einen steilen Abfall, der bis 1770 A ein 
Wiederansteigen nicht erkennen laBt. — Bei Br sind m it Sicherlieit zwei Maxima (1995
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u. etwa 1900 A) festzustellen, deron Abstand e t m  2600 cm-1  betragt. Gcgenubcr 
der Theorie (3680 cm-1) is t dieser W ert aucli bei Beriicksichtigung der Feklergrenzen 
zu klein. Wird aber berueksicktigt, daB zwei brcite Absorptionskurven, die — wie 
im vorliegenden Falle — bereits ineinanderflieBen, ikro Maxima einander sehcinbar 
nakem, u. wird eine Zerlegung in  zwei getrennte Kurven durckgefiikrt, so erhalt man 
einen Abstand von 3400—3500 cm-1, der m it der Tlieorie genugend genau iiberein- 
stimmt. Wie beim J '  ist nack der ultravioletten Seito ein steiler Abfall vorhanden, 
der bis 1770 A keinen Wiederanstieg zeigt. — Beim Cl' wird nur noek ein relativ sckmales 
Maximum erkalten, was bei der Breite der Ivurven m it dem ZusammenflieCen von 
zwei im tkeoret. Abstand von 885 cm-1 liegenden Maxima vereinbar ist. — Die Unters. 
des F ' unterblieb, da eine tlberschlagsrecknung auf Grund des Zusammenkanges zwischen 
Abscheidungspotential in  wss. Lsg. u. Licktabsorption (C. 1929. I. 1305) zu erkennen 
gab, daB der Beginn der Absorption in  eine Gegend fallt, in der die W.-Absorption 
schon zu stark ist.

H e r z f e l d  u . W o l f  kaben nack dem Gang der Dispersionskurven der festen 
Alkalikalogenido (C. 1926. I . 1110) den Halogenionen im ScHUMANN-Gebiet zwei 
Absorptionsbereiche zugeordnet. Das langwelligere sollte einer Resonanzlinie ent- 
spreoken u. erst das kurzwelligerc das Elektronenaffinitatsspektrum sein. Da bei den 
gel. Halogenionen niemals Resonanzabsorption festzustellen ist, wird an einer diinnen 
aufgedampften Sokiekt von llbB r  die Absorption im ScHUMANN-Gebiet untersuckt. 
Es werden zwei Bandon m it dem tkeoret. zu crwartenden Abstand (3800 s ta tt 3600 cm-1) 
bei 1920 u. 1790 A festgestellt, wahrend nach der langwelligen Seite keine Absorption 
festzustellen ist. An der kurzwelligen Seite bei 1610 A scheint ein weiteres Band u. 
kurzwelliger der Wiederanstieg zu einer neuen Absorption vorzuliegen. Die von H e r z 
feld  u. WOLF ais Resonanzstelle gedeutete Wellenlange sckeint der Sckwerpunkt 
einer Anzahl von Absorptionsstellen zu sein, dereń Ursprung das Elektronenaffinitats- 
spektrum ist. — Die fur Unterss. im ScHUMANN-Gebiet wicbtige Durchlassigkeit 
von A., Acetonitril, Quarz (krystallin u. gesekm.) u. L iF  (Einkrystall) wurde unter
suckt. (Ztsclir. pkysikal. Ckem. Abt. B. 5. 355—64. Okt. Gottingen.) Le s z y n s k i .

R. Stair und W. W. Coblentz, Das ullrarote Absorptionsspektrum von Chlorophyll 
m d Xanlhophyll. Dio Unters. dor U ltrarotabsorption orgibt fiir Xanthopkyll Banden 
boi 1,3, 3,05, 3,45, 4,3, 6,0, 6,9, 7,3, 8,05, 8,45, 8,80, 9,05, 9,60, 9,75, 9,9, 10,4, 10,9,
11,3, 11,6, 11,9, 12,1, 12,5, 12,9, 13,2, 13,4, 13,8, u. 14,2/i, fur Chlorophyll bei 1,3, 3,05,
з,5, 3,8, 4,7, 6,0, 6,2, 6,5, 6,9, 7,3, 7,8, 8,2, 8,6, 9,1, 9,6, 10,1, 10,4, 10,8, 11,1, 11,9, 
12,6, 12,9, 13,4 ii. 13,7 /;. Von bosonderem Interesso ist dio fur Yorbb. m it OH- u. 
NH-Gruppen eharakterist. Bandę bei 3 /.« (Xanthophyll). Dio Banden bei 3,4, 6,9
и. 7,3 /.i sind fiir Verbb. m it CH2- u. CH3-Gruppon charakteristisch. — X anthophyll
wurde in  CS2-Lsg. u. in  diinnor Schieht auf Steinsalz geschmolzen, Chlorophyll in 
durch Verdampfung dor alkoh. Lsg. auf FluBspat u. Stoinsalz orhaltenon Filinon untor- 
sucht. (Physical Rov. [2] 33. 1092. Juni. Bureau of Standards. Vortrag auf dor Tagung 
der Amer. Physik. Ges. 18.—20. April.) Le s z y n s k i .

W. W. Coblentz und R. Stair, Das idtrarotc. Absorpticmsspeklrum von KoMen- 
stofftetrachlorid in Beziehung zum JRamanspektrum der Strcustrahlung. Zwisehon 6 u. 12 ji 
wird eine gute Ubereinstimmung zwischen don beobachteten Absorptionsbanden des 
CCI, u. den nach L a n g e r  (C. 1929. I. 2144) bercchneten festgestellt. Zwischen 12 u. 
14 fi wird ein sehr komplescs Spektrum erhalten, so daB Aufnahmen m it gróBerer 
Dispersion erfordorlich sind. Woitere Bandon troten zwischen 14 u. 15 /i auf. (Physical 
Rev. [2] 33. 1092. Juni. Bureau of Standards. Vortrag auf der Tagung der Amer. 
Physik. Ges. 18.—20. April.) L e s z y n s k i .

E. H. Kennard, Die klassisclie Tlieorie des Rainaneffekts. Vom Standpunkt der 
klass. Theorie wird dio Streuung des Lichtes durch oin E lektron einos Atomos in einem 
polaren zweiatomigen Mol. behandelt u. so die klass. Tkeorio des Ramaneffektes an 
einem konkreten Beispiol — im Gegensatz zu dor allgomeinen Behandlung durch 
K r a jier s  u . H e is e n b e r g  — entwickelt. (Pkysieal Rev. 33. 289—90. Fobr. Cornell 
Univ. Vortrag auf der Tagung dor Amer. Physik. Ges. 27.—31. X II. 1928.) L e s z .

R. M. Langer, Die Tlieorie der inkoliarenten Streuung. Die experimentellen 
Befunde der letzton Zeit bestatigen die vom Vf. (C. 1929. I. 2144) entwickelte Theorie 
des Ramaneffekts. (Pkysieal Rev. [2] 33. 1097. Juni. Bureau of Standards. Vortrag 
auf der Tagung der Amer. Physik. Ges. 18.—20. April.) L e s z y n s k i.

R. M. Langer und Elias Klein, InkoMrente Streuung in  Bochellesalz. Das Streu- 
spektrum des krystallinen Rockellesalzes untersekeidet sich von dem des Calcit u.
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Quarz durch den stark  diffusen Charakter der Ramanlinien. Es treten auBer den 
Linien zwei breite kontinuierliche Banden auf, dio m it den bei W. u. wss. Lsgg. er- 
haltenen Banden zusammenfallen; dicse Banden, die u ltraroten  Absorptionsbanden 
entsprechen, sind dem Krystallwasser zuzuschreibon. Die Linien entsprechen weder 
den in  Absorption noch den in  Rcflesion beobachteten. Sie konnen aber ais Kom- 
binationen von diesen entsprechend der von L a n g e r  (C. 1929. I. 2144) entwickelten 
Theorie erklart werden. (Physical Rev. [2] 33. 1100. Juni. Bureau of Standards u. 
Naval Res. Lab. Vortrag auf der Tagung der Amer. Physik. Ges. 18.—20. April.) Lesz.

Hans Koliner und Marie-Luise Gressmann, Uber die Konzentrationsfahigkeit 
der Molrcfraklion einiger Sauren in  wasseriger Losung. X II. Mitt. der „ Refraktometrischen 
Untersuchungen yon Fajans u. M itarbeitem .“ (XI. ygl. Ge f f c k e n , C.1929. II . 2646.) 
Bei derU nters. der Konz.-Abhangigkeit der Refraktion von IICIOt wurde von H antzsch 
u. D u r ig e n  (C. 192S. II . 1173. 2093; ygl. aucli nachst. Ref.) ein Yerlatif festgestellt, 
der von dem von F a ja n s  u . Mitarbeitern (K o h n e r , C. 1929.1. 1193) gefimdenen ab
weicht. Die em cute Unters. ergibt eine Bestatigung der von K o h n e r  im Gegensatz 
zu HANTZSCH u. DURIGEN gefundenen Kuryenform (Minimum bei etwa 18 Mol.-°/0). 
Es wird hierbei ein Fehler in  der fruheren Berechmmg aufgedeckt u. yerbessert. Weitere 
Messungen Werden an H«SOit CHsCOOH u. C JI^SO JI  ausgefiilirt. Die Mol.-Refr. der 
Benzolsulfonsaure nim m t bei steigender Yerdunnung im untersuchten Gebiet (22,6 bis
3 Mol.-%) regelmafiig zu, ohne eine Andeutung fiir das von H a n tzsc h  u . D u r ig e n  an- 
gegebene Konstantwerden bei 12,5 Mol.-% zu zeigen.

In  ciner Anmerkung bei der K orrektur wenden sich K. Fajans u. H. Kohner 
gegen die von H a n tzsc h  u . D u r ig e n  (nachst. Ref.) erhobenen Einwiinde u. kiindigen 
eine ausfuhrliche Entgegnung an. Insbesondere wird auch dic Behauptung zuriick- 
gewiesen, daB ein Fehler in  der MeBmethode der Vff. nachgewiesen sei. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 144. 137—46. Okt. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wiss., 
Physikal.-chem. Abt.) L e s z y n s k i.

A. Hantzsch und F. Diirigen, U ber dic chemischen Veranderungen von Sauren 
und Salzen in  Losung auf Grund refraklomctrischer Daten. II. (I. ygl. C. 1928. II. 1173. 
2093.) Polemik. Durch kleine MeBfehler, die nicht yermieden werden konnten, da 
den Vff. die neue genaue MeBmethodik yon F a ja n s  u . seinen M itarbeitern (vgl. vorst. 
Ref. u. friihere M itt.) nicht zur Verfiigung stand, werden die aus den Messungen ge- 
zogenen Schlusse n icht beeintrachtigt, wie dies von F a ja n s  u. M itarbeitern angenommen 
wird. Vff. weisen erneut darauf hin, daB gewisseErscheinungen noch nicht atomtheoret., 
wohl aber ehem. einfach erklart werden konnen. Die Arbeit enthalt neue zur Stiit-zung 
der Anschauungen der Vff. ausgefiihrte Messungen an HClOt . E in  Fehler der MeB
methodik yon F a ja n s  wird nachgewiesen (ygl. yorst. Ref.). Durch Titration aller 
untersuchten Verdunnungen werden genauere W erte erhalten ais dui-ch gewichtsmaBige 
Verdunnung. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 144. 147—57. Okt.) L e s z y n s k i.

A. A. Bless, Die Wirkung non Róntgenstrahlen auf das Drehungsvermogen einiger 
Subslanzen. Vf. findet keinerlei EinfluB der Rontgenstrahlen auf die Dreliungsebeno 
polarisierten Lichtes, wenn jene durch Quarzkrystalle yon 0,5—1,5 cm Dicke hin- 
durchgehen; desgleichen werden bei W., Zuckerlsgg. u. Xylol die yon A l l i s o n  (C. 1928.
I . 1004) erhaltenen positiven Resultate, daB Rontgenstrahlen diesen Fil. Drehungs- 
yermogen yerleihen, nicht gefunden. (Physical Rey. [2] 33. 121—22. Jan . Uniy. of 
Florida. Yortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 30/11. u. 1/12. 1928.) STOCK.

A. J. Alhnand und J. w. T. Spinks, Photosensibilisierte Zersetzung des Ozons. 
Yff. imtersuchten die Photo-Zers. des Ozons im sichtbaren u. langwelligen ultrayio- 
letten Licht nach Zugabe von Cl2. Messimgen der Druckanderung bei der Belichtung 
u. der Quantenausbeute un ter yerschiedenen Bedingungen lassen Vff. die Bldg. einer 
Zwischenverb. yermuten. Diese Vermutung wird durch einige andere Beobachtungen 
gestiitzt: Die Durchlassigkeit einer Mischung yon Ozon m it wenig Cl2 wachst wahrend 
des ersten Rk.-Stadiums betrachtlich. — Weiter laBt sich die Bldg. eines Nebels beob- 
achten; die sich daraus, besonders bei Ggw. yon Feuchtigkeit abscheidende FI. ent
halt nach Losen in W. Cl-  u. C10,+ — Trockenes C102 gibt m it 0 3 eine rote FI., die 
m it W. HC1 u. HCIO,, bildet. — Yff. nehmen an, daB wahrend der Rk. folgende Einzel- 
rkk. Yor sich gehen: I. Bldg. Yon Cl-Atomen durch das Licht; I I .  Bldg. von C103- 
Gruppen durch Vereinigung yon Cl-Atomen u. 0 3-Moll.; I I I .  eine kurze Kettenrk., 
wahrscheinlich beendet durch eine Adsorption der interm ediar gebildet-en Atome oder 
Moll. an den Wanden; IV. Yereinigung yon C103-Gruppen zu Chlorhexoxyd, das bei 
Spuren von W. Chlor- u. Perchlorsaure bildet; V. Bldg. yon C102-Moll. aus Cl-Atomen
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u. Oj-Moll., welche in it den O3-M0II. sich zu C103-Gruppen u. 0 2-Moll. vereinjgen. 
Naturę 124. 651. 26/10. London. King’s College, chem. Abt.) L o r e n z .

Georg Schultze, Die photochemische Bildung von Phosgen. V. Die Reaktion bei 
inłensiv getrockneten Gasen. (IV. vgl. B o d e n s t e i n ,  L e n h e r  u . W a g n e r ,  C. 1929.
II. 699.) Es wird die pkotochem. Bldg. von CO CL bei AussehluB yon Feuchtigkeit 
untersucht. Cl2 u. C 02 werden in  ein QuarzgefaB eingelassen u. die Umsetzung unter 
dem EinfluB der Belichtung durch die Druckanderung am Quarzmanometer yerfolgt. 
S tatt gefetteter Hahne dienten ais Verschlusse Zcrsehlagsventile (vgl. BODENSTEIN, 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 51 [1918]. 1640) u. U-formige Capillaren, die durch ausgefrorenes 
Chlor versclilossen werden konnten. Im  Original ausfuhrliche Beschreibung der Appa- 
ratur u. Arbeitsweise. — Die photochem. Bldg. von trockenem COCl2 geht nach dem- 
selben Gesetze von s ta tten  wie die NaBrk.; es lieB sich keine wesentliche Verlangsamung 
der Geschwindigkeit auffinden. Es wird erneut gezeigt, daB die L ichtintensitat in  der 
Quadratwurzel in  die Geschwindigkeitsgleickung eingeht. Der Temp.-Koeffizient fiir 
10° hat im  gemessenen In terra lle  von 15—50° den AYert 0,9. Auch bei der Trockenrk. 
hemmt 0 2 die COCl2-Bldg. durch chlorsensibilisierte CO„-Bldg. (vgl. IV, 1. c.). Uber 
den EinfluB der Trocknung bei hoheren Tempp. sagen die Verss. nichts aus. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 5. 368—84. Okt. Berlin, Physik.-chem. Inst. d. Uniy.) L e s z .

A,. E lektrochem ie. Therm ochem le.
P. N. Ghosli und B. D. Chatterjee, Hochfreąuenzentladungen in  organischen 

Dampfen. Bei der U nters. der Reinigung yon organ. Dampfen durch elektrodenlose 
Entladung beobachteten Vff. im Glimmlicht Streifungen ungewohnlicken Aussehens. 
Die Leuchtstellen haben das Aussehen von Schnecken m it 5— 6 Ringen pro cm u. 
rotieren schncll um ihre Achsc. Einige Dampfe senden unter noch nieht siehergestellten 
Bedingungen Bandenspektren aus. (Naturę 124. 654. 26/10. Calcutta, Univ. College 
of Science and Technology.) L o r e n z .

W. B. Pietenpol und H. A. Miley, Die Temperaturkoeffizienten des Widersłands 
niedrig schmelzender Melalle im  festenund fliissigen Zusland. Best. der Temp.-Abhangig- 
keit des W iderstandes von Pb, Sn, Zn, B i  im Gebiet von 20° bis oberhalb 550°. Vers.- 
Methodik vgl. C. 1928. I. 303. Entgegen der Angabe von N o r t h r u p  u. Sn y d a m , 
Joum. Franklin  Inst. 175 [1913]. 153) ist der Temp.-Koeffizient des Zn oberhalb 
des F. positiv. Die Koeffizicnten sind alle posiliv, m it Ausnahme desjenigen fiir Bi in 
den In terra llen  160—180° u. 225—275°. Die negativen W erte sind im ersten Falle 
auf eine Umwandlung, im zweiten auf die Annaherung an den F . zuruckzufukren. 
(Physical Rev. 33. 294. Febr. Colorado Uniy. Yortrag auf. d. Tag. d. Amer. Physik. 
Ges. 27.— 31. X II. 1928.) L e s z y n s k i .

Evan J. Lewis, Der spezifische Widersland von Beryllium. Der spezif. Widerstand 
von Be wird zwischen der Temp. der fl. L uft u. 700° bestim m t. Zunaehst wrird ein 
Abfall des W iderstands bei konstanter Temp. beobachtet, bei verlangerter Warme- 
behandlung wird aber ein Grenzwert erreicht. Fiir 20° ergibt sich der W ert 6,8 Mikro- 
ohm. (Physical. Rev. 33. 284. Febr. Cornell Uniy. Vortrag auf d. Tag. d. Phvsik. 
Ges. 27.—31. X II. 1928.) L e s z y n s k i .

Herman E. Seemann, ThermiscJie LeitfdhigJceil von Pyrezglas ais Funktion der 
Temperatur. Nach yorlaufigen Messungen steigt die therm . Leitfahigkeit yon Pyrex- 
glas m it der Temp. linear an von 0,0025 cal pro cm, Grad u. sek. bei 0° bis auf 0,0046 cal 
bei 600°. Die Vers.-Methodik entspricht der bei der U nters. yon Quarzglas (C. 1928.
I. 1628) angewandten. (Physical Rcy. [2] 33. 1094. Juni. Cornell Univ. Vortrag auf 
d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 18.—20. April.) L e s z y n s k i .

Nobuyuki Katoh, Eleklrische Erselicinungen bei Krystallen, die auf einer ge- 
sdtliglen wassrige.n Lósung schuńmmen. K rystalle yon Acetanilid, die auf einer schwack 
sauren gesatt. wss. Lsg. schwimmen, weisen freie positive elektr. Ladungen auf, so daB 
sie yon einem m it Seide geriebenen Glasstab abgestoBen werden; sie nehmen negative 
Ladung an, wenn das W. neutral oder alkal. ist. Die freie Ladung is t wohl durch eine 
Schicht an der Oberflache adsorbierter Ionen bedingt. In  anderen Ldsungsmitteln 
ais W. besitzen diese K rystalle keine freie elektr. Ladung. (Naturę 124. 653—54. 
26/10. Yokohama, Hóhere Teclrn. Sekule.) L o r e n z .

W. N. Pietenpol und A. P. Friesen, Eine neue Theorie der Gleichriehterwirkung 
der Aluminiumzelle. Es wird eine neue Theorie der Al-Zelle entwickelt.- An Luft bildet 
sich an der Al-Oberflache eine Osydsehicht u. in K ontakt m it E lektrolytcn en tsteht
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ein gelatinóses H ydrat. Das Verli. der Zelle is t bedingt durch die Doppelschioht Oxyd- 
Hydroxyd. Die Hydroxydschicht w irkt ais semipermeable Membran u. die Anhaufung 
negativer Ionen in der Schicht, wenn Al ais Anodę geschaltet ist, bedingt den hohen 
W iderstand u. die elektromotor. Gegenkraft. In  ahnlicher Weiso is t die Kapazitat 
durch die Doppelschicht zu deuten. Dio Dicke der Hydroxydschicht hangt ab von 
der Gescliwindigkeit der Bldg. des Oxyds u. der Auflosung des Hydroxyds. Bei Gleich- 
strom  wird m it der Zeit ein Gleichgewicht erreicht. Bei unterbrochenem Stromkreis 
muB dio Dicke der Oxydschicht abnehmen. (Physical Rev. 33. 277—78. Febr. Colorado 
Univ. Vortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 27.—31. X II . 1928.) L esz .

R. E. W. Maddison, Der elekłrolytische Aluminiumlccmdensator. Nach Besprechung 
der anod. Polarisation, der Gasfilm- u. der „fester F ilm “-Theorie der elektrolyt. Ventil- 
wrkg. von Al u. Ta u. der Bldg. dieses Films g ib t Vf. die Ergebnisse von Messungen 
der Dicke, des Widerstandes u. der elektrostat. K apazitat der akt. Schicht wieder. 
W eitcr werden der EinfluB von Verunreinigungen in  Elektroden u. Elektrolyt, dio 
elektr. Verluste im elektrolyt. Kondensator u. die Anwendung ais Gleichrichter u. 
Kondensator besprochen. (Philos. Magazine [7] 8 . 29—55. Juli. International Standard 
Electric Corporation, European Installation Dep.) L o r en z .

M. Ramanadham, Magnetische Doppelbrechung in  Losungen und ilire Beziehung 
zu Struktur und Eigenschaften der Kryslalle. Vf. untersucht die magnet. Doppelbrechung 
von Lsgg. einiger organ. u. anorgan. Verbb. in einer fruher beschriebenen Apparatur 
(C. 1929. II. 2315). Die Lsgg. von Bzl., Toluol, Naphthalin, Phenanthren, Anthracen, 
Azobenzol, Nitrobenzol, o-, m- u. p-Nitrotoluol in CC14 zeigen positive Doppelbrechung; 
Bzl. u. Toluol goben fast die gleichcn W erte wie ais reino Substanz, Naphthalin ist 
starker doppelbrechend ais Bzl., am starksten unter den genannten Stoffen ist An
thracen; der W ert fiir Phenanthren liegt zwischen N aphthalin u. Anthracen. Mit 
zunehmonder Zahl von Bzl.-Ringen im Mol. waehst also auch die magnet, u. opt. An- 
isotropie. — Azobenzol — in Lsg. fast so stark  doppelbrechend wie Anthracen — 
zeigt im K rystall eine geringe Anisotropie (BHAGAVANTAM, C. 1929. II. 2314), was 
durch entsprcchende Lagerung der Moll. im K rystall erklart wurde. Die Nitroverbb. 
dagogen besitzen in Lsg. nur ł/30 oder weniger ihrer Doppelbrechung ais Krystall. 
Dies konnte durch Assoziation der polaren Moll. im festen Zustand unter Erhóhung 
der opt. u. magnet. Anisotropie der assoziierten Moll. bedingt sein. — Maleinsaure, 
N itrate u. N itrite in W. sind positiv magnet, doppelbrechend, N itrite starker ais 
N itrate. — C2C10 in CC14 u. NH4SCN in W. sind negativ doppelbrechend. — Fiir dio 
COTTON-MOUTON-Konstante biniirer Slischungen wird eine Formel nach dem Vor- 
gang von R am an  u . K r is h n a n  (C. 1928. I. 646) aus der BoRN-LANGEViN-Theorie 
abgeleitet. — Ferner vorsucht Vf. die magnet. Doppelbrechung in Lsg. aus den magnet, u 
opt. Eigg. der Krystalie zu berechnen unter der Annahmo, daB die Moll. innerhalb 
des Krystalls einander parallel sind. Dio Berechnung ergibt nur gróBenordnungs- 
maBig richtige, durehweg zu ldeine Werte. Dio Differonz zwischen Rechnung u, 
Beobachtung kann durch die Ungiiltigkeit der oben gemachten Annalime iibor dio 
Lage der Moll. bedingt sein oder dadurch, daB die magnet. Anisotropie u. Suscepti- 
b ilitat des Mol. im festen Zustand u. in Lsg. nicht dio gleiche ist. — Es folgt eine 
Literaturzusammenstellung iibor die magnet. Doppelbrechung. (Indian Journ. Physics
4. 109— 25. Aug.) L o r en z .

Herbert J. Brennen, Die Clausiussche Zustandsgleidmng. Wio die v a n  der  
WAALscho Gleichung (vgl. C. 1929. I . 3076) is t  auch die CLAUSlUSscho Gleichung 
m athem at. unzureichend, da sie einen Param eter zu wenig enthiilt. (Physical R ot. 
[2] 33. 1099. Juni. Northwsstem . Univ., Dep. of Chem. Vortrag auf d. Tag. d. Amer. 
Physik. Ges. 18.—20. April.) L e s z y n z k i .

L. L. Hirst und A. R. Olson, Eine allgemeine Melhcde zur Messung des Partial- 
druches von Quecksilber bei Zimmerlemperaturen. Zur Best. der A k tm ta ten  der Kompo- 
nenten von Amalgamen muB man entweder EK.-Messungen anstellen (dio nicht immer 
durchfuhrbar sind), oder bei hohen Tempp. Hg-Partialdrucke messen u. dann auf 25° 
extrapolieren. Um diese Extrapolation zu vermeiden, entwickeln Vff. eine Methode, 
um sehr kleine Hg-Drucke zu messen. Direkte Beobachtung der Schwśichung des Lichtes 
eines Hg-Bogens ware moglich, wenn der Absorptionskoeffizient a der Formel J  — 
J„ e~apd unabhangig vom Druck p  ware; dies ist jedoch nach H u g h e s  u . T homas 
(C. 1928. I. 155) nicht der Fali. Vff. benutzen daher die Beobachtung von Olson  
u . M e y e r s  (C.- 1926. I. 2435), daB Hg-Resonanzstrahhmg (u. zwar n u r  Resonanz- 
strahlung) in dem System H 2 -f  C2H 4 +  Hg-Dampf eine Druckabnahmo verursacht.
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Dio Anordnung war dabcr so, daB das Licht eines Hg-Bogens eine Kammer durch- 
atralilte, in  dem durch Hg bestimmter Temp. bzw. ein Amalgam ein gewisser Hg- 
Dampfdruck aufrecht erhalten wurde (auBerdem enthielt die Kammer 10 cm H 2-Gas, 
vgl. unten). H inter der Kammer befand sich eine Rk.-Kammer m it H 2 +  C2H 4 +  Hg, 
die mit einem empfindlichen Manometer yersehen war (iiber die Konstruktion vgl. 
OlSON u. H i r s t ,  C. 1929. II. 2076). Je tz t wurde solange bestrahlt, bis eine gewisse 
Druckiinderung eingetreten war. Die so fiir jeden H g-D ruck (Bereieh 0—2 -10~4 em Hg) 
erhaltene Zeit wurde gegen den H g-D ruck ais Eichkurve aufgetragen u. dann in ent- 
sprechender Weise die Hg-Partialdrucke von Tl-Amalgamen verschiedener Konz. ge- 
messen. Die erlialtenen A ktivitaten stimmen gut m it den EK.-Messungen von 
RiCHARDS u. D a n i e l s  (Journ. Amer. ehem. Soc. 41 [1919]. 1731). — Der Zusatz von 
Ht zum H g war notwendig, um die Breite der Absorptionslinie des Hg in der Ab- 
sorptionskammer obensogroB zu maclien, wie in der Rk.-Kammer. Der angegebene 
Druck yon 10 cm wurde empir. ais Optimum erm ittelt. — Die Messungen erlauben, 
die Abhangigkeit des Absorptionskoeffizienten a  (vgl. oben) von der Hg-Konz. anzugeben; 
der gefundene Verlauf entspriclit den Ergebnissen von H u g h e s  u . T h o m as. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 2398—2403. Aug. Berkeley [Cal.], Uniy.) K lem m .

M. Lecat, Der Azeotropisnms in  den binaren Systemen, die eine Substanz m it Hydr- 
oxylgruppe enthalten. (Ygl. C. 1929. I I . 2162.) Auf Grund des experimentellen M aterials 
fiir iiber 1400 azeotrope Gemische werden fiir die einzelnen bin. Systeme, dereń eine 
Komponentę ein Alkohol, ein Phenol oder eine Saure ist, Bezieliungen abgeleitet, 
die die Kp.-Veranderungen in Abhangigkeit vom Kp. der reinen Komponenten dar- 
stellen. (Atti R. Aoead. Lineei [Roma], Rend. [6] 9. 1121—28. 16/6.) L e s z y n s k i .

J. Perreu, tlber die Bestimmung der Verdiinmingstcarmen von krystałlwasserhaltigen 
Salzen. Zweito Methode. (Vgl. C. 1929. II . 2543.) Geben die direkten Methoden zu 
kleine Temp.-Differenzon, so verd. man oine gesatt. Lsg. sukzessiye, bis zu einer Konz., 
fiir die man die Lsg.-Warme gemessen hat, u. berechnet die Verdiinnungswarmen. 
Graph. Beispiele werden gegeben; die Resultate stimmen m it denen nach den friiheren 
Methoden gefundenen uberein. Fiir CuS04-5 H 20  ist die Grenzyerdiinnungswarme 
bei 12° —2,48 kcal, wahrend direkt —2,44 gefunden waren. (Compt. rend. Acad. 
Scionces 189. 462—65. 23/9.) W. A. R o t h .

A,. K olloidchem ie. Capillarchemie.
Henry H. Dixon und T. A. Bennet-Clark, Elcktrisclie Anregung und die mogli che 

Struktur der plasmatischen Membranę. Verschiedene Erfahrungen haben gezeigt, daB 
die Salze, die die Dispergierung yon Ol in  W. begiinstigen (Na), auch die Perm eabilitat 
der Zellmembrane yergróBern; auf diesen Permeabilitatseffekt w irkt die Ggw. von 
Salzen, die die Dispergierung von W. in Ol begiinstigen (Ca), antagonist. U nter der 
Annahme, daB plasmat. Membrano W.-Ol-Emulsionen sind, sollten sie in  dem W.-in-Ol- 
Zustand fiir Ionen undurchlassig, fiir lipoidlosliche Stoffe durchlassig sein, im Ol-in-W.- 
Zustand aber umgekehrt. — Vff. beroiten sich Emulsionen von W.-Oliyenol u. Na 
bzw. Ca. Der spezif. Widerstand in  100 Ohm von Emulsionsgemischen m it einem 
Na: Ca-Verhaltni8 yon 100: 0 bzw. 84: 16 ist: 20,5 bzw. 18,4, von Emulsionsgemischen 
mit N a: Ca-Verhaltnis kleiner ais 72: 28 sehr groB. In  der Nahe dieses N a: Ca-Ver- 
haltnisses liegt also der Umwandlungspunkt fiir diese Emulsion yom Ol-in-W.- zum 
W.-in-Ol-Zustand. — Vff. untersuchen nun dieAhnlichkeit zwischen der elektr. Erregbar- 
keit von lobenden Geweben u. der obigen Emulsion m it 72: 28 Ca-Na-Verhaltnis. 
Wird diese einem Wechselstrom yon 200 V fiir 2 Sek. ausgesetzt, so fallt ih r anfang- 
licher W iderstand yon 50 Megohm innerhalb 10 Min. auf 195 000 Ohm, um langsam 
innerhalb 17 Stdn. wieder zu seinem Anfangswert zu steigen. Lebende Gewebe ver- 
halten sich elektr. Anregung gegeniiber ganz ahnlich. Dieser Wechsel in  der Leit- 
fiihigkeit mittels kleiner Anregungsmittel t r i t t  aber nur in  der Nahe des Umkehrungs- 
punktes ein. U. Mk. sieht man, wie in der Ól-W.-Emulsion bei Einsetzen des Stromes 
die dispergierten W.-Tropfen zu einer zusammenhangenden Schicht zusammenlaufen, 
so daB eine Ol-in-W.-Emulsion gebildet wird. Dies fiihren Vff. auf eine Verringenmg 
der Oberflachenspannung zuriick, die dadurch bedingt ist, daB beim Durchgang des 
Stromes Ionen u. Micellen gegen dio undurchlassige Seite der W.-Tropfen gedriickt 
werden, dadurch eine Konz.-Erhohung u. zugleich eine Andenmg der Oberflachen- 
spannung herbeifiihren. — Zugabe yon N a erhóht die Erregbarkeit, bringt also die 
Emulsion dem Umwandlungspunkt naher. Es wird angenommen, daB Nerven u. 
Muskeln ais eine W.-in-Ol-Emulsion in  der Niihe des Umwandlungspunktes zu be-
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trachten sind. Dadurch la.Ct sich folgcndes erklaren: I. der EinfluB von antagonist. 
Ionen u. Narkotica auf die Durchlassigkeit; II. der EinfluB des elektr. Stromes auf 
die Durchlassigkeit; I II . die N e r x Stsc1ic Erregungstheorie; IV. die Wrkg. des Ca 
auf die Erregbarkeit von Nerven u. Muskeln. (Naturę 124. 650—51. 26/10. Dublin, 
T rin ity  College, School of Botany.) L o r en z .

A. Dumanski und A. Jakowlew, Die Metlwde der Weinsuure bei der Synthese
eleklronegativer Sole. V III. Adsorption von d- und i-weinsaurem Natron durcli Aluminium- 
hydroxyd. (Vgl. C. 1929. II. 1631.) Die raumliche Anordnung der OH-Gruppen 
wie auch anderer substituierter Gruppen beim asymm. C-Atom im Weinsaureteilchen 
muB den Charakter der Adsorption ycrandern. Vff. untersuchten die Adsorption 
von d- u. i-weinsaurem Natron an Al(OH)3 u. fanden, daB die Adsorption fur die i-Saure 
bedeutend geringer ist. Sie sprechen daher yon bestimniten „Stereo-Hindernissen“ 
bei der Adsorption u. niaclien den Vorschlag, die Adsorptionsmethode zur Trennung 
der Stereoisomeren yon Oxysauren zu yerwenden. (Kolloid-Ztschr. 48. 155—56. 
Juni. Woronesch, Landwirtschaftl. Inst.) W r e s c h n e r .

Carl Drucker, Adsorption und Gasreibung. Die Reibungskoeffizienten biniirer 
Gasgemische iindern sich m it dem durch den Molenbruch ausgedruckten Miscliungs- 
yerhaltnis n icht linear, sondern zeigen meist Maxima, u. zwar is t nach Ansicht des 
Vfs. die Kriimmung der Kurve dann besonders groB, wenn die beiden Komponenten 
sehr verschieden stark adsorbiert werden. Zur Priifung dieser Auffassung wird die 
Adsorption yon Kohlendioxyd-Wasserstoffgemischen an Glaswolle studiert, die zeigt, 
daB schon bei sehr geringem Geh. des Gemisches an C02, die Adsorptionsschicht 
gróBtenteils aus Kohlendioxyd .besteht. Die Ergebnisse lassen weiter die Zus. der 
Wandschicht erschlieBen, die bei Reibungsmessungen der L itera tur an den Gaspaaren 
C02-H2, 0 2-N2 u. He-H 2 bestanden hat. Im  Ubergangsgebiet Wandschicht/Hauptmasse 
besteht demnach ein Konz.-Gefalle, das einen Zusatzbetrag zurR eibung liefert. Dieser 
wird, in  guter tlbereinstimmung m it der Beobachtung, in  einfacher Weise ais Funktion 
des Konz.-Unterschieds dargestellt. (Ztschr. Elektrochem. 35- 640—44. Sept. 
Leipzig.) PlETSCH-WtLCKE.

ciaude Frornageot, Adsorption organischer Sauren an Holzkohle. Nach Be- 
sprechung der Arbeit von P h e lp s  u . P e t e r s  (C. 1929. II . 2546) hobt Vf. hcrvor, 
daB er den Beweis fiir dio selektive Adsorption der nicht dissoziierten Moll. an Holz- 
kohle in seiner fruheren Arbeit erbracht habe (C. 1925. I. 627) u. daB er gezeigt habo, 
daB die adsorbierte Substanz elektr. neutral sei. Trotzdem konnon nach Vf. elektr. 
K rafto bei derartigen Adsorptionsvorgangen von Bedeutung sein, wenn man bedenkt, 
daB die adsorbiorten Moll. Dipole sind, die durch elektrostat. K rafte beeinfluBt werden. 
(Naturę 124. 412. 14/9. Berlin-Daklem, ICaiser-Wilh.-Inst. f. Biochem.) G u r ia n .

B. Anorganische Clienile.
B. Bogiteh, tlber die Oxydation und Beduklion der Eisensilicate durch Gase. In

der friiher beschriebenen Apparatur (C. 1929. II. 1785) untersucht Vf. den EinfluB 
yon Gasen auf die Oxydation u. Red. der Eisensilicate. Untersucht wird der EinfluB 
von 0 2, N 2 u . C02 bei 1300°. Es zeigt sich, daB m it abnehmendem Fe-Geh. u. zu- 
nehmendem Verhaltnis F eO : Fegcsamt die Farbę der Prodd. von Dunkelbraun iiber 
Griin nach farblos aufhellt. Die Eisensilicate sind also ein Beispiel fiir ein diyariantes 
Dissoziationssystem (Fe20 3 2 FeO +  O), das eino Funktion von 3 variablen un-
abhangigen GroBen: Eisengeh., Temp. u. Partialdruck des 0 2 ist. — Zur Red. bei 1300° 
wurden C02 +  CO, H 2 u. Leuchtgas yerwendet. Auch hier is t die Farbę vom Eisengeh. 
u. verbrauchter Gasmengo abhangig. —  Vf. kommt nach Aufzahlung der einzelnen 
Ergebnisse zu dem SchluB, daB es keine reinen Fe20 3- oder FesOj-Silicate gibt, dereń 
Farbę reines Braun bzw. reines Blau sein wurde. Die Farbę der Silicate is t eine Funktion 
des Verhaltnisses F eO : Fegcsamt; die In tensita t der Farbung is t von dem Fe-Geh. 
abhangig. AuBerdem esistie rt ein blaues Silicat von einem Fe-Suboxyd, das bei hóherer 
Temp. in  Ggw. von metali. Fe bestandig ist, u. das fast immer von FeO begleitet wird. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 581—83. 14/10.) L o r e n z .

W. Guertler und L. Anastasiadis, Uber die Polymorphie des Zinks. Es wurden 
Unterss. m it Hilfe der therm. Analyse (Saladingerat, Doppelspiegelgalyanometer) 
uber die Allotropie des Zn durchgefiihrt. Dabei konnte nachge^yiesen werden, wie 
leieht die Ggw. kleiner u. wechselnder Unreinigkeiten nicht nur Umwandlungspunkte 
yortiiuschen kann, sondern in  der Hand jedes einzelnen Beobachtors je nach der
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Reinheit der yerwendeten Stoffo yollig andero Tempp. fur die einzelnen Effekto er- 
geben muB. (Ztschr. Metallkunde 21. 338. Okfc.) K a l p e r s .

Maurice Fraaęois, Beitrag zur Dissozialion der Verbindungen IlgBr2.2N H 3 und 
HgCl2-2 N H 3. Vf. stellte friiher fest (C. 1929- II. 1518), daB HgBr2 u. HgCL in der 
Kalte m it NH3: HgBr2 • 2 NH 3 u. HgCl, • 2 NH 3 bilden. Nunmehr w ird die therm. Disso- 
ziation dieser Stoffe in  ublicher A pparatur untersucht. Beim Erhitzen steigt der Druek 
von 3,7 ram Hg bei 25° bis 7,u Atmosphiirendruck bei 1S6° fiir die Br-Verb., wahrend 
bei der Cl-Verb. der Atmospharendritck erst bei 239° erreicht wird. Das abgepumpte 
Gas is t reines Ammoniak ohne Spuren von N2. Beim Abkiihlen sinkt der Druck wieder, 
bis bei 25° der Anfangsdruck wieder erreiclit ist. — Vf. seblieBt daraus, daB H gB iy
2 N il, u. HgCl2-2 N H 3 Mol.-Yerbb. sind, aknlich wie Ag(NH3)2CI, u. n ich t Verbb. der 
Art Hg2NBr-3 NHjBr, wie P e s c i  annimmt. (Compt. rend. Acad. Sciences 189- 583 
bis 585.” 14/10.) L o r e n z .

F. Krauss und H. Umbacll, Ober Doppelsulfate des Rhodiums und ihre Hydrałe. 
Zur Kenntnis der Doppelsulfate und ihrer Komponenlen. VI. (Y. vgl. C. 1929. II . 1515.) 
Es waren (1. c.) 2 Typen von Alaunen festgestellt worden: Typ A (12-3-O-Hydrat;
D. der H ydrate fallt zuerst, steigt dann m it fortschreitender Entwiisserung), Typ B 
(12-6-2-O-Hydrat; D. steigt kontinuierlick). Der nunmehr untersucbto Casium- 
Rhodium-Alaun geliort zum Typ B. Beim isobaren Abbau wurde ein 12-6-2-Hydrat 
erhalten, wahrend das O-Hydrat nicht auftrat, da sich der Bodenkórper boi etwa 
i/2H20  zersetzte. Die D.D. wachsen m it fortschreitender Entwasserung kontinuierlich 
an. Die Gesamtbildungswarme (O-12-Hydrat) betragt 197 000 cal. — Der Alaun 
wurde dureh Versetzen einer Lsg. des gelben Rhodiumsulfats m it Casiumsulfat u. 
Einengen bei Tempp. unter 40° in hellen orangefarbigen, gut ausgebildeten Krystallen 
erhalten. Aus der Lsg. des roten Rhodiumsulfats konnte der Alaun nicht erhalten 
werden, ebenso nicht andere ais der Cs-Rh-Alaun aus dem gelben Sulfat in genugender 
Reinheit. — Das 0 -H j'd ra t wurde dureh Abrauchen des Alauns m it konz. H 2S 04 fast 
bis zur Trockne ais feines, ziegelrotes Pulver erhalten. Die D. dieses Stoffes fiigt sich 
gut in die D.-Reihe der Hydrate ein. — Beim 12- u. 6-Hydrat lafit sich alles SO.," 
sofort dureh Ba' fallen, wahrend beim 2-Hydrat die Fiillung ausbleibt bzw. in konz. 
Lsgg. ein Ba-Komplexsalz ausfallt. Beim Abbau von mehr ais 6H20  tr i t t  also im 
Auf hau der Verb. eine grundlegende Veranderung ein. Beim Typ B sind daher 6 Moll. 
W. um das dreiwertige Metali ais Zentralatom gelagert. — Die Kantenlange dea 
Elementarwiirfels von, Cs-Rh-Alaun is t 12,30 A (Rontgenaufnahme von R. Frieke), 
ist prakt. ebenso groB wie die gróBte bisher gemessene, die von Cs-Al-Alaun. Beim 
Vergleich der ICantenlangen der bisher gemessenen Alaune scheint sich zu ergeben, 
daB der EinfluB des Alkaliatoms gróBer ist ais der des 3-wertigen Metalls. (Dio Werte 
fur die K- u. NH,r Alaune des Al, Cs u. Fe liegen beieinander, wahrend bei Al-Alaunen 
die Werte m it dem Atomvolum der Alkalimetalle fallen). Die D. des Cs-Rh-Alauns 
ist 2,23 (pyknometr.); 2,28 (rontgenograph.). — Das W.-Volum (gemittelt aus den 
Hydraten) ist 13,7, wahrend es beim K-Al-Alaun 11,7 ist; es nahert sich also dem 
n.-Wert. — W ird eine Lsg. des Cs-Rh-Alauns auf dem W.-Bade eingeengt, so resultiert 
eine amorphe braunrote Substanz der Zus. CsRh(S0.,)2-4H 20 . Das W. is t zeolith. 
gebunden. Die Verb. is t ais Cs-Salz der Rh-Sehwefelsaure anzusprechen. Eine Rh- 
Sehwefelsaure wird erhalten, wenn eine kaltgcsatt., m it konz. H 2S04 versetzto Alaunlsg. 
eindunstet. Es scheiden sich orangefarbige, glanzende Nadeln von R h2(S0,J):)'H 2S 04- 
16H20  ab. (Ztschr. anorg. allg. Chem. 182. 411—24. 3/9. Braunschweig, Techn. 
Hochsch., Chem. Inst.) L o r e n z .

D. Organische Chemie.
Kyosuke Nishizawa, Kinziro Winokuti und Tomoziro Kikuti, TJntersucliungen 

iiber sulfonierle Ole. VI. Uber den Reaklionsmećhanismus zwischen den wasserigen 
Losungen ron Schwefelsaureestern von Oxyfellsauren und Salzen. (V. vgl. C. 1929.
II. 2552.) Vff. haben die Einw. von anorgan. Salzen auf die reinen Schwefelsaure- 
ester der Ricinolsaure u. anderer Oxyfettsauren untersucht u. gefunden, daB die unter 
geeigneten Bedingungen abgesehiedenen Substanzen vóllig aus sauren Salzen der 
Ester bestehen, welche im Gegensatz zu den freien Estern meist in  A. unl. sind. Z. B. 
wirkt Na2S04 auf den Ricinolschwefolsaureester wie folgt ein:

C17H3a( O • S 03H)- C02H  +  Na2S 04 C17H32(0- S03Na)- COaH +  N aH S 04. 
Allgemein: R (0 -Ś 0 3H )Q-C02H  +  nM eX ^  R (0 -S 0 3Me)a -C02H  +  n H X .



3220 D. O r g a n is c h e  C h em ie. 1929. II.

Darin ist Mo =  Metali, X  =  Saurerest. Die Bedingungen zur Gewinnung reiner 
saurer Salze dieser Ester u. dio Eigg. dieser Salze wurden erm ittelt. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 277 B. Okt.) L in d e n b a u m .

Kyosuke Nishizawa, Kinziro Winokuti und Tomoziro Kikuti, Untersuchungen 
iibcr sulfonierte Ole. V II. Darstcllung und Eigenschaften von reinen sauren Alkalisalzen 
des Ricinolschwefelsaureesters. (VI. vgl. vorst. Ref.) Da die sulfonierten Ole wahr- 
scheinlich saure Alkalisalze von Sehwefelsaureestern enthalten, haben Vff. nach dem 
im Yorst. Ref. angegebenen Verf. das saure K-, Na- u. NH^-Salz des Ricinolsclmefel- 
saureesters, CjjELj^O-S03Me)-C02H, rein dargestellt u. ihre allgomeinen u. krystallo. 
graph. Eigg. bestimmt, besonders die Eigg. der wss. Lsgg. bei verschicdenen Tempp. 
u. Konzz. Diese sind bei den 3 Salzen ziemlich gleich, unterscheiden sich aber stark 
von denen des n. Na-Salzes u. entsprechen ehcr denen des Na-Ricinoleats. Die Salze, 
besonders das K-Salz, sind in  W. viel weniger 1. ais das n. Salz. Die Lsgg. sind kol- 
loidaler ais dio des n. Salzes. Ferner wurden die sogcn. Saure-, Kalk- u. Magnesia- 
bestandigkeit der Salze gemessen. Mit Ausnahme ersterer sind die W erte bedeutend 
niedriger ais beim n. Salz, aber noch hóher ais beim Na-Ricinoleat. Man-versteht 
je tzt, daB die Eigg. sulfonierter Ole nicht nur vom Sulfonierungsgrad, sondern auch 
vom Neutralisationsgrad abhangen. (Journ. Soc. chem. Ind., Jap an  [Suppl.] 32. 
278 B. Okt. Sendai, Tohoku-Univ.) L in d e n b a u m .

A. Berthoud, Einige physikochemische Eigenschaften der Methan- und Atlian- 
sulfonsaure. D i e  h t e  u n d  A u s d e h n u n g  wurden bestimm t m it Hilfe eines 
Pyknometers, das auf (Juecksilber geeicht worden war. Korrekturen wurden yor- 
genommen fiir den Luftdruck, das Vol. des Meniscus u. die Ausdehnung des Glases. 
CH3-S 0 3H: Spezif. Gewicht bei 0°: 1,5020; bei 17,6°: 1,4844; bei 34,9°: 1,4669 usw. 
C2Hs -S 0 3H: Spezif. Gewicht bei 0°: 1,3568; bei 13°: 1,3444; bei 25°: 1,3341; bei 35°: 
1,3241 usw. Die Dichten variieren m it der Temp. nach folgenden Formeln: CH3- S03H 
d =  1,5020—0,001 00 t; C2H5-S 0 3H 1,3565—0,000 895 t. —  V i s c o s i t a t :  in
bezug auf Wasser bei 0°; wurde berechnet nach der Formel ?; =  100-s-t/s0-t0 (s0 und 
t0 — Dichte bzw. AusfluBdauer von Wasser bei 0°, s u. t dio entsprechenden Werte 
der untersuchten Substanz). Die Messungen wurden m it OSTWALDsehen Viscosimetem 
durchgefiihrt. CIJZ ■ S 0 3H : r\ is t bei 18°: 1052, bei 20°: 1000, bei 25°: 868. O.Jl5 ■ S03H : 
r\ is t bei 18°: 1409, bei 20°: 1287, bei 25°; 1028. — B r e c h u n g s v e r m o g e n :  
bestimmt m it dem Refraktometer von P u l f r i c h  bei 16° fiir dio D-Linie des Natriums, 
Das molekulare Brechungsvermógen (RM) wurde nach der Formel von L o r e n z  u. 
L o r e n t z  bestimmt. CH3-S 0 3H: nn =  1,4317; RM =  22,20.' C2HS• S 0 3H : nn =
1,4340; RM =  28,24. — O b e r f l a c h e n s p a n n u n g :  berechnet nach der Methode 
von R a m sa y  u . S h ie l d s .  Der Radius der Capillaro wurde bestimmt aus der Steig- 
hóhe von Bzl. bei 33°. GH3-S 0 3H: Oberflachenkonstanto (o) in  Erg/cm2 bei 32,40°; 
49, 39; bei 73,15°: 45,75; Koeffizient Yon E o tv o s  (K): 1,10. C2H5-SOzH: a bei 18,40°: 
44,25; bei 33,40°: 42,98; bei 73,60°: 39,68; K : 1,14 (aus den beiden ersten Werten),
1,30 (aus den beiden letzten). — L o s u n g s w a r m e  i n  W a s s e r :  Molekulare 
Losungswarme (bei etwa 18°) fiir CH3-S 0 3H : 110 60, fiir C2H5-S 0 3H : 120 70. — 
E l e k t r i s c h e  L e i t f a h i g k e i t :  Wenn die L eitfah igkeit des H ' 340 gesetzt 
wird, erhalt man fiir dio Ionen CH3-S 03' u. C2H5-S 03' dio Werte 66 bzw. 60. Die 
Leitfahigkeitswerte fiir die einzelnen Verdiinnungen s. Tabello im Original. — G e- 
f r i e r p u n k t s k u r Y e n  d e r  J l i s c h u n g o n  d e r  S a u r e n  m i t  W a s s e r :  
Die Schmelzpunkte der reinen Sauren sind fiir CIi3 • S03H : +20°, fiir C.,H5-S03H: 
—17°. Das System CH3-S 0 3H—H 20  besitzt zwei Maxima, die den Verbb. CH3- 
S 03H +  H 20  (F. +11°) u. CH3-S 03H +  3 H 20  (F. —51,7°) entsprechen. Das System 
C2H5 ■ S 03H —H 20  besitzt nur einM asimum beiderV erb. C2H 5-S03H +  H 20(F .+ 5 ,4°). 
(Helv. chim. Acta 12. 859—65. 1/10.) " A m m e r la h n .

Enriętue V. Zappi imd Venancio Deulofeu, Darslellung des Dichlormethylarsins. 
(Anales Asoc. quim. Argentina 17. 59—62. Jan.-Fobr. — C. 1929.1. 741.) WlLLSTAEDT

D, Holde, W. Bleyberg und I. Rabinowicz, U ber die in  der Natur v<yrkommenden 
hochmolckularen gesattigten Fettsauren. I. tlber die sogenannte Arachinsmire und andere 
kohlenstoffreichere gesattigte Sauren des Erdnufióls. Ausfiihrliche Darst. der im  C. 1929.
I. 1675 referierten Arbeit. Gegeniiber diesem Referat is t festzust-ellen, daB sowohl 
die Pentakosansiiure, F. 78—78,8°, ais auch dio Heneikosansaure, F. 68,5—69°, von 
den Vff. ais n i c h t  einheitlich betrachtet wird (s. u.). — Durch Umkrystallisieren 
aus ErdnuBól-Raffinationsfettsauren gewonnene „rohe Arachinsa.ure“ wird methyliert, 
die Ester werden durch fraktionierte H oehYakuum dest. u. Umkrystallisieren Yon
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ungesatt. Anteilen befreit u. durch. Hochyakuumdest. weitgehend fraktioniert. Fiir 
Geh. an C22H ,.,02 in  Betracht kommende Fraktionen werden durch Hochvakuumdest. 
so fein „rektifiziert", daB eine Esterfraktion nach zahheichen Umkrystallisationen 
bereits eine einheitliche Isobehensaure zu ergeben scheint. (In Obereinstimmung m it 
EHRENSTEIN u . S tu e w e r ,  C. 1923. I II . 366). Beim Aufarbeiten der zugehorigen 
Mutterlaugen wird eine Saure isoliert, die nahezu die Eigg. der n-Behensaure zeigt, 
so daB Zweifel an der Reinheit der „Isobehensaure" auftauchen, die durch Lithium- 
fallung noch yerstarkt werden. E rst fraktionierte Hochyakuumdest. zerlegt jedoch 
zweifelsfrei die „Isobehensaure" in  eine n-Behensaure u. eine Saure, dereń Mol.-Gew. 
fur C23H 10O2 spricht, die aber erfahrungsgemaB eine Mischung aus Do- u. Tetrakosan- 
saure sein durfte. Die n-Behensaure, C22H 410 2, wird nach nochmaliger, den friiheren 
Befund nur unwesentlich yerandemder Lithiumfallung u. a. durch Misch-F. m it 
synthet. n. Behensaure identifiziert: F. 79,4—80,0°. Die von C o h e n  (C. 1926.
I. 132) bestrittene Anwesenheit einer C22-Saure is t somit sichergestellt, jedoch 
handelt es sich n ich t, wie E h r e n s t e i n  u. S t u e w e r  (1. c.) meinten, um Iso-, 
sondem um n-Behensaure. Auf diese miiBtcn die meisten alteren Literaturangaben 
iiber Arachinsaure u. ihre D eriw . bezogen werden. — In  analoger Weise wird 
in den Mutterlaugenriickstanden nach der von C o h e n  aus ErdnuBól isolierten 
n-Eikosansaure gesucht. Sie scheint aber in  einer niedrigeren Fraktion der ErdnuBól- 
fettsauren u. nicht in  der „rohen Arachinsaure" yorzukommen. Die untersuchto Fraktion 
der letztercn durfte nur scheinbar eine Heneikosansaure sein, da hierfur wohl das Mol.- 
Gew. 327, 325 (ber. 326) spricht, der F. aber m it 68— 69° stark  von dem der synthet. 
n-Hencikosansaure, F. 73—74 bzw. 75— 76°, abweicht. Die hóheren FF. der Mutter- 
laugenriickstande deuten zwar darauf hin, daB die „Heneikosansaure" n icht einheitlich 
ist, sondern C20-Saure enthalt, die Frage muB aber noch geklart werden. — In  den 
hóchstmolekularen Anteilen der „rohen Arachinsaure" wird zur Nachpriifung der 
Feststellungen von H o l d e  u. Go d b o l e  (C. 1926. I. 1795) nach Lignocerin- u. Iso- 
hexakosansaure, F. 78—79°, gesucht. Letztere wird dem F. nach erhalten, das Mol.- 
Gew. entspricht aber einer C25-Saure. Fraktionierte Hochyakuumdest. bestatigt 
neuerdings, daB s i e  a 11 e i n die Zerlegung von Gemischen hochmolekularer Fett- 
sauren ermoglicht. Es lassen sieh hoherschmelzende u. -molekulare Riickstando ab- 
trennen, die Vennutung, daB die C25-Saure eine Mischung aus n-Tetrakosan- (Lignocerin-) 
u. n-Hexakosansaure ist, muB jedoch noch experimentell bestatigt werden. Bei Bienen- 
wachs (chines. Insektenwachs) gelang ferner nach einer vorlaufigen Mitteilung den 
ersten beiden Vff. in  Gemeinschaft m it M. Mattissohn (L. GrubitS) die Ab- 
scheidung yon n-Tetrakosansaure, F . 84° (n-Hexakosansaure, F . 87°) aus ihren schwer 
zerlegbaren Mischungen nach dem oben genannten Verf. (Chem. Umschau Fette, Ole, 
Wachse, Harze 36. 245—53. 14/8. Berlin, Labor. fiir 01- u. Fettchem ie der Techn. 
Hochsch.) R ie t z .

J. K. Dale, Zwei isotnere krystallisierte Verbindungen der d-Mannose mit Calcium- 
chlorid. (Bureau Standards Journ. Res. 3. 459—68. Sept. — C. 1929. II. 2660.) Oh l e .

F. P. Phelps und C. B. Purves, Die Struktur des a.-Methylxylosids. (Bureau 
Standards Journ. Res. 3. 247—53. Aug. Washington, Bur. of Standards. — C. 1929.

E ugen Pacsu und Charlotte v. Kary, Uber die Acetonverbindungen der Mercaplale 
einiger Monosaceharide. I I . Neue Derivate der d-Mannose. (I. ygl. C. 1924. II. 23.) 
Bei der Aeetonierung yon d-Mannosediathylmercaptal m it konz. H 2S 0 4 ais K atalysator 
entsteht nur ein sirupóses Diacetonderiv., wahrend bei Anwendung yon wasserfreiem 
CuS04 daneben auch ein Monoacttonkórper au ftritt. Letzterer liefert bei der Methy- 
lierung nach F r e t j d e n b e r g  u . H ix o n  ein sirupóses Monomethylmonoaceton-d-rnannose.- 
diathylmercaplal, wahrend bei der Methylierung m it Dimethylsulfat yermutlieh das 
ebenfalls sirupóse Trimethylderiy. erhalten wurde. Das Diacetonderiv. lieferte bei 
der Methylierung ebenfalls einen sirupósen ' Monomethyldther. Die durch Abspaltung 
der Acetonreste aus den genannten Methylathern resultierenden Verbb. konnten 
gleichfalls n icht krystallisiert erhalten werden. — Yff. haben daher die gleichen Um- 
setzungen m it dem Dibenzylmercaptal durehgefiihrt. Bei der Kondensation m it Aceton 
u. konz. H 2S 04 entstand wiederum ein sirupóses Diacetcmderiv., dessen Methylierung 
u. folgende Hydrolyse dagegen zu dem krystallisierten Monomethyl-d-mannosedibenzyl- 
mercaptal fiihrte. Der daraus nach dem friiher beschriebenen Verf. m it HgClą (vgl. 
C. 1925. I. 2303) iiber das Glucosid bereitete Methyldther der d-Mannose blieb sirupos

II . 2770.) Oh l e .

XI. 2. 208
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u. besteht offenbar aus einem Gemisch der a- u. /3-Porm. E r liefert dagegen ein krystal- 
lisiertes Phenylhydrazon u. Osazon, weleh letzteres ident. is t m it dem 4-Methyl-d- 
glucosephenylosazon. Aus dieser Id en tita t laBt sich ohne weiteres die Struktur der 
hier besehriebenen Mannosederiyy., wie im Versuehsteil angegeben, ableiten. Der 
yon den Vff. eingeschlagene Weg scheint m ithin ganz allgemein zur Darst. der in 
4-Stellung yeriitherten Aldohexose geeignet zu sein.

V e r s u e h e .  Diathylmercaplal der d-Mannose, F. 134°, [a]n 18 =  —2,76° (Py- 
ridin). — 2,3-Monoace(on-d-ma7inosediathijlmercaptal, C13H 260 5S2, dureh Aeetonierung 
der vorst. Verb. m it CuSO., 24 Stdn. bei Zimmertemp. unter Schiitteln. Aus Chlf. 
m it PAe. lange Nadeln vom F. 94°, [a]D18 =  — 11,30° (C2H 2C14), II. in  Chlf., Aceton, 
A., C2H 2C14, scliwerer in  A., unl. in  PAe. Na-Verb:, C]3H 25"Or,S2Na, aus vorst. Verb. 
in  absol. A. m it Na. Amorphe, sprode M., 1. in  A. — d-Mannosedibenzylmercaplał, 
C20H 20O5S2, aus d-Mannose in  der gleichen Menge konz. HC1 m it Benzylmercaptan 
bis zur homogenen Lsg. 3/4 Stdn. geschiittelt; danach Abscheidung eines braunlichen 
Sirups, der allmahlich krystallisiert. Aus A. Nadelrosetten vom F. 126°, [cc]d20 =  
—32,92° (Pyridin), 11. in Pyridin, sd. A., weniger in sd. W., unl. in Chlf., Aceton, A.
—  2,3,5,6-Diaccton-d-mannoscdibenzylmercaptal, durch Aeetonierung yorst. Verb. mit
3 Vol.-% konz. H 2S04. Sirup, [a]c20 = + 6 6 ,2 6 °  (C2H 2C14). Daraus durch Methy- 
lierung m it Dimethylsulfat u. 30%ig. NaOH bei 70—75° 2,3,5,6-Diacelon-4-methyl- 
d-mannosedibcnzylmercaptal, Sirup, der bei der Hydrolyse m it wss. alkoh. HC1 bei 100° 
4-Methyl-d-mannosedibenzyhnercaplal, C2]H280 5S2, liefert. Aus A. Nadeln vom F. 188°, 
[a]n2° =  —106,62° (Pyridin), wl. in h. W., unl. in  A., Chlf. — 4-Mcthyl-d-mannose, 
aus der Diacetonverb. des Mercaptals m it der doppelten Mengc HgCl2 in  sd. A., bis 
kein Hg-Salz des Benzylmercaptans mehr ausfallt. Das gebildete Athylglucosid der 
4-Metliyl-d-munnose, Sirup, wird m it verd. HCl bei 100° in  2 Stdn. hydrolysiert. Sirup 
von siiBern Geschmack, [cc]d2° =  +7,38° (W.). Phenylhydrazon, C13H 20OsN2, aus 
W. kaum gefarbte Nadeln vom F. 179°. — Phenylosazon, C,aIL.,04N,,, aus wss. Pyridin 
citronengelbe Nadeln vom Zers.-Punkt 198°. Zeigt M utarotation. Enddrehung nach
24 Stdn.: [a]n2° =  —35,12° (Pyridin-A.), ident. m it 4-Hethylglucosazon. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 2811—17. 6/11. Budapest, Univ.) O h le .

Burckhardt Helferich und Richard Gootz, U ber einige neue 1-Acyl-Derimte. der 
Glucose. Synthese des a-Benzylghicosids. (Vgl. C. 1929. II. 720.) In  der Absicht, 
einen allgemeinen gangbaren Weg zur Darst. von a-Glucosiden auszuarbeiten, haben 
Vff. aus Acetobromglucose eine Reihe von 1-Acylderiw. hergestellt u. zwar wurden 
in Stellung 1 die Reste der Ameisensaure, der Phthalmethylestersiiure, der p-Toluol- 
sulfosaure u. der Trichloressigsiiure eingefiihrt. Dio Verbb. gehóren der /J-Reihe an, 
m it Ausnahme der p-Toluolsulfoverb. Sie sind jedoch m it seltenen Ausnahmen fiir 
den genannten Zweck nicht brauchbar. Schon besser eignet sich die a-Acetojodglucose, 
dargestellt aus Acetobromglucose m it N aJ, die leicht in  a-Benzylglucosid iibergefiihrt 
werden kann. Die Kondensation m it /?-l,2,3,4-Tetracetylglueose gelang jedoch aueh 
hier nieht.

V e r  s u c h e. P-l-Forrnyltetracetyl-d-glucosc, C15H 20()ji. Aus Acetobromglucose 
m it Na-Formiat in sd. wss. Aceton (1,5 Stdn.). Aus A. Krystalle yom F. 121°, 
[a]D16 =  +6,0° (Chlf.), 11. in  Chlf., Aceton weniger in  A., A., swl. in  PAe. u. W. — 
f}-l-(Phthalylmono?nethylesler)4etracetyl-d-glucose, C23H 260 13, aus Acetobromglucose u. 
dem Ag-Salz der Phthalylmethylestersaure in  Bzl. 22 Stdn. bei Zimmertemp. Aus 
A. Krystalle vom F. 116,5°, [a]D15 =  —7,5° (Chlf.). — 1-p-Toluolsulfonyltetracetyl- 
d-glucosc, aus Acetobromglucose u. p-toluolsulfosaurem Silber in  sd. absol. A. Beim 
Abkuhlen Krystalle vom F. 95°, [cx]d24 =  +135,6° (Chlf.). Is t auBerordentlich un- 
bestandig u. zers. sich schon beim Umkrystallisieren. — fi-l-(Trichloracełyl)-łetracetyl- 
d-glucose, C1SH 190 UC13, aus Acetobromglucose m it dem Ag-Salz der Trichloressig- 
siiure in  Bzl. bei Zimmertemp. Aus A. Krystalle yom F. 132°, [a]n2° =  — 4,2° (Chlf.), 
[“ ]d22 =  +19,1° (Nitrobenzol). G ibt m it Phenol 15 Min. auf 170° (ł-Tetracetylphenol- 
glucosid yom F. 127°, [a]c18 =  — 29,6° (Bzl.). — a.-Acelojodglucose, aus Acetobrom
glucose m it N a J  in  Aceton bei Zimmertemp. (15 Min.). Aus A. m it PAe., dann aus A. 
Ausbeute 76% der Theorie. — Tetraceiyl-a.-benzyl-d-glucosid, C21H ,6OI0, aus yorst. 
Verb. m it Benzylalkohol (4 Moll.) u. sd. Bzl. unter Eintropfen von 1,7 Mol. Chinolin 
in  Bzl. (3 Stdn.), dann nocli 2 Stdn. gekocht. Durch abwechselndes Umkrystallisieren 
aus A. u. absol. A. Krystalle yom F. 111°, [ajn15,5 =  +143,3° (Chlf.), [<x]d16 =  +134,3° 
(A.). F iir P-Benzyltetracełylglucosid is t [oc]d16 =  —53,0° (Chlf.). —  a-Benzylglucosid, 
C13H ł80 6, aus yorst. a-Acetat nach Z em plen . Aus Essigester Krystalle yom F. 122°,
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[a]i>13 =  +131° (W.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2788—92. 6/11. Greifswald, 
Univ.) Oh l e .

Heinz Ohle, Erich Euler und Rudolf Lichtenstein, Uber die Acetonwrbindungen 
der Zucker und ihre Derirate. XVI. Neue gemischte Acylderivate der Monoaceionglucose. 
(XV. vgl. C. 1929. I I . 26G3.) Ebenso wie die 3-Benzoylmonoacetonglucose unter 
dem EinfluB von Alkalien leicht in  die 6-Benzoylmonoacetonglucose iibergeht (vgl. 
Oh l e , C. 1924. I. 1913), lagert sich die 3-Acetylmonoacelonglucosc in  die 6-Acetyl- 
monoacetonglucose um. Im  Gegensatz zum 3-Benzoylderiv. laCt sich die 3-Acetylverb. 
der Monoacetonglucose m it CuS04 in  die Acetyldiacetonglucosc zuriickverwandeln. 
In Pyridin is t die 3-Acetylmonoaoetonglucose bestandig u. liefert bei der Benzoylierung 
die 3-Acetyl-5,6-dibmzoylmonoacctonglucose, dic von der von F is c h e r  u . N o t h  be- 
schriebenen u. aus der 6-Acetylmonoacetonglucosc bereiteten 3,5-DibenzoyI-6-acetyl- 
monoacetonglucose yerseliieden ist. Mit p-Toluolsulfochlorid liefert sio dic 3-Acetyl- 
5,6-di-p-toluolsulfomonoacetonglucose, die auch durch Acetylierung der 5,6-Di-p-toluol- 
sulfomonoaeetonglucose erhalten wurde. —  Den von JOSEPHSON aus der auch von 
ihm bcobaehteten Acetylwandcrung gezogencn SchluBfolgerungen (vgl. O. 1929.
II. 2661 u. vorliergehende Arbeiten) uber die raumliche Lagerung der aus den C-Atomen 5 
u. 6 bestehenden Seitenketto der Monoacetonglucose schlieBen sich Vff. nicht an. 
Sie begriinden an einer Reihe zum Teil schon veroffentlichter Beispiele die Auffassung, 
daB die raumliche Komtellatimi dieser Seitenkette bestimmt wird durch Nebenvalenz- 
krafte, dio einerseits vom Ringsauerstoffatom u. den OH-Gruppen 5 u. 6 ausgeiibt 
werden, andererseits in  D eriw . der Monoacetonglucose von den die OH-Gruppe sub- 
stituierenden Saureresten bzw. bas. Substitucnten ausgehen u. m it den Nebenvalenz- 
kraften der erstgenannten A rt gegebenenfalls in  Konkurrenz treten konnen. Bzgl. 
der Einzelheiten vgl. Original. — SchlieBlich werden noch einige neue gemischt acy- 
lierte D eriw . besehrieben, die zum Studium der Bromwasserstoff-Eisessig-Rk. ver- 
wendet werden sollen.

V e r s u c h e .  3-Acctylmonoacetonglucose, G11H 180 „  aus Acetyldiaeetonglucose 
durch Hydrolyse m it 80%ig. Essigsiiure bis zur Drehungskonstanz. Aus Essigester 
Krystalle vom F. 122—123°, [a]n'-“ =  —26,29° (absol. A.). — 6-Acctylmonoacelon- 
glucose, aus vorst. Verb. in  absol. A. durch Zusatz eines Tropfens konz. KOH. DieUm- 
lagerung is t in  wenigen Min. bei Zimmertemp. beendet. Die Verb. kann auch dargestellt 
werden durch direkte Acetylierung der MonoacetmigKcose in  Pyridin. Abtrennung 
des unveranderten Ausgangsmaterials durch Reacetonierung m it CuSO;|. Aus Aceton 
Krystalle vom F. 148°. — 3-Acetyl-5,()-dibenzoylmonoacetonglucose, C^ILoOg, aus 
CH3OH Nadeln vom F. 90°, [oc]n2° =  —26,64° (Chlf.; c =  0,976). — 3-Ącetyl-5,6- 
di-p-toluolsulfcnnonoacetonglucose, C25H30On S2, aus 5,6-Di-p-toluolsulfomonoaceton- 
glucose durch 5 Min. langes Kochen m it der doppelten Menge Acetanhydrid oder aus
3-Aeetylmonoacetonglucose m it einem OberschuB von p-Toluolsulfochlorid in  Pyridin +  
Chlf. Aus CKjOH Krystalle vom F. 92°, [<x]D10 =  —28,76° (Chlf.; c =  4,347). — 
6-Acetyl-5-p-toluolsulfomonoaceto7iglucose, Ci8H 240 9S, aus 6-Acetylmonoacetonglucose 
mit p-Toluolsulfochlorid in  Pyridin +  Chlf. F . 133°, [a]D2° = + 1 6 ,7 2 °  (Chlf.; c =
1,854). — 3,5-Diacetyl-6-benzoylmonoacetonglucosa aus 6-Benzoylmonoacetonglucoso 
durch 72-std. Kochen m it Acetanhydrid oder in  Ggw. von Pyridin 2 Tage bei 36°. 
Aus A. k rystalle  vom F. 108°, [<x]d2° =  +7,08° (Chi .; c =  2,965). — 3,5-Diacetyl-
6-p-toluol-sulfcnnonoacetonglucose, C2nH 20O10S, aus 6-p-Toluolsulfomonoaeetonglucose 
durch kurzes Aufkochen m it der 3-faehen Menge Acetanhydrid. Aus A. oder CH3OH 
Krystalle vom F. 94°, [<x]d2° =  +4,69° (Chlf.; c =  3,046). — 3,5-Dibenzoyl-G-p-toluol- 
sulfomonoacetonglucose, C30H 300 10S, aus 6;p-Toluolsulfomonoaeetonglucose u. Bcnzoyl- 
chlorid in Pyridin 30Stdn. bei 60°. Aus A.-Bzn. Krystalle vom F. 97—100°, [ocJd10 =  
—66,42° (Chlf.; c =  3,192). — 3-Acctyl-5-p-toluolsulfo-6-benzoylmonoacetonglucose, 
C25H 28O10S, aus 5-p-Toluolsulfo-6-benzoylmonoacetonglueose durch 20 Min. langes 
Kochen m it der doppelten Menge Acetanhydrid oder in  Ggw. von Pyridin 2 Tage 
bei 36°. Aus A. Krystalle vom F. 151°, [a]D19 =  0,98° (Chlf.; c =  3,069). — 3,6-Di- 
benzoyl-5-p-tóluolsuljomcmoacetonglucose, C30H 300 10S, aus 6-Benzoyl-5-p-toluolsulfo- 
monoacetonglucose m it Benzoylchlorid in  Pyridin 3 Tage bei 36°. Aus CC14 Krystallo 
vom F. 143,5—144,5°, [a]n2° =  —24,07° (Chlf.; c =  3,432). D am it sind alle theoret. 
moglichen Monotoluolsulfodibenzoylmonoacetonglucosen bekannt u. daher auch die 
Konst. der 5-p-Tóluolsulfo-6-benzoylnionoacetonglucose. — 3-u.-Naphthalinsulfodiaceton- 
glucose, C22H 2(!0 8S, aus Diacetonglueose u. a-Naphthalinsulfochlorid in  Pyridin. Aus 
Bzl.-Bzn., dann aus CH3OII Krystalle vom F. 110—111°, [a]u20 =  —149,2° (Chlf.;

208*
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c =  1,24), — —147,5° (absol. A .; c — 0,956). — 3-f)-Naphthalinsulfodiacełonglucose, 
C22H 20OgŚ, analog dargestellt. F . 106°. [<x]d2° =  —71,47° (absol. A.; c =  3,344).
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2885—93. 6/11. Berlin, Univ.) Oh l e .

W. Fuchs und O. Horn, Vber acetyliertes Salzsaurelignin. (X II. Abhandlung 
zur Ligninchemie.) (XI. vgl. C. 1929. I I .  2321.) Lafit man Wasserstoffsuperoxyd 
bei Zimmertemp. bei Ggw. von Pyridin 48 Stdn. auf acetyliertes Lignin einwirken, so 
wird das P raparat stark  aufgehellt, bleibt aber in seiner Zus. nahezu unyeriindert. 
LaBt man die Einw. langer dauern u. un terstu tzt sie durcb Erwarmen, so betragt die 
Ausbeuto etwa 70%, ein groBer Teil der Acetylgruppen wurde abgespalten. Nach 
Ersatz der letzteren betragt die Ausbeute etwa 75% vom Ausgangsmaterial, unter- 
seheidet sich aber in  der Zus. nur dureh einen sehr geringen Mehrgeh. an O vom 
Ausgangsmaterial. Dest. m an diese Praparate nach der Vorschrift von F r e u d e n b e r g  
u. H a r d e r  (C. 1927. I. 1573) m it Salzsaure, so erhalt m an aus dem acetylierten 
Lignin u. den beiden oxydierten P raparaten betraehtlich weniger Formaldehyd (mit 
Barbitursaure ais Kondensationsprod. bestimmt) ais aus dem Lignin solbst. Ebenso 
wie E. H a g g lu n d  u. H. U rb a n  (C. 1929. II. 2320) auf Grund anderer Verss. sehen 
Vff. im Gegensatz zu F r e u d e n b e r g  u . H a r d e r  darin  keine geniigenden Anhalts- 
punkte fiir die Existenz einer Methylendioxygruppe im Lignin. — Lignin, acetyliertes 
Lignin u. die beiden oxydierten Praparate quellen in Pyridin u. auch in andern organ. 
Losungsmm. stark, Ebenso Holz, acetyliertes Holz, acetylierte Cellulose, wahrend 
Cellulose kaum ąuillt. — Verss. m it Br u. auch m it Ozon lieferten keine Praparate, 
aus denen Vff. besondere Schlusse hatten  ziehen kónnen.

V o r s u c h c .  10 g acetyliertes Lignin, in 100 ccm Pyridin aufgeschlammt, wurden 
m it 25 ccm Perhydrol 48 Stdn. boi Zimmertemp. stehon gelassen. Nach Absaugon u. 
Waschcn m it Pyridin in  A. eingelcgt, wieder abgesaugt u. m it Methylalkohol aus- 
gewaschcn. Ausbeute 9,5 g. 20 g acetyliertes Lignin in 200 ccm Pyridin wurde iiber 
N acht m it 50 ccm Perhydrol bei Zimmertemp. stehen gelassen. Nach Zufiigen von 
25 ccm Perhydrol erwarmt man mehrere Stdn. auf dcm Wasserbade, fiigt wieder
25 ccm Perhydrol hinzu u. liiBt noch mehrere Tage stehen. Dann wird abgesaugt u. 
wie oben weiter behandelt. Ausbeute 13,5 g. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2647—53. 
9/10. Miihlheim a. d. Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Kohlenforseh.) Ch . S c h m id t .

Tejendra Nath Ghosh und Praphulla Chandra Guha, Verldngerłe o-Diderivate 
des Benzols und ihr Itingschlufi: Bildung vou vielgliedrigen heterocyclischen Verbirdungen 
aus subsliluierien Phenylendihamstoffen. (Journ. Indian In st. Science Serie A. 12. 
165— 78. — C. 1929. II. 1010.) L in d e n b a u m .

W. Borsche, W. Muller und C. A. Bodenstein, ttber die Beziehungen zwischen 
Chinonhydrazotien und p-Oxyazoverbindungen. V II. t)ber aliphatisch-aromałische 
4,4'-Dioxy- und 4,4'-Diaminodisazoverbindungen. (VI. vgl. C. 1929. II. 1657.) Vff. 
haben die Einw. einiger Dicarbonsauredihydrazide auf Chinone untersucht u. ge- 
funden, daB sich immer 1 Mol. Dihydrazid m it 2 Moll. Chinon kondensiert. Die ge- 
bildeten Verbb. sind ais aliphat.-aromat. p-Oxyazoverbb. vom Typus I  (R : =  CO<, 
—CO-CO—, —CO-[CH2]x -CO—, —CO-C6H 4-C6H 4-CO—) aufzufassen, da sie dureh 
Hydrolyse in  N, Phenol u. dio dem Dihydrazid zugrundeliegende Saure zerfallen. 
Die beiden Hydrazingruppen scheinen nacheinander zu reagieren. Denn z. B. beim 
Zusammenbringen von Chinon u. Carbohydrazid t r i t t  sofort Rotfiirbung ein, aber 
die Verb. I  seheidet sich erst nach einiger Zeit ab. Anfangs enthalt die Lsg. nur H, 
welches zwar nicht selbst isoliert wurde, da es sich zu leicht zu Carbohydrazid u. I  
(R: =  CO <) disproportioniert, wohl aber in  Form von Hydrazonen, welche sich 
allerdings auch leicht zu den symm. Verbb. aufteilen. — Mit Chinonoxim kondensieren 
sich die Dihydrazide analog zu den Verbb. IH, welche in  organ. Solvenzien prakt. 
unl., aber in  verd. Lauge 11. sind u. darin zu den Verbb. IV kataly t. reduziert werden 
kónnen. Letztere werden in  alkal. Suspension dureh Luft zu den aliphat.-aromat. 
p-Aminoazoverbb. V osydiert.

I R :(N :N -C 6H4-OH)2 IV R: (NH-NH-C6H4-NH2)2
H HO-C6H4-N:N-CO-NH-NH2 V R: (N: N-C6H4-NH2)2 

HI R :(N H -N :C aH4:N-OH)2 VI N H ------CO
NH-CO-Ń-N: CeH*: O

V e r s u o h e .  Reinigung des rohenCarbohydrazids dureh E strak tion  m it A, im App. 
D arst. der anderen Dihydrazide aus Ester u. 3 Moll. N2H4-H ydrat in  sd. CH3OH
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(4 Stdn., beim Osalester nur 1 Stde.). — Diphensauredihydrazid, CMH 14OaN«. Ebenso, 
aber 12 Stdn. Oktaederartige Krystalle aus W., F. 216— 217°. — Dibenzaldehyd- 
diphensauredihydrazon, C28H 220 2N4. Darst. in  sd. CH3OH. Prismen aus A., F . 186 
bis 187°. — Dianisaldehyddipliensauredihydrazon, C^H^O^Nj, Nadeln aus Aceton, 
F. 224—225°. —  Dia-cetophenotidiphensauredihydrazon, Gsai i M0 2N i , Krystallchen aus A., 
F. 214°. — Di-\4-oxyphenyl]-carbodiazon, C13H 100 3N4 (I, R : =  C O <). Lsg. von 
Carbohydrazid in  2-n. HC1 m it alkoh. Chinonlsg. (2 Moll.) yersetzen, stohon lassen. 
Gelbe Blattchen aus Eg., Zers. bei 228°, 11. in  verd. Lauge. — 3,3'-Dimethylderiv., 
Ci5Hj40 3N4. Mit Toluehinon. Gelbe Blattchen aus A. oder Eg., F. 207° (Zers.). — 
Anisaldehyd-[4-oxybenzolazoformyl\-hydrazon, C15H 140 3N4. Lsg. von Carbohydrazid in 
n. HC1 m it alkoh. Chinonlsg. (1 Mol.) yersetzen, nach 1/a Stde. ausgefallenes I  ab- 
filtrieren, rotbraune Lsg. (II) m it n. Na-Acetat u. Anisaldehyd yersetzen. Rote Nadeln 
aus CH3OH, F. 187°. E n tsteh t auch aus AnisaMehydcarbokydrazon, NH 2-N H -C0- 
NH-N : CH-C8H4- OCH3, in  CH3OH -f- HC1 m it Chinon. — AcelopJienon-[4-oxybenzol- 
azoformyl\-hydrazon, Cj5H 140 2N4. Ebenso m it Acetophenon. Braune Nadeln aus 
CH3OH, F. 168— 169°. — co-Óarbaminyl-4-oxybenzolazoformhydrazid, H O • C6H.t • N : N- 
CO-NH-NH- CO-NH2. Konnte aus H  u. HOCN nicht erhalten werden. E ntsteh t 
glatt aus Carbaminylcarbohydrazid in  n. HC1 m it methylalkoh. Chinonlsg. bei 0°. 
Gelbe Nadeln aus W., F. 215— 216° (Zers.). — E rh itz t man Carbaminylcarbohydrazid 
anhaltend iiber den F ., so geht es in  4-Aminourazol iiber, welches sich m it Chinonen 
zu echten, nicht umlagerungsfahigen Chinonhydfazonen kondensiert, z. B. m it Chinon 
zu C J1 /K N , (VI), m it Toluehinon zu s0 3j\r, , rotbraun, krystallin., ohne scharfen F., 
unl. — Darst. der folgenden Verbb. I  durch Versotzen einer eisgekuhlten Lsg. von
0,02 Mol. Chinon in  250 ccm W. m it Lsg. von 0,01 Mol. Dihydrazid in  20 ocm n. HC1. 
Nd. nach 1 Stde. abfiltriert, F iltra t m it Benzaldehyd auf unyeriindertes Dihydrazid 
bzw. Monoazoverb. gepriift. — Oxalylbisazophenol-(4), C14H i0O4N4 +  2HaO, braunlich- 
gelbe Krystallchen aus CH,OH, F. 242—243°. Aus F iltra t: Dibenzaldehydozalyl- 
dihydrazon, Blattchen aus CH3OH, Zers. boi 320°. — Malonylbisazopheiwl-(4), c 15h I3 
04N4, rubinrote Krystallchen aus CH3OH, F. 242—243°. Aus F iltra t: 4-Oxybenzol- 
azomalonylbenzalhydrazin, H O • C6H4• N : N- CO - CH2-CO -N H -N : CH*C6H 5 -j- H ,0 , rote 
Krystallchen aus CH30H , F. 238—239°. — Succinylbisazophenol-(4). Zers. sich in  w. 
CH3OH untor N-Entw., wurde daher in Pyridin iibergefuhrt in  das Dibenzoylderiv., 
C^HjjOeNj, braunes Krystallmehl aus CH3OH, F. 200° (Zers.). — Succinylbisazo-3- 
methylphenol-(4), C18Hls0 4N4. Mit Toluehinon. Nach E strak tion  m it CH3OH F. 204 
bis 205°, fast unl. — Glułarylbisazophenol-(4), C17H ,60 4N4, mkr. braunrotes Krystall- 
pulver, Zers. bei 193—194°, unl. auSer in Nitrobzl. — Adipinylbisazophenol-(4), 
C18H 180 4N4, braunliohgelb, m it w. CH3OH Zers. Dibenzoylderiv., C32H 2$0 6N4, aus Eg., 
F. 258—259°. — Sebacinylbisazophenol-(4), C22H 2504N4 +  CH40 , braune Stabchen 
aus CH30H , F. 195°. Aus F iltra t: 4-Oxybenzolazosebacinylbenzalhydrazin, C23H 2r03N4 , 
violettrote Prismen aus CH3OH, F. 135— 137°. — Diphenyl-2,2'-dicarbonyu>isazo- 
phenol-(4), C2aH I80 4N4, braune Nadelbiischel aus Essigester, F . 170—171°. — Darst. 
der Verbb. IU  durch Versotzen einer Lsg. von 0,02 Mol. Chinonosim in 25 ccm CH3OH 
mit Lsg. von 0,01 Mol. Dihydrazid in 20 ccm n. HC1. Nd. nach einigen Stdn. absaugen, 
mit sd. CH3OH extrahieren. Alkal. Lsgg. tiefrotbraun. — DicMnonoximcarbohydrazon, 
Ci3H 120 3Nb +  H 20 , gelbes Krystallpulyer oder dunkelbraune Nadeln, Zers. bei 205°. — 
Dichinomximoxalyldihydrazon, C].1H 120 4N8, braune Krystallchen, Zers. oberhalb 320°. — 
Dichinonoximmalonyldihydrazon, C15H 140 4N8 +  H 20 , gelbbraunes Pulver, Zers. bei 242°.
— Dichinonozimsuccinyldihydrazon, CI0H I6O4N6 +  H 20, gelbbraunes Pulyer, Zers. 
bei 235°. — Dichinoiwxiinsebacinyldihydrazon, C22H 2S0 4N6, grunlichgelbes Pulver, 
Zers. bei 205°. — Di-[4-aminophenyl]-c.arbodiazo7i, CX3H ]2ON8 (V, R : = C 0 < ) .  
EU (R : =  C O < ) in stark  verd. NaOH +  Pd-Kolloid m it H  sattigen, wobei Krystallchen 
von Di-[4-aminophenyl]-carbohydrazid (nach IV) ausfallen, welche sich beim folgenden 
Durchsaugen yon C02-freier L uft wieder losen; danach fallt V aus. Goldgelbe, rhomb. 
Blatter aus CH3OH, F. 205—210° (Zers.). — Bernsteinsauredi-[4-aminophenyl]-hydr- 
azid, C16H 20O2N6 (nach IV), Nadelchen aus W., F. 168— 170° (Zers.). — Bis-[4-amino- 
benzolcuo]-succinyl, C,6Hj60 2N6 (nach V), nach Ausziehen m it sd. Bzl. braune Nadelchen, 
Zers. oberhalb 320°. (L ie b ig s  Ann. 475. 120—31. 12/10. F rankfurt a. M., Univ.) Lb.

Josef Zehenter und Fredegar Gosch, tJber gemischte Ozysulfone der aromatischen 
Eeihe. I . Uber Oxyphenyl-p-oxylolylsulfon. (Vgl. C. 1929. I. 2749.) Zur Darst. dieses 
Sulfons h a t sich die Verwendung yon konz. H 2S 04 in  der berechneten Menge ais am 
giinatigaten erwiesen. Gemisch von 10 g Phenol, 11,5 g p-Kresol u. 10 g H 2S 04 5— 6 Stdn,



3226 D. O r g a n is c h e  C h em ie . 1929. II.

auf 160—180° crhitzen, wobei weder S 0 2 noch H2S auftritt, sirupose, rotbraune M. 
in  viel h. W. gieCen, nach. langerem Stehen teils teigiges, teils krystallisiertes Prod. 
absaugen, gnindlich waschen, trocknen, in  A. losen, m it h. W. bis zur Triibung ver- 
setzen, Nd. mehrmals aus W. umkrystallisieren, in  welchem die symm. Sulfone leichter
1. sind. Weitere Reinigung durch h. Bzl., in -welchem die symm. Sulfone prakt. unl. 
sind. Oxyphenyl-p-oxyiolylsulfon, HO-C6H 4-S 0 2-C6H3(CH3)-OH, bildet aus W. stern- 
fórmig gruppierte Nadeln m it 1 H20 , F. 175°, fast unl. in k. W. u. PAe., sonst 11., etwas 
schwerer in  Bzl. — Diacetylderiy., C17H 160 8S, Nadeln aus Bzl., F . 161°. — Dibenzoyl- 
deriv., C27H 20O6S, Nadeln aus Bzl. oder Toluol, F. 165°. — Ńilroderiv., Ci3H u 0 6NS. 
M itH N 03 (D. 1,1—1,26) bei 100°. Orangegelbe Prismen aus Eg., F . 181—182° (Zers.).— 
Tribromderti., C13H£)0,1Br3S. Mit uberschussigem Br in  ath. Lsg. Prismen aus Eg., 
F . 215°. — Mono-Na-Salz, C13H n 0 4SNa +  2 CjHjO. Sulfon in Soda lósen, verdampfen, 
m it A. ausziehen. Beim Verdunsten Prismen. —  Di-Na-Salz,
Durch Eintragen yon N a in die alkoh. Lsg. des Sulfons. K rystallin. aus A. +  A., 
sil. in  W. m it alkal. Rk. — Disulfonsdure. Sulfon in  4 Teilen konz. H 2S 04 bei Raum- 
temp. lósen (einige Tage, ófters schiitteln), bis Probe m it W. keine Triibung mehr gibt, 
m it W. verd., h. m it BaC03 neutralisieren, F iltra t einengen. Zuniichst scheidet sich ein 
Ba-Salz der Zus. Ci3H sOI0S3Ba2 +  7 H 20  aus, nach Umlosen Prismen; m it FeCl3 
in W. violett, auf Zusatz yon A. farblos. Die OH-Gruppen haben sich also an der Salz- 
bldg. beteiligt. — Die Mutterlaugen dieses Salzes liefern bei weiterem Einengen die 
Ba-Salze der Phenol-p-sulfonsaure (Nadeln) u. einer p-Kresolsułfonsdurc (Prismen- 
drusen), wahrscheinlich CH3: O H : S 03H  = 1 : 4 : 3 .  Diese beiden Sauren entstehen 
ausschlieBlich, wenn das Sulfon m it H 2S 04 bei hoherer Temp. behandelt wird. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 123. 276—83. Okt. Innsbruck, Univ.) L in d e n b a u m .

A. Ullrich, Synthetischer CampJier. Die Synthese des Camphers, ausgehend vom 
Terpentinol iiber Pinenchlorhydrat, Camphen, Isoborneol wird am vorhandenen Schrift- 
tum  eingehend besprochen. (Industria chimica, 4. 384—89. Mai.) Gr im m e .

W. Dilthey, Leonie Neuhaus und W. Schommer, Die Wirlcung der Nilrogruppe 
auf die HalocJiromie des dudkom . (Hełeropolare Kohlenstoffverbindungen. IX .) (VIII. 
vgl. C. 1929. II . 2448.) N 0 2 iibt, wenn es sich in positiven Farbsalzionen befindet, 
auf die Halochromie entweder keine oder eine entschieden hypsochrome Wrkg. aus. 
Dies ist nach P f e i f f e r  auch boi Clialkonen der Fali, bei donen ein N 0 2 in der Aldehyd- 
komponente steht. Ubcrraschenderweise wird nun diese Regel in ihr Gegenteil ycrkehrt, 
werni sich das N 0 2 in der Ketonkomponente befindet. Eine Tabelle im Original zeigt, 
daB die bathochrome Wrkg. des N 0 2 in der 4'-Stellung am starksten ist; dann folgen 
die 3'- u. 2'-Stellung. tlbe r die Ursache dieser Erscheinung laBt sich noch nicht viel 
sagen. Jedoch sind die beiden p-Stellungen des Chalkonmol. opt. nicht gleichwertig. 
Z. B. w irkt OCH3 in  4 starker bathochrom ais in 4'. Man darf also folgern, daB 
eine positivierende Gruppe hauptsachlich in  der Aldehydkomponente, eine negati- 
vierende Gruppe in  der Ketonkomponente bathochrom wirkt. Vermutlich geht die 
Erscheinung auf einen intramolekularen Dipol zuriick, der seine positive Seite im 
Aldehyd-, seine negatiye im K etonrest hat. Darauf diirften auch die Eigenfarben 
der Chalkono beruhen. Eigentiimlicherwoise yerstiirkt sich bei der Salzbldg. dieser 
Dipol noch erheblich. '

V e r  s u c h e. 4'-Nilrochalkon, C15H u 0 3N. Aus p-Nitroacetophenon u. Benz
aldehyd in CH3OH m it CH3ONa. Gelbliche K rystalle aus A., F. 149— 150°. H 2S04- 
Lsg. gelborange. — 4-3Ietftoxyderiv., CI8H 130 4N. Mit Anisaldehyd. Tiefgelbe Nadeln 
aus A., F. 176— 177°. H 2S 04-Lsg. rot. — 3'-NitrochaIkon, C15H n 0 3N. Aus m-Nitro- 
acetophenon wie oben. F ast weiBc K rystallo aus A., F. 131°. H 2S04-Lsg. orange- 
stichig golb. — 4-Methoxyderiv., C1GH 130 4N, orangegelbe K rystalle aus A., F. 171—172°. 
H 2S 04-Lsg. orangestichig ro t. — 2'-Nilrochalkon, C15H u 0 3N. Aus o-Nitroacetophenon. 
F ast farbloso Nadeln aus A., F. 128— 129°. H 2S 04-Lsg. blaBgelb. — 4-Methoxyderiv., 
C16H j30 4N, braungelbe K rystalle aus CH,OH oder Lg., F . 100°. H 2S 04-Lsg. rot- 
stichig orange. — 2-Nitrochalkon, C15H n 0 3N. Nach So r g e  (Bor. Dtsch. chem. Ges. 
35 [1902]. 1067), aber besser m it CH3ONa. F ast farblose Nadeln, F. 125° zu griiner 
Schmelze. H 2S 04-Lsg. sehr schwach griinlichgelb, beim Stehen braun, fluorescenzlos 
(entgegen So r g e ). (Journ. prakt. Chem. [2] 123. 235—40. Sept. Bonn, Univ.) Lb.

Fritz Pufalil, Untersuchungen an 5,5'-substiluierten Dipliensauren, ein Beiłrag 
zur Kenntnis des Diplienyls. Im  Gegensatz zu den 4- u. 4,4'-substituierten D eriw . war 
bei den in  6- u. 6,6'-Stellung substituierten Verbb. der Diphensaure eine opt. A ktiyitat
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beobachtet worden, die W. H. Mil l s  (C. 1927. I . 895) u. Me is e n h e im e r  (C. 1927-
II. 565) auf eine mechan. Behinderung der freien Drehbarkeit der Bzl.-Kerno dureb 
der Verbindungsstelle benaebbarte Substituenten zuriickfuhrten. Vf. ha t nun dio 
bisher unbekannten 5,5'-substituierten Diphensauren synthetisiert u. bei der Priifung 
der opt. A ktiv itat in  tlbereinstimmung m it der Theorie von M i l l s  u . M e is e n h e im e r ,  
wie bei den 4- u. 4,4'-substituierten Verbb. ihre Unspaltbarkeit festgestellt. In  gleieher 
Weise wie die Diphensaure selbst u. die 4,4'-substituierten Sauren lieBen sich dio 
5,5'-Verbb. leicht in  ihre Anhydride iiberfuhrcn, wahrend die 6,6'-substituierten Diphen
sauren keine Anhydride geben (vgl. B e l l  u. R o b in s o n ,  C. 1927- II . 2057).

V e r s u c h e .  5,5'-Dinitrodiphensaure, C14H 80 8N2. Dureh Diazotieren von 
4-Nitro-2-aminobenzoesaure (F. 265— 266°, Zers.) in  Ggw. von K J  zur 2-Jod-4-nitro- 
benzoesaure (F. 146—147°, korr.) u. Schmelzcn des 2-Jod-4-nitrobenzoesauremethyl- 
esters (F. 94°) m it Naturkupfer. Aus der Schmelze der Dimethylester, CioH120 8N2 

»(gelbe Krystalle, aus CC14 F. 161°, korr.), der m it H 2S04 die Saure lieferte. Aus Eg. 
gelbe Nadeln, F. 285— 287°, Zers., korr. — Anhydrid, Cl4H0O7N2. Farblose Tafeln,
F. 265°. — Neutrales Brucinsalz, CjoHuoOjjNg. F. 190—200°. Unl. in CH3OH, A. u. 
Chlf., in h. W. 1: 100 1. Die aus dem Salz zuruckgewonnene Sśiure zeigte keine Drehung.
— 5,5'-Diaminodipliensdure, C14H ]20 4N2. 1. Aus der Nitroverb. m it Na2S. Sternchcn 
vom F. 255°, korr., maBig 1. in CH:)OH, 11. in Eg. 2. Aus 4-Acetamino-2-aminobenzoe- 
saure (Nadeln, F. 215°, Zers., korr.) dureh Diazotieren unter Zusatz einer ammoniakal. 
Kupferoxydullsg. iiber die Diacetyłverb., die bei der Verseifung m it 10%ig. NaOH dio 
Saure lieferte. Sternformige Krystalle, F. 265°, Zers., korr. Dimethylester, C18H 180 4N 2. 
Aus CH3OH Nadeln, F. 220—222°, korr. Beim Diazotieren der freien Siiure Bldg. 
von Diphensaure. Aus Eg. F. 228°, korr. — 5,5'-Diaceiyldiaminodiphensdure, C18H 18- 
0 6N2. Mittels Acetanhydrid. Farbloses Pulver, das sich oberhalb 300° gelb farbt. 
In  CH3OH u. Eg. swl. Brucinsalz. — 5,5'-Dibenzoyldiaminodiphensaure, C2SH 20O6N2. 
Mit Benzoylchlorid in NaOH. Amorphes Pulver, F . 330—331°, Zers., korr. Neutrales 
Brucinsalz. F. 198—200°, [<x ]d 2° =  —26,90. Die abgeschiedene freie Saure zeigte 
keinerlei Drehung. Anhydrid, C28H 180 5N2. Aus der amorphen Siiure m it Essigsaure- 
oder Propionsaureanhydrid. F . 288—289°, Zers., korr. Monoathylester, C30H 24O8N 2. 
Aus dem Anhydrid m it absol. A. Aus A. Tafeln, F. 174°, korr. Monoanilid, C31H 250 5N3. 
Aus dem Anhydrid u. Anilin. Aus Eg. F. 291—292°, Zers., korr., swl. in  CH3OH 11. 
Eg., 11. in  Nitrobenzol, sil. in  verd. wss. Na2C03-Lsg. — 5,5'-Di-p-nitrobenzoyldiamino- 
diphensaure, C28H j80 10N (. Aus der Sauro m it p-Nitrobenzoylchlorid u. NaOH. F. 350 
bis 352°, korr. — 5,H'-Di-in-nitrobenzoyldiaminodiphensaure, C23H I8O10N4. Pulver,
F. 274°, korr. Anhydrid, C2,H 160 9N4. Lange Nadeln, F. 296—297°. Verss. zur Herst. 
krystallisierter Brucin- u. Chininsalze waren erfolglos. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
2817—24. 6/11. Berlin, Techn. Hoehschule, u. H óchsta. M.) P o e t sc h .

N. Woroshtzow, Mechanismus der Bisulfitreaktion von Naphtholen. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 483—96. — C. 1929. I. 1821.) T a u b e .

N. Woroshtzow und S. Bogdanow, Zur Frage der Einwirkung von Natrium- 
bisulfit auf Nitrosonaphthole. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 497—514. — 
C. 1929. I . 1822.) T a u b e .

Harry Raudnitz, U ber den Hystazarinathylenather. Dureh Kondensation von 
Dihydrobenzodioxin (Brenzcatechinathylenather) m it Phthalsaureanhydrid in der 
AlCl3-NaCl-Schmelze entsteht bei geeigneter Temp. ais Hauptprod. Hystazarinathylen- 
dtlier, daneben Alizarinathylenather u. infolge Verseifung cin Gemisch der freien Dioxy- 
anthrachinone. Die in  der L iteratur dem Iiystazarin zugescliriebenen Eigg. sind wegen 
Verunreinigung dureh Alizarin unzutreffend. Zur Reindarst. h a t sich Vf. der schon 
von Sc h r o b sd o r e f  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 2938) angewendeten Vakuum- 
sublimation bedient.

V e r  s u c h e. Hystazarinathylenather, C16H ,0O4. In  Schmelze von 125 g A1C13 
u. 25 g NaCl bei 130—140° Gemisch von 13,6 g Dihydrobenzodumn u. 14,8 g Phthal
saureanhydrid allmahlich einriihren, nach beendeter Rk. u. Erkalten wio ublich zers., 
Prod. m it KOH erschópfend ausziehen, Riickstand im App. von DlEPOLDER bei 
300—320° im Vakuum sublimieren, Sublimat m it H Br (D. 1,49) im Rolir 3 Stdn. 
auf 170—180° erhitzen, wodurch nur der Alizarinathylenather versoift wird. Nach 
Entfernung des Alizarins m it KOH wird nochmals sublimiert. Citronengelbe SpieBe,
F. 299—300°, unl. in A., wl. in A., Toluol, 1. in Aceton, Eg. Alkal. Hydrosulfitkiipe 
weinrot, aber ohno Farbevermógen. Der Ather wird dureh konz. H 2S 04 (200°, 3 Stdn.)
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zwar yerseift, aber gleichzeitig t r i t t  yóllige Isomerisienmg zu Alizarin ein. — Obige 
alkal. E strak te  liefern m it HC1 ein Gemiach yon Alizarin u. Hystazarin, welches wie 
oben sublimiert wurde. Im  oberen Teil des App. sammelt sich Alizarin, im unteren 
Teil Hystazarin an, welches durch mehrfache Resublimation yóllig rein erhalten 
wurde. Gelbe Nadeln, noch nicht bei 330° schm. Absorbiert im sichtbaren Spek- 
trum teil nicht, farb t auch prakt. nicht. Lsgg. in  Laugen u. NH4OH griin, in  konz. 
H 2S 04 rotbraun. Ba-Salz schmutzig griin, Ca-Salz blaBrot. Diacetylderw., C1!:H 120 6, 
aus Essigester, F. 213°. (Journ. prakt. Chem. [2] 123. 284—88. Okt. Prag, Deutsche 
Uniy.) L in d e n b a u m .

Gustav Heller und Alfred Siller, Uber a- und fl-Isaiol. (Vgl. C. 1925. II. 1431.) 
Aus a.-Isatol wurde ein Acetylderiv. erhalten, welches im 3-fachen Mol. 1 Acetyl enthalt 
u. auch ein entsprechendes Mol.-Gew. in  Campher ergab. D am it ist die Trimolaritat 
des a-Isatols bewiesen. Dieses liefert, m it Cr03-Eg. bei Raumtemp. oxydiert, das 
bekannte Anhydroisatinanthranilid (I). — Das durch Erhitzen des fi-Isatols m it E g .» 
friiher erhaltene Hauptprod. wurde durch seine Ahnlichkeit m it dem BAEYERSchen 
Methylisatoid (Isatoid-O-methylather) (vgl. C. 1920. I I I .  666) ais Isatoid selbst (H) 
erkannt. Es liefert mineralsaure Salze u. geht beim Stehen seiner alkal. Lsg. in  I  iiber. 
D a somit /9-Isatol ais Isatoidderiy. erscheint u. durch langeres Erhitzen der alkoh. 
Lsg. in  a-Isatol iibergeht, so diirfte auch dieses oin Isatoidderiy. sein. Auch /S-Isatol 
liefert, m it Cr03 osydiert, I, aber weniger ais a-Isatol.

CO— C = N  TJ t t  CO— C (O H )-N -C 8H 4
I  i i ^>C»H. I I  i i i i

CeH.| • N • CO 6 4 C6H4 • N -(O H )C -C O
V e r s u c h e .  Acetyl-oc-isalol, C26H 170 TN3. Mit Aeetanhydrid-H2S 04 1 Stde. er

hitzen, m it W. yerriihren, Prod. m it verd. NaOH u. W. waschen, m it wenig Eg. aus- 
ziehen. Gelbe Nadeln aus Aceton +  Lg., Braunung ab 235°. F . 245—246° (Zers.). — 
Isatoid, C19H 10O4N2 (H). Durch Erhitzen yon /J-Isatol m it Eg. F. 210—211°, langsam
1. in  konz. HC1 (rótlichgelb), dann Nd. des fast farblosen Hydrochlorids. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 123. 257—61. Okt. Leipzig, Uniy.) L in d e n b a u m .

Joseph B. Niederl, Berichtigung zu der Abhaiidlung: Neue Kondensationen von 
Ketonen m it Phenolen. I II . Die Kondensationsprodulcle von Mcsityloxyd m it Monoozy- 
benzolen. In  der C. 1929. II . 1797 referierten Arbeit muB es heiBen: an s ta tt 2,2,4-Tri- 
methylchromanol-2 2,4,4-Trimethylchromanol-2; an s ta tt 7-Nitro-2,2,4-trimethylchro- 
manol-2 7-Nitro-2,4,4-trimeihylchrcnnanol-2 u. an s ta tt Di-(5-chlor-2,4,4,7-tetramethyl- 
chromanyl-2)-ather Di-(6-chlor-2,4,4,7-telramethylchrcrmanyl-2)-ather. AuBerdem wird 
2,4,4,7-Tetramethylchromanol-2 n icht aus m-Kresol, sondern aus Trinitro-m-kresol 
nach einer noch aufzuklarenden Rk. erhalten. (Priyatm itt. des Autors.) G o t t sc h .

Krishnasami Venkataraman, Synthetische Ver suche in  der Chromongruppe 
Teil I. Eine neue Synthese von 7,8-Dioxy-2-methylchromo)i und 7,8-Dioxyflavon. Dio 
Synthesen erfolgten nach R o b in s o n  u . V e n k a ta r a m a n  (C. 1926. II . 2910). 

HO n  HO

1CRH,

7,8-Dioxy-2-meihylchroinon, C10H 8O4 (I). Aus Gallacetophenon, Essigsaureanhydrid 
u. Na-Acetat u. nachfolgender Verseifung. Strohfarbene Nadeln aus CH3OH, F. 241 
bis 242°. Diacetylderiv. C14H 120 6. Aus I  m it sd. Acetanhydrid ( +  Pyridin). Nadeln 
aus 50%ig. A., F . 189° nach Zusammenschrumpfen u. Krystallwasserverlust bei 110° 
( B lu m b e rg  u . K o s ta n e c k i ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 2192. 4242, geben
F . 120°). — 7,8-Dioxyflavon, Ci5H i0O4 (U). Aus Gallacetophenon, Benzoesaure- 
anhydrid u. Na-Benzoat u. nachfolgender Verseifung. Cremefarbene Nadeln aus A.,
F . 246°. Diacetylderw., C13H i40 6, Nadeln aus 70%ig. A., F. 194°. — M it I, H  u. zum 
Vergleich m it Ghrysin wurden an A1-, Cr-, Fe- u. Sn-gebeizter Baumwolle, Seide u. 
Wolle Farbeverss. angestellt. In  fast allen Fallen gab I  dunklere Fiirbungen ais Chrysin 
u. H  noch dunklere. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2219—23. Okt. Bangalore, 
Indian Inst. of Sc. u. Madras, Uniy.) BEHRLE.

Duilius, Allgemeines uber die Darstellung von Pflanzenalkaloiden. Zusammen- 
fassende Abhandlung iiber Darst. u. Reinigung yon Rohalkaloiden. (Chem.-Ztg. 53. 
785—86. 9/10.) J u n g .
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E. Biochemie.
E,. Pflanzenchem ie.

Frank A. Csonka und D. Breese Jones, Untersuchungen uber Gluteline. V. Das 
Glutelin von Ecggen (secale cereale) und von Gerste (hordeum mlgare). (IV. ygl. C. 1928.
II. 1890.) Im  Roggen is t ein Glutelin enthalten, das aus 0,2% wss. NaOH-Leg. bei 
3% Ammoniumsulfatsattigung gefallt wird. In  der Gerste sind zwei Gluteline en t
halten, die aus alkal. Lsg. durch 1—2%  u. durch 18% Ammoniumsulfatsattigung 
gefallt werden. Der isoelektr. P unk t liegt fiir Roggen-Glutelin bei ph  =  6,2, fiir 
a-Gerste-Glutelin bei 6,4. In  der Aufteilung des N in  den verschiedenen Aminosauren 
ist ein ziemlich erheblicher Unterschied:_________________________________________

Roggen-Glutelin
°/'0

a Gerste-Glutelin
°/la

C y s t i n .......................................... 2,56 3,10
A r g in in .......................................... 7,07 5,59
H is t id in .......................................... 2,75 1,09
Ł y s in ............................................... 5,39 2,88

Die elementare Zus. beider war fast gleich. (Joum . biol. Chemistry 82. 17—21. April. 
Washington, U. S. Dept. of Agricult., Bur. of Chem. and Soils.) F . Mu l l e r .

Sudhamoy Ghosh, Nihar Ranjan Chatterjee und Ashutosh Dutta, Chenische 
UnUrsuchung der Wurzeln und Blatter von Saussurea Lappa, Ciarkę. I. Diese Pflanzo 
wachst an den Abhangen des Himalaya. Ilire Wurzeln werdon ais Heilmittel, besonders 
gegen Aflthma, benutzt u. enthalten alswirksameBestandteile ein ather. Ol u. ein Alkaloid. 
Brsteres ist von S e m m le r  u . F e l d s t e i n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 2433) 
untersucht worden. Vff. haben die trockenen Wurzeln zunachst nacheinander m it 
PAe., A., absol. A. u. W. estrahiert. PAe.-Extrakt: 6,4%, Bitterstoff, ather. Ol, Ol 
u. Harz. A .-Extrakt: 1,3%, Spuren Tannin, Alkaloid, Bitterstoff. A .-Extrakt: 11,8%, 
Tannin, Alkaloid, Bitterstoff. W .-Extrakt: ca. 18% Inulin. — Das ather. Ol wurde 
aus den W urzeln durch Dampfdest. isoliert. Ausbeute 1,5%. Best. von Harz ergab 
6% , von Alkaloid 0,05%. Die Isolierung des letzteren wird boschrieben. Es bildet 
farblose Nadeln u. wird Saussurin genannt. Das Inulin  schmolz nach Reinigung luft- 
trocken bei ca. 180° (Zers.), war wl. in k., 11. in  h. W., unl. in absol. A., A., Bzl. u. zeigte 
in W. [oc]d 25 =  —34,0°. Die Wurzeln bilden eine yorteilhafte Quelle fiir die Gewinnung 
von Inulin. — Dio B latter enthielten kein ather. Ol. Ih r Alkaloidgeh. nach Trocknen 
betrug 0,02%. Das Alkaloid war m it dem der W urzeln ident. Es kann aus den B lattern 
wegen Abwesenheit von Harz u. anderen Stoffen viel leichter isoliert werden ais aus 
den Wurzeln. — Der zu klin. Verss. benutzte „fl. K u tex trak t“ wird durch Ausziehen 
der Wurzeln m it k. 95%ig. A. hergestellt. Die Lsg. wird eingeengt, bis 1 ccm 1 g Wurzel 
entspricht. — Dio pharmakolog. u. therapeut. Eigg. des ather. Ols u. des Alkaloids 
werden beschrieben. Die Drogo ist recht wirksam gegen Asthmaanfallo u. tu t  auch 
gegen Schlucken gute Dienste. (Joum . Indian chem. Soc. 6. 517—22. 31/8. Caloutta, 
School of tropical Medicine.) L in d e n b a u m .

E ,. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
Wanda K. Farr, Untersuchungen uber das Wachstum der Wurzelhaare in  Losungen. 

Die Beziehung des molaren pn- Wertes zur Geschwindigkeitfiir Brassica oleracea in  Calcium- 
sulfat. In  Fortsetzung einer gróCeren Reihe von Arbeiten von C. H. F a r r  (Amer. 
Joum . Botan. 14. u. 15) u. eigener Arbeiten (Amer. Journ. Botan. 14. 627) wurde 
die Schnelligkeit des Wachstums der Wurzelhaare von Brassica oleracea in  CaS04- 
Lsgg. zwischen 0,000448 u. 0,0140 mol. gemessen. In  der nicdersten Konz. wurde 
das Wachstum nicht gefórdert. Schon bei 0,000540-mol. t r a t  fiir pn =  8,5 u. 10,5 
starkes Wachstum ein. Von 0,000714-mol. ab traten  zwei alkal. M asima u. ein saures 
Maximum des Wachstums auf. Verglichen m it den Befunden bei Lsgg. von Ca(N03)2 
u. CaCl2 is t bei CaSO., die starkę Wachstumsgeschwindigkeit in  den niedersten Konzz. 
bemerkenswert. — Die benutzte Pflanze eignet sich besonders gut zum Studium yon 
Zellwachstumsyorgangen. (Proceed. National Acad. Sciences, W ashington 15. 464 bis 
470. Juni.) F . Mu l l e r .

Heinz Ohle und Heinz Erlbach, Modellversuclie zur Theorie der alkoholischen 
Garung. II. Die Oxydaticm der Monoaceton-3,6-anhydro-d-glucose. (I.ygl.C. 1929.11.760.)
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E s is t  friiher gezeigt worden, daB das Kaliumsalz der /S-Diacetonfruotose schwefel- 
saure m it KM n04 in  wss. Lsg. bei 100° unter gleichzeitiger Umlagerung das Trikalium- 
salz I  liefert, welches bei der Hydrolyse m it verd. H 2S04 in  Methylglyoxal, Glykol- 
saure, C02, Aceton u. H 2S04 zerfallt. Es wurde nunmehr das Verh. eines geeigneten 
Glucosederiy., der l,2-Monoaceton-3,6-anhydro-d-glucofura?iose (II) bei der Oxydation 
m it KMnO, untersucht. Auch hier konnto ein Zwischenprod. der Oxydation isoliert 
werden, jedoch entstand nicht die dem Trikaliumsalz I  entsprechende Verb., sondern
l,2-Monoaeeton-l-xyluronsaure (HI).

c h„.o -so3k

O—C—OH 
P < 0 —Ó -H

C - 0 H - - C - 0

-o
- 1 o V

3 H _ Ó - 0 > IP  o
CH H O --C—H
C H - -CH -C -C O O K  I H .

COOK i H —G—OH COOII
1  I------- CH2 I I  111

V c r s u c h c. l,2-Monoaceton-l-xyluronsaure. Die beste Ausbeute entsteht 
bei Anwendung von 6,5 Atomen akt. O auf 1 Mol. Monoaceton-3,6-anhydroglucose. 
Die Oxydation is t bei Zimmertemp. in  2 Tagen beendet. K-Salz, C8H n 0 6K, aus 
CH3OH Prismen, die sieli oberhalb 260° zers., ohne zu sehm. [<x]d20 =  —51,1° (W.; 
c>= 8,176). Ca-Salz, C16H 220 12Ca, allmahliche Zers. oberhalb 260° ohne zu schnm. 
Is t wl. in  W. — Bei der Hydrolyse m it 1/2-n. HC1 bei 37° wird die Lsg. inakt. unter 
Bldg. von l-Xyluronsaure, auf Zusatz von Na-Acetat t r i t t  jedoch wieder schwaehe 
Linksdrehimg auf. Die l-Xyluronsaure g ib t m it Phenylhydrazin bei 100° das Phenyl- 
liydrazid ihres Osazons, C2.,H2,,03N6, gelbe Nadeln vom F. 165—170°, [a]n20 =  +3,34° 
(Pyridin; c =  2,986). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2758—60. 6/11. Berlin, Univ.) O h le .

E j . T ie rc h em ie .
G. L. Foster, Die Isolierung des 3,5-Dijodtyrosins aus der Scliilddruse. Um die 

Frage zu entscheiden, ob in  dem Protein der Schilddriise, dem Thyroglobulin, auBer 
dem Dijodtyrosin u. dem Thyroxin noch andere J-Verbb. vorhanden sind, ha t Vf. 
den Abbau des Thyroglobulins moglichst quantita tiv  durchgefuhrt. Die Abscheidung 
der Verbb. erfolgte in Form ihrer Pb-Salze u. die Abtrennung von Verunreinigungen 
mittels Phosphorwolframsaure. 33% des gesamten urspriinglichen Jodgeh. wurden 
ais Dijodtyrosin u. 16% ais Thyroxin wiedergefunden. (Journ. biol. Chemistry 83. 
345— 46. Aug. New York, Columbia Univ.) Oe l e .

J. B. Brown, Arachidonsdure aus den Lipoiden der Schilddriise, Nebenniere und 
Mila'. Die Lipoide der Schilddriise bestehen zum grofiten Teil .aus neutralen 
Fetten, wiihrend diejenigen aus der Nebenniere u. der Milz groBe Mengen kom- 
plizierterer Substanzen enthalten. Die in den drei Driisen vorkommenden Fett- 
siiuren sind hauptsachlich Palmitin-, Stearin- u. Olsaure. A-i achidonsdure ist die 
einzige stark ungesatt. Fettsaure, die in den drei genannten Driisen vorkommt. Sie 
ist in der Schilddriise zu 0,4%, in der Nebenniere zu 5,5% u. in der Milz zu 4,0% der 
gesamten Fettsauren enthalten. (Journ. biol. Chemistry 83. 777—82. Sept.) Oh l e .

J. B. Brown, Das Vorkommen einer neuen, stark ungesdttigten Fettsaure in  den 
Lipoiden des Gehirns. (Vgl. vorst. Ref.) Die aus Rinderhirn m it Bzl. oder A. ex- 
trahierten Lipoide enthalten relatiy wenig Fettsauren. Nur 24% konnte in Form 
ihrer Methylester gewonnen werden. Ferner wurden 10% des Lipoidgewiehts ais 
Cholesterin aufgefunden. SclilieBlicli enthalten die Lipoide groBe Mengen yon Sub
stanzen, die selbst im Hoehvakuum nicht destillierbar sind. Die Methylester der 
Fettsauren gehóren zur Clc- bis zur C2,-Reihe. Von diesen Fettsauren sind 11,5 bis 
18,4% stark  ungesatt. Siiuren. AuBer Arachidonsdure muB mindestens noch eine 
andere, stark ungesatt. Saure, vermutlich Tetracosapentensaure, C21H 380 2, vorhanden 
sein, wie aus der Polybromidzahl, der Jodzahl, dem Br-Geh. der Bromadditionsprodd. 
u. ihrem F. heryorgeht. Wahrend die Arachidonsśiure ein Bromadditionsprod. vom
F. 228—231° gibt, schm. das Bromadditionsprod. der Gehirnfettsauren nicht unter 250°. 
(Journ. biol. Chemistry 83. 783—91. Sept. Columbus [Ohio], Univ.) Oh l e .

John Lewis Rosedale, Die Aminosauren des Fleisches. I I I .  Der Gehalt an 
Diaminosauren imFisch. (II. vgl. C. 1938. I I .  1783.) Verschiedene trop. Fisehe wurden 
nach den Methoden yon VAN Sl y k e  u. teilweise nach ICOSSEL auf Diaminosauren
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(Histidin, Arginin, Łysin) untersucht. Bei einem groBeren Geh. an Histidin war der 
Diaminosauren-N im allgemeinen im Fischmuskel hćiher ais beim Saugetier. — Die 
Dauer der Saurehydrolyse muCte nach den einzelnen Fischarten. u Geweben variiert 
werden. (Biochemical Journ. 2 3 .161—65. Singapore, Biochem. Dep., King Edward V II. 
Coli. of Med.) L o h m a n n .

M. J. Shear, Martha Washburn und Benjamin Kramer, Zusammensetzung des 
Knochens. V II. Aąuilibrierung von Serumlosungen mit Dicalciumphosphat. (Vorl. 
Mitt. vgl. C. 1929. I I . 1173.) Schiittelt man krystallisierte CaH P04 in  dest. W., so 
wird nach 1 Stde. Gleichgewicht erreicht u. hiilt sich 3 Stdn. lang. Auch bei Schiitteln 
von anorgan. Serumlsgg. m it krystallisierter CaH P04 t r i t t  Gleichgewicht nach 1 Stde. 
ein. Das Prod. der Ionen [Ca++] u. [H P 04=] is t im  Gleichgewichtszustand un- 
abhangig von einer im  UberschuB vorhandenen festen Phase. Das Gleichgewicht- 
Ionenprod. is t in  Lsgg., die die anorgan. Salze in  gleichcr Zus. enthalten wie n. Serum 
nach Ausgleieh m it CaH P04 auch konstant u. unabhangig von der anfanglichen Konz. 
yon Ca u. P . — Im  Knochen is t 10% des Gesamt-Ca ala CaC03 enthalten. Bei n. 
Rattenknochen wechselt das Verhaltnis zwischen 8%  boi jungen Tieren u. 16% bei 
erwachsenen R atten. Bei menschlichen patholog. Fallen schwankt das Verhaltnis 
zwischen 13 u. 17%. Die Zus. des Knochens is t also n icht konstant u. kann nicht 
durch die Formel Ca3(P 0 4)2-CaC03 ausgedriickt werden, zum mindesten sind zwci 
anorgan. Ca-Salze im  Knochen enthalten, dereń Mengen unabhiingig voneinander 
schwanken konnen. — DaC im Knochen Ca3(P 0 4)2 vorkommt, is t n icht bewiesen. 
Ebensowenig wissen wir sicher, ob C aH P04 wirklich im Knochen vorkommt, doch 
machen die vorliegenden Unterss. diese Annahme wahrscheinlich. (Journ. biol. 
Chemistry 83. 697—720. Sept. New York, The Jewish Hosp. of Brooklyn, Ped. Res. 
Labor.) F. Mu l l e r .

M. J. Shear, Benjamin Kramer und Louis Resnikoff, Zusammensetzung des 
Knocliens. V III. Leitfdhigkeitstilralion ton Calciumionen mit Chlorid-Acetal-Lactat- 
und Gitrationen bei 35°. (VII. vgl. vorst. Ref.) F ur 25° wurden bei T itration von 
CaCl2 m it N a-Citrat abnorme W erte gefunden, wahrend T itration von NaCl m it Na- 
Citrat n. Werte gab. Die Ursache der Abweichung bei CaCl2 liegt also im Ca- u. n icht 
im Cl-Ion. — Bei 38° gab T itration von CaCl2 m it NaCl, Ńa-Acetat u. Na-Lactat n. 
Kurven, dagegen m it N a-Citrat abnorme Werte. Die Ursache liegt im Citration. 
Ca- u. Citrat-Ionen scheinen sich zu einer besonderen A rt eines 1., wenig ionisierten 
Komplexions zu vereinen. (Journ. biol. Chemistry 83. 721—735. Sept. New York, 
The Jewish Hosp. of Brooklyn, Ped. Res. Lab.) F . Mu l l e r .

E 6. Tierphysiologie,
Leon Asher, Beilrage zur Pliysiologie der Driisen. Nr. 114. Fritz Zimmermann. 

Beilrage zur Aklivierung des Adrenalins durch Thyroxin. (113. vgl. C. 1928. I. 2418.) 
Der Extensormuskel des Unterschenkels eines Hinterbeins wurdo in  Narkose R atten  
entfernt u. der Glykogengeh. bestimmt. In  die Glutealgegend des gesunden H inter
beins wurdo 1 ęcm Adrenalin injiziert u. nach einer 3/4 Stde. der Glykogengeh. im 
Extensor bestimmt. Dieser Vers. wurdo wiederholt bei Tieren, die 6 Stdn. yorher
1 ccm Thyroxin (1: 1000) erhalten hatten. Der Glykogengeh. des Muskels nach der 
Adrenalininjektion war stets niedriger ais beim n. Muskel; nach Adrenalininjektion 
(1: 10 000) betrug die Abnahme 21,8%, nach Adrenalin (1: 1000) 25,28%, u. in den 
mit Thyroxin vorbehandolten Fallen 37,06%. In  einigen Fallen wurde auch der 
Glykogengeh. der Leber bestimmt, er betrug nach Adrenalin (1: 10 000) 1,79%, nach 
Adrenalin (1:1000) 0,90, u. nach yorhergehender Thyroxinbehandlung 0,257%- 
Thyroxininjektion allein hatte  im Rahmen dieser Verss. keine Wrkg. auf den Glykogen
geh. Thyroxin steigert dcmnach die W irksamkeit des Adrenalins auf den Kohlehydrat- 
stoffwechsel. (Biochem. Ztschr. 206. 368—400. 9/3. Bern, Physiol. In st. [Hallerianum], 
U niy.) WADEHN.

C. E. Raiha, Wirkt das Insulin au f die Gl. thyreoidea ? Vorl. Mitt. Die Schild- 
driisen von Kaninchen, die mehrere Jahre hindurch zu Auswertungen von Insulin-
prilparaten gedient hatten, waren grófier ais die unbehandelter Tiere. Die Follikel
waren im allgemeinen kleiner ais n., die Drusenzellen schienen aufgequollen, u. das 
Lumen war in  einer groBen Anzahl von Follikeln leer. In  anderen Follikeln fanden sich 
Reste eines schwach gefarbtenKolloids. (Skand. Arch. Physiol.58. 8—10. Sept. Helsing- 
fors, Physiol. u. Pathol. Anat. Inst., Univ.) W a d e h n .
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Sturm, Schilddriise und Jodwrteilung im  menscMichen und tieriscTien Organismus. 
Zwischen endokrinem J , abhangig u. reguliert von der Sohilddriise u. dem allgemeinen 
Gewebe-J, unabhangig yon der Schilddriise, muB scharf unterschieden werden. Das 
endokrine J  is t wohl der Trager des Schilddriisenhormons, das allgemeine Gewebe-J 
aber nocli yollig unbekannt. Beiden J-A rten im Kórper kommt einegesonderteBedeutung 
fiir den Organismus zu. Das endokrine J  steht in  Beziehung zur endokrinen Funktion 
des Organs, das allgemeine Gewebe-J zeigt bemerkenswerte Verschiebungen, wenn 
chroń, oder akute Infektionen den Kórper befallen. E in  produktiy-tuberkulóses Lungen- 
gewebe erwies sich doppelt so J-reich ais gesunde Lungcnabschnitte, nekrot. Gewebe 
is t auBerordentlich J-arm , entziindliche Odemfll. J-reicher ais das Serum des gleich- 
zeitig entnommenen Blutes. Im  Carcinomknoten der Leber is t mehr J  enthalten ais 
in  dem umgebenden Lebergewebe. Dio J-Stoffwechselfrage is t nicht nur ein Schild- 
driisenproblem, sondem ein Gesamtkórperproblem. Die Schilddriise darf n icht ais 
das alleindominierende Organ des J-Stoffwechsels angesehen werden. (Verh. Dtech. 
Kongresses inn. Med. 1928. 295. Jena, Univ. Sep.) ' F r a n k .

E. Bauer, E. K. Frey, H. Kraut, F. Schultz und E. Werle, Uber neue Funk- 
iionen von Pankreas und Lymphdrusen. Vff. haben ein neues Kreislaufhormon be- 
schrieben, das yon der Niere unverandert ausgeschieden wird u. deesen Wrkg. in  einer 
yermehrten Durchblutung von Lunge, Gehim, H aut u. Muskulatur u. in  einer Herab- 
setzung des Blutdruckes bei gleichbleibendem oder yermehrtem Schlagyolumen besteht. 
Dio Quello dieses Hormons is t die Pankreasdruse, ihre Exstirpation laBt bald den 
Hormongeh. des H am s um 4/s absinken. Extrakte aus frischen oder getrockneten 
Pankreasdnisen enthalten groBe Mengen dieses Hormons. Die in  5 ccm n. menschlichen 
H arn durchschnittlich yorhandene Hormonmenge ais E inheit angenommen, enthalt 
das aus einer Rinderpankreasdruso von 300 g gowonnene Hormon 5000 dieser Ein- 
heiten. Dio bekannte Blutdrucksenkung durch manche Insulinpraparate diirfte auf 
die Beimischung dieses Hormons zuriickzufuhren sein. Im  Blute befindet sich das 
Hormon zum gróBten Teil n icht in  akt. Zustande, sondem reversibel gebunden an 
einen Stoff, der seine Wrkg. aufhebt. Dieser Inaktivator kommt in  groBen Mengen in  den 
Lymphdrusen vor, so daB diese m it W ahrscheinlichkeit ais O rt seiner Entstehung 
angesehen werden konnen. Die inakt. Verbb. des Hormons aus H arn u. Pankreas 
m it dem Inaktivator aus Serum oder Lymphdrusen konnen durch Behandeln m it 
Mineralsauren oder proteolyt. Enzymen wieder zerlegt werden. (Naturwiss. 17. 672. 
23/8. Berlin, Dortmund.) F r a n k .

Willard Owen Thompsen, Phebe K. Thompson, Allen G. Brailey und 
Archibald C. Cohen, Dic u-urmebildende Wirlcung des Thyrozins bei verschiedener 
Hóhe des Grundstofficechsels bei Myzodem. Zwei Personen m it Myxódem (Grundstoff- 
wechsel — 40%) erhiolt-on 10 mg Thyrosin intrayenós injiziert. Sie wurden dann 
monatelang m it getrockneter Schilddruse behandelt u., wenn der Grundstoffwechsel 
langere Zeit hindurch die n. Hóhe orreicht hatte, erhielten sio em eut 10 mg Thyroxin 
intrayenós. Die unter dem EinfluB der ersten Injektion erzeugte Warme war 7-mal 
so groB u. der prozentuale Anstieg des Gesamtstoffwechsols pro mg Thyroxin zweimal 
so groB ais nach der zweiten Injektion. Die Folgen der Thyroxininjektion bei n. Grund- 
umsatz der Myxódematósen unterschieden sich nur wenig yon denen bei Injektion 
in  gesunde Personen. (Journ. clin. Inyestigation 7- 437—63. Aug. Massachusetts 
General Hosp., Thyroid Clinic and tho Metabolism. Lab.) W a d e h n .

Charles -M. Gruber, Der Blutdruck bei nichlnarkolisierten Tieren nach „Vaso• 
pressin", „Oxytocin“, Hypophysenexlrakt und anderen Pharmaka. (Vgl. C. 1929. II. 
2691, 3026.) Es konnten dio Befundo yon Kamm, A ld r ic h  u . M itarbeitern iibor die 
blutdrucksteigenide Wrkg. von Vasopressin an Tieren, die m it einor 40%ig. Lsg. von 
Chloreton in  40%ig- A. narkotisiert waren, bestatigt werden. Der Blutdruck derart 
narkotisiertor Tiere ist aber ganz ungewóhnlich niedrig, z. B. 22—56 mm Hg s ta tt 
150—200 mm Hg beim n. oder auf andere A rt narkotisierten Tier. Erhielten' Hunde 
oder K atzen in  A.-Narkose oder bei órtlicher Betaubung Vasopressin intrayenós inji- 
ziort, so sank der Blutdruck anfanglich stark  ab, um erst nach etwa 1 Min. die n. Hóhe 
zu erreichen u. auch noch etwas hóher anzusteigen. Weitere Injektionen, nach Ab- 
klingen der Wrkg. der ersten Injektion, hatten  dann fast koine oder nur steigernde 
Wrkg. auf den Blutdruck. Auch der Herzschlag, der nach der ersten Injektion yer- 
langsam t ist, wird durch die weiteren Vasopressininjektionen kaum yerandert. Dieso 
Resultate waren weitgehend unabhangig von der yerabfolgten Dosis. — Die intrayenóse 
Injektion von Oxyiocin in  mchtnarkotisierte Hunde hatte  keine ausgesproohene Wrkg.
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auf den Blutdruck. Wird Hinterlappenoxtrakt, der aus reinem Pituitrinpulver oder 
aus „P itu itrin  S“ (P a r k ę , D a v is  & Co.) bereitet ist, intrayenos nichtnarkoti- 
sierten Hunden injiziert, so steigt der Blutdruck. — Acetylcholin ru ft bei nichtnarkoti- 
sierten Hunden Blutdrucksenkung horror. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 
155—72. Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 243—44. Juni. St. Louis, Missouri, 
Departm. of Pharm., W a s h in g t o n  Univ. School of Med.) W a d e h n .

G. Litarczek, H. Aubert und I. Cosmulesco, Uber die A ffin ita t des Hamoglobins 
fur Sauerstoff, ausgedriickt durch die Dissoziationskonstante k des Oxyhamoglobins bei 
einigen Fallen von Anamie. Bei den untersuchten Anamien, die 20—50% Hamo- 
globin nach S a h l i  hatten, zeigte das Sinken der K onstantę eine Abnahme der Af
finitat des Hamoglobins fiir 0 2 an. Die Bedeutung dieses Befundes geht hervor aus 
den Dissoziationskuryen u. aus dem Ausnutzungskoeffizienten. — Die pn des Blutes 
war nicht nennenswert yerandert. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 220—21. 24/5. Stras
burg, 3. med. Klin.) F . Mu l l e r .

G. Litarczek, H. Aubert und I. Cosmulesco, tłber die Ursachen und die Niitz- 
lichkeit von Verdnderungen in  der A ffinitat des Hamoglobins fiir Sauerstoff in  einigen 
Fallen von Anamie. (Vgl. vorst. Ref.) Das Verhaltnis der Konstantę l j k  zu Ch X 108 
stieg bei anam. Blut iiber den n. Wert. Die Ursache liegt in  Veranderungen ińnerhalb 
der roten Blutzellen. Der Ausnutzungskoeffizient nim m t zu. Den Geweben werden 
verhaltnismaBig groBe Mengen 0 2 zugcfiihrt, um den Hamoglobinmangcl auszugleichen. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 101. 222—23. 24/5. StraBburg, 3. med. Klin.) F. Mu l l e r .

Wł. Mozolowski, Uber den Ammoniakgehalt und die Ammoniakbildung im  Blute.
X. Mitt. Uber den Ursprung des Blutammoniaks. (IX. vgl. C. 1928. II . 907.) Es 
wurde die Annahme, daB Adeninnucleotid die Quelle des Blut-NH3 ist, experimentell 
gepriift, indem Ammoniak-N u. Adenin-N gleichzeitig im Blut bestimmt wurden. 
Żur Purinbasenbest. wurde das verd. hamolysierte Blut in  0-n. Essigsaure ent- 
eiweiBt, das F iltra t eingeengt, m it H 2SO,, angcsauert. Darauf wurden die Purinbasen 
durch 4 Stdn. Erhitzen bei 115° im Autoklayen aus ihrer Verb. freigemacht. — Das 
im Blut entstehende NH 3 stam m t zum Teil, aber n icht vollkommen, aus Adenylsaure. 
Im frischen Blute finden sich die Purinbasen fast ausschlieBlich ais Nucleotide, vor- 
wiegend ais Adenylsaure. Freies Adenin ist im Blut n icht yorhanden. Die Adenyl
saure zerfallt im  Blut in  NH 3 u. Inosinsaure u. diese weiter unter Abspalten von 
Phosphorsaure. — Der Purinbasengeh. des Blutes verschiedener Tiere entspricht 
der Hóhe ihres Ammoniakbldg.-Vermogens. So enthalt Mensclien-, Schweine- u. 
Kaninchenblut groBere Mengen ais Binder- u. Pferdeblut. Die letzten beiden bilden 
nur kleine Mengen von NH3. (Biochem. Ztschr. 206. 150—57. 23/2. Lemberg, Univ., 
Med.-chem. Inst.) F . Mu l l e r .

Joseph Krakfa, jr., Endogene Harnsdure und Blutbildung. Eine Dalmatiner 
Dogge schied taglich im D urchschnitt wahrend 12 Tagen 154 mg Harnsdure bei purin- 
freier K ost aus, nach Entnahme von 350 cem Blut dagegen vom 2. Tage ab 14 Tage 
lang je 302 mg. Die starkę Zunahme wird erklart durch gesteigerten Zerfall von Kernen 
aus den kernhaltigen roten Blutkorpern, dio sich bei der Anregung der blutbildenden 
Organe bilden. Es wird angenommen, daB die Entstehung der endogenen Harnsaure 
auf derartigen Kemzerfall im allgemeinen zuriickzufuhren ist. (Journ. biol. Chemistry 
83. 409—14. Aug. Augusta, Uniy. of Georgia, Med. Coli., Dept. of Anatomy.) F. Mu.

Alfred C. Redfield, George Humphreys und Elizabeth Ingalls, Die Atmungs- 
proteine des Blutes. IV. Die Pufferwirkung des Hamocyanins im  Blut von Limulus 
polyphemus. ( II I . ygl. C. 1928. II. 1347.) Im  Limulusblut w irkt ais ganz uberwiegender 
Puffer nur das Hamocyanin. U ntersucht u. yerglichen wurden Limulusserum u. Hamo- 
cyaninpraparate, in W. gel., sowie in isoton. NaCl- u. NaCl +  MgCI2-Lsgg. In  Ggw. 
der Salze ahnelt die Kurve der Praparate weitgehend der fiir das Serum erhaltenen 
Kurve, die Pufferkapazitat des Hamocyanins wird hierdurch gegenuber dest. W. um 
etwa 40%  erhoht. Bei einer Reaktionsyerschiebung yon ph 7,3 auf 9,0 werden im 
Serum 10-10_3-mol. NaOH yerbraucht, hiervon entfallen auf den Geh. an Phosphat 
nur 0,5-10_3-mol. — Limulusserum enthalt pro L iter (in g) Na 8,885, K  0,4589, Ca
0,3613, Mg 0,9955, Cl 16,608, S 0 3 1,1185, Hamocyanin 50. (Journ. biol. Chemistry 82. 
759—73. Juni. Boston, Harvard Med. School u. Woods Hole, Marinę Biol. Lab.) L o h .

R. W. Titus und J. S. Hughes, Die Speicherung von Mangan und Kupfer im  
Tierkorper und der Einflu/J auf die Blutfarbstoffbildung. E m ahrt man R atten  m it 
einer Nahrung, der man Sin oder Cu hinzufiigt, so werden beide Mineralien retiniert. 
Gleiohzeitig nim m t die Blutfarbstoffbldg. gegeniiber Verss. ohne Mn oder Cu zu.
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(Journ. biol. Chemistry 8 :>. 463—67. Aug. New York, Nestlć’s Food Comp. Inc., 
M anhattan, Kansas State Agricult. Coli., Dept. of Chem.) F. Mu l l e r .

G. Peyer, Der Gehal der Kaninchenorgane an reduzierender Substanz bei ver- 
schiedenem Blutzuckerspie-jal. Kleine Stucke frisch herausgenommener Muskulatur 
wurden 3 Stdn. in  koehi idem W.-Bad dureh 2,2% HC1 hydrolysiert, dann im ent- 
eiweiBten F iltra t die Re. i nach Zusatz von Traubenzucker bestimmt. — Bei n. Blut- 
zuckcrgeh. fiel der relat hohe Red.-W ert von Lunge u. Gehirn auf, bei Hyper- u. 
Hypoglykamie der der ebennieren. — Bei Hyperglykamie dureh Erregung oder 
bei Kriimpfen nach Synti tlin nahm der Geh. des Gehirns an red. Substanzen deutlich 
ab. Bei Insulin  u. Syn! din  war die Muskulatur der hauptsachlichste Angriffspunkt 
im Kohlehydratstoffwec. J . Todliche Dosen von beiden bewirken prakt. vollkommenen 
Schwund der Kohlehydrate im Muskel. — W ahrend symm. Muskelstellen beider 
Seiten etwa den gleichen Geh. an red. Szbstanz aufwiesen, besaBen verschiedene Muskel- 
gruppen stark abweichende Kohlehydratmengen. — Bei Kolilehydratbilanzverss. 
muB man m it absol. Felilern von 10—20% rechnen. (Biochem. Ztschr. 206. 3—15. 
23/2. Basel, Med. K linik.) F. Mu l l e r .

J. W. Pickering, Der Einflufi von Wittepeplon und der Verdauung auf Blut- 
platlcheń und Blutplasma. Unverandertes Plasma verliindert das Zusammenballen 
u. die Lsg. der Blutplattchen. — Eine Menge von Willepeplon, die gerade die Gerinnung 
von menschlichem Blut hindert, steigert diese stabilisierende Wrkg. des Plasmas 
gegeniiber den Blutplattchen. Bei Blut, das frisch in  paraffinierten Gcfafien auf- 
gefangen wird, auBert sich der EinfluB kleiner Peptonmengen vor allem darin, daB 
die Veranderungen im  Plasma yerlangsamt werden. Dadurch w ird der Zerfall der 
Blutplattchen yerzógert. — Wenn man das Plasma der Luft aussetzt, zerfallen die 
Blutplattchen. Ihre S tab ilita t scheint von dem Gasgeh. des Plasmas abzuhśingen. — 
Wenn man auf der Hohe der Verdauung nach Einnahme von Fleisch das Blut entnimmt, 
so ballen sich die Blutplattchen schneller zusammen u. zerfallen schneller, ais wenn 
man es im Hungerstadium oder nach einer Reismahlzeit entnimmt. (Proceed. Roy. 
Soc., London. Serie B. 104. 512—18. 4/5. London, Univ., K ing’s Coli., Dept. of 
Physiol.) F. Mu l l e r .

J. D.Boyd, Feltresorplion bei fetlreicher Kosi. Bei 31 diabet. K indern im Alter 
von 21/2— 15 Jahren betrug die Ausscheidung der in A. 1. Substanzen im Durchschnitt 
4,34 g, d. h. nur 0,75—6,5%, bezogen auf die eingenommene Fettmenge. Die Fett- 
resorption war also auch bei den diabet. K indern n icht nennenswert vermindert. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 25. 735—36. 1928. Iowa, S tate Univ., Dept. of Ped. 
Sep.) F . Mu l l e r .

Oskar Acklin, Zur Wirkungsweise von wafterigem, lcolloidalem Jod auf den 
Organismus. U nter Mit&rbeit von Paul Kamenetzky und J. M. Rey. (Futtenmgs- 
versuclie mit ,,Dicaloide“ an Kaninchen.) Dicaloide, ein in Frankreich hergestelltes 
u. bekanntes J-P raparat, stellt eine rotbraune, trube FI. m it einem J-Geh. von 3,29% 
dar. Dosen von tiiglich 2 x 5  ccm Dicaloide in  Milch per os gegeben, wurden von 
den Tieren gut yertragen, groBere Dosen w irkten atzend auf das Luftrohrenepithel 
bzw. todlich. Die Hauptmenge des per os zugefiihrten J  wird im Harn ausgeschieden 
u. is t nach 24 Stdn. erstmals naehweisbar. (Schweiz. med. Wchschr. 58. 15 Seiten.
1928. Ziirich, Techn. Hochschule. Sep.) F r a n k .

Robert R. Williams, Robert E. Watermann und Samuel Gurin, Die Wirkung 
der Regulierung der pH bei der Aufschliefiung vcm Ilefe im. Autoldaren in  Hinsicht auf 
den Yitamin-B-Oehalt. Vitamin Bx is t das antineurit. Vitamin, das n icht wachstums- 
fordernd wirkt. Vitam in B2 w irkt wachstumsfordemd, wenn es zu Bj zugesetzt wird. 
Wenn man Hefe im Autoklaven aufschlieBt, so findet man verschiedene Mengen an 
Vitamin B,, halt man aber die Rk. beim naturlichen Sauregrad 6 Stdn. lang u. schlieBt 
bei Druck von 15 engl. Pfund auf, so wird Bx nicht vollkommen zerstort. Dagegen 
geht B2 zugrunde, auBer wenn m an bei bohem Sauregrad arbeitet. — Behandlung 
im Autoklaven bei alkal. Rk. entfem t einen sehr erheblichen Teil von Vitamin Bt. 
Es gelang nicht, Bj zu entfernen, ohne daB auch viel von B2 zerstort wurde. — Wurde 
frische Backerhefe im Autoklaven behandelt, so ergab sich ein Prod., das prakt. frei 
von B, war u. wenig B, enthielt. (Journ. biol. Chemistry 83. 321—30. Aug. New York, 
Columbia Univ., Teacbers Coli., Lab. of Physiol. chem.) F. Mu l l e r .

J. Aengenendt, Zur Praxis der Vigantolprophylaxe der Rachitis. Bei der 
Raehitisprophylaxe, die ausschlieBlich m it Vigantol durchgefiihrt wurde, konnten 
keinerlei wirkliche Schaden beobachtet werden. Das Yigantol wurde stets vor der
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Mahlzeit in  einem Teelóffel Milch gegeben, die Dosis yon 2 x 5  Tropfen darf niemals 
iiberschritten werden. Vf. fordert, daB Vigantol nur gegen iirztliche Vorordnung in  
den Apotheken ausgegeben werden darf. (Miinch. med. Wchsclir. 75. 1882—83. 2/11.
1928. Bonn, Univ. Stadt. Kinderkrankenh.) F r a n k .

Robert Cordon Sinclair, Die Rolle der Phosphorlipoide der Darmschleimhaut bei 
der Fellabsorplion mit einigen Bemerlcungen iiber die Phosphorlipoide der Leber, des 
glałten und des Skeleltmuskels. Es wurde die Schleimhaut des Diinndarms in  groBem 
Umfang von der Muskulatur getrennt u. gesondert untersucht. E x trah iert wurde
2 Stdn. m it li. A., das Gewebe getroeknet, gewogen, pulyerisiert u. weiter 3 Stdn. 
estrahiert. DaB die Extraktion erscliópfend war, wurde durch Yerdauung des Ge- 
webes, Behandlung des Riickstandes m it starkem Alkali u. Extrahieren nach An- 
siiuern m it A. festgestellt. Die yereinigten alkoh. Extrakte wurden im Yakuum unter 
40° eingedampft u. die konz. ath. Lsg. in  die 4-fache Menge Aceton eingegossen, darauf 
zentrifugiert, der Nd. nochmals m it Aceton gewaschen u. in A. gel. Die Phosphor
lipoide wurden nun im W.-Bad in  2— 4%ig., 50% alkoh. Na-Lauge 3—4 Stdn. lang 
yerseift, darauf die Fettsauren m it PAe. extrahiert. — Die Katzen hatten Lebertran 
oder Olivenol bekommen. — Die Menge der in  der Darmschleimhaut u. in  der Leber 
enthaltenen, aus P-Lipoiden stammenden Fettsauren śinderte sich wahrend der Zeit 
der Fettresorption gegeniiber Nuchternheit nicht. Es fand sich weiter kein Unter- 
schied in  der Zus. der Fettsauren aus P-Lipoiden im Darmmuskel oder im quer- 
gestreiften Skelettmuskel. Dagegen war es sehr interessant, daB die Zus. der P-Li- 
poide in  der Darmschleimhaut sich wahrend der Resorption yerschiedener kórper- 
fremder F ette  yeriinderte. So fand sich die Fettsaure des Lebertrans noch in den 
P-Lipoiden der Darmschleimhaut einer Katze, die 3 Tage nach Zufulir von 13 g 
Lebertran gehungert hatte. Wenn dann Olivenol gegeben war, nachdem 41 Stdn. 
yorher Lebertran gefiittert war, so war die Jodzahl der Fettsauren aus den P-Lipoiden 
der Darmschleimhaut niedriger ais bei einem Tier, das nach 2 Tagen Fasten Leber
tran bekommen hatte  u. hóher, ais bei einem Tier, das nur m it 01ivenól gefiittert war.
— Es bestehen also bei der Fettresorption die in  den Epithelzellen der Schleimhaut 
enthaltenen Fettsauren aus den fiir das eingenommene F e tt spezif. Bestandteilen. — 
Die Anderung der Jodzahl erreicht 5—7 Stdn. nach der Aufnahme von Lebertran 
ein Maximum. — Nach yołlendeter Fettresorption bestehen die P-Lipoide der Darm
schleimhaut noch mehrere Tage lang aus den fiir dio eingenommene F u tte ra rt 
charakterist. Bestandteilen. — Dio Fettsauren werden in der Darmschleimhaut in 
resorbierbare P-Lipoide umgewandelt u. dann erst zu N eutralfett resynthetisiert. 
(Journ. biol. Chemistry 82. 117—36. April. Rochester, New York, Uniy. of Rochester 
School of Med. and Dent., Dept. of Biochem. and Pharmacol.) F . MULLER.

S. Geness und Z. Dienerstein, Uber die Bezieliungen zwischen dem Kohlenliydrat- 
und Feltstoffwechsel. I. M itt. Die Bezieliungen zwischen dem Zucker, der Milchsaure, 
den Acetonkorpern und den Fetlen bei Belaslung normaler Hunde mil Felt und Zucker. 
Beim Hunde wurde im Blut der Geh. an Fett, Zucker, Milchsaure u. Ketonkórpern 
bestimmt u. das Ohryenenblut m it dem aus Arterien oder groBen Venen yerglichen. 
Bei Zufuhr von N eutralfett nim m t m it dem Fettgeh. des Blutes der der Ketonkórper 
zu, die Milchsaure ab. Nach Zufuhr von Traubenzucker nim m t m it Zunahme des 
Zuckergeh. die Milchsaure zu u. die Ketonkórper nekmen ab. Es yerhalten sich also 
Ketonkórper u. Milchsaure immer entgegengesetzt. Das ist besonders deutlich in 
den peripher. BlutgefaBen. 6 Stdn. nach der Fcttzufuhr fand sich etwa 33% Anderung 
gegeniiber der Norm. — Nach Zufuhr von Traubenzucker fand sich zuerst im rechten 
Herzen eine Speicherung der Neutralfette u. im Zusammenhang dam it eine Zunahme 
der Ketonkórper in dcm Blut der Schenkelarterie, darauf gleichfalls Zunahme yon Fett, 
aber Abnahme der Ketonkórper in dem Blut der Schenkelvene. — Wenn auch be- 
stimmte Beziehungen zwischen Ketonkórpern u. Milchsaure aufgedeckt wurden, so 
lieBen sich doch keine Angaben iiber das Wesen u. den Mechanismus dieser Beziehungen 
maehen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 65. 362—70. 1/5. Charków, Med. Inst., Lab. d. 
Forschungsanst. f. Physiol.) F. Mu l l e r .

Z. Dienerstein und S. Geness, Uber die Beziehungen zwischen dem Kohlenliydrat- 
und Feltsloffwechsel. II . Mitt. Die Beziehungen zwischen dem 7jucker, der Milchsaure, 
dem Acetonkórper und den Fetlen bei Belaslung der normalen Hunde mit Felt und Zucker 
nach der Splenektomie. (Vgl. yorst. Ref.) Im  peripher. Blut sind nach Milzexstirpation 
die Beziehungen zwischen Milchsaure u. Ketonkórpern nach Zufuhr yon Fetten  oder 
Traubenzucker im wesentlichen dieselben wie zuvor. 1—1%  Monate nach der Milz-
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entfemung wurde allordings eine starko Fettvermehrung im Bluto konstatiert u. tra t 
nach Fettzufuhr im B lut deutliohe Steigerung des Traubenzuckers auf. — Wenn also 
auch der Gesamtcharakter der Veranderungen dureh die Milzentfernung nicht be- 
einfluBt wurde, so zeigten sieh doch eine Reihe von Abweichungen, die nicht immer 
im einzelnen zu erklaren waren u. auf die groBe Kompliziertheit der Beziehungen 
zwischen Kohlehydraten u. F e tt hinwiesen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 65. 371—81. 
1/5. Charków, Med. Inst.) F . Mu l l e r ,

Sergius Morgulis, Eine M itteilung uber die Kreatin- und Kreatininausscheidung 
icahrend des Hungerns. Im  H arn von jungen Hunden findet m an gelegentlich, dafi 
sich die K urve fiir Kreatinin u. Kreatin kreuzt. Dieses Phanomen braucht aber nicht 
notwendig das Zeichen des nahenden Hungertodes zu sein. — Der Kreatininkoeffizient 
is t auch wahrend langer Hungerperioden ziemlieh konstant u. nićht viel anders ais 
bei n. Ernahrung. Es seheint, daB wahrend des Hungerns K reatin  synthetisiert wird 
u. danach bei F iitterung K reatinin im Korper retin iert wird. (Journ. biol. Chemistry 83. 
299—310. Aug. Omaha, Univ. of Nebraska, College of Med., Dept. of Biochem.) F . Mu.

Todi Kobayashi, Vber die Pentosurie bei experimentelłem Stauungsikterus und lei 
subcutaner Zufuhr der Gallensauren beim Kaninchen. Es is t noch strittig , ob das Kohle- 
hydrat der tier. Nucleinsaure eine Pentose oder Hesose ist. — Bei Kaninchen wurde 
nach subcutaner Zufuhr von Gallensauren oder nach experimenteller Erzeugung eines 
Stauungsikterus das Kohlehydrat im H arn untersucht u. in  beiden Fallen Pentosurie, 
inakt. Arabinose, gefunden. Die Identifizierung erfolgte mittels des Diphenylhydrazons 
u . des p-Bromphenylosazons. — Die bei Stauungsinkterus eintretende Pentosurie ist 
also eine Folgę der Wrkg. der Gallensauren. Sie stam m t aus den Nucleinkorpern des 
Organismus. (Journ. Biochemistry 9. 251—60. 1928. Okayama, Physiol.-ohem. 
Inst.) F . Mu l l e r .

J. K. Parnas, U ber die AmmoniaMńldung im  Muskel und ihren Zusammenhang 
mit Funktion und, Zustandsanderung. VI. M itt. Der Zusammenhang der Ammoniak- 
bildung m it der Umwandlung des Adeninnucleotids za Inosinsdure. (V. vgl. C. 1928.
II . 368.) In  kleinen Mengen von Muskel wurden Aminopurine, Oxypurine, Amino- 
purinnucleotide u. Osypurinpucleotide bestimm t. —  Die Aminopurine wurden ais 
Adenin, die Oxypurine ais Hypoxantliin identifiziert. U nter Umstanden, unter denen 
traum at. Ammoniakbldg. erfolgt, d. h. bei mechan. ZerstorungdesMuskels, verschwindet 
Adenin u. bildet sich H yposanthin, u. zwar beim W interfrosch entsprechend der GrSBo 
der traum at. Ammoniakbldg. Der gróBte Teil des Adeninnucleotids wird in Inosin- 
sauro umgewandelt. Wenige Minuten nach Zerreiben enthielt der Muskelbrei 23% 
des Purinstickstoffes ais Adeninkomplex, dagegen 77% ais Hypoxanthin-Nucleotid. 
Im  Sommer verlief diese Umwandlung nicht genau parallel der traum at. Ammoniak
bldg. — Wurde beim Froschmuskel die traum at. Ammoniakbldg. verhindert, so fanden 
sich die Purinbasen zum weitaus groBten Teil ais freie Nueleotide. N ur etwa 4%  des 
Aminopurin-N waren Bestandteil echter Nucleinsaure, Freie Aminopurinbasen u. 
Nueleotide scheinen nicht vorhanden zu sein. — Im  Muskel von Winterfróschen ent- 
fielen vom Purin-N 82% auf die Adeninkeme, 18% auf Hypoxanthin, bei Sommer- 
frosehen 89% u. 11%- Auf Guaninkerne entfiel nur etwa 1,4%. — W erden Frosch- 
muskeln durch Reizung vom Nerven aus unter anaeroben Bedingungen ermudet, so 
geht die Umwandlung von Adenin in  H yposanthin der Bldg. von Ammoniak parallel, 
u. soheint die einzige Quelle dieser Umsetzung zu sein. Arbeiten Frosehmuskeln unter 
guter 0 2-Versorgung, ohne Ermiidung, so bleibt die Umsetzung von Adenin zu Hypo- 
xanthin sehr weit hinter der Bldg. von Ammoniak zuriick. Es diirfte sich um oxydative 
Desaminierung anderer Stoffe, um eine Resynthese des Adeninnucleotids aus Inosin- 
saure handeln. Dadurch wiirde das zur anoxybiont. momentanen Abspaltung von KH3, 
erforderliche System immer wieder regeneriert. (Biochem. Ztschr. 206. 16—38. 23/2. 
Lemberg, UniT., Med.-ehem. Inst.) F . Mu l l e r ,

Horace Millet, Die Ausscheidung von Blei im  Harn. Pb wurde durch NH3 aus 
dem H arn niedergerissen, der Nd. Torsichtig verascht, in  HC1 gel. u. der Geh. an Pb 
m it Hilfe einer Bleielektrode bestimmt. —  9 krebsleidende Patienten hatten  Injektionen 
yon kolloidalem Pb-Phosphat bekommen, sie scheiden aber n icht mehr Pb im Harn 
aus, ais n icht m it Pb behandelte gleichartige Kranke, im  D urehscbnitt 0,085 g pro Liter. 
Diese kleinen Mengen konnen ais n. angesehen werden. (Journ. biol. Chemistry 83. 
265—68. Aug. Liyerpool, Univ., Dept. of Physical chem.) F. Mu l l e r .

P. Schneller, tlber unsere Erfahrungen m it Dormalgin. J)ormalgin bewahrte sich
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ais schmerzstillendes Mittel. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1887. 2/11. 1928. Cannstadt, 
S tadt. Krankenh.) F r a n k .

Paul Saxl, Uber die Verstdrkung der Novasurol-(Sałyrgan)diurese durch Ammonium- 
chlorid. In  Fallcn, in  welchen Salyrgan allein n icht oder ungeniigend diurct. w irkt, 
laCt sich durch Zufuhr von NH.,01 oft eine bctriichtliche Steigerung der Hg-Diurese 
herrorrufen. Die Ursaehe der giinstigen Wrkg. der Kombinationstherapie liegt in 
der Ansauerung des Organismus. (Therapie d. Gegenwart 70. 350—53. Aug. Wien.
1. Med. K linik.) F r a n k .

K. Fahrenkamp, Uber kombinierte intravendse StropJmitin-Cardiazol-Behandlung 
des chronisch Herzkranken. U nter kombinierter Strophantin-Cardiazoltherapie is t eine 
zwischengeschaltete Strophantin-Serienbehandlung unter wesentlieher Verringerung 
der Strophantin-Einzel- u. Gesamtdosis durch die Mitwrkg. des Cardiazols zu ver- 
stchen. Zur Anwendung gelangt sie m it Vorteil im Verlauf einer an sich wohl meist 
notwendigen chroń, interm itticrenden Digitalisbehandlung des chroń. Herzkranken, 
der durch sein Herz u. immer wieder drohende Insuffizienzerscheinungen iiber Jahro 
lang gefahrdet ist. Anfiihrung klin. Falle. (Therapie d. Gegenwart 70. 343—50. Aug. 
Stuttgart-Cannstadt, M utterhaus vom Roten Kreuz.) F r a n k .

W. Sakussow jr., Uber die Wirkung des Papaverins und des Narkotins auf 
das Herz. Papaverin u. Narcotin tiben auf das Herz eine negatiye ino-, chromo-, bathmo- 
u. dormotrope Wrkg. aus, verlangern die Dauer der refraktaren Phase, vergróBern 
dio DurchfluBhoho durch die CoronargefiiBo u. heben spontanes Herzflimmorn auf. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 144. 331—40. Sept. Leningrad, Pharmakol. Labor. 
d . Militar-Med. Akad.) WADEHN.

Manfred Stern, Bromostrontiuran in  der laryngologischen Prazis. K lin. Bericht. 
Bromoslrontiuran konnte m it Vorteil in  Form von Injektionen bei den versehiedenstcn 
laryngolog. Operationen verwendet werden. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1886—87. 
Frankfurt a. M., Univ. 2/11. 1928.) F r a n k .

— , Eine interessante Somnifenvergiftung. Im  Mageninhalt eines plótzlich Ver- 
storbenen konnte Somnifen nachgewiesen werden. Angabe einer Methode, zu dessen 
Isolierung aus Organteilen. (Techmk Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1929. 109. Bern. 
31/7.) F r a n k .

Erich Meyer t  und Wolfgang Heubner, Beobachtungen iiber Arsenwasserstoff- 
vergiflung. Bei einer industriellen Arsenwasserstoffvergiftung, die zu einem Todesfall 
u. mehreren mehr oder weniger sehweren Erkrankungen fiihrte, wurde festgestellt: 
Das Leichenblut enthielt kein Mełhdmoglobin. Der As-Geh. von Leber u. Niere betrug 
zusammen etwa 0,1 g, bezogen auf das Organgewicht bei der Niere 10, bei Leber u. 
Milz 3 mg-%. — Im Zustand der sehweren AsH3-Vergiftung enthielt die Blutfl.
2 Tage nach der Vergiftung 13 mg-% As, wahrend die Blutkórperchen fast As-frei 
waren. Im  Blut fehlte Methamoglobin. Im  H arn war es reichlich zusammen m it Hśimo- 
globin vorlmnden. Wenn aber das Blut wenige Minuten an der Luft stand, so hatte 
sieh Methamoglobin gebildet. Auch im Beagenzglas werden Blutkórperchen nach 
Behandlung m it AsH, rasch methamoglobinhaltig. In  einem Falle gingen die Anfangs- 
symptome anscheinend zuriick, doch naeh 3 Tagen Wohlbefinden traten  am 5. Tage 
nach der Vergiftung Sehiittelfrost u. andere Zeichen von Hiimolyse ein, wie Hiimo- 
globinurie. Bei scliwerer u. leichter Vergiftung wurden im ganzen in  den crsten Tagen 
im H arn etwa 0,5—2 mg As ausgeschieden. Die Ausscheidung verlief weiter sehr 
zógernd. (Bioehem. Ztschr. 206- 212—22. 23/2. Gottingen.) F. Mu l l e r .

Charles H. Best, Das Verschwinden von Histamin bei der Aulolyse im  Lungen- 
gewebe. Bei 37° bei Ggw. von Toluol in  Kochsalzlsg. autolyiert Lungengewebe vor- 
handenes oder zugefiigtes Histamin. Durch Erhitzen auf 90° wahrend 4 Min. wird 
dieser Vorgang yerhindert. E r zeigt alle Charakteristika einer Fermentrk. Cholin h a t 
dam it nichts zu tun. GefaBverengernde Stoffe werden nicht gebildet. Auch Niere u. 
Leber besitzen diese das H istam in inaktivierende Eig. Móglicherweise h a t dieserVor- 
gang physiolog. Bedeutung. (Journ. Physiol. 67. 256—63. 7/6. Hampstead, Nat. Inst. 
for Med. Research.) F. Mu l l e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Raul Wernłcke und Fernando Modern, lieinigungsversuche an einem A n ti- 

carbwikelserum. Nach Verss. von So r d e l l i  laBt ein Anticarbunkelserum beim Ver- 
diinnen m it C 0 2-gesatt. dest. W. einon Nd. ausfallen, der alle akt. Substanzen enthalt.

X I. 2. " 209
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Der Nd. m acht weniger ais den 5. Teil der Gesamtproteine des Serums aus u. ist in 
physiolog. NaCl-Lsg. 1. Vff. yersuchen, diese Reinigung u. Konz. der wirksamen Be- 
standteile auch. noch m it Hilfe andercr Verff. zu erreichen, u. zwar durch Verdunnung 
m it gewohnlichem dest. W., durch Dialyse u. durch Elektrodialyse. Ergebnisse: Bei 
der Fallung m it C 02-gesatt. W. fallt weniger inakt. Protein m it aus ais bei der Fallung 
m it gewohnlichem dest. W. Die Dialyse gestattet ebenfalls die Abtrennung des akt. 
Bestandteils, allerdings nicht quantitativ . Dafur ist aber das durch Dialyse erhaltene 
Prod. weniger m it Protein yerunreinigt ais irgendeines der nach den anderen Verff. 
dargestellten. Die Elektrodialyse liefert quantita tiv  die wirksamen Stoffe u. bietet 
den weiteren Vorteil, daB die Lsg. der auf diesem Wege erhaltenen Stoffe auch langere 
Zeit bestandig ist. Die wirksamen Bestandteile des Serums gehóren zu der Klasse 
der Pseudoglobuline. (Anales Asoc. quim. Argentina 17. 49—58. Jan.-Febr. Buenos- 
Aires, Bakteriolog. Inst.) W il l s t a e d t .

— , Neue Arzneimiltel. Ausfiihrliches uber Lydalgin „Ludy“ (vgl. C. 1929. II. 
2223.) (Pharmaz. Ztg. 74. 906. 13/7.) H a r m s .

Ź ern ik , Geheimmittel. Buwegen (C. 1929. I I .  2073), Hofmanns Universal- 
Krauterpasta (Otto  HoFMANN, Aue i. Erzgebirge): Gelblichgriine Salbe, die aromat, u. 
nach Terpentin riecht. Gegen Husten, Herzleiden, Asthma, Durchfall, Kopfgrippe usw.
— Radium-Gletscliaminin (HENRY F. Gr o o t , Hannover): Zus. unbekannt. Gegen 
Arteriosklerose, Gicht usw. (Dtsch. med. Wchsehr. 55. 1560—61. 13/9. Wiirz- 
burg.) H arm s .

Z ern ik , Neue Arzneimiltel und pharmazeutisćhe Praparate. 19. Contagen- 
Shampoon, fliissig (Dr. WlLLMAR SCHWABE, Leipzig): S tark schaumendes Kopf-
wasclimittel, Cholesterin u. S enthaltend. Ygl. auch C. 1928. II. 1359. — Euphyllin- 
(Jod)-Calcium (ygl. C. 1929. H . 2344): Jede Tablette 0,1 g Euphyllin; 0,0182 g Ca- 
L actat u. eytl. 0,005 g J .  Suppositorien: 0,36 g Euphyllin; 0,065 g Ca-Lactat u. evtl. 
0,01 g J .  Ampullen: 0,35 g Euphyllin, 0,046 g Ca-Lactat u. eytl. 0,015 g J .  (Dtsch. med. 
Wchschr. 55. 921—22. 31/5. Wurzburg.) H arm s .

P . S., Neue Arzneimittel, Spezialitalen und Vorschriften. Alberts Doppelsalz „Cal- 
visal“ ( C h e m .  W e r k e ,  v  o r  m. H . u. E . A 1 b o r  t , Wiesbaden-Biebrich): phos- 
phathaltiges Nahrsalz fiir Futterzwecke. — Saya  ( S a y a - V e r s a n d ,  Miinchen): 
zu C. 1929. I. 3008 nachzutragen: Darst. aus ungekochter Voll- oder Magermilch 
durch Im pfen m it WEHSARGschen Bakterien u. 4-wochiges Garenlassen bei tiefer 
Temp. in  Oo-freiem Milieu. Ca. 55% des Gesamt-N sind in  1., leicht resorbierbare 
Form ubergefiihrt. Sauregrad: 52 Henkel-Soxhlet; 0,35% C02; 0 ,l°/o A. Sauerung 
hauptsachlich dureh Lactobazillen u. Streptokokken. Zur jlilchtherapie bei Colitiden, 
Gastroenteritiden, Magenulceris u. sok. Anamie. (Pharmaz. Zentralhalle 70. 347 
bis 348. 30/5.) » H arm s.

— , Pharmazeutische und andere Spezialitaten. Acipliejitabletlen ( L e c i n w e r k  
Dr .  E r n s t L a y e s ,  Hannover) bestehen aus Acid. phenylchinolin-carbonicum. — 
-̂1. O., (f. Deutschland: E m i l  Z i p p e l  & C o., Hamburg): japan. Priiparat gegen 

Tuberkulose. — Bemax ( B e m i s  L a b o r a t . ,  London, f. Deutschland: C. F. 
A s c h e  & C o., Hamburg 19): V itamin-B-Praparat. Kriiftigungsmittel u. zur Ver- 
hutung der Verstopfung. — Encephanyl ( K a l i n a - A p o t h e k e ,  Prag H ) : Radix 
Scopoliao carn. u. Cale. lact. Zusammen m it Striasolan (s. dieses) gegen Encephalitis 
epidemica. — Grana borazata (A p o t  li. B. T r  a  g n  e r  , Prag I I I ) : Na-boricotarta- 
ricum ais Brauscsalz. Bei Epilepsie. — Hepar-Hdmatopan (D r . A u g u s t  W o l f f ,  
Bielefeld): H am atopan m it Zusatz von Leber. 100 g H.-H. enthalten den E xtrak t 
aus 100 g Frischleber. Gegen perniciose Anamie. — Hirisan-Pasta ( H i r i s a n -  
G e s . ,  Leipzig Cl ) :  Metallsalze, Oxyde, Mollanin, Teer. Gegen Ekzeme. — Jod- 
Kaliklora ( Q u e i s s e r  & C o., G. m. b. H ., Hamburg 19) enthiilt neben den Re- 
mineralisationssalzen der Kaliklora (s. u.) gebundenes J . Żur Prophylaxe von Jod- 
mangelkrankheiten. — Jodslift „Braun“ (B. B r a u n ,  Melsungen, Bez. Kassel) ent- 
halt J  in 11. Form. In  Holz- oder Galalithhiilse. — Kaliklora-Zahnpasia ( Q u e i s s e r  
& C o., G. m. b. H ., Hamburg) en thalt kein KC103 mehr, sondern F-’ u. P 04-Salze, 
die den Zahnschmelz anreichern (remineralisieren) sollen. Zur Kariesprophylaxe. — 
Laclobaryt nach Prof. Dr. ClIAOUL-Berlin ( S a c c h a r i n - G e s .  m. b. H., Magde
burg-Sudost): weiBes Pulver, das nach Angaben des Autors m it W. angerieben u. 
durchgeseiht, eine ausreichend homogene Aufschwemmung gibt u. die reliefartige 
piast. Darst. der Schleimhautfalten im Róntgenbilde gestattet. L. oral: m it Ge- 
schmackskorrigens, L . reclal: naturell. — G 124 =  Latasan  =  Layasteril (C. 1929.
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II. 1426), Lavasleril B  (fl.) bestehfc aus gcchlorten Kresolderiw . — Menthoneurin 
(TOSSE) enthalt Salicylester u. Menthol. Zur órtlichen Bekampfung nervóser Herz- 
beschwerden u. lokaler Schmerzen b. Angina pectoris. — Novocain-Suprarenin-Duplo- 
phiolen (I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A.-G., Leverkusen) dienen zur Herst. phos- 
phatgepufferter alkal. Novocain-Suprarenin-Lsgg. — Pankreas-Dispert-Tabletten 
( K r a u s e  M e d i c o  G. m. b. H., Miinehen) enthalten je tz t pro Tablette von 0,1 g
3,5 Lipase-Einheiten (bisher 2). Ygl. C. 1923. IV. 131. — S. F. 147 =  Panthesin 
(C. 1929. II. 2910). — Sanofelol ( S i m o n s - A p o t h e k e ,  Berlin C 2) (vgl. C. 1929.
II. 2795): nach Angabe Verb. von Hexamethylentetramin m it Salicylsaure u. Gallen- 
sauren. Intravenós oder intram uskular bei chroń. u. akuter Cholangitis, Cholecystitis, 
Cholelithiasis usw. — Semperit =  Moll-Batist. — Sexursan (U r  s a n G. m. b. H., 
Frankfurt a. M.): wichtigster sexualtherapeut. Bestandteil: Gesamtglycoside aus dem 
Rhizom einer amerikan. Araliaceenart, insbesondere ein dem Glyeyrrhizin iihnliches 
saures Saponin, das Panaąuilon, C2.,H50O18, ferner Amara, Gerbstoffe, Terpene, be- 
sonders Borneol, in  Form von Pflanzenextrakten, dann unyeranderte Pflanzenkeime, 
troekene Gehirn- substanz, Fe- u. Ca-Glycerophosphate, Na, K, Mg u. Coffein. — Stri- 
asolan ( K a l i n a - A p o t h e k e ,  Prag I I ) : Kombination der biolog, ausgewerteten 
Estrak te yon A tropa Bellad., Scopolia carn., Hyosoyamus niger, Niootiana rust. D a
tura stramonium. Zusammen m it Eneephanyl (s. oben) gegen Eneephalitis epidemica.
— Taenural (Dr. R. u. Dr. O. W e i l ,  F rankfurt a. M.): kombiniertes Bandwurm- 
mittel bestehend aus Oxural (Chenopodiumolemulsion in Kapseln), Filix-Oxural (eben- 
falls in  Kapseln) u. Abfiihrtabletten aus Sennesbliittern m it 10% E xtr. Salapae-Zu- 
satz. — Thańaiophthisin ( S e r u m  - Ge s . ,  Freiburg i. B.) (ygl. O. 1929. II. 2796): 
E xtrak t aus tuberkulosem Driisenmaterial tuberkuloseerkrańkter Rinder. Zur Injek- 
tionsbehandlung der Tuberkulose. —  Transmutan: Vaccine aus einem ,,umgewandelten“ 
Tuberkelbacillus, Bacillus tuberculosis transm utatus x. Zu diagnost. u. therapeut. 
Zwecken. (Pharmaz. Ztg. 74. 1241— 42. 25/9.) H arm s .

Isidor Morris Heilbron, Liyerpool, Hcrstellung von antirachilisch wirksamen Pro- 
dukten durch Erhitzen yon Sterinen wie Ergoslerin m it fein yerteilten Metallen wie 
Ni, Cu un ter AusschluB yonLuftoxydation, zweckmaBigim Vakuum oderinindifferenten 
Gasatomosphiire auf 250—300° wahrend 1/2 Std. Die Metallmenge betragt etwa das 
2—3faehe des Sterins. Hierauf laCt man abkiihlen, nim m t m it A. auf, filtriert u. dest. 
den A. ab. Die entstandene braune M. ist anthrachit. wirksam. — Das Verf. laCt sich 
auch zur Steigerung der W irksamkeit an sich wirksamer Steringemische yerwenden. 
(E. P. 318268 vom 2/3. 1928, ausg. 26/9. 1929.) A l t p e t e r .

Gr. Analyse. Laboratorium.
Fritz Friedrichs, Kwpferkolben m it EinheitsscMiff. Metallkolben m it Einheits- 

schliffen werden yon der F irm a GREINER & FRIEDRICH G. m. b. H., Stiitzerbach. 
in GroCen von 500 u. 1000 ccm in den Handel gebracht. Sie ermogliehen eine absolut 
dichte Verb. yon Glasapparateteilen m it Metallkolben. (Chem.-Ztg. 53. 642.17/8.) J u n g .

Josef Mika, E in  Fillergef&p. Vf. beschreibt ein GlasgefiiB, in dem man beąuem 
Fallungen yomehmen u. dann die Fl. absaugen kann, ohne daB man den Nd. aus dem- 
selben entfernt. Ausfiihrliche Gebrauchsanweisungen an H and yon Abb. u. Beleg- 
analysen werden angegeben. (Ztsehr. analyt. Chem. 78. 334—40. Sopron [Un- 
gam].) WlNKEI-MANN.

E. N. da C. Andrade, Mole.kidarluftpu.mpen. Einfache Theorie u. Beschreibung 
der Wirkungsweise yon Vakuumpumpen (G a d e , L a n g m u ir ). (Naturę 124. 657—59. 
26/10.) L o r e n z .

B. Sclieifele, Pyknomeler zur JDichtebestimmung von dickflussigen Substanzen. Auf 
die Verwendung von zylindr. einseitig geschlossenen Behaltem fiir die D.-Best. von dickfl. 
Ólen ( R i e s e n f e l d  u . H a m b u r g e r ,  C. 1929. II. 1181) wird bereits in  dem Werk 
„Untersuehungsmethoden der Lack- und Farbenindustrie" hingewiesen. (Chem.-Ztg. 
53. 644. 17/8.) JUNG.

E. H. Riesenfeld und T. Hamburger, Pyknonieter zur Diclitebeslimmung von 
dickfliissigen Substanzen. Der Metallbiigel am GiNTL-Pyknometer is t gegeniiber dem 
yon den Vff. beschriebenen Pyknometer (vorst. Ref.) ein Nachteil. (Chem.-Ztg. 53. 
644. 17/8.) J u n g .

209*
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— , Pyknomeler zur Didilebestimmung von dickfliissigen Substanzen. Das Pykno- 
meter nach G in t l  ist m it dem von RlESENFEl.D u. HAMBURGER (vgl, vorst. Ref.) 
ideutisch. (Chcm.-Ztg. 53. 644. 17/8.) Ju n g .

Chas. T. Knipp, Eine Lenardrohre mit GlasfenMcr wid vcranderlidicm Gasdruck 
in  der Strahlenkammer. Dic Methode zur H erst. diinner, gegen U nter- u. Uberdruck 
gleichbestandiger Glasfenster (C. 1927. II- 1490) dehnt Vf. auf die K onstruktion von 
LENARD-Rohrcn aus. (Physical Rcv. [2] 33. 125. Ja n . Univ. of Illinois. Vortrag auf 
d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 30/11. u. 1/12. 1928.) Sto c k .

E lem ente und anorgantsche Verblndungen.
S. Rosanow, Zur Methodik der Fhiorbestimnmng in  Phosphoriten. Die 1879 

Yeróffentlichtc PENFIEI.D-Methode (vgl. Ztschr. analyt. Chem. 21 [1S82]. 120) eignet 
sich sehr gut zur Best. yon F  in  Phosphatmineralien. Die Carbonate, die fast in s&mt- 
lichen russ. Phosphoriten yorkommen, haben auf die Genauigkeit des Verf. keinen 
EinfluB. Die organ. Bestandteile der Pliosphorite miissen jedoch entfernt werden. 
Dies geschieht arn besten durch Oxydation m it CrO;1: Das Zers.-GefiiB wird m it W.-freier 
H 2S 04 bescliiekt. in diese w ird dic abgewogene Menge (1— l,5 g ) des absol. trockenen 
Phosphorits m it S i0 2 gcmiseht hincingcbraclit, m it 3—5 g Cr03 yersctzt u. in  der ub- 
lichen Weise erhitzt. Vf. g ib t das Ergebnis von 15 Analysen russ. Phosplioritc au. 
(Ztschr. analyt. Chem. 78. 321—25. Moskau, Inst. f. Dungerforschung.) WlNKELSl.

Albert T. W. Colley und Harold C. Lockwood, Notiz iiber die Bestimmung von 
Arsen nach der Marsh-Berzelim-Mcthode. Bei der As-Bcst. nach M a rs h -B e rz e l iu s  
bildet sich m itunter ein Metallspicgel schon beim Leervcrs., der sich ais Zinkspicgel 
erweist. Dieser Metallspiegel is t auf die Vcrwendung zu konzentrierter HC1 zuriick- 
zufuliren. Benutzt man verdiinntere etwa 5-n. HC1, so wird der Zinkspiegel eliminiert. 
Dic Verwendung verd. H ,S 0 4 yerhindert. die Zinkspiegelbldg. nicht. Es is t fernerhin 
festgestellt worden, daB in einem m it Caleiumchlorid, Baumwolle u. Bleiacetatwolle 
beschickten Trockenrohr bereits die W atte das Gas trocknet, u. somit Caleiumchlorid 
iiberflussig ist. Es wird unter Beriicksichtigung dieser Beobachtungeu eine Modi- 
fikation der Anortinung yorgeschlagen, bei der die Bldg. des Zinkspicgels yermieden 
wird, die As-Spiegelbildung cinheitlicli u. einfach m it Nonnalspiegehi yerglicheu u. 
eine ausreichende Trocknung der Gasc erreicht wird. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 
Transact. 22(5. 26/7.) J u n g .

Paul L. Kirk und Carl L. A. Schmidt, Yerbessemng der Technik bei der Mikro- 
calciumanalyse. Beschreibung eines Mikrofilters, auf dem Ca-Oxalat nach Fallung 
m it Ammoniumoxalat in  der Hitze gesammelt u. m it yerd. das m it Ca-Oxalat
gesatt. ist, ausgewaschen wird. Die Arbeitsweise is t fiir Ca-Analysen im  Blut zu 
empfehlen. (Journ. biol. Chemistry 93. 311— 14. Aug. Berkeley, Uniy. of California 
łled . School, Dir. of Biochem.) F . Mu l l e r .

O. Maccllia, AUgcmeine Methode zur quantitativen Analyse der LcicJitlcgicrungen 
des Magnesiwns. Zusammenstelhmg eines Analyscnganges aus dem vorhandencn 
Schrifttum. (Indus tri a  cliimica 4. 301— 03. April. Fermo.) Gr im m e .

Theodor Heczko, Die j>otentiomctrische ScJinellbestimmung des Niekels. Die 
cyanometr. T itration  von Ni-Lsgg. w ird erst prakt. móglich. wenn man zuyor m it einer 
komplexbildenden Saurc (Wein- oder Giłronensaure) yersetzt. Vf. arbeitet m it Filter- 
stAbchen, Meusurglaswiderstand u. Galvanometer. Ais Indicatorelektrode dient ein 
Silberdralit, ais Stabchenfiilhmg gleiche Teile 0,2-n. K J  u. 0,1 -n. AgN03-Lsg. m it 
Silberdrahtelektrode. Ggw. yon F e u. kleineren Mengen Mn, wie sic in  Ni-Stahlen 
rorkommen, beeinfluBt weder den Potcntialyerlauf, noch das Resultat. Die kleinen 
Mengen Co, die im tcclm. Xickel yorhandcu sind, werden m ittitriert. Cr'" kami stóren. 
bei Ggw. von Chromat yerlaufen dic Potentialanderungen jedoch yollig normal. 
(Ztschr. analyt. Chem. 7S. 325—29. Bochum, Deutsche Edelstahlwerke.) WlNKELM.

Bestandteile y on  Pflanzen und Tteren.
Raoul Vaurs, Untersuchung iiber den Wismutgehall in  den verschiedenen Korpcr- 

gebieten des Organismus. Es wurde der Geh. an Bi in  Harn, E ite r u. Blut untersucht. 
Dabei wurden die yerschiedenen Methoden der Zerstórung der organ. Substanz auf 
trockenem u. feuehtem Wege yergliehen. —  Bei der Abscheidung des Bi muB man 
beachten, daB Bi immer m it einer neimenswerteu Menge Cu zusammen im H.,S-Nd. 
au ftritt . Dieser wurde nach Auswaschen in HNOa gel., m it der Asche des Filters yer- 
eimgt. Dann wurde durch Zusatz yon Ammoniumearbonat Bi ais Carbonat aus-
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geschieden u. nacli Auswasohen in MNO;, gol., darauf nochmals dic Carbonatfiillung 
wicdcrholt u., wenn kein Fe yorhanden war, m it H 2S definitiy gefallt. — Ais die feinsto 
Methode zum Nachweis minimaler Bi-Mengen erwies sich die Rk. von L ę g e r , dessen 
Reagens orangeroto Fiirbung oder Nd. bei Ggw. von Bi ergibt. Allerdings g ib t 
1 : 10 000 Fo u. 1: 15 000 Cu m it diesem Reagens auch positive Rcsultate. Dio Rk. 
mit SnCL h at dio gleicho Fehlermdglichkeit Fo u. Cu betreffond. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 11. G09—19. Mai. Clermont-Ferrand, Lab. d. Hosp.) F . MULLER.

Stanley R. Benedict, Eine Bemerkung uber Reinigung von Pikrińsaure fiir die 
Krealininbeslimmung. (Vgl. C. 1923. II. 1015.) 100 g roher, mcist unroiner P ikrińsaure 
werden in  der Warnie in  150 ccm Eisessig gel. u. zum Kochen crhitzt, durch einen 
Faltenfilter u. erwarmten T richter filtrie rt u. in  die K alte zum Krystallisieren gestellt.
— Wenn man groflo Mengen hcrstellen will, stellt man sich durch Zusatz yon wasser- 
freicm Na^C03, zu techn. P ikrińsaure das Na-Salz unter Erwarmen ber, dekantiert 
ab u. findet am niichsten Tage nach Abkuhlen reines P ikrat, das m it 10% NaCl-Lsg. 
gewascheil u. durch 5-fach verd. konz. HC1 auf dem F ilter in  die Siiuro umgewandelt 
wird. Sio wird m it k. W. rein gewaschen u. is t dann noch besser gereinigt, ais bei der 
ersten Methode. (Journ. biol. Chemistry 82. 1—3. April. New York City, Cornell 
Univ. Med. School, Dept. of Chem.) F. Mu l l e r .

Helena M. de Lissner, t)ber das llcagens von Fritzsche. F r it z s c h e  hat auBcr 
der Pikrinsiiure ais Fiillungsruittcl fiir Alkaloide auch das /?-Dinitroanthrachinon an- 
gegeben. Vf. stellt fest, daB dies Reagens sehon wegen der Schwierigkeiten bei der 
Darst. u. lloinigung, sowie wegen der geringen zu erzielenden Ausbeute ungeeignet 
ist. Vf. zeigt ferner, daB m it vielcn Alknloiden gar koino Fallung cin tritt. Giinstige 
Resultato wurden nur beim Strychnin erhalten. (Revista Centro Estudiantes Farmacia 
Bioąuimica 18. 348—52. Aug. Buenos-Aires, Laborat. f. allg. analyt. Chem.) WiLLST.

E. Christensen, Eine chemische Reaktion auf Vitamine und Hormone. Vf. konnte 
bei Nachprufung der von St o l t z n e r  beschriebenen Rk. des antiracliit. Vitamins 
mit P 20 5 feststellen, daB auch anderc Vitamino die gleiclie Rk. geben. Werden Ausziige 
von Reiskleic, K arotten, Buttor u. dgl. m it P 20 5 versetzt, so entsteht die gleicho rótlich- 
braune bis schwarzo Verfiirbung wie bei Vigantol u. Lobertran. Bei Unters. oinzelncr 
Insulinmarken m it P 20 5 konnten gleichfalls Unterschiedo beobachtct werden; ob 
dieso Verschiedenheiten m it der therapeut. Brauclibarkeit der einzelnen Priiparate 
in Bezichung stehen, bedarf noch niihcrer Unters. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1883. 
2/11. 1928. Saarbrucken, Inst. f. Mikrobiologie.) F r a n k .

Hans Melcher, Praktischc Winkę fiir dic Blutzucker- und Reststickstoffbestimmung. 
Beschrcibung von Einzelheiten aus der HAGEDORN- JENSEN-Methode u. Angabo einer 
auch sonst yielfach gebrauehten A pparatur zur Best. des Rest-N. T itrie rt wird, wie 
es Referent auch immer tu t, m it 1l-0-n. Lsgg. (Apoth.-Ztg. 44. 883—85. 20/7. Dresdcn, 
Lab. d. Johannesapotlieko.) F . Mu l l e r .

Edward S. West, Frederick H. Scharles und Vemon L. Peterson, Die Be- 
stimmung des wirklichcn Zuckcrgchalts im  Blut. 5 ccm Blut wurden durch 50 ccm W. 
hamolysiert, darauf 5 ccm einer sauren Lsg. yon Qitecksilbersulfat (30% in 10% H 2S 04) 
zugesetzt, gcschiittclt, 9—10 g ausgefiilltes BaCO:, zugesetzt, unter Riiliren der A ustritt 
von C02 abgewartet, geschiittelt. Die Lsg. muB gegen Lackmus neutral sein. Man 
filtriert durch ein schnelles F ilter u. entfernt durch Na2S 04 u. Zn-Staub den Ober- 
schuB an Ba u. Hg. Darauf kami das etwas modifizierte SlIAFFER-IlARTMANNSche 
Reagens yerwendet werden. Man kann auch den Hg-UbcrschuB durch H 2S entfernen. — 
Das F iltra t yon n. u. diabet. B lut liefert die echten Zuckerwerte, verglichen m it der 
Hefegarungsmethode nach SOMOGYI. N ur in 1 Falle yon liohem Rcst-N-Gch. auf 
cardialer Basis stim m ten dio Zalilen n ich t. — Schw eincblut enthielt bisweilen nicht- 
Yergiirbaro reduzierbaro Substanzen, die durch das genanntc Verf. n icht ganz ent
fernt waren. Es enthalt auch oft J-bindende Stoffe, dic weder Glutathion noch Tliionein 
sind. — Die angewandte Fallungsmcthode m it Quccksilbcrsulfat, BaC03 u. Zn wird 
fiir Harn, hydrolysiertes Gewcbe u. Blut empfohlen. (Journ. biol. Chemistry 82. 
137—53. April. St. Louis, Washington Univ. School of Med., Dept. of Biol. Chem.) F. M.

Donald D. van Slyke, Die manomełrische Bestimmung von Harnstoff im  Blut 
vud Harn durch die Reaktion mit Hypobromit. Ebenso wie die Ureasc karm man im 
B lutfiltrat m it Hypobrom it mittels des VAN SLYKE-Apparates N bestimmen. E in 
geringer Fehler t r i t t  dadurch ein, daB N auch aus Harnsiiure u. K reatinin entsteht. 
Der Feliler betragt im Maximum 2 mg-%  Harnstoff-N bei n. W crten. Die Best. ist 
in wenigen Minuten beendet u. karm an Stelle von direkter Best. des Nicht-EiweiB-N
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gelegentlich yerwendet werden. Einzelheiten siehe Original. (Journ. biol. Chemistry 
83. 449—61. Aug. New York, Hosp. of The R o c k e f e l l e r -Inst. for Med. Res.) F. Mu.

Anna J. Eisenman, Eine M itteilung iiber die Van Slyke-Methode zur Bestimmung 
der Chloride im  Blut und im  Gewebe. Die Methode von v a n  S l y k e  ergab durchaus 
sichere u. gleichmaGige Resultate. Hohere Cl-Werte wurden auch n icht mittels der 
Modifikation der Methode nach W il s o n  u. B a l l  (C. 1929. I. 271) gefunden. Die Ein- 
wande, die gegen die v a n  SLYKE-Methide erhoben worden sind, miissen daher abgelehnt 
werden. (Journ. biol. Chemistry 82. 411— 14. Mai. New Haven, Yale Univ. Dept. 
of Intern. Med.) F . Mu l l e r .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

— , Zentrifugalmischer nach Buhtz. Bei dem Zentrifugalmischer werden die Misch- 
komponenten auf einen oder mehrere Mischteller konzentr. aufgetragen, wobei die 
Zufliisse m it einer Einstellvorr. versehen sind, die eine genaue Einstellung der in der 
Zeiteinheit einflieBenden Mengen gewilhrleistet. Die Mischteller drehen sich auf gemein- 
samer Achse. Es werden kontinuierlich immer gleich eingestellte Mengen konzentr. 
abgeschleudert u. intensiv yermischt. Der A pparat wird von E r n st  B u h t z , Berlin 
NW 87, Lessingstr. 21 gemeinsam m it der B e r l i n e r  M a c h i n e n b a u  A.-G. 
v  o r  m. S ch w a r t k o p f  geliefert. (Chem.-Ztg. 53. 839— 40. 30/10.) J u n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Durchfuhrung von Gasreak- 
tionen. Bei Umsetzungen in  der Gasphase in  Ggw. von H 2, CO, H,S, welche die Appa- 
raturen  angreifen, wird eine geringe Menge einer inerten FI. in  der Weise eingefiihrt, 
dat! die Wandę der Vorr. m it einer Schutzschiclit bedeckt sind. Z. B. w ird Paraffin 
zu einem zu hydrierenden Ol zugesetzt. Die Rk.-Mischung kann oben in  die Vorr. 
eingefuhrt oder von unten m it solcher Geschwindigkeit eingedruckt werden, daB die 
FI. die W andę bedeckt. (E. P. 317 996 vom 29/8. 1928, ausg. 19/9. 1929.) A l t p e t e r .

Franz Meyer, Dresden-Blasewitz, Vorrichlung zum Riihren und Mischen von 
FU. m it festen Kórpern, Fil. oder Gasen, bestehend aus einer senkrechten oder scliragen 
Welle m it einem Antrieb am oberen Ende, einem oder mehreren festen Riihrflugeln 
am unteren Ende, einem Schraubengewinde, einem oder mehreren losen, in gewissen 
Grenzen auf u. ab gleitenden u. dabei hin u. her drehenden Riihrflugeln m it einem zu 
dem Schraubengewinde passenden Muttergewinde, gek. dureh eine Vorr., die in  be- 
kannter Weise bei dem jeweiligen hoehsten u. tiefsten Stand der losen Riihrfliigel 
den Antrieb der Welle selbsttatig ausruckt bzw. einriickt, wodurch das fl. Rtihr- oder 
Mischgut auf seiner ganzen Hohe abwechselnd in  der einen u. der anderen Drehrichtung 
geriihrt u. gemischt wird. (D. R. P. 481319 KI. 12e vom 14/10. 1927, ausg. 21/8. 
1929.) H o r n .

Jalin & Co., Maschinenbauanstalt, EisengieBerei und Kesselschmiede, 
Deutschland, Vorrichlung zur Abtrennung fester Stoffe aus einem Flussiglceitsstrom. 
Dieser wird in  einem trichterfórmigen GefaB dureh eine gróBere Zahl geneigter Platten 
gefiihrt, zwischen denen sich die Feststoffe abscheiden. U nterbalb der P latten  sind 
Klappen angebracht, die von Zeit zu Zeit die Sinkstoffe in  darunter befindbeho 
Schleusen fallen lassen. Diese sind untereinander dureh verschlieBbare Óffnungen 
yerbunden, dureh die weehselweise die Sinkstoffe zum AbfluB gefiihrt werden. (F. P.
661334 vom 1/10. 1928, ausg. 24/7. 1929. D. Prior. 26/6. 1928.) J o h o w .

Alfred Maurer, Italien, Filier fu r  viscose Flussigkeiten. Dio Filtermasse besteht 
aus dichtgepackten Zylindern oder Kugeln, dureh dereń Zwischenraume die zu fil- 
trierende Lsg. hindurchtritt. Die M. lialten Drahtnetze zusammen; gegebenenfalls 
werden mehrere Packungen hintereinander geschaltet. (F. P. 663 858 vom 13/11. 1928, 
ausg. 27/8. 1929. Schwz. P rior. 23/11. 1927.) J o h o w .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Charles J. Ramsburg, Reinigen von 
Gasen. Die Gase werden dureb festes, durchlassiges, n icht reaktionsfahiges Materiał 
geleitet, welches m it einer Fl. getrankt ist, die m it den aus den Gasen zu entfernenden 
Stoffen chem. reagiert. Dio Fl. w ird zeitweise aus den festen Stoffen entfernt, dureh 
Hitzebehandlung u. Durehliiften regeneriert u. wieder zum Tranlcen der festen Stoffe 
verwendet. Insbesondere sollen Schwefelverbindungen aus Gasen nach diesem Verf. 
entfernt werden. Ais Trankfll. werden alkal. F il., z. B. Natrium carbonat- oder
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Natriumbicarbonat-Lsgg. verwendet. (A. P . 1 7 2 7 5 5 9  vom 8/9. 1923, ausg. 10/9. 
1929.) H o r n .

Adolf Messer, Frankfurt a. M., Verfahren zur Beseitigung von Bestandteilen aus 
Gasgemisdien, die beim Abkuhlen derselben fest werden, dad. gek., daC ein beweg- 
licher Kaltespeicher, z. B. eine K ette ohne Ende, zunachst zwecks Kalteaufnahm e 
den aus der Zerlegungsvorr. kommenden k. Gasgemischbestandteilen entgegengefuhrt 
u. alsdann zur Kalteabgabe den zu zerlegenden, also warmen Gasen entgegengefuhrt 
•wird, wobei aus diesen die bei der Abkuhlung fest werdenden Bestandteile an dem 
Kaltespeicher niedergeschlagen u. bei dessen Erwiirmung yerfliissigt u. so beseitigt 
werden. Ais zu zerlegende Gasgemische kommen Luft, Koksofengas, Leucbtgas, 
Wassergas in  Betracht. (D. R . P. 479 984 KI. 17g yom 4/4. 1928, ausg. 25/7. 
1929.) H o r n .

Maurice Hazard-Flamand, Frankreich, Vorridilung zur Verfłiissigung tion Luft
und ahnlichen Gasen. Das zu yerfliissigende Gas bzw. Gasgemiseh wird zuniichst auf 
ca. 200 a t komprimiert. Fiir einen Teil dieses komprimierten Gases wird unter gleich- 
zeitiger stufenweisen Abkuhlung bis auf móglichst tiefe Temp. der Druck bis Atmo- 
spharendruck vermindert. Zur Abkuhlung des unter hohem Druek stehenden Gas- 
restes werden die beiden Gasteilmengen im Gegenstrom zum W armeaustausch ge- 
bracht. (F. P. 662476 vom 18/10. 1528, ausg. 7/8. 1929.) H o r n .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., iibert. von: Mercer G. Farrar, New York, 
Verhinde.rn der Eisbildung bzw. des Gefrierens von Kondensaten in  Ablaproliren und 
Ventilen von GasflascJien, welche komprimierte Gase enthalten, dad. gek., daB man 
in die Flaschen den komprimierten Gasen geringe Mengen einer leicht fluchtigen, 
m it W. misehbaren FI. zugibt. Besonders geeignet sind hierzu Alkohole, die den 
Gefrierpunkt des W. herabsetzen, z. B. CH3OH. (A. P. 1726 018 vom 1/5. 1928, 
ausg. 27/8. 1929.) H o r n .

IV. Wasser; Abwasser.
V. Sazavsky, Ghemische Kontrolle der Wasseraufbereilung fiir moderna Kessel- 

hauser. Vf. empfiehlt, zur Erzielung eines sicheren Kesselbetriebs in  erster Linie fiir 
ein naoh modemen Grundsatzen aufbereitetes Speisewasser zu sorgen. (Ztschr. Zucker- 
ind. ćeehosloyak. Republ. 54. 65— 77. 18/10. Hodonin.) Sp l it t g e r b e r .

— , Reinigung von Kesselspeisewasser. E ine kombinierte Anlage, bestehend aus 
einer Kalk-Soda-Enthartung, einem Sandfilter u. einer nachgesehalteten Permutierung. 
(W ater and W ater Engin. 31. 475—77. 21/10.) Sp l it t g e r b e r .

A. S. Behrman, Wasserreinigung durch Elektroosmose. Vf. behandelt alle wich- 
tigen Gesichtspunkte fiir die Anwendung des Elektroseyerf.: Vorbehandlung, Kosten, 
Anwendungsgebiet, Grad der erreichbaren Reinigung. (Journ. chem. Education 6 . 
1611—18. Okt. Chicago [111.], International F ilter Co.) Sp l it t g e r b e r .

J. H. Strohmeyer, Chlorbeliandlung von neuen und alten Roliren auf dem Lager- 
platz. Mit Rueksicht auf die yielfach eintretende Verunreinigung yon Rohren auf 
Fabrikhofen u. auf Feldlagerplatzen erscheint eine Chlorbehandlung diesor Rohre vor 
dem Einbau in  das Leitungsnetz erforderlich. (W ater Works Sewcrage 76. 425—26. 
Okt. Baltimore, W ater Department.) Sp l it t g e r b e r .

— , BelebtscMammverfahren in  U. S. A . Hauptgesichtspunkte fiir die Einrichtung 
u. den Betrieb. Erwahnenswert ist die naohtraglicho Chlorierung des Ablaufs. (W ater 
Works Sewerago 76. 364—66. Sept.) Sp l it t g e r b e r .

N. Swaminathan, Das Belebtschlammverfahren in  der Abwasserbeluindłung. 
Berićht uber den Betrieb der Anlage im  Indian Institute. of Science in  Bangalore. Mit- 
teilung der giinstigen Betriebsergebnisse unter Beigabe von Tabellon u. Kurven. (Journ. 
Indian  Inst. Science Serie A. 12. 131—51.) Sp l it t g e r b e r .

Lester H. Burns, Die neue Abwasserkidranlage in  Higldands, New Jersey. Nach 
einer kurzeń allgemeinen Beschreibung der Anlage behandelt Vf. techn. Einzelheiten 
des Baucs u. die zur autom at. Kontrolle dienenden Apparaturen. (W ater Works Sewerage 
76 . 419— 21. Okt.) Sp l it t g e r b e r .

P. W. Uhlmann, Wasser- und Abwa-sserfrage in  der Kunstseidenindustrie. Es 
werden die fiir die Beschaffung von Frischwasser in Frage kommenden Yerff. u. die 
Unschadlichmachung u. Entfernung der Abwasser der nach den yerschiedenen Verff. 
arbeitenden Kunstseidefabriken besprochen. (Melliands Testilber. 10. 827—29. 
Okt.) B ra u n s .
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V. Anorganische Industrie.
Leo Lowenstein, Die neueste Enlwicklung der elektrochemischen Fabrikation von 

Wasserstoffsuperoxyd. Die indirekte elektrolyt. Methode zur Herst. von H 20 2 durch 
anod. Erzeugung von Uberschwefelsaure oder dereń Salzen u. direkter Dest. wird 
gesehildert, sowie ein anderes Verf., das auf der Elektrolyse von schwefelsaurerAmmon- 
sulfatlsg. zu Ammonpersulfat beruht, u. bei dem eine d irekte Dest. n ich t moglich ist, 
sondern nur auf einem Umweg nach P atenten  von PlETZSCH u. A d o i/PH (D. R . P. 
241 702, 243 366, 256 148) gehngt. Der Vf. hat gemeinsam m it J .  D. R ie d e l -E. d e  
H a e n  A.-G. ein Verf. ausgearbeitet, nach welchem auch Ammoniumpersulfatlsgg. 
d irekt dest. werden. Die Vorziige dieses patentierten Verf. werden erórtert. (Chem.- 
Ztg. 53. 821—22. 23/10. Berlin-Lichterfelde.) JUNG.

B. Saladini, Die Fluorsilicate in  Industrie und Landuńrtschaft. Die Gewinnung 
u. Eigg. von H 2SiF6, Na2SiF6 u. anderer Fluorsilicate werden beschrieben, sowie ihre 
liauptsachlichsten Verwendungszwecke in Industrie u. Landwirtsehaft besproelien. 
(Industria chimica 4. 299—300. 373— 75. Mai.) Gr im m e .

— , Der LichtbogenprozeP weicht der Ammoniaksynthese. Beschreibung der amerikan. 
Anlage zur Fabrikation synthet. Ammoniaks nach einem modifizierten H a b e r -Bo sch - 
Verf. in  Notodden, Norwegen u. der Anlage der Norsk Hydro-Werke in  Rjukan, wo 
die Bogen-ProzeCanlage auf Ammoniaksynthese umgestellt worden ist. (Chem. 
metallurg. Engin. 36. 481—83. Aug.) JUNG.' '

V. Fischer, Gaskompressoren fiir die Ammoniaksynthese. Die fur die Ammoniak
synthese nach H a b e r  u . BRONN-LlNDE erforderlichen Kolben u. Turbokompressoren 
zum Yerdichten von Koksofengas, Gemischverdichter, Umlaufverdichter, Auffiill- 
verdichter u. Yakuumpumpen der F r a n k f u r t e r  M a s c h i n e n b a u  A.-G. vorm. 
POKORNY & W it t e k in d  werden beschrieben u. durch schemat. Zeichnungen. er- 
lautcrt. (Ztsclir. Ver. Dtsch. Ing. 73. 1533—37. 26/10. F rankfurt a. M.) J u n g .

Texas Gulf Sulphur Co., Bay City, Texas, iibert. von: James W. Schwab, Gulf, 
Behandlung von Schwefel. Anormal gefarbter S wird gesehmolzen u. m it fein verteilten 
Zeolithen bei Tempp. von etwa 120—160° behandelt. Nach der Trennung erhalt man 
rein gelben S. (A. P. 1723 815 vom 10/12. 1926, ausg. 6/ 8. 1929.) " D r e w s .

General Chemical Co., New York (iibert. von: Edwin J. Mullen, New Roehelle, 
New York), Yerbrennung von Schwefel. Die Verbrennungswarme des S w ird benutzt, 
um den bereits geschmolzenen auf Kp. erhitzten S kontinuierlich zu verdampfen. 
(A. P. 1720 742 vom 11/ 11 . 1925, ausg. 16/7. 1929.) D r e w s .

General Chemical Co., New Roehelle, New York (iibert. von: Hans O. C. Isen- 
berg), Apparat zur Durchfuhrung von Gasreaktionen. Die W irksamkeit der Vorr. be
ru h t auf der Kombination von Kiihlern m it ReaktionsgefaBen. Bei der Herst. von S03 
aus SO, t r i t t  letzteres zuniichst in  die Róhren des Kiihlers u. gelangt von hier in  die 
seitlich auBerhalb angeordneten m it Kontaktmasse gefiillten Rk.-GefaBe, durch- 
streicht danaeh den nachsten Kiihler, t r i t t  anschlieBend in  ein neues Rk.-GefaB usw. 
Die Rk.-GefaBe entkalten steigende Mengen der Kontaktmasse, so daB sich also dereń 
Hauptmenge im  letzten GefaB befindet. Ais K iihlm ittel d ient eine FI. oder ein geeignetes 
Gas, z. B. Luft. Gegebencnfalls kann den Rk.-Gasen auf diesem Wege auch Warme 
zugefuhrt werden. (A. P. 1719 610 vom 10/10. 1925, ausg. 2/7. 1929.) D p.e w s .

General Chemical Co., New York, iibert. von: Jesse G. Melendy, Tarrytówn, 
New York, Uberfiilirung von Schwefeldioxyd in  Schwefelsaureanhydrid. Die Rk. wird 
in  voneinander getrennten adiabat. Stufen m it dazwischenliegender regelbarer Kiihlung 
ausgefiihrt. Verwendet m an ein 8—10% SO» enthaltendes Gas, so wird die Umsetzung 
in der 1. Stufe nur bis zu 60% des erreichbaren Gleichgewichtes durchgefiilirt, in  der
2. Stufe bis zu 85% u. in  der 3. Stufe vollendet. (A. P. 1716 498 vom 26/1. 1927, 
ausg. 2/6. 1929.) D r e w s .

United States Metals Refining Co., Carteret, New Jersey, iibert. von: Daniel 
L. Ogden und Roger E. Valentine, Woodbridge, Gewinnung von Selen. In  FIL, 
die Se ais H 2Se03 enthalten, wird in  der Warme S 02 eingeleitet, wobei schwarzes 
amorphes Se ausgefallt wird. Abwesenheit von HCl is t Bedingung. (A. P. 1730 681 
vom 9/5. 1928, ausg. 8/10. 1929.) D r e w s .

Sociśte pour l ’Exploitation des Procedes Edouard Urbain, Paris, Herstellung 
aktirer Kolde. Organ, cellulosehaltige Substst. werden m it H3P 0 4 gemischt; die er- 
haltene gallertartige 31. besitzt nach Umwandlung in  Stiicke entsprechender GroBe,

i
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Trooknen u. Gliilien nach Polu. P . 8029 geniigende m eohan. R esistenz u. zw ar ohne 
Anwendung von Druck. (Poln. P. 8684 vom 20/9.1926, ausg. 6/10. 1928.) Sc h o n f e l d .

N. V. Mijnbouw en Handelsmaatschappij Wonoh-Gedeh, Gravenhage, Ge- 
winnung von Natriumjodid aus jodhaltiger AbsorptionskoMe. Akt. Kohle, die zum Ab- 
sorbieren von J  benutzt wurde, wird m it N a2C03-Lsg. unter Zugabe von Zn-Pulver 
gekocht. Z. B. werden 25 g akt. Kohle, die 3,98 g J  aufgenommen haben, m it 5%ig. 
Na2C03-Lsg. (fiir 1 g J  benutzt m an 1,45 g N a2C03- 10 H 20) unter Beigabe von 270 mg 
Zn-Pulver jo 1 g J  1 Stde. maBig gekocht, danacli l/ 2 Stde. geriihrt, abfiltriert u. melir- 
mals m it W. von 70° gewaschen. 99,7% des vorhandenen J  lassen sich zurucltgewinnen. 
(Holi. P. 20 565 vom 20/2. 1928, ausg. 16/9. 1929.)- D r e w s .

Rhenania Kunheim Verein Ckemischer Fabriken A.-G., Deutschland, Dar- 
stdlung von Bariumhydroxyd aus den Silicaten durch Umsetzung m it W. —  Dieses 
bekannte Verf. wird m it sehr fein verteiltem Silicat durchgefiilirt. Das Silicat wird 
z. B. in  einer Kugelmiilile in Ggw. von W. oder konz. B aryt lsg. bei erlióhter Temp. 
bis nahezu zur kolloidalen Feinheit gemahlen. (F. P. 653 346 vom 23/4. 1928, ausg. 
20/3. 1929. D. P rior. 22,6. 1927.) J o h o w .

Hiittenwerke Tempelhof A. Meyer, Berlin-Tempelhof, Verfahren zur Gewinnung 
von Kupfersulfał. (D. R. P. 481391 KI. 12 n vom 14/1. 1926, ausg. 20,8. 1929. —  
C. 1927. II. 2562 [F . P . 627 457].) J o h o w .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
C. Hiitter, Thermoelemente fiir keramische Ofen. An Anschliffen von Thermo- 

elementdrahten wird gezeigt, daB die Vergiftung durch S u. C schon nach 6— 7 Branden 
in Erscheinung tr it t .  Es wird auf hinreichenden Schutz der D rahte yor der Ofen- 
atmosphiire u. haufige Temp.-Kontrolle m it genau arbeitenden MeBmitteln hingewiesen. 
(Tonind.-Ztg. 53. 1396— 97; Keram. Rdsch. 37. 716—17. 17/10. Bitterfeld.) Salm .

— , Karborundummuffeln in  der Emailinduslrie und Kunslkeramik. Karborund- 
muffeln lohnen sich nur bei groBen Ofen. (Keram. Rdsch. 37. 718—19. 17/10.) Sa l m .

H. Melzer, Mijifdrbungen in  Antimomveipeinails. Sb-haltige Eniaiis neigen zu 
einem gelblichen Stich, der auf Ggw. von Sb,O., zuruckzufuhren ist. Dieses ist viel- 
leicht das triibende Sb-Oxyd. Die Bldg. von Sb20., muB aber andererseits durch 
Zusatz oxydierender Stoffe zum Versatze (Salpeter usw.) yermieden werden. (Keram. 
Rdsch. 37. 698—99. 10/10. 1929.) Sa l m a n g .

C. Dorno, Ultrcwiolettdurchlussiges Glas. In  Erganzung friiherer Ar bei ten (Strahlen- 
therapie 31. 340) werden Mitteilungen iiber die W etterbestandigkeit yon Se n d l in g e r s  
ultraviolett-durchlassigem Fensterglas unter Hochgebirgsyerhaltnissen gemaeht. Die 
Ultrayiolettdurchlassigkeit solcher Gltiser gcht nach liingerer Bestrahlung durch die 
Quarzlampe zuriick. Untersueht wurde der EinfluB der U ltrayiolettstrahlung der Sonne 
auf Ultraviolettgliiser u. es ergab sich, daB selbst in  Hólien bis zu 2450 m die U ltra
yiolettstrahlung der Sonne u. des Himmels lieinen nachteiligen EinfluB auf die Glaser 
hat. Die Schiidigungen sind auf die in  dem Sonncnliclit n icht enthaltenen wohl aber 
dem Quarzlieht eigenen w eit kiirzeren Wellenlangen, die etwa 75% der auf den Spektral- 
bezirk 320—290 /.tfi entfallenden Wellen betriigt, zuruckzufuhren. Bei der Beurtcilung 
der Frage iiber den Nutzen ultraviolettdurchlassiger Glaser is t die Kenntnis der In ten
sitat der cinfallenden ultrayioletten Soimen- u. Himmelsstrahlung maBgebend. Mes- 
simgen haben ergeben, daB im U ltraviolett unter wolkenlosem Dayoscr Himmel bei 
hoher Sonne das Nordlicht fast halb so heli wie die senkrecht auffallende Strahlung 
der Sonne (bei Abschattung des Himmels) u. relatiy zur Sonne zehnmal heller ais das 
sichtbare L ieht ist. In  der Ebene kommt dem ultrayioletten Himmelslicht eine noch 
gróBere relatiye Bedeutung zu, denn hier iibertrifft das Nordlicht schon bei 30° Sonnen- 
iióhe das direkte Sonnenlicht. (Stralilentherapie 33. 389—93. 23/7. Davos.) JUNG.

M. Schur und W. Moscheiko, Uber das Stempeln von Glasfabrikałen. Die 
Stempelung kann m it u. ohne F  yorgenonnnen werden. F  kann in  Form von einer 
Mischung yon H F u. NH,tF  in Sirupkonsistenz mittels Gummistempels aufgetragen 
werden, oder man stempclt m it einer Mischung yon NH.,F, K 2SO., u. H 2S 0 4 m it einer 
Lsg. yon 1. Glas in HC1. Eine andere Methode der Stempelung m it F  wird folgender- 
maflen angewandt: Kolophonium u. Perubalsam werden zusammen yerschmolzen, 
mit einer Gummiwalze auf einer Glasplatte yerrieben u. m it derselben Walze auf 
einen Gummistempel iibertragen, der dann m it N H ,F  bestreut wird. Dieses wird 
aufgestempelt u. durch Erwarmen des Glases zur Rk. gebracht. Das Kolophonium
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wird durch ein Losungsm. entfernt. Eino zweite Gruppo vom Stempelverff. beruht 
auf der Auftragung yon weiBen u. farbigen Massen, die Silicatschmelzen u. Glycerin, 
Ricinusol oder Kolophonium enthalten. H ier is t Einbrennen unerlafilich. E in Rezept 
fiir die Stempelung m it Cr20 3 wird in allen Einzelheiten angegeben. (Glashutte 59. 
738— 10. 14/10. 1929. Glaswerke Druschnaja Górka.) Sa lm a n g .

— , Zur Erkldrung der Entglasungserscheinungen an langere Zeit im  Oebrauch ge-
wesetien Bekuchtungskorpern. Die im Glase vorhandenen Krystallisationskeime 
konnen dureh die Strahlung des Gliihfadens so weit erwarm t werden, daB sie zu waohsen 
beginnen. (Glashutte 59. 737—38. 14/10. 1929.) Salm a n g .

A. Steinmetz, Die chęmischen und phy sikali sclien Eigensćliaften des Steinzeuges. 
Schilderungen der Fortschritte im Steinzeuggewerbe. (Dtseh. Essigind. 33. 321—23.
20/9. Berlin-Sudende.) SALMANG.

Gerhard Budewig, tJber das Blauen von Steingutmassen. Das Blauen wird mit 
Co Yorgenommen. Zu diesem Zwecke wurde bisher das Sulfat m it Soda gefiillt. Das 
ausgefallte Carbonat verursachte wegen seiner unzureichend feinen Verteilung Bldg. 
von blauen Strcifen in  der M. Vf. empfiehlt deshalb, das Sulfat der M. beizumisehen 
u. nach geniigend guter Verteilung in derselben sclbst durch Sodazusatz zu filllen. 
Durch wiederholte Mischung kann die Ausfallung von CoC03 in feinster Verteilung 
vorgenommen werden. (Keram. Rdsch. 37. 641—42. 19/9.) S a lm a n g .

A. Fioletow, Untersuchung einiger seltenerer Besiandłeile in  Tonen. (Vgl. C. 1929.
I I .  2489.) Der Geh. von 16 Tonen an Ti, V u. Zr in  Abhangigkeit von der stratigraph. 
Lago wurde bestimmt. Die Tone enthielten 1— 1,5% T i0 2 in  gleichmiiBiger Ver-
teilung u. wahrscheinlich in Form von K utii. V war in  der verhaltnismaBig hohen
Menge von 0,1%  vorhanden, besonders in Beriihrung m it der Kohle. V ist wahr
scheinlich in  feinster Yerteilung ais Sulfid vorhanden, denn der S-Geh. der wss. Aus- 
ziige is t hoch u. die Nachbarschaft der Kohle fiir die Sulfidbldg. gunstig. Zr fehlt 
vielfach in den untersuchten Tonen. Zuweilen kom m t es aber in  Mengen bis zu 0,1% 
vor. Nach alteren Angaben liegt es ais Z rSi04 vor. (Keram. Rdsch. 37. 659—63.
26/9. 1929. Moskau, S taatl. In st. f. Silicate.) Salm a ng .

H. Sahnang, Kolloidtechnischc Sammelreferate. X III. Ton und Wasser. (Fort- 
schrille der lelzten 6 Jahre.) (X II. vgl. v a n  R o ssem , C. 1929. II . 2736.) (Kolloid- 
Z tschr. 48. 377—S0. Aug. 1929.) Sa lm a n g .

Daniel Avdalian und E. Gapon, Der Hariungsproze/3 von Portlandzemenł. 
Das Abbinden von Portlandzement. verlauft in 3 Phasen: Hydratation, Diffusion u. 
Krystallisation, oder Bldg. einer kolloidalen Membran, Schwellung des Hydrogels 
u. Eindringen von W. ins Innere, Krystallisation u. Austrocknung des Hydrogels. 
Aufstellung mathem at. Formeln zur Verfolgung dieser Vorgange. (Giorn. Chim. ind. 
appl. 11. 203—06. Mai. Kliarkoff.) Gr im m e .

J. Pribik u nd  R, Pribik, P rag , Tafelglas. P la tten  Yon gewóknliekem Glas, be
sonders nach  dem FOURCATJLT- oder LlBBEV-OWENs-Verf. hergestellt, w erden m it 
einem  geeigneten M ittel, z. B. feuchtem  Sehmirgel geg latte t. (E. P. 309 993 vom 22/3. 
1929, Auszug veróff. 12/6. 1929. P rio r. 19/4. 1928.) K u h l in g .

Comp. Rśunies des Glaces et Verres Spćciaux du Nord de la France, Boussois- 
sur-Sambre und A. Hermansen, Ingelstadt, Schweden, Tafelglas. Zum Sclimelzen 
der Glasmasse benutzt man k 1 e i n  e Rekuperatorofen, welche nur eine geringe Anzahl, 
z. B. 4 Sehmelztdpfe enthalten. Durch die Yerwendung kleiner Ofen wird es móglich, 
die Dauer der Abkiihlung der Schmelze auf die GieBtemp, zu Yerlangern. Die Ofen 
besitzen einen zentral gelegenen Brenner, welcher Gas yon einem eingebauten Generator 
empfangt. (E. P. 309 974 Yom 19/1. 1928, ausg. 16/5. 1929.) K u h l in g .

VH. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
J. Weigert und F. Furst, Yersuche iiber die Ausnutzung steigender Stickstoffgaben 

durch vcrschicdene Hafersorten. IV. (III. Ygl. C. 1929. II. 2717.) Bei Hafer sind die 
Unterschiede der Sorten erlieblich kleiner ais bei anderen Getreidearten. Fichtelgebirgs- 
hafer zeigte bei Gaben von 53 kg N/ha an ein geringes Vermogen, die N-Diingung 
auszunutzen; E n g e l e n s  „Siegfried" riiekte bei N-Diingung in  die Reihe der guten 
Sorten ein. Stets befriedigt haben folgende Sorten: LoCHOWs Petkuser Gelbhafer, 
E n g e l e n s  Kriemhildd Goten- u. Gudrunliafer aus Weihenstephan u. die Gelbhafer
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yon Mauern u. Niederambach. (Ztsolir. Pflanzenerniihr. Diingung Abt. B. 8 . 425— 58. 
Sept. Miinchen.) T r e NEL.

Eugenio Saz, Eine neue Methode zur rolumetrischen Bestimmung von Kalium und 
Natrium nebeneinander. Anwendung auf Kalidiinger. Es is t eine alkalimctr. K-Na- 
Best. ausgearbeitet worden. Dio Ubcrfiihrung yon K- u. Na-Sulfat in  Hydroxyde u. 
Carbonate dureh Barytwasser ist unter gowóhnlichen Bedingungen keine voIlstiindige, 
aber wenn man durcli V 10"n * HC1 die Hydroxyde u. Carbonate in  K ontak t m it den 
Ba-Sulfat- u. -Carbonatndd. neutralisiert, bevor man filtriort, so wird dio Umsetzung 
yollstiindig. Ais Indieator yerwendet man Phenolphthalein oder ein Gemisch yon 
Phenolphthalein u. Thymolphthalein. K  u. N a kann man in alkoh. Perclilorsaure- 
haltiger Lsg. ais Perchlorate trennen, Kaliumperchlorat wird gefiillt, Natrium perchlorat 
bleibt in  l ig .  Man kami die Perchlorate in  Lsg. n icht trocknen, in  Chloride iiber- 
fiihren u. m it S ilbernitrat titrieren. Man erhiilt dabei stets zu niedrigo Werte. Man 
fuhrt yięhnehr die Perchlorate in  Sulfate iiber, u. yerfiihrt m it den getrennton Sulfaten 
zur titrim etr. Best., wie vorher fiir das Gemisch beider angegeben worden ist. Die 
Methode laBt sieli fiir dio Best. yon K  u. Na inDiingem itteln yerwenden. (Ann. Chim. 
analyt. Chim. appl. [2] 11. 289—301. 15/10. Sarria.) JUNG.

H. WieCmann, Vergleich zwi&chen der Gefa/Smethode nach Miischerlich und Wie/]- 
mann. Erwiderung auf W. N. B e h r e n s ; vgl. C. 1929. II. 2240. (Ztschr. Pflanzen- 
ernalir. Diingung Abt. A. 13. 205—08. Rostock, Landw. Vers.-Stat.) T r e n e l .

Juan Amedśe Bonnet, Praktische Anwendung der Bestimmung des p n in  Acker- 
boden. tJbersicht iiber die Methoden der pn-Best. im Boden, kurzo Bcmerkungen iiber 
die aus dcm pg zu ziehenden Sehliisse. (Sugar 31. 395—99. Okt.) W il l s t a e d t .

C. Antoniani und S. Bonetti, Die Anwendung der Strychninmolybddnmethode zur 
Bestimmung ron Phosphorsaure im  Boden. (Vgl. C. 1928. II. 2469.) B e s t .  d e r  
G e s a m t  - P 20 5. 20 g Boden werden 1 Stde. lang m it 30 ccm HC1 (D. 1,18), 20 ccm 
TTNfOj (D. 1,40) u. 50 ccm W. im 500 ccm-Kolben gekocht, nach dem Erkalten zur 
Marko aufgefiillt. 50 ccm F iltra t m it 10°/oig. NaOH gegen Phenolphthalein neutrali- 
sieren (ausgefallenen Nd. dureh einige Tropfen H N 03 losen), klare Fl. m it 50 ccm 
Strychninmolybdanreagens yersetzen, Nd. nach 1 Stde. dureh Goochtiegel abfiltrieren, 
m it 100 ccm verd. H N 03 (10 ccm H N 03 [D. 1,40] +  90 ccm W.) auswaseben u. zur 
Gewichtskonstanz trocknen. Gewicht des Nd. X 0,0257 =  P 20 5. Umrechnen auf % 0 
u. multiplizieren m it Korrektionsfaktor 0,983. — B e s t .  v o n  c i t r o n o n s a u r e -  
l o s l i c h e r  P 20 6. 100 g Boden m it 750 ccm l° /0ig. Citronensaurelsg. 5 Stdn. im 
1 1-Stohmannkolben maschinell ausschutteln, 12 Stdn. stehen lassen, 250 ccm F iltra t 
( =  33,3 g Boden) auf dem Wasserbade abdampfen, nach Zusatz von etwas NH.tN 0 3 
gliiben, Riickstand in wenig W. +  einigen Tropfen H N 03 gel. u. wie oben weiter ver- 
arbeiten. (Giom. Chim. ind. appl. 11. 154—55. April. Mailand.) Gr im m e .

Luigi Umberto de Nardo, U ber die Metlwden zur Bestimmung organischer Sub- 
statizen im  Boden. Dio verschiedenen bekannten Methoden zur Humusbest. werden 
krit. besprochen. Von den Oxydationsmethoden liefert die besten Resultato die Methode 
des Vfs. (C. 1928. II. 1259), von den Extraktionsmethoden das PyTidinverf. vou 
PlETTRE. Naheres im Original. (i\nnali Serie 3a. 2. 61 Seiten. 1928. Udine. Sep.) Gr i .

M. Couture, FeMer bei der Bestimmung ron Humus im  Boden. Die zur Zers. der 
Carbonate benutzte H 3PO,, muB auf Abwesenheit von organ. Substanz gepriift sein. 
Wird Humus aus dem Gliihverlust bestimmt, so miissen etwa zers. Carbonate dureh 
Behandlung m it (NH.,)2C03 regeneriert werden. Noch nicht humifizierte Pflanzen- 
teile u. dgl. miissen yor der Best. m it k. gesatt. Na2SO.r Lsg. abgeschliimmt werden. 
(Giom. Chim. ind. appl. 11. 149—50. April. Perugia.) Gr im m e .

Maatschappij tot ExpIoitatie van Veredelingsproc6des, Holland, und Otto 
Jellinek, Deutschland, Bodenrerbesserungsmittel. An Stelle von Strolistreu werden 
die Ruckstiinde yon der Holzverzuckerung yerwendet. (F. P. 663 835 yom 12/11.
1928, ausg. 26/8. 1929. D. Prior. 27/12. 1927.) K u h l in g .

m  Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. R. Potts, Bemerhungen iiber die Konrerterbehandlung minderwertigen Steines 

bei Rio Tinto. Cu-Stein besteht vor allem aus Cu2S u. FeS, weiter konimen noch die 
Sulfide von Zn, Pb, Bi, Ni, As u. Sb vor. Bei R i o  T i n t o ,  wo der geringwertige
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Stein durch. PyTitschmelzofen bei s ta rk  osydierender Atmosphare gewonnen wird, is t 
auch Fe30 5 yorhanden. C a r p e n te r  u. H a y w a r d  (C. 1924. I. 956) ste llten  fest., daB 
durch Dest. ein S-Yerlust aus dem geschmolzenen FeS e in tritt, u. daB das entstandene 
F e sich teilweise im ubrigbleibenden FeS lost, teilweise m it Cu2S un te r Bldg. von Ou 
u. FeS  reagiert. F ur das Nic.hterscheinen von Cu geben aber die Yff. yerschiedene 
Grunde an. GlBB u. P h i l ip  stellten fest, daB die Bldg. von Mooskupfer nur in  Steinen 
m it 60— 70% Cu beobachtet werden kann. Vf. h a t jedoch bei yielen Gelegenheiten 
gesehen, daB das Mooskupfer auch in  Steinen m it 17% Cu anwesend ist. Die A rt, wie 
der Stein abkuhlt, h a t einen groBen EinfluB auf die Bldg. dieser Cu-Art. W ird der Stein 
in  dunnen P lattchen gegossen u. sehnell abgekuhlt, so konnie das Erscheinen des Cu 
nicht beobachtet werden, wohl aber im entgegengesetzten Falle. E in typ. R i o  
T i n t o  - Stein enthalt: 44.95% Fe, 21.94% Cu, 23,96% S, 2,10% Zn, 0,26%  Al „O.,
0,08% Mn30 4, 0,31% CaO, 0,41% MgO, 0,90%  Pb, 0,0073% Bi, 0,06%  Sb, 0,03%'Ni, 
Śpuren As u. P 2Os u. 1,58% TJnl. Es folgt dana eine genaue Erlauterung der Chemie 
des Bessemerrerf. u. die sich daraus ergebenden YorsichtsmaBnahmen bei der Aus- 
fuhrung. In  P i o  T i n t o  sind die yorherrschenden Bedingungen bei diesem Yerf. 
sehr unterschiedlich gegen die ubliehe Durchfuhrung. D ann werden die dort iiblichen 
Einrichtungen behandelt. Die Schlackentemp. steigt auf 1400°, nuiB aber sorgfaltig 
unter den F. des Fe30 4 von 1527° gehaltcn werden, da sonst die Auskleidung zerstort 
wird, Die GuBtemp. des Cu schwankt zwischen 1150° u. 1330°. Die P i o  T i n t o -  
Konyerterschlacke ist ein Subsilicat u. daher niedrig im  S i02-Geh. Eine Durchschnitts- 
analyse is t  wie folgt; 12,64% SiO„ 60,67% Fe, 0,S3% A1,0~, 0,14%  Mn,O.. 3,1S% Gu,
0.74%  S, 0,35% CaO, 0,52% MgO, 0,49% Zn, 0,26% Pb, Śpuren Sb, Ni, T i0 2. Au u. 
Ag, 0,002% Bi, 0,02% As u. 0,05% P„05. Es folgen dann elnige sta tist. Angaben. 
(Buli. In st. Mining Metallurgy-1929. Kr. 301. 10 Seiten. Okt.) W il k e .

G. Malcolm Dyson, Lithium, seine Gewinnung, Ei-genschaften und Amwendungen. 
N ur wenige Mineralien, die meistens m ittels reiner chem. Behandlung aufgearbeitet 
werden, konmien fiir die Gewinnung in  Betracht. Das Element selbst wird durch die 
Elektrolyse der reinen Salze erhalten. 2 yerschiedene Aufarbeitungsverff. gibt es. 
BeiLepidolith, einem komplesen Li-Al-Silicat, u. P eta lit, LiAl(Si2Os)2, wird diefolgende 
Mischung im pulyerisierten Zustande bei 1200° geschmolzen: Die Misehung enthalt 
pulyerfonnigen Lepidolith m it einem gleichen Gewichtsteil BaCOs u. %  Gewichtsteil 
K 2S 04. W ahrend des Schmelzens bilden sich 2 Schichten, dereń obere die K- u. Li- 
Sulfate enthalt . Die beiden Sulfate werden durch Zusatz yon BaCl, in  die entsprechenden 
Chloride ubergefuhrt, der Nd. abfiltriert, die F I. zur Troekne eingedampft u. m it Pyridin 
ausgezogen. Da dies Yerf. immerhin teuer ist, so wird ein anderes viel angewandt, 
bei dem das feingepuh-erte Erz m it konz. H 2S 0 4 auf 120° erhitzt wird. Die Temp. 
wird dann allmahlich auf 330° gesteigert. Bei Auslaagen der erkalteten M. m it W. 
Idsensich die Al- u . Li-Sułfate. Das F iltra t w ird konz., yiel yom A12(S04)3 durch K 2SO<- 
Zusatz en tfem t u. der B est durch eine Behandlung m it einer konz. Lsg. yon CaCOs 
u. Kalkmilch ausgeschieden. Bei diesem Punkte wird die FI. weiter konz. u. m it einer 
konz. K 2C03-Lsg. behandelt, wobei das Li ais Carbonat ausfallt. —  Is t Triphylin. 
(LiNa) (FeMn)P04, das Ausgangsmaterial, so wird eine yerbesserte Form  des Mu llep .- 
Yerf. angewandt. Das feingepuh-erte Minerał wird in  HC1 gel., das Fe in  der Lsg. 
durch Kochen m it HNOs in die Ferriform ubergefuhrt u. m it H 3P 0 4 gefallt, wobei 
die I i -  u. Mn-Chloride in  Lsg. bleiben. Das Mn wird m it Hilfe yon BaŚ entfem t, u. 
nach Ausscheidung der Ba-Salze wird m it Oxalsaure oder Iv2COri gefallt. Es folgen 
dann die bekannten Einzelheiten iiber das Li. (Chem. Age 21- N r. 536. Monthly 
Metallurg. Seet. 25—26. 5/10.) ~ W il k e .

W. Reitmeister, Die Entmchlung eines neuen Desoxydatione- und Schmclz- 
vcrfah.re.ns fiir  MetaUe., insbesond-ere fu r  Kupferhgierungen. Nach Erdrterung der 
Beziehungen zwischen Cu- u. Fe-Legienmgen geht Yf. auf die GuBschwierigkeiten 
bei RotguB ein, dann auf die Beziehungen zwischen Seigerungsneigung des Rohmaterials 
u. Seigenmgen in  den GuBstiicken, auf die Desoxydation von RotguBschmelzen m it 
Kobie, auf den EinfluB der Desosydation auf die Zonenseigemngen u. andere Ur- 
sa-chen der Zonenseigemngen. Die bei der D esoiydation yon RotguB sich abspielenden 
Rkk. werden auigefnhrfc. E s wird ein neues Desosydationsyerf. geschildert, das n icht 
wirksam sein kann, wenn uberhaupt kein  O Yorhanden ist, bzw. wenn das Einsatz- 
material sich in  uberkohltem Zustande befindet. Das Desoxydationsmittel is t yer- 
sehieden zusammengesetzt u. besteht aus einer Mischung yon Oxyden u. Kohle, wobei 
das Yerhaltnis yon Oxyden zum C stets so gewahlt ist, daB sich im  Schmelzbad aus
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den Bestandteilen nur CO-Gas bilden kann. Das Zusetzen des Desoxydationsmittels 
erfolgt kurz vor dem Abstieh zum Schmelzbad. (GieBerei 16. 945— 53. 11/10.) K a l p .

G. G rube und  A. B urk lia rd t, Die elekt rische Leitfahigkeit, die thermische Aus- 
dehnung und die Hartę der Magn&siiim-Zinldegierungen. I n  der vorliegenden Unters. 
wurden system at. Messungen des elektr. Widerstandes u. der therm. Ausdehnung ro n  
Mg-Zn-Legierungen ausgefuhrt, Yon Zimmertemp. bis zu der Temp. der beginnenden 
VerQussigung der Legierungen. Auch w urde die H artę der festen Legierungen be- 
stimmt. Die Ergebnisse der nach den Yerschiedenen Methoden durehgefuhrten  
Messungen wurden zur Yerrollstandigung des Z  usta ndsd iagram.mes ausgew ertet. 
Reichhaltiges Tabellen- u . K urrenm aterial is t der Arbeit beigegeben. (Ztschr. Elektro- 
ehem. 35. 315— 32. Jun i. S tu ttgart, Techn. Hochschule.) W RE s C h x  ep..

O tto K em ie, Die Prufung der Hartę m n Schalenharignfi. Die H artę  von Schalen- 
hartguB kann vor allem m it Hilfe der Kugeldruckprobe nach B r i n e l l  u . des Ruck- 
prallharteprufers bestim m t werden. Das H arteprufY erf. nach ROCKWELL h a t  fur 
HartguB noch keine allgemeine Venvendung gefunden. Solange keine Einheitlich- 
keit in  dem fu r HartguB in  Pragę kommenden MeBbereich besteht, sind Harteangaben 
in  Skleroskopgraden nicht eindeutig. Es durfte sich daher empfehlen, die H arten  
von HartguBerzeugnissen nur noch in  BRINELL-Einheiten anzugeben. (Papier- 
fabrikant 27. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker- u. -Ingenieure 650— 53. 
20/10.) ~ K a l p e r s .

R . H . Canfield, Innere Reibung in  MetaUen. In  Fortsetzung der C. 1928. I I . 2679 
beschriebenen Yerss. wird an  Cu u. Fe der EinfluB von KorngróBe, Kaltbearbeitung 
u. a. physikal. Faktoren auf die innere Reibung untersueht. (Physical Rev. 33. 277. 
Febr. Xaval Res. Lab. Yortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 27.— 31. X II . 
192S.) ~ " ' L e s z y n s k i.

Thom as A. W ilson, Bestimmung der Orientienmg m n Jilitallciiihrysiallprobt?i 
mittels hochgespannter Rdnigenstrahlen. Die Best. der Orientienmg YonEinkrystallen 
an H and einer einzigen LAUE-Aufnahme m ittels gnomon. Projektion (vgl. C. 1929.
II. 2497) wird an Si-Stahl-Proben durchgefuhrt. (Physikal. Rev. [2] 33 . 635. April. 
General E lectr. Co., Dep. of Chem.. Union Coli. Yortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. 
Ges. 2 2 .-2 3 . Februar.) " “ Le s z y n s k i .

T hom as A. W ilson, Bestimmung der Orientierung m n EinkrysiaUpróben m n  
MelaUen des heragonaltn System-s. (Ygl. vorst. R ef.) Die Methode zu r Best. der Orien- 
tierung Yon Einkrystallen m ittels einer einzigen LAUE-Aufnahme wird auf K rystalle 
des hesagonalen Systems ausgedehnt. (Physical ReY. [2] 33- 10S7. Jnn i. General 
E leetr. Co., Dep. of Chem., Union Coli. Yortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Gm. 
18.—20. April.) “ L e s z y n s k i.

W . F raen k e l und W . Gódecke, Uber umgekehrte Bloekseigemng. Den Yorgang 
der Seigerang stellen Yff. sich so vor, daB die Ausseheidung Yon Rrystallen, die von 
auBen nach innen stattfindet, durch die Yol.-Zusammenziehung Hohlraume bedingt. 
die, wenn gróBere Gebiete ersta rrt sind, durch Abnahme der Temp. un ter Druek 
stehen, so daB aus dem K em  die Sehmelze in  die Hohlraume eingesaugt wird. Durch 
Yerss. m it unterbrochenem GuB konnte die Tatsache bewiesen werden, daB die Zus. 
der zuerst erstarrten K rystalle keine umgekehrten Seigerungserscheinungen erkennen 
laBt, femer, daB in ausgegossenen Blocken dicht unterhalb des Lunkers sich Sehichten 
finden, dereń Zus. derjenigen nahekommt, welche die nach dem Zustandsehaubild 
sich zuerst ausscheidenden K rystalle haben. Bei dem System Au-Ag konnte keine 
deutliche Seigerang nachgewiesen werden. (Ztschr. Metallkunde 21. 322—24. 
Okt.) ~ K a l p e r s .

H arry  J .  M organ, Uberkarte Metalle fu r  Werlzzeugolerflachen. Es werden be- 
handelt: Die Entw. der harten  Metalle zur Yerkleidung der Werkzeuge, die dadurch 
erhóhte Lebensdauer der Bohrer, die Eigg." der uberharten Metalle, die Wolframcarbid- 
prodd.. die Prufung des Abnutzungswiderstandes, die Emlegemetalle u. das Uberziehen 
m it Blackor. (Techn. Publ. Amer. In st. Mining metallurg. Engineers 1929. Xr. 256. 
14 Seiten. Los Angeles [Calif.], Oil Weil Core Drilling Co.) WlLKE.

— . Chemisch widerstandsfahige Lotlegierungen, Lot- und Flufimiltel. Behandelt 
wird das L5ten der rostfreien Stahlarten, Yon Al u. Al-Legierungen, von Al-Mg- 
Legierungen, -ron sonstigen Leiehtmetallegienmgen, das Loten u. SehweiBen von 
Cu, das H artloten von Cu u. Cu-Legierungen, nichtblahende Lot- u . FluBmittel, Lót- 
u. FluBmittel fur Fe-C-Legierungen, FluBmittel zum Lóten u. SehweiBen Yon Leicht- 
metallen. (Metali 1929. 167—68. 13/10. 171—72. 20/10.) K a l p e r s .
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M. Kinukawa, AUgemeine Eigenschaften von Kesselrohren unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Beziehung zwischen Korrosion und Heizmaterial. An zwci Beispielen 
■werden die allgemeinen Eigg. von Eiscn- u. Stahlrohren besclirieben u. die korro- 
dierenden Einfliissc des Heizmaterials auf Rohrleitungen erortert. In  einer Zement- 
miihle konnte festgestellt werden, daB die Kesselkorrosion m it der Temp. der vor- 
geheizten Gase zunahm u. daB festes N a,S 04 auf den angegriffenen Oberfliichen der 
Rohre vorhanden war. Ais zweites Beispiel w ird der CrackprozeB einer Petroleum- 
fabrik erwahnt, wo die Korrosion auf H.,S zuruckgefiihrt wird, das bei der therm. 
Zers. der S-Verbb. im Rohól entsteht. Diese Rk. findet oberhalb 700° sta tt. Auf die 
W ichtigkeit der Yerwendung geeigneten Róhrenmaterials wird hingewiesen. (Journ. 
Fuel Soc. Japan  8 . 71—73. Juni.) J ung .

Atilio A. Bado, I n  Zement- oder Kalkmortel eingebettete Bleirohre. Vf. zeigt, 
daB Bleirohre, die in  verschiedenen Zement- u. MSrtelarten eingebettet sind, unter dem 
Einflufi des W. eine sehnelle u. intensive Korrosion zeigen. Der der Erseheinung zu- 
grunde liegende chem. Vorgang konnte noch nicht einwandfrei geklart werden. Zur 
Abhilfe bette t man zweckmaBig die Bleirohre in  eine tonhaltige M. (Lehm) ein. Auch 
ein Uberzug von Asphaltlack oder Teer stellt einen wirksamon Schutz dar. (Analcs 
Asoc. quim. Argentina 17. 5— 12. Jan.-Febr. Buenos-Aires, Staatl. Laborat. f. sanitare 
Arbeiten.) W illsta ed t .

S(ś G-le Metallurgique de Hoboken, Hoboken-lez-Anvers, Rosten von Blenden, 
insbesondere von gemahlenen Blenden, gek. dureh die Behandlung des Rohstoffs im 
Gebliiseroster u. Red. des S zu einem zur Agglomeration geeigneten Betrage durch 
Yermischen des Rohstoffes m it osydierten Erzen oder m it Carbonaten bzw. m it dem 
der Agglomeration bereits unterworfenen Erze. (Poln. P. 8736 voni 25/5. 1927, ausg. 
15/10. 1928. F. P rior. 27/5. 1926.) SCHONFELD.

F. L. Duffield, London, Reduzieren von Erzen fliichtiger Melallc, z. B. Erzen 
des Zn, Pb, Bi, As u. Hg. Gemische der gepulverten Erze m it festen kolilenstoff- 
haltigen Stoffen u. gegebenenfalls CaO werden auf einer beweglichen Unterlage durch 
einen Ofen gehoben. Der Ofen wird mittels Gas geheizt. D ie entstandenen Metalle 
ziehen durch einen von den oberen Teilen des Ofens ausgehenden K anał ab u. werden 
in  einer gekuhlten Kammer aufgefangen. Die Abgase werden zum Ofen zuriickgeleitet. 
(E. P. 310 252 vom 4/8. 192S, ausg. 16/5. 1929.) K u h l in g .

A. Langer, Wien, MetaU-, besonders Eisengewinnung aus Erzen. Die in  ublicher 
Weise erfolgende Red. der Erze findet in  offenen Herdofen auf einem Bade eines ge- 
schmolzenen Metalles sta tt, welches sich in  einer Richtung durch den Ofen bewegt, 
die der Richtung des Reduktionsgutes entgegengesetzt ist. Z. B. durchlauft den 
Ofen eine aus geschmolzenem Fe bestehende M. in  e i n e r , eine Mischung von Eisenerz 
u. Kolile in  entgegengesetzter Richtung. Der Ofen kann geneigt werden. (E. P. 
309 998 vom 8/4. 1929, Auszug veróff. 12/6. 1929. P rior. 19/4. 1928.) K u h l in g .

Midwest Metallurgical Corp., New York, Verhiitung der Blasenenlwickhmg in  
Blócken aus steigendem, zweckmaflig schwach kohlenstoffhalligem Stahl.(D. R. P. 484181 
K I. 1S b Tom 25/2. 1928, ausg. 12/10. 1929. — C. 1929. I I . 2729.) K u h l in g .

Herbert Hart Mayer und Ross George La Motte, Helena, V. St. A., Z ink aus 
Schlacken. Die Rohstoffe werden fein gemahlen, m it H =S 04 befeuchtet, solange erhitzt, 
bis das entstandene F eS 0 4 u. Al2(SO.,)3in unl. Verbb. iibergegangen sind, u. ausgelaugt. 
(A. P. 1727073 vom 10/8. 1926, ausg. 3/9. 1929.) ^ ^ K u h l in g .

Wilhelm Witter, H alle a. S., und  M. Lissauer & Cie., K oln  a. Rh., Behandlung 
und Reinigung von Zitinerzcn und zinnhaltigem Gut. (D. R. P. 481394 K I. 40a vom 
1/9. 1925, ausg. 20,8. 1929. —  C. 1929. II. 646.) K u h l in g .

Wilhelm Kroll, Luxemburg, und M. Lissauer & Cie., Koln, Entfernen von 
Eisen aus eisenhaltigem Gut, ijisbesondere Ićgierungcn, dad. gek., daB das geschmolzene 
Gut im Felde eines starken Magneten zur E rstarrung gebracht wird u. die an Fe an- 
gereicherten Stellen zweckmaBig mechan. beseitigt werden. — Die Erstarrung wird 
derart beeinfluBt, daB die magnet. Teile sich nacji denPolen hin anreichern. (D. R. P-
483 431 KI. 40b vom 19/12. 1928, ausg. 30/9.1929.) K u h l in g .

J. Stone & Co., Ltd. und C. J. Lyth, London, Schutzschichten fiir M tlallithre. 
Bei der ełektrolyt. Erzeugung von Schutzschichten im Innern von Metallrohren (vgl. 
C. 1928. II. 1715/6) werden die Rohre horizontal u. die biegsamen Anoden ohne Ver- 
wendung von Fiihrungen so ai ;eordnet. daB sie sich genau in  der M itte der Rohre 
befinden. (E. P. 307726 vom :2/12. 1927, ausg. 11/4. 1929.) K u h l in g .
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IX. Organische Praparate.
Consortium fiir elektrochemisclie Industrie G. m .b .H ., Munchen, (Erfinder: 

Wolfram Haehnel und Willy O. Herrmann, Munchen), Verfahren zur Darsiellung 
von Dcrimtcn des polymeren Vinylalkohols, dad. gek., daB man ais Ausgangsprod. 
fiir ihre Gewinnung polymeren Vinylalkohol anwendet. — Beispiel: 1000 g poly- 
merisierter Vinylalkoliol werden in  10 kg Essigsaurcanhydrid gel. u. nach Zusatz von 
1000 g wasserfreiem Na-Acctat 6 Stdn. am RuckfluBkiihler gekocht. P rod .: polymeres 
Vinylacetat. — In  analoger Weise werden das Butyrat, Benzcat. Glykolal u. a. gewonnen 
(9 Beispiele). (D. R. P. 480 866 KI. 12o vom 20/7. 1924, ausg. 15/8. 1929.) D e r s in .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Munchen, Darsiellung 
von Estern des Vinylalkolwls. (D. R. P. 483780 KI. 12 o vom 2/4. 1924, ausg. 9/10. 
1929. — C. 1926. II. 1333 [F. P. 594 219].) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Gewinnung von konzentrierter 
Essigsdure aus verd. wss. Lsg. Die Saure wird zunachst durch Ausfrieren des W. auf 
ca. 60% konzentriert u. dann m it Lósungsmm. in der K alte behandelt oder m it FU. 
destiUiert, die m it W. ein azeotrop. Gemisch zu bilden vermógen oder durch Extraktion 
in Dampfform m it hochsd. Fil. oder durch Behandlung m it wasserentziehenden Stoffen, 
die das W. chem. oder physikal. zu binden vermógen, konzentriert. — Beispielsweise 
wird dio 60%ig. Saure m it Chloroform, Athylchlorid oder Methylelilorid im Gegen- 
strom bei 5 atm . behandelt. (E. P. 315 397 vom 12/6. 1929, Auszug veróff. 4/9. 1929. 
Prior. 14/7. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. B. (Erfinder: Otto Fuchs, 
Konstanz i. B.), Darsiellung von konzentrierter Essigsdure und anderer niederer Glieder 
der Fetlsdurercilie durch Yeresterung u. Verseifung des gebildeten Estors. Von den 
einzelnen Operationen des Verf., namlich die Veresterung, Verseifung u. Abtrennung 
des unzersetzten Esters u. des Alkohols durch Destillation, werden eine oder melirere 
unter Druek bzw. bei erhóhter Temp. ausgofuhrt. Dio Verseifung wird in  Abwesenheit 
von Mineralsauren durchgefiihrt. — Rohholzessig -wird bei 5 bis 10 a t aufgekocht, 
wobei der Teer sich weitgehend zersetzt. Der entteerte beifle Rohholzessig wird unter 
Zugabe der fiir die yollstandige Veresterung erforderliche Methanolmenge unter Auf- 
rechterhaltung des Druckes erhitzt, wahrend gleichzeitig der gebildete Ester abdest. 
wird. Gegen Ende des Vorganges kann Druck u. Temp. etwas gestcigert werden, 
z. B. auf 180° bei 12 at, wodurch die Yeresterung des Roliholzessigs prakt. vollstandig, 
d. h. 92— 96%, bewirkt wird. (Vgl. F. P. 647 219; C. 1929.1. 2355.) (D. R. P. 483 454 
KI. 12 o r a n  19/1. 1927, ausg. 9/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 459604; C. 1928. I. 
2989.) M. F. M u l l e r .

Rohm & Haas Akt.-Ges., D arm stadt, Hcrstellung von Estern ungesatligter Saurcn 
durch Behandlung halogenierter Ester m it bas. Substanzen, z. B.yrirdfi-CMorpropionsaure 
m it alkoh. Natronlauge behandelt u. dabei der Acrylsduredlhylester erhalten. (E. P. 
316 547 vom 10/6. 1929, Auszug veróff. 25/9. 1929. Prior. 30/7. 192S.) M. F . M.

Societe Chimięiue des Usines du Rhóne, Paris, Hcrstellung von Phospliorsdure- 
estern der KoMenhydrate und m-ehrwerliaen Alkohole. (D .R . P. 484 356 KI. 12o vom 
25/7. 1925, ausg. 19/10. 1929. F . Prior. 27/4. 1925. — C. 1926. II. 2493 [A. P. 
1598370].) F r a n z .

Arthur B. Larnb, Trustee, iibert. von: Harry C. Hetherington, Washington, 
und Herbert J. Krasę, Clarendon, Yirginia, Hcrstellung von Harnstof] aus synthet. 
NH3, das aus CO„, N2 u. H„ cnthaltenden Gascn liergestellt wird, indem der H 2 u. der 
N2 von dem C 02 durch Absorption m it einer wss. Lsg. eines NH4-Sal7,es getrennt wird 
u. das N 2 u . H 2 enthaltende Gemisch zur NH3-Gewinnung benutzt wird. Die C02 
wird aus der Salzlsg. wiedergewonnen u. n u t dem synthet. N H 3 zu Harnstoff umgesetzt. 
An H and einer schemat. Zeichnung is t der Gang des Verf. beschrieben. (A. P. 1730 208 
vom 2/3. 1926, ausg. 1/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Paul Kauf- 
mann, Jena), Vcrfaliren zur Darstellung von organischen Rlicdanverbindungen. (D. R. P. 
484 360 KI. 12 o vom 28/8. 1925, ausg. 16/10. 1929. — C. 1929. I. 2697 [F. P . 
620 799].) M. F. Mu l l e r .

Verein fiir ehemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E., Hcrstellung 
von Phthalsdureanhydrid aus N aphthalin mittels 0 2 oder 0 2-haltiger Gase in  Ggw. 
von Oxyden des Vd oder anderen Metallen, die imstande sind, mchrstufige Oxyde 
zu bilden, wie Wo, Mo oder U, unter Yerwendung von Kontaktmassen, die Katalysator-
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trager m it polierten oder glatten Metallflachen, vorzugsweise aus Lcgierungen des 
Al m it den Metallen der angewandten Oxyde, enthalten. — 126 cem L uft m it 5,04 ku 
N aphthalin beladen werden m it einer Stundengeschwindigkeit von 3,5 cbm bei 460 
bis 470° iiber eine Kontaktmasse geleitot, die folgendermaBen hergestellt wurde. Aus 
blank poliertem Blech aus Al oder Al-Vd-Logierung werden 1 mm starko Stucke 
geschnitten, die zweckmaBig sehwaeh gebogen oder gekrummt werden. Die Schnitzel 
werden kurze Zeit in  gesehmolzenc Vanadinsaure oder in  ein Gemenge von geschmol- 
zenem V2Os u. V20., eingetaucht, bis die Beladung etwa 3%  betragt. Nach dem Be- 
schicken eines Al-Vd-Metallrohres m it der Kontaktmasse wird Naphthalin m it Luft 
durchgeleitet u. Phtlialsaureanhydrid in  83,5% Ausbeute erhalten. (D .R . P. 478192 
KI. 12 o Tom 13/12. 1924, ausg. 20/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Dusseldorf, Darstellung von 8-Cineol 
(Eucalyptol) aus 1,4-Cineol entlialtenden Gemisohen, die dureh H ,0-Abspaltung ver- 
sehiedener Terpenyerbb. erhalten werden, wie Terpinhydrat, Terpineol, Terpin, Ter- 
pinenol durch Behandlung des Gemisches bei Tempp. unterhalb 0° m it hydratisierenden 
Substanzen, wobei das 1,4-Cineol in  Terpineol oder Terpinhydrat verwandelt wird. 
Die Terpen-KW-stoffe werden abgetrennt u. das unveranderte 1,8-Cineol wieder- 
gewonnen durch W.-Dampfdest. der alkal. Lsg. Ais Hydratisierungsm ittel dienen z. B. 
60%ig. H 2SO., oder 80%ig. H 3P 0 4. — E in  Gemisch von Terpen-KW-stoffen, das 
hauptsachlich aus Limonen, Terpinolen u. a-, fi- u. y-Terpinen besteht, u. von 1,4- u.
1 ,8-Cineol w ird auf — 15° abgekiihlt u. allmahlicli auf —12° abgekiihlte 60%ig. H 2S04 
zugegeben. Die Terpen-KW-stoffe werden abgetrennt, die Lsg. alkal. gemacht u. mit 
W.-Dampf destilliert. Dabei geht ein Ol iiber, das Eucalyptol enthiilt u. das durch 
Yakuumdest. vom Terpineol befreit wird. Das dabei anfallende Terpinhydrat u. 
Terpineol wird m it wasserabspaltenden Mit te ln behandelt u. dabei 1,4- u. 1,8-Cineol 
erhalten, die wieder in  das Yerf. liineingenommen werden. (E. P. 317757 vom 8/ 8. 
1929, Auszug veroff. 16/10. 1929. P rior. 21/8. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., (Erfinder: Albrecht Schmidt, 
Otto Ernst und Heinrich Lange, F rankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von Allcyl- 
naphthalinen. (D. R. P. 483779 KI. 12o vom 29/10. 1925, ausg. 7/10. 1929. — C.
1928. I. 2308 [E. P. 260604, F . P. 623792].) D e r s in .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
— , Ble.ichen von Kunstseideabfallen. Die Behandlung von Kunstseidegarn- 

abfallen, von Abfallen, die wahrend der Fabrikation in nur einem Koagulierungsbad 
behandelt worden sind, von Abfallen aus der Herst. von Garnen u. Geweben u. von 
Kehrabfiillen ist beschrieben. (Rayon Record 3. 289—91. 20/9.) S u v e r n .

— , Probleme beim Farben und Fertigmachen. Angaben iiber das Behandeln von 
Geweben aus Stapelfasergarnen. Das Sengen sollte auf der Gassengmaschine erfolgen, 
dann geht man in  ein 50° w. Bad aus Diastafor, Rapidase oder Novofermasol u. la,Bt 
offen mindestens 1 Stde. liegen. F iir das Farben liiBt man das Gewebe zunachst losc 
in  kochende Seifenlsg. laufen, welche die Yerfliissigten Starkeprodd. entfernt u. das 
Diastafor o. dgl. zerstort. Sind Olflecken vorhanden, so ist von Hand m it li. Seifen
lsg. zu biirsten. Farben erfolgt auf derselben Maschine, in manchen Fiillen auf einer 
kleineren bei Kochhitze m it gleichmaBig ziehenden direkten Farbstoffen. Fiir bas. 
Farbstoffe is t K atanol geeigneter ais Tanninbrechweinstein. Getrocknet wird auf dem 
Saugtrockner, wegen der piast. Beschaffenheit der Faser ist zu festes Wickeln zu ver- 
meiden. Troclcneii unter Schleifenbldg. laBt das Gewebe schrumpfen u. erhiilt den 
vollen Griff. Durchnelimen durch eine kleine Sjostrommaschine ermoglicht leichtcs 
u. rasches Konditionieren. (Rayon Record 3. 227—31. 6/9.) S u v e r n .

— , Titanwei/3. TitanweiB dient vor allem zur Herst. von Firnissen. Es wird 
durch Behandlung von Ilm enit m it HoS 0 , gewonnen. Es resultiert ein feines weiBcs 
Pulver der Zus. T i0 2 93,0%, H 20  3,25%, SO, 2,75%, S i02 0,85%, Fe20 :! 0,13%, 
welches calciniert wird u. dann in Ggw. von BaC03 m it 20%ig. H 2S0., behandelt wird. 
Es resultiert ein aąuimolekulares Gemisch von TiO„ u. BaSO., m it 26,5% T i0 2 u. 73,5% 
BaSO,;. Durch geeignete Modifikationen laBt sich der Geli. an TiO, erholien. (Boli. 
R. Staz. Industria Pełli 7. 120—22. Mai.) '  Gr im m e .

C. Wiirth, Zinkoxyd ais Malerfarbe. Der Artikel bezieht sich auf ein Gutachten 
von L e h m a n n  iiber die Frage der hygien. Zulassung eines ZinkweiBes m it mehr ais 
2%  Bleigeh. ais Malerfarbe u. die Stellungnahme hierzu yon T e l e k y . Vf. t r i t t  fiir
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idie Zulassung eines ZinkosydweiBes mit 3—4%  hóherem Pb-Goh. ais der bis je tzt 
yorgesehcne auch fiir Innenanstrich ein. (Farben-Ztg. 34. 2884—86. 14/9.) K ó n ig .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: W. Whitehead, Cumberland, Mary
land, Fdrben von Faserstoffen. Man yerwendet hierzu Lsgg. von Farbstoffen in organ. 
Lósungsmm. Zum Farbon von Celluloseestern oder -athern yerwendet m an Lsgg. von 
wasserunl. Farbstoffen. K unstfasern kann man unm ittelbar nach dem Verlassen des 
Spinnraumes m it diesen Lsgg. farbon; das Verf. eignet sich auch zum Fiirben von 
Baumwolle, Seide, Wolle usw. (E. P. 313 451 vom 11/6. 1929, Auszug yeróff. 8/ 8.
1929. Prior. 11/6. 1928. Zus. zu E. PP. 282036; C. 1928. I. 1717 und 308173; C. 1929.
II. 657. F r a n z .

Sidney Milton Tootal, Blackpool, Lancaster, Fdrbepraparate zum Fdrben ron 
iCelhdoseacetatseide enthaltenden Geuieben. Man suspendiert einen in  W. unl., Cellulose- 
acetatseide in  feiner Dispersion farbenden Farbstoff in  Gelatine u. Glycerin u. liiBt 
erharten. Man kann den Farbstoffen auch noch andere substantive oder saure Farb- 
.stoffe zum Farben der Baumwolle oder Wolle bei gemischten Geweben zusetzen. (E .P . 
314149 vom 5/4. 1928, ausg. 18/7. 1929.) F r a n z .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Arnhem, Holland, Fdrben von Faser
stoffen in  mehreren Farben. (D. R. P. 483 638 KI. Sm vom 18/3. 1925, ausg. 3/10. 1929. 
Zus. zu D. R. P. 475879; C. 1929. II. 355. — C. 1926. II. 649 [E. P . 24953S]Ó F r a n z .

Scottish Dyes L td ., William Milian Todd, James Stevenson Wilson und James 
Thomas, Grangemouth, Schottland, Herstellung von Dibenzanthronfarbstoffen. Man 
orwarmt Aminodibenzanthron in  wss. Suspension m it einer Mineralsiiure, HC1, einem 
N itrit, N aN 02 u. einem Cu-Salz, CuSO.,. Die Farbstoffe farben Baumwolle aus der 
Kiipe schwarz bis yiolettschwarz. (E .P . 314589 yom 30/12. 1927, ausg. 25/7. 
1929.) F r a n z .

Paul Schroeter, Berlin-Lichterfelde, Verfahren zur Herstellung von Glycerinfarben. 
Die trocknen Farbpigmento werden m it prakt. wasserfreiem Glycerin u. in  prakt. 
wasserfreiem Glycerin gequollenem, wasserbefreiten frischen Kleber yerrieben, ge- 
gebenenfalls unter Zusatzen der in  der Malerei bisher unbekannten Bindemittel, wie 
trocknender Ole, ath. Harzlsgg. usw., u. gegebenenfalls unter Zusatz von Glycerin- 
eidotter oder Glyceringelatine. (D. R. P. 484 556 KI. 22 g vom 30/12. 1928, ausg. 
17/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Walter Gurnik, Deutschland, Anstrich fiir Beton und andere porose Baumaterialien. 
Zu diesen werden Ole, die aus Euphorbiaarten gewonnen u. denon Harze oder Kopal 
oder beido gleichzeitig zugesetzt werden, yerwendet. An Stello der Harze kónnen 
Phenolaldehydkondensationsprodd. treten. Dem Bindemittel werden geeignete Pigmente 
zugesetzt. Beim Auftragen soli auf gutes Eindringen in  die Poren des Materials ge- 
achtet werden. (F. P. 659 442 vom 24/8. 1928, ausg. 28/6. 1929. D. P rior. 28/2. 
.1928.) J o h o w .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Ivo Giordano, Das Verfaliren von De-Veccliis zur Eztraktion von Zucker aus 

Buben. Das Verf. ha t sich wiihrend der Kampagne 1927 in  der Zuckerfabrilc Sangui- 
netto  (Verona) bestens bewiihrt. Beschreibimg der techn. Einrichtung an der Hand 
instruktiver Figuren. (Giom. Chim. ind. appl. 11. 155—63. April. Mailand.) Gr im m e .

Gilchrist & Co., Chicago, Verfahren zur Entfernung ron Kolloiden aus Fliissig- 
keiten, insbesondere aus Zuckersdften, dureh Zusatz eines die [H '] andernden Mittels. 
Der im geschlossenen Kreislauf zirkulierenden Fl. wird das Zusatzmittel in fein ver- 
te ilter Form in so geringen Mengen u. so langsam bis zur annahernden N eutralitat 
zugefuhrt, dafi auch eine lokale '0'berneutralisation der Fl. m it dcm Reagens vermicdcn 
wird. Der in  Zirkulation befindlichen F l. werden ununterbrochen verhaltnisma(3ig 
geringe Mengen von frischer F l. zugefiihrt u. von behandelter Fl. abgefiihrt, wobei 
Źufiihrung u. Abfuhrung so geregelt sind, daB das Optimum der [H '] aufrecht erhalten 
\vird. Evtl. werden FIL, welche dureh H itze koagulierbare Kolloide enthalten, vor 
Zusatz des die [H ‘] andernden Mittels in  an sich bekannter Weise bis zur Koagulierung 
dieser Kolloide erwarmt. An H and einer Zeichnung ist die App. naher beschrieben. 
O e.p. 114449 vom 18/1. 1926, ausg. 10/10. 1929. A. P rior. 13/2. 1925.) M. F. M.)

X I. 2. 210
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California Paeking Corp., iibert. von: Holger de Fine 01ivarius, Sau Francisco, 
Geuńnnuńg von Zucker aus Zuckerrohrmelasse. Der Invertzucker w ird zuniiclist yer- 
goren u. die yergorene Melasse m it A. gemischt; dann w ird ein Erdmetalloxyd oder 
-hydroxyd zugesetzt, lun die organ. u. Farbstoffe auszufallen, ohne aber den Zucker 
abzuscheiden. Der Nd. wird abfiltriert, der A. abgetrennt u. aus der yerbleibenden 
Lsg. wird der Zucker m it einem Erdm etalloxyd oder -hydroxyd gefiillt. An Hand einer 
schemat. Zeichnung is t der Gang des Verf. beschricben. (A. P . 1 7 3 0 4 7 3  vom 22/12. 
1925, ausg. 8/10. 1929.) M. F . Mu l l e r .

H. Sckoller, Miinchen, Verzuckerung von cellulose- und starkehałtigen Produkttn 
m ittels verd. Sauren unter Druck im Gegenstrom, wobei die frische Saure m it dem 
nahezu erschópften Materiał u. die gebrauchte Saure m it dem Rohm aterial zusammen- 
gebracht wird u. wobei die Temp. evtl. m it dem Lauf der F l. sinkt. Der Ruckstand 
wird m it W. unter Druck extrahiert, m it Metallsalzlsgg. getriinkt u. auf akt. Kohle 
verarbeitet. (E. P. 315 462 vom 13/4. 1928, ausg. 8/ 8. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Henkel & Cie. G. ra. b. H., Dusseldorf (Erfinder: Max Jacobi, Benrath a. Rh.), 
HersteUung von in  kaltem 11'as-ser quellbaren Starkeerzeugnissen durch dereń Alkali- 
behandlung in  Ggw. von W. u. von m it W. mischbaren, m it der Starkę keinen Kleister 
bildenden organ. Fil., z. B. Alkohol, Aceton, dad. gek., daB man die Starkę m it nur 
geringen Fl.-Mengen (5— 10%) vermahlt, unterhalb der Verldeistcrungstemp. leicht 
trocknet u. weiter vermahlt. — Beispiel: 10 kg trockene Kartoffelstarlce u. 700 g 
kaust. Soda werden in  einer Kugelmuhle so lange vermahlen, bis das Ganze voll- 
kommen gleichmaBig feinpulverig ist. Es werden 7 kg Starkę hinzugefiigt, die vorher 
m it 3,5 1 W. u. 1 1 Alkohol homogen befeuchtet worden ist. Man m ahlt 3 '/2 Stdn., 
trocknet an der L uft boi 35— 40° u. m ahlt bis zum gowiinschten Feinheitsgrad. 
(D. R. P. 478 538 KI. 89k vom 2/7. 1925, ausg. 28/6. 1929.) H o r n .

XV. Garungsgewerbe.
E. Liihder und W. Kilp, Die Abluingigkeit der Hefenvermehrung von Art und 

Konstruktion der GargefafSe. (Brennerei-Ztg. 46. 198—99. 16/10. — C. 1929. II. 
804.) , K o lba c h .

G. Jakob, Die Physik des Lauterbotliclis. Zusammenfassende Darstellung. 
(Wclischr. Brauerci 46. 427—32. 440—46. 449—54. 12/11. Munchen.) K o lba c h .

Josef FucllS, Melhylenblau-Sludien. I. In  bezug auf die Brauchbarkeit der 
Methylenblauprobe zur Unterscheidung von toten u. lebenden Hefezellen kommt Vf. 
zu ahnlichen Ergebnissen ■wie H a e h n  u . G la u b i t z  (C. 1929. II . 2519). Schwach 
gefarbte Zellen konnen unter Umstanden noch sprossen. In  der P rasis sollte keine 
starkere Jlethylenblaulsg. ais 1: 10000 angewendet werden. — Bei Sprossungsverss. 
m it gefarbtcn Zellen is t zu beackten, daB die Reduktasen der Hefe Entfarbung be- 
wirken konnen, in  saurer Lsg. raschcr ais in neutraler. (Wchschr. Brauerei 46. 437—40. 
26/10. Munclien, Wiss. Station f. Brauerei.) K o lb a c h .

L. Cuniasse, Eine Vereinfachung der Metlwde zur Alkoliolanalyse auf chemischem. 
Wege. Ais prakt. u. genaue Metliode zur Alkoholbest. ha t sich der folgende Weg er- 
wiesen. Der Starkegrad des A. wird bei 15° bestimm t u. daraus das Vol. berechnet, 
das zur Dest. erforderlich ist, um 100 oder 150 cem 50-griidigen A. zu erhalten. Nach 
der Dest. wird die Starkę bei 15° bestimmt, u. genau auf 50-gradigen A. verd. Dann 
wird in 50 ccm die A ciditat bestimm t u. durch Verseifung der Geh. an Athern. Nebenher 
werden in  einer zweiten Probe Aldehyd, Furfurol u. lióhere Alkohole bestimmt. Zu 
10 ccm des Analysenalkohols g ibt man 10 ccm reiner farbloser Schwefelsiiure u. erhitzt 
u. yergleicht colorimetr. m it einer yorher bereiteten Lsg. yon reinem Athylalkohol, 
Furfurol u. Isobutylalkohol. Aus dem Geh. dieser Lsg. an Verunreinigungen werden 
die Yerunreinigungen der Analysenfl. berechnet. Diese vom Vf. ais „CuNIASSE-Summe“ 
bezeichnete Zahl wird zu dem Aciditatswert u. dem W ert fiir den Athergeli. addiert, 
woraus sich der Gesamtgeh. an Verunreinigungen ergibt. (Ann. Chim. analyt. Chim. 
appl. [2] 11. 301—03. 15/10.) _ J u n g .

Samuel Isermann, Orange, John W. Orelup, E ast Orange und Ernst Ohlsson,
Jersey City, New Jersey, Denaturierungsmittcl fiir Alkolicl, bestehend aus Chlor- 
substitutionsprodd. des Phenols, z. B. o- u. p-Cldorphenol. (A. P. 1730 850 vom 
24/5. 1927, ausg. 8/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .
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Fleischmann Co., New York, iibert. von: Wilhelm H. F. Biihrig, Mount Vernon, 
New York, Getoinnung von Hefe unter Durehliiftung, wobei eine Hefenalirlsg. langsam 
ununterbrochen zugefiilirt wird, wahrend die Hefclsg. in  etwa der gleiehen Menge ab- 
gefiihrt wird, die dann in  einen zweiten Garbottich flieflt u. dort unter Durehliiftung 
zu Ende geziichtet wird. (A. P. 1730 876 vom 14/5. 1925, ausg. 8/10. 1929.) M. F. M.

Norddeutsche Hefeindustrie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Prcflhefe ohne 
Zuliilfenahme schaumbekampfender Mittel. Die zur Erniihrung der Hefe dienende 
FI. wird vor der Garung der Einw. von aktiver Holzkolile ausgesetzt, welehe die Schaum- 
bildner in  der Weise adsorbiert, dafi sie von der Nahrwurze leieht getrennt werden 
konnen. (D. R. P. 483 329 KI. 6 a vom 19; 12.1926, ausg. 28/9.1929.) M. F. Mu l l e r .

Frank E. Lichtenthaeler, Newton Highlands, Massachusetts, Verfahren zum  
Kuldcn der Wiirze wahrend der Garung, insbesondere der allcoh. Garung, unter Durch- 
leiten von nicht m it Feuchtigkeit gesatt., evtl. komprimierter C02 unterhalb der Ober- 
flache in  die Lsg. Die Temp. der C02 soli unterhalb des Optimums der Gartemp. 
liegen. (A. P. 1731073 vom 14/3. 1925, ausg. 8/10. 1929.) M. F . Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Giuseppe Savoja, Die Gitrone ais Pektinguelle. Sammelberieht aus dem Schrift- 

tum  uber Herst., Eigg. u. Verwendung von Pektin. (Industria ehimica 4. 367—69. 
Mai. Messina.) " Gr im m e .

Hubert Bradford Vickery und George W. Pueher, Bestimmung des Nitrat- 
stickstoffs im  Tabak. (Vgl. C. 1929. I I . 1985.) In  Abanderung des Verf. von J o n es  
wird das Nicotin zuniichst durch Dampfdest. aus alkal. Suspension der Tabakprobo 
entfernt u. im Destillat bestimmt. Mit ihm wird das gesamte prśiexistierende Ammoniak 
weggebracht u. wenigstens der gro 13te Teil des Amid-N zusammen m it dem NH3 sekun- 
diiren Ursprungs, z. B. dem aus Arginin oder aus etwa aufgenommenem Harnstoff 
stammenden. Auf vorhandenen oder vielleicht zugefiigten N itrat-N  liat das Verf. 
keinen EinfluG. Dieser wird im Destillationsriickstand bestimmt durch Red. m it Saure 
u. reduziertem Eisenpulver, wobei der in einem BIindvers. ohne Reduktionsmittel 
gefundene N  zu berucksiehtigen ist. Das Verf. zeigt groCe Unterschiedo im N itrat-N  
des Tabaks u. dessen Abhiingigkeit vom angewendeten Stickstoffdunger an. Am 
niedrigsten is t der Geh. bei Diingung m it N aN 03, der leicht auslaugbar ist, ungewóhnlich 
hoch bei K N 03-Dungung im Gewachshaus, also ohne die Móglichkeit der Auslaugung; 
ohne Nitratdiingung im Gewiiclishaus ist uberhaupt lcein N itrat-N  naehzuweisen. 
Der N itrat-N  kann zwischen 0 u. mehr ais 1% des Lufttrockengewiehts der Tabak- 
blatter betragen u. ist der ani meisten variable Bestandteil der Tabakpflanze. —  Auch 
auf Tabakextrakte findet obiges Verf. Anwendung. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 1. 121—23. 15/7. NewHayen, Conn., Biochem. Lab. Conn. Agric. Exp. 
station .) __________________  B lo c h .

Lilienfield Bros. & Co., iibert. von: Walter E. Lilienfield, Chicago, Illinois, 
Gcwinnung von Tabak mit mildem Aroma. Die B latter werden nach dem Lagern u. 
Fcrmentieren in  ubliclier Weise einer Behandlung m it ullravioletitn Slrahlcn ca. 15 Min. 
bis 2 Stdn. unterworfen. (A. P. 1731018 vom 17/3. 1927, ausg. 8/10. 1929.) M. F. M.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Hans Heller, ,,Verseifbarkeit'1. Vf. stim m t den von R i e Tz in  Breslau (Chem. 

Tagung 1929) vorgetragenen Vorschliigen der Fettanalysenkommission (Wizóff) zu, 
wonach die Einzelbestst. u. -angaben von Neutralfett, freien u. an Basen gebundenen 
Fettsauren sowie chem. Unverseifbarem den korrektesten analyt. AufschluB iiber don 
Fettgeh. eines teehn. Fettes gebeń. Es bleiben jedoch Meinungsverschiedenlieiten 
formeller A rt bestehen. Der Begriff „Verseifbarkeit“ darf m it Riieksicht auf die Praxis 
nicht ohne weiteres inhaltlos gemacht, sondern mu(3 m it den neuen Festsetzungen in  
Einklang gebracht werden, wenn sich ein ahnlich beąuemer, schlagwortartiger Aus- 
druek nicht finden laftt. AuBerdem wird durch den Wizóff-Vorschlag ein Rohfett 
nicht erschopfend gekennzeichnet, da das „N ichtfett“ (W. bzw. bei 100° fliichtige Stoffe, 
Mineralstoffe, EiweiB u. dgl., usw.) unberiicksichtigt bleibt. Die Best. des letzteren, 
unter dem der Vf. spiiter W., Schmutz, Asche u. Unverseifbares versteht, u. die Be- 
wertung der techn. F ette nach „%  N ichtfett“ ist fiir vielc teehn. (namentlich seifen-

210*
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sieder.) Zwecke aufschluBreicher u. eindeutig, bedingt nur 4 Einzelanalysen s ta tt  7 (?) 
nach den Wizoff-Yorschlagen u. is t deslialb okonomischer. Bei Knochenfetten gibt 
dio Asche im Nichtfott einen hinreichcnden Anhalt fiir den Kalkseifcngeli. ( ?). (Alle 
01- u. Fetfc-Ztg. 26. 379—80. 31/7.) R i e t z .

Ernst Schlenker, Knochenextraktion miłtels Losungsmitteldtimpfen. Die Knocben- 
extraktion m it fl. Losungsmm. sowie die Extraktion m it Gasen, d. h. Losungsmittel- 
dampfen, wird beschrieben u. die beiden Verff. anhaftenden Nachteile erortert. Es 
ergibt sich daraus ein geeignetes Kombinationsverf., bei dem nach beendeter Gas- 
entfettung die E xtraktion noch m it fl. Losungsmm. durch Verkochen fortgesetzt wird. 
Fiir das Verf. is t ein Fabrikationsschema ausgearbeitet worden. (Chem.-Ztg. 53. 
838—39. 30/10. Berlin.) Ju n g .

Masawo Hirose, Verbesserung der Qualitat von Seifen aus hydrierten Olen. II. 
(I. vgl. C. 1929. II . 1988.) Vf. untersuchtc das Yerli. eines Hcxalin7.usa.tzQ9 zu Seife 
aus gehdrletem Heringsól. Die Schaumkraft der Seife nimm t bei 10—15% Hesalingeh. 
bedoutend zu. Das Waschvermógen wird erhoht u. fiir fettartigen Schmutz ist eine 
Hexalin-Horiugsolhartfettseife besser ais Rindertalgseife geeignet. Auf die Ober- 
fliichenspannung u. die Tropfzahl der Seife iibt Hexalin keinen giinstigen EinfluB aus. 
Aber diese 2 Eigg. stehen in keiner direkten Bezicliung zum Wasch- u. Schaum- 
yermógen solclier Seifen. Zus. von Ricinusolseife u. Rieinusolfettsauren erhoht das 
Waschvermogen der Hartfettseife fur nicht fetten Schmutz, em iedrigt es aber fiir fetten 
Schmutz. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 30. 78 B bis 79 B. 1927.) S c h o n f .

G. Issoglio, Neue Priifungen von Kakaobutter. Grobe Verfalschungen von Kakao- 
butter m it anderen Fetten konnen wie folgt nachgewiesen werden: K akaobutter 1 g 
lost sich g la tt in  10 ccm einer Mischung aus 15 g frisch dest. Anilin, 55 g frisch dest. 
Aceton u. 35 ccm 95%ig. A. beim Erwarmen. Ungel. zeigt Frem dfette an. Aus der 
Lsg. scheidet sich K akaobutter ais Ol ab, welches innerhalb 12 Stdn. nicht erstarrt. 
Krystallausscheidungen zeigen Frem dfette an. Niihere Identifizierung letzterer u. Mk. 
Auch F. des Fettes u. der Fettsauren kann manchmal m it Vorteil zur Feststellung Ton 
Verfiilschungen herangezogen werden. Im  Original die Daten fiir die liauptsachl. in 
Frage kommenden Fette. Wiederholte ICrystalUsation aus A. ergibt oftmals wcrtvolle 
Fingerzeige. Man schmilzt 4 g K akaobutter im 1S cm langen u. 2,5 cm weiten Reagens- 
glas bei gelinder Warmo im Wasserbade in S g A., abkiihlen in Eiswasser. Nach 1/a Stde. 
K rystalle absaugen, Best. von F . ( /  x), kochen m it 20 ccm alkoh. 4%ig. KOH, verd. 
m it W., ansauern m it 10%ig. H 2S 04 u. ausathern, ath. Lsg. m it W. waschen, ab- 
filtrieren u. A. abdest. Nach 12 Stdn. Best. von F. ( /  a). Bei echter K akaobutter ist 
/  a stets bober ais f x  u. f a — f  x~> f  x/3. In  zweifelhaften Fallen wiederholt man 
die Bestst. m it zweimal bzw. dreimal aus A. umkrjTstallisiertem Materiał. Im  Original 
zahlreiche instruktive TabeUen. (Industria cliimica 4. 195—96. 278— 80. April. 
Turin.) __  G rim m e.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Sidfonsanren 
hóhćrcr ungesaltigter Fettsauren. ŁDie Fettsauren, z. B. Olsiiure, werden nach Ver- 
mischen m it Phenolen sulfoniert. (Poln. P. 8704 vom 11/ 6. 1927, ausg. 15/10. 192S.
D. Prior. 16/7. 1926.) S c h o n f e l d .

Oel- und Fett-Chemie G. m. b. H., Blagdeburg, Gewinnung von Fettsaure aus 
rohem Tallól. (D. R. P. 484 243 KI. 12 o rom 12/10. 1926, ausg. 10/10. 1929. —
C. 1928. I. 607 [E. P . 278 697].) ' M. F. Mu l l e r .

X V m . Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

— , Uber das Schlichten der Kunstseide. Es wird das Schlichten von Kunstseide 
m it der von der M a s c h i n e n f a b r i k Z e l l ,  J . K r u c k e l s , Zoll i. W., gebauten 
Spezial-Lufttrocken-Kunstseide-Ketten-Schlichtmaschine u. dereń Wirkungsweise ge- 
schildert. (Melliands Textilber. 10. 772—73. Okt.) B r a u n s .

Charles F. Goldthwait, Baumtcolle — yom Molekiil bis zum Betrieb. Die heutige 
Ansicht iiber die innere Struktur der BainmcoUfaser und ihre praktische Bedeutung. 
Nach Schilderung der Bedeutung u. der Geschichte der Baumwolle bespricht Vf. die 
Eigg. der Baumwollfaser, die Faserstruktur, dio rontgenograph. Unters.-Ergebnisse 
der Baumwolle. (Textile Colorist 51. 5S5— 89. Sept.) B r a u n s .



1929. II. H XTni. F a se r - tj. Sp in n s t o f f e ; P a p ie r  tjsw. 3257

A. J. Turner, Entkornungsprozentsatz und L intindex von Baumtcolle in  bezug 
auf dic Zahl von BaumwoUfasern pro Same. — Der Einflufi der Umgebung auf den 
Entkornungsprozentsaiz und' die Bestimmung des Einzclfasergcwićhtes. Vf. bcsprichfc 
dio Arbeiten von Co o k , L e a k e , B a l ls  u . B u r d  uber die Best. des Entkórnungs- 
prozentsatzes u. Lintindexes, don EinfluB der Umgebung darauf, die Best. des Einzel- 
fasergowiehtes, dio Beziehungen zwischen Fasergowicht u. Fascrliingo u. dio Anzahl 
yon Fasorn pro Same. Uber dio Resultate dor einzelnen Bestst. sieho Tabellen im 
Original. (Journ. Tcxtilo Inst. 20. T. 233—73. Sopt.) Br a u n s .

H. W., Der Leim in der Baumtcollvcredlung. Es wird dio Herst. der verschicdcnen 
Loimarten u. dio Verwendung in der Baumwollkcttonschlichterei, in  der Lcinongarn- 
yeredolung, in  der Leinenstranggarnfarberei, boi dor Glanzappretur von Leinenzwirn 
u. zum W.-Dichtmachen von Gewoben beschriebon, Rezepto fiir die einzelnen Vor- 
wendungszwecko angefiihrt u. Vorschriften fiir dio Priifung von Leim gegebon. (Ztschr. 
ges. Textilind. 32. 727—28. 747—48. 25/9.) B r a u n s .

H. Evers, Gesichtspunkte fu r  die Materialprufung der Roliseiden. Boi den Stan- 
dardisicrungsbestrcbungen geht man darauf aus, die subjektive Beurtcilung durch 
exakte zahlenmaBigo Angaben zu ersetzen. Fiir die Best. des Titers wird es notwendig 
sein, dio Messung auf kurzere Fadenlangen ais bisher auszudehnen u. die gefundcnen 
Werto nach mathemat. Ansatzen fiir die Beurtcilung der GleichmaCigkeit auszuwerten. 
Die Móglichkeit der Aufstellung eines „Titerdiagrammcs“ miiBto gefunden werden. 
(Seido 34. 307—OS. Sopt. Krefeld.) S u v e r n .

Werner Stockhausen, Beitriige zur Kenntnis der Seidenerschwerung. (Vgl.
C. 1929. II. 19S9.) Aus eigenen Verss. iiber den Vcrlauf des Phosphatprozesses schlieBt 
Vf., daB dio Sn-erschwerte Faser Phosphat durch eincn Adsorptionsyorgang aufnim m t. 
Eino chem. Verb. findot nicht sta tt. Jo gróBer dor Phosphatgeh. u. hierm it der Alkali- 
geli. des Bades wird, desto melir Sn geht in Lsg. (Seido 34. 320—22. Sopt.) Su v e r n .

Fred. Grove-Palmer, Seide und einige ilirer Reaktionen. Vf. bespricht die chem. 
Zus. der Natursoido u. ihr Verh. gegen Sauren, Tannin, Kupferoxydammoniak, Kupfcr- 
glycorinlsg., bas. ZnCl2-Lsg., Cl u. Farbstoffo. (Silk Journ. Rayon World 6 . Nr. 62.

, 43. N r. 63. 37—38. 20/7.) Br a u n s .
— , E in  Ztceibadverfahren zum Entbaslen von Seide. (Silk Journ. Rayon World

6. N r. 62. 40—41. 20/7. — C. 1929. II. 367.) B r a u n s .
G. O. Searle, Die Zerstorung von Textilien durch Mikroorganismen. I. Teil. Eine 

Laboraloriutnspriifung. Es wird dor Festigkoitsverlust, den Segel- u. Zeltbahnentucho 
durch dio Einw. von Schimmel u. Bakterien crloiden, behandelt. Eino zum Vergleich 
der Widerstandsfahigkcit von Toxtilion gegen Mikroorganismen ausgearbeitoto Labora- 
toriumsmethodo -wird beschriebon. Das zu untersuchendo Materiał wird um eino Filter- 
kerzo gowickelt u. m it einer dunnen Lago Erdo bedeckt, in einem Brutschrank auf- 
bowakrt u. in gewissen Zeitabstśindon dio Festigkeit bestimmt. Dio erhaltonen Resul
ta te  sind in Tabellen u. Kurven zusammengcstollt, der Angriff dor Fasorn durch dio 
Bakterien an zalilreichen Mikrophotographien gezeigt. Es wurdo kein bosonderer 
Untorschied boi Bamnwoll- u. Loinonzoltbahnen nacli dieser Mothodo im Verlauf von 
6 Wochon beobachtet. Weiter wurde gefunden, daB die Viscositiit von durch Mikro- 
organismen angegriffenen Textilicn sich nicht von der der n. Celluloso unterschoidet, 
so daB man m it Hilfo der Yiseositatsbest. ontscheiden kann, ob oino Faser durch Bak
terien geschadigt wordon ist, oder durch den EinfluB des Lichtes, da bei dom letzteren 
die Viscositat betrachtlich erniedrigt wird. (Journ. Textile Inst. 20. T. 162—74. 
Aug.) " B r a u n s .

— , Eucalyplus ais Zdlsloffholz in  Portugal. Von den verschiedenen Euealyptus- 
arten ist Eucalyplus globultis fiir dio Zellstoffgewinnung am geeignetston. E r gibt 
einen allordings kurzfaserigen, aber loieht bloichbaren Sulfitzellstoff, der sich zur 
Herst. yon besserem Druckpapier u. Loschpapier eignet. Auch der Anpflanzungs- 
ertrag ist giinstig. (Zellstoff u. Papier 9. 616—17. Sept.) B r a u n s .

J. Dienisow, Die Schwefelbilanz in  der SulfatzellstoffJierstettung. Vf. berechnet 
auf Grund yon Verss. die Mengo des bei dor Sulfatzellstoffabrikation angewandten, 
wiedergewonnenen u. yerbrauchten S. (Zellstoff u. Papier 9. 607—09. Sept.) B r a u n s .

Bertlaold Rassow, Vorga>ige bei der Alterung der Alkalicellulosen. Boim Altern 
von Alkalicellulose t r i t t  ein charakterist. Geruch auf; fiir das Auge ist eine Veranderung 
der Faser kaum u. nur bei hohen Konzz. u. Mk. deutlich erkennbar. Die aus ge- 
alterter Cellulose durch Auswaschon des Alkalis regenerierte Cellulose ha t bedoutend 
schleehtere mechan. Eigg. ais unbehandelte. Die Best. der Reincellulose in gealterten
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Collulosen ergibt stets einen Cellulosegeh. von 100%. Das Red.-Venriógen der ge- 
alterten Celluloso ist nur wenig groBer ais das der unbehandelten. Dio Hygroskopizitat 
der gealterten ist hóker ais dio der nicht gealtorten. Mit zunehmonder In tensitat 
der Belichtung t r i t t  eine Steigerung des Alterungseffektes ein. Die Alterung mit 
anderen Basen ais NaOH zeigt dieselben Merkmale. Die Salpetersiiureester der ge- 
alterten Cellulose unter gleiehen Nitrierbodingungen haben den gleiclien N-Goh. wie 
Ester aus unbehandolter Celluloso, jedoch sinkt dio Ausbeute m it der. Alterung. Die 
mechan. Eigg. der aus Lsgg. in  A thylaeetat liergestellten Filme werden m it zu- 
nehmender Alterung schlechter. Dio Viscositat dieser Lsgg. sinkt m it der Dauer u. 
der Starko der Alterung auf einen sehr geringen Betrag. Die Hygroskopizitat der 
Ester aus gealtcrter Cellulose ist groBer ais die der Ester aus unbehandelter u. die 
Verpuffungstempp. sind niedrigor. Gealterto u. nach dem Auswaschen scharf ge- 
trocknote Celluloso zeigt bei der Acetylierung m it zunehmonder Alterung ein Ab- 
nehmen der Rk.-Fahigkeit, was auf einer Vorhornung der Faser beruht. Dicse kann 
durch Verdrangen des W. durch Eg. yerhindort werden, der Effekt schlagt dann in- 
sofern in das Gegenteil um, ais m it zunehmender Alterung die Baumwolle sich in 
von Stufe zu Stufe kiirzerer Zeit in Triacetat uberfuhren liiBt. Die Alterung muB 
demnach eine Auflockerung des Cellulosemolekulkomplexes bedeuten, die m it der 
Liinge der Alterungszeit u. der Laugenkonz. zunimmt. Dio bis zum Triacotat acety- 
liorten Prodd. ergebon aus CHCl^-Ls". Filme, dereń Giito m it steigender Alterung 
abnimmt. Der chloroforml. Anteil der nieht durchacetylierten Prodd. hat dio Zus. 
des Triacetates, wodureli erneut der Naeliweis erbracht ist, daB bei der normalen 
Acetylierung stets nur Triacetat entsteht. Das opt. Drehungsyermógen der Prodd. 
entspricht in  allen Fiillen dem der aus nicht gcalterter Celluloso dargestellten Acetate. 
Boi der Methylierung wird nur bei den hochsten Alterungsstufen in  den ersten Phasen 
eine Verstarkung orreicht; bei den geringeren Alterungsstufen erlialt man die gleiclie 
Methoxylzahl yon etwa 27%  wio bei unbehandelter Baumwolle. Nach der fiinften 
Methylierung ist kein Unterschied mehr festzustellen. (Melliands Textilbor. 10. 787 
bis 791. Okt: Leipzig, LTniv., Labor.) Br a u n s .

— , Die Ursache von Fehlern in  Kwistseidegeweben. Ungeeignete Garnę, nicht 
richtig gewahlte Deniers, Folder beim Bleichen, schadliches Jlaterial in den Leitungen 
fiir die Bleiehfl. u. zu starko Spannung beim Spulen werden besproehen. Vor dem 
Spiden soli te das Gam  liingere Zeit bei konstanter Temp. u. Feuchtigkeit gelagert 
werden. Alle Teile, m it denen das Garn yon dem Haspel zur Spide in Beriihrung kommt, 
miissen yollkommen gla tt sein. Eine moderno Maschine zum Umspulen des Garns 
vom Haspel auf die Spule is t abgebildet. (Rayon Record 3. 221—25. 6/9.) S u y e rn .

Albert H. Grimshaw, Eine mikroskopische Untersuchung der Einwirkung der 
Farbting auf die verscliiedenen Kunstseiden und cliemischen Fasem. In  Fortsetzung 
soiner Arbeit (C. 1929. I I . 2845) bespricht Vf. dio yerschiedenon Vorschriften der 
Farbenfabriken iiber die Yerwendung ihrer Farbstoffo zum Fiirben yon Kunstseide.

H. Dohner, E in  neuer ZaM- und Registrierapparat. Es wird ein neuer Zahl- 
u. Registrierapp. zur Feinheitsbest. von Wollhaaren, seine Arbeitsweise u. seino Vor- 
teile besproehen. (Melliands Textilber. 10. 781—82. Okt. Munchen, Techn. Hoch-

Otto Schtirz, Die Busch-Lupenbrille im  Diensłe der Textilindustrie. Die yon 
der Firma B u sc h  hergestellte Lupenbrille u. ihre Verwendungsmoglichkeiten in der 
Testilindustrie werden an einigen Bildern besproehen. (Melliands Textilber. 10. 784 
bis 7S6. Okt.) B r a u n s .

— , Nachtrag zu dem Artikel: die optisch-mechaniscJie Gewebe- und Fadenpriifung 
bei gleichzeiiiger Kopie des Prufungsresulłates- zur Schaffung untruglicher Beweise und 
Unierlagen. Die Anwendung des Instrum ents „Maschinenspinnc 8122“ zum Naeliweis 
yon Fehlern an Faden u. Geweben ist durch Beispiele erlautert u. durch Photographien 
yeranschaulicht. (Seide 34. 332—35. Sept.) SuvERN.

A. Ehrenfried, Die Bestimmung des aktiven Chlors in  HypocMorit-BleicJilaugen. 
Eino abgemessene Menge der zu untersuchenden Bleichlauge wird nu t einer bekannten 
Menge Vio -n. arseniger Saure im OberschuB yersetzt, nach Zugabe einiger Tropfen 
Methylorange m it 10—15 ccm konz. HC1 angesauert- u. m it 7 ,0-n. KBrOs-Lsg. bis 
zum Yerschwinden der Rosafarbung titrie rt. (Melliands Textilber. 10. 801.

(Textile Colorist 51. 589—92.) B r a u n s .

sehule.) B r a u n s .

Okt.) B r a u n s .
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Korn, Gleichmuftigkęitsprufung ron Papier in bezug auf Festigkeit. (Zellstoff 
u. Papier 9. 012—14. Sept. Berlin-Dahlem. — C. 1929. I I . 2845.) B r a u n s .

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Deutschland, 
BUidie.li der Faser m it aktiren Sauersloff abgebenden Badem. Man yerwendet hierzu 
Gefafie aus Zeinent oder m it Zement iiberzogene Behalter. Das Uberziehen der GefiiBc 
kann dureh Zerstiiuben oder dureh Anstreiehen erfolgen, m an kann dem Zement 
erforderlichenfalls Wasscrglas, Ceresin usw. zusetzen. (F. P. 656 816 vom 29/6. 1928, 
ausg. 14/5. 1929.) F r a n z .

Carl Ahnert, Masnou-Oeata b. Barcelona, Mercerisieren loser (ungesponnener) 
Baumwolle in  einer Sddeudertrommel. (D. R. P. 484128 KI. 8 a  vom 6/ 8. 1927, ausg. 
11/10. 1929. — C. 1929. I . 1873 [E. P. 301 591].) F r a n z .

S. Kinugasa und S. Hashimoto, Tokio, iibert. von: N. Kinugasa, Tokio, 
Wasserdiditmadim ron Gewebe, Papier usw. Man yerwendet hierzu eine unter Ruhren 
mit CaC03 versetzte Lsg. yon AI2(SO.,)3 u. Essigsaure. (E. P. 314015 vom 6/ 6. 1929, 
Auszug yeroff. 14/8. 1929, Prior. 21/6. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., M ittel zum Wasserfestmadien 
wid zum Schutz gegen Bakterien und Pilze, bestehend aus gebleiclitem Montanwachs 
oder aus den Veresterungs- u. Verseifungsprodd. solcher Wachsc oder aus Gemischen 
derselben, eytl. unter Zusatz yon baktericiden oder fungiciden Mittebi, sowie von 
Wachsen, Fetten, Ólen u. Harzen, z.B. Zn-, Hg- oderCu-Salzen, sowio Carnauba- oder 
Japanwachs, Loinijl, Kolophonium oder Paraffinwachs, Phenolcn. Mit diesem Prod. 
werden im pragniert porose Stoffe, wio Holz, Pappe, Leder, Ziegelsteine, Mortel etc. 
(E .P . 316 64.9 yom 2/5. 1928, ausg. 29/8. 1929.) M. F. Mu l l e r .

World Bestos Corp., Paterson, New Jersey, iibert. von: John Allen Heany, 
New Haven, Connecticut, Impragnierłe Gewebe. Man yermischt die zur Herst. des 
Garnes dienende Faser m it dem pulverfórmigen Impragnierungsmittel, behandelt 
das liieraus liergestellte Gewebe m it einem Lósungsm. u. erwarmt dann so lange, bis 
sich das Impragnierungsmittel iiberall verteilt hat. Man yermischt Asbestfaser im 
Holliinder m it Gilsonit, formt auf der Papicrmaschine, dreht aus der Schicht Garn, 
yerwebt, geht dureh CC1„ Bzl., Bzn. u. dann in  einen Trockenofen iiber Walzen. Das 
Prod. d ient zur H erst. von Bremsfliichen. (A. P. 1712 002 vom 6/2. 1924, ausg. 
7/5. 1929.) F r a n z .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: Linn Bradley, Montclair, 
New Jersey und Edward P. Mc Keefe, New York, Bleichen ron Papierstoffbrei mittels 
Chlor. Der Zellstoffbrei wird in  einem zylindr. GefiiB mittels einer Pumpe vom Boden 
her angesaugt u. dureh ein zentrales Rolir bis unter den Deckel des GcfiiBes geleitet, 
wo der Brei dureh zahlreiche Offnungen in  feiner Verteilung dureh die oberhalb der 
Fl.-Schicht befindliche CU-Atmospbiire hcrabflieBt. An H and einer Zeichnung ist die 
App. beschrieben. (A. P. 1730 315 vom 19/5.1921, ausg. 1/10.1929.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben von Papier. Man yer
wendet hierzu Farbstoffe, die man dureh Erhitzen yon Diarylaminobenzochinonen in  
Ggw. von hochsd. Lósungsmm. u. darauffolgendes Sulfonieren erhalt. Man yerwendet 
z. B. die Sulfonsiiure des nach Beispiel 1. des E. P. 313 094 aus 2,5-Di-(N-athylcarb- 
azolyl3'-amino)-3,6-diddor-l,4-benzodiinon, oder des dureh Erhitzen yon Di-(fi-naphthyl- 
amino)-didtlorbenzodiinons inNitrobenzol erhaltlichenProd. oder des durcliErhitzen von 
2,5-Di-(o-aminodiphenyloxyd)-3,6-diddor-l,4-benzodiinon m it Nitrobenzol u. PC15 erhalt- 
lichen Prod. oder der Kondensationsprodd. aus Chloranil m it p-Aminodiphenylamin,
4-Amino-4'-methoxydiphenylamin, p-Aminodimethylanilin, p-Toluidin  u. p-CMoranilin. 
(E. P. 314 068 vom 12/6. 1929, Auszug yeroff. 14/8. 1929. Prior. 23/6. 1928.) F r a n z .

Lloyd T. Murphy, Franklin, Ohio, Apparalur zum Reinigen ron Papierstoff non 
mechanischen Verunreinigungen, die dureh Zusatz von Altpapier etc. in die M. hinein- 
gelangt sind, dureb Aufschlammen m it W. u. mechan. Abtrennen der Verunrcinigungen, 
wie Glas, Metallstueke, Steine etc. An H and mehreror Zeichnungen is t die App. naher 
beschrieben. (A. P. 1726 756 yom 19/1. 1927, ausg. 3/9. 1929.) M. F . Mu l l e r .

B. Dorner, Budapest, Gewinnung von Papierstoff aus Holz, Schilfrohr oderPapyrus- 
pflanzen. Das Materiał wird gewaschen u. dann 1—2 Stdn. bei geringem Druck yon 
1—2Atm . m it einer S 02-Lsg. gekocht, ausgepreBt, gewaschen u. gebleicht. Eyentl. 
wird nur m it ganz schwacher S 0 2-Lsg. gekoeht, so daB das Materiał nur weich u. teil- 
weise zerkleinert, worauf die M. einer Garung unterworfen u. dann gewaschen wird. 
(E .P . 316 413 vom 7/7. 1928, ausg. 22/8. 1929.) M. F . Mu l l e r .
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Mansons Ltd., iibert. von: George James Manson, Hawkesbury, Ontario, 
Canada, Herslellung ron Papier. Dem Papierstoff -werden vor dem Verarbeiten auł 
der Papiermaschine Waćhse oder waehshaltige Fiillstoffe zugesetzt. (Can. P. 272440 
vom 6/7. 1926, ausg. 19/7. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Plastic Inc., New Hampshire, iibert. von: Arthur L. Kennedy, Keene, New 
Hampshire, Herstellung ron Papier aus gewohnlichem Papierstoff u. einem Gemisch 
von Alginsaure u. Algulose aus Laminaria, das dureh Zusatz von Salzen, wie ZnS04, 
nach dem Zusatz zu dem Faserstoffbrei, unl. gemaeht worden ist, sowie unter Zusatz 
eines Bindemittels, wie Kautschuk, u. von Fiillm itteln. (A. P. 1730 009 vom 25/3
1927, ausg. 1/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Plastic, Inc., iibert. von: A. L. Kennedy, Keene, New Hampshire, Mineral- 
stoffhaltiges Papier. Feiner Papierstoff wird m it Asbest, Mineralwollo u. Tangasche* 
die vorlier getroeknet worden ist, gehollandert. Ferner wird N a2C03, NaOH, K 2C03, 
Na3P 0 4 oder ein anderes Lósungsm. fiir die in  der Tangasehe enthaltenen Alginsauren 
oder Algulose zugesetzt u. solange gehollandert, bis diese in Lsg. gegangen sind u. 
von dem Asbest aufgenommen worden sind. Ais Fiillungsmittel fiir die Alginsaure 
wird dann eine Lsg. von Ca-Acetat, Z nS04, A12(S04)3 oder verd. H 2SO., zugesetzt 
u. die M. gut verriihrt, worauf dieselbo durch den Jordan nach der Papiermaschine 
flieCt. In  dem Holliinder werden evtl. Baumwolle, Flachs etc. in  Mengen unterhalb 
40%  zugesetzt. (E. P. 312 901 vom 22/11. 1928, Auszug veroff. 24/7. 1929. Prior. 
2/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Levis Miller Booth, Plainfield, New Jersey, Almeron W. Wickliam, Gloucester 
City und Ralph W. Shaffer, Camden, New jersey, Herstellung von Pappe durch 
Zusammenleimen mehrerer Papierschiehten m it einer Harzleimemulsion unter Zusatz 
von A12(S04)3. (A. P. 1729 992 vom 27/11. 1928, ausg. 1/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Euromerican Cellulose Products Corp., New York, iibert. von: B.Dom er, 
Budapest, Gewinnung von Cellulose zwecks H erst. von Papier, Kunstseide u. dgl. aus 
Stroh, Pflanzenstengeln etc. Diese werden fein zerschnitten, m it W. ausgelaugt, ge- 
holliindert, gewasclien u. abgesiebt. Dann wird das Prod. m it ganz verd. Natronlauge 
(unterhalb 1% ) behandelt u. gewasclien, wodurch S i02 u. Silicate entfernt werden, 
u. darauf m it einer wenig stiirkeren Natronlauge (unterhalb 2%), wodurch die nicht 
celluloseartigen Stoffe entfernt werden. Die Laugenfll. werden wcgen ihres Geh. an 
Pentosanen u. dgl. ais Yiehfutter oder zur alkoh. Giirung verwandt. (E. P. 312 634 
vom 23/4. 1929, Auszug veróff. 24/7. 1929. Prior. 29/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Brown Co., iibert. von: Milton O. Schur, Berlin, New Hampshire, lieinigen ron 
Sulfitcellulose. Der groBte Teil der Harze wird zunaehst durch Behandlung 'm it 0,5 
bis 3%  Cl2 entfernt, dann wird der Cellulosebrei m it ca. 10% Ca(OH)2 5 bis 6 Stdn. 
gekocht, wodurch insbesondere fi- u. y-Cellulosen, Ligninstoffe u. andere, n icht 
a-Cellulose darstellende Stoffe entfernt werden. Nach dem Auswaschen wird die 
Cellulose m it 1 bis 4%  Ca- oder Na-Hypochlorit-Bleichlauge behandelt, evtl. in  Ggw. 
von 0,5%  N a2C03 oder Ca(OH)2. Das Prod. besitzt 94% a-Cellulosegeh. m it einer 
Kupferzahl von 1,0 bis 1,4. (A. P. 1 730 386 vom 5/8.1927, ausg. 8/10.1929.) M. F . M.

Brown Co., iibert. von: Milton O. Schur und RoyalH.Rasck, Berlin, New-Hamp- 
shire, Eeinigen von inkrustenfreier Cellulose von den liarzartigen Verunreinigvnge7i. Das 
Gelluloseband wird zunaehst durch A., dann durch CCI., u. schliefilich durch W. geleitet, 
d. h. zunaehst durch eine m it W. misclibare u. dann m it W. nicht mischbare FI., die 
durch W. unter Scliichtenbildung aufgenommen wird. Der CC14 sammelt sich am 
Boden unterhalb des W. an u. wird ais solcher wiedergewonnen. An H and mehrerer 
Zeichnungen is t die App. beschrieben. (A. P. 1 730 387 vom 10/8. 1927, ausg. 8/10.
1929.) M. F . Mu l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Gewinnung 
von Zellstoff durch Verkoclien des Rohcellulosematerials m it einer S 0 2-Lsg. in Ggw. 
von Borax, z. B. einer Lsg. m it 5%  S 0 2 u. 2 bis 8%  N a2B40 7. Nach dem Abtreunen 
des Zellstoffs wird die Abfallkochlauge neutralisiert u. eingedampft, worauf die organ. 
Stoffe yerbrannt u. die anorgan. Ruckstande in  einer oxydierenden Atmosphare ge- 
schmolzen werden. Durch Auflósen der Schmelze in  W. u. Ansauern der Lsg. m it SO,> 
wird eine frisehe Kochlauge erhalten. (A. P. 1730 383 vom 19/5. 1928, ausg. 8/ 10.
1929.) M. F. Mu l l e r .

Sidney Anderson Ogden, Los Angeles, CaJifornien, V. St. A., Herstellung eines 
Cellulosederivates. (D. R. P. 482 727 KI. 12 o vom 21/1. 1925, ausg. 20/9. 1929. —
C. 1926. II. 1216 [E. P . 246 476].) F r a n z .
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R. van Rees, Budesheim b. Mainz, Wiedergewinnung von Campher aus Celluloid- 
abfiillen etc. durch Zers. des Celluloids u. Abdcst. desCamphers mittels W.-Dampf. Zur 
Zers. des Celluloids wird dieses m it W.-Dampf yorerhitzt u. dann Natronlauge etc. 
eingeleitet. (E. P. 316 041 vom 29/8. 1928, ausg. 15/8. 1929.) M. F. Mu l l e r .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: H. Platt, Cumberland, Maryland 
undC. Dreyfus, New York, Behandeln von Celluloseesteni. Gewebo aus Cclluloseestern, 
werden durch Behandeln m it einer verhaltnismii(3ig konzentrierten Lsg. von NaOH 
yon etwa 5—20% bei Tempp. unterhalb 35° oberflachlieh verseift, hierdurch wird die 
Bugelsicherheit erhóht . Die Faser kann nach dem Verf. des E. P. 314 446 gefiirbt u. 
geatzt werden. (E. P. 314447 vom 27/6. 1929, Auszug yeroff. 21/8. 1929. P rior. 
27/6. 1928. Zus. zu E. PP. 304596 und 309 377; C. 1929. II. 1102.) F r a n z .

B. Borzykowski, Herzberg i. Harz, Vorrichtung zur Herstellung von Kunstseide. 
Die auf der Spinnspule oder im Spinnkuchen befindlicho Kunstseide wird nach Be- 
endigung der gesamten Nachbehandlung getrocknet u. unm ittelbar ohne Umspulen 
weiterverarbeitet. (E. P. 311391 vom 9/8. 1928, Auszug yeroff. 3/7. 1929. Prior. 
11/5. 1928.) E n g e r o f f .

Courtaulds Ltd., England, Horace James Hegan und Edward Hazeley, England, 
Yerfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Viscoseseide. Man leitet den Faden 
nach dem Verlassen des Fallbades tiber ein umlaufendes Rad, dann senkrecht nach 
imten uber ein zweites umlaufendes Rad u. von dort zur Aufwickelvorr. W ahrend der 
Faden das zwcite R ad umlauft, laBt man W. oder eine andere F l. auf ihn einwirken. 
Die Vorr. ist besonders geeignet, wenn ais Fiillbad eine Fl. verwendet wird, die 55% 
H2S04 oder nielir enthalt. (E. P. 317912 vom 29/5. 1928, ausg. 19/9. 1929.) E n g e r .

L. Lilienfeld, Wien, Behandeln von Kunstseide, insbesondere aus Fiscose. Man 
behandclt die Faden, Garno oder Fertigfabrikate m it AJkali u. Schwefelkohlenstojf 
nacheinander oder gleielizeitig unter solclien Bedingungen, daB die Xanthogenierung 
nur einen bestimmten Grad erreicht, u. zwar ohne Spannung. Wenn eine Spannung 
ausgeiibt wird, wird sic aufgehoben, bevor das Beliandlungsgut das Alkalibad yerlaBt, 
so daB Schrumpfung eintreten kann. Man bearbeitet die Fertigfabrikate oder auch 
die Fiiden, die aus dem Fiillbad kommen. Nach der Behandlung m it Alkali u. CS2 
wird das Gut gesauert oder m it den beim Spinnen der Viscose zu yerwendenden Badera 
nachbchandelt. Man kann auch eine Dampfung folgen lassen. Das Verf. eignet sich 
auch fiir die Behandlung yon Kupfer- u. Nitroseide. (E. P. 312197 vom 22/11. 1927, 
ausg. 20/6. 1929.) E n g e r o f f .

James A. Singmaster, New York. Kiinstliche Seide verminderlen Glanzes. Man 
yerarbeitet Spinnlsgg., denen man kleine Mengen anorgan. Pignienle, wie z. B. Zink- 
oxyd, liu/3, Bariumsulfat, Eisenoxya, Magnesiuinoxyd zugefiigt hat. (A. P. 1725 742

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Herslellung vcn Effeklfaden. Man 
behandelt Cellulosefasern, die ohne Veriinderung ihrer S truktur durch einen beliebigen 
Acetylierungsvorgang in  Cellulosemono- oder -diacetate ubergefiihrt werden, m it 
Dampf, yorzugsweise m it Uberdruck. (E.P. 318 366 vom 7/8. 1928, ausg. 26/9.

Herminghaus & Co. G.m. b.H ., Dcutschland, Naćhbelmndeln von Kunst- 
•prcduklen aus Celluloselósungen. Die Nachbehandlung (Entschwefeln, Bleichen, Sauern, 
Wassern, Fiirbcn bei Kupferseide) w ird in gezwirntem Zustand auf porósen oder m it 
porósem Belag yersehenen Spulen yermittels einer gelinden Druck- oder Saugwrkg., 
die durch eine F l. hervorgerufen wird, yorgenommen. (F.P. 660297 Tom 13/9. 1928, 
ausg. 9/7. 1929. D. Prior. 13/9. 1927.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, iibert. yon: W. Whitehead, Cumberland, Mary
land und C. Dreyfus, New York, Denitrieren oder Verseifen von Kunstfaden, Filmen 
usw. aus Gelluloseestern. Man behandelt die Celluloseester m it Verseifungsmittehi, wie 
NaOH, unter Zusatz von Quellungsmitteln. H ierdurch wird eine gleichmaBige Ver- 
seifung gewahrleistct. Ais Quellungsmittel yerwendet man ein- oder mehrwertige 
Alkohole. (E .P . 313404 vom 10/6.1929, Auszug verdff. 8/8.1929. P rior. 8/6.1928.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Kiinstliche Gebilde wie Kunst
seide, Filme aus Celluloseathirn und -estern. Man yerwendet yerfahrensgemaB Lsgg. 
von Cellulosederiw., die Schwefelkohlensioff ais wesentlichen Bestandteil des Losungs- 
mittelgemisches enthalten. Beispicl: 92% CS2, 8%  Bzl. oder 96% CS2, 4%  CH3COCH3. 
Jlittels solcher triiben Lsgg. erhiilt man klare Filme m it 20—25% erhohter Festigkeit. 
(F. P. 653297 vom 21/4. 1928, ausg. 19/3. 1929. D. Prior. 19/8. 1927.) E n g e r o f f .

vom 28/9. 1927, ausg. 20/8. 1929.) E n g e r o f f .

1929.) E n g e r o f f .



3262 Hm . B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  u sw . 1929. II.

Henry Dreyfus, England, Herstellung kunstlicher Bander und Faden vtrmindeilen 
Glanzes. Man yerspinnt nach dem Trockenspinnverf. Lsgg., die Celhiloscderiw. (Ather 
u. Ester), fliichtige Lósungsmm. u. W. enthalten, unter solchen Bedingungen, unter 
denen das W. eine Fallwrkg. auf die Faden im Augenbliek der Fadenbldg. ausiibt. 
ZweckmaBig yerspinnt man Cellvlosederivatisgg., die 10—30%, vorzugsweisc solche, 
die 20—30% W., bezogen auf das fliichtige Lósungsm., enthalten. (F. P. 664 064 
vom 16/11. 1928, ausg. 29/8. 1929. E . Prior. 23/12. 1927.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, England, Herstellung leunstlicher Bander und Faden verminderten 
Glanzes. Lsgg. von Celluloseacetat oder von anderen Cellulosederiw. in  fliichtigen 
Lósungsmm. werden nach dem Trockenspinnverf. in  Ggw. von organ. Stoffen, die 
das Celluloseacetat oder die anderen Cellulosederiw. ausfallen, in  der Weise versponnen, 
daB die Eimy. der Fallm ittel auf oder in  den Faden im Augenbliek der Fadenbldg. 
vor sich geht. Man kann z. B. in  die Spinnkammer den Dampf eines Falhnittels oder 
auch Falhnitteldampfe einfiihren. Man kann weiter die Fallm ittel der Spinnlsg. vor 
dem Verspinnen zufugen. SchlieBlich verfahrt man auch so, daB m an die Fallmittel 
der Spinnlsg. u. dem Verdampfungsraum gleichzeitig zufiihrt. Ais Fallm ittel werden 
yerfahrensgemiiB angewendet: Alkohole, Cyclohexanol, KW-stoffe, Petroliither, Ester 
wie Butylpropionat, Ather wie Propylather, in  Mengen von 1—40%, bezogen auf die 
Spinnlsg. (F. P. 664065 vom 16/11. 1928, ausg. 29/8. 1929. E. Prior. 23/12- 
1927.) _ E n g e r o f f .

Plastic Inc., Keene, New Hampsliire, iibert. von: Laurice Lorne Burgess, 
Cambridge, Massachusetts, Herstellung eines Prcduktes aus Alginsaure durch Einw. 
eines KW-stoffs in einem Lósungsm., wie CC14, auf Alginsaure oder dereń Alka li- oder 
NH 4-Salze, durch Ausfallen des Rk.-Prod. m it HC1 oder einer anderen Mineralsaure, 
sowie durch Extraliieren des Nd. m it einem Lósungsm. u. Abdest. des Lósungsm. 
(A. P. 1729 993 vom 14/7. 1928, ausg. 1/10. 1929.) M. F . Mu l l e r .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Kiihn. Ber Wert geophysikalischer Yerfaliren fiir den Bergbau. Die einzelnen Verff. 

der geoph}rsikal. Forschung werden dargelegt u. ihr W ert u. ihre Grenzen krit. be- 
leuchtet. (Kohle u. Erz 26. 865—74. 11/10. Berlin.) E n s z l in .

G. E. K. Blythe, Koldenstaub verbrennt in  vier Stadien. Die Verbrennungs- 
geschwindigkeit eines Gasstrahls wachst m it seiner Austrittsgeschwindigkeit, feste 
Kohleteilchen dagegen verbrennen immer gleich rasch, unabhiingig yon der Geschwindig- 
keit ihrer Fortbewegung. Die Yerbrennung des Kohlenstaubes zerfallt in  vier Stadien, 
die sich z. T. iiberdecken: 1. Erhitzung u. Trocknung des Brennstoffs, 2. Vergasung 
der fliichtigen Bestandteile u. Verkokung der festen, 3. Verbrennung der Gase, 4. Yer
brennung der verkokten Teile. (Engin. Mining Journ. 128. 137. 27/7. Auszug aus einem 
Vortrag vom II. Internat. KohlenkongreB in Pittsburg, 19.—24. X I. 1928.) BÓRNST.

A. A. Potter, Studien uber die Klassifikation der Kohlen. Hinweis auf P a r r ’s 
Arbeiten zur Klassifikation aer Kohlen nach den Ergebnissen der Immediatanalyse 
in  Bulletin No. 180 of the University of Illinois, Engineering Experiment Station at 
Urbana. (Power 69. 947. 4/6. Purdue Univ., Engineering Experiment Stat.) BĆ)RXST.

J. W. Whitaker, Die Kohlen von Nottingliamshire und Derbyshire. (Iron Coal 
Trades Rev. 119. 39—40. 12/7. 79—80. 19/7.) B o r n s t e in .

Franz Fischer, Neuere Fortschritte in der Kolilenverwertung. Es werden be- 
sprochen: Kohlenstaubfeueruug, Verbesserung des metallurg. Kokses, Schaffung 
rauchloser Kohle u. Olgewinnung aus Kohle. (Ges. Abhh. K enntnis Kohle 8. 449 
bis 451. 1928. Nach „Neue freie Presse“ y. 4/4. 1926.) BoRNSTEIN.

Hans Bode, Neue Probleme der SteinkoMenaufbereitung. Naclidenkliches zur stoff- 
lichen Zerlcgung der Kohle. Bei yergleichender Betrachtung der Durit- u. der V itrit- 
bestandteile der gleiclien Kohle ergibt sich, daB die Beziehungen im Gasgeh. zwischen 
beiden nicht einfach der Regel entsprechen, daB der D urit infolge seines hóheren Geh. 
an  Bitumenkórpern der gasreichere Bestandteil sei, yielmehr zeigt bei gewissen Kohlen 
der V itrit gróBeren Gasgeh. In  bczug auf die Verkokbarkeit ergibt sich fiir V itrit 
in  der Regel gróBere Blahfiihigkeit; bei den echten Kokskohlen kokt D urit ebenso gut, 
in  Gasflammkohlen liefern die beiden Bestandteile je fiir sich allein keinen brauchbaren 
Koks, in  „Kokskohlen“ sind beide yerkokbar. Die Fiihigkeit einer Kohle, guten Koks 
zu liefern, hiingt von der Erreiehung des entsprechenden Inkohlungsgrades ab. 
(Kohle u. Erz 26. 680—86. 2/8. Berlin, Geolog. Landesanstalt.) BÓRNSTEIN.
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Walter Fuchs, Die Lignintheorie der Kohle nach ihrern gegeniuartigen Stand. 
(Vgl. Brennstoff-Chem. 8 [1927], 187.) Die Abhandlung eignet sich n icht zur auszugs- 
weisen D arst.; es m u(3 auf das Original verwiesen werden. (Ges. Abhh. Keiintnis 
Kohle 8. 310— 17. 1928.) B o r n s te in .

Faerber, Uber den Phospliorgehalt der Kohle. Der P-Geh. der Kohlen kann durch 
naB-mechan. Aufbereitung nicht entfernt werden, weil er uberwiegend in den ent- 
haltenen Pflanzeneiweifistoffen organ, gebunden ist. Die gewaschenen Kohlen zeigen 
daher fast stets einen hoheren P-Geh. ais die Fórderkolilen. Nach FuLTON lśilłt sich 
auch durch Schwimmaufbereitung der P-Geh. nicht reduzieren; der P-Geh. der yer- 
schiedenen Vorkk. wie auch Lagen eines Flozes wechselt sehr, so daB man durch 
wahlweise Ausbeutung bestimmter Flózpartien eine P-arme Kohle erhalten kann.
(Kohle u. Erz 26. 755—56. 30/8. Koln.) BORNSTEIN.

Franz Fischer und Paul Dilthey, Gasstr(żmungsversuche. Zur Beobachtung der 
Gasstrómung bei K ontaktrerss. konstruierten Yff. aus Glasplatten einen rechteckigen 
Kasten m it sechs horizontal iibereinander angebrachten Fachem  fiir den K ontakt 
u. vor u. hinter diesen befindlichen Siebplatten u. lieBen Luft, die Tabaksrauch ent- 
hielt, hindurchstromen. (Ges. Abhh. Kenntnis Kohle 8. 306—07. 1928.) B ó r n s te in .

Hans Tropsch, Neuzeitliche Fragen der Koldenchemie. Die neueren Methoden 
der Darst. von fl. Brennstoffen durch Kohleyerfliissigung u. aus W.-Gas werden be- 
sprochen. (Ges. Abhh. Kenntnis Kohle 8 . 451—55. 1928. Nach „Deutsche Kohlen- 
Ztg.“ 1927. Nr. 25. 627.) B o r n s te ia .

Franz Fischer, Uber die mechanische und chemische Yeredlung der Kohle. tJber- 
blick iiber die auf diesem Gebiete in  der letzten Zeit erzielten Fortschritte. (Ges. 
Abhh. Kenntnis Kohle 8 . 455—58. 1928. Nach „Frankfurter Ztg.“ , Nr. 1 der W irt- 
sehaftshefte.) B o r n s te in .

Franz Fischer, Kohlenverfliissigung. Die intemationale Kohlenkonferenz in  Pilts- 
burg und die Arbeiten in  Deutschland. Bericht iiber die auf der Konferenz iiber Kohlen- 
yerflussigung gehaltenen Vortrage. (Ges. Abhh. Kenntnis Kohle 8 . 459—62. 1928.
Nach „Neue freie Presse“ vom 1/ 1 . 1927.) B o r n s te in .

Arthur Ullrich, Die neuesten Verfahren zur katalytischen Herstellung von Methanol 
aus Kohlenozyden und Wasserstoff. Obersicht iiber die in  der letzten Zeit bekannt 
gewordenen Yerff. (Metallborse 19. 1181—82. 1238—39. 1294—95. 12/6.) B ó r n s t .

J. Altpeter, Die Gewinnung des Anlhracens und Carbazols. Obersicht iiber die 
in der letzten Zeit bekannt gewordenen Verff. (Metallborse 1 9 .1686—88. 31/7.) BÓRNST.

Herbert Bahr, Uber das Verhalten von Wassergas an verschiedenen Kontakten, 
ein Beilrag zu dem Gleichgeiciclit 6 CO., +  C6He 12 CO +  3 I h .  Die Erhitzung 
eines Gemisches von C02 u. Bzl.-Dampf m it den yerschiedensten metali. Kontakten 
auf Tempp. von 550—750° fuhrte nur zur Bldg. von Spuren CO im Endgase. Das 
Gasgemisch 4 CO +  H 2, iiber denselben K ontakten auf 200—800° erhitzt, zeigte 
nur bei Anwendung von ZnO +  72% Fe20 3 die Bldg. von 24% C02 durch CO-Spaltung 
am Fe, sonst keine Einw. (Ges. Abhh. Kenntnis Kohle 8. 217—19. 1928.) BornST.

Josef Finkey, Aufbereitungsversuche m it ungarischen Braunkohlen. Aufstellung 
u. Diskussion der Wasehdiagramme von 25 ungar. Braunkohlen u. Schiefern. (Montan. 
Rdsch. 21. 253—60. 1/7. 273—76. 16/7. Cajetina kod Użica, S. H. S.) BÓRNSTEIN.

P. Rosin, Die Fleifiner-Trocknung lignitischer Braunkohlen. Das Verf., das 
bezweckt, lignit. Braunkohlen, die sich nicht brikettieren lassen, so voni hrem hohen 
W.-Geh. zu befreien, daB die stiickige Form gewahrt u. der getrockneten Kohle ihre 
Festigkeit erhalten bleibt, besteht aus drei vóllig wesensyerschiedenen Periodem 
In  der ersten wird ein Teil des Kolloidwassers mittels gespanntem Sattdampf ais Fl. 
ausgetrieben; in  der zweiten wird die unter Druck befindlłehe Kohle entspannt, wobei 
auf Grund des Speicherprinzips eine Dampfbldg. erfolgt; in  der d ritten  findet eine 
Nachverdampfung aus der w. Kohle sta tt. Das Verf. wird von der Osterr. Alpin. 
Montangesellschaft auf dem Karlschacht des Lignitwerkes Kóflach in  Steiermark 
ausgeiibt u. erreicht, daB die dortige Kohle von 36 auf 14% W. getrocknet wird, 
wobei ih r Heizwert von 3500 auf 5500 W .-E./kg steigt. (Braunkohle 28. 649—58. 
20/7.) B o r n s te in .

S. Ruhemann, Uber das thermische Verhalten der Phenole und Basen des Braun- 
kohlenteers. Vf. untersuchte m it Hagemann u. Herzenberg das Verh. der Phenole 
bei hoheren Tempp. in  Ggw. von Katalysatoren. Phenol u. m-Kresol werden durch 
Leiten iiber Quarz, Glas oder Bimsstein bei 650—750° in  ein dem Hochtemp.-Teer 
ahnliches Gemisch von aromat. KW-stoffen u. ein Gasgemisch von H, CO, CH4
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TOrko-.amt —  Saisea «.-£ aa*h R ascbi® sfe SaHwSiwst wwr.aea. die mittSesres 
WMih Meibylieraai: tfwreh S i M i b  d « a M  1-sc. mii :><.\v0HfV >\?(j ais A i ^ M .  
sSareester a*eb Kc®d«isaSi<sa mii: C S to^jgssi*?; die O^adsehe dcsr hohea' Ae-acJe 
\rid«rs«i»dra siten der5e^.m^ve-^,

K«. wiś HerseabM S a. Icoajre m s n A te  T r e a a a a s :  d e s  B s s e r * -  
S « a U « } i » s  *'.w BraaakoiWeatwsr, d&s «eb  asis s^hcaebea % m b « »  r«a 
Ibrodia a. OhiadKa ja^a-tfteaseisis «r*5<s sich a.» ambireHabrbsr, Ks <?ss»b 
sich *b«r s3s Wod. des tó«sm. 3Jra&3ls t o  Byridia bei dtu>— <śhh>. Meage 
ve>a 6—7*., <0XH i ’V dassea "Bldg, im  eJełfcr. ęehei«-.ea Owararohr scbea Ssij 
T««mv abex £CO' beiisaai.. (€25^ \rwr aiehi aadwce&bsa dAiesea X I* , Hast*. 
?K\>3d. d<sr siad « a  ^A^emiscb. d*s "bc-i dem T fsn^la to rrsia  ?<M—włd® $4 '*-3$ 
<!$% H f 13—l- f  .'# CH*, os* 1—ź* ,, OWiae a , w sag  OdŁ ( a s i f t ,  a, bei 'KW® <SC>D* 
'.'•' f { W i t )  fiasslteffi, ia  ̂ « a  s.^ei H^wsr -aabeka-iinte tó w r iW «  a ^ n  CHjt-Wiąyńiyl 

fjasdfcu (BmaalN&le SS, 7-tó—ivS. 55r55l a , Te«r 1  ^  5 24 'S.‘i ' Tcc-
■ii-fijr m ; d. Ta^h d . Gl-cs, :v.r BisaTJbóMen- •.-.‘.•j.i i f i a s i f e d i .  ®5xxstsin\

Otto KrfSs 33»* ^dr^gm  &t* & rm ^ łtt.ra r-m : iw  s J M e iM A .*  asnd
«»« •«* -VrMw& im A r  tettimasktrikik -arbritmikin- A$tótóhnS»^t. JX H. i 5,
SkseJ.rf-ibj-.Tigdeir Ay.ruum*'.r a . VTii3Ka^wS» A * pstenisM^ea V « f. (3fc® a . Kastwm 
2-T. 2TJS—77, i/S . ‘ l iS ja c s r s ts ,

AuirfiS La Borts. Dte Ttt& htiStm  bittims-riSsi? jSkBbe j w  &tvn.%wQp stMismisiihar 
XincratSU- SaamftftuaStŁ* SWr T«dfc^ © etdanaię a . YeMaftieSteag H taadaSs®  <V- 
j-tóae ia  35^Łi«ffbaag ^caaahbjsswr Ar.p. far die T ecirjk  a. der jwwsawass
© K  (& * » . Cfcśm. Sad. s-yo:. I I -  305—3S. AŚra.^ 'î SDDCB.

R  5". P ięS ita . łS f^ fw  —  ix.mSpe. *&a B5e i^ntiaaang der ca^ia.
5ftsr*a3tfflle *as Oiwhie?* dtr*h die i-KSehe ist aav-csi?-<aiiasfc, ■w-fu
#oe #aasn $wSf» YO&aajaistiwad e» t 35ńaiKiaj: ■der JOt-m a  Sfedtótaaa^a eiferdart 
a . dabei « a  Tfil der «tgaa, d.-.reh die mes-derBeie Ło&e Tfcap. aeasćSzit mdid. $Sm> 
^Sw?*.kiif)a diiriłi I^Hsaaęanaa. -««ird d7.r.-.>. -die t-ol!'5S*3e X*s«T'diir ■cssęsa. Scbstesam 
xwhiad«pfc. X I Tfuwiht* d*5i«r \w ss«  dareli Sydriem aę mit H im  A^JeJsJirreaL aawir 
Kas«% sa?.'«’fc;>r <Vift, 3f3tłt iKjeitóęe X'\T<3t<Se sa «rwcwr«v die 4ae2i to o  dea Aa^ttpea. 
SSr.bsKKMKsr. jeiełt isw asa  Ł«ssa. I^słilreaeie Xfsss. mil «aiUad. -SiŁi^fir ISłateu 
s a  d«a ralptsndfa SfthJfisss&s IDie -wg-Mi. SaisSaansim im ScJaeSer kiasnea dardh Sitsa- 
a . Bmtik ia  fL 5LW-^ito5e iiibfccedSŁrt. 'WBMea n. jK&iaa so bes»s^ AafT^-ai-e s a  r.iediię 
a^. XXC~stt*^«a jds die gsw^affii&e S^torKmd^t. BełiMiStaag m it abfdhiteSHm 

*hae K«a2ysaair«a •«ifin: d ib a  aa.-it iS a a ii, B i? 6:£tw- vca H  i«  
srshiedea v«r»aIhR?J^ 'Sosate fiuss ;s»(łr«ad«a t>is im Tita <sns;^a^3fafim Xatfc«Ł;
m«a ia tm  Jds sakSus die hSSaarca T rikaca ;m des de^a Bros®S swisa- «=ss5*asaafod«; 
C)ls TfcwfsadstR. Bf3 jednm mdt B rH traaj: des S*h5aJ{c$ T«r>.aad<aaa Br»-«»sae iiaD 
3n*a djdisn jitrfJheii. dnn Sałarftsr, «an bsswa im ć^m isti arii <£aaa iL Medi-^m safljrSÓJia- 
rsaDh s a asrhiiasn. T>ie {sascsajdantci Br*i3d. SÓ3 » t a  dfir® t.'$aaeso  r&seh -wie aflęSrir. 
ifso-Esaf&m .d w  dcrch SusfeSK ^na B*.mjii die Sars. raJESJ&sSa&ssa. (lad. 'Cśbantót «Łnm. 
łSKntóftssajrar 5 . 2f:f>—3S. -.7aŁ?) BSeS3S$EST-

- ArrłEnr B.. Iijs3», ]“t e  <3*£ JEk&mr£ivm$ vm, Sfaasssm* B er XŁ fcełseaStilt ia  
einmti Ynitewr die JsrfccrSarniujiai. die die 3Sttk, tł. Auswiiriums firsiu Brozesse a s  die 
Bifiadsn. C&anakar a . die laaEniSam. Lscstmg jnaDt. xiłft mfłaere. IkfisjSjilf, die die 
&ifc*wca£beitsa a . <dje2tcilie spiaJdam. denrsn d ir  Fsiciiaiacc: .bfijsegar*. u- ssłSldarr 
nnn  StiOnS die jjstem sŁ  Ax3wSt̂  dieirelk&ftei-wrjrdfiiiiis. ->;5 d;sr5hrw, eiaesBeuTOliinm 
OraRCroii. t.ti; d;in icstici ij&grsjtominBTKrsR. i a  los m r  i;sni£Kffl PsJcifcinicir. ia  diafsr 
*ngęedisbir;-im Aalace aa l&Kjrfcan. 55bn3e Mtsad. :',laaa. Snr, eŁfaa, Iad.-Ł>L 3&as»s»U 
202—20?, 2f; 7.) '  Jg s» s
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H sjis Tropsch. i“ .vr Craeboerjaire». (Ges. Ahlih. K enntnis Kohle S.
780—80. — O. 1824. U . 781.) B8kxstktx.

F, K ondd& k. AYsr*^#,? «vs» &?,~m ówrcł, Craóbew. Xach o.ino.r theoret. E n -  
loitung werden dio Yerff. nach G r r e s s t r e k t .  R i t tv .a x .  A łe x a x d k r ,  G o n  o r a ł  
P o t r o i  e to C o r p . ,  H a u  . T e s a s  G i l  P r o d u c t s  G o  n ip . w. R am agk 
kospw A ai. b a  welc.hen das Oracken in  der Dampfphase w.rgortommeit wird, Yon 
don Yerff,, boi denen dios in  do- fi. Ph&so gesehieht. worden besehrioben: das Yerf, 
vo« BTjKTOS, JDimt.ss. CROSS, Płkm kśO , d e r  PKaeS „Tube and T ank" nach OARt.K- 
i \ix k  K u .is . das Yerf. von H o lm k s -M a s lsy , E m sss o s , Isom , C g ast-G asd k x . 
M o rh l.  1U c«X *1^00X S.C lark  u. O k s s is s .  SehlieSlieh wenlen noch dio Yerff. 
n u t Hilfo \~on K ata ly su o w n  n. die nach LrCAS, Blvm>'ER u . Y ic k k rs  bespiocheu. 
JSsw en n. CaJbeUen im Original. (Paliya a Tapeni [Brennstoffe n. Feucrung] 10. 
36—ST. 51— 58. 67—75. 8S-J&5. 108—13. 118—So. 17 7 . 182S.) M av tx sR .

F ra n s  F isch e r und  P a u l D ilthey. r .V r <3k £&&<£&& G o^niaM K  ttruf
(mŴ m t« Yff. stolhen durch Sełratteln von jo i  oe.m PaiafRniSl n u t ver-
sehiodenen Gasen t« r l \ K łt . COj. OH* beaehiliehe I M d s k a t ,  fiir H . CO, Luft u. 
W.-Gas \Tnl5sfichkeit fest. Boi entsptvvhenden Yerss. m it desa Rk.-Gas eines akt. 
B!.n.-Kontakts jrelang os n icht, dio Kosnltate n u t  der K ontrakiien des Kontaktos 
oder dor Gasanalyse in  Yerbindnng an bringen. (Gos. Abhh. K enntnis Kohle S- SOS 
bis 306. 1828.) B o r x steix .

\isn  Skop&ik. H k  teotofedte rmasrt®*jr efer J s p f a f e .  Yorschritton fa r  die H erst. 
dor \wscM edenen Ar!on vca AsphalfcstraBen. Asphaltomnlsicmen u. -lac.ken. sowie 
fur d ie  Ynters. der Aspbsłto. tToer u. Bitum en £7. 277—SO. 281—85. 10/6. Berlin. 
Chem. Lab. d . Provinr. Brandenburg.) B o r x s th ix .

TC® Skopnik. DU a’«  P a r a f i i w«J ScJtK^fds iw Sira^cnb^s^i^iima,
Darch einen G-eh. von Pa.ra.ffm w io l die K hsłiaitS t u . K lebkrait des StraBenban- 
Bitnmens gosehSdygt; bei einem Betiage vsa» -5'' treten besonders wosentiiche Ande- 
r.mgen in  dor Penet.rst.ion. dom RrstsumangspnnSA u. Breehpunkt ein. D aher ist eine 
nowe Krst.-Mf;iiiV.e des Paraftins im  Bitum en in  den neuen Yorsohrifton des Deutsehen 
SsraBenbaa-Yerbsndos (Asphak u. Teer 1928. 5SS) angegeben. —  Der 8 des Biiumens 
ist darin  a k  «KStn. gebundener Bestandteal enthalten u. an  der AspŁaltbSdg. beteilirr. Za 
soiner Best. wird in  einem Pt-Kastchen m it 0,5 m m  weiten Lontem  in  den S^iton- 
wSnden ea, 0,3 ę  &ibstanst an t ersras W atte abcew-opsn. m it es. <?,! g RXO, n. W atte 
bedo^A n. in  einer 6—7 l-Fłaache m it O-Fullung fibor 100 oent 10* ,ig. t« s . XsOH- 
l^g. Ysrbtannt, dann n u t B r osydiert u. ais RsSO, gerrogen. (Asphah « . Toer 23. 
772—75. 16 7. StraSksabaulaberatorinm der Provinj; Brandenburg.) B o r x s ts e c .

F te d e ń c k  ChsU60£er. S m .r  fdnf.rf)tr«^r/.-pca ir, Yf. stellt cne
bisher in  ilineiaJSłen an&jeiundenca ^-Verbb. i-assmmea. bebt b a r w .  daB Thio- 
pbene a n r  in  den d rach  desbroktive Dest. ontst&ndenen O kn. kaam  in  PetrcJenm tw -  
bammen, a .  erwahnt, daS die noch n ich t syntbot. horgesteSten hcheren Thiophen- 
hotnologen C,Hf - (C^Hjlj-CiHj-Thiophea u . a.] in  den hohea SBneralal-
frsktioc;;i n . P<vhen Y-orkonunen konnen n. daS diose "rielieicht die T rs sc ie  von Krobs- 
oikrankengen boi den Arboitem sein kfjaaea. d ie  *ange m it diesen S to S m  ct tu n  ha Km. 
(Bwin^OiS-CSjem. 10- 277—78.15 7. Mas.-hester. Univ_ C iem istjy  Dejsatm,> Borxst .

J .  S . H s s o i s s .  JBte timg&d&ibe: W iebuag mm JW «ren fc  am f fStbeside
S^nitmsfM  i» t '<>.«. VI. will tc«gen. daS die HeaeSwrrksr. der Fnliesrerde n icht auf einer 
geheimnisYoSien kataly t. K ratt oder s f fc tó re n  Adswrption besnht, sondern daB die 
I^dlesrerde feste oder pski. Kieselsansre en tM lt, die die X~bahigen gejarbten Yerbb. 
fallt» D 5«f gefarbtsn Snbstanien sind Hv.mnss5n.ren. die m ehr oder weniger durch 
Hitas'-. S inre- o. AUfcalibehandlung der tfee angogriEfeu werden. Porositat, P Jastid iat. 
Hart-e. KomgrSSe. Adsiniption osur. haben keinen direiten. Einflnfi au f den K eic i-  
vorga,tig. sie ericadbtecn n n r den K ontakt der dnrch die Kieselsanre freigemschten 
H-louen m it den ggSabtsa Yerbb. SSnige, wenn nicht- alle. kata ly t, Wikgg. a n d  kol* 
W d a  Saar^n (in m e ir  oder weniger tostem Zustande) iniuschieiKm . die almlich 
wie Ba SSdawsKawsKspe freimachen. Pnllere-rde wieder wirksam an mscŁen. heiBt- 
A liali 3os-i«arden, so daS die liieseisanre mehr lonen  frei machen kann. (Joum . physical 
Chem. SS. 1514—27. Okt. Qnin;y, K orida.) W rssc b cc e r .

A . F a b s r .  Ser 2Ii%ira]lSg!xSm3svxj) ans Kc&Jt. Besprechung
der nraeren KchifTę-rSnssigungs-reiS.. besondezs Tom wirtschaftli-cien Standpunkt 
ans. (AspŁalt n. Teer 28- 6S5—S7. 721—23. 2 7.) Bo s x s t s ix .



H arry  G. K iernan , Das Mosern und Fdrben von Furnic.rholz. Vf. gibt Vor- 
seliriften fiir die Horst, ro n  Maserungen u. fiir das Farben ro n  Hol7 m it Farbstoffen 
der X a t  i o 11a 1 A n i l i  n e a. C h e 111 i e. a 1 C o., die Verwendung ron  Fiillstoffen, 
die Horst. 11. Aufbewalmmg der Farbstofflsgg. u. die Verwendung ro n  Pyroxylin- 
laeken. (Dycstuffs 80. 129—36. Sept.) BRAUNS.

V. G am barotta, Fahrbare ć/cn, sur Holzmrkohlung unter Gewnmmg der Neben- 
bestmdieile, Die wiehtigston neueren Modelle werden an der Hand von Figuren be- 
sprochen, Tabellen m it Ansbeutezalilen sind beigcgebeii. (Industria ehimica 4. 376—SO. 
Mai.) Grimmk.

Hans Tropscll, Die Umtoandhmg der Kohle in  ó k .  Ubersicht iiber die bekannt 
gewordenen Methoden, fliissige Brennstoffe d irek t oder auf dem Umwege iiber den 
gasformigen Zustand aus Mineralkohle zu erzeugen. (Ges. Ablili. Kcmitnis Kohle 8. 
348—55. 1928, Nach „Betriebssfcoffe u. M otor" 1 [1925], 65, vgl. F is c h e r , C. 1925,
I. 2273.) B o r x s t e ix .

Georges Kimpflin, Die einheimischen Motorbrennstoffe. Ausfulirungen iiber die 
prakt. u. wirtse.haftliehen Kigg. der 111 Frankreicli rorhandenen Benzin-Ersatzstoffe: 
des Metłiyl- u. Athylalkohols, des Bzl., des Stadt- u. Kokerei-Ga-sos u. der zur Ver- 
gasung auf dem Wagen sc.lbst dienenden rerkohltcn Materialien, der Holzkohle u. 
des Synanthrons. (R er. gćn. Sciences pures appl. 39. 700—03. 40. 177—82. 
211— 15. 15/4.) B o r x s t e ix ,

Fritz Scliuster, Der Taupunkt won Verbrenmmgsgasen. Bei Heizwcrtangaben ist 
der Taupunkt der Yerbrcnnungsgase zu beriicksiclitigen, insofern ais der untere Heiz- 
w ert oberhalb, der obere Unterhalb des Tan punk tes anzuwenden is t; u. dieser ist vom 
rorhandenen Luftuberschusse u. dor Sattigungstcmp. der Ausgangsgase abhangig. 
(W annę 52. 469—72. 15/6. Berlin.) '  BoRXSTETX.

3266 Hxlx. B r k n n s i o f f e :  T e e r d k s t i l l a t i o n  u sw . 1929, II.

Emile Gevers-Orfcan. Belgien, und Julien Pieters, Frankreicli, Yerkokwng von 
Brennstoffpreftlingen, 5. JS. Holzkohle*, Torf, Bmunkohle oder AnihracH (rgl. E. P. 294581:
O. 192S, U . 2315) zwecks Horst, rauelilos brennender Kolilen. Bei der Yerkokung 
soli feiner Stanb des geprefiten Brennstoffes zugesetzt w erden, um das Zusammen- 
backen der ei- oder kngelform igen Prefilinge zu Y erhindern, (F. P. 658014 roni 
24/7. 192S, ausg, 30/5. 1929. Bolg. P riorr. 26/7. u. 12/12. 1927.) DERSI2C.

Otto Johan Budtz, Kopenhagen, Yorrićhtwig zum Mischen oder Emulgieren, 
insbesondere fiir  klebrige oder klebende Flilssigkeiten. bestehend ans einem oder melireren 
AiiiSen umeina.nder angebrachten rotierbaren UmriiliTorganen u, einem oder mehreren 
festen Hindernissen. die je  eine Nabe an joder Seite des Behalters liaben. Insbesondere 
soli die Vorr. zur Herst. von Emulsionen won Asphalt u, Teer in  11’. dienen. (D. R. P. 
479 251 KI. 12 e rom  7/9. 1928, ausg. 12/7. 1929. D an .P rior. 12/9. 1927.) H o rn .

J .  T. H ines. Hani Common (Surrey), Herstellung von bituminosen Emailsicnen fur  
Straficnbau aus Handelsbitunien, Trinidadbitumen etc. u . einem S in  freier oder ge- 
bundener Form c.nthaltcnden geschinolzenen Medium. E ren tl. werden feine minerał. 
Fiillstoffc zugesetzt. Der Schwefel d ient ańm H arten des Bitumens. —  Z. B. werden 
die troc.kenen Zusatze m it dem Sehmelzól rersp ritz t u. die bituminose Mischung u. 
das minerał. Fiillmittol zugegeben. E in Prod. enthalt z. B. 5— 10% Ó1 m it 2—10%
S-Geh.. 40—60% Bitumen u. 40—60% Trinidadasplialt m it lioliem Tongeh. (E. P. 
316017 ron i 31/7. 1928, ausg. 15/8. 1929.) * M. F. Mu l l e r .

Konto! Co., Dallas, Texas, iibert'. von: Charles Fischer jr., Wyoming, und 
Warren T, Reddisll. Cineinnati, Ohio, Zerstorung non EmuUmnen aus Petroleum- 
und Wasser. Die Sulfonsdu.ren des Mint.ralol-Saureschhmms werden m it NaOH ron
D. 1,327 fast nen tra iiaert, m it A. u . Bitumen (Pech), F . 35—35°, rerse tz t u. 1 Teil 
dieser homogencn Mischung zn 1000 Teilen der Emulsion bei 65— 95° zugesetzt. (A. P. 
17 2 7 1 6 4  vom 7/9. 1926, ausg. 3/9, 1929.) K in d e rm a n n .

iio n to l Co., Dallas (Tesas), iibert. ro n : Charles F ischer jr . ,  Wyoming, und 
W arren  T. Reddish, Cineinnati (Ohio), Zerstorung von Emvlsionen aus Petroleum 
und Wasser dadurch, daB m an 1 % 0 einer Mischung ro n  S5— 95% 61- u, wasserl. Na-Al- 
JSalz der Mirteralohulfonsdurcn (zur Andemng der Obcrflaebenspannnng der Bestand- 
tcile) m it 15—-5% Bitumen,  F . 35— 95°, (um das ZusammenflieBen zu beschlennigen) 
nnter Ererarmen auf 70— 90° zusetzt. (A. P , 1 727165 ron i 30/10. 1926, ausg. 3/9.
1929.) K ejdermasest.

Gesellschaft fiir Teerrerwertung m. b. H .. (Erfinder: Rudolf Weifigerber, 
Otto Kruber und Wilhelm Thies), Duisburg-Meiderieh, Verfahren zur Eiitschiucfelwug
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m n Xaphthalin, dad. gek.. daB man das Jichnaphthalin m it Atzalkalien unter Druck 
auf Tempp. iiber 280“ erliitzt. — Durch die Arbeitsweise soli auch das Thionaphthcn 
vóllig entfernt u. ein Naphthalin von hydrierfahiger Reinlieit erhalten ■werden. — 
Bcispiel: Man erliitzt 1000 kg gepreBtes Rohnaphthalin in einem m it lliihrwcrk ver- 
schencn Autoklayen u. 50 kg KOH 5 Stdn. auf 300°, wobei der Druck nicht iiber 10 a t  
stcigt. Danaeh wird vom Bodensatz abgegossen oder abdest. (D. R. P. 483759 
KI. 12o vom 21/4. 1027. ausg. 8/10. 1929.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt. Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Curt Schonberg 
und Gerhard vOn der Bruck, Bitterfeld), G tmnnung fliicJitiger organischer Stoffc aus 
Gasgenmchen mittels Waschole. (D. R. P. 479 S25 KI. 12o vom 4/12. 1925, ausg. 
23/7. 1929. —  C. 1928. I. 018.) H o r n .

Franz Lenze, Hambórn a. Rh. Unter Kiihlwirkung arbeiiendes JRcinignngsverfahren 
fiir zur Fernk.itung beśtimmte Gase von Koherei-, Gasanstalls-, ScJnce.lereibetrieben o. dgl. 
nach D. R. P . 457264, dad. gek., daB das Kiihlen des Gases, zwecks Ausseheidung 
von Naphihalin  bzw. N H 3 durch unterktihltes N H S-W. in an sich bekanntem un- 
mittelbarem W arnieaustausch erfolgt. — Das Gas wird im unteren Teil eines zylindr. 
Belialters eingefiihrt, in dem von oben ein Regon feinverteilten 11’. niedergeht
u. der Naphthalin, NH 3 \i. U', unter dcm EinfluB der niedrigen Temp. mitreifit. Das 
aus einer Offnung am Boden abgefiihrte Gemisch wird zerlegt, worauf das KH3-W. 
tiefgekiihlt u. im Kreislauf zuriickgefulirt wird. (D. R. P. 482SS0 KI. 2Gd vom 24/6.
1926, ausg. 21/9. 1929. Zus. zu D. R. P. 457264: C. 1928. I. 2153.) D e r s in .

Franz Hadwiger, B ninu , Yerfahren und YorricJitung zur Gaserzeugung aus Kohlen-
stmib und, Wasserdampf im  Wcchsdbetrieb m it der Yerbrcnnung von j?o/i/e«stanb zur 
Aufheizung des Gaserzcugungsapp., bei welchcm das in  einer Kammer gebildete 
Kohlcnst&ub-Dampfgcmisch in  eine m it G itterstcincn ausgesetzte hocherhitzte Vcr- 
gasungskammer eingefiihrt wird, dad. gek., daB bcim E in tr itt des Gemisehes in  die 
Ycrgasungskammer ein Zusatz von Kohlenstaub erfolgt, der zugleicli m it dcm in die 
Dampfuberhitzungskammer eingefiihrten Kolilenstoub durch den hochiiberhitztcn 
Wasserdampf restlos vergast wird. — Der hochuberhitztc Wasserdampf soli an  zwei 
oder mehreren liintcreinander liegenden Stellen in  die Ycrgasungskammer eingefiihrt 
werden. (Oe. P. 114107 vom 18/6. 1927, ausg. 10/9. 1929.) D e r s in .

Tar & Petroleum Process Co., Chicago, iibert. von: Alexander Steplien Knowles, 
St. Louis, Yerfahren zur Verarbeitung von Tcer und IłUckstanden schwrer Kolilemcasser- 
stoffe. Um eine ungefahrliclie u. einfache Enluusserung u. Crackung zu erzielen, wird 
dor Teer durch Diisen auf eine Koksscliicht zerstiiubt, die auf dcm Boden einer Kamm er 
durch darunter liegende Heizziigc auf Rotglut geheizt wird. Crackprodd. u. Gaso 
ziehen ab, die abgeschiedene Kohle wird von Zeit zu Zeit entfernt. (A. P. 1717884  
vom 12/6. 1925, ausg. 18/6. 1929.) KlNDERMANN.

Standard Oil Devełopment Co., V. St. A., Cracken von Kohlemoasserstoffólcn. 
E in Ycrf. nebst App. zur Crackung von KW-stoffólcn u. anschlicBenden Fraktionierung 
der Crackprodd. werden an der Hand einer Zeiclmung beschrieben. Dic zu crackenden 
KW-stoffc werden in einem Schlangenrohr auf die Spalttcnip. von ca. 470° C erhitzt 
und dann m it vermindertcr Geschwindigkeit durch ein RcaktipnsgefaB getrieben, wo 
die Spaltung unter Druck wciter verlauft. Aus dem ReaktionsgefaB werden die 
Dampfc unter teilweiser Entspannung in die Fraktionieranlage geleitet, dereń Riick- 
laufkondensate, m it frischcm Ol gemischt, in die Crackung zuriickgcfuhrt werden. 
(F. P. 658721 rom  S/S. 192S, ausg. 19 6. 1929. A. Prior. 11. S. 1927) R . H e r b sT.

Simplex Refining Co., San-Francisko, Im Yakuum wirkendc Yorrichtung und 
Pumpen, um, daraus die Fliissigkeit abznpumpcn. Das Verf. betrifft die Vakuumdest. 
des Erdfils. Die Vorr. bestcht aus einem App. zur Vakuumerzeugung, einer Lcitung, 
welelie die Vorr. m it der Flussigkeitspumpe yerbindet u. einer bestimmten Fliissig- 
keitsmenge, in  die dic Pumpe cingetaucht ist. Mittels dieser Pumpe liiBt sich dic Fl. 
aus der Vorr. ohne Unterbrechung des Vakuums entfernen. (Poln. P. 8977 vom 28/5.
1927, ausg. 24/11. 192S.) " Sc h o n felb .

Georg Kelm. Berlin, Zenlrifugc zum Beinigen von Ul. In  der Vorr. is t ein Zen-
trifugenrad u. ein Antriebsrad auf einer gemeinsamen Welle angeordnet. Das unter 
Druck einstrómcnde, unreine Ol (Schmicrol) bewirkt den Antrieb, flieBt aus dem An- 
triebrad in  das Zentrifusjenrad u. aus letzterem gereinigt ab. (E.P. 303 412 vom 
29/11. 1928, Auszug veroff. 27/2. 1929. D. Prior. 2/1. 192S. F .P .664052  vom 16/11. 
192S, ausg. 29/S. 1929. D. Prior. 2/1. 192S.) E n g e r o ff .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Hersłellung eines Schmieróls 
aus Mineralólen u. Ricinusól, das dureh Erhitzen in Ggw. von K atalysatoren mincral- 
óllósl, gemacht wird. Die łeichter fluchtigen Anteile werden unter Durchleiten eines 
Gasstromes oder im Vakuum entfernt. Ais K atalysatoren dienen die Oxyde des Al, 
W, Ti, Zr, Cr, Mo, U u. Th oder dereń Sulfate, Phosphate u. Silicate. — Z. B. wird 
Ricinusól m it 0,5— 1% blauen Wolframoxyds auf 270—290° 15 bis 30 Min. lang erhitzt
u. dabei ein C02-Strom durchgeleitet. Der K atalysator wird abgetrennt u. das Ol 
is t dann ais mineralóllósl. Scbmieról brauchbar. (E. P. 317 391 vom 14/3. 1929, Auszug 
veroff. 9/10. 1929. Prior. 15/8. 1928.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Slabilisieren von Schmier- 
und Transformatorenolen dureh Zusatz geringer Mengen Aldehyd, polymercr Aldehyde 
oder Aldehydkondensationsprodd., wie Formaldehyd, Triozyrnethylen oder Aldehyd- 
ammoniak (vgl. F . P . 636 332; C. 1928. I. 3022), wodurch die Tesrzahl erniedrigt 
wird. (Holi. P. 20 632 vom 20/11.1926, ausg. 16/9.1927. D. Prior. 24/11.1925.) M.F.M.

Hermann Beekmann, Deutschland, Sclimieren. Um das Gleiten iibereinander 
angeordneter Blattfedern zu erleichtern, ordnet m an zwischen den einzelnen Blattfedern 
diinne Schicbten aus porósem, m it Ólen oder anderen Schmiermitteln getrankten 
H artkautschuk an, hierdurch wird auch das Rosten der Federn yerliutet. Zur Erhóhung 
der Kautschukschicht ordnet man in  der Schicht ein Gewebe oder Metalldrahtnetz 
an. Die Schmierwrkg. kann dureh Zusatz von pulverisiertem Graphit, Asbest usw. ver- 
m ehrt werden. (F. P. 657140 vom 7/7. 1928, ausg. 17/5. 1929. D. Prior. 9/7. u. 
30/8. 1927.) F ra n z .

Benzol-V erband G. m . b. H ., Bochum, Verfahren zur Beseiligung der korro- 
dierenden Eigenschaften ron Spiritus u. dgl. —  Fortbildung des Verf. nacli D. R. P. 
447526, dad. gek., daB s ta tt der Salze von Benzoesdure Aikalisalze der Salicylsdure, 
Phenylessigsaure, des Phcnolphthaleins, der Toluylsaure, Phihalsaure oder Hippur- 
saure verwendet werden. — Die Zusiitze sollen in  geringer Mensre erfolsen. (D. R. P.
484 971 KI. 23b vom 26/1. 1926, ausg. 21/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 447526; C. 1929.
11. I I 15.) D e rs in .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
A. Ponte, Einwirkunfj ron Kochsalz auf Haut und tierische Gewebe. Die Vorgange 

beim Einsalzcn von H aut u. tier. Geweben werden eingehend besprochen, desgleichen 
die Zusammenhange zwischen Salzkonz. u. Einw. der HC1. Naheres im Original. 
(Boli. R. Staz. Industria Pełli 7- 97—119. Mai.) Gr im m e .

Adolf Kurmeier, U ber die Konzcntration der Wassersloffionen, ihre Beslinunung 
•und Bedeutung fiir die Gerberei. Vf. setzt allgemeinverstandlich den Begriff des pn- 
W ertes auseinander, bespricht die Best. desselben dureh colorimetr.Vergleiehsverff. 
(nach WALPOLE, HELLIGE, WULFF) u. dureh dio absol. W erte liefernde elektrometr. 
Methode u. e ró rte r t die Bedeutung der H-Ionenkonz. fiir die Lcderfabrikation: 
EinfluB des pn-W ertes auf Schwellungs- u. Verfallserscheinungen beim Aschernu. 
Beizen, auf Ferment^Tkg., auf Farbę der Gerbbriilien, Bctrag des Unlóslichen, Schlamm- 
bldg. Gerbstoffextraktion, GerbprozeB, Fettlickern u. Farben. (Lederteehn. Rdsch. 21 
165—70. 177—SO. 15/8.) S to c k .

Charles Stephens, Rost und Atzung hi Gerbereien. Vf. erórtert die Verminderung 
der Lebensdauer von Metallgegenstanden (Dacher, Gieruste, Trager, Rohrleitungen, 
Mascbinenteile etc.), wenn dieselben der Feuchtigkeit oder der Atzwrkg. von in der 
L uft enthaltenen Dampfen ausgesetzt sind. Zu ihrer Verhiitimg empfiehlt Vf. ver- 
sebiedene Anstriclifarben (Oxydrot, BleiweiB m it Talg etc.). Einmaliger Anstrich 
pro Ja h r  erhóht die Lebensdauer eines Metalles um das 2 fache, einmaliger Anstrich 
alle 2 Jahre um das 1,8 fache, einmaliger Anstrich alle 3 Jah re  um das 1,6 fache. Fur 
Metallgegenstande, die Temp.-Schwankungen unterworfen sind, yerwendet man 
zweckmaBig elast. Farben. (Leather World 21. 530—31. 11/7.) Sto ck .

John Arthur Wilson, Die Chemie und das Leder. (Boli. R . Staz. Industria  Pełli 7.
129— 61. Juni. — C. 1929. II. 1615.) Gr im m e .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: E. Stiasny, Darm
stadt), Gerben ron Hauten oder Leder. (Russ. P. 6 662 vom 10/2. 1927, Auszug veróff. 
29/9. 192S. D. Prior. 2/5. 1912. — C. 1913. II. 634 [D. R . P. 26255S].) R ic h t e r .
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