
Chemisehes Zentralblatt
9 3 3

1930 Band I. N r . 7 . 12. Februar.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Harald Perlitz, ScJiauversuch zur Ausdehnung des Wismuts. E in  Bi-Stab (ca. 

12 cm lang, 11 mm Durchmesser) wird in einem evakuierten Glasróhrchen ein- 
geschmolzen; dio Absehmelzstelle wird zum Aufhangehakehen gebogen. Man erw arm t 
das Róhrchon bis iiber den Sckmelzpunkt (271°) u. hangt es in  den Strahlengang 
einer Projektionsvorr., um den Meniskus zu beobachten. R ichtet man den kuhlenden 
Luftstrom  eines Geblases gegen das untere Ende der Glasrohre, daB der Luftstrom  
vertikal aufsteigend die Rohre umspiilt, so beobachtet man ein Zunehmen der Wolbung 
u. ein stetiges Ansteigen des Meniskus bis zur Bldg. einer helmformigen Kuppe. Dio 
Abkiihlung bis zur volIigen Erstarrung der Kuppe dauerfc ca. 23/,t Min., zuletzt bildet 
sieh eine sebarfe Spitze auf dem Gipfel der Kuppo. Wiirde das erstarrende Bi nicht 
in der beschriebenen Weiso gekiihlt werden, so wiirde es dio Glasrohre zersprengen. 
Ein hóheres Ansteigen des erstarrendon Bi erzielt man, wenn m an den kiihlenden 
Luftstrom  zuorst horizontal gegen den fl. Meniskus richtet, was zur Verkrustung der 
freien Oborflaeho fuhrt. Nacli 1/ 2 Min. kiihlt man weiter in der zuerst beschriebenen 
Weise, das fl. Bi durchbrieht dann bald den verkrusteten Meniskus u. erhebt sich 
erstarrend hoher ais zuvor. Die Vorwólbung des Meniskus gibt nicht dio wirkliche 
Vol.-Zunahme des Bi an. Die so entstehende, scheinbare Vol.-Zunahme betrag t nur 
ca. 2,6%i wahrend dio tatsachliche 3,3% ausmacht. Dio scheinbare Zunahme ist 
abhangig von der Zahl der Luftblasen, die sieh zwischen dem Bi u. der Rohrwandung 
befinden, u. dio sich beim Erstarren betriichtlich zusammenzielien. (Physikal. Ztschr.
00. 928—29. 16/12. 1929. Tartu, Estland, Univ.) Wr e sc h n e r .

Louis A. M. Henry, tJber die Ionisałion bei der Ozydalion von Stickstoffdioxyd. 
Besehreibung einer elektr. Apparatur zur Messung von Strómen von 10-15 bis 
10“ 16 Amp. fiir dio Untors. des Reaktionssystems: 2 NO +  0 2 2 N 0 2. Beim Ein-
bringen des reagierenden Gemisches in die Ionisierungskammer t r i t t  bei Zimmer- 
temp. u. bei 100° keino bleibende Ionisation auf. E in Anfangs- u. Endeffekt wurdo 
beobachtet, wenn an  Stello von N 0 2 HC1 von beinahe der gleichen DE. benutzt wird. 
Bei 300° ergab sowohl das Rk.-Gemisch ais auch das Gemisch im Gleichgewichts- 
zustand eine Dauerionisation von 10- 14—10-15 Amp. Diese Ionisation ist proportional 
dem Potentialgradienten in der Iiam mer u. dem prozent. Anteil von NO oder N 0 2. 
Am wahrscheinlichsten is t die Annahme, daB die Ionisation durch die Dissoziation 
des Stiekstoffperosyds bedingt ist. (Journ. physical Chem. 33. 1941—52. Dez. 1929. 
Yale Univ.) A sc iie rm an n .

A. von Kiss und L. Hatz, Uber den Einjluji von Nichłelektrolyten au f die Oe- 
schwindigkeit der Ionenreakticmen. Im AnsehluB an die Unterss. von K iss  iiber den 
reaktionskinet. EinfluB yon Neutralsalzen (C. 1928. II. 122) untersuchen Vff. die 
Wrkg. yon Niehtelektrolj^ten auf die Gesehwindigkeit der Rkk. zwischen Persulfat- 
u. Jodionen. Im  Gegensatz zu der Neutralsalzwrkg. g ilt fiir die Nichtelektrolyten 
nicht das Gesetz von GRUBE u. SCHJIIED: ln (kl — k2) =  a  (c2 — Cj) (niiheres 1. e.), 
sondern es besteht hier eine kompliziertere Abhiingigkeit. Von den untersuchten Stoffen 
verlangsamen Metliyl-Athylalkohol u. Glycerin die Rk„ wahrend Carbamid u. liohr- 
zucker sie besChleunigen. W eiterhin wird der EinfluB von Nichtelektrolyten auf die 
Neutralsalzwrkg. untersucht. Es ergeben sich qualitativ die friiher gefundenen Gesetz- 
maBigkeiten. Q uantitativ  werden Anderungen in  der Reihenfolge der Salze festgestellt, 
dereń Ursaehe theoret. n icht geklart werden kann. Die Ergebnisse der Arbeit werden 
im Zusammenhang m it der Theorie von BróNSTEDT (C. 1925. I I .  511) iiber die chem. 
Rk.-Gesehwindigkeit diskutiert. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 7—17. Jan . 1929. 
Szeged [Ung.], 2. Chem. Inst. d. Univ.) J .  L a n g e .

Wo. Ostwald, Zur Theorie der fliissigen K ry stalle. Im  AnsehluB an die Arbeit 
Yon A l e x a x d e r  u . H e r r m a n n  (C. 1929 . II. 250) wird auf die vom Vf. („Die W elt

xn. i . . 60
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der yernaehlassigten Dimensionen“ , 1927. 146) yorgeschlagene Kennzeichnung meso- 
morpher Systeme ais laminare u. fibrillare (Spezialfall: spirillare) Systeme hingewiesen. 
Bei laminaren u. fibrillaren K rystallen en tsp rcch en  den Spaltflachen u. sonstigen 
D iskontinuitaten dreidimensionaler Krystalle Spaltlinien u. Spaltpunkte. Auf den 
Zusammenhang m it den Erscheinungcn der „kon. Grenzlinien“ in  smekt. Systemen 
•u. der Adlineation (vgl. S c h w a b  u . P ie t s c h , C. 1930. I. 4) wird hingewiesen. 
Es g ib t n icht mir mesomorphe (fl. u. halbfl.), sondern offenbar aueh feste laminare 
u. fibrillare Systeme (Grapłiit, Cellulosefasern), fiir dereń krystallograph. Aufklarung 
auch die yernaehlassigten ScH O EN FLlESsehen Raumgruppen heranzuziehen sind. 
JFiir mesomorphe Systeme erscheint nicht allein die laminare u. fibrillare Textur kenn- 
zeichnend, sondern weiterhin die Tatsache, daB bei ihnen auBerdem die In tensitat 
der G itterkrafte klein is t gegeniiber der In tensita t n. mechan. AuBenkrafte einschlieB- 
lich der Grenzflachenkrafte. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallohem. 71. 131—34. Ju li 1929. Leipzig.) L e s z y n s k i .

E. Alexander n n d  K. Herrmann, Zur Theorie der flussigen Krystalle. E n tg e g n u n g  
a u f  d ie  v o rs t .  ref. A rb e it  v o n  W o . OSTWALD. A is a lle in  au sre ich en d es u. n o tw en d ig es 
K e n n ze ich e n  d es m eso m o rp h en  Z u s tan d e s  w ird  d ie  S t r u k tu r  in  zwei- bzw . e in d im en - 
s io n a le n  R a u m g it te rn  ang eseh en . D ie  ScH O EN FLlESsehen n ic h t  d re id im en s io n a len  
R a u m g it te r ,  d ie  h y p o th e t . f iir  d ie  S t r u k tu r  d e r  m eso m o rp h en  P h a se n  p o s tu l ie r t  w u rd e n , 
s in d  ih re r  geo m etr. N a tu r  n ao h  id e n t. m it  W ElSSEN BERG sehen N e tzeb en en g ru p p en  
u . K e tte n g ru p p e n . (Z tsch r. K ris ta llo g r .,  K r is ta llg e o m e tr . , K r is ta llp h y s ik , K ris ta llo h em .
7 1 . 134. J u l i  1929. B e rlin -C h a rlo tte n b u rg .)  L e s z y n s k i .

K am ekich i Shiba, Bemerkung iiber die kinetische Theorie der Diffusion von 
Gasen. Bei der Berechnung der Koeffizienten der Gasdiffusion nach der kinet. Theorie 
■wird im allgemeinen angenommen, daC beide Bestandteile eines Gasgemisehes denselben 
Diffusionskoeffizienten haben. Diese Annahme is t ungenau. Vf. g ib t fiir den Diffusions- 
koeffizienten eines Bestandteils folgende Gleichung an: D 1 =  1/ 3 cx lv  wobei ct die mittlere 
Geschwindigkeit u. Z, die m ittlere freie Weglange bedeuten Die Beeinflussung des 
Diffusionskoeffizienten des einen Bestandteils durch den anderen zeigt sieh im EinfluG 
auf die m ittlere freie Weglange. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 
107. 11/11. 1929.) L o r e n z .

R . F. M ehl und R . H . Canfield, Kompressibilitdt von Kryslallen. R a s c h e v s k y  
versuchte die Kompressibilitat von ICrystallon groCtenteils durch dio Existenz innerer 
Hohlriiume zu erldaren (C. 1 9 2 9 .1. 2506). Vff. wenden sieh aus 2 Griinden gegen diese 
Erklarung. 1. geht die Kompressibilitat m it vielen period. Eigg. der Elemente bztr. 
Verbb. (Atomvol., E., Bildungswarme), von denen kaum  angenommen -werden kann, 
daB sie durch innere Hohlraume bedingt sind, parallel. — 2 . widorsprechen róntgen- 
spektroskop. Ergebnisse dieser Erklarung. Die von SlEGBAHN bestimm ten Wellen- 
langen der Ca-K  a- u. die Cu-K  /S-Linie, die auf der aus der D. berechneten Gittcr- 
konstanten des Calcits beruhen, sind 0 ,2 3 %  kleiner ais die durch Beugung an einem 
opt. G itter erhaltenen W erte ( B e a b d e n ,  O. 1930. I. 170). Die Existenz von Hohl- 
raum en im Calcit wurde die D. zu klein erseheinen lassen, infolgedessen zu hohe Werte 
fiir die G itterkonstante u. dam it fiir die Wellenlange ergeben. Die direkte Messung 
miiCte also zu niedrigeron, n icht zu hoheren W erten fuhren. (Naturę 124. 478—79. 
2 8 /9 .1 9 2 9 . Washington, Naval Research Lab., Abtlg. f. physikal. Metallurgie.) LoKENZ.

Oskar Baudisch, Die Bedeutung von Austausch- oder Verdrangungsreaktionen bei 
kałalyliscTien Vorgangen. (Vgl. BAUDISCH u. D a v id s o n , C. 1928. I. 810.) Im  Gegen- 
satz zu allen anderen magnetometr, untersuehten Penta- u. Hexaferricyaniden, die 
param agnet. sind, is t Nilroprussidnatrium  diamagnet. — Vf. sucht festzustellen, ob 
mol. Sauerstoff, ahnlich wie NO, an Fe (II) prim ar koordinativ gebunden wird u. ob 
prim ar, vor der Oxydation des komplexen Ferro- zum Ferriion, relativ  bestandige, 
nachweisbare Ferro-Sauerstoffverbb. (Eisenperoxoverbb.) entstehen. Es wird ver- 
m utet, daB Eisenperoxo-Oxydationen viel eher der von leicht atom aren O abspaltenden 
Oxydationsmitteln hervorgerufenen A rt der Amin- bzw. Im inoxydation gleichen wiirden 
u. daB rielleicht die bei der Oxydation von Pyrim idinen u. H ydantoinen m it Na- 
Pentacyanaąuoferroatlsg. (Ferroaąuosalzlsg.) auftretenden intensiven scharlachroten u. 
violetten Farbungen der Bldg. solcher bei Nitroso- u. Hydroxylaminoverbb. isolierten 
Zwischenstufen zuzuschreiben sind; zur Priifung geeignet zeigten sieh ps-Cumidin u. 
5-Aminouraeil. Bei Oxydation von ps-Cumidin m it autoxydierter Ferroaąuosalzlsg. 
t r i t t  zunachst eine tief blutrote Fl. auf, dereń Farbę aber bald un ter Zerfall des primar 
entstehenden roten Hydroxylamin-Eisen-Komplexes u. Bldg. blauer Farbstoffe in
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blaugriin u. blau iibergeht. Bei Benzidinchlorhydrat sofort tiefblaue Farbę. Die Oxy- 
dation von p-Tolw>lsulfon$aure-\_m-aminoplie.nyl]-e$ter liefert das seharlachrote Zwischen-

prod. ^Fe ^  ^ 2  J^a ’ ^er V-Toliu>lsulfonsaure-\ni-liydroxyl-
aminop7ienyl]-esler isfc ein auBerst bestandiges Hydroxylamin, das in  Aceton gel. m it 
Pentacyanferroaten tiefrote Einlagerungsverbb. vorst. S truktur bildet. Bei 5-Amino- 
uracil Bldg. relativ bestandiger scharlaehroter Koordinationsyerbb. M it ps-Cumidin, 
besonders aber m it 5-Aminouracil liiBt sieli zeigen, daB eine kurze Zeit autosydierte 
Na-Pentacyanaquoferroatlsg. u. U. ein prinzipiell anderes Oxydationsvermógen be- 
sitzt, ais das aus ihr bei der Oxydation entstehende tiefviolette Ferriaquosalz. — Ein 
spezif. Reagens auf Ferrikomplexionen ist red. PhenolpUhalein (ygl. G l a i s t e r , B r i t . 
Med. Joum . 1 [1926]. 650), das m it Ferricyankomplexen in  Abwesenheit von H„0., 
aueli in  starker Verdiinnung (0,01%) Rotfarbung gibt. Bei autoxydierten Ferroaąuo- 
salzlsgg. negatiyo R k.; erst nach langerer Zeit, besonders in  der W anno Zers. der Per- 
oxoverb. unter Bldg. eines Phenolphthalin oxydierenden Ferrikomplexes, wobei die 
oharakterist. Peroxooxydation verIoren gelit. In  Ggw. von H 20 2 yersagt die Rk., wóil 
dann die Ferrikomplexe sofort zu m it Phenolphthalin n ieht reagierenden Ferro- 
komplexen red. werden. — Der N in Aziden besitzt Affinitat zu 2- u. 3-wertigem Fe 
u. vermag dadurch die vom Vf. friiher beschriebenen Austauseh- oder Verdrangungsrkk. 
der komplexen Fe-Cyanide direkt oder indirekt zu beeinflussen. W ird eine frisehe 
Lsg. von Ferroaąuosalz in  2 Teile geteilt u. der eine m it NaN3 yersetzt, so w ird auf 
Zusatz einer Acetonlsg. von jj-Toluolsulfonsaure-[o-nitrosophenyl]-esler zu beiden 
sehwach gelbgefarbten Lsgg. die azidfreie unter Bldg. einer Einlagerungsverb. (vgl.
C. 1930. I. 175) sofort tiefrot; die azidhaltige bleibt farblos u. ró te t sieh erst all- 
mablieh, indem das NaN3 den E in tritt der Nitrosoverb. in  die innere Sphare verhindert. 
Bei Zusatz von Biearbonaten oder kaust. Alkali zu einer sehwach rotlichgelben K-Penta- 
cyanamminoferriatlsg. keine siohtbare Veranderung, auf Zusatz von N aN 0 3 sofort 
tiefvioIette Farbung infolge Bldg. von Ferriaąuosalz; NaN3 vermag also 1 NH 3 aus 
der inneren Sphare zu verdrangen unter Ersatz durch 1 Aąuomol. u. Ausbildung eines 
Gleiehgewichts zwischen Azido- u. Aquokomplexen. Eine frisehe, m it NaN3 versetzte 
Ferropentacyanamminlsg., [Fe"(NC)r>N H 3]iVa3 oxydiert sieh sehr raseh u. farb t sieh 
an der Oberflache tief violett; Oxydation sogar in sehwach schwefelsaurer Lsg. Im  
Licht entstehen in  einer wss. Ferroamminsalzlsg. in Ggw. von NaH C03 Ferriionen, 
wahrend in  Ggw. von NaN 3 der Komplex in tak t bleibt u. nur die NH3-Gruppe aus der 
inneren Sphare verdrangt wird. Verdriingung einer Cyangruppe aus K^FeiGN)^ durch 
Lichtenergie in Ggw. von NaN3 ais Vorlesungsvers.: nach wenigen Sekunden Be- 
strahlung m it einer Bogenlampe Violettfarbung des m it der Luft in  Beriihrung stehenden 
Teiles der Lsg. infolge Verdrangung einer CN-Gruppe, Oxydation im Komplex u. 
Bldg. von K-Pentacyanaquoferrit. Die Angaben yon B a u r  (C. 1925. II . 1270) sind 
nicht zutreffend. Bei diesen Lichtrkk. sind Spuren von 0 2 besonders zu beriicksichtigen. 
Die Rk. zwischen Alkalinitriten u. Pentacyanaąuoferroat unter Bldg. von Nitroprussid- 
alkali, das m it (NH,)2S Violettfarbung gibt (vgl. S c a g l ia r n i  u. P r a t e s i , C. 1929.
I. 737) eignet sieh zum Naehweis von Spuren N itrit neben N itra t: Eine m it N itrit 
versetzte K.,Fe(CN)G-Lsg. liefert, wenige Minuten unter guter Kuhlung bestrahlt, die 
charakterist. N itroprussidrk.; bei AusschluC von 0 2 Ausbleiben der Rk. (Ber. Dtsch. 
ohem. Ges. 62. 2699— 2705. 6/11. 1929. New York, Rockefeller-Inst. f. medizin. 
Forsch.) K r u g e r .

[russ.] B. A. Pawlow und W. K. Ssemenjetschko, Lchrbucli der Chomie. 2. Aufł. Moskau: 
Mospoligraf 1930. (356 S.) Rbl. 2.—; geb. Rbl. 2.25.

J. W. Smith, The effeets of moisture on chemical and physical changes. New York: Long- 
mans 1929. (247 S.) 8°. Lw. S 5.—.

A ,. A tom stru k tu r . R ad ioch em ie . P h otoch em ie .
A. Schubnikow , tlber die Symmetrie des Kontinuums. Es wird die unendliehe 

Mannigfaltigkeit ein-, zwei- u. dreidimensional-kontinuierlicher Gruppen dargestellt, 
u. es wird an Beispielen dereń Bedeutung fiir krystallograph. u. physikal., durcli 
Symmetrien ausgezeichnete Gebilde u. GroGen erlautert. — Nach Ansicht des Vfs. 
sind die fl. K ryś talie ais s ta tis t. homogene Stoffe zu betrachten, es is t ihnen demnach 
die Symmetrie der kontinuierlichen Gruppen (u. nicht die der Netz- u. Kettengruppen) 
zuzuschreiben. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem.72.
272—90. Noy. 1929. Leninnrad, Minerał. Museum d. Akad. d. Wiss.) LESZYXSKI.
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O. Kleili, Zur Frage der Quantelung des asymmetrischen Kreisels. (Ztschr. Physik 
58. 730—34. 9/12. 1929. Koponliagen, Univ. Inst. f. theoret. Płiysik.) L e s z y n s k i .

E . Gaviola, Zur K ritik  und zum Verstdndnis der Quantentlieorie. E ine konseąuente
undulator. Deutung der Quantentheorie zełgt un ter anderem, daB die Quanten- 
bedingungen lediglieh das Vorhandensein diskreter Frequenzen verlangen, ohne iiber 
Amplitudon etwas zu bestimmen. Amplituden konnen u. diirfen nicht geąuantelt 
werden. Sie miissen vielmehr, wenn Intcrferenz besohrieben werden soli, stetig ver- 
anderlich u. beliebig teilbar sein. In  einor undulator. Beschreibung gibt es keine 
„stationiiren“ Zustande, sondern nur Eigenfrequenzen. (Ztschr. Physik 58- 651— 66. 
Ńov. 1929. La P lata , Inst. de Fisica.) ” L e s z y n s k i .

F. I. G. Rawlins, Bemerkung iiber zwei Tlworeme bei der Gasentartung. Im
AnschluB a n  B e n n e w i t z  (C. 1924. I I . 2232) w ird  d e r  J 0U L E -K EL V IN -Effekt u. das 
M oL L iE R -D iagram m  f iir  e in  d e g en e rie rte s  G as b e h a n d e lt . D ie  BENNEW lTZsche T h eo rie  
i s t  a llg em ein  g enug , u m  d ie  R e s u l ta te  sow ohl d e r  B oSE -E iN S T E lN schen  a is  a u c h  
d e r  FE R M lsehen  S ta t i s t ik  zu  u m fassen . (Z tsch r. P h y s ik  58. 830—32. 9/12. 1929. C am 
b rid g e .) L e s z y n s k i .

J. Frenkel, iiber ąuantenmeclMnische Energieiibertragung zwischen aiomaren 
Systemem. Es werden Einwande gegen dio Behandlung der Theorie der StoBvorgange 
durch K a l l s i a n n  u. L o n d o n  (C. 1 9 2 9 .1 .3063) erhoben. D ie  K a l lm a n n - L o n d o n s c I io  
Theorie wird durch ein e  strengere orsetzt, die der B oR N -D iR A C schen Behandlung 
dieses Problems entspricht. D ie  von K a l l m a n n  u . L o n d o n  yersuchte Quanten- 
umformung der LoR EN TZschen Stofldampfungstheorie wird abgelehnt u. durch eine 
richtige, obwobl grob approxim ative Umgestaltung ersetzt. Zum SchluB werden einige 
Schw’ierigkeiten diskutiert, auf die man bei der Betrachtung nicht konsorvativer t)bor- 
gango stoBfc. (Ztschr. Physik 58. 794—804. 9/12. 1929. Leningrad, Physik.-Techn. 
Róntgeninst.) L e s z y n s k i .

Wilhelm Anderson, U ber die Struktur der Lichtąuanten. (Vgl. P o k r o w s k i , 
C. 1929. II. 2747.) (Ztschr. Physik 58. 841—57. 9/12.1929. Dorpat.) L e s z y n s k i .

Malcolm C. Henderson, Die Streuung von BetateilcJien durch leichte Gase und 
das magnetische Moment des Elektron*. U h l e n b e c k  u . G o u d s .m it  (C. 1926. I .  2650) 
erklarten die M ultiplettstruktur der L inienspektra un ter der Annahme, daB das Elektron 
ein magnet. Moment von der GróBe eines B O H Rschen Magnetons besitzt. Is t dies der 
Fali, dann muB ZusammenstoB zwischen zwei E lektronen anders wirken wie wenn 
das Elektron nur ein elektr. Feld besitzt. Vff. untersuchen die Streuung von /?-Strahlen 
in  H 2, He, N„ u. Ar. Es ergibt sich, daB das E lektron ein zusatzliches Kraftfeld zu dem 
n. elektrostat. Feld besitzt; es ist aber unwahrscheinlich, daB es ein magnet. Moment 
von der GróBe eines BOH Rschen Magnetons besitzt. (Philos. Magazine [7] 8 . 847—57. 
Dez. 1929. Cambridge, T rin ity  College.) L o r e n z .

W. D. Harkins, Oberfladienstruktur und Atombau. Nach einer kurzeń t)bersicht 
iiber die Orientierung von Moll. in  der Oberflache bespricht Vf. die verschiedenen 
Regeln iiber die Haufigkeit u. S tabilitat der Atome. (Science 70. 433—42. 463—71. 
8/11. 1929. U niversity of Chicago.) '  L o r e n z .

G. Horowitz, U ber eine mogliche Form des metallisclien Stickstoffs. Es wird eine
energet. Existenzmóglichkeit einer metastabilen (auf 3 V im Vergleich zu der normalon 
angeregten) Form  des metali. Stickstoffs gezeigt, u. es werden die Eigg. dieser Form 
angenahert berechnet. Ausgangspunkt is t die Kohlenstoffahnlichkeit der Ionen N+, 
welehe eine homoopolare Anziehung der Ionen zur Folgę hat. — Eine Darst.-Móglichkeit 
des metali. Stickstoffs besteht darin, daB man krystalline Kerne im einatomigen akt. N 
wachsen liiBt. Es erscheint am wahrscheinlichsten, daB diese Keimo sich bei der Wrkg. 
des ak t. N  auf eine Kohlenstoffoberflache bilden konnen. Wegen ihrer bomoopolaren 
Affinitat muB die Kohlenstoffoberflache die N +-Ionen absorbieren u. der adsorbierte 
atomare N  kann weiter in  ein C-ahnliches G itter iibergehen. (Ztschr. Physik 58. 
710—17. Nov. 1929. Leningrad.) L e s z y n s k i .

D. Motzok, Substitutioneniheorie ais Analyse der Symmelrielehre. I I .  Symmetrie 
der unendlichen Systeme. (I. vgl. C. 1929. II. 3102.) Ausdehnung der Substitutions- 
theorie auf unendHche Systeme. Yergleich der Anwendbarkeit m it der der abstrakten 
Gruppentheorie. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeom etr., KristaJlphysik, Kristallchem.
72. 249—71. Nov. 1929. Moskau, Bergakademie, K abinett d. ICrystallogr.) Lesz .

G. I. Pokrowski, tJber das Wahrscheinlichkeitsgesetz bei dem Zerfall radioaktiver 
Stoffe sehr kleiner Konzentration. (Vorl. Mitt.) Es wird esperim entell gezeigt, daB bei 
sehr kleiner Konz. des P raparates u. groBem Offnungswinkel fiir a-Strahlen systemat.,
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gesetzmaBige Abweichungen von don Wahrscheinliohkeitsgesetzen des radioSkft> Z o r ^ > - ''  ( 
falls existieren. Dies deutet wahrseheinlich darauf hin, daB der Zerfall einęs ̂ Atoms 
nioht unabhangig von dem Zerfall des Nachbaratoms ist. Im  AnschluB hieraj: 
die Moglichkeit der A ktm erung radioakt. Stoffe durch kurzwellige Strahlung 
diskutiert. (Ztschr. Physik 58. 706—09. Nov. 1929. Moskau, Physik. In st. d. TechnV 
H o ch sch .) L e s z y n s k i .

Otto Erbaeher und Hans Kading, Uber eine neue Beobachlung bei der Darstelłung 
von Badiumemanation. Eino Wiederholung der Grundverss. von P e t e r s  u . W e i l  
(C. 1929. II . 2015) bringt keinerlei Anzeichen fiir dio von diesen gefundene durch- 
dringende y-Strahlung. (Naturwiss. 17- 997. 20/12. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.- 
Inst. f. Chemie, chom.-radioakt. Abfc.) L e s z y n s k i .

L. F. Curtiss, Die Natur der kosmisclien Strahlung. Um die Ansicht von B o th e  u .
K o h l h o r s t e r  (vgl. 0 . 1929. II. 1379) iiber die korpuskulare N atur der Hóhenstrahlung 
zu stiitzen, unternim m t Vf. Verss. m it einem Rohrenzahler unter Benutzung eines 
Magnetfeldes an s ta tt der Absorptionsschirme. Vorlaufige Yerss. bestatigen die obigo 
Ansicht. (Physical Rev. [2] 34. 1391. 15/11. 1929.) L o r e n z .

H . Seemann, P . Gallitelli und O. Kantorowicz, Vermeidung von Verunreini- 
gungen der Antikathode in  zerlegbaren Eleklronenrontgenroliren wahrend des Beiriebes.
Die Moglichkeit, m it Elektronenróhren saubere Róntgenspelctren zu erzielen, wird 
untersucht. Boi gutem Vakuum ist kein Nd. des Gluhdrahtmetalls auf der Antikathode 
nachweisbar. Die bisherigon Fehlorquellen diirften mangelhafte Vakuumanlagen 
(Fettschliffe) u. fehlerhafte Pumpverff. gewesen sein. Zur H erst. reiner motali. Anti- 
kathoden wird empfohlen, wenn móglich, auf die Antikathode chem. reine Ndd. elek- 
trolyt. aufzubringen. Diese Ndd. konnen auch gegebenenfalls ais rauhe Unterlago 
zum Einreiben der Analysenpraparato bei der Emissionsanalyso gu t geeignet sein. 
(Ztschr. Physik 58. 823— 29. 9/12. 1929. Freiburg i. Br.) L e s z y n s k i .

Sten v. Friesen, Prazisionsmessungen in  der E-Serie der Elemente. T itan und 
Vanadium. Ausfuhrliche Beschreibung eines von SlEGBAHN konstruierten Tubus- 
speklrameters fiir das Hochvakuum. Mit diesem App. werden Prazisionsmessungen 
der Linien a2, a! u. /5j der K-Serie des Ta u. des V ausgefiihrt. Ferner werden m it einem 
Prazisionsvakuumspektrometer die Linien K/S', /?", /?2 u. f i bestimmt. (Ztschr.
Physik 58. 781—93. 9/12. 1929. Uppsala, Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Don M. Yost, Die K-Absorptionsdiskonlinuitdten bei Mangano- und Chromationen.
Vf. untersucht die Rontgenabsorption durch Mn012 u. K 2C r04 in  Lsg. u. ais K rystall. 
Innerhalb der Fehlergrenze sind die Absorptions-Diskontinuitaten der M n"-Ionen 
in Lsg. von derselben Wellenlange wie im Krystall. Dasselbe tr ifft fiir die C r04-Ionon 
zu; auch die Feinstruktur der Cln-omatkante is t in  beiden Fallen unyerandert. (Philos. 
Magazine [7] 8 . 845— 17. Dez. 1929. Uppsala.) L o r e n z .

W. E. Garner und J. E. Lennard-Jones, Molekułarspektren und Molekular- 
slruktur. Eine K orrektur zu dem C. 1929. II . 3210 referierten Bericht iiber die Tagung 
der F a r a d a y - Gesellschaft. (Naturę 124. 762. 16/11. 1929. Bristol, Univ.) E . R a b .

R. Wierl, Starkeffekt und Polarisation. Die relativen In tensitaten  der Starkeffekt- 
komponenten zeigen eine groBo Abhangigkeit von den auBeren Bedingungen.. Im  
Quereffekt is t eine sohr gute tlbereinstimmung m it den Ergebnissen der Berechnung 
nach der SCHRODINGERschen Wellenmechanik fur die p-Kompononten im Falle 
des bewegten StoBleuohtens beobachtet. Dio Vers.-Bedingungen ontsprechen dabei 
denjenigen, bei welchen die naturliche Polarisation des K analstrahlleuchteńs beob- 
achtbar ist. Im  Falle des unpolarisierten Abklingleucktens t r i t t  eine von der Theorie 
abweichende Intensitatsverteilung auf. Der EinfluB eines elektr. Querfeldes auf dio 
Polarisation is t an  den Aufspaltbildern daran zu erkennen, daB im polarisierendon 
Leuchten die gesamto p-Intensitat gegeniiber der s-In tensitat verstark t ist, im Ab- 
klingleuchten aber gleich sta rk  ist. Im  elektr. Parallelfeld t r i t t  keine Anderung der 
Intensitatsverteilung auf. In  dem beim Liingseffekt auftretenden unsymm. Auf- 
spaltungsbild w ird die m it der Theorie ubereinstimmende H alfte denjenigen Schwin- 
gungen zugeordnot, die drach Polarisation starker angeregt sind. Die Verss. wurden 
gemeinsam m it H. Mark ausgefiihrt. (Physikal. Ztschr. 80. 939.15/12.1929. Ludwigs- 
hafen.) W r e s c h n e r .

M ario Conti, Die IonisationstJieme und das Spektrum der Sonnenjleclce. Vf. wieder- 
holt die wichtigsten Gnmdziige der Theorie von R t js s e ł  (vgl. C. 1929. U . 2409) u. 
diskutiert an H and der oxperimentellen Ergebnisse die Anwendung dieser Theorie
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auf das Sonnenspektrum. (Nuovo Cimento 6 . 289—97. Juli 1929. Rom, Prazisions- 
labor.) W r e s c h n e r .

Bengt Edlen nnd Algot Ericson, Vakuum-Funken-Spektren im  eztremen TJltra- 
viole.it herunter bis 100 A. Mit einom von SlEGBAHN angegebenen Vakuumspektromoter 
gelingt es den Vff., opt. Spoktren bis 100 A herunter aufzunehmen. Auf einer Sohumann- 
platto von 26 cm Lange erscheint z. B. nach 5 Min. Exposition ein Spektrum von 
1250 bis 100 A m it einer Auflosung von 3,5 A/mm (bei 100 A) bis 6,5 A/mm (bei 1000 A); 
das benutzte G itter h a t 571Striche/mm. Ais Beispiel wird ein Spektrogramm des 
Cu-Funkens bis 126 A reproduziert, m it 140 Linien < 200  A. Eine Unters. von 
ieiehten Elementen (Li bis F) h a t zur Entdeekung fruher unbekannter Funkenspektren 
hóhorer Ordnung gefiihrt. Im  Li+-Spektrum wurden dio 3 ersten Hauptserienglieder 
-bei 199,26; 177,99 u. 171,54 A gefunden; daraus berechnet sich der Grundterm 1 S  
zu 610112 ±  100 cm-1, was dem Ionisierungspotential Li++ =  Li+ +  75,282 T
0,012 Volt entspricht. Auoh das erste Hauptserienglied des Be++ wurde aufgefunden, 
u. zwar bei 100,25 A (kiirzeste bis je tz t gemessene ultrayiolette Linie). Wenn man 
den 2 P-Term  des Be++ aus denen des He u. des Li+ ostrapoliert, so erhalt man 
•2 P  — 243263 T  500cm-1, u. dam it 1 S  =  1240769 ±  800cm-1, was dem Ionisierungs- 
potential 153,10 T  0,10 Volt entspricht. Die Hauptserienlinien des Be++ sind demnach 
kurzwelliger ais die iT-Linien des RSntgenspektrums des neutralen Be-Atoms (die 
bei 111— 122 A liegen). — Vff. fanden bei den Elementen Li bis F  die von MlLLlKAN 
u. B o w e n  (C. 1924. I. 1634) angegebenen Linien wieder; nur die Existenz der beiden 
kurzwelligsten von M lLLlKAN u. B o w e n  angegebenen u. dem O zugeschriebenen 
Linien 136,6 u. 144,3 A konnte n icht bestatig t werden. (Naturę 124. 688—89. 2/ 11 . 
1929. Upsala, Univ., Phis. Lab.) E . R a b i n o w i t s c h .

R. Mecke, Die Dissoziationsarbeit des Sauerstojfs. Aus den Messungen von 
N o r r i s h  (C. 1929. I I . 1262) iiber die Wellenlangenabhangigkeit der photochem. 
Zers. von N 0 2 ergibt sich die Bandenkonvergenzstelle zu rund 7. 3700, entsprechend
3,35 V (77 koal). H ier zerfallt N 0 2 in NO (2 Tl) u. O (3P). Eine Folgerk. des ent- 
stehenden O zersetzt ein weiteres N 0 2-Mol. un ter Bldg. von NO u. 0 2. Da die Warme- 
tonung der therm . Zers. von N 0 2 in NO u. 0 2 gleich 13,0 kcal ist, ergibt sich aus den 
beiden Gleichungen:

Photochem.: NOa +  77 kcal =  NO 4* O
Therm .: N 0 2 +  13 kcal =  NO +  V* 0 2

fur die Dissoziationsenergie des Sauerstoffes der W ert: 128 kcal (5,6 V). —  Fiir den 
Zerfall des 0 2 in  ein n. Atom (3P) u. ein Atom im ^ -Z u s ta n d  h a t sich aus der Lago 
der Bandenkonvergenz im  ultravioletten Absorptionsspektrum des Sauerstoffes der 
W ert 7,05 V (210 kcal) ergeben. Demnach is t dio Anregungsenergie des 1/J-Termes 
gleich 1,4 V. Die dieser Anregung entsprechende Linie (A 8700) wurde im Nordlicht- 
spektrum  gesucht, aber — wahrscheinlich wegen ihrer ungiinstigen Lago — noch nicht 
gefunden. Die angegebenen W erte diirften auf 0,1 V richtig sein, doch is t  5,6 V eher 
ais oberer Grenzwert anzusehen. Die Strukturform el des N 0 2 is t hiernacli 0 ~ N —O—. 
(Naturwiss. 17- 996. 20/12. 1929. Bonn a. Rh.) L e s z y n s k i .

W. E. Curtis und A. Harvey, Struktur des Bandeiispektrums des Heliums. VI. 
(V. ygl. C. 1929. I . 532.) 1 . Vff. stellen zunachst dio seit dem Erscheinen der V. Mitt. 
von anderen Forschern in  der Deutung des He2-Spektrums gemachten Fortscliritte 
zusammen. 2. In  einer Tabelle werden die R otationsąuanten aller He2-Banden zu- 
sammengestellt. Aus der Tabelle ergibt sich, daB diese Rotationsąuanten m it wachsender 
H auptquantenzahl des Leuchtelelctrons fiir alle (ortho- u. para-) Banden gleichen End- 
werten zustreben ( 1. R otationsquant 70,9 cm-1, 2. R otationsąuant 127,5 cm-1  usw.). 
Die Grenzwerte stellen offenbar die R otationsąuantcn des He2+ dar. Aus ihnen findet 
man fiir das Hc2+-Ion: Tragheitsmoment J 0 - 3,898-10-40; K ernabstand r0 =  1,087 A. 
Die Schwingungsąuanten des He2+ wurden in  ahnlicher Weise schon von W e i z e l  
(C. 1929. II . 2301) berechnet (w0 =  1628 cm-1 ; B a — 7,105 cm-1 ). Vff. zeigen, wio 
diese GesetzmaBigkeit zur Ordnung noch nicht analysierter Banden herangezogen 
werden kann. 3. Es werden 8 neue He2-Banden beschrieben. Davon haben 4 boi 
5350 A gelegene Banden einen gemeinsamen Endzustand „2  3U“ (u. bekannte Aus- 
gangszustande: 4 3S, 4 3Z, 4 SX , Y). Der neue Term „2 3U“ wird interpretiert, ais der 
einzigo bis je tzt fehlendo von den theoret. vorausgesagten zweiquantigen Triplett- 
term en des He2, namlich ais (1 s a)" ■ (2 p o)- ■ Die librigen 4 neuen Banden ver-
binden Terme von bekanntem Typus: 4 3F, 5 3 Y  u. 5 m it 2 3P , u. 4 1Db mit 2 1P-
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(Procecd. Roy. Soc., London. Serie A. 125. 484—506. 1/10. 1929. Newcastlc-upoa- 
T y n e , Ar m s t r o n g  Coli.) E . R a b in o w i t s c h .

John Thomson, Bogen- und Funkensłrahlung des Wasserstoffs im  extremen Ultra- 
violelt. In  Fortsetzung friiherer Verss. (C. 1929. I I . 837) untersucht Vf. die ionisierende 
Wrkg. der von einer Punktentladung im H 2 ausgehenden Strahlung auf dasselbe Gas 
in einem besonderen, von dor Entladungsstreoke durch D rahtgitter geschiitzten Teil 
desselben Rohres. Es wird angenommen, daB bei konstantem  Druck die ionisierende 
Wrkg. ein Ma 13 fur die In tensita t darstellt, m it der die ionisierende Strahlung von der 
Entladungsstreoke em ittiert -wird. Durch Verss. bei verschiedenem Druck u. ver- 
schiedenen Strom starken wird nacbgewiesen, daB die In tensita t der ionisierenden 
Strahlung bei jedem gcgebenen Druck in  erster Naherung linear m it der Stromstarko 
w achst; in  zweiter Naherung t r i t t  ein ąuadrat. Korrektioneglied in Erscheinung. 
D araus wird gefolgert, daB die ionisierende Strahlung hauptsachlich durch Zusammen- 
stoBe von Ionen m it neutralen Moll. entsteht (denn die Anzahl dieser StóBe muB linear 
m it der Strom starke wachsen); das kleine ąuadrat. Glied wird dagegen auf StoBe von 
Ionen m it Ionen zuriickgefuhrt. Die Punktentladung ist eine „gemischte" Bogen- u. 
Funkenentladung. In  besonderen Verss. an einer Ne-Lampe wird nacbgewiesen, daB 
die In ten s ita t der Bogenstrahlung des Ne m it wachsender Stromdichte tatsachlich 
linear m it der Strom dichte ansteigt. Die Vermutung, daB die ionisierende Strahlung 
in  H 2 n icht vom Gas, sondern vom Elektrodenmaterial ausgeht, wird durch Verss. 
m it verschiedenem Elektrodenmaterial (P t u. Sn) widerlegt. (Philos. Magazino [7] 8 . 
977—92. Dcz. 1929. Univ. of Reading.) E . R a b in o w it s c h .

J. C. McLennan, A. B. McLay und M. F. Crawford, Das Funkenspekirwn des 
Thalliums, T l  I I .  Termancdyse; Feinslrulclur von Linien. I n  Fortsetzung einer friiheren 
Unters. im U ltraviolett (C. 1929. I. 1900) wird das Funkenspektrum des Tl im Sicht- 
baren u. U ltraro t ausgemessen. Eine zusammenfassende Tabelle en thalt 60 neue 
identifizierte u. eingeordnete Tl+-Linien im Gebiet 2012—7073 A, sowie 25 schon 
fruher eingeordnete Linien (1167—1909 A). Eine zusammenfassende Termtabelle 
en thalt 17 M ultipletterme der Konfigurationen G s2, 6 s 6 p, 6 s 7 s, 6 s 6 d, 6 p~, 6 s 7 p, 
6 s 5 f u .  6 s 7 d. Die Estrapolation der Seriengrenze (aus 2 Gliedern, 6 s 6 u. 6 s 7 d) 
ergibt fiir den Grundterm 6 s2-1S 0 den W ert 165 700 cm-1, also eine Ionisierungs- 
spannung von 20,5 Volt. Bei Tl+-Linien konnt-e eine Hyperfeinstruktur beobachtet 
werden (2—3 Hyperfeinkomponenten). F ur 15 Tl+-Linien werden die Wellęnzahlen 
der H yperfeinstrukturkoirponenten in Multiplettform tabelliert, in der Annahme, 
daB die Terme 1S 0 u. 3P 0 keine Hyperfeinaufspaltung geben, die Terme m it j> 0  
in je 2 Komponenten aufspaltcn; dies spricht fiir einen Kerndrall J  — 1/ 2; der gleiche 
W ert wurde von SCHULER u. B ru c k  (C. 1929. II. 2638) fiir neutrales Tl gefunden. 
Auffallend ist, daii die Hyperfeinaufepaltung im T1+ viel gróJ3er ist ais im Tl. (Proceed. 
R o y . Soc., London. Serie A. 125. 570—78. 1/10. 1929.) E. R a b i n o w i t s c h .

Ramón G. Loyarte, Die quantifizierte Eotation des Tlialliumatcms. (Vgl. C. 1930.
I. 642.) Es wird dargelegt, daB die Emissionslinien des Tl 2288,07 u. 2139,4, die in 
der Absorption erscheinen u. nicht klassifiziort sind, einem Liniensystem angehóren, 
dessen Wellenzahl von der Wellenzahl der Serienlinien um 7571,8 abwcicht. Diese 
Erscheinung wird auf die Gleichzeitigkeit der zwischen den Quantenniveaus s ta tt-  
findenden Spriinge der leuchtcnden Elektronen u. der Quantenspriinge der Rotation 
des Atoms selber zuriickgefuhrt. Berechnet wird das Tragheitsmoment des Atoms, 
u. zwar auf eine Achse bezogen, die durch den Schwerpunkt geht, wobei angenommen 
ist, daB die diskroten Enorgiewerte dem freiachsigen R otator der Wellenmechanik 
cntsprechen. Dor erhaltene W ert zeigt gleiche GróBenordnung wie das Tragheits
moment der Elektronen, bezogen auf eine Achse, die durch den K em  geht; dieser 
wird m it der bekannten Formel aus der Elektronentheorie des Magnetismus berechnet, 
wobei fur die atom are magnet. Susceptibilitat derjenige W ert angenommen wird, 
der dem Tl im festen Zustande entspricht. (Physikal. Ztschr. 30. 923—25. 15/12. 
1929. La P lata , Univ.) W r e s c h n e r .

Floyd C. Ostensen, Eine neue Methode fiir die Untersuchung _der Spannungs- 
Intensitatsbeziehungen und ihre Anwendujig auf die QuecksilbeTlinie 2537 A . Die yer- 
schiedenen Unterss. iiber die Wahrsoheinlichkeit der Anregung eines Atoms zu einem 
bestimmten Zustand in  Abhangigkeit von der Elektronenenergio stimmen in  den 
Ergebnissen n icht gu t iiberein. Dies liegt hauptsachlich an der Ggw. von Sekundar- 
elektronen verschiedener unbestimmter Gesehwindigkeit im Prim arstrahl. Vf. g ibt 
eine Anordnung an, die diese Schwierigkeit vermeidet. Im  wesentlichen w ird der
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Elektronenstrahl durch ein Magnetfeld so geleitet, daB er keine metali. Oberflache 
bcriikrt, bis die Ele"ktronen einen Kollektor crrcichen, der alle Sekundarelektronen 
einfangt. Das em ittierte Licht wird daher nur von Elektronen bestimmter Ge- 
schwindigkeit erzeugt. —  Vf. untersucht mittels dieser Anordnung dio In tensita t der 
Hg-Linie 2537 bis zu Elektronengeschwindigkeiten von 7 Volt. Bei 6,0 V besteht 
oin Maximum der In tensitat, im  Einklang m it fruheren Unterss. Der Intensitats- 
abfall bei groBeren Elektronengeschwindigkeiten ist infolgo des Fehlens von Sekundar
elektronen bedeutend steiler ais friiher gefunden wurde. (Physicał Rev. [2] 34. 
1352—56. 15/11. 1929. Minnesota, Univ., Pliysikal. L ab .)  L o r e n z .

George R. Harrison, Intensitatsrelationen in  den Spektren von Tilan I I I . ,  Inten- 
sitdlen in  Supermultiplells von T i. I . (II. vgl. C. 1930. I. 797.) Vf. beobachtet die 
Intensitatsverhaltnisse im kompIexen Superm ultiplett des Ti, das dem Elektronensprung 
3 d2 4 s 4 d — >- 3 d- 4 s 4 p  entspricht, u. im einfachen Superm ultiplett 3 d- 4 s 5 s — >-
3 d2 4 s 4 p. Im  lotzteren sind dio relativen In tensitaten  der drei M ultipletts (■’/_)', bF, 5G' 
— ->- 5F ') 8,95: 7,00: 5,30, also auf 6%  u - Dagegen sind die In tensitaten  im komplesen 
Superm ultiplett s ta rk  anom al; zahlreiche erlaubte Linien fehlen ganzlich; in  keinem 
Einzelm ultiplett is t die Summenregel erfiillt, u. auch im ganzen Superm ultiplett ist 
die Erfiillung nicht viel besser. Die Eormel von K r o n ig  fiir die relatiye In tensitat 
der M ultipletts ais Ganzer tr ifft nur rob zu. (Joum . opt. Soc. America 19. 109—33. 
Sept. 1929. Pało Alto, Calif., St a n f o r d  Univ., Dep. of Phys.) E . R a b in o w it s c h .

R. Mecke, Vber die Absorptionsspektren des Wnsserdampfes und des Ammoniaks. 
Die im photograph. zuganglichen Gebiet liegenden Rotationsschwingungsbanden von 
C02, N H 3 u . H 20  werden m it gróBter Dispersion (6,4 m K onkavgitter, Dispersiori 2,6 A/ 
mm) unter Verwendung von m it Neocyanin sensibilisierten P la tten  aufgenommen. 
Die erhaltenen Aufnahmen sind auch den besten m it Thermosaulen aufgenommenen 
ultraroten Absorptionsspektren vielfach iiberlegen. Im  Bereich von 6000—10000 A 
zeigt C 02 keine Absorption, NH 3 g ib t drei, H 20  sechs Banden. Auf Grund der Analyse 
dieser Absorptionsbanden laBt sich fur NH 3 (vgl. B a d g e r  u. M ecke , C. 1930. I . 10) 
folgendes aussagen: alle Banden im U ltraro t lassen sich ais Ober- u. Kombinations- 
tone dreier Eigenschwingungen darstellen, von denen eine, die der N—H-Schwingung 
zukommendc, neu gefunden wird. Das Molekuł bildet eine etwas unsym m etr. drei- 
seitige Pyramido m it N  ais Spitze. Dor Abstand N—H  ist 0,98-10_8 cm, die. Hoho 
der Pyramido 0,52 u. der Abstand H—H  1,43 -10-8 cm. Der Winkel zw schen Hóhe 
u. Verbindungslinie N—H  betrag t 58°. Die Ergebnisse an  H „0 sind noch nicht fest, 
sprechen aber fiir'das Dreieckmodell des Molekiils m it O—H  0,86 H—H  1,28-10-8 cm 
u. einem Winkel voń 48° zwischen der Verbindungslinie O—H  u. der Hoho des Dreiecks. 
Der Vergleich der mehratomigen Hydrido m it den unstabilen, meist nur spektroskop, 
bekannten Verbb. CH, NH, OH zeigt, daB ganz allgemein die mehratomigen Yerbb. 
festere Bindung besitzen ais die unstabilen zweiatomigen. (Physikal. Ztschr. 30. 907 
bis 910. 1/12. 1929. Bonn, Univ.) D a d ie u .

C. P. Snow und E . K . R idea l, Molekularstrukturbestimmung durch Ultrarol- 
untersuchungen. I I I .  Das Molekuł des Kohlenoxyds. (II. vgl. C. 1929. I I . 1774.) Mit 
dem in I. M itt. beschriebenen U ltrarotspektrographen untersuchen Vff. das Absorptions- 
spektrum  des CO im U ltraro t (Rotationsschwingungsbanden). Es wird die Feinstruktur 
der Grundbando 4,663 u. der ersten harmon. Oberbande 2,345 n  ausgemessen. Beide 
bestehen aus einem P - u. einem R-Zweig. Die Bandenm itten liegen bei v — 2144,0 T
0,4 cm-1  u. bei 4266 ^  1 cm-1 . In  der Grundbando wurden beide Zweigo vollstiindig 
aufgelost, in  der Oberbande nur ein Teil des P-Zweiges. Der Aufbau aus nur zwei 
Einzelzweigen entspricht dem Charakter der Banden ais 1iS'— >- 1<S,-t)bergange. Es 
gibt keine fehlenden Linien in der Bandenm itte (von dem fehlenden Q-Zweig abgesehen!), 
wie dies fiir eine 18 — >- 1jS,-Bande [wegen der Ganzzaliligkeit von w  in IFrot =  
B  m  (m  +  1 )] auch zu erwarten ist. Dio Berechnung der Molekiilkonstanten ergibt: 
Tragheitsmoment J  =  1,50-10-39; K ernabstand r =  1,15 A, in guter X)bereinstimmung 
m it friiheren Berechnungen aus Ultrarotmessungen. Die auf Grund des Baues der 
Elektronenbanden von ASUNDI (C. 1929. I I .  2306) ausgesprochene Vermutung: J  =  
ca. 1,38-10-30 wird also n icht bestatigt. Die Grundschwingung is t co0 =  2155 cm-1. 
F iir dio Anharmonizitatskonstante x  erhalt m an w0 x  =  11 . In  der Annahme einer 
Potentialfunktion V =  c j r  —  c2/rn berechnen Yff. aus co0 u. B a nach Formeln von 
K r a t z e r  den Esponenten der abstoBenden K raft zu n  =  ca. 4. Die E s tra p o la tio n  
der Dissoziationsenergio m it Hilfe dieses Potcntialgesetzcs ergibt 11,2 V, in guter t)ber- 
einstimmung m it dem thermochem. W ert. Die Annahme eines Anziehungspotentials cjr
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u. eines AbstoBungspotentials c jr4 laJBt das CO-Mo]. ais „quasi-polar“ erscheinon. 
Vff. berechnen dann die K onstantę an der KRATZERschen Formel fiir die Energie 
eines osoillierenden R ota tors:

Wn =  W o” — m- an h +  h B0 (m2 — to4-2 BJco  0) 
aus 2 Rotationslinien der Grundbande (n' =  1 ) zu =  0,016. Vff. versuchen noch, 
die theoret. Voraussagen von DENNISON iiber das Intensitatsverhaltn is Grundbande: 
Ober bandę zu priifen; es ergibt sich eine befriedigende Ubereinstimmung zwischen 
Erfahrung u. Theorie. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 125. 462—83. 1/10. 
1929.) E . R a b in o w it s c h .

L. Marchlewski und Boi. Skarżyński, Absorplion von ultraviolettem Licht durch 
einige Hormone und vcrwandte Substanzen. (Vgl. C. 1930. I. 330.) d,l-Ephedrin- 
hydroćhlorid zeigte in  wss. Lsg. 3 Banden, dereń Maxima bei A 2628, 2564 u. 2508 A 
liegen. Fiir l-Ephedrinhydrochlorid wurden ahnlicho W erte erhalten, ebenso fiir Pseudo- 
ephedrinhydrochlorid. — Saures Adrenalintartrat ergibt eine Bandę m it einem Maximum 
bei A =  2800 A u. Minimum bei A =  2480 A. Die Spektren von Adrenalin u. Brenz- 
całechin sind analog, aber Adrenalin absorbiert etwas stiirker ais Brenzcatechin. 
Thyroxin  (in NaOH) zeigte eine breite Bandę m it einem boi A =  3110 A  gelegenen 
Maximum u. einem Blinimum bei 2900 A. Thyrosin zeigt eine Bandę, Masimum 2750 A  
u. Minimum 2420 A. — o-Oxythyrosin (in HC1) zeigt eine Absorptionsbande, Maximum 
2808 A u. Minimum 2520 A. Die Ultraviolettabsorption durch Brenzcatechin, Adrenalin 
u. Dioxyphenylalanin yerlauft analog u. m it ahnlieher In tensitat. (Buli. In t. Acad. 
Polon. Sciences L ettres 1929. 241—54. April/Mai.) SchóNFELD.

H. Kienle und H. Siedentopf, Uber die Durchlassigkeit von Keilen aus kalhoden- 
zerstaubtem Plalin. Die Durchlassigkeit kathodenzerstaubter Pt-Schichten wird in 
Abhangigkeit von Schichtdicke u. Wellenlange untersucht. Sehr diinne u. sehr dicke 
Schichten sind morklich neutral, wahrend bei mittleren Durchlassigkeiten eine ziemlich 
groBe W ellenlangenabhangigkeit vorhanden ist. (Ztsohr. Physik 58. 726— 29. 9/12. 
1929. Gottingen, Univ.-Sternwarte.) L e s z y n s k i .

K. Fajans und G. Karagunis, Beeinflussung der Lichlabsorption von Schwer- 
melallhalogeniden durch adsorbierte Ionen. Die experimentcllen Ergebnisse wurden 
bereits C. 1929. I I .  1381 mitgeteilt. Die Beeinflussung des Primarprozesses bei dor 
photochem. Zers. des A gJ durch adsorbierte Ag-Ionen beruht nach den Ergebnissen 
der Verss. n icht in der Veranderung des wirksamen Energieąuantums, sondom in der 
Erhóhung der Zahl der Elementarprozesse. Man kann das R esultat auch dahin formu- 
lieren, daB durch die Anlagerung der ubersohiissigen Ag+ an der AgJ-Oberflache die 
Zahl der tJbergange von Elektronon von den Jodionen zu den Silberionen des A gJ 
verm ehrt wird. Ob fiir die Grófie des fiir den primaren Elem entarakt benotigten 
Energieąuantums lediglich die Abtrermungsarbeit des Elektrons von einem mehr oder 
minder s ta rk  durch seine Umgebung beeinfluBten u. deformierten Jodion maBgebend 
ist, oder ob darin  auch die bei der Anlagerung an ein Silberion freiwerdende Energie 
einzubeziehen ist, laBt sich zur Zeit noch nicht entscheiden. Im  orsteren Fallo ware 
aus den Vors.-Ergebnissen zu schlieBen, daB die Zahl der Jodionen des Gitters, die 
in einem fiir den betreffenden ElementarprozeB geeigneten Zustand sich befinden, 
durch das K raftfeld  der adsorbierten Silberionen erhóht wird; im zweiten Fali konnte 
aber ausschlaggebend der Um stand sein, daB die Zahl der ais Anlagerimgsstellen fiir 
die abgespaltenen Elektronen dienenden Silberionen durch die uberschiissigen adsor
bierten Ionen erhoht wird. — Der starkę EinfluB der Gestaltung der Oberflache auf 
die Zahl der Elementarvorgangc spricht dafiir, daB beim n. A gJ diese Vorgange an 
ausgezeichnete Stellen des Gitters verkniipft sind. (Ztschr. physikal. Chem. A bt. B. 5. 
385—405. Okt. 1929. Miinohen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wiss., physik.-chem. 
Abt.) L e s z y n s k i .

J. H. Van Vleck, tJber die Schwingungs-Answahlregebi im  Ramanejfekt. Im  AnschluB 
an.den von K ra m e rs  u . H e i s e n b e r g  gegebenen ąuantentheoret. Ausdruck fiir eine 
Ramanlinie der Frequenz v0 ± v '  u. an die Interpretation dieses Ausdruckes vonL a n g e r ,  
D ie k e ,  K e m b le  u . H i l l ,  M a n n e b a c k  wird ein strengerer Beweis dafiir abgeleitet, 
daB der Quantenzustand der Schwingung beim Ramaneffekt nur um ± 1  wechselt, 
alle hoheren Sprunge aber zu merklich schwacheren Intensitaten fiihren. Der Beweis 
wird fiir zweiatomige Molekule ganz durehgefiihrt u. dann auf mehratomige Molekule 
iibertragen. Die Theorie liefert bzgl. der In tensita t der gestreuten Linien folgende 
Reihenfolge: 1 . Keine Anderung des Quantenzustandes (klass. Streuung); 2. Anderung 
um eine Einheit im Quantenzustand; 3. harmon. Oberschwingungen bzw. Kombi-
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nation zweier Grundschwingungen. Der d ritte  Fali schcint so sehwach zu sein, daB 
er esperimentell bisher nicht festgestellt werden konnte. SchlieBlich werden die experi- 
mentellen Befunde an C 02 diskutiert. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 
15. 754—64. Sept. 1929. Wisconsin, Univ.) D a d i e u .

S. L. Ziemecki u n d  K. Narkiewicz-Jodko, Ramaneffekt in  der Nahe des kri- 
iischen Punktes. W a h re n d  d ie  k lass. S tre u u n g  in  d e r  N ah e  d es  k r i t .  P u n k te s  en o rm  
w a ch s t, i s t  d ies  beim  RAM A N -Effekt n ic h t  d e r  F a li  (vgl. B o g r o s  u . R o c a r d , C. 1 9 2 8 . 
I I .  2438). M oglicherw eise i s t  d ies  E rg e b n is  n u r  d u rc h  d ie  s ta rk ę  A b so rp tio n  d e r  bei 
d e r  B e s tra h lu n g  v e r fa rb te n  P h en o llsg . v o rg e tau sch t.' V ff. u n te rsu c h e n  d a h e r  e in e  
Iso b u tte rsau re -W .-M isch u n g , d e re ń  k r i t .  T em p . bei 24° lieg t, u . d ie  s ieh  lan g e  u n v e ra n d e r t  
h a lt .  D ie  I n te n s i t a t  d e r  RAM AN-Linien i s t  n u r  u m  seh a tzu n g sw eise  30°/o gestiegen , 
w as v ie lle ieh t a u eh  n u r  d u rc h  d ie  I n t e n s i t a t  d es H in te rg ru n d e s  b e d in g t  is t .  D a rau s  
g e h t  h e rv o r, daB in  d e r  N a h e  d es k r i t .  P u n k te s  d e r  RAM AN-Effekt n ic h t  a n  I n te n s i t a t  
g e w in n t. (N a tu rw iss . 1 7 . 876. 8/11. 1929. W arsc h a u , S ta a t l .  T ech n . P h y s ik a l.  
L a b .)  L o r e n z .

Boris Podolsky und Vladimir Rojansky, Uber die Theorie des Smekal-Raman- 
Effektes in  ivasserstoffahnlichen Atomen. Żur Berechnung der I n te n s i ta te n  von Sm e k a l - 
RAM AN-Linien be i H,-ahnlichen Atomen benutzen Vff. eine Methode, die gegeniiber 
anderen (vgł. etwa O. K l e i n , Ztschr. Physik 41 [1927]. 407) reehner. einfacher ist. 
(Physieal Rev. [2] 34. 1367—72. 15/11. 1929. Berkeley, Univ. of Califomia u. S t. Louis, 

•Washington Univ.) L o r e n z .
Joseph Kapłan, Ramanlinien im  Spektrum der elektrischen Enłladung. D ie  

A n n a h m e  v o n  A l l e n  (O. 1929. I .  1306) u . v o n  D e o d h a r  (C. 1929. I I .  2876), daB 
v e rsch ied en e  L in ie n  d es H r V ie llin ien sp ek tru m s a is RAM AN-Linien au fzu fa ssen  sin d , 
so h e in t Vf. groBe S ch w ie rig k e iten  w egen  d e r  v ie l z u  groB en I n t e n s i t a t  d e r  frag lich en  
L in ie n  zu  b ie te n . A ueh  so llten  d ie  v o n  d e r  H  a -L in ie  a n g e re g te n  RAM AN-Linien in te n - 
s iv e r se in  a is  d ie  v o n  d e r  H  (9-Linie a n g e re g te n , w as n ic h t  d e r  F a li  i s t  u . a . (vgl. au eh  
F in k e l n b u r g , C. 1 9 3 0 .1. 648.) (P h y s iea l R ev . [2 ] 3 4 .1 3 9 3 .1 5 /1 1 .1 9 2 9 . L os A ngeles, 
U n iv . of C a lifo rn ia .)  L o r e n z .

Roscoe G-. Dickinson und Robert T. Dillon, Ramanspektrum des Cfipses. Die 
Ram anspektren von krystallisiertem Gips, CaS04 +  2 H aO, sowie einer wss. Lsg. von 
Ammonsulfat werden aufgenommen. Letztere Aufnahme ist eine Wiederholung (vgl.
C. 1929. I I . 1776) u. wurde m it gróBerer Dispersion (1 mm =  100 cm-1) durohgefiihrt. 
Folgende Ramanfrequenzen werden gefunden: Gips: 414,2, 492,9, 620,0, 670,4, 1008,2 
(sehr stark), 1135,5, .3403,0, 3491,5 (stark) cm-1 . Ammonsulfat in  W .: 451, 620, 980,3 
(auffallend scharf), 1113, 3430. Dem Krystałlwasser im Gips entsprechen die beiden 
L in ie n  bei 3403,0 u. 3491,5 cm-1, w ahrend dio Lsg. an  otwa derselben Stelle eine ver- 
waschene Bandę aufweist. Die - Ramanergebnisse stimmen im allgemeinen m it den 
Ultrarotmessungen von S c h a e f e r  u. S c h u b e r t  (Ann. Physik [4] 50 [1916]. 283) 
iiberein; nur die starkę Linio bei 1000 cm-1  h a t im U ltraro t kein Analogon u. dmrfto 
daher einer inaktiven Schwingung entsprechen. (Proceed. National Acad. Sciences, 
W ashington 15. 695— 99. Sept. 1929. California, Technol. Inst.) D a d i e u .

Robert T. Dillon und Roseoe Gr. Dickinson, Ramanspektrum des Acetons. Das 
Ram anspektrum  von sorgfaltig gereinigtem Aceton wird m it hóherer Dispersion (100 cm-1 
pro mm im Blau) aufgenommen u. m it dem von W il l ia m s  u . H o l l a e n d e r  (C. 1929- 
I I . 1508) verglichen. Es ergeben sieh, selbst bei den starksten  Linien, bemerkenswerte 
Unterschiede. Die Zuordnung einiger Ramanlinien zu den erregenden Hg-Linien wird 
in  einigen zweifelhaften Fallen diskutiert. Der Vergleieh m it dem Ultrarotspektrum 
ergibt bzgl. der Lage der Frequenzen gute Ubereinstimmung, wahrend die Intensitaten, 
so wie bei den meisten bisher untersuchten Korpern, sehr verschieden sind. (Proceed. 
National Acad. Sciences, W ashington 15. 699—702. Sept. 1929. California, Technol. 
Inst.) D a d ie u .

S. I. Wawilow, E in  Nachtrag zum Aufsatz: Die neum  Eigenschaften der polari- 
sierten Fluorescenz von Flu-ssigkeiten. Eine Erganzung zu den in  der C. 1929. II- 2415 
referierten Arbeit ausgefiihrten Rechnungen. (Ztschr. Physik 58. 447—48. 1/11. 1929. 
Moskau, Inst. f. Phys. u. Biophys.) E . R a b in o w it s c H.

A. W. Banów, Die Ausloschung der Fluorescenz flussiger Faristofflosungen. Es wird 
der EinfluB der Ziihigkeit auf den Gang der Fluorescenzauslóschung in  sehr zahen Lsgg. 
untersucht u. gezeigt, daB eine 300-malige Zahigkeitszunahme die Ausloschungskurvc 
fast nicht Yerandert. Żur Unters. gelangten Lsgg. von Eosin G, Fluorescein, Naphthalinrot, 
Rhodamin B, Erythrosin B  in  Lsgg. von Glycerin ohne u. m it Zuckerzusatz u. in  alkob.
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L sgg . E s  werden parallele Unterss. der Absorptionsspektren bei steigender Farbstoff- 
konz. u. bei Adsorption der Teile der Farbstoffmoll. durch Kolloidteilclien (Al(OH)3-Sol) 
ausgefiihrt, u. es wird gefunden, daB die Anderungen der Absorptionskurven in  beiden 
Fallen ahnlich sind. Die Resultate werden im Sinne der Theorie von L e w s c h in  (C. 1927.
I I .  1127) diskutiert. (Ztsehr. Physik 58. 811—22. 9/12. 1929. Woronesh.) L e s z .

W . K och und R . W . P ohl, Zur Lichtabsorption in  Alkalihalogenidphosphoren. 
(Vgl. C. 1930. I. 332.) r/C i-K rystalle zeigen eine Absorptionsbande bei 216 mjj., 
KCl-Phosphore m it TlCl-Zusatz eine solche bei 208 m/x, u. T1C1 in verd. wss. Lsg. eine 
entsprechende bei 213 m/j. Die' Banden werden in allen Fallen dem gleiohon Trager 
zugeordnet. Fiir wss. Lsgg. von Pb CU u. PbCl2-haltigen Pliosphoren werden en t
sprechende Ergebnisse erhalten. (Naohr. Ges. Wiss., Góttingen 1929. 6— 8. 1929. 
Góttingen, Erstes Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

M agdaleneF orró , U ber die Absorptionsspekłra von sechs weiteren Alkalilialogenid- 
phosphoren m it Tl-Zusaiz. (Vgl. C. 1929. II. 2644.) Die Unterss. von H il s c h  (C. 1927.
II . 2648; vgl. auch H il s c h  u. P o h l , C. 1928. I. 2908) werden durch die Unters. 
6 weiterer U-haltiger Phosphore erganzt. Die Absorptionsspektren der folgendon 
Tl-haltigen Phosphore werden gegeniibergestellt: NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ~NaBr, 
K B r, RbBr, CsBr, N aJ, K J , RbJ, GsJ. Mit Ausnahme des CsJ-Phosphors zeigen 
samtliche Absorptionsspektren einen iibereinstimmenden Aufbau, in  ihnen allen is t 
der entscheidende EinfluB des Gitteranions erkennbar. Bei dem abweichenden Typ 
des GsJ-Phosphors gehórt die eine Komponento des Mischkrystallgitters einem von 
allen iibrigen abweichenden K rystallgittertyp an. — Die Arbeit en thalt ferner das 
Absorptionsspektrum von reinem CsJ, sowie Angaben uber die Vorteile der zwischen 
Quarzglasplatten zusammengeschmolzenen dunnen Phosphorkrystallschichten (vgl. 
H il s c h  u . P o h l , 1. c.). (Ztsehr. Physik 58. 613— 18. Nov. 1929. Góttingen, I. physik. 
Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

E m il B aur, Formeln fiir die sensibilisierte Photolyse. (Vgl. C. 1928. I I . 1978.) 
Die fiir die Umsatzzeitkurven sensibilisierter Photolysen (d. h. solcher, bei denen die 
vom Lichtempfanger gespeicherte Lichtenergie in einem Oxydations-Red.-ProzeB — 
also durch Aufnahme u. Abgabe von Elektronen yerausgabt wird) in B etracht 
kommenden Gleichungen werden abgeleitet. Vf. geht von der Photolyse des Uranyl- 
formiats aus (vgl. H a t t , Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 92 [1918]. 513). Nach der 
Theorie des Vfs. (Helv. chim. Acta 1 [1918]. 186) wird die Umsatzgleichung in der 
folgenden Form  geschrieben:

TTV! I ©  ©  +  H2°°2 =  2 H- +  COo
u ) 0  @  4- u vi =  UIV

Die Ausbeute wird im Verlauf der Elektrolyse dauernd duroh die folgenden Sekundar- 
rkk. verringert:

ttvi |  ©  ©  +  =  U -
I 0  ©  +  U «  =  U™

Zunachst wird der Fali einer starken Hemmung behandelt; hier liiuft die Umsatz- 
Zeit-Kurye in  einen horizontalen Ast aus u. entspringt m it endlicher, der Lichtstarke 
proportionaler Neigung. Im  Falle einer schwachen Hemmung besteht die Kurve aus 
einem nahezu linearen Stuck am Anfang, einem genau linearen Stiiek am Ende u. 
einem beide verbindenden K urvenast in der Mitte. Wenn keine Hemmung vorliegt, 
also keines der prim aren Photolysenprodd. zu depolarisieren vermag, ist die Rk.-Kurve 
natiirlieh eine Gerade (Rk. nuli ter Ordnung). — Weiter wird der Fali der Desensibili- 
sierung behandelt (Herabsetzung der Empfindlichkeit durch Zusatze, die unverandert 
aus der Photolyse hervorgehen). Fiir den Fali der Cl-Desensibilisierung der Photolyse 
des Uranylform iat:

U v i | © © + 2 C1' - C L
0  1 ©  ©  +  c i2 =  2 c r

besagt die erhaltene Differentialgleichung, daB Zusatz von Cl' so wirkt, wie wenn 
die Quantenempfindlichkeit der reinen Lsg. herąbgesetzt ware. Es es istie rt ein 
Schwellenwert des Zusatzes, der die Lichtempfindlichkeit fiir alle L ichtstarken auf- 
hebt. — Ais letzten Spezialfall behandelt Vf. den des stationaren Zustandes; Beispiel: 
Photolyse des Uranylsulfats m it Zusatz yon Jodion:

ttvi J ©  ©  +  2 J ' =  J 2
UVI | g  0  +  uv i =  C IV

u. daran anschlieBend die Dunkelrk.:
j 2 ą . jjiv =  2 J '  Uvi
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Die Kurve, die die Menge des im stationaren Zustand yorhandenen J 2 in  Abhangigkeit 
von der Lichtintensit&t wiedergibt, nim m t in  ihrem m ittleren Teil ungefahr parabol. 
Verlauf. An einer Reihe von Literaturbeispielen w ird die Anwendbarkeit der ab- 
geleiteten Gleichungen gezeigt.

Zum SchluB wird der Becquereleffekt behandelt. Die sensibilisierte Photolyse e rk la rt 
den Becąuereleffekt u. umgekehrt. Dem positiven u. dem negativen Becąuereleffekt 
entsprechen der anod. bzw. kathod. Zweig der sensibilisierten Photolyse. Vf. betracktet 
den Negatiyeffekt; Beispiel: U ranylsulfat. Der Effekt folgt aus der Photolyse:

AnschlieBende D unkelrk.:
Ho +  Uyi — 2 H ' +  Uiv 

Vf. le ite t ab, daB die Anklingungsgesohwindigkeit proportional zur L ichtintensitat 
ist, u. daB der E ffekt von einem Schwellenwert der In ten sita t an  proportional zum 
Logarithmus der In ten sita t wacbst, das sind die beiden Grundgesetze des Becquerel- 
effekts (T it l e s t a d , Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 72 [1910]. 257). Der Becąuerel- 
effekt erlaubt dio Enthiillung verborgener photolyt. Rk.-Zyklen, dereń Stationar- 
konzz. sich wegen ihrer Kleinheit der direkten analyt. Erfassung entziehen. (Helv. 
chim. A cta 12. 793—806. 1/7. 1929. Ziirieh, Physik.-ohem. Lab. d. Eidg. Techn. 
Hochsch.) _ L e s z y n s k i .. _

M ate M udrovcic, Versuche iiber das entgegengesetzte Yerhalten im  Lichte der Sensi- 
bilisierungsfarbstoffe einerseits, der Deseiisibilisierungs- bzw. Ausbleichfarbstoffe anderer- 
seits. (Vgl. C. 1929. I. 22.) Es wird der EinfluB von Earbstoffen auf die photochem. 
Ausbleichung von Pinacyanol u. Pinachrom in  zugeschmolzenen Róhrohen unter- 
sueht. Besehleunigt w ird das Ausbleichen durch Melhylenblau, Lautsches Violelt, 
Erythrosin, Halachitgriln, Phosphin, Phenosafranin, Wiodulinreinblau, Auramin, 
Rhodamin S  u. Binschedlers Griin. C-urcumin (nat.), CJirysophenin G, Anilingelb u. 
Flavanilin sind entweder ganz unwirksam oder wirken stabilisierend. Flavindulin, 
Capriblau, Acridingelb u. a. zeigen ein Konz.-Optimum, naoh dessen t)berschreitung 
die beschleunigende Wrkg. in eine verz5gernde tibergeht. Auch bei den Verss. in  ver- 
schlossenen Rohren zeigt sich der schon (1. c.) festgestellte Gegensatz zwischen Sensi- 
bilisierungsfarbstoffen einerseits u. Desensibilisierungs- bzw. Ausbleichfarbstoffen 
andererseits. Da den letztgenannten die Chinonimingruppe gemeinsiuri ist, den erst- 
genannten die Gruppe —C—, kann m an sagen, daB die Gruppe —ar—N— im Lichte
reduziert, die Gruppe —C— oxydiert wird. Auch der von M i l l s  u . J a c k s o n  (C. 1922.
IV. 1029) hergestellte Griinsensibilisator einer neuen Ivlasse (s. nebenst. Formel)

erscheint aussiehtsreich. — Verss. iiber Ausbleichung m it Glyozal unter K C N -Zusatz 
fiihren bei vielen Farbstoffen schon im Dunkeln zur Red., ebenso wie Diathylthiosin- 
am in schon im Dunkeln auf LAUTsches Violett einwirkt (vgl. 1. c.). Don kontinuierlichen 
t)bergang von Dunkel- zu Lichtrkk. sieht Vf. ais Beweis dafiir an, daB das Ausbleicken 
der Parbstoffe unter Zusatz der sog. Sensibilisatoren prim ar ein Red.-Vorgang ist u. 
daB diese Farbstoffe im Licht oxydierend wirken. -— Die Reihenfolge, in der der hem- 
mende EinfluB von K ernsubstituenten der Sensibilisatoren ansteigt (—N  [Alkyl]2, 
—NH„, Alkyl, OH) gilt auch fiir die Sensibilisierbarkeit der Ausbleichfarbstoffe. — 
Die Bedeutung des Ringschlusses bei den Ausbleichfarbstoffen geht daraus hervor, 
daB B in s c h e d l e k s  Griin von Thiosinamin gar n icht sensibilisiert wird, wahrend 
Farbstoffe, die daraus durch RingschluB m it O, S oder ein zweites N  entstehen, d. h 
Osazine, Thiarine u. Azine gu t sensibilisierbar sind. (Photogr. Industrie 27- 1318—20. 
4/12. 1929. Susak.) L e s z y n s k i .

R. Suhrmann, Beziehungen zwischen dem normalen lichteleklriscMn Effekt und 
elektrUchen Oberflacheneigenschaften verscliiedener Meialle. (Vgl. C. 1929. II- 2020.) 
Die Verss. wurden m it Hilfe einer lichtelektr. Zelle ausgefiilirt, dereń elektr. gliihbare 
K athode aus einer diinnen Au-, Ag- oder Pt-Folie bestand. Ais Anodę diente dio 
Innenversilberung der Zelle, die m it einem Einschm elzdraht verbunden war. Durch

(CH3) dation  ausbleichen (z. B. St o b b e s  Fulgide)

besitzt solehe Gruppen. Die Sensibihsatoren 
scheinen demnach nicht auf die bereits be- 
kannten Gruppen beschrankt zu sein, u. die 
Unters. anderer Farbstoffe, die durch Oxy-

eine geeignete Vorr. konnten in  einem Ansatzrohr H '-Ionen erzeugt werden, die durch
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ein elektr. Feld auf die K athode gezogcn wurden. Durch dieses Beladen m it H '-Ionen 
lieB sieh die lichtelektr. Empfindliehkeit der Au- u. Ag-Oberflachen betrachtlieh er- 
hóhen. Andererseits konnte m an diese Empfindliehkeit durch Elektronenbombardement 
(aus einem gluhenden W -Draht) sehr stark  herabmindern. Die Verss. waren an  ein 
u. derselben Folie beliebig oft reproduzierbar. Bei Pt-Folien war zur Erhóhung der 
lichtelektr. Empfindliehkeit ein Bombardement m it H '-Ionen nicht notig, es geniigto, 
die durch Elektronenbombardement unempfindlich gem achte Folie wenige Sekunden 
im Hochyakmim bei ca. 1000° zu gliihen. Dabei tra ten  vermutlich H '-Ionen aus dem 
Innern an  die Oberflache, die iihnlich wirkten wie von auBen aufgebrachte H ‘-Ionen. 
Durch darauf folgendes Elektronenbombardement konnten sie wieder beseitigt werden. 
Auch dieser Vorgang war an  ein u. derselben Folie solange zu reproduzieren, bis ihr 
Geh. an  H  zu gering wurde. Der EinfluB des Elektronenbombardements auf die lich t
elektr. Empfindliehkeit wurde beim P t noch im einzelnen studiert. Die Vers.-Er- 
gebnisse werden vom Vf. kurz zusammengefaBt: Eine wirklick reine P t-, Au- oder 
Ag-Oberflache yermag im Quarzultraviolett keine oder nur sehr wenige Elektronen 
zu emittieren. In  Ionenform adsorbierter H  vermag die langwellige Grenze der Er- 
regbarkeit weit vorzuschieben u. die Empfindliehkeit s ta rk  zu erhohen. Die innere 
Gasbeladung (bei H  absorbierenden Metallen) bewirkt, daB beim kurzeń Gliihen der 
Metallfolie im Hochvakuum H ‘-Ionen u. vermutlich auch H-Atome aus ihrem Innern 
an die Oberflache tretem  u. dio ersteren die erwahnte Versohiebung der langwelligen 
Grenze hervorrufen. (Physikal. Ztschr. 30. 939— 42. 15/12. 1929. Breslau.) W r e s c h .

F. Hehlgans, Vber die AbJidngigkeit einiger elektrischer und eleklrooptischer Kon- 
slanłen von Nitrobcnzol und Nilrotóluol vom Reiriheitigrade. Die Verss. wurden an- 
geregt durch teehn. Anforderungon bei dem von der A. E. G. entwickelten Verf. zur 
Aufnahme von Tonfilmen mittels K ERR-Zellcn. Die Reinigung des Nitrobenzols 
u. des Meta- bzw. Orthonitrotoluols erfolgte durch ein kombiniertes Verf., das sieh 
aus Filtrationen. Behandlung m it bas. Oxyden, vor allem m it Al-Oxyd, Dest. bei 
vermindertem Druek (ca. 10 mm Hg) u. elektrochem. Reinigung durch Einw. eines 
elektrostat. Feldes zusammensetzte. Bei der Umwandlung des handelsiiblichen 
Nitrobenzols in  das bestgereinigte Prod. anderte sieh: der spezif. Widersland Q /ccm  
von 5-107 auf 1-1010, die Durchschlagsfeldstarke Volt/ccm von 5-101 auf 15-104, die 
Kerrkmi-stante bei /. =  5461 A von 22- 10_G auf 41 '10 -0 u. die DE. von 36,4 auf 38,4. 
(Physikal. Ztschr. 3 0 . 942— 46. 15/12. 1929. Berlin, Forsehungslabor. der
A. E. G.) W r e s c h n e r .

P. Selenyi, tiber rolempfindliclie Natriumpliotokatlioden. Kurzer Bericht uber 
Herst., Eigg. u. Verwendung lichtelektr. Na-Zellen, dereń Empfindliehkeit sieh auf 
das ganze sichtbare Spektrum, also auch auf das R ot erstreckt. Die K athoden (Photo- 
kathoden) dieser Zellen sind m it einer diinnen, im Grenzfall monomol. Na-Schicht 
bedeckt; die beobachteten Erscheinungcn stehen in engster Beziehung zu den von 
C a m p b e l l  (C. 1 9 2 9 . I .  23) gefundenen Eigg. diinner Alkalischichten. Die Zellen 
sind unter der Bezeichnung Tungsram-^AVA-Photozellen bereits im Handel; fiir 
Einzelheiten der H erst. vgl. M4RTON u . R o s tA s  (C. 1 9 2 8 . I .  229). Vf. fand zwei 
verschiedene Móglichkeiten, um diese Zellen nachtriiglich in  einen aktiveren Zustand 
zu bringen, so daB die gesamte Lichtempfindłichkeit bedeutend grSBer is t u. die lang- 
wellige Grenze betrachtlich bis iiber die rot© Grenzo des sichtbaren Spektrums ver- 
schoben liegt. Bei der ersten Methode wird die Oberflache des Na-Spiegels m it einer 
dunnen Schicht eines lichtelektr. unwirksamen Metalls, z. B. Ni, iiberzogen. Durch 
den Ni-Belag wird die Wrkg. der Zelle zuerst etwas herabgesetzt, in  dem MaBe aber, 
wie das Ni —  sei es durch Diffusion des Na oder durch Verdampfung —  allmahlieh 
mit Na bedeckt wird, nim m t die Lichtempfindłichkeit zu, u. die langwellige Grenze 
verschiebt sieh nach dem roten Ende des Spektrums. Mit der Zeit wird dieser Ak- 
tiyierungsprozeB von selbst wieder riickgangig gemacht, wolil infolge weiterer Zu- 
nalime der abgelagerten Na-Schicht. Der Vorgang ist stark  temperaturabhangig. 
Wird die Zelle auf der Temp. der festen Kohlensaure gehalten, so kann man sie mehrere 
Tage fast unverandert in dem ak tm erten  Zustand erhalten. Eine andere, viel be- 
standigere A ktm erung kann m an durch eine oberflachliche Oxydation des Na-Spiegels 
herrorbringen. Hierzu liiBt sieh die vom Yf. angegebene Methode verwenden, bei 
der m an durch elektrolyt. Zers. des Glases 0 2 in  einem abgeschmolzenen GlasgefaB 
entwickelt (C. 1 9 2 8 . II . 624). Aktmerungs- u. DesaktivierungsprozeB geht in  diesen 
Zellen viel langsamer vor sieh; die Rotempfindlichkeit versclr.\'indet erst in 3—4 Mo- 
naten, u. die Gesamtempfindlichkeit geht dabei nur um 30—50% zuriick. Vf. nimm t
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an, dafi dio Aktrrierung durcli eino Abnahme, die Desaktivierung durch eine riick- 
gangige Zunahmo der E lektronenaustrittarbeit bodingt ist. (Physikal. Ztschr. 30. 
933—35. 15/12. 1929. Budapest, Forschungslabor. Tungsram.) W r e s c h n e r .

O. W. Lossew, Uber eine Anwendung der Quanteniheorie zur Leuchtenerscheinung 
am Carborundumdetektor. Bei der Beschreibung von Erscheinungen, die m an m it 
dem leuchtenden Carborundumdetektor beobachtet (C. 1929. I . 1539), wurde erwahnt, 
daG zwei verschiedene A rten von Leuchten , ,I “ u. „11“ am  Carborundumkontakt 
zu unterscheiden sind. Die Strahlung des Leuchtens I  kann ais Róntgenstrahlung 
eines kontinuierlichen Spektrums betrachtot werden. Es wird auf einen direkten 
Zusammenhang zwischen dom ProzeB der Strahlenerzeugung u. der Moglichkeit der 
Gleichrichterwrkg. des Detektors hingewiesen. (Physikal. Ztschr. 30. 920—23. 15/12. 
1929. Leningrad, Zentral-Ra-Labor., T rust Elektroswiag.) WRESCHNER.

[russ.] S. A. Bogusławski, Wege der Elektronen in elektromagnetischon Feldern. Moskau:
Mospoligraf 1929. (151 S.) Rbl. 3.—.

A a. E lek tr o c h e m ie . T h erm o ch em ie .
Charles J. Brasefield, Die Natur der elehtrodenlosen Bingentladung. Vf. is t der 

Ansicht, daG die elektrodenlose Entladung ein elektrostat. u. n icht ein elektromagnet. 
Phanomen ist. Dieso Ansicht griindct sich auf folgende Verss.: ein gewohnlieher 
Schwingungskreis, dessen Induktionsspule, ein Solenoid von 15 W indungen, eine 
zylindr. H 2-Entladungsróhre umgibt, erzcugt bei einer Wellenlange von 50 m u. einem 
Strom von 7 Amp. eine intensive Entladung. W ird nun, um die Wellenlange zu ver- 
gróCcrn, eine zusatzliche Induktion von 7 W indungen in  Serie m it der anregenden 
Spule geschaltet — die 7 Zusatzwindungen umgeben n icht die Entladungsrdhre —, 
so wird bei Schwingungen von 100 m u. iiber 10 Amp. keine E ntladung angeregt. 
W erden aber die Zusatzwindungen m it um die Rohre gelegt, dann en tsteh t unter den- 
selben Bedingungon eine sehr intensiye Entladung. Dies zeigt, daB die Wrkg. n icht nur 
von der Stromstarke in  der Spule abhangt, sondern auch von der Potentialdifferenz 
zwischen den Enden der Spule. — W ird die Spule m it einem geringen Zwischenraum 
um die Rohre gelegt u. in  den Zwischenraum ein Zylinder aus Cu-Gaze, dann ist keine 
Entladung zu beobachten. Da der Cu-Zylinder ohne EinfluB auf die elektromagnet. 
K rafte ist, sondern nur die elektrostat. abschirmt, kom m t Vf. zu obigem SchluB. (Phy- 
sical Rev. [2] 34. 1392. 15/11. 1929. Univ. of Michigan.) LORENZ.

Nora M. Carmichael und K. G. Emeleus, Die Bedingungen nahe der Kathode 
einer Gluhentladung. Vff. untersuchen m it einer Hilfselektrode das Gebiet des 
Kathodengliihens u. den ersten Dunkelraum des Kathodendunkelraums. Die Er- 
gebnisse lassen sich n icht einwandfrei deuten. Die D iskontinuitaten im Strom- 
Spannungsverlauf an  der Hilfselektrode werden wie folgt erk lart: der erste Knick- 
punkt der Kurve, der bei einem zur Kathode negativen Potential au ftritt, zeigt eine 
Gruppe von schnellen Elektronen an, die die Kathodenoberflache verlassen, wo sie 
durch N eutralisation u. Rekom bination der Ionen des Kathodendunkelraums gebildet 
wurden. Ihre Energie muB nach dieser Erklarung gleich der des auf der Kathode ab- 
gelaufenen Elementarprozesses verm indert um die A ustrittsarbeit aus dem Kathoden- 
m aterial sein, was innerhalb der recht groBen Fehler bei N,, H 2, Ar u. Ne recht gut 
zutrifft. Der Effekt t r i t t  bei 0 2 nicht ein. Der zweite K nickpunkt — positiy gegen 
die Kathode —  soli den Obergang von einer n. Entladung zu einer anomalen kenn- 
zeichnen, womit vollstandige u. unyollstandige Ausnutzung der geometr. Oberflache 
der Kathode angedeutet werden soli. Der Ursprung des dritten  K niekpunktes ist sehr 
ungewiB; mdglicherweise deutet er auf eine Emission schneller Elektronen von der 
Hilfselektrode hin. (Philos. Magazine [7] 8 . 909— 18. Dez. 1929. Belfast, Qu e e n ’s 
Univ. Abtlg. f. Physik.) LORENZ.

W. L. Brown und E. E. Thomson, Die Potentialverteilung im  Kathodendunkel- 
raum. Y ii. bestimmen m ittels einer neuen Methode die Potentialverteilung im Ka- 
thodendunkelraum. Die Ergebnisse sind im E inklang m it der Theorie von MORSE 
(C. 1928. II. 1298). (Philos. Magazine [7] 8. 918—42. Dez. 1929. Belfast, Q u e e n ’s 
Univ., Abtlg. f. Physik.) LORENZ.

R. Seenger und H. Straehler, Optische Beobachtungen an Langmuirsonden. 
Fortsetzung der C. 1929. I I . 2648 ref. Arbeit. Unterss. an  He u. Ne zeigen deutlich 
die Abweichung der gemessenen von den nach LANGMUIR berechneten Dunkelraum- 
dicken, sie zeigen vor allem, daB die LANGMTJIR-Entladung tatsachlieh kontinuierlicli
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u. quantita tiv  in die Glimmentladung iibergeht. Dio fruhoren theoret. Spekulationen 
der Vff. sind dam it wesentlich bestatigt; die Messungen erfassen allerdings nur einen 
Teil der t)bergangskurven, die anderen konnten n icht m it geniigender Genauigkeit 
erhaltcn werden, da die Grenzo zwischen Plasma u. Dunkelraum bei kleineren Haupt- 
strom starken oder hoheren Gasdrucken zu liehtschwach u. zu verwascken wird. 
(Physikal. Ztschr. 30. 929—32. 15/12. 1929. Greifswald.) W r e s c h n e r .

Albert Perrier, Zur Temperalurabhangigkeit der Piezoelektrizitat. Im  AnscłduB 
an  die Arbeiten von D a w s o n  (C. 1927- II . 1131) u. von A n d r e e f f , F r e e d e r i c k z  
u. K a z a r n o w s k y  (C. 1929. II . 701) weist Vf. darauf hin, daB das Verschwinden der 
Piezoelektrizitat beim Ubergang a  /5 des Quarzes von ihm bereits 1916 (Schweiz. Physik. 
Ges., Sitzung Mai 1916) vorausgesehen u. oxperimentell nachgewiesen wurde. —  Vf. 
gibt eine kurze Ubersicht uber die elektrometr. Technik bei hohen Tempp. u. ihre 
Anwendungsgrenzen u. berichtet uber die folgenden Vers.-Ergebnisse. Turmalin  
zeigt bis gegen 850°, d. h. bis zur Beobachtungsgrenze keine Piezoelektrizitat. — 
Zinkblende weist sehr scharfe Erscheinungen bis gegen 620° auf. In  diesem Gebiet 
wird der K rystall braun u. von stetig wachsender Leitfahigkeit; es handelt sieh wohl 
um die Umwandlung in  Wurlzil, dio sehr deutlieh sonst erst bei hoherer Temp. oin- 
tr itt . — Topas weist Eigg. auf, die von Probe zu Probe wechseln; an  einigen wurde 
Pyroelektrizitat bis 500° u. Piezoelektrizitat bis 720° beobachtet. —  Rut.il zeigt bis 
herab zur Temp. der fl. L uft keine sichere elektr. Erseheinung. — Nach Erhitzung 
einzelner Mineralien auf Rotglut wurde eine bleibende wesontUcho Veranderung der 
Leitfahigkeit festgestelit, anscheinend ohne sonstige Veranderung.

Vf. weist darauf hin, daB die Theorie der Piezoelektrizitat u. der Pyroelektrizitat, 
auf Grund der dio beschriebenen Verss. angestellt wurden, u. die das Verschwinden 
des Effektes m it spontaner Polarisation durch permanente Dipole erklarte, auf Grund 
der Rontgonanalyse nicht mehr voll aufrecht zu erhalten ist. Es scheint heute sicher 
zu sein, daB die elektr. Rkk. AuBorungen einer Dissymmetrie in der gegenseitigen An- 
ordnung der positiven u. negativen Ionen sind. Indessen is t nach Ansieht des Vf. an- 
zunehmen, daB —  wenigstens beim Quarz — die Temp.-Abhangigkeit der m ittleren 
molekularen Momento einem Gesetze gehorcht, das m it dem CURlE-WElssschen Gesetze 
der Temp.-Abhangigkeit der magnet. Sattigung verglichen werden kann, u. daB somit 
die Temp.-Abhangigkeit der Piezoelektrizitat eine Ahnlichkeit m it der des Inversen 
des Sattigungswertes der Magnetostriktion aufweist. — Es gelingt, auf Grund von 
Elastizitais-TSntorsB. zu beweisen, daB der fi- Quarz nicht piezoelektr. sein kann. (Ztschr. 
Physik 58. 805—10. 9/12. 1929. Lausanne.) ( L e s z y n s k i .

Mahmudul Hasan Ahmadi u n d  Hardwari Lal Tandon, Uber die Verlełzung 
des Ohmschen Oeselzes durch Wechselslrom-e in  Slromkreisen, die Kapazitat und Widerstand 
enthallen. V ff. b c rec h n en  au s  d e n  W cchselstrom gleichungen  e =  e0 s in  2 n t \ T  u .
i — i 0 s in  (2 n  ł / T  +  0 )  a u f  G ru n d  des OHMschen u. KiRCHHOFFSchen G esetzes d e n  
OHMschen W id e rs ta n d  u . d io  K a p a z i ta t  e in fach ste r W ech se ls tro m sc lia ltu n g en . Sie e r 
h a lten  sow ohl fu r  d e n  W id e rs ta n d  w ie fu r  d ie  K a p a z i ta t  z e itab h an g ig e  W erte  u . schlieB en 
d araus, daB d ie  g ru n d le g e n d e n  G esetze v o n  O hm  u . K i r c h h o f f  fu r  W ech se ls tro m - 
kreise, d ie  K a p a z i ta t  u . W id e rs ta n d  e n th a lte n , n ic h t g iiltig  s in d . (Z tsch r. E lek tro ch em . 
35. 471— 73. A ug. 1929.) J .  L a n g e .

Otto Franke u n d  Otto Riediger, Uber die Verletzung des Ohmschen Gesetzes durch 
Wechselslrome in  Stromkreisen, die Kapazitat und Widerstand enthalten. (Zwei Be- 
merkungen zur gleichnamigen Arbeil von Ahmadi und Tandon.) E s  w ird  v o n  Franke 
gezeigt, daB  d a s  au ffa llen d e  E rg eb n is  v o rst. A rb e it  a u f  e in e r fa lsch en  A n w en d u n g  des 
KiRCHHOFFSchen G ese tze  b e ru h t.  D ieses muB in  se in er a llg em ein en  F o rm  E i r =  Ze 
an g ew endet w e rd en , s t a t t  in  d e r  spezie llen  F o rm  des OHMschen G esetzes i r =  e, d e n n  
aus d e r  V e rn ach lass ig u n g  d e r  zu sa tz lichen  S p an n u n g en , d ie  d u rc h  K a p a z i ta t  o d er 
in d u k tiv e  B e la s tu n g  d es K re ises  e n ts teh en , d . h . form ell in  d e r  A n w en d u n g  d es  spez ie llen  
OHMschen G esetzes e rg ib t sieh  d e r  G ru n d irr tu m  d e r  besprochenen  A rb e it. Riediger 
g ib t e ine  E n tw . d e r  e in sch lag ig en  D ifferen tia lg le ichungen , au s  d e r  d ie  ze itliche  K o n s ta n z  
von K a p a z i ta t  u . W id e rs ta n d  im  E in k lan g  m it  d e n  KiRCHHOFFSchen G ese tzen  in  
b ek an n ter W eise h e rv o rg e h t. (Z tsch r. E lek trochem . 35. 914—19. D ez. 1929.) J .  L a n g e .

A. R. Martin, Die Dissoziationswarme einiger starker Elektrolyte in  Benzonitril 
und ihre Berechnung aus der Molekularstruktur. Vf. lieB durch A. O. Bali die DE. 
von Benzonitril bei Tempp. von 0—70° messen. Aus fruheren Leitfahigkeitsmessungen 
des Yfs. (C. 1929. I . 1422) an  Lsgg. von U J , N aJ, K J , L iB r, A g N 0 3 in  Benzonitril 
ergeben sieh die Dissoziationskonstanten der Salze bei Tempp. zwischen 0 u. 70° u.



9 4 8 A ,. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1 9 3 0 .  I .

hieraus vermittels der v a n t  HoFFschen Beziehung die Dissoziationswarme der unter- 
suchten Molekule in  Benzonitril zu (kcal. pro Mol):

L iJ  N a J  K J L iBr A gN 03
+ 2  — 1 —3 0 —1 4

Diese experimentellen W erte werden m it den theoret. erm ittelten yerglichen, hierzu 
zerlegt m an den Dissoziationsyorgang in  folgende 3 Stufen. 1. Oberfuhrung des an- 
dissoziierten Molekiils (Dipols) aus dem Losungsm. in  Vakuum. 2. Dissoziation der 
Salze im Vakuum. 3. Solyation der resultierenden Ionen. Die Berechnung der Energie- 
betriige dieser 3 Teilyorgange geseliieht: zu 1. dureli den Vf. (aus dem geschatzten 
Dipolmoment des undissoziierten Salzes, seinem Molekulradius u. der DE. desLosungs- 
mittels). — Zu 2. nach B o r n  u. HEISENBERG. Die Berechnung liefert Werte, die m it 
den esperimentellen gut ubereinstimmen. Vf. sieht darin  den Beweis, daB das undisso- 
ziierte Molekiil im Dampf u. in  der Lsg. sich in  ubereinstimmendem Zustande befindet. 
(Philos. Magazine [7] 8 . 547—52. Okt. 1929. London, Imperial College of Science 
a. Techn.) J .  L a n g e .

J. S. Przeborowski, V. G. Georgiewski und N. D. Filippowa, Aktwitat von 
Schwefelsaure in  Gemischen von Losungsmilteln. I. (Vgl. C. 1 9 3 8 . I. 163.) Es wurden 
Potentiale der H-Elektrode in  Lsgg. yon H 2S 0 4 (0,5—0,01-n.) im Gemisch von 
Losungsmm. (A. u. W .) gemessen. Das spezif. Gew., die Viscositat u. die Leitfahig- 
keit dieser Lsgg. wurde gleichfalls bestim m t. Das Potential der H-Elektrode geht 
durch ein Minimum. Die Leitfahigkeit nim m t ab proportional zur Verminderung 
der Viscositat der Lsg. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 5 . 276— 82. Dez. 1929. 
Moskau, I. S taatsuniy. u. Swerdloff-Univ.) W r e s c h n e r .

W. A. Plotnikow und O. K. Kudra, Eleklrochemische Untersuchungen der 
Losungen von Antimontrichlorid in Brom. Es wurden die spezif. u. mol. Leitfahigkeit 
der Lsgg. von SbCl3 in  Brom in Konzz. von 0— 100% untersucht. Bei einem Geh. 
von weniger ais 10%  SbCl3 le ite t die Lsg. prak t. den Strom  n icht; bei mehr ais 10% 
orhalt m an eine Kurve der spezif. Leitfahigkeit m it einem Maximum bei 97%  SbCl3 
(^nus. =  1,34-10~’). Die mol. elektr. Leitfahigkeit steigt zunachst m it der Verdiinnung, 
erreicht ein Masimum boi (p =  90 ccm u. nim m t dann ab. Bei der Elektrolyse scheiden 
sich an  der Anodo gleichzeitig Cl u. Br ab. Der elektrolyt. Dissoziation unterliegen 
die doppelten Moll. von Sb2Cle nach der Form el: Sb2ClB Sb2Cl3+++ +  3 Cl- . 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 5 . 265— 75. Dez. 1929. Kiew, Ukrain. Akad. d. 
Wiss. u. Poły technikum.) WRESCHNER.

A. E. Brodsky, Zur Elektrochemie des Mercuroions. Vf. berechnet auf Grund 
der EK.-Messungen von B r o d s k y  u . S h e r s c h e w e r  (C. 1 9 2 6 .1 . 1921) den Aktivitats- 
koeffizienten des Mercuroions in  Abhiingigkeit von der Konz. Es ergibt sich bei den
4 MeBtempp. 10,8°; 14,9°; 19,2° u. 27,0° im  E inklang m it der DEBYE-HuCKELSohen 
Theorie bis zur Konz. c ~  0,3 eine streng lineare F unk tion : — log • / =  k]/c, jedoch weicht 
der gefundene Proportionalitiitsfaktor yon dem theoret. durchgehend um  ]/2 ab. — 
Aus denselben exp. D atcn wird das Norm alpotential Hg/Hg2" gtśgen die n. H 2-Elektrode 
zu +0,803 V. berechnet. Auf Grund der gefundenen W erte fiir Hg m it den ent- 
sprechcnden L iteraturw erten fiir die Anionen werden die Loslichkeitsprodd. ver- 
schiedener Mercurosalze z. T. in  Abhiingigkeit yon der Temp. neu berechnet u. aus 
den Ergebnissen fiir die Halogenide die Losungswarmen erm ittelt. (Ztsehr. Elektrochem- 
35 . 833—37. Nov. 1929. Dnepropetrowsk, USSR., Lab. d. Phys. Chem. d. Berginst. 
u. d. U krain. Inst. f. phys. Chem.) J .  L a n g e .

W. Cecil Gardiner und Geo. A. Hulett Hydrolyse von Quecksilber(l)-sulfat durch 
Cadmiumsulfatlosung im  Weston-Normal-Element. Im  W estonelement erleidet das ais 
Depolarisator yerwendete Hg2S04 durch den Elektrolyten eine Hydrolyse gemaB:

2 H g2S 0 4 +  H 20  ^  H g20 -H g 2S 0 4 +  H 2S 04 .
Der Vorgang wird experimenteU yerfolgt durch pn-Messungen am Elektrolyten. Um 
dieEinstellung des Gleichgewichts zu beschleunigen, wird nach der yon H u l e t t  (Ztschr. 
physikal. Chem. 4 9  [1904]. 491) angegebenen Rotationsmethode gearbeitet. Nach 
der Standardmethode liergestellte Normalelemente zeigen einen pn-Anfangswert yon 
4,5, der sich im Laufe der Zeit auf einen stabilen E ndw ert yon 4,1 einstellt. Die einzelnen 
Faktoren, die den Vorgang beeinflussen kónnen, wie Quecksilbermenge, UberschuB 
an  festem CdS04, dessen KorngróBe, eventuelles Auswechseln des Elektrolyten etc. 
werden systemat. untersucht. Vff. gelangen zu folgendem Endergebnis: Die durch 
den langsamen Hydrolysenyorgang bedingte Inkonstanz der EK . wird beseitigt, wenn



man zum Auswaschen des frisch bereiteten Hg,SO.„ sowie ais Losungsm. fur das CdSO, 
„Gleichgewichtswasser" benutzt; d. h. W., welehes yorher m it einer Mischung von 
HgoSO.i u . Hg gesehiittelt wurde u. dadurch ein dem obenerwahnten Gleiehgewicht 
entsprechendes p H angenommen liat. Es wurden Elemente hergestellt: 1 . naeh der 
urspriinglichen Standardyorsehrift, 2. unter Berucksichtigung dieser Abanderunsr. 
Erstere zeigten innerhalb 5 Monaten einen Gang von 75—80, letztere von 5—10-10~° V. 
{Trans. Amer. eleetroehem. Soe. 56. 18 Seiten. 1929. Princeton, Univ. Sep.) J .  L a n g e !

Edward F. Kern und Robert W. Rowen, Elektrodenpotentiale von Kupferanoden 
und Kupferkathoden. Das bei der Kupferraffination wichtige Potential der Elektroden 
(Anodę u.Kathode)gegen denElektrolyten wurde m it der Hg2S04-, derKalomelelektrode 
u. der HARINGschen Polarisationszelle gemessen, wobei die Kalomelzelle die zu- 
verlassigsten W ertc ergab. Die Messungen wurden unter Stroni u. an  der stromlosen 
Zelle ausgefiihrt. Aus der Differenz beider Messungen wurde die durch die Elektrolyse 
hervorgerufene Polarisation erm ittelt, u. zwar in  Abhangigkeit von der Zus. der Elek
trodo, des Elektrolyten, der Temp. u. sonstigen physikal. Bedingungen. Die Versuchs- 
bedingungen waren denen der Technik nachgebildet. Bzgl. der Einzelheiten muB auf 
das Original verwiesen werden. (Trans. Amer. eleetroehem. Soc. 56. 14 Seiten. 1929. 
Electrometallurgical Laboratories School of Mines Columbia University. Sep.) J . La.

B. Bruźs, Temperaturimssungen an arbeitenden Elektroden. Es wurden m it einem 
Thermoelement die Temp.-Verhaltnisse an Ni-Elektroden untersucht. Vf. fand, daB 
eharakterist. Temp.-Effekte m it Elektrodenprozessen verbunden sind u. glaubt, daB 
es moglich sein wird, auf diese Wcise die Entropieanderungen einzelner Elektroden- 
prozesso zu messen. (Ztsehr. physikal. Cliem. Abt. A. 145. 283— 88. Dez. 1929. 
Biga, Univ.) W r e s c h n e r .

F. Halla, Bemerkungen zur Elektrolyse mittels Wellenstrom. „W ellenstrom“ 
bedeutet m it Wecbselstrom iiberlagerten Gleichstrom. Vf. diskutiert auf Grund von 
umfangreichem Literaturm aterial die Wirkungsweise derartigen Stromes bei der Elek
trolyse. Die Gleichstromcharakteristik einer Blektrode, d. h. das e.s-Diagramm bildet 
die Grundlage der Uberlegungen. (e =  Einzelpotential der Elektrodę gegeniiber dom 
Elektrolyten, s =  Stromdichte.) Die Gleichstromcharakteristik einer idealen un- 
polarisierten Elektrodo ist durch eine zur .s-Achse parallelen Gerade gegeben. Wegen 
der Polarisations- u. Diffusionserscheinungen nimm t sie in  W irklichkeit einen an- 
nahernd bilogarithm. Verlauf, d . h. die Polarisierbarkeit S e/6 s is t eine Funktion von s. 
Ein iiberlagerter rein sinusfórmiger Weehselstrom wird, wenn man auf dem gekriimmton 
Teil der Charakteristik arbeitet, unsymmetr. Potentialausschlage, d. h. eine Verlagerung 
des zeitlichen Mittelwertes des Elektrodenpotentials bedingen. Darin liegt der Sinn 
seiner Anwendung. D am it er erfiillt wird, ist es notwendig, die Gleichstromcharakteristik 
zu kennen u. der Wechselstromamplitude Werte zu erteilen, die zur Kriimmung der 
Charakteristik in  dem gewahlten Arbeitsbereich in giinstigem Yerhaltnis stehen. AuBer- 
dem muB die Freąuenz des Wechselstromes so niedrig sein, daB die Einstellung des 
station&ren Potentials den Anderungen der Stromdichte folgen kann. Die experimen- 
tellen Ergebnisse von ISGARISCHEW u. B e r k m a n n  (C. 1925. II . 269) an  Nickel- 
elektroden werden diskutiert. AuBer der grundsiitzlichen Diskussion aller denkbaren 
Fiillo enthalt die Arbeit ein chronolog. Literaturregister von groBem Umfange. (Ztsehr. 
Elektrochem. 35. 838— 47. Nov. 1929. Wien, Inst. f. pbys. Chem. d. Techn. 
Hochsch.) ' J .  L a n g e .

O. Essin, Uber Elektrolyse mit Diaphragma. (Die Formeln von F. Foerster und 
Ph. Guye.) Bei der Elektrolyse eines Chlorids besteht fiir die Stromausbeute an Alkali 
nach F o e r s t e r  u. J o r r e  (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 23 [1899]. 158) folgende Be- 
ziehung 1., in  welcher n o H ' die t)berfiihrungszahl fiir das OH', }.x u. / 2 bzw. cl u. c2 die 

JiOH' ~ - 1 o _ __ ^OH'
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1 . 4  =  1 ------ , 2. A —  - —7—------------------------- , 3. a
AiC, ’ ' 1 - f a c ,  ’ ' co f e - +  ;Ci')
h, cs

Aquivalentleitfahigkeiten bzw. Konz. des Chlorids u. des Alkalis bedeuten. — Anderer- 
seits besteht die empir. Beziehung 2. von G u y e  (Journ. Chim. physiąue 1 [1903], 121), 
in der a eine empir., von den spezif. Versuchsbedingungen abhangige K onstantę ist. 
Vf. weist nach, daB in  dieser Konstantę eine Beziehung zwischen cl u. c2 steckt, die 
ihrerseits wieder von den Beweglichkeiten Zoh^ Ik.' u. lc i\ sowie von der Anfangskonz. 
des Chlorids abhangig ist. F iir a ergibt sich die Beziehung 3., auf Grund dereń sich 
die beiden erwahnten Gleiehungen ineinander uberfiihren lassen. Die Gleichungen 
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werden fiir einige spezielle Anwendungen umgeformfc u. m it Versuehsergebnissen aus 
der L iteratur u. eigenem experimentellen Materiał (Elektrolyse von K 2C03-Lsgg.) 
verglichen. Es ergibt sich gute Obereinstimmung. (Ztschr. Elektrochem. 35. 492—500. 
Aug. 1929.) " J .  L a n g e .

Robert Schnurmann, Die Druckelektrolyse des Wa-ssers. (Vgl. C. 1929. I I .  2 9 2 3 .) 
Die Verss. v o n  COEHN (C. 1927. II. 220) stehen in  W iderspruch zu  dem Vers. von 
S ie m e n s  (Ges. Abh. u. Vorti\, Berlin 1881, S. 445), der bei der Elektrolyse von an- 
gesauertem W. in  einer diekwandigen Capillare, in die beiderseits je ein umsponnener 
P t-D raht eingefiilirt u. eingekittet war, fand, daB der bei Anlegen von 3 bis 4 V ein- 
setzende Stromdurcligang bald aufhórte, wahrend er bei 10 V langere Zeit erbalten blieb. 
Dies wurde dem HELMHOLTZsclien Gesetze entsprechen, wahrend C o e h n  (1. c.) im 
Gegensatz hierzu gefunden hatte, daB bei gleicher EK. unter lióheren Druekcn die 
Strom starke gróBer ist. Bei der Wiederholung des SlEM ENSschen Vers. kann Vf. zeigen, 
daB die Unterbrechung des Stromes durch sich festldemmende Gasblasen zu erklaren 
ist. Fiir weitere Verss. wurde zur Eliminierung eines Einflusses von Leitfahigkeits- 
anderungen von Lsgg. m it m asim aler Leitfahigkeit ausgegangen u. in  Parallelyerss. 
die gleiche Lsg. im offenen Rohr elektrolysiert. Um zu vermeiden, daB das entwickelte 
Knallgas m it P t  in  Beriihrung kommt u. durch die Wiedervereinigung der Druck- 
anstieg verm indert wird, wurden beide P t-D rahte von derselben Seite eingefuhrt. 
Aus allen Verss. folgt daB die Strom starke m it waehsender Elektrolysendauer (d. h. 
zunehmendem Gasdruck) ein Maximum durchlauft. Da die anfangliche Zunahme 
des Stromdurchgangs m it dem Druck nicht durch die Zunahme der Leitfahigkeit 
m it dem Druck (F a n j u n k , Ztschr. physikal. Chem. 14 [1894]. 673). zu deuten ist, 
bleibt nur die Erklarung, daB der Druck die Uberspanmmg im Sinne einer Verkleinerung 
beeinfluBt. — Nebenbei wurde festgestellt, daB haufig langere Zeit nach Beendigung 
der Elektrolyse das Glasrohr platztei. Da die AuBentemp. in  dieser Zeit n icht gestiegen 
war, ist anzunehmen, daB die nachtragliche Drucksteigerung dem Zerfall von bei der 
Elektrolyse gebildetem H 20 2 zuzuschreiben ist. — AbsehlieBend geht Vf. kurz auf 
die techn. Bedeutung der Druckelektrolyse, insbesondere auf die Aussichten des I I  AUS- 
M ElSTEHschen Knallgasmotors ein. (Ztschr. angew. Chem. 42. 949— 52. 28/9. 1929. 
Gottingen.) L e s z y n s k i .

J .  Schtscherbakow  und D .L ib ina , Die elektrolytisćhe Darstellung von Hydroxyl- 
amin. I I . Gleiclizeitige Anwendung der Redulctions- und Oxydationsprozesse. Im  An- 
schluB an  die erste Arbeit (C. 1929. I . 1429), die ausschlicBlich die kathod. Red. der 
B N O s zum Gegenstand hatte, wird hier gleichzeitig der AnodenprozeB zur Oxydation 
von SO ^' zu S 2Os ausgenutzt. Die Verss. werden teilweise m it einem neu konstruierten 
App. ausgefiihrt, dessen Einzelteile aus der Abbildung im  Original zu ersehen sind. 
Ais Kathode d ient eine Hg-Schieht, die auf einem Diaphragma ausgebreitet ist. Unter- 
halb des Diaphragmas befindet sich der eigentliche Elektrolyt, eine wss. Lsg. von 
(iV//4)2/S'0,| u. I12S 0 4, der anod. zu Persulfat oxydiert wird, oberhalb die H 2SOj-haltige 
H N 0 3-Lsg. die zu NHjDH  reduziert wird. Die Red. erfolgt durch N H 4-Amalgam, 
daB sich infolge K ationenentladung an  der Unterseite der Hg-Schicht bildet u. durch 
die Schicht hindurch nach oben steigt. Es g ib t optimale Versuchsbedingungen bzgl. 
Spannung, Temp. u. HNOg-Konz. Eine Abweichung von dieser um 2—3%  bereits 
schadlich, da sich d a n n H 2 entwickelt, der den n. Reaktionsverlauf in  Anoden- u- 
Kathodenraum  stórt. Die Einzelheiten der Yersuchsbedingungen auch bzgl. Strom- 
ausbeute sind aus einer Tabelle u. 2 K urvcn ersichtlich. (Ztschr. Elektrochem. 35- 
826—30. Nov. 1929.) J .  L an g e .

Franz Jirsa, Oxydation von Alkaliplunibit zu Pluvibat durch Sinusiuechselstrom.
I II . M itt. Vf. erk la rt die Ergebnisse der I I . Mitt. (C. 1927- II- 386) auf Grund der 
Hypothese, daB die dort ais Elektrodenm aterial benutzten Metalle mehr oder weniger 
K athodenpassm ta t zeigen sollen, d. h. daB bei der Red. fester Osyde ahnliche Passi- 
vitatserscheinungen bestehen, wie sie bei der O sydation von Metallen bekannt sind. 
Bzgl. der Diskussion der einzelnen beobaehteten Vorgange bei der Wechselstrom- 
olektrolyse von Alkaliplunibit muB auf das Original verwiesen werden. (Ztschr. Elektro- 
ehem. 35. 830—33. Nov. 1929. Prag, Priv.-Lab. f. phys. Chem.) J .  L aKGE.

W. J . Muller und K. Konopicky, Zur Theorie der Ventileleklrode. Zvgleich Anl- 
wort auf die Arbeit vćm H erm  Gilntherscliulze: Zur KemUnis des anodischen VerhaUeiis 
des Aluminiums. Die Einwande G u n t h e r s c h u l z e s  (C. 1929. I I . 2158) gegen die 
Arbeit der Vff. (C. 1929. I I . 1629) werden ais saclilich unbegriindet zuriickgewiesen.
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An H and der Verss. von G u n t h e r s c h u l z e  wird gezeigt, daB die kataphorct. Theorie 
der Ventileloktrode qualitativ  u. in vielen F al len auch quantita tiv  geeignet ist, die 
beobackteten Tatsachen zu beschreiben. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 145. 
241 55. Dez. 1929. Wion, Techn. Hochsch.) W r e s c h n e r .

A. Guntherschulze, W. J. Muller und K. Konopicky, Zur K enntnis des 
anodischen Verhaltens des A lu m in iu m . (Vgl. vorst. Ref.) In  gemeinsamer Besprechung 
h a t G u n t h e r s c h u l z e  seine Einwande gegen die Verss. von M u l l e r  u . K o n o p i c k y  
fallen lassen. Eine Einigung iibor den theoret. S tandpunkt der Vff. wurde bisher 
nock nicht erzielt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 145. 256. Dez. 1929.) W r e s c h .

O. V. Auwers, Die Anderung der elektrisclien Leitfdhigkeił in  starken Magnetfeldern. 
Bericht iiber die neuen Unterss. u. Theorien von K a p i t z a  (C. 1929. I I .  141); vgl. auch 
den ersten Bericht C. 1928. II. 1421. (Naturwiss. 17. 867—73. 8/ 11 . 1929. Berlin- 
Siemensstadt.) L o r e n z .

O. E. Kurt und T. E. Phipps, Das magnetische Moment des Sauerstoffatoms. 
I n  einer STERN-GERLACHschen App. untersucht Vf. das magnet. Moment des Sauer
stoffatoms. Mittels einer elektrodenlosen Ringentladung wird atom arer Sauerstoff 
dargestellt. Zum Nachweis des Sauerstoffstrahls wird frisch sublimierto Bleiglatte 
verwendet, die bei Ggw. von geringen Mengen W.-Dampf an  den vom O getroffenen 
Stellen leicht zu P b 0 2 oxydiert wird. Nach Durchgang des Atomstrahls durch das 
inhomogene Magnetfeld besteht das Bild auf der Auffangplatte aus der unabgelenkten 
Mittellinie u. zwei breiten Streifen, die symm. zur Mittellinie nach beiden Seiten ver- 
schoben sind. — Da die verwendete Methode nur einen Vergleich unter ident. Bin- 
dungen gestattet, wird nunmehr O durch H  ersetzt; ais Auffangplatte d ient hierbei 
Mo03. Die Aufnahmen werden photometriert. Das magnet. Moment des O ergibt sich 
experimentell zu O u. ± 1 ,67  BOHRsche Magnetonen. Aus dem spektroskop. G rundtenn 
des Sauerstoffatoms (3P 2, 3P j, 3P 0) liiCt sich O u. ±1,71 erwarten (Summieruug iiber 
± 3  u. ± 3/ 2 wegen der Oberdcckung der abgelenkten Strahlen fiir 3 u . 3/2). Die 
Abweichung liegt innerhalb der Fehlergrenze. (Physical Rev. [2] 34. 1357—66. 15/11. 
1929. Illinois, tJniv. . Lab. f. physikal. Chemie.) L o r e n z .

J. Aharoni und P. Scherrer, Die Susceptibilitat des NO-Gmes bei verschiedenen 
Temperaturen. Die m it der Temp. stetig veranderliehe m ittlere Magnetonenzahl des 
NO-Mol. w ird fiir zwei Tempp. (17° u. —78,5°) experimentell bestimm t u. in  t)ber- 
einstimmung m it den Ergebnissen der VAN VLECKsehen Theorie (vgl. C. 1928. I. 2912) 
gefunden. (Ztschr. Physik 58. 749—65. 9/12. 1929. Ziirich.) L e s z y n s k i .

P. Ehrenfest, Benie.rku.ngen uber den Diamagnetismus von jestem Wismut. Es 
werdon Argumente zugunsten der Hypothese angcfiihrt, daB die abnorm hohe dia- 
magnet. Susceptibilitat von Bi u. Sb durch Elektronenbahnen geliefert wird, die — im 
K rystallgitter fest orientiert — mehr ais ein Atom umfassen. Darnit die Bahnen 
Diamagnetismus —  u. z. B. nicht etwa Paramagnetismus — liefern, muB m an an- 
nehmen, daB die Bahnen zweier oder mehrerer Elektronen so miteinander gekoppelt 
sind, daB die Gruppe ais Ganzes bei Abwesenheit eines Magnetfeldes kein magnet. 
Moment besitzt. (Ztschr. Physik 58. 719—21. 9/12. 1929. Leiden.) L e s z y n s k i .

W. H. Keesom, Vber die ezperimentelle Grundlage, auf der die internationale 
Temperaiurskala berulit, namentlicli was die tiefen Temperaturen betrifft. Bel der inter- 
nationalen Temp.-Konferenz (Paris 1927) war Holland nicht Tertreten. Das Leidener 
Kaltelaboratorium  kann die neue internationale Temp.-Skala nicht annehmen. Das 
wird krit. begriindet durch genaue Analyse aller einsehlagigen Messungen in  der 
Physik.-Techn. Reichsanstalt u. dem Bureau of Standards. Dio internationale Skala 
kann nur auf ±  0,02° reproduziert werden; der AnschluB an die thermodynam. Skala 
ist nur bis auf ±  0,04° g ew ah rle is te t. Die Leidener Gasthermometerskala weieht 
von derjonigen der Physik.-Techn. Reichsanstalt bei —50° um 0,06° ab, bei — 183° 
um 0,03°. Nach den Leidener Erfahrungen kann man den Vergleich von He- u. P t- 
Thermometern auf 0,015° genau ausfuhren. (Physica 9. 385—410. 1929. Leiden, 
Natuurk. Labor.) W. A. R o t h .

M. Jakob und S. Erk, Die Warmeleitfahigkeit von Eis zwischen 0 und — 125°. 
Es wird nach dem Plattenverf. fiir stationare Warmestromung ( J a k o b , 1922) ge- 
raessen:untero P la tte  m it fl. Luft gekiihlt, das Ganze in einem VakuummantelgefaB. 
Zwischen der eingefrorenen Cu-Platte- u. der Eisplatte t r i t t  ein m it sinkender Temp. 
stark steigender Temp.-Sprung auf. Die Warmeleitzahl des Eises steigt m it sinkender 
Temp. von 0,00533 bei 0° auf den 1,8-fachen W ert bei —130°. Bei 0° is t die Zahl
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fiir Eis viermal so groB wio fu r W. (Ztschr. techn. Physik 10. 623—24. 1929. Char- 
lottenburg, Physik.-Techn. Roichsanst.) W. A. R o t h .

Witold Jazyna (Jaeyno), Die thermodynamisćhe BerecJmung der Kompressibilitat■ 
des Wassers. (Vgl. C. 1930. I . 182). Auf Grund der beidon H auptsatze der Thermo- 
dynam ik u. der Verss. von T h o m s o n  iiber die Eisschmelzpunktserniedrigung wird in 
tjbereinstimmung m it don experimontollen Bofunden der m ittlere Kompressibilitats- 
koeffizient des W. (im Interwali von 1 bis 129 a t  u. von 272 bis 273° absol.) zu 
— 48-10-0 berechnet. (Ztschr. Physik 5 8 . 858—60. 9/12. 1929. Leningrad, Teclinol. 
Inst.) L e s z y n s k i .

W. Nernst und K. Wohl, Spezifische Warme bei hohen Temperaturen. Zusammen- 
fassendes Referat. Es werden die von Dissoziation u. (juantenspriingen freien, wahren 
spezif. W armen bohandelt, ihro MeBmothoden, die bekannten Theorien. Die experi- 
mentellen Ergebnisse werdon m it den Forderungon der modernen Theorien vergliehen. 
Beim Chlor wird die seheinbar sicherste Voraussage der klass. Theorie, die Temp.- 
Unabhangigkeit der spezif. Warme einatomiger Gase, in  oinem der Messung zugang- 
lichen Gebiet unzutreffend. Sehr wertvoll sind die T a b e l l e n :  walire und mittlere 
Molekularwannen bei konstantem Vol. von I I H C l ,  N 2, CO, 0«, CU, C02, H 20 , N E S 
u. A . bei 273—2800° absol. (Ztschr. techn. Physik 10. 608—14. 1929.) W. A. R o t h .

Kiyohiko Yumoto, tfber die Funkenzundung von leićht entflammbaren Oas- 
mischungen. Mischungen von 11— 12%  u. von 82—84%  CO m it L uft oder von 3 bis 
4%  C2H 5Br werden durch einen Funken geziindet; der Vorgang w ird kinematograph. 
aufgenommen. 1. Ohne zusatzliehe K apazitat. 12% CO-Luft-Mischung. 1—2,5 Amp. 
im Prim arkreis: nur zwei Stellen des Funkons ziinden, eine an  der Anodę, die zweite 
ein Yiertel der Funkenlange von der Kathode entfernt. —  Strom starke un ter 1 A m p.: 
Ziindung nur an der letzten Stelle. —  Strom starke mehr ais 3,0 Amp.: Zundung 
an  der ganzen Lange des Bogens. Bei geringerem CO-Geh. ahnliche Ergebnisse 
bei hóheren Strom starken. — Die Funken ahneln dem dreiteiligen Typ (vgl. T e r a d a  
u. N a k a y a  (C. 1929. I I . 1266), die gespaltene Struktiu: des Funkena ist in  der Nahe 
der Kathode am stiirksten ausgebildet; an  dieser Stelle ist die Ziindwrkg. am groBten. 
Die nachst wirksame Stello Uegt nahe der Anodę. Qualitativ ahnliche Ergobnisse 
m it den anderen Gasmisehungen. 2. Mit zusatzlicher K apazitat parallel zur Funken- 
strecke. Mit 10 Amp. keine Zundung. Aus den Photographien scheint hervorzugehen, 
daB nahe der Kathode (%  Funkenlange) eine schwache Verbrennung einsetzt; sie 
is t von kurzer Dauer. — Der erste Funken einer Entladung ahnelt ebenfalls dem drei
teiligen Typ; an der Stelle m it gespaltener S truk tur t r i t t  die Verbrennung ein. Die 
nachfolgenden Funken zeigen nicht mehr eine gespaltene S truk tur; dies is t erklarlich, 
weil die Entladung nunm ehr durch das vom ersten Funken ionisierte Gas hindurchgeht. 
—- W eiter wurde noch folgendes beobaehtet: wenn das Gas sieh an zwei Stellen des 
Funkens entzundet, dann  schreitet die an  der Anodę entstandene Flamme auf die 
Kathode zu, wahrend die an  der K athode entstandene Flamme stehen bleibt (vgl. auch 
T e r a d a , Y u m o t o  u . Y a jia m o t o , C. 1929. II . 271). (Proceed. Tmp. Acad., Tokyo 5. 
318—21. Okt. 1929. Tokyo, Inst. f. physikal. u. chem. Unterss.) L o r e n z .

B. H. Thorp, Di-e Ezplosion von Wasserstoff-Luftmischungen im  geschlossenen 
Gefćip. Teil I .  Beschreibung eines App. zur Untors. des Explosionsdrueks u. Dis- 
kussion der alteren Arbeiten. Es zeigt sieh, daB GróBe u. Form des ExplosionsgefaBes 
von EinfluB auf den Majdmaldruck sind; in  groBen kugeligen GefaBcn m it zentraler 
Zundung sind die Druckwerte am groBten. Vermutlich behindem  Yerbrennungs- 
verzogerungen die Entflam m ung; in  kugeligen GefaBcn is t die Verbrennung bei Er- 
reichung des Maximaldrueks am weitesten fortgeschritten. (Philos. Magazine [7] 8. 
813—24. Dez. 1929.) LORENZ.

B. H. Thorp, Die Ezplosion von Wasserstoff-Luftmischungen im  geschlossenen 
Gefafi. Teil II. (I. vgl. vorst. Ref.) Wiedergabo der Vers.-Ergebnisso a n  Mischungen 
mit einem N2/0 2-Verhaltnis 0; 2; 3,9; 4,9; 6,1 u. 6,8 m it verschiedenem H 2-Geh. In 
ACschungen m it iiberschussigeni O, scheint die Verbrennung beim M axim aldruck  
ziemlich unvollkommen z u  sein; in  weniger groBem MaBo scheint dies auch bei 
Mischungen m it uberschiissigem H 2 der Fali zu sein. Bei diesen Mischungen bewirkt 
ein Ersatz von H 2 durch N2 ein stetiges Abnehmen des Maximaldrucks, die V erbrennung  
wird unvollkommener. Bei Mischungen m it uberschussigem 0 2 bewirkt der Ersatz 
von 0 2 durch N 2 ein Wachsen des Maximaldrucks, die Verbrennung wird also voll- 
kommener. (Philoe. Magazine [7] 8. 824—33. Dez. 1929.) LORENZ.



As. K o llo id ch em ie . C ap lllarch em le.
E. Beri, K. Barth und K. Winnacker, Uber die EersteUung von Metallsolen in  

organischen Dispersionsmilleln durch elektrische Zersldubung. Es wurden Zerstaubun^s- 
verss. m it Mg, Zn, Pb, Sn, Cu, Fe u. Mossing in IIexan  ausgefiihrt unter Verwendung 
hochfreąuenter ̂ Strome hoher Spannung, die in einem elektr. Schwingungskreis erzeugfc 
wurden. Die Kolloidbldg. erfolgt dabei rasch. m it hohem Eem heitsgrad, bei geringer 
Zers. des Dispersionsmittels. In  O-haltigen organ. Fil. sind diese Dispersionen haltbar. 
Bei Zerstiiubung von Metallen in KW-stoffen is t ein Zusatz von K autschuk ais Stabili- 
sator notwendig (vgl. H a u r o w it z , C. 1927. I. 35). Von verschiedenen Kautschuk- 
sorten fanden Vff. Smoked Shcets am geeignetsten wegen der guten Loslichkeit in 
Hexan. Bei Anwendung von Teslastrómen is t der Erfolg der Zerstaubung gering. 
Eine gróCere Bestandigkeit der kolloidalen Lsgg. wird auf diesem Wege nicht erreicht. 
(Ztschr. physikal. Cliem. Abt. A. 145. 298—302. Dez. 1929. D arm stadt, Techn. 
Hochsch.) W r e s c h n e r .

Marie Andauer, Uber an der Grenzfldche von Metali und L uft hervorgerufene 
Spannungsdnderungen. (Vgl. C. 1929. I. 1662.) An L uft grenzende Metalle werden 
an einer Stello m it einer NaOH-Lsg. in Beriihrung gebracht u. abwechselnd anod. 
u. kathod. polarisiert. Hierdurch wird bei Verwendung von P t, Ag, Hg, Ni u. Fe 
eine Spannungsanderung an der Grenzo von Metali u. L uft hervorgerufen. Dieser 
Effekt wird m it dem Vorhandensein einer Lsg. an der Grenzo von Metali u. L uft 
erklart. Bei Pd, Cu u. Al wurde dieser Effekt nicht beobachtet. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 145. 220— 26. Dez. 1929. Budapest, Univ.) W r e s c h n e r .

Almrotli E. Wright, Weitere Untersuchungen 'iiber Intertraktion. (Vgl. C. 1921. 
H I. 1102.) Die Methodik der Verss. iiber vertikale Intertraktion wird verbessert durch 
Anwendung einer gefarbten oder ungefiirbten Salz-Serumlsg. s ta tt einer einfachen 
5%ig- Salzlsg., durch Ersatz der m it Eosin gefarbten Serum- oder Salzlsg. durch Sus- 
pensionen von roten Blutkóipcrchen in  Serum u. Salzlsg. oder durch Suspensionen 
von ind. Tusche in  Serum oder Salz-Serumlsg., durch Benutzung einer anderen Zelle. 
Verschiedene Methoden zur Beobachtung horizontaler In tertrak tion  werden beschrieben 
u. die hauptsachlichen Bedingungen, die die Entw. der verschiedenen A rten von In ter
traktion bestimmen, diskutiert. Intertraktion kann auch zwischen IF. u. A . oder 
zwischen Salzlsgg. u. Travbenzuckeiisgg. u. W. stattfinden. Durch Herabsetzung der 
Oberflachenśpannung einer der beiden Fil., z. B. durch Zusatz von Seife, Lysol oder 
Gallensalzen zum W. bei dem Paar W.-A., kann mol. Diffusion in  In tertrak tion  ver- 
wandelt werden. Langsamere oder schnellere mol. Diffusion, Pseudopodienintertraktion, 
hygroskop. A ttraktion, die Osmose durch semipermeable Membranen von W. in 
Krystalloidlsgg. u. von A. in  W. sind offenbar nahe verwandte Phanomene. — Mikro- 
photographien im Original. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 125. 587—98. 
1/11. 1929.) K r u g e r .

J. Traube und Siar-Hong V/hang, tjber Beibungskonstante und Wandschichł. H . 
(I. vgl. C. 1929- I. 210.) In  Erwiderung auf die Einwande von T a u s z  u . v . K o r o s y  
sowie E r k  (C. 1929. I. 2025) gegen die I. Mitt. der Vff. geben Vff. zu, daB sie, die 
Oberflachenśpannung bei ihren AusfluBverss. nicht geniigend berucksichtigt haben, 
aber sie halten dio Beziehungen zwischen Oberflachenśpannung, Po larita t u. AusfluB- 
geschwindigkeit aufrecht. Durch Aufstieg- u. Fallverss. von Glaskórpern, die zum 
Teil m it polaren Olen beschmiert wurden, konnte ein Gleitungskoeffizient im Sinne 
der HELM HOLTZschcn Gleicliung nicht naehgewiesen werden. Die Oberflachen- 
spannungen wss. Lsgg. oberflachenakt. Stoffe gehen im allgemeinen den Grenzflachen- 
spannungen fl./fl. parallel. Die Vff. weisen hin auf den W ert ihrer Verss. in Hinsicht 
auf das Permeabilitatsproblem. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 145. 257—64. 
Dez. 1929.) WRESCHNER.

Z. W. Wolkowa, E in  Beitrag zur inneren Reibung und Diffusion in  Glycerin- 
Wasser-Gemischen. (Vgl. C. 1929. I. 2272.) Es wurden die KJ-Diffusionskoeffizienten 
in Glycerin-W.-Gemischen gemessen, da diese fiir Unterss. der Fluorescenzerscheinungen 
von Interesse sein konnen.'* Eine empir. aufgestellte Formel ermoglicht die Berechnung 
des KJ-Diffusionskoeffizienten in reinem Glycerin. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 
145. 200— 06. Dez. 1929. Moskau, Physikal. Labor. des Padagog. Liebknecht- 
Inst.) W r e s c h n e r .

O. J. Magidson und A. G. Bajtschikow , Adsorptionseigenschaften von Starkę und  
Jodslarke. (Vgl. C. 1928- I . 171.) Vff. untersuchten das Adsorptionsvermógen von
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Starkę u. Jodstarke fiir J ',  Alkalicarbonate u. Naplithensauren. Die Jodadsorption 
■wurde an  einer Lsg. von K J  in  dest. W., in  gesatt. NaCl-Lsg. u. a n  der B e j u  k  - 
S e h o r s k e r  Sole untersucht. Aus der Lsg. in  dest. W. h a t S tarkę nur ganz mini- 
male Jodmengen adsorbiert. 'Aus einer Lsg. von 0,1428 g K J  in  500 cciii gesatt. 
NaCl-Lsg. wurde durch je 1 g Starkę 0,34 mg J '  adsorbiert. Das W. des B e j u k  - 
S e h o r s k e r  Salzsees wurde bis auf eine Konz. von 223 mg J  im 1 eingedampft; 
die A lkalitat der Sole entsprach 1800 ccm 0,1-n. HC1/1, der Naphthensauregeh. ent- 
sprach 634 ccm 0,1-n. KOH im 1 (7— 10 g Naphthensaure). Bei der F iltration  dieser 
Sole durch Starkę verlief die Jodidadsorption ahnlich wie bei der F iltration  des K J  
in  NaCl-Lsg., im ersten F iltra t verlief sie quantita tiv . Die A lkalitat der Sole wurde 
noch viel starker adsorbiert ais das Jod  u. nock bei der elf ten  F iltration  uber Starkę 
fand eine Alkaliaufnahme s ta tt . Umgerechnet auf N aH C 03 h a t die S tarkę % %  
ihres Gewichts an  Alkalicarbonaten aufgenommen, u. zwar haben 100 g S tarkę nach 
11-maliger F iltration  aus 1100 ccm Sole 20%  des Alkalicarbonats adsorbiert. Die 
naphthensauren Salze wurden nach 11-maliger F iltration  der Sole in  einer Menge 
von 25,2%  adsorbiert. Diese Adsorptionsvorgange sind auf die Ggw. des NaCl zuruck- 
zufuhren. W ascht m an die Starkę* m it dest. W. un ter Vakuum aus, so werden alle 
adsorbierten Ionen wieder ausgewaschen, u. zwar is t die Geschwindigkeit des Aus- 
waschens der Adsorptionsgeschwindigkeit der Ionen proportional; am leichtesten 
werden die Jodide ausgewaschen, es folgen die Bicarbonate u. N aphthenate; dem- 
enteprechend tindet sieh das Jo d  in  den ersten, das Alkali in  den letzten F iltraten.

Jodstarke (m it 1,5%  J)  w u rd e  durch Schutteln von 50 g Starkę in 750 ccm einer 
wss. Lsg. von 1,06 g K J  u. der entsprechenden Nitritm enge, F iltration  u. Auswaschen 
m it W. hergestellt. W. vermag nur verschwindend kleine Jodmengen aus der Jod 
starke auszuwaschen, noch weniger eine NaCl-Lsg. Aus der B e j u k - S c h o r s k e r  
Sole adsorbierten 50 g Jodstarke 25,5 mg J ',  wahrend Starkę nur 18,5 mg adsorbiert 
h a t (nach 8-maliger F iltration  von je 100 ccm Sole); bei der F iltration  weiterer Sole- 
mengen uber dieselbe Jodstarke fand der umgekehrte Yorgang, Jodabgabe an die 
Sole, s ta tt.  Die Adsorption der N aphthenate Yerlief bei Jodstarke ahnlich wie bei 
S tarkę. Das Auswaschen der adsorbierten Jodide u. N aphthenate aus der Jodstarke 
m it reinem W. geht nur langsam vor sieh; die N aphthenate lassen sieh aber m it einer 
Terd. Bicarbonatlsg. aus der Jodstarke leicht entfem en. (Joum . chem. Ind. [russ.: 
Shum al chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 . 1098— 1103. Aug. 1929.) SchóNFELD.

H. Freundlich und W. Sachs, Die Flussigkeitsaufnahme disperser Massen und 
ihre Beziehuną zu Hydrophilie, Quellunq -und Sedimentałiwi. Es w ird ein App. be- 
sehrieben, m it dem das Aufsaugen von F il. in  dispersen Massen zeitlich verfolgt 
werden kann. Der App. besteht aus einem Glasfiltertiegel (ScHOTT u. Gen.) m it 
eingeschliffenem Deckel, an dem ein Halin zum Druckausgleich dient, u. ein zweiter 
H ahn die Verb. m it einem kalibrierten Fl.-Behalter herstellt. AuCerdem is t der Tiegel 
m it einem Manometer yerbunden, urn die Druckanderungen im  Innem  des geschlossenen 
Tiegels abzulesen. Der untere Ansatz des Tiegels wird m it der Saugmasse gefiillt; 
eine definierte Fl.-Menge wird aus dem Bchalter in den Tiegel eingelassen. Verschiedene 
Materialien unterscheiden sieh wesentlich in  ihrem Saugverhalten. Aus der im Gleicli- 
gew ch t angesaugten Fl.-Menge laBt sieh auf dio Hydrophilie der Substanzen schlieBen. 
W ahrend hydrophobe Stoffe, ■wie j4s2S3, prak t. kein W. aufnehmen, tu n  dies hydro- 
phile Stoffe, n ie  Kaolin, Fullercrde, in  hohem Grade. Die Erscheinung beruht nicht 
nur darauf, daB das grobe Porenvol. ausgefullt wird, denn verschiedene Fil., wie W., 
Cumol, Cyclohexanon, geben Terscliieden groBe, im Gleichgewicht aufgenommene 
Fl.-Mengen. Die Geschwindigkeit des Aufsaugens der FI. laBt sieh in  vielen Fallen 
nach der gleichen Formel berechnen wie die ęMe/Zu«^?gesehwindigkeit: Die in  der 
Zeiteinheit aufgenommene Menge ist um so gróBer, je weiter man vom Gleichgewichts- 
zustand entfernt ist. Aus der K onstantę der Geschwindigkeit lassen sieh Aussagen 
uber die QuellungsgróBe machen in  dem Sinne, daB die Quellung um  so starker ist, 
je  kleiner die Sauggeschwindigkeit. Es wurde das Aufsaugen verschiedener wss. 
Salzlsgg. in Kaolin untersucht. Die im Gleichgewicht aufgenommene Fl.-Menge 
wachst deutlich m it steigender Elektrolytkonz. u. erreicht bei hoheren Konzz. einen 
Grenzwert. Die Geschwindigkeit des Aufsaugens w ird bei niedrigen Elektrolytkonzz. 
gegenuber dest. W. beschleunigt, bei hoheren verzogert. Die Beschleunigung laBt 
sieh wahrscheinlich auf eine koagulierende Wrkg. des E lektrolyten zuriickfuhren.. 
die Yerzogerung so gut wie sieher auf die Zunahme der Zaliigkeit der Lsg. Parallel 
m it diesen Saugrerss., bei denen Kaolin Elektrolytlsgg. aufnahm, wurden m it dem



1 9 3 0 .  I . B . A n o r g a n is c h e  Ch e m i e , 9 5 5

gleichen Kaolin Sedimenłationsverss. in  denselben Elektrolytlsgg. Yorgenommen. 
Mit wachsender Elektrolytkonz. nim m t das Sedimentationsyol. zu u. erreicht bei 
hóhercn Konzz. einen Grenzwert. Der Parallelismus m it den Saugyerss. durfte 
folgenden Grund baben: Es wird von den Kaolinteilehen eine bestimmte FI.-Menge 
gebunden, u. zwar wird ein Masimum dieser Menge erreicht, sobald eine bestimmte 
Elektrolytmenge auf ein Kaolinteilehen fallt. Yerschiedene Salze in  gleicher Konz. 
geben nach der Reihenfolge ihrer Sedimentroll. geordnet eine der HoF.MElSTERschen 
Reihe nicht unahnliche Ordnung. Die Sedimentierung wurde durch Elektrolytzusatz 
gegenuber reinem W. in  allen Fal len beschleunigt. KCN nim m t sowohl im Śaugyers. 
wie auch im Sedimentationsvers. eine extreme Stellung ein, die n icht auf die An- 
wesenheit von Hydrosylionen zuruckgefiihrt werden kann. (Ztschr. physikal. Chem. 
A bt. A. 145. 177—99. Dez. 1929. Berlin-Dahlem, Kais.-W ilh.-Inst. f. physikal. Chem.

Robert Schwarz und Peter W. Sclienk, Yersuche zur Aktiviem ng von Schioefel. 
Mit Hilfe einer geeigneten Apparatur wurde das Verh. von S-Dampf in  einer Ar-Atmo- 
sphare unter dem EinfluB stiller elektr. Entladungen in  einem SlEMENS-Ozonisator 
aus Supremaxglas untersucht. Es konnte eine gesteigerte Rk.-Fahigkeit des S-Dampfes 
nach dem Verlassen des Feldes gegenuber CO (COS-Bldg.) u. (H2S-Bldg.) naeh- 
gewiesen werden, die durch eine A ktm erung des S erklart wird. D ilatometr. Mes- 
sungen im elektr. Felde ergaben keine Effekte, die auf eine Spaltung der S-Moll. hin- 
wiesen. Infolge der Kurzlebigkeit des aktiyierten S is t die Bldg. eines AnalogoDs 
des Ozons in  Form eines S3-Mol., ebenso wie auch eine sekundare Anregnng des H 2 
unwahrscheinlich. Der beobachtete Effekt kann nur auf eine Anregung des S-Mol. 
zuruckgefuhrt werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 145— 58. 7/8. 1929. F rank
fu rt a. M., Univ.) K l e v e r .

Robert Schwarz und Werner Kunzer, Ubtr den Einflu/3 der stiUen elektrischen 
Enlladung auf Schwefelicasserstoff. Definierte Mengen reinen H .S  wurden durch ein 
Feld stiller elektr. Entladungen in  einem SlEM ENSschen Sechsróhren-Elektrisator 
gefuhrt u. die eintretende Spaltung bzw. Neubldg. m it dem reinen therm . Zerfall 
vergliohen. Es wurde festgestellt, daB H 2S bei Zimmertemp. betrachtlich zersetzt 
wird, m it zunehmender Temp. fallt die Zers. u. oberhalb des Kp. des S t r i t t  eine Neu- 
bldg. aus den durch den therm . Zerfall entstandenen Komponenten auf. Diese Ruck- 
bldg. is t auf eine Aktivierung des gasfórmigen S zuriickzufuhren u. bestatig t die von 
S c h w a r z  u. S c h e n r  (ygl. yorst. Ref.) gefundene Tatsache, daB S durch stille elektr. 
Entladungen aktiyierbar ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 183. 287—95. 2/10. 1929. 
Frankfurt a. M., Uniy.) K l e v e r .

F. C. Kracek, N. L. Bowen und G. W. Morey, Das System Kaliummetasilica/- 
Siliciumdioxyd. Das System K 2Si03-Si02 besteht aus den 3 Verbb. K 20 - S i0 L, 
K„0-2 S i02 u. K 20  ■ 4 SiO«, dereń entsprechendo F F . bei 976,1036 u. 765° liegen. Die 
entsprechenden Eutektika zwischen diesen Verbb. liegen bei 775° u. 45,5 Gewichts-% 
Si02 u. 752° u. 69,0 Gewichts-% Si02. Das Eutektikum  zwischen K ,0 -4  S i02 u. S i02 
liegtbei764°u.72,0 G e w ic b ts -% S i0 2,'seh r nahe bei der Verb. K ,0 -4  Ś i02. K 2Ó-2SiO„, 
hat eine ungewolmlicho Liquidusktnrve u. bildet feste Lsgg. m it einem tJberschuB 
sowohl yon K „0 ais auch yon SiO„. Die festen Lsgg. zerfallen in die reinen Verbb. bei 
804° u. eine Schmelze bei 993°. E in  doppelter Umkehrpunkt des Systems K 20 -2 S i0 2 
wurde bei 590° festgestellt. (Journ. physical Chem. 33.1857—79. Dez. 1929. Washing
ton, Geophys. Lab. CARNEGIE Inst.) A s c h e r m a n n .

N. L. Bowen und J. F. Scliairer, Das System Leucit-Diopsid. Zur Aufstellung 
des Gleichgewichtsdiagramms des Systems Leucit-Diopsid wurden die Komponenten 
synthet. hergestellt. Reiner Leucit konnte erhalten werden durch wiederholtes Sin tern, 
Schmełzen u. Pulyern der reinen Bestandteile des Leucits, K H C03, A120 3 u. S i02, 
wobei nach jeder Sinterung infolge der Verfliichtigung von K 20  in entsprechender 
Menge K H C03 hinzugefugt werden muBts. — Das System weist einen einfachen eutekt. 
Typus auf, bei dem die F F . des Leucits bei 1686 ±  5° u. des Diopsids bei 1391,5° liegen. 
Das Eutektikum  befindet sich bei 61,5% Diopsid bei einer Temp. yon 1300 ±  2°. — 
Lie Liąuiduskuryen beider Verbb. haben die bei Silicaten nicht iibliche Form  yon 
sich umkehrenden Kurven. Mischungen yon Leucit u. Diopsid konnen ais einfachste 
Leucitite angesehen werden, wahrend die naturlichen Leucitite von komplexerer

u. Elektrochem.) W r e s c h n e r .

B. Anorganisclie Chemie.
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Zus. sind u. infolgedcsscn bei tiofcren Tempp. sclimelzen. Sio weisen auch infolge 
eines Goli. an  N a20  zum Teil ahnlicho komplcxc Rk.-Verhultnis.se auf, wie die Diopsid- 
Nephelin-Mischtingen. D a der Umwandlungspunkt des Leucits bei 600° liegt, so 
muB sich der natiirliche Leucit liber dieser Temp. auskrystallisiert haben. Diese Um 
wandlung u. die dadurch hervorgerufenen Spannungen im K rystall konnen aber auch 
den Obergang des Leucits in  den Pseudoleucit bewirken. (Amer. Journ. Science 
[S il l im a n ] [5] 18. 301—-12. Okt. 1929. Washington, Geophysic. Lab.) K l e v e r .

Edmund George Vincent Percival und William Wardlaw, Neue mehrkemige 
Koordinationsverbindungen des Kobalts. (Vgl. B u c k n a l l  u . W a r d la w , C. 1929. I. 
628; s. auch C. 1 9 3 0 .1 .187.) Die Bldg. der von BucknALL u . W a r d la w  beschriebenen 
roten Verb. I  (R =  C H ,: CH-CH2-NH2) bei der Oxydation einer alkoh. CoCU-Lsg. 
in  Ggw. von Allylam in  durch Luft u. das durch Zusatz von H N 0 3 zu der wss. Lsg. 
des komplexen Chlorids erhiiltliche rosa Hexaallylaminperoxodihydroxodikobaltlrinitrat, 
ClsH4iO]3N BCo2 wird bestatigt. Die m it Anilin, P yrid in  u. Chinolin entstehenden Prodd. 
sind keiner weiteren Oxydation nach derselben Methode fahig. Anilin  liefert z. B. 
eine unl. blaue Verb. CoCL-2 G^U^Nlh, die beim Umkrystallisieren aus A. die rote 
Verb. CoCl2 • 2 C6H 5NH2 • 2 C6H 5OH (vgl. L ippm ann u . V o rtm a n n , Ber. Dtsch. ehem. 
Ges. 11 [1878]. 1069) gibt. U nter einer groBen Zahl von Aminen befriedigendes Ergebnis 
nur bei Propylamin  u. Benzylamin; bei Atliylamin  anscheinend ahnlicher Rk.-Verlauf, 
Ausbeute aber zu gering. Diese Aminę enthalten samtlich die Gruppe CH2-NH2. D as 
Amin besetzt stets eine Stellung in  der Koordinationssphare; die Rk.-Prodd. m it Allyl
am in u. Propylamin haben die allgemeine Formel I  m it 3- u. 4-wertigem Co, das Prod.

I
/ 0 2 ^  

3 R C o ^ -O H -^ C o .3 R Cl3 II
r  . o h  i
3 R '—C o^-O H -^C o  • 3 R '

OH OH
aus Benzylamin die Formel II  m it nur 3-wertigem Co; Koordinationszahl des Co 
durchweg 6. — Hexapropylaminperoxodihydroxodikobalttrichlorid 
Zusatz von 20 ccm trockencm n-Propylamin in  kleinen Portionen un ter Scliiitteln 
zu einer gesatt. Lsg. von bei 140° getrocknetem CoCl2 in  75 ccm A. Aus der blauroten 
Lsg. scheidet sich auch in  Kiiltemischung keine Additionsverb. aus. Bei ca. 30-std. 
Oxydation durch einen langsamen Luftstroni roter krystalliner Nd. Sil. in  W. m it 
neutraler Rk., Zusatz von H N 0 3 ergibt ein unl. Nilrat. Beim Erhitzen der Lsg. au f 
70° scheidet sich unter Freiwerden von Propylam in braunes Kobalthydroxyd aus. 
(NH4)2S fallt sofort CoS, konz. HC1 liefert eine griine Lsg. Das Komplexsalz macht 
aus K J  beim Erwarm en J  frei. Kryoskop. Best. des Mol. in  W. ergibt ein seheinbares 
M  von ca. 200; Messung der mol. Leitfahigkeit in  W. bei 0° /too =  ca. 180, inE inklang 
m it Formel I, wenn angenommen wird, daB sich das komplexe ło n  langsam bewegt. — 
Hexabenzylamintrihydroxodikobaltlrichlorid C aCl 3Co2: Zusatz von 25 g Benzyl
am in zu einer gesatt. Lsg. von 20 g CoCl2 in  200 ccm A.; weiBer Nd. 150 Stdn. Oxy- 
dation des Gemisehs durch einen langsamen Luftstroni; purpurrotes krystallines Prod. 
Unl. in  W. u. A. Die wss. Suspension zers. sich bei 70° un ter Bldg. von Kobalthydroxyd, 
Benzylamin u. Benzaldehyd. M it k. konz. H N 0 3 kein N itrat. Beim Erwarmen mit 
K J  in  Ggw. von Essigsaure wird kein J  frei. — Auf Zusatz von A thylam in zu einer 
Lsg. von CoCl2 in  A. Bldg. einer violetten Lsg., die bei der Oxydation eine rote FI. 
liefert, aus der sich eine kleine Menge Nd. abscheidet; Ausbeute sehr gering. —  Das 
in  Ggw. von Athyleiidiamin isolierte braune Prod. zeigte yariable Zus. Aus wss. A. 
umkrystallisierbar; H auptprod. nach dieser Behandlung Triathylendiaminkobalti- 
ehlorid [Co 3en]Cl3-3 H ,0 ; eine kleine Menge einer roten Verb. wurde ebenfalls isoliert.
— ilelhylam in, Diatliylamin u. Piperidin gaben trotz griindlichster Trocknung stets 
griinliehe N dd.; in  keinem Fali entstand die charakterist. rote oxydierte Lsg. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 1317—22. Jun i. Edgbaston, Univ. of Birmingham.) K r u .

N. Demassieux, Die Wirkung der Alkalicarbonate auf Bleibromid, -jodid uwl -nitrat 
in impriger Lósung. (Vgl. C. 1930. I. 809.) W ird zu PbBr„ u. P b J 2-Lsgg. Na2C0,., 
gegeben, so bildet sieli zuerst ein Brom-Bleicarbonat bzw. Jo"d-Bleicarbonat, das sich 
bei weiterem Zusatz von Alkalicarbonat in  PbC 03 umwandelt. Diese Umwandlimgen 
werden durch Leitfahigkeitsbestst. verfolgt. E in  scharfer Knick u. Richtungsanderung 
der Leitfahigkeitskurye zeigt die totale Umwandlung des Blei-Halogens in  das Halogen- 
Bleicarbonat an, der zweite Kuryenzweig zeigt die weitere Umwandlung in  PbC03. 
W ird das Halogensalz durch N itra t ersetzt, so bildet sich gleich PbC 03. (Compt. rcnd. 
Acad. Sciences 189 . 42S—30. 16/9. 1929.) "WRESCHNER.
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Harry Lister Riley, Untersuchungen iiber Konvplexsalze. II . Herstellung, Eigen- 
sdiaften und Słabilildt einiger Bisdicarboxylato-Kupfersalze. (I. vgl. C. 1924. 1. 1910.) 
Cu bildet m it Oxalsaure, Malonsdure u. Phłhalsćiure Komplexsalze vom Typus 
Na2- [CuX2(H20 )2], in  denen Cu wahrseheinlieh die Koordinationszahl 6 besitzt. Die m it 
Na„G03 u. Na-Succinat entstehenden Verbb. sind wahrseheinlieh vom gleichen Typ, 
aber sehr instabil, u. zwar die Succinatoverb. noeh instabiler ais die Carbonatoverb. — 
Dinatriumdiaquodioxalatocupriat iYa2[Ctt(C204)2(ff.,0)2]: Zusatz einer konz. CuS04- 
Lsg. zu einer h. Lsg. von 26,8 g Na-Óxalat in  800 ccm W. bis zur schwaehen Trubung, 
Klarung durch etwas m ehr Oxalatlsg., Filtration; es krystallisieren lange himmelblaue 
Nadeln der Dioxalotverb. Uber konz. H2S04 im Vakuum kein Gewichtsverlust. Ziem- 
lieli 11. in  k. W. zu einer tiefblauen Lsg., die durch langeres Kochen nur wenig zers. 
wird, aus der aber verd. HC1 sofort Cu-Oxalat, CaCl2 Ca-Oxalat ausfallt. —  Dinatrium- 
diaąuodinuilonalocuprial N a2[Cu(C3H2Oi )i(IlnO).2]: Zusatz einer Lsg. von 25 g CuS04- 
5 I I20  in  100 ccm W. zu einer Lsg. von 33,2 g Na-Malonat in  150 ccm W. sehnell fil- 
trieren; hellblaues Pulver. Kein Gewiohtsverlust im Vakuum. Etwas weniger 1. in  W. 
ais die Oxalatoverb. — Dinatriumdiphlhalatodiaguocupriat i\7a2[C,?j(C,g/ / 40 4 )„(//oO)„]: 
Zusatz von 200 ccm 0,2-mol. CuS04-Lsg. zu einer Lsg. von 33,2 g Phthalsaure in  der 
iiquivalenten Menge wss. NaOH; aus dem tiefblauen F iltra t scheidet sich bei kraftigem 
Riihren die D iphthalatoverb. in  intensiv blauen Flocken ab. Hydrotyse schon beim 
Waschen m it einem k. 50%  A.-W.-Gemisck. Die Diphtlialatoverb. scheint zur Bldg. 
stark  iibersatt. Lsgg. zu neigen. — Bei mehrwóchigem Liegen von Cu in  einer konz. 
jSfa2C 03- bzw. Na-Suceinatlsg. in  offener Flasche entsteht eine ziemlick intensiv blauo 
bzw. nur eine ganz schwach hellblaue Lsg. ■— Die „Instabilitatskonstanten“ 
[Cu++] [X ']2/[CuX2"] (X =  Oxalation etc.) werden aus der EK . der K etten  Cu | 
CuS04 | gesatt. K Ń 03 | CuS04,Na2X | Cu (Zimmertemp.) berechnet. Das Potential 
fallt zuerst rasch u. wird dann in  cinigen Stdn. konstant. Einlassen von 0 2 ha t (bei 
Osalat) einen langsamen aber stetigen Potentialabfall zur Folgę. Messungen an  0,01-mol. 
CuS04- u. 0,03-mol. N a2X-Lsgg. ergeben folgende W erte fiir die Instabilitatskonstante: 
Oxalatverb.: 0,33 X 10-8 ; Malonatverb.: 0,54 X 10~7; P hthalatverb .: 0,31 X 10~4. 
(Journ. chem. Soc., London 1929. 1307—14. Juni. South Kensington, Im p. Coli. of 
Science and Techn.) K r u g e r .

L. Kirschfeld und A. Sieverts, Titan und Wa-sserstoff. Am System Ti-H wurden 
die Isobare fiir Atmospkiirendruck zwischen Zimmertemp. u. 1000° u. die Isotliermen 
zwischen 500 u. 1000° gemessen. Es wird wahrscheinlich gemacht, daB sowohl die 
Isobaren wie die Isotherm en eine Unstetigkeit besitzen, wie sie auch der Palladium- 
wasserstoff bei tiefen Tempp. zeigt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 145. 227— 40. 
Dez. 1929. Jena, Univ.) ' WRESCHNER.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
R. Brauns, Einige Beispiele fiir cyclische Zwillingsbildungen. Cycl. Zwillingsbldgg., 

welche leicht eine lióhere Symmotrie der K ry stalle vortauschen, ais sie wirkhch be
sitzen, werden an  K 2S 0 4 u. Alexandrit beschrieben. Bei dem ersteren sind die Zwillings- 
ebenen (110) u. ( lid ), u. bei dem Alexandrit (130). Reihenzwillinge wurden bei beiden 
nieht beobachtet. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 1929. 357—66. Bonn, 
Mineralog. In st. d. Univ.) E n s z l in .

Felix Maehatschki. Rónlgenograpliische Untersuchung des uingeschmolzenen Algo- 
donils wid Whilneyils. Ergdnzung zu meiner Milteilung „Algodonit und Whitneyit“. 
(Vgl. c. 1929. II. 1639.) Dio Umschmelzverss. von B o r g s t r o m  (ygl. Geol. For. Forh. 
38. 96) an  Algodonit u. W hitneyit wurden rontgenspektrograph. verfolgt u. dabei fest- 
gestellt, daB die Ansicht BORGSTROlls richtig ist, wonach beim Umschmelzen sich ver- 
schiedene Prodd. bilden, namlich Cu3As u. Cu. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 
1929. 371—73. Oslo, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

Jo h a n n  Jakob , Beitmge zur chemischen Konstitution der Glimmer. 8. M itt. Bis- 
herige Resultate der Muskovitforschung. (7. vgl. C. 1929- II . 1148.) Es g ibt nur 
zweierlei Glimmer m it verschiedenem Bauplan, die Muskovite u. die Biotite. Zu der 
ersten Klasse sind folgende 3VIinerahen zu rechnen: Muskoyite, Serezite, Phengite, 
Fuchsite, Lepidolithe, Zinnwaldite, Lithionite u. Polylithionite. Die Muskovite lassen 
sich in 4 Klassen oder 7 yerschiedene Typen einteilen. Bei der ersten Klasse ist 
KaO +  H 20  +  MgO =  A1,0, =  SiOjj/2, bei der zweiten Klasse K „0 +  H ,0  - f  MgO =  
A 1A  ^  S i02/2, bei der dritten  Klasse K20  +  H20  +  MgO >  A120 3 <  SiO,/2, u. bei
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der vierten Klasse K 20  +  H 20  +  MgO <C A120 3 =  SiO,/2. Die Muskovito sind aus
5 Teilmolekiilon aufgebaut; diese sind: A  =  (Si"Or>- SiO„)3Alfl> B  =  (S i06-S i02):,A]cK 2H ,,
O =  (S i0 ,-S i0 2),Al,KH2( D  =  (S i05- S i02)3Al3K H 8 u. E  =  (Si06-S i0 2)3Al3K H 14. Jeder 
Muskovit kann hochstens drei Teilmoll. enthalten, es is t aber n icht jede Kombination 
moglich. Setzt m an die Summę der Teilmoll. gleicli 100, so erhalt man fiir die Menge 
jeder Gattung von Teilmoll. Żabien, die ganze Vielfacho von 5 darstellen; durcli 5 
geteilt, is t die Summę der Teilmoll. der Muskovite immer =  20. Der chem. Einheits- 
korper enthiilt also 120 S i02. Die Anzakl der moglichen M uskovittypen is t 461 m it 
einem Grenztypus eines Al-Silicats, Al2(Si05-S i02). Der Chemismus der Muskorite 
innerhalb eines Pegm atits ist in erster Linio von der Temp. abhangig, welche den 
Koeffizienton yon B  bestimmt, wahrend das Massenwirkungsgesetz, welches von ge- 
ringerem EinfluB ist, nur die Koeffizienten von C, D  u. E , sowie dereń Verhaltnis be
stim m t. So is t von 20 A  iiber 100 B  bis 75 B  das Tcmperaturbereich der Pegmatite, 
von 70 B  bis 45 B  das Gebiet der Kluftbldgg., 30 B  das der Quarz-Muskovitschiefer, 
25 B  Phengit-Chloritschiefer, u. 25 bis 20 B  das Gebiet der Serezitphyllite. Die Li- 
Glimmer crfordern zwar eine etwas kompliziertere Schreibweise infolge ihres hohen 
Geh. an  F, lassen sich aber zwanglos in  den Bauplan der Muskovite einordnen. Infolge 
ihres hohen Alkaligeh., t r i t t  in dem Teilmol. D ein bedeutend hoherer Geh. an  Alkalien 
auf. Der hochste Geh. an  K 20  t r i t t  in  den Pegmatitglimmern auf. Der Index in  den 
Teilmoll. O, D  u. E  is t immer mindestens 2 k, haufig aber auch 3 u. mehr. Die Musko- 
vite zeigen, daB es in  der N atur keine k o n t i n u i e r l i c h e n  Reihen von Misch- 
krystallen gibt, sondern daB sich der Bautypus s p r u n g h a f t  andert. Dies laBt 
sich an dem Alkaligeh. leicht verfolgen u. diirfte auch bei dem Geh. an MgO nach- 
zuweisen sein. (Ztschr. Kristallogr., ICristallgeometr., Kristallphysik, Kristallcheni. 72. 
327—80. Nov. 1929. Ziiricli, Mineralog.-Petrograph. Inst. d. Techn. Hochsch.) E n s z .

Paul Gaubert, Beitrag zum Studium des Heulandits. (Vgl. C. 1929 .1. 372 u. 1207.) 
Der hoterogeno Bau der Heulanditkrystalle, welcher auf die Anwesenheit von fremden 
Stoffen im Krystallgefiige zuruckzufiihren ist, wird bestiitigt. Mit wenigen Ausnahmen 
is t der opt. Achsenwinkel auf (101) kleiner ais auf (001), wahrend er auf (101) gleich 
oder etwas gróBer ais auf (001) ist. In  allen Schnitten is t die Lago der opt. Achsenebene 
eine verschiedene. Am besten ausgebildet ist der zonaro Bau bei Krystallen aus 
GneiBen, Glimmerschiefem usw., weniger gut bei Eruptivgesteinen. Die Lichtbrechung 
auf (001) is t gewohnlich hóher ais auf (101). Vf. Yorsucht, diese Tatsache auf einen 
hoheren Geh. an SrO u. BaO auf (001) zuriickzufuhren, wahrend (101) reicher an Na20  
ist ais der iibrige I try  stall. (Buli. Soe. Franę. Minćral. 52. 14—42. Marz 1929.) E n s z .

A. P. L. Betim, Belrachtungen iiber die Diamantlagerstdtten Brasiliens. Das Mutter- 
gestein der D iam anten is t kein Kimberlit, sondern eine Breccie m it einem silicat. Binde- 
m ittel m it Serezit, R util, Turmalin, Zirkon, Quarz u. Alkalifeldspaten. Das Binde- 
mittel h a t die Zus. 26,68—28,56% A120 3, 2,33—3,3 MgO, 4,72— 9,90 K 20  u. 2,54 bis 
4,75 N a20 . In  den allmrialen Sanden findet m an etwa 1 K ara t D iam ant in  4 cbm Sand. 
95% der Diam anten sind zu Schmucksaclien brauchbar. (Buli. Soc. Franę. Minćral. 
52. 51—55. Marz 1929.) ' E n s z l in .

C. A. Sussmileh, Wm. Clark und W. A. Greig, Die Geologie von Port Stephens.
I. u. II . M itt. Nach Beschreibung der Physiographie u. allgemeinen Geologie werden 
die Eruptivgesteine behandelt. Ais solcho tretcn  auf Andcsito m it Plagioklas, Horn- 
blende, Pyrosenen u. Magnetit neben wenig Quarz u. B iotit. Toskanite treten  ais 
Hauptgesteine auf. Sie bestehen aus Plagioklas, kaoliniziertem Orthoklas, gebleichtem 
Biotit, Quarz neben Glasmasse. Die Rhyolitc unterschieden sich von den 
Toskaniten nur durch ihren hoherem Geh. an  Plagioklas. (Journ. Proeeed. Roy. Soc. 
New-South Wales 62. 168—91. Mai 1929.) E n s z l in .

H. S. Mc Queen, Geologische Bezieliungen des Diasportones und des Flintsteintcmes 
von Missouri. Neben dem Flintsteinton t r i t t  im Ozarkgebiet ein friilier nic beachteter 
Diasporton in  grofien Mengen auf, welcher einen hohen Geh. an A120 3 (73,58%) besitzt, 
u. sich sehr gut zur Fabrikation feuerfester Steino eignet. Durch mechan. Aufbereitung 
entsteht ein K onzentrat m it 77,33% A120 3. Der Geh. an  S i02 im urspriinglichen Materiał 
betragt 7,44% u. im K onzentrat 4,82%. (Journ . Amer. ceram. Soc. 12. 687—97. Okt. 
1929.) E n s z l in .

W. R. Browne u n d  H. P. White, Alkalisierung und andere sekundare Vorgange in
dem Saddleback Trachybasalt von Port Kerribla. Sowohl d e r  p r im a re  T ra c h y b a sa lt ,  ais 
auch eine sp a tc re  Intrusion in  den se lb en  w e isen  s ta rk o  s e k u n d a re  V e ran d e ru n g e n  auf. 
Die m ag m a t. Restlsgg. b e d in g te n  e ine w e itg eh en d e  Umwandlung in  Iddingsit u. C hlorit.
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Die_postvulkan. Lsgg. brachten zuorst eine Bldg. yon Albit u. Chlorit u. nacliher von 
Albit, Serezit, Carbonat, Kaolin u. Quarz. W ahrend dieser letztenUmwandlung erfolgte 
eine starkę Zufulir von Alkalien, welche in Albit u. Serezit zu finden sind. (Journ. 
Prooeed. Boy. Soc. New-South Wales 62. 303—40. Mai 1929.) E n s z l in .

R. J. Leonard, Polygonale Spriinge im  Granit. Infolge der Yerwitterung konnen 
sieh im Granit polygonale Spriinge von betracktlieher Tiefe bilden. (Amer. Journ  
Science [S il l im a n ] [5] 1 8 . 487—92. Dez. 1929. Tuscon, Ariz., Univ.) E n s z l i n .

Frd. W. Freise, Das brasilianische Salinenwesen, seine Technik und Wirtschaft. 
Die Gewinnung das Salzes geschieht ausschlieClioh in Salzgarten an  der K uste oder aus 
abfiuBlosen Scen. Die Gewinnung ist meist sehr prim itiv u. is t durch hohe Steuern u. 
Abgaben belastet. (Kali 23. 264—66. 1/9. 1929. Rio de Janeiro.) E n s z l in .

Scłmass, Der Hannoversclie Kalibergbau. Beschreibung der geschichtliclien Entw ., 
der geolog. Lagerung u. der techn. Verhaltnisse des Hannoyerschen Kalibergbaus! 
Die letzteren werden m it den Arbeitsverhaltnissen vor dem Krieg verglichen. Dor K ali
bergbau ist starker belastet durch don Fórderzins u. die Kosten des groBeren Bergever- 
satzes infolge der steilen Lagerung, hat aber ais Aquivalent etwas hoheren Geh. an 
K20  ais die anderen Bezirke. (Kali 23. 193—98. 209—13. 225—28. 241— 44. 257—59.
273—78. Diekholzen bei Hildesheim.) E n s z l in .

A. L. Worobjew, Nićkel- und Kobalterze im  Chalilow-Bezirk. Es wird iiber die 
Unters. der Ni- u. Co-Erzvork. des Chalilowbezirks (Ural) berichtet. (Minerał. Roh- 
stoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje i Zwetnyje Metally] 4. 249—54. 
1929.) S c h o n f e l d .

A. P. Winogradow, Cliemische Zusammenselzung des Planktons des Jekaterininski- 
Teichs bei Dietskoje Sselo (nahe Leningrad). Das Plankton ergab 9,23% Trocken- 
riickstand, der 43,11% C, 7,42% H, 8,24% N  u. 11,28% Asche enthielt. (Compt. 
rend. Acad. Sciences TJ. R . S. S. Serie A. 19 2 9 . 41.) S c h o n e e l d .

Kurt Weil, Alter von Meteoriten. t)ber die Berechnung des Alters von Meteoriton 
nach den Zerfallsgesetzen durch quantitative Best. der vorhandenen Helium- u. Uran- 
bzw. Radiummenge. (Umschau 33. 892—94. 9/11. 1929.) JUNG.

Robert E. S. Heineman und L. F. Brady, Der Winonameteorit. I. u. II. Teil. 
Der Meteorit h a t die Zus. 19,84 S i02, 4,09 A1«03, 32,12 Fe2Os, 16,01 FeO, 12,03 MgO, 
1,13 CaO, 0,74 3STa„0. 0,06 K„0, 0,96 H„0", 4^80 H ,0+ , 0,05 TiO„ 5,30 S, 0,17 C^O,,
3,86 NiO, 0,33 CoÓ, 0,06 MnÓ, kein ZiO, u. BaO, Spur C 02, 0,38 Fe, 0,06 Ni, 0,01 Co.
D. 3,41. Ais Mineralien wurden nachgemesen: 01ivin, E nsta tit, Plagioldas, Limonit, 
H am atit, P y rrho tit u. metali. NiFe. Daneben ist noeh Zaratit, Nickelcarbonat nach- 
zuweisen. Dieses h a t dio Lichtbrechung 1,595, ist isotrop u. in verd. HC1 vollkommen 1. 
(Amer. Journ. Science [S il l im a n ] [5] 18 . 477—86. Dez. 1929.) E n s z l in .

Hans Haalck, Die gravimetrischcn Verfaliren der angewandten Geophysik. Berlin: Gebriider 
Bomtraeger 1929. (VIII, 205 S.) gr. 8°. =  Sammlung geophysikal. Schriften. Nr. 10. 
nn. M. 16.80.

D. Organisclie Chemie.
I. L. Końdakov, Fr. Bałaś und L. Vit, Beitrag zur Kenntnis Jcomplezer an- 

organisch-organischer Verbindungen. Ausfuhrliche krit. Zusammenstellung der Arbeiten 
iiber die Synthese der Verbb. von Halogenen des Al, Zn, Fe, P t, Pd u. a. m it organ. 
Substanzen u. iiber den Meclianismus der Synthese von F r i e d e l -Cr a f t s , Z in c k e , 
H a m o n e t  u . a. Vff. imterscheiden bei don Komplexverbb. von ZnCl2, P tC l2 u. PdCl2 
drei Typen: 1. Neutrale Komplese, wie z. B. die Additionsverbb. m it Athylen-KW-stoff,
2 ZnCl2 . . . .  CnHjn; diese sind vom Charakter eines freien organ. Radikals u. konnen 
ein Doppelmol. bilden; die Halogenatome befinden sieh im Anionkern, zum Teil auch 
in der zweiten Sphare des Komplexes. 2. Komplexe m it verschicdenen Alkoholen, 
wie ZnCl2-2(CnH„n +1OH); diese sind vicl stabiler ais die 1.; die CnH2n-Gruppe kann 
durch den WERNERschen Komples [ZnCl2(OH)2]H2 ersetzt werden. 3. Komplexe,
me 2 [ZnCl2(OH)2]H2 ___ CnH 2n; sie unterscheiden sieh von dem 1. Typ durch
Krystallform, wie durch Unfahigkeit, tertiare Alkohole zu bilden. Strukturform eln 
im Original. (Chomiekć L isty  23 . 30 Seiten. Prag. Sep.) A n d r u s s o w .

Andre Job und Georges Champetier, Bindung des Acetylens durch Phenyl- 
magnesiumbromid in  Gegenwart von Eisenchlorid. Nach J o b  u. R e i c h  (C. 1 9 2 4 .1. 1656) 
sind die Rk.-Prodd. gewisser Metallchloride auf RMgX-Verbb. fahig, ungesatt. Gase 
zu binden. Yff. haben die Bindung des Acetylens durch das Rk.-Prod. von FeCls auf
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C6H5MgBr untersucht. In  eine ath.-benzol. C8H5MgBr-Lsg. wurde unter Eiskiihlung 
u. Riihren eine a th . FeCl3-Lsg. sehr langsam eingetropft u. gleiclizeitig C2H2 zugefiihrt 
(beste Temp. ca. 6°). Das C2H,> wurde lebhaft absorbiert, bis 1 Mol. FeCl3 auf 3 Moll. 
C6H6MgBr eingefuhrt waren. E s wurden 34 Moll. C2H 2 auf 1 Mol. FeCl3 aufgenommen, 
welcho Mengo jedoch je nach Konz., Temp., Eintropfdauer usw. wechselte. Aus der 
dicken M. lieB sieli ein braunes, sehr osydables Pulver abzentrifugieren, welóhes alles 
Fe enthielt, wahrend sich das Mg in  der a th . Lsg. befand. Mit verd. H 2S 04 gab das 
Prod. ein schwarzes, in  W. u. organ. Solvenzien unl., in  konz. H 2SO., blau 1. Pulyer, 
dessen Gewickt der Summę von angewendetem C6H 5 u. absorbiortem C2H2 entsprach. 
Es stellte ein Gemisch von ungesatt., hochmolekularen KW-stoffen dar, welche B r 
addierten u. sich an  der L uft un ter Bldg. von reiehlich Benzoesaure oxydierten. — 
Was den Rk.-Verlauf betrifft, so wird das C2H 2 wahrscheinlich von einer interm ediar 
gebiideten Organo-Fe-Verb. gebunden. Denn wenn m an ein a th . Gemisch von 3 Moll. 
C„IŁMgBr u. 1 Mol. FeCl3 in  N -at 1 Stde. riihrt, so is t folgende Rk. eingetreten:
6 C6Hr)MgBr +  2 FeCl3 =  3 C6H5-C0H 5 +  2 Fe +  6 MgBrCl. Das Rk.-Gemisch bindot 
kein C2H2 mehr. Die Organo-Fe-Verb. konnte auch bei —40° in  N -at n icht gefaBt 
werden, scheint aber bei dieser Temp. zu existieren. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 
1089— 91. 9/12. 1929.) L i n d e n b a u m .

Charles D. Hurd und L. U. Spence, Die Pyrolyse von Kohlewwasserstoffen: Iso- 
butylen. Isobutylen erwies sich bei der therm . Zers. ais stabiler ais Iso- oder n-Butan 
(vgl. C. 1930. I. 502). Es wurde bei 600° nur langsam zers. Die pyrolyt. Rkk. wurden 
bei 600, 650 u. hauptsachlich bei 700° in  einem Rohr aus Pyresglas an je 20—30 1 
durchstrómenden Isobutylens untersucht. Die Geschwindigkeit der Zers. war unabhangig 
von der Konz., da sie sich bei Verdiinnung des Isobutylens m it N2 oder H 2 nioht 
anderto; ebenso blieb sie unbeeinfluBt durch VergróBerung der Oberflache durch 
Hineingeben von Heinen Pyi’exglasrohren, weshalb sie ais weitgehend homogen an- 
gesehen werden kann: die Rk. is t daher unimolekular. Aus den Vers.-Ergebnissen 
wurden die Geschwindigkeitskonstanten u. Aktivierungswarmen der unimolekularen 
Rk. berechnet. — Bei 700° bildeten sich aus dem Isobutylen 41—63 Gewichts-% 
fi. Prodd., wahrend fur jedes Mol. zers. Isobutylens 1,3—-1,5 Moll. anderer Gase ent- 
standen. Von den Gasen waren pro 100 Mol zers. Isobutylen 59— 83 Mol Methan, 
20—30 Mol Wasserstoff, 20—25 Mol Propylen, geringere Mengen Isobułan u. 
Athylen  u. sehr geringe Mengen Acetylen, welche Zahlen durch Absorptionsanalyse 
erm ittelt u. m it der Bromidmethode kontrolliert wurden. — Die Einw. von Brom auf 
Isobutylen bei 0— 5° ergab 65% (an Gewicht) Isobutylendibro/nid, 25,5%  Tribrom- 
isobiUan, 6%  Tetrabromisobutane u. 3%  Penta- u. Hexaanaloge, was m it den von 
M e r e s h k o w s k y  (C. 1923. I I I .  193) bei 45—50° erhaltenen Mongen verglichen wird. — 
Die Ausbeute an fl. Prodd. ging bei Verd. des Isobutylens m it N2 oder H 2 ziemlich zuriick. 
Die D. der bei 700° erhaltenen Ole nahm m it der K ontaktzeit zu, so war fu r eine Kontakt- 
zeit von 12 Sek. D .20„ 0,8511, fiir 24 Sek. D .204 0,8899 u. fiir 32 Sok. D .2°4 0,9053. 
An Bestandteilen wurden m ittels charakterist. D eriw . naphgewiesen Bzl. u. Tolnol, 
w ahrend die anderen Fraktionen verschiedene Verbb. wde Xylole u. mehrkernige KW- 
stoffe enthielten. — F ur den Mechanismus der Zers. wird eine Arbeitshypothese auf- 
gestellt, wonach die durch Aufspaltung von einfachcn Bindungen entstehenden Radikalo 
wie z. B. —CH2-C(CH3) : CH2 zur Bldg. der gasformigen Prodd. fuhren, wahrend 
die arom at. Verbb. aus Radikalen vom Typus (CH3)2C—CH2 entstehen. (Journ.
Amer. chem. Soc. 51. 3561—72. Dez. 1929. Evanston [Ul.], NorthwesternUniv.) BEHR-

R. Voet, Synthese des Betainaldehyds (syntlietisclies M vscarin?). SCHMIEDE- 
BERG u. H a r n a c k  (1875) haben dem naturlićlien Muscarin  die Formel des Betain- 
aldehyd-s, HCO-CH2-N(CII3)3OH, zugeschrieben, wobei sie sich besonders darauf 
stutzten, daB Cholin m it H N 03 ein Prod. liefert, welches in  seiner physiolog. Wrkg. 
an Muscarin erinnert. Die Formel is t seitdem ais richtig hingenommen, aber nie be- 
mesen worden. Zudem haben D a l e  u . E w in s  (1914) gezeigt, daB das Einw .-Prod. 
von H N 03 auf Cholin der Salpetrigsaureester des letzteren ist. Yerss. fruherer Autorei), 
den Betainaldehyd zu synthetisieren, haben keine reinen Prodd. ergeben. Dies ist 
Vf. je tz t auf Grund seiner Unterss. iiber Aminoaeetale (C. 1929. I. 1917) gelungen, 
u. es ha t sich ergeben, daB die physiolog. Eigg. dieses Aldehyds von denen des natiir- 
lichen Muscarins vóllig verschieden sind. Letzteres is t also nicht ident. m it dem Aldehyd-
— AnschlieBend h a t Vf. auch das schon von B r a b a n t  (Ztschr. physiol. Chem. 86 [1913J- 
206) ais ,,Homomuscarin“ beschriebene Homologe des Betainaldehyds sy n th e tis ie rt.
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V e r  s u c li e. Betainaldehyd. Je  1 Mol. Cliloracetal u. (CH3)3N  (33%ig. alkoh. 
Lsg.) im Rolir 8— 10 Stdn. auf 125—130° erliitzen, von etwas (CH3)3N,HC1 absaugen, 
im  Vakuum bei ca. 45° yerdampfen, m it W. aufnohmen, m it A. waschen, konz. Baryt- 
lsg. zugeben, (CH3)3N durch Erwarmen im Vakuum entfernen, m it H2S 0 4 genau aus- 
fallen, nach Zusatz von etwas Tierkohle filtrieren, im Vakuum bei 45° Yerdampfen, 
wobei das Chlorid des Trimothylammoniumacetals ais Sirup zuriiekbleibt. Verseifung 
durch mehrstd. Stehen m it konz. HC1. Darauf im Vakuum verdampfen, in  200 ccm W. 
lósen, in  einer Probe freien HC1 bcstimmen, diesem aquivalente Menge Ag2S 0 4 zugeben, 
F iltra t m it B aryt genau ausfallen, nach Zusatz von Tierkohle filtrieren, yerdampfen’ 
im Essiceator trocknon. Tronnung von monomerem u. polymerom Aldehyd, welche zu 
ctwa gleichen Teilen yorliegen, durch absol. A. N ur das Monomere lost sieh u. wird 
durch absol. A. gefallt. — Monomer er Aldehyd, HCO-CH2-N(CH3)3Cl, dicker, im 
Exsiceator langsam erhartonder Sirup, hygroskop., 1. in  W., A., Eg., unl. in  A. Redu- 
ziert FEH LiN G scho Lsg. Semicarbazon, NH2 • CO • NH ■ N : CH • CH2 • N(CH3)3 • OCOCH3, 
Krystalle aus W., F . 305° (bloc). Chloroplalinat, (C6H 12ON)2PtCl8 +  2 H„0, orangegelbe 
Krystallchen, wasserfrei tieforangefarbige Oktaedcr. — Polymerer Aldehyd, (CsH 12ONCl)3 
+  H20 , weifie Nadeln, Zers. bei 100°, 1. in W., Eg., unl. in  A., A., nicht hygroskop. 
Roduziert nicht FEH LiN G scho Lsg. Liefert m it wss. Semicarbazidacetatlsg. bei 100° 
langsam obiges Semicarbazon. Chloroplalinat, (C5H i2ON)0(PtCl6)2 +  f Ę O  ( ? D. Ref.), 
orangegelb, m ikrokrystallin. — Chlorid CH(GCH3)2 -CEi -CHi -N{CH3)3Cl. Aus /J-Chlor- 
propionaldehyddimethylacetal (vgl. C. 1928. I. 319) u. (CH3)3N in 33°/0ig. Bzl.-Lsg. 
(Rohr, 100°, einige Stdn.). Nach AbgieCen des Bzl. in  W. losen, m it A. waschen, im 
Vakuum yerdampfen. — Homologes des Beiainaldehyds. Aus vorigem wio obon. Es 
entstehen wieder gleiche Teile Mono- u. Polymeres. — Monomerer Aldehyd, HCO ■ 
CH2-CH2-N(CH3)3C1, dem obigen vóllig gleicliend. Chloroaurat, (CeH 14ON)AuCl4, 
gelbes Pulver aus W., Zers. gegen 153° (bloc). Chloroplalinat, (C8H 14ON)2PtCla +  H20 , 
orangefarbig, m ikrokrystallin. Semicarbazon, NH2-CO -N H -N : CH-CH2-CH2-N(CH3)3- 
OCOCH3, K rystallchen, F . 304,5—305°. — Polymerer Aldehyd, (C0H 14ONC1)3, weiBes 
Pulver, sonst wie obiger. Chloroaurat, [(C6H14ON)AuCl4]3, gelbes Pulver, Zers. gegen 
193° (bloc). Chloroplalinat, [(C„Hi4ON)2PtCl6]3 +  H20 , orangefarbige mkr. Oktaeder. 
Semicarbazon m it yorigem ident., bildet sieh langsamer. (Buli. Soc. chim. France [4] 
45. 1016—22. Noy. 1929. Lówen, Uniy.) L in d e n b a u m .

Henry Gilman und F. Schulze, Qvantitative Versuchć m it Berylliumdimethyl. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 328. 490.) Be(CH3)2 gibt m it asymm. Diphenylathylen keine merkliche, 
mit Diphcnylsulfon nur sehr langsame Rk. Alit Azobenzol reagiert Be(CH3)2 zum 
Teil eberno wie Mg-Dialkyl, zum Teil jedoch scheint aueh die folgende Rk. s ta tt- 
zufinden:

2C0H5N = N C 8H5 - f  Be(CH3)2 — >- C'iHsN(S I?I3)> N - B e - N < ^ BS 6N(CH3)'-,0-n 5 '-'6n 5
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 1129—32. 15/11. 1929. Ames [Iowa], Iowa State 
Coli.) R . K . M u l l e r .

Masao Migita, Eleklrcmentheoretische Vorstellungen in  der organischen Chemie. I II . 
Aufspaltung und Se7nihydrobenzoinumlagerwng voni a.,a-Dimethyl-[j-acelylglykol. (II. ygl.
C. 1929. I. 2961.) Nach dem Kochen von a,a.-Dimethyl-p-acetylglykol (I) m it yerd. 
H2S04 (1: 5) wahrend 3 Stdn. konnten Aceton, Meihylisopropylketon u. Acetol aus den 
Rk.-Ptodd. isoliert werden. Behandeln yon I  m it konz. H2S 04 ergab nur Aceton u. 
Methylisopropylketon, dagegen keine Spur Acetol, das sieh wohl unter dom EinfluB 
der konz. H 2S 04 weiterkondensiert hatte. In  beiden Fallen waren weder Methylathyl- 
keton, das ais Endprod. der Semipinakolinumlagerung von I  anzusehen gewesen ware, 
noch Acetylisobutyryl, das durch Yinyldehydratation von I  entstanden ware, nach- 
weisbar.

Es ist zu beachten, daB bei dor Umlagorung von I  die Rk.-Prodd. nicht wie iibłich 
ais solche isoliert werden kónnen, da man sie wahrend der analyt. Unters. m it Sauren 
u. Basen zu dest. gezwungen ist, obgleich sio sowohl gegen Sauren wie Basen sehr 
empfindlich sind. So ergibt sieh Methylisopropylketon ais Endprod. der Semihydro- 
benzoinumlagerung von I  dadurch, daB der erst gobildete tertiare Ketoaldehyd (n ) 
mit sd. Alkali die entsprechende Saure (III) u. Alkohol gibt. H I yerliert C02 in  freiom

(CHa)s5 ------ C H -C *C H ,.—>■ CH3-C0-CVCH3)S-CH0 CHa-CO.C(CH3)1CH2p H +

I  ÓH HÓ i  m  CH3 • CO • C(CHs)a -COjH —>  CH3. CO • CH(CH3)2 +  C 02
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Zustand u. gehfc in  Methylisopropylketon iiber. Die Umlagerung erklart sich. nach der 
Elektronentheorie der Valenz zwanglos, wenn man die Verteilung der P o larita t im Mol. 
von I  vom O der Carbonylgruppe ais s ta rk st elektronegativem Atom u. Schliisselatom 
ausgehcnd vornimmt. Entsprechend is t auch dio Aufspaltung von I  durch Sauren, 
die ais Endprodd. Aceton u. Acetol liefert, zu deuten. Dementsprechend muB diese

(CHs)sC------ CH-COCH, — f — y  (CH8)sC(OH)s +  CH2.CO.CH2OH
OH HÓ (CHa)2C CH.COCH3 CH3• CO• CH3

OH HO
Aufspaltung auch durch Alkali erfolgen, was dadurch bewiesen wird, daB I  m it o-Amino- 
benzaldehyd in  alkal. Lsg. 3-Oxychinaldin ergibt, das bekannte Kondensationsprod. 
von Acetol m it o-Aminobenzaldehyd. Die Aufspaltung t r i t t  auch bei einfacher Dest. 
von I, K p.22 114°, in geringem Mafie auf, da Acetol u. Aceton in  einer unter 100° sd. 
F raktion nachgewiesen werden konnten.

I  -wurde hergestellt aus M esityloxyd  m it K M n04-Lsg. nach H a r r i e s  u . P ap p o s 
(Ber. D tsch. chem. Ges. 34 [1901]. 2979), es konnte aber immer nur hóchstens die 
H alfte (37% des Mesityloxyds) der Ausbeute der genami ten Autoren erhalten werden. — 
Geringe Mengen Aceton lassen sich neben Acetol u. I  nachweisen, wenn m an in  die verd. 
wss. Lsg. o-Nitrobenzaldehyd gibt u. dann wss. NaOH zufiigt, worauf der bekannte 
Nd. von Indigo erscheint (vgl. R o s e n t h a l e r ,  Nachweis der organ. Verbb., Seite 162) 
Entgegen B a u d is c h  (Biochem. Ztschr. 89 [1918]. 279) gibt reines Acetol keine Indigork. 
—■ MeihylatTiylketon kann durch die tiefblaue Parbe beim Versetzen von l% ig . Vanillinlsg. 
in  konz. HC1 +  dem gleichen Vol. konz. H2SO,, m it 1 ccm der l% ig . wss. Lsg. der Probe 
u. Erwarm en neben Acetol u. den anderen Ketonen nachgewiesen werden. -—• Aceton, 
Metliyldtliylketon u. Methylisopropylketon kónnen durch die krystallograpli. Eigg. 
ihrer p-Nitrophenylhydrazone (Tabelle) voneinander unterschieden werden. — Ein 
neuer Nachweis fiir Acetol ist durch dio allmahliche Abscheidimg der Krystalle eines 
unl. Kompleses m it Mercurisulfat beim Erhitzen der verd. wss. Lsg. m it dem gleichen 
Vol. von D e n ig e s  Reagens (Ann. Chim. [7] 18 [1899]. 384. 399) im  sd. Wasserbad 
gegoben. Dieser Nachweis gelingt in  Ggw. von I , n icht aber in  Ggw. von Aceton, da 
in  letzterem Falle nur weiBe schwere Ndd. entstehen. (Buli. chem. Soc. Japan  4. 
225—34. Okt. 1929. Tokyo Im p. Univ.) . B e h r l e .

J .  V. D ubsky und E . T esa rik , E in  Beitrag zur Untersucliung von Verbindungen 
von Acetaten m it anorganisclien Salzen. Beim Studium  von bas. Cupri-ol-Salzen, die sich 
durch gegenseitige Einw. von Cu(II)-Acetat u. Ca-Haliden herstellen lieBen, erhielten 
Vff. aus der Mutterlauge nach Entfem en der Cupri-ol-Salze definierte Verbb., die sie 
analog den Salzen von WEINLAND (vgl. C. 1924. I I .  2016 u. fruher) ais Acetatosalze 
auffaBten. Gleiche Verbb. des B a u. Sr konnten ebenfalls aus ihren Komponenten 
erhalten werden. Hergestellt wurden folgende Verbb.: Calciumacetatoclilorid,
[Ca{(CH3C 02)„Ca}]Cl?-1 0 H 20 , in W. 11. farblose Nadeln; Bromid, [Ca{(CH'3C02)2Ca}]- 
Br2- l l  H ,0 , seidenglanzende Nadeln oder dicke Prism en; JodiA, [Ca{(CH3C 02)2Ca}]J2' 
10H„0,f arblose, hygroskop. Nadeln. Calciumacetatonitrat, [Ca{(CH3C02)2Ca}3(N03)2- 
(CH3C02)2Ca-5 H 20 , aus A. lange, wreiBe Nadeln. Calciumaeetalonilrii, [Ca{(CH3C02)2• 
Ca}2] (N 02)2-3Y2 H 20 , kleine, transparento Krystalle. Strontiumacetatochlorid, 
[{(CH3C02)2Sr}2]2Cl2(CH3C 0,)2- l l  H 20 , farblose Nadeln. Bariumacetatochlorid,
1 [ Ca< A c > C a ]x 2 II  [ C a < ^ > C a < ^ > C a ] x a III  [Ba4A c J ^ -G H 2 oder

IT
/A c - ..

Ba: Ac—̂B a. ^Cl-311,0 T [B a (< ^ > B a )J x 2 VI [C u(<^g>C u)Jx,

[Ba{(CH3C 02)2Ba}3]Cl2-6 H 20 , Nadeln. N ach den Ergebnissen der Arbeiten von 
W e i n l a n d  (1. c.) kann den Calciumacetatohaliden ohne Zweifel die Formel I, dem 
Calciumacetatonitrit u. dem Sr-Salz die Konst. H  zugeteilt werden, wahrend fiir das 
Ba-Salz entweder eine Formel D I oder IV  in  Frage kommen. Der Typus der Hexa- 
acetato V wiirde dem Typus der Cuprihesolsalze VI entsprechen. Das erhaltene 
Calciumacetatonitrat stollt einen neuen Typ dar, iiber dessen Konst. sich vorlaufig 
noch keine Vermutung aussprechen laBt. (Collect. Trav. chim. T checoslovaquio  1. 
571—81. Nov. 1929. Briinn, MASARYK-Univ.) POETSCH.

J . Grard, U ber einige Reaktionen des Propargylaldehydacetals. (Vgl. C. 1930.
I. 361.) Dieses Acetal kann nach drei A rten reagieren: 1. R k k .  m i t t e l s  d e s



s a u r e n  H - A t o m s .  Cu-Deńv., Cu- C ■ C- CH(OC2H5)2. Mit ammoniakal. CuCl 
in A. Kanariengelbes krystallin. Pulver, 11. in  Chlf. W ird durch alkal. K,FeCv«-Lse. 
osydiert zur Verb. (G2H -0)2CH-C \C -G \ G-CH{OC2H ^ 2, K p.3 140— 141°, E. —8°,
D. 0,9730, n =  1,4638, M =  71,94 (ber. 69,42). — Ag-Deriv., Ag-C; C-CH(OC2H5)2. 
Mit ammoniakal. AgN03-Lsg., aus A. umkrystallisieren. Liefert m it den berechneten 
Mengen J-K J-Lsg. dio 1. c. beschriebenen Yerbb. C J ■ C-CH(OC2H5)2 u. C J2: CJ-CHO.
— 2. R k k .  m i t t e l s d e r A c e t a l f u n k t i o n .  GieBt man das Acetal in  schwacli 
saure wss. Urethanlsg., so en tsteh t ein voluminoser Nd. von OH : 0-C H (N H -C 0 2C2H s)2, 
sełdige Nadeln aus A., F . 180— 180,5°, im Vakuum sublimierbar. — Mit Harnstoff

NH2 • CO • NH • CH • NH • CO -NH • CH ■ NH • CO • N H 2 o £ ° F . ,  ̂ 1̂ — k.'
C H : Ć C • CH z u g l e i c h  m i t t e i s  d e s

s a u r e n  H - A t o m s  u.  d e r  
A c e t a l f u n k t i o n .  Mit RMgBr kann das Acetal unter gewissen Bedingungen
die Yerbb. Br Mg -G \ G-GH(0C2H5) ■ li  liefcrn, welche durch W. zu den Athern
G il • G-CH(0C2Hz)- R  zers. werden. Letztere licfem m it gesatt. HgCl2-Lsg. weiBe 
Komplessalze, welche durch sd. verd. HC1 leicht hydrolysiert werden unter Bldg. 
der Ketono CI13 ■ CO ■ CH(OC2H B) • R. So erhalt m an m it CJLM gBr den A ther 
G H lC -O H iO C ^l.yC .H ,, Kp."l08°, D.22 0,8096, n22 =  1,4072, M =  34,07 (ber. 34,16). 
Daraus das K eton GHa • CO ■ CH(OC2H6) ■ C.JI-, K p.07 7 6°, D .17 0,8849, n 11 =  1,4075, 
M =  36.19 (ber. 36,18); Semicarbazon, aus A., F. 93—-95° (bloc). Mit C0H 5MgBr: 
Ather CH ; C -C H iO C M ^-C .H ,, K p.15 100—105°, D .17 1,023, n 15 =  1,5365, M =  48,8 
(ber. 49,03). (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 925— 27. 25/11. 1929.) L in d e n b a u m .

M. Gysin, Einige oplische Eigenschaften der Muconsiiure. Dio Muconsaure is t 
prismat. krystallisiert. Sie hat eine Lichtbrechung hoher ais 1,54 u. eine maximale 
Doppelbrechung von 0,33. Opt. zweiachsig. Der Achsenwinkel 2 V betrag t —75°. 
(Arch. Sciences physiąues nat., Geneve [5] 11. Juli/Aug.-Heft 87—88. 1929. Genf,
Mineralog. I n s t .  d . Univ.) E n s z l in .

Stanley Grove Burgess und Harold Hunter, Untersuclmngen iiber die AbMngigkeit 
des Drehungsvermogens von der chemischen Konstitution. 34. M itt. Borweinsaure. 
(33. vg l. H o llo w a y ,  K e n y o n  u . P h i l l i p s ,  C. 19 2 9 . I .  644.) Uber das Vcrh. der 
Borsaure gegen organ. Oxyvcrbb. sind schon zahlreichc Theorien aufgestellt worden. 
Vff. yertreten die Ansicht, daB die Vereinigung zwischen Borsaure u. z. B. Weinsaure 
m it Hilfe einer semipolaren Doppelbindung zustandekommt. Das Formelbild 
R (H )0+—B_(OH)3 erinnert an  die in friiheren Mitteilungen aufgestellte Konst.- 
Formel der Sulfoxyde. Zudem ermoglicht diese Formulierung die Annahme, daB der 
an der semipolaren Doppelbindung beteiligte Sauerstoff ein neues Asymmetriezentrum 
bildet. M it Hilfe dieser beiden Annahmen erklaren Vff. die Zunahme des Drehungs- 
vermógens, die Veriinderungen im Charakter der Rotationsdispersion, die Erhóhung 
der H '-K onz. u. die Veranderungen der Titrationskuryen, dic auf Zusatz von Borsaure 
zu wss. WeinsaureLsgg. erfolgen. Die Konstantę K  =  [H3B 0 3] [C jH /^J/B orw einsaure 
ist ca. 0,129. Borweinsaure ist in  der Starkę ungefahr m it H 2S04 vergleichbar. — Das 
Zustandsdiagramm des Systems Borsaure-Weinsaure-W. wurde bei 0, 25 u. 50° auf- 
genommen. Eine feste, aus Borweinsaure bestehende Phase konnte n icht isoliert 
werden, docli waren die bei C4H0O6: H3B 0 3 =  1 :1  auftretenden invarianten Lsgg. 
sehr konz. (W.-Geh. bei 0° 26,6, bei 25° 21,9, bei 50° 16,2%) u. sehr zahfl., es is t also 
nicht ausgeschlossen, daB hicr schon metastabile Systeme yorlagen. Potentiometr. 
u. polarimetr. Messungen s. Original. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2838—52. 
Dez. 1929. Battersea, Polytechn.) OSTERTAG.

Thomas Martin Lowry, Die Rotationsdispersion organisclter Ve.rbindv.ngen.
X VIII. jKaliumborotartrat. (XVII. vgl. R i c h a r d s  u . L o w r y ,  C. 1925- II. 2130.) 
Mit Rucksicht auf das groBe theoret. Interesse fiir das opt. Verh. von T artraten  in  
Ggw. von Boraten wurde die Darst. eines festen Borotartrats ycrsucht. Dies gelang 
durch Auflósen yon Borsaure u. Kalium bitartrat in  sd. W. bis zur Sattigung. Es schieden 
sich Krystalle von Kaliumborotartrat, KB(C,H40 6)2, aus. Dieses Salz zeigt in  5%ig. 
wss. Lsg. hóhere Drehung ais bisher in m it Borsaure yersctzten K -Bitartratlsgg. beob- 

' achtet wurde; noch hoher is t die Drehung in  nahezu gesatt. wss. Lsg. (p =  33,54): 
[a]6.082° =  38,2°; [cc]d2° =  50,4°; [ a W °  =  59,7°; [a],I359 =  100,6°. Das neue Salz 

r CO-O O-CH-CH(OH)-00,111
T 1 ^>B<f 1

.HO^C • CH(OH) • CH • O ^O-CO
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en tha lt ein Komplexion, in  dem B wie in  KBF., die KZ. 4 besitzt. B o e s e ic e n  schliigt 
dem Vf. die Konst. I  vor. Eine Bestatigung dieser Formel durch elektrometr. T itration 
von Weinsaure m it NaOH in  Abwesenheit u. Ggw. von Borsaure lieB sieh n icht geben, 
weil der Borotartratlcomplex durch uberschiissiges Alkali zers. wird. Sie ergibt sieh 
aber aus der Tatsache, daB A thy lta rtra t sieh gegen K 3B 0 3 ganz anders verhiilt ais 
Weinsaure. (Journ. chem. Soe., London 1 9 2 9 . 2853—58. Dez.) OSTERTAG.

Thomas Martin Lowry, Die Potationsdispersion organisclier Verbindungen.
X IX . Die Gultigkeit der Drudeschm Gleichung. (XV III. vgl. vorst. Ref.) Vf. beschaftigt 
sieh m it der K ritik , die verschiedene Autoren (B r a d s h a w  u. L iy e st s , C. 1 9 2 9 . II. 239: 
W o o b  u. N ic h o l a s , C. 1 9 2 S . I I . 1185; D e s c a m p s , C. 1 9 2 7 . I I .  217. 1790. 2535) an 
seinen Anwendungsweisen der DRUDEschen Gleichung fiir die opt. Rotationsdispersion 
machten, sowie m it den theoret. Ableitungen von K u h n  (C. 1 9 2 9 . II . 2976), u. kommt 
zu dem SchluB, daB die moderne physikal. Theorie n icht nur die Gultigkeit der D r u d e - 
schen Gleichung, sondern auch die aus experimentellen D aten gezogenen SchluB- 
folgerungen bestatigt. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2858—63. Dez. Cambridge 
U n iv .)  OSTERTAG.

S. Berlingozzi und M. Furia, Beziehungen zwisclien chemischer Konstiłution und  
physiologischer Wirkung. Verhalten der stereoisomeren a-Bromisovaleryl-l-asparagine. 
Vf. wiederholt m it einer ldeinen, die Ausbeuten verbessernden Abanderung die sehon 
friiher (vgl. C. 1 9 2 6 . II . 381) beschriebene Darst.-Methode fiir die beiden stereoiso
meren a-Bromisovaleryl-l-asparagine. 1-Asparagin wird in  1-n. NaOH gel., die Temp.

darf 10° n icht iibersteigen. In  kleinen Por- 
cionen werden un ter starkem  R uhren a-Brom- 
isovalerylbromid, in  A. gel. (s ta tt friiher in 
alkal. Lsg.), u. die alkal. Lsg. des 1-Asparagins 
zusammengefiigt. Nach dem F iltrieren u. 
Verd. m it W. wird 1-n. HC1 zugesetzt. Es 
fa llt l-tx-Bmmisovaleryl-l-asparagin aus; silber- 

glanzende Blattchen, F . 172° Zers. Na-Salz, [<x]d20 =  —18,5°. Aus den Mutterlaugen 
wird durch Abdampfen im  Vakuum iiber Schwefelsaure bei gewohnlicher Temp. 
d-a.-Bromisovaleryl-l-asparagin erhalten, F . 152°, Na-Salz, [a]rr° =  +8,3°. Die beiden 
Verbb. sind stereoisomer nicht enantiomoi^pli, der Asparaginrest is t in  beiden Verbb. 
linksdrehend, wahrend der Acylrest in  einer der Verbb. rechtsdrehend, in der anderen 
linksdrehend ist. — Auf Grund des a-Bromisovaleriansaurerestes lassen sieh bei der 
Verb. hypnot. Eigg. yoraussagen. D a nach der Theorie von Ov e r t o n  (Studien iiber 
die Narkose, Jena, G. Fischer, 1901) u. M e y e r  (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 42  
[1899]. 109. 4 6  [1901]. 338) der Kooffizient der Verteilung zwischen W. u. Ol funda- 
mentale Bedeutung fur den Rk.-Mechanismus der Hypnotika hat, wird dieser Ko- 
effizient fiir die beiden Verbb. bestimm t. F iir d-a-Bro>nisovakryl-l-asparagin: Lóslich- 
keit in  W. 19,22°/00, Geh. der wss. Lsg. nach der Extraktion m it Ol 16,96°/00, Lóslich- 
keit in  Ol 2,26%0> k  =  2,26/16,96 =  0,133. F u r die l-Verb.: Loąlichkeit in W. 5,16%„, 
Geh. der wss. Lsg. nach der E xtrak tion  m it Ol 4,81%0, Lóslichkeit in  01 0,35%o> 
k =  0,35/4,81 =  0,073. Boide Verbb. unterscheiden sieh stark  in  den W erten dieser 
Koeffizionten, es zeigt sieh daher eine starkę Verschiedenheit der hypnot. Wrkg. 
der beiden Stereoisomeren. Die In tensita t dor Wrkg. is t annahem d proportional 
dem W ert der Koeifizienten der Verteilung zwischen W. u. 0 . Die physiol. Wrkg. 
wurde an Fischen erprobt. (Annali Chim. appl. 1 9 . 406—15. Sept. 1929. Neapel, 
U n iv .)  F i e d l e r .

Ross Aiken Gortner und Walton B. Sinclair, Scliwefel in  Proteinen. IV. Die 
Einmirkung von Alkalien au f Cystin. (III. vgl. C. 1 9 2 7 . I. 2900.) Vff. haben die 
Racemisierung u. Zers. des C y stin s  durch verschiedene Alkalien untersucht, um fest- 
zustellen, ob dabei neben dom racem. Cystin noeh eine andere inakt., eine Mesoform 
gebildet wird. Vergleichende Unterss. m it 1- u. i-Cystin ergaben, daB beide von sd. 
alkal. Lsgg. m it der gleichen Geschwindigkeit u. in  gleichem Umfange zers. werden. 
Von sd. l° /0ig- N a2C03-Lsg. werden innerhalb 24 Stdn. ca. 50% des angewandten 
Cystins zers. Die Erhóhung der N a2C03-Konz. auf 5%  vergroBert die Geschwindigkeit 
u. den Umfang der Desaminierung nicht wesentlich, bewirkt indessen eine erhóhte 
Abspaltung yon S. Viel energischer w irkt eine sd. 6,5%ig- Lsg. von Ba(OH)2-8 H20. 
In  1 Stde. werden ca. 50% , nach 24 Stdn. 85%  Cystin zerstort. — 20%ig. Lsgg. 
von NaOH u. KOH bewirken nur eine geringe Desaminierung. Nach 24 Stdn. sind 
noch 83% des urspriinglichen Amino-N vorhanden. Dagegen wird der S fast voll-

CO-NH2
ĆH2

2 3q> C H  • CHBr • H N . ÓH
ÓOOH



stiindig abgespalten. Auch eine 6%ig. Lsg. von Sr(OH)2 u. eine 5%ig. Suspenaion 
von Ca(OH)2 bewirken eine schnelle Desaminierung des Cystins, die im  letzten Falle 
in 12 S tdn. 92°/0 erreicht. Die Geschwindigkeit u. der Umfang der Desaminierung 
scheint also keine Funktion der [OH~] zu sein. Dagegen scheint eine enge Beziehung 
zwischen dem Mechanismus der Desaminierung u. der Geschwindigkeit der S-Ab- 
spaltung zu bestehen. E s wird angenommen, daB die Desaminierung des Cystins 
in alkal. Lsg. m it einem Oxydations-ReduktionsprozeB gekuppelt is t u. daB, wenn 
der gesamte oder fa s t der gesamte S aboxydiert ist, die Aminogruppe bestandig ge- 
worden ist. Im  Gegensatz zu der Auffassung von A n d r e w s  (C. 1930. I. 200) ist 
eine alkal. Pb-Lsg. kein Spezifikum fiir die starkę S-Abspaltung u. Desaminierung 
des Cystins. Andere schwache Alkalien, wie Baryt, Strontian, Kalk, sind ebenso 
wirksam. — Die Unters. der m it Ba(OH)2 erhaltenen Zers.-Prodd. zeigte, daB ein 
kompliziertes Gemisch vorliegt, welches noch immer Iose gebundenen organ. S enthii.lt. 
Dieser gehort einer Verb. an, die S u. N  in dem gleichen Verhiiltnis 1: 1 enthalt, w e  
Cystin, aber auf Grund der Loslichkeitsverhaltnisse nicht m it dieser Aminosiiure 
ident. sein kann. (Journ. biol. Chemistry 83. 681—96. Sept. 1929. St. Paul [Minne
sota], Univ.) O h l e .

Thomas Stewart Patterson und Alexander Robertus Todd, Der Einflu/3 von 
Ldmngsmitteln und anderen Fakloren auf die Rotaticm optisch-aktiver Verbindungen. 
X X V III. Die Rotationsdispersion des Manniłs und einiger seiner Derivate. Bemerkung 
iiber Rotationsdispersionskurven. (XXVII. vgl. C. 1929. II. 2768.) In  fr iih e ren  A rb e ite n  
wurde gezeigt, daB die Dispersionskoeffizienten konstant werden, wenn m an die 
Rotationsdispersion vom sog. rationalen Nullpunkt (= T e m p . gleicher Drehung fiir 
yerschicdene ?.) aus berechnet. DemgemaB muB die Rotationsdispersion von Verbb., 
dereń rationaler N ullpunkt zufallig in  der Nahe von ± 0  liegt, auch bei gewóhnlicher 
B erechnungsw eise  n a ch  der D RU D Eschen G leichung konstant sein. Dies trifft z. B. fiir 
die Benzol- u. Naphthalinsulfonate des Menthols u. Borneols zu(C. 1 9 2 7 .1.2650.1928. II. 
2650). W ahrend jedoch indiesenFallen der rationale Nullpunkt interpoliert ist u. nicht ex- 
perimentellen D aten entspricht, war yorauszusehen, daB M annit, der in  wss. Lsg. auBerst 
geringe Drehung besitzt, u. seine D eriw . sehr konstantę Rotationsdispersion zeigen. 
Dies is t in  der T a t der Fali. M annit dreht in  10%ig. wss. Lsg. sehwach, aber nachweisbar 
nach links; bei ca. —3° diirfte die Drehung fiir alle Linien ± 0  werden. Beim Erwarmen 
nimmt die D rehung zu, erreicht aber bei 100° nur a435S =  —0,2° (l =  10 cm). —  G egen 
alle Erw artung lóst sich M annit in  Glycerin bei gewolmlicher Temp. nur zu ca. 5% ; 
die Lsg. ist re c h tsd re h e n d ; die D reh u n g  nimm t m it ste ig en d er Temp. ab, wird bei 88° 
fiir alle Wellen ± 0 , bei 95° zeigt sich deutliche Linksdrehung. G lycerin  verschiebt 
also den rationalen N ullpunkt um 91°. Die untersuchten M annitderiw . weisen Dis- 
persionsdiagramme auf, dereń rationale Nullpunkte erwartungsgemaB nahe bei ± 0  
liegen. Man kann aus der G leichung  a (ź.2 — c) =  k, die Vff. an Stelle der D R U D Eschen 
Gleichung a (A2 —  7.0-) =  k an w en d en , aus einem Drehwert alle Werte fur die anderen 
Wellenlangen berechnen; es gilt z. B. [a]^ (A2 — 0,04) =  0,26 X [a]51oi- —- Das opt. 
Verh. des Mannits is t ein Ausnahmezustand; in  den weitaus meisten Fallen diirften 
die sonst ais „anomale Rotationsdispersion" bezeichneten Verhaltnisse vorliegen. 
L o w r y  u . L l o y d  (C. 1929. I I .  2198) haben den von P a t t e r s o n  angewandten Dia- 
grammen nach ARMSTRONG u. WALKER eine falsche Deutung unterlegt. Bei den 
Weinsaureestern herrschen einfachere Verhiiltnisse, ais W o o d  u. N i c h o l a s  (C. 1928.
II. 1185) annehmen.

T e r s u c l i e .  Die ais a, b, c, d, e, }  bezeichneten Wellenlangen sind 6716, 6234. 
5790, 5461, 4916 u. 4359 A. —  Mannit. ac, aa u. a.(  sind in  W. (p =  10,25) bei 14,5° 
—0,02°, —0,03° u. — 0,055°, bei 89,5° —0,095°, —0,11° u. —0,19°, in  Glycerin (p  =  
4.523) bei 13,8° +0,40°, +0,45° u. +0,76°, bei 88° ± 0°, bei 95° —0,02°, —0,02° u. 
—0,03° [l =  160 mm). — Hexaacetylmannit, CI8H260 12. F . 126°. [a]22 fur c, d u. / :  
+18,22°, 20,55°, 35,04° (in Bzl.; c =  2,14) bzw. +18,53°, 20,87°, 35,99° (in Athylen- 
bromid; c =  1,389). — Hexabeiizoylmannit. Aus Mannit, Benzoylchlorid u. 20°/0ig. 
NaOH bei 0°. Nadeln aus Spiritusvorlauf. F. 147—148°. [a]22 fur a, c, d, f  in  Chlf,
(c =  1,185) +37,98°, 52,75°, 59,4°, 101,2°; in  Athylenbromid (c =  0,965) 51,82°, 71,0°. 
80,32°, 137,8°. —  Mannithezanitrat. Nadeln aus verd. A. F . 112—113°. [a]22 fiir a, 
c> <1 , f  in  Athylenbromid +36,8°, 50,6°, 56,75°, 95,2°, in  A. (c =  1,377) 32,7°, 45,8°, 
51.6°, 87,2°. —  Tribenzalinannit. Aus Mannit, Benzaldehyd u. 30%ig. HCI. Nadeln 
aus absol. A. F . 218—219°. [a] fur a, c, d , f  in Chlf. bei 25° (c == 1,056): —11,4°, 15,5°,
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Tri-m-nitróbenzahnannit. Man lafit Mannit, m-Nitrobenzaldehyd u. konz. HC1 unter 
gelegentlichem Schutteln 1 Woche stehen. F. 248—249° (aus Aceton), [a] fiir a, c, 
d, f  in  Chlf. bei 25° (c =  0,413): —30,3°, 42,6°, 47,2°, 82,4°; in  Pyrid in  bei 22° (c =  
1,019): —73,1°, 100,1°, 132,0°, 171,3°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2876—89. 
Dez. Glasgow, Univ.) OSTERTAG.

Carrell H. Whitnah, Die Struktur der methylierten, Zucker. I. Vorlaufige M itt. 
Vf. m ethyliert Olucose m it Dimethylsulfat in  schwach alkal. Lsg., die so eingestellt 
ist, daB sie gegen Bromthymolblau alkal. u. gegen Phenolplitkalein sauer bleibt. Dabei 
entsteht ein Gemisch von m ethylierten Methylglucosiden, dessen Verh. gegen KM n04 
untersucht wird. Aus der gróBeren Osydierbarkeit dieses Gemisches u. des daraus 
durch Saurespaltung gewonnenen Gemisches von Tetram ethylathern der Glucose 
schlieBt Vf., daB darin  auch M ethylather yon instabilen Glucoseformen enthalten 
sind. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3490—93. Nov. 1929. Iowa, Univ.) Oh l e .

T. C. Taylor und R . P. Walton, Charakterisierung einiger Stdrkearten und ihrer 
Amylosen I. Verhiiltnis der Amylosen in  Weizen- und Tapiocastarke. U nter Amylosen 
yerstehen Vff. die Bestandteile der natiirlichen Starko im Sinne A r t h u r  M e y e r s  
(Unterss. iiber Stiirkekdrner, Jena 1895), n icht die aus Starkę gewonnenen Abbauprodd. 
anderer Forscher. Zur Trennung der beiden Amylosearten, die ais a- u. [i- unterschieden 
werden, ist eine Vorbehandlung der Starkekórner m it ca. 8% ig. alkoh. HC1 % —1 Stde. 
bei 50° erforderhch, wobei gleichzeitig N-haltige Begleitsubstanzen entfernt werden. 
Die weitere Reinigung erfolgt durch Auflosen in  einer wss. alkoh. Lsg. von Rhodan- 
ammonium u. Fallung m it A. Das getrocknete Prod. wird m it A. zum Brei angerieben, 
in  W. bei 55° durch Turbinieren suspendiert u. durch Elektrophorese (Elektroden- 
spannung 220 V) getrennt. Die unl. a-Amylose sammelt sich am .Boden iiber der Anodę 
an, wahrend die ^-Amylose in  der wss. Lsg. bleibt. Die a-Amylose aus Weizenstarke 
is t pulverig, wahrend Tapioca- u. Roggenstarke klebrige Prodd. ergeben. Der Goh. 
an  a-Amylose in  W eizenstarke betragt 23— 24%, in  Tapiocastarke 16— 18%- Fiir die 
spezif. Drehungen der (]-Amylosen in  W. wurden folgende W erte gefunden: Aus Weizen
starke [a]D28 =  +186,9° bis 188,7°, a 5a0125 =  +221,2° bis 223,4°; aus Tapiocastarke 
[a]D26 =  +185,4°, [a]546125 =  +218,3°. —  II. Charakterisierungder Stdrkearten durch 
Best. ihrer Begleitstoffe. a) Fettsduren. Der Geh. an  d irek t m it A. extrahierbaren Fett
sauren is t bei Weizen- u. Tapiocastarke gering, zum Teil uberhaupt zu yernachlassigen. 
Die esterartig gebundenen Fettsauren betragen bei W eizenstarke ca. 0,5%, u. befinden 
sich zum gróBten Teil in  der a-Amylose. In  der Tapiocastarke is t der Geh. an  gebundenen 
F ettsauren erhebhch geringer, ca. 0,1%, u. gleichfalls in  der a-Amylose angereichert. 
b) Phosphaie. Die Phosphate sind nur zum geringen Teil dialysabel. Die Weizenstarke 
en thalt ca. 0,27% Gesamt-P20 5. Der nichtdialysable Anteil gehort der a-Amylose an, 
w ahrend die fi-Amylose sehr geringe Mengen P  enthalt. In  der Tapiocastarke ist der 
Gesamt-P20 5-Geh. etwa nur 1/2 so groB wie in  der Weizenstarke, die esterartig ge- 
bundene Phosphorsauro dagegen viel geringer, fiir die daraus gewonnenen a-Amylosen 
ca. 0,06—0,07%. Die Tapiocastarke zeichnet sich also durch/einen sehr geringen Geh. 
an  chem. gebundenen Begleitstoffen aus, u. dies is t offenbar der Grund dafiir, daB sie 
sich von allen Starkearten am besten fur die techn. Verar,beitung eignet. —  H I. Charak
terisierung der Stdrkearten durch Der iw . Die bei der Nitrierung der yerschiedenen 
S tarkearten erhaltenen D initrate unterscheiden sich weder durch Ldslichkeit, noch 
durch ihre [a] d-Werte, gleichgiiltig, ob sie aus a- oder 5-Amylosen verschiedener Her- 
kunft gewonnen worden waren. (Journ . Amer. chem. Soc. 51. 3431— 40. Nov. 1929. 
New York, Columbia-Uniy.) O h le .

Wilhelm Haaga, Zur Kenntnis der Oxycellulose. Vf. g ib t in  Fortsetzung yon 
C. 1929. II. 985 in  einigen Tabellen eine Ubersicht iiber die Kochzeit in  5, 10 u. 15 Min., 
wobei sich die Abkochzahlen bei 10 u. 15 Min. fast n icht unterscheiden; eine Kochdauer 
yon 10 Min. geniigt yollstandig zur O sydation. —  Bei fortschreitender Einw. der Hypo- 
chloritlauge auf Cellulose entstehen yerschiedene Oxycellulosen. Die yon NaSTJTTKOFF 
ais ct-Ozycellulose bezeichnete Substanz w ird vom Vf. „Oxycellulose A“ u. die fi-0xy- 
cellubse „Oxycellulose B“ genannt. Die Bldg. von mindestens zwei A rten von Oxy- 
cellulosen konnte m it Hilfe der Perm anganatm ethode nachgewiesen werden, u. es war 
wichtig, festzustellen, bei welchem Schadigungsgrad Oxycelluloso B au ftritt . Von einem 
Oxycellulosepraparat der Abkochzahl 27,50 wurden 8 Eingrammstiickchen getrocknet, 
u. jedes fiir sich in  einer Pulyerflasche m it 150 ccm 0,25%ig, NaOH im Thennostaten 
bei 25° aufbewahrt, nach bestimm ten Zeiten wurden die Abkochzahlen b estim m t, u. 
es zeigte sich, daB yon 24—168 Stdn. keine meBbaren Yeranderungen eingetreten sind.
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Bei diesem Schadigungsgrad h a t sich also noch keine in  verd., k.NaOH  1. Oxycellulose B 
auf der Faser gebildet. E in  Oxycellulosepraparat m it hóherer Abkochzahl, z. B. 101, 
wurde den gleichen Versuchsbedingungen unterworfen; innerhalb von 24 Stdn. war 
die in  0,25%ig. NaOH 1. Oxycellulose vollstandig von der Faser heruntergelost. Aus 
bleichereitechn. Griinden wurde die stufenweise Abnalime der Abkochzahl innerhalb 
dieser 24 Stdn. festgestellt u. in  einer Kurye wiedergegeben. Aus verschiedenen Verss. 
ging hervor, daB die in  verd., k. NaOH 1. Oxycellulose wahrseheinlieh sehon in  der 
ersten Halfte der 24-std. Einwirkungsdauer yon der Faser heruntergelost war. (MeUiands 
Textilber. 10. 964—66. Dez. 1929.) M ic h e e l .

R. Ripan und L. Dima, Beitrag zur Bildung von Amminen der Metallrhodanide 
in  wajiriger Losung. I . Einfache Ammine m it Urotropin. Aus den N itraten  von Schwer- 
metallen werden (in den meisten Fallen durch Zusatz von Alkalirhodanid u. Urotropin 
in wss. Lsg. in  der Kalte) krystallisierte Komplexe erhalten. Hierbei w irkt Urotropin 
(Urtp) im allgemeinen ais zweiwertige Base, wie durch Erganzung der Komplexo 
mittels Pyridin (Py) festgestellt wird. Py wird in Bzn. gel. zugegeben. Eine Anderung 
des W.-Geh. kann hierbei eintreten. Nur bei Fe scheint U rtp  einwertig vorzuliegen. 
Bei den anderen Amminen ergeben sich die Formeln I—IV. — Kobalturotropintetraąuo-

1 [MeSr$ ) > CN)* 11 [MePy!P](SCN)2'xH2°
Me =  Zn, Cd; x =  2,4. Me =  Co, Cd, Zn; x =  2,3.

III  [M e^ P jJ (S C N V xII30  1T [Mc^ P2](SCN)2- xH20
Me =  Ni, Mn, Cu; x =  1,2. Me =  Ni, Mn, Cu; x =  3,5,7.

rhodanid, [CoUrtp(H20).,](SCN)2-H 20 , hellrosafarbenes Pulver, in k. W. u. w. 
A. 1. m it blauer Farbę, in Aceton k. wl., w. 1. — Zinkurotropintetraąuorhodanid, 
[ZnUrtp(lI20).,](SCN)2, aus konz. Lsgg., farblose Krystalle, 11. in k. W. — Zink- 
diurotropinrliodanid, [~ZnUrtp2](SCN)2, m it gróBerer Urtp-Menge erhalten, Eigg. wie 
das vorige Salz. — Kupferdiurotropinrhodanid, [CuUrtp2](SCN)2-H 20 , aus Cu-Acetat -f- 
konz. Lsgg. von U rtp  u. KSCN, grline Krystalle, in verd. Sauren u. organ. Losungsmm. 
unl., 1. in konz. HNO:) oder Br-W. — Cadmiumurotropindiaąuorliodanid, [CdUrtp(H20)2]- 
(SCN)2, farbloses mikrokrystallines Pulver, swl. in W., 1. in schwach sauren Lsgg. — 
Nickeldiurotropindipyridinrhodanid, [NiUrtp2Py2](CCN)2-7 H 20 , blaues, krystallines 
Pulver, verliert an der Luft einen Teil des Py, 1. in schwach angesauertem W. u. in 
h. A. — KoballurolropintetrapyridinrJiodanid, [CoUrtpPyi](SCN)2-2 H„0, rosafarbenes 
krystallines Pulver, m it blauer Farbę 1. in w. W., in A., Chlf., Aceton u. Bz . — Mangan- 
diurotropindipyridinrliodanid, [MnUrtp2Py2](SCN)2-3 H 20 , farblose Krystalle, unl. in 
w. W. u. k. A., sowie in Bzl., Chlf., Aceton usw. — Zinkurotropintelrapyridinrhodanid, 
[ZnUrtpPy4](SCN)2-3 H 20 , daneben [ZnUrtpPy2](SCN)2-7 H 20 , farblose Krystalle,
1. in w. W. u. in  Aceton. — Eisendiurolropintripyrulinaquorhodanid, [FeUrtp2Py3H 20]- 
(SCN)2-2 H 20 , gelbes krystallines Pulver, teilweise 1. in Aceton, unl. in anderen organ. 
Losungsmm. — Kupferdiurotropindipyridinrhodanid, [CuUrtp2Py2](SCN)2-5 H 20 , grii- 
nes krystallines Pulver, auch in w. sauren Lsgg. u. in w. organ. Losungsmm. unl. — 
Cadmiumurotropintetrapyridinrhodanid, [CdUrtpPy4](SCN)2- 2 H 20 , farbloses krystal-' 
lines Pulver, 1. in  angesauertem w. W., unl. in A., Aceton, Chlf., Bzl., A. usw. —  Die 
Ammine sind bei 16— 19° an der Luft u. im Exsiccator bestandig, von 60° an verlieren 
sie W., bei 70° beginnt die Zers. des Urotropins. (Bulet. Soc. §>tiin$e Cluj 4. 413—30. 
Okt. 1929. Klausenburg, Univ., Lab. f. anorgan. u. analyt. Chem.) R. K. M u l l e r .

R. Ripan, Beitrag zur Bildung von Doppelamminen in  uasseriger Losung. I. Die 
Doppelammine der Metallcyanate m it Urotropin. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird die Bldg. 
von Doppelsalzen von Cyanaten eines Metalls m it Amminen eines anderen Metalls 
untersucht von der allgemeinen Zus.: Me(CN0).1-Me'-2 U rtp -4 H20  (Me =  Cu, Co,
Ni, Me' =  Co, Ni, Cd, U rtp  =  Urotropin). A isKonst. wird angenommen ]•
[He(CNO),,]. Zur D arst. w ird die Lsg. des Me-Salzes m it KCNO in der K alte ver- 
setzt bis zur Wiederaufl6sung des gebildeten Nd. K[Me(CN0)3], dann U rtp  u. schlieB- 
lioh das Me'-Salz zugegeben. Mit Hg-Salzen miBlang die Darst., der Komplex ist 
vermutlich 1., ebenso wie der Cu-Cu-Komplex. Es werden Regeln fur die Bldg. von 
Doppelamminen aufgestellt. —- Kaliumkupfercyanat, K[Cu(CNO)3], griine K jystalle 
mit dunkelblauer Lsg. aus konz. Lsg. von C11SO4 durch tropfenweise Zugabe einer konz. 
frisoh bereiteten, carbonatfreien KCNO-Lsg. unter Ruhren, 1. in W. Kaliumcadmiwn-
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cyanat, K[Cd(CNO)3], analog aus Cd(N03)2-Lsg., farblose Kr}rstalle, 11. in  angesauertem 
W., unl. in  organ. Lósungsmm. — Koballtelraąuodiurotropinkupfertelracyanal, 
[CoUrtp2(H20 )4][Cu(CN0)4], rosaviolette Krystalle, in  angesauertem W. unter Zers. 1., 
unl. in  organ. Lósungsmm.— Nickelłelraguodiurotropinkupfertelracyanai, [N iUrtp,(H 20 )1] 
[Cu(CN0)4], blaugriine Krystalle m it denselben Eigg. — Cadmiumletraguodiurolropin- 
kupfertetracyanal, [CdUrtp2(H 20 )4][Cu(CN0)4], griine wohlausgebildete Krystalle, wl. 
in  k. W., in w. W. teilweise hydrolysiert, von Sauren zers. —  Nickeltetraquodiuro- 
tropinkobaltlelracyanat, [N iUrtp2(H20 )4][Co(CNO)4], rosaviolette K rystalle, in  k. 
W. w l., 1. in  w. angesauertem W. — Cadmiumlelraquodiurotropi7ikoballtelracyanal, 
[CdUrtp2(H20 )4][Co(CN0)4], schóne rosafarbene Krystalle, Eigg. wie dio vorigen 
Salze. —  Cadmiumtetraquodiurolropinnickellełracyanat, [CdUrtp,(H 20),][N i(CN 0)4], 
schóne griine Krystalle. — Die Salze sind an der Luft bestandig. (Bulet. Soc. ętiinje 
Cluj 4 . 499—511. Okt. 1929. Klausenburg, Univ., Lab. f. anorgan. u. analyt.
Chemie.) R . K . M u l l e r .

R. Ottensooser, Fesle Verbindungen der Aldehyde m it MonochlorJtarnstoff. D ie 
von D e t o e u f  (C. 1 9 2 2 . I I I .  40. 1 9 2 7 . I. 2293) aufgefundene Eig. des Chlorhanistoffs, 
m it Aldehydeu feste Verbb. zu bilden, laBt sieh benutzen, um Aldehyde selbst aus sehr 
verd. wss. Lsgg. abzuseheiden. Durch Hydrotyse dieser Verbb. m it 10%ig. H 2S 0 4 
kónnen die Aldehyde leicht isoliert werden. Zu 1 Teil Harnstoff g ib t man l/ Ą Teil W.,

r  prr rTT/NH-CO-NHCl TT ,P1T .i  (CH3)2CH• c h < n h ,c o .NH2 n  (c h^ c h -c h < n h .c0 .n h

behandelt unter W .-Kiihlung m it Cl bis zu 1/ i  Teil Gewichtszunahme, filtriert u. gibt
9 Teile W. zu. Einen geringen UberschuB dieser Lsg. schiittelt m an 24 Stdn. m it der 
Aldehydlsg., wobei sieh ein Nd. bildet. — Vf. h a t die Verbb. einiger aliphat. Aldehyde 
untersucht u. nennt sie der Einfachheit halber Alkylchlorhamstoffe. Sie sind weiB, 
amorph, unl. in  W. u. organ. Solvenzien auBer A., aus dem sio aber n icht krystalli- 
sieren, daher schwer ganz rein zu erhalten. Aus den Analysen wurden folgende Eormeln 
abgeleitet: Propylchlorhamsloff, CH3-CH2-CH: N-CO-NH-CO-NHC1, E. 140°. Buiyl- 
cJilorhamstoff, CH3-CH2-CH2-CH: N-CO-NHC1, E. 144°. IsolulylcMorharnstoJf (I), 
F . 151°. Isoamylchlorhamstoff, (CH3)2CH-CH2-CH: N-CO-NHC1, F . 173,5°. Die Verbb. 
haben also keine allgemeine Formel, da die Aldehyde ganz versehicdcn reagieren. Kocht 
m an 1 15 Min. m it 5%ig- alkoh. KOH, neutralisiert m it konz. HC1, filtriert u. verdampft 
im Vakuum, so erhalt m an durch fraktionierte Ejrystallisation Verb. CeH I20 2N 4 (II), 
F . 229—230° (bloc). Diese Rk. gelingt m it keiner der anderen Verbb. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 4 5 . 1013— 15. Nov. 1929. Paris, Fac. de Pharm .) L i n d e n b a u m .

Steward Basterfield und Edward C. Powell, Untersuchungen uber Isoharnstojfc. 
und Isoureide. I I . Kondensalion von Isóhamslojfen m il Bikeionen und Kelonsaure- 
estem. (I. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 368.) Zu den Kondensationen wurde O-Alhylisoharnstojf 
benutzt. Mit Aeetylaceton liefert er zuerst I, welches sieh in kurzer Zeit freiwillig 
zu II cyclisiert. II is t gesatt. u. g ib t m it Br ein Substitutionsprod. — Die Kondeńsation 
m it Acetondicarbonsaureester fiihrt zu H3, welches in  das bekannte 2-Athoxy-4-methyl- 
uraził iibergefuhrt werden konnte. III is t ungesatt. u. g ibt ein Dibromid. — Mit Oxal- 
essigester en tsteh t aueh eine cycl. Verb., welche schwer rein zu erhalten ist. Ob IV 
oder V oder ein Gemisch beider vorliegt, konnte n icht entschieden werden. — Aueh 
m it Acetylbrenztraubensaureester erfolgt leicht Kondensation, aber ein krystallin. 
Prod. konnte noch n icht erhalten werden.

NH—C-CH3 N =C -C H 3 HN—C* CHS • CO,C2H5
CjIIjO • Ó f a  C2H50-Ó  ĆH C2H30 -Ć  ÓH III

I NH ĆO-CH3 II  N -6 -C H 3 N -Ć O
H N - C  • CO.,C2H. H N -C O

IY CaI it O■ Ó CH T  C2H 6O.Ó
ii i u
N -C O  N -C : CH • CO.jCjH j

V e r  s u  c h e .  0-Athylisoureidoacelyla.celon, C8H h 0 2N2 (I). D arst. o h n e  Losungsm. 
(einige Min.). Nach Waschen m it A. F . 49—50°. —  2-Ałhoxy-4 ,6 -dimethylpyrimidin, 
C8H 12ON2 (II). Durch langeres Stehen des vorigen im Vakuumexsiccator. Nach 
Waschen m it A. K rystalle aus A., F . 162° (Zers.). —  5-Bromderiv., CjHnONjBr. Darst. 
m  sd. Eg., m it W. fallen. K rystalle aus A., F . 196°. — Verb. CdH 12OtN 2 (IV oder V). 
D arśt. ohne Losungsm. Der Oxalessigester muB frisch dest. werden. Nach mohr-



1 9 3 0 .  I .  D . O r g a n is c h e  Ch e m ie .

tagigem Stehen ldebriges Prod. m it A. wasehen. Krystalle aus A.-A., F . 154°. Mit 
einor e tw as . tiefer sd. F raktion  des Esters wurden K rystalle von F . 149° erhalten. 
Misch-F. beider Prodd. ca. 155°. — 2-Alhoxyuracil-4-essigsdureathyle$Ur, C10H i4O.,N2 
(Ul). Komponenten einige Min. auf 60—70° erwarmen, mehrere Tage im Essiccator 
stehen lassen, m it A. wasehen. Krystalle aus A., F . 112,5°. —  4,5-Dibromid 
Ci0H 1,1O4N2Br?. In  Chlf. Nach Wasehen m it W. K rystalle aus A., F . 175°. —  2-Aihoxy- 
uracil-4-essigsaure, C8H 10O4N2. Aus III m it sd. 5%ig. KOH, m it H 2S 0 4 ansauern, 
in Eis kiihlen. Federige Krystalle. Verliert oberhalb 150° C 0 2 un ter t)bergang in  
2-Atlioxy-4-meihyluracil, Nadeln aus A., F. 206°. (Canadian Joum . Res. 1. 285— 91. 
Okt. 1929. Saskatoon [Canada], Univ.) L in d e n b a u m .

Karol Dziewoński und Marjan Russocki, Studien in  der Diplienylamingruppe. 
Zur Sulfonierung des Diphenylamins fanden Vff. C1-S03H  (in Nitrobzl.) besser geeignet 
ais H 2SO,,. Unterhalb 95° bildet sich nur das krystallin., sehr unbestandige chlorsulfon- 
saure Diphenylamin, u. erst oberhalb 95° erfolgt Kernsulfonierung, wahrscheinlich 
iiber die N-Sulfonsaure ais Zwischenstufe. Bei Verwendung yon weniger ais 2 Moll. 
C1-S03H  bildet sich — wie bei H 2S04 — immer ein Gleichgewicht von Monosul/on- 
saure (I), Disulfonsaure (II) u. Diphenylamin. So wurden m it 0,5, 1 u. 1,5 Mol. Cl - S 03H 
bei 110° erhalten: 25, 38 u. 34%  I u. 5, 22 u. 50% II; R est ist Diphenylamin. Mit
2 Moll. C1-S03H  en tsteht fast quantitativ  II. C1-S03H  is t der H 2S 0 4 deshalb vor- 
zuziehen, weil sie keine Nebjnprodd. (Sulfon, Diphenylbenzidin usw.) entstehen laBt.
— Es ist nicht gelungen, dio Stellung der S 03H in I u. II durch einfacho Austauschrkk. 
zu ermitteln, wohl aber auf folgendem Umwege: Boi der N itrierung von I  entstehen 
nacheinander ein Mono-, Di- u. Trinitroderiv., aus denen das S 0 3H  durch Hydrolyse 
elimimert werden kann. Die resultierenden Verbb. sind bekannt, z. B. 4-Nilro- u.
2,4,6-Trinitrodiphenylamin. Ferner sind das Di- u. Trinitroderiv. yon I  ident. m it den 
bekannten Kondensationsprodd. aus 2,4-Di- u. 2,4,6-Trinitrochlorbenzol u. Sulfanil- 
saure. Schon hieraus folgt die 4-Stellung des S03H. Ferner liefert die weitere Nitrierung 
des Trinitroderiv. von I  unter Verdra,ngung des S 03H das bekannte 2,4,6,4'-Telra- 
nitrodiphenylamin (F. 216°), woraus sich ebenfalls die 4-Stellung des S 03H  ergibt. 
In ahnlicher Weise liefert Et nacheinander ein Mono- u. Dinitroderiv. u. letzteres durch 
Hydrolyse das bekannte 2,2'-Dinilrodiphenylamin. Bei weiterer Nitrierung entstehen 
unter sukzessiver Yerdrangung der beiden S 03H eine noch unbekannte Triniłrodiphenyl- 
aminsulfonsciure u. das bekannto 2,4,2',4'-Tetranitrodiplienylamin, woraus folgt, daB 
die S03H  die Stellungen 4 u. 4' einnehmen. — Sodann wurde die Bromierung von I  
u. H untersucht. Dio S 0 3H werden schwer u. nur in wss. Lsg. durch Br verdrangt; 
wahrscheinlich is t BrOH das wirksame Agens. In  einem organ. Lósungsm. liefert I  
ein Mono- (zweifellos 4-) u. ein Tribromderw. Alle 3 Verbb. geben m it uberschiissigem 
Br in W. das bekannte 2,4,2',4’-Tetrabromdiphenylamin. Folglich nehmen in  dem 
Tribromderiv. von I  dio Br die Stellungen 2,4,2' ein. Durch Hydrolyse desselben ent
steht das noch unbekannte 2,4,2'-Tribromdiphenylamin u. durch Nitrierung ein Nilro- 
deriv. (wahrscheinlich 6'-), ferner infolge Verdrangung des S 03H  2,4,2'-Tribrom-4'-nilro- 
u. 2,4,2'-Tribrom-4',6'-dinitrodiphenylamin. Die Bromierung von H  fuhrt analog zum 
2-Brom- u. 2,2'-Dibromderiv. u. weiter ebenfalls zum 2,4,2',4,-Tetrabromdiphenylamin.

V e r s u c h e .  Diphenylamin-4-sulfonsaurc (I). Auf 110° erhitzte Lsg. von 10g 
Diphenylamin in  100 ccm Nitrobzl. m it 2 ccm C1-S03H  in 10 ccm Nitrobzi. Y ersetzen, 
nach beendeter HCl-Entw. m it 100 ccm h. W. ausschiitteln, wss. Lsg. m it MgC03 
neutralisieren, kochen, F iltra t m it 10 ccm 50%ig. MgCl2-Lsg. versetzen. Nach Er- 
kalten fallt das Mg-Salz, C21H„„06N2S2Mg, aus, Nadelbiischel aus W. Ausbeute ca. 25%. 
Mutterlauge des Rohprod. liefert rait mehr MgCl2 ca. 5%  Mg-Salz yon H. Aus der 
Nitrobzl.-Lsg. wird m it konz. HC1 Diphenylaminhydrochlorid zuriickgewonnen. — 
Anilinsalz, C18H 180 3N 2S. Aus dem Ba-Salz u. Anilinsulfat in sd. W. oder aus dom 
Na-Salz m it Anilinhydrochlorid in sd. A. Nadelwarzen aus W .^F . 206,5°. — 4-Nilro- 
diphenylamin-4'-sulfonsaure. Na-Salz von I  in Eg. m it 1 Mol. H N 03 (D. 1,48) ca. 1 Stde. 
auf 60—70°, schlieBlicb etwas hoher erwarmen, Eg. moglichst abdest., in  W. losen, 
mit Soda neutralisieren, Na-Acetat zugeben. Das abgepreBte Na-Salz, C12H g0 5N2SNa, 
bildet aus A. ein braunrotes, krystallin. Pulver. Durch Nitrierung des Mg-Salzes von I  
obenso das Mg-Salz, orangeroto Nadeln, zll. in Eg. — 4-Nitrodiphenylamin. Aus den 
vorigen Salzen m it sta rk  verd. HC1 (Rohr, 190°, 2 Stdn.). Orangegelbe Bliittchen aus 
verd. A. (Kohle), F . 132°. —  2,4-Dinitrodiphenylamin-4'-aulfonsaure. Durch Nitrierung 
des Na-Salzes der 4-Nitrosaure wie oben, Eg. abblasen, F iltra t yerdunsten, m it A. 
M en . Na-Salz, C12H 80-N 3SNa, dunkelorangegelbe Nadelchen aus yerd. A. — 2,4,6-
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Trinilrod.iphenylamin-4'-sulfo7isaure. Ebenso m it 3 Moll. H N 03. A7a->SWz, C, zH 70 9N4 SNa 
+  2y 2 H 20 , gelbe Tafelchen, 11. in  W., wl. in A. — 2,4,6-Trinitrodiphenylamin. Ans 
vorigem m it verd. HCI wie oben, dunkle M. m it sd. A. ausziehen. Hellbraune Nadeln 
ans Aceton (Kohle), F . 175°. — 4-Bromdiphenylamin-4'-sulfonsaure. Na-Salz von I  m it 
1 Br2 in  CC14 auf ca. 50° crwarmen, Nd. in  h. W. lósen, nach E rkalten F iltra t m it NaCl 
aussalzen. Na-Salz, Ci2H 90 3NBrSNa, Nadeln aus A., sil. in  W., an  der L uft Blau- 
farbung. — 2,4,2'-Tribromdiphenylamin-4'-sulfonsaure. Ebenso m it 3 B r2 in  Ggw. 
von etwas Fe bei 60—70°. Na-Salz, C12H -0 3NBr3SNa, Tafelchen aus W. Ebenso das 
Mg-Salz, B lattchen, swl. in  W. —  2,4,2',4'-Tetrabrorndiphenylamin, C12H 7N Br4. Aus 
den Na-Salzen von I  oder I I  oder den beiden vorigen Na-Salzen m it iiberschiissigem 
Bromwasser bei 60°. Nadeln aus Chlf., F . 185,5°. Liefert bei energ. N itrierung ein 
Nitroderw., gelbe Nadeln, F . 193,5°. —  2,4,2’-Tribromdiphenylamin, CI2H 8NBr3. Aus 
yorrorigem  Na-Salz m it verd. HCI wie oben. Nadeln aus A. (Kohle), F . 94°. — 4'-Nitro
derw., C12H 70 2N 2Br3. Dasselbe Na-Salz in  Eg. m it 1,1 Mol. HNÓS (D. 1,48) 1/„ Stde. 
auf 65— 70°, schliefilich auf ca. 90° erwarmen, m it W. verd., Eg. abblasen. Hellgelbe, 
faserartige Nadeln aus A., F . 215°. — 4',6'-Dinilroderiv., CI2H 0O1N3Br3. Aus der alkoh. 
M utterlauge des vorigen bei langerem Stehen. Orangegelbe Nadeln aus A., F . 179°.
— 2,4,2'-Tribro?n-6'-nilrodiphenylamin-4'-sulfonsaure. Aus der wss. Lsg. durch Fallen 
m it NaCl u. nochmaliges Aussalzen der h. Lsg. ais Na-Salz, C12H 0O5N2Br3SNa, dunkel- 
braun, m ikrokrystallin. —  Diphenylamin-4,4'-disulfonsaure (II). Aus 10 g Diphcnyl- 
am in u. 8 ccm Cl- SO:)H  in Nitrobzl. bei 110"—115° wie oben. Mg-Salz, C12H 9OeNS2Mg +  
2V2 H 20 , dreieeldge Tafelchen aus 90%ig. A.-Aceton. Anilinsalz, C24H 25O0N3S2, Nadeln 
aus Eg., F . 239°, sil. in W. u. A. — 2-Nilroderiv. Aus dem Na-Salz von II  m it 1 Mol. 
H N 0 3 (D. 1,48) in  Eg. bei 60—65° ais Na-Salz, C12H 80 8NoS2N a2, zinnoberrote Nadeln 
aus 80%ig. A. — 2,2'-Dinitroderiv. Ebenso m it 2 Moll. H N 03. Na-Salz, 
C12H 7O,0N:;S2N a2, feuriggelbe Nadelrosetten aus 70%ig. A., sil. in W. — 2,2'-Dinitro- 
diphenylamin, C12H 80 4N3. Aus vorigem m it verd. HCI wio oben. Goldgelbe Blattchen 
aus A. (Kohle), F . 168,5°. —  2,4,2'-Trinitrodiphenylamin-4'-sulfonsaure. Vorvoriges 
Na-Salz in  .Eg. m it 2 Moll. H N 0 3 (D. 1,48) bis zur Lsg. kochen, Eg. abblasen, m it Soda 
neutralisieren, wiederholt aussalzen. Na-Salz, CJ2H ,0 9N4SNa, olivgelb, mikro
krystallin. •— 2,4,2',4'-Tetranilrodiphenylamin, C12H 70 8N; . Aus vorigem Na-Salz mit 
H N 0 3 in sd. Eg., m it W. fallen. Gelbe Oktaeder aus Eg., F . 196— 197°. Daneben ent- 
stehen hóhernitrierte Prodd. — 2,2'-Dibromdiphenylainin-4,4'-disulfonsaure. In  wss. 
Lsg. y o b . 10 g Ba-Salz von H  bei 0° alkoh. Lsg. von 1 ccm Br tropfen. Nd. is t das Ba- 
Salz, C12H 70 6N Br2S2Ba +  Va H 20 , Nadeln aus W. — 2-Bro)ndiplienylamin-4,4'- 
disulfonsdure. Aus dem F iltra t des vorigen nach starkem  Einengen. Ba-Salz,
C,2H 8O0NBrS2Ba, B lattchen aus W. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serio A. 
1929. 506—27. Okt. K rakau, Univ.) L in d e n b a u m .

S. Berlingozzi, Uber arsenlialtige Azoverbindungen. F iir pharmakólog. Studien 
will Vf. Substanzon m it einem oder mehreren Phenylarsinsaureresten neben ver- 
schiedenen Azogruppen darstellen. Die gewunschten Verbb. aus diazotierter p-Amino- 
phenylarsinsaure u. p-Aminophenylarsinsaure konnten nicht erhalten werden, denn 
unter den iiblichen Bedingungen lieferten dio beiden Substanzen, wie J a c OBS u . 
H e i d e l b e r g e r  (C. 1922. I .  1277. 1281) zeigten, die Diazoaminoverb. — Die Verss., 
diazotierte p-Aminophenylarsinsaure m it Benzidin zu kuppeln, gaben keine befriedigen- 
den Resultate, dagegen gelang die Kupplung m it m-Aminophenol. Aus der ent- 
standenen Verb. konnten auch Polyazoverbb. erhalten werden. — 4-[4'-Oxy-3'-oxy-
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methylbenzolazo]-phenylarsinsaurc, C^H^O^NoAs (I); das Na-Salz dor Arsanilsauro 
wird in  verd. HC1 m it N a-N itrit diazotiert. Das Diazoniumsalz wird untcr Ruhren 
in eine Lsg. von Salicylalkohol in verd. NaOH gegossen. Die alkal., s ta rk  ro t gefarbte 
Lsg. wird m it verd. HC1 angesauert u. der gelbrote Nd. m it wenig W. gewaschen u. 
getrocknet. Aus viel sd. W. gelbrote Nadelchen, wl. in  A., A. u. k. W. Die Verb.' 
zeigt sauren Charakter, b raunt sieh leicht bei ca. 140°, schm. aber nicht unter 250°. 
verbrennt beim starken Erhitzen an der Luft unter Yerbreitung eines knoblauch- 
artigen Geruchs fast ohne Riiekstand. — 4-[4'-Oxy-3'-formylbenzolazo]-phenylarsin- 
saure, C13H n 0 5N2As, durch Diazotieren von Arsanilsaure (Na-Salz) wio vorher u. 
Kuppeln m it Salicylaldehyd in alkal. Lsg. Die Verb. ist der vorigen sehr ahnlich, 
die Farbo etwas mehr gelb, die Lóslichkeit in den genannton Lósungsmm. etwas 
geringor, die reine Verb. farb t Schwefelsaure blutrot. — 4-[4'-Oxy-3'-carboxybenzolazo]- 
phenylarsinsaure, C13H u OcN2As, analog der Yorigen Verb. durch Kupplung m it Salicyl- 
saure in alkal. Lsg. Die Eigg. sind ahnlich denen der vorigen Verbb. F a rb t Schwefel
saure gelbrot. — 4-[4'-Oxy-3'-methoxybenzolazo]-phenylarsinsdure, O ^ H ^ O ^ A s , durch 
Kupplung von diazotierter Arsanilsaure m it Guajacol in alkal. Lsg. Orangegelb, swl. 
in W. u. A., F . gegen 215° Zers., farb t Schwefelsaure karminrot. — 4-\l'-Phenyl- 
3'-methyl-5'-oxypyrazol-4'-azo~\-phenylarsinsaure, Cl8H i50 4N4As (H), durch Kupplung 
von diazotierter Arsanilsaure m it l-Phenyl-3-methylpyrazolon-5 in alkal. Lsg., rotes 
Pulver, wl. in  den gewohnliehen Lósungsmm., F. nicht unter 250°, farb t Schwefel
saure orangegelb. — Kupplungsprod. aus diazotierter Arsanilsaure und Benzidin (III). 
Das Hydrochlorid, C18H i;0 3N4As-HC1, entsteht beim Zusammengebon der Kom- 
ponenten in  1-n. HC1. Gelblicher Nd., der schnell in Rotbraun iibergeht, F . nicht 
unter 250°, fa rb t Schwefelsaure braun. Die Mutterlaugen enthalten noch- eine arsen- 
freie Verb., die gegen 100° (Zers.) schm. u. nicht naher untersucht wurde. — H I wird 
trotz seiner geringen Lóslichkeit in saurom Medium in HC1 monodiazotiert u. m it 
Phenol gekuppelt zu der Disazoverb. C2J I w0Ą,NhAs (IV), dunkelrotes PulYer, das nicht 
unter 250° schm. u. Schwefelsaure intensiv rotviolett farbt. — 4-\4'-Amino-2'-oxy- 
benzolazo\-phenylarsinsaure, CI2H ,20.,N3As, aus diazotierter Arsanilsaure u. m-Amino- 
phenol (in HC1 gel.). Die Kupplung wird in einem geringen UberschuC verd. Essig- 
saure ausgefuhrt. Ziegelroter Nd., die alkal. Lsgg. sind intensiv rubinrot gefarbt. 
Die eben beschriebene Verb. wird m it diazotierter Arsanilsaure in alkal. Lsg. gekuppelt. 
Es entsteht die Polyazoverb. ClsHv 0 7N sAs2 (V), blutrotes Pulver, Yeranderfc sieh 
unter 250° nicht, farb t Schwefelsaure zuerst gelbbraun, dann rot. — Das Kupplungs- 
prod. aus diazotiertor Arsanilsauro u. m-Aminophenol wird wiederum m it diazotiertem 
a-Naphthylamin in  alkal. Lsg. gekuppelt. Es entsteht die Verb. C22HlgOiN 5As (VI), 
leberfarbigor Nd., fa rb t Schwefelsauro erst gelblich, dann rotbraun. Verandert sieli 
nicht unter 250°. (Annali Chim. appl. 19. 397—406. Sept. 1929. Rom u. Neapel, 
Univ.) F i e d l e r .

Henry M. Leicester und F. W. Bergstrom, Salze des Triplienylselenoniumhydr- 
oxyds. In  guter Ausbeute wurde Diphenylselenid erhalten durch eine Verbesserung 
der Darst. nach S c h o e l l e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 52 [1919]. 1517) aus K-Selenid 
u. diazotiertem Anilinhydrochlorid. Daraus m it konz. H N 03 +  konz. HC1 Diphenyl- 
selendichlorid, (C8H 5)2SeCl2, das m it Bzl. ( +  A1C13) nach F r i e d e l -Cr a f t s  behandelt 
uberging in Triphenylselenoniumchlorid, (CaH 5)3SeCl, weiBe Krystalle aus Methyl- 
athylketon, F . 230° (Zers., korr.), 11. in W., A. u. Chlf., wl. in Aceton, mil. in A. Beim 
Stehen an feuchter L uft oder Umkrystallisieren aus feuchten Lósungsmm. bildet 
es das D ihydrat (C6H 5)3SeC l-2  H 20 , das bei 100° das W. wieder verliert. Beim Lósen 
des Chlorids in sd. Athylenbromid krystallisiert beim Abkiihlen das Bromid aus, 
(C6H5)3SeBr, Krystalle aus Methylathylketon, F . 236° (Zers., korr.). Durch doppelte



Umsetzung m it anorgan. Salzen wurden erhalten das Jodid, R J , aus W., F . 237,5° 
(Zera., korr.), das Dichromat, R 2Cr20 7, aus vord. Essigsauro F. 238° (Zers., korr.), 
das Nitrat R N 03, aus M ethylathylketon F. 107—108° (korr.) u. entsprechend das 
Pikrat RC6H 20 7N3, aus A. F. 141—142° (korr.). —  TriplieiiyUeknoniumhydroxyd 
seheint eine Base von maBiger Starkę zu sein. — Die therm . Zers. des Clilorids, Bromids 
bzw. Jodids beim Erhitzen auf den F. liefert Diphenylselenid neben Chlor-, Brom- 
bzw. Jodbenzol. (Journ . Amer. chem. Soc. 51. 3587—91. Dez. 1929. Stanford Univ., 
Cal.) B e h r l e .

N. Cr. Gulinow, Herstellung von Nitrosophenol m it Hilfe von Aluminium nitrit. 
Zwecks Darst. von Al-Nitrosophenolat w ird eine Lsg. von 94 g Phenol u. 130 g kryst. 
A12(S0 4)3 in 2,5 1 W. m it 75 g N itrit in  150 ccm W. behandelt. Ausbeute 133---138 g. 
Zwecks Befrciung von anhaftendem Al(OH )3 wird das Al-Salz m it HCI gewaschen; 
es zers. sich leicht m it 5%ig. NaOH unter Bldg. von Nitrosophenol-Na, aus dem m it 
HCI das freie Nitrosophenol gewonnen wird. Um zu sehen, ob man das Nitrosophenol-Al 
unm ittolbar zur D arst. von Indophenolen verwenden kann, wurden Kondensations- 
Yerss. m it o-Toluidin u. a-Naphthy lamin vorgenommen. 10,7 g o-Toluidin wurden in 
150 g H 2S 0 4 60—62° Be gel. u. boi 1—3° 13,1 g. Nitrosophenol-Al eingetragen. Nach 
Neutralisation m it Soda w ird 'das erlialtene Indophenol abfiltriert u. ais 45— 50°/0 W. 
enthaltcnde Pastę weiter zum b l a u e n  S c h w e f e l f a r b s t o f f  verarbeitet. Das 
Verf. nach D. R . P. 199963 is t hierzu weniger geeignet ais folgende Methode: 85 g 
kryst. N a2S 0 4 werden geschmolzen u. bei 90— 95° m it 35 g Schwefelblumen versetzt; 
hierauf trag t man die Indophenolpaste ein u. erh itzt 50 Stdn. auf 105°. — Zwecks 
H erst. des g r i i n e n  S c h w e f e l f a r b s t o f f s  w ird das in  analoger Weise aus 
a-Napbthylam in u. Nitrosophenol-Al erhaltene Indophenol m it A. behandelt, mit 
Cu(OH)3 vermischt in  die nach der D. R. P.-Anm. A. 9948 hergestellte Polysulfidlsg. 
eingetragen u. orhitzt. Die Verss. ergaben, daB m an zur H erst. der Indophenolderiw. 
das p-Nitrosophenol-Al m it gleiehem Erfolg anwenden kann wie Nitrosophenol. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 . 214—15.1929. Uralsches 
Polytechn. Inst.) S c h o n fe ld .

Ioan. Tanasescu und Eugene Macovski, Phptoclwmisclie Reaktionen in  der Reihe 
der o-Nitrobenzylidenacetale. l,2-[o-Nitrobenzyliden]-glycerin. Im  AnschluB an  friihere 
Unterss. iiber o-Nitrobenzylidenacetale (C. 1 9 2 6 .1. 632 u. friiher) haben Vff. das photo- 
ehem. Verh. des IjS-lo-Nitrobenzylidm^-glycerins (I) un tersucht. Nach HiBBERT u. 
M itarbeitern (C. 1929. I. 632 u. friiher) kann Glycenn 1,2- u. 1,3-Acetale liefern. Vff. 
erhielten nur e i n e  Verb., welcher gemaB ihrer Synthese (mittels HCI) u. ihres physiko* 
chem. Verh. zweifellos Formel I  zukommt. Das freie OH wurde durch entsprechendo 
D eriw . gekennzeichnet. Alle Verbb. sind viscose Ole. Die Belichtung von I  wurde in 
Bzl.-Lsg. u. in fester Form vorgenommen. In  beiden Fallen resultierte dasselbe viscose 
Isomerisierungsprod., welchem in  Analogie m it den fruheren Erfahrungen Formel II 
erteilt werden muB. Mit derselben sind auch die Eigg. im Einklang: Tiefgriine Farbę 
der besonders w. Bzl.-Lsg.; Bldg. eines Dibenzoylderiv.; nach. Verseifung m it w. Saure 
keine Indigork. m it Aceton u. Alkali, im  Gegensatz zu I  u. anderen o-Nitrobenzyliden- 
acetalen. — Besetzung des OH in I  beeinfluBt die Photoisomerisierung nicht, denn 
von allen O -Deriw . konnten Isomerisierungsprodd. (analog D[) erhalten werden. — 
Zum Vergleich wurden die m it I  isomere m-Nitroverb. u. ihrc O -D eriw . dargestollt. 
Diese Verbb. werden durch Belichtung nicht isomerisiert.

I  CH .— O I I  CH ,— O
h o . c h 2. 6 h ~ o > c h - c ^ - n ° 2 h 0 . c h 2. Ć h ^ 0 > C ( 0 H ) -g a -n 0

Y o r s u c h c .  l,2-[o-Nitrobenzyliden]-glycenn, C]0H n O5N (I). Suspension von 
40 g o-Nitrobenzaldehyd in  70 g Glycerin in  einem Scheidetrichter 2 Stdn. m it HC1- 
Gas behandeln, im Dunkeln 24 Stdn. Yerschlossen stehen lassen, untere Schicht unter 
geringem Druck in  G LA ISEN -K olben ablassen u. fraktionieren. K p .J3 221—223°, 
schwach gelbgriines, Yiscoses Ol. —  Isomere Verb. C10H n OsN  (H). 1. Filtrierte Lsg. 
von 2 g I  in  20 ccm Bzl. dem Sonnenlicht aussetzen. Nach 10 Min. (im Juli) smaragd- 
griin, nach einigen S tdn. gelb u. Ausseheidung einer braunen, yiscosen Substanz, bei 
weiterer Belichtung yerunreinigt durch harzige Prodd. AbgieBen, m it k. Bzl. waschen, 
m it Chlf. kochen, wobei die Harze zuriickbleiben, verdampfen. 2. Festes I  4 Tage be- 
lichten, m it k. Bzl. waschen, wie vorst. reinigen. Braun, sehr viscos, Lósungsnim. 
hartnaekig festhaltend. — Dibenzoylderir., C ^H jgO ^ . Mit C6H 5-C0C1 in Pyridin, 
nach 10 Stdn. in yerd. H 2S 0 4 gieBen. Nach Waschen m it verd. N H 4OH melnfach aus
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A. +  W., Yiscos, dunkel. — l,2-[o-Nitróbenzyliden]-3-benzoylglycerin, C17H J50 6N. 
Ans I  wie vorst. Aus Bzl. +  Lg., rotlich, viscos. Bei 3-tagiger BeBchtung in  BzLscheidet 
sich nichts aus, so daB die Trennung von unveranderter Substanz n icht moglich war. 
DaB eine Nitrosoverb. entstanden ist, zeigt die griine Farbę dor w. Bzl.-Lsg. u. die 
starkere Viscositat. —  l,2-[o-Nitróbenzyliden]-glycerin-3-phenylv.rethan, C17H j6Ó„N„. 
Mit C0H5-NCO 2 Tage u. nach Zusatz von Bzl. noch 12 Stdn. stehen lasseń, F iltra t 
m it Lg. fallen. Mehrfach aus Bzl. +  Bzn., hellgelb, sehr viscos. Belichtungsprod. 
orangefarbig, alinlich dem des Benzoylderiv. — l,2-[o-Nilrobenzyliden]-glycerin-3-a- 
naphthylurethan, C21H 180 6N2. Analog. F ast fest, aber glasig, tiefgelb, beim Erwarmen 
beweglicher, unangenehm riechend. — Isomere Verb. G21H lsOeN 2. Nach 4-tagiger 
Belichtung in  Bzl. ist ein dickes, braunes Ol abgeschieden, welches mehrfach in  w. 
Chlf. gel. u. verdam pft wird. W ird nach einiger Zeit fest. — l,2-[m-Nilróbenzyliden]- 
glycerin, C10H n O5N. Analog. K p .13,6 230—232°, viscoser ais die o-Verb., sonst ahn- 
lich. —  3-J3enzoylderiv., C17H 150 6N, viscos, tiefbraun. — 3-Phenylurethan, C17H 16O0N2, 
auBerst viscos, hellgelb. — 3-u.-Naphthylurethan, C21H J8O0N 2, yiscoser ais die o-Verb", 
sonst wie diese. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 1022—30. Nov. 1929. Cluj, Univ.) Lb.

Firmin. Govaert, Beitrag zur Kenntnis der Nitrierung der o-Fluorbenzoesaure. 
Diese Nitrierung is t schon kurz von SLOTHOUWER (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 33 
[1912]. 325) untersucht worden. Die o-Fluorbenzoesdure h a t Vf. aus o-Toluidin dar- 
gestellt. Diescs wurdo in H F  diazotiert, die Diazoyerb. durch h. H F  zers., das o-Fluor- 
toluol durch KM n04 in W. oxydiert, Mn02 m it W. ausgekocht. F . 123°. — Nitrierung: 
15 g un ter W.-Kiihlung in  75 g H N 03 (D. 1,52) eingetragen. Eine vorgeIegte Barytlsg. 
zeigte bei 2-tagigem Stehefl keine C02-Entw. an. Diese t r a t  aber beim Erhitzen auf 
sd. W .-Bad ein; gleichzeitig wurde das Glas infolge HF-Bldg. angegriffen. Das E r
hitzen erwies sich auch ais unnótig. Durch Fallen m it W. erhalten 14,5 g Nitrosaure 
von F . 135,5— 136°, perlmutterglanzende Blattchen aus W., F . 139°; durch Ausathern 
der M utterlaugen u. Einengen der iith. Lsg. noch 4 g  dieser Saure; durch vólliges Ver- 
dampfen noch 0,8 g von F . 118—124°, nach Reinigung F. 115°. — Bei einem 2. Vers. 
wurde das gleiche Nitriergemisch nach 1-tagigem Stehen auf Eis gegossen, alles in  A. 
aufgenommen usw. E rhalten 18,75 g von F. 135,5— 136,5°, Mol.-Gew. 183,6 (durch 
Titrieren). Demnach Geh. an  unveranderter Fluorbenzoesaure 3,1%. Um das Ver- 
haltnis der beiden Isomeren zu erfahren, wurde die kryoskop. K onstantę des reinen 
Hauptprod. (E. 139,7°) m it o-Fluorbenzoesaure ais gel. Substanz festgestellt u. zu 
90,4 gefunden. 3,1%  o-Fluorbenzoesaure verursachen danach eine Temp.-Erniedrigung 
von 2°. E . obigen Rohprod. 134,9°, woraus sich ein Geh. von ca. 5%  an der isomeren 
Nitroverb. berechnet. —  Nitrierung wie oben, aber bei 55— 60°, verlief ohne CG2-Entw. 
u. gab dasselbe Resultat. Zusatz von Acetanhydrid erwies sich ais unmóglich, da dasselbe 
von der H N 0 3 zers. wird. In  sd. CCl.j unter Zusatz von P 20 5 war die Ausbeute schlechter. 
Dagegen wurde in  konz. H 2S 0 4 m it quantitativer Ausbeute ein Rohprod. von F . 137° 
erhalten; nach dem F. war der Geh. an der isomeren Verb. aber noch geringer ais oben. 
Mit A cetylnitrat wurde uberhaupt keine Nitrierung erzielt. — Titrierung u. Analyse 
des H auptprod. von F. 139° stimmten auf Fluomilrobenzoesaure, C7H 40 4NF. Um ihro 
Konst. festzustellen, wurde sie m it A. +  HC1 in den Athylester iibergefuhrt, Kp. 293 
bis 295,5°, aus A., F . 49,5°. In  diesem wurde das F  gegen OC2H 5 ausgetauscht. Die 
Umsetzung m it C2H 5ONa-Lsg. verlauft schon bei 25° fast momentan, so daB eine 
quantitative Verfolgung der Rk. nicht moglich ist. Der gebildete Athozynilróbenzoc- 
sauredlhylesler wurde m it W. ausgefallt u. zeigte F . 88° (aus A.). Durch je  8-std. Kochen 
erst m it 10%ig. HC1, dann m it HBr wurden nacheinander das C02C2H5 u. OC2H5 ver- 
seift. Die erhaltenen Prodd. zeigten nach Umkrystallisieren F F . 160 u. 227°, waren 
folglich 2-Athoxy-5-niłro- u . 2-Oxy-5-nitróbenzoesaure. Zur Bestatigung wurde letztere 
mit Anilin u. PC13 in  das Anilid, F. 224°, iibergefuhrt. Die fur obigen Athoxyester in 
der L itera tur angegebenen FF. 98 u. 68° sind unrichtig. Die Saure 139° ist somit ais 
2-Fluor-5-nitróbenzoesaure festgelegt. Dio Einfuhrung von C 02H in p-Fluornitrobenzol 
orhóht die Boweglichkeit des F  stark, u. zwar am starksten in der o-Stellung zum F, 
denn 3-Fluor-6-nitrobenzoesaure (CRAPS, Privatm itt.) u. 4-Fluor-5-nitrobenzoesaure 
( R o u c h e ,  C. 1922. I. 22) reagieren mit CH3ONa m it meBbarer Geschwindigkeit. Der 
Vergleich m it letzterer Saure zeigt auch, daB C02H die Beweglichkeit des F  starker 
erhoht ais NOs. — Die Messung der Leitfahigkeit der 2-Fluor-5-nitrobenzoesaure ergab 
K. =  1,87 x  10~3. Die Saure ist also 4,3-mal starker ais 4-Fluor-5-nitrobenzoesaure 
{0,433 x  10~3). Dieselbe Erscheinung findet sich bei den entsprechenden Cl- u. Br- 
Sauren, u. zwar sind die Unterschiede um so groBer, je schwerer das Halogen ist. —
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Salze der 2-Fluor-5-nitrobenzoesaure: C^H^OiNFNa +  FI f i ,  Stabchen, 11. in W. 
Cu IIffORN„F„Ba - f  4 T I/), Krystalle, zwl. in  W. Ag, P lattchen, zwl. in W.,
am Licht schnell Schwarzung.

Das eingangs erwahnte Nebenprod. von F. 115° bildet Nadeln. Der F . erfahrt 
durch Umkrystallisieren aus den verscliiedensten Solvenzien keine Anderung u. wird 
durcli Mischon m it 10% der Saure 139° oder Fluorbenzoesaure etwas erniedrigt. Nach 
Titrierung u. Analyse liegt ein Isomeres der Saure 139° vor. Nach den Substitutions- 
regeln ware 2-Fluor-3-nitrobenzoesaure zu erwarten. Diese Ansicht findet eine Stiitze 
darin, daB das F  sehr leicht abgespalten wird. E in  Wageglas, in  dem die Saure auf- 
bewahrt wird, ist nach einiger Zeit durch den entwickelten H F  sta rk  angegriffen. Vf. 
h a t zahlreiche Yerss. ausgefiihrt, um genannte Saure auf anderem Wege in  groBerer 
Mengo zu erhalten, aber ohne Erfolg. Nitrierung von Acetanthranilsaure ergab nicht 
das erwartete 3-, sondern das 5-Nitroderiv. Verss., im N itrotoluidin {CHr, : N H 2: N 0 2 =  
1 : 2 : 3 )  das N H 2 auf dem Diazowege durch F  zu ersetzen, fuhrten immer zum m-Nitro- 
toluol. Austausch von J  gegen F  im 2-Jod-3-nitrotoluol gelang nicht, da das J  auf- 
fallend fest haftet. — Um die Konst. der Saure 115° zu ermitteln, h a t Vf. wieder F  
gegen OC2H5 ausgetauscht. Die Umsetzung m it C2H5ONa-Lsg. erfolgte wieder 
momentan. Es wurdo m it W. verd., angesauert, ausgeathert, Prod. aus W. um- 
krystallisiert. Die 1. Rrystallm enge zeigte F. 157—158° u. gab keine F.-Depression 
m it obiger 2-Atlioxy-5-nilrobenzoesdure. Dio 2. Rrystallm enge zeigte F . 76—80° u. 
war wahrseheinlieh unreine 2- Athoxy-3-nitróbenzoe$dure (F. 96—97°). Zur weiteren 
Reinigung reichte die vorhandene Menge nicht aus. Saure 115° ist also ein Gemisch 
von 2 Isomeren, welche durch fraktionierte K rystallisation nicht trennbar sind. Sodann 
wurde Saure 115° m it 10%ig. NaOH 1 Stde. gekocht, wodurch quantitativer Aus
tausch von F  gegen OH erfolgte. Durch Ansauern wurde ein Prod. von F . 190—202° 
erhalten. Dieser F . wurde durch Zusatz von 5-Nitrosalicylsaure (F. 229°) erhóht, durch 
Zusatz von 3-Nitrosalicylsiiure (F. 145°) erniedrigt. SchlieBlich h a t Vf. die E.-Kurve 
der Gemische dieser beiden Sauren festgelegt u. auf diese Weise gefunden, daB das 
aus der Saure 115° erhalten© Gemisch (E. 201,5°) 33—34%  3-Nitrosalicylsaure ent- 
h alt. Saure 115° is t folglich eine Verb. von 1 Mol. 2-Flnor-3-nitrobenzoesaure u. 2 Moll. 
2-Fluor-5-niirobe.nzoesaure. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 15. 761—92. 
12/10. 1929.) L i n d e n b a u m .

J. Houben und Walter Fischer, Kernsyntliese von Ketimiden und Ketonen 
durch KondenscUion von Nitrilen m it aromaiischen und heterocyclischen Verbindungen.
I. Ketimide und Ketone aus Benzol, Toluol, o-, m- und p-Xylol, Mesitylen, Nayhthalm  
wid, Thiophen. (Vgl. C. 1930. I. 55 u. fruher.) Vff. haben zunachst nochmals die 
Moglichkeit der Umlagerung von Acylimidoarylathern in  Ketimidophenole eingehend 
gepruft. E in  Gemisch von Trichloracetimidophenylatherhydroehlorid, Glaskugeln u. 
wenig Bzl. wurde m it A1C13 versetzt, worauf nach kurzem Schiitteln un ter Erwarmung 
vollige Verfliissigung ein trat. Nun wurde m it HC1 gesatt. u. bei dem einen Vers. 14 Tage 
stehen gelassen, bei dem anderen Vers. in  der Druckflasche 6 S tdn. auf 70° erhitzt, 
auf Eis gegossen, ausgeathert, ath . Lsg. m it NaOH ausgeschiittelt, alkal. Auszug ge
kocht usw. E s wurde keine p-Oxybenzoesiiure aufgefunden, welche durch Zerfall des 
Trichlorketimids ha tte  entstehen miissen. D am it is t endgiiltig bewiesen, daB die 
Ketonsynthese aus den N itrilen durch unm ittelbare K em substitution zustande kommt.
— Diese Synthese h a t sich bisher nur m it Phenolen u. Phenolathem  durchfiłhfen lassen. 
Es is t aber Vff. je tz t gelimgen, dieselbe auch auf arom at. KW-stoffe u. heterocycl. 
Verbb. (z. B. Thiophen) zu iibertragen, was eine wesentliche Erweiterung der F iu e d e l-  
CRAPTSschen Synthese bedeutet. Vor letzterer besitzt das neue Verf. den Vorzug, 
bei maBiger W arm e, o ft schon bei 0°, zu verlaufen u. daher stórende Nebenrkk. aus- 
zuschliefien. —  Fem er haben Vff. gefunden, daB die aus Trichloracetonitril hervor- 
gehenden Ketimide unter der Wrkg. von Alkali, u. zwar schon sehr geringer Mengen, 
mehr oder weniger g la tt in Chlf. u. N itril zerfaUen: Ar • C(: NH) • CC13 =  Ar ■ CN +  CHC13. 
Es handelt sich um einen kataly t. Yorgang, bei dem das Alkali unverandert bleibt, 
u. der in  Verb. m it dei Kernsynthese ein neues Verf. zur Einfuhrung von CN in arom at. 
Verbb. tlarstellt.

V e r s u c h e .  co-Trichlcracetophenon, C0H G• CO■ CCl;i. Gemisch von 2 6 g A1C13, 
20 ccm Bzl. u. 10 ccm CC13 ■ CN in Yerschlossenem Kolben m it HCl-Entwickler ver- 
binden, nach einiger Zeit bis auf ca. 70° erwarmen, nach erfolgter Lsg. 2 Tage stehen 
lassen, auf Eis gieBen, in  A. aufnehmen, A. u. Bzl. abdest., in PAe. aufnehmen, Tri- 
chloi-acetamid abfiltrieren. K p.ls 120—121°. Ausbeute 70% . Spaltung durch sd.



NaOH in Chlf. u. Benzoesaure. — \Trichlormelhyl]-p-lolylketon, C<,H7OCl3. Analog 
m it Toluol. Heftige Rk., m it W. kiihlen, nur 1 Tag stehen lassen. K p .10 137°, stark  
rieehend. Ausbeute 93%. Alkalispaltung lieferte p-Toluylsaure. — [Trichlormethyl]- 
[3,4-dimelhiylphenyl]-kelo?i, C]0H 9OCl3. Aus 13 g A1C1:„ 12,3 ccm o-Xylol u. 10 ccm 
CC13-CN, zuerst unter Eiskuhlung. Nach 1-maliger Dest. m it verd. HC1 kochen u. 
fraktionieren. K p .10 167— 168°. Rohausbeutc 60%. Alkalispaltung lieferte 3,4-Di- 
methylbenzoesaure, F. 164—165°. — [Trichlormeth7jl]-[2,4-dimethylphenyl]-ke.łon.
C10H 9OCI3. Mit m-Xylol. K p .14 150—152°. Rohausbeute 94%. Alkalispaltung lieferte
2,4-Bimelhylbenzoesaure, F . 123—127°. Darst. des Ketimidhydrochlorids, C10H n NCl4: 
Ansatz m it der 1,5-fachen Menge Xylol nach 3 Tagen unter Eiskuhlung m it eiskaltem 
A. verd., unter Turbinieren auf viel Eis gegossen, ath . Schicht iiber N a2S 04 getrocknet, 
HC1 eingeleitet, von etwas NH,|C1 filtriert, im Eisschrank stehen gelassen. Derbe 
Krystalle. Ausbeute ca. 7% . Mutterlauge lieferte nach Verdampfen u. Kochen m it 
verd. HC1 das Keton. — Trichloraceto-p-xylol, C10H„OC13. Gemisch von 26 g A1C13, 
10 ccm Chlorbzl., 12,5 ccm p-Xylol u. 10 ccm CC13-CN unter Schiitteln m it HC1 be- 
handelt, einige Stdn. auf 50—60° eroiirmt, nach 2 Tagen weiter wie vorst., jedoeh in 
die ath . Lsg. nicht HC1 geleitet, sondem A. verdampft, m it viel,PAe. Yersetzt, vom Tri- 
chloracetamid filtriert, verdampft, im Vakuum fraktioniert, D estillat (Ketimid +  
Keton) in  PAe. m it HC1 gesatt., wobei das Kelimidhydrochlorid, C10H UNC1„ ausfiel, 
zartgelbes, hygroskop. Pulver, F. 125—129° (Zers.). Ausbeute 39%. Mutterlauge 
lieferte nach Verdampfen u. Kochen m it verd. HC1 44%  Keton, K p .17 148— 150°. 
Alkalispaltung lieferte 2,5-Dimelhylbenzoesaure, F. 130—132,5° (korr.). D am it is t be- 
wiesen, daB die Trichloracetimidogruppe m it guter Ausbeute auch in  o zu Yorhandenen 
Substituenten eingefuhrt werden kann. — Trichloracelimidomesitylen, (CH-,)3C6I:L- 
C(: NH)-CC13. In  Gemisch von 26 g A1C13, 28 ccm Mesitylen, 10 ccm CC13-CN u. Glas- 
perlen HC1 leiten, erst unter Eiskuhlung, daim bei 30—40°, nach Abklingen der Rk. 
noch 10 ccm N itril zusetzen, nach 2 Tagen wie iiblich, in  die trockene ath. Lsg. HC1 
leiten, so lange sich der Nd. noch vermehrt. Ausbeute an Hydrochlorid, CUH 13NC14, 
73%. Kornige Krystalle, F . 128—130° (Zers.). Daraus durch Verreiben m it W. u. 
Schiitteln m it PAe. das freie Ketimid, farblose Fl., K p .13 165°, K p .0j5 135—139°, be- 
standig gegen sd. W. u. sd. konz. HC1, durch Alkali Spaltung in  Chlf. u. nachst. Verb. 
Daher wurde das K eton nicht erhalten. — 2,4,6-Trimethylbenzonitril, C]0I In N. Durch 
kurzes Kochen des vorigen m it 10%ig. NaOH oder mehrstd. Stehen m it 20%ig. methyl- 
alkoh. KOH, ferner durch 2-tagiges Stehen der ath . Lsg. m it 0,2 Mol. KOH-Pulver. 
Ausbeute quantitativ . Aus PAe., F. 50—53°. Kocht man voriges m it methylalkoh. 
KOH, so en tsteh t g la tt Trimelhylbenzamid, F. 187—189°. -— Mit N aphthalin wurde bei 
Zusatz von etwas A. zu dem iiblichen Ansatz ein Gemisch von cc- u. p-Trichloraceto- 
iiaplithon, C10H 7 • CO • CC13, erhalten. Denn das Prod. lieferte m it sd. NaOH ern Gemisch 
von a- u. (i-Naphthoesdure von F. 120—150°. Ausbeute nur 29%. — w-Trichlor-u.- 
acetolhienon, C4H 3S-C0-CC13. 13 g A1CI3 in 20 ccm A. bei 0° m it HC1 gesatt., 5 ccm 
CC13-CN u . 4 ccm Thiophen zugesetzt, 1 Woche im Eisschrank stehen gelassen usw., 
Riickstand der ath . Lsg. m it PAe. ausgezogen, Auszug fraktioniert. K p .12 140— 145°, 
noeh nicht rein. Ausbeute 35%. Alkalispaltung lieferte Thioplien-a.-carbonsav.re,
F. 126—126,5°. (Journ. prakt. Chem. [2] 123. 313—29. Nov. 1929. Berlin-Daklem, 
Biolog. Reichsanst.) L in d e n b a u m .

S. J .  Kanewskaja, Zur Synthese des inaktiven Surinamins. Die bisher bekannten 
Synthesen des Surinamins (Ń-Methyltyrosin) verlaufen recht umstandlich. Yf. hat 
die lange bekannte Synthese von a-Aminosauren aus einem Aldehyd oder Keton, KCN 
u. NH 4C1 bzw. einem Aminhydrochlorid auf den p-Methoxyphenylacet»ldehyd iiber- 
tragen. Das resultierende N itril liefert durch Verseifung direkt Surinamin, so daB sieh 
das ganze Verf. auf 2 Operationen beschrankt:
CH30-C 6H4-CH2-CH 0 +  KCN +  CH,-NH2) HC1 — > KC1 +  H 20  +  CH30 -C 6H4- 

CH2 • CH(NH • CH3) • CN — > HO • C6H4 ■ CH2 • CH(NH • CH3) • C02H.
Y e r s u c h e .  D arst. von p-Methoxyphenylacetaldehyd durch Spaltung yon 

,,p-Methoxyphenyloxyaerylsaureester“ (diesenvgl.R 0SEN M U N D  u. DORNSAFT, C. 1920.
I. 9) m it schwacher HC1. — f}-[p-MethoxypJienyl]-a.-melhylaminopropionitril, Cu Hi„ON?. 
i t h .  Lsg. yon 4 g Aldehyd m it wss. Lsg. von 1,8 g CH3-NH2,HC1 u. dann langsam m it 
gesatt. wss. Lsg. von 1,8 g KCN Yersetzen, 3 Stdn. schiitteln, trennen, nochmals aus- 
athern, a th . Lsg. trocknen, m it HCl-Gas das Hydrochlorid ausfallen. Dieses zeigt F . 152 
bis 153°. Ausbeute 80%. — N-Methyltyrosin oder inakt. Surinamin, C10H 13O3N. Voriges 
Hydrochlorid m it konz. HC1 im Rohr 2 Tage stehen lassen, dann 5 6 Stdn. auf 130 bis
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140° erhitzen, vollig verdampfcn, Riickstand in wenig W. losen, m it NH4OH fallen, 
nochmals aus verd. HCI (Kohle) +  NH.,OH umfallen. Ausbeute 86— 87%- Nadel- 
biischel aus W., F . zwisehen 265 u. 320°, je nach Erhitzen. Liefert m it J  in  alkal. Lsg. 
das bekannte 3,5-Dijodderiv., F . 206°. (Journ. prak t. Chem. [2] 124. 48— 51. Dez. 1929. 
Moskau, 2. Univ.) f L in d e n b a u m .

S. J. Kanewskaja, tfber die Einwirkung von Kaliumhypobromit au f das Am id  
der o-Benzoylaminophenylbuttersdure. Im  AnscMuB an  friihere Unterss. (C. 1928. I. 
1026) h a t Vf. die Einw. von KOBr auf das ziemlich leicht zugangliche y-[o-Benzoyl- 
amiiiophenyl]-butyramid untersucht. Die Ausbeute an  Aminen is t hier nicht hóher ais 
70%, da sich yerschiedene Rkk. abspielen: 1. E in Teil des Amlds wird zur Saure ver- 
seift, aber diese is t nicht einheitlich, sondcrn ein Gemisch m it ihrem 5-Bromderiv.
2. Auch das Amin ist ein Gemisch des erwarteten y-\o-Benzoylaminophemjl\-propyl- 
amins m it seinem 5-Bromderiv. Letzteres ■wird bei Verwendung von 2 Moll. KOBr 
zum H auptprod. 3. Neben den Aminen en tsteht in  sehr geringer Menge eine Yerb., 
welche wahrseheinlich ein Harnstoffderiv. ist. Der Rk.-Yerlauf laBt sich wie folgt 
erklaren: Da ein Teil des Amids durch die Lauge verseift wird, is t das KOBr im  t)ber- 
schuB vorhanden u. bromiert n icht nur die Gruppe CO-NH2, sondern auch die Gruppe 
NH-CO-C6H5, so daB zugleich die Zwischenprodd. I, II u. III entstehen. Beim E r
warmen t r i t t  neben dem HoFMANNschen Abbau bei I I  u. HI auch eine Umlagerung 
von I u. HI ein, indem das B r von der Seitenkette in  die p-Stellung zu dieser wandert. 
Die Zwischenprodd. konnten n icht isoliert werden. Die bromierto Saure lieB sich auch 
aus der Ausgangssaure m it KOBr g la tt darstellen. Die K onst. der B r-D eriw . wurde 
durch Oxydation zur 5-Brombenzoylanthranilsaure bewiesen. —  Die Bldg. von Harn- 
stoffderiw . ais Nebenprodd. h a t schon HOFJIANN (1882) festgestellt. Dieselben bilden 
sich merklich erst von den B uttersauren an, u. besonders bei den n. Sauren.
T n tt ^[CH.J,.C03H t t  „ TT JCHA-CO-NHBr TTT c H ^[CH^-CO-NHBr 
1 ^ “ ^NBr-CO-CeH, 11 0 4̂ -NH• CO • CSH3 -111 ■l̂ NBr.CO-C6H5

V o r  s u  c h e. y-[o-BenzoylaminopheiiyV]-butyramid, C17H 180 2N2. 30 g des zu-
gehorigen N itrils (Darst. nach V. B r a u n ,  Ber. D tsch. chem. Ges. 40 [1907]. 1842) 
m it 30 com konz. H 2S0., 10 Min. auf sd. W .-Bad erhitzen, sirupóse M. auf Eis gieBen, 
Prod. uber P 20 6 trocknen. Nadeln aus Xylol, F . 139— 140°. — Einw. von KOBr: 
Lsg. von 16 g KOH in  120 ccm W. auf — 5° abgekiihlt, 5,7 g Br eingetropft, langsam
10 g Amid eingetragen, nach volliger Lsg. 15 Min. auf W .-Bad von 80° erw arm t, wobei 
sich Ol u. K rystalle abschieden, alles in  Chlf. aufgenommen (alkal. Mutterlauge A). 
Chlf.-Riickstand m it 5°/oig. HCI behandelt, ungel. Teil in  Chlf. aufgenommen (Lsg. B), 
saure Lsg. m it 10%ig- Lauge gefallt, wieder m it Chlf. ex trahiert (Lsg. C). Riickstand 
von Lsg. C (7 g) mehrfach m it W. ausgekocht. Aus der wss. Lsg. fielen 5 g y-[o-Benzoyl- 
aminophenyl]-propylamm, CISH ]8ON2, aus, B lattchen, F . 126—127°, 11. in  A., A., Chlf. 
m it sta rk  alkal. Rk. Der in  h. W. unl. Teil (1,3 g) war das 5-Bromdenv., C18H 17ON2Br, 
Nadeln aus A., F . 169—170°. Lsg. B hinterlieB wenig glasige M., auf Zusatz von Aceton 
krystallin., Prismen aus W., F . 145— 146°, stimmend auf ,u wahrscheinlich
das Harnstoffderiv. C6H 5 • CO • N H  • C6H , • [GIL ], • N H  • CO • Ń H  • CO; [CH2]3 • C8H 4 • NH • 
CO-C6H5. M utterlauge A m it HCI gefallt, Nd. in  A. aufgenommen, A.-Riickstand (1,2 g) 
aus A. fraktioniert krystallisiert. E rhalten: y-[o-Benzoylammophenyl]-bultersaure, 
C17H 170 3N, F. 156°, u. dereń 5-Bromdenv., C17H I60 3NBr, Nadeln, F . 178— 179° (dieses 
vgl. unten). —  E in  2. Vers. m it der doppelten Br-Menge ergab 1,6 g unbromiertes u.
3,5 g bromiertes Amin, wieder wenig Harnstoffderiv. u. viel harzige Prodd. — 
y-[o-Benzoylaminophenyl]-propylaminhydrochbrid, C16H lgON3Cl. Mit absol. alkoh. HCI. 
Nadeln aus A., F . 276—277°. — 5-Bromderiv., C10H 18ON2ĆlBr, Nadeln aus A. +  A-, 
bei 237° sinternd, F . 243° (Zers.). — Dibenzoyl-y-[o-aminophenyl]-propylamin, 
CMH 220 2N2. A us obigem Hydrochlorid wie ublich. Nadeln aus A., F . 158— 159°. — 
5-Bromderw., C23H 210 2N 2Br, Nadelbiischel aus A., F . 180— 181°. — y-[o-Aminophenyl]- 
propylamindihydrochlorid, C9H 16N2C12. Obiges Hydrochlorid m it konz. HCI erwarmen, 
Benzoesauro ausathern, verdampfen. Nadeln aus A . +  A., F . 228—230° (Zers.). — 
Freie,s Diamin, C9H 14N 2. Aus vorigem m it konz. Lauge, ausathern, iiber B ary t trocknen. 
K p.16165°, dickes, hellgelbes, piperidinartig riechendes Ol, beim Stehen dunkelbraun.
— 5-Brornderiv., Dihydrochlorui, C9H 15N 2Cl2Br, Nadeln aus A. +  A., F . 226°. — Das 
bromierto Diamin wurde m it wss. KM n04 oxydiert (W.-Bad), F iltra t m it verd. H 2S04 
gefallt. Erhalten: 5-Brombenzoylanthranilsaure, C14H 10O3NBr, Nadeln aus A., F. 248 
bis 249° (Zers.), ident. m it der durch Bromieren der Benzoylanthranilsaure erhaltenen 
Yerb. I s t  gegen sd. konz. HCI bestandig, w ird e rs t durch konz. HCI im Rohr (130—140°,
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5 Stdn.) verseift unter gleichzeitiger Abspaltung des Carboxyls u. liefert p-Bromanilin  
(aus A., F . 63°), womit ilire Konst. bewiesen ist. —  y-[o-Benzoylaminophenyl]-butler- 
sdure. 5 g N itril (vgl. oben) m it 10 ccm konz. H 2SO., 10 Min. auf sd. W .-Bad erhitzcn, 
20 ccm W. zugeben, 20 Min. koclion, in W. gieBen, Prod. aus ammoniakal. Lsg. um- 
fallen. Nadeln aus verd. A., F . 156° (vgl. v. B r a u n ,  1. c.). — S-Bromderiv. Mit alkal. 
KOBr-Lsg. (W.-Bad, 10 Min.), m it verd. H 2S 0 4 fallen. Aus A., F . 179—180° (vgl. 
oben). Liefert, m it w. alkal. KMnO,, oxydiert, obige 5-Brombonzoylanthranilsaure. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 124. 33—47. Dez. 1929. Moskau, 2. Univ.) L i n d e n b a u m .

C. Gaudefroy, uber den Polymorphismus des Cyclohexandiols-l,4 (F. 102°) 
CeH120 2 (cis-Chinit nach Baeyer). Das l,4-Cyclohexandiol krystallisiert aus alkoh. 
oder wss. Lsg. in  langen triklinen Prismen m it einem mittleren Brechungsindes von
I,517. Die triklinen Krystallo schmelzen leicht u. ergeben beim Erkaltcn entweder
isotrope, oder einachsige oder zweiachsige Krystalle. Die isotrope Modifikation krystalli
siert zuerst in  Form kleiner Oktaeder aus der Sckmelze. Die Lichtbrechung ist kaum 
groBer ais die der Schmelze. Nach kurzer Zeit ist eine geringe Doppelbrechung u. 
undulóse Ausloschung zu beobachten. Die einachsige Modifikation entsteht beim Ab- 
kiihlen am B and der Schmelze u. breitet sich von da in langen Nadeln oder breiten 
Banden nach dem Innern zu aus. Lichtbrechung is t hóher ais dio der kub. Form. Die 
Volumkontraktion beim Obergang fl.-fest ist dabei so groB, daB Hohlraume entstehen. 
Diese Form  gehort dem tetragonalen System an. Die zweiachsige trikline, bei gewóhn- 
licher Temp. bestandige Form entsteht sehr langsam unter sehr starker Volum- 
kontraktion. Die beiden instabilen Prodd. haben einen niedrigeren F . ais die trikline. 
E r liegt bei etwa 88—92° u. konnte nicht genau festgestellt werden. (Buli. Soc. Franę. 
Minóral. 52. 55—59. Marz 1929.) E n s z l i n .

Swigel Posternak und Tkeodore Posternak, Uber die Konfiguration des in- 
akliven Inosits. (Buli. Soc. Ckim. biol. 11. 937—-39. Sept./Okt. —  C. 1929. I I . 731.) L b .

G. Dupont, Uber die Permanganatoxydation des Nopinens. Es wird eine Methode 
zur Oxydation des Nopinens zur Nopininsaure mittels Perm anganat in alkal. Lsg. 
beschrieben, welche aus 100 g Nopinen etwa 50 g Nopinat ergibt. (Buli. Inst. P in 
1929. 269—70. 15/10.) J u n g .

W. Dilthey, W. AlfuB und Leonie Neuhaus, Assoziation und Farbę bei Methoxy- 
triplienylcarbeniumsalzen. {Heteropolare Kohlcnsloffierbindungen. X.) (IX . vgl. C. 1929.
II. 3226.) L i f s c h i t z  u . GlRBES (C. 1928. II. 881) haben die Mol.-Geww. der Mono-, 
Di- u. Tri-p-methoxytriplienylcarbeniumperchlorale (I, II  u. DI) in  Nitrobzl. bestimmt 
u. kryoskop. 60— 70%, ebullioskop. (nur bei III) 76—79% der berechneten Werte 
gefunden. Sie sclilossen hieraus auf Molekularassoziation in  der Hitze, u. da die h. 
Lsgg. betrachtlich tiefer gefarbt waren ais die k., nahmen sie an, daB das Auftretcn 
der Carboniumfarbe m it einer Assoziation einhergehe. Vff. haben diese Verss. nach- 
gepruft. D I (Mol.-Gew. 432,5) lieferte in Nitrobzl. kryoskop. im Mittel 243, ebullioskop. 
im BECKMANNschen App. m it elektr. Innenheizung Werte von 313—502. In  Phenol, 
in welchem keine Farbintensivierung in der Hitze eintritt, wurden kryoskop. im Mittel 
293, ebullioskop. W erte von 388—1116 gefunden. Ein Zusammenhang zwischen Farbę 
u. MolekulargróBe besteht also nicht. H (Mol.-Gew. 402,5) lieferte in Nitrobzl. ebullio
skop. 465, 1411, u. bei dem sehr zersetzlichen I  war eine Kp.-Erhohung uberhaupt 
nicht festzustellen. Alle diese Lsgg. enthielten mehr oder weniger teerige Prodd. Da 
kurzes Kochen (10 Min.) in  Nitrobzl. das kryoskop. Mol.-Gew. von EU nicht wesentlich 
anderte, so muBte der K ontakt m it dem Pt-D raht der elektr. Heizvorr. verharzend 
gewirkt haben. In  der T at wurde, ais bei der ebullioskop. Best. die FI. des InnengefaBes 
durch Nitrobzl.-Dampf zum Kochen gebracht wurde, ein Mittelwert von 242 gefunden. 
Eine Erhohung des Mol.-Gew. von H I in der Hitze t r i t t  also nicht ein, u. alle hiorauf 
beruhenden Spekulationen sind hinfallig. — Die Farbintensivierung in  h. Nitrobzl. 
beruht vielleicht auf einer Veranderung des Gleichgewichts zwischen Carbonium- u. 
Carbeniumsalz. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2738—41. 6/11. 1929. Bonn, Univ.) Lb.

R am art-L ucas, Vergleich der Stabiliłał von Isomtren nach ihren AbsorplionsspeUren. 
Beziehung zwischen der Absorption im Ullraviolett und der Struktur von Lharylderivaten 
des llhylens und Ithans. (Vgl. C. 1930 .1. 363.) Die symm. u. asymm. D iarylderivr. 
des Athylens u. A thans unterscheiden sich zum Teil sehr erheblich durch die Lage 
ihrer ultravioletten Absorptionskuryen. Bei den Isomeren A r-CR: CR-Ar (I) u. 
(Ar)2-C: CR2 (II) oder Ar-CR2-CO-Ar (ffl) u. R-CArs-CO-R (R r) (Ar =  CaH s, CH3- 
CjHj oder CH3O CcH.„ R =  II, CH, oder C2H 5, in denen 1 C-Atom des Athylens oder 
Athans an C oder O doppelt gebunden ist) liegt der ansteigende Ast der Absorptions-
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kurve des symm. Isomeren (I oder III) naher am sichtbaren Gobiot, al3 der des asymin. 
Isomeren (II oder IV). Bei den Isomerenpaaren C6H 5 • CII, • CH(OH) ■ C6I i5 u . (C6H 6)2CH- 
C H ,-O H  bzw. (C6H 5)2C(OH)-CH3, C0H 5CH(OH)-CH(OII)-C6H 5 u . (C6H 5)2C(6 H)- 
CHjOH, C6H 5-C(CH3)(OH)-C(CH3)(O H )-C 6H 5 (2 Stereoisomere, F . 118 u. 122°) u. 
(C0H 5)2C(OH)-C(CH3)2-OH, u. den von beiden letzteren abgeleiteten Athylenoxyden, 
bei denen beide C-Atome des Athans nur m it einfachen Bindungen an Elemente oder 
Radikale gebunden sind, ist das Umgekekrte der Fali; die Absorptionskurye des asymm. 
Isomeren liegt naher am sichtbaren Gebiet. (Compt. rend. Aead. Sciences 189. 802—04. 
12/11. 1929.) OSTERTAG.

Ramart-Lueas und F. Salmon-Legagneur, Stabilitdł in  den Absorpłionsspekłren. 
Absorption der Dicarbonsauren der Fettreihe im  Ultraviolełł. Die Annahme von R a m a r t-  
L u c a s  u. H o ch  (C. 1930. I. 363), daB die Lagę der Absorptionskuryen unter anderem 
auch von der Moglichkeit intramolekularer Umsetzungen abhangig ist, bedingt die 
SchluBfolgerung, daB die Verschiebung der Absorption in erster Linie nicht von der 
Lange der C-Kette, sondern yon der Lage der miteinander reagierenden Gruppen im 
Raum abhangig ist. Vff. untersuchen nun die Absorptionsspektren der n. aliphat. Di- 
carbonsiiuren C2H 20 4 bis C18H 340 4 in alkok. Lsg. von x/ 10 bzw. 1/ 20 Mol./l. Die Absorptions
kuryen verschieben sieh von C2 ab bis C4 nach U. ( =  Ultraviolett), von C4 bis C10 nach 
S. ( =  sichtbares Gebiet), wobei C„ u. C8 weiter im U. liegen ais C5 u . C7, von C10 bis 
CI2 nach U ., C12 von bis C13 nach S., von C13 bis C15 nach U., yon C15 bis C10 nach S., 
von C1G bis C1B wieder nach U. Die Verschiebungen wechseln nicht regelmśiBig m it stei- 
gender C-Zahl. Es is t zu beachten, dafi die K urve der C18-Saure, die leicht in  das 
naturlich vorkommende Ringketon m it 17 C-Atomen ubergeht, nahe bei der K urve der 
ebenfalls leicht cyclisierbaren Adipinsaure liegt. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 915 
bis 917. 25/11. 1929.) O s t e r t a g .

John J. Ritter und George M. Wiedeman, Die pyrochemisclie Zersetzung des 
Azibenzils. In  Modifikation des Verf. von CURTIUS u. T h u n  (Journ. prak t. Chem. [2] 
44 [1891]. 168) wurde Benzilmonóhydrazon, aus A. F . 151—152°, korr., hergestellt 
aus Benzil in  sd. A. m it Hydrazinhydratlsg. O sydation m it gelbem HgO in A. lieferte 
Azihenzil, C0H5-CO-C(C8H5) : N : N, F . 79°, korr. (vgl. F o r s t e r  u . C a e d w e l l ,  Journ. 
chem. Soc., London 103 [1913]. 868). Im  Modifizierung der Methode von STAUDINGER 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 44. [1911]. 1619) erfolgte die Darst. von Diphenylketen durch 
therm . Zers. yon Azibenzil beim Eintropfen der Lsg. in Bzl. in eine Dest.-Flasche 
yon 110—120° unter Durchleiten yon N2. Beim Kochen yon Azibenzil in  Lsg. unter 
RuckfluB (8 Stdn.) konnte neben einer Ausbeute von 45%  an Diphenylketen in 
geringer Menge Bisbenzilkelazin, C0H-•CO-C(C6H 5) : N - N : C(C6H 5)CO• C0H5, aus sd. 
Eg. F . 202°, korr., isoliert werden. Letzteres wurde zum Vergleich in  quantitativer 
Ausbeute dargestellt aus Benzil in 95%ig. A. m it Hydrazinhydrochlorid in W. 
(5 Min. Kochen). Bei der trockenen Dest. liefert es Benzonitril u. Benzoesaure. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3583— 86. Dez. 1929. New York, Univ., Washington 
Sąuaro Coli.) 7 B e h r l e .

W. A. Lenchold und E. A. Ostrumowa, Untersuchung des nach der Vakuum- 
destillation von u.-Naphthylamin zuriiclcbleibenden Pechs. Der Destillationsriickstand 
yon a-N aphthylam in wurde im Vakuum von 0,05 Atm. in  3 Fraktionen getrennt, 
wobei eine H auptfraktion vom Kp. 300— 335° u. eine F raktion vom Kp. 250—300° 
aufgefangen wurden, wahrend unter 250° nur ganz Heine Mengen ubergingen. Durch 
K rystallisation aus yerschiedenen M itteln gelang es, die Grgw. folgender Verbb. im 
Destillationsriickstand nachzuweisen: a-Naphthylam in, 1,5-Naphthylendiamin, a- u. 
(1-Naph.thol u. asymm. Dinaphihazin-a,fl,u',fj'. (Journ . chem. Ind. [russ.: Shurnal 
ehimitscheskoi Promysohlennosti] 6. 216—19. 1929.) ScHÓNFELD.

A. Franssen, Einwirleung von Organomagnesiumverbindungen a v f die Naphtho- 
chinone. I I .  Einwirkung von Phenylmagnesiumbromid auf a- und (1-Naphthoćhinon. 
(I. ygl. C. 1925. I I . 2147.) Bei der E strak tio n  des aus oc-Naphthochinon u. 2 Moll. 
C0H5MgBr wie 1. c. erhaltenen Rohprod. m it  A. bleibt in  d e r  Httlse e in  g ran a tro te s  
Prod. zuriick, unl. in  A. u. k. Bzl., 11. in W., Mg-haltig. A. lost ca. %  desselben. Ruck- 
stand d e r Lsg. mehrmals in  h. Eg. gel., m it W. gefallt. Das yiolettbraune, am orphe 
Prod. zers. sieh gegen 175°, is t Mg-frei, 1. in  Bzl., wl. in A., unl. in  W. A n a ly sen u . 
Eigg. stimmen auf Naphłhochinhydron, C20H 14O4. W ird durch Red.-M ittel, besonders 
H 2S in A., entfarbt. Das C6H6MgBr h a t  demnach teilweise reduzierend auf a-N aphtho- 
chinon g ew irk t. — Es entstehen jedoch bei dieser Rk. noch andere s ta rk  gefarbte Prodd., 
u. sie werden zu H auptprodd., wenn m a n  auf 1 Mol. Chinon nur 1 Mol. C„HjMgBr



wirken laBt. Die Ausbeuto an l,4-Dioxy-l,4-diphenyIdihydronaphthalin (1. c.) ist dann 
sehr gering, u. das echte Chinol ist nicht auffindbar, obwohl alles Chinon umgesetzt 
■wird. Vf. h a t die Rk. unter diesen Bedingungen eingehend untersucht u. die gefarbten 
Prodd. durch fraktionierte B strak tion  m it A. u. nachfolgende Fallungen getrennt. Es 
wurde zwar keine einheitliche Verb. erhalten, aber samtliche Prodd. besaBen eino Zus., 
welcho zwischen der des a-Naphthochinons, C10H6O2, u. der des Chinols, C10HJ2O,! 
liegt, u. auBordem ziemlich hohe Mol.-Geww. — Auf Grund dieser Befunde kann mail 
sieh ein Bild von dem Rk.-Mechanismus machen. Zuerst en tsteh t das Chinol, welches 
bei der bekannten Unbestandigkeit dieser Korperklasse molekulare Umlagerung er- 
leidet, u. zwar wahrscheinlich schon vor der Hydrolyse:

BrMgO 0„H6 OMgBr O li

•c 0h 6
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OH
Dieses Dioxyphonylnaphthalin verbindet sieli nun — analog dem l,4-Dioxy- 

naphthalin selbst (vgl. oben) — m it oc-Naphthoohinon zu einem Chinhydron. Die oben 
erwahnten gefarbten Prodd. sind also ais komplexe Chinhydrone aufzufassen. Ferner 
erkennt m an jetzt, daB die Ausbeute an l,4-Dioxy-l,4-diphenyldihydronaphthalin nur 
dann gut ausfallen kann, wenn man die Umlagerung des Chinols móglichst verhindert, 
d. h. daftir sorgt, daB beide CO-Gruppen glcichzeitig in Aktion treten. Verss. haben 
dies bestatigt. Tropft man das C6H5MgBr (2 Moll.) in die Lsg. bzw. Suspension des 
Chinons, so resultieren hauptsachlich stark gefarbte Prodd. u. nur sehr wenig l,4-Dioxy-
1,4-diphenyldihydronapkthalin. Andererseits konnte die Ausbeute an letzterem gegen 
friiher sta rk  erhóht werden durch Anwendung von 20 g Mg, 128 g C„H5Br u. 500 ccm 
A. auf 25 g a-Naphthochinon u. bestandiges Riihren. Im  ubrigen wie friiher (Chinon 
in einem Soxhletaufsatz), schlieBlich auf Eis -f- 70 ccm konz. HC1 gegossen. H aupt- 
menge ist ais sehwach gefarbter Nd. ausgeschieden; Rest aus der eingeengten ii,th. Lsg. 
Ausbeute ca. 24 g.

(S-Naplilhochinon reagiert unter denselben Bedingungen ganz anders, namlich 
mit nur e i n e r  CO-Gruppe, offenbar wegen ster. Hinderung der anderen. Die neue 
Verb. is t aber nicht das Chinol, sondom stim m t auf Cl0H 10O2. Der naheliegende 
Gedanke, daB ein Phenylnaphthochinon yorliege, ist zu verwerfen, denn dio Verb. 
ist farblos, reagiert nicht m it p-Nitrophenylhydrazin u. wird durch H J  nicht vtr- 
andert. Dagegen besitzt sio alle Eigg. eines Naphthols u. liefert em Monoacetyl- 
deriv. Zweifellos is t sie durch Isomerisierung des zuerst gebildeten Chinols u. nach
folgende Oxydation entstanden, aber in einer Woise, daB sieh kein Phon3rlnaphtho- 
ehinon bilden kann. Yf. denkt sieh den Vorgang wie folgt:

0  0  OH

X r  -  -  yy-
oder

Die letzte Pha-se is t allerdings schwer zu erklaren. DaB das C0H5 nioht die a-Stellung 
einnimmt, w ird dadurch wahrscheinlich gemaeht, daB dio Verb. durch Oxydatiou 
mit Na2Cra0 7 in  Eg. keine o-Benzoylbenzoesaure liefert. — Die Rk. wird m it den oben 
angegebenen Substanzmengen u. aueh sonst in gleieher Weise durchgefiihrt, Prod. 
schlieBlich aus der eingeengten ath . Sehicht isoliert u. m it wenig A. gewaschen. Aus
beute ca. 25%. Verb. Cu HJ0O2 bildet aus A. mkr. rhomb. Nadeln, F. 187°, wl. in k.,
11. in w. verd. KOH m it blauer Fluorescenz, durch HC1 unverandert fallbar. — Acetyl- 
deriv., C18H 120 3. M it Acetanhydrid-H2S04 (W. -Bad), nach Zusatz von W. m it Chlf. 
estrahieren. B lattchen aus A., F . 70—71°. Wird durch sd. alkoh. KOH g la tt verseift. 
(Buli. Soo. chim. France [4] 45. 1030—44. Nov. 1929. Luttich, Univ.) L in d e n b a u m .

K. G. Naik, R. D. Desai und R. K. Trivedi, PhospliorozycUorid ais Kondcn- 
sationsmittel bei’ der Synthese von Cumarinderivaten. Aus Benzylacetessigester,

• OIT
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/9-NaphthoI u. ltonz. H 2SO., erhielten Vff. n icht das Cumarin, sondern Metliylinden- 
carbonsiiure (durch liinere Kondensation des Esters). a-Naphthol soli unter diesen 
Bedingungen nach G h o s h  u. JACOBSON (Journ. chem. Soc., London 107 [1915]. 
424) das Cumarin liefern, was Vff. indessen m cht bestatigen konnten. Sie erhielten 
aber das Cumarin g la tt, ais sie H 2SO, durch POCJ3 ersetzten. Man erliitzt je 1 Mol. 
der Komponenten m it POCl3 (ca. 0,5 g auf 2 g Gemisch) 1 Stde. auf W.-Bad, gieBt 
in  W. u. krystallisiert aus A. um. Cumarine aus Benzylacetessigester u.: Resorcin. 
Prismen, F. 225°. Acetylderiv., F . 171°. Benzoylderiv., F . 160°. — a-Naphthol. 
Hellgelbo Nadeln, F . 189—190°. — Pyrogallol. P latten , F. 193°. Ace.tylde.riv., 
F . 172°. Benzoyldcriu., F . 181°. — Phloroghicin. Nadeln, F . 227°. Acetylderiy., 
F . 158—159°. Benzoylderiv., F . 124—125°. — FF. teilweise etwas anders ais 1. c. 
(Journ . Indian chem. Soc. 6 . 801—02. 31/10.1929. Baroda, Coli.) LiNDENBATJM.

RajendraNath Sen und Duhkhaharan Chakravarti, Cumaro-u.-pyrone. Resorcin 
u. andere mehrwertige Phenole kondensieren sich schwer m it 2 Moll. Apfelsaure oder Acet- 
essigester gleichzeitig. Dagegen kondensieren sich die reinen Oxycunmrine unter gewissen 
Bedingungen recht leicht m it einem 2. Mol. Apfelsaure oder Acetessigester — m it 
erstercr leichter ais m it letzterem — zu Gumaro-a-pyronen. Die Yerbb. aus Umbelli- 
feron u. seinem 4-Methylderiv. konnen die Formeln I  oder I I  besitzen, wenn man 
annimmt, daB das OH in  den Oxycumarinen Stellung 7 einnimmt. Die Verbb. aus 
Homoumbelliferon (aus Orcin) u. seinem 4-Methylderir. waren die 5-M ethylderiw. 
von I oder n. Nim m t m an aber m it D e y  (Journ. chem. Soc., London 107 [1915]. 
1614) an, daB das OH in den Osycumarinen Stellung 5 einnimmt, so is t nur eine einzige 
S truk tur moglich, z. B. H I (aus Orcin). Das Oxycumarin aus Hydrochinon konnte 
nicht weiter kondensiert werden. Daphnetin u. sein 4-Methylderiv. liefern m it Apfel
saure die Verbb. IV, reagieren aber n icht m it Acotessigester. 4-Methyl-5,7-dioxy- 
cumarin (aus Phloroglucin) kondensiert sich m it Apfelsaure zu V oder VI. Die lineare 
Formel is t auszuschUeBen, da sich dieses Oxycumarin nach HANTZSCH u . ZtiRCHER 
(Ber. D tsch. chem. Ges. 20 [1887]. 1329) m it 2 weiteren Moll. Acetessigester zu 
einem Cumarodipyron kondensiert. — Die neuen Verbb. krystallisieren m eist gut, 
schm. hoch, sind wl., 1. in  h. Laugen infolge Offnung der Lactonringe, fast unl. in 
NH.,OH, falls kein freies OH yorhanden, unl. in  k. Soda u. Bicarbonat. Die Verbb., 
in  denen nicht gleichzeitig die Stellen 4 u. 4' besetzt sind, losen sich in  li. NaHSOj- 
Lsg. (vgl. D e y  u . Row , C. 1924. I . 2592).

V e r  s u c h  o. Die 1. Zahl hinter ,,Cumaro“ bezeichnet immer das C-Atom 
des Benzolkerns, welches m it dem O des 2. Pyronringes verbundon ist. —  Cumaro-7,6- 
(oder 7,8-) -c/.-pyron, C12H 60.! (I oder n, R  =  H). Gleiche Mengen Umbelliferon u. 
Apfelsaure m it konz. H 2S 0 4 bis zur beendeten Gasentw. (3—4 Stdn.) auf W.-Bad 
erhitzen, auf Eis gieBen, Prod. m it NH,OH digerieren. Rótliehgelbe B lattchen aus 
Eg., F . 245— 250°. — ‘l-Me.ihylde.rw., C13H 80 4. Ebenso aus 4-Methylumbelliferon. 
Seidige Nadeln aus Aceton-Chlf. (1 :3 ), m ikrokrystallin. aus Eg., F . 304—305°. — 
4,4’-Dimelhylderiv., Cl.1H 10O4. Wie vorst. m it Acetessigester (Raum tem p., 1 Woche). 
Aus yiel A. mikrokrystallin., kein F. Ident. m it dem Dimethyldicumarin von HANTZSCH 
n. Z u r c h e r  (1. c.). — 7-Methylcumaro-5,6-a-pyron, Ci3H 80 4 (HI, R  =  H). Aus 
Homoumbelliferon u. Apfelsaure. Graue Beidige Nadeln aus Eg., F . 318— 320° (Zers.).
— 4-Methylderiv., C14H 10O4. Aus 4-Methylhomoumbelliferon. Seidige Nadeln aus 
E g .-Acetanhydrid (3: 1), F. 310—313°. —  4,4'-Dimethylderiv., ClsH 120 4. Wie vorst.

O O O C r ^ ^ - R  
n  U/ O

O
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m it Acetessigester (mehrere Tage). Aus viel A. mikrokrystallm., kein F . — 8-Oxy- 
cumaro-7,6-a-pyron, CŁ2H 0O5 (IV, R  =  H). Aus Daplinetin u. Apfelsiiurc. Aus 
schwach wss. Pyridin grau, mikrokrystallm. — 4-Methylderiv., CJ3H s0 6. Aus 4-Methyl- 
daphnetin. P latten  aus Pyridin. Acetylderiv., CJ5H 10Óc, graues Pulver aus A., kein P.
— 4-Methyl-7-oxycumaro-5,6-a-pyron oder 4-Methyl-5-oxycumaro-7,8-a.-pyron, C13H 80 -
(V oder VI), nach Umfallen aus NH4OH +  HC1 seidige Nadeln aus Pyridin, Zers“ 
bei 320°. Acetylderiv., G15H 100 6, mikrokrystallm. aus Pyridin. (Journ. Indian chem. 
Soc. 6. 793—800. 31/10. 1929. Calcutta, Presidency Coli.) L i n d e n b a u m .

Joti Sarup Aggarwal, Ram Saran Das und Jnanendra Nath Ray, NeueŚmithese 
von Chinazolinm. II. (I. vgl. C. 1929. II. 886.) Die Synthese wurde auf Phenaceh/l- 
amine, C6H 3-CH2-CO-NH-R, ausgedehnt. Auch m it diesen entstehen Chinazolme
u. nicht etwa Isochinolinderiw ., welche zu erwarton waren, wenn sich die Gruppe 
C0H5-CH2-CO m it dem Uretlian unter RingschluB kondensieren wiirde. Die Aus- 
beuten betrugen nur 3—13%, jedocli bei den N aphthylam inderiw . iiber 30%. Auch 
diese Chinazoline lassen sich ieicht methylieren.

Y e r s u c h c .  Darst. der folgenden Phenacetylamine durch Erhitzcn von je 
1 Mol. Phenylessigsaure u. Amin m it einigen Tropfen Pyridin auf 160— 170°, Be- 
handeln m it verd. HC1 u. Umkrystallisieren, meist aus A. Phenacet-m-loluidid, 
C15H]5ON, Nadeln, P. 75°. Phenacet-o- u. -p-anisidid, C]3H 150 2N, PP. 84 u. 124°. 
Phenacet-u.- u. -fi-napJithylamid, C18H 15ON, PF. 175 u. 158°. " Phenacet-o-xylidid, 
CJ6H 17ON, F . 158°. — 2-Benzyl-4-oxychinazolin, CJSH 12ON2. 7 g Phenacetanilid,
6 g U retlian u. 20 g P 20 5 in 30 ccm Xylol 3 Stdn. auf 130—140° erhitzen, dekantieren, 
Gemisch m it verd. HC1 behandoln, F iltra t noutralisieren. P latten  aus absol. A., 
P. 247°. Pikral, gelbc, seidige Nadeln aus A., F. 170°. — 2-Bcnzyl-3-melhylcMna- 
zolon-{4), CieHuONj,. Aus vorigcm m it CH:;J  in sd. 2,8%ig. methylalkoh. KOH 
(6 Stdn.). Nadeln aus verd. A., F . 95°. — 2-Benzyl-8-methyl-4-oxychinazolin, CiSHwON2. 
Aus Phenacet-o-toluidid. Gelblicho P latten aus A., F. 198°. Pikral, aus verd. A., 
F. 153°. — 2-Benzyl-7-melhyl-4-oxychinazolin, C16H 14ON2. Aus Phenacet-m-toluidid. 
P latten aus A., F . 230°. Pikrat, C22H170 8NS, aus A., F. 168°. — 2-Be.nzyl-d-me.lliyl- 
4-oxychinazolin, C18H 1(ON2. Aus Phenacet-p-toluidid. P latten  aus A., F . 239°. 
Pikral, C22H 170 8N5, aus A., F . 194°. — 2-Benzyl-3,6-dimethylchinazolon-(4), Cn H 16OŃ2. 
Aus vorigem wio oben. Niidclchen aus verd. A., F. 116°. — 2-Benzyl-6-methoxy- 
4-oxyćhinazolin, C15H 1,0 2N2. Aus Phenacet-p-anisidid. P latten  aus A., F . 241°. 
Pikrat, C22H 17O0jSr3, F . 198°. — 2-Benzyl-3-methyl-6-methoxychinazolon-[4), C17H i60 2jST2, 
Nadeln aus verd. A., F . 121°. — 2-Benzyl-8-methoxy-4-oxychinazolin, CioHi40 2N2. 
Aus Phenacet-o-anisidid. P latten  aus A., F . 257°. Pikrat, C22K 170 9N5, aus A., F . 191°.
— 2-Benzyl-3-melhyl-S-methoxycliinazolon-(4), C17H 160 2N2, Nadeln aus verd. A.,
F. 138°. — 2-Benzyl-7,S-dimethyl-4-oxycMnazolin, Cn H 16b N 2. Aus Phenacet-o-xylidid. 
P latten aus A., F . 189°. Pikrat, C23H 190 8N5, aus A., F . 165°. — 2-Benzyl-4-oxy- 
7,8-benzochinazolin, C19H 14ON2. Aus Phenacet-a-naphthylamid. Krystalle aus P y
ridin, F . 265°. —  2-Benzyl-4-oxy-5,6- oder -6,7-benzochinazolin, C19H 14ON2. Aus 
Phenacet-/?-naphthylamid. Aus Pyridin krystallin., F . 278°. (Journ. Indian, chem. 
Soc. 6 . 717— 22. 31/10. 1929.) L i n d e n b a u m .

Joti Sarup Aggarwal und Jnanendra Nath Ray, Neue Synthese vonQhinazolinen.
III. Synthese von 3,4-Chinazolonylchinazolinen. (II. vgl. vorst. Ref.) Die in der
I. u. II. M itt. beschriebenen 4-Oxychinazoline stellen wahrseheinlieh Gleichgewiehte 

zwischen den Oxychinazolin- u. Chinazolonformen dar. 
Nnn kondensieren sich nach A s a h i n a ,  M a n s k e  u. R o 
b i n s o n  (C. 1927- II . 1478) Verbb. m it der Gruppe -CO-NH- 
leicht m it Anthranilsaure ( +  PC13) zu Chinazolonen, u. 
es war daher denkbar, daB sich mittels dieser Rk. an  die 
Osychinazoline noch ein Cliinazolonring angliedern lassen 
wiirde. Dies hat sich in der T at ais ausfiihrbar erwiesen. 
Die neuen Verbb. besitzen nebenst. allgemeine Formel, 
welche eine gewisse Analogie m it der des Oxyberberins 
aufweist. In  ihren Farbrkk. sind die Verbb. jedoeh nicht 
dem Oxyberberin, sondern dem Rutaeearpin sehr ahnlich. 

V e r s u e h e .  2-Phenyl-3,4-cliinazolonylchinazolin, C21H 13ON3. Je  1 g 2-Phenyl- 
‘t-oxyehinazolin u. Anthranilsaure m it 10 ccm PC1:; 4 Stdn. kochen, PC13 abdest., 
mit Eis zers., Prod. m it HC1 (1 :1 )  erhitzen. Aus dieser Lsg. wird Ausgangsmaterial 
zuriickgewonnen. Riickstand liefert citronengelbe Nadeln aus absol. A ., F. 241 242°. —
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D arst. der folgenden Verbb. ebenso aus den betreffenden Oxycliinazolinen. — 2,7-Di- 
methyl-3,4-ćhinazolonylchinazolin, C17H 13ON3, gelbe Nadeln aus A., F . uber 285°. — 
2-Methyl-6-melhoxy-3,4-chinazolonylchinazolin, C17H 130 2Na, gelblichbraune Nadeln aus 
A., F . 240°. — 2-Benzyl-3,4-chinazr>lonylchinazolin, C22HI6ON3, farblose Nadeln aus A., 
F. 243—244°. — 2-Benzyl-7-methyl-3,4-chinazolonylchinazolin, C23Hi,ON3, weiBe Nadeln 
aus A., F . 213°. — 2-Benzyl-6-methyl-3,4-chinazolonylchmazolin, C^H ^ON j, P latten  
aus A., F . 235—236°. — 2-Benzyl-8-methoxy-3,4-c?nnazolonylchinazolin, C23H 170 2N3, 
P la tten  aus A., F. 254°. — 2-Benzyl-6-methoxy-3,4-chinazolonylchinazolin, C23H 170 2N3, 
P la tten  aus A., F . 244°. — F arb rkk .: Farblose Lsg. in  Eg. m it konz. H 2S 0 4 blaugriine 
Fluorescenz. Gelbliche Lsg. in  H 2S 0 4 m it M a n d e l in s  Iieagens braunlich, spater 
gelbgriin. I i.  alkoh. Lsg. m it festem KOH liellgelb, auf Zusatz von W. far bios. Lsg. 
in  50%ig. H 2S 0 4 durch Spur H N 0 3 n icht verandert. (Journ. Ind ian  chem. Soc. 6 .' 
723—28. 31/10. 1929. Lahore, Univ.) L in d e n b a u m .

Tei-ichi Asahina, Spzklrochemische Unlersucliung von Aminosaureanhydriden.
I I I .  Lichlabsorplion einiger N-substituierter Dikelopiperazine und einiger anderer Amino- 
saureanhydride. (H . vgl. C. 1928. I. 1194.) In  Fortsetzung seiner Arbeiten untersuchte 
Vf. die U ltraviolettabsorption verscliiedenor N -substituierter Diketopiperazine. Sarko- 
sinanliydrid (N  ,N'-Diimthyldikelopiperazin) zeigte keine selektivo Absorption u. sein 
Spektrogramm war vollkommen ident. m it dem des 2,5-Diketopiperazins. Aueh beim 
N,N'-Dibenzyldilee(opiperazin u. N,N'-DiphenyldiJcetopiperazin (aus N-Phenylglykokoll, 
aus Eg. F . 265°) konnte keine selektivo Absorption beobacłitct werden, obgleich die 
Benzylaminoessigsaurc (Athylesler, K p.s 137°) u. das Phenylglycin (F. 123,5— 124,5°; 
Athylesler, F. 55,5—56,5°) ais M uttersubstanzon dieser Piperazine mehr oder weniger 
starkę Absorptionsbanden im U ltraviolett aufweisen. Die Beziehung zwischen dem 
opt. Verh. des N,N'-Diphenyldiketopiperazins u. N-Phenylglyeins laBt sieh genau mit 
dem des Acetanilids u. Anillns vergleichen, so daB die Ringbldg. des Diketopiperazins 
wahrscheinlich der Acylierung der N H 2-Gruppen in  den Aminosauren zuzusehreiben 
ist. W eiterhin seheint die Einfuhrung von Acylgruppen in  die N-Atome des Diketo- 
piperazins regelmaBig die Verschiebung der Endabsorption im U ltraviolett naeh den 
langeren Wellen hin hervorzurufen, infolge der Zunahme des Mol.-Gow. der substituierten 
Prodd., m it Ausnahme des N,N'-Dichloracetyldiketopiperazin$ (C8H 80 4N 2C12, aus Eg.
F . 169°), das weniger absorbiert alB  N,N'-Diaeetyldiketopiperazin (aus A. F. 102,5°). 
Ilydanloin  (F. 215°) u. IIydanioinsciureci(hylester (F . 137,5—138,5°) zeigten fast ident. 
Absorption. Jedoch weder beim y-Phenylhydanloin (F. 155°), noch Pftenylhamstoff 
(F. 146—147°) wurde eine selektive Absorption gefunden, wahrend Anilin eine deut- 
liche Absorptionsbande im U ltraviolett zeigt. W eiter wurden das Azlacton des Benz- 
aldehyds (F. 164,5°) u. das Azlacton des Furfurals (F. 170,5°), die sieh von der Hippur- 
saure ableiten u. gelbe Substanzen darstellen, untersucht. Beide zeigten gleiche Ab
sorption, beim genaueren Vergleich der Absorptionskurven zeigte sieh jedoch, daB das 
Azlacton des Furfurals batho- u. kyperchromer absorbierte, in  t)bereinstimmung mit 
den Beobachtungen von K a s i w a g a  (vgl. C. 1926. II . 2060) bei den Furylketonen. 
(Buli. chem. Soc. Japan  4. 202—09. Sept. 1929. Tokyo, Kaiserl. Univ.) POETSCH.

Frederick Daniel Chattaway und Edwin Geoffrey Kellet, Verbindungen vom 
Thioparaldehydlypus, die sieh vom Chloral ableiten. Verbb., in  denen die O-Atome des 
Parachlorals ganz oder teilweise durch S ersetzt sind, entstehen durch Einw. von konz. 
ILSO , auf Ghloralsulfhydrat (I). H 2S 0 4 w irkt auf I  anscheinend in  2 Riehtungen ein, 
so dafi einerseits Chloral u. H 2S, andererseits Chloral, Thioehloral u. H 20  entstehen. 
Thiochloral is t n icht isoliert worden; teils polymerisiert es sieh zu Trithioparachloral (II), 
teils kondensiert es sieh m it Chloral im Verhaltnis 2: 1 zu Dithioparachloral (EU). Eino 
K ondensation im  Verhaltnis 1: 2 zu Monothioparachloral erfolgt nicht; ein etwa zu- 
gesetzter DberschuB von Chloral d rangt lediglieh die Bldg. von II zuriick. Die Bing- 
struk tu r von II stellt einen neuen Typ dar, denn das „Ditliiotrioxymetkylen“ von 
RŚNARD (Ann. Chim. [5] 17 [1879]. 307) is t schwerlich rein gewesen. —  Theoret. 
kann H  in 2, H I in  3 cis-trans-isomeren Formen existieren; es w urden aber von H nur 
eine, von m nur zwei Formen erhalten. Dieses Fehlen eines Stereoisomeren erstreckt 
sieh aueh auf die D eriw . t)bereinstim m end m it Beobachtungen von B E N N E T T  u . 
H o c k  (C. 1926. I . 1791) sind die Cl-Atome sehr reaktionsfahig u. werden sehr leicht 
ais HC1 abgespalten, wahrend die S-Atome Halogen oder HgCl2 n icht addieren u. durch 
H 20 2 n icht zu >  SO oxydiert werden. K M n04 in  k. Aceton bew irkt Zerstórung des 
Molekiils; uberschiissiges H  oder H I reagiert m it dem entstandenen Mn0 2-Hydrat, 
das ais sehwaclie Base HC1 abspaltet. — Die durch HCl-Abspaltung aus H oder IH



entstehenden ungesatt. Verbb. verbinden sich nicht d irekt m it Brom, addieren aber 
leicht Chlor.
I  [CC13• CH(OH)]jS I I  CCl3 .C H <|;C H (C C l3)> s  m  CC13-C H < | ; g g (ggJ->> 0

IV  CCI • : CCljW-tr v  m i  . r ^ S -C H tC C L k ^IV o u 2 . G < S . C (. cci2)> x  y  CC13 : c < s . CH|CCJ=j> 0

V e 1- s u c h e. Chloralsulfhydrat (I). Durch Einleiten von H„S in  wss. Chloralls2» 
Krystalle aus Chlf. F . 138—139°. Diacetyherb., [CC13-CH(0-CÓCH3)],S, F . 84°. —■ 
LaBt m an 200 g I  m it 11 konz. H 2S04 24 Stdn. stehen, so erhalt m an Trithiopara- 
chloral, C6H3C10S3 (II) (Prismen aus A., F . 181°; wl. in  A.), a -Dithioparachloral, 
C6H 30C19S2 (HI) (Nadeln aus PAe., F. 236°; 2,8 g 1. in  100 ccm A. bei 18°; wl. in  PAe.)
u. fi-JMhioparachloral (HI) (Prismen aus A., F . 108°; 5,2 g 1. in  100 ccm A. bei 18°;
11. in  PAe.); wird das von elementarem S befreite Rk.-Prod. dest., so erhalt man Chloral’ 
Trichloriithylen u. S. — II u. H I sind ebenso wie die daraus erhaltenen D eriw . sil! 
in  CS2 u. k. Aceton, zll. in  den iibrigen organ. Mitteln, unl! in  W. — 2,4,6-Trisdiclilor- 
mełhylen-l,3,5-lrithian, C6C16S3 (IV, X  =  S). Aus Trithioparachloral u. C,HsONa-Lsg. 
Nadeln aus A. F. 126°. Wl. in  A. — 2,4,6-Trisdichlormcthylencyclo-l,3,5-oxadithia-
2,4,6-trimethylen, C60C16S2 (IV, X  =  O). Aus a- oder /^-Dithioparachloral u. C2H 5ONa. 
Nadeln aus A. F. 89°. Wl. in A. — 2,6-Bistrichlormethyl-4-dichlortnethylencydo-l,3,5- 
oxadithia-2,4,6-trimelhylen, C6H20C18S2 (V). a-Form, aus a-Dithioparachloral u. CII.,■ 
C02H in  sd. A. Prismen. F. 97°. fi-Form, aus /7-Dithioparachloral. Prismen aus A.
F. 92°. Zwl. in  A. — 2,4,6-Trichlor-2,4,6-lrislrirMormethyl-l,3,S-trithian, CeCl12S3 
(analog II). Aus Trisdichlormethylentrithian (IV, X  =  S) u. Chlor in Eg. Prism en 
aus A. F. 175° (Zers.). Zll. in  A., sonst sil. — 2,4,6-Trichlor-2,4,6-tństrichlonmthyl- 
cyclo-l,3,5-oxadithia-2,4,6-trimethylen, C80C112S2 (analog III). a-Form, aus der a-Form 
von IV (X =  O) u. Chlor. Prismen aus A. F. 175° (Zers.). fi-Form, aus der /?-Form 
von IV (X =  O). Nadeln aus A. F. 157°. Die 2,4,6-Trichlorverbb. geben m it Zink- 
staub u. Eg. die ungesatt. Verbb. zuriick. — 4-Chlor-2,4,6-tristrichlormethylcyclo-
1.3.5-oxadithia-2,4,6-lrimethylen, C6H 20C11DS2. a-Form. Aus der a-Form von V u. 
Chlor in Eg. Prism en aus Chlf. F . 136°. fi-Form. Aus der /J-Form von V. Tafeln aus 
A. F . 98— 99°. — Dio a-Form gibt beim Umkrystallisieren aus A. 4-Athoxy-2,4,6- 
trislrichlormethylcyclo-l,3,5-oxadilhia-2,4,6-trimethylen, C8H 70 2C13S2 (Tafeln, F . 137), 
bei Einw. von NaOC2H 5-Lsg. 4-Athoxy-4-irichlormcthyl-2,6-bisdichlormethylcncyclo-
1.3.5-oxadithia-2,4,6-trimethylen, C8H 50 2C17S2 (Prismen aus A., F . 94°, zll. in  A.). Die
fi-Fonn g ib t m it NaOC2H 5 4-Chlor-4-lrichlormethyl-2,6-bisdichlormethylencyclo-l,3,5- 
oxadithia-2,4,6-lrimełhylen, CcOCl8S2 (Ehomboedor aus A., F . 88°, zll. in  A.), reagiert 
also hier anders ais die a-Form. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2908—16. Dez. 
Oxford, Queens Coli.) O s t e r t a g .

The Svedberg und Tom inosuke K atsu ra i, Die Molelculargetoichte des Phyko- 
cyans und Phykoerythrins aus Porphyra tenera und von Phykocyan aus Aphanizomenon 
flos aąuae. Bei verschiedener [H ‘] wurden Mol.-Geww., spezif. Vol. u. Lichtabsorption 
von Phykoerythrin u. Phykocyan aus Porphyra tenera u. von Phykocyan aus Aphani- 
zomenon flos aquae bestimmt u. m it den Werten der beiden aus Ceramium rubrum 
gewonnenen Proteine (SVEDBERG u. L e w is , C. 1928. I. 1879) in  Beziehung gesetzt. 
Die Proteino aus allen 3 Algenarten haben dasselbe spezif. Vol., was darauf hindeutet, 
daB sie aus Einheiten von annahernd derselben M., 34 500, lose aufgebaut sind. Phyko
cyan u. Phykoerythrin aus Porphyra tenera u. Ceramium rubrum  scheinen ident. 
zu sein, wahrend das Phykocyan von Aphanizomenon flos aąuae von dem anderen 
Phykocyan abweicht. Es werden die Namen E-Phykoerythrin u. R-Pliykocyan fiir 
die Proteine aus Porphyra tenera u. Ceramium rubrum  vorgeschlagen, da beide Algen 
zur Familie der Rhodophyceae gehóren, u. C-Phykocyan fiir das aus Aphanizomenon 
flos aąuae, da diese zu den Cyanophyceae gehort. Die Lichtabsorptionen der beiden 
Phykoerythrine aus den Rhodophyceaearten waren miteinander ident. u. ebenso die 
ihrer Phykocyane, wahrend die Lichtabsorptionen von R-Phykocyan u. C-Phykocyan 
verschieden waren. In  der Nahe des isoelektr. Punktes waren die Mol.-Geww. der
3 Proteine iibereinstimmend ca. 208 000 ±  5000. Mit zunehmender pn t r i t t  Zers. 
des Mol. auf. Phykoerythrin ist am stabilsten, es ist bei Ph 6, 8 noch unzers., besteht 
aber bei pH 11,0 aus einer Mischung von 75% von 208 000 u. 25%  von Vs X 208000. 
Phykocyan aus Porphyra zeigt bei ph =  6,8 Anzeichen der Zers., aber die Hauptmenge 
besteht noch aus %  x  208 000; bei ph =  H  ist es in kleine Einheiten von verschiedener 
GroBe gespalten. Phykocyan aus Aphanizomenon ist bei Ph =  6,8 in eine Mischung
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von 65%  von 208 000 u. yon 35%  von 100 000 zers. u. bei pn =  12 yollstandig auf- 
gespalten in die Proteineinheit %  x  208 000. (Journ. Amer. cliem. Soc. 51. 3573—83. 
Dez. 1929.) B e h r l e .

The Svedberg und Bertil Sjogren, Das Molelcidargewicht des Bence-Jones-Protcins. 
Das Be.nce.-Jones- Protein, dessen Ersclieinen im H arn fur gewisse Krankheiten charak- 
terisfc. ist, wurde auf spezif. Vol. u. Liehtabsorption untersucht u. mittels der Ultra- 
zentrifugalmethoden der Best. des Scdimentationsgleichgewichts u. der Sedimentations- 
geschwindigkeit das Mol.-Gew. erm ittelt. E in yerbesserter Typ einer Ultrazentrifuge 
fiir m ittlere Gesehwindigkeit wurde yerwendet (Abbildungen). Das BENCE-JONES- 
Protein is t auBerordentlich stabi], bleibt zwischen pn =  3,5 u. 7,5 unzers. u. h a t ein 
Mol.-Gew. von 35 000 ±  1000, eine Sedim entationskonstante von 3,55 x  10~ 13 u. eine 
molare Friktionskonstante von 2,48 X 101G (beide bei 20°). Aus letzterer lilBt sich 
errechnen, daB das Mol. kugelfórmig ist u. einen Radius von 2,18 m/z hat. Bei pH -W erten  
unter 3,5 spaltot sich das Mpl. in  n icht zentrifugierbarc Substanzen, wahrend das ver- 
bleibende Protein das n. Mol.-Gew. aufweist. Die saure Hydrolyse des Proteins wird 
von einer Erhóhung der L iehtabsorption begleitet. B ei pH -W erten  hoher ais 7,5 setzt 
cino leiehte alkal. Hydrolyse ein, die eine nicht zentrifugierbarc Substanz entstehen 
laBt, die Hauptwrkg. der Alkalihydrolyse is t aber eine Aufspaltung des Mol. zu einer 
zentrifugierbaron Substanz, die wahrscheinlich ein Mol.-Gew. von der H alfte des n. Mol. 
hat. Zwischen pn =  12,2— 12,7 betrag t die Sedim entationskonstante 1,69 x  10-13. 
Die Liehtabsorption nim m t im pn-Bereich 7,5—-12,2 zu u. wird dann wieder konstant. — 
Die W erto  von Mol.-Gew., Sedim entationskonstante u. molare Friktionskonstante 
sind fiir das B E N C E -JO N E S -Pro tein  u. Eialbum in innerhalb der Versuchsfelder ident., 
die beiden Proteine haben fast ident. molekulare Masse u. Gestalt, obgleieh sie in  chem. 
Zus. u. isoclektr. P unkt durchaus yerschieden sind. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
3594—3605. Dez. 1929. TJpsala, Schweden, Univ.) B e h r l e .

Erik Ohlsson und Gunborg Nordh, Dar Tryptophangehalt in Bence-Jones-Eiweifi. 
(Vgl. C. 1930. I .  849.) Der Tryptophangeh. in  Bcnce-Jones-EiwoiB wird im Gegensatz 
zu friiheren niedrigeren Angaben nach der Methode von M ay u . R o s e  (C. 1923.1. 770) 
zu 4 ,2 %  bestimmt. (Biochem. Ztschr. 215. 440—42. 21/11. 1929. Lund, Medizin.- 
chem. Inst.) K o b e l .

E. Biochemie.
E. G. Pringsheim, Die Bedeulung der Physilc fiir die Biologie. AUgemeine Be- 

trachtungen iiber die Moglichkeit einer exakten physikal. Lsg. biolog. Probleme. 
Ais Beispiel wird die Lehre von den Eigg. semipermeabler Membrańen angefiihrt. 
(Physikal. Ztschr. 30. 948—51. 15/12. 1929. Prag.) WRESCHNER.

Reinhold Fiirth, Physilc in  cler Zelle. I. Vf. g ibt eine zusammenfassende Darst. 
der elelclróbiolog. Metlioden. Zur quantita tiven Best. der Potentialyerteilung in einem 
biolog. Medium werden Elektroden nach E t t i s C H  u . P e t e r f i  ( P f l u g e r s  Arch. 
Physiol. 208 [1925]. 454) verwendet, die un ter dem Mk. m it Hilfe des Mikromanipulators 
angelegt werden. Zur Potentialmessung selbst yerwendet Vf. das von ihm angegebene 
Póhrenpotentiometer (C. 1930. I. 758). Bei einer zweiten indirekten Methode zur 
Best. elektr. S trukturen werden kleine elektr. geladene Probekórper in das zu unter- 
suchende Medium eingebracht. Man yerwendet meist Farbstofflsgg., dereń Teilchen 
elektr. geladen sind u. Durchmesser yon ca. 10~7— 10-5 cm besitzen. Die Farbungs- 
bilder gestatten Ruckschlusse auf die elektr. S truk tur. Zur Best. der Teilchenladung 
wird eine vom Vf. angegebene Methode empfohlen (vgl. G i c k l h o r n ,  C. 1927- II- 465). 
Zur Best. der TeilchengroBe kann fiir Lsgg. m it submltr. Teilchen nur die Messung 
des Diffusionskoeffizienten yerwendet werden, der m it dem Teilchenradius durch 
die N e r n s t - E i n s t e i n s c I i o  Form el yerbunden ist. Zur Messung der elektr. Kon- 
stanten, Leitfahigkeit u. DE., miissen dio zu untersuchenden Stoffe in móglichst un- 
yerandertem Zustand, aber auBerhalb ihres natiirlichen Ortes u. in  gróBeren Mengen 
angesammeltj gemessen werden. (Physikal. Ztschr. 30. 951— 57. 15/12. 1929.
P ra g .)  _ _ W r e s c h n e r .

Friedrich Boas, Ionenwirkung und Leistung der Zelle. (Vgl. Ztrbl. Bakter., Para- 
sitenk. I. Abt. 78 [1929], 21.) Die Entw . einiger Mikroorganismen aus Organism en- 
gemischen in  einer Hefewasser-Rohrzuckerlsg. m it Zusatz y o n  K J , N aJ , K 2SOt , Na,SOi 
oder Na-Phosphat in yerschiedener Konz. wird untersucht. In  einer mehr ais ca. 0,20 
bis 0,3-mol. Jodid- oder Rhodanidlsg. kommen immer nur Pilze zur E ntw .; in Sulfat-
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lsgg. tntfc dagegen zwar momentan eine Fórderung der Bakterien auf, nach kurzer 
Zeit kommen aber sowohl Bakterien ais auch Pilze zur Entw. Bei den untersuchten 
Anionen sind folgende Wrkgg. auf die Zelle in  Betracht zu ziehen, durch die eine ev 
gleichzeitig vorliandene Nahrstoffwrkg. u. U. uberlagert werden kann: Kolloidstruktur- 
erhaltung (S04", P 0 4" ') ;  starkere Kolloidstrukturanderung (J ',  CNS'), Adsorptions- 
begunstigung (S04", P O /" ) ; Adsorptionsverdrangung (J ',  CNS'). Die Wrkg. von 
Phosphat gleicht einer abgeschwachten S 04"-Wrkg. Spezif. Unterschied zwischen 
K2S 04 u . Na.2S 04: Na2S 04-haltige Lsgg. lassen etwas Cladosporium aufkommon, gleich 
starkę K„S04-haltige nicht. S04"  ist, auch olrne „Nahrstoff“ zu sein, ein viclleicht 
genereller positiver Biokatalyaator der Zelle. Die Jodwrkg. kann durch AuK(GN)., 
verstarkt werden. 12— 16 mg Au(CN)2K in 50 ccm Hefewasser-Rohrzuekerlsg. w irkt 
noch nicht deutlich auslesend u. noch nicht bakterizid, auch 0,08-mol. N a J  is t ziemlich 
wirkungslos; in  einer Lsg. m it 0,004—0,016% Au(CN)2K  +  0,08-mol. N aJ  intensive 
Elektionswrkg., Verschwinden der Bakterien, Bldg. eines reichen Bodensatzes von 
Hefe. — Bei Wachstumsverss. an Hefezellen bewirkte eine Konz. von 0,033-mol. N a J  
in der Nalirlsg. eine Erhólmng der Zellenzahl um 60%, 0,003-mol. N a J  eine solche 
von ca. 12% ; dann breite Zone (0,0003—0,00003-mol.) m it eben erkennbarer Fórderung,
u. eine Zone der Depression (0,000008-mol.); wahrscheinlich erfolgt danach nochmals 
ein Anstieg. (Bioohem. Ztschr. 2 1 5 . 257—66. 21/11. 1929. Botan. Inst. der Hochschule 
Weihenstephan.) K r u g e r .

Handbuch der biologisclien Arbcitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 3, Tl. A,
H. 8; Abt. 4, Tl. 5, 1, H. 5; Abt. 5, Tl. 8 <Erg.-Bd.>, H. 4, Tl. 9, H. 3. =  Lfg. 311 bis 
314. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1929. 4°.

Abt. 3. Physikal.-chem. Methodon. Tl. A. Allg. u. spoz. Mcthoden zur Unter- 
suchg. d. Verhaltens gelóster Stoffe. H. 8.

A. Gyemant: Methodon zur Messung d. Oborflachenspannung. Marie Wreschner: 
Mcthoden zur Bestimmung d. elektr. Widerstandes. E. Mislowitzer: Dio Potentio- 
metrie. (S. 1545—1652.) =  Lfg. 311. M. 6.—.

Abt. 4. Angewandte chem. u. physikal. Methoden. Tl. 5. Untersuchungen d. 
Harnes u. d. Harnapparates. Halfto 1, H. 5.

F. C. Koch: Dio Bestimmung d. Gesamtstickstoffs durch direkte Anwendg. d. 
Nesslerschen lleaktion auf d. Mikro-Kjeldahl-Methode. W. Weise: Nachweis u. Be
stimmung d. Homogentisinsaure im Harn. K. Harpuder u. A. Scbittenbelm: Quali- 
tativer u. quantitativer Nachweis d. Produkte d. Purinstoffwechsels im Harn. W. Weise: 
Nachweis u. Bestimmung d. Oxalsauro im Harn. AUgem. chem. Untersuchung d. 
Harnes. Friedr. Clirometzka: Untersuchung d. Harnsteine. W. Weise: Nachweis u. 
Bestimmung d. anorgan. Stoffo im Harn. (S. 545—662.) =  Lfg. 312. M. 6.—.

Abt. 5. Methodon zum Studium d. Funktionen d. einzelnen Organe d. tier. Organis- 
mus. Tl. 8. Funktionen d. Kreislauf- u. Atmungsapparates. <Erg.-Bd.> H. 4. =  
Lfg. 313. M. 9.—.

Dass. Tl. 9. Methodik d. Belastungsproben ais Funktionspriifung. H. 3. =  
Lfg. 314. M. 5.—.

Ed. D onatll, Zur Theorie der hydrolytisclmi Spaltungen organiscli&r Subsianzen 
durch Enzymu. Die Anwendung des dritten thermochem. Satzes B e r t h e l o t s  auf 
die Theorio der hydrolyt. Spaltung organ. Substanzen durch Enzyme wird erórtert. 
Die in  Op p e n h e i m e r s  Lehrbuch der Enzyme angeftihrten Anschauungen stimmen 
in gewisser H insicht m it den vom Yf. vor 35 Jahren in  der Ztschr. f. Naturwissen- 
schaften veroffentlichten Ansichten iiberein. (Chem.-Ztg. 53 . 797—98. 12/10. 1929. 
Briinn.) JUNG.

P ię tro  di M atte i, Die Fermente des Samens von „Slrophanlus Kombe“ und ihre 
Einwirkung au f Strophantin. Es wurden im Samen des Strophantus im Ruhezustande 
folgende Ferm ente festgestellt: Lipase, Esterase, Emulsin, Strophantinase, Phenol- 
osydase, Peroxydase, K atalase u. Reduktase. Hingegen ist die Ggw. von Alkohol- 
osydase u. G lutation zweifelhaft. Vergleichende Unterss. iiber den EinfluB der Temp. 
ergeben, daB Lipase schon bei 0° ziemlich stark  fettspaltend wirkt, bei 35— 45° erreicht 
es ein Optimum, bei 55° erfolgt geringe, bei 65° starkę Abschwachung der Wrkg. Die 
Aktivitat der Lipase wird durch W. u. Sauren gehemmt. Das Vorhandensein von Ol 
schaltet die schadigende Wrkg. von W. aus. Das is t bei dem Arbeiten m it Lipase zu 
beachten. (Ar. In t. Pharmacodynamic Thćrapie 35 . 113—3o. 1928. Roma, Inst. f.

E ,. E nzym chem le.

exp. Pharmakologie. Sep.) R e ic h .
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R. Fosse, A. Brunei und P. de Graeve, Uber die Allantoinase und den Urspruny 
der Allantoinsaure der Pflanzen. Die friiher (C. 1929. I I .  1539) in den Samen der 
Leguminosen naehgewiesene Allantoinase findet sich auch in  den ubrigen Pflanzen- 
teilen von Phaseolus vulgaris, in den Wurzeln, Stengeln u. B lattern  von Soja hispida, 
in  Pilzen (Psaliota campestris, Aspergillus niger, Claviceps purpurea), Mosen (Poly- 
trychum farmosum), in  den Samen der Umbelliferen, der Solanaceen, Kompositen, 
Chonepodiaceen, Urticaceen, Malvaceen, Rutaceen, Rosaccen, Cucurbitaceen. Der 
PreCsaft von Phaseolus vulgaris erzeugt aus vorgebildetem Aliantom in 24 Stdn. bei 
40° betrachtliche Mengen Allantoinsaure: 0,167 g/l bei Ggw., 0,053 g bei Abwesenheit 
von (NH4)2C03. (Compt. rond. Acad. Sciences 189. 716—17. 28/10. 1929.) G u g g .

D. T. Englis und Louis Gerber, Studie uber die Diastasewirkung in  Pflanzen: 
Ber E influfi von Phosphaten im  Boden. (Vgl. C. 1926. I. 2010.) An Soyabohnen, die 
im Gewachshaus in Topfkulturen m it verschiedenen Mengen von sauren Phosphat- 
diingern gezogen wurden, waren nur geringe Schwankungen im Diastasegeh. (bestimmt 
nach O s h im a ) festzustellen, obwohl Trockengewieht u. aufgenommener P  m it wachsen- 
den Diingermengen erheblich zugenommen hatten . Bei groCen Phosphatmengen fallt 
tro tz  Erhohung von Trockensubstanz u. P  die d iasta t. Wrkg. wieder ab. (Soil Science 
28. 221—23. Sept. 1929. Illinois, Univ.) H e s s e .

Heinrich Kraut und Erwin Bumm, tfber das glykolytische Vermógen verschiedener 
Organe und seine AbhdngigJceit vom Co-Fermenlgehall. (Vgl. C. 1928. II . 1889.) Nach 
friiheren Unterss. iibersteigt der Co-Fermentgeh. von Carcinomen u. Sarcomen den 
des epithelialen Gewebes (Niere, Leber) w eit; die anaerobe G łyko łyse dieser beiden 
Organe is t durch den Geh. an  Co-Ferment begrenzt. Dieser Befund laBt sich auf den 
gesamten Organismus ausdehnen, u. sogar auf das so lebhaft glykolysierende Gewebe 
der Tumoren. Der glykolyt. A pparat is t iiberall so eingerichtet, daB bei Steigerung der 
Co-Fermentmenge der Zuckerumsatz gesteigert wird. In  allen n. u. patholog. Geweben 
bildet das Co-Ferment den begrenzenden F ak to r der anaeroben Glykolyse. Gemessen 
wird die Glykolyse moglichst frischer Gewebeschnitte durch Best. der gebildeten Milch- 
saure nach der manometr. Methode von WARBURG m it u. ohne Zusatz von Co-Ferment; 
die Menge des Co-Ferments is t so gewahlt, daB seine Vermehrung keine Steigerung der 
Glykolyse bewirkt. Die Differenz der beiden Messungen (in glucosehaltiger Ringerlsg.) 
erlaubt eine Schatzung des urspriinglichen Co-Fermentgeh. im Verhaltnis zum ubrigen 
glykolyt. A pparat des betreffenden Organs; der Betrag der erreichten Glykolyse bei 
optimalem Co-Fermentgeh. g ib t eine Schatzung der ubrigen Teilfermente m it Ausnahme 
des Co-Ferments. Das glykolyt. Vermógen iiberhaupt, sowie das Verhaltnis des Co- 
Ferm ents zu den ubrigen Teilfermenten sind verschieden. Die Teilenzyme des Kohlen- 
hydratabbaues an  den verschiedenen Stellen des Organismus s te hen in  keinem kon- 
stanten  Verha.ltnis zueinander. S tets sind die Teilenzyme reichlicher yorhanden ais 
das Co-Ferment. (Ztsohr. physiol. Chem. 184. 196—204. 20/9. 1929. Dortm und, Kaiser- 
W ilhelm-Inst. f. ALrbeitsphysiologie.) H e s s e .

Otto Warburg und Erwin Negelein, Fermentproblem und Oxydation in  der leben- 
digen Subsłanz. Sammelreferat. Ausgehend vom DA V Y schen Vers. behandeln Vff. 
in einzelnen Abschnitten: I. den Seeigeleivers., I I .  das Haminkohlemodell, III. die 
P t- u. Fe-Katalysen, IV. die Hemmung der Atmung durch CO, V. die Wrkg. des 
Lichtes auf die CO-Hemmung der Atmung, VI. die komplesen Fe-Verbb. in  Zellen, 
VH. die Methode zur Best. des relativen u. Vin. die Methode zur Best. des absol. 
Absorptionsspektrums des Ferments, IX . das absol. Absorptionsspektrum der C0- 
Verb. des Ferm ents, X. die chem. Konst. des Ferm ents u. X I. Atmungsferment u. 
Oxydasen. (Ztsehr. Elektrochem. 35. 928—35. Dez. 1929. Berlin-Dahlem.) L e s z .

K. Felix und A. Lang, Uber die Wirkung von Pepsinsalzsaure nach Trypsin- 
kinase. S tellt man sich das EiweiBmolekiil ais aus mehreren Peptidketten  aufgebaut 
vor, die auf eine noch nicht geklarte Weise m iteinander verbunden sind, u. sieht man 
das Wesen der Pepsinwrkg. in einer Zerlegung in  diese Peptidketten, so kónnte man 
nach Verss. an Histon (C. 1927. II. 113) erwarten, daB Trypsin, welches nach W ALD- 
S C H M id t-L e itz  (C. 1928. I. 1780) Polypeptide von der freien Carbosylgruppe aus 
angreift, bei seiner Einw. die von Pepsin gespaltenen Bindungen in ta k t laBt. Das ist 
jedoch nicht der Fali; das Trypsin w irkt vielmehr von Anfang an  auf die „Pepsin- 
bindungen" ein. Hierzu wurde Hamoglóbin m it Trypsinkinase yerdaut u. in ver- 
schiedenen Stadien der Verdauung die Spaltbarkeit fiir Pepsin-HCl g epriift. Die 
Trypsinverdauung war erst nach 8 Tagen Yollstandig beendet, wobei ein Zuwachs von 
47,56°/o Amino-N vom Gesamt-N erhalten wurde. Bei vollstandiger Hydrolyse mit
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HC1 betragt der Zuwachs an freien Aminogruppen 77,63% vom Gesamtstiokstoff; 
die Leistung des Trypsins betragt also 61,62% der gesamten Spaltung. Die Pepsin- 
wrkg. bei unverandertem Hamoglobin entspricht einer Zunahme von 6,7%  freiem 
Amino-N, das sind 8,63%  der vollstandigen Hydrolyse. Bei der genannten Versuchs- 
anordnung ergibt sich, daB von Beginn der Trypsinverdauung die Spaltbarkeit fiir 
Pepsin-HCl kontinuierlich abnim m t u. am Ende der Trypsinyerdauung auch Pepsin 
nicht mehr w irkt. Demnach is t es nicht moglich, aus Hamoglobin durch Vorverdauung 
m it Trypsinkinase ein Prod. zu erhalten, in welchem die von Pepsin spaltbaren Bindungen 
gleichsam angereichert sind. Vielmehr w irkt das Trypsin von Anfang an auf dio 
„Popsinbindungen“ ein. (Ztschr. physiol. Chem. 184. 205—08. 20/9. 1929. Miinchen, 
U n iv .)  H e s s e .

Friedrich Chrometzka und Jiro Ishida, Fermentstudien. I. M itt. Vergleichende 
Enterokinaseanalysen. Aus den Vorss. der Vff. folgt, daB wesentliche Unterschiede 
im Bau der Trypsinkinasen nicht bestehen. — Dio Analyse der W rkg.-Effekte er- 
folgte nach W il l s t a t t e r  u. VAN S l y k e  u. fiihrt zum weiteren Ergebnis, daB der 
den einzelnen Permontkombinationen zugrunde liegende Chemismus der gleiche ist. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 67. 465—74. 15/10. 1929. Kiel, Med. Klinik.) Ń oR D .

Richard Willstatter, Eugen Bamann und Margarete Rohdewald, Zur Kennlnis 
der 'proteolytischen Wirkungen farbloser Blutkorperchen. I I .  Abhandlung uber Enzyme 
der Leukocyten. (I. vgl. C. 1929. I. 1115.) Zur enzymat. Analyse diente nach H ekm a- 
H a m b u rg e r  bzw. S z i la r d  gewonnenes Leukocytensediment ais frische oder auf- 
bowahrte Suspension in 86%ig. Glycerin. Es gelingt auch, dio Enzyme aus don Leuko
cyten durch Vergiften m it Toluol oder Essigester freizulegen. Verss. m it dem Gemisch 
der farblosen Zellen aus Pferde-, Schweino- u. Hundoblut ergaben ausgepragto Trypsin- 
wrkg. (Casein bzw. Clupein ais Substrat). Die pH-Abhangigkeit ist ahnlich wie bei 
Pankreastrypsin, jedoch is t die Wrkg. der Leukocyten schwacher, etwa von der GróBen- 
ordnung der Hefeproteasen. Enterokinase bewirkt keine Aciditatszunahme, so daB 
das leukocytare Trypsin in  aktiviertem Zustand Y orliegt. K athept. Wrkg. ist nach- 
zuweisen in  den Zellen von Pferde- u. Schweineblut, ausgepragter zeigte sio sich in 
einem Beispiel der Leukocyten aus dem Blut eines kranken Hundes, femer in den Zellen 
aus storilem Pleuraoxsudat u. aus Knochenmark. Eine Unterscheidung der Proteinason 
in bezug auf Zugehórigkeit zum myeloischen oder lymphat. System is t noch nicht zu 
treffen. S tarker ais das tryp t. ist das erept. Wirkungsvermógen der Leukocyten aus- 
gebildet. D ipeptid u. Tripeptid werden in sehr schwach alkal. Medium gespalten, 
vermutlich infolge der Anwesenheit von Dipeptidase u. (Amino-) Polypeptidase. Auch 
die (Carboxy-) Polypeptidase lieB sich m it Chloracetyl-l-tyrosin ais Substrat nach- 
weisen. — Vff. weisen auf dio Ahnlichkeit des enzymat. Apparates von Pankreas u. 
Blut hin. (Ztschr. physiol. Chem. 185. 267—80. 30/11. 1929. Miinchen, Chem. Lab. 
Bayer. Akad. d. Wiss.) W e id e n h a g e n .

Richard Willstatter, Eugen Bamann und Margarete Rohdewald, U ber die 
Enzyme der Speicheldruse. I I I . Abhandlung iiber Enzyme der Leukocyten. (II. vgl. 
vorst. Ref.) Die erept. A ktiv itat der Driisenauszuge stim m t gut uberein m it der Erepsin- 
wrkg. der Leukocyten. W ahrend in den Blutzellen jedoch die Polypeptidase iiberwiegt, 
verlauft die Spaltung des Leucylglycins durch dio Parotis stets rascher ais die Hydrolyse 
von Tripeptid. Die Druse enthalt weiterhin aktives Trypsin, sowio K athepsin; 
Pepsin fehlt. Das Verhaltnis der trypt. Spaltung zur erept. ist aber viel ungiinstiger 
ais bei den Leukocyten. Die kathept. Wrkg. ist haufig uberwiegend u. viel deutlicher 
ausgepragt ais bei den farblosen Blutkorperchen, iibertrifft sogar die des Knochenmarks 
u. Pleuraexsudats (vgl. vorst. Ref.).. Im Gegensatz zur Driise ist der menschliche 
Speichel, bozogen auf gleiche Mengen Trockensubstanz, tryp t. etwa 8-mal wirksamer. 
Jedoch is t der gróBte Teil des Trypsins bis auf etwa 15% an die geformten Bestand- 
teile des Speichels gebunden u. findet sich nach Zentrifugieren im Sediment. Vom 
Erepsin, dessen Wrkg. im Verhaltnis zu den Leukocyten viel geringer ist, finden sich 
nach Zentrifugieren 40— 60% in echter Lsg., der Rest im Sediment (Blutkorperchen, 
Mikroorganismen). Im  Gegensatz zu den proteolyt. Enzymen is t der Amylasegehalt 
der Parotis wesentlich geringer ais der ihres Sekretes. Das starkespaltende Enzym 
scheint allein sezerniert zu werden. Der Amylasegeh. des Speichels ist unabhangig 
von Zellen u. Mikroben. Das abgetrennte Speichelsediment is t zwar amylolyt. uirksam , 
aber im Yergleich m it reinem Speichel sehr gering. — Vff. diskutieren Erklarungs- 
Mógliohkeiten fiir die proteolyt. Speicheltatigkeit. (Ztschr. physiol. Chem. 186. 
85—96. 9/12.1929. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wiss.) W e i d e n h a g e n .
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O. Klein und W. Nonnenbruch, tJber das Verlialten der Fermente im  Blułe von 
Uramiekranken. (Verhalten des glykólytischen, diastatischen und lipolytisclien Fer- 
mentes.) Aus den durchgefiihrten Unterss. geht hervor, daB im Blute von Uramie
kranken eine Stórung der lipolyt., gfykolit. u. diastat. Fermentwrkg. festzustellen isfc. 
Die Ursache kann im EinfluB des patholog. Milieus auf die Fermentwrkg. — gegebenen- 
falls bei n. Ferm entproduktion —, oder in  der Beeintrachtigung der Fermentproduktion 
infolge Schadigung des Zellplasmas liegen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 68. 222—31. 
4/10. 1929. Prag, Deutsche Univ.) N o r d .

Broeq-Rousseu, Z. Gruzewska und G. Roussel, B as Hydrolysiervermogen der 
Amyłase des Pferdeser.ums im  Yerhdltnis zu den Serumproteinen. (Vgl. auch C. 1 9 2 9 . 
II. 3156.) Dio W irksamkeitskurve dieser Amylase bei nacheinander folgenden Blut- 
entnahm en stim m t m it dem Geh. an Proteinsubstanzen uberein. Die W irksamkeit 
der ersten steh t nicht im Vcrhśiltnis zur Zahl angewandter ecm des Serums, sondern 
zur Gewiehtsmenge der Serumproteine. Bei einem Starkegeh. yon 1,36%, 13— 14% 
Serumgeh. u. bei pn =  6,4 der Serumstarkemischung wandelt 1 g Serumprotein in 
24 S tdn. bei 37° etwa 37—40%  trockene Starkę in  Glucose um. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 189 . 1203—05. 23/12. 1929.) N o r d .

L. Lohner, Gallen- und Gallenwegsludien. IV. M itt. Zur Entscheidung der
Gallenamylasenfrage. Der W rkg.-Grad der Gallenamylasen sehwankt sehr u. kann 
W erte erreichen, die verdauungsphysiolog. eine Rolle spielen. — Unerhitzte, frische 
Starkesuspensionen in W. werden durch Gallenamylasen kaum  angegriffen u. liefern 
noch nach eintagiger Bebriitung hochstens spurenweisen Red.-Befund. Denaturierte 
Starkeprodd. werden durch hochwertige Gallen gelegentlich fast augenblieklich an- 
gegrilfen. — Die Gallenamylase w irkt gleichsinnig m it der Pankreasamylase u. fordert 
nicht nur die Pankreaswrkg., sondern kann sie unterstiitzen oder ersetzen. (P f ł u g e r s
Arcli. Physiol. 223. 436—49. 15/11. 1929. Graz, Univ.) N o r d .

E ,. P fla n zen ch em le .
W. I. Wernadski, Uber die Radiumkonzentration durch lebende Wesen. Gemeinsam 

m it B. K. Brunowski angestellte Verss. haben gezeigt, daB yerschiedene in  W. lebendo 
Organismen B a zu konzcntrieren vermogen. Dies wurde nam entlich bei den schwimmen- 
den Wasserpflanzen Lemna minor (9,4-10- l i %  Ba) u. Lemna, polyrrhyza (3,1 -10~11 °/o 
Ra) beobachtet, die im Grenzfalle 56,5-mal mehr R a enthieltcn ais das uingebende W. 
Einige Landpflanzen (Melapyrum nemorosum L ., Rum ex oblusifolius L ., Stellaria 
holoslea L ., Vaccinium M yrtillus L.) w esen ebenfalls einen Ra-Geh. der GróBen- 
ordnung 10- u %  auf. Aus den Unterss. folgt, daB das R a aus dem W. sieh in den 
im W. lebendon pflanzlichen u. tier. Organismen konzentriert. Aus den wss. Lsgg. 
gelangt das R a in  die Erdpflanzen u. aus diesen u. dem Trinkwasser in  die Landtiere. 
(Compt. rend. Acad. Sciences U. R . S. S. Serio A. 1 9 2 9 . 33— 34.) ScHONFEM).

Anneliese Niethammer, Histochemische. Untersuchwigen uber Gerbsloffe im  Blalle 
von Carpinus Betulus zu rerschiedenen Zeitpunklen. In  den B lattern  von Carpinus 
Belulus is t wahrend der ganzen Vegetationsperiode eine deutlich nachweisbare Menge 
von Gerbstoffen vorhanden. Die Gerbstoffe sind sowohl in  der Epidermis, ais in dem 
Assimilationsparenchym zu finden. (Biochem. Ztschr. 2 1 6 . 462— 66. 20/12. 1929. 
Prag, In s t f. Botanik, W arenkunde u. techn. Mikroskopie d. deutschen techn. Hoch- 
schule.) K o b e l .

Masao Fukuda, Uber Alkaloide von Fritillaria■ verticillata, Willd. var. Thunbergii, 
Baker. I . Wurzeln genannter Pfianze 5-mal m it 90o/ oig. A. 1 Woche stehen gelassen, 
aus den F iltra  ten A. im Vakuum entfernt, m it verd. HC1 neutralisiert, F iltra t m it NH40H 
alkalisiert u. m it Chlf. ausgesehiittelt. KHebrigen Chlf.-Riickstand in  verd. HC1 gel., 
m it A. gewaschen, m it KH,OH alkalisiert, ausgeathert, E x trak t s ta rk  eingeengt, 
yerd. HC1 zugesetzt. Beim Stehen ausgefallene krystallin. Hydrochloride m it NH4OH 
zerlegt. Nd. aus verd. A. fraktioniert krystallisiert, wodurch 2 Alkaloide erhalten ■wurden:
1. Verticin, Cj8H 330 2N  oder C13H 350 2N , Nadeln aus A., F . 224— 224,5°, [<x]d10 =  — 10,66°
in  A. E n th a lt kein OH, kein q^>CH2, aber wahrscheinlieh 1 OCH3. Chloroplatinal,

(CI8H 340 2N)2PtCl6 oder (C10H 36O2N)2PtCl8. — 2. Verticillin, CJ9H 330 2]Sr, Krystalle, 
bei ca. 130° sinternd, F . 148— 150°, bei 157—159° wieder fest, Zers. bei 212—213°. 
Chloroplatinat, (Cj9H3402N)2PtCl6. — Aus obiger wss. Lsg. der n icht krystallin. Hydro
chloride m it ŃH4OH ausgefallte Basen m it A. isoliert, in verd. HC1 gel., m it NaC!04- 
Lsg. versetzt, bis kein klebriges Prod. mehr ausfiel. Abdekantierte Lsg. gab mit mehr
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lvaC104 ein farbloscs Perclilorat. Daraus m it NH.,011 u. A.: Fritillarin, CI„H.,,0„N 
nach mehrfachem Umfallen aus HC1 +  NH4OH gelb, amorph, F . 130—131°. Chlóro- 
plalinat, (C19H340 2N)2PtCl6. (Science Reports Tohóku Imp. Univ. m  18. 323—27 

Sendai.) L in d e n b a u m .
Marian Foote, W. H. Peterson und E. B. Fred. Die Vergarung von Glucose und 

Xylose durch die Knóllchenbaklerien von Alfalfa, Klee, Erbse und Soyabohne. U nter
sucht wurde dio Vergarung von Glucose u. Xylose durch vier A rten yon Knollchcn- 
bakterien, namlich Rhizobium meliloti (bei Alfalfa =  Medicays satiya), Rhizobium tri- 
folii (Trifolium pratensc), Rhizobium leguminosarum (Pisum satiyum) u. Rhizobium 
japonicum (von Soja max.). Dabei wurde der Abbau der Zucker durch Best. der Zucker 
nach S h a f f e r -H a r t m a n n  verfolgt. Alle K ulturen zeigen eine gróBere Wrkg., wenn 
das Reaktionsgemisch einen Zusatz von CaC03 oder bas. Schlacke erhielt. In  diesen 
Fiillen wurden 75°/0 Zucker abgebaut gegenuber ca. 50°/o ohne Zusatz. Jungę Kolonien 
der Bakterien wirken starker ais altere Kulturen, dereń W irksamkeit entsprechend 
ihrem Alter abnim m t. Die Zahl der Bakterien erreicht in  der Regel in 10 Tagen ihr 
Maximum. (Soil Science 28.249—56. Sept. 1929. Wisconsin, Agric. Exper. S tat.) H e s s e .

K,. P flanzenphysiologie. B akterio log ie,
Karl Pirschle, Nitrate und Ammonsalze ais StickstoffąueUen fiir hohere Pflanzen 

bei konslanter Mrasserstoffioncnkonzentration. Vorlaufige Mitt. der Tatsache, daB das 
Wachstum in sauren u. alkal. Medien bei konstanter ph durch N itraternahrung gunstiger 
beeinfluBt w ird ais durch NH4. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 47- 86— 91. 28/11. 
1929.) _ _ T r e n e l .

William L. Doran, Einwirhm g von Temperatur und Reaktion des Bodcns auf 
das Wachstum von Tabak im gesunden und m it Schwarzwurzelfaule be.fallewm Zustand. 
Thielavia basicola is t in Bóden saurer ais ph 5,6 nicht lebensfahig. Mit steigender 
Bodentemp. yerschiebt sich diese Grenze nach der neutralen Seite, bei 30° jedoch tra t 
selbst auf neutralen Boden keine Wurzelfaule ein. Rk. innerhalb pa 4,6— 6,6 u. Tempp. 
innerhalb 16—30° baben keinen EinfluB auf die Keimung der Samen. Die Inkubations- 
ze itis t 2—3 Wochen unter optimalen Bedingungen. (Journ. agricult. Res. 39. 853—72. 
1/12. 1929. Massachusetts, Ag. Exp. Stat.) T r ś n e l .

J. P. Jones, Magnesiummangel ais TJrsache. der Chlorose yon M ais. Auf leichten 
Boden is t Magnesiummangel die Ursache der Chlorose yon Mais u. Tabak. (Journ. 
agricult. Res. 39. 873—92. 1/12. 1929. Massachusetts, Ag. Exp. S tat.) T r e n e l .

Hans Pfeiffer, ijber die Erscheinungen bei der Verkieselung von Pflanzenzellen, 
insbesondere derer der Gyperaceen. Die Ablagerung der S i02 erfolgt durch Entwasserung 
der in die Zellen eingedrungenen Sole. Der Nachweis des SiO„ wurde durch Aufhellung 
der Gewebe m it Phenol u. Anfarbung gefuhrt. An Stelle der friiher vorgeschlagenen 
Infiltration des Gewebes in sd. Phenol wird der Transpirationsstrom yerwendet. (Ber. 
Dtsch. botan. Ges. 47. 78—81. 28/11. 1929.) T r e n e l .

W. A. Albrecht und F. L. Davis, Physiologisclie Bedeulung von Calcium fiir die 
Impfung der Leguminosen. Vf. untersucht den EinfluB von Calcium auf die Knollchen- 
bldg. der Sojabohne auf sauren Boden. Durch kohlensaurcn Kalk wird die Knollehen- 
bldg. in  einom Boden yon pn 5,4 giinstig beeinfluBt. Kleine Mengen CaCl2 ycrstarktcn 
die A ktiv itat von B. radicicola u. regten die Knollchenbldg. der Wirtspflanze an. Das 
Calcium, das yon der Pflanze im Jugendstadium aufgenommen wird, beeinfluBt bereits 
die Knollchenbldg. (Botanical Gazette 88. 310—21. Nov. 1929. Columbia, Univ.) T r e n .

Maria Roeben, Studien zur Physiologie des Milchsaftes. Die angewandten Unter- 
suchungsmethoden gestatteten m it klcinsten Milchsaftmengen zu arbeiten, so daB 
der Milchsaft ein u. derselben Pflanze unter yerschiedenen Bedingungen untersucht 
werden konnte. Yerss. m it Farbstoff- u. Lithiumlsgg. zeigten, daB den Milchrohren 
keine ausgesprochene Transportfahigkeit zukommt. Der Trockensubstanzgeh. der 
Milchsafte bewegt sich bei den untersuchten Euphorbien zwischen 15—30% . In  
feuchter Erde kultivierte Pflanzen zeigten nach 24-std. Aufenthalt in  trockener L uft 
Abnahme der Trockensubstanz im Milchsaft bis avif die Halfte, wahrscheinlich durch 
Hemmung der Photosynthese u. durch Abgabe osmot. wirksamer Stoffe an die Nachbar- 
gewebe. Im  Milchsaft trocken gehaltener Pflanzen war Starkeabbau zu beobaehten, 
ebenso nach Behandlung m it Calciumchloridlsg. unter gleichzeitiger Vermehrung 
reduzierender Substanz. Assimilationshemmung durch Verdunkelung fiihrt ebenfalls 
zur Verminderung der T ro ck en su b stan z . Behandlung abgeschnittener Sprosse m it 
Salzlsgg. bowii-kt deutliche Starkeabnahme u. Zuckeranreicherung unter Zunahme
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der Trockensubstanzmenge; dagegen bewirkt 6% ig. Glucoselsg. Abnahme der Trocken- 
substanz. Der Elcktrolytgeh. steigt nach Zuckerzufuhr, was auf Saurebldg. zuriick- 
gefiihrt werden kann. Der Elektrolytgeh. is t bei V ertretern verschiedener Gattungen 
u. Arten der Euphorbiaceon, Moraceen u. Kompositen von derselben Gróflonordnung; 
bezogen auf eine Yerd. 1: 1000 betrag t dio spezif. Leitfahigkeit 10- 10-G bis 30-10“°. 
Bei K ultur in trockener Luft t r i t t  Abnahme der Leitfahigkeit auf, dio naoh Ver- 
bringung der Pflanzen in feuchte L uft wiodor ausgeglichen wird. Behandlung ab- 
geschnittonor Sprosse m it Caleiumehloridlsg. ergab starkę Erhóhung der Leitfahigkeit. 
Der GesamtpreBsaft h a t eine bedeutend geringere Leitfahigkeit ais der Milchsaft 
dieser Pflanzo u. ist gleiohwertig hinsiehtlieh der GroGonordnung m it dem PreCsaft 
milchsaftfreier Pflanzen gewóhnlicher Standorte. Dem Milchsaft kom m t Speicher- 
funktion zu, ohno daB die darin  angesammelten Stoffe dauernd aus dom Stoffwechsel 
ausgeschaltot zu soin brauchen. Lcitfunktion kann dem Milchróhronsystem nicht 
zugeschrieben werden, dagegen scheint dieses Bedeutung fiir die osmot. Regulation 
zu besitzon. (Jahrb . wissenschaftl. Botanik 69. 587—635. 1928. Erlangen Sep.) Ju .

Friedrich Holder, Der Bakteriophage. Zusammenfassende Abhandlung iiber den 
S tand der Erforschung des Bakteriophagen bzgl. seines Wesens u. seiner Wrkgg. 
(Umschau 33. 891—92. 9/11. 1929.) J u n g .

Fr. Reichert, Zur Bakteriologie des Gonovilans. Dio von L e v in t i ia l  beschriebenen 
Bildor von Pasteurellabazillen, die von ihm  aus (?onow7ałipraparaten gezuohtet sind, 
sind K unstprodd. seines das Protoplasm a auf das S tarkste angreifenden Verf. Ein 
Beweis fiir Pathogcnitat is t n icht dadurch orbracht, daB Mause, die m it der ungeheuren 
Dosis von ł/io— 1 Oso Kulturmasse geimpft sind, zugrunde gehon. Bei den Gonovitan- 
kokken t r i t t  eine Indol- u. II2S-Bldg. n icht auf, wahrend diese fiir die Pasteurellagruppe 
typ . ist. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 96. 17/1. Dresden.) W a d e h n .

Siegwart Hermann, Die sogenannte „Kombucha“. Dor Vf. berichtet iiber seine 
Unterss. der Kombucha, eines Pilzcs, der ais hoilkraftig gilt u. zur Teoboreitung ver- 
wendet wird. Kombucha stellt oino Pilzgonossonschaft dar, in  weloher sich neben 
Hofon u. Baotoriuin xylinoides ein bisher unbolcanntes Baktorium vorfindot, wolchcs 
Traubonzuckor quantita tiv  in  Gluconsiiuro zu iiberfiihren vermag. Dies Bakterium 
wurdo vom Vf. isoliert u. Bactorium gluconicum gonannt. Infolge der Anwesenhoit 
der Hefen wird von der Kombuoha dor Rohrzuckor rasch zerlegt, so daB aus dom 
ontstandonon Invertzucker (d. h. der Dostroso) durch das Bacterium gluconicum 
groBe Mengen von d-Gluconsauro gobildet worden konnen. Dor durch toilweiso Ver- 
garung des Rohrzuckors gobildeto A. wird duroh allo vorhandenen Bakterien zu Essig- 
sauro osydiert. Die Wrkg. eines „Kom bucha!" genannten P raparats, das alle Stoffe 
der K ulturfl. auBor Essigsiiure u. A., dio duroh Dest. entfernt sind, enthalt, wurde 
an  Tieren untersucht. Daboi ergab sich, daB Kombuchal die schadigenden Wrkgg. 
dos Vigantols aufzuheben vermag. (Umschau 33. 841— 43. 19/10. 1929.) J u n g .

Claude Fromageot, t)ber den Kohhnhydralabbau durch Bacterium coli. Die 
Isolierung von Methylglyoxal. Vf. h a t das Vorhandensein von Olykolase ( N e u b e r g  
u. K o b e l ,  C. 1929. II . 585) in  don Colibaktcrion nachgewiesen, u. dam it gezeigt, daB 
das Mothylglyoxal im M ittelpunkt dór vielgestaltigen Umwandlungon von Kohlen- 
hydraten durch den genannten Erroger stoht. Dio Anhaufung von Methylglyoxal gelang 
bei Vorwendung von A.-A.-Trookenzuboreitung, Acetonpriiparat, sowio Bakterien- 
m acerat u. Mg-flexosodiphosphat ais Substrat. Mit steigenden Baktericnmengen sank 
dio Mengo des isolierbaren Ketonaldehyds, u. demontsprechend zcigto sich m it waclisen- 
den Fermentmengen eino Abnahme zugefiigten Mothylglyoxals. Eine Bilanz des 
glykolyt. K ohlenhydratabbaues durch das B. coli wurdo nach der von N E U B E K G  u . 
K o b e l  angegebenen Methodik ausgofiihrt; boi Venvendung von A.-A.-Priiparat ais 
Ferm entm aterial betrug die Ausbeuto an Methylglyoxal S9,7°/0 dor Theorie. (Biochem. 
Ztschr. 216. 467— 74. 20/12. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiscr-W ilhelm-Inst. f. Bio
chemio.) K o b e l .

Ernst Widmann, Quantitalive Umtvandluitg von Melhylglyoxal in  reine d(—)-Milch- 
saure durch das Bacterium fluorescens. Das Bacterium fluorescens, in  Massenkulturen 
angewendot, fiihrt m it groBer Schnolligkoit Methylglyoxal quan tita tiv  in opt. reine 
d (—) -Milchsćiure iiber. D am it is t naohgowicsen, daB auch Organismen, die ihren Stoff- 
weohsol nioht vonvicgond durch cinon Umsatz von Kohlenhydraten bestroiten, sondern 
EiweiBzehrer sind, Kotonaldehydmutaso enthalten. Die Dismut-ation is t vollkommen 
asymm. geriohtet. (Biochem. Ztsohr. 216. 475—78. 20/12. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser-

i ____ • \  r r « « r . rW ilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o bel .
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-K. Trautwein und J. Wassermann, Die Gdrleistungen der Hefen der ersten Unter- 
gruppe der Gattung Saccharomyces (Meyen) Rees. Der zeitliche Verlauf der Garung 
von Rohrzucker, Traubenzucker u. Maltose wurde quantitativ  bestimmt fiir folgendo 
Hefen der 1. Untergruppe der Gattung Saccharomyces (Meyen) Rees: K u l t u r -  
h e f e W o i h e n s t e p h a n ,  S. c e r e v i s i a e ,  S. s a k ó ,  S. P a s t o r i a n u s ,  
S. e l l i p s o i d e u s . S .  b r a s i l i c n s i s ,  S. t u r b i d a n s ,  S. W  i 11 i a  n u s , 
S. b a t a t a o ,  S. v a l i d u s ,  S. J o h a n n i s b c r g  I I ,  S. V o r d e r m a n n i i ,
S. y o d o ,  S. t o k y o ,  S. i n t e r m e d i u s .  Der Garverlauf wurde verfolgt durch 
volumetr. Messung der bei Zimmertemp. aus 20 ccm Gargemisch (5%  Zucker, 0,75% 
K H2P 0 4 u .  0,2— 0,3%  Hefentrockensubstanz) entbundenen C 02, die in  Abstanden 
von 30 Min. vorgenommen wurde u. durch Best. der Halbgarzeit in  einem im Original 
beschriebenen Schiittelapp. — Die Halbgarzeiten fur Rohrzucker steigen in der an- 
gegebenen Reihenfolge der aufgeziihlten Hefen von 208 (Kulturhefe Weihenstephan) 
bis 413 (S. intermedius) u. unterscheiden sich nur unwesentlich von denen der Glucose, 
waren aber nie ident. Das Verhaltnis der Halbgarzeiten von Rohr- u. Traubenzucker 
fiir die yerschiedenen Hefen schwankte zwischen 100:103 u. 100:112 (vier Aus- 
nahmen). Im  allgemeinen herrscht die Tendenz vor, daB Hefen, die Rohr- u. Trauben
zucker rasch yergaren, auch verhaltnismaDig schnell den Malzzucker verarbeiten, 
doch besteht kein bestimmtes VerliiLltnis der fraglichen Halbgarzeiten. Die H alb
garzeit fiir Maltose schwankt von 274—1867; die Reihenfolge der Hefen ist eine andero 
ais die fiir Rohrzucker angegebene. Bei drei Arten der untersuchten Hefen, S. W i 1 - 
l i a n u s ,  S. v a  1 i d u s , S. J o h a n n i s b e r g  II , sind die Halbgarzeiten fiir 
Maltose n icht unwesentlich niedriger ais fiir Glucose. Diese Tatsache wird erklart 
durch die von W il l s t a t t e r  angenommene direkte Vergarbarkeit der Maltose. 
(Biochem. Ztsehr. 215. 293—318. 21/11. 1929. Weihenstephan, Inst. f. theoret. Ga- 
rungsphysiologio der Hochsch. fiir Landwirtschaft u. Brauerei; Weihenstephan- 
Miinchen, Techn. Hochsch.) K o b e l .

W. N. Schaposchnikov und J. P. Zacliarov, Reduktionserscheinungen bei Milch- 
sduregarung. Die Reduktionsfahigkeit yon Milchsaurebakterien wird gepruft, indem 
in 3 Vers.-Serien dem Gargemisch einer Reinkultur von B. Delbriicki Methylenblau, 
K N 03 u . S zugefiigt wird. In  allen Verss. wird eine Red. beobachtet: Methylenblau 
geht in dio Leuiobase, N itra t in N itrit u. S in H2S iiber. (Biochem. Ztsehr. 216. 325 bis 
329. 20/12. 1929. Moskau, Lab. f. techn. Mikrobiologie d. staatl. Chemo-Pharmazeut. 
Forschungsinst.) K o b k l.

E 4. T ierchem ie.
Konrad Pohle, Uber das Vorkommen von Adenylsaure im  Gehirn. Aus 7— 8 kg 

Pferdehirn lieBen sich nach dem yon E m b d e n  u .  ZlMMERMANN (C. 1927. I I .  1043) 
beschriebenen Verf. 0,1—0,2 g krystallisierte Adenylsaure isolieren, die nach dem Um- 
krystallisieren aus h. W. den F. 196° u. die E igg. der Muskel-Adenosinphosphorsaure, 
C^HjjNjOjP, aufwies. (Ztsehr. physiol. Chem. 185. 281—83. 30/11. 1929. Frankfurt, 
U niv.) G u g g e n h e im .

Leon Blum und P. Grabar, Salzgelw.lt der Organe eines normalen Menschen. 
Der Geh. der Organe eines gesunden Hingerichteten war wie folgt:

A uf J0C0 Teile w . Cl Na Ca Mg

820 1,49 1,65 0,093 0,104
682 1,43 1,43 0,06 0,117
698 1,24 0,89 0,052 0,177
7S8 1,29 1,17 0,071 0,251
755 0,63 0,59 0,048 0,217

Gehirn, graue Substanz 
Gehirn, weiBe Substanz
L e b e r ...........................
H e r z ...............................
M uskel...........................
(Compt. rend. Soc. Biol. 101. 715—16. 28/6. 1929. StraBburg, Clin. med. B.) Me i e r .

Th. Gassmann, Bemerkungen zur Arbeit von R. Klement: „Uber die Zusammen- 
seizung der Knochenstiitzsubstanz“ . (Vgl. K l e m e n t , C. 1930 .1. 87.) Die von A. W e r n e r  

/OPO r  i -i aufgestellte Formel fiir die Knochensubstanz sieht Vf. nicht
S i UJ^UaOaU tloB durch seine Analysen erwiesen, sondom auch durch

ap  J den Umstand, daB sich diese Substanz in Eg. n icht l6st, u.
8 sich m it BaCl2 zu nebensteh. Verb. um setzt, die an  W.

kein 1. CaCU abgibt, ein Verh., das sich durch die yon K l e m e n t  angenommene Formel 
nicht- erklaren laBt. Die Deutungen yon K l e m e n t  werden auf fehlerhafte Analysen-

L°<(
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methodilc zuruckgefiihrt. (Ztschr. physiol. Chem. 185. 234—36. 30/11. 1929. Ziirieh, 
Vevey.) GUGGENHEIM.

R. Element, Enlgegnung zu den Bemerlcungen Th. Gassmanns, die Zusammcn- 
selzung der Knochenstulzsubsłanz belreffend. (Vgl. ro rs t. Ref.) Die von GASSMANN 
gcgcn dio Analysen des Vfs. erhobene K ritik  wird ais haltlos zuriickgewiesen. Da CaCO;i 
in  W.-freiem Eg., entgegen der Yoraussetzung yon GASSMANN, unl. ist, u. die vom Vf. 
angenommene Formel 3 Ca3(PO,)2-Ca(OH)„ eine Umsetzung m it BaCL ebenfalls er- 
moglieht, fallen die gegen dieso Formel erhobenen Einwandc dahin. (Ztschr. physiol. 
Chem. 185. 237—38. 30/11. 1929.) G u g g e n h e im .

Y. Kambayashi, Uber den Schwefelgehalt von Mitskel und Leber der Iłatte. Der 
Gesamt-S, ber. auf feuchte Substanzen, betriigt im Rattenm uskel 0,24%, in der Ratten- 
leber 0,22% ; der Sulfat-S is t fur beide Organe gleich (0,009%), wahrend der iibrige 
wasserl. S im  Muskel (0,067%) ca. 20%  hóher liegt ais in  der Leber (0,054%). (Bio- 
chem. Ztschr. 215. 402—04. 21/11. 1929. Berlin, Biolog.-chem. Inst. des s tad t. Rranlten- 
hauses am Urban.) K o b e l .

K. Lohmann, tJber die Pyrophosphatfraklion im  Muskel. (Vgl. C. 1928. I I .  72.) 
Die friihere Annahme, daB das vom Vf. isolierte Pyrophosphat im Muskel groBten- 
teils adsorptiv  u. nicht chem. gebunden sei, is t n icht zutreffend, da die Isolierung 
einer Verb. gelungen ist, die bei der neutralen Hydrolyse ihres Ba-Salzes in  Pyro- 
phosphorsaure u. Adenosinpliosphorsaure (Adenylsaure) zerfallt. Bei der Spaltung 
der vom Vf. isolierten Adenylphosphorsauro dnrch kurzes E rhitzen in  h. verd. 
Sauren werden 2 Moll. HaPO., u. je 1 Mol. Adenin u. Pentose- (Ribose-) Phosphor- 
saure erhalten. Die Hydrolyso des in W. swl. Ba-Salzes in neutraler oder schwach 
ammoniakal. Suspension Yerliiuft langsam schon bei Zimmertemp. u. wird mit 
sinkender [PI'] beschleunigt. Die Pyrophosphatfraktion im Muskel u. in anderen 
Zellen kann durch die Lóslichkeit des Alkalisalzes, sowie die Unloslichkeit des Ba- 
Salzes in saurem verd. A. u. durch das Verhaltnis von 2: 1 fur den leicht u. schwer 
hydrolysierbaren P  charakterisiert bzw. bestim m t werden. Das in  frischen Muskeln 
Torhandene saurelosliche Adenin liegt zum iiberwiegenden Tcil in der Pyrophosphat
fraktion vor. Gemeinsam m it O. M e y e r h o f  wurde festgestellt, daB die Adenyl
phosphorsauro ais das gesuchte Komplement bei der Milchsaurebldg. (vgl. K . M e y e r , 
C. 1928. I. 2724) w irkt. Auch die freie Muskeladenylsaure, nicht aber die aus Hefe- 
nucleinsaure gewonnene Adenylsaure, iibt, wenn auch in  geringerem MaBe, diesen 
Effekt aus. Die analogo, aus Hcfe isolierte Pyropliosphatverb., dio wahrseheinlieh 
m it der Adenylphosphorsaure aus Frosch- u. Kaninchenmuskeln ident. ist, lóst dio 
Milchsaurebldg. in gereinigter, komplementfreier, aber kofermentlialtiger Muskel- 
fermentlsg. ebenfalls aus. Desgleichen organzt die Adenylphosphorsaure oder dio 
Muskeladenylsaure bzw. die analogen Verbb. aus Hefe das Garungssystem aus- 
gewasehener Trockenhefe m it gereinigter Kocymase; der H auptuntersehied ist nur 
der, daB die H efepraparate keine oder nur geringe N H 3 Abspaltung aus diesen Nucleotid- 
verbb. veranlasseu, u. infolgedessen das Zymasesystem der Hefe erheblieh stabiler 
is t ais das des Muskels. (Naturwiss. 17. 624—25. 2/8. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm Inst. f. Biologie.) K r u g e r .

O. Martin, Warum riecht das Fleisch von Haifisclien (Dornhai, Kalzenliai) nach 
Ammoniak ? Das NH3 en tsteh t aus H arnstoff ais Ergebnis des Ablaufes eines thanatolog. 
Vorganges. Der rohe Harnstoffgeh. (bis zu 2,5%) des Fleischcs der Haifische ist nicht 
patholog., sondern d ient zur Aufrechterhaltung des inneren osmot. Druekes gegentiber 
dem Seewasser. Unterscheidung nach D e k h u y z e n  zwischen halisolon. (gleichen osmot. 
Druck, gleiche Salzkonz. wie das umgebende W.), idiolon. (anderen osmot. Druck, 
andere Salzkonz.) u. metisolon. (gleichen osmot. Druck, andere Salzkonz.) Tieren; zu 
letzteren gehort der Haifisch. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 40. 48—49. 1/11- 1929- 
Hamburg, A m tstierarzt.) GrOSZFELD.

E 6. T le rphyslo log ie .
Hans Graf, Uber die Empfindlichkeit des erkranklen Uterus des Hundes fiir Hor- 

mone (Hypophysen-HinAerlappen und Adrenalin). Bei der eitrigen chroń. G ebarm utter- 
entzundung des Hundes is t die Empfindlichkeit des U terus gegeniiber dem Hypo- 
physen-Hinterlappenhormon u. dem Adrenalin sta rk  vermindert, w ahrsehein lieh  be- 
ru h t das „Stilliegen“ des U terus wahrend dieser K rankheit auf einer erhóhten Wider- 
standsfahigkeit gegeniiber uterusmotorischen Hormonen. (Dtsch. tierarztl. W chschr. 37- 
SIS—22. 28/12. 1929. Berlin, Klin. f. kleine Haustiere, Tierarztl. Hochsch.) WADEHX.
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F. K. Chen, Untersuchungen uber die Beziehungen zwischen urticariellem Effekt 
adrenalinahnlicher Substanzen zu ihren pharmakologischen und chemischen Eigenschaften 
Dio chem. u. pharmakolog. zur Gruppe des Adrenalins gehórigcn Verbb. haben im 
Hautvers. versehiedene Wrkgg. Adrenalin u. Adrenalon erzeugen Andrnie, Epliedrin, 
Ephetonin, Tyramin, Phenylathylamin, Plienylathylbenzylamin, Tyrosin, Dioxyphenyl- 
alanin, Brenzcatechin u. Hydrochinon erzeugen Quaddel. Es gelang nun weder durch 
Kombinationsver&s. m it pharmakolog. antagonist. u. synergist. wirkenden Verbb. 
(BaCh, Cocain, Ergolozin), noch durch Vergleich der chem. Konfiguration dieser 
Verbb., die Beziehungen zwischen ihrem pharmakolog. Effekt u. ihrcn urticariogencn 
Wrkgg. festzustellen. Dagegen wurde nachgewiescn, daC analog dem pharmakolog. 
Effekt quantitative Untersehiede bei den opt. Isomeren bestehen, u. zwar sind sowohl 
beim Anamieeffekt des Adrenalins wie beim Quaddeleffekt des Ephedrins u. Pseudo- 
ephedrins die linksdrehenden Isomeren wirksamer ais die rechtsdrehenden Isomeren. 
(Arch. Dermat. Syphilis 1 5 8 . 494—504. 18/9. 1929. Breslau, Univ.-Hautklin., u.’ 
Peking [China], Peking-Union-Medical-Coll., Abtlg. f. Med.) jM ahn'.

Charles Robert Harington, David Alymer Scott. Kathleen Culhane, 
Henry Percy Marks, David Alymer Scott, John William Trevan, Untersuchungen 
uber Insulin. I. C h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n .  Nach der von A b e l  
(C. 1 9 2 7 . I I . 1161) beschriebenen Methode war es sehr schwer móglich, aueh nur 
eine bescheidene Menge von Insulinkrystallen zu erhalten. Die Annahme, daB die 
Wrkg. des Brucinacetat-Pyridin-Gemisches von A b e l  allein auf der besonders groBen 
Pufferungsfahigkeit beruhe, is t allerdings irrtiimlich. Es war nicht móglich, aus 
einer schwach alkal., gepufferten Insulinlsg. (0,1 g Insulin in 4 ccm H 20  +  0,3 ccm
0,1-n. HC1 gel., +  10 ccm Phosphatpuffer von ph =  7,0 -+- 1,5 ccm 0,1-n. NaOH) 
durch vorsichtigstes Einleiten von C02 u. daher ganz langsames Verschieben der Rk. 
nach der sauren Seite eine Krystallisation zu erhalten; bei pn =  6,4 war der gróBte 
Teil des Insulins bereits amorph ausgeflockt. — Die neu aufgefundene Methode beruht 
auf der eigentiimlichen Fahigkeit von ,,akt.“ Saponin, die Fallungszone des Insulins 
zu verschieben u. zu ycrscharfen. Kaufliches Insulin fiillt bei pn =  4,8—5,0 fast 
restlos aus der Lsg. aus. W ird zu einer essigsauren Insulinlsg., die 1%  Saponin ent- 
lialt, allmahlich NH3 gegeben, so t r i t t  eine deutliche Triibung bei p a  =  4,5 ein. In  
Abwesenheit von Saponin erscheint die Triibung friiher u. is t starker. Die in  der 
Saponinlsg. entstandene Triibung setzt sieh innerlialb 30 Min. flockig ab u. en thalt 
30% vom Gewicht des Ausgangsmaterials, aber nur 15—20% seiner biolog. A k tm ta t. 
W&lirend der woitero Zusatz von NH3 zu der saponinfreien InsuUnlsg. bis zu pn =  5,0 
stets weiteren Nd. erzeugt, Terursaeht die Zugabe von NH3 zur saponinhaltigen In- 
sulinlsg. — nach der Abtrennung des bei Ph =  4,6 entstandenen Nd. — keinen Nd. 
mehr, bis pn  =  5,6 erreieht ist. Bei diesem pn erscheint eine Opalescenz, die beim 
Stehen iiber N acht sieh bereits krystallin. absetzen kann. Eine Umfallung des en t
standenen Nd. in  derselben Weise m it Saponinzusatz, aber aus konzentrierterer Lsg., 
ergibt bereits meist ein Prod., das fast ganz von amorphen Beimengungen frei ist. 
Eine weitere Umfallung ohne Saponinzusatz aus einer Phosphatlsg. ergibt dann gut 
ausgebildete Krystalle. — Die Verss. waren angestellt m it den Saponinpraparatm  
des Handels, die aber fiir diese ICrystalhsationszwecke ganz vorschieden ge- 
eignet waren. Aus welehen Griinden zu versehiedenen Zeiten bezogene, sonst 
Móglichst gleiehe Priiparate der gleiehen Firma einmal boi der K rystallisation trefflichste 
Dienste leisteten, ein andermal schlechtere oder ganz versagten, konnte nicht auf- 
geklart werden. Dio Schaumbildungsfabigkeit der Saponinę steh t jedenfalls zu den 
hier verlangten Eigg. in  keiner Beziehung. Es konnte nur festgestellt werden, daB 
Saponinę m it einem ham olyt. Index unter 8000 ungeeignet waren. Diese Zwischen- 
falle konnten bei Verwendung von reinem Digitonin vermieden werden, wenn aucli 
Bigitonin n icht so gute Krystallisationscrgebnisse erbrachte ais besonders „ a k t.“ 
Saponin. Die Saponinlsg. muB vor jedem Vers. frisch bereitst werden. — Die Krystalli- 
sationen waren anfanglicli stets m it 20 mg Rohinsulin ausgefiihrt worden. Ais versucht 
■"Tirde, die Menge zu vergróBem, tra t  ein volliger MiBerfolg ein. Es stellte sieh schlieBlich 
heraus, daB die saponinhaltige Fliissigkeitsm enge bei der Einstellung auf pH =  5,6 
zu der Oberflaehe des Glases in  einem bestimmten Verbaltnis stehen muB. Die gróBeren 
Ansatze wurden dann bei Erreichung dieses Arbeitsstadiums passend unterteilt, so daB
9 ccm FI. 25 qcm bedeckten. Is t einmal das Insulin ganz oder zum Teil krystallisiert 
erhalten worden, so spielt die Oberflachenwrkg. keine besondere Rolle mehr. — 
S a p o n i n m e t h o d e .  Das Ausgangsinsulin war Insulin der C o n n a u g h t
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L a  b o r  r . , Toronto, u. der B r i t i s h  D r u g  H o u s e s ,  London, die etwa 13 Ein- 
hoiton im mg hatten , u. Insulin von B u r r o u g h s  W e l l c o m e  m it 21 Einheiten 
im mg. .— Ausgangslsg.: 0,1 g Insulinpulver +  5 ccm 10%ig- Essigsaure m it H 20  
zu 25 ccm. 5 ccm dieser Insulinlsg. +  1,0 ccm 6%ig- Saponinlsg.; es w ird auf 35° 
erwarm t, m it 1,6 ccm 0,85%ig. NH3-Lsg. versetzt u. 30 Min. bei 35° gehalten, der ent- 
standene Nd. abzentrifugiert u. das Zentrifugat m it 1,7 ccm der NH3-Lsg. moglichst 
schnell u. genau auf pn  =  5,6 gebracht u. sofort in  einen 15 ccm-Zentrifugenbecher 
gefiillt. Airfanglich bleibt die El. noch klar; sie tru b t sich aber beim Beibon an  der 
Glaswand, u. iiber N acht scheidet sich ein zum Teil m ikrokrystalliner Nd. ab. —  Der 
Nd. von 5 Fallungen, entsprechend 0 ,lg  Rohinsulin, wird in 2,5 ccm 10%ig. Essigsaure +
10 H20  gel., u. m it 2,5 com 6%ig- Saponinlsg. versetzt u. die Rk. der Lsg. sofort durch 
Zugabe von 8,25 ccm 0,85%ig. NH 3-Lsg. auf genau ph  =  5,6 eingestellt. Die Best. 
von pn erfolgte in  allen Fallen colorimetr. Der je tz t entstehende Nd. h a t mikrokrystalline 
S truktur, die K rystalle sind aber noch unscharf begrenzt. Diese zweite Fallung wird in 
4 ccm HjO +  0,4 ccm 0,1-n. HC1 gel.; die Lsg. unter R uhren in ein Gemisch von 16 ccm 
einer Phosphatpufferlsg. nach Clark  p h  =  7 u. 0,8 ccm 0,1-n. NaOH gegossen; es 
wird auf 55° erw arm t u. m it 1,0 ccm 0,1-n. HC1 versetzt, so daB pn =  5,6 wird. Der 
sich je tz t nach einigen Stdn. abscheidende Nd. ist krystallin. Die Grófle der Krystalle 
konnte durch 1—2 weitere Umfallungen aus der Phosphatlsg. vergroBert werden. 
Ausbeute 5— 15%  des Ausgangsmaterials. — D i g i t o n i n m e t h o d e .  0,1 g 
Insulin +  5 ccm 10%ig. Essigsaure m it H 20  zu 25 ccm, zu dieser Lsg. 0,125 g Digitonin 
in  2,5 ccm H 20 , dann 8 ccm 0,85%ig. NH3-Lsg. Nach x/ a Stde. wird der Nd. ab- 
geschleudert u. die FI. durch 8,5 ccm 0,85%ig. NH3-Lsg. auf pn  =  5,6 gebracht, auf 
funf 15 ccm-Zentrifugenglaser vorteilt u. der sich iiber N acht absetzende Nd. ab- 
gesohleudert. Der Nd. w ird derselben Umfallung noch einmal unterworfen; es wird 
die halbe Menge der bei der ersten Fallung angewandten Reagenzien benutzt. Nach dor
2. Fallung wird, wie bei der Saponinmethode, die Umkrystallisation aus Phosphatlsg. 
vorgenommen. Gewichtsausbeuto 10%. — Die K rystalle warcn zu klein, um Messungen 
zu gestatten, schienen aber vóllig einheitlich zu sein. Bei geringer VergroCerung zeigen 
sio einen bereits von A b e l  beschriebenen hesagonalen H abitus, bei starkerer Ver- 
groBorung erscheinen sie wurfelfórmig. Sie sind schwach doppelbrechend m it dcm 
Rofraktionsindox von etwa 1,58. Eine Analyse der iiber H 2S 0 4 getrockneten Krystalle 
ergab: 49,61% C; 6,81% H ; 14,49% N ; 3,11%  S. —  Fiir die Einheitlichkeit der Krystalle 
u. ihre Id en tita t m it Insulin spricht der gleichmaBige Ausfall der biolog. Priifungen 
der aus Rohinsulin verschiedenen Ursprungs m it der Methode nach A b e l  u .  der Saponin
methode hergestellten Praparate . F u r diese Id en tita t spricht ferner der Umstand, 
daB es moglich war, die Fallung unter Saponinzusatz in  50%ig. alkoh. Lsg. vorzunehmen, 
ohne daB die A ktiv itat der entstehenden K rystalle yerandert war. — Jcde chem. 
Operation, die die biolog. A k tm ta t zerstorte, vernichtete auch die Krystallisations- 
fahigkeit. — II . B i o l o g .  A u s w e r t u n g .  Die Auswertung erfolgte derart, daB 
jeder von 4 Untersuchern jedes von 4 P raparaten, von dpnen 2 nach der A B E L s c h e n  

Methode u. 2 nach der Saponinmethode hergestellt worden waren, unabhangig durch- 
priifte. B enutzt wurden die Mausemethode von T r e v a n  u .  B ro o k  u. die Kaninchen- 
cross-oyer-Methode von M a rk s . Die Mause waren 19—21 g schwer, sie befanden sieli 
in  auf 37,5—38° tem perierten Behaltern. Injiziert wurden ste ts 0,25 ccm FI. Die Zahl 
der Mause, die Kram pfe bekamen oder sich aus der Riickenlage nicht sofort aufrichten 
konnten, wurde bestimm t. Beobachtungsdauer l x/2 Stde. nach der Injektion. Dio 
Kaninchen wogen 2— 3 kg, u. zwar wurden die beiden Tiergruppen so a u s g e w a l i l t ,  

daB jedem Tior der Vers.-Gruppe ein Tier der Standardgruppe dem Gewicht nach 
entsprach. Es konnte so dieselbe Dosis allen Tieren ohne Rucksicht auf das Einzel- 
gewicht gegeben werden. Blutproben ■wnrdcn stiindlich uber 5 Stdn. entnommen, 
vereint u. der aus der Gesamtprobe erm ittelte W ert vom Niichternwert abgezogen. 
Es ist moglich u. vorteilhaft, das gleiche Kaninchen nach dem 1. Test weiter hungern 
zu lassen, u. am niichsten Tag die Gegenprobe vorzunehmen. —  Die Werte fur alle 
4 Praparate lagen ais D urchschnitt aus den 4 Beobachtungen der Untersucher zwischen 
22,7 u. 23,9 Einheiten pro mg. — Es g ibt im  Handel Praparate , die den Wert von 
22 Einheiten pro mg erreichen. Die H erst. der Insulinkrystalle is t daher mehr mit der 
Cberfuhrung eines schon bekannten amorphen Stoffes in den krystallinen Zustana 
zu vergleiehen, ais der Isolierung eines Hormons aus einer groBen Menge von Ballast- 
stoffen. (Bioehemical Journ . 23. 384— 409. 1929. London, Departm . of Pathol. Chem., 
Univ. Coli.; Hospit. Medic. School. — London, Insulin A. B. Physiolog. Laborr.; Hamp-
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stead, National Inst. f. Med. Res.; Beekenham, K ent, Wellcome Physiol. Res. 
Laborr.) W a d e h n .

Richard Stephan, Uber die Wirkungsart des gallensauren Insulina bei subcutaner 
Anwendungsform. Die Additionsverb. des Insulins m it desoxycholsaurem Na wird 
vom Magen, wahrscheinlich yon der Antrumschleimhaut aus, resorbiert u. vom Organis- 
mus verwertet. Die Wrkg. des so peroral yerabfolgten Insulins is t freilich von der 
W irkungsart des subcutan gespritzten, salzsauren Insulins prinzipiell yerschieden: 
Die Blutzuckersenkung is t weniger tief, aber wesentlich langer anhaltend, eine Schock- 
wrkg. is t niemals zu beobachten, die Blutzuckerbewegung erfolgt beim Gesunden 
in Form einer Zickzackkurye, die ais Ausdruck einer Antagonistenregulation zu bewerten 
ist. Im  24-Stdn.-Vers. .gelangt nur ein Teil des peroral yerabfolgten Insulins zur Wrkg. 
N ur iiber wesentlich langere Zeit ausgefiihrte Bilanzverss. bei genau eingestellter Kohle- 
hydratzufuhr kónnen iiber die Ausniitzung des Insulins AufschluB geben. Diese eigen- 
tiimlichen Verhaltnisse konnen nur durch die Annahme erklart werden, daB das desoxy- 
cholsaure Insulin im  Korper gestapelt wird. — Bei Verss., bei denen die genannte 
Additionsyerb. subcutan injiziert wurde, zeigto sich ein m it der peroralen Applikation 
durchaus gleichsinniger Rk.-Ablauf; z. B. tra t  niemals Schock ein, auch wenn der Blut- 
zucker auf 39 m g-%  sank. Die typ. Zickzackkurye war ebenfalls festzustellen. Der 
Unterschied, der zwischen den Wrkgg. des peroral yerabfolgten, desosycholsauren 
Insulins u. des subcutan gespritzten, salzsauren Insulins besteht, beruht also nicht 
auf der A rt der Zufiihrung, sondcrn auf der yerschiedenen chem. S truktur der Wirk- 
substanzen. (Dtsch. med. Wchschr. 56 . 8S—91. 17/1. F rankfurt a. M., Med. Klin. 
St. Marienkrankenh.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Uber den Herzerregungsstoff (Herzliormon). Zusammenfassendcr 
Bericht iiber eigene Forschungen. (Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 702 u. friiher.) (Biolog. Ztrbl. 4 9 . 
648— 57. 1929. Innsbruck.) W a d e h n .

A. I. Burstein, Die Verleilung des Zinks im  Blute des Mensclien und der hoheren 
Tiere. Im  B lu t des Menschen u. der hoheren Tiere is t Zink in  den Formelementen u. 
im Plasma enthalten. Die Konz. des Zn in den Formelementen is t hóher ais im Plasma. 
Das Yerhaltnis der Zinkkonz. im  Plasma zu der in den Formelementen des Blutes beim 
Menschen u. bei den hoheren Tieren laBt sich im Mittel ais 1 : 2 :  2,5 zum Ausdruck 
bringen. (Biochem. Ztschr. 2 1 6 . 449—56. 20/12. 1929. Odessa, Chem.-hygien. Abt. d. 
Inst. f. Pathologie u . Hygiene d. Arbeit.) K o b e l .

Ilse Enoch, Uber den EinfluP oxydationshemmender Oifte auj die Ammoniakbildung 
im Saugetier- und Vogelblut. Im  Hundeblut steigt derN H 3-Geh. sowohl nach Vergiftung 
mit CO oder NaCN, ais auch bei Sauerstoffzufuhr in den ersten 4 Stdn. n icht an, nacli 
24 Stdn. wurde in beiden Blutproben der gleiche geringe Anstieg beobachtet. Im  Ganse- 
blut steigt der NH3-Geh. im unyergifteten Blut langsamer, im yergifteten rascher, in  
beiden Fallen aber bis zum gleichen Endwert. Die Vermehrung des NH3-Geh. is t im 
Ganseblut bedeutend gróBer ais im Hundeblut. Vergiftung m it Chinin erzeugt im Ganse- 
blut auch in  schwacher Dosierung einen geringen Anstieg des NH3-Geh. (Biochem. 
Ztschr. 2 1 6 . 457—61. 20/12. 1929. Hamburg, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Michel A. Macheboeuf, Uber den physikalisch-chemischen Zusłand von Lecitldn 
und den Cholesterinestem in  Blulserum und -plasma. (Vgl. C. 1929. II. 444.) Aus Blut- 
serum u. -plasma kann man eine Substanz extraliieren, welche aus Sterinen, Lecithin 
u. Protein besteht, u. in  W. bei neutraler oder alkal. Rk. sl. ist. Die physikal.-chem. 
Eigg. dieser Substanz, yon der n. Pferdeserum 2,5 g pro 1 enthalt, sprechen dafiir, daB 
eine Verb. yon Lecithin u. Cholesterinestem m it Proteinen des Plasmas yorliegt. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 45 . 662— 66. Juli 1929.) H e s s e .

Alex. Obregia, Alfred Dimolesco und Gh. Badenski, Die Veranderungen der 
Zellbestandleile des Blules beim mit Alkohol vergif(eten Meerschweinchen. Im  B lut der
3 Versuehstiere waren vor dem Vers. 8,8—9,7 MilJionen Erythrocyten, Leukocyten 
5000—9600, davon 28°/0Mononucleare. Die Tiere erhielten lm g  A. pro g Kórpergewicht 
in 50% ig. Lsg. 2 Stdn. danach enthielt das Blut 6,4—8,4 Millionen Erythrocyten, 
4800— 8000 Leukocyten, davon zwischen 26,5—42,5% Mononucleare. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 1 0 2 . 722—23. 6/12. 1929.) W a d e h n .

Ernst Widmann, Methylglyoxal ais Produkt der Glykolyse durch Blutkorperchen. 
Zur Klarung der in  den prinzipiellen Punkten unsicheren Frage nach der Glykolyse 
im Blut h a t Vf. die Fahigkeit zur Methylglyoxalbldg. festgestellt, u. dam it gezeigt, 
<laB die Glykolyse im B lut grundsatzlich der in  den Geweben gleicht. Die Isolierung 
des Methylglyosals ais Zwischenprod. der Glykolyse von Blutkorperchen gelang ent-
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spreckend den yon N e  U BERG u . K o b e l  (C. 1929. I i .  585) angegebenen Prinzipien 
durch Schwachung des Co-Ferments. Diese wurde erzielt durch uberfiilm mg der ge- 
waschenen Blutkorperchen in  ein Acetontrockenpriiparat oder in  ein Macerat. Bei 
Einw. dieser Zubereitungen von Blutkorperchen des Pferdes, des Hammels wie des 
Kaninchens auf Hexosediphosphat fand eine Anhaufung yon Metliylglyoxal s ta tt .  — 
Bei der Schwierigkeit der yollstandigen Entfernung von Leukocyten bleibt noch fest- 
zustellen, inwieweit der E ffekt mehr auf die Wrkg. der E rythrocyten, ais auf die von 
Leukocyten zuriickzufuhren ist. — In  einem Bilanzvers. m it M acerat yon gewaschenen 
Pferdeblutkórperchen betrug die Ausbeute an Methy]glyoxal 7 5 ,1 %  der Theorie. — 
Bei Verwendung von nichtphosphorylierten Zuckern, Glucose u. Fructose, ais Substrat 
fand durch dieselben B lutkorperchenpraparate keine Methylglyoxalbldg. s ta tt .  (Bio
chem. Ztsehr. 216. 479— 92. 20/12. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. 
Biochemie.) K o b e l .

John Oglethorpe Wakelin Barratt, Die gerinnungsliemmende Wirkung von 
Antilhrombin. Das A ntithrom bin kann aus dem Plasm a extrah iert werden: 5 ccm 
menschlichcs Plasm a werden m it 45 ccm H 20  yerd., u. das Gemisch in  450 ccm H 20 
von 100° gegossen, 5 Min. bei 90° gehaltcn, auf 70° abgekiihlt, u. bei dieser Temp. 
verdampft, bis 20 ccm Riickstand erhalten werden. Diese werden in  Pergament- 
schlauchen gegen 11 H 20  dialysiert, u. der In h a lt des Pergamentschlauches zur 
Trockne yerdampft. Der Riickstand w ird in  W. aufgenommen u. die entstehende Lsg. 
zur Trockne gebracht. Das Aufnehmen in  W . u. Einengen der Lsg. w ird so lange fort- 
gesetzt, bis der Riickstand nach dem Einengen sich restlos in  W. lóst. Dieser Extralct 
h a t gerinnungshemmende Eigg., u. zwar beruht die Wrkg. auf einer Rk. m it Thrombin; 
m it Fibrinogen is t ein Anzeichen irgendeiner Einw. n icht wahrzunehmen. (Biochemical 
Journ. 23. 422—24. London, L i s t e r  Inst.) W a d e h n .

T. C. Boyd und A. C. Roy, Beobaćhtungcn iiber Antimonausscheidung im  Hani. 
Bei an Kala-Azar Leidenden wurde die Sb-Ausscheidung im H arn  nach Injektion 
eines Diathylaminsalzes der p-Aminoylienylantimonsaure untersucht. Nach intra- 
yenóser Injektion -wurden am 1. Tage 41, am 2. Tage 6, am 3. Tage 1%  des Sb im 
H arn  gefunden. Nach intram uskularer Injektion betrugen die Mengen: 34,3 u. 1,5%. 
Die Kuryenform ist sehr ahnlicli. Die Hóhe der Dosen (0,3 u. 0,5 g) hatte  wenig 
EinfluB auf die Hóhe der Ausseheidung. — Die Sb-Ausscheidung bei Natriumantimonyl- 
ta r t ra t  war nach Injektion yon etwa 0,02 g iiuBerst gering: in  den ersten 24 Stdn. 
etwa 2, am 2. Tage 1,5, am 3.—5. Tage je 1 mg. —  Bei Zerstórung der organ. Sub- 
stanzen m it konz. HCI u. KC103 muB wahrend der Vertreibung des Chlors die Lsg. 
stark  sauer bleiben. Sonst geht Sb yerloren. (Indian Journ. med. Res. 17. 94—108. 
Ju li 1929. Bengal, Ind . Res. Found Assoc.) F . Mu l l e r .

Anna Jofte, Fritz Mainzer und Elsę Scherer, Uber das zeitliclie Verhalten 
der Ausseheidung organisćher Sauren im  Harn. Best. des Gesamt-N, N H 3-N, H3P 0 4, 
des Saureiiberschusses u. der organ. Sauren, speziell der Harnsaure, ferner des Rreatinin 
im H arn nierengesunder Menschen. Im  N aehtharn nehmen organ. Sauren zu. Der 
H arnsaure kom m t hierbei keine ursachliche Bedeutung zu. Bei nyktur. Kranken 
is t meist die Gesamtmenge, z. T. auch die Konz. der organ. Sauren yermehrt. Vff. 
denken an eine nachtliche Gewebsacidose ais Ursache. (Ztsehr. klin. Med. 3. 464 
bis 471. 5/10. 1929. Altona, S tad t. Rrankenhaus.) OPPENHEIMER.

Ruggero Ascoli, Die Loslichkeit der Harnsaure im  Urin. Oeschichtlicher Iłiick- 
blick. (Vgl. auch C. 1929. I. 1031.) Es wird eine kurze Dbersicht iiber den heutigen 
S tand dieser Frage gegeben u. u. a. die Ansicht yertreten, daB die Harnsaure in den 
Kórperfll. kolloidal gel. yorkommt. (Biocliimica Terapia sperim ent. 16- 205—13. 
31/5. 1929.) R e ic h .

Vincenzo de Laurenzi, Einige Falle von Hamoglobinurie bei Malariakranken. 
Yf. berichtet iiber drei Fiille von Hamoglobinurie bei M alariakranken. Es wird ein 
kausaler Zusammenhang zwischen Chinintherapio u. der beschriebenen H am oglobinurie 
angenommen. (Arch. Farmacol. sperim. 47. 1— 14. 18/6. 1929. Roma, S tad t. K ranken- 
haus.) R e ic h .

Michel Polonovski und Albert Lespagnol, Das linksdrehende Glucid aus Frauen- 
milch hat reduzierende Eigenschaften. Erwarm en m it alkal. H 20 2-Lsg. zerstort die 
nicht reduzierenden Glucide nicht, dies is t aber bei dem aus Frauenm ilch gewonnenen 
Glucid der Fali. — W are das Reduktionsvermógen gegenuber F e h l i n g  des auf- 
gearbeiteten Frauenserums ausschlieBlich der Lactose zuzuschreiben, so miiBte es bei 
der T itration m it J-Lsg. ebensoviel J  yerbrauchen wie eine Lactoselsg. mit dcm gleichen
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Cu-Reduktionsvermógen. Das Frauenserum yerbrauclit aber weniger J  ais seinem 
Cu-Reduktionsverm6gen entspricht. (Compt. rend. Soc. BioJ. 1 0 2 . 793—95. 6/12.

W a d e h n .
Edmond John Sheehy und Brendan Joseph Senior, Die W irk u Ą  von Lebertran- 

fulterung auf den Calcium- utul Phosphorsduregehalt von Kuhnilch. Eine tagliche Beigabe 
von 6—8 Unzen Kabeljauleberol zum F uttern  der Milcliktihe verandert n icht den
Kalk- oder Phosphossauregeh. der erzeugten Mi Ich. (Biochemical Journ. 2 3 . 898__901.
1929. Dublin, Animal N utrition Depart., Univ. College.) S c h a r r e r .

Clarice Margaret Burns, Die Wirkung einer fortgesetzten Einfilhrung von Mineral- 
saure auf das Korper- und Knochenwachslum und' auf die Zusammensetzung von Knoclien 
uiul Weichleilen. Durch Sauregaben wurde bei Kaninchen keine Verringerung des 
prozentuellen Aschengeh. der Knochen, aber eine deutliche Verringcrung des Fettgeh. 
beobachtet. Das W achstum war verzogert, groBer Gewichtsverlust, sowie starkę Unter- 
ernahrung tra ten  ein. Bei R atten  wurden ahnliche Erscheinungcn festgestellt. (Bio
chemical Journ. 23. 860—67. 1929. Uniy. of Durham.) “ S c h a r r e r .

Norman Ashwell Clark, Viłamine und die Pflanzenwelt. Allgemeine Betracli- 
tungen. (Scient. Monthly 28. 343—48. April 1929. Iowa, S tate College.) H e s s e .

Katharine Hope Coward, Kathleen Mary Key, Barbara Gwynneth Morgan 
und Marjorie Cambden. Der Einflufl versclńedener Proben von „Casein“ auf Vitamin- 
reaklionen. Die einzelnen Caseinproben des Handels untersclieiden sieh sehr nach 
ihrem Vitamingeh., was bei einsclilagigen Fiitterungsyerss. wohl zu beachten ist. (Bio- 

, Chemical Journ. 23. 913—20. 1929. London, P harm aco log ical Lab.) S c h a r r e r .
A. Thieme, Carotin, ein 1 Vachslumsvitarnin des Lebertrans. Bcricht iiber neuere 

Forschungsergebnisse, wonach dem Carotin entweder selbst die Eigg. von Vitamin A  
zukommen oder es zu diesem im selben Verhaltnis steht, wie Ergosterin zu Vitamin D. 
Allerdings gibt es noch wirksamere Wachstumsfaktoren, z. B. im Unverseifbaren des 
Lebertrans. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 700. 5/11. 1929. Charlottenburg.) H e r t e r .

A. Thieme, E in  Pflanzenfarbstoff ais Wachslumsvitamin des Lebertrans. Die 
versehiedenen Vitamme werden kurz gekennzeichnet, worauf Vf. die neueren Forschungs
ergebnisse iiber die Carotinoide erortert, m it besonderer Beriicksichtigung des Garotins 
ais mutmaBlichen Trager des fettloslichen Vitamins A, wenn z. B. das Carotin aus den 
Carotinoiden isoliert u. weitgehend gereinigt wird. DaB das Carotin ais solches nicht 
mit dem V itam inA  ident. ist, scheint unter anderem daraus hervorzugehen, daB im 
unverseifbaren Anteil des Dorschlebertrans noch wirksamere Substanzen enthalten 
sein miissen. (Umschau 33. 1014—15. 21/12. 1929.) S c h w a ib o l d .

Hans Seel, Neuere Forschungsergebnisse iiber das antizeroplitluihnische und das 
antirachitische Vitamin. Es wird das antixerophthalm. u. das antirachit. Vitamin ein- 
gehend besprochen, unter Beifiigung eigener Versuchsergebnisse. Verss. zur synthet. 
Darst. des ersteren — unter anderem ais Deriv. des Cholesterins — haben bisher keinen 
entscheidenden Erfolg gezeitigt. Auch die Isolierung von Begleitstoffen aus natiirlichen 
Substanzen ist noch nicht gelungen. Es wird darauf hingewiesen, daB der Butter- 
verbrauch in den Landern den serophthalm. Erki-ankungen umgekehrt proportional 
sieli verhalt. Es wird sodann die Geschichte des antirachit. Vitamins bis zur Ent- 
deckung des Ergosterins aufgezeigt. Eigene Verss. legten nahe, daB es sieh bei j^ber- 
dosierung m it Ergosterin nicht um Hypervitaminose, sondern um eine tox. Neben- 
wrkg. des Priiparates im Stoffweclisel handelt. (Med. Klinik 26. 16—18. 3/1. 
Halle a. S.) S c h w a ib o l d .

E. Poulson, Uber das Vorkommen des anlirachitischen Vilamins in  Fischleberolen. 
Vf. berichtet uber den Vitamin A- u. D-Geh. von verschiedenen Fischlebertranen, 
wie des Dorsehes, der Aakjuappe, des Hais u. a. Es ergab sieh, daB  ̂yerschiedene Werte 
bei den einzelnen Fischarten yorliegen, besonders auch bzgl. Vitamin D. Es ergab sieh, 
daB Knorpelfische sehr wenig davon łjesitzen. Es liiBt sieh aber im Gegensatz zu den 
Knochenfischen durcli Bestrahlung betrachtlich erhóhen. Es scheint daher, daB Knorpel- 
fische, entsprechend einem geringeren Bedarf daran, kleinere Mengen Proyitamine 
inVitamine umsetzen u. verbrauchen. (Strahlentherapie 34. 648 49. 4/12. 1929. Oslo, 
Statens V itam in-Inst.) Sc h w a ib o l d .

A. Hottinger, Zur Wirkungsweise des D-Faktors. Die Unterss. haben den eigent- 
lichen Wirkungsmechanismus des D-Faktors ais Gegenstand, namlich ob eine Einw. 
auf die Durchliissigkeit der Darmwand bzw. die Kesorption der Knochensalze im 
Darm zugrunde liegt. Die Theorie, daB der D-Faktor den Darminhalt saurer macht 
u. daher bessere Resorption stattfindet, hat sieh an Verss. m it rachit. Kindern nicht

XII. 1. 64
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bestatigt. Trotz gleichzeitiger Alkalisierung des Darm inhalts besserte der D -Faktor 
rasch den Zustand der K ranken. Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, daB die 
Wrkg. des D-Faktors n icht auf einer Einw. auf die Verdauungsorgane beruht. 
(Strahlentherapie 34. 639—45. 4/12. 1929. Dusseldorf, Kinderklinik d. Univ.) So h w a ib .

P . Gyorgy, Licht und Rachitis. Vf. besprieht die yerschiedenen Probleme der 
Rachitisbekampfung u. Heilung unter besonderer Beriicksichtigung bestrahlter Stoffe, 
■wie Ergosterin, Frischmilch u. Trockenmilch. Es wird die W ichtigkeit der Dosierung 
des ersteren heryorgehoben u. aus eigenen Versa. gefolgerte GabengróBe mitgeteilt. 
Folgen der tlberdosierung werden ais Hypervitaminose gedeutet, wobei die ąuanti- 
ta tiyen  u. qualitativcn Unterschiede zwischen therapeut. u. tox. Wrkg. heryorgehoben 
werden. Es wird Standardisierung der Praparate durch Tiervers. nach Lebertran- 
einheiten gefordert. Bestrahlter oder m it bestrahltem Ergosterin yersetzter Frischmilch 
wird bei verbesserten Methoden Zukunftsmoglichkeit fiir allgemeine Prophylaxe ge- 
geben. (Strahlentherapie 34. 610—17. 4/12. 1929. Heidelberg.) SCHWAIBOLD.

Rudolf Hess, Zur Rachitisbehandlung mit bestrahlter Milch. Vf. berichtet uber 
-Ergebnisse yon Verss. m it Milch, welche m it Sc h e i d t -A pparatur bzw.' m it Hanauer 
Quarzlampe in  C02 bestrahlt wurde. Zum Vergleich diente U ltractina bzw. Vigantol. 
K riterium : Róntgenbild u. klin. Befund. Mit S c h e id t -Apparatur bestrahlte Frisch- 
milch ergab etwa 30%  Erfolge, m it Hanauer-Apparatur wurden wesentlich gunstigere 
Resultatc erziclt. Die Griinde fiir diese Unsicherheit werden aufgezeigt. Dic Rachitis
behandlung m it bestrahlter Milch soli weitcre Aufmerksamkeit yerdienen. Durch 
Verbesserung der Apparatur werden gunstigere Ergebnisse erw artet. (Strahlentherapie 
3 4 . 787— 97. 28/12. 1929. Bremer K inderklinik d. K rankenanstalt.) Sc h w a ib o l d .

Friedrich Holtz, Die Photoaklivierung des Ergosterins zum antirachitischen 
Vitamin U. Vf. kennzeichnet Rlc.-Prodd. yon Ergosterin durch yerschiedene Be- 
strahlung: Kurzbestrahlungsprod., Normalbestrahlungsprod., Langbestrahlungsprod. 
u. tlberbestrahlungsprod. Durch Elementaranalyse feststellbare Yeranderungen 
fanden bei keinem der Prodd. sta tt. Bei tjberdosierungen wurden Verkalkungen ver- 
schiedener Organe festgestellt. (Strahlentherapie 34. 637—38. 4/12. 1929. Góttingen, 
U n iv .)  . S c h w a ib o l d .

H. Kreitmair, Deinonstration der experivientellen Rachitis und ihrer Beeinflussung 
durch bestrahltes Ergosterin an durclisichtigen Spalteholzpra-paraten. Verkalkungsyorgange 
der wachsenden Knochen bei experimenteller Rachitis u. ihrer Beeinflussung durch 
bestrahltes Ergosterin lassen sich gut sichtbar machen. Zur Standardisierung von 
Vitam in D -Praparaten ist die Methode zu teuer u. langwierig. (Strahlentherapie 34. 
636. 4/12. 1929. D arm stadt.) S c h w a ib o l d .

Alfred F. Hess, J. M. Lewis und Helen Rivkin, Der Stand der therapeutischen 
Wirkung von bestrahltem Ergostcroin. Die Ergebnisse der Vff. bei Verss. vor allem mit 
Siiuglingen sind ubereinstimmend m it der allgemeinen Erf ah rung: Bestrahltes Ergosterin 
is t ein gutes Spczifikum gegen Rachitis, Tetanie u. Osteomalacie. Die Dosierung macht 
yorlaufig noch Schwierigkeiten, yor allem infolge der groBen Unterschiede in  der Wirk- 
samkeit der P raparate yerschiedener H erkunft. F iir ein bestimmtes P raparat wird 
eine yorlaufige Dosierungsskala angegeben. Hypercalcamie scheint der tlberdosierung 
.paraJlcl zu gehen. Die Gefahr der Hyperphosphatiimie is t n icht bedeutend. Bei der 
Heifnng yon gewóhnlichen F rakturen u. von Affektionen der Atmungsorgane, bei 
Anamie oder ais wachstumsbeschleunigendes Mittel h a t es bei Verss. der Vff. yersagt. 
(Strahlentherapie 3 4 . 443—56. 4/12. 1929.) S c h w a ib o l d .

Josef Warkany, tJber die Wirkungsweise des bestrahlten Ergosterins. Wahrend 
der Blut-Ca nach Vigantol bei Tier oder Mensch keine deutliche Veriinderung zu er- 
fahren scheint, is t der B lut-P  nach einmaliger Verabfolgung von 50 mg bestrahltem 
Ergosterin an  Meerschweinchen u. 100 mg an  Kaninchen ste ts erhóht. Bei Meer- 
schweinchen war 48 S tdn. nach der Vigantolabgabe der B lut-P  yon 5,4 auf 6,7 mg-% 
u. bei Kaninchen sogar yon 5,9 auf 9,1 m g-%  gestiegen. Es diirfte bei der D-Hyper- 
yitaminose ebenso wie bei der Rachitis der P-Stoffwechsel der prim ar yeranderte 
sein. — Um zu entscheiden, ob die Steigerung des B lut-P  nach Vigantol eine Folgę 
erhohter Resorption oder verm inderter Ausscheidung ist, wurde die „phospkatam. 
R k.“ gepruft, d. h. die Veranderungen des B lut-P  yerfolgt, die nach peroraler Gabe 
von 0,5 g Na2H P 0 4 pro kg auftraten . Bei florider R achitis is t die auftretende Erhóhung 
des Blut-P minimal, die Resorption fiir P  is t also gestort. In  der Norm steigt der Blut-r 
innerhalb 2 Stdn. um etwa 2—3 mg-% , bleibt 2 Stdn. auf dieser Hohe u. sinkt dann 
in  etwa 8 Stdn. zum Ausgangswert zuriick. Bei einem Kaninchen, das 48 Stdn. vor der
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Pliosphatgabe Vigantol erhalten hat, steigt der B lut-P  wesentlich starker an  ais 11., 
o tw aum  5 mg-%. Diese Rk. erfolgt so gesetzmaBig, daB m an aus der Hóho der phos- 
phatam . Ivurvc einen MaBstab fiir den Vitamin D -Bestand des Organismus besitzt. 
Bei der D-Hypervitaminose is t also die P-Retention erhoht. Der Abfall des Blut-P 
erfolgt bei den Vigantoltieren in  derselben Zeit wie beim n. Tier. Der B lut-P  der Vigantol- 
tiere sinkt- aber nicht auf den W ert des unbehandelten Tieres ab, sondern fallt nur auf 
dio Linie des ohnehin erhóhten eigenen Ausgangswertes zuriiek. Das is t deshalb der 
Pall, weil der Schwellenwert fiir dio Harn-P-Ausscheidung un ter der Vigantohvrkg. 
erhoht ist. Die beiden Merkmale der Hyperyitaminose — erhóhte P-Resorption u. 
erhohte Ausscheidungsschwelle werden m it P h o s p h a t f a s s u n g s y e r m ó g e n  
bezeichnet. Das Phosphatfassungsvermogen is t bei D-Hyperyitaminoso erhoht,° bei 
Rachitis vermindert. (Klin. Wchschr. 9. 63—66. 11/1. Wien, Reichsanstalt f. M utter- 
u. Sauglingsfursorge.) W a d e h n .

V. Demole und K. Fromherz, Serumcalcium und Organverkalkungen unter der 
Wirkung von bestrahltem Ergosterin. Die Befunde stiitzen die Annahme, daB Ca-Wrkgg., 
Organyerkalkungen u. antirachit. Wrkg. durch dieselbe Substanz veranlaBt werden. 
Steigerung des Serum-Ca allein geniigt. offenbar nicht, um die durch Ergosterin be- 
wirkten Organyerkalkungen zu erklaren. Die Annahme ist nótig, daB das bestrahlte 
Ergosterin d irekt dio Gewebe angreift. (Strahlentherapie 34. 632—33. 4/12. 1929. 
Basel.) S c h w a i b o ld .

L. Schonholz, Expe.rimsnte,lla Untersuchungen mit Yigantol an trachtigen Ratten 
Bei Verfiitterung von relatiy  groBen Mengen — genaue Zahlenangaben konnten n ickt 
gegeben werden —- von Vigantol an trachtige R atten  zeigte sich sowohl eine Schadigung 
der M uttertiere, ais auch eine solche der Jungen, welche teils ais Embryonen wieder 
resorbiert, teils n icht lebensfahig geboren wurden, oder wenigstens gegeniiber Normal- 
tieren Zwergwuchs u. starkę Knochenschadigungen aufwiesen. Abbildung der Tiere, 
einiger Gewebsschnitte u. ein Róntgenbild weisen auf die A rt der Schadigungen hin. 
Es wird gewarnt vor Verabreichung zu hoher Dósen von Vigantol an  schwangere Prauen. 
(Klin. Wchschr. 8. 1257—59. 2/7. 1929. Freiburg i. Br., Univ.-Frauenklinik.) S ch w a ib ,

H. Menschel, tiber eine neue Bekandlungsmethode bei Lungentuberkulose mit 
D-Vitamin ( Yigantol). Eine pharmakologische Analyse am Krankenbett. Zur Beurteilung 
der Wirkungsweise wurde beriicksichtigt: Temp., Blutstatus, Auswurfmenge, Rontgen- 
aufnahmen u. a. Es werden eine gróBere Anzahl yon gunstigen Auswirkungen des 
Vigantol festgestellt, darunter bedeutende Senlcung der M ortalitat u. weitgehende 
Wiederherst. der Arbeitsfahigkeit. Wiedergabo yon R<jntgenaufnahmen. (Strahlen- 
therapie 34. 655—59. 4/12. 1929. Zwickau.) S c h w a ib o l d .

Th. v. Brand und Fr. Holtz, Beitrag zum Verlauf und zur Prognose der durch 
Uberdosierung von Vitamin-D-Losungen erzeugten Krankheit. Die antirachit. u. tox. 
Effekte werden durch ein u. dasselbe Prod., das bisher noch nicht chem. rein dargestellto 
D-Viiamin, ausgelost. Ausgewachseno R atten  sind empfindlicher ais jungę, noch 
wachsendo. Subcutane Zufuhr kann wesentlich weniger tox. wirken ais perorale. Die 
Hyperyitaminose D auBert sich in typ. Fallen in einer starken Verkalkung der ver- 
schiedensten Organe u. in einem Ansteigen des Serum-Ca - u. PO,,'"-Spiegels, sowie 
Gewichtsverlust. Bei der R a tte  treten im Gegensatz zum Kaninchen u. zur Maus 
nie starkere spontane Verkalkungen auf. Von dem untersuchten Vitam inpraparat, 
einer 1 0 ° /^ . Lsg. in  Sesamol, waren 0,5 y sicher prophylakt. wirksam. Bei Tagesgaben 
yon 40 000 Gronzdoseneinhe-ten =  20 mg zeigten die 180—350 g schweren Tiere eine 
versehiedene indiyiduelle Empfindlichkeit. die m it dem Korpergewicht nicht im Zu- 
śammenhang stelit. Die D-Hypervitaminose entwickelt sich wahrend der 1. Wocho 
der Uberdosierung sehr rasch u. nimmt im Verlauf der folgenden W ochen oline neu 
auftretende Symptome zu. Gleichzeitig besteht eino gróBere Disposition fiir Krank- 
heiten (Pneumonie). Dio Gewichtskurve der iiberdosierten R atten  fallt oft nach einem 
leichten Anstieg wahrend der ersten 4 Tage ununterbrochen ab, so daB Gewiclits- 
yerluste bis zu 40%  innerhalb von 5 Wochen beobachtet werden. Nach Unterbruch 
der tJbordosierung steigt das Gewicht kontinuierlich wieder an. Die Sterblichkeit 
betragt innerhalb der ersten 12 Tage nach Beginn der Uberdosierung 12%, zwischen 
dem 13. u. 14. Tag 31%  u. zwischen dem 25. u. 36. Tag 50%. Mit wachsender Dauer 
der Uberdosierung nehmen dio makroskop. wahrnehmbaren Krankheitssymptomo 
(struppiges Feli, yeitstanzartige Bewegungen) standig zu. Die Autopsie der spontan 
gestorbenen u. der nach 38 Tagen getoteten Tiere zeigte oft Entziindungen innerer 
Organe u. nephrot. Nierenyeranderungen. Ca u. P 0 4 des Serums steigen konti-
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nuierlieh an. Der allmahliclie proportionalo Anstieg dieser Ionen laBt die Hyper- 
calcamie u. -phosphatiimie ais sekuhdiire Folgę der durch die Hypervitaminisierung 
gesteigerten Zellfunktionen erblicken. Der Quoticnt C a: P  hleibt ziemlicli unveriindert
1,2. W ird die Uberdosierung eingestellt, so zeigen die betreffenden Tiere noeh nach
4 Woehen einen erhohten Ca- u. Phosphatspiegel im Serum. Dies deutet entweder 
auf eine Verschiebung der Reizschwelle eines Regulationsorganes, oder auf eine Speiche- 
rung des Vitamins in  den Organen. In  den verschiedenen Organen der Hypervitaminose- 
tiere findet ein fortlaufender VerkalkungsprozeB s ta tt. Der Grad der Yerkalkung ist 
indm duell verschieden. tlber die histolog. Befunde in  Niere, Nebenniere, Magen, 
Herz, Lunge, A orta vgl. Original. Die Niere erwies sieh am empfindlichsten u. zeigte 
sehon nach 4-tagiger Hypervitaminisierung in  75%  Kalkeinlagerungen. Leichtere 
Schadigungen konnen sieh nach Unterbrechung der Vitaminzufuhr wieder zuruck- 
bilden. Nach subcutaner Zufuhr wird das Vitamin nur langsam u. in  niedrigerer Konz. 
aus dem Depot abgegeben. Die Verkalkung ist demgemaB nach subcutaner Zufuhr 
bedeutend milder ais nach oraler. Jungę R a tten  yon ca. 40 g, welche taglieh 20 000 Ein- 
heiten per os erhielten, nahm en im Gegensatz zu den ausgewachsenen gut an  Gcwicht 
u. W achstum zu. u. zeigten eine relatiy  geringe Verkalkung. (Ztschr. physiol. Chem. 
1 8 5 . 217—33. 30/11. 1929. Gottingen, Chem. Lab., u. Erlangen, Physiol. Inst.) Gu.

W. Pfannenstiel und B. Scharlau, Die Bedeutung liolier Viłamingdben fu r  die 
Tuberkulosetherapie. Fiitterungsyerss. m it Vitam in B u. D in  gróBeren Dosen bei 
normalen u. imm unisierten Kaninchen haben eine erhohte Ilesistenz der Tiere gegen- 
iiber intrayenóser Infektion m it Tuberkelbazillen ergeben. Jeweils allein yerabreicht 
waren die beiden Vitamine wirkungslos. Beide gemeinsam m it dem A -Faktor gegeben, 
erhohten die Resistenz n icht noch weiter. Demnach haben entspreehend hohe Dosen 
von Vitamin B u. D therapeut. Bedeutung bei der diiitet. Behandlung der Tuberkulose. 
(Strahlentherapie 34 . 650—54. 4/12. 1929. Munster [Westf.], Univ.) ScHWAlBOLD.

W. Heubner, Calcium- und Phospliatanalysen an vitasterinvergifteten Kaninclien. 
Entspreehend den histolog. Befunden fand sieh in  wichtigen Organen der Ca-Geh. 
gegenuber der Norm yielfach 10- bis 100-fach erhoht. E in  bestimm ter EinfluB auf die 
Hóhe der Gesamtausscheidung sehien das bestrahlte Ergosterin n icht auszuiiben. In  
gewissem Dosenbereich scheint der Anstieg des Phosphats der angewandten Dosis 
Ergosterin parallel zu gehen. (Strahlentherapie 3 4 . 634—35. 4/12. 1929. Dussel
dorf.) SOIIW Al BO LI).

J. van Niekerk und J. W. R. Everse, E in  einfaclies Róntgenverfaliren bei der 
Standardisierung von Vitamin D-Praparaten. Es wird ein Róntgenverf. beschrieben, 
das in  einfacher Weise die Herst. von Aufnahmen der Vorder- bzw. Hinterpfoten 
yon Versuehstieren erlaubt, zur einwandfreien Feststellung der W rkg. yon Vitamin D- 
P raparaten  auf die Knochen der Yersuchstiere. Narkose is t uberfliissig. Die Vorr. 
sehaltet Gefaliren aus u. ermóglieht leicht Serienaufnahmen. (Strahlentherapie 34. 
646— 47. 4/12. 1929. Leiden [Holland], Reichsuniv.) S c h w a ib o l d .

Ryolaei Takata, Der Viłamin B-Gehalt von polierłem lieis-Koji. Das „K oji“  ist 
das Prod. yon Cerealien, auf denen Aspergillus oryzae geziichtet is t; es wird in Japan 
allgemein benutzt ais saccharifizierendes Agens. Yf. hatte  friiher das wachstum- 
fórdernde u. das antineurit. Yitam in im Mycel des Aspergillus nachgewiesen, weshalb 
diese Vitamine aueh im „K oji" yerm utet wurden. Aus R atten- u . Taubenverss. ergab 
sieh ein geringer Geh. des „K oji“ an  diesen Vitaminen, woraus gefolgert wird, daB 
der Aspergillus diese synthetisieren kann. (Journ. Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 32- 
188 B— 189 B. Tokyo [Japan], Japanese Government Inst. for N utrition.) ScHWAIB.

Walter H. Eddy, Eine Verbesserung in  der ąuantitativen Bestimmung des anti- 
skorbutischen Vitamins (C). Durch Verss. wird die Methode von Sh e r m a n  u . diejenige 
von H ó JE R  yergliehen. Die erstere besteht in  einer tabellar. Zusammenstellung der 
Skorbutsymptome auf Grund der Sektionsbefunde an  den Versuchstieren. Die zweite 
beruht auf Beobachtungen yersehiedener Autoren, welche H ó JER  sclilieBlich dahin- 
gehend zusammengefaBt hat, daB Mangel an  V itam in C an den Zahnen der Yersuchs
tiere sehon nach drei Woehen oder kiirzerer Zeit in  Erscheinung tr it t .  Die Zaline 
werden in  b e s tim m te r  Weise prapariert u. untersucht. Diese M angelerscheinungen 
sollen spezif. fur Vitamin C sein. Um einwandfreies W aehstum der Zahne zu erzielen, 
is t e tw a  die doppelte M enge Vitam in C notig, ais die SHERM AN-M ethode anzeigt. 
Verschiedene Prodd. werden vergleichend untersucht. Demnach scheint n e b e n  Vitamin D 
ais Knochenbildner der C-Faktor beso n d ere  Beriicksichtigung hinsiehtlich des Zalin-
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wachstums zu verdienen. (Amcr. Journ. publ. Health 19. 1309—20. Dez. 1929. New 
York, N. Y., Columbia U niv .) S c h w a ib o l d .

J. A. Dawson und Morris Belkin, Die Verdauung von Olen durch Amoeba dubia. 
Amóben aus einer 4 Jahre alten K ultur wurden im hangenden Tropfen verschiedene 
Ole injiziert u. ihre Volumzunahme gemessen. Eine Beeintraehtigung der Lebens- 
dauer findet nicht s ta tt;  m it einigen Ausnahmen werden die Ole yerdaut. (Proceed. 
Soc. esp. Biol. Med. 2 5 . 790—93. 1928. Harvard Univ. Sep.) H. H e l l e r .

J. A. Dawson und Morris Belkin, Die Yerdauung von Olen durch Amocba proteus. 
Die in  der vorigen Unters. (vgl. vorst. Ref.) gemaehten Befunde konnten bei A. proteus 
nicht in  allen Fallen bestatig t werden. Es sind Unterschiede hinsichtlich der morpholog. 
S truktur u. der Aufnahmefahigkeit fur Ole festzustellen. Druckfohlerberichtigunc. 
(Biol. Buli. 56. 80—85. Febr. 1929. Harvard Univ. Sep.) H . H e l l e r .

Alfonso Cruto, Untersuchungen iiber die Wirkung des Lecithins und Cholesterins 
auf den Stoffwechsel. In  Tierverss. ergab sich, daB durch Einspritzung von Lecithin 
allein eine starkę Verminderung des Leber-Muskelglykogens cin tritt. W ird neben 
Lccithin auch Cholesterin angewandt, so ist der Verlust an  Kohlehydraten w eit geringer, 
die Tiere erleiden eine schnelle Gewichtszunahme. — In  der Leber dor m it der Mischung 
Lecithin +  Cholesterin behandelten Tiere fand sich nur eine geringe Menge von Neutral- 
fett, was auf eine mindere A ktiv itat der Leber zuriickgefuhrt wird. Cholesterin hemmt 
also die katabol. Wrkg. des Lecithins, ohne die anabol. zu beeinflussen. (Rassegna 
Glin., Terap. Scienze aff. 28. 207—17. Juli/Aug. 1929. Roma, Lab. di Biochim. Ist. 
Naz. Med. Farm . ,,Serono“ .) R e i c h .

Vittorio Piovano, Die Wirkung vo i Lecithin und Cholesterinestern auf den Eiwei/3- 
sloffuiechsel. Der Stickstoffstoffwechsel bei Tierverss. ergab, daB durch Einspritzung 
von 2,5 g Lecithin allein eine Erhóhung der Kreatinin- u. eine Verminderung der 
Harnstoffausseheidung stattfindet. Bei Zugabe von 2 g Cholesterin an dieselbe Menge 
Lecithin ist das Umgekehrte der Fali. Wahrscheinlich werden durch Lecithin allein, 
sowohl die katabol., wie dio anabol. Vorgango beschleunigt, wahrend die gleiehzeitige 
Zulage des Cholesterins die Erhóhung der anabol. Vorgange u. Verminderung der 
katabol. bewirkt. (Rassegna Clin., Terap. Scienze aff. 28. 218—22. Juli/Aug. 1929. 
Roma, Lab. Biochim. Ist. Naz. Med. Farm. ,,Serono“ .) R e i c h .

Alfred Gigon, Licht und Kohlenhydratstoffwechsel. Die Verss. des Vf. beschaftigen 
sich m it der Einw. von infrarotem Licht auf den Organismus u. suchen den Zusammen- 
hang des Grades der Durchlassigkeit solchen Lichtes bei verschiedenartigen Organen 
u. Kórperflussigkeiten u. dereń physiolog. Zustand m it besonderer Beriieksichtigung 
des Kohlenhydratstoffwechsels klarzulegen. Naeh Glucosefutterung wird das Blut 
weniger, nach /?w«Zingaben leichter durchlassig. Bei verschiedenen Krankheiten zeigte 
sich verschiedene Durchlassigkeit. Hoherer C-Geh. scheint geringere Durchlassigkeit 
von infrarotem Licht zu bedingen. (Strahlentherapie 34. 592—97. 4/12. 1929. 
Basel.) S c h w a ib o l d .

Clarice Margaret Burns, Faktoren, wclchc die Knochenbildung bei iceifien Ratten 
beeinflussen. I . Die Wirkung ein-er Guanidininloxikatimi, erzeugt durch ununte.rbroche.ne 
Einspritzungen suhletaler Dosen von Guanidin-salzen. Guanidineinspritzungen verzogern 
die Knochenbldg. bei wachsenden Ticren. Doch war keine deutliclie Beziehung zwischen 
geringer Guanidinvergiftung u. Knochenbldg. zu beobachten. (Biochemical Journ. 23. 
840—52. 1929. Univ. of Durham.) S c h a r r e r .

M. Messini, Die TJmwandlung und Resorption der Ferrosalze im  Verdauungstrakt. 
Aus den mitgeteilten Ergebnissen ist ersichtUch, daB die per os eingefuhrten Ferro
salze resorbiert werden u. zwar wurde die Ggw. von Ferrophosphat in  der Darmwand 
nachgewiesen. Dieser Befund deckt sich m it friiheren Arbeiten (vgl. C. 1928. II . 2735), 
bei denen die Ferrosalze nitravenós u. subcutan eingefiihrt u. vom Organismus in  Ferro
phosphat umgewandelt wurden. (Ar. In t. Pharmacodynamie Therapie 35. 206— 17. 
1929. P ad o T a, Pharmakolog. Inst. Univ.) R e i c h .

Ambrogio Mantegazza, Die Verteilung des Arsens im Organismus nach intra- 
venosen Einspritzungen ton Arsenik. Arsenik wurde Kaninchen intravenos in Dosen 
eingespritzt, welche die Tiere in l/ 2—  ̂ Stde. toteten. Die sofort nach dem Exitus 
vorgenommene Analyse der einzelnen Organe ergab folgenden Geh. an Ai’sen: Muskel 
16,66—1 9 ,7 4 %  der eingefuhrten Menge, Leber 9,18—10,19%; Niere 1,83 3,12% ; 
alle anderen Organe (Lunge, Herz, Milz, Gchirn, Darm u. Darminhalt, Knochen) weniger 
ais 1%. (Biochimica Terapia speriment. 16- 153—59. 31/5. 1929. Pavia, Pharmakolog. 
Inst. Univ.) R e i c h .
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Piętro Mascherpa, Pharmakologische Wirkung des Ketocineols. I. AUgemeine 
Wirkung und Wirkung auf den Kreislaufapparat. Ketocineoł untersclieidet sich vom 
Campher nur durch den Geh. an  einem Athersauerstoff, der die pharmakolog. Wirk- 
sam keit des Ketocineols erhóht. Insbcsondere is t das der Fali boi der Einw. auf das 
Zentralnervensystcm. (Ar. In t. Pharmacodynamie Therapie 36. 81—98. 1929. Genoya, 
Pharmakolog. In st. Univ.) REICH.

Giuseppe Graziani, Uber die titrimetrische Bestimmung der Alkaloide in  der 
Biologie. Untersuchungen uber die Ausscheidungskurve des Athylstrychnins. Vf. kommt 
zu dem SchluB, daB die titrim etr. —  u. zwar mercurimetr. — Best. der Alkaloide nach 
der Methode von K  ASP AREK u. VOTACEK (vgl. Buli Soc. chim. France 33 [1923]. 
110) in wss. oder alkoh. Lsgg. bei geniigender Konz. gute W erte liefert. Die Methode 
is t aber nach Ansieht des Vf. bei dem Studium  der Ausscheidungskurve der Alkaloide 
durch die Niere, u. im allgemeinen bei chem.-biolog. Arbeiten wegen den zu geringen 
Konzz. n icht anwendbar. (Biochimica Terapia speriment. 1 6 . 160—66. 31/5. 1929. 
Camerino, Pharmakolog. Inst. Univ.) R e i c h .

Etienne Chabrol, R. Charonnat, M. Maximin und A. Bocąuentin, Verande- 
rungen der Gałlenseh-etion unter dem Einflu/3 der a u f das vegetative Nervensystem wirkenden 
Alkaloide. Atropin, Acetylcholin, Yohimbin, Ergotam in hemmen n icht die gallen- 
treibende Wrkg. des Atophans. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 754— 55. 6/12. 
1929.) W a d e h n .

Luigi Scremin, TJntersućhung uber den Antagonismus zwischen Magnesium und 
krampferregenden Arzneimilteln. Der Antagonismus zwischen krampferregenden Mitteln 
m it zentraler W irksamkeit u. Mg is t auf die Wrkg. des letzteren auf die Ńervenzentren 
zuriickzufuhren, ebenso wie Vf. es beim Ca auch annim m t. — F ur die verschiedenen 
krampferregenden M ittel variicrt die krampflinderndeDosis des Mg, ohne das man diesen 
Befund m it der E igenart der W irkungsstatte der Pharm aka oder m it der chem. Struktur 
der letzteren in  Beziehung bringen kónnte. (Ar. In t. Pharmacodynamie Thórapie 36. 
73—80. 1929. Padova, Pharmakol. Inst. Univ.) R e i c h .

M. Messini, Der Einflu/3 von Natriumcitrat auf den isolierten Uterus. Der Meer-
scliweinchenuterus (gravid oder virgo) reagiert auf kalkfreier Ringerlsg. u. auf Na- 
Citral in Dosen von 0,00004—0,00010% m it Verminderung des Tonus u. der Kon- 
traktionsstarkę. Diese Wrkg. wird vom Vf. auf die Verminderung der A ktreitat der 
Ca-Ionen in  der G ebarm utterm uskulatur zuriickgefuhrt. R eaktionsart des Muskel- 
tonus variiert m it der Menge des C itrates; er is t bei der Anwendung von 0,00015 bis
0,000 90°/oig. Lsg. erhóht, bei 0,00100%  u. hóher herabgesetzt. Diese Wrkgg. sind wahr- 
scheinlich dem Anion zuzuschreiben. (Ar. In t. Pharmacodynamie Thśrapic 36. 1—16. 
1929. Padora, Pharmakolog. Inst. Univ.) R e i c h .

M. Messini, Der Einflu/3 von Glucose au f den isolierten Uterus. Aus den mit- 
gcteilten Verss. geht hervor, daB geringe Glucosemengen — etwa in Konzz., wie sie 
in  den LOCKE- oder TYROD Eschen Lsgg. enthalten sind — auf die Zusammenziehbarkeit 
des isoliertenMeerschweinchenuterus (virgo oder gravid)fórdei!ndwirken. Beim graviden 
U terus Yerursachen m ittlere Dosen eine leichte Erhohung des Tonus u. der Zusammen
ziehbarkeit, wahrend die gróBeren Dosen eine D auerkontraktur bewirken. Die Wrkg. 
auf virginellen U terus is t eine unbetrachtliche. Die Folgeerscheinung der Glucose- 
■«Tkg. schwindet durch Auswaschen m it physiolog. Lsgg. u. die Muskeln zeigen wieder 
die n. K ontraktionen. — Bemerkenswert is t das verschiedene Verh. zwischen dem 
gi'aviden u. virg. U terus: der letztere is t fast unempfindlich. (Ar. In t. Pharmaco- 
dynamie Therapie 36 . 17— 25. 1929. Padova, Pharmakolog. Inst. Univ.) R e ic h .

Mario Rigoni, Die Einwirkung von Histamin und Cholin auf Tonus und rhyth- 
mische Kontraktion der Blutgefafie. Das H istam in w irkt auf GefaBpraparate ahnlich, 
u le  groBere Dosen Adrenalin: bei der iiberlebenden A rteria stomachica vom Bind 
erfolgt Zunahme der Freąuenz u. auch der Hóhe der rhythm . K ontraktionen, sonie 
GefaBverengerung. —  Das Acetylcholin bew irkt unter den gleichen Bedingungen eine 
GefaBerweiterung m it darauffolgender leichter Yerengerimg u. Herabsetzimg der 
Freąuenz der rhythm . K ontraktionen, dereń Hóhe unyerandert bleibt. Die Wrkg. von 
H istam in u. Cholin auf dasselbe P raparat is t also antagonist. (Arch. Fisiologia 26. 
511—23. 1928. Sep. Padova, Physiolog. In st. Univ.) R e ic h .

Fritz Wrede, Erich Strack und Elsę Bornhofen, Zur Frage des Cholins in der 
Płacenia und seiner Beziehung zur Wehentatigkeit. Yff. wenden sich gegen die Angaben 
von S ie v e r s  (C. 1 9 2 8 . I. 2952. 1 9 2 9 . II . 439). Nach ihren analyt. Befunden ist die 
Angabe von S ie y e r s  iiber eine „Stapelung“ des Cholins in  der menschlichen Placenta
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unrichtig. Vff. finden pro kg Placenta etwa 180 mg Cholin, ein W ert, der iłW t4 v e it' 
von den an anderen Organen (K in o s h it a , C. 1 9 1 0 . II. 235) erhaltenen W ertS h^K  
weicht. Gegenuber SlEVERS wird weiterhin gezeigt, daB wahrend der Wehen keine” 
„Auspressung“ von Cholin erfolgt. Das B lut von Schwangeren enthiilt ebenso wie n 
Blut kein m it der angewandten Methode nachweisbares Cholin. — In  einem einzigeń 
Fali, bei dem ein typ. Wehenmangel beobachtet wurde, wurde in der Placenta eine 
auffallend germge Menge Cholin (55 mg pro kg) gefunden. (Ztschr. physiol. Chem. 1 8 3 .
123—32. 12/8. 1929. Greifswald, Univ.) H e s s e

Alfonso Fanelli, Die neue Tlierapie des TracJtoms mit Kupferpraparaten. Aus 
dem mitgeteilten Materiał geht hervor, daB Kupferpraparate — hauptsachlich wurde 
„Rame-coleolo“ von Serono angewandt — besonders durch ihrc adstringierenden Eigg 
eine rasche Besserung u. oft vollstandige Heilung bei allen Erscheinungen des Trachoms 
bringen. (Rassegna Clin., Terap. Scienze aff. 28. 93— 104. Jan . 1929. Napoli, Ausen- 
Idimk Univ.) R e i c h .

W. Vermehren, Beitrag zur konservaliven Hamorrhoidalbeliandhmg m il Rectoserol 
(Ztrbl. inn. Med. 50 . 289—91. 30/3. 1929. Berlin.) P p lu c k e .

Alfred Stoek und Wilhelm Zimmermann, Tienersuche uber die Aufnahme von 
Quecksilber aus guecksilberlialtiger Luft. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I I . 790.) Verss. an Meer- 
schweinchen, die einige Wochen in etwa zur Hiilfte m it Hg-Dampf gesatt. L uft (ca.
4 mg Hg/cbm ) gehalten u. der Hg-Analyse entweder sofort unterworfen wurden j 
oder nachdem sie erst noch eine gewisse Zeit in Hg-freier L uft gelebt hatten, ęrgabeń 
folgende Resultate: Der tier. Korper halt in den ersten Tagen einen nennenswerten 
Teil des eingeatmeten Hg zuriiek, bei weiterem Verweilen in der Hg-Luft steigt dic 
Menge des im Korper gespeicherten Hg nicht mehr, ist im Gegenteil nach 14 Tagen 
kleiner ais nach 8 Tagen u. halt sich dann merklich unverandert. — Die Hauptmenge 
Hg-Dampf verlaBt die Lunge wieder m it der ausgeatmeten Luft. — Das im Korper 
gespeicherte Hg verschwindet beim Aufenthalt in Hg-freier L uft nur auBerordentlich 
langsam wieder. Nach 3—4 Wochen war noch fast die Halfte, nach 5 Wochen noch 
ein Viertel vorhanden. — Das Hg hauft sich in der Leber u. vor allem in der Lungo 
an. Diese Organe halten es auch hinterher hartnackig zuriiek, wiederum die Lunge 
in uberraschendem MaBe. In  Magen u. Darm wurden durchweg verhaltnismaBig 
ldeine Hg-Mengen gefunden, von denen noch ein betrachtlicher Anteil auf das yon 
den Tieren m it dem F u tte r aufgenommene, die Verdauungsorgane durchwandernde 
Hg kommen muBte. Auffallend niedrig ist auch der Hg-Geh. des iibrigen Korpers, 
der Muskeln, des Blutes, der Knochen. In  diesen Teilen Yerschwindet das Hg nach 
Aufhoren der Hg-Zufuhr schnell Tollstandig. Trotz der, z. B. in  der Lunge, noch 
vorhandenen Ablagerungen kreist also das Hg nicht im Korper. Man muB vermutcn, 
daB es die Lunge hauptsachlich durch die Atemwege wieder verliiBt. Das Feli 
nimmt ebenfalls geringfiigige, bei den einzelnen Verss. ziemlich sta rk  wechselnde 
Mengen Hg auf u. verliert sie rasch wieder. — Setzt man voraus, daB die Verhaltnisse 
beim Menschen im wesentlichen ahnlicli liegen, so ist zu verstehen, daB die chroń. 
Hg-Vergiftung nach Aufhoren der Hg-Zufuhr so langsam yerschwindet u. daB die 
Ausscheidungen tro tz  noch Vorhandenseins von Hg u. Fortbcstehen der Vergiftung 
haufig kein Hg enthalten. (Biochem. Ztschr. 2 1 6 . 243—48. 20/12. 1929. Karlsruhe,
Chem. Inst. d. Techn. Hochscli.) K o b el .

E. Mislowitzer und E. L. Loewe, Beitrag zur Frage der Leberverfettuvg bei PJios- 
phorvergiftung. Vff. sehen die Vermehrung des in A. 1. P-Anteils in der Leber bei 
P-Yergiftung ais Folgę einer vermehrten Einschwemmung atherl. P-haltiger Stoffo 
an. E in Grund (vgl. G u b s e r , C. 1928 . II. 1350), eine Umwandlung von EiweiB- 
bestandteilen in Lipoide bzw. eine Wanderung des P  ro n  EiweiBstoffen zu F etten  
anzunehmen, besteht naeh Ansicht der Vff. nicht. (Biochem. Ztschr. 2 1 6 . 362—66.
20/12. 1929. Berlin, Chem. Abt. d. patholog. Inst. d . Univ., Charitó.) K o b e l .

Wilhelm Flaskamp, Uber Rontgenschaden und Schaden durch radioaktive Substanzen.
Ihre Symptome, Ursachen, Vermeidung und Behandlung. Berlin, Wien: Urban 
& Schwarzenberg 1930. (XVI, 265 S.) 8". Sonderbande zur Strahlentherapie. XII.

William Dobinson Halliburton, The essentials of chemical physiology; for the use of students:
12th ed. New York: Longmans 1929. (395 S.) Lw. S 3.—.

Handbuch der normalen und pathologischen Physioiogie mit BeriiolŁaichtigung der experi- 
mentellen Pharmakologie. Hrsg. von Albrecht Bethe, Gustav v. Bergmann, Gustav 
Embden, Alexander EUinger. Bd. 13. Borlin: Julius Springer 1929. gr. 8°.

13. Sohutz- und Angriffseinrichtungen. Breaktionen auf Schadigungen. Bearb.

1 9 3 0 .  I . _______________________ E a. T ie r p h y s io l o g ie .
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von Max Askanazy, Robert Doerr, Hubert Erhard u. a. (X , 893 S.) M. 92.— ; Hldr. 
M. 99.80.

Handbuch der Hant- und GeseMechtskrankheiten. Hrsg. von Joseph Jadassołm. Schriftl.: 
Oskar Sprinz. Bd. 1, TI. 2. Berlin: Julius Springer 1929. 4°.

1, 2. Physiologie der Haut. Chemie. Histolog. Technik. P. G. Unnas Farbe- 
methoden. Bearb. von Max v. Frey, Hermann Rein u. a. (X iV , 658 S.) M. 110.—■; 
Hldr. M. 118.—.

F. Pharmazie. Desinfektion.
W . Palmer, Eine Anlage fiir  deslilliertes Wasser und Heizung. Beschreibung 

einer vom Yf. konstruicrten Anlage, dio glcichzeitig zum Destillieren von W., zum 
Heizen von Raum en u. zur Warmwasseryersorgung dient. Sie ist fiir Apotheken be- 
sonders empfehlenswert. (Pharmac. Journ . 1 2 3 . 436. 9/11. 1929.) H e r t e r .

A. V. Lingelsheim, Vorsicht bei dar Abgabe von Agnuscastuskornem und Abrahams- 
baumsamen. Die Angabe in  H o l f e r t -Ar e n d s , Volkstiimliche Namen der Arznei- 
m ittel (Berlin 1926), Agnuscashissamen sei gleichbedeutend m it Ricinussamen, beruht 
auf einem Irrtum , dessen wahrscheinlicher Ursprung diskutiert wird. Agnuscastus- 
samen, auch Abraliamsbaumsamen, Keuschpfeffer, Mónchspfeffer genannt, wurde 
friiher ais Gewiirz u. arzneilich verwendet u. is t der Samen yon Vitex Agnus-Castus. 
Es w ird davor gewarnt, an s ta tt dessen den giftigen Ricinussamen abzugeben. (Pharmaz. 
Z tg. 74. 1433—34. 6/11. 1929. Breslau.) H e r t e r .

F. Graf, Blaudsclie Pillen und Arsewpillen. I n  dem vom D. A. B. VI. vor- 
geschriebenen Ferrum sulfuncum  siccatum sind bereits bis zu 12% des Fe zu F e '"  oxy- 
diert. Aus diesem Grunde u. weil die Blaudschen Pillen  nacli der Arzneibuchvorsehrift 
leicht h a r t  werden, geht m an besser, -wie folgt, vor: 148 g Ferrum  sulfuricum eryst. 
werden gepulyert, m it 40 g Glycerin gemischt u. auf dem W asserbad auf 100° erhitzt. 
70 g Kalium carbonicum werden m it 30 g Zucker fein yerrieben. Hiervon werden 20 
dcm h. Gemisch zugefugt u. yerrieben, sodann in  kleinen Anteilen der R est der Kai. 
carbon.-Verreibung zugesetzt; m an riihrt, bis die Entw . yon C 02 aufgehort h a t u. yon 
dem Schaleninhalt 50—60 g verdam pft sind; sodann werden etwa 30 g Zenomasse 
(H efeestrakt) zugefugt u. 1000 Pillen geformt. — Bei den Arsenpillen empfiehlt sich 
das Dragieryerf. in  der Form , daB m an erst einen K em  herstellt, der das As20 3 enthiilt. 
dann den Pfeffer dariiber lagert. (Pharmaz. Ztschr. 74. 1307. 9/10. 1929. Niirn- 
berg.) H e r t e r .

H. Eschenbrenner, Blaudsclie Pillen. Vf. sclilieBt sich dem Vorschlag von G r a f  
(vorst. Ref.) an, m it der Modifikation, daB m an nach W ertbcst. des K 2CO;1 die notigc 
Menge F eS 04- 7 H 20  bcrechnet, um von keinem der beiden Stoffe einen tlberschufi 
in  den Pillen zu haben. F iir 7 g K 2C03 yon 97%  errechnen sich 13,66 g F eS 04-7 H20. 
(Pharmaz. Ztg.- 74. 1368. 23/10. 1929. Hamburg, Apotheke des Krankenliauses 
St. Georg.) " f H e r t e r .

Schnabel. Blaudsclie Pillen. Eine ahnliche Vorschrift, wie sie Gr a f  (zweitvorst. 
Ref.) angibt, findet sich schon in D ie t r ic h s  Manuał, 8. Aufl. [1901], jedoch unter 
E rsatz  des K,CO:l durch K H C 03; eine in dieser Weise bereitete Masse kann ohne Be- 
denken mehrere Wochen aufbewahrt werden. (Pharmaz. Ztg. 74. 1381. 26/10. 1929. 
Kótschenbroda.) H e r t e r .

Fred W. Freise, Einige unbekannłe Anth-elminlica Brasiliens. Einige in  Brasilien 
wild wachsende Pflanzen m it wurm treibenden Eigg. werden beschrieben, ebenso die 
A rt der Applikation u. die Dosierung. Von einem Teil der Drogen oder der daraus 
gewonncnen Ole sind Zus. bzw. K onstanten angegeben. Es h a n d e l t  sich um Keime 
von Johannesia princeps Vell (Euphorbiaceae), wirksames Prinzip K ry s ta lln ad d n ,
F. 172—175°; Luffa operculata Cgn. (Cucurbitaceae), das die Samen umgcbende Holz- 
gewebe, wirksamer Bcstandteil gelblichweiBe Nadeln, F . 178°; PreBsaft der Blattcr 
von Bromelia saginaria Axr. Cam. (Bromeliaceae); besser durften die Samen zu ver- 
wenden sein, die einen wirksamen Kórper, F . 192° enthalten m it an  Curare erinnernder 
Giftwrkg.; die Samen von Momocordia charantia L. (Cucurbitaceae); Ol der Wurzeln 
von Jatropha cureas L. (Euphorbiaceae); Samen yerschiedener Guttiferenarten ent- 
haltcn einen in Saulen, F . 168°, krystallisierenden anthelm int. Stoff; Wurzeln von 
Apodanthera smilacifolia Cgn. (Cucurbitaceae), d e rw k sa m e  Stoff i s t  i m  Ol (Konstanten) 
lokalisiert; Samen von Gustayia Brasiliana D. C. (Myrtaceao); das Ol (Konstanten) 
der Samen yon Hum iiia floribunda M art. (Humiriaceae); Hieronyma alchornoides
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F r. Ali. (Euphorbiaceae), clas Ol der Samen (Konstanten) en thalt eine der Crotonolsaure 
ahnliche Substanz. (Apoth.-Ztg. 4 4 . 1480— 82. 27/11. 1929. Rio de Janeiro.) H e r t e r .

Th. Sabalitschka, Der Mipbrauch m it der Bezeichnung „Medizinische Hefe“. 
Die Bezeichnung „medizinische Hefe“ kommt nur P raparaten  zu, die die Anforderungen 
des D. A.-B. VI. auf Garfahigkeit erfiillen. Dies war unter 12 in  Originalpackungen 
in  den Handel kommenden Marken nur bei Levurinose B l a e s  u . Furunculin  Zy m a  
der Fali. (Pharmaz. Ztg. 74. 1434—35. 6/11. 1929.) H e r t e r !

I. Lifschiitz, Uber die Hallbarkeit der Salbenraischungen. Eucerin is t eine auBerst 
haltbaro u. prak t. indifferente Salbengrundlago. Eine Salbe aus Eucerin u. AgN 03 
bleibt auch bei langerem Lagern Yollig weiB; ein 6%ig. Jod-Eucerin enthielt °nach 
18 Jahren  noch 5,2%  freies Jod. (Pharmaz. Ztg. 74. 1353. 19/10. 1929. Ham 
burg.) H e r t e r . '

F. W. Tanner und G. I. Wallaee, Standardisierung von Desinfektionsmitteln. An 
Hand der Yorwiegend engl.-amerikan. L iteratur werden die einer wirklichen Standardi
sierung entgegenstehenden groBen Schwierigkeiten u. die bisherigen Ergebnisse zu 
ihrer Uberwindung krit. besprochen. Zur Beurteilung eines Desinfektionsmittels u. 
fiir die experimentelle Nachbldg. Yon Desinfektionsverss. miisscn stets folgende An- 
gaben gemaeht werden: 1. Angabe der Vers.-Technik in allen Einzelheiten. 2. Ge- 
schichte der Testbakterien u. ihrer Ziichtung. 3. Keimzahl des Desinfektionssystems.
4. Das Desinfektionsmedium, besonders dessen pn. 5. Einw.-Zeit u. 6. Verh. in  Ggw. 
organ. Materials. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 114. 161—74. 15/10. 1929. Univ. 
of Illinois.) SCHNITZER.

E. Hailer und K. Heicken, Die Prufung von Laboratoriumsgeraten fu r  die IFasser- 
dampf- und Heipiuftslerilisation. Ausfuhrliche Wiedergabe groB angelegter Verss. uber 
die Temp.-Verteilung in  Desinfektionsapparaten (Dampftopfe, Autoklaven Yerschiedener 
K onstruktion, HeiBluftsterilisatoren) besonders auf ihre Eignung zur Entkeimung von 
Bakteriennahrbóden u. Laboratoriumsgeraten. Das method. Prinzip war die Messung 
m it Hilfe von Thermoelementen, die an zahlreichen Stellen der A pparate bzw. des 
Desinfektionsgutes angebracht wurden. Die sehr zahlreichen Messungsergebnisse 
konnen n icht wiedergegeben werden, im groBen u. ganzen war die Dampf- bzw. Hitze- 
verteilung befriedigend, fiir bestimmte Desinfektionsgiiter werden iiber die geeignete 
Aufstellung Vorschriften gegeben. Verbesserungen sind erwiinscht, da bisher alles in 
dieser Richtung empir. ist. Die an den Apparaten angebrachten MeBinstrumente des 
Handels lassen zu wiinschen iibrig. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 114. 376—415. 
31/10. 1929. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) SCHNITZER.

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Behdlter von 
niedrigem Ałomgemchł fiir radioaktive Substanzen, die zur Bestrahlung dienen, dad. 
gek., daB sie ganz oder toilweise aus Be-Metall oder Be-Legierungen hergestellt sind.
— Be absorbiert weniger ais andere Metalle die therapeut. wirksamen /S-Strahlen. 
Man kommt daher m it weniger Ra-haltiger Substanz aus. AuBerdem besitzt Be 
hóhere chem. Widerstandsfahigkeit u. gróBere median. Festigkeit ais die anderen 
Leichtmetalle. (D. R. P. 487 399 KI. 21g Yom 22/5. 1926, ausg. 7/12. 1929.) H e i n e .

Chinom Chem. Fabrik, A.-G., Wolf, Kereszty und E. Wolf, Ujpest (Ungarn), 
Anreichcrung von Filixsioffen. Auszuge von rohen Filieinstoffen in organ. Lósungsmm. 
(Bzl.) werden zuerst wiederholt m it 5% NaHC03-Lsg. behandelt. Die erhaltene alkal. 
Lsg. wird m it HC1 angesiŁuert, die ausgeschiedenen Stoffe werden in Bzl. gel. u. das 
Losungsm. verdam pft (Fraktion A). Dann wird die Bzl.-Lsg. m it 5%  N a2C 03-Lsg. 
(Fraktion B), u. zum 3. Małe m it konz. NaOH unter Kiihlung behandelt (Fraktion O) 
u. die in  Lsg. gogangenen wirksamen Filicinstoffe wio bei Fraktion A  abgeschieden. 
Fraktion A  enthalt 25—40%, Fraktion B  50— 65% u. Fraktion C 7— 15% Filicin
stoffe. Sehr wirksam fiir Leberegel ist nur die Fraktion B. (Ung. P. 97 047 Yom 22/3.
1928, ausg. 16/9. 1929.) G- K o n ig .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zur 
tiberfuhrung wasserunlóslicher bzw. schwerldsliclier Arzneimittel in  tropfbare und injizier- 
bareForm. (D. R. P. 486 659 KI. 30h vom 2/9.1926, ausg. 22/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 
474343; C. 1929. I!. 454. — C. 1929. II. 454 [E. P. 277 003].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Vohwinkel, Fritz Schonhofer, Elberfeld, und August Wingler. Westfield, 
N. J ., V. S t.A .), Darslełlung N-substituierler Aminochinoline. Hierzu vgl. E. P. 
267 169 u. E. P  286 087, C. 1929. I. 1968. Nachzutragen ist folgendes: 6-Methozy-
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S-nitrochinolin schm. bei 159—160°. — Durch Kondensation von 6,S-Dioxychinolin 
m it l-Didihylamino-4-aminopentan, H 2N- CH-(CH3)- CH2- CH2' CH, •Ń(C,H6)2, unter 
Riihren bei 190— 200° -wahrend 3— 4 Stdn. entsteht ein die bas. Reste in  6- u. 8-Śtellung 
enthaltendes Prod., K p.2_3 245—248°, an der L u ft sich oxydierend, das Hydrochlorid 
is t hygroskop., orange gefarbt. — 6-Athoxy-4-(y-didlhylamino-fS-oxypropylamino)-
2-niethylćkinolin w ird durch Erhitzen von 6-Athoxy-4-Mor-2-methylchinolin m it 1-Amino-
3-diathylamino-2-propanol(l) u. A. auf 190—200° wahrend 6 Stdn. erhalten, Krystalle
aus Aceton u. PAe., F . 101—102°. Zur gleichen Verb. gelangt m an durch E rhitzen yon 
(P H 1 N . P H  , f H  a b y 4,6-Dialhoxy-2-methylchinolin m it I. —

2 6 2 2 2̂ >N • CH2 ■ CH • CII • Cl A us' S-Amino chinolin u . a.-[Athyl-(didthyl-
CjHj ” aminoiithyl)- amino]-6-methyl-y-methylpro-

3 3 pylchlorid, K p.5 103—106° (Źus. neben-
stehend), bei 130—140° wahrend 8 Stdn. entsteht eine bas. Verb. unter A ustritt von 
HC1, K p.x 205—207°, dereń Hydrochlorid in  W. 11. ist. (D. R . P. 486 079 KI. 12p 
vom 12/9. 1924, ausg. 2/12.1929.) A l t p e t e r ,.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Vohwinkcl, Fritz Schonhofer, Elberfeld, und August Wingler, Westfield, 
N . J . ,  V . S t. A .), Darstellung von Aminoalkylaminosubstiiutionsprcduktcn der Di- und 
Triarylmethanreihe. (D. R. P. 486771 KI. 12q vom 12/9. 1924, ausg. 3/12. 1929. 
Zus. zu D. R. P. 486079; vorst. Ref. —  C. 1929. I. 1968 [E. P . 267 169].)" A l t p e t e r .

National Anilinę & Chemical Co., New York, iibert. von: E. F. Ellzey, Buffalo, 
V. St. A., Herstellung von JodphenolphthaleinverUndungen zu Bontgenzwecken. Das 
Dinatriumsalz des Tetrajodphenolphthaleins wird in  h. wss. Gelatinelsg. unter starkem 
Riihren m it einer wss. Lsg. von Citronensdure versetzt, bis zur Bldg. des Mononatrium- 
salzes. Die so erhaltene kolloidale Lsg. soli, gegebenenfalls in  Mischung m it Frucht- 
saften, peroral bei Rontgenunterss. der Gallenblase verabreicht werden. — An Stelle 
der Citronensauro sind verwendbar: HC1, H 2S 04, Apfelsdure, Weinsdure oder saure 
Salze wie D inatrium phosphat, N a2B40 7, an Stelle der Gelatine: Gummi arabicum, 
T raganth, Leim, Starkę, Dextrose, Glucose. (E. P. 304589 vom 31/12. 1928, Auszug 
veróff. 20/3. 1929. Prior. 21/1. 1928.) A l t p e t e r .

Roger Paul und Robert Henry Grandseigne, Frankreich, Oewinnung eines 
trockenen und lóslichen Pectaseextraktes. Die pectasereichen pflanzlichen Ausgangs- 
stoffe werden in  frischem Zustande zerkleinert, so daB ein moglichst feiner Brei erhalten 
wird. Dazu wird die doppelte bis vierfacheMenge sterilenW . von + 5 °  Temp. zugegeben 
u. die M. 36— 48 Stdn. bei 0 bis + 5 °  stehen gelassen, wobei von Zeit zu Zeit umgeruhrt 
wird. Dann wird das Prod. in  einer Atmosphare eines indifferenten Gases, wie N2 
oder C 02, abgepreBt oder abgeschleudert, um gleichzeitig eine Luftoxydation u. Zer- 
stórung der Diastase zu verhindern. Die gewonnene Lsg. w ird m it l° /0 Tierkohle ver- 
setzt u. 3— 4 Stdn. unter zeitweiligem Durchruhren stehen gelassen. Dann wird eine 
neutrale Pectinlsg. unter raschem D urchruhren zugesetzt. Nach V2— 1 Stde. ist die 
Einw. der Pectase auf das Pectin  beendet, wobei sich Flocken von Pectinstoffen aus- 
scheiden, die gleichzeitig die Pectaselsg. gereinigt haben. Die FI. wird noehmals im 
indifferenten Gasstrom geschleudert u. der klare Pectasesaft w ird dann m it einer konz. 
Lsg. eines Kolloids oder eines m it Aceton gelatinierbaren Stoffes ycrsetzt. Zum SchluB 
wird durch Acetonzusatz die Pectase m it dem Kolloid etc. gelatiniert. (F. P. 669 025 
vom 31/1. 1929, ausg. 9/11. 1929.) M . F. M u l l e r .

A. Becker, Frankfurt a. M., Zuchtung von Bakterien zur H erst. von Vaccinen auf 
Nahrboden, die frei von tier. EiweiB sind u. durch Auspressen von pflanzlichen Stoffen, 
vorzugsweise zuckerreichen u. saurearmen Friichten, erhalten werden. — Z. B. wird 
aus reifen Bananen erbaltener PreBsaft bei 40—50° sterilisiert, 0,5%  NaCl u. 2,3% 
Agar zugesetzt, bei 100° filtr ie rt u. nach Zusatz von N a2C 03-Lsg. bis zur alkal. R k 
im Dampfstrom sterilisiert. Auf so dargestelltem Nahrboden wachsen Bakterien olme 
Entstehung tox. Prodd. u . lassen sich zur H erst. von Vaccinen geeignete Kulturen 
in  2—20 Stdn. erhalten. (E. P. 313 514 vom 17/1. 1929, Auszug veróff. 8/8. 1929. 
P rior. 13/6.1928.) A l t p e t e k .

E. Loewenstein, Wien, Herstellung von Immunstoffen  durch Einw. von verd. 
HCHO-Lsg. auf Diphlheriebacillenkulturen u. anschliefiendes Einengen der M. auf 
Salbenkonsistenz. E in tlberschuB von HCHO wird durch Zusatz von Ca(OH)2 oder 
alkal. Salzen, Seifen, N H 3 beseitigt oder gebunden. Die Prodd. sollen zu subcutanen 
Injektionen  Verwendung finden. (E. P. 314 854 vom 18/4. 1929, Auszug veroff. 28/8. 
1929. Prior. 3/7. 1928.) " A l t p e t e r .
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Yerfahren zur 
Darstellung eines therapeulisch wirksamen Stoffes aus Keimdriisen, dad. gek., daB man 
diese Organe m it hydrolysierendcn Mitteln behandelt, das erhaltene B ydrolysat m it 
wasserunl. organ. Lósungsmm. extrahiert, die organ. Lsg. des lipoidlósliehen wirksamen 
Stoffes ab trennt u. das Losungsm. vertreibt. — Z. B. werden fein gemahlene frisehe 
Stierlioden m it 20%ig. reiner H 2S 04 unter Ruliren 12"Stdn. auf 55—60° erhitzt, nach 
Erkalten mehrmals m it A. ausgesehuttelt, der A .-E xtrakt eingeengt. —  Rinderovarien 
werden m it x/2'>la\g. N a2C 03-Lsg. verruhrt u. der tryp t. Verdauung unterworfen. Die 
FI. wird nach beendetem Abbau m it A. extrahiert, der A. abdest. u. der lipoidlósliche 
Stoff ais dickes Ol gewonnen. — Ovarien werden m it A. angeteigt, dann m it alkoh. 
KOH versetzt, 3 Stdn. am RiickfluB erhitzt, auf die H alfte eingedampft, m it W. verd., 
mehrmals m it A. ausgeschiittelt. Die A.-Lsg. wird m it W .,fdann m it verd. Saure, noch- 
mals m it W. gewaschen, getrocknet, eingedampft. Das hinterbleibende Ol kann un- 
m ittelbar verwendet oder in bekannter Weise weiter gereinigt werden. — Die Prodd. 
zeigen die fiir weibliches Sezualhormon kennzeichnenden Eigg. (Schwz. P. 134 782 
vom 20/10. 1927, ausg. 16/10. 1929.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herslellung wirksamer Stoffe aus pflanz- 
lićhen Organismen. Das Verf. des Hauptpat. (Bestrahlung von Geweben befreiter 
Organextrakte) laBt sieh aueh zur Verstarlcung der W irksamkeit der nach E. P . 271 492, 
C. 1929. I. 109 erhaltlichen pflanzlichen Keimdriisenhornume verwenden. (E. P. 
295 361 vom 9/8. 1928, Auszug yeróff. 3/10. 1928. D. Prior. 10/8.-1927. Zus. zu E. P. 
291005; C. 1929. II. 2346.) A l t p e t e r .

Eugene Rabetrano, Frankr. (Seine), Haarentfernungsmittel. Man versetzt die 
iiblichen schwefelhaltigen M ittel m it einer solchen geringen Menge W., daB die Zers. 
des Sulfids im Stadium des Sulfliydrats aufhórt, worauf das sieh gegebenenfalls bildende 
Gas durch weiteren Zusatz von gasabsorbierenden Mitteln, wie KoMenstaub, Sage- 
spanen u. dgl., unschadlich gemacht wird. (F. P. 670 039 vom 9/6. 1928, ausg. 23/11. 
1929.) S c h u t z .

E. Felheim, Berlin-Lichtenrade, Herslellung hochbakterizider und bleidikraftiger 
Praparate, die m it W. klare Lsgg. von freierHCIO ergeben, dad. gek., daB festeH ypo- 
ehlorite m it festen organ. Sauren oder Saurederiw ., wie Bernsteinsaure, Bernstein- 
saureanhydrid, Phthalsiiure, Benzoesaure, Glutarsaure, Naplithalinsulfosaure, gemiseht 
werden. (D. R. P. 487868 KI. 12i vom 18/12. 1925, ausg. 12/12. 1929.) D r e w s .

C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a. Rh., Herslellung von antiseptisch 
wirkenden M itteln, dad. gek., daB Milchsaure durch Einverleibung von Lactaten nach 
bekannten Verff., z. B. durch teilweise Neutralisation der Milchsaure oder teil weise 
Zers. milchsaurer Salze m it starlcen Sauren auf einen pn-W ert von 3,0— 4,4 eingestellt 
w rd . —  Hierzu vgl. F . P . 617780, C. 1928.1. 2218. Naehzutragen is t folgendes: Durch 
Zugabe einer Lsg. von 50 g NaOH in 300 eem W. zu 240 g 90°/oig. Milchsaure erhiilt 
man eine Lsg., welche beim Verdiinnen m it W. im Verhaltnis 1: 10 einen pn-W ert 
von 3,85 aufweist. An Stelle der NaOH konnen 66 g wasserfreies N a2C03 oder 105 g 
NaHC03 verwendet werden. — Eine Lsg. von 375 g milchsaurem Ca m it 5 Moll. Krystall- 
W. in 5 1 W. wird m it 57 g konz. H2S04 versetzt u. die Lsg. vom abgeschiedenen CaS04 
getrennt, die Lsg. h a t pH =  3,8. — Sollen die Lsgg. einen unveranderlichen pH besitzen, 
so geht m an von nur wenig Lactylmilchsaure enthaltender Milchsaure aus (50%ig- 
Lsg.) oder erh itzt bei Verwendung von konz. Milchsaure zwecks Erzielung des Gleieh- 
gewichts. — Die Lsgg. konnen m it Gelatine in Gallerten verwandelt u. diese in Stabchen- 
oder Kugelform gebracht werden. Ferner konnen zugesetzt werden: Eiweiftstoffe, 
Kohlehydrate, Clucose, Milchzucker, Aufschwemmungen von Milćhsaurebakterien, sowie 
andere antisept. wirkende Mittel, wie: Phenole, Schwermetallsalze, saure Farbstoffe 
usw. (Oe. P. 114 598 vom 31/12. 1925, ausg. 10/10. 1929.) A l t p e t e r .

Pharm azeutischer Kalender. Hrsg. von Ernst Urban. Jg. 59. < Jg. 70 d. Pharm. Kalenders 
f. Norddeutschland.> In 3 Tlen. Tl. 1—3. Berlin: J. Springer 1930. ki. 8°.

1. Pharmazeut. Taschenbuch. (XVI, 112 S.) — 2. Pharmazeut. Handbuch: (XIV, 
272, 305 S.) — 3. Pharmazeut. AdreBbuch. (IV, 140, 267, X III, 56 S.) Lw. u. geh. 
M. 12.—.

G. Analyse. Laboratorium.
E. Kirschbaum, Das Apparalebaustvdivm an der Technischen Hochschule Karls

ruhe. Es werden die Gesichtspunkte gesohildert, die fur die Einrichtung des neuen
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Lehrgebiets zur Ausbildung von Ingenieuren fur die Apparatebau-Industrie maB- 
gebend waren u. fiir dio Errichtung eines Apparatebau-Laboratorium s zur Forsehung 
auf den einschliigigen Gebieten. (Chem. Eabrik 1930. 1—4. 1/1. Karlsruhe, Techn. 
Hochsch.) J u n g .

Paul H. Prausnitz, Neuerungen an Glasfiltergeraten. I. u. II. Zusammenfassende 
Beschreibung von Neuerungen an  Glasfiltern u. Extraktionsapp. (Chern.-Ztg. 53, 
935—36. 955— 56. 4/12. 1929. Jena.) Ju n g .

Fritz FriedricllS, Claisen-Fraktionieraufsatz m it Einheitsschliffen. [Beim Cl a is e n - 
Kolben w ird durch das neue gekrópfte Zwischenstiiek der F irm a G r e i n e r  & F r i e d - 
RICHS, Stiitzerbach, der to te  Raum  auf ein Minimum beschrankt. Das Einleitungs- 
rohr is t n icht eingeschmolzen, sondern m it Gummi abgediehtet, kann daher leicht 
ersetzt werden. Die Verb. m it Kolben u. Kiihler erfolgt durch Einheitsschliffe, so 
daB auch andere Teile angeschlossen werden konnen. (Chem.-Ztg. 53. 910. 23/11. 
1929.) J u n g .

Julius Fisch, Eine einfache Art, Biiretten m it autoniatisćher Nullpunktseinstellung 
zu versehen. Es wird ein Verf. geschildert, nach welehem m an sich selbst in  einfacher 
Weise Biiretten m it autom at. Nullpunktseinstellung bereiten kann. Eine Vorrats- 
flasche wird m it dreifach durchbohrtem Stopfen yerselicn zur Aufnahme eines Triehters, 
eines Steigrohres u. eines Natronkalkrohrchens. Der Trichter wird aus einem Reagens- 
glas hergestellt u. nach der Fiillung m it Stopfen yerschlossen. Das Steigrohr wird 
U-fórmig gebogen u. durch Stopfen in  die B iirette eingefiihrt. Je  nach der gewiinschten 
Nulleinstellung endet der absteigende Ast etwa 2 mm oberhalb des Nullpunkts. Durch 
denselben Stopfen w ird ein Natronkalkróhrchen an  die B iirette angeschlossen, das 
zum Ansaugen der FI. in  dio Biirette dient. (Chem.-Ztg. 53. 799.12/10. 1929. Wien.) Ju .

M. Wagenaar, Mikrosiiblimation unter vermindertem Druck. Es wird ein ein
facher u. billiger, von Schoeller u. dem Vf. konstruierter App. zur Mikrosiiblimation 
unter vermindertem Druck beschrieben u. abgebildet. In  ein 10 cm langes Glasrohr 
von 1,7 cm lichter W eite ist eine heberformig gebogene massiye Kiihlstange aus 
Messing durch einen seitlichen Tubus luftdicht eingefiihrt. Das śiuBere Ende steht 
in  W., an  das plan geschliffene innere Ende klebt man m it Glyeerin ein Deckglaschen. 
Das eine Ende des Rohrcs is t m it dem Vakuum verbunden, das andere m it einem 
doppelt durehbohrten Gummistopfen yerschlossen. Durch die eine Bohrung wird 
ein Thermometer gefiihrt, an  dessen Quecksilberkugel ein kleines Platinschiffclien 
zur Aufnahme der Substanz befestigt ist. Die zweite Bohrung dient zum AnschluB 
eines Manometers. Die Heizung geschieht durch einen Mikrobrenner; um sie leichter 
regulierbar zu machen, is t an der Heizstelle Kupfergaze angebracht. Der App. kann 
von dor F irm a M a r i u s , U trecht, Ganzenm arkt bezogen werden. Innerhalb 10 Min. 
wurden Sublimate erhalten von Morphin bei 80° (25 mm Hg), Apomorphin bei 160°, 
Veratrin bei 130°, M annit bei 130°, Bernsteinsdiire bei 70°, 1 Yeinsaure bei 80°, Citronen- 
saure bei 100°, Apfelsaure bei 100° (grófltenteils Fumarsaure), Traubensaure bei 110°, 
Gallussaure bei 100°. (Pharmac. Weekbl. 66 . 1121—24. 7/12., 1929. R otterdam .) H e r T.

L. Sselski, Methode zur Vakuumdestillation im  Laboratorium ohne Saugpumpe. 
E ine Vakuumdest. von hochsd. Fil. ohne Saugpumpe laBt sich folgendermaBen aus- 
fiihren: Der Dest.-Kolben ist durch einen absteigenden L iE B iG sch en  Kiihler m it einem 
zweiten Kolben verbunden, in  den der Kiihler m ittels Gummistopfen dicht eingefiihrt 
ist. Der Gummistopfen tra g t noch eine zweite Bohrung, durch' die ein absperrbares 
Glasrohr bis in  ungefahr %  der Tiefo des Kolbens fiihrt. Man beginnt die Dest., indem 
man dieses Glasrohr offen laBt u. durch den Kiihler noch kein W. leitet. Wenn dio 
ersten Dampfe der zu destillierenden FI. aus dem Glasrohr austreten, yerschlieBt man 
dies u. setzt den Kiihler in  Betrieb. Das erreichbaro Vakuum betrag t 5— 25 mm. Wenn 
man in den Dest.-Kolben eine Capillare einfiihrt, die m it einem weiteren, m it W. ge- 
fiillten Kolben verbunden ist, so kann m an durch Erhitzen des letzteren auch eine 
W asserdampfdest. im Vakuum ausfiihren. (Petroleum-Ind. Aserbeidsohan [russ.: 
Aserbeidschanskoo Neftjanoe Delo] 1929. Nr. 4. 101—02. April 1929.) RoLL.

G. Koszarek, Die Entfernung des storenden Schaumes bei der Vakuumdestillatio)>- 
(Vgl. S t e i n b r u c k ,  C. 1930. I. 103.) Sehilderung des Arbeitens m it dem 1. c. emp- 
fohlenen App. (Pharm az. Ztg. 74. 1258. 28/9. 1929. Berlin, Charitć-Apotheke.) H er t .

C. W. Eddy und Paul Shildneck, Eine wirksame Yorrićhtung f u r  Zuckerkonzen- 
tration. Um das Scliaumen bei der Trennung der Zuckerarten, besonders Arabinosc 
u. Xylose, von W. durch Vakuumdest. einzudammen, bringt der Vf. auf dem Destil- 
lationsgefaB einen YorstoB an, der innerhalb des Stopfens m it einem bis auf den Boden
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dos GefiiBes _ reichenden Rohr verbuuden ist. Auf der weiten Seito des VorstoBes 
miinden zwei Roliron, das dio FI. u. den Schaum aus dom DestillationsgefaB fort- 
fiihrendc Rohr u. ein engeres Rohr zu Kiihler u. Luftpumpc. FI. u. Schaum flieBen 
aus dem ersten Rohr durch den VorstoB zurtick, der nicht kondensierte Dampf wird 
durch das engerc Rohr abgezogen. (Chemist-Analyst 18. Nr. 5. 15. 1/9. 1929. Lincoln, 
Univ. of Nebrasca Labor.) B l o c h .

— , E in  neuer Apparat zur Beslimmung des Erweichungspunktes. Urn die Er- 
weichungs- oder FlieBtemp. eines Fettes, d. li. den Punkt zu bestimmen, bei welchem 
es anfangt, ais Schmiermittel zu funktionieren, dient ein Schmelzpunktsapp., in 
dessen inneres GlasgefaB durch einen doppelt durchbohrtcn Stopfen ein Thermo- 
meter u. ein diinnwandiges Glasrohr eingcfuhrt sind. In  diesem Glasrohr befindet 
sich eine geringe Menge F e tt u. daruber etwas Hg. Der auBere Mantel is t m it Schwefel- 
saure, Glycerin oder einer anderen Badfl. gefiillt, in welche ein Thermometer eintaucht. 
Beim Erhitzen des Bades wird das F c tt bei seinem Erweichungspunkt unter dem 
Druck des Hg aus dem Glasrohr lierausgedriickt. Abgelesen w ird die Temp. des 
inneren Tliermomcters. (Instrum ents 2. 277—78. Aug. 1929.) J u n g .

Cr. A liverti, Uber Methoden der Fcuchtigkeitsmessung. Zur direkten u. sicheren 
Feuehtigkeitsniessung in einem bestinimten Temp.- u. Feuclitigkeitsbcreich konnen 
dic Absorptionshygrometer nach S o n d e n , E d e l m a n n  oder S a l v io n i  yerwendet 
werden, doch sind dieso empfindlichen Laboratoriumsinstrumente fiir laufenden 
meteorolog, oder industriellen Gebrauch nicht geeignet, u. es werden fiir diese Zwecke 
Psychromeler u. Haarhygrometer yorgezogen. Das Kondensationshygrometer ist genauer, 
wird aber prakt. nicht gebraucht, weil seine Handhabung zu umstandlich ist, es wird 
nur zur Eichung der Haarhygrometer yerwendet. Das Psychrometer wird allgemein 
yerwendet, auch in Fallen, wo seino Angaben zweifelhaft sind. Die Haarhygrometer 
yerderben m it der Zeit-, u. ihre Angaben sind nicht sehr genau, trotzdem sind sie p rakt. 
von groBem Nutzen, da sie auch bei niedrigen Tempp. funktionieren. Die anderen 
Hygrometer yersagen boi niedrigen Tempp. yollstandig, weil die absol. Feuchtigkeit 
zu klein wird, oder weil die befeuchtete Thermometerkugel des Psychronicters sich 
mit Eis bedeckt. (Nuovo Cimento 6. CXVII—X X III. Ju li 1929. Turin, Univ.) W r e s c h .

E. C. W iersmaundH. R. Woltjer, Methoden und Apparałe im  Kaltelaboratorium. 
X X III. E in  liorizontaler Kryostat fiir die Messung der magnetischen Susceptibilitdten 
bei tiefen Temperaturen. (Vgl. DE H a a s ,  W ie r s m a  u. C a p e l ,  C. 1929. II . 2541.) 
Beschreibung eines kryomagnet. App. nach der WEiSSschen Methode zur Messung 
der magnet. Susceptibilitat u. eines Dampfkryostaten zur Unters. bei tiefen Tempp. 
(Koninkl. Akad. Wetcnsch. Amsterdam, Proceedings 32. 1046—53. 1929. Comm. 
Leidcn 201 c.) L o r e n z .

A. Deubner, Eine empfindliche Methode zur Vergleiclmng von Elektrolytwider- 
standen bei Hochfreguenz. Vf. yerwendet einen gewóhnlichen Róhrensender in Spannungs- 
teilersehaltung, dessen Kondensator der Elektrolj'twiderstand parallel gelegt -wird. Die 
Schwingfahigkeit des Senders wird durch Anderung der Anodenspannung yariiert. 
Der Eloktrolytwiderstand ist so konstruiert, daB er von yerschiedenen Elektrolyten 
nacheinander durchstrom t wird, die ihm durch ein geeignetes System yon Leitungen 
u. fernsteuerbaren Quetschliahnen zugefiihrt werden. Die Schwingungsintensitaten, 
die sich bei den yerschiedenen Fullungen einstellcn, werden durch einen aperiod. 
Detektorkreis m it Zeigergalyanometer gemessen. Die einzelnen MeBergebnisse werden 
voriaufig n icht angegeben, nur eine Uberraschung bei Sauren wird erw ahnt: HCI gibt 
mit NaCl yerglichen, eine Verringcrung der Leitfahigkeit bei hohen Freąuenzen. Es 
ware móglich, daB hier eine Wrkg. des yon HtiCKEL angenommenen Leitnngsmechanis- 
mus des H-Ions vor!ic"t, die GróBenordnung des Effektes lieBe sich dam it yereinbaren. 
(Physikal. Ztsehr. S O .^ O —48. 15/.12. 1929. Koln.) W r e s c h n e r .

E. Leitz, E in  neues Ultraviikroskop. Es wird ein Spezial-Ultramikroskop der 
LEITZ-Werko beschrieben zur Unters. von Lsgg. u. festen Substanzen, besonders 
geeignet zur Messung kolloider Partikel. (Instruments 2 . 143. April 1929.) J u n g .

H. Schreiber, Quantitative chemisclie Analyse mittels des Róntgenemissionsspek- 
trurns. Dio beiden Verff. der Róntgenemissionsanalyso m it Kathodenstrahlanregung, 
die Konz.-Best. durch Vergleichen korrespondierender Linien benachbarter Elemento 
u. das empir. Zumischungsverf. werden hinsichtlich ihrer Feli]erc]uellon untersucht. 
Auch das zweite Verf. yermag nicht alle Fehlerąuellen auszuschalten. So kann durch 
DEBYE-Aufnahmen gezeigt werden, daB infolge der hohen Temp. auf der Antikathode 
chem. Umsetzungen eintreten kónnon, welche eine Abanderung des ursprunglichen
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Konz.-Verh&ltnisses in  dor Oberflaohenschicht des Praparates zur Folgę haben. D am it 
b ietet sich eino zwanglose E rklarung der yon Co s t e r  u. N i s h i n a  (C. 1925. I . 1889) 
zuerst beobachteten stórenden Wrkg. von Beiinengungen. —  Es w ird zur Vermeidung 
der hohen Erwarm ung der Probesubstanz eine neue allgemein anwendbaro Analysen- 
methode ausgebildet, bei der die Anregung der Eigenstrahlung durch prim are Róntgcn- 
strahlung erfolgt. Experimentell wird gezeigt, daB die von der Antikathode diffus 
reflektierton Elektronen nur eine ganz geringe Temp.-Erhohung bewirken, so daB 
dereń vóllige Ausschaltung nicht erforderlich ist. Die Priifung der neuen „Fluorescenz- 
methode“ an yerschiedenen Beispielen (Sn-Sb-Mischung nach Co s t e r  u . N is h i n a , 
Ti-V-Mischung, V-Stahl, Gemisch yon seltenen Erden, Pt-M etalle) ergibt, daB fremde 
Beimischungen im Gegensatz zur gewóhnlichen Emissionsmethode hier keinen oder 
nur einen ganz geringen EinfluB auf die Analysenergebnisse ausiiben. Die Fehler- 
ąuellen der neuen Methode werden eingehend diskutiert u. der mogliche Gesamtfehler 
zu masim al 7%  erm ittelt. (Ztschr. Physik 58. 619—50. Nov. 1929. S tuttgart, 
Róntgenlab. d. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

Eug. Grandmougin, Die Spektroskopie gefdrhter Losungen. Zusammenfassende 
Abhandlung uber die Theorie, die Methoden u. die bei der Spektroskopie gefarbter 
Lsgg. yerwendeten Apparaturen. (Rcv. Chim. ind. 38. 69—73. 162—66. Marz 
1929.) J u n g .

Plotnikow, Ultramolette und ultrarote Stralilen in  Wissenscliaft und Praxis. 
Beschreibung des Luminoskops, eines vom Vf. erbauten App. zur Beobachtung u. 
zum Photographieren von Fluorescenzeffekten durch Abblenden des Sonnenlichtes 
m ittels U ltrayiolettfilter, u. einer weiteren A pparatur, bei der zum gleichen Zweck 
s ta t t  des Sonnenlichts elektr. Licht, das reich an  ultravioletten Stralilen ist, benutzt 
wird. Die fiir das ,,TJVR‘‘-Kleinmodell u. -GroBmodell verwendbaren Lam pen werden 
angegeben. Photographien von Krebsgeschwiilsten yeranschaulichen die Verwendung 
der App. zur Beobachtung des solchen Gebilden eigentumlichen Leuchtens im ultra- 
violetten Licht. Bei Benutzung eines u ltraroten  Filters lassen sich m ittels der App. 
W armeschattenphotographien herstellen, dereń W ert fiir dio Wissenscliaft erortert 
wird. (Umschau 33. 920—22. 16/11. 1929.) JUNG.

M. G-. Mellon, Golorimetrisclie. Standardlosungen. I I . Die Beziehung zwischen Farbę 
und, Konzentration fiir  waprige Losungen gewisser anorganischer Salze. (I. vgl. O. 1927.
I. 2451.) Es werden W erte fiir folgende Salze angegeben: CuS04, Cu(NH3).,S04, (NH,)2- 
Cr O,,, FeCl3, C(5(NH3)6-C13, Ck>Cl2 u. K„Cr20 7. (Journ. physical Chem. 33. 1931—40. 
Dez. 1929. Lafayette, Indiana, Purdue Univ.) AscHERMANN.

Shoichiro Saito, Unterśuclmng von chemisclien Reaktionen mittels der potentio- 
metrischen Metliode. I. Reaktionen ziuischen gelostem Kaliumferrocyanid und Zink- 
sulfat, welche bei der lolumetrischen Analyse beachtet werden mussen. Vf. untersucht 
potentiom etr. die Rk. zwischen K.,Fe(CN)(! u. Zn(SO,1)2; einmal wird das Potential 
nach bestimm tcr kurzer Zeit naćh Zugabe gemessen, das andere Mai wird das Potential 
nach jeder Zugabe so lange gemessen, bis es konstant geworden ist. Aus den Verss. 
folgt, daB sich zwei verschiedene Komplessalze bilden, ein einfaches u. ein doppeltes, 
Zn2Fe(CN)0 bzw. K 2Zn3[Fe(CN)0]2. Die Bldg. yon I. geht schneller vor sich ais die 
(irreversible) von I I . ;  an  sich ist aber auch die Rk. zu II . sehr schnell, so da(3 dio Bldg. 
von I. bisher iibersehen wurde. Die Bldg. yon I I .  wird durch HCI oder H2S04 be- 
schleunigt, durch Essigsaure yerzogert. I s t  die Essigsaurekonz. gróBer ais etwa 0,1-n., 
dann wird der E ndpunkt der Rk., die zur Bldg. von I. fiihrt, beobaehtet. In  starker 
ais 0,1-n. mineralsaurer Lsg. wird nur der Endpunkt, der I I .  entspricht, beobaehtet. 
In  jedem Fali, gleichgiiltig, wie sauer die Lsg. ist, w ird der E ndpunkt von II. beob- 
achtet, wenn die Z nS04-Lsg. zur K 4Fe(CN),)-Lsg. zugegeben wird. (Buli. Inst. physical 
chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 107—09. 11/11. 1929.) LORENZ.

1.1. Shukow und V. M. Gortikow, tjber die Anwendung von Antimonelektroden 
auf die Differeniialtitralion von wasserigen und alkoholischen Losungen. Die von ERICH- 
M u l l e r  u. Cox ausgearbeitete Methode der elektrom etr. D ifferentialtitration (Nahercs 
C. 1925. I I .  188) benutzt P t-Elektroden. F ur Oxydations-Reduktionsprozesse ergibt 
das P t  ohne weiteres scharf reproduzierbare W erte, walirend fiir A c id i ta ts m e s s u n g e u  
zur Erzeugung von O sydationspotentialen Indicatoren wie Chinhydron, Phenol- 
phthalein zugesetzt werden mussen. F ur die m it diesen Indicatoren haufig a u f tre te n d e n  
doppelten M asima wurden Sekundarreaktionen derselben yerantwortlich gem aclit. 
Vff. benutzen s ta t t  des P t  Elektroden aus Sb. Sb h a t den Vorteil sowohl fiir Osydations- 
red., wie fiir Neutralisationsprozesse ohne irgendwelche Zusatze gute Werte zu er-
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geben. Dio auch bei Sb auftretenden doppelten Neutralisationsmaxima rfihren von 
dem in der Lsg. vorhandenen C02 her u. yerschwindcn bei dereń restloser Entfernung. 
Ein doppeltes Maximum t r i t t  auch bei Phosphaten auf entsprechend der Abtrennung 
des 1. u. 2. Wasserstoffions. Die Maxima sind hier entsprechend der Pufferwrkg. des 
Phosphations weniger hoch (etwa 50 mV) ais bei z. B. NaOH (etwa 240 mV). T itriert 
wurden N aH C 03, N a2C03, Mischung NaHG03, N a2C03, NaOH, N a 2C03, HCl, CH., 
COOH, diese m it deutlichen doppelten Maxima, Ba{GH)2, Ca(OH)v  HCl, HNOs, H3P 0 4, 
Benzoesaure, o-Nilrobenzoesaure, Pikrinsaure, Ole.ima.ure. Die Fehlergrenze liegt im 
allgemeinen unter 0,02 ccm. Die Methode laBt sich also auBer zur T itration von S&uren 
oder Basen auch leicht zur Kontrolle des C02-Geh. anwenden. AuBerdem zeigten be- 
sondere Verss., daB sie bei Titrationen in alkoh. Lsgg. (die besonders fur manche 
techn. Analysen gemacht werden miisscn) einwandfreie Ergebnisse liefert. (Ztschr. 
Elektrochem. 35. 853—60. Nov. 1929. Leningrad, Phys. Chem. Lab. d. Chem. Pharm. 
Fak. Mediz. Inst.) j .  L a n g e .

J. F. Reith, Das a.-NaphtJu>flavon ais Indicator in  der Jodomelrie. Die farblose 
Lsg. von a-Nap]ithoflavon fiirbt sich bei Ggw. von Jod  blau. Enthii.lt die Lsg. kein Jodid 
u. so wenig Jod, daB am Ende der T itration keine nennenswerte Jodidkonz. yorhanden 
ist, titr ie r t m an yon Blau auf far bios, bei Ggw. von Jodid auf Violett. Man benutzt 
auf 100 ccm Lsg. 0,5 ccm einer l% ig. Lsg. des Indicators in  A. Bei makrochem. 
Bestst. ist die Genauigkeit der der Starkę etwa gleich, bei sehr genauen Bestst. bringt 
man, wie es auch bei Starkę notwendig ist, eine K orrektur an. Diese betragt, wenn 
die Fl. 0,1-n. an H 2S 04 ist, bei einem KJ-Geh. yon l° /0 0,86 ccm 0,001-n. Na«S»03,
0,1—0,01°/o 0,69—0,55 ccm, 0,001—0,0005°/o 0,50 ccm. Der Indicator eignet sich 
zur colorimetr. Best. von Cl2 in Trinkwasser usw. Ais Standard te n u tz t man Na J 0 3. 
Fiir Serienunterss. kann man sich eine Co(N03)2-Lsg. eichen. Die Grenze der Emp- 
findliehkeit betrag t in  jodidfreier Lsg. 30 /jg J  in 100 ccm 0,1-n. H 2SO., (Blaufarbung), 
in 0,1-—-0,01% K J  enthaltender 0,1-n. H2S 04 5 /.ig (Violettfarbung). (Pharmac. 
Weekbl. 66 . 1097— 1110. 30/11. 1929. Utrecht, Zentral-Lab. f. Volksgesundli.) H e r t .

E le m e nte  und anorganische V erblndungen ,
Walter Hoesch, Beobachtung uber den Kohlensuuregelialt von destillierłem Wasser. 

Bei empfindlichen Analysen, bei denen es sich um die Feststellung kleiner Saurezahlen 
handelt, muB m an darauf achten, daB das zur Verwendung gelangende dest. W. an  
Orten gelagert wird, an denen die Atmosphare móglichst arm an C02 ist, da man 
beobachtet hat, daB dest. W. jo nach dem Aufbewahrungsort yerschiedene Mengen 
C02 aus der L uft aufnimmt. (Chem.-Ztg. 53. 956. 11/12. 1929. Berlin.) J u n g .

Richard Brieger, Zur Geschichte einer Methode zur Bereitung von Schwefelwasse.r- 
stoff. Die Methode zur Darst. von H2S  aus Schwefel u. Paraffin, die G f e l l e r  u .  
S c h a e f e r  (C. 1929. I. 1970) empfehlen, ist schon ófter beschrieben. Verschiedene 
Literaturstellen werden angefiihrt. Dio erste Mitteilung ruh rt wohl yon G a l l e t l y  
(Amer. Journ. Pharm ac. 1 [1871]. 513) her. Schon 1838 beschreibt R e i n s c h  im 
Journ. pralct. Chem. dio D arst. von H„S aus Schwefel u. Rindertalg. (Pharmaz. Ztg. 
74. 1339. 16/10. 1929.) “ H e r t e r .

Richard Berg, Die analytische Verwendu?tg des o-Oxychinolin$. Zusammen- 
fassung fruherer Arbeiten iiber das Gebiet, vgl. C. 1929. II. 196 u. friiher. (Pharmaz. 
Ztg. 7 4 . 1364— 68. 23/10. 1929. Konigsberg, Chem. Lab. d. Univ.) H e r t e r .

W.-Alexandrow, Rasche Silbersulfidmethode zur Bestimmung des ungebundenen 
Schicefels. E in zusammentrerollter Ag-Draht von 5 mm Durchmesser wird bei 600 
bis 700° ausgegliiht, m it NH3 u. W. ausgewaschen, getrocknet u. gewogen. Hierauf 
gibt man den D rah t u. die den freien S enthaltende, in  Papier eingewickelte Substanz 
(enthalteńd 0,3— 0,4 g S) in ein breites Reagenzglas, ubergieBt m it einem absolut 
S-freien Losungsm. u. erhitzt l 1/* Stdn. im Glycerinbade. Das Ende der Rk. is t daran 
zu erkennen, daB ein eingetauchter blanker Ag-Draht seine Farbę nicht yerandert. 
Die Ag-Drahtrolle wird m it Bzl. u. A. ausgewaschen, 15—20 Min. bei 60—70° ge
trocknet u. gewogen. Die Genauigkeitsgrenze betragt ±  0,064%. (Journ. chem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 . 1114 17. Aug. 1929.) S c h o n f .

R. M. Fanstone, Eine Probe auf Thiosulfate. Vf. beschreibt eine Modifikation 
der FElGLschen Probe auf Sulfide u. Thiosulfate, durch welche die Methode spezif. 
fiir letztere wird. Dio zu prufende Lsg. wird m it einem geringen UberschuB von Ysooo'11- 
Jod-Starkelsg. yersetzt u. ein Tropfen 2% N ,N a zugefiigt. Bei Anwesenheit von 
Thiosulfat wird die blaue Lsg. entfarbt. Die Rk. is t viel empfmdlicher ais die m it
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KMnO,t u. zur Prufung des Wascłnvasscrs nach dem photograpli. Fixieren gut go- 
eignet. (Brit. Journ. Photographj' 76. 714— 10. Noy. 1929. Kodak Lab.) L e i s t n e r .

A. P. Dunajew, Bestimmung der •plwsphorige.n Sdure. Die Methode yonMANCHOT
(C. 1924 . II . 2189) wurde wie folgt abgeandert: Die 0,02—0,04 g P  (0,1—0,15 g 
H3P 0 3) enthaltende Phosphitlsg. wird m it 30 ecm gesatt. NaHCO,-Lsg. yersetzt 
(saure Lsgg. sind vorher m it N a2C03, N H 3 oder N aH C03 zu neutralisieren). Hierauf 
wird Vio_n- Br-Lsg. bis zur Gelbfarbung (4 -5 —6 ecm) zugesetzt, nach 2—3 Min. 
m it 10 ccm 5%  K J  +  10 ccm 4-n. H 2S 04 versetzt u. nach 5 Min. m it V2o_n- N a2S20 3 
titriert. (Minerał. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje i Zwetnyjc 
Metally] 4. 424—29. 1929.) S c h o n f e l d .

Anton Folsner, Nachweis kleiner Mengen Van<tdin. U nter Bezugnahme auf die 
Arbeit von K p .o p f  (0. 1929. II . 194.8) gibt der Vf. auf Grund seiner friiheren Arbeit 
nochmals seiner Ansicht Ausdruek, daB, wenn sieh bei der Prufung m it H 20 2 die 
Probe ais yanadinfrei erweist, noch immer nicht m it Bestim m theit behauptet werden 
kann, daB vollige Abwesenheit von V besteht, daB aber der negative Ausfall der Blei- 
acetatprobe unbedingt auf Abwesenheit yon V schlieBen lafit. (Chem.-Ztg. 53. 861.
6. Nov. 1929.) J u n g .

O rgan isch e S u b stanzen .
Siegfried Malowań, Zur Anwendung der Seliwanoffsclien Reaktion. Im  AnscliluB 

an die Arbeit yon O f n e r  (C. 1929. I I .  2584) weist der Vf. auf seine Vcróffentliehung 
iiber den synchronen Mechanismus u. die n icht spezif. A rt der Phenolrkk. (C. 191?.
I I .  650) hin. Die Phenolrkk. lassen sieh nur bei bestimm ten Kolilenhydratkonzz. u. 
m it bestimmten Mineralsauren durchfiihren, u. zwar sind es n icht die Kohlenhydrate 
selbst, die zur Rk. kommen, sondern die m it Mineralsauren entstandenen Zers.-Prodd., 
die Aldehyd- oder ICetogruppen enthalten. (Chem.-Ztg. 53. 800. 12,10. 1929.) J u n g .

P. Ssakmin, Analyse von liocliprozentigem m-Kresol. Die Methode von R a s c h ig  
is t bei hochprozentigem m-Kresol unzuyerlassig. Vf. schliigt folgende Methode vor:
5 g m-Kresol werden in  einem kleinen Kolbclien m it 10 ccm H 2S 0 4 (20%  S 0 3) 1 Stde. 
auf 95° erliitzt. Dio Sulfosilure w ird in einen Literkolben umgegossen, der Rest der 
Sulfosiiure durch mehrmaliges Ausspiilen des Kólbchens m it 50 ecm H N 03 (80%ig-) 
ausgewaschen u. hierauf dio H N 03 m it der Hauptmenge der Sulfosaure yereinigt. 
Nach erfolgtor R k . lafit m an 1 Stde. stehen u. gieBt den K olbeninhalt in eine 
Porzellanschale; nach beginnender K rystallisation wird der Kolben zweimal mit 
je 25 ccm W. ausgespiilt. Am nachsten Tage wird das Trinitro-m-kresol durch 
ein kleines F ilter filtriert, m it 50 ccm W. ausgewaschen, getrocknet u. gewogcn. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitsclieskoi Promyschlennosti] 6. 966. Juli 
1929.) S c h o n f e l d .

K.-Gradski, Bestimmung von Carbazol in  Antliracen. Es wurden die giinstigstcn 
Bedingungen fiir die Verbrennung des Anthracens m it H 2S 04 nach K j e l d a h ł  unter- 
sucht. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal cliimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1117 
bis 1118. Aug. 1929.) SCHONFELD.

B esta n d te lle  v o n  P flan zen  u n d  T ieren .
S. E. de jongłl, Eine einfaclie Berechnung fiir die Hagedcnn-Jensensche Zucker- 

bestimmung. Bei der Zuckerbest. nach H a g e d o r n - J e n s e n  lassen sieh die Zucker- 
mengen un ter bestimm ten Bedingungen (Blutzuekergeh. [1,70] 0,100/oo! Reĉ - der 
Blindyerss. aquivalent an  [0,050] 0,020 mg Glucose) ohne in  B etracht kommenden 
Fehler nach der Form el bereehnen: mg Zucker =  0,358-^1 — B /C , wobei A — die 
m ittlere Titrationszalil der Blindyerss., B  — die Titrationszalil der unbekannten 
Zuekerlsg., C =  die m ittlere T itrationszahl von 2 ccm K J 0 3-Lsg. (alles in ccm be- 
nutzter Thiosulfatlsg.) bedeutet. (Biochem. Ztschr. 216. 400. 20/12. 1929. Amsterdam, 
Pharm ako-therapeut. Labor. d. Univ.) K o b e l .

B. Groak, Mikro-Calciumbestimmung im  Serum und Plasma. Best. yon Ca in
0,1 ccm Serum. 0,1 ccm Serum werden m it 0,1 ecm W. (Ausspiilen der Pipette) u.
0,3 ccm (NH4),(COO)2 yersetzt, mehrere Stunden stehen gelassen. Zentrifugieren, 
dreimal m it 0,5 ccm 2% ig. N H 3-Lsg. waschen. Nach Entfernung d es  Wasehwassers 
Zusatz yon 0,1 ccm 20%ig. H 2S 0 4, E rhitzen im  W asserbad 3—5 Minuten, Zusatz 
von 1 ccm 1/500-n. KMnÓ4. Nach 3 M inuten Abkiihlen, Zusatz von 0,1 ccm KJ-Lsg.,
1 Tropfen Stiirkelsg. R ucktitration des iiberschiissigen J 2 m it 1/1000"n - Thiosulfat.
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Dazu ein Leervers. ohne Serum. Genauigkeit ± 3 % - (Biochem. Ztschr. 212. 47__52.
31/8. 1929. Budapest, III. Med. K lin ik . Pas many Pśter U niv.) Me ie r .

Paul Schugt, Harnuntersuchung und Mikrophotographie. Vf. g ibt eine Anleitung, 
m it einem gewohnliehen Mikroskop u. photograph. A pparat Mikroplwtogramme auf- 
zunehmen. Solehe von Hamsaure in der gewohnliehen Form u. aus dem H arn von 
Giehtkranken werden wiedergegcben. (Apoth.-Ztg. 44. 1520—22. 4/12. 1929.
Husum.) H e r t e r .

C. E. Coulthard, Eine Priifung auf Desinfektionskraft. Vf. beschreibt kurz ver- 
gleichend die hauptsachlichsten Priifungsmethoden fiir Desinfektionskraft, dio er ver- 
einheitlicht wiinscht. Festzulegen waren: Der Nahrboden (genaue Vorschrift zur D arst. 
u. Einstellung auf bestimmtes ph), Alter u. Menge der Eeinkultur, Methode zur Ver- 
diinnung des Desinficiens, besonders bei wl. Stoffen, Anzahl der abzunehmenden Proben 
u. schlieBlich das Testobjekt. Hier lialt es Vf. fiir unzureichend, nur m it Bacillus 
typhosus zu arbeitcn, es miiBten Staphylokokken, Streptokokken, saurefeste Bakterien 
u. Sporenbildner hinzukommen. (Plmrmac. Journ. 123. 509—10.30/11.1929.) H e r t .

Alfred Wehlk, Uber die Titration einiger pharmazeutisch angeimndler Queck- 
silberverbindungen. Bekannte Verff. zur Best. von pharmazeut. wichtigen Quecksilher- 
praparaten werden nachgepriift, einige neue Verff. angegeben. Die Best. von HgCl„ 
in NaCl enthaltenden Tabletten erfolgt auf Grund der R k . HgCl2 +  2 NaOH +  H20 2 =  
Hg -j- 2 NaCl +  2 H 20  +  0 2. Man lost die Tabletten in soviel W., daB dio” Lsg. 
ca. 2,5% HgCl2 enthalt, gibt zu 20 ccm der klaren Lsg. 50 ccm 0,1-n. NaOH u. 5— 6 ccm 
3%ig- neutrales H20 2 u . kocht einige Minuten. Nach Absotzen des Hg wird filtriert, 
im F iltra t der IłberschuB an NaOH titriert; Indicator Methylrot, falls Eosin zugegen 
Bromthymolblau. Dio Methode von R tjp p  (HgCl2 +  2 HCN =  2 H ‘ +  2 Cl' +H g(C N)2) 
bofriedigt nicht ganz. — Sublimat-Essig — blaugefarbte Lsg. von 1 Teil HgCl2 in 300 Teilen 
5%ig. Eg. — wird jodometr. titriert. 50 g FI. m it 15 g Liąuor Kalii arsenicosi u. 30 ccm 
2-n. NaOH kochen, abkuhlen, m it 100 ccm W. verd. Nach Zusatz von 8 ccm 30%ig. Eg. 
u. 3 g N aH C03 wird der ArsenituberschuB mit 0,1-n. Jod  titriert. Der Umschlag muB 
schnell beobachtet werden, da das fein verteilte Hg den JodiiberschuB bald verbraucht.
— Sublimatlsgg. von 1% 0 aufwarts lassen sieh gut nach R u p p  titrieren. Oberhalb l° /0 
kann m an m it 0,1-n. K J  titrieren, den Endpunkt bezeichnet die Rk. zwischen H J  u. 
H20 2. 20 ccm HgCl,-Lsg. werden mit 0,5—1 ccm 3°/0ig. H20 2, 5 ccm verd. H 2SO., 
u. 3—5 ccm Starkelsg. versetzt. Man titriert vorsichtig, bis der Nd. ziegelrot wird. 
tiber dem H g J2 entstehen je tzt blaue Ringe, die beim Stehen des GefaBes die ganze 
FI. blau fiirben. —  IIgO w rd  bestimmt gemaB der Gleichung HgO +  2 Na2S20 3 
H20  =  2 NaOH +  N a2Hg(S20 3)2. Man lost das HgO u. dio 10-fache Menge Natrium- 
thiosulfat bei hóehstens 35° in  W. u. titriert das entstandene NaOH. Aueh Auflosen 
in HC1 u. Zurucktitrieren m it NaOH gibt gute Resultate; Indicator Phenolphthalein 
odor M ethylrot. —  Calomel wird jodometr. (2 HgCl +  J 2+  6 K J  =  2K 2H gJ4 +  2KC1) 
oder indirekt m it NaOH +  H 20 2, vgl. bei Sublimatpastillen, bestimmt. Der Vorgang 
ist 2 HgCl +  2 NaOH +  H20 2 =  2 Hg +  2 NaCl +  0 2 +  2 H20 . — IlgN H 2Cl kann 
auBer nach den bekaimten Verff. mit K J  oder Na2S20 3 am einfachsten alkalimetr. 
bei Zusatz von NaCl titrie r t werden: HgNH2Cl +  HC1 +  2 NaCl =  Na2HgCl., +  NH.,C1; 
Indicator M ethylrot. Mercuricyanid u. Mercuriozycyanid werden m it K J  oder Na2S20 3 
umgesetzt, das ontstehende KCN acidimetr. — Indicator Methylorange — titriert. 
Im Oxycyanid bestimmt m an erst das HgO direkt m it HC1. — In  Salben lassen sieh 
HgO u. HgNH2Cl nach L6sen der Salbengrundlage in Bzn. oder wenn mehr ais 8%  
Lanolin vorhanden, A.-Aceton (3 +  1) bestimmen. (Dansk Tidsskr. Farmaci 3. 225—44. 
Sept. 1929.) H e r t e r .

F. Wratschko, Die Untersuchung von Spiritus camplioratus D .A .-E .6 .  Yer- 
anlaBt durch eine Bemerkung von M e y e r  (C. 1929. II. 2233), es bestehe noch keino 
einfache u. genaue Methode zur Wertbest. von Campherspirilus, weist Vf. auf seine 
1914 in  der Ztschr. des Allg. Osterr. Apotheker-Vereins erschienene Arbeit hin, nach 
der man A. u. Campher aus D. u. Brechungsindex bestimmen kann. (Pharmaz. 
Ztg. 74. 1257. 28/9. 1929. Wien.) H e r t e r .

B. Schwenke, Kritisclies zur Herslellung und Priifung von Kondurangofluidexlrakt. 
Die Bestst. des D. A.-B. VI. uber die Priifung von Condurangofluideztrakt sind, wie 
an Hand der Unters. verschiedener Handelsproben u. eines selbst hergestellten Musters 
nachgewiesen wird, s ta rk  erganzungsbediirftig. Vorgeschlagen wird Heranziehung yon
B., Trockenriickstand, Asche u. RiCHTER-Zahl (quantitative Auswertung der Gerb-

X II. 1. 65
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saureprobe des D. A.-B. VI.; vgl. R i c h t e r ,  Apoth.-Ztg. 1915. 330; zur Ausfiihrung 
vgl. P e y e r ,  Jabresbericht CAESAR. u .  L o r e t z  1928). Diese Proben sind zur Bo- 
urteilung allerdings m it einiger Vorsieht zu bewerten; sehr wichtig is t dagegen die Best. 
des Corulurangins. Empfohlen w ird dio von Z e c h n e r  u . W is c h k o  (Pharm. Monats- 
liefte 1928. Nr. 4 u. 5) fiir das F lu ides trak t ausgearbeitete, von W a g n e r  (Pharm. 
Monatshefte 1928. Nr. 9) auf das Rindenpulver ausgedehnte Methode; das Verf. wird 
gesohildert. —  Nach der Methode des Di A.-B. VI. bereitet, enthśilt das F lu idestrak t 
hóchstens die H alfte des in  der Drogę vorhandencn Condurangins. (Pharmaz. Ztg. 74. 
1532—-34. 27/11. 1929. Leipzig, Engel-Apotheke.) H e r t e r .

Ch. Bohringer, Beitrag zur Chemie der PflanzenalJcaloide. Die Best. von Coffein
in Teeblattern durch Extraktion m it Chlf. Die Gewinnung von Cocain, seine Trennung 
von den Nebenalkaloiden, dereń t)berfiihrung in  Cocain. Die Gewinnung von Strychnin. 
Die Best. von M orphin in  Opium nach dem Kalkverf. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 
700—701. 5/11. 1929. S tu ttgart.) H e r t e r .

Ernest J. Parry, Die Citrońenolfrage. Die Best. von Citral im Citronenol nach 
den Methoden von K l e b e r , R o m e o  u . W a l t h e r  gibt Resultate, die bis iiber 0,5°/o 
vonoinander abweichen. Im  Im portgeschaft nach England u. im engl. Binnenhandel 
sollto der Geh. stets nach der modifizierten Methode von W a l t h e r  in  der Ausfiihrungs- 
form des engl. Arzncibuchs deklariert werden. (Chemist and Druggist 111. 662. 
30/11. 1929.) H e r t e r .

L. E. Goester, Indischer Gummi. Nach Angaben iiber H erkunft u. Stamm-
pflanzen des Indischen Gummis, auch Indischer Tragantli oder Sterlculia-Gummi genannt, 
sowie seine Entstehung u. Lokalisation in den Pflanzen u. seine Gewinnung bespricht 
Vf. die Methoden zu seiner Unterscheidung von Traganth. Ubereinstimmend mit 
P e y e r  (Jahresberieht C a e s a r  & L o r e t z  1925) kom m t er zu dem Resultat, daB 
die in  Yerschiedenen Arzneibiichern oder sonst in der L itera tur angegebenen Proben 
z. T. ganz, z. T. bei weniger ais 15°/o Sterkulia-Gummi im Traganth versagen. Mit 
Sicherheit lassen sich noch 5%  makroskop., geringere Mengen mkr. erkennen durcli 
das Verh. gegen A. von 60%- Hierin quillt Sterkulia-Gummi auf, n icht aber Traganth, 
dessen Bruchstiicke in  A. von 35%  noch vollkommen scharfkantig bleiben, aber in A. 
von 30%  anfangen aufzuąuellen. Makroskop. fiihrt m an die Probe durch Absetzen- 
lassen von 0,1 g Pulver in  10—20 ccm des A. aus, wobei Traganth eine scharf begrenzte 
Schicht bildet, Sterkulia-Gummi sich flockig ohne deutlicho Grenzflache absetzt. 
Das mkr. Bild wird scharfer durch Zusatz von etwas Methylenblau oder Tusche. — 
Gummi arabicum h a t etwa dieselbe Quellbarkeitsgrenzo wie T raganth, so daB man in 
ihm Sterkulia-Gummi ebenso nachweisen kann. (Pliarmac. Weekbl. 66- 1041—48. 
16/11. 1929.) H e r t e r .

C. A. Rothenheim, Untersuchung von Salbengrundlagen m it Hilfe langgestreckter 
Capillarbilder und der Analysenguarzlampe. In  der Anordnung von R a p p  (C. 1929.
I . 932) wurden die iiblichen Salbengrundlagen in  yerschiedenen organ. Lósungswm. 
u. in  W. capillarisiert, die Streifen nach dem Trocknen unter der Analysenlampe be- 
trach tet. Charakterist. fiir Vaselin ist blaue Fluorescenz, blau bei weifiem, hellblau 
bei gelbem Vaselin. Je  reiner die Sorte, desto schoner die Farbę. In  Unguentum 
molle, einem Gemisch von Lanolin u. Vaselin, war die Fluorescenz dcutlich walir- 
zunehmen, weniger gut in  Eucerin, das aus Eueerit u. Vaselin besteht. (Pharmaz. 
Ztg. 74. 1604. 11/12. 1929. Miinchen, K rankenhaus links der Isar.) H e r t e r .

Hartmann & Braun Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Thermoeletnent, insbesondero 
aus Unedelmetall, dad. gek., daB ein oder beide Elementschenkel m it einem vorher 
oder durch die Inbetriebnahm e eingebrannten Al-t)berzug versehen sind. — Nach 
einer Ausfuhrungsform soli das Al durch einfaches Lackieren, Tauchen oder Spritzen 
von Al-Bronze auf die Elem entdrahte aufgebracht werden. Der Uberzug kann auch 
durch Galvanisieren oder Alitieren hergestellt sein. Durch das Verf. soli ein sonst 
eintretender groBer VerschleiB der Elem entdrahte yerhindert werden. (D. R. P- 
487 343 KI. 21b vom 2/6. 1929, ausg. 5/12. 1929) H e in e .

Renś Andre Legendre, Paris, Colorimet.tr. (D. R. P. 487 897 KI. 42 h vom
23,2. 1928, ausg. 14,12. 1929. Big. Prior. 23,2. 1927. — C. 1 9 2 8 .1. 2738.) H e in e .

Carl J. Enselder, Elementary quantitative analysis. New York: Witey 1929. (254 S.) 8°- 
Lw. 3 2.75.

Louis V Hammett, Solutions of electrolytes, with particular application to q u a l i t i t i v e



analysis. New York: Mc Graw-Hill 1929. (211. S.) 12°. (Internat’1. chcmical ser.)
Lw. S 2.25.

Chemiker-Kalender. Begr. von Rudolf Biedermann. Fortgef. von Walther A. Eoth. Hrse.
von J. Koppel. Jg. 51. 1930. In  3 Tin. Tl. 1. 2/3. Berlin: J. Springer 1930. kl. 8°

1. Taschenbuch. (III, VII, 112, 73 S.) — 2. Dichten, Loslichkeiten, Analyse.
(IV, 67S S.) — 3. Tlieoret. Tl. (IV, 634, 40 S.) In 2 Bde. geb., Lw. 20.—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

G. Gónin, Die Ultrafillration und ihre Anwendungen in  der Industrie. Zusammen- 
fassende Abhandlung iiber den Stand der wissenschaftlichen u. industriellen Aus- 
wertung der U ltrafiltration. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2 bis. 168—74. Febr. 1929.) J u n g .

— , Das Problem der Trocknung durch Atoniisierung. Bcschreibung des Verf. 
von R e a v e l l  u . N e i l l  (C. 1928. I .  1084) zur t)berfuhrung eines gel. Stoffes in 
trockene pulverisierte Form. (R ey . Produits chim . 31. 844—48. 15/12. 1928.) J u n g .

T. K. Sherwood, Die Trocknung fester Kor per. II. (I. vgl. C. 1929. I. 1385.) 
Vf. studiert den EinfluB der begrenzenden Trockenfliichen, der Strahlung von der Um- 
gebung u. der Luftgeschwindigkcit auf dic Geschwindigkeit der Trocknung fester 
Korper wahrend der Trockenperiode m it konstanter Trockengesełwindigkcit. Es wird 
dann gezeigt, daB die Periode abnehmender Trockengeschwindigkeit ganz allgemein 
in 2 Teile zerfallt,' im ersten sinkt die Trockengeschwindigkeit infolge Abnahme der 
feuchten Oberfliiche, im zweiten u. letzten Teil beeinflussen Fl.-Diffusionen im Innern 
den TrockenprozeB. Vf. stellt dann eine einfache empir. Gleichung auf, welche dio 
passende Einfiigung der erhaltenen Daten in die Periode abnehmender Troeken- 
geschwdndigkeit gestattot, u. eine einfache Bcrechnungsgrundlage schafft fiir den 
Entwnrf von Trocknungsanlagen (Ableitung u. Kurren). (Ind. engin. Chem. 21. 976 bis 
980. Okt. 1929. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) H e r z o g .

— , Frostschulzmittel fu r  Kiihler. Die hauptsaohlicli gebrauchton Zusatze zum 
Kuhlwasser von Kraftwagen, die ein Einfrieren verliindern sollen, CaCl2. A ., Glycerin 
u. Athylenglykol werden bcsprochen, der F. von W. m it verschiedenem Geh. an diesen 
Mitteln angegeben. (Chemist and Druggist 1 1 1 . 663. 30/11. 1929.) H e r t e k .

G. D. Ljubarski, Katalytisclie Ozydation mit Hilfe von Vanadinverbindungen. 
Besprechung der techn. Anwendungen von F-Katal3'satoren. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlcnnosti] 6. 847—49. 1929. Dnjepropetrowslc, 
Ukrain, physik.-chem. Forschungsinst.) S c h o n f e l d .

Robert Lubowski, Breslau, Herstellung einer Luftleere in  aus chemisch schwer 
angreifbaren Stoffen bestehenden Hohlkórpem, bei welchen die den Hohlraum ausfiillenden 
Gase durch innerhalb des Hohlkórpers befindliche Stoffo gebunden werden, dad. gek., 
daB die Innenwandung der Hohlkórper ganz oder teilwcise m it einem Belag ausgeriistet 
wird, der m it dcm Fiillgas eine feste, lceinerlei Dampftension aufweisende chem. Bindung 
eingeht. — Ais Belag der z. B. aus Porzellan, Steingut, Glas hergestellten Hohlkórper 
wird ein Uberzug aus m it dem Fiillgas leicht rcagierendem Materiał, bei Verwendung 
von 0 2 z. B. Zn oder Big, gewahlt. (D. R. P. 480 021 Kl. 12 g vom 6/9. 1925, ausg. 
25/7. 1929.) N a u m a n n .

Travers-Lewis Process Corp., iibert. von: John T. Travers, Columbus, V. St. A., 
Gas- und Luftreinigung. Gase u. L uft werden iiber Gemische von Mergel, Ca(OH);;, 
CaSO., u. Fe(OH)3 geleitet. Sie werden dadurch von Faulnisprodd. u. dgl. befreit. 
(A. P. 1738 543 vom 18/5. 1928, ausg. 10/12. 1929.) K u ii l in g .

Franz Pollitzer, GroBhesselohe bei Munchen, Wdrmeubertragung zwischen Gasen. 
Das verdichtete Gas wird zunachst entspannt u. einem Spriihregen einer k. FI. ent- 
gegengefiihrt. Diese w ird durch das entspannte k. Gas weiter abgekiihlt u. dient 
dazu, das verdichtete Gas vor der Entspannung vorzukiihlen. Das Verf. eignet sich 
z. B. fiir die Verfliissigung von C2H4, wobei ais Ubertragungsfl. C0H-CH3 benutzt 
wird. (A. P. 1724 513 vom 23/10.1926, ausg. 13/8.1929. D. Prior. 31/7.1925.) D rew s.

Otto E. Brownełl, Des Moines, V. St. A., Wdrmeisolierendes und sclialldampfendes 
Mittel. Asche von Reishiilsen u. Gips werden gemischt, die Mischung m it W. durch- 
feuchtet u. wahrend des Abbindens geruhrt, so daB eine komige M. entsteht. (A. P.
1737 957 vom 2/11. 1926. ause. 3/12. 1929.) K u h l in g .
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II. Gewerbehygiene; Rettmngswesen.
Forster, Gesundheitsverhdltnisse in  Verchronvungsanlagen. Gesundheitliche Scha

digungen in  Yerehromungsanlagen sind seit der Durchfiihrung einer ausreiclienden 
Ausriistung der Arbeiter m it Gummianziigen u. bei gut arbeitenden Absaugvorr. 
nicht mehr beobaehtet worden. Eine neuerdings angewandte Methode, s ta t t  der 
Absaugvorr. m it einer Schutzschicht aus Petroleum u. hoheren Homologen des Bzl. 
iiber der Badoberflache zu arbeiten, is t wegen der Mćiglichkeit t o d  Benzolvergiftungen 
u. Explosions- u. Entziindungsgefabr durch Unterbrechungsfunken zu verwerfen. 
(Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 16. 291-—92. Okt. 1929.) JUNG.

H. Gerbis, Gewerbliche Vergiftungen mit OzalylM orid. Der Vf. w arnt vor den 
gesundheitlichen Schadigungen dureh Oxalylchlorid, bei dessen Fabrikation aus Oxal- 
saure, Phosphoroxychlorid u. Phosphorpentaohlorid vor Jahren  an mehreren Personer; 
Storungen der D arm tatigkeit u. schwere Atem not u. H usteD re iz  beobaehtet wurden. 
Nach Ansieht des Vf. riihren die Schadigungen vom Oxalylchlorid selbst u. nicht von 
den Ausgangsmaterialien ber, wahrschcinlich spielt ein Zerfall in Phosgen u. CO eine 
Eolle neben einer unm ittelbaren Einw. des Saurechlorids auf die Zellen, wobei die 
kalkfallende Wrkg. der Oxalsaure in B etraeht kommt. (Zentralblatt Gewerbehygiene 
Unfalłverhut. 16. 293— 94. Okt. 1929. Berlin.) JUNG.

Nuck, tlber einen Todesfall durch TricMordthylenvergiftung. Der Vf. berichtet 
iiber zwei Falle von Vergiftung durch Trichlorathylen, von denen einer tódlich verlief, 
in einer Extraktionsanlage, in  der Abschnitte von Blaupapier zweeks Wiedergewinnung 
des Wachses m it Trichlorathylen behandelt w rd e n . Die Merkmale der Vergiftung 
waren Herzbeschwerden u , Blasenbildung auf der H aut. (Zentralblatt Gewerbe- 
hygipne Unfallyerhiit. 16. 295—96. Okt. 1929. Hannover.) JUNG.

P. A. Davis, Oiftige Substanzen in  der Gummiindustrie. I. Bas Benzol. Vf. bc- 
schreibt dio physiolog. Wrkgg. des Bzl. an  H and einiger u. a. charakterist. Krankheits- 
erseheinungen u. weist auf die Vorbeugungs- u. BehandlungsmaBnahmen hin. (Rubber 
Age [New York] 25. 367—68. 10/7. 1929.) F r o m a n d i .

P . A. Davis, Giftige Substanzen in  der Gummiindustrie. I I .  Der Tetrachlorkohhn- 
stoff. Obersicht iiber die physiolog. Wrkg. des CCI.,: die typ . Krankheitserseheinungen, 
die Vorbeugungs- u. BehandlungsmaBnahmen. (Rubber Age [New York] 25. 483 
bis 484. 10/8. 1929.) _■ . F r o m a n d i .

Pyrene-Minimax Corp., Delaware, iibert. von: Karl Schmidt, Neuruppin, 
Trockenschaumfeuerloschmittel, bestehend aus einem bei 60° getrockneten Gemisch von 
A12(S 04)3, NaH C03, Saponin u. Na2CO;1, dem auBerdem Bimssteinpulver zugesetzt 
werden. (A. P. 1739 094 vom 18/4. 1927, ausg. 10/12. 1929. D. Prior. 1/9.
1926.) M . F. Mu l l e r .

HI. Elektrotechnik.
/

B. Heap und E. C. Mc Kinnon, Die Arbeit des Chemikers in  der Akkumulatoren- 
mdustrie. Es werden dio Aufgaben behandelt, die dem Chemiker bei der Akkumulatoren- 
fabrikation zufallen bzgl. der Materialprufung u. der elektrochem. Prozesse. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 48. 689—91. 12/7.1929.) J u n g .

F. Kruger, Hocholimige TViaerstdnde fiir  niedere und hohe Spannungen. Es wird 
die H erst. hoehohmiger W iderstande von 10’J bis 1012 Q, bestehend aus z e r s ta u b te n i  
Platin  oder Gold auf hochisolierendor Unterlage, wie Bernstein- oder Q u a rz s tiib e n , 
fiir niedere Spannungen (bis 1000 V) u. liohe Spannungen (bis 200 000 V) beschrieben. 
Um bei den W iderstanden fiir Hochstspannungen die Spriiherscheinungen u. die 
Jo u L E sc h e  W arme hintanzulialten, werden dio W iderstande in Pertinax- bzw. Quarz- 
rohren m ontiert, dio m it Transformatorenol gefiillt sind. (Ztschr. techn. Physik 10- 
495— 500. 1929. Greifswald, Phys. In st. d. Univ.) DuSING.

Alfred Claude Jessup, Clamart, Frankreich, Schiitzen der Innenbekleidung 
elektrolytischer Kufen, in  denen hygroskopische Salze im  geschmolzenen wasserfreien 
Zustande eleklrolysiert werden, gegen Wasseranziehung, dad. gek., daB man in der 
Betriebspause nach Entleerung der Kufę in  der Nahe ihrer Innenbekleidung oder auf 
dieser selbst einen Stoff anordnet, der hygroskopischer ais der E lektrolyt ist. — 
der Herst. von Mg werden in  die entleerte Kufę konż. H ,S 0 4, P 20 B o. dgl. e in g e b ra ck t. 
(D. R. P. 487 815 KI. 40c vom 25/11. 1928, ausg. 12/12. 1929.) K u h l i n g .
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Pelten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Koln-Miilheim, Verfahre"i zur 
Her8łelłung isolierender, Papier entlmltender Schichten verschiedener Dielekłrisitats- 
konstante. (D. R. P. 486837 KI. 21c vom 28/1. 1925, ausg. 28/11. 1929. — C. 1926.
I I . 2835.) H e in e

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, R ukr (Erfinder: Josef Hinniiber, Essen), 
Fiir elektrisclie Zioecke besłimmter eisenhaltiger Metallgegenstand dad. g ek ./d aB  der 
Gegenstand m it einem Pkospkat-Silicatiiberzug verselien ist. — Nack einer Aus- 
fuhrungsform soli der zu iiberziekende Gegenstand zuniickst sckwack oxydiert u. 
dann in eine erhitzte Lsg. aus H 3PO.„ KMn04 u. H 2SiF0, die von einem elektr. Stroni 
durckflossen sein kann, gebrackt werden. Der Gegenstand soli nach der Bekandluno- 
im Bad von ankaftender H 3P 0 4 befreit werden, worauf der Oberzug eingebrannt wird. 
Der Oberzug w irkt in  hokem MaBe elektr. isolierend u. besitzt grofie meckan. H aft- 
faliigkeit. Gleichzeitig ist er in  W. unl., u. gegen spatere Erkitzung auf Rotglut un- 
empfindlick. (D. R. P. 485 511 KI. 21c vom 21/9. 1928, ausg. 1/ 11 . 1929.) H e i n e .

Hermsdorf-Sehomburg-Isolatoren G. m. b. H., Hermsdorf, Thuringen, Ver- 
fahren zur Befestigung der Bescliluge von elektrisclien Isolatoren im  Lsolalorkorper durch 
Eingiefien von fliissigem Metali, dad. gek., daB diejenigen Oberflaehentcile des Isolator- 
korpers, m it denen das fl. Metali beim EingieBen in Beruhrung kommt, yorker m it 
einem hauchdiinnen Uberzug von Stoffen, wie Nelkcnol, Glycerin o. dgl., uberzogen 
werden. — Dieser Oberzug schiitzt das Porzellan wakrsekeinlick durch Bildung einer 
Dampfzwischenschieht almlich wie bei dem Leidenfrostschen Phanomen gegen schad- 
lichc therm. Beanspruchung. (D. R. P. 479 023 KI. 21c vom 12/5. 1927, ausg. 10/7. 
1929.) H e i n e .

Siemens-Planiawerke Akt.-Ges. fiir Kohlefabrikate, Berlin-Lichtenberg, 
Verfahren zur Herstellung von gropen Elektroden mit Metalleinlagen, dad. gek., da/J 
die Elektroden aus mehreren nebeneinander gelegten, einzeln gebrannten Staben 
u. zwischen den Staben angeordneten Einlagen aus Metali zusammengesetzt u. notigen- 
falls durch Schellen, Bander o. dgl. zusammengehalten werden. — Es wird eine gutc 
Verb. zwischen der Elektrodcnmasse u. der Metalleinlage erreicht. AuBerdem ist 
die S truk tur der Elektrodo an allen Stellen gleichmaBig. (D. R. P. 487 426 KI. 21h 
vom 3/5. 1925, ausg. 7/12. 1929.) H e i n e .

Johann Bacsa, PreBbaum, Nieder-Osterreick, Verfahren zur Herstellung von 
negativen Elektroden fiir alkalische Sammler, dad. gek., daB das gemilB P aten t 482 065 
zur Herst. von positiven Elektroden angewendete Verf. der abwechselnden anod. 
O xydationin Lauge u. kathod. Reduktion in  der betreffenden Metallsalzlsg. auf die don 
genannten Metallen( Ni, Co) gegenuber elektronegativen Metalle Fe bzw. Cd angewendet 
wird. — Das Verf. wtrd nach einer kathod. Red. abgebrochen u. die Elektrode m it einer 
Ni- bzw. Co-Oxydelektrode zu einem galvan. Element vereimgt, dessen Entlade- 
spannung 1,3 V, dessen K apazitat aber pro Einheit des Plattengewichtes relativ  hoch 
ist. D .R . P. 487 603 KI. 21 b vom 11/4. 1929, ausg. 14/12. 1929. O e.Prior. 13/4.
1928. Zus. zu D. R. P. 482065; C. 1929. II. 2090.) H e i n e .

Julius Dłamant, Budapest, Elektrolyt fiir Bleisammler ■mit Zusatz von Chrom- 
verbindungen, dad. gek., daB dieser Zusatz weniger ais 5 g je 1 Elektrolyt betragt. — 
Die Neigung der Cr-Verbb. zur Komplexitiit m it der Fullsaure is t boi Zugabe so geringer 
Mengen auch ohne Schutzmittcl hoch genug, um Selbstentladungen zu unterbinden. 
(D. R. P .  488193 KI. 21 b vom 7/6. 1928, ausg. 20/12. 1929.) H e i n e .

Werner Nippe, Berlin, Scheider fiir elektrisclie Bleisammler, dad. gek., daB sie aus 
dem Holz des zur Familie der Sterkuliazeen gehórigen Triplochiton sclerinxylon bc- 
stehen. — Diese Hólzer (Obechi oder Sam im Handel genannt) besitzen hohe Reinheit 
bei geniigender Porositat, so daB sie ohne Vorbercitung in die Sammlerzellen eingesetzt 
werden konnen. (D. R. P. 488187 KI. 21 b vom 17/4.1929, ausg. 18/12.1929.) H e i n e .

Gottfried Hagen Akt.-Ges., Kóln-Kalk, Verfahren zur Entgasun-g alkalischer 
Akkumulatoren, insbesondere solcher m it Ni-Cd-Elektroden, dad. gek., daB dio Zellen 
unmittelbar nach der Ladung durch Absaugen entgast werden. — Die fur das Nach- 
gasen iibliche W artezeit vor dem VerschlieBen von 6— 8 Stdn. wird auf x/.i— 1 Stde. 
abgekurzt. (D. R P 487773 KI. 21 b vom 15/8. 1928, ausg. 10/12. 1929.) H e i n e .

Hermann Albert Bumke G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Edmund Schmidt, 
Berlin-Tempelhof), Verfahren und EinricUung zum Isolieren der KoMepuppen elektrischer 
Trockenbatterien. Verf, zum Isolieren der Kohlepuppen elektr. Trockenbatterien m ittels 
Tauchens in  eine fl. Isoliermasse, dad. gek., daB die Kohlepuppen mittels einer sohritt- 
weise beweglichen Fórdervorr. hangend an einem Tauchbad zwanglaufig vorbei-
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gefiihrt werden. —  Die raechan. E inrichtung siehert billigere u. gleichmiiBigere Ver- 
teilung der Isolierschicht. (D. R. P. 487 541 KI. 21 b vom 9/4. 1929, ausg. 12/12. 
1929.) H e i n e

Etablissements Industriels E. C. Grammont et A. Grammont, Frankreich, 
Herstellung von Kaihodendraht fiir  VaJęwiimrohren. D rahte aus einem m it H g amal- 
gamierbaren Metali, z. B . Au, werden m it einer Amalgamscbicht iiberzogen u. dann 
elektrochem. m it einem Uberzug eines bei niedrigen Tempp. Elektronen emittierenden 
Metalls, z. B. Alkalien, versehen. D arauf wird un ter Erhitzung das H g wieder ab- 
destilliert. ZweckmiiBig werden die D rahte in  der amalgamierten Zwischenform ge- 
lagert, wobei ein Schutziiberzug beliebiger A rt die O sydation yerhindert, u. erst 
kurz vor ihrem Einbau von H g befreit. Man erhalt so eine fest haftende Schicht der 
Elektronen emittierenden Substanzen auf den Drahten. (F. P. 665 779 vom 24/3.
1928, ausg. 23/9. 1929.) H e i n e .

Siemens-Schuekertwerke Akt.-Ges.. Berlin-Siemensstadt, Verfahren zur Iler- 
Dlellung von Kupferoxydplalten fiir Gleichrichter, dad. gek., daB die oxydierten Platten 
kurze Zeit der Einw. einer relativ hohen Spannung (beispielsweise 15—20 Volt pro 
P latte) ausgesetzt werden. — Es soli durch das Verf. eine GleichmaBigkeit der Zus. 
der P latten  erreiclit werden, die sieli sonst n icht erzielen laBt. (D. R. P. 487 394 
KI. 21g vom 25/10. 1927, ausg. 5/12. 1929.) H e i n e .

IV. Wasser; Abwasser.
C. C. Spilinan, Veruxndung von Natriumaluminat fiir die Kesselspeiseicasser- 

aufbereilung. N atrium alum inat is t bei der inneren Behandlung ein wirksames Aus- 
flockungsmittel, bei der auBeren Vorbehandlung en tsteh t ein W., boi dessen Speisung 
Schaumen u. Spueken, sowie Steinbldg. im Kesscl ausgeschlossen ist. (Power 69- 
94— 96. 15/1.1929. H e n r y  L. D o h e r t y  & Co.) S p l it t g e r b e r .

Lyle L. Jenne, Vorreinigung von versc7mułzłem Wasser. Die A rbeit zeigt die 
Erreichung einer Verminderung der Trubung u. des Bakteriengeh. durch Verlangerung 
der Absitzzeit. (Publ. Works 60. 460— 63. Dez. 1929. Philadelphia, Pa., Burcau of
W ater.) S p l it t g e r b e r .

Emil K. Ventre, Eine praktische Metltode zum lieinigen von Filtersand. Ais erfolg- 
reicho Reinigungsmethode fiir F iltersand wurde eine Behandlung m it Atznatron oder 
HC1, fiir besonders verschm utzte F ilter eine Kom bination beider Behandlungsarten 
durchgefiihrt. (Journ. Amer. W ater W orks Assoc. 21. 1523—24. Nov. 1929. Monroc, 
La., Municipal W ater Purification.) SPLITTGERBER.

Roberts Hulbert und Frank W. Herring, Studien iiber das Waschen von Schnell- 
filtern. Sehr ausfuhrliche, durch Tabellen u. K urven yerdeutlichte Darlegung der 
Unters.-Ergebnisse uber das Waschen von Schnellfiltem. (Journ. Amer. W ater Works 
Assoc. 21. 1445—1513. Nov. 1929. Detroit, Mich., D epartm ent of W ater Supply.) S p l.

A. Salmony, Katadyn eine neue Wassersterilisation. (Wasser u. Gas 20. 300—302.
15/12. — C. 1929. II. 1193.) S p l it t g e r b e r .

Tad. V. Estreicher, Zur Hdrtebestimmung im  Wasser mittels Seifenlosung. Aus
histor. Griinden weist der Vf. darauf hin, daB die Beobachtung des voriibergehenden 
Schaumes im W. m it Kalk- u. Magnesialiarte (B r u h n s , C. 1929. I I .  1446) schon von 
O l s z e w s k i  in  poln. Sprache in  den Abhandlungen der ICrakauer Akademie der 
Wissenscliaften 1881 veróffentlicht worden ist. (Chem.-Ztg. 53. 800. 12/10. 1929.) JU-

Karl L. Pesch und Elisabeth Sauerbom, CJiemische und bakteriologische Ab- 
wasseruntersuchungen. U nter besonderer Berucksichtigung einer neuen, von BACH 
(C. 1929. I. 1597) angegebenen Probe werden die Methoden des O^-Nachceises in 
W assern u. Abwiissern, der Nachweis von Kraiikheitskeimen im Abwasser u. der EinfluB 
der Durchliiftung auf die im W. enthaltenen pathogenen Bakterien dargestellt. (Ge- 
sundheitsing. 52. 856— 60. 14/12. 1929.) S p l i t t g e r b e r .

August V. Graf, E in  neuer BakłeriensaMer. Beschreibung einer neuen A p p a ra tu r  
zur Zahlung von Bakterien. ( Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21. 1531. Nov. 1929- 
St. Louis. Mo., Chain of Rocks Plant.) S P L IT T G E R B E R .

Karl Morawę, Berlin, Verfakren zum Betriebe von Basenaiislausckfiltern. Die 
Auflockerung des Basenaustausckmaterials im F ilter erfolgt m it von einer vorher- 
gehenden Regeneration lierruhrendem,salzhaltigem W ., u. zwar w ird das W. mit ejner 
Pumpe ein oder mehrere Małe hintereinander durch das Filterm aterial durchgeleitet.



Eine schemat. Zeichnung erlau tert das Verf. (D .R . P. 488 078 KI. 85 b vom 18/8
1927, ausg. 23/12. 1929.) M. F . Mu l l e r .

William L. Kniesel, San Diego, Kalifornien, WasserentMrtungsmittel, bestehend 
aus 1200 Teilen Na„Si03, 120 Teilen NaOH, 10 Teilen gerbsaurehaltigen Scliierlings- 
estrak t, 10 Teilen Catechugummi u. 12 Teilen Rohrzucker-Melasse. Es konnen auch 
andere gerbsaurehaltige Extrakte yerwendet werden, z. B. Eiehenrinde- oder WalnuB- 
extrakt. (A. P. 1735 402 vom 14/11. 1927, ausg. 12/11. 1929.) M. F. M u l l e r .

Hans Rathje, Buffalo, New York, M ittel zum Enlfernen von Kesselslein. be- 
stehend aus 250 Teilen Kartoffeln, 125 Teilen Kolii, 75 Teilen K arotten, 50 Teilen 
Riiben, 25 Teilen Sellerie, 125 Teilen NaOH (70%ig), 17 Teilen Kerosin, 1 Teil Graphit, 
die insgesamt m it W. auf 1000 Teile aufgefiillt werden. Das Gemiscli wird 6 bis 12 Stdn! 
bei geringem Druck gekocht, bis die featen Stoffe gel. sind. Von diesem Prod. werden
5 bis 10 Teile auf 1000 Teile W. benutzt u. dam it der Kocher ausgekocht, bis der 
Kesselstcin nach cvtl. mehrmaliger Erneueruug der Kochfl. cntfernt ist. (A P 
1736 800 Yom 12/ 1 . 1928, ausg. 26/11. 1929.) M. F. M u l l e r .

Robert Manz-Kohlbrenner, Basel, Verfahren zum Entsdilamm&n der Wasscr- 
anlagen von Zenlrallieizungen, Dampfkesseln, Warmwasserboilern, Motorkuldern etc., 
dad. gek., daB man dcm W. der zu entschlammcnden Anlagc ein Gemisch von K ,Cr20 7 
mit einem H arz zusetzt, das so yersetzte W. cinigc Zeit zirkulieren liiBt u. dann dio 
Anlage entleert. Ais H arz dient z. B. Weihrauch oder Kolophonium. Das Gemisch 
besteht z. B. aus 7%  K 2Cr30 7 u. 93% Weihrauch (Olibanum), dcm etwas Gummi 
arabicum, gopulverte Vegetabilien u. Sand beigemengt sind. Das Gemisch wird ais 
Pulver oder Lsg. ver\vandt. (Schwz. P. 134173 vom 14/4. 1928, ausg. 16/9. 
1929.) M. F. M u l l e r .

Chemomechanical Water Improvement Co. Inc., iibert. von: Edward
F. Harrison, Philadelphia, Ponnsylvanien, Verfahren zvr biologischen und mechanischen 
Reinigung von Abtcassern aller Art, welche Enzyme u . Bakterien aller A rt enthalten. 
Durch eine Krciselpumpe wird das W. aus dem Reinigungsbehalter angesaugt u. in 
eine Leitung befórdert, die oberhalb des Behiilters entlang fiihrt u. zahlreiche Spritz- 
dtisen besitzt. Aus diesen Diisen wird die Fl. in móglichster Entfernung von der Ober- 
fliiche der Behalterfl. m it starkem Druck in den Behalter zuriickgespritzt, so daB 
eine reichliche Luftmenge mitgerissen u. die Behalterfl. tiichtig durchwirbelt wird. 
An diesem Umlauf nehmen auch die Sinkstoffe teil. (A. P. 1734 011 vom 25/2. 1926, 
ausg. 29/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

Pacific Flush-Tank Co., New York, iibert. von: John R. Downes, Middlescx, 
(New Jersey), Apparatur zum Reinigen von Abuasser unter Durchliiflung, bestehend 
aus einer langlichen Kammer m it einem von der einen Seite ais tiefsten Punkt nach 
der anderen Seite ais hóchstliegenden P unkt in der Langsachse gewólbten Boden, 
iiber den Riihrarme hinwegstreichen, um den Bodenschlamm von unten iiber den 
gewólbten Boden ununterbrochen nach oben zu befórdern, wobei eine innige Be- 
ruhrung infolge feiner Verteilung mit der durch zahlreiche Rohrc eingeblasenen L uft 
crzielt wird. Die Abwasser flieBen an der einen Quenvand des GefaBes zu u. an der 
anderen uber eine Uberlaufwand ab. (A. P. 1738 362 vom 22/9. 1928, ausg. 3/12. 
1929.) M . F. M u l l e r .

Friedrich Poerschke und Friedrich Wilhelm Poerschke, Ziirich, Vorrichtung 
zur Klarung von Abuussern. Im  Klarraum oberhalb eines von der Gehausewand 
einwartsragendenW ulstes ist ein oben durch cinenDeckel verschlossener Sammeltrichter 
angeordnet, der die aus dem Schlammfaulraum aufsteigenden Schlammteilc auffangt 
n. so dereń Emporsteigen zur Wasseroberflache u. die Bildung einer Schwimmschlamm- 
decke auf derselben auBerhalb des Sammeltrichters verhindert. Ein m it Gaseintritts- 
óffnungen yersehenes Gasabzugsrohr, das im Deckel des Einsatztrichters befestigt ist, 
gewahrt den aus dem Schlammfaulraum aufsteigenden Gasen die Móglichkeit leichten 
Abzuges. Der Klarraum  ist nach oben offen. Dic aus ihm aufsteigenden F ette  kon- 
servicren durch Bldg. einer Decke das darunterlicgende W., wahrend die Schwer- 
stoffe durch den zw schen dem unteren Rand des Einsatztrichters u. der Gehausewand 
der Vorr. gebildeten Ringspalt nach unten in  den Faulraum gelangen konnen, wobei 
der W ulst ein W iedereintreten des Schlammes in den Klarraum yerhindert. Eine 
Zeichnung erlau tert die App. (Schwz. P. 134 027 vom 27/3. 1928, ausg. 16/9. 
1929.) . . . .  M .F . M u l l e r .

Deutsche A bw asser-Reinigungs-G. m. b. H., Stadtereinigung, Wiesbaden, 
Einrichiung zum Kldren ton Abtuassern in einem Klarbehiilter m it durch Ringe gebildetem
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zweiteiligem Absitzraum, dad. gek., daB ein Ablaufrohr m it Uberfall an der Ringwand 
des Klarbehalters so angeordnet ist, daB sowolil eine Durchstrómung des Faulraumes 
wie des Absitzraumes durch das Abwasser e in tritt. tlb e r den unter W. liegenden 
Ringen befindet sieh eine uber den W.-Spiegel reichende winkelfórmig ausgebildete 
u. senkrecht angeordnete Tauchwand. Eine Zeichnung erlau tert die App. (Schwz. 
P. 134 306 Tom  14/3. 1928, ausg. 1/10. 1929.) M . F. M u l l e r

Deutsche Abwasser-Reinigungs-Ges. m. b. H., Stadtereinigung, Wiesbaden, 
Einriclitung zur mecJianischen Klarung von hauslichen Abwassern m it yom W. durch- 
flossenen Absitzraumen, dad. gek., daB der zuerst durehflossene Absitzramn derart 
angeordnet ist, daB aus dem Faulraum  aufsteigende Schwimmstoffe an die Oberflaclic 
dieses Absitzraumes gelangen konnen u. daB auf die Oberflache dieses Absitz
raumes das Abwasser d irekt geleitet wird, so daB durch die StoBkraft des zu- 
flieBenden Abwassers die Bldg. einer Sehwimmdecke móglichst verhindert u. die 
auftreibenden Schwimmstoffe yon dem durchflieBenden Abwasser in  den unten- 
liegenden Faulraum  zuriiekgefuhrt werden, wodurch gleiehzeitig eine gewisse, fiir die 
Ausfaulung des Sclilammes giinstige Durchstrómung des Faulraum es erfolgt. Durch 
Einschaltung eines geschlitzten Zwischenringes sind in dem K larraum  des Klarbehalters 
drei Absitzraume gebildet, derart, daB in  dem zuletzt durchflossenen Absitzraum eine 
Bldg. von Schwimmschlammstoffen n icht mehr eintreten kann  u. daB der gesamte 
oberhalb des tiefliegenden Faulraum es vorhandene Raum zur K larung ausgenutzt ist. 
(Schwz. P. 134307 vom 14/3. 1928, ausg. 1/10. 1929.) M . F. M u l l e r .

Deutsche Abwasser-Reinigungs-Ges. m. b. H., Stadtereinigung, Wiesbaden, 
Einrichtung zur mecltanischen Klarung von hauslichen Abwassern m it von diesen durch- 
flossenem Absatzraum, dad. gek., daB der uber dem Faulraum  liegende Absitzraum 
so ausgebildet ist, daB durch die StoBkraft des zufliefienden W. die Bldg. einer Scliwimm- 
decke móglichst yerhindert u. die Auftriebsstoffe in  den Faulraum  gefiihrt werden. 
Der AbfluB aus dom Absitzraum erfolgt durch eine konzentr. angeordnete Ablaufrinne, 
welche am Boden m it naeh oben kon. erweiterten Lóchern u. m it einer ais Tauchwand 
dienenden Ringwand yersehen ist, so daB Schwimmstoffe n ich t m it in  den Ablauf 
gelangen konnen. Eine Zeichnung erlau tert die App. (Schwz. P. 134 308 vom 14/3.
1928, ausg. 1/10. 1929.) ___________________ M. F. M u l l e r .

Vom Wasser. Ein Jahrb. f. Wasserchemic u. Wasscrreinigungstechnik, Bd. 3. 1929. Berlin: 
Verlag Chemie ([Komm.: H. Haessel Comm.-Geseh., Leipzig] 1929.) (282 S.) gr. 8°. 
P p .  M. 21.—.

V. Anorganische Industrie.
— , Der Selden-Contaktproze/3 zur Sćhwefelsaurefabrilcation. Es wird das neue Verf. 

zur Herst. von H„SO,, der S e l d e n  C o m p . ,  P ittsburg, beschrieben (vgl. JAEGER, 
C. 1929. I I .  1447). (Ind. Chemist chem. M anufacturer 5. 370—72. Sept. 1929.) JU- 

W. J . M aljarow ski und W. W. Papkow , Verbesseni7igsmełJtcden bei der Fabri- 
kation von synthetischer Salpetersaure. Diskussion der yerschiedenen Yerff. zur Ab
sorption der Stickoxyde. Die Absorption unter Druck erscheint bei der Fabrikation 
von konz.H N 03 ais die geeignetste. (Journ . cliem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promysclilennosti] 6. 849—53. 1929.) SCHÓNFELD.

Karl Stockfisch, Ober das Voricommen und Gewinnung von Helium in  den Ver- 
cinigten Staalen vcm Amerika. Vork., Gewinnung u. Verwendung des He werden kurz 
besprochen. L iteraturangaben. (Jletallbórse 19. 2527. 13/11. 1929.) L o eb .

E. W. Britzke, N. E. Pestow und N. N. Postnikow, Verwertung der bei der 
Pliosphordeslillation in  Hochofen gebildeten Ga.se. Das Verf. L i l j e n r o t h  (D. R. PP- 
406 411, 409 344, 446 399; C. 1927- I I .  1068), das in  der O sydation des P  niit W.- 
Dampf in Ggw. von M etallkatalysatoren besteht, begegnete Schwierigkeiten infolgo 
der giftigen Wrkg. des P, PH 3 usw. auf die Katalysatoren. Diese S c h w ie r ig k e ite n  
konnten auf folgendem Wege beseitigt werden: Ais K atalysatoren wurden y e r s c h i e d e n e  

Phosphorite, Kalkstein, Sylvinit u. andere natiirliche Gesteinsarten y e r w e n d e t .  D ic 
durch Oxydation des P  oder des PH 3 gebildete H3P 0 4 w rd  bei hohen Tempp. durch 
den K atalysator adsorbiert. Die aus Sylvinit auf diese Weise entstehenden K- u.

! Na-Metaphosphate ergeben unm ittelbar das fertige Diingemittel. Das aus Phosphorit 
entstehende Ca(P03)2 kann leicht in das Diingemittel ubergefiihrt werden. Die Bldg. 
yon H3P 0 3 is t ausgeschlossen. da oberhalb 600° die Phosphorite sofort in Phosphotc 
yerwandelt werden. Der fiir die Unters. der P-Oxydation m it W. yerwendete App-
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bestand aus 3 Teilen. In  einem Teil wurde das Gasgemisch aus P4, H„0 u. CO, her- 
gestellt. Bis zu 700° nimm t C02 an der Rk. nicht teil, es diente aber zur Erleiehterun°’ 
der Best. der Gasdurchleitungsgeschwindigkeit von H 20  +  P4. Das Gemisch C02 +  
H20  wurde in  ein GefaB m it fl. P  geleitet, wo es sich teilweise m it P-Dampfen gesatt. 
hat. Hierauf wurden die Gase in  ein im elektr. Ofen beheiztes Porzellanrohr geleitet. 
Nach Durchgang durch das m it den Katalysatoren gefullte Rolir wurden die Gase 
in die analyt. Mefiapp. geleitet. Die in den Gasen in  kolloider Nebelform enthaltenen 
Phosphorsaureji wurden in einem Laboratoriums-COTTRELL-App. niedergeschlagen. 
Bei Verss., bei denen fur die Oxydation des P  nur W. u. keine K atalysatoren ver- 
wendet wurden, hatte  das Rk.-Prod. folgende Zus.: Die feste Phase, bestehend aus 
unverandertem P, wurde nur bei ungeniigender Wasserdampfzuleitung beobachtet. 
Die fl. Phase bestand aus H 3PO.„ H 3P 0 3 u. H 3P 0 2, erhalten in  Form eines Nebels. 
Das Verhaltnis der 3 Verbb. zueinander hing von den Versuchsbedingungen ab. 
Dio Gasphase enthielt H 2, PH 3 u. H 20. Die Rk. verlauft demnach folgendermafien:
1. P , +  8 H 20  =  4 H 3P 0 2 +  2 Hj, 2. P4 +  12 H 20  =  4 H3PO= +  6 H„ u. 3. P . +  
16 H20  =  4 H 3POd -f  10 H2. Ohne Beimengung von H 3P 0 3 u. H 3P 0 2 bildete sich 
H 3PÓ, nur in Ggw. von Katalysatoren bei etwa 600°. Die Abhangigkeit"des PH 3-Geh. 
des gebildeten H , vom Verhaltnis P 4/H 20  wurde untersuoht. Um P H 3-freien H 2 zu 
bekommen, muB dieses Verhaltnis 1:160 betragen. Wurde P  im UberschuB zum 
H20  angewandt, so ging letzteres ganzlich in H , u. PH 3 bei 1100° iiber. Dio Rk. 
zwischen P 4 u. H 20  beginnt in Abwcsenheit von K atalysatoren bei ca. 800°. Die 
umgekehrto Rk., die Red. des P 20 5, beginnt bei 200°; bei hóherer Temp. nim m t dio 
Geschwindigkeit der PH 3-Bldg. stark  zu u. bei 800° entstelit auch elementarer P . — 
Die Oxydation des P  m it C03 yerlauft analog der Wasserdampfoxydation. Die Rk.- 
Prodd. bestehen in der Gasphase aus CO u. C02, das stets in den Rk.-Prodd. enthalten 
ist, auoh bei uberschussigem P. Die festo Phase besteht aus den P-Oxyden u. P  (bei 
ungeniigender C02-Menge). Dio Oxydationsrk. m it C02 beginnt (Normaldruck) bei 
800°. Beim Verhiiltnis Mol. P4,/Mol. C 02 =  1/22—1/15 yerlauft die Rk. hauptsachlich 
in der Richtung P 4 +  8 C 02 =  P 40 8 +  8 CO. t)ber 1 :1 5  erhalt man noch niedrigere 
Oxydationsstufen des P  u. unyeranderten P. Bei der Red. des P 20 5 m it CO gehen 
hochstens 20%  CO in C02 iiber, wahrend bei der Oxydation 80% C02 in CO iiber- 
gehen. U nter den Red.-Prodd. des P 20 5 fand sich gelber P  u. seine niederęn Oxyde
— PH 3 wird durch H20  u. CO„ analog dom P  oxydiert.

Die Oxydation des P  m it H20  wurdo ferner in Ggw. folgender Katalysatoren 
untersucht: 1. C u -\-N i,  auf Bimsstein niedergeschlagen (LiLJENEOTH-Katalysator);
2. Aktwkohle (URBAIN); 3. Ssenomaner Phosphorit; 4. Kreide u. Kalkstein; 5. ent- 
fettete u. entleimte Knochen; 6. NaCl; 7. KCl; 8. m it MnO„ bedeekte Kreide; 9. Quarzil. 
Mit K atalysator 1 wurden bei 600°, bei einer 300 Vol."/Stde. entsprechenden Gas- 
gesehwindigkeit, folgende Ergobnisse erzielt: Der H 2 enthielt nur Spuren von PH 3 
u. die Sauren bestanden aus 98,75% H3P 0 4, 0,91% H 3P 0 3 u. 0,34% H 3P 0 2. Bei 
groBerer Gasgeschwindigkeit entwieh aus dem Rk.-Raum auch elementarer P. In  
Ggw. von U R B A lN scher Aktiykohle yerlief die Rk. bereits bei 400°; oberhalb 500° 
fand bereits dio Nebenrk. C +  H20  =  CO +  H , sta tt. Dor ais K atalysator ver- 
wendete Phosphorit bestand aus 18,06% P 20 5, 26,21% CaO, 35,08% Si02, 6,57% 
Fe20 3, 1,82% A120 3, 1,65% MgO, 1,95% F  u. 3,62% C02. E r wurde in  Form von 
2—4 mm grolSen Kornern angewandt. Die Rk.-Geschwindigkeit nahm m it der Temp. 
zu, gleichzeitig stieg aber auch dio Menge H 3POa u. H 3P 0 2 in der gebildeten H 3P 0 4. 
Gegen 950° beteiligt sich an der P-Oxydation C02 in gleichem MaBe wic H 20 . Bis 
700° findet die Oxydation nur auf Kosten des H 20  sta tt. Im  MaBe der H 3P 0 4- 
Adsorption vergroBert sich das Vol. der Phosphoritkorner, die sich sehlieBlich in  eine 
kompakte M. yerwandeln, was den ProzeB erschwert. Dies laBt sich yermeiden, wenn 
man ais K atalysator- u. Adsorptionsmittel fur die gebildete H 3P 0 4 Kreide verwendet. 
Bei den Verss. m it Kreide wurde ein Gasgemisch, bestehend aus 0,5%  P4, 11—60%  
H20  u .  40—89%  (Vol.) C02 yerwendet. Die Grenzgeschwindigkeit, m it der die Gas- 
gemische iiber Kreide geleitet werden konnen, um sie von P4 u. PH 3 ganzlich frei zu 
halten, m irdo untersucht. Sie nimmt mit steigender Temp. u. Abnahme des Verha.lt- 
nisses P 4/H 20  zu. Auch die. GroBe der Kreidekorner beeinfluBt die Grenzgeschwindig
keit, die um so groBer ist, je kleiner die Korner sind. Im  MaBe des Uberganges des 
CaC03 in  Ca(P03)2 nim m t die Grenz-Gasgeschwindigkeit ab. 2—3 mm groBe Kreide- 
komer vereinigen sich nicht bis zu einem P 20 5-Geh. von 50% ; bei noch hóherem P 20 5- 
Geh. beginnt das Verkleben der ICreidekórner. Die m it den iibrigen K atalysatoren
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erzielten Resultate sind in  Diagrammen wiedergegeben. Bei ho hen Tempp. wurdon 
die besten Resultate m it Kreide u. Kalkstein, bei niederen Tempp. m it Aktivkohle 
u. Cu-Ni-Bimsstein erzielt. So war in Ggw. von K alkstein bei 800° die Reaktions- 
geschwindigkeit 4ó-mal gróCer ais ohne K atalysator. Fiir die Gruppe: Phosphorit, 
Knochen u. Ni-Cu auf Bimsstein betrug die Reaktionsgesehwindigkeit das 22-faehe, 
fiir Quarzit das C,5-faehe. Bei 650° bedingt K alkstein u. Kreide eine 220-faehe, Bims- 
stein m it Cu-Ni eine 180-fache, KC1 u. NaCl eine 135-fache, u. Quarzit eine 70-fache 
Erhóhung der Reaktionsgesehwindigkeit. Bei 600° is t die Reaktionsgesehwindigkeit 
m it Cu-Ni bereits doppelt so groI3, wie m it Kreide, Knochen, NaCl u. KC1. Bei 500° 
is t die Geschwindigkeit in  Ggw. von Aktiykohle 1,5-mal gróBer, ais m it Cu-Ni-Bims- 
stein. Bei niederen Tempp. is t die kataly t. A k tm ta t  von KC1 u. NaCl nicht groB. Bei 
hoheren Tempp. beginnen die beiden Salze zu schmelzen, u. die gebildeten Alkali- 
phosphate verwandeln dio Chloridkórner in eine gesinterte M. Das Bestauben dor 
Kreide m it MnOs h a t die A k tm ta t  der Kreide bei 500—600° etwas erhoht; bei hoheren 
Tempp. war der M n02-Zusatz ohne EinfluB. Die Aktiykohle is t zwar ein guter K ataly
sator, aber dio absol. GroBc der Gas-Grenzgeschwindigkeit bei den n icht hohen Rk.- 
Tempp. war recht ldein.

Zweeks tlberfiihrung des gebildeten Ca(P03)2 in  einen brauchbaren Phosphat- 
diinger wird dieses (bearbeitet von M. N. Bolotin) m it H rP 0 4 u. Wasserdampf boi 
100—120° behandelt. wobei es sich in C aH ,(P04)2 verwandelt. Man erhiilt so z. B. aus 
einem M etaphosphat m it 33,54% P 2O5 ein Monophosphat m it 57%  Gesaint-P20 5 u. 
48,4%  1. P 20 6. Diese Umwandlung kann in demselben App. erfolgen, in welchem die 
P-Oxydation stattgefunden h a t; die H 3PO., kann entweder in fl. Form, oder aus dem 
bei der P-Oxydation entstehenden Nebel auf dem Ca(P03)., kondensiert werdon (nach 
Abkiihlen unter 200°). (Minerał. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje 
Ssyrje i Zwetnyje Mctally] 4 . 375— 87. 1929.) SCHÓNFELD.

E. W. Britzke und S. S. Dragunow, Unierauchung der Bedingungen der Hydru- 
talion der Meta/phosphaie. Na-Hexametaphosphut, (N aP03)6, wird in  wss. Lsg. un- 
m ittelbar zu Orthophosphat hydratisiert, ohne interm ediare Bldg. der Pyroform. 
W ahrseheinlieh verhalt sich ebenso das Na-Trimelaphosphai u. das unl. MADRELLsche 
Salz (Ber. Dtsch. chem. Ges. 8 . 122). In  Ggw. von Mineralsauren werden dieselben 
Salze unter interm ediarer Bldg. der Pyrophosphorsauro hydratisiert. Auch Kochen 
des Hoxametaphosphats in konz. Alkalilaugen fiihrt zur Bldg. der Pyroform, u. das 
gebildeto Pyrophosphat is t unter diesen Bedingungen sehr best-andig. Die Hydratation 
des Trim etaphosphats u. des M ADRELLschen Salzes verlauft in neutralom Medium 
auBerst langsam. (Minerał. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje 
i Zwetnyje M etally] 4. 3S7— 9G. 1929.) S c h o n f e l d .

S. I. Wolikowitsch, W. P. Kamsolkin und A. A. Ssokolowski, Verwertung 
der Scliwefelsaure des „Phosphogips“. (Journ . chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promysehlennosti] 6 . 923—27. 1003— 19. Juli 1929. — C. 1929. I I .  3048.) S c h ó n f .

— , Die Calciumcarbidfabrikation. Beschreibung alterer u. neuester Verff. zur 
Calciumcarbidherst. (Chem. Age 21. 356. 19/10. 1929.) JUNG.

— , Der gegenuurtige Stand der Industrie der Elektrolyse von AlkalicMoriden. Zu- 
sammenfassende Abhandlung iiber die elektrolyt. D arst. von Chlor, Chloraten, Hypo- 
chloriten u. Perckloraten, m it Abbildungen u. schemat. Skizzen. (Chim. ot Ind. 
22. 659—75. Okt. 1929.) J u n g .

W. S. JatlOW, Kaustifizierung von Soda nach Loewig unter Anwendung verschiedener 
Eisenerze. Vf. h a t den KaustifizierungsprozeB der Soda zu NaOH nach L o e w ig  mit 
verschiede«en Eisenerzen, insbesondere den EinfluB der Vermahlung, der Temp. usw . 
untersucht. Die Unters. ergab eine groBe Abhangigkeit der R k. von der Zeit, Temp., 
der Zus. der Rk.-Gemische u. namentlieh der Vermahlung. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti] 6. 1020—27. Juli 1929.) SCHÓNFELD.

Fr. W. Landgraeber, Das neue Wundermetall Beryllium und seine Bedtuiung. 
Abhandlung iiber die Gewinnung u. die Eigg. des Berylliums u. seiner Legierungen. 
(D in g l e r s  polytechn. Journ. 3 4 4 . 217— 19. Nov. 1929.) JUNG.

J.-H. Frydlender, Das Cadmium, seine Darstellung, seine Eigenschaften und 
industrielle Verwertung. Zusammenfassende Abhandlung. (Rev. Produits chim. 32. 
585—89. 617—22. 30/9. 1929.) JUNG.

M. N. Gurwitsch, G. A. Dmitrjew, B.A . Sass-Tissowski u n d D .W . Stjepanow. 
Rationalisierung der Fabrikation von Chlor-Bleichmitteln. Zweeks Ausarbeitung einer 
Methode zur Herst. von Chlorkalk hoher A ktiv itat, wurde der EinfluB der R e in b e i t
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des Kalks u. des Cl, der Feinheit des Rohmaterials, der Temp. des Brennens zum CaO, 
des Loschens u. der Konz. des Ca(OH)2 in der wss. Suspension, der Temp. u. Geschwińdig- 
keit der Chlorierung, der F iltration usw. eingeliend untersucht. Das fiir die Verss. 
verwendete Gas enthielt 90,8 Vol.-% Cl2. Zur Verwendung kam ein relatiy  reiner, 
aus CaCl2 gefallter u. gegliihter CaO u. ein techn. CaO. F u r den Zweck der Chlorierun" 
am besten geeignete Suspensionen erhalt man aus 1 Teil CaO u. 3 Teilen W. N ur bei 
diesem Verhaltnis wurden Ca-Hypochloritmm. m it 18—20°/o akt. Cl erhalten". F u r die 
Gewinnung einer M. m it diesem Geh. an akt. Cl ist die Geschwindigkeit, die Dauer 
u. Temp. der Chlorierung von groBem EinfluB. Bei der Chlorierung yon 120 g Suspension 
mit 30 g reinen CaO soli die Geschwindigkeit des Cl-Stromes in  den ersten 1V2 Min. 
1000 ccm/min. betragen u. dann auf 350—400 ecm/min. reduziert werden. Die Zahig- 
keit der M. nimm t bei noch starkeren Cl-Stromen ab u. bald wird die M. ganz fi.- der 
Geh. an  ak t. Cl sinkt auf 7—8°/o infolge der Zers. des Hypochlorits. Bei einem Cl-Strom 
von 300—400 ccm/min. vordickt sich dagegen dio M. am Ende der Chlorierung. W ahrend 
der Chlorierung halt sich die Temp. auf etwa 25—30°. Auch ein schwaeherer Cl-Strom 
hat sich ais ungunstig erwieson. Die m it einem Cl-Strom yon 350—400 ccm chlorierte 
M. stellt ein mittelviscoses, sahnenartiges Prod. dar, das sich leicht filtrieren liiBt u. 
18—19%  a kt- Cl enthalt. Mit techn. CaO konnten, boi Einhalten derselben Chlorierungs- 
bodingungen, nicht ebenso giinstige Eesultate erzielt werden u. der Geh. der M. an 
akt. Cl betrug etwa 15,2— 16,4%. Bei einem anfanglichen Cl-Strom yon 1000 ccm/min., 
Reduktion auf 300 ccm (14°) bis zum beginnenden Dickwerden u. Erlióhung des Cl- 
Stromes von diesem Augenblick an auf 500—600 ccm bis zu dem Moment, wo dic 
Ziihigkeit der M. auf ihren Anfangswert hcrabsinkt, konnten auch aus techn. CaO 
Massen m it 18% akt. Cl hergestellt werden. Die Temp. soli boi der Chlorierung nicht 
uber 22° steigen u. der Geh. an akt. Cl soli nicht unter 18— 19% sinken. Bei richtiger 
Durchfiihrung des Prozesses stellt die 18—19% akt. Cl enthaltende M. eino hellgelbc 
Pasto dar. Nach Absaugcn im Vakuum enthalt das F iltra t 6— 7%  akt. Cl. Die Ndd. 
wurden sofort abgepreBt u. iibor H2SO., getrocknct. Die trockenen Muster zoigten 
kaum noch einen Cl-Geruch, waren gelblichgriin gefarbt u. zerbrachen nur schwer. 
Neben denVerss. zur Gewinnung von hochprozentigem Chlorkalk wurde noch der E in
fluB von yor der Chlorierung der Kalkmilch zugesetzten Elektrolyten (durch Lóschen 
des Kalks m it 3%ig. Lsgg. von NaCl, KC1, NaOH, A1CL,, NaF, l,5% ig. Na2Si03, 0,5%ig. 
SbCl3, A id ,, NHjCl usw.) auf dio Bestandigkeit des Bleiclikalks untersucht. Die stets 
unter gleichen Bedingungen gewonnenen Chlorkalkmuster wurden nach Pressen u. 
Trocknen zerrieben u. am Lichte boi Zimmertemp. aufbewahrt. Bei samtlichen Verss., 
auch ohne Zumischung eines Elektrolyts, wurde eine Zunahme des Gehalts an akt. Cl 
bei langerem Stehen beobaehtet, mitunter um 6—-7%. Der Gesamtgeh. an ak t. Cl 
betrug bis zu 52—55%• Einige Elcktrolyte haben die S tab ilita t des Chlorkalks gunstig 
beeinfluBt, ein abschlieBendes Urteil ist aber nicht moglich, da die Abnahme an akt. 
Cl nur langsam erfolgt, nicht so sturm., wie bei dem auf „trockenem“ Wege gewonnenen 
Chlorkalk Mit N a2S 0 4 iiberzogene geformte Chlorkalkmuster m it 48,85°/0 akt. Cl 
yerloren nach 105 Tagen 4,95% Aktiyitat, m it einer diinnen CaSO.,-Schicht bedeckter 
Chlorkalk m it 49,59% akt. Cl ver!or in derselben Zeit nur 2,11% A ktiyitat. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 853—58.1929.) Sc h o n f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłełlmg von Wasserstoff- 
superoxyd. Bei dem Verf. der H„0,-Herst. durch Durclileiten eines kraftigen 0 2- 
Stromes durch den Kathodenraum "einer elektrolyt. Zelle wird der uberschussige, die 
Zelle yerlassende 0 2 zur Konz. u. Dest. des entstandenen H 20 2 benutzt. Der Ver- 
dampfungsapp. besteht aus einem auf etwa 35° erwarmten Rieselturm, durch den 
die Zellenabgasc im GJegenstrom zu der zu konzentrierenden H20 2-Lsg. gefiihrt werden. 
Die den Turm  yerlassenden u. m it Feuchtigkeit u. H 20 2 beladenen Gase werden ge- 
kuhlt u. keliren in den Kreislauf zuruck. Die H20 2-Lsg. kann nach diesem Verf. von 
1%  auf 30%  konz. werden. (E. P. 316 919 vom 4/5. 1928, ausg. 5/9. 1929.) D r e w s .

Jan straub, Holland, Darstellung von organischen Superoxyden aus einem Gemisch 
von zwei oder mehreren organ. Saurecliloriden u. H 20 2. 15 g BenzoylcMorid u.
15 g o- Toluylchlorid werden unter Kubień m it H 20 2 in Ggw. yon Natronlauge behandelt. 
Die erhaltene Paste  wird ausgeathert, die ath. Lsg. gewaschen, getrocknet, filtriert 
u. der A. abdestilliert. Der Ruckstand enthalt 6,11°/0 akt. 0 2 u. besteht aus J3e7izoyl-9 
Toluyl- u. asymm. Benzoylloluylsuperoxyd. (F. P. 669 486 vom J-l/2. 1929, ausg. 
16/11. 1929. Holi. Prior. 5/4. 1928.) M. F . M u l l e r .
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Calco Chemical Co., Inc., Boundbrook, New Jersey, iibert. von: N. A. Laury, 
RockviUe Cenfcre, N. J .,  Herstellung von Schwefelsaure nach dem Kontaktverfahren. 
Ais K atalysator dient auf gegliihte Diatomeenerde aufgetragenes V. (E. P. 317 396 
vom 3/7. 1929, Auszug yeroff. 9/10. 1929. P rior. 15/8. 1928.) D r e w s .

R. M. Winter, N orton on Tees, und Imperial Chemical Industries Ltd., 
London, Herstellung von Kolde und Chlorwusserstoff. Man verbrennt Cl2 m it einem 
KW-stoff enthaltenden Gas in  einer in  L u ft brennenden Flamme. (E. P. 317 165 
vom 9/6.1928, ausg. 5/9. 1929.) D r e w s .

Mathieson Alkali Works, New York, iibert. von: R. B. Mac Mullin und 
M. C. Taylor, Niagara Falls, Herstellung von Hypochloriten. E in  der Formel Ca(OCI)2- 
NaOCl-NaCl-12 H 20  entspreehendes, unterhalb 20° bestandiges Salz m it bleichenden 
Eigg. wird hergestellt, indem m an ein Gemiseli von NaOH, Ca(OH)2 u. H 20  im  Ver- 
haltnis von 4 0 :3 7 :1 8 0  boi 10° chloriert. (E. P. 317437 vom 12/7.1929, Auszug 
yeroff. 9/10. 1929. Prior. 16/8. 1928.) D r e w s .

Johannes Hendrik van der Meulen, Arnheim, Holland, Herstellung von Bro- 
miden aus Brom. (D. R. P. 487 577 KI. 12 i vom 26/2. 1927, ausg. 11/12. 1929. — 
C. 1928. I . 2644 [E. P . 285 915].) D r e w s .

N. V. Mijnbouw- en Handelmaatschappij „Soember Assin“, s’-Gravenhage, 
Gewinnung ton Jod a m  dieses enthaltendem Brunnenwasser. Es wird zunachst solange 
L uft durch das Brunnenwasser geblasen, bis die yorhandenen Ca(IICO:l)2 u. Mg(HC03)2 
ais unl. Carbonate abgeschieden sind. Sobald diese abgetrennt sind, fiigt man geringe 
Mengen H 2SO., u. Nitroseverbb. hinzu, wodurch das J  freigemacht wird. Zweck- 
maBig g ib t m an zu dem W. geringe Mengen von CaSO* oder M gS04. (Vgl. auch 
Holi. P . 17 807, C. 1928. I . 2644.) (Holi. P. 20 238 vom 11/12. 1925, ausg. 15/7. 
1929.) D r e w s .

Ammonia Casale S. A., Lugano-Massagno, Herstellung eines Katalysalors, 
namentlich fu r  die Ammoniaksynthese, aus seinen Elementen, unter Verwendung von 
Ozyden des Eisens. (D. R. P. 487306 KI. 12k vom 19/9. 1923. ausg. 6/12. 1929. —
C. 1924. I I .  1731 [F. P . 570 967].) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung konzentrierter 
Salpetersaure. Verd. H N 03 wird bei 30—60° in  geschlossenen DruckgefaBen m it fl. 
N3Os extrahiert. Die sich bildende obere Schicht des N20 5 w ird nach dem Abkuhlen 
dest. u. g ib t konz. H N 0 3. Auf gleiche Weise konnen Abfallsauren, insbcsondere dio 
von der Nitrocelluloseherst., behandelt werden. (E. P. 320125 vom 7/7. 1928, ausg. 
31/10. 1929.) D r e w s .

Chemical Construction Co., Charlotte, Nord-Karolina, Konzentriercn von Sal- 
•petersaure. D ie  H N 03 wird in einer Reihe von kaskadenartig angeordneten, m it h. 
Ol beheizten Retortenkam m ern m it W. entziehcnden M itteln, wie H„SO.,, behandelt. 
(Vgl. F .P .  656 108, C. 1929. I I . 204.) (E. P. 317168 yom ll/6 ."l928, ausg. 5/9. 
1929.) D r e w s .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Mąnufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunis, Etablissements Kuhlmann, Paris, Herstellung ton 
Phosphor. (D .R .P . 487 578 KI. 12 i vom 20/1. 1928, ausg. 11/12. 1929. F. Prior. 
3/3. 1927. — C. 1928. I. 738 [F. P . 630 120].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Gleichzeitige Herstellung 
ixm Phosphor oder Phosphorsdure und ■latent-hydraulischen Bindemitteln. Man erhitzt 
Rohphosphate, Kohle, S i02 u. tonerdehaltige Zuschlage im elektr. Ofen oder im Schacht- 
ofen. Die Menge der Zuschlage wird so bemessen, daB das entstehende latent-hydrau- 
lische Bindemittel eine der Hochofenschlacke ahnliche Zus. aufweist u. wie diese auf 
Hochofenzement yerarbeitet werden kann. (Hierzu vgl. auch F . P . 659 743 u. E. P. 
297 416, C. 1929. II. 2486 u. C. 1 9 2 9 .1. 427.) (Oe. P. 114 029 vom 11/1. 1928, ausg. 
26/8. 1929. D . Prior. 10/2. 1927.) D r e w s .

Paul Dutoit, Lausanne, Sohweiz, Herstellung von Phosphorpentasulfid. (D.R.P. 
487 722 KI. 12 i vom 25/11. 1928, ausg. 12/12. 1929. Schwz. P rior. 1/12. 1927. —
C. 1929. II. 1726 [Schwz. P . 131 096].) D r e w s .

Soc. de Recherches et d’Exploitations Petroliferes, Paris, Herstellung aktim  
Kohle. Die Aktiyierung C-haltigen Materials, das in  Gasen suspendiert ist, wird derart 
ausgefiihrt, daB die h. Aktivierupgsgase im Gegenstrom durch die Apparatur geleitefc 
werden, so daB sie yerhaltnismaBig k. ausstromen. Ais aktivierend wirkende Gase 
werden genannt W.-Dampf, C 02, Cl, u. Verbrennungsgase, die gegebenenfalls mit 
indifferenten Gasen —  N2, H 2, CO, Wassergas oder bereits benutzten Aktivierungs-
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gasen — verdiinnfc werden. (E. P. 317 047 vom 23/7. 1929, Auszug veroff. 2/10. 
1929. P rior. 9/8. 1928.) D r e w s .

F. W. Meyer, Wismar, Regenerieren gebrOuchłer Entfdrbungskohle. Die Ent- 
farbungskohle wird in vorzugsweise feuchtem Zustand in einem DruckgefaB m it W. 
Dampf von ca. 20 a t  Oberdruck behandclt u. danach m it W. ausgewaschen. (E P 
317017 vom 8/8. 1929, Auszug veroff. 2/10.1929. Prior. 8/8.1928.) D r e w s !

Henkel & Cie. G.m. b.H ., Dusseldorf, Herstellung Imltbarer Alkalisilicatlosungen 
mit einem hóhen mclekularen Verhdltnis der Kieselsaure zum Alkali, dad. gek., dafi 
man festen Alkalisilicaten kolloides S i02 zugibt u. die Lsg. des Gemenges unter Zusatz 
von W. durch Erhitzen unter Druck bewirkt. (D. R. P. 487579 KI. 12 i vom 10/8
1926, ausg. 10/12. 1929.) D r e w s . ’

Robert Philippe Prosper Marie Dellys, Frankreich, Ammoniumsulfat. Einem 
m it Fiillstoffen bescliickten Turm wird von oben ber H 2S04 u. eine k. gesatt. Lsg. 
von (NH4)2S 04, von unten her die zur Neutralisation der H 2S04 erforderliche Menge 
gasformiges NH3 zugefiihrt. Die infolge der Neutralisationswarme erhitzte Lsg. 
nimm t das entstehende (NH4)2S04 auf. Letzteres krystallisiert beim Abkiihlen der 
Lsg. in  unterhalb des Turmes angeordneten Behaltern aus. (F. P. 669 916 vom 20/2. 
1929, ausg. 22/11. 1929.) K u h l i n g .

Kali-Chemie Akt.-Ges., iibert. von: Rhenania-Kunheim, Verein chemischer 
Fabriken Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Bariumsulfid. Bei der Red. von Schwer
spat m it Kohle wird ersterer einer Vorbehandlung zwecks ausreichender Agglomeration 
wahrend der Red. unterworfen. Der Schwerspat wird bei 600—700° calciniert oder 
auf eine KorngroBe von 0,2 mm gebracht. Oder man behandelt den zunachst auf
3 mm zerkleinerten Schwerspat m it geringen Mengen von Sauren, sauren oder neu
tralen Salzen, Alkalicarbonaten u. dgl., u. schlieBt hieran die Calcinierung bzw. weitere 
Zerkleinerung. (E. P. 316 966 vom 26/6. 1929, Auszug veroff. 2/10. 1929. Prior. 
7/8.1928.) D r e w s .

Dow Chemical Co., iibert. von: William R. Collings und John J. Shafer, 
Midland, Michigan, Herstellung von Calcium-Magnesiumchlorid. Die CaCl2, MgCl, 
u. NaCl enthaltende Lauge, in der das Mol.-Verhaltnis von MgCl2:CaCl2 kleiner ais 
2: 1 ist, wird im Vakuum bis zu 40° Be eingeengt. Es scheidet sich NaCl ab, wahrend 
CaClj-MgClo in  der Mutterlauge bleibt u. aus ihr durch weiteres Einengen abgeschieden 
werden kann. Das erhaltene Prod. CaCl2-MgCl2-6 H 20  backt nicht zusammen u. 
is t nicht hygroskop. (A. P. 1738 492 vom 7/3. 1928, ausg. 3/12. 1929.) D r e w s .

Aktieselskapet Norsk Aluminium Co., Oslo, Herstellung von Aluminium- 
hydroxyd aus SM acken u. dgl. Die gepulverte Schlacke wird m it w. wss. N a2C03- 
Lsg. u. danach m it C02 behandelt. Die Na,C03-Lsg. erhalt einen geringen Zusatz 
von NaOH. Das Endprod. ist prakt. frei von S i02. (Holi. P. 19 549 vom 18/5. 1926, 
ausg. 15/3. 1929. N. Prior. 23/5.1925.) " D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Aluminium- 
chlorid. A1C13 wird zwecks Befreiung von FeCl3 verdampft u. m it geschmolzenem 
Pb bei ca. 400° behandelt. (E. P. 317 259 vom 24/10. 1928, ausg. 5/9.1929.) D r e w s .

Clifford D. Carpenter, New York, Herstellung von Natriumarsenat. As20 3 
wird in  Ggw. von NaOH m it N aN 03 geschmolzen. (A. P. 1737 639 vom 30/4. 1924, 
ausg. 3/12. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Curt Róhre und 
Otto K. Heusler, Mannheim), Herstellung von Alkaliphosphaten aus Ferrophosphor 
u. A lkalisulfat, dad. gek., daB man vor oder wahrend der Behandlung des Ferro- 
phosphors m it Alkalisulfat auf jenen Wasserdampf einwirken laBt. — Es werden 
storende Temp.-Erhóhungen yermieden. (D. R. P. 485437 K I. 16 vom 19/2. 1927, 
ausg. 6/12. 1929.) K u h l i n g .

Chemical & Metallurgical Corp. Ltd. und Stanley Cochran Smith, London, 
Herstellung non Bleicarbonat. In  eine Suspension von P bS 04 in  wss. N H3 wird C02 
derart eingeleitet, daB sofort Bldg. von PbC03 stattfindet. (Hierzu fg l. auch E. P . 
278 093, C. 1928 .1. 956.) (A. P. 1738 081 vom 13/6.1927, ausg. 3/12. 1929. E . Prior. 
29/6. 1926.) D r e w s .

I. W. Moore, Runcorn, A. Lamble, Grassendale, und Imperial Chemical 
Industries, Ltd.’ London, Herstellung von Bleichpulver. Die bei der Rk. zwischen 
Ca(OH)2 u. CL auftretende Warme wird benutzt, um das entstandene Bleichpulver 
zu trocknen. (E P 317572 vom 9/6.1928, ausg. 12/9.1929.) D r e w s .
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Otto Eokart und Anton Wirzmuller, Die Bleicherde. 2. Aufl. berab. von Otto Eckart. Braun- 
schwcig: Dr. Serger & Hempel 1929. (63 S.) gr. 8°. M. 3.—.

Harlow G. Jones, Eine Untersuchung uber Chromit-Diaspormischungen. Alle 
untersuehten Mischungen hatten  Kegelschmelzpunkte iiber 34°. Die Verformung 
crfolgte am besten auf trockenem Wege. Bei Verwendung yon gleichen Teilen Chromit 
u. Diaspor war die Schwindung nur 1/3 von der rciner Diasporsteine. Die W.-Auf- 
nahme war sowohl bei den reinen Steinen wie bei den Mischungen fast dieselbe. Der 
Schlackenangriff auf Diasporsteine kann durch Zusatz yon wenig Chromitpulver 
yerringert werden. Die Temp.-Wechselbestandigkeit von Chromitsteinen wird durch 
Zusatz von Diaspor verbessert. Dasselbe gilt fiir geringe Diasporzusatze zu Chromit. 
(Journ . Amer. ceram. Soc. 12. 732—37. Nov. 1929. Missouri Scliool of Mines.) Sa l m .

W. Angus Mc Intyre und R. J. Schaffer, Beitrag zurn Studium  der Ausbluhungen. 
Vf. bringt eine Reihe von Analysen von Ausbluhungen, in denen die Sulfate iiber- 
wiegen; selten sind N itrate  iiberwiegend. C 02 kom m t nur in geringen Mengen vor. 
Die yerschiedenen Quellen der Salze werden erórtert: das Baum aterial selbst, die 
Mórtel, der Boden, die Atmosphare, die Zers. des Baustoffs. Die Unters. erstreckte 
sieh meist auf natiirliche Baustoffe. (Trans, ceramic. Soc. 28. 303— 80. Aug.
1929.) SALMANG.

P. Thor, Schmauchanfliige oder Gipsausschldyr,? Die meisten Anfliige beim 
Trocknen u. Brennen stammen von Gips her, der durch den TrockenprozeB an die 
Oberflache getragen wurde. Hilfsmittel sind: Schnelles Trocknen, das Barytyerf. u. 
das PERKIEW ICZ-Verf. Letzteres berulit auf der Auftragung einer klebrigen Schutz- 
schicht auf dem Formling. D ie  Salze krystallisieren auf dieser aus u. fallen leicht vom 
Stein ab. (Dtsch. Ton-Ziegcl-Ztg. 6. 660—61. 29/11. 1929. Bremen.) SALMANG.

George W. Connon, Feuerfeste Baustoffe fiir  Dampfkessel. Zur Verfeuerung von 
Bagasse (d. i. ausgelaugtes, getrocknetes ZuckeiTohr) sind Steine m it 42—45%  A120 3 
nótig, welche wenig FluBmittel enthalten u. móglichst wenig porig sind. Das in der 
Bagasse enthaltene K  yerdam pft in der Feuerung u. neigt sonst- zu starker Ver- 
schlackung. Die Steine sollen gleichmaBig beschaffen u. verlegt werden, wobei auBen 
glatte Flachen sind. Steine u. Mórtel sollen annahernd die gleiche Zus. haben. Der 
feuerfeste Mórtel bestehe nie aus reinem Ton, sondern enthalte etwa 60%  Schamotte. 
Die erste Lage feuerfester Steine soli m it einer zweiten Lage 2. Q ualitat hintermauert 
werden, die denselben Ausdehnungskoeffizienten hat. Auf die Splitterung der Steine 
durch schroffen Temp.-Wechsel is t Rucksicht zu nehmen. (Facts about Sugar 24.

E. Piernet, Neues Verfaliren des Oberfldchenschutzes der Dampfkessel und ihrer 
Feuerungen. Vf. schlagt vor, die feuerfesten Steine m it einer kolloidalen Graphitlsg. 
oberflachlich zu tranken. Die Wrkg. ist bereits crprobt .worden. (Chaleur et Ind.
10. 558—59. Noy. 1929.) S a l Ma n g .

Charles L. Gehnrich, New York, Behandlung von Schmirgelscheiben m it Kolo- 
phonium, das bei gewóhnlicher Temp. auf die Scheibe aufgetragen wird, die darni auf 
Tempp. oberhalb des F. des Harzes erhitzt wird, z. B. auf 400 bis 500° F. Dabei wird 
die Scheibe m it dem H arz durchtrankt, das beim Abnutzen der Scheiben ais Schinier- 
m ittel dient. Nachher wird die Scheibe allmahlich abgekiihlt. (A. P. 1735 747 vorn 
17/7. 1928, ausg. 12/11. 1929.) M. F . M u l l e r .

General Fire Extinguisher Co., iibert. von: Albert J. Loepsinger, Provi- 
dence, V. St. A., Quarzrohren. Zahfl. Quarz wird zu Róhren ausgezogen u. ihm un- 
m ittelbar anschliefiend eine rasche Drehbewegung um seine Langsaehse erteilt. Dabei 
lagern sieh  in  dem Quarz vorhandene Poren u. dgl. in Querrichtung zur Langsaehse. 
(A. P. 1737662 vom 22/6. 1928, ausg. 3/12. 1929.) K u h l in g .

Robert L. Frink, Lancaster, V. St. A., Hitzebestiindige Gegenstdnde. P rakt 
unschmelzbare Stoffe, wie Sillimanit, Cyanit, B auxit u. dgl., werden zu passender 
GróBe zerkleinert, m it geringen Mengen eines vorher geschmolzenen u. gemahlenen 
Stoffes bzw. Stoffgemisches gemengt, die M. im Dreliofen auf hohe Tempp. erhitzt 
u. unter Druck geformt. (A. P. 1736 909 vom 18/9. 1926, ausg. 26/11. 1929.) K u h Ł.

Stellawerk-Akt.-Ges. vorm. Willisch & Co., R atibor, Herstellung non Auf  
kleidungen fiir  Hitze und chemischen Agentien ausgesetzte Gefafle, 1. dad. gek., daB die

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

1146—47. 30/11. 1929.) S a l m a n g .



Auskleidung aus mehrercn, z. B. mortelartigen, in ihrer Langsrichtung gieichfónnigon, 
porosen Schichten bekannter A rt besteht, wobei die einzelnen Schichten verschiedenen 
Porosi tatsgrad besitzen. — 2. dad. gek., daB bei der Verwendung von Beton, Zement 
oder ahnlichen Bindeniitteln nur eine gerade zum Einbinden der iibrigen Stoffe ge- 
niigende, aber zur Entstehung einer GuBmasse n icht ausreichende Menge von Zement 
oder dergl. benutzt wird. — Zweckmiifiig besteht die Auskleidung aus mehreren Stein- 
lagen von nach dem Innern zunehmendcr Porigkeit. (D. R. P. 488169 K I. 80b vom 
30/3. 1924, ausg. 28/12. 1929.) K u h l i n g .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b. H., Berlin, Herstellung sinłerbarer feuer- 
fester Stoffe. (D. R. P. 488 356 K I. 80b vom 2/10. 1925, ausg. 24/12. 1929. — C. 1927. 

344.) _ K u h l i n g .
Scheidhauer & GieBing Akt.-Ges. (Erfinder: Wilhelm Langenheim), Bonn, 

Herstellung von tongebundenen Schamottesteinen. (D. R. P. 487110 K I. 80b vom
23/6. 1925, au sg . 3/12. 1929. — C. 1926. I I .  2342.) K u h l in g .

Scheidhauer & Giessing Akt.-Ges., Bonn, Herstellung von Schamottesteinen. 
(D. R. P. 487781 K I. 80b vom 24/11. 1925, ausg. 14/12. i9 2 9 . Zus. zu D. R P
487110; vgl. vorst. Ref. — C. 1928. II. 1811.) K u h l i n g .

International Precipitation Co., Los Angeles, iibert. von: Gustav A. Witte, 
Riverside, V. St. A., Zement. 2—6 Teile Zement von n. Kornfeinheit werden m it 1 Teil 
feiner gemahlenem Zement gemischt. Die (abgcbundenen) Erzeugnisse besitzen dieselbe 
hohe Anfangsfestigkeit wie Zoment von auBergewóhnlich hoher Feinheit, aber nicht 
die unerwunscht hohe Abbindungsgeschwindigkeit des letzteren. (A. P. 1737 904 
vom 6/6. 1927, ausg. 3/12. 1929.) K u h l i n g .

Antoine Bauchere und Gabriel Arnou, Paris, Schmelzzement. Die Herst. des 
Sehmelzzements aus den bekannten Rohstoffen erfolgt in 2 Drehófen. In  dem ersten 
von diesen werden die Rohstoffmischungen auf Tempp. erhitzt, bei denen sie noch 
fest bleiben, in dem zweiten werden sie geschmolzen. (A. P. 1739 383 vom 10/11. 
1924, ausg. 10/12. 1929. F. Prior. 4/12. 1923.) K u h l in g .

Gabriel Rivet und Pierre Rivet, Frankreich, Faserzemente. An Stelle von Asbest 
werden bei der Herst. von Faserzementen pflanzliche u. tier. Fasern, wie Holz- u. Stroh- 
fasern yerwendet u. diese gegebenenfalls m it synthet. Harz impragniert. (F. P. 
669 620 vom 14/2. 1929, ausg. 19/11. 1929.) K u h l i n g .

Jonas P. Johnson, San-Franeisco, V. St. A., Verhindern des Werfens und Brechens 
von Ziegeln u. dgl. beim Brennen. Die Rohziegel usw. werden in Stoffe eingebettet, 
welche, wie Sand, Kieselgur u. dgl., hitzebestandig sind, u. in diesem Zustande ge- 
brannt. (A. P. 1739151 vom 5/3. 1928, ausg. 10/12. 1929.) K u h l in g .

Roy Cross, Kansas City, V. St. A., Hórtelmassen, bestehend aus einem porigen 
anorgan. Stoff u. einem asphaltigen Bindemittel. (Can. P. 272 245 vom 23/4. 1926, 
ausg. 12/7. 1927.) K u h l i n g .

Harry F. Adams, Greenport, V. St. A., Mórtelmischung, bestehend aus Zement, 
gemahlenen Austersehalen, Atznatron u. gegebenenfalls Sand. (A. P. 1737 906 vom 
7/8. 1923, ausg. 3/12. 1929.) K u h l in g .

Aerocrete (Soc. an. France), Frankreich, Poriger Beton. Kieselgur u. puiver- 
fórmiges Al oder Zn werden gemischt, die Mischung m it Zement u. der erforderlichen 
Menge W. verruhrt, in  Formen gegossen u. bei 20—60° abbinden gelassen. (F. P.
669353 vom 8/2. 1929, ausg. 15/11. 1929.) K u h l in g .

Building Research Board. — Special reports. 14, The use of calcium cliloride or sodium
chloride as a protection for mortar or concrete against frost. London: H. M. S. O.
1930. 9d net.

vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Adolf Mayer, Lelzte Ziele der Agrikulturchemie. Vf. besprieht die Faktoren, die 

von Bedeutung fiir die Erzeugung pflanzlicher Substanzen sind u. deckt die groBen 
Lueken auf, dfe in  unserem Wissen iiber den Chemismus dieser Synthesen herrschen. 
(Landwirtschl. Vers.-Stat. 109. 367—84. Dez. 1929.) T k e n e l .

W. S. Landis, Die neuen Dungemittel. (Scient. Monthly 29. 124— 31. Aug. 
1929.) Tr ź n e l .

Otto Huppert, Die Herstellung von Stickstoffdiingesalzen. Beschreibung der ver- 
schiedenen Verff. m it Abbildungen einzelner Betriebe. (Chem. A pparatur 16. 149 
bis 151. 199—202. 25/7. 1929.) J u n g .
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Camille Matignon, Die Herslellung rationeller Diingemittel ausgehend von der 
Phosphorsaure. U nter Hinweis auf die hohe Bedeutung „rationeller" Diingemittel 
(das sind solehe, dereń samtliclie Komponenten wirksam sind) beschreibt Vf. das 
moderne techn. Verf. der Gewinnung von P 20 5 im elektr. Ofen nach dem Prinzip von 
L i l j e n r o t h ,  dann auf Grund der Besichtigung eines franzós. Werkes in  Givors die 
gleichzeitige Gewinnung yon P 20 5 u. K 20  aus Ca3(P 0 4)2, C, S i02, A120 3 u. CaO im 
Schmelz- oder elektr. Ofen, die Uberfiihrung der sauren Fil. in  das gewiinsehte „ratio- 
nelle“ Diingemittel der tlieoret. Zus. 4 K 2H P 0 4 +  18 (NH,)2H P 0 4 +  9 CaS04-Aq m it 
30—32%  P 2O5, 8— 9%  K 20  u . 9—10%  N2. Zum Sehlufi w d  dio Bedeutung dieses 
Verf., dessen Einzelheiten im Original eingesehen werden miissen, besprochen. 
(Tabellen). (Cłiim. et Ind. 22. 860—67. Nov. 1929.) H e r z o g .

S. I. Wolfkowitsch und L. E. Berlin, Extraklion von Phosphorsaure aus minder- 
wertigen Phosphoriten m it Gemischen von Schwefelsaure und Ammoniumsulfat. Die Zers. 
der Phosphorite m it Gemischen von H 2SO,, u. (NH4)2S 0 4 is t móglich u. zweckmaBig 
bei einem Zusatz von 16,6—-22,2% der aquivalenten H 2S 0 4-Menge (der zur Zers. des 
Ca3P 20 8 u. CaC03 erforderliehen H 2S 0 4) an  (NH4)2SO,,. Bei diesem Verhaltnis yon 
H 2S 0 4 u. (NH4)2S 0 4 bleibt die Zers. des Phosphorits u. die P 20 5-Konz. im Auszug 
prak t. dieselbe, wie bei reiner H 2S 0 4-Zers. Die Menge der in  den Auszug iibergahenden 
Sesquioxyde ist dagegen bei Verwendung von (NH4)2S 0 4 kleiner. Werden noch mehr 
ais 22,2%  HsS 0 4 durch (NH4)2S 0 4 ersetzt, so wird der Zersetzungsgrad des Phosphorits 
s ta rk  erniedrigt, u. der tJbcrgang der Sesquioxyde in Lsg. sta rk  verzógert. Durch Ver- 
langerung der Reaktionsdauer kann m an die Sesquioxyde ganzlich im Nd. zuruckhalten, 
u. einen sesquioxydfreien E x trak t erhalten. Bei E rsatz yon 16,6% H 2S 0 4 durch 
(NH 4)2S 0 4 erhalt m an einen Auszug, der ein Gemisch von H 3P 0 4 u. NH 4H2P 0 4 enthalt; 
bei E rsatz  von 33,3%  H 2S 0 4 durch (NH4)2SO., enthiilt der E x trak t Mono- u. Diammon- 
phosphat. Der Zusatz der angegebenen (NH4)2S 0 4-Menge begiinstigt sehr seharfdio 
F iltra tion  des E xtrak ts. Es kann fur den genannten Zweck das bei der Zers. des 
„Phosphogips“ m it N H 3 u. C 02 (ygl. C. 1929. H . 3048) entstehende (NH4)2SO, yer- 
wendet werden. (Minerał. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrjo
i Zwetnyje Metally] 4. 396—408. 1929. Moskau.) SCHÓNFELD.

S. I. Wolłkowitsch und P. M. Sawelewitsch, Gewinnung von Natriumfluorid 
ais Nebenprodukt der Superphospliaffabrikalion. (Minerał. Rohstoffe u. Nichteisen
metalle [russ.: Mineralnoje Ssyrjo i Zwetnyje Metally] 4. 408— 24. — C. 1929. I. 
1496.) SCHÓNFELD.

O. E ngels, Die Wirlcung des „Volldungers“ im  Vergleich zu anderen Dunger- 
kombinationen. Polemik gegen PoLLlN G ER  (vgl. C. 1929. I I . 3177) uber denDiingerwert 
von Nitrophoska. Vf. t r i t t  fiir Nitrophoska ein. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 11—13. 
1/1. 1930.) T r e n e l .

Oscar Loew, Uber die physiologisch saure Natur der Kalidiingesalze. Trotz der 
kurzlich gemachten Beobachtung, daC jungę Pflanzen einen erbeblichen Teil des dar- 
gebotenen Chlorkaliums noch in  ungespaltenem Zustand enthalten, sind Kalidiinge- 
salze physiolog. sauer. In  der reifen Pflanze sind sie hauptsaohlich an phosphorhaltige 
Komplexe gebunden, wahrscheinlich an Nucleoproteide. In  B lattern  u. Wurzeln 
is t der Kaligeh. z. T. an Citronensaure u. Apfelsaure gebunden, ein fiir die Ern&hrung 
der Haustiere wichtiger Faktor, da aus den organ. Kalisalzen durch Umsetzung kohlen- 
saures N atron entsteht, daB die Blutalkalescenz bedingt. (Chem.-Ztg. 53. 909. 23/11- 
1929. Berlin.) JUNG.

H. C. Miiller, Zeotokol und Phosphorsaure. Vf. lehnt das „Zeotokol1' ais Meliora- 
tionsm ittel ab, weil es die P»05 unl. macht. (Landwirtschl. V ers.-Stat. 109. 343—46. 
Dez. 1929. Halle a. S.) T r ś n e l .

E. Truninger und F. Keller, Ergebnisse einiger Gefa/3dungungsversuche iiber die 
Wirkung des Knochenrnehls. Dio Verss. ergeben, wie bekannt, daB Knochenmehl seino 
giinstige Wrkg. nur auf sauren Bóden zeigt; das entfettete ha tte  den besten Erfolg, 
dann folgen das entleimte u. das rohe Kjnochenmehl. Das letztere ergab bei einfacher 
Diingung ungefahr % , bei doppeltor Gabe etwa ł /2 des Melirertrages, der durch Super- 
phosphat erzielt wurde. Von groBtem EinfluB ist die Mahlfeinheit auf den Wirkung3' 
grad. Hornmehl w irkte etwa so wie das entleimte Knochenmehl. Eine Beidiingung 
m it Gips war ohne EinfluB. Den Diingewert des Stickstoffs im Knochenmehl s c h a tz t  
Vf. auf 50%  des Nitratstickstoffpreises ein. (Landwirtschl: Jahrbch. Schweiz 43. 
931—45. 1929. Liebefeld-Bern, Agrik.-Chem. Anstalt.) T r e NEL-
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Zielstorff und Borow, Die Wirkung verschiedener Slickstoffdiinger in  ilwer A  b- 
hangigkeit von der Bodenreaktion. Die E rtrage yon Gerste wurden durch Kalkung 
eines „austauschsauren“ Bodens erheblieh gestoigert, wahrend sie bei Hafer erfolglos 
waren. Auf einem „hydrolyt.-sauren“ Boden war dio Kalkung zu Gerste ergebnislos. 
Bei Hafer waren weder die Rk. des Bodens, noch dio A rt der Stickstoffdiinger von Be- 
deutung. Gerste nu tz t auf sauren Boden den Ammoniakstickstoff schleehter aus ais 
den Nitratstickstoff. Dieser Untersehied yersehwindet auf Boden, die nahezu neutral 
sind. Auf den untersuchten Boden war der EinfluB des schwefelsauren Ammoniaks 
auf die Rk. des Bodens ohne EinfluB. (Landwirtsehl. Vers.-Stat. 109. 237— 52. Nov. 
1929. Konigsberg, Univ.) T r e n e l .

M. Chiritescu-Arva, Der Einflu/} des Bodemmsserprozentsatzes ais Vegetations- 
faktor au f die Textur des Weizenkomes „ Ulca“. Im allgemeinen ist die Textur derselben 
Pflanze unter dem EinfluB der Diirre umgekehrt dem Ernteertrag proportional. Wasser- 
mangel zu Beginn der Vegetation setzt die E m te lierab u. beeinfluBt die Glasigkeit 
giinstig; Wassermangel am Ende der Vegetation h a t auf den Ernteertrag geringen 
EinfluB. Der Wassergeh. des Bodens wirkt auf die Textur des Kornes entseheidend ein; 
die in  irgendeiner Zeit der Yegetation hervorgerufenen Diirreperioden steigern dio 
Glasigkeit des Kornes, u. zwar ist der EinfluB am gróBten, wenn die Diirro zwischen 
Bestockungsende u. dem SehluB der Bliitezeit erfolgt. (Landwirtsehl. Jahrbch. 70. 
933—49. 1929. Bukarest, Landw.-Hochsch.) T r e n e l .

A. O. Bertels und N. A. Elmanowitsch, Chemische Verfahren zur Bekampfung
des Grases au f Eisenbahnwegen. Es wird iiber prakt. Verss. zur Grasbekampfung dureli 
BegieBen m it NaCl03, Na-Arsenat u. NaOH berichtet. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti] 6 . 221—22. 1929.) SCHÓNFELD.

J. Houben, Normierung der Obstbaumcarbolineen. Die auf Grund yon Unterss. 
der Biolog. Reichsanstalt fiir Land- u. Porstwirtschaft aufgestellten Normen fiir 
die Beschaffenheit in- u. ausland. Obstbaumcarbolineen u. die Anweisungen fiir dio 
Priifung der Carbolineen auf ihre Dbereinstimmung m it diesen Normen werden mit- 
geteilt. (Chem.-Ztg. 53. 985. 21/12. 1929.) J u n g .

J. E. Breckenridge, Organischer und mineralischer Stickstoff. Vf. beschreibt dio 
Methode von A r n d t  zur Best. yon minerał. Stickstoff, ferner die Methoden yon J o n e s  
u. D e v a r d a  u. ROBERTSON zur Best. des Stickstoffs in organ. Stickstoffdungemitteln. 
(Amor. Pertilizer 7 1 . 30—32. 7/12. 1929.) T r ź n e l .

Maiwald, Yorfuhrung einer neuen coloiimetrischen Methode zur Bestimmung der 
Phosphorsaure. Vortrag, gehalten auf der 50. Tagung des Verbands landwirtschaftlicher 
Versuclisstationen. Die Best. der H3P 0 4 geschieht m it einer schwefelsauren Molybdan- 
blaulsg. Das Reagens ist lange haltbar u. die colorimetr. zu bestimmende Blaufiirbung 
zeigt sowohl fiir geringe ais auch fiir gróBeren Geh. an H 3PO.t Proportionalitat. Die R k. 
ist anwendbar bei Best. der IT3PO,, in Diingemitteln u. Rohphosphaten. Die Ggw. 
yon HC1 u. H N 0 3 beeinfluBt die Rk., die zu untersuchenden Stoffe sind deshalb in 
schwefelsaure Lsg. zu iiberfuhren. Arsensaure gibt dieselbe Rk. Bei Ggw. von Arsen- 
saure u. Phosphorsaure wird die Summę beider Sauren colorimetr. bestimmt. In  ge- 
sonderter Probe wird der Arsensauregeh. ermittelt. Die Differenz beider Angaben 
ergibt den Phosphorsauregeh. (Metallbórse 19. 2526. 13/11. 1929. Salzburg.) Loeb.

B. Dirks und F. Scheffer, Der KoMensdure-Bicarbonatauszug und der Wasser- 
auszug ais Grundlage zur Ennitllung der Phosphorsaurebediirfligkeit der Boden. (Vgl.
C. 1929. I. 1043.) Vff. lehnen die Citronensauro u. die C02-Lsg. ais Lósungsm. fur 
P 20 5 im Boden ab, weil die Wurzelsafte bei weitem nicht die hohe A ciditat dieser 
Sauren haben. Sie schlagen vor, fiir saure Boden C 02-freies W. u. fiir neutrale bis 
alkal. Boden eine Pufferlsg. aus Ca-Bicarbonat u. C02 von nahezu neutraler Rk. 30 g 
Boden werden z. B. m it einer Auflsg. von 1 g CaC03 in 75 ccm m it C 02 gesatt. W.
1 Stde. gesehuttelt u. im F iltra t die P 2Os colorimetr. nach V. W r a n g e l l  bestimm t. 
Der Vergleich der neuen Methode mit den Methoden nach M it s c h e r l ic h  u. nach 
N e u b a u e r  erbrachte befriedigende Dbereinstimmung. (Landwirtsehl. Jahrbch. 71. 
73— 98. Halle a. S.) T r e n e l .

M. v. Wrangell, Die Bestimmung der pflanzenzuganglichen Nahrstoffe des Bodens. 
Die P 2Os des Bodens wurde in Gemeinschaft m it M e y e r  wie folgt bestim m t: 1 g 
Feinerde werden in  200 ccm Erlenmeyer m it 100 ccm W. 5 Stdn. in der Maschine 
geschiittelt u. die Suspension 20—25 Min. durch Zentrifuge geklart. Nach dem Ab- 
pipettieren ward die Operation wiederholt u. die P 20 5 colorimetr. bestimmt. Die Gesamt- 
menge 1. P 20 5 wird aus der Beziehung x — a?la — b errechnet. Diese so gewonnene
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Bodenlsg. is t vergleichbar m it BodenpreBsaften, die nahezu eine K onstantę des Bodeus 
darstellen. Die Best. des K 20  erfolgt naeli K r a m e r  u . T i s d a l l  m it Na- u. Co-Nitrit. 
(Vgl. Amer. Journ. of biol. Chem. 46 [1921]. 339) in  iihnlicher Weise w ird das NH,, 
nach K l e i n m a n n  m it NESSLEEs Reagens bestim m t. Die Pflanzen nehmen die N ah r- 
stoffe lediglicli ais Ionen auf; diese Aufnahme folgt der FREUN DLlCH schen Isotherme. 
(Landwirtschl. Jahrbch. 71- 149—69.) T r e n e l .

W. Nitzsch, Eine vereinfachte Methode zur Untersuchung der Bodenstruktur an 
grofien und selir grofien Bodenproben ohne AbhangigTte.it vom Laboratorium. Vf. beschreibt 
transportable Apparaturen zur Best. des Porenvolumens auf freiem Felde. Das Prinzip 
der Methode is t folgendes: Eine Bodenprobe, die un ter W. auf be w ahrt wird, verliert 
nahezu ihren Luftgeh. Das ,,Substanzvolumen“ is t =  w /s—  1; w is t das Gewicht 
der eingetauchten Probe, s das spezif. Gewicht. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 4— 6. 
1/1. 1930.) T r e n e l .

Holldack und Nitzsch, D ie ' Beurteilung des Bearbeilungserfolges auf Aclcerbóden
durcli physikalische Bodenuntersuchungen. Polemik gegen B lo h m  u . J a n e r t  (C. 1929.
II . 2095). (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 13—15. 1/1.) T r e n e l .

Harry Humfeld und A. O. Alben, Elektrodialyse von Bóden. I . Prufung der 
Methode. Vf. beschreibt einen App. zur Elektrodialyse von Bóden, der im wesentliehen 
m it dem von M a t t s o n  ubereinstim m t. Es is t n icht notwendig, die Lsgg. jede Stunde 
zu wechseln. Bei der Best. der dialysierten Basen empfiehlt Vf. M ethylrot an Stelle 
von Phenolphthalein. (Journ. Amer. Soc. Agronomy 19. 984— 93.1927. Sep.) T r e n e l .

Harry Humfeld und A. O. Alben, Elektrodialyse von Bóden. I I . Wahl der 
Elektroden. Vf. prufte verschiedene ICombinationen von-Platin-, Kupfer-, Kohle- u. 
Wolframelektroden. Don besten Effekt gab eine Elektrode aus Kupfergaze ais Kathode 
u. eine ebensolche Platinelektrodo ais Anodę. Kohle-, Wolfram- u. Molybdanelektroden 
erwiesen sich ais unbrauchbar. (Journ . Amer. Soc. Agronomy 20. 36— 50. 1928. 
Sep.) • T r e n e l .

Harry Humfeld, Elektrodialyse von Boden. I I I .  Einwirkung verschiedener Dunge- 
mitiel auf Basen und Sduren, die durch Elektrodialyse aus dem Boden erhalten werden. 
Der Vergleieh der Elektrodialyse m it der Methode von H lSSIN K  zur Best. der austausch- 
baren Basen ergab die t)berlegenheit der elektr. Methode. Durch m ehrjahrige Diingung 
wurde der Geh. an  dialysierbaren Basen u. Sauren beeinfluBt. Besonders deutlich 
war der EinfluB der Diingung m it Rohphosphaten u. m it Superphosphaten. Stallmist 
ha tte  nur einen geringen EinfluB. (Journ. Amer. Soc. Agronomy 20. 1141— 59. 1928. 
Sep.) __________________  T r e n e l .

Kali-Chemie Akt.-Ges. (Erfinder: Fritz Rothe und Hans Brenek), Berlin, 
Ilerstellung von Gliihphosphaten durch Erhitzen von Phosphoriten in  Mischung mit 
alkal. reagierenden Alkaliverbb. (Carbonate oder Hydroxyde) oder alkalihaltigen Ge- 
steinen, wie Leueit, Phonolith o. dgl., u. S i0 2 oder kieselsaurehaltigen Stoffen, ge- 
gebenenfalls unter Zusatz von CaO, dad. gek., daB m an den GluhprozeB in Ggw. solclier 
Wasserdampfmengen durchfiihrt, daB die aufschluBhemmenden Stoffe zers. werden, 
ohne daB ein Schmelzen der Reaktionsmasse e in tritt. —  Das Verf. ist ohne stiirkeren 
Angriff der Ofenwande durchfuhrbar. (D. R. P. 487 956 KI. 16 vom 2/11. 1926, ausg. 
16/12. 1929.) K u h l in g .

Kali-Chemie Akt.-Ges. (Erfinder: Fritz Rothe und Hans Brenek), Berlin, 
Ilerstellung von Diingemitteln. (D. R. P. 487 702 K I. 16 vom 2/8. 1924, ausg. 14/12.
1929. — C. 1 9 2 6 .1. 1023 [E. P . 237 875].) ' K u h l in g .

Herbert Wittek, Beuthen, Herstellung von hochwertigem Kalkstickstoff gemaB 
P aten t 485 056, dad. gek., daB die Carbidsaule in  unm ittelbarer Beriihrung m it dem 
kórnigen Heizbade azotiert wird, dessen Stickstoffdurchliissigkeit bei den in Frage 
kommenden Tempp. kleiner ist, ais die des Carbids. — Die Carbidsaule wird zweck- 
maBig in  den Ofen mittels eines Behiilters eiugefiihrt, dessen Mantel vor der Azotierung 
entfernt wird. (D. R. P. 487378 KI. 12k vom 13/5. 1926, ausg. 10/12. 1929. Zus. zu
D. R. P. 485 056; C. 1930. !. 277.) KUHLING.

Gustav Hilger, Gleiwitz, Vorrichtung zur Herstellung von Kalkstickstoff nacli 
Paten t 482 917, 1. dad. gek., daB die in  den W andungen der Azotierpfanne a n g e b r a c h te n  
u. m it einem Fullmaterial, wie Koks o. dgl., angefiillten kon. W andkanale einseitig 
oder beiderseitig m it Sieben verschlossen sind. — 2. dad. gek., daB s ta t t  der kon. auch 
zylindr. Wandkanale Yerwendung finden. — Die GroBe der Kanalóffnungen kann
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beliebig veriinderfc w erden . (D. R. P. 487869 K I. 12k vom  3/1. 1929, auscr 17/12 
1929. Zus. zu D. R. P. 482917; C. 1929. II. 3056.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfui't a. M. (Erfinder: Otto Ripke 
Elberfcld), Dungemittel. (D. R. P. 487311 KI. 16 vom 14/6. 1927. ausg. 3/12. 1929
— C. 1928. II. 1606 [E. P . 292 098].) K u h l i n g .

Neeltje Louwrina Wibaut, Amsterdam, Behandlung von Samen. Zur Entfei’nung
yon Schimmel auf Samen behandelt man diesen, ohne seine K eim kraft zu sekadigen", 
in einem geschlossenen Raum m it gasfórmigem trockenem N H a unter Druck, nachdem 
yorher die L uft aus dem Raum entfernt worden ist. Der NHn-t)bei'druck betragt 10 bis 
30 cm/Hg bei einer Einwirkungszeit von 10—90 Min. (Holi. P. 19 358 vom 28/1.
1927, ausg. 15/5. 1928.) S a k r ę .

Soeiete Franęaise de Produits Aromatiąues (Anciens Etablissements Gatte- 
fosse), Frankreich, Insekticides Mittel. Man emulgiert einen petrol. E x trak t von 
Pyretlirum in  W. m it Hilfe von Alkalisalzen der Fettsiiuren, ihrer Sulfurierungs- oder 
Oxydationsprodd., der Abietinsdure, der Naplitliensaure usw. ais Emulgatoren, ge- 
gebenenfalls unter Zusatz von Substanzen, die die Oberflachenspannung zwischen 
Petroleum u. W. vermindern, z. B. Cyclohexanol, Hezalin usw. (F. P. 660 982 vom 
14/1. 1928, ausg. 19/7. 1929.) Sa r r e .

Ralph Nelson Chipman, V. St. A., Unkrautvertilgungsmittel in Form einer wss. 
Lsg., die ais H auptbestandteil Ca(Cl03)2 enthalt, gegebenenfalls m it Zusatz von CaCl.,.
— Z. B. lost man 1,5—2 kg NaCl03 u. 0,9—2,25 kg CaCl2 in 4,5 1 W ., oder man lost
11 Teile CaC103 u. 1 Teil CaCl, (vgl. auch F. P. 660 265; C. 1929. I I .  2930). (F. P. 
659 957 vom 4/9.1928, ausg. 5/7. 1929.) S a r r e .

C. Andre, Chimie du sol. 4e ód. Encyclopedio agrieolo Wery. Paris: J.-B. Bailliere ct fils
1930. (625 S.) 24 fr.; cart.: 30 fr.

[russ.] F. T. Periturin, Phosphoritmehl ais Dungemittel. Moskau: Knigossojus 1929. (39 S.) 
Rbl. 0.20.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali verarbeitung.
S. M. Jassjukewitsch und S. J. Mitrofanow, Gegenwdrliger Stand der Flolation. 

Zusammenfassender Berieht iiber die Erze, dio der F lotation unterworfen werden, 
die Theorie der Flotation, die Flotationsreagenzien usw. (Minerał. Rohstoffe u. Nicht- 
eisenmetalle fruss.: Mineralnoje Ssyrje i Zwetnyje Metalty] 4. 271—304. 1929.) SCHÓNF.

József Finkey, Die chemisclie Flotation. Vorliiufige Mitt. Es wird eine allgemeine 
Theorie des Flotationsprozesses mitgeteilt. Vf. erlautert das relative Schwimm- 
vermógen der Mineralien, die Schaumbldg. u. Adsorption. (Banyńszati ćs Koh&szati 
Lapok 62. 194—201. 6/5. 1929. Sopron, Kgl. Ung. Bergakademie.) R e i c h .

A. Glazunoy, Neue Methode der Behandlung von Mineralgemischen au f feuchtem  
Wege. Es wird die Aufarbeitung eines hauptsachlich Zn u. Pb enthaltenden Mineral- 
gemenges, bestehend aus wenig Ag enthaltendem Bleigt.anz, Pyrit (etwas Au in fester 
Lsg. ais Au2S enthaltend), Kupferkies (eine feste Lsg. von Au2S u. Ag2S enthaltend) 
u. Zinkblende der Zus. 8,5 g Au, 135 g Ag, 4°/0 Zn, 3,5% Pb u. 0,3%  Cu, auf feuchtem 
Wege beschrieben. 1 . Chlorierung mit 8%  NaCl bei 500° durch 15 Stdn. im (mechan.) 
Rostofen. 2. Auslaugung des Zn u. Cu aus dem Róstgut, vorerst m it k. W., dann m it 
einer schwachen Saure. 3. Fallung des Cu mittels Fe-Abfallen. 4. Quantitative Fallung 
des Fe u. Zn aus der Lsg. m it CaO. 5. Aufarbeitung des 40%  Zn enthaltenden Nd. im 
Ofen nach W e t h e r i l l . 6. Extraktion von Au u. Ag m it Cyanalkalien (vorteilhaft 
NaCN). 7. Konz. des schweren PbSO., (D. 6,2) aus den Mineralruckstanden (D. 2,5) 
mittels W. 8 . Umwandlung des PbSO.! durch Róstung m it PbS in Pb (PbS 0 4 +  PbS =
2 Pb +  2 S 0 2). Diese, gegen das bisherige Verf. (vorerst Konz. m it W. u. dann chem. 
Aufarbeitung) verkehrte Anordnung umgeht die bisher unyermeidlichen Verluste bei 
der W.-Behandlung unter Ausschaltung der bisweilen teueren u. unvortei!haften 
Elektrolyse. Schliefilich werden noch die durch Lab.-Verss. festgestellten Ausbeuten 
mitgeteilt. (Chim. e t Ind. 2 2 . 890— 92. Nov. 1929.) H e r z o g .

E. W. Britzke, A. N. Krestownikow und I. W. Schmanenkow, Ersatz des 
Kalksteins durch Steinsalz im  Hochofenbetrieb. Das in den Hochofen eingefuhrto NaCl 
geht teilweise in  die Schlacke ais Na20 ; zum anderen Teil geht es in die Gase ais NaCl. 
Die Menge des in  die Schlacke iibergehenden Na20  nimmt zwar m it der zugesetzten 
NaCl-Menge zu, es besteht aber keine einfache Proportionalitat; im allgemeinen ver-
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wandcln sich etwa 20—70%  des Na Cl in NaaO. Jo (einer die zugesetzten Materialien 
sind, u. je besser sie vermischt sind, um so vollstandiger ist der Cbergang des NaCl 
in die Schlacke nach der Rk.:

2 NaCl +  CO, +  2 CO — Na2C03 (— -)- N a20  +  CO,) +  C0C12 +  C.
Die Hochofenbeschickung h a t hierbei so zu erfolgen, daB auf die Steinsalz-Koks- 

sehicht eine Scliicht der anderen, zum SchmelzprozeB bestimm ten Materialien folgt. 
Bei 800—900° schmilzt das NaCl u. reagiert m it C 02 u. CO unter Bldg. von N a20. 
Ais Ergebnis der Vcrss. is t folgende Schlaekenzus. ais die giinstigste zu bezeichnen: 
SiO, 42,72%, Fe O 2,25%, A120 3 15,46%, CaO 33,76%, MgO 2,56%, N a20  5,04%. 
Die Schlacke ist glasig u. trenn t sich gu t vom Metali ab. Die Schmelztemp. der Schlacke 
wird durch das N a20  um 300° erniedrigt. Die Hochofengase enthalten, bei NaCl-Zusatz, 
auBer den gewohnlichen Komponenten, auch Cl-Verbb.; unter anderem wurden geringe 
PJiosgenmengen gefunden. Die giinstigsten Bedingungen fur den Hochofenbetrieb 
werden dann vorhanden sein, wenn die m it der entsprechenden NaCl-Menge verkokto 
Kohle Verwendung findet. (Minerał. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje 
Ssyrje i Zwotnyje Metally] 4. 359—75. 1929. Moskau.) S c h o n f e l d .

E . J .  Ja n itz k y , Eine Untersuclmng der basisćhen Siemens-Marlinofenschlacke 
millels Erstarrungsprolen. Die schnell feststellbaren Eigg. ahnlich erstarrter bas. 
Schlacken sollten in  Beziehung zu ihrer chem. Zus., ihrer Farbę, Oberflachenbeschaffen- 
heit, Gleiehformigkeit u. Textur gesetzt werden. Die Schlackenproben wurden mit 
dem gewohnlichen GieBldffel gewonnen, in  rundę flachę Formen von 3 Zoll Durch- 
messer u. 1/ 2 Zoll Tiefe gegossen u. an  der L uft abgekuhlt. Die Oberflache der Schlacken
proben war von einer m atten odor glanzenden schwarzen Farbę. In  einigen Fallen 
enthielt dio Schlackenoborflacho eine spinnenwebartige Zeichnung. Die Gleichfórmig- 
keit dor Oberflache des Kuchens zeigt groBe Unterschiedo, die ais lconkav, flach u. 
,,aufgeblasen“ bezeichnet werden. Alle konvex u. „aufgeblasene" Proben enthalten 
kleine Gashohlraume, dio letzteren stellen einen Erstarrungszustand der Schlacke dar. 
Der gebrochene Schlackenkuchen wird ais dicht oder porós, saulenartig krystallin. 
oder m it steinartiger S truk tur bezeichnet. 25 Schmelzungen wurden untersucht, 
dereń Zus. vor der Entnahm e der Schlackenproben zwischen 0,04 u. 0,18%  C, 0,05 u. 
0,33%  Mn, 0,006 u. 0,014% P  u. 0,022 u. 0,043% S schwanlite. W erden die prozentualen 
Verhaltnisse CaO'MgO, F e 0 -F e 20 3 u. S i0 2 +  P 20 5 in ein dreieckiges Diagramm ein- 
gezeichnet, so ergibt sich, daB die Schlacken m it wenigei ais 16%  S i0 2 +  P 20 5 (auf 
eino umgeanderte Basis von SiO,, P 20 5, CaO, MgO, FeO, Fe20 3 gleich 100% berechnet) 
eine matt.e Oberflache haben. E in wichtiger Faktor fiir die R eak tiv ita t der Schlacke 
ist der Bctrag der ubersehiissigen Base, dio in  der geschmolzcnen M. in  Lsg. gehalten 
wird (Grundmasse 2 R O • SiO, u. 4 R O • P 20 5). Diese Variablo wurdo gegen Si02 u. 
Ferrooxyd im Diagramm eingezeichnet. Die m atten  u. glanzenden schwarzen Schlacken 
gruppieren sich wie bekannt: Schlacken m it weniger ais 22%  S i0 2 oder mehr ais 55% 
iiberschussiger Baso sind m att. Schlacken, die mehr uberschussigo Base enthalten, 
ais einer Linio C1—C2 entspricht, sind krystallin. E in niedriger S i02-Geh. in  der Schlacke 
wird von hoher iiberschtissiger Baso u. einem Ansteigen im FeO-Geh. begleitot. Die 
glanzenden schwarzen Schlacken haben niedrigen FeO-Geh. Auch die spinnenw ebartige 
Ausbildung der Oberflache der Schlacken wurde untersucht. E in hoher P 20 5-Geh. 
scheint dieso Erscheinung zu yeranlassen. Die krystallinen Schlacken haben scheinbar 
einen niedrigen H 3P 0 4-Goh.' Aus den Schlackenzuss. kann man auf die Eigg. des 
Stahles schlieBon. Eine Eig. wird in  der Arboit besprochen: dio Reinheit. Ein niedrigor 
FeO-Geh. in der Schlacke zeigt diesen Zustand an. Der diclite Zustand der Schlacke 
kann zur Best. des vollstandigen Gleicbgewiehts zwischen Metali u. Schlacke benutzt 
werden. Alles in allem scheint nach den in der dortigen Fabrik  herrschendcn Arbeits- 
bedingungen, dio sehwarze glanzende u. konkayo Oberflache der Schlacke erstrebens- 
wert zu sein. (Blast Furnace Steel P lan t 17. 1642—47. Nov. 1929. South Chicago [Ul-1 
Illinois Steel Co.) WlLKE.

Heinrich Hanemann und Artur Schildkótter, Beitrag zur Kenntnis des Systems 
Schwefd-Eisen-Kohlenstoff. Dio Arboit wurde unternommen, um die Gronzen der 
Mischungsliicko im fl. Zustando u. den Verlauf der Erstarrung im ternaren Teilsystera 
Fe-Fe^C-FeS zu klaren. Die Gattierung wurde derart gewahlt u. so lange geandert, 
bis die Schmelzen auf der Grenze der Miscliungslucke lagen. Von Sclimelzen, die móg- 
lichst auf dieser Linie lagen, wurden dann dio H altepunkte festgestellt. Nach den Verss. 
erstreckt sich eine Mischungsliicko im fl. Zustando vom ąuasibinaren Schnitt Fc3C- 
FeS ausgehend weit in das t-ernare Zustandsfeld hinein. Das ternare E utektikui"



dos Systems Fe-Fe3C-FeS wurdo bei einer Konz. von rund 10,5% Fe, 2,5% Fe3C, 
87% FeS u. einer Temp. von 978° gefunden. Das Zustandsschaubild de’s Systems 
Fe-Fe2C-FeS wurde auf Grund yon therm. u. metallograpb. Unterss. entworfen u. 
eine Ubersicht iiber die Erstarrungsyorgange in den einzelnen Zustandsfeldern gegeben. 
Es lassen sich aus den Unterss. auch Schliisse auf das unbekannte ąuasibinare System 
FeS-Fe3C ziehen, das bisher nicht darstollbar war, weil die eine Komponento Fe3C 
bei hohen Tempp. nicht unzerlegt zur Erstarrung gebracht werden konnte. Es diirfto 
sich fast iiber dio ganze Ausdolinung des Systems eine Mischungsliicke im fl. Zustande 
erstrecken. —  Zur C-Bcst. wurde cin neues Verf. bei Anwesenheit groBer S-Mengen 
ausgearbeitot. Die aus dem Marsofen kommenden Verbrennungsgaso werden in  einen 
Natronlauge enthaltenden Kochkolbęn eingeleitet u. absorbiert. Nach beendoter Ver- 
brennung w ird dui-ch den Fiilltrichter konz. KMn04-Lsg. bis zur bleibenden Rotfarbung 
gegeben, um das Sulfid zu Sulfat zu osydieren. Dann wird duroh Einfullcn von 
konz. H,SO., die Lsg. stark  angesauert, durch la ngeres Kochen das C02 ausgetriebcn 
u. m it dem W.-Dampf in die VOLLHARDTsche Vorlage iibergefiihrt. Diese Vorlage 
ist m it einer abgemessonen Mengo absolut carbonatfreier 7io-n. KOH beschickt. Dio 
iiborschiissige KOH wird nach Zugabe von BaCl2 m it Vio'n - Osalsaure in dor Killto 
m it Phenolphthaloin ais Indicator zuriicktitriert. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 427 
bis 435. Dez. 1929. Berlin u. Rheinhausen.) W i l k e .

L. G. Swjetlow, Saurebestandige Siliciumeisenlegierungen. Besprechung der 
Eigg. u. der Zus. der saurebestandigen Fe-Si-Lcgierungen. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 . 1043—46. Juli 1929.) S c h o n f e l d .

Erich Martin, E in  Beitrag zur Frage der Aufnahmefahigkeit des reinen Eisens 
und einiger Legierungselemente fiir Wassersloff und Sticksloff. Auf Grund fruherer Verss. 
anderer Forscher u. eigener ungunstiger Erfalirungen m it Porzellan ais GefaBbaustofi 
wurde die endgiiltige A pparatur entworfen u. m it Bcrgkrystallróhren ausgefuhrt. 
Die Aufnahme von H 2 durch reines Fe (>0,007%  C, Spuren Si, >0 ,008%  Mn, 0,0006% 
P, 0,0016—-0,0022% S, 0,007—0,008% Cu u. 0,002% 0 2) steigt danach m it der Tompe- 
raturlinio linear bis zum 4̂3-Punkt. Boi diesem tr i t t  plótzlich eine Erhohung der Auf
nahmefahigkeit ein, dariiber steigt dio Kurve wieder linear, aber steiler ais unterhalb A z. 
Der j42-Punkt m acht sich auf der Kurve nicht bemerkbar. Dio auf mittelbarem Wege 
festgestellto geringo, aber sicher yorhandono Aufnahme von N2 durch Fe zwischen 
800 u. 900° konnte bei dem Vers. nicht gemessen werden. Beim zt-j-Punkt t r i t t  eine 
plotzlicho, sehr starko Aufnahme von N2 ein, dereń MaB aber m it steigender Temp. 
wieder sinkt. Eine wesontliche Aufnahmo von N 2 erfolgt also nur im y-Gebiet. Bei 
beiden K urven handelt es sich um reine Gleichgewichte. Die Werte von S ie v e p .t s  
u. M itarbeitern werden sehr gut bestatigt im Gegensatz zu denen yon I w a s e . Die 
Kurvo fiir dio Aufnahme yon H 2 durch Cr zoigt zunachst einen ziemlich flachen, ober
halb 800° sodann einon steileron Yorlauf. Sio liegt unter der fiir reines Fe u. stellt 
eine reine Gleichgewichtskurve dar. Bei der Best. der N2-Kurve wurde bis 550° keine 
Aufnahme beobachtet. Boi 625° jedoch tra t eino Rk. zwischen Cr u. N 2 ein. Bei 975° 
war dio Rk. wesentlich lebhafter u. die Bildungsgeschwindigkeit des CrN hatte  hior 
don 270-fachen W ort der bei 625°. Das N itrid ist sehr bestandig. Mo nim m t noch 
weniger H 2 u. N„ (2 ccm je 100 g) auf, W gar keino Gasmengen . Der an 4 Fe-Si- 
Schmelzen m it 0,55%, 1,68%. 3,05% u. 5,10% Si untersuchte EinfluB von S i  auf das 
Verhalten von reinem Fe wurde wider Erwarten ais ziemlich gering befunden. Dio 
Aufnahmefahigkeit des Fe fiir H 2 u. N2 wird fiir die Schmelzen m it geringem Si-Geh. 
nur wenig orhóht, bei hoheren Gehalten sinkt sie unter den W ert fur reines Fe. Nur 
die Aufnahmefahigkeit fiir N2 im cc-Gebiet macht eine Ausnahme, insofern ais sie 
groBer is t ais die bei reinem Fe gefundene. In  einer SohluBbetrachtung wird yersucht, 
die in dieser Arbeit gefundenen Ergebnisse mit den herrschenden Vorstellungen be- 
sondors des Atomgitteraufbaues der Metalle in Einldang zu bringen. Die Vorstellung 
der therm . Atomgitterweitung u. ihres Emflusses auf die Gasaufnahme wird in  cjuanti- 
tativer Beziehung dem Verlauf der Kurven u. den Vorgangen bei der a-y-Umwandlung 
nicht gerecht. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 407—16. Dez. 1929. Aachen, Techn. 
Hochscliulo.) . W i l k e .

E. K. Smith und H. C. A ufderkaar, Molybdan im  Gu/Seisen. Die untersuehten 
Eisen enthiclten etwa 2,18% Si. 0,52% Mn, 0,060% S, 0,37% P, 3,32% Gesamt-C, 
2«67%  graphit. C u. Mo je nach dem Zusatz. Gas wurdo ais Brcnnstoff bonutzt 
u. dio Schmelzen in Tiegel hergestellt. Mit stoigendem Mo-Goli. yermindert sieb nach 
den Verss. die mascliinelle B e arb o itb a rk e it wie sic m it der Bohrprufung erm ittelt wird.
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.Tedocli is t die Bearbeitbarkeit bei 1,6% Mo noch nicht merkbar schwierig, was wichtig 
ist, da bei diesem Geh. die hóchste Zugfestigkeit erreicht wird. Bei 3%  Mo is t das 
Bohren schwierig u. bei 4,4%  Mo im iiblichen Vers. nicht mehr moglich. Mo harte t 
GnBcisen auch bei kleinen Zusatzen, aber allem Anschein nach stcigt die H artę schneller 
an ais die maschinelle Bearbeitbarkeit fallt. Bei der masimalen Festigkeit m it 1,5% 
Mo is t dic Brincllzahl 260, bei 4,40% Mo 418. Die Mikrophotographien zeigen, daB 
die starken G raphitplatten des gewóhniichen GuBeisens fehlen u. der meiste C in  Form 
von Nadelchen vorhanden ist. Sehr feiner Perlit oder sorbit. Perlit erhóht ebenfalls 
die Festigkeit. Die Tatsache, daB das Mo groBtenteils im F errit in fester Lsg. ist, macht 
dio Grundmasso zalie, ru ft Schlagwiderstand hervor u. yerhindert Kornwachstum. 
Die erhóhte H arto wird aber nicht durch vermehrte Carbidteilchen hervorgerufen. 
Eine cntsehwefelnde Wrkg. des Mo konnte nicht festgestellt werden. Eine beschriinkte 
Anzahl Schlagverss. laBt erkenncn, daB Fe m it 1,77% Mo fast den doppelten Schlag
widerstand wie das unlegierte Fe besitzt. (Iron Age 124. 1507—09. 5/12.1929. Birming
ham, Stoekham Pipę & F ittings Co.) W lLK E.

O. Bauer, Das Oufleisen v;iicJist. Es w ird das Wachsen des GuBeisens, das ist 
seine Volumenanderung unter dem EinfluB der Temp. durch Aufspaltung des Carbids, 
sowie Ausscheidung der Kohle aus der festen Lsg. behandelt u. der EinfluB der wichtig- 
sten Bestandteile des GuBeisens, Si, Mn u. C auf den prim aren Wachstumsvorgang, 
der eine wesentliche Auflockerung des Goftiges bewirkt u. dem sekundaren Wachsen 
durch auBere korrodierende u. oxydierende Einfliissc den Weg bereitet. (Umschau 
3 3 . 896— 97. 9/11. 1929.) '  J u n g .

Helmut Liipiert, Vergleićhende Unłersuchungen iiber die Wdrmebehandlung ein- 
gesetzter Slćihłe. F iir 2 E insatzstahle, ein C-Stahl (0,10%  G, 0,24%  Si, 0,61% Mn, 
0,041% P  u. 0,035% S) u. ein Cr-Ni-Stahl (0,10% 0, 0,20%  Si, 0,30%  Mn, 0,005% P, 
0,015% S, 4,0%  Ki u. 0,7%  Cr), wurden Raumsehaubilder aufgestellt, aus denen die 
KorngróBe bei verschiedener Gliihtemp., Gluhdauer u. Abkuhlungsgeschwindigkeit 
abgelesen werden kann. Aus dem Kurvenverlauf geht hervor, daB hóhere Gliilitempp. 
ein verhiiltnismaflig starkeres Kornwachstum hervorrufen ais niedrigere Tempp., 
hingegen t r i t t  das starkste Kornwachstum am  Anfang des Gliihens ein. Zur Vergleichung 
der verschiedenen in  Frage kommenden W armebehandlungsyerff. dienten der Biege- 
vers. m it Messung der bleibenden Durchbiegung, die Best. der Breite, der Ubergangs- 
zone zwischen Sohale u. Kern u. ais Ergiinzung die Gefugebeschaffenheit. Es zeigte sich, 
daB die W armebehandlung in jedem Falle eine Schadigung des Schalenwerkstoffes, 
erkennbar an einer Verminderung der Schalenbruchlast, herbeifiihrt. Diese nacliteilige 
Wrkg. m acht sich in desto starkerem MaBe geltend, je hoher die Behandlungstemp. 
u. je langer die Behandlungsdauer ist. Die hochsten W erte finden sich nach Schalen- 
liartung, Kernliartung u. doppelte H artung, vor allem, wenn die letzte melirmals 
nacheinander vorgenommen wird, tragen zur Verminderung der Schalengiite bei. 
Besonders nachteilig ist der EinfluB einer 20 Min. langen Gliihung bei 900°. Bei 
geringen Beanspruchungen empfielilt sich eine einfache, Schalenhartung, wobei die 
Abkuhlungsgeschwindigkeit nach dem Einsetzen kaum von EinfluB ist. t)berall 
dort, wo hóchste W iderstandsfahigkeit aus den W erkstiicken herausgeholt werden 
muB, ist eine Zwischengliihung vorzunehmen. Die Zaliigkeitssteigerung t r i t t  hierbei 
nach um so kiirzerer Gluhdauer in  Erscheinung, je sehneller die Abkiihlung nach dem 
Einsetzen vorgenommen wird. Bei C-Stahl u. in erhóhtem MaBe bei Cr-Ni-Stahl ist 
ein Anlassen auf 200° nach der H artung sowohl zur Beseitigung von Spannungen 
ais auch zur Steigerung der Giiteeigg. von Nutzen. (Stahl u. Eisen 49. 1717—24. 
28/11. 1929. S tu ttgart.) W lL K E .

W. E. Jominy, Eine Untersucliung des Yerbrennens und Uberhilzens von Stald-
I II . Mitt. (II. vgl. C. 1929. II . 2723.) Jede Anderung im Stahl beim Erhitzen auf Tempp- 
gerade unter dem Ycrbrennungspunkt oder innerhalb eines Bereiches von 222° unter- 
lialb desselben wurde gemessen. Zugverss., Hartepriifung, Schlagverss., elektr. L eit- 
fahigkeitspriifungen, mkr. Feststellungen, Mc QuARD-EHN-Proben, makroskop- 
Unterss. u. Bruchprufungen werden herangezogen, um zu bestimmen, bis zu welchem 
AusmaB das tJberhitzen oder starkes Erhitzen die Stalileigg. nach dcm N o rm a lis ie re n  
oder Abschrecken u. Tempcrn beeinfluBt. Folgende SckluBfolgerungen lassen sich 
ableiten: Bei den niedrigen reinen C-Stubien konnte iiberhaupt keine Wrkg. des starken 
Erhitzens nach so starkem  Anlassen, daB die Verbrennungstemp. n icht i ib e rs c h r it te n  
wurde, festgestellt werden. Der m ittlere C-Stahl war beim Erhitzen auf 1400° u. nach- 
folgendem Anlassen n. Behandeln in der W arme etwas briieliig. Diese Temp. liegt diebt
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bei der Verbrennungstemp. dieses Stahles, die etwas hóher ais 1410° ist. Die Mikro
struk tur dieser Proben zeigte, daB sie im ersten Stadium der Verbrennung waren. 
Sie zeigten-zwar keine interkrystallinen Liieken, aber sie enthielten an den Korngrenzeń 
nichtmetall. Einschliisse. Im  Bereich der reinen C-Stahle von rund  0,90%  C schienen 
die Stahle nach dem geeigneten Anlassen u. der W armebehandlung durch das iibermaBi<*o 
Erhitzen so lange unberiihrt, ais der Stahl nicht iiber den Verbrennungspunkt erwarm t 

. wurde. Die Stahllegierung S. A. E. 3145 (0,45% C, 0,61%  Mn, 0,019% S, 0 018%, P 
0,252% Si, 1,27% Ni u. 0,53% Cr) scheint einen tJberhitzungsbereich zu haben, der 
sieh bis zu 1355° herunter erstreckt. Seine Verbrennungstemp. ist etwas oberhalb 
1410°. E in Erhitzen dieses Stahles im Bereiche von 1355° bis 1410° m it nachfolgendem 
Normalisieren oder Warmebehandeln ruft einen allmahlichen Abfall in der D uktilita t 
m it stoigender Temp. hervor u. andert das Ąussehen des Bruches. Diese SchluB- 
folgerungen sind im folgenden etwas deutlicher wiedergegeben. Es sind dabei die maxi- 
malen Tempp. angegeben, bis zu denen die Stahle ohne Gefahr des Uberhitzens erwarm t 
werden konnen. Diese Tempp. gelten aber nicht, wenn die Ofenatmosphiir© oxy- 
dierend u. unruhig ist, u. die Erwarmungsdauer iiber 2 Stdn. anhśilt: Stahlsorte 
St. E. Nr. 1015 (0,17% C, 0,58% Mn) 1460°, Nr. 1030 (0,30% C, 0.65% Mn) 1425° 
Nr. 1050 (0,52% C, 0,64% Mn) 1385°, Nr. 1090 (0,88% C, 0,34% Mn) 1300° u! 
Nr. 3145 1345°. Nach den Erfahrungen des Vf. ist es móglich, gerado bis unterhalb 
der Verbrennungstemp. zu erwarmen u. durch geeignetes Schmieden einen zufrieden- 
stellenden vollkommen n. Stahl zu erhalten. Werden jedoch die eben angegebenen 
Tempp. nicht ubcrschritten, so kann man sicher sein, ein zufriedenstellendes Prod. 
zu erhalten, aucli wenn der Stahl nach dem Erhitzen nicht geschmiedat wird. Gut 
ist es aber auf alle Falle, wenn der Stahl nach dem Aussetzen einer hohen Temp. nor- 
malisiert oder warmebehandelt wird. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 16. 893—936. 
Dez. 1929. Ann Arbor [Mich.], Univ. Michigan.) WiLKE.

G. M. E ato n , Die StaMausdelmung beim Abschrecken. Voriibergehendes piast. 
FlieBen wahrend des Abschreckens ist die Ursache, daB innere Spannungen im Stahl 
zuriickbleiben. Wenn die gewalzte Oberflache des Stahles vor dem Abschrecken nicht 
maschinell entfernt wird, so wird dieses vorubergehende piast. FlieBen an schwachen 
Stellen im Oberflachenmaterial stark lokalisiert. Die martensit. Ausdehnung verscharft 
dieses zeitweilige FlieBen, besonders in den Legierungsstahlen. Die Arbeit stellt die 
Theoric auf, daB in schwcron, nicht maschinell bearbeiteten, abgeschreckten Teilen 
der Durchgang durch die Austenit-Martensit-Umformung einen Fehler hervorruft, 
der, wenn aueh submkr., durch darauffolgendes Anlassen nicht geheilt werden kann. 
Dieser Fehler m acht sieh bei der iiblichen Zug- u. Drehprobe nicht bemerkbar, sondern 
ist dio Ursache des friihzeitigen Versagens bei der Dauerpriifung. Besondere Betonung 
wird auf das Bediirfnis der Industrie nach Legierungsstahlen golegt, bei denen die Quali- 
ta t  des Oberflachenmaterials des gewalzten Barrens so yerbessert ist, daB sie das gleicho 
Verhaltnis zu den Kerneigg. hat wie bei C-Stahlen. Die Aufmerksamkeit wird auf 
die Griinde gelenkt, warum die heutigen Daucrpriifungsverff. nicht die oben gekenn- 
zeichneten Stahle bestimmen u. yerschiedene Methoden fiir bessere Auswertung in dieser 
Hinsicht werden empfohlen. (Trans. Amer. Soe. Steel Treating 16. 819—59. Dez.
1929. P ittsburgh, Molybdenum Corp. of America.) W iLKE.

W enjam in  S. M esskin, Der EinflujS des Kaltschreckens auf die magnetischen 
Eigenschaften eines Kohlenstoffstahles. Ais Versuchswerkstoff diente ein C-Stahl m it 
0,78% C. Beim Vergleich der Koerzitivkraftanderungen m it der AnlaBtemp., sowohl 
nach dem Abschrecken ais aueh nach dem Kaltrecken, erwies sieli, daB die Abnahme 
der K oerzitivkraft von einer bestimmten AnlaBtemp. an verzógornd ein tritt. Die Ver- 
zógerung zeigt sieh um so deutlicher, je hóher der Verformungsgrad ist. Bei starker 
Verformung sowie nach dem Harten geht diese Verzogerung in ein sekundares Masimum 
iiber, das wiederum um so starker ausgepragt ist, je schroffer der Stahl gehartet u. je 
langer (bis zu einer bestimmten Grcnze) dio Anlafidauer war. E in Yergleich m it den 
Harteanderungen zeigte, daB diese u. die Koerzitivkraft verschiedener A rt sind, u. daB 
kein unbedingter Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Durch dio an den kalt- 
verformten Stucken vorgenommenen Abschreckverss. wurde be%vicsen, doB die von 
d e  V e i e s  festgestellte Abhangigkeit der Kocrzitivkraft nach dem H arten von der 
H arte des Ausgangsstoffes nur fiir legierte Stahle, in denen Sondercarbide auftroten, 
gilt. Beim C-Stahl u. uberhaupt dort, wo es sieh nur um die Verteilung des Zementits 
handelt, soli die Ausgangsharte sowie das sie verursachende Ausgangsgefuge des bc- 
treffenden Stahles auf die magnet. Eigg. nach dem H arten eine untergeordnete Rolle
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spielen. (Arch. Eisenbuttenwesen 3. 417—25. Dez. 1929. Leningrad, Inst.flir Metall- 
forsch.) W i l k e .

J. A. Jones, Holie Elastizilulsgrenze von BaustahUn. (Blast Furnace Steel P lan t 
17. 1664—67. Nov. 1929. Woolwich, Research D epartm ent. — C. 1 9 3 0 .1. 279.) W lLK E.

Fritz Bonsmann, Uber die Eigenschaflen von Siliciumstahl in  Form von Stahlgu/3. 
Ausgehend yom Zustandsdiagramm Fe-Si, wurden die Eigg. mehrerer Si-Stahle m it 
0,14—0,18% O, 0,7—1,2%  Mn u. 0,7—1,3%  Si untersucht, u. m it denen von gewohn- 
liehcm StahlguB gleieher Festigkeit yerglichen. Die Vorziige des Si-Stahles sind: hohe 
Yerformungsfahigkeit, hohere Dehnung, Einschniirung, Streekgrenze u. Kerbzahigkeit; 
dies g ilt auch fiir hohere u.'niedrigere Tempp., wobei jedocli die gleichen Abhangigkeits- 
yerhiiltnisse von der Temp. yorhegen, wie bei gewohnlichem Stahlgufi. Die Dauer- 
schlag- u. -biegeverss., sowie der VerschleiB auf der Spindelmaschine ergaben eben
falls bessere Werte. Charakterist. is t die hShere Gliihtemp. des Si-Stahlgusses (900 bis 
1000°) u. die geringere Em pfindlichkeit gegen Ubergliihung, was dem Zustands
diagramm entspricht. Ais Nachteil ergab sich die geringere Korrosionsbestandigkeit 
gegen saurehaltige Wasser, die aber durch einen Zusatz von 0,3%  Cu verbessert werden 
kann. (Mitt. Forsch.-Inst., Yercinigte Stahlwerke A.-G., Dortm und 1. 147—76. 1929.

J. H. Hruska, Siliciumstahl fiir  Transformaiorenblechc. Eine Besprecliung der 
metallurg. Eigg. u. Verff. bei der H erst. eines geeigneten Materials fiir diesen Zweck. 
Meistens en thalt das Fe 0,02— 0,06% C, m asimal 0,35%  Mn, wenig S, wenig P, 
4,30—4,80%  Si u. bis zu 0,50%  Cu. Entgegen den Ansichten in  Europa wird in 
Amerika Cu dem Stahl zugegeben. Wenn auch die magnetometr. Eigg. dieser Bleche 
durch Cu etwas ungiinstiger werden, so is t doch die S tab ilita t des Cu-haltigen Materials 
gegeniiber der Korrosion u. a. wichtiger ais die Okonomic eines Transform ators bei 
langerem Betrieb. Die „yersehwendete Energie" in  den Bleehen m it 4,1—4,09% Si 
is t bei Ggw. von Cu wie folgt erm ittelt worden: 0,01%  Cu erhoht die W attverluste 
um 0,0058 W  je kg Blechmaterial bei Raumtemp. E in weit bedeutenderer Faktor 
bei der Erhohung der W attverluste is t der Grad der Desoxydation des hoch-Si-haltigen 
Stahles. Der Grad der Desoxydation h a t keine direkte Beziehung zu den Prozent- 
gehh. der Elemente, wic sio die Analyse angibt. Denn auch bei Ggw. yon Si kann 
der Stahl schlecht oxydiert sein, was teilweise auf die UngleichmaBigkeit der Si-Ver- 
teilung im Bade bei der Stahlherst. beruht, denn das Fe-Si u. das Metali nut dem 
hoheren Si-Gch. liegt uber einer Schicht m it wenig Si. Dementsprechend wird eine 
bedeutendo Verbesserung erreicht, wenn die Charge, nachdem sich das Fe-Si im Bade 
vollstandig gel. hat, in  eine gutgeheizte Pfanne abgezogen u. dort mehrere Min. ge- 
halten wird u. dann in den Ofen zuriickflieBt. Aufierdem muB geniigend Zeit zur Des- 
oxydation u. Entgasung des Bades gegeben u. vor dem 1. u. 2. Abzielien alle Schlacke 
entfernt werden. Obwohl die AusfluBtemp. keinen merkbaren EinfluB auf die magnet. 
Eigg. der Bleche liat, soli te die Temp. nicht zu niedrig sein. Um hochwertiges Materiał 
zu erhalten, is t es besser, einen Schmelzofen m it kleinerpm Fassungsyermógen zu 
yerwenden, in dem die thermoehem. Rldc. schneller vor sich gehen u. yollstandiger 
verlaufen ais in den groBen Einheiten. — Die metallograph. Unters. der Bleche soli 
keine nichtmetall. Einschliisse zeigen. Die GróBe der K rystallite hangt auch mit den 
magnet. Eigg. zusammen u. sollte fiir gute Bleche innerhalb 0,25—0,40 mm, auf der 
Oberflache des Bleches gemessen, sein. Auch durch Anderungen in den Hersteliungs- 
yerff. kónnen die magnet. Eigg. beeinfluBt werden. (Blast Furnace Steel Plant 17- 
1652—55. Nov. 1929. Benvyn 'Ul.].) W lLKE.

H. W. Mc Quaid, Die Schmerigkeiten beim Stahlschmieden. Eine ubersich tliche 
Zusammenstellung. (Blast Furnace Steel P lan t 17. 1656— 58. Nov. 1929. Timken 
D etroit Axle Co.) W lLKE.

Edward P. Barrett, Einige Falctoren bei der Schumnmcisenlierstellung. Die 
Chemie der charakterist. Redd. u. die Beziehung der Kornergrófle zur Rk.-Ge- 
sckwindigkeit wird besprochen. Die relative Reihenfolge, angefangen m it der Warme- 
typc, die den gróBten W iderstand dem WarmefluB entgegensetzt, is t: auBengelicizte 
stationare Retorte, auBengeheizte rotorierende Retorto u . iimenbeheizter R otations-
ofen. Die Rk.-Geschwindigkeit der Eisenoxydteilchen hangt ab von der GroBe der
Teilclien u. der physikal. S truk tur des Oxyds, von der Temp., die die R k.-G esehw indig- 
lceit der Desoxydation der Eisenoxyde u . die "Ó berfuhrung des CO in C 02 u. C beeinfluBt, 
von der Art, Konz. u. Menge des reduzierenden Mittols u. yon der Menge u. Schnellig- 
keit der W armezufuhr. Mit Erz von 0,18%  S u. einer Kohle m it i i b l i c h e m  S-Geh.

D ortm und.) L u d e r .
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(0,54% S), wurde ein magnet. Konzentrat erhalten, das die gleiclie S-Menge wie das 
urspriingliche Erz enthielt. Der Durchselmitt der Ergebnisse einer Eeiho yon 20 Verss 
mit aufienbeheizten Retorten lafit erkennen, daB uber 60% des S der Charge nacli 
der Red. noch yorlianden war. Das Erz enthielt nur Spuren S, die Kohle 0 80°/ 
(Blast Eurnace Steel P lan t 17. 1659—60. Nov. 1929. Minneapolis [Minn.l, U. S. 
Bureau of Mines.) W iLKE.

D. M. Tschishikow, Zinkfabrikation in  Deutschland. Schilderung der deutschen 
Zn-Fabrikation, u. insbesondere der Rolle, die den Flotationsyerff. zukommt. (Minerał. 
Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje i Zwetnyje Metally] 4. 305 
bis 321. 1929.) S c h ó n f e l d

Eug. Prost, Die Uberrostung der Blende und ihre verschiedenen Anwendungsarten. 
Nach einer geschichtliehen Einleitung u. einem Hinweis auf die Vorteile der Uberrostung 
wird die Anwendung dieses Verf. in Belgien gesckildert. Vorher wird die Ausfiihrung 
des Verf. bei N  a t  i o n  a 1 Z i n o C o. bei Bartlesville in  den Ver. S taaten seit 1922 
kurz skizziert (H. F . B u f f ,  C. 1925. II. 1890). In  Belgien wendet d i e S o e i e t e  d e  
1 a V i e i 11 e M o n t a g n e  bei ^aelen diese Methode an. Die Blenden werden dort 
so stark  wie nur móglich in  Muffelófen entsehwefelt. Dann werden einige Prozent 
(4—5%) Kohle fur die Uberrostung zugegeben, im DwiGHT-LLOYD-App. behandelt, 
wobei das Minerał agglomeriert. Die Gase nehmen 2 Sorten Staub m it; die eine be
steht aus mehr oder weniger groflen Kórnern, die reich an Zn sind; sie setzen sich leicht 
ab. Die andere Sorte ist ein viel feinerer Staub u. ist reich an Pb, sie wird mittels der 
elektr. E ntstaubung niedergeschlagon. Nicht mehr ais 0,6%  S sind im Endprod. ent- 
halten. Die Porositat der agglomerierten Kórner begiinstigt die Zirkulation der redu- 
zierenden Gase u. erhóht so die Metallausbeute bei der folgenden Red. Die C o m p  a g - 
n i e  d e s  M e t a u i  e t  P r o d u i t s  c h i m i ą u o s  d'Overpełt, L om m el, C orphalie  
hat das R iG G -V erf. etwas abgeandert. Die Blende wird in einom Ofen von der B auart 
der Spirletófen zuerst nur auf 5—7%  S heruntergebracht, dann befeuchtet u. 1—2%  
H„SO,, Eisensulfat oder einer Mischung beider zugegeben. Die in den geeigneten
physikal. Zustand gebrachte M. wird dann im DwiGHT-LLOYD-App. weiter behandelt;
u. man erha lt porose, schwach zusammengeballte Kórner, dereń S-Geh. bis zu 0,5%  
heruntergeht. E in leichtcr Druck geniigt, um die Kórner yoneinander zu trennen, 
u. in einen zur Red. geeigneten Zustand zu bringen. Die relatiy an S-Verbb. reichen 
Gase werden zur H 2S 04-Darst. benutzt. Der Zn-Verlust betragt 0,1—0,3%, der yom 
Pb 2—3%  (wird m it Cottrellapp. wiedergewonnen). Zuletzt wird das Verf. der S o - 
c i ó t e  A n o n y m e  d e  l a  N o u v e 11 e M o n t a g n e  in Engis besprochen, 
das an Stelle der bisherigen andersartigen Zusatze ZnSO, ais Zusatz verwendet. Einige 
Verss. zur KLlarung der yerscliiedenen Fragen werden mitgeteilt. (Rey. uniyerselle 
Mines, Metallurgie, T ra rau z  publics etc. [8] 2. 234—40. 269—77. 1/11. 1929. Luttich, 
U niv.) W iLKE.

P. Rontgen, Untersuchungen uber den Einflu/3 von Stromdichte und Temperatur 
auf die technische Zinkehktroly.sc. In  einer Reilie von Verss. wurde der EinfluB der 
Stromdichte u. der Zus. des Elcktrolyten auf die H-tlberspannung bei der Zn-Elektro- 
lyse u. in  ihrer Wrkg. auf den Gang des techn. Prozesses untersucht. Es wurde fest- 
gestellt, daB besonders bei verunreinigten Elektrolyten eine hóhere Temp., ais bisher 
ublieh, von N utzen ist, sofern die Stromdichte dabei hoch genug gewiihlt wird. Dagegen 
erniedrigt der Zusatz yon Kolloiden im allgemeinen die Ausbeute. Die Versuchs- 
ergebnisse sind in  Schaubildern zusammengefaBt. (Metali u. E rz 26. 617—24. 2/12.
1929. Aachen.) L u d e r .

Cr. L. Oldright und Virgil Miller, Das Schmelzen in  dem Bleiliochofen. Die 
Gase vom Schachtaufsatz des Bleihochofens. Die Zus. der von jeder Stelle am oberen 
Ende der Charge eines Bleihochofens ausgehenden Gase hangt von der Schnelligkeit ab, 
mit der die L uft in den Ofen geblasen wird u. yon der physikal., chem. u. W arm enatur 
der Charge, die von den Gasen beim Emporsteigen umspult wird. In  Tooele, U tah, 
wo die Verss. durchgefiihrt wurden, besteht eine regulare Charge z. B. aus 1375 lbs 
Kalkstein, 6075 Sinter, 550 S i02-haltiges Erz, 275 Schrotteisen u. 1100 Koks. Rund
3 Chargen werden stiindlich dem Ofen zugefiihrt. Eine besondere Charge wird auBerdem 
zugegeben, die den Ofen reinigen soli u. aus leichtschmelzbaren Bestandteilen besteht. 
Im folgenden sind die ungefahren Analysen der Hauptbestandteile der Chargen wieder- 
gegeben, um eine angenaherte Vorstellung yon dem benutzten Materiał zu geben: 
Sinter 30% Pb, 21%  SiO,, 18,5% Fe, 3,2% S, 2,9%  CaO u. 4,3%  Zn. S i02-haltiges 
Erz: 26% Pb, 45%  S i02, 5%  Fe, 3%  S, 1% CaO u. 1% Zn. Konverterschlacko:
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3%  Pb, 20%  S i02, 50%  Fe, 2%  S, 1%  CaO u. 2,6%  Zn. K orner: 14,7% Pb, 
13% S i02, 31% Fe, 12,5% S, 5%  CaO u. 5,5%  Zn. Vorhord: 7,5%  Pb, 22%  S i02, 
27%  Fe, 6,5%  S, 7%  CaO u. 4%  Zn. Kalkstein: 3,1%  S i0 2 u. 52,1% CaO usw. 
Die zu schmelzenden Bestandteile unterscheiden sich in  physikal. u. chem. N atur 
von Charge zu Charge u. miissen im entsprechenden V erhaltnis geandert werden. Die 
Gase enthielten 0,018% S 0 2 u. 0,005% S 0 3. Die durchschnittlichen Tempp. langs 
der Innenlinie von dem vorderen oder Abstich-Ende des Ofens zur Riickseite sind: 
158", 137° u. 217°. Danach wird also sehr wenig S aus der Charge durch die Ofen- 
gase entfernt. Entgegen dem Schrifttum  haben die Gichtgase, wenn sie durch Luft 
nicht vcrdiinnt sind, gentigend Heizwert, um ais Brennstoff Yerwandt zu werden. 
Es is t wahrscheinlicli, daB der CO-Geh. n icht viel geringer is t ais der des Fe-Hoch- 
ofens u. dam it kann dieses Gas ebenso benutzt werden wie das des Fe-Hochofens. 
Die CO-Konz. ist an der Mittellinie des Ofens 2—5 FuB von dem Schlackenabstich 
zuriiek am gróBten. Die Menge des Gases Yermindert sich in  allen 4 Ecken des Ofens. 
Die Ofenfront m it Ausnahme der Ecken is t allgemein etwa 5 FuB vom Schlackenabstich- 
ende ab an CO reich. Der CO-Geh. verringert sich.dann allmahlich m it Annaherung 
an  die Riickseite des Ofens u. dementsprechend steigt der C02Geh. an. Der 0 2-Geh. 
der Gase steigt in den Ofenecken an. Die Ergcbnisse zeigen keinen deutlichen EinfluB 
des Sehlackenabstichs auf die Gaszus. der Gicht. Im m erhin wird natiirlich ein 
Schwanken der Zus. stattfinden, aber dieser EinfluB wird durch den EinfluB der Menge 
der zugesetzten Charge u. den der allgemeinen Arbeitsbedingungcn des Hochofens 
Yordeckt. Das Schwanken der Temp. u. der Zus. der Gichtgase is t denen ahnlich, 
dio in  einem Gaserzeuger m it einer yerschiedenen Hóhe der Verbrennungszone s ta tt
finden. Zum SchluB werden die Ursachen der „heiBen G icht“ erortert, die auf ein 
zu starkes Emporsteigen der Verbrennungszone in  der Charge zuriickzufuhren sind 
(Motał Ind. [London] 35. 422—23. 469—70.15/11.1929. U. S. Bureau of Mines.) WlLKE.

— , Nickel in  N.-E.-MetallformgufS. Ubersetzung einer ausliind. Abhandlung, 
die sich m it Neusilberlegierungen (Nielcelmessing u. Neusilber), Ni-Sondermessinge, 
Ni-Bronzen (Bronzen fiir druekdichto A rm aturen, Dampf- u. Ventilbronzen u. Zahn- 
raderbronzen), Ni-Sonderbronzen (Pb- u. Ni-Al-Bronzen), Ni-Cu-Legierungen, Ni 
in  Lagermetallen u. in  Leiehtmetallen beschaftigt. (Apparatebau 41. 280—85. 29/11.
1929.) WlLKE.

A. V. U dell, Das Quecksilber, seine Anwendungen und Nutzlidike.it. Die Y er
schiedenen Verwendungsarten des Hg u. seiner Salze werden aufgefiihrt. (Mining and 
Metallurgy 10. 556—58. Dez. 1929. San Francisco [Cal.].) WlLKE.

G. N. Grigorjew, Chemie und Industrie des Vanadins. K urzer Bericht iiber die
Anwondung u. Erzeugung von V. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promysclilennosti] 6. 1177—79. Aug. 1929.) S c itO N F E L D .

— , Das Schmelzen des A lum inium s und anderer Nichieisenmetalle. Vorteile der 
Gasfeuerung. Die Schaukelófen m it offener Flamm e der S e l a s  G a s  a n d  E n g i -  
n e e r i n g  C o., L td. werden kurz beschrieben. Die Schmelzverluste sollen weniger 
ais 1,5% betragen. Die Warme wird auf 3 A rten dem Metali abgegeben: durch direkte 
Flamme, durch Oberflachenverbrennung u. durch H itzestrahlung von den Seiten u. 
der Decke des Verbrennungsraumes. Sehmelztiegel sind n icht nótig. (Gas World 91. 
Industrial Gas Suppl. 1. 18. 16/11. 1929.) Wilke.

H. W. Gillet, Die mogliche Berylliumanwendung im  Luftfahrzeugbau. (Metal
Ind. [New York] 27. 512. Nov. 1929. Columbus [Ohio], Battellc Memoriał Institute. —
C. 1929. II . 2820.) Wilke.

G. G. Urasow, S. A. Pogodin und G. M. Samorujew, Physikalisch-chemiscM 
Unlersuchungcn temarer Legierungen mil Alum inium , Silicium  mul Kupfer. Bei der 
Unters. des Systems Al-Cu-Si beschranken sich Vff. auf den techn. wichtigen Teil 
des Gleichgewiclitsdiagrammes, d. h. auf die Feststellung der Grenzen des Al-Feldes 
u. die Bost. des Bereiches der ternaren festen Lsgg. Die Unters. erfolgte nach der 
Methode der therm . Analyse, ferner wurde M ikrostruktur u. H artę  bestimmt. Fiir die 
Herst. der Legierungen wurde techn. Al m it 0,18%  Fe u. 0,16%  Si, elektrolyt. Cu u. 
techn. Si m it 1,5%  Fe angewandt. U ntersucht wurde das Al-Dreieck des Systems 
Al-Cu-Si bis 24%  Si u. bis 40%  Cu. Dio in  diesem Gebiet liegenden Legierungen be- 
stehen aus mechan. Gemisehen von Si, CuA12 u. oiner festen Lsg. Yon Si u. Cu in Al.
Es wurde die Liąuidusflache u. die Grenzen des Al-Feldes konstruiert, das innerhalb 
des Konzentrationsdreiecks durch Linien begrenzt wird, die die Eutektica Al-Si u- 
Al-CuAL m it dem ternaren Eutektikum  Al-Si-CuAl, Yerbinden, u. das die Zus. 5%
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27°/o Cu u. 68% Al u. den F . 526° hat. Der EinfluB von Si auf die Lóslichkeit von Cu 
in  festem Al wurde untersucht. Die Grenzkonzz. der ternaren festen Lsgg. von Cu u. 
Si in  Al fiir die Tempp. von 525° bis zur Zimmertemp. wurden bestimm t, wobei eine Zu- 
nahm e der Cu-Losliehkeit un ter dem EinfluB von Si im Intervall 450—350° beobachtet 
wurde. Es wurde die H artę  der ternaren festen Lsgg. Al [Cu, Si] untersucht. Samtliche 
Legierungen zeigen Tendenz zur Alterung bei Zimmertemp., diese nim m t m it steigendem 
Si-Geh. ab. — Aus der Unters. lassen sich diejenigen Gebiete erkennen, die im Sinne 
techn. Anwendung ein besonderes Interesse bieten, u. zwar 1. das Gebiet der ternaren 
festen Lsgg. (Legierungen vom L autaltyp); 2. Legierungen, die neben der ternaren 
festen Lsg. das Eutektikum  Al-Si u. das ternare Eutektikum  Al-CuAl2-Si entbalten. 
SchlieBlich bieten groBeres Interesse die entweder aus dem E utektikum  Al-Si u. dem 
ternaren Eutektikum , oder aus der festen Al-Lsg. u. dem ternaren Eutektikum  be- 
stehenden Legierungen. Die groBe H artę des ternaren Eutektikum s (150 nach B r i n e l l ) 
m acht es wahrscheinlich, daB solche Legierungen der Alterung gu t widerstelien werden. 
(Minerał. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje i Zwetnyje Metally]
4. 160— 95. 1929. Leningrad, Polytechn. Kalinin-Inst.) S c h o n f e l d .

E. C. Brooks-Vos, Komplexe Kwpfer-Zink-Legierungen. Gute Bronzen erhalt 
man beim Zulegieren von Ni, Mn, Al in verschiedenen Mengen, aber in bekannten 
Grenzen, u. von einem Bruchteil von 1% Fe zu Cu-Zn-Legierungen. Die Zusiitze 
konnen von 6 bis iiber 20%  schwanken. zldmos-Legierungen umfassen Spezialbronzen, 
die in  ahnlicher Weise wie Rubelbronzen, aber ohne Ni legiert worden sind. W eiter 
werden je tz t Spezialsorten von Bronzen hergestellt, wie Turbo-Bronzen, die Zn-frei 
sind, aber Ni, Mn, Al u. Fe enthalten, Topal-Bronze, die kein N i hat, u. quartare 
Bronzen wie ,,D. G.“ aus Cu, Sn, Ni u. Zn. Nur erstklassiges Metali von der gróBten 
Reinheit w ird zur H erst. dieser Legierungen verwendet, da sonst die hohen gewiinschten 
physikal. Eigg. n icht erreicht werden konnen. Die Rubelbronzen u. Admoslegierungen 
enthalten kein E utektoid; nur 2 Krystallarten, a- u. ^-Krystalle, sind feststellbar. 
Aus einer tabellar. Zusammenstellung der Eigg. der verschiedenen Legierungen kann 
man ersehen, daB tro tz der hohen Zugfestigkeit u. H artę der Legierungen, ihrę Dehnung 
sehr gut is t u. ihr Biegewinkel nichts zu wiinschen iibrig laBt. Einige von ihnen haben 
eine Zugfestigkeit, die die von guten Stahlsorten iibertrifft. Sie haben den weiteren 
Vorteil, daB sie alle gegen Korrosion von Sauren, Seewasser u. Alkalien widerstands- 
fahig sind. Bei 500—550° ist die Zugfestigkeit immer noch zufriedenstellend, z. B. 
hat Rubelbronze W  1 12l/ z t  Zugfestigkeit bei 500°; Admiro 5 zcigt 9,33 t. Bei 400° 
besitzt Admiro 5 uber 15 t  u. Topal iiber 21 t. Auch die anderen Eigg. sind gut u. werden 
aufgefiihrt. Alle angefiihrten Legierungen besitzen gute maschinelle Bearbeitbarkeit 
u. konnen warm u. kalt bearbeitet werden. Die Verwendungsmóglichkeiten der einzelnen 
Legierungen werden unter Zuhilfenahme von Abb. gezeigt. (Metal Ind. [London] 35. 
373—76. 395—96. 25/10. 1929.) W i l k e .

David R. Inglis, Einige magnetisclw Eigensclmften des Monelmetalls. Unterss. 
iiber die m agnet. Eigg. des Blonelmetalls wurden mittels einer magnetometr, u. einer 
Oscillationsmethode durehgefuhrt. Die W erte fiir die In tensita t des remanonten 
Magnetismus des Monelmetalls sind in einer Tabelle wiedergegeben. Es ist daraus 
zu ersehen, daB die ferromagnet. Eigg. m it der Temp. abnehmen u. zwischen 60—100° 
verschwinden. Zwischen beiden Grenzen liegt die krit. Temp. (Instrum ents 2. 129 
bis 132. April 1929. Amherst, Mass.) JUNG.

R. R. Ciarkę, Die Grundlagen der Messingschmelzereipraxis. (Vgl. C. 1928. 
II. 600.) In  Fortsetzung der Artikelserie werden behandelt: Eingiefiloch, EinguB- 
kanalform, Beziehung des EinguBkanals zum GuB u. dgl. (Metal Ind. [London] 34. 
146. 8/2. 391—92. 19/4. 535 -3 6 . 35. 467—68. 15/11. 1929. Metal Ind. [New York] 27.
119—20. Marz. 167—68. April 1929.) W i l k e .

O. Bauer und E. DeiB, Zur Probennalime und Analyse von Rotgiip und anderen 
~ur Seigerung neigenden Legierungen. Um festzustellen, welchc Unterschiede im Geh. 
der einzelnen Bestandteile eines zur Seigerung neigenden GuBblockes auftreten konnen, 
wurde ein RotguBblock (85%  Cu, 5%  Sn, 7%  Zn u. 3%  Pb) in eine Anzahl parallel 

*verlaufender Abschnitte zerlegt u. jeder Abschnitt fiir sich untersucht. Es ergab sich, 
daB der Cu-Geh. an den Seitenflachen u. der Bodenflache des Blockes von auBen nach 
innen sehr s ta rk  ansteig t; an  der Oberflachę ist er auBen ebenfalls am niedrigsten, 
steigt rasch zu einem H ochstwert an, um nach der M itte zu wieder allmahlich abzufallen. 
Sn u. in geringerem MaBe Pb sind in den auBersten Schichten z. T. sta rk  angereiehert, 
nach der Mitte zu fallen die Gehh. an diesen Stoffen allmahlich ab. Der Zn-Geh. war
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in allen Schichten ziemlich konstant. Der Sb-Geh. laflt deutlich einen Abfall in der 
Richtung yon auBen nach der Blockmitte zu erkennen. Die Mengen der sonst noch 
vorhandenen Bestandteile sind in den einzelnen Schichten nicht merklich verschieden. 
Die groBten Schwankungen ergaben beim Cu 1,69%. beim Sn 1,19% u. beim Pb 0,74%  
Untorschied. — Eine Durchschnittsprobe erhalt man danach, wenn man den GuBblock 
nahe der M itte senkrecht zur Langsaehse durchschneidet u. einem der beiden Teil- 
stiicke durch Hobeln uber die ganze Schnittflaclie Spane entnim m t. F iih rt man 
andererseits die Schnitte senkrecht zur Langsaehse nach rechts u. links bis in  die Nahe 
der Blockenden hinaus, so gelangt m an zu Schnitten, die, je niiher sie dem Rande 
kommen, immer groCero Mengen der Vertikalschiehten enthalten. Der durch die 
Unterschiede entstehende Fehler wird jedoch fiir den Gesam tąuerschnitt um so geringer, 
je langer der GuBblock u. je geringer dessen Querschnitt ist. F u r jede einzelne Ein- 
waage hobelt m an am besten eine gleichmaflig diinne Sehicht iiber den ganzen Block- 
ąuerschnitt aus der Blockmitte ab oder entnim m t sie durch Schnitte m it einer feinen 
Sage. Dio dabei anfallcnden Spane werden ohne Verlust gcsammelt u. ais Gesamt- 
cinwaage yerwendet. (Ztschr. analyt. Chem. 79. 47—53. 1929. Berlin-Dahlem, Staat- 
liches M aterialprufungsamt.) WlLKE.

M. G. Gorson, Eine neue A rt Maschincnbronze. (Metal Ind . [London] 05.
439—40. 8/11. 1929. — C. 1929. II . 1459.) W t l k e .

C. Kantner und A. Herr, Iibnlgenuntersuchungen im  Werksldltenbetrieb. Yff. 
haben eine Reihe von Róntgenaufnahmen von W erkstiicken ausgefiihrt, um sie auf 
Fehlstellen in  SchweiBnahten, auf Risse, Lunker usw. zu priifen, u. berichten iiber die 
Eignung dieser Methode fur die W erkstatt, insbesondere auch bzgl. der ICosten. 
(Metali-W irtschaft 8. 575—78. 602—06. 21/6. 1929. Berlin.) L u d e r .

P. Ludwik, Dauerversuche an Werksloffen. Vf. behandelt die E rm ittlung der 
Kriechgrenze, Dauerstandsfestigkeit u. W armfestigkeit yon Werkstoffen, ftihrt die 
Ermiidungserscheinungen u. den Dauerbruch auf uberanstrengte Bindungen zuriick 
u. erliiutert auf Grund der Gitterspannungen, weshalb der Dauerbruch auch bei dehn- 
baren Stoffen stets von spróder A rt ist. W eiterhin werden Abkiirzungsyerff. besprochen 
u. die Beziehungen der Schwingungsfestigkeit zu den anderen mechan. Eigg. behandelt. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73 . 1801— 10. 21/12. 1929. Wien.) L u d e r .

W. Kuntze, Kritische Kerbzdhigkeitswerle. Sehr geringe Vcranderungen, sowohl 
stoffliche ais auch yersuchstechn., rufen haufig sehr scltroffe Grófienanderungen der 
Kerbzahigkeitswerte heryor, so daB unter angenahert gleichen U m standen ein sproder 
oder zaher Bruch móglich ist. Es haufen sieh daher die Yorschlage, die Zustiinde zu er- 
mitteln, unter denen der Ubergang yom zahen zum spróden Bruch au ftritt . Es wird 
untersucht, ob das krit. Abfallgebiet stofflich begrundet oder etwa einem labilen Zustand 
entspricht, der in der speziellen auBeren Priifungsanordnung begrundet liegt. Die Ein- 
fliisse von Probe Maschine, Versuchstemp. u. W erkstoft auf die Lage des Kerbziihig- 
keitsabfalls werden festgestellt. Steigen die zusammenwirkenden K rafto bis zur Trenn- 
festigkeit an, so t r i t t  Bruch ein. Die Trennfestigkeit is t m it der, wahrend der Bean- 
spruchung auftretenden Verformung, veranderlich. Um bei der Beurteilung der Werk- 
stoffe dem ebenso haufigen wie sehroffenWechsel der W erte Rechnung tragen zu konnen, 
ist ein móglichst einheitliches u. iibersichtliches Priifyerf. unbedingt erforderlich. 
Aus den angestellton Verss. ergibt sieh, daB die doppelt gekerbte Probe in sieh den Voizug 
strouungsfrcier Werte, der Ersparung an Probenzahl, groBer Empfindsamkeit fiir stoff
liche Eigg. u. wenigstens bei einer Probe nach A rt der Form g meist doppelt so groBer 
W erte gegeniiber der n. Form  yereinigt. AuBerdem is t es m it ih r auch moglich, die 
Randscliichten des Werkstiickes zu priifen u. so den stofflichen Eigg. naher zu kommen. 
Im  zweiten Teil der Arbeit wird die Priifungsmethodilc eingehend besprochen. (Metall- 
W irtschaft 8. 992—98. 1011— 17. 7/10. 18/10. 1929. Berlin-Dahlem, Staatliches 
M aterialprufungsamt.) WTLKE.

J. P. Andrews, Ziisammsnstofi von Kugeln aus weiclien Metallen. Vf. untersucht 
den ZusammenstoB von Kugeln aus Sn, Al, Zn, Messing, Pb-Sn u. Babbitm etall (Sn, 
Sb, Cu), dje Dauer des K ontaktes in  Abhangigkeit von der Geschwindigkeit u. die 
Deformationen durch den ZusammenstoB. (Philos. Magazine [71 8. 781—800. Dez. 
1929.) L o r e n z .

R. L. Templin, Die Wirkungen der Kaltbearbeitung au f die •physikalisclien Eigen- 
schaften der Melalle. Dio Faktoren, die beim K altarbeiten gleichzeitig beobachtet 
werden mussen, sind: chem. Zus., S truktur, Arbeitstemp., A rt der Arbeiten, Arbeits- 
schnelligkeit u. Methoden zur Best. der Ergebnisse. Um die Wrkg. der Kaltbearbeitung
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auf dio physikal. Eigg. eines Metalles gut festzustellcn, is t es no wendig, eine ge- 
eignete Definition dessen aufzustellen, was man m it K altbearbeiten meint. In  der vor- 
liegenden Arbeit w ird ais K altarbcit die Red. der Querschnittsflache eines Metalles 
durch Walzcn, Schmieden, Ziehen usw. bei Raumtemp., d. h. zwischen 15 u. 25°, be- 
zeichnet. E in geeigneter quantita tiver MaBstab fiir die Starkę der K altarbeit muBto 
ebenfalls gefunden werden, wenn man die Bezieliung zwisohen der K altarbeit u. den 
physikal. Eigg. genau festlegen wollte. Diese Schwierigkeit wird bedeutend vereinfacbt, 
wenn die Red. der Querschnittsflacho ais prozentuale Anderung der Anfangsflache 
ausgedruckt wird. Da die Zugfestigkeit eines Metalles bei n. Priifbedingungen von der 
Gestalt u. GroBe dor Probe ziemlieh unabhangig ist u. sie m it den zur Verfiigung 
stelienden Maseliinon u. Verff. innerhalb zufriedenstellender Grenzen bestimm t werden 
kann, so kann die Zugfestigkeit ais ein geeignetes Anzeichen fiir dio H artung eines 
Metalles eher ais die anderen meehan. Eigg. benutzt werden. Die Zugfestigkeit zeigt 
zuerst gewóhnlich ein gleiehmaBiges Ansteigen bis zu einem Umwandhmgipunkt, 
von dom ab dann ein noch starkeres Ansteigen oder ein Pallen eintreten kann. Die 
Bezieliung zwischem dem Wachsen der Zugfestigkeit u. der Flachenverminderung 
bei der K altbearbeitung laBt sich durch folgende Formel ausdrucken: y  =  a x  +  c cd ®, 
wobei bedeutet y  die Erhóhung der Zugfestigkeit in % , x  die Vermindorung der Quer- 
schnittsflache in  % 11 ■ «, c u .d  K onstanten, die sich m it dem Metali andern u. e =  2,71828. 
Der erste Ausdruek der recliten Seitc dieser Gleichung zeigt dio Beziehung bis zum 
Transform ationspunkt an, der zweite die jenseits dieses Punktes. Der W ert der K on
stantę a ist fiir Al 0,9, Cu 1,0, 72: 28 Messing 1,8, 71: 11: 18 Neusilber 1,15, Phosphor- 
bronze 1,8, wenig C enthaltender Stahl 1,7 usw. Die Wrkg. der K altbearbeitung auf 
die FlieBgrenze der Metalle is t etwas komplizierter ais die auf die Zugfestigkeit. Aus 
den Angaben beim Al folgt dio Beziehung: y  — a xb +  c e‘l *, wobei bedeutet y  das 
Anwachsen des FlioBgrenzenwertes in  % , x  der K altbearbeitungsbetrag in % , a, b, c 
u. d K onstanten. F iir 20%  u- mehr K altbearbeitung betragt die FlieBgrenze rund 
80—85%  der ZerreiBfestigkeit. Aus dor oben angefiihrten Gleichung kann m an ent- 
nehmen, daB der W ert der FlieBgrenze durch YerhaltnismaBig ldeine Betrśige der 
K altarbeit s ta rk  veriindert wird. Der Dehnungswert eines Metalles wird zu einem 
betrachtliclien AusmaBe durch die GróBo u. Gestalt der Probe u. die D uk tilita t des 
Materials beeinfluBt. Bei Verwendung runder Stabe von 4 Durchmessern kann das 
Abfallen der Dehnung beim Al durch die Gleichung y  =  x : (a +  h x) ausgedruckt 
werden. Auf don EinfluB der Kaltbearbeitung auf die H artę  des Metalles wird zum 
ScliluB hingewiesen. (Teehn. Publ. Amer. In st. Mining metallurg. Engineers 1929. 
Nr. 238. 15 Seiten. New Kensington [Pa.], Aluminium Co. of America.) WlLKE.

O. Junker, Der Melallschlevdergu/3. In  der letzten Zeit is t es gelungen, neben 
den wassergekuhlten P latten- u. Bolzenkokillen auch einwandfrei arbeitende Schleuder- 
guBkokillen herzuętcllcn. Im  besonderen wird dio wassergekiihlte SchleuderguB- 
kokille der Firm a O. J u n k e r  G. m. b. H ., Lammersdorf, beschrieben, die zum Hfer- 
stellen von MetallschleuderguBplatten von 28 mm Dicke u. 454 mm AuBendurch- 
messer dient. (M etall-W irtsehaft 8. 1018—19. 18/10. 1929.) WlLKE.

H. M. St. John, Die Veriuendung seh.mdarer Metalle in  der GiefSerei. Die fiir
den Gieflereifachmann interessante Arbeit beschaftigt sich m it ' don Funktionen der 
sokundaren u. prim aren Metalle im MessingguB, m it dor Auswahl u. Zubereitung der 
Spano usw., der Verwendung der zusammengesetzten GuBstiicke u. Rohmetalle, 
der Behandlung von leichtem u. kleinem Abfall, m it der Ingotherst. in der GieBerei 
u. dem Raffinieren im elektr. Ofen. (Metal Ind. [New York] 27. 513— 15. Nov. 
1929.) WlLKE.

Ernest A. Smith, Das Kórnen der Metalle. Nach einer kurzeń theoret. Be- 
trachtung der besonderen Eigg. der Metalle, sich beim GieBen in W. in  Kórnchen 
aufzuteilen, wird die moderno Kornherst. beschrieben. Vor allem Cu, Zn, Sn, Ni, Au, 
Ag, Messing, Ni-Legierungen usw. werden fur industrielle Zweeke gekórnt. Abgesehen 
von der Oberflachenspannung wird die erhaltene Form der K óm er sehr durch die A rt 
des Herstellungł>verf. beeinfluBt, was Vf. des eingehenderen zeigt. Vor allem folgende 
Punkte miissen beobachtet werden: 1. die riehtige GieBtemp. des Metalles, 2. das 
Aufreehterhalten eines feinen bestandigen Metallstromes u. die Bewegung des Tiegels 
oder der Pfanne, um dio Bldg. von Klumpen zu verhindern, 3. eino geeignete Hohe 
des Tiegels iiber dor Wasseroberflache, je nachdem ob bohnenfórmige oder federartige 
Kómer gewiinscht werden, 4. dio W.-Temp. u. ihre Aufrechterhaltung, 5. dieBenutzung 
reinen W , 6. die Ti-ocknungsbedingungen, die eine Oxydation oder eino Yerfarbung des
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gokórnton Metalles verhindern sollen. Bei Beobachtung dieser Punkto kann fast jedo 
gewiinsckte Kornform u. -gróBe erreiclit werden. GleielnnaBigkeit des Kornes ist 
jedoch nur durch Sieben sicherzustellen. (Metal Ind. [London] 35. 387—90. 26/10. 
1929.) WiLKE.

A. H. Dierker, Wiederherstellen der Slahlgiefi&ni-Sandsorlen. Die unternommenen 
Unterss. bezweckten, zu ermitteln, warum der Formsand seinc guten Eigg. vcrliert 
u. wie diese wiinschenswerten Eigg. aufrechtcrhalten oder wieder hergestellt werden 
kónnon, ohne daB neuer Sand dazu verwcndet wird. Zuerst wurde auf Grund von Verss. 
festgestellt, daB das Stahlgiefien in die Formen Ferrosilicate in den Sand einfiihrt 
u. daB diese, obgloich sio bei einem GuB nur gering an Menge sind, sieh schncll an- 
sammeln, wenn der Sand fortlaufend benutzt wird. Von Interesse war naturlich aueh 
die Feststellung der Temp. der einzelnen Teilc des Sandes beim GuB. tlberraschender- 
weise is t sie fiir den gróBten Teil des Sandes sehr niedrig. Entseheidend fur die Temp. 
sind naturlich viele Faktoren; die rohe Priifung h a t aber nur eine Temp. yon 1015® 
in unm ittelbarer Nahe des Gusses ergeben, dio sehr sehnell m it der Entfernung abfiillt. 
Bei der Unters. der Wrkg. der Temp. auf den Form sand muB m an bedenken, daB der 
Sand aus Bindem itteln u. Quarzkórnern besteht. Die Wrkg. auf die Bindemittel ist 
einfach zu finden, schwieriger sind sehon die Anderungen der Quarzkórner. Eine mkr. 
Unters. der benutzten K órner zeigte, daB prakt. alle Kórner m it Bindemitteln iiberzogen 
waren, aber beim Mahlen den Uberzug in Form von S taub wieder abgaben. B enutzt 
m an solcho uberzogencn Kórner wieder u. wendet noch weiteres Bindemittel an, so 
hafte t dieses nur an  dem Uberzug u. nicht an  den Kórnern selbst. Andererseits fallt 
beim starken Mischen m it neuen Bindemitteln ein Teil des Uberzuges ais Pulver ab u. 
verbraucht viel Bindomittel u. fiillt die Zwischenriiume aus, wodurck die Durchlassigkeit 
verm indcrt wird. Es is t deshalb unbedingt erforderlich, den tJberzug aus fremdem 
M ateriał von den Sandkórnern abzubrechen u. dieses fremde Materiał vom guten Sand 
zu trennen. Dieser Vorschlag beruht auf der Annahme, daB keine Zorstórung der 
Quarzkórner selbst stattgefunden hat, was immerhin im Schrifttum  teilweiso ver- 
neint wird. Vf. untersuckte deshalb die Frage, ob Sandkorner der iiblichen GróBe 
durch wiederholtes Erhitzen beeinfluBt werden. Vor allem kommt dabei der a-ft-In- 
versionspunkt bei 575° in  Frage. E s konnte aber kein EinfluB festgestellt werden. 
Aus Beobachtungen in der GieBerei scheint zu folgen, daB nur die Korner, die mit 
dem Metali in Beriihrung kommen, in groBerem AusmaBe zerbrechen. Da diese Kórner 
Ferroeiscn absorbieren, so ist ihr Zerfall wunsehenswert, denn die sieh ergebenden 
kleinen Teilchen werden dann bei der Reinigungsoperation entfernt u. der Ferroeisen- 
geh. des Sandes niedrig gehalten. Eine geeignete Aufbereitungsapparatur wird an-
gegeben. (Techn. Publ. Amer. In st. Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 261.
15 Seiten. Columbus [Ohio], Ohio S tate Univ.) WiLKE.

■ Ira T. Hook, Das Schweipen von Kupfer und seinen Legierungen. Teil 2. (I. vgl. 
C. 1929. II. 1209.) Die Verss. wurden m it einer Cu-Legierung vorgenommen, die 3%  Si 
u. 1%  Mn enthielt, u. zwar waren Grundmetall u. Zusatzdraht ungefahr gleich zu- 
sammengesetzt. Die autogene SchweiBung ergab bei oxydierender Flamme die besten 
Festigkeiten, aueh der elektr. Lichtbogen an einer Metali- oder Kohleelektrode fiihrte 
zu guten Verbb. Weniger erfolgreich waren die Verss., die Legierung zum SchweiB- 
lóten von Fe zu benutzen. Die Arbeit schlieflt m it einer Reihe von prakt. Anwendungen 
der genannten SchweiBbronze. (Welding Engineer 14. Nr. 11. 45— 47. Nov. 1929. 
Chicago.) " LudER.

K. Kreidl und L. Nowack, Silberlote. Entspreehend den in der Arbeit ge- 
sohilderten Anforderungen braucht dio Silberwarenindustrie Lote, dio bei niedrigem 
F. einen hohen Ag-Geh. haben. Bei der W ahl eines Lotes wird es sieh immer darum 
handeln, dio fiir seine Verwendung hauptsiichlich in Frage kommende Eig. zu er- 
fassen u. diese der Beurtcilung zugrunde zu legen. Es werden dann die eigentlichen 
Lótstellon untersucht. Aus den angefiihrten Beispielen geht hervor, daB eine sach- 
gemaBe Auswahl der Lote auf Grund des metallograph. Schliffbildes sehr gut móglich 
ist. Eine solche vergleichendo Unters. sollte besonders in schwierigen Fallen vor- 
genommen werden, ehe man sieh fur eine bestimm te Sorte entschlieBt. (Metall- 
W irtschaft 8. 991—92. 1035—38. 7/10. 25/10. 1929. Pforzheim, Deutsche Gold- u. 
Silberscheideanstalt, vorm. R o e s s l e r . )  WiLKE.

Leon Mc Culloch, Das Kalkverfahren zum Uberziehen ton A lum inium . (Metal 
lu d . [London] 35. 486. 22/11. 1929. Metal Ind. [New York] 27. 524. N o t. 1929. Enst
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Pittsburgli [Pa.], Westinghouso Electric and Manufacturing Co. — C. 1929. II. 
2824.) . . .  WlLKE.

W. W. Mc Cord, Die augenblickliclie Lage beim Verchromen. Es wird darauf 
liingewiesen, daB man zuerst von dcm Chromieren u. seinen giinstigen Ergebnissen 
zu viel erw artet hatto  u. deshalb eino allgcmeino Enttauschung kam. Das is t je tzt 
wieder tiberwundcn. Was aber noch vollkommen fehlt, ist eino Normicrung. Will 
z. B. der F abrikant fiir die P lattierung eines bestimmten Artikels auf einem gegebenen 
Grundmetall bestimmte Vorschriften geben u. sicher sein, daB das Metali ohne 
Korrosionsangriff eine bestimmte Zeitdauer erhalten bleibt, so findet er keine autori- 
ta,tiven Mitteilungen. (Metal Ind . [New York] 27. 521—22. Nov. 1929. D etro it [Mich.] 
Mo C ord  R adiator and Manufacturing Co.) WlLKE.

H. C. Pierce, Cadmiumplattierung. (Metal Ind . [London] 35. 391— 93. 25/10. 
1929. — C. 1929. II. 1975.) W ilk e .

Charles Van Brunt, Korrosion — eine Bemerkung uber die scheinbare Beziehung des 
schiilzenden Uberzugcs zur Mikrostruktur. Friiher (W hitm an , C. 1926. I. 3180) wurde 
gezeigt, daB der Begriff der Bldg. eines schutzenden Hautchens einen wichtigen Bestand- 
teil bei der Entw . korrosionsbestandiger Legierungen spielen wird. Vorliegende Arbeit 
gibt einen Fali wieder, der hierm it in Zusammenhang steht. Es handelt sich um die 
Korrosion einer kleinen Geratepumpe, die zum Fordern einer Natriumxanthat-Cellulose- 
Isg. in dio Spinnapp. einer Kunstseidenfabrik diente. Das Getriebe bestand aus Cr-Mn- 
Stahl m it 0,2%  G u. rotierte zwischen GuBeisenplatten m it 2,20% Si, 0,10% S, 0,50%  
Mn, 0,55%  P  u. 3,50%  Gesamt-C. Mit bestimmten wichtigen Ausnahmen bedeckten 
sich alle Apparateteile, die m it der Lsg. in Beruhrung kamen, m it einer diinnen, aber 
dichten u. fest anhaftenden Schicht aus Ferrosulfid, ćiie ein wirksamer Schutziiberzug 
gegen die fortschreitendo Korrosion bildete. Ausgenommen waren hiervon die Teilo 
der guBcisernen Seitenplatten, die den Pcripherien der Getriebe nahe kam en; sio zeigten 
starkę Korrosionserscheinungen. Hier ist die groBte relative Bewegung zwischen diesen 
Teilen u. die log. SchluBfolgerung ist, daB der schiitzende Sulfidfilm bestandig an diesen 
Stellen entfernt -wurde. Es zeigte sich eine rauhe Flachę, da der Angriff langs der Korn- 
grenzen vor sich geht u. die Kórner selbst erhaben stehen liiBt. Dies kann auch die 
Annahme nahe legen, daB die Seigerung der Verunreinigungen an  den Korngrenzon, 
die fiir GuBeisen charakterist. ist, teilweise fiir die Zerstórung des schutzenden t)ber- 
zuges m it verantwortlich zu machen ist. (Ind. engin. Chem. 21. 352. April 1929. 
Schenectady [N. Y.], General Electric. Co.) WlLKE.

Spanner und Goltermann, TJntersuchungen iiber das Verhalten verschiedener 
Materialien gegen heifie Hartsalzlósung. Verschiedeno Materialien wurden m it H art- 
salzlsg. (200 g KC1, 125 g NaCl, 115 g MgCl. u. 45 g MgS04 im Liter) boi 95° behandelt. 
Am gefahrlichsten wirkt sich Hartblei aus, da an ihm keine festhaftende Schicht ge- 
bildet wird, auBerdem ist der Angriff nicht ganz gleichmaBig. V„A- u. T^/t-Stahl ist- 
infolge der gleichzeitigen Korrosion u. der durch Schlammteilchen bedingten Erosion 
an den ungleichmaBig angegriffenen Stellen nicht brauchhar. Zinn-, Zink- u. Phosphor- 
bronze zeigen gleichmaBigen Angriff, aber starkę mechan. Erosion. Monel u. Rotoxit 
sind sowohl in chem. Beziehung ais auch was H artę betrifft vorzuziehcn. 4% ig. Al- 
Bronze zeigt ebenso guto Eigg. Kohlenstoffstahl u. Grau- u. PerlitguB sind ebenfalls 
brauchbar (gleichmaBiger Angriff u. die Moglichkeit groBer H artę). Am besten ver- 
lialt sich Si-GuB. Die W ichtigkeit der richtigen Kombination der Werkstoffe, welche 
durch Bldg. von Lokalelomenten zersetzt werden konnen, wird hervorgehobon. Zahlen 
u. Einzelheiten im Original. (Kali 23. 260—62. 1/9. 1929. Labor. d. Consolid. Alkali- 
werke Westeregeln.) E n s z l i n .

Leon Guillet und Marcel Ballay, Die Korrosion der zementierten oder nitrierten 
Stahle. 6 Stahle wurden zu den vergleichenden Verss. herangezogen: 1. 0,27%  C,
0,37% Si, 0,59%  Mn, 1.65% Cr, 0,26% Mo u. 1,02% Al; 2. 0,24% C. 0,53%  Si,
0,60% Mn, 1,62% Ni, 1,98% Cr, 0,34% Mo u. 1,30% Al; 3. 0,07% C, 0,105%  Si
u- 0,18% Mn; 4. 0,065%  C, 0,13%  Si, 0,335% Mn, 2,08% Ni u. 0,10%  Cr; 5. 0,09%  C,
0,15% Si, 0,30%  Mn, 3,17%  Ni u. 0,55% Cr; 6. 0,09% C, 0,13% Si, 0,42%  Mn,
4,08% Ni, 0,91%  Cr u. 0,32%  Mo. Dic Korrosionsbestandigkeit der Stahle wurde
mit verschiedenen Lsgg. gepriift. Es ergab sich dabei, daB die nitrierten S tahle in  H 2S 0 4- 
0' HCl-Lsgg. starker korrodieren ais die nicht der N H r Einwirkung ausgesetzten. 
Eine Ausnahme bildet indessen S tahl 6. Die zementierten u. geharteten S tahle korro- 
dieren m erkbar ebenso sta rk  wie die Cr- u. Al-Stahle. Bei Verwendung von Meer- 
"'asser ohne ein Oxydationsmittel sind dio Ergebnisse ungleich. Im  Seine^-asser sind
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m it oiner Ausnahme die nitrierten Proben viel weniger korrodiert; die Cr- u. Al-Stahle, 
dio Stahle m it 2%  Ni, m it 4,08% Ni u. 0,90% Cr sind nur wenig angegriffen. Dio 
bemerkenswertesten Ergebnisse werden m it CuS04-Lsgg. erreicht. H e n g s t e n b e k g  
(C. 1928. I I .  1147) h a t schon gezeigt, daB die nitrierten Cr-Al-Stahlo durch CuSO.,- 
Lsg. sehr wenig, ohne Nitrierung aber leicht angegriffen werden. Die gleiche Er- 
scheinung t r i t t  aber auch bei den zementierten Stahlen m it C, Ni u. Ni-Cr auf. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 961— 63. 2/12. 1929.) W iLK E.

C. Carius und E. H. Schulz, Uber den Einflu/3 des Kupfers au f den Roslvorgang 
gekupferten Slahles an der Almosphare und in  uerschiedenen Wassem. Ausgehend yon 
den bekannten Yorgangen beim Rosten yon Fe an  der Luft u. in  Salzlsgg., haben Vff. 
den Korrosionsverlauf an gekupferten Stahlen yerfolgt. Durch den Cu-Zusatz wird 
an u. fiir sich die Rostneigung des Stahles n icht yerringert, yielmehr beruht der 
Korrosionsschutz auf der Bldg. von Oberfliichenschutzhauten. An der Atmosphare 
en tsteht eine CuO-Patina, die dicht genug ist, um die 50%  hohere Lebensdauer des 
Stahles zu bewirken. In  FluB- u. kiinstlichem Seewasser t r i t t  zunachst eine Ausfiillung 
yon schwammigem Cu ein u., hierdurck bedingt, eine griine Hydroxydschicht von 
geringer Wasserdurchlassigkeit. Die Ggw. von Cl-Ionen bewirkt eine Anderung in  der 
Ausbildung dieser Schicht, u. zwar sind bei einer bestimmten Cl'-Konz. die Entstehungs- 
bedingungen am giinstigsten. Dies beruht auf gewissen kolloidchem. Rkk. — Aus der 
K enntnis des Rk.-Verlaufes wahrend der Korrosion werden Folgerungen fiir das An- 
wendungsgebiet der gekupferten Stahle gezogen. (Mitt. Forsch.-Inst., Vereinigte Stahl- 
werke A.-G., D ortm und 1. 177—99. 1929. Dortm und.) L u d e r .

F. Ensslin und Fr. Buschendorf, Korrosionserscheinungen an einer Chi/ieisen- 
muffenrohrleitung unter dem Einflu/3 vagdbundierender Mineralwasser. An einer guB- 
eisemen Muffenrohrleitung m it Bleidichtungen tra tcn  jeweils neben den Muffen unter 
dem EinfluB yagabundierender Mineralwasser infolge der W irksamkeit eines Lokal- 
elements Pb/Fe sehr sehwere Schaden auf, welche zu Bruchen fiilirten. Dabei setzten 
sich an den Bruehstellen Sinter in zusammenhangender Form  ab, dereń Zus. durch die 
A rt des Mineralwassers u. durch das gel. Eisen bedingt ist. Chem. u. mineralog. Unters. 
des Sinters, der zu 70%  an K alk u. zu 14,37% aus Melnikovit besteht. Daneben treten 
in  untcrgeordnetem MaBe auf Gips, MgC03, Ca3(P 0 4)2, F eP 0 4, Fe20 3, M n02 (die beidon 
letzteren in Art der LiESEGA NGschen Ringe angeordnet), A120 3 u. S i02. (Korrosion 
u. Metallschutz 5. 227—30. Okt. 1929. Clausthal.) E n s z l i n .

B. J. Sayles, Calorisierte Rohren widerstelian der Korrosion. „Calorisieren“ ist 
ein Verf., bei dom Al in die Oberflache eines anderen Metalles — meistenteils FluB- 
eisen — getrieben wird, um eine Al-Lcgierung zu bilden. Diese Legierung, bei der 
FluBeisen das Grundmetall ist, is t p rakt. gegen Oxydation bis zu den Tempp. von 905° 
im m un u. gegen don Korrosionsangriff gasfórmiger S-Prodd. yollkommen wider- 
standsfahig. Das Hauptanwendungsgebiet dieses Verf. is t bei den nahtlosen Stahl- 
rohren fur Oldestst., wobei das Innere nicht von der S-Korrosion u. das AuBere nicht 
von der Oxydation angegriffen wird. Die gereinigten Rohre werden bei der Ausiibung 
des Verf. in eine zylindr. R etortę gelegt u. m it einer Al-Verb. umgeben, die iiber die 
Innen- u. AuBenfliiche des Stahles gleiehmaBig verteilt wird. W ahrend des Prozesses 
wird eine H 2-Atmosphare aufrecht erhalten. (Iron Age 124. 1510— 12. 5/12. 1929. 
Willdnsburg [Pa.], Calorizing Co.) WiLKE.

H. Rohrig, Uber die Korrosion des A lum inium s. Vf. g ib t an H and von Abbildungen 
eine kurze tlbersicht iiber die hauptsachlichsten, an  Al in  der Praxis auftretenden 
Korrosionen: an Kratzwunden, dio durch ein Fe-Geriit heryorgerufen wurden, an 
Weichlotungen, durch K ontak t m it Fe usw. (Korrosion u. Metallschutz 5. 244—45. 
Nov. 1929. Lautawerk.) L u d e r .

Shoji Setoh und Akira Miyata, Chemische Widerstandsfahigkeit von Aluminium, 
das m it einem anodischen F ilm  bedeckt ist. Nach der friiher beschriebenen Methode 
(Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 5 [1926]. 6) anod. passiviertes 
Aluminium wird zunachst m it hochgespamitem Dampf behandelt. Dadurch wird die 
Deckschicht wasserbestandig. Darauf werden die Proben bestimm te Zeiten in wss. 
Lsgg. von Sauren, Basen oder Salzen getaucht u. der Gewichtsverlust bestimmt. Bio 
W iderstandsfahigkeit gegen diese Reagenzien ist gróBer ais bei unbehandeltem, passi- 
viertem Metali. Vollkommener Schutz gegen Angriff kann nur erreicht werden, wenn 
das Metali sehr rein ist. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 105—07 
11/11. 1929.) * , L o r e n z .



M. G. Binek, Korrosionsvarsuclie mit. Monelmetall und saurefester Bronze. An 
oinor Bronze (81,6% Cu, 10,0% Pb, 7,9% Sn, etwas Fe, Zn, Ni u. P) u. an  Monelmetall 
(62,2% Ni,_ 34,7% Cu, 3,0%  Al, etwas Fe u. Pb) wurde der Angriff von reiner verd. 
H 2SO„ (19,5°/o), von H N 03-haltiger, ebenso starker Bleikammersaurc, von H N 03-freier 
K ontakt-H 2S 04 u. von 10%ig. HCI untersucht. Dio Tempp. betrugon etwa 60°. Am 
starksten greift die HCI an, weniger dio H N 03-haltigo H 2S04, noch schwachor dio 
K ontaktsaure u. die chem. reine Saure. Dio Bronze erwies sich in  allen Fallen ais weniger 
korro3ionsbestiindig ais das Monelmetall. (Korrosion u. Metallschutz 5. 247— 48. N or. 
1929. Buenos Aires.) L u d e r .

Barrett Co., iibert. v o n : Frederiek G. Moses, New York, Raymond W. Hess, 
Buffalo und Robert L. Perkins, E ast Aurora, V. St. A., Schawnschwimmuerfahren. 
Die gegebenenfalls selektiv anzureichernden Erzbreie worden m it Pyridim nercaptanen, 
besonders Pyridin-2-mercaptan u. einem oder mchreren Schaumerzeugungsmitteln 
versetzt. (A. P. 1739 369 vom 20/5. 1927, ausg . 10/12. 1930.) K u h l i n g .

Theodor Franz, Bochum-Riemko, Verfahren zur ScJiazmsclmimmaufbereitung yon 
Erzen, Kohlen u. dgl. Stoffen in  App. m it mehreren liintereinandergeśchalteten Rtihr-, 
Misch- u. Beliiftungskammern u. diesen entsprechenden anschlieBenden Schaum- oder 
Roinigungszellen, dad. gek., daB der aus den Riihrkammern in  die Schaum- oder Reini- 
gungszellcn ubergofiihrtc Schaum zwecks Nachreinigung Schaum- oder Reinigungs- 
zellen vorhergohonder Stufen zugefiihrt wird. — Nach den Unteranspriichen werden 
die Schaume mehreror Riihr- u. Mischzellen gruppenweiso einor gemeinsamen Schaum- 
reinigungszelle zugefiihrt. Aul3erdem werden die tauben Abgango der Schaumzellen 
denjenigen Riihrzellen zugefiihrt, dereń Triibezus. der Zus. der Abgange entspricht. 
Durch die besondere Fiihrung der Schaume durchstromen die aus den letzten Riihr- 
zellen crhaltenen unroinon Schaume das ganzo System der Reinigungszollen, wahrend 
die rcineren Scliaumo der ersten Riihrzellen nur oino kurze Reinigung durchzumachen 
haben. ( D . R . P .  487 5 1 3  K I. l c  vom 4/10. 1924, ausg. 11/12. 1929.) H e i n e .

Wilhelm Schafer u. Erz- & Kohleflotation G. m. b. H., Doutschland, Ver- 
faliren zur Flotation von komplexen Erzen. Ais Flotierm ittel werden Schwermetall- 
salze der Thioschwefelsaure zugesetzt. Gegeniiber dem bekannten Zusetzen von 
Alkalithiosulfaten soli oino erhóhte Selektivitiit erreieht werden. Gleichzeitig m it 
den Schwormetallthiosulfaten konnen H - oder OH-Ionen freimachendo Substanzon 
zugesetzt werden. (F. P. 668 065 vom 28/1. 1929, ausg. 28/10. 1929. D. Prior. 9/5.
1928.) H e i n e .

Wilhelm Schafer u. Erz & Kohleflotation G. m. b. H., Deutschland, Flo- 
tationsverfahren fiir lcomplexe Zinkerze. Ais Flotationsm ittel werden Salze der unter- 
schwefligen Saure vom Typus RjRjS^Oj yerwendet, wobei R t cin Alkalimetall u. 
R2 ein zweiwertiges Schwermetall bodeuten. Diese wirken ahnlich wie dio Cyanide, 
Sulfido oder Sulfite der AUtalicn passivierend auf die Zinkblende. Dio Wrkg. is t jcdoch 
starker ais die der genannten bekannten Salze. Vor den Cyaniden haben sie auBerdem 
don Vorteil der Ungiftigkeit. Gleichzeitig m it den Salzen der unterschwefligen Saure 
konnen H - u. OH-Ioncn freimachendo Substanzen zugesetzt werden. (F. P. 668 086 
yom 28/1. 1929, ausg. 28/10. 1929. D. Prior. vom 22/9. 1928.) H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Flotationsmittel. Es wird eine ubersatt. Lsg. 
von Thiocarbanilid in  organ. Losuugsmm. (Toluidin) hergestellt, wobei man, um eine 
Ausfallung yon Thiocarbanilid in  der K alte zu verhiiten, gewisse Mengen von natur- 
liehen oder kunstlichen Harzen zugibt. Ais Harze kommen in Frage: Kolophonium, 
yenetian. Terpentinól, ferner Kondensationsprodd. yon Aldehyden m it Phenolen 
oder Aminen. Man kann aber auch Stoffe wie Teerol yerwonden, dio nur teilweiso 
in Harz iibergefiihrt sind. (F. P. 668 084 vom 28/1. 1929, ausg. 28/10. 1929. D. Prior. 
28/1. 1928.) ' H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Kondensalions- 
produkten des AceU/lens durch Oberleiten eines Gemisches von C2H 2 u. Sulfiden des 
NH3 oder C2H 2 u. H 2S bzw. S u. N H3 iiber K atalysatoren der 1.—8. Gruppe des period. 
Systems, yorteilhaft solche, die'S-Verbb. bilden, bei 300—400°. Hierbei entstehen 
Gomenge von N-haltigen u. N- u. S-haltigen Verbb. thiophenahnlicher Zus. Dio Prodd. 
Bollen ais Flotationsmassen Verwendung finden. — Z. B. wird CuS auf Bimsstein oder 
Koks niodergesohlagen u. in  oinem Al-Kontaktraum  iiber den CuS-Katalysator ein 
Gemisch von 5 1 N H 3, 5 1 H 2S u. 15 1 C,H2 bei 360—380° geleitet. Es entstehen je Stdo. 
etwa 8—10 g einor in  Alkalien ui)l. F l., 60—70% sieden bei 105— 220°, 15—20%  des

X II. 1. 67
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Rohprod. sind in  starken Mineralsiiuren 1. Dor saureunl. Anteil enthii.lt S- u. N,S-Verbb. 
unbekannter Zus. —  Bei Verwendung von CuS-NiS- oder CuS-CoS-Katalysatoren, 
oder soleben, die ZnO, Mo-Oxyde, Fe20 3 oder Silicagel enthalten, laBt sich die Ausbeute 
verdoppeln bis verdreifachen. —  E in  Gemisch yon 30 1 C2H 2, 10 1N H 3 u. den Dampfen 
aus i/2 Mol. S wird iiber einen CuS-CoS-Katalysator bei 360° geleitet. Nach Ab- 
trennung des n icht umgesetzten S wrerden je Stde. 25—30 g Kondensationsprodd. 
erhalten, dereń H auptan te il zwischen 120 u. 300° siedet. (F. P. 667308 vom 12/1. 
1929, ausg. 15/10.1929. D. Prior. 27/7. 1928.) A l t p e t e r .

Lafayette M. Hughes, iibert. von: Thomas Austin Mitchell, Donyer, V. St. A., 
Aufscliliepen von Schwefelerzen, besonders P yritcn . Dio gemahlenen Erze werden m it 
wss. Lsgg. gemiseht, welche das Chlorid eines Metalles, das, wie Ca oder Na, nur ein 
Chlorid, u. eines oder mehrerer Metalle, welche, wie Fe u. besonders Mn, mehrere Chloride 
bilden, enthalten. Dio Mischungen werden erhitzt, m it uberschussigcm Chlor behandelt, 
u. dabei Tempp. eingehalten, bei denen der freiwerdende Schwefel n ich t schm. Nun 
werden die festen u. fl. Anteile der Mischung getrennt u. in  iiblichor Weise verarbeitet. 
(A. PP. 1736 659 u. 1736 660 vom 11/10. 1926, ausg. 19/11. 1929.) K u h l i n g .

H. A. Brassert & Co., Chicago, iibert. von: Arthur J. Boynton, W innetka, 
V. St. A., Aufarbeiten rem Hochojenstaub. Der beim Wasehen von Hochofengasen 
cntfallcndo Schlamm wird, zwcckmaCig unter Zusatz von etwas CaO, abgepreBt, ge- 
trocknet u. zum Sintern erh itzt. (A. P. 1738 940 vom 27/10. 1927, ausg. 10/12. 
1929.) K u h l i n g .

Trent Process Corp., V. St. A., Metalle aus Erzen. Teilreff. nach E . P. 306 949 
vgl. C. 1929. II . 645. In  der vorlicgenden P aten tschrift sind auch Vorr. besclirieben, 
welche zur Ausfiihrung des bereits geschilderten Verf. geeignet sind. (F. P. 669 901 
vom 20/2. 1929, ausg. 22/11. 1929. A. P riorr. 28/2. u. 11/5. 1928.) K u h l i n g .

Herbert Wittek, Beuthen, Reduktion von Erzen. (D. R. P. 487560 K I. 40a vom 
27/7. 1926, ausg. 13/12. 1929. — C. 1927. II. 2225.) K u h l i n g .

Westinghouse Lamp Co., Ponnsylvanien, iibert. y o u : Malcolm N. Ricli, E ast 
Orange, V. St. A., Reduktion hochschmelzender Me(alloxyde. Die Rohstoffe, wio Cr20 3, 
werden m it einem Erdalkalimetallchlorid u. einer Kaliummagnesiumlegierung erhitzt. 
Letztere ist beąuemer zu handhnben ais das zu gleiehem Zweck schon verwondeto 
metali. Ca. (A. P. 1738 669 vom 9/11. 1927, ausg. 10/12. 1929.) K u h l i n g .

Nybergs Grufaktiebolag, Smedjcbacken, Schweden, Reduktion von Erzen, be
sonders Eisenerzen, in  einem Kanalofen. (D. R. P. 487 537 K I. 18a vom 8/2. 1927, 
ausg. 13/12. 1929. — C. 1 9 2 8 .1. 1578.) K u h l i n g .

Electro Metallurgical Co., W est Virginia, iibert. von: Augustus B. Kinzel, 
New York, Hiirten von eisernen Gegenstdnden. Die Oberfliichen der zu hiirtenden Gegen- 
stiinde werden in  bekannter Weise m it einer ausreichenden Menge Al bzw. V beladen 
u. die Gegenstiinde dann bei Ggw. stickstoffhaltiger Yerbb., z. B. NH3, erh itzt, (A. PP. 
1 736 919 vom 28 /7 .1927 ,1736  920 vom 20/8. 1927 u. 1 7 3 6  921 yom 13/2. 1928, ausg. 
26/11. 1929.) K u h l i n g .

Carl Brackelsberg, Deutschland, Gas- und oxydfreie Eisenlegierungen. Die Eiscn- 
lcgicrungen werden bei Ggw. geringer Mengen von CaO einem ais Drehtrommel aus- 
gebildetem Ofen unter Schaukelbewcgung dieses Ofens mittels einer n icht oxydierenden 
Kohlenstaubflamme uber ihren F. erh itzt. Vor der Beriihrung m it den Flammengasen 
sind sio m it Ausnalime der anfanglichen E rhitzung durch eine diinne Schlackondecko 
geschiitzt. (F. P. 669532 vom 12/2. 1929, ausg. 18/11. 1929. D. P riorr. 16/2. u. 4/6.
1928.) K u h l i n g .

Bell Telephone Laboratories Inc.,New York, iibert. von: John H. White, 
Cranford, V. St. A., Fein verteilbare Metallmassen. Zur H erst. von Magnetkórpem 
geeignete Stoffc, z. B. Eisennickellegierungen werden geschmolzen, m it Schwefel oder 
Scłuvefelverbb., vorzugsweise Sulfiden der Legierungsbestandteile innig gemiseht, 
in  Formen gegossen u. erkalten gelassen. Dio Erzeugnisso sind leicht pulverbar. (A. P. 
1 7 3 9  052 vom 31/1. 1929, ausg. 10/12. 1930.) K u h l i n g .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: James E. Harris, 
Newark, V. St. A., Fein vcrteilbare melallischc Massen. Die fiir die H erst. magnet. 
Kdrper geeigneten Stoffe, z. B. Eisennickelkobaltlegierung werden geschmolzen, ge- 
gebenenfalls m it Stoffen, welche, wie Fe20 3 oder FeS die Sprodigkeit der M etallko rper 
erhohen, innig gemiseht u. durch EingieBen in  W. gekornt. Die K orner sind leicht 
pulverbnr. (A. P. 1735 068 vom 31/1. 1929, ausg. 10/12. 1930.) K u h l i n g .
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 ̂ Tliaddeus P. Baily, Alliancc, V. St. A., Stzhlerzeugung. Abfallstalil wird un ter 
Zusatz yon F e20 3 u. CaO o. dgl. stotig dem oberen Ende eines geneigt angeordneten 
Drehofens zugefiihrt, in  diesem mittels einer oxydierenden Flamme unter einer oxy- 
dierenden Schlacke geschmolzen u. die Schmclze vom unteren Ende des Drehofens 
aus einem elektr. Ofen zugefiihrt, in welchem sie in einer reduzierenden Atmosphiirc 
einige Zeit fl. erhalten wird. (A. P. 1739 278 vom 11/3.1926, ausg. 10/12.1929.) K u h l .

Hampus Gustaf Emrick Comelius, Stockholm, UnmiUelbares Erzeugen ton  
Flufieisen oder Stahl oder anderen koldenstojfbindenden Melallen w id  Legierunqen im  
Elektroofen. (D. R. P. 487 875 K I. 18a vom 13/11. 1925, ausg. 28/12. 1929. Zus. zu
D. R. P. 461746; C. 1923. II. 940. — C. 1926. I. 3572 [E. P . 243 353].) K u h l i n g .

Fr. Heusler, Dillenburg, Herstellung non kupferhaltigem Ou/ieisen und Stahl unter 
Verwendung einer kupferhaltigen Vorlegierung, 1. dad. gek., daB das Cu in  Form  einer 
Mn-Cu- oder Si-Cu-Legierung zugesetzt wird. — 2. dad. gek., daB eine Mn-Si-Cu- 
Legierung zugesetzt wird. — Auch eine Mn-Al-Cu-Lcgierung kann zugesetzt werden. 
(D. R. P. 487538 K I. 18b vom 21/8. 1928, ausg. 9/12. 1929.) " K u i i l i n g .

Allegheny Steel Co., Brackenbridge, iibert. von: Ralph R. Curry, Tarentum , 
V. St. A., Leicht bearbeitbare siliciumreiche Stuhle. Die Bearbeitbarkeit der besonders 
fiir die Horst, elektr. Vorr. wichtigen siliciumreichen Stahle wird dadurch betriichtlicli 
verbessert, daB sic langsam auf die zum HęiBwalzen erforderliohe Temp. erhitzt, 
mindestens 1 Stde. Iang auf dieser Temp. erhalten u. dann erst ausgewalzt werden. 
(A. P. 1739126 vom 27/7. 1927, ausg. 10/12. 1929.) K u i i l i n g .

Deutsche Edelstahlwerke Akt.-Ges., Dcutschland, Sehr harte Stahllegierungen. 
Die Legierungen entlmlten neben Fe 1—2,5°/0 C, weniger ais 2%  Cr u. V u. 10—30°/o W, 
Co oder beide. (F. P. 668 860 vom 1/2. 1929, ausg. 7/11. 1929. D. P rior.' 8/5.
1928.) K u i i l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht, 
Walter Schubardt, Ludwigshafen a. Rh., und Franz Duftschmid, Heidelberg), Oe- 
mnnung von Melallen und Metalherbindungen, die in  ammoniakalischcn Laugen loslicli 
sind. (D. R. P. 488 047 K I. 40a vom 28/4. 1927, ausg. 20/12. 1929. — C. 1929. I. 
2352.) K u i i l i n g .

Donald H. M clntosh, iibert. an: George Leslie Oldright, Salt Lake City, 
V. St. A., Behandeln zinnhaltiger Schwefelerze. Zwecks Umwandlung von vorhandenem 
FeS2 in  FoS wird das gemahlcne Erz in kaum oxydierender Atmosphiirc etwa 3 Stdn. 
bei 800— 850° u. dann etwa 1 Stde. bei 1000° erhitzt, hierauf m it verd. H 2SO., aus- 
gelaugt, der Riiclcstand gerostet u. in iiblicher Weise yerarbeitet. (A. P. 1737888

Wilhelm Kroll, Luxemburg, Entanlimonieren von Z inn  u. Zinnlegierungen m it 
Hilfc von Zink, dad. gek., daB das geschmolzene Metali zuniichst weitestgehend ent- 
kupfert u. sodann nach Zusatz von Zn durch Saigern entantimonierb wird. — An Stelle 
von Zn konnen auch Legierungen des Zn, besonders m it Al, yerwendet werden. (D. R . P. 
487431 K I. 40a vom 17/11. 1926, ausg. 5/12. 1929.) K u h l i n g .

Ture Robert Haglund, Stockholm, Herstellung von Aluminium und Aluminium- 
legierungen. (D. R. P. 487584 K I. 40c vom 13/5. 1925, ausg. 9/12. 1929. Schwcd. 
Prior. 15/11. 1924. — C. 1 9 2 6 .1. 2966.) K u i i l i n g .

Vanadium Alloys Steel Co., iibert. von: Philip M. Mc Kenna, Łatrobe, V. St. A., 
Sehr harte Werkzeuge u. dgl. Sehr fein gepulvertes W  wird m it 3—7%  RuB gemischt 
u. dio Mischung im Graphitticgel in  ncutraler Atmosphare auf etwa 1300° erhitzt. 
Dem cntstandenen Carbid werden etwa 4,5 Teile zerkleincrtes Be bcigemischt, die M. 
sohr fein gemahlen, unter hohem Druck geformt, die Formlinge in Kohle yerpaekfc 
u. etwa 7 Stdn. Iang bei etwa 1300° gegluht. (A. P. 1 7 3 7  255 yom 22/1. 1929, ausg. 
26/11.1929.) K u h l i n g .

Soc. de Produits Chimiąues des Terres Rares (Soc. an.), Frankreich, Ver- 
orbeitung von komplexen Vanadiumerzen. Die zerldeinerten Erze werden mittels H 2SO, 
aufgeschlossen, dio verd. Lsgg. moglichst weitgehend oxydiert u. hydrolysiert. Dio von 
den Ndd. getrennten M utterlaugen werden neutralisiert, die Ndd. abgefiltert, in verd. 
H2S04 gel., die Lsgg. reduziert, m ittels 1I2S aus saurer Lsg. fallbare Sulfide nieder- 
gesohlagen, durch Konzentriercn u. Ausfrierenlassen die Hauptmenge des F e ais FeSO^ 
cntfernt u. aus den M utterlaugen V gowonnen. (F. P. 669115 vom 1/6. 1928, ausg. 
12/11.1929.) K u h l i n g .

Paul Kemp, Liesing, Ósterreich, Lagermetalle. Kupferhaltigc Abfallegierungen,
B. aus Cu, Pb, Sb u. Sn bestehende Abfallegierungen werden durch gegebcnenfalls

vom 24/12. 1926, ausg. 3/12. 1929.) K u n L iN G .
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wiederholte Bohandlung m it S oder Ferrosilicium vom Cu befreit. {Oe. P. 115 065 
vom 23/6. 1927, ausg. 25/11. 1929.) K u h l i n g .

Rudolf Ozlberger, Wien, Schmiedbare Nickel-Zinn-Kupferlegierungen. (D. R. P. 
488048  K I. 40b vom 30/3. 1927, ausg. 23/12. 1929. Oe. Prior. 3/4. 1926. — C. 1927-
I I .  633.) K u h l i n g .

Richard Muller, Deutseliland, Aluminiumlegierungen. Die Festigkeit von 4— 7% 
Cu enthaltenden Aluminiumlegierungen wird dadurch betrachtlieh erhóht, daB diese 
nach mechan. Behandlung langere Zeit auf z. B. 500—548° erhitzt, abgeschreckt u. 
von neuem erhitzt, oder daB ihncn nicht m ehr ais 1%  Mn, Ni, V, Ti oder Cr beilegiert 
wird. (F. P. 669 747 vom 16/2. 1929, ausg. 20/11. 1929. D. Prior. 11/9. 1928.) K ij.

Heinrich Griinewald, Hilchenbach, Blankgliihen. Das Blankgliiken erfolgt in 
luftdichten, m it einem H ahn yerselienen Behaltern. Der H ahn is t wahrend des Er- 
hitzens geóffnet, so daB L uft u. Diimpfe entweichen kónnen. Nach Erreichung der 
Hóchsttem p. wird der H ahn geschlossen. (Schwz. P. 129 948 vom 9/12. 1927, ausg. 
2/1. 1929. D. Prior. 11/12. 1926.) K u h l i n g .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin, Blankgliihen, besonders von schwer 
blank glulibaren Metallen, wie Fe, unter Verwendung eines Schutzgasstromes, dad. gek., 
daB wahrend des Anheizens u. Abkiihlens ein schwacher, nach Erreichung der H óchst
temp. u. gleichmaBiger Durcliwarmung des Gliihgutes, aber kurzzeitig ein verstarkter 
Schutzgasstrom durch die Blankgliiheinrichtung geleitet wird. — ZweckinaBig wird 
das blank zu gliihende G ut in  einem besonderen K asten untergebracht oder m it Blecli- 
stiicken umwickelt. (D. R. P. 487729 KI. 18c vom 13/6.1926, ausg. 12/12. 1929.) K u.

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin, Absorptionsjliissigkeit, die aus einer 
Lósung von Natriumhydrosirtfit und Nalriumhydrożyd bestehł, zum Reinigen von handels- 
ublichem Stickstoff, gek. durch einen Zusatz von anthrachinon-/?-sulfosaurem N a. — 
Der gereinigte N , soli z. B. beim Blankgliihen von Metallen yerwendet werden. (D. R. P. 
488159 K I. 18c vom 5/2. 1926, ausg. 20/12. 1929.) K u h l i n g .

Expanded Metal Co. Ltd., England, Lólen von Blei oder Bleilegierungen. Die zu 
yerlótenden Oberflachen werden amalgamiert, gegeneinander gepreBt u. erh itzt. (F. P. 
669 894 vom 20/2. 1929, ausg. 21/11. 1929.) K u h l i n g .

American Lurgi Corp., New York, iibert. von: Emil Lay und Carl Mattick, 
F rankfurt a. M., Harłlołfiir graues Oufleisen, Gnflslahl u. dgl., bestehend aus 42— 60% Cu,
1— 10% Ni, bis zu 3%  Si u. Zn, vorzugsweise 50—53%  Cu, 2—5%  Ni, 0,2— 1% Si 
u. Zn. (A. P. 1736 654 vom 15/2. 1928, ausg. 19/11. 1929. D. Prior. 18/2. 1927.) Kii.

R. T. Vanderbilt Co., Inc., New York, iibert. von: Paul I. Murrill, Plainfield, 
V. S t. A., Metallbeizen. Den zum E ntrosten von Metallen, vorzugsweise Fe u. Stahl, 
dienenden Beizf 11. werden Lsgg. yon Mercaptobenzthiazolen in  Alltalilaugen u. dgl. 
zugesetzt. Der Zusatz yerhindert bzw. verzógert den Angriff der Beizfll. auf das un- 
oxydiertc Metali. (A. P. 1736 934 vom 22/11. 1928, ausg. 26/11. 1929.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutschland, Metallisieren von GegensUinden. 
Das Metallisieren erfolgt mittels Metallverbb., welche sich, wie die Carbonyle des Fe 
oder Ni, in  der H itze unter Metallbldg. zers. Die zu metallisierenden Gegenstande 
werden auf Tempp. erhitzt, bei denen sich die botreffenden Metallverbb. ganz oder 
teilweise zers., u. dann m it den gegebenenfalls verd. gasfórmigen oder fl. Metallverbb. 
zusammengebracht. Die Erzeugnisse sollen yorzugsweise zu elektr. Zwecken yer
wendet werden. (F. P. 669 903 vom 20/2. 1929, ausg. 22/11. 1929. D. P rior. 27/2.
1928.) K u h l i n g .

Georges Lescut, Frankreich, Verchromen. Das Vcrchromen erfolgt elektrolyt. 
unter Verwendung von Elektrolytlsgg., welche je  1 enthalten: 200 g H 2C r04, 40 g 
Cr2(Cr03)3 u. 10 g Cr2(S 04)3. (F. P. 669 061 vom 25/5. 1928, ausg. 12/11. 1929.) Kii.

General Motors Research Corp., iibert. von: Ralph J. Wirshing und Henry 
R. Faas, Detroit, V. St. A., Rostschutzende Belage. Die zu schiitzenden, yorzugsweise 
eisernen Gegenstande werden auf elektrolyt. oder anderem Wege zunachst m it Sn 
oder einer Zinnlegierung u. dann m it Cr bedeckt. Die erlialtlichen Belage gewahren 
einen wirksameren Schutz ais bloBe Verchromungen. (A. P . 1 7 3 8  748 vom 15/3.
1928, ausg. 10/12. 1929.) K u h l in g .

Eritss.] A. N. Sawaritzke, Geologischcr AbriB der Kupfercrzvorkommon im Ural. -■ Tl. 
Leningrad: Geologisches Kommissariat 1929. (VI, 179 S.) Rbl. 5.—.
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IX. Organiscłte Praparate.
P. K. Ssakmin, Berechnungen bei der Sulfierung und Nitrierung. Es werden 

Form eln abgeleitet fiir die Berechnung der bei der Sulfierung von organ. Verbb. m it 
H 2SO., u . Oleum erforderlichen Mengen Saure u. W. (fiir die Verdiinnung des Sulfo- 
saure-H2S 0 4-Gemisches). Ebenso werden fiir die E rm ittlung der bei der Nitrierung 
zu yerwendenden Mengen H 2S 0 4 (oder S 03) prakt. Formeln angegeben. (Journ. chem. 
Ind. [russ.: Shurnalchim itscheskoiProm yschlem iosti]6.1112— 14. Aug. 1929.) S c h o n f .

— , Ober die unmittelbare Gewinnung von Essigsaure. Beschreibung des SuiDA- 
Prozesses fu r die direkte Gewinnung yon Essigsaure aus Pyroligninsaure der F o r e s t  
P r o d u c t s C h e m i c a l C o m p . , Memphis, Tennessee, U. S. A. Die Fabrikations- 
anlage is t schemat, skizziert. (Chem. Trade Journ. 85. 541—42. 6/12. 1929.) J t jn g .

J. van Alphen, Darstellung von salzsaurem Glucosamin. Zur D arst. yon salz- 
saurem Glucosamin empfiehlt Vf. ais billiges u. leicht zu beschaffendes Ausgangs- 
m aterial Garnelenschalen. Die rohen Schalen werden durch eintagiges Behandeln 
m it der doppelten Menge 10°/oig. HC1 u. NaOH in der K alte oder m it derselben Menge 
3%ig. Saure u. Lauge 6 Stdn. auf dem Wasserbad gereinigt. 100 g gereinigtes Materiał 
kocht m an m it 1/2 1 konz. HC1 bis zur Lsg., filtriert u. dam pft auf ein kleines Vol. oin. 
Das salzsaure Glucosamin scheidet sieh krystallin ab u. r ó d ,  evtl. nach Entfarben 
m it Tierkohle, aus w. W. um krystallisiert. Die Mutterlauge liefert eine zweite Portion. 
Ausbeute 45 g reines Prod. aus 100 g gereinigten Schalon. (Chem. Weekbł. 26. 602.
14/12. 1929. Leidcn, Org.-chem. Lab. d. Univ.) H e r t e r .

Julius Schwyżer, Die Fabrikation des Tannins und seiner Derivate. Vf. beschreibt 
dio techn. D arst. von Tannin, Gallussaure u. Pyrogallol. Zur D arst. der beiden ersten 
Prodd. im Laboratorium  werden Vorschriften angegeben, auBerdem fiir die D arst. 
yon Diacetyltannin u. Methylenditannin. (Pharmaz. Ztg. 74. 1334—38. 16/10. 1929. 
Ziirich.) _______________ H e r t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kohlen-
wassersioffen m it lioherem Molekulargewicht durch Erhitzen von Olefinen und Acetylen
in Gegenwart von Katalysatoren. Man erhalt wertyolle, besonders fl. Prodd., ohne 
Kohleabscheidung, wenn m an die h. Gase nur m it Elementen der 4. Gruppe, wie Sn, 
Si, Pb, Graphit oder m it Z n  oder A l  oder dereń Legierungen in  Beriihrung kommen 
laBt. Aueh die App. werden dam it ausgekleidet. Man kann das Gasgemiseh aueh 
durch ein hocherhitztes Bad von Sn, Pb, Zn, A l u. dereń Legierungen durchleiten. 
Das Rk.-Gas soli aus gleiehen Teilen C2I li u. C2U2 bestehen, C2Hi  kann aueh uber- 
wiegen. Beispiel: Man leitet ein Gemiseh von C J I t u. GM„ wie 1 :1  von oben nach 
unten durch ein .dZ-Rohr, in dem sieh metali. S i auf einer Vorr. befindet. 39°/q des 
Gasgemisches werden in  ein KW -stoffol umgewandelt, von dem 89% bis 200° sd. — 
Man kann aueh in  Ggw. anderer Katalysatoren, wie der CMoride der Schwermetalle, 
besonders FeClv  ZnCL  u. AlC l3 arbeiten. — 3 weitere Beispiele. (F. P . 666 611 yom 
2/1. 1929, ausg. 3/10."l929. D. Priorr. 5/1. u. 13/4. 1928. E. P . 316 422 yom 13/7.
1928, ausg. 22/8. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von D ivinyl
(1,3-Butadien, Erythren). Man erhalt 1,3-Butadien u. seine Homologen m it einer Aus
beute von 80%  u. mehr, wenn man 1,3-Butylenglykol u. seine Homologen in dampf- 
formigem Zustande, besonders m it indifferenten Gasen u. Dampfen yerdiinnt, z. B. 
mit W.-Dampf, iiber saure Salze leitet. Besonders eignen sieli Alaune, wie K-Alaun, 
NH^-Alaun, ferner saure Phosphate wie KH^PO^ N a2H2P20 7, Ca(H2POt )2,
NaCa^H^POi)^, dereń Wirkungsmaximum sehon bei 200— 300° liegt. Die Salze miissen 
bei maBiger Temp., etwa 200° entwassert sein. Beispiel 1: Man fiillt ein 250 cm langes 
Rohr von 100 mm Durchmesser im unteren Teil zu %  m it K-Alaun  ais K atalysator 
u. zu %  m it Raschigringen von 15 mm Durchmesser. Man erhitzt das R ohr so, daB 
der K ontaktteil auf 260—270° u. der obere auf 300—310° erwarmt ist. Man laBt in 
den oberen Teil ein Gemiseh von 1,3-Butylenglykol u. 20% W. einflieBen u. yerdampfen. 
In der Kontaktzone werden die Dampfe zu 1,3-Butadien u. W. zers. Letzteres wird 
mit den Nebenprodd., Allylcarbinol u. anderen ungesatt. Alkoholan zusammen in einem 
Wasserkiihler yerdichtet, wahrend das Dininyl durch Tiefkiihlung oder Kompression 
yerdichtet wird. Man erhalt eine Ausbeute von 80%. —  Analog erhalt man aus 2-Methyl- 
pentandiol-2,4 das a,a-Dimethylbutadien. — 9 weitere Beispiele. (F. P . 659314 vom 
7/6.1928, ausg. 27,6. 1929. D. Priorr. 7,6. u. 9/12. 1927. E. P . 291748 yom 7/6. 1928,
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Auszug veróff. 1/8. 1928. D. Prior. 7/6. 1927. E .P . 317500 vom 14/4. 1928, ausg.

I . Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Herstellung organischer Ver- 
bindungen m it mehr ais einem Kohlenstoffatom durch katalytisćhe Hydrierung von Kohlen- 
monoxyd. E in  Gasgemisch, bestehend aus CO u. H 2, insbesondere Wassergas, das nur 
wenig oder keine Fremdgase enthalt, w ird im  Kreislauf zur R k. gebracht, wobei dem 
ursprunglichen Gasgemisch Fremdgase beigemischt werden, oder aber m an laBt die 
fremden Gase im Laufe der Rk. sich anreichern, u. zwar so, daB die umlaufenden Gase 
wenigstens 25°/0, vorzugsweise 40%  11 ■ m ehr davon enthalten. Auf diese Weise wird 
eine unerwiinschte Tem p.-Erhóhung vermieden. Ais Gase, die dem Rk.-Gemisch 
zugesetzt werden konnen, kommen Gase, ivie N, CH",, Athan, seltene Gase usw. in  Be- 
traeh t. Methan u . A than konnen sich im Laufe der Rk. ais Nebenprodd. bilden u. werden 
alsdann nicht entfernt. Mit Hilfe von Fe- u. Co-haltigen K atalysatoren konnen vorteil- 
haft nach dem Verf. KW -stoffe hergestellt werden, auBerdem aber auch andere sauer- 
stoffhaltige, organ. Verbb., wie Sauren, Ester, Alkohole, Ketone usw. —  Z. B. w ird ein 
Gasgemisch aus 65% CH,, 10%  N2, 10%  CO u. 15%  H 2 iiber einen K atalysator, ent- 
lialtend 100 Teile Fe, 100 Teile Cu u. 0,5 Teile Na, bei einem Druck von 50 a t  u. einer 
Temp. von 290° geleitet. Das durch die Rk. verbrauchte CO- u. H 2-Gemisch w ird durch 
E inpum pen von gereinigtem Wassergas, bestehend aus etwa 39%  CO, 58%  H 2 u. 
30%  N2 u . CH4, wieder ersetzt. Man erhalt so in  guter Ausbeute KW -stoffe, die teils 
fl. u. teils gasfórmig sind, u. die m ehr ais 2 Atome C im Molekuł enthalten. W ahrend 
der Rk. entstehen weder Uberhitzungen, noch Nebenrkk. m it Abscheidungen von C.
—  J e  nach den Rk.-Bedingungen erhalt m an auf ahnliche A rt fl. KW-stoffe, die sąuer-
stoffhaltige Prodd., irie A., hohere Alkohole u. Ester, enthalten, oder ein Gemisch von 
Methanol, Isobutylalkohol, hohere Alkohole u. cycl. Ketone. (F. P. 664 420 vom 22/11.
1928, ausg. 3/9. 1929. D. Prior. 30/11. 1927.) ULLRICH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu rt a. M. (Erfinder: Karl Bóttcher, 
F rank fu rt a. M.-Hochst), Darstellung von 4-Aminohexen-2, dessen Homologen und 
hexenylierten Aminen, dad. gek., daB m an in weiterer Ausbldg. des Verf. des Haupt- 
patentes hier 4-Halogenhexene-2 oder dereń Homologe m it N H 3 oder m it mono- oder 
disubstituierten Alkyl-, Aralkyl- oder Arylaminen um setzt. —  Aus 4-Chlorhexen-2 (I) 
u. Didthylamin (II) en tsteht 4-Diathylaminohexen-2, Ol, Kp. etwa 168°. — I  liefert 
m it A n ilin  Hexenylanilin, K p .7 120°. — Aus I  u. Benzylamin  wird Hexenylbenzylamin, 
K p .,, 120—125°. — Boi der Einw. von N H 3 auf I  oder die entsprechende Bromverb. 
erhalt man neben 4yAminohexen-2, Kp. etwal35°, das bei etwa 200° sd. Dihexenylamin.
— Aus 4-Cldor-5-methylhexen-2 (III) u. I I  en tsteh t 4-Didthylamino-5-metliylhexen-2, 
Ol, K p. etwa 175°. —  Aus D I u. A nilin  w ird M ethylhexenylanilin  erhalten, K p.10 128°. 
(D. R . P . 487787 K l. 12q vom 4/7. 1926, ausg. 16/12. 1929. Zus. zu D. R. P. 473215;

Akt.-Ges. fiir Stickstoffdiinger, Deutschland, Darstellung uon Essigsaureanhydrid 
aus Essigsaure durch Behandlung m it Phosgen in  Ggw. von Mefcallverbb. von Metallen, 
dereń Chloride m it Essigsaure die entsprechenden Acetate liefern, z. B. die Metalle 
der 2. u. 3. Gruppe des period. Systems, wie Mg, Ca, Sr, Ba, Al u. die Metalle der 
Fe-Gruppe, sOwie Ce. Die Metalle werden in  Form  ihrer Salze m it Minerał- wie auch 
organ. Sauren oder ais Oxyde benutzt. — Hoehprozentige Essigsaure wird m it 10°/o 
wasserfreiem A1C13 versetzt u. bis zur Lsg. desselben erhitzt. Dann w ird ein schwacher 
Strom C0C12 durch die sd. Lsg. geleitet. Das A nhydrid w ird durch Dest. aus der 
Rk.-Masse gewonnen. —  Im  zweiten Beispiel w ird Mg-Acetat ais K atalysator benutzt. 
(F. P. 669150 vom 4/2. 1929, ausg. 12/11. 1929.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Ester mehrwertiger Alkohole 
und ihre Derivate. Auf mehrwertige Alkohole werden die Kondensationsprodd. aus Saure- 
cMoriden, die m it Hilfe tertidrer Basen, wie Tridthylamin  oder P yridin  oder wasser- 
freien Metallchloriden, erhalten werden, zur Einw. gebracht. —  Z. B. werden zu 10 Teilen 
Cellulose u. 100 Teilen C1C<,HS wahrend %  Stde. unter R iihren bei 125— 130° das 
Kondensationsprcd. aus 35 Teilen Laurylchlorid u . 15 Teilen P yrid in  gegeben. Man erhalt 
so 40 Teile Laurinsdureester der Cellulose m it 81% Laurinsaure. Auf ahnliche Weise 
erhalt m an aus Glycerin u . dem Kondensationsprod. aus Acetylchlorid ein Gemenge 
von Diacetyl u. Triacetyl, aus Cellulose u. Naphthensdurechlorid (K p.J2 95— 120°) den 
Naphthensdureester der Cellulose (Diester einer Saure vom Mol.-Gew. 220) u. aus Ćellu- 
lose u. dem Kondensationsprod. des Phenylacetylchlmids das Phenylacetat der Cellulose.

12/9. 1929.) D e r s i n .

C. 1929. I. 3037.) A l t p e t e r .



(F. P. 664770 vom 28/11. 1928, ausg. 7/9. 1929. D. P riorr. 1/12. 1927. u. 10/2.
1928.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Ernst Maschmann), F ran k fu rt a . M.,
Darstettung des Natriumsakes der Tribismutylweinsaure in  fester krystallisierter Form, 
dad. gek., daB m an Lsgg. von Wismut tar trat (I) in  der gerade ausreichenden Men^o 
NaOH bei gelinder Temp. bis zur Abscbeidung der krystalUsierten Verb. sieli selbst 
iiberlaBt. — Z. B. w ird eine Lsg. von NaOH m it Weinsaure u. einer Lsg. von B i(N 03)2 
in verd. HNO? versetzt, wobei der zuerst auftretende Nd. wieder in  Lsg. geht. H ierauf 
wird vorsichtig NaOH zugesetzt, der entstehende Nd. lost sich beim Schiitteln eben 
auf. Nach Filtrieren laBt man krystallisieren, wobei weiBe Krystallc, Zus. C4H 20 6(Bi0)s - 
Na, Bi-Geh. 74,29%. erhalten werden. — Das gleiche Prod. en tsteht durch Auflosen 
von I  in  verd. NaOH, worauf m an die Lsg. 8 Tage stehen laBt. (Hierzu vgl. A. P
1 540 117, C. 1925. I I . 771.) (D. R. P. 485197 KI. 12o vom 24/2. 1924, ausg. 28/10.
1929.) A l t p e t e r . 

Societe Industrielle du Languedoc (Soc. an.), Frankreich, Ite,inigung organischer
Salze durch E rhitzen auf hohe Tempp., wobei die Verunreinigungen unl. werden. — 
100 Teile Ca-Tartrat werden im Autoklaven m it direktem Dampf bei 6 a t  2 Stdn. er- 
liitzt, u. darauf w ird das Prod. zweimal m it k. W. gewaschen, das Salz m it der berechneten 
Menge H 2S 04 zers., Entfarbungskohle zugesetzt u. die M. 2 Stdn. auf 65° erliitzt. 
Die filtrierte  Lsg. liefert beim Eindampfen reine Weinsaure. (F. P. 668 969 vom 
23/5. 1928, ausg. 8/11. 1929.) M. F . M u l l e r .

Bergwerksverband zur Verwertung von Schutzrechten der Kohlentechnik
G. m. b. H., Dortm und, Herstellung von Blausdure nach P aten t 411104, gek. durch 
die Verwendung von nichtfluchtigen Rhodanverbb., die durch Zerstauber m it Hilfe 
von Diisen oder auch anderen Hilfsmitteln in  eine fein verteilte Form  ubergefiihrt 
u. in  diesem Zustand der Oxydation mittels 0 2 unterworfen werden. — Zur tjber- 
fiihrung der Rhodanverbb. in  fein verteilte Form konnen gleichzeitig therm . u . mechan. 
M ittel verwendet werden. (D. R. P. 488271 K I. 12k vom 24/12. 1924, ausg. 24/12. 
1929. Zus. zu D. R. P. 411104; C. 1925. II. 429.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., ■ F rankfurt a. M., Herstellung von haltbaren 
Losungen des p-aminoyhenylstibinsauren Diathylamins, dad. gek., daB m an zu einer 
Lsg. dieses Salzes Glucose (4 Teile auf 15 Teile 33%ig. Lsg.) zusetzt. Das Eintreten 
von Triibungen der Lsgg. w ird hierdurch verzógert. (Schwz. P. 134783 vom 20/2.
1928, ausg. 16/10.1928. D .P rio r. 24/2.1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von komplexen 
Metallverbindungen. W erden die nach E. P. 295 734, C. 1928. II . 3063 erhaltlichen 
komplexen Metallsalzo der Einw. oxydierend wirkender M ittel unterworfen, so ent- 
stehen Prodd. m it gesteigerter biolog. Wrkg. — Z. B. wird das K-Salz der Antimonyl- 
brenzcatechindisulfonsaure m it 3%ig. H 20 2 behandelt, m it verd. KOH neutralisiert u. 
eingedampft. Der Riickstand is t in  W. 11. u. enthalt 5-wertiges Sb. —  Das K-Salz der 
Zinnbrenzcatechindisuljonsaure wird in wss. Lsg. mittels Luftdurchleitens oxydiert, 
bis eine Probe kein j  mehr absorbiert. Aus der Lsg. erhalt man durch Eindampfen 
ein Prod., welches 5-wertiges Sn enthalt. — In  gleicher Weise wird das K-Salz der 
Manganbrenzcatechindisulfonsaure oxydiert, das Prod. is t in  W. m it griinlicher Farbung
1. — Das K-Salz der Antirrumylpyrogalloldisuljonsaure wird in  wss. Suspension m it 
H20 j behandelt, wobei die M. in  Lsg. geht. Nach Neutralisation m it verd. KOH wird 
filtrie rt u. m it CH3OH gefallt. Das gclbliche Pulver ist 11. in W., aus welchem es durcli

NaOH oder HCI n icht gefallt wird. 
OH OH X)as Prod. h a t vermutlich die Zus. I.

K 0 3S— —O O— —S0 3K — Protocatechusaure w ird in  Di-
\ I  iI I athylaminlsg. gel., Sb2Oz zugegeben,

K -^  u. die Lsg. m it D iathylam in neu-
gQ g o  K tralisiert. Zu der die Komponenten

3 3 komplex gebunden enthaltenden
Lsg. wird H 20.> zugegeben. Die Lsg. wird m it D iathylam in neutralisiert u. eingedampft. 
Das Rk.-Prod." ist ein gelbliches, in W. 11. Pulver. — Das Oxydationsprod. der 'Ainn- 
protocatechusaure is t ein wenig gefiirbtes, in  W. 11. Pulver. (E. P. 313 541 vom 14/2.
1928, ausg. 11/7. 1929.) A l t p t e e r .

Chemische Fabrik Pott & Co., Pirna-Copitz (Erfinder: Friedrich Pospiech, 
Dresden), Herstellung von Benzylalkohol, dad. gek., daB Benzylchlorid m it Erdalkali- 
carbonaten in  W. bei erhóhter Temp. behandelt wird. — Z. B. Benzylchlorid w ird m it
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der 5-fachen Menge W. in  einer saurefesten Blase, die ebenso wie der darauf befindlicbo 
kolonnenartige Aufsatz vollstandig m it Calcit gefiillt ist, 24 Stdn. bei gelindem Sieden 
erhalten. Der von chlorhaltigen Nebenprodd. freie BanzylałkoJiol wird nebst der neutralen 
CaClo, MgCl2-Lauge abgezogen u. gewaschen. (D. R . P . 484662  IO. 12 o vom 12/5. 
1926“ ausg. 23/10. 1929.) H o p p ic .

Van Schaaek Bros. Chemical Works Inc... iibert. von: Robert H. van Schaack jr. 
und Robert Calvert, Chicago, Illinois, Darstellung von Acyloxalkylestcm von ziceibasischen 
Sauren, insbesondere von OH-substituierten Pbtbalsauremono- u. -digtykolester, nach 
dem Formelschema:

CcH4(COOK)2 +  2Cl-CHj*CH 1-OH =  C0H4< ^ g ; g ^ . -^ ; g g  +  2KC1

p t-T ^-COO-CHj-CHj-OH , q tt . coO H  __ O H  ^'COO,CHJ*Cns-OOC-CH3 i w  n
^ “^COO-CH^Cf^-OH +  — ^ u4-\C00-CHs-CHs.0H +  lll[U

i 2CH -COOII   q tt ^COO-CIIj-CHj.OOC-CHg t jt q
-f- ^ b H 3.O U U U  —  (-'oH 4 < c O O - C H s-CHs-O O C .C H 3 +

Dieselben Prodd. werden auch erhalten, wenn Atliylenglykolmonoacetat m it Phthal- 
saure in  Ggw. von H 2S 0 4 verestert wird. Es konnen auf diese Weise a ch die ent- 
sprecbenden E ster von einbas. Sauren hergestellt werden, z. 6 . der Athylenglykol- 
monosłearinsauremonoessigsaureesler (Cj 7H 35 • CO O ■ CII, • CH2 • O O C • CII3). In  derP aten t- 
schrift sind noch die entspreclienden Oxalsaureester sowie Bcnzoesaureester genannt. 
(A. P .  1 7 3 3  6 3 9  vom 2/5 . 1927, ausg. 29/10. 1929.) M . F .  M u l l e r .

Compagnie de Produits Chimigues et Electrometallurgigues Alais, Froges 
et Camargue, Paris, Darstellung von Cyclo1iexylaminen durch E rhitzen von Cyclo- 
hexanol oder dessen Homologen m it prim . Aminen in  Ggw. eines Ni-Hydrierungs- 
katalysators. Das Gemisch wird un ter R uhren auf etwa 150° erhitzt. — Z. B. wird 
A nilin  m it Cydohexanol im Autoklav in Ggw. von reduziertem Ni erhitzt, wobei Cydo- 
hezylcinilin entsteht. In  gleicher Weise werden erhalten: Cyclohexyl-p-toluidin, 
o-Methylcydohexyl-p-toluidin, p-Methylcydoliexylanilin, letzteres aus p-Methylcyclo- 
liexanol, dargestellt durch kataly t. Red. von p-Kresol un ter Druck. (E. P . 314 872 
vom 2/7. 1929, Auszug veroff. 28/8. 1929. P rior. 3/7. 1928.) A l t p e t e r .

A. Skita und F. Keil, Hannover, Darstellung von Aminoalkoholen. Hierzu vgl.
C. 1929. II . 558. Nacbzutragen is t folgendes: A u s Cydohexylamin (I) u . Arabinose 
w ird N-Cydo7iexylarabinamin, aus I  u . Mannose N-Cydchexylmannamin  erhalten, aus 
Acetylaceton u. Aminoallianol en tsteht ein Prod. der Zus. CH3-CH(OH)-CH2-CH(CH3)- 
N H -C H 2-CH2OH. (E. P . 313 617 vom 14/6. 1929, Auszug veroff. 8/8. 1929. Prior. 
15/6. 1928.) A l t p e t e r .

James Alexander Tinling, London, Herstellung von Borneol und Isoborneol aus 
P inen oder Camphen durch D berfuhrung in  die Borneol- u. Isoborneolester un ter Ver- 
wendung von Veresterungsforderern, wie acylierte arom at. Carbonsiiureanhydride, 
z. B. o-Benzoylbenzoesaureanliydrid oder das gemischte Anhydrid von Essigsaure u.
o-Benzoylbcnzoesaurc (CcH 5• CO• ]  qq^>0). (E. P . 321442 vom 2/8. 1928, ausg.
5/12. 1929.) 3 M. F . M u l l e r .

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu rt a. M., (Erfinder: Otto Nicodemus,
F rank fu rt a. M.-Hocbst), Darstellung mehrkerniger Kohlenwasserstoffe der Anthracen- 
reihe und ihrer Substitutionsprcdukte aus KcUlenuasserslcJfen vcm Typus der Di- oder 
Triarylmethane, welche in o-Stellung zum CHĄ-KoMenstcff eine C IIr  oder C //2-Gruppe 
enthalten, dad. gek., daB m an diese Stoffe bei erbohter Tem p., m it 0 2 o d e r  0 2-abgebenden 
M itteln im Dberschufi gemiseht, iiber hochporose K orper in  Ggw. von Oxydations- 
katalysatoren leitet. — Beispiel 1: Man leitet durch ein KontaktgefiiC aus Cu, das 
m it m it Mn-Co-Oxyden getrankter akt. Kohle gefiillt ist, bei 400° die Dampfe von 
m-Xylylphenylmethan, K p. 305°, m it uberschiissiger Luft. Man erhalt zu 40%  Aus
beute p-Metliylanlhracen vom F . 201°. — In  analoger Weise erhalt m an aus p-Xylyl- 
plienylmethan ji-Methylantliracen, aus a-Bcnzyl-p-methylnaphlhalin zu 40%  der Theorie 
NapMhanthracen vom F . 167° u. aus m-Dixylylplienylinetlian, K p. 210°, 9-Xylyl-2-methyl- 
anthracen in  glanzenden, gelblichweifien Bliittehen vom F. 224°. (D . R .  P .  4 8 6 7 6 6  
KI. 12o vom 23/6. 1925, ausg. 25/11. 1929.) D e r s i n .

Richard Kuhn und Alfred Winterstein, Ziirich, Scbweiz, Herstellung von 1,8-Di- 
phenyloctatetraen-1,3,5,7, dad. gelc., daC man Bemstcinsdure, Zimtaldchyd, ein Schwer- 
metallsalz (PbO, Bi20 3, BaO) u. ein organ. Siiurcanhydrid (Eg.-Anhydrid) aufeinander



einwirken liiBt. —  Hicrzu vgl. C. 1928. I. 1401. (Schwz. P. 134 613 vora 4/10. 1927, 
ausg. 16/10. 1929.) _ A lt p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Otto Nicodemus, 
F rank fu rt a. M.-Hochst), Darstellung mehrkerniger Kohlenioasserstoffe und ihrer Sub- 
slitviic7isprcdvklc dvrch Ringschlu fi. Zu den Reff. nach E. P . 251270 usw., C. 1928.
II. 1821, E. P . 258553, C. 1929. II. 98 u. F . P . 614959, C. 1929. II. 797 ist folgendes 
nachzutragen: Aus 1,3,1',3'-Tetramethylbenzcphenon (Kp. 328°, dargestellt aus m-Xylol 
u. COCl2 in  Ggw. von A1C13) entsteht m it 30%ig- Ausbeute 1,3,6-Trimethylanthracen,
F. 232°. — a.-Naphthoyl-m-xylol, K p .14 245°, liefert fi-Melhylnaphtlianlhracen, F . 130°. — 
Aus m-Aminobenzoyl-m-xylol, F . 121°, en tsteht 2-Methyl-6-aminoanthracen, F . 254°, 
1. in  konz. H 2S 04 m it gelbgriiner Farbę, 1. in  verd. Sauren. — W oiter werden erhalten: 
1,4,7-Trimethylanthracen, F . 227°, aus l,4,2',5'-Tetramethylbcnzcphenon, Kp. 326°. —

CH.—CH,
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CII, '  Vv' / \ C H 3
2-Amino-6-methylanthraccn, F . 254°, aus l,3-Dimethyl-4'-aminobenzophenon, F . 121°. — 
1,2-Benzoloanthracen (I), F . 167°, aus o-Toloyl-a-nophthalin, CI0H 7• CO• C,jH4• CH3, 
Kp. 365°. — 6-Methyl-l,2-benzoloanthracen, F . 131°, aus m-Xyloyl-u.-naphthalin, K p.14 
245°. — l,2-Benzolo-8-methylanthracen, F . 142°, aus o-Toloyl-fi-methylnaphthalin, 
C10HG• (CH3)2• (CO - C„Hj • CH,)1, K p.14 245— 250°. — l,2-Benzolo-3,6-dimelhylanthracen,
F. 124°, aus m-Xyloyl-a-methylnaphlhalin, C10H0(CH3)l '(CO-C5H 3[CH3]2'-[CH3]4')4. — 
2-Methyl-7-phcnylaniliracen, F . 253°, aus m-Xyloldiphenyl (H), F. 112°. — Acenaphth- 
anthracen(lll), F . 191°, aus o-Toloylacenaphthm, F . 138°.— Fluorcnanthracen, F . 279°, 
aus o-ToloylJluoren, F . 138°. — 1,2,5,6-Dibenzoloanlhracen, F . 246°, aus fi-Methyl- 
<x.,fi-nophthenoii, F . 136°. — 1,2,7,8-Dibenzoloanihracen, F. 248°, aus fi-Methyl-<x,v.- 
naphthenon, F . 168°. —  2,3,6,7-Ditoluclcphenanlhren (IV), F. 189°, aus Iscphtlialoyl- 
di-m-xylol, K p ., 270—275°. — 1,2,3,4-Llibenzoloantkracen, F. 279,5°, aus o-Toloyl- 
phenanłhren, K p.8 275—280°, F . 137°. — Di-fi-')ne.ihylnaphtho-l,2,5,6-naphthalin (V),
F. 378—379° (unter vorheriger Sublimation), aus l,5-Di-m-xyloylnaphthalin, F . 201°. — 
Di-fi-methylnaphtho-l,2,3,4-naphihalin (VI), F . 188°, aus l,4-Di-m-xyloylmiphthalin,
F. 137°. — Die Prodd. sind zumeist in H 2S 04 m it ro ter Farbę 1. (D .R .P . 481 819 
KI. 12o vom 25/4. 1925, ausg. 18/9. 1929.) A lt p e t e r .

Quaker Oats Co., Chicago, V. St. A., Herstellung von Furfurol. (D. R. P. 486 293 
KU. 12 OTOia 7/9.1923, ausg. 14/11.1929. A. Prior. 7/9.1922. — C. 1925.1 . 1245.) H opp.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Mercapto- 
benzothiazolen durch Einw. von Alkali- oder Erdalkalisulfhydraten auf o-Nilrochlor- 
benzol (I) oder dessen D eriw . u . nachfolgende Umsetzung m it CS2. Hierbei entstehen 
die Endprodd. in  fast quantitativer Ausbeute. Werden die Komponenten gleichzeitig 
in  wss. oder wss.-alkoh. Lsg. umgesetzt, so erkalt man Ausbeuten von 70— 75%  der
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Theorie. — Z. B. wird I  in W. unter gutem Riihrcn auf etwa 100° erw arm t u. innerhalb 
5—10 Stdn. NaSH-Lsg. von 17% H 2S-Geh. eingetragen. H ierauf w ird einige Stdn. 
nachgeruhrt u. nach Abkiihlung CS2 eingelassen. H ierauf erh itz t m an langsam noch- 
mals auf 100°, dest. m it Dainpf CS2 u. ais Nebenprod. entstandenes o-Cliloranilin ab , 
durch Ansituern der Lsg. wird das entstandene Mercaptobenzothiazol gefallt. Ausbeute 
95%. — Aus 3-Nitro-4-chlortoluol w ird in  gleicher Weise 5-Malhyl-2-mercaptobenzo-

thiazol erhalten, F . 170—172°. —  l,4-Dicldor-2-nitro- 
benzol liefert 5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol. — Aus 

t t e , n /  T  \ p . q t i  o;o'-Dinitrophenyldisulfid oder o,o'-Diaminodiphenyl-
'  disulfid  w ird m it fast quan tita tiver Ausbeute 2-Mer-

captobenzolhiazol erhalten. — 2,4-Dinitrochlorbenzol 
liefert 5-Nitro-2-mercaplobenzothiazol, F . 223°, sofern 

in  alkoli. Lsg. gearbeitet wird, anderenfalls en tsteh t Dimercaptobenzodithiazol (neben- 
stehende Zus.) ais H auptprod. (F. P. 669 921 vom 20/2. 1929, ausg. 22/11. 1929.
D. Prior. 21/2.1928.) '  A l t p e t e r .

S. Karpen & Bros, Chicago, V. St. A., Verfahren zum Trennen eines Gemenges 
von Hezamethylentetramin und Ammoniumcidorid. H ierzu vgl. A. P. 1566821, C. 1926.
I. 2514. Nachzutragen is t folgendes: M it zunelimendem Geh. der N H 3-Lsg. an N H 3 
wiichst die Loslichkeit des NH4C1 u. sink t diejenige des CcH 12N4. In  100 ccm Lsg. 
m it 28,4 N H3 sind 1. 4,2 CcH ]2N„ 24,2 N H.,CI,100 ccm W. losen: 76,9 N H3, 11,2 C6H12N4,
65,5 NH4C1. In N H 3-f reiem W. sind 1. auf 100 ccm Lsg.: 28,4 N H „ 4,2 C6H I2N4, 20,2 
NH4C1, —  in 100 ccm W. sind 1.: 90,5 C6H 12N4, 38,6 NH4C1. —  Die Loslichkeit des 
CcH 12N4 sinkt um etwa 87,6%, diejenige des NH,C1 steigt auf 170%. (D. R. P. 487334 
KI. 12p vom 29/10. 1925, ausg. 9/12. 1929.) A lt p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
FucllS. PraktiscJies aus der Kleiderfarberei. Das Farben wollcner Kleider. Vf. 

behandelt ausfuhrlich das Reinigen getragener Wollkleider vor dem Farben zur Er- 
zielung gleichmafiiger Farbungen, die Entfernung der S 0 2 aus weiBen Iileidern m it 
Oxydationsm itteln u. das Farben so gereinigtor Kleidungsstiicko selbst. (Ztschr. 
ges. Textilind. 32. 761—62. 9/10. 1929.) B r a u n s .

A. J. Hall, Das Farben von Kunstseidemalerial in  schwarzen Tónen. Vf. bespricht 
die Eigg. der Acetatseide, das Schwarzfarben derselben u. die Erzeugung von schwarzen 
Tónen auf Baumwolle m it Anilinschwarz. (Anier. Dyestuff Reporter 18. 671—74. 
14/10. 1929.) B r a u n s .

Harold Bragg, Geeignetes Wasserfiir die Strumpffarberei. Vf. bespricht den EinfluB
des H artegrades des W. bei der Strumpffarberei, die Behandlung von hartem  W. u. 
die Kontrolle, wie sie in der N a t  u  r s e i d e n - S t r u m p f f a b r i k z  u I n d i a n a 
p o l i s ,  I n d .  ausgefiihrt wird. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 774—76. 25/11. 
1929.) f B r a u n s .

M. L. Crossley, Der Einflufl der Isomerie auf die Farbę. Vf. bespricht in  einem 
Vortrag den EinfluB der Isomerie auf den Farbton eines Farbstoffes. (Amer. Dyestuff 
Reporter 18. 768—71. 25/11. 1929.) ' B r a u n s .

L. J. Hooley, Farbstoffe und ihre Anwendmuj. Neuer teclmisclier Forłschriłł. (Vgl.
C. 1929. I I . 2265.) Es werden die Paten te iiber die H erst. von Krystalhiolelt, von 
Wolfram-Molybdan-Phosphorsdure-Farbstoffverbb., ihre Anwendung u. die Herst. von 
A uxanin  B  besproclien. (Chem. Ago 21. Nr. 541. Dyestuffs Monthly Supplement 39. 
9/11. 1929.) B r a u n s .

L. J. Hooley, Farbstoffe und ihre Anwendung. Neuer technisclier Fortsćhritt. (Vgl. 
vorst. Ref.) Es wird das Gleichfarben Ton Celluloseseide, der EinfluB der steigenden 
Affinitat, die richtige W ahl der Farbstoffe u. die neueren Patente iiber das Farben 
besprochen. (Chem. Age 21. Nr. 546. Dyestuffs Monthly Suppl. 47.14/12.1929.) BRAUN.

Gelling, Das Zersłaubeverfahren in  der Farbenfabrikation. Mit Abbildungen ver- 
sehene Abhandlung iiber die Verwendung des Zerstaubeverf. in  der Marsfarben- 
fabrikation, zum Troclmen geschlammter Erdfarben, bei der H erst, von Bleimennige 
u. -glatte, sowio anderer Pigmente. (Farben-Ztg. 35. 338—40.16/11. 1929. Koln.) KÓN.

Walter Laufenberg, Die Bleiolaggregatbildung (sog. Bleiseifenbildung) wid ihr 
Wert fiir  die Ansłrichłechnik. Die sog. Bleiseifen haben in  der Anstrichtechnik einen 
hervorragenden W ert; die Bestrebungen, die zur Fabrikation hochdisperser Mennige 
fuhrten, haben neue qua]itative Fortschritte m it sich gebracht, worunter die ver-
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m ehrte Bleiolaggregatbldg. besonders hoch zu werten ist. Mit Tabellen u. Scbaubild. 
(Farben-Ztg. 35. 546— 49. 14/12. 1929. Essen.) K ó n ig .

— , AUerungswirkung auf das Trocknen von Dmckfarbe. VoraussiclitIiche Trocken- 
fahigkeit durch physikal. u . chem. Eigg. der verwandten Pigmente. Verss. m it Farben 
aus verschiedenen Pigmenten unter Zugabe von Co-, Pb- u. Mn-Trockncrn. Einteilung 
der Farben in  zwei Gruppen je nach langsamer oder rascher Trocknung. Es wurde 
festgestellt, daB die Ggw. von Tonerdehydrat eine Verschlechterung der Trockner, 
wahrscheinlich infolge Umsetzung der Metalle, hervorruft. AuBer Tonerdehydrat 
werden ais ,,Verzogerer“ der Trocknung auch Al-Phospliat u. Ca-Silicat ais alkal. 
wirkende Verbb. angefuhrt. (Amer. In k  Maker 7- Nr. 11. 19— 20. Nov. 1929.) K ó n ig .

Hans Ed. Fierz-David, Die fruhere und lieutige Analyse von Farhstoffen. Eine 
Zusammenstellung u. Besprechung der alten  u. neuen Analysenmethoden fiir Farb- 
stoffe. Einige Beispiele werden im einzelnen beschrioben. (Rev. gen. Matieres colo- 
rantes Teinturo etc. 33. 345—48. 399— 404. Sept. 1929.) B r a u n s .

W. Husse und Ch. Zierold, Aufstellung einer JRifiskala zur Prufung der Form- 
anderungsfahigkeit von Amtrichen. Bei der Dornbiegeprobe yon Metallschutzanstrichen 
wurde in  Beriicksichtigung der verschiedenartigen Ausbildung der Risse eine RiB- 
skala m it 6 RiBgraden aufgestellt, fiir die die Zahl der Risse pro qcm in Abhangig- 
keit von dem Dorndurchmesser grundlegend ist. M it Photogrammen u. Schaubildern. 
(Farben-Ztg. 35. 334—35. 16/11. 1929. Berlin-Dahlem, S taatl. Materialprufungs
am t.) K ó n ig .

Feller, Die Prufung von Kalk- und Zementfarben. Vf. wendet sieh gegen einige 
Stellen in  dem Aufsatz von PLATZMANN (C. 1929. I I .  2505), so gegen dio Verwendung 
von Gips zum Schónen von Eiscnoxydfarben, gegen die Bezeiclraung von Griinerde 
ais Kalkgriin, iiber dio Aufbereitung der Erdfarben durch Vermahlen. Kze. R. 
bespricht die Lóslichkeit von Zinkgelb bei Ggw. von Alkali u. W., Grunerde ais Kalk- 
griin u. die Prufung der L ichtechtheit in  einem photograph. Kopierrahmen, dem dio 
Lichtpriifung von Zem entfarbplatten vorzuziehen sei. Entgegnung von Platzmann 
auf die Einwande. (Farben-Ztg. 35. 79—81. 12/10. 1929.) KÓNIG.

Chemische Fabrik H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz (Erfinder: H. Bertsch),
Herstellung von Turkischrololen u. iihnlichen wasserl. P rodd., die durch Behandeln 
der Ole m it H 2S 0 4 gewonnen werden, dad. gek., daB die H 2S 04-Behandlung in  Ggw. 
von Sulfonsauren hydr. mehrkerniger KW -stoffe oder D eriw . solcher yorgenommen 
wird. —  E in Gemisch von 500 kg Ricinusol u. 250 kg Octohydroanlhracensulfonsaure 
u. 125 kg H 2SO., wird 1 Stde. stehen gelassen. Das Prod. is t klar wasserl. u. besitzt 
nach dem Waschen m it W. u. nach dem Neutralisieren eine groBe Kalk-, Saure- u. 
Magnesiabestandigkeit. An Stelle von Octohydroanthracensulfonsaure konnen z. B. 
die alkyl. Tetrahydronaphthalinsulfonsauren, insbesondere die Isopropyl- u. hobuiyl- 
tetraJiydrmaphtlialinsulfoiisdure verwendet werden. (D. R. P. 487705 KI. 23c vom 
28/3. 1925, ausg. 12/12. 1929.) M. F . M u l l e r .

H. E. Pitman, St. Louis, V. St. A., Herstellung von Fingerabdriicken mittels 
klebendtr Kautscliukmischung. Die Fingerabdriicke werden durch Bestiiuben m it Al 
oder einem anderen Pulver u. Entfernen des iiberschussigen Pulvers festgehalten, 
m it einem m it einer klebenden Kautschukschiclit versehenen Stoff bedeckt, worauf 
das Pulver u. dam it der Abdruck auf die Klebflache iibergeht, die nunmehr m it einer 
Celluloidschicht versehen wird. Die Klebschicht besteht aus Kreppkautschuk, Guayul- 
kautschuk, RuB, weichem Cumaronharz u. Baumwollsamenol in  bestimmten Mengen- 
verhaltnissen. (E. P. 316788 vom 21/8. 1928, ausg. 29/8. 1929.) PANKÓW.

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, iibert. von: Frank S. Low, Niagara 
Falls, V. St. A., Chromgrun. Durch Behandeln von Ferrochrom erhaltenes CrCl3 
wird, zweckmaBig in  Ggw. geringer Mengen von Kobie, bei Tempp. von 300—450° 
m it iiberhitztem I)am pf behandelt u. das Erzeugnis kurze Zeit in Luft- oder Sauerstoff- 
strom  erhitzt. (A. P. 1738 780 vom 18/2. 1927, ausg. 10/12. 1929.) K u h l i n g .

Monroe-Louisiana Carbon Co., Monroe, iibert. von: Chauncey Matlock, 
Brooklyn, V. St. A., Ru/3. Gasfórmige KW -stoffe werden m it bestimmten, zur volI- 
standigen Verbrennung n ich t ausreichenden Mengen vorerhitzter L u ft rerbrannt. 
(A. P. 1738  716 vom 5/1. 1921, ausg. 10/12. 1929.) K u h l i n g .

John Jay Jakosky, Los Angeles, Herstellung einer llischung von Lampenru/3 
und Ol. Das Verf. besteht darin , daB ein kohlenstoffhaltiges Ol an mindestens einer 
Stelle eines Ólbades einer hohen Erhitzung unterworfen wird, um einen Teil desselben
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in  LampenruB u. Gase zu dissoziieren, wonach der so erhaltene LampenruB in dem 
noch nicht dissoziierten, jene Stelle umgebenden Ol verteilt wird u. sieh in  einem Teil 
des Ols ansammelt, bis dieser Teil den gewiinschten Geh. an LampenruB besitzt, worauf 
dieser Teil vom iibrigen Ol abgęschieden wird. Die Einrichtung zur Durchfiihrung 
des Verf. is t dad. gek., daB sie eine Dissoziationskammer aufweist, in  der Elektroden 
angeordnet sind, um mindestens einen Lichtbogen im Olbade erzeugen zu konnen. 
An H and zahlreicher Zcichnungen ist die App. beschrieben. (Schwz. P. 134 369 vom 
24/5. 1928, ausg. 16/10. 1929.) M. F . M u lle r .

Newport Co., Carollville, iibert. von: J. Gubehnann, O. Stallmann und
H . J. Weiland, South Milwaukee, Y. St. A., Herstellung vmi Farbstoffzwisclienprodukten. 
2-[3'-Aminobenzyt]-benzoesdure u. dereń 4'-substituierte D eriw . werden aus den 
entsprechenden 2-Aminobenzoylbenzoesauren durch Bed., z. B. m it N H 3 u. Zn-Staub, 
in  Ggw. von Cu-Salzen (CuS04) erhalten. Die Prodd. konnen am N-Atom mono- oder 
dialkyliert oder acyliert (Acetyl, Benzoyl, Plithaloyl, Toluolsulfonyl) sein, oder aus
2 Moll. Aminoverbb. H arnstoffe gebildet werden, ferner Benzylidenderiw . hergestellt 
werden. — Es lassen sieh so erhalten: 2-\3'-Amino-4'-ehlorbenzylj-benzoesdure, die ent- 
sprechende 4'-Oxyverb. u. dereń Allcoxyverbb., die 4'-Methyl- oder 4'-Carboxylverb., 
ferner ein Gemiseh von 2-[2'- u . 3 '-Aminobenzylj-benzoesdure aus dem Nitrierungsprod. 
der 2-Benzoylbenzoesaure. —  Die Prodd. gehen durch Einw. kondensierend wirkender 
Mattel, wie ELSO.,, Oleum, CH3COOH u. P 20 5 oder PC15 in 2-Amino-10-anthronderiw. 
uber, z. B. 2-Amino- bzw. 2-Acelylamino-3-chlor-10-anthron, 2-Amino-3-athoxy- oder 
-metiu)xy-10-anthron. Die letztere Verb. g ib t bei der Einw. oxydierend wirkender M ittel
2-Amino-o-rnethoxyanlhrachinon. (E. P. 314804 vom 28/6. 1929, Auszug veroff. 28/8. 
1929. Prior. 2/7. 1928.) A l t p e t e r .

Durand & Huguenin, A.-G., Basel, Herstellung von Beizenfarbstoffen. Man 
diazotiert p-Amino-o-sulfobenzolazo-m-kresotinsaure u . kuppelt m it m-Kresotinsaure. Der 
Farbstoff farb t chromierte Wolle braunstichig orange; m it Chrombeize auf Baumwolle 
gedruckt erhalt m an kraftige braunstichig orange Farbungen. p-Amino-o-sulfobenzol- 
azo-m-kresotinsaure erhalt m an durch Vereinigen von diazotierter Monoacetyl-p-phe- 
nylendiaminsulfosaure m it m-Kresotinsaure u. Abspalten der Acetylgruppe durch 
Verseifen oder durch K uppeln von diazotierter p-Nitranilin-o-sulfosaure m it m-Kresotin- 
saure u. Red. der Nitrogruppe zur Aminogruppe. (Schwz. P. 132803 vom 12/1. 1928, 
ausg. 1/7. 1929. Zus. zu Schwz. P. 123930; C. 1928. I. 3488.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus, Mannheim, Paul Nawiasky und Alfred Ehrhardt, Ludwigshafen a. Rh.), 
Darstellung vcn Kondensationsprcduhten der Benzanthrcnreihe. (D. R. P. 483 154 
KI. 22b vom 3/12. 1927. ausg. 26/9. 1929. —  C. 1 £ 3 0 .1 . 134 [E. P. 311047].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim und Karl Koberle, Ludwigshafen a. Rh.), jDarstellung stickstoffhalliger 
Kupenfarbstojfe. (D. R. P. 485 909 KI. 22 b vom 28/1. 1928, ausg. 6/11. 1929. Zus. 
zu D. R. P. 481450; C. 1929. II. 2381. —  C. 1930. I. 293 [F. P. 663 1741-) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Karl Immer- 
heiser und Bodo Zschimmer, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Farblacken. 
(D. R. P. 488199 KI. 22f vom 11/5. 1926, ausg. 28/12. 1929. — C. 1927. II. 
1310.) K u h l in g .

Fober & Palm, Belgien, Farbige Uberziige auf Bauteilen u. dgl. Gemische von 
B aS04, BaC03, Kaliwasserglas, PbO u. W. oder ahnliche breifórmige Mischungen 
werden auf die zu uberziehenden Gegenstande aufgetragen. Die erforderlichen Farb- 
stoffe werden entweder den Gemischen vor dem Auftragen zugesetzt oder die noch 
feuchten t)berzuge werden m it ihnen eingestaubt. (F. P. 665 756 vom 7/12. 1928, 
ausg. 23/9. 1929. Big. P rior. 10/12. 1927.) K u h lin g .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
G. Petrow und O. Fedotow, Erniedrigung der Saure• und Jodzahl von Kolophonium. 

Kolophonium wurde m it CH3OH, CH3OH +  Glycerin, A., Phenol, Kresol, Anilin u. 
Pyridin verestert. Die starkste Erniedrigung der JZ . u. der SZ. t r a t  nach Behandeln 
m it Kresol ein. Das Kolophonium u. das m it CH3OH bzw. CH3OH u. Glycerin be- 
handelte Kolophonium ergaben beim Trocknen ilirer Terpentinollsgg. ldebrige t)bcr- 
zuge; alle ubrigen Prodd. gaben nicht klebende Filme. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Maslo- 
boino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 10 [51]. 37—38. Okt.) SCHÓNFELD.
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Ch. Dorn, Unlersuchung von Firnissurrogatcn. (Vgl. C. 1929. II . 937.) Dio 
Priifungsergebnisse weitorer F im isersatze sind in  einor Tabelle zusammengestellt. 
(Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowojo Djelo] 1929. No. 9 [50]. 25—26. Sept. 
Moskau.) SCHÓNFELD.

Ch. Dorn, I. Kolotuchin und S. Jakobowitsch, Fimissurrogate. (Vgl. vorst. 
Ref.) Bericht iiber dieU nters. von einigen Firnissurrogaten, die sich ais yóllig unbraueh- 
bar erwiescn haben. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Sliirowoje Djelo] 1929. No. 9
[50]. 27—28. Sept.) S chSn f e l d .

H. L. Hazeltine, Der nicht fliichtige Anteil. Zur Best. des n icht fliichtigen AnteiLs 
in  Laeken u. Anstrichfarben eignet sich ein Dcstillationsverf., boi welchem durch 
W agen des Unters.-Materials vor u. nach der Dest. u. durch Messen des Vol. des 
Dcstillates bei Beobachtung der Tempp. der prozentuale, nicht fliichtige Anteil or- 
m itte lt werden ltann. (Instrum ents 2. 269—71. Aug. 1929.) J u n g .

Bailey F . Williamson und Walter H. Beisler, Gainesville, Florida, Herstellung 
von Estergummi aus Terpentinharz durch Erhitzen m it Glycerin auf 170° am Riick- 
fluBkiihler, dann auf 240°, wobei W. u. Terpentinól abdest. Durch W.-Dampfbehandlung 
wird der Rest an Terpentinól entfernt u. die Temp. auf 290° erhoht, um dio Verbindung 
von Kolophonium  m it Glycerin vollstandig zu machen. Nach Entfernung des Riick- 
fluBkuhlers wird die M. nochmals m it W.-Dampf behandelt u. auf 275 bis 290° erhitzt, 
um das uberschtissige Glycerin zu entfernen. Das Prod. ist frei von unverseifbaren 
Anteilen. (A. P. 1734987 vom 23/5. 1927, ausg. 12/11. 1929.) M. F. M u lle r .

Cutler-Hammer, Inc., iibert. von: William C. Wilson, Chicago, V. St. A., 
Herstellung von Harzen aus Nitrobenzol und Schwefel. N 0 2C6H5 u. eine yerhaltnismaBig 
geringc Menge S werden zur Einw. gebracht. — Z. B. werden 600 Teile N 0 2C6Hc u. 
300 Teile S am RiickfluB unter Riihren etwa 41/* Stdn. erh itzt. 130 Teile des so er- 
lialtenen Harzes werden m it 350 Teilen Asbest geknetet, der tlberschuB von N 0 2CcH5 
entfernt u . der Riickstand m it 50 Teilen Furfurol vermisclit. Je  nach dem Zusatz von
S erhalt m an hóher- oder niederschmelzende Harze. ZweckmiiBig werden auf 369 Teile 
N 0 2CgH5 128—577 Teile S verwendet, u. die H arze noch einer W armebehandlung 
unterworfen. (A. P. 1732453  vom 22/6. 1925, ausg. 22/10. 1929.) U l l r i c h .

Chemische Fabriken D r. Kurt Albert G. m. b. H., Amóneburg, Biebrieh
a. R h., Verfahren zur Darstellung harter, unloslicher und unschmelzbarer Mnssen aus 
Phenolen u. Aldehyden, 1. dad. gek., daB man die nach D. R. P . 475 865 aus Phenolen 
u. einem UberschuB von CH20  erhaltenen Kondensationsprodd., welche CH20  in 
reaktionsfahiger Form enthalten, auf bereits mehr oder weniger yorgebildete, harzartige 
Kondensationsprodd. aus Phenolen u. Aldehyden, in  Abwesenheit oder in Ggw. von 
sauren oder alkal. K ontaktm itteln  einwirken liiBt. — 2. dad. gek., daB die Einw. der 
beiden Kondensationsprodd. aufeinander in  Ggw. von Fuli- oder Yerdiinnungsstoffen 
geschieht. —  3. dad. gek., daB man die Vermisehung der beiden A rtcn von Konden
sationsprodd. bei niedriger Temp. vornimmt, so daB m an zunachsfc zu einem Zwischen- 
prod. gelangt, daB gegebenenfalls erst an den Orten des Gebrauches evtl. unter Zu- 
fugung der erwahnten K ontaktm ittel u. von Wiirme in  die harte Form ubergefiihi-t 
■nird. (D. R. P. 484 046 Kl. 39 b vom 8/12. 1920, ausg. 10/10. 1929.) S a r r e .

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, Darstellung eines loslichcn und schmelz- 
baren iceipen Acetonharzes unter Verwendung von 1 Mol. Aceton u. 6 Molen Form 
aldehyd in  Ggw. von Natronlauge. — Zu einem Gemisch von 6 Toilen Aceton u. 45 Teilen 
40%ig. wss. Fcrmaldehydlsg. werden 5 Teile 50%'g- NaOH zugesetzt u. einige Min. 
stehen gelassen. Das H arz wird alkalifrei gewaschen. Es is t in A. 1. u. in  50%ig. 
Lsg. leicht flioBend. W ird z. B. Glas dam it iiberzogen u. das Prod. bei 125— 140° ge- 
backen, so wird eine farblose, von W. n icht angreifbare Filmschicht erhalten. (A. P. 
1683 535 vom 25/5. 1923, ausg. 4/9. 1928.) M. F. M u lle r .

British Cyanides Co. Ltd., England, Kondensalionsprodykle aus Dicyandiamid 
und. Formaldehyd. Zur D arst. von Kunstharzen werden diesen Kondensationsprodd. 
zugesetzt Kondensationsprodd. aus Harnstoff oder (u.) Thioharnstoff u. Formaldehyd. —
34,5 Teile Dicyandiamid werden in 57,5 Formaldeliydlsg. m it 21,4 Teilen Formaldehyd 
gel. u. die Lsg. wird 3 Stdn. auf dem W .-Bad auf 60-80° erhitzt. Beim Eindampfen auf 
dem W .-Bad wird ein klares H arz erhalten, das beim Abkiihlen durchsichtig u. spróde 
wird. Es is t in  W. unl., in  Athylenglykol 1. Es mischt sich leicht m it Harnstoff- 
Formaldehydkondensationsprodd. sowie m it anderen Kunstharzen. Beim Anfeuchten 
m it Athylenglykol u. E rhitzen mehrere Stdn. auf 80—85° wird ein klares durch-
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sichtiges Prod. erhalten, von kampherahnlicher Konsistenz. — 10 Teile Dicyanamid 
werden m it 10 Teilen Formaldehydlsg. (3,57 Teile H-CHO) auf 60—80° mehrere 
Stdn. erhitzt. M it der Lsg. werden indifferente Stoffe, wie gemahlener Papierstoff 
oder Holzmehl, ca. 1 :1  im pragniert. Das Prod. wird bei 70— 80° getrocknet, zer- 
kleinert, gemahlen u. durch HeiBverpressen geformt. — 20 Teile H arnstoff u. 20 Teile 
Dicyandiamid in  90 Teilen Formaldehydlsg. m it 34,2 Teilen H-CHO gel. werden auf 
dem W .-Bad 3 Stdn. erhitzt. Dabei wird eine Lsg. von 74 Teilen Harzprod. erhalten, 
m it der 61 Teile Holzmehl im pragniert werden, worauf das Prod. getrocknet, zerldcinert, 
gemahlen u. 5 Alin. auf 120° erh itz t wird. — 20 Teile Dicyandiamid in  40 Teilen Form 
aldehydlsg. m it 14,3 Teilen H-CHO gel werden 1 bis 2 Stdn. auf dem W .-Bad erhitzt. 
Dann werden 11,6 Teile H 2SO;1 m it 20 Teilen W. verd. zugesetzt. Dabei entwickelt 
sich C02 u. nach weiterem E rhitzen 1 bis 2 Stdn. gelatiniert die Lsg., die beim E in
dampfen auf dem W .-Bad ein dichtes gelatinóses Prod. liefert. Beim Erhitzen 18 Stdn. 
auf 80° wird ein weiBes H arz erhalten, das in  sd. W. erweicht u. sich auflóst. —  30 Teile 
Dicyandiamid in  58 Teilen Form aldehyd m it 21,5 Teilen H-CHO gel. werden nach 
Zusatz von 12,6 Teilen H-COOH mehrere Stdn. auf dem W .-Bad erhitzt. Dabei wird 
ein klares, sprodes H arz erhalten, das in  W. aufąu illt u. sich lost. Es m ischt sich m it 
Gelatine in allen Verhaltnissen. —  40 Teile Dicyandiamid in  77,6 Teilen Formaldehyd
lsg. m it 28,6 Teilen H-CHO gel. werden nach Zusatz von 40 Teilen Buitersdure mehrere 
Stdn. auf dem W .-Bad erhitzt. Es w ird ein klarer, sehr viscoser Sirup erhalten, der 
in  W. 1. is t u. beim Eindampfen ein klares, sprodes H arz liefert. Dieses m ischt sich m it 
Harnstoff-Formaldehydharzen. In  der Paten tschrift sind noch zahlreiche weitere 
Ausfiihrungsformen beschrieben. (F. P. 665 210 vom 18/10. 1928, ausg. 16/9. 1929.
E. P riorr. 23/12. 1927, 19/4. u. 21/7. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Hans Kappeler, Basel, Darstelhmg von Kunstmassen  durch Einw. von Furfurol, 
H arnstoff u . D im ethylolharnstoff. —  4 Teile Harnstoff u. 1 Teil Dimethylolharnstoff 
werden in  10 Teilen verd. HCI gel. u. die Lsg. m it 14 Teilen Furfurol yersetzt. Die 
Lsg. fa rb t sich unter Selbsterwarmung alsbald dunkel. Sie w ird zweeks Kiihlung in 
W. gestellt. Nach ca. 1 Stde. h a t sich eine feste Gallerte gebildet. Diese w ird nach 
m ehrstdg. Stehen auf ca. 50° erwarmt, gewaschen u. getrocknet. Das Prod. stellt eine 
schwarzglanzende, unschmelzbare, in  den iiblichen Lósungsmm. unl., gegen Laugen 
u. verd. Sauren bestandige M. dar. Eventl. werden der M. noch Fiillstoffe, Farbstoffe 
oder (u.) Erweichungsmittel zugesetzt. —  Ferner durch Einw. von Furfurol, Thio- 
harnstoff u . Anilin. 2 Teile Thioharnstoff u. 4 Teile A nilin  werden in  5 Teilen HCI 
(36%ig.) gel. u . m it 6,5 Teilen Furfurol vermischt. Die FI. fa rb t sich un ter Selbst
erwarmung zunachst dunkelkirschrot, spater schwarz u. e rs ta rrt nach langerem Stehen 
in  der K alte. Man erw arm t die M. schlieBlich 1—2 Stdn. auf ca. 80°. D ie erhaltene 
feste M. w ird nach dem Erkalten  neutral gewaschen u. getrocknet. Das Verf. kann 
auch wie vorher beschrieben abgeandert werden. — In  gleicher Weise wird ein Prod. 
liergestellt aus Furfurol, Thioharnstoff u. p-Toluidin  oder p-Phenylendiamin oder 
u-Naphthylamin oder (3-Naphthylamin (vgl. E . P . 293872; C. 1929.1. 310). (Scliwz. PP. 
133 713, 133 714, 133715, 133 716, 133717, 133713 vom 14/7. 1927, ausg. 22/9. 
1929. Zuss. zu Schwz. P. 131597; C. 1929. I. 310 [E. P . 293872].) M. F . M u l l e r .

Economy Fuse and Mfg. Co., ii ert. von: Oscar A. Cherry, Chicago, Illinois, 
Darstettung von Hamstoff-Formaldehydkondensationsprodukten bei einer [H '] 10-s 
unter Verwendung eines Metalles, das m it der handelsublichen Formaldehydlsg. derart 
reagiert, daB diese [H '] aufrechterhalten wird. —  400 Teile 40%ig- Formaldehydlsg. 
werden m it 5 Teilen Zn oder Ni unter RuckfluB 2 bis 3 Min. gekocht. Nachdem die 
Lsg. etwas abgekiihlt ist, werden 100 Teile H arnstoff zugesetzt u. die M. un ter Ruck- 
fluB gekocht. Die Lsg. w ird filtrie rt u. eingedampft. Dabei w ird ein viscoses Prod. 
erhalten, das in  Form en gegossen u. mehrere Tage bei 50 bis 100° gehartet wird. Das 
K unstharz is t durclisichtig u. gegen k. W. bestandig. — 1 Teil Mn-Acetat wird in 
100 Teilen handelsublicher Formaldehydlsg. gel. u . m it 25 Teilen H arnstoff vor- 
kondensiert. Dann werden nach dem Abkiihlen weitere 10 g H arnstoff zugesetzt 
u. die Lsg. bei gewóhnlichem oder yermindertem Druck eingedampft. Die [H'] betragt 
bei der Kondensation 10“3 bis 10~5'2. (A. P. 1737918 vom 2,3/5. 1927, ausg. 3/12. 
1929.) M. F. M u lle r .  .

Claude Bussard, Frankreich, Plastischmachen von Harnstoff-Form aldehydkonden- 
sation-sprodukten durch Zusatz von Kondensationsprodd. aus Thioharnstoff u. Form
aldehyd. — 5 bis 10 Teile 40%ig. wss. Formaldehydlsg. u. 1 Teil Thioharnstoff werden 
in  An- oder Abwesenheit von K atalysatoren, z. B. von Essigsaure, durch Kochen
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kondensiert u. zu Sirupdicke eingedampft. Dieses Prod. wird dann vor dem EingieBen 
in  Formen zu einem Harnstoff-Formaldehydkondensationsprod. zugesetzt. Die 
weitere Aufarbeitung geschieht in  iiblicher Weise. (F. P. 667 832 vom 21/1. 1929,

E. A. Hauser, Die Kautscliukstrukturforschung und ihre Bedeutung fiir die 
elastischen EigenschafUn der Kolloide im  allgemeinen. Zusammenfassende tlbersicht 
iiber den neuesten S tand der K autschukstrukturforschung unter besonderer Beriick- 
sichtigung der róntgenometr. Unters.-Ergebnisse in  ibrem EinfluB auf die Physik 
u. Chemie der Kolloide allgemein, fiir dereń elast. Eigg. eine neue H ypothese ent- 
wickelt wird. (Ind. engin. Chem. 21. 249—51. Marz 1929.) F ro m a n d i.

N. H. van Harpen, Neuere Arbeitsverfahren und Apparale au f dem Gebiete der 
Kautschukbereitung. Zusammenhangender Vortrag uber Antikoagulationsmittel, Dureh- 
seihen des Latex, Antisehimm elpraparate, Vorbearbeitung des Kautschukkuchens, 
Bekampfung des Rostfehlers, Schutzvorr., Na-Silicofluorid ais Koagulationsmittcl, 
Walzen von Crepe-Kautschuk, Trockenhauser u. kunstliche W armevorr. Abb. der 
Anlagen in  9 L ichtbildem . (Arch. Rubbercultuur Nederl.-Indie 13. 609—34. [635— 51]. 
N or. 1929.) G r o s z f e ld .

G. N. IJnger, Uber die Verwendung von A lum inium  in  der Kaułschukindwłrie. 
Die prak t. u. wirtschaftliche Eigrnmg des Al fiir die Kautscliukindustrie basiert in 
der Hauptsache auf dem U m stand, daB es yon S nicht angegriffen wird, u. auf seiner 
hohen Leitfahigkeit. Nahere Beschreibung seiner Venvendungsmógliehkeiten. (Rubber 
Age [New York] 25. 489— 90. 10/8. 1929.) F r o m a n d i .

Heinrich Loewen, Die Lóslichkeit von Schtcefel in  Kautschuk. E in Kómchen 
einer Schwefel-Kautschuk-Mischung oder ein eingetrockneter Tropfen einer Lsg. 
von K autschuk in  Bzl., der die notige Menge S zugesetzt war, wurden auf einem Objekt- 
trager im Trockenschrank erhitzt u. dann schnell u. Mk. beobaehtet. Nach kurzem 
Erhitzen auf 120° sieht man zahlreiche, aus den eingemischten S-Teilchen entstandene 
Tropfen, die bei weiterem Erhitzen nach einigen Min. yerschwinden. Beim E rkalten 
scheiden sieh viele feine Tropfen von unterkiihltem  S aus; nach einiger Zeit beginnt 
eine K rystallisation, die nach zwei A rten (monoklin u. rhomb.) vor sieh gehen kann. 
Sie beginnt meist an  mehreren Stellen; Trópfchen, die yon einem K rystall erreicht 
werden, erstarren unter Ausbildung • strahliger Krystallamellen. Langere Zeit yul- 
kanisierte Proben bleiben beim Abkuhlen klar. Man kann es so einriehten, daB die 
ttbersattigung der yulkanisierten Proben an  fl. S zu gering ist, ais daB es sieh aus- 
scheidet, daB aber der schwerer 1. feste S auskrystallisiert. Dies beweist die molekulare 
Zerteilung des Schwefels. Das W achstum der K rystalle in  ausgezeichneten Richtungen 
hangt n icht yom WarmefluB ab, sondern von der zufalligen Lage des ersten Krystall- 
keims. Die Krystallisationsgeschwindigkeit des rhom b. S is t kleiner ais die des mono- 
klinen, der daher die rhomb. krystallisierten Bezirke meist umschlieBt. Die sogenarmten 
Paraflecke sind solche Inseln von rhomb. S. Vermóge der langsamen K rystallisation 
yermag gel. S zu den K rystallen zu diffundieren u. sieh so anzureichem. Die Para
flecke entstehen erst beim Abkuhlen u. sind kein Beweis fur eine ursprunglieh un- 
gleichmaBige Yerteilung des eingemischten S. —  Die Unters. eines 7 Jahre alten 
Praparat3 zeigte, daB die feineren K rystalle yerschwunden waren: Es is t Nach- 
vulkanisation eingetreten. Alterungserscheinungen brauchen also n icht immer kol- 
loidaler N atu r zu sein. — Bei intensiyer Belichtung entstanden in  einem noch klaren, 
erw arm t gewesenen P rap ara t sofort zahlreiche S-Tropfchen. Auch in dieser Probe 
waren nach 7 Jah ren  die feinsten K rystallchen aufgelóst. — Um die Diffusion nach- 
zuweisen, wurde ein S tuck Rohkautschuk in  fl. S 90 Min, auf 130° erhitzt. Nach 
dem Abkuhlen sah man, daB auf einen auBeren hochyulkanisierten Bereich ein m it 
zahlreichen S-Trópfchen durchsetzter Bezirk folgte. Die Grenze des Kautschuk3 
gegen den geschmolzenen S is t  scharf: keine Quellnng. Bei 135° la3t K autschuk 
weniger ais die HaLfte seines Gewichts an S. Die Ldslichkeitsbestst. wurden so aus- 
gefuhrt, daB die Tempp. bestim m t. wurden, bei denen eine S-Kautschuk-Misc-hung 
klar bzw. wieder trube wird. Zu Anfang wurde ra se t auf 120° erhitzt, um den S in  
Lsg. zu bringen. Es ergeben sieh folgende Lóslichkeiten: 5%  bei 53°, 7,5%  bei 86—87°, 
10%  bei ca. 108°. Vulkanisierter K autschuk yermag mehr zu lósen. —  Das Aus- 
schwefeln ist durch die geringere Lóslichkeit bei niederen Tempp. bedingt; an  der

ausg. 24/10. 1929.) M. F . Mu l l e r .
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kiihloren Obcrfliiche dor Vulkanisafce bildon sich Krystallkcimc, die durch den aus 
d em  Innern nachdiffundierenden S wachsen. (Kautschuk 4. 243— 49. N o t .

F. W. Fuller, Der Einflu/3 der Stearinsaure auf verschiedene Sohkautschuke. Es 
wurden Rohkautschuke m it verschiedenem naturlichen Sauregeh. untersucht. Die 
Saure wurdo titrie rt u. ais Stearinsaure berechnot. In  Mischungen aus diesen K aut- 
schukon m it Schwofel allein, sowie m it S, ZnO u. Diphenylguanidin h a t l° /0 Stearin
saure keine Wrkg. E rsetz t man aber diesen Beschleuniger durch einen aus der Al- 
dohydaminreihe (Heptcne), so erkennt m an einen deutlichen EinfluB der im K au t
schuk enthaltenen Saure sowio eines Zusatzes von 1%  Stearinsaure; jedoch nicht 
boi Smoked Sheets, dio bereits 1,4%  freie Saure enthalten. Bei Anderungon des Saure
geh. ergab sich ein Maximum der Wrkg. bei 1,4%  Gesamtsaure. Bei Verwendung 
von Di-o-tolylguanidin s ta t t  Hepteno in  der gleichen Mischung ergibt sich ein Optimum 
boi 0%  Saure. Driickt man den Sauregeh. in den Heptenemischungen durch Zugabo 
von alkoh. Kali herunter, so werden dio Eigg. der Vulkanisate von 2°/0 Alkali bis 1%  
Saure n icht verschlechtert. (Ind. ongin. Chem. S I. 723—25. Aug. 1929. Chicopec 
Falls [Mass.], F isk Rubber Comp.) K r o e p e l in .

W. F. Russell, Altere Versudie m it Stearinsdurezusdtzen. Es zeigte sich, daB 
Mischungen, die Schwefel, Beschleuniger u. ZnO enthielten, jo nach dem Yorwendoten 
K autschuk bald gute, bald schlechte Yulkanisatc gaben. Die Untcrschiede der Sorten 
verschwanden, wenn m an das ZnO fortlieB. Gab m an zu don ZnO-haltigen Mischungen 
Kiefernharz, so entstanden durchscheinonde Vulkanisate, wahrend m it Cumaronharz 
triibe, schmutzigbraune Prodd. entstanden. Auch die mechan. Eigg. wurden durch 
Kiefernharz, Kolophonium, Kopal, venozian. Terpentin u. Burgunderharz sehr vcr- 
bessert. Ohno groBon EinfluB sind: Drachenblut, Sandarak, Mastirc, Guajak-, Dammar- 
u. Cumaronharz. Die wirksamen Substanzen sind allo sauer. Auoh das Resinat, 
S tearat u. Oleat des Zn waren wirksam. Dann wurden die F ettsauren  selbst den 
schlecht vulkanisierenden Mischungen zugesetzt u. ein giinstiger EinfluB festgestellt. 
Aus don verschiedensten Kautschuken konnto m an durch Zusatz von Fettsauren 
dio gleichen Vulkanisato bokommen. Auch allo anderon Fettsauren  bis herunter zu 
Essigsaure waren wirksam, dio hóheren Homologon aber mehr. Auch Benzoe- u. 
Phenylessigsiiure wirkten, hingegen zeigten Bor-, Oxal-, Wein-, SaJicyl-, fi - Oxynaphthoe-, 
Campher- u. Sebazinsauro keinen EinfluB, verschlechterten sogar z. T. die Ergebnisse. 
Die Zinksalze der wirksamen Sauren waren alle in  Nylol 1., die Salze der unwirksamon 
Sauren nicht. Hingegen lósten dio in  sd. Xylol enthaltenen wirksamen Sauren eine 
zugefiigte Spur ZnO nicht auf. E rst nach Zusatz von Harnstoff tr a t  Lsg. ein, obgloich 
er in  Nylol n icht 1. ist. Pyridin w irkt gleichfalls, Anilin schwacher, am  besten Piperidin. 
Unwirksamo Sauren lósten auch in  Ggw. von Basen ZnO nicht. Dio Basen bewirken 
durch Bldg. vón Doppelsalzon die Auflósung. Zinkbenzoat lóst sich nach Zusatz 
von Pyridin in  Xylol auf; aus der Lsg. krystallisiert ein Kórper der Zus. 2 Zn-Benzoat-
3 Pyridin. Diese Beobachtungen deuten auf ein inniges Zilsammenwirken zwischen 
den organ. Sauren u. den Beschleunigern. In  Mischungen ohne Beschleuniger wird 
dieser durch NH3 oder aus den Proteinen entstandene N-haltigo Substanzen ver- 
treten . Dio Harzo aus den auf ZnO ansprechenden K autschuken konnten in Xylol- 
lsg. nach Zugabe von Piperidin ZnO auflósen u. waren auch saurer ais die Harze aus 
Kautsohukon, dio n icht auf ZnO ansprachen. Aus dem A cetonestrakt von F i r s t  
L  a t  e x C r e p e  konnte Stearinsaure isoliert worden; dieser K autschuk sprach stots 
sehr gut auf ZnO an. (Ind. engin. Chom. 21. 727—29. Aug. 1929. Norwalk [Conn.], 
Norwalk Tire and Rubber Comp.) KROEPELIN.

J. R. Slieppard, Stearinsaure in  Błeigldttelialtigen Mischungen. Stearinsaure u. 
andere Sauren verbessern die PbO +  ZnO-haltigon Mischungen m it geringen K aut
schuken (Lapori) orheblich, verschlechtern aber Mischungen m it Smoked Sheets. 
Auch wenn saure Weichmachungsmittol die Vulkanisation bofórdern, erhóhen sio 
dio bleibende Dehnung in  Mischungen, die viel ZnO enthalten. 1%  Stearinsaure hat 
in  Mischungen aus Smoked Sheets, die nur Bleiglatte enthalten, wenig EinfluB. 4% 
verbessern in RuBmischungon die Festigkeit, wohl durch bessore Źerteilung des Russes. 
Dio Vulkanisation wird n icht beeinfluBt. Auoh wenn PbO ais A ktivator fur Captas 
benutzt wird, sieht m an keinen EinfluB, gleich ob die Mischungen RuB enthalten oder 
moht. Das Gegenteil gilt fiir ZnO. Mischungen m it RuB, PbO u. Captax geben in 
einem weiton Yulkanisationsberoich hoho Festigkeiton. (Ind. engin. Chem. 21. 732

1928.) K r o e p e l in .

bis 738. Aug. 1929.) K r o epelin .
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H. A. Winkelmann und E. B. Busenburg, Die Wirkung von Steańnsaure auf 
Regenerate. Zusatz von Stearinsaure wahrend der Devulkanisation h a t einen im 
Vergleich zu anderen W eichmachungsmitteln geringen EinfluB. Nach der Devulkani- 
sation u. dem Waschen zugesetzt, macht sie das Regenerat weicher u. fiir die Be- 
arbeitung auf Kalandern u. in  Schlauchpressen geeignet, yerm indert den N erv ohne 
Klebrigkeit zu bewirken, verbessert die Eigg. der Vulkanisate u. ermoglicht eine bessere 
Zerteilung von Pigmenten. Zusatz von Stearinsaure in  regenerathaltigen Mischungen 
verbessert die Eigg. der Vulkanisate u. erleichtert das Mastizieren. (Ind. engin. Cheni. 
2 1 . 730—32. Aug. 1929. Akron, PhiJadelphia Rubber Works.) K r o e p e l i n .

D. P. Swisher und P. W. Sanders, Der Einflufi des Walzens au f die Plastizitdt von 
Regeneraten. Es wurden gleiche Raumteile von Pale Crepe, von Regenerat aus Roifen 
u. von einer halftigen Misehung daraus unter móglichst gleiehen Bedingungen gewalzt. 
Von Zeit zu Zeit wurde ihre P lastizitat nach W i l l i a m s  bestimm t. Crepe u. die 
Misehung verhielten sieh ahnlich, wahrend Regenerat allein langsamer piast. wird. 
Das Last-Dehnungs-Prod. w ird m it langerem Walzen (55 s ta t t  10 Min.) nur wenig 
kleiner beim Regenerat u. bleibt aueh fiir die Misehung m it Crepe befriedigerid. (Rubber 
Age [New York] 2 5 . 559—60. 25/8. 1929.) K r o e p e l i n .

Leo Eck, Uber Herstellung und Verivendung von Faktis (Olkautschuk). D arst., 
Eigg. u. Yerwendung von weiBen u. braunen Faktisen sind kurz besehrieben. Haupt- 
verwendung in der Gummiindustrie fiir „schwimmende Q ualitaten“ . (Seifensieder- 
Ztg. 5 6 . Der chem.-techn. Eabrikant 2 6 . 185—86. 24/12.1929. Dortmund.) H. H e l l e r .

D. E. Jones, A n  welchen Stellen im  chemischen Betrieb kann der Ingenieur Hart- 
gummi venvenden ? Ober die Yerwendung von Hartgum m i in  der chem. Industrie 
wegen der hervorragenden W iderstandsfahigkeit des Materials gegen korrodierende 
Einfliisse. (Chem. metallurg. Engin. 36. 559—60. Sept. 1929.) JUNG.

Bruere, Die Kons&rmerung und das Erweichen von hart getoordenen Kautschuk- 
waren. Die meisten Konservierungsverff. fiir Kautsohukgegenstiinde beruhen auf 
dem AbschluB von der L uft. H ier w ird die Aufgabe zu lósen gesucht dureh Im pragnieren 
m it einem abschlieflend, sehmierend u. trankend wirkenden KW-stoff. PAe. u. 
Petroleum sind ungeeignet, weil sie ąuellend wirken, hingegen eignen sieh die 
fiir thorapeut. Zwecko gereinigten schweren Ole (Paraffin- oder Vaselinole). Zum 
Konservieren behandelt man die Gegenstande in  der K alte ; zum Weiehmachen streieht 
m an das auf 110— 115° erwarmte Ol m it einem Pinsel auf u. begiinstigt das Eindringen 
durch R netcn. Briiehige Stellen beriihre man nicht. Vor der Warmbehandlung tran k t 
man die Gegenstande zweckmaBigerweise sehon in  der Kalte, solange sie noch Ol 
aufnehmen (bis 5% ); sie sollen beim Aufbewahren nicht aufeinander u. n icht geknickt 
liegen. (Journ. Pharm ac. Chim. [8] 1 0 . 196—99. 1/9. 1929.) K r o e p e l i n .

Adolf Gorgas, Jodzahlbestimmung von Rohkautschuk. D a Chlorjod m it Sub- 
stanzen m it hoher Jodzahl bei Zimmertemp. vielfach zu hohe W erte ergibt, wurde 
Bromjod zur T itration verwandt. Die nach H a n u s  hergestellte Lsg. von JB r  in Eg. 
gab aueh nach langem Stehen keine befriedigenden Werte, weil der in  CC14 gequollene 
K autschuk durch den Eg. sofort koaguliert wird. Gute Ergebnisse erhalt man durch 
eine Lsg. von JB r in  CC14 (10 g in  500 ccm CC14). Man setzt sie in 50—70%ig- Ober- 
sehuB zu u. nach 15 Min. dauernder Einw. im Dunkeln titr ie r t man das unverbrauchte 
JB r  m it VlO -n. wss. Thiosulfatlsg. zuriick, nachdem man zuvor 30 ccm einer 10%ig. 
KJ-Lsg. u . 100 ccm W. zur Rk.-Fl. zugegeben hat. Langere Einw. ais 15 Min. ergibt 
zu hohe W erte. Der E ndpunkt der T itration  is t recht seharf. U nter gleiehen Be
dingungen erm ittelt m an in  einer Blindprobe den Titer der JBr-Lsg., die in  Flaschen 
m it Schliffstopfen aufbewahrt, recht haltbar ist. Die Verss. wurden an Totalkautschuk 
durchgefuhrt, der aus Revertex nach dem Verf. von P u m m e r e r  u. P a h l  gewonnen 
war. —  Aus dem Titer der Blindprobe a, dem der zuriicktitrieten Halogenlsg. 6, dem 
Faktor der Thiosulfatlsg. /  u. der Einwaage s berechnet sieh die Jodzahl zu :JZ . =  
(a — 6) • 0,01269 100/s. (Kautschuk 4 . 253—54. Nov. 1928.) K r o e p e l i n .

Harlan A. Depew und E. G. Snyder, Uber eine Prufungsmeihodik fu r  die Be- 
wertung von Kauischukmischungen, die eine wiederholte Kompression auszuhallen haben. 
Vff. beschreibt einige Priifungsmethoden fiir dio Bewertung von Vollreifenmischungen. 
Die Prufstucke stellen Kautschukzylinder dar, dio in  ihren Dimonsionen m ittleren 
VollreifenmaBen entsprechen (5" im Durchmesser, 3,75" hoch) u . un ter variierenden 
Bedingungen vulkanisiert werden. Auf die Zylinder w k t  interm ittierend (dreimal 
in der Sekimde) ein Gewicht von 2500 pounds ein; die dadurch bedingto Temp.- 
ErhShung wird m it Hilfe von empfindlichen Thermoelementen gemessen. Einem 
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andoron Zylinder werden Priifungsstiioke zur Best. des Abrieb- u. Zermiirbungs- 
widerstands u. der H artę  entnommen. E in wertender Vergleiełi von Mischungen ist 
nur zulassig, wenn die Vulkanisationsbedingungen die gleielien sind. Ais K riterium  
diente die jeweilige Bruehdehnung (300%) nach einer GEERschen Alterung von
14 Tagen bei 70°. Die Unterss. an  zwei m it D i-o-tolylguanidin  beschleunigten Vołl- 
reifenmischungen m it 4 u. 7%  S zeigen, daB ein niedriger S-Geh. die Mischung gegen 
Materiał- u. Vulkanisationsschwankungen unempfindlicher macht, wahrend ein hoher 
S-Geh. die Reifentemp. im prakt. D ienst relativ niedrig halt. (Rubber Age [New York]
25. 371—73. 10/7. 1929.) ________________  F r o m a n d i.

A. J. Somer, Mottingham, London, und R. B. R. Walker, Essex, Haltbar- 
machen von Kautschukmilch. Man versetzt Kautschukm ilch m it einer Borverb., z. B. 
2%  N atrium pentaborat, oder einem Gemisch von Borax u. Borsaure, wodurch die 
Kautschukmilch ein ph zwischen 6 u. 9,2 crhiilt. Man kann auch eine kleine Menge 
eines Antiseptikums zusetzen, wodurch sich der Borzusatz entsprechend verringert. 
(E .P . 318 717 vom 30/7. 1928, ausg. 3/10. 1929.) P a n k ó w .

Anodę Rubber Co. (England), Ltd., London und P. Klein, Budapest, Elektro- 
phorese von konzentrierłen Kautschukdispersionen. Die Abscheidung geschielit unter 
Anwendung bekannter Mittel (Potentialdifferenz nicht iiber 1,7 V, Zusatz geringer 
Ałkalimengen usw.), so daB eine Gasentw. an  der Anodę vermieden wird. Balata- 
oder Guttapercha-, naturliche, kiinstliche oder Gemisclie solcher Dispersionen m it 
Zusatzstoffen, durch Zentrifugieren, Eindampfen oder Aufrahmen oder Verdiinnen 
reversibler Pasten  hergestellt, konnen yerwendet werden. (E .P . 316 594 vom 29/3.
1928, ausg. 29/8. 1929.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, E. A. Murphy und D.F.Twiss, Birmingham,
Abscheidung von Kautschuk aus Kautschukmilch unter Druck. Die durch Ggw. von 
Luft- oder Gasblasen in Kautschukemulsionen, -suspensionen oder -lsgg. oder an 
Tauchformen bedingten Schwierigkeiten bei der gleiclimaBigen Abscheidung des 
Kautschuks werden durch Anwendung von Druck behoben. Die Gasblasen gehen 
in Lsg. Der Druck wird aufrecht erhalten, bis der Kautschuknd. eine geniigende 
Festigkeit erreicht h a t. (E .P . 317129 vorn 12/5. 1928, ausg. 5/9. 1929.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, und W. H. Pauli, Birmingham, Herstellung 
von Kautschukuberzugen. Inneniiberzuge von K autschuk auf hohle Gegenstande wie 
Roliren u. dgl. trocknet m an unter erhóhtem Luftdruck, so daB ein Loslósen von dem 
Gegenstand vermieden wird. Die Trockentemp. soli mógliehst hoch sein, doch so, 
daB eine Vullcanisation yermieden wird. (E .P . 318435 vom 12/6. 1928, ausg. 26/9.
1929.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: Lorin B. Sebrell, Akron, Ohio,
Herstellung eines Vulkanisationsbeschleunigers. N achtrag zu Can. P. 260246; C. 1926.
II . 2638. Man mischt z. B. 85 Teile Thiocarbanilid, 100 Teile bas. PbC 03 u. 15 Teile 
PbO, g ib t 36 Teile Anilin zu u. erh itz t 45—60 Min. un ter R iihreń auf 100°. Dann wird 
m it Bzl. aufgenommen (10 ccm Bzl. auf 1 g Rk.-Prod.) u. Triplienylguanidin m it 90% 
Ausbeute erhalten. (A. P. 1 739 486 vom 1/8. 1924, ausg. 10/12. 1929.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Vulkanisationsbeschleuniger. 
Man yerwendet fiir natiirlichen u. synthet. K autschuk ein organ. N H 3-Deriv., bei 
dem wenigstens eins der N H 3-H-Atome durch ein olefin. Radikal substitu iert ist. Die 
iibrigen H-Atome konnen ebenfalls durch ein olefin. oder ein Alkyl- oder Arylradikal 
substituiert sein. 100 Teile Kautschuk, 10 Teile ZnO, 6 Teile S u. 1 Teil Butenyl- 
piperidin werden 40 M inuten bei 140° yulkanisiert. Man kann auch Methyldibutenyl- 
amin yerwenden sowie Methylbutenylamin, das Rk.-Prod. von Mercaptobenzothiazol 
u. Butenylpiperidin, Butenyldicyclohexylamin, thioglykolsaures N-n-Amylenyl-Piperi- 
din, thiocarbaminsaures Methyl-diamylenylamin u. das Rk.-Prod. aus Vinylacetat u. 
NH3. (E .P . 320 699 vom 26/7. 1928, ausg. 14/11. 1929.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: A. M. Clifford, Akron, V. St. A., 
Yerhiiten des Alterns von Kautschuk u. dgl. durch N-Alkylnaphthylamine. Man ver- 
setzt solche oxydierbaren organ. K orper wie Kautschuk, Transformatorenole, Seifen 
usw. m it einem óligen Naplithylamin, in welchem eines der N-W asserstoffatome durch 
ein aliphat. Radikal wie Propyl, Butyl, H ep ty lersetz tist. Herst. von n-Butyl-ji-Naphthyl- 
amin. Man erhitzt im  Autoklaven ein Gemisch von 143 g /3-Naphthylamin, 137 g 
n-Butylbromid u. 53 g N a2C 03 3 S tdn. auf 150° u. erhalt eine Ol- u . eine Salzschicht.
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Nach Losen in  Bzl. wird das Ol dest. K p.4_s 178— 183°. (E. P. 316 251 vom 19/4. 
1929, Auszug veróff. 1S/9. 1929. Prior. 26/7. 1928.) P an k ó w .

Hercules Powder Co., Delaware, iibert. von: Lee T. Smith, New Jersey, 
Kautschukregeneration mit polymerisierten Terpenkohlenwasserstoffen. E in  durch Poly- 
m erisation von Kienól oder dem Destillations- oder Extraktionsprod. von Kiefernliolz 
gewonnenes, im wesentlichen dipolymeres Prod., D. 0,93—0,97, Kp. 225—375°, wird 
entweder beim Alkali- oder SaureprozeB in Mengen bis zu 15% oder aber allein bis 
zur zehnfachen Menge bezogen auf Kautschuk bei der Regeneration verwendet. Es 
ist ein ausgezeichnetes Losungsm. fiir vulkanisierten wie unvulkanisierten K autschuk 
u. w irkt in geringen Mengen ais Weichmachungsmittel. Die Regenerate sollen die guten 
Eigg. des Rohkautschuks zeigen. (A. P. 1737 775 vom 14/0. 1927, ausg. 3/10. 
1929). P a n k ó w .

G. E. Heyl, London, Radioaktiver Kautschuk. Man Termischt K autschuk m it 
etwa 56%  u. dariiber pulverisierten radioakt. Stoffe enthaltenden Erzen. Der K autschuk 
wird in  Steifenusw. verwendet. (E. P. 317 655 vom 11/9.1928, ausg. 12/9.1929.) F r a .

RubberLatexResearch Corp., Massachusetts, iibert. von: William B. Wescott, 
Boston, Massachusetts, Faserhaltige Kautschukgegenstande aus Altkautschuk. Die vom 
K autschuk meohan. befreiten Fasern von Reifen usw. in  einer Lange von 1 bis 4 cm 
werden in  m it Hamoglobin haltbar gemaclite Kautschukmilcli getaucht, die uber- 
schussige Kautschukmilcli entfernt, daliach die M. getrocknet oder koaguliert u. in 
einer Form auf die gewiinschte GróBe zusammcngepreBt bzw. vulkanisiert. Die M. 
dient zur H erst. von Stofidampfern, Radern, Rollen usw. (A. P. 1737133 vom 
12/7. 1927, ausg. 26/11. 1929.) P a n k ó w .

Paul Stamberger, The colloid chemistry of mbber. London: Oxford Univ. 1929. (80 S.)
S°. 6 s. net.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
E. W. Brandes, Pflanzen-Quarantdne-Ausiibung bei Zuckerrohrzuchten. Zur Ver- 

hinderung des Umsichgreifens von Zuckerrolirpflanzenseuchen oder -krankheiten 
empfiehlt Vf. eine A rt Q.uarantanebchandlung der jungen, zur Anpflanzung kommenden 
Zuckerrolirpflanzlinge in  Gcwachshausern, wo sie einer dauernden wissenschaftliohen 
Kontrolle unterworfen werden. (Sugar 31. 343—54. Sept. 1929.) F r ie s e .

P. Honig, Filtrationsprobleme bei der Rohrzuckerfabńkation. Auf Grund experi- 
mentellcr Studien kom m t VAN GlLSE zu einer einfaclien m athem at. Formel der Fil- 
tration  beim Strómen des Filtergutes durch den Filterkuchen, danacli ist:

1/0 -d V /d 0  =  P/[(C +  K P )  6 - 1- r2], 
hierbei ist O =  Filterfliiche in  qcm, V — Filtratm enge in  der Zeiteinheit, P  — Filter- 
pressung, das ist die Differenz zwischen der absol. Pressung auf beiden Seiten der PreB- 
flachen, C u. K  =  Konstanten, die spezif. fiir die Filterschiclit sind, r- =  W iderstand 
des Filterkuehens (u. Filtertuchs), d =  Menge der abgeschiedenen M. auf die Einheit 
der Filteroberflache (qcm) bezogen, im Moment 0  der F iltration. (Sugar 31. 309— 14. 
345—54. Aug. 1929.) F r ie s e .

George B. Glick, Pottasche und Chlor in  Zuckerrohrsdften. Die besten Ausbeuten 
an Zucker werden s te ts  erhalten, wenn die durchschnittliche Salzkonz. u. der Pott- 
aschegeh. im Saft niedrig sind. Es scheint, daB die Gepflogenheit der Salzwasser- 
berieselung die ,,zulassige“ Pottasche im Boden vermelirt. Diese Beriesclung erzeugt 
wohl einen iippigeren W achstumsverlauf der Zuckerrohrpflanzen infolge des verfiigbar 
werdenden Chlors, andererseits w irkt sie sich aber aus in geringerer Reinheit des Saftes 
u. arm erer Ausbeute. (Facts about Sugar 24. 978—83. 12/10. 1929.) F r ie s e .

O. Spengler und C. Brendel, unter M itarbeit von A. Traegel, Uber das Verhalten 
der Kieselsdure bei der Saftreinigung. Fiir die Bldg. von Kieselsaureansatzen kom m t 
hauptsachlich der K alk in  Betracht. Nur bei sehr groBen Mengen eingefulrrter Kiesel- 
saure gehen diese durch die I. Saturation, sonst werden sie schon in  der Sclieidung 
u. in  der I. Saturation  niedergeschlagen. Besonders fiir die II . Saturation is t ein mog- 
lichst S i02-freier K alk  zu verwenden. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 79. 821— 30. 
Dez. 1929. Berlin, In st. f. Zuckerind.) F r ie s e .

Eugen Sommer, Studie iiber den Einjlufi einiger Nichtzuckerstojfe auf die Krystalli- 
sationsfahigkeit. Der organ. Nichtzucker, u. von diesem vor allem der stiekstóffhaltige, 
ubt einen wfsentlichen EinfluB auf die Zuckerkrystallisation aus. Besonders is t es
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das Betain, das sich unter bestimm ten Bedingungen ais Melassebildner erweist, obwohl 
auch hierbei Aminosauren u. Farbstoffen eine Einw. zuzuspreohen ist. Das Verhaltnis 
der molaren Konz. der Saccharose u. der Aquivalentkonz. der K- u. Na-Ionen wurde bei 
einzelnen Verss. verfolgt, u. ersehen, dafl dieses n icht maBgebend fiir die Krystalli- 
sation ist, da selbst beim Verhaltnis 1: 1 Zucker auskrystallisierte. Den anorgan. 
Salzen kommt also keineswegs eine ausschlieBlicho Wrkg. zu, sondern, wie ScHUKOW 
anfiihrt, eine, wenn auch hervorragend, additive. K rystallisation t r i t t  auf, je kleiner 
der organ. Koeffizient u. je hoher der Asehenkoeffizient ist. Voraussetzung einer starken 
K rystallisation is t die Erniedrigung des Verhaltnisses organ. N ichtzucker: Zucker um 
mehr ais 50% . Soli Zucker auskrystallisieren, so muB (auf Zucker bezogen) sowohl 
die Konz. des organ. Niehtzuckers, ais auch der Asche sinken, u. zwar die des organ. 
Niehtzuckers mehr ais jeno der Asche. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 54. 
133—40. 6/12. 1929. Ber. d. Forsch.-Inst. d. ćsl. Zucker-Ind. DLXXVI.) F r i e s e .

E. N. Ehrhardt, New York, Reinigen von Zuckersaften, Sirup, Melasse u. dgl. 
Durch Filtrieren, indem zunachst eine verdiinntere Lsg. evtl. nach Zusatz von pflanz- 
licher Kohle von geringer Reinigungswrkg. filtrie rt wird u. dann die durch Zusatz von 
nicht filtrierter konz. Zuckerlsg. erhaltene Lsg. von hóherer Viscositat evtl. nach Zusatz 
eines Filterm ittels von hoherer Rei nigu ngs wrkg. nochmals f iltr ie rt wird. (E. P. 
320 982 vom 13/8. 1928, ausg. 21/11. 1929.) M . F , M u l l e r .

Hermann Schreiber, Lansing (Michigan), Reinigen von Zuckersaften durch Be- 
handlung m it proteolyt. Enzymen tier. oder pflanzliclien Ursprungs bei einer [H‘] 
1,5— 7,0 in Ggw. von Aktivatoren, wie HCI, H 3P 0 4, HNO„ Ca(OH)2 oder Oxalsaure. — 
1500 ccm eines Zuckerriiben-Diffusionssaftes werden auf 52° erw arm t u. wahrend
15 Min. m it 10 ccm einer wss. Lsg. von 0,1 g eines Pepsinpraparates, welches das 
3000-fache seines Gewichtes an koaguliertem HiihnereiweiB bei 38—40° wahrend
6 Stdn. zu lćisen vermag, stehen gelassen. Der Saft wird dann auf 70—80° erwarmt 
u. durch Zusatz von 25 ccm einer Kalkmilch von 20.° Bć in  ublicher Weise gereinigt. 
Zunahme des Reinheitsgrades um 3,76%. (D .R .P . 488 082 KI. 89c vom 8/4. 1926, 
ausg. 28/12. 1929. A. Prior. 23/5. 1925.) M. F . MULLER.

D. Stewart & Co. Ltd., London und J. B. Talbot-Crosbie, Glasgow, Gewinnung 
von Zucker durch Extraktion von zuckerhaltigen Stoffen, Reinigen des Zuckersaftes 
mittels K alk u. C02 u. Filtrieren. Die AbsiiB- u. Waschwasser werden neutralisiert, 
filtrie rt u. zur Diffusion verwendet. (E. P. 320 826 vom 14/1. 1929, ausg. 14/11. 
1929.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Verfdhren zur Herstellung 
von in  aromatisclien KoMenwa-sserstoffen und anderen Lósungsmilteln loslichen Starkę- 
estern der hoheren Fettsauren, dad. gek., daB m an in  Abanderung des D. R . P . 483 080 
unveranderte Starkę in  Ggw. te rtiarer Basen, insbesondere Pyridin, Chinolin o. dgl., 
u. eines Verdunnungsmittels m it Chloriden der hoheren F ettsauren erhitzt. (D. R. P. 
484242 KI. 12o vom 13/1. 1923, ausg. 15/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 483080; C. 1930. 
I. 147.) E n g e r o f f .

XV. Garungsgewerbe.
H. Stassano und A.-P. Rollet, Vorteile der Zahnradpumpen fiir  die Bewegung 

der Milch, des Bieres und der FrucJitsafle in  den Pasteurisierapparaten. Gegeniiber 
den Kolbenpumpen haben die Zahnradpum pen den Vorteil, daB sie den Kohlensaure- 
geh. der zu pasteurisierenden Fil. n icht verandern u. daB jedo Liiftung vermieden 
wird. (Chim. et Ind . 21. N r. 2 bis. 650— 51. Febr. 1928.) KOLBACH.

A. Chaston Chapman, Die Chemie der alkoholischen Garung. Z usam m enfassende  
Darsfc. (Brewers Journ . 65. 563—66. 15/11. 1929.) KOLBACH.

Jean Satava, Untersuchungen betreffend die Sarcina des Bieres, m it besonderer 
Berucksichtigung ihrer schleimbildenden Funktion. Aus verdorbenem Bier wurden 
zwei Formen von Sarcina isoliert, eine triibende, die sich lange schwebend erhalt, 
u . eine sedimentative, die sich bald nach ihrer Entstehung absetzt. Die triibende
Form  kom m t fast nur in  Tetraden vor, w ahrend die sedim entative Form  haupt-
saehlich Kokken oder Diplokokken b ild e t.  Die Tetraden sind von einer Schleim haut 
umgeben, die aus einem Polysaccharid zu bestehen scheint. W ahrend des ersten 
Entwicklungsstadiums g ib t die Sarcina von der schleimigen Substanz an das Bier 
ab, wodurch eine Opalescenz entsteht. Der Schleim erhóht die Y iscositat des Bieres,
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was fiir die weitere Vermehrung der Sarcina forderlich ist. Die sedimentative Form 
bildet wahrscheinlich sehr viel weniger Schleim. (Chim. e t Ind. 21. N r. 2 bis. 633 
bis 636. Febr. 1929.) KOLBACH.

P. Petit, Die Wirkung der Metalle. Die Metalltriibungen in  Wiirze u. Bier u. 
die desinfizierenden Wrkgg. der Metalle werden besprochen. (Brasserie e t Malterie
19. 209— 13. 5/10. 1929.) K o lba ch .

Staiger und Glaubitz, Hefen m it liolien Gdrtemperaturen. Die optimale Gartemp.
der meisten Brennereihefen liegt zwischen 28 u. 30°. Verss. der Vff. erbringen don 
Nachweis, daB bei den Hefen „Rasse M“, ,,Pombe“ u. ,,Therm antitonum “  ais hóchste 
Optimaltemp. 35° angesehen werden kann. Bei 40° zeigen sich Pombe u. Thermanti- 
tonum nicht unwesentlich widerstandsfabiger ais Rasse M, ohne jedoch den A .-Ertrag 
der optimalen W armegrade zu erreichen. 45° h a lt die Hefe Therm antitonum  am besten 
aus, wahrend Pombe am weitesten nacbteilig beeinfluBt wird. 50° sind fiir alle 3 Hefen 
auBerst ungiinstig. Durch das Iangsame Ansteigen von der „Anstelltom p." —  25° — 
auf die yorgesehenen Hóchsttempp. von 30, 35, 40, 45 u. 50° t r i t t  eine merkliche 
Schadigung der Hefen erst bei 45° ein, wobei Hefe Therm antitonum  sich am  gar- 
festesten erweist. Rasse M liefert auch noch guten A.-Ertrag, nicht unwesentlich mehr 
ais Hefe Pombe. (Ztschr. Spiritusind. 53. 2—3. 21/1. Berlin, Inst. f. Gar.-Gew.) F r ie s e .

K. Taufel und M. Rusch, U her den Einflu/3 des Mdhungsprozesses au f das Fett 
der Gerste. 100 kg lufttrockene Gerste enthielten 1,80 kg F ett, wovon 1,54 kg im 
Malz' u. 0,05 kg in  den Malzkeimen wiedergefunden wurden. Beim Keimen waren 
demnach 0,21 kg yerbraucht worden. Der Verbraucb betraf hauptsachlich die ól- 
saure, welche zusammen m it der Linolsaure die Hauptmenge des Fettes darstellt. — 
Vollstandige Analyse des Gersten-, Malz- u. Keimfettes. (Biochem. Ztschr. 209. 55 
bis 61. 14/6. 1929. Miinchen, Dtsch. Forschungsanstalt f. Lebensmittelchem.) K o lb .

L. Meyer, Jod-Malz. E in  Vorsdilag zur Gewinnung einer jodhaltigen Pflanzen- 
substanz. U nter Mitwirkung von H. Beutelspacher. Der Jodgeh. des Malzes kann 
durch Malzung der Gerste in  KJ-Lsg. erhóht werden. Bei hoheren KJ-Konzz. ais
0,5%  leidet die Keimfahigkeit der Gerste. In  n. hergestelltem Malz wurden 0,25 mg 
Jod  je kg gefunden, gegen z. B. 200 mg in dem in 0,5%ig. KJ-Lsg. gekeimten Malz. 
Von diesen 200 mg waren 22,7 organ, gebunden. (Journ. Landwirtsch. 77- 275— 86. 
Okt. 1929. Hohenheim, Pflanzenemahrungs-Inst.) K olbach .

J. E . Penjkowski, N ew s Verfahren zur Herstellung von Hartspiritus. Es wird 
auf dio Bedeutung des Verf. von OHLE (D. R. P . 461 303; C. 1928. H . 1157) hin- 
gewiesen. (Journ . chem. Ind . [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysoblennosti] 6. 
1207. Aug. 1929.) S c h o n f e ld .

Lueien Semiohon, Die reinen Garungen in  der Weinkellerei mittels des Selektions- 
systemes der sogenannten ,,S u p e r q im tre g a r m g “ . (Ann. Falsifications 22. 466—71.
Sept./Okt. 1929. —  C. 1929. II. 2118.) G r o s z f e ld .

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
P. Martell, Der Brotkafer und seine Bekampfung. Beschreibung des biolog. Ent- 

wicklungsganges des Kafers, der einer der gefahrlichsten Schadlingo aller mehl- u. 
starkehaltigen Nahrungsm ittel ist. Die Larve durchbohrt letztere u. legt in  ihnon 
kokonartige Gebilde an. Beim fertigen Kafer findet keine Nahrungsaufnahme mehr 
s ta tt. Die Bekampfung erfolgt durch Einw. yon C 02, wodurch die Fortpflanzungs- 
fahigkeit ycrnichtet wird, auch durch geeigneto Anwendung von Zugluft u. Hitze- 
desinfektion. Die K afer sammeln sich gern am Fenster u. Licht. (Ztschr. Desinfektion
20. Der prak t. Desinfektor 20. 92—94. 1928. Berlin-Johannisthal.) Gr o sz fe l d .

E. A. Marten, W. H. Peterson, E. B. Fred und W. E. Vaughan, Einflufi der
Garungstemperaiur auf die Beschaffenheit von Sauerkraut. Gekiirzte Widergabe der 
C. 1 9 3 0 .1. 142 referierten Arbeit. (Chem. News 139. 278—79. 1/11. 1929.) Gr o sz fe l d .

G. L. Windred, Bemerkungen iiber Mikroorganismen im  Tomatenbrei. Zehn 
Organismen wurden isoliert, neun davon waren Sporenformen, einer wurde ais Aero- 
bacter ctoacae identifiziert. Die Schleimbldg. w ird wahrscheinlich durch B . ruminaius 
Gottheil heryorgerufen. Das Auftreiben der Konservenbiichsen w ird durch Einw. der 
Fruohtsauren auf das Metali der Biichse u. durch CO,-Entw. der Bakterien yerursacht. 
(Journ. Proceed. Roy. Soc. New-South Wales 62. 341—49. Mai 1929. Univ. of 
Sydney.) T r e n e l .

Aufrecht, Uber fliissige Wurze. Unter dem Namen ,,Seaslic“ yertreibt die F irm a
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F r e e m a n  u . Co . Ltd., London, in Deutschland eine fl. Wurze ais Ersatz natiirlichcr 
Gewiirze in  der Fleischwarenindustrie. Das P rap ara t diirfte bestehen aus einem 
Gemiseh einer schleimhaltigen Abkochung, wahrseheinlich Carraglieen, m it a th . Olen 
(Nelkenol, Muskatól usw.) u. m it Auszugen von Pfeffer u. Paprika. (Pharmaz. Ztrbl. 74. 
1258. 28/9. 1929. Berlin NW 6.) H e r t e r .

M. Riidiger und K. Wurster, Die Bindungsverhaltnisse des Milehkalkes und ihre 
Bedeutung fiir die Labgerinnung. Durch Zusatz von CaCL zu Milch wird innerhalb 
gewisser Grenzen (bis zu einer Konz. von ca. 1,42% 0 Ca) die Labfahigkeit gunstig 
beeinfluBt, hóhere CaCl2-Zusatze wirken hemmend. Durch Zusatz von CaCl2 zu Milch 
u. Molkę wird der Sauregeh. bis zu einem M asimum erhóht u. bleibt dann konstant. 
Die Konz. der H-Ionen nim m t dauernd zu, m it Steigerung der CaCl2-Konz. aber in 
abnehmendem MaBe. Die Verschiebung der Saureverhaltnisse geniigt allein nicht 
zur. Erklarung der gerinnungsbeschleunigenden Wrkg. von CaCl2- Die Unters. der 
Pufferungsverhaltnisse von Milch u. Molkę ergab, daB Labmolke bedeutend schlechter 
gepuffert is t ais Milch. Die bei der Labgerinnung ausgefallten Substanzen, besonders 
das Casein, wirken demnach ais starkę Regulatoren. Die iibrigen EiweiBstoffe (Lact- 
albumin u. Lactoglobulin) sind fiir die Pufferung von Milch u. Molkę von unter- 
geordneter Bedeutung. Dic Verschiebung des Siiure-Basen-Gleichgewichts durch 
Zusatz von CaCl2 is t  auf Umsetzungen in  den Phosphaten zuriickzufiihren, die sieh 
aber n icht in  einer stoehiometr. Gleichung formulieren lassen. An einem anorgan. 
Phośphatsystem  konnte gezeigt werden, daB durch Zusatz von CaCl2 eine Verschiebung 
der Saureyerhaltnisse nach der sauren Seite hin e in tritt. Die Gleichgewichtsverhaltnisse 
des Systems 'werden beeinfluBt durch die Rk., dic CaCl-Konz. u. wesentlich auch durch 
die Zeit. Der auftretende yariable Bodenkdrper erscheint nach der Analyse ais ein 
Gemiseh von sekundarem u. tertiarem  Ca-Pliosphat, seine Zus. verschiebt sieh bei 
fortschreitender T itration  u. beim A ltern nach der Seite hoheren Ca-Geh.. Das System 
jMileh-CaCL zeigt bei der T itration  ahnliches Verh. wie das anorgan. Phosphatsystem. 
Hierauś ergibt sieh der SchluB, daB auch in der Milch hauptsiichlich Umsetzungen 
der Phosphate die Verschiebung der Saureyerhaltnisse u. der Labfahigkeit bei CaCl2: 
Zusatz bedingen. Aus dem Vergleich zwisohen anorgan. Phosphatsystem  ni. Miloh ergibt 
sieh die Folgerung, daB Ca- u. PO.,-Ionen unter n. Verhaltnissen in  der Milch nicht 
stabil in Lsg. nebeneinander bestehen konnen. Der zu erwartende Bodenkórper wird 
aber durch das Casein kolloid in  Lsg. gehalten. Die Phosphatum setzungen spielen 
sieh also in der kolloiden Phasc ab. Auch bei der MolkeneiweiBgewinnung sind die 
Ca-Phosphatverhaltnisse von Bedeutung. Die puffernden Eigg. der Milch sind in 
erster Linie auf das System Ca-Phosphat-Casein-Citronensaure zurućkzufiihren. Der 
nachgewiesene Zusammenhang zwischen kolloidem K alk  u. Labgerinnung spricht 
fur eine kolloidchem. Betraehtung des Labungsvorgangs. (Bioehem. Ztschr. 216. 
367— 99. 20/12. 1929. Hohenheim, Techn. In st. d. landwirtschaftl. Hochsch.) K o b e l .

H. C. S. Snethlage, Uber Vereinfachung von Analysenmethoden. Bei nahrungs- 
mittelchem. Unterss. kann die genaue Gehaltsbest. in den meisten Fallen durch ver- 
einfachte Methoden ersetzt werden, die nur erkennen lassen, ob der Geh. innerhalb 
der gesetzlichen oder ublichen Grenzen liegt. Die genaue Analyse kann auf gerichtliche 
Falle u. sołche, bei denen der Geh. der Grenze nahekommt, beschrankt werden; dadurch 
sind betrachtliche Ersparnisse moglich. (Chem. Weekbl. 26. 603—04. 14/12. 1929. 
Assen.) H e r t e r .

H. C. S. Snethlage, Uber den Naćhweis und die Bestimmung non Salieylsaure 
und Bcnzoesdure, besonders in  Lebensmitteln. Zum Naćhweis von Salieylsaure u. Benzoe- 
saure in  Marmeladen, F ruchtsaften  usw. kocht man, evtl. nach Zufugen von etwas 
MgO, 25 g m it 150 ccm W. auf, fiigt einige ccm Z nS04 oder Zn-Acetatlsg. (1 Mol. pro 1) 
u. die aquivalente Menge Kaliumferroeyanidlsg. zu u. filtriert nach d e m  Erkalten. 
Die emulsionsbildenden Stoffe fallen aus, n icht aber die Sauren. Eine 1 mg Silure 
entsprechonde Menge F iltra t w ird m it A.-PAe. (1 +  1) ausgeschiittelt, dio a th . Lsg. 
zweimal m it 1/ 10 Vol. W. gewaschen. Man schiittelt nun m it soviel 0,5-n. NaOH, daB 
die wss. Phase gerade alkal. is t (Phenolphthalein) u. bringt m it W. auf 3/,, ccm. Nun 
wird m it 0,5-n. HC1 angesauert, nach Zusatz von etwas CaC03 aufgekocht u. kalt 
filtriert; das Vol. soli je tz t 0,5—1 ccm sein. Auf Zusatz von 0,5°/oig- FeCl3 (1—2 Tropfen) 
g ibt sieh Salieylsaure durch braunrote bis v io lette Farbung, Benzoesaure durch einen 
hellbraunen Nd. zu erkennen. Man kann so Benzoesaure neben wenig Salieylsaure 
nachweisen. Bei Ggw. yon viel Salieylsaure lafit der Unterschied zwischen T itra tio n  
u . eolorimetr. Best. auf eine zweito Saure schliefien. Zu sicherer Identifizierung von
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Benzoesaure ist Iiier Sublimation notwondig. (Chem. Weekbl. 26. 604—05. 14/12. 
1929. Assen.) ■ H e r t e r .

A. Casolari,. Peroxydaserealctionen und neue Reągentien. I. Vf. findet, daB bei 
Oxydoreduktionspi'ozessen das Toluidinblau — in Ggw. von frischer Milch u. Formol — 
ais Acceptor ahnliche Dienste leistet -wie das von SCHARDINGER gefundene Methylen- 
blau. AuBerdem werden einige neue chromogone Reągentien beschrieben, welche bei 
Dehydrierungen in Farbstoffe der Rosanilingruppe iibergehen. Dieselben konnen bei 
Milch- u. Fettunterss., w ieauch um die Ggw. vonPeroxydenim A thylather nachzuweisen, 
Verwendung finden. (Biochimica Terapia sperimcnt. 16. 167—73. 31/5. Reggio 
Emilia, S tad t. Laborat.) R e ic h .

Mikail Zarotschenzeff, F ran k r., Schnelles Abhuhlen, Gefrierenlassen und Auf- 
tauen von Nahrungsmitteln. Man behandelt Fleisch, Gefliigel u. dgl. m it einer organ. 
u. anorgan. Salze enthaltenden Lalce u. kiihlt bis zur gewiinschten Temp. ab, wobei 
das Verf. im geschlossenen Kreislauf verlauft, der auch eine F iltration  der Lsg. gc- 
sta tte t. (F. P. 669 752 vom 16/2. 1929, ausg. 20/11. 1929.) S c h u tz .

Treuhand-Gesellschaft m. b. H. Bartmann & Co., Hagen i. Westf., Ver- 
fahren und Einrichtung zur Herstellung von Brot. Die Getreidekórner werden einem 
Erweichungs- u. QuellungsprozeB unterworfen, bei welchcm der Mehlkorper unter 
Yermeidung ungunstiger chem. u. biolog. Veranderungen soweit zum Quellen gebracht 
wird, bis sich die Aleuronschicht von ihm ablockert; darauf wird das geąuollene Gut 
einer das Herausdriicken des Mehlkórpers aus der Schale bezweckenden Quetschuńg 
u. einer die Sonderung der Mehlkorper von den Schalen einschlieBlich der Alcuron- 
schicht bewirkenden mechan. Behandlung ausgesetzt u. schlieBlich der só gewonnene 
K ornerinhalt auf B rot weiter verarbeitet. Die Einrichtung zur Verarbeitung von 
Getreide ist m it einem umlaufenden, fein gelochten Druckglied versehen, das von 
einem gleichfalls umlaufenden Gegendruckglied beaufschlagt wird. An H and einer 
Zeiehnung ist die App. beschrieben. (Schwz. P. 134 355 vom 14/5. 1926, ausg. 16/10.
1929.) M. F. Mu l l e r .

Dr. C. O. Gassner G. ni. b. H., Deutschland, Enlcoffeinierung und Dethcinierung 
von Kaffee. Man verwendet zum Extrahieren verschiedcne Lsgg., namlich gewohn- 
liches W., wss. Salzlsgg. u. m it Extraktstoffen gesatt. Lsgg., die neben oder nacheinander 
angewendet werden. (F. P. 665 682 vom 22/9. 1928, ausg. 21/9. 1929.) S c h u tz .

C. S. Bateman, London, Teebereilung. Man trenn t die Stengel von den Blattern, 
indem m an den Tee m it der Oberflache sich drehender Walzen oder Trommeln in  Be- 
riihrung bringt, die m it der Lange nach sich erstreckenden Rinnen oder Ziigen yersehen 
sind, wodurch die Stengel von den B lattern getrennt bzw. fortgefiihrt werden, wenn sie 
sich der unteren Flachę der Trommeln nahern. (E. P. 319 843 vom 4/7. 1928; ausg.

H. J. Egge, Oslo, Fischpasten. Man erhitzt die Leber von Kabeljau oder iihn- 
lichen Fischen m it einer schwachen oder verd. starken Saure, z. B. Essig, u. zerkleinert 
die M. his zu einer feinen Pastę, worauf sie unter LuftabschluB gekocht wird. Man kann 
der Paate noch Albumin, Casein oder M ilchpuher nebst Gewiirzen zusetzen, worauf 
sio in  Biichsen yerpackt u. nochmals gekocht wird. (E . P. 319 529 vom 29/10. 1928, 
ausg. 17/10. 1929.) S c h u tz .

S. Kende, Budapest, Kaselierstellung. Um dic Fettverluste bei der Kaseherst. 
auf ein MindestmaB zu beschranken, wird die Milch weitgehendst homogenisiert u. 
einer Abscheidung in  Separatoren bei hohererTem p. u. Druck unterworfen. Die Temp. 
darf 80° n icht iiberschreiten. Die Fettverluste betragen bei der Herst. von hartem 
Kiise ca^ 0,25%, bei weichem Kase 0,1% gegenuber den bisherigen Verlusten von 0.75 
bzw. 0,3% . (Ung. P. 97174 vom 3/7. 1928, ausg. 16/9. 1929.) G. K on ig .

Soc. Anon. des Sucrerjes Ternynek & L. Temynck, Chauny, F rankr., Vich- 
futter. Pulpę aus Zuckerfabriken wird in  trockcnem Zustand m it Melasse vermischt 
u. zu B riketts gepreBt. ZweckmaBig yerwendet m an 20—30% Melasse (berechnet auf 
das Endprod.); die M. wird zusammengeknetet u. dann einem Druck von 120— 150 kg 
je qcm unterworfen. (E. P. 320 883 vom 13/4. 1928, ausg. 21/11. 1929.) S c h u tz .

Jahreshericht iiber die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs- und GenuBmittel, 
bearb. von C. A. Rojahn untor Mitw. von S. M. v. Bruchhansen. Jg. 38. Bericht iiber
1928. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1929. (IV, S., S. 319—420.) gr. 8°. 
n. M. 8.—.

24/10. 1929.) Sch utz .
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Renś Champly, Les Applications de la chimie a la vie domestique. Paris: Societó parisienne
d’ćdition (190 S.) 8°. 7 fr.

XVII. Fette; Waohse; Seifen; Wasohmittel.
I. Stetzenko und I. Pantelejew, Abhangigkeit zwischen der Aciditat und dem 

Erstarrungspunkt von Feiten. Es wurden die Sehmelzdiagramme von Salolin +  Salolin- 
fettsauren u. vou hoeh hydriertem, dureh mehrfaehes Umkrystallisieren aus Aceton 
von den fl. Anteilen befreitem Sonneiiblumenol u. semen Fettsauren  untersucht. Die 
beiden Erstarrungskurven haben ein Aussehen, das typ . is t fiir den Fali, wenn die 
Komponenten ein eutekt. Gemisch bilden, so daB das Gemisch Neutralol +  Fettsaure 
boi niedrigeren Tempp. erstarrt, ais die Einzelkomponenten. Der F.bzw. E. der Fette 
muB deshalb bei den neutralen Olen ausgefiihrt werden. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Maslo- 
boino-Shirowoje Djelo] 1 9 2 9 . No. 10 [51]. 20—21. Okt. Leningrad.) SCHÓNFELD.

James William M eBain, Cecil Walter Humphreys und Yasota Kawakami, 
Die Verseifungsgeschwindigkeit rerschiedener handelsiiJblicher Ole, Fette und Wachse und 
reiner Triglyceride durch wasseriges A lkali. AuBer 25 pflanzlichen u. tier. Feiten u. Ólen 
werden Tristearin u. Trttaurin  m it Hilfe der H-Elektrode au die Geschwindigkeit 
ihrer Verseifung durch 0,1-n. NaOH bei 90° untersucht. Die Geschwindigkeiten sind 
auBerordentlieh yerschieden. Ricinusól wird in  < 1 0  Min., Rapsól e r s t i n  32 Stdn. 
zu 99,5°/0 verseift. Die Verschiedenheiten sind dadurch zu erklaren, daB einzelne Ole 
vollstandig, andere nur teilweise durch das Alkali emulgiert werden. Das Emulgierungs- 
vermógen der cntetehenden Seifen steh t in  gar keiner Beziehung zu der Emulgierungs- 
fahigkeit der entsprechenden Ole. Auch besteht kein Zusammenhang zwischen Mol.- 
Gew. u. Verseifungsgesehwindigkeit. Im  allgemeinen nim m t die fiir die Verseifung 
notige Zeit m it dem Unsattigungsgrad zu. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2185—97. 
Okt. 1929. Stanford [Kalifornien], Univ.) OSTERTAG.

Gr. Petrow und A. Pitschugin, Hochgetriebene Fettspaltung in  Glycerin und Fett
sauren. Eine weitgehende Fettspaltung laBt sich m it 0,9— 1%  reiner Petroleumsulfo- 
sauren.bei Anwendung ausgewaschener F ette  u. Durchfuhrung der Spaltung in  zwei 
Phasen erzielen. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 9 [50]. 
53—55. Sept.) S c h o n f e l d .

C. D: V. Georgi und T. A. Buekley, Die destruktive DestiUation von Cocos- und 
Palmlcemschalen. Die trockene Dest. unter LuftabsohluB der Cocosschalen ergibt 
eine hohere Kohleausbeute ais diejenige der Palmkernschalen, die ohnehin schwer 
in  grofieren Mengen erhalthch sind. Bei der Dest. en tsteh t u. a. Essigsaure, Kreosotol, 
etwas Methylalkohol, alles aber in  Mengen, die eine Aufarbeitung unrentabel erscheinen 
lassen. (Malayan agricult. Journ. 1 7 . 398—402. Nov. 1929.) H . HELLER.

W. Vaubel, Vergleichende Untersuchungen von Kakaobutter und dereń Ersatzfette. 
Die Brom-Jodzahlen, nach den Angaben des Vf. in vier E tappen bestimm t, konnen 
zur Unters. von F etten  herangezogen werden. Bei der Priifimg einer K akaobutter 
auf Zusatze fremder F ette  miissen dio Zahlen der verm uteten F e tte  unter gleichen 
Bedingungen bestim m t werden. Kennzeichnend ist, daB bromiertes Bankafett (ein 
franzos. H artfett) beim Trocknen schwarz wird. (Chem. Umschau F ette , Ole, Wachse, 
Harze 3 6 . 377—80. 4/12. 1929. D arm stadt.) H . HELLER.

J. M. Hood, Seifen. E in allgemeinverstandlicher Artikel iiber die Ausgangs- 
materialien zur H erst. von Seifen, die Glyceringewinnung, die H erst. von Seifen u. ihre 
Verwendung in  der Baumwoll- u. Seidenindustrie. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 
639—42. 666. 677—82. 30/9. 1929.) B r a u n s .

M. Nikiforow, Theorie des Kernseifensuds. Theoret. Betrachtungen iiber die 
Vorgange beim Aussalzen der Seifenkerne usw., die in einem kurzeń Ref. nicht wieder- 
gegeben werden konnen. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929- 
No. 9 [50]. 18—24. Sept. Moskau.) S c h o n f e l d .

B. Tjutjunnikow und R . Cholodowskaja, Pliysikalische Eigenschaften von Riegel- 
seife ais Gharakleristikum ihres Ferbrauchs. Beim gewohnlichen Waschverf. wird 
die Gewichtsabnahme des Seifenstiickes n icht nur durch Losen, sondern auch durch 
das Zerreiben der Seife verursacht. Bei einer Reihe von Seifen wurde ih r Z erreibungs- 
vermogen untersucht. Hierzu wurde ein App. konstruiert, der im wesentlichen aus 
einer rotierenden, m it Leinengewebe iiberzogenen Holzscheibe bestand, iiber der ein 
Seifenstiick befestigt war. Es zeigte sich, daB sehr harte Seifen sich durchaus nicht 
immer weniger abreiben ais weniger harte Seifen. Besonders sta rk  werden Cocosol
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cnthaltcndo Scifon zerrieben. Dio H arto der Seife ist deslialb kein MaB fiir ihron Ge- 
brauckswerŁ. Harze erhohen sehr stark  die Zerreibbarkeit der Seifen. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 10 [51]. 38. Okt.) S c h ó n f e l d .

I. Nikołaj ew und W. Skwortzow, Bedeutung des Titers und des Fettsauregehalts 
in  pilierten Seifen. Seifen m it niedrigem Titer konnen nur dann befriedigende Prodd. 
orgoben, wenn der niedrigeTiter durchErhokung des Fettsauregek. der Seife kompensiert 
wird. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 10 [61]. 25 bis
26. Okt.) S c h ó n fe l d .

S. Liberman und R. Minkina, Seife aus dem Schaum der Unterlaugen. Der beim 
Umpumpen der Unterlauge sich bildende Schaum enthalt 47,1—59,4% Fettsauren, 
T iter 40,9— 42, NZ. 204,9—207,1. Durch Yerkochen m it W. laBt sich der Schaum in 
einen homógenen Seifenleim iiberfiihren; durch Aussalzen usw. kann m an daraus eine 
Kernseife gewinnen. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 10
[51]. 24—25. Okt.) Sc h ó n fe l d .

Bergell, Gewinnung harter Seifen aus Olen. Die Gewinnung von harłen Seifen 
aus Leinol u. Sonneńblumenól liefie sioh auf folgenden Wogen durchfiihren. 1. Durch 
Kaltverseifung. Das Vorf. h a t aber u. a. den Nachteil, daB sich kein vóllig 
neutrales Prod. gewinnen laBt. 2. Durch Hydrierung. Das Verf. ist kostspielig u. 
auBerdem enthalten die nicht sehr weitgehend hydrierten Ole neben den einfach unges&tt. 
auch hoch ungesatt. Fettsauren, die die Seifo ungiinstig beeinflussen. 3. Durch Trocknen 
der Sonnenblumenólseife nicht in Trockenschranken, sondern in  noch fl. Zustando. 
Eine solche Seifo h a t sogar gewisso Vorteile gegeniiber der aus festen Fetton her- 
gestellten aufzuweisen. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 9 
[50]. 15—18. Sept.) S c h ó n f e ld .

P. Moschkin, Zur Abhandlung von Bergell. Die Vorschlage B e b g e l l s  (vgl. 
vorst. Rof.) werden scharf kritisiert. Infolge des Geh. an Linol- u. Linolensaure werden 
die aus fl. Fetton hergestcliten Seifen stets zum Fleckigwerden neigen. Die Angaben 
von B e r g e l l ,  daB bei der Hydrierung die ver6chieden hoch ungesatt. Fettsauren 
gleichmaBig abreduziert werden, sind unrichtig; sie sind durch die Arbeiten von 
S c h e s ta k o w , K a u fm a n n  u. anderen Forschern langst widerlegt. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 9 [50]. 18. Sept.) S c h ó n f e ld .

D. Roshdestwenski, Gewinnung von festen Seifen aus fliissigen Pflanzenólen. 
Die Anregungen B e r g e l l s  (vgl. vorvorst. Ref.) werden vom Vf. unterstiitzt. Ins- 
besondere -wird die Anwendung des nur wenig hoch ungesatt. F ettsauren enthaltenden 
Gottonoks fiir die Hartseifenfabrikation empfohlen. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino- 
Shirowoje Djelo] 1929. No. 10 [51]. 22—25. Okt.) S c h ó n f e l d .

Max Auerbach, Seifenemulsionen ais Waschmittel. E rorterung ihrer Wirkungs- 
weise. Notwendig is t prak t. Erprobung, ehe ein U rteil iiber den W ert der Lósungs- 
mittelseifen gefallt wird. (Seifensieder-Ztg. 56. 450— 51. 24/12. 1929. Berlin.) H . H e l l .

S. Juschkewitscll, Bromometrie der Fełłe und Ole. Die bromometr. Methode der 
Jodzahlbest. nach K a u f m a n n  wird beschrieben u. ihre Vorteilo werden besprochen. 
(Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 10 [51]. 31—37. 
Okt.) S c h ó n f e l d .

A. van Raalte und Alb. van Druten, Neuere Beobachtungen iiber die Fluorescenz 
ton Fetlen. (Vgl. v a n  R a a l t e ,  C. 1928. II. 1953 u. v a n  D r u te n ,  C. 1929. II . 364.) 
Die Unterschiede in don Feststellungen der Vff. sind auf verschiedene Versuchs- 
anordnung zuriickzufuhren. In  Reagenzglasern aus n icht fluoresoierendem Glas bei 
1 m A bstand von der CJuarzlampe fluorescieren nur raffinierte Fette, so daB man dio 
Fluorescenz ais Nachweis der Raffination benutzen kann. Umgekekrt darf aus dem 
Fehlen von Fluorescenz nicht auf unraffiniertes F e tt  geschlossen werden. (Chem. 
Weekbl. 26. 602—03. 14/12. 1929. Amsterdam, Keuringsdienst van W aren.) H e r t e r .

G. Knigge, Sahbestimmung in  Seifen. Um die Genauigkeit u. Anwendbarkeit 
der yerschiedenen Methoden zur NaCl-Best. in Seifen kennen zu lernen, vergleicht 
Vf. die grawimetr, aus der Asche gefundenen Werto m it denen, die gravim etr. aus 
salpetersaurer Lsg., maBanalyt. u. nach der Schnellmethode von B e n n e t  gefunden 
werden. Samtliche W erte stim m ten bis auf 3/;oo% uberein. Mithin empfiehlt sich 
die sehr einfache BENNET-Methode. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 26 . 549—51. 30/10.
1929.) H. H e l l e r .

Bruno Walther, Wertbestimmung von Waschmitleln auf Grund der Oberflachen- 
spannung. Mittels des S ta la g m o m e te rs  nach T r a u b e  wurde die Oberflachenspannung 
von LuX-, Sunlichłseife, Th<mpsonseifenpvlver, Persil u. Na-Oleat untersucht. Die
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Bestst. erfolgten bei Tempp. yon 20—-50° u. fur eine Fettsaurekonz. (nicht Wasch- 
mittelkonz.) von 0,3% ; (vgl* Br a u e r , 0. 1927- II* 186). Bei Betrachtung der in 
Diagrammen u. Tabellen zusammengestellten Ergebnisse fa llt es auf, daB die Ober
flachenspannung der kombinierten W aschmittel (Thompson, Persil) bei jeder Temp. 
sehr viel hóher ist, ais die der Reinseifen (Na-Oleat, Lux u. Sunlicht). Im  W erte ihrer 
Oberflachenspannung, unter Zugrundelegung gleiehen Fettsauregeh. der Lsg., sind die 
gepriiften W aschmittel bei n. Reinigungstemp. in folgender Reihenfolge steigend zu 
bcwerten: Thompson, Persil, Na-Oleat, Sunlicht u. Lux.

Neben den Handelsseifen wurde aueh die Oberflachenspannung von aus verschie- 
denen F etta rten  hergestellten Na-Seifen untersucht. (Zus. der Seifen vgl. im Original). 
Dio niedrigsto Oberflachenspannung zeigte die PaZmóiseif enlsg., es folgt Schweineschmalz- 
u. Rindertalgseife, Palmkarnol-, Cocosfelt- u. Olwenoleeife, Klauenfell- u. SojaboJmenol- 
seife u. schlieBlich Harzseiie, dio am scblechtesten abgeschnitten hat. Hierbei wird eine 
W aschtemp. von 50° zugrunde golegt. Der Anstieg der Oberflachenspannung bei 
Cocosólseife entspricht den prak t. Erfahrungen, indem reine Cocosseifen zwar eine 
gute Waschwrkg. bei 30—40° zeigen, dio aber bei hóherer Temp. rasch sinkt. Demnach 
konnen stalagmometr. Verss. in vielen Fallen oin Bild iiber das Verh. einer Seife oder 
eines W aschmittels geben. (Ztschr. angew. Chem. 41. 1083— 89. 29/9. 1928.) Sc h ó n f .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Gewinnung der Fettsauren 
aus dem Ozydationsprodukt von festen Paraffinkohlemcasserstoffen, JFaclisen oder dyl. durch 
Auspreasen oder Ausschwitzen bei schwach erhóhter Temp., die jedoch unterhalb des
F.- d e r reinen Sauren liegt. — 1000 Teile roher Fettsauren (F. 35—38°), erhalten durch 
Oxydation von Hartparaffinwachs, werden in  PreBtucher gepackt n .  bei 100 atm. 
in einer hydraul. Presse abgepreBt. Dabei werden 450 Teile eines dunkelgefarbten 
Óles erhalten u. 550 Teile harte Fettsauren (F. 45— 48°), die zur Seifenherst. geeignet 
sind u. eine helle Seifeliefern. (E. P . 321399 vom 6/7.1928, ausg. 5/12. 1929.)M. F. Mii.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Seifen von grofiem Reinigungs- 
vermógen. Man ftige zu den Seifen wahrend oder nach ihrer H erst. die Monoalkyl- 
ather des Glykols oder die von Polyglykolen. Man kann den Seifen auBerdem noch 
KW -stoffe oder Chlor-KW-stoffe einverleiben. (F. P. 667 904 vom 22/1. 1929, ausg. 
25/10. 1929.) E n g e r o f f .

Carl Hildebrand, Schweiz, Rasierpa-ste. Man verseift ein Gemiseh, bestehend 
aus Stearinsaure, Borax, dest. W., in w. W. gel. Seifenflocken, m it Ammoniak u. 
fiigt Lanolin, in  A. gel. S tyraz  u. Lavendelol hinzu. (F. P. 668 605 vom 29/1. 1929, 
ausg. 5/11. 1929.) E n g e r o f f .

Olinto Madrigali, Italien, Dochte Jur Stearin-, Wachskerzen, Lampen u. dgl. 
Die Dochte werden ganz oder teilweise aus Viscoseseide hergestellt. (F. P . 669 483 
vom 11/2. 1929, ausg. 16/11. 1929. I t .  P rior. 13/2. 1928.) R ic h te r .

Adolf Griin, Analyse der Fette und Waehse. Bd. 2. Berlin: J. Springer 1929. 4°.
2. Systematik. Analysenergcbnia.se. Bibliographie d. naturl. Fetto u. Wachso. 

Unter Mitw. von Adolf Grun verf. von Wilhelm Halden. (XV, 806 S.). Lw. M. 98.—• 
Chemie und Technologie der Seifen und Waschmittel. In 2. Aufl. bearb. von Heinrich Bertseli 

u. a. Hrsg. von Hans Heller. Leipzig: S. Hirzel 1930. (XIX, 752 S.) 4°. =  Ubbelohde’s 
Handbuch d. Chemie u. Technologie d. Ole u. Fette. Bd. 3, Abt. 2. M. 68.— ; Hldr. 
M. 75.— .

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

P. Kr ais und R. Geier, Uber die Wirkung kleiner Sauremengen au f Kunstseide. 
Verss. iiber die Einw. kleinster Mengen Saure beim Avivieren auf Viscose u. Cu-Seide 
ergaben, daB die m it der von der F irm a C. H. BÓHRINGER Sohne, Niederingelheim 
hergestollten Aviviersiiure, einem Gemiseh von Milchsaure u. Weinsaure, avivierten 
Proben die gunstigsten Resultato in bezug auf Festigkeits- u. Dehnungsverlust er
gaben. . H 2S04 u .  H3PO.„ ebenso W einsaure allein sollen ganz vermieden werden. 
(Loipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. 449—51. Okt. 1929. Dresden, Forschungsinst. 
fiir Textilind.) BRAUNS.

— , Das Schlichten leunstseidener Kettengarne. Es wird dio Notwendigkeit des 
Schlichtens von Kunstseide, die Anforderungen, die an eine solche Sclilichte zu stellen
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sind, u. Vorscliriften fiir die H erst. von fiir Kunstseido geeignete Schlichten besproohen. 
(Ztschr. ges. Textilind. 32. 792—94. 23/10. 1929.) B r a u n s .

Fred. Grove-Palmer, Cocosfaser, ikr Wachstum, ihre Ernie, Bleiche und Fdrbung. 
Vf. bespricht das Vorlc. die Gewinnung, dio verschiedenen Bleichverff. der Cocosfaser, 
das Farben m it bas., substantiven u. sauren Farbstoffen u. ihre Verwendungsmóglich- 
keit. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 789—95. 9/12. 1929.) B r a u n s .

Hans Arnold, Beitrdge zur Theorie des Filzprozesses. Nach einem kurzeń tlber- 
blick iiber die bisherigen Arbeiten iiber den FilzprozeB u. den Aufbau des Wołlhaares 
werden einige Filzverss. m it gesunder Schafwolle unter Verwendung der P latten- 
filzmaschine der F irm a WlLH. Q u ad e , Guben beschrieben. (Leipziger Monatsschr. 44. 
463—66. Okt. 1929. Dresden, Forschungsinst. fiir Textilind.) B r a u n s .

P. Marcel Soum, E in  Beitrag zum Studium des Fichtenholzes. In  F orts . zu 
C. 1929. I I .  1874 bespricht Vf. die Unterss. uber gealtertes Holz, das durch Mikro- 
organismen u. Parasiten zerstort worden ist, die Unters. von harzreichen Holzern durch 
Extraktion  m it Losungsmm., durch trockne Dest., dio Theorie der Harzbildung u. 
dio Unters. der yerschiedenen Extraktionen. (Papeterie 51. 974—78. 1034—41. 
1102—09. 1162—66. 1226—33. 1305—13. 10/9. 1929.) B r a u n s .

Cłf. Groud, Japanische Papiere. Vf. bespricht die Herst. u. die yerschiedenen 
A rten von japan. Papieron. (Papeterie 51. 1114—17. 10/9. 1929.) B r a u n s .

— , Moderne Natronwiedergewinnung in  Zellstoffabriken. Es werden an zahlreichen 
Photographien die Wiedergewinnungsanlagen fiir A tznatron eines Werkes der neuen 
N o r t h f l e e t  P a p i e r f a b r i k e n ,  in dem Espartozellstoff hergestellt wird, 
beschrieben. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 5. 463— 68. N o t. 1929.) B r a u n s .

. Kurt Bohra, Welche Veranderungen erleidet die Cellulose bei Einwirkung yon 
Alkalien utul Sauren ? Durch Einw. yerdiinnter Sauren wird Hydrocellulose gebildet, 
wahrend Alkali veredelnd auf Cellulose w irkt. Durch t)beroxydation wird Oxyęellulose 
gebildet, dereń Anwesenheit ungleichmafiige Farbungen yerursachen. Weiter werden 
die Veranderungen, die die Cellulose bei den yerschiedenen Kunstśeideverff. erleidet, 
kiirz behandelt.. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. ,451— 52. Okt. 1929.) B r a u n s .

Harnist, Die Fabrikalion von Athylalkohol aus den Riickslandslaugen 'der Cellulose. 
Es wird die histor. Entw. der Sulfitspritfabrikation u. die Theorie derselben erortert, 
u. das HAGGLUND -Verf. eingehend geschildert. (Moniteur Produits chim. 12. Nr. 129.
1—7. 15/12. 1929.) J u n g .

Stephen Jamyn, Die Einrichiungen von Kunstseidefabriken. Beschreibung der 
bei der Fabrikation kiinstlicher Seide yerwendeten Apparaturen. (Rev. Chim. ind. 
38. 73—82. 137—44. 202—09. Marz 1929.) J u n g .

Georg Weingartner, Die Sniafilfaser in  ihrer derzeitigen Yencendung. Yf. bespricht 
die yerschiedenen Vorwendungsmoglichkeiten der von der S n i a  V i s c o s a ,  Turin 
hergestellten Sniafil-Faser. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. 422—23. Okt. 1929. 
Bayreuth.) BRAUNS,

Asra, Die neue Lilienfeldseide. Es werden die mutmaBlichen Griinde besprochen, 
weshalb die neue Lilienfeldseife noch nicht auf dem M arkt erschienen ist. (Ztschr. ges. 
Textilind. 33. 18— 19. 1/1. 1930.) B r a u n s .

J. Simonin, Das Cellulosexanihogenal. Vf. beschreibt dio H erst. von Cellulose- 
xantliogenat nach L i l i e n f e l d  (Amer. P. 1642 587; C. 1925. II. 2033). (Rev. gón. 
Matieres piast. 5. 507— 13. Sept. 1929.) B r a u n s .

W. I. Scharkow. Qualitat des bei der Viscoseseidenfabrikalion angeumidten Atz- 
natrons. Die an  die Reinhcit der in der Viscoseseidenfabrikation angewandten NaOH 
zu stellenden Forderungen werden diskutiert, insbesonders wird die Schadlichkeit 
eines gróBeren Geh. an NaCl u. N a2C03 heryorgehoben. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1027—29. Ju li 1929.) S c h ó n f e l d .

W. Weltzien, Felder in  kunstseidenen Ceuńrken und Geweben. (Uber Gewebe- 
tmlersiichungen. IV.) (III. vgl. C. 1929. I. 2492.) Materialfehler konnen sein: ungleich- 
miiBiges Farben, Titerschwankungen, Drehungsdifferenzen. Verarbeitungs- u. Ver- 
edlungsfehler beruhen auf Materialverwechslung, ungleichmaBiger Maschenbldg., un- 
reiner Fachbldg., Spannungsdifferenzen, Farbefehlern, Bleichschaden, Siiurerest-ei). 
(Seide 34. 323—30. Sept. 1929.) S u v e r n .

Otto Schiirz, Die Lupenbrille. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. 431—32. 
Okt. 1929. — C. 1929. II . 3258.) B r a u n s .
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Ellis-Foster Co., ubert. vori: Carleton Ellis, Montclair (New Jersey), Sus
pens ionen von wasserunloslichen Seifen zum Wasserdichtmachen von Papier, Stoff, 
Leder u. dgl., denen noch weitere Stoffo, wie Wachse, Asphalte, Gilsonit, Pech, H arz 
oder Harzseifen zugesetzt worden sind. Die wasserunl. Seifen, z. B. Ca-, Mg-, Ba-, 
Zn-, A1-, Fe- oder Cr-Steareat, werden trocken m it W. vermischt u. dann m it kolloidalem 
Ton o. dgl. dispergiert oder der Ton, z. B. Bentonit, wird zu einer Seifenlsg., z. B. 
von gewóhnlicher Schnitzelseife, zugesetzt u. nachher ein in W. 1. Salz der Metalle
zugesetzt, die eine unl. Scife bilden. (A. P. 1737006 vom 28/2. 1925, ausg. 26/11.
1929.) M. F . M u l l e r .

Gottlieb Trachslin jr., Birsfelden, und Ernst Greber, Basel, Verfahren um  
brennbare Słoffe feuersicher zu machen, dad. gek., daB m an dem zu schutzenden Stoff 
fluchtige oder nicht fluchtige schmelzbare Salze zusetzt u. m it ihm gu t vermischt. — 
Z. B. werden zu einem Pappebrei Ammonsalze, wie NH.,C1, (NH.,)2SO.„ N a2B40 7, 
KA1(S04)2, N a3P 0 4, Wo-Salze, K 2SiF6 oder K 2S i03 zugesetzt, u. zwar 15— 30%- 
(Schwz. P. 134112 vom 5/10. 1928, ausg. 16/9. 1929.) M . F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Mottenschulzmitłel, bestehend 
aus Verbb. des BFS m it organ. Sauren, z. B. CH3COOH oder HCOOH. —  Z. B. behandelt 
man 100 kg Wolle m it 2°/0 K-Borfluoracetat, sei es warm oder k., trocken oder naB, 
m it oder ohne Zugabe von Salzen organ, oder anorgan. Sauren. (F. P. 661 931 vom 
9/10. 1928, ausg. 31/7. 1929. D. Prior. 10/10. 1927.) S a r r e .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: H. Platt, Cumberland, und C. Drey
fus, New York, Mattieren von Kunstseiden aus Cellubseesicm oder •athern. Man 
erzeugt in  den Faden unl., durchscheinende weiBe Verbb., wie Sulfate oder Phosphate 
der Erdalkalien. Man behandelt die Faser, vorteilhaft in  geąuollonem Zustande, 
m it den Lsgg. von Metallsalzen u. dann m it Lsgg. von Fallungsm itteln. ZweckmaBig 
verwendet m an Metallsalzlsgg., die selbst eine ąuellende Wrkg. auf die Celluloseacetat- 
seide ausuben, wie die Sulfocyanide des Ba. Man behandelt Acetatseide zuejrst m it 
einer Lsg. von Ba-Sulfocyanid u. dann m it einer l% ig . H 2S 04 oder m it einer 20%ig- 
Ameisensaure, dann m it einer Lsg. von BaCl» u. schlieBlich m it einer l% ig- Lsg. von 
H 3P 0 4. (E. P. 318 467 vom 2/9. 1929, Auszug veroff. 30/10. 1929. Prior. 1/9.
1928.) F r a n z .

Bedford Pulp & Paper Co. Inc., iibert. von: W illiam Brydges und Spottswood
C. Foster, Big Island, Virginia, Herstellung von Papierstoff fiir  Pappenfabrikation 
ausH olz, das zunachst in  groben Stiicken oder Riegeln in  einem geschlossenen Kocher 
m it einer alkal. Lsg., z. B. N a2C03- oder Kalklsg. unter Einleiten yon direktem Dampf 
gekocht wird. Die dabei ausgezogenen Ole werden von Zeit zu Zeit abgezogen u. 
schlieBlich die ganze Fl. abgelassen, das Holz wird dann m it warmem W. gewaschen 
u. schlieBlich gemahlen. (A. P. 1737 542 vom 18/1. 1929, ausg. 26/11.1929.) M. F. M.

Mathieson Alkali Works, Inc., iibert. von: Donald K. Pattillo, Fulton und 
James H. Mac Mahoń, Niagara Falls, New York, Behandlung von Papierstoff wahrend 
des Mahlens m it Cl2 durch Einleiten von Cl2 in  starker Verdiinnung, bevor derselbe 
zur Papierm aschine befordert wird. Die Behandlung m it Cl2 h a t den Zweck, das Prod. 
zu sterilisieren u. die Schlammstoffe zu koaguberen. Dabei eriibrigt sich ein nach- 
tragliches Wasehen des Papierstoffs. (A. P. 1737 330 vom 23/12. 1927, ausg. 26/11.
1929.) M . F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Kuno Franz und
Karl Dankert), Verfahren zur Herstellung von Sickerheitspapłer durch Farben u. Ab- 
waschen von geleimtem Papier. Das Abwaschen der Oberflacbe des Papiers wird m it 
W. in  unm ittelbarem  AnsehluB an das H indurchfiihren des Papiers durch eine Farbstoff- 
Isg. vorgenommen. Zwischen dem Farbevorgang u. dem Waschvorgang wird durch 
stellenweisen, in  regelmaBigen oder unregelmaBigen M ustern ausgefiihrten Druck stellen- 
weise Vertiefung der Farbungen an den Druckstellen hervorgerufen. (D. R. P. 487 994
KI. 55f vom 1/10. 1924, ausg. 16/12. 1929.) M. F . M u l l e r .

Jules Gernaert, Briissel, Verfahren zur Herstellung von unverfalschbarem Papier,
das sich aus zwei AuBenschichten u. einer zwischen diesen unlosbar eingeleimten, be- 
druckten u. gegebenenfalls durchlochten Einlage zusammensetzt, dad. gek., daB zwecks 
Verhinderung der Trennung der Papierscbicbten ohne Zerstorung der Einlage diese 
Einlage aus einer Papierbahn von nur ganz geringer Starkę, z. B. einem Gewicht von 
10 g/qm, besteht, die ohne yorherige Befeuchtung u. deshalb auch ohne Verzerrung 
oder Bchrumpfung ihrer M usterung zwischen die m it dem Leim bestriehenen AuBen- 
schichten eingeleimt wird. An H and von Zeichnungen ist das Verf. naher beschrieben.
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(D .R .P . 487 824 KI. 55f vom 29/1. 1925,, ausg. 18/12. 1929. Belg. Prior. 6/1. 
1925.) M. F .  M u l l e r .

George Frederiek Blombery, Lane Cove b. Sidney, Herstellung von biegsamem 
und wMserdichlem. Papier und Pappmalerial durch TJberziehen desselben m it einem 
Prod. aus Kautschukmilchsaft, Kaolin u. einem Bindemittel. — Z. B. werden 10 Teile 
Kaolin m it Latex zu einem dicken Brei verriihrt u. zu dieser Emulsion werden 20 Teile 
blanc fixe, 5 Teile SatinweiB, 1,5 Teile Casein, 0,5 Talk u. 4— 5 Teile W. zugesetzt 
u. zu einem Prod. von glycerinahnlicher Konsistenz vermahlen. (Vgl. F . P . 618185- 
C. 1927. I. 2696.) (A. P .'1720 716 vom 26/3. 1926, ausg. 16/7. 1929. Aust. Prior! 
4/6. 1925.) M . F . M u l l e r .

W. Briggs & Sons Ltd. und A. S. Briggs, Dundee, DaM ekleidung. Man 
trank t Papier, oder ein Gewebe aus Jute, Baumwolle usw., m it einem Bitumen, geht 
dann durch ein Metallpulver, Al-Pulver, u. durch Walzen. (E. P. 316 241 vom 26/4.
1928, ausg. 22/8. 1929.) F r a n z .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hjimpsliire, Herstellung 
einer Zellstoff kochlauge, bestehend aus einer Lsg. von N aH S 03 oder anderen 1. Salzen 
der H 2S 03 oder von Ńa-Salzen, die Ba- oder Śr-Salze enthalten, z. B. in  Form von 
BaH2(S 03)2. W ahrend des Kochens bildet sich B a(S03)2 u. S 0 2, daneben B aS 04. 
Diese Ba-Salze sind nur wenig 1. Es brauchen nur wenig Zusatze gemacht zu werden, 
um alles Ba auszuf511en. Z. B. wird BaC03 zu der Kochlauge zugesetzt, das m it dem 
S 02 sich zu BaH 2(S 03)2 umsetzt. Letzteres fallt gegen Ende des Kochprozesses ais 
B aŚ03 u. BaSO.t aus, die von der Kochlauge abgetrennt werden. Die Kochlauge wird 
eingedampft u. carburiert. Die erhaltene Schmelze wird in ublicher Weise auf frische 
Lauge aufgearbeitet u. Ba- u. evtl. Na-Salze noch zugesetzt. In  gleicher Weise konnen 
auch SrH 2(S 03)2-haltige Kochfll. benutzt werden. Auf diese Weise werden die anorgan. 
Zusatze fast restlos wiedergewonnen u. zur H erst. von Kochlaugen verwendet. (A. P. 
1 735 014 vom 1/11. 1926, ausg. 12/11. 1929.) M . F. Mu l l e r .

Hammermill Paper Co., iibert. von: Bjame Johnsen, Erie, Pennsylvanien, 
Kochlauge fu r  die Zellstoff gewinnung aus pflanzlichen Stoffen, erhalten aus einer kohle- 
hydrathaltigen Abfallkochlauge m it einer Base, z. B. CaO, um die Ligninstoffe aus- 
zufallen. Nach dem Abfiltrieren wird zu dieser F l. die gleiche Menge frischer Koch
lauge zugesetzt. (A. P. 1737 590 vom 16/2. 1927, ausg. 3/12. 1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., tibert. von: Wilhelm Michael, 
Oppau, und Albert Palm, Ludwigshafen a. Rh., Gewinnung von Zellstoff und Auf- 
arbeitung der Zellstoffablaugen. Das Holz wird m it S 02 u. NH3 aufgeschlossen u. dio 
Ablauge von S 0 2 durch Austreiben befreit, worauf diese auf 150° u. hoher erhitzt wird; 
der Kohlenstoff wird abfiltriert, die H 2S04 u. Oxalsaure ausgefallt, der Nd. abfiltriert, 
u. das F iltra t wird nach dem Einleiten von S 02 wieder zum Verkochen verwandt. — 
100 kg Holz werden in  einem geschlossenen Kocher m it 550 kg einer Lsg., die 20 kg 
S 0 2 u. 3,5 kg NH3 enthalt, 24 Stdn. bei 100—120° verkocht. Die freie S 0 2 wird ab- 
geblasen u. in  frische Kochfl. eingeleitet. Es werden 48 kg Zellstoff (trocken berechnet) 
erhalten, der m it W. gewaschen wird. Die m it NH3 schwach alkal. gemachte Kochfl. 
wird 10 Stdn. auf 240—250° erhitzt, filtriert, die H 2S 0 4 u. Oxalsaure m it K alk nieder
geschlagen u. wieder filtriert. In  die filtrierte F l. wird S 02 bis zur D. 0,04 eingeleitet 
u. diese dann wieder zum Verkochen von 100 kg Holz benutzt. (A. P. 1723 800 vom 
16/3. 1928, ausg. 6/8. 1929. D. Prior. 21/3. 1927.) M . F . M u l l e r .

Guy Clemens Howard, Seattle (V. St. A.), Verfahren zur Trennung der durch 
Fallungsmittel aus Sulfitablauge der Zellstoffherstellung abgeschiedenen organischen und 
anorganischen Stoffe. (D. R. P. 487 922 KI. 55b vom 15/8. 1925, ausg. 20/12. 1929. —
C. 1926. I. 274 [A. P. 1551882].) M. F . M u l l e r .

Erik Hagglund, Abo (Finnland), Yerfahren zur Nutzbarmachung der bei der 
Natronzellstoffherstellung entfallenden Schwarzlauge unter Druck-Hitzebehandlung der 
letzteren u. Verarbeitung der Lauge nach der Druck-Hitzebehandlung auf die Ge
winnung von darin  enthaltenen wertyollen organ. Restbestandteilen nach P aten t 483068;
C. 1929. I I .  3084 in  der Abanderung, daB die Lauge nach erfolgter Druckhitzebehand- 
lung kaustiziert, durch Eindampfen konz. u. das darin  enthaltene Na-Acetat durch 
Krystallisation gewonnen wird, wahrend die Mutterlauge ais WeiBlauge wieder in 
den KreisprozeB eingefiihrt wird. Die AusstoBung an Lauge fiir die Na-Acetatgewin- 
nung w ird so bemessen, daB der Na-Acetatgeh. in  der WeiBlauge konstant bleibt. 
(D. R. P. 484 304 KI. 55b vom 28/6.1925, ausg. 15/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 483068; 
C. 1929. II. 3084.) M. F . M u l l e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Verfahren zurn Reinigen von 
Cellulosexanthogenat mittels eines Alkohols, dem soviel W. zugesetzt wird, dafi einer- 
seits das Losungsyermogen fiir die Verunreinigungen des Xantbogenats erhoht, anderer- 
seits die Quellung des Cellulosexanthogenats yermieden wird. Durch Vorproben an 
dem in Frage kommenden X anthogenat wird festgestellt, weleher W .-Zusatz z. B. 
dem Methanol zugegeben werden muB, um das beste Lósungsvermógen fiir die Ver- 
unreinigungen zu erzielen, ohne daB noch eine Quellung des Gutes e in tritt. Sodann 
werden 50 kg X anthogenat m it 100 1 entsprechend verd. Methanol 10 Min. Iang bei 
hóchstens 16° durchgearbeitet u. anschliefiend scharf abgeprefit. Der erhaltene Prefi- 
kuchen wird nach dem Zerfasern ohne jede weitere Trocknung zu Viscose gel. Die 
Behandlung m it verd. Alkohol kann eventl. mehrmals nacheinander erfolgen. (Schwz. P. 
134 361 vom 27/2. 1928, ausg. 1/10. 1929. D. Prior. 21/3. 1927.) M. F . M u l l e r .

I. Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung hunstlicher Gebilde 
aus Viscose. Man spinnt in  ein an  sieh bekanntes Fallbad, das H 2S 04 u. Salze drei- 
wertiger Metalle enthalt, u. unterw irft die Gebilde gleichzeitig oder anschliefiend 
einer S treckung in  an  sieh bekannter Weise. (F. P. 669 809 vom 18/2. 1929, ausg.
21/11. 1929. D. Prior. 19/6. 1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Spinnbad zum Fallen von Vis- 
cosen aller A rt. Das Bad enthalt, gegebenenfalls neben Mineralsauren, Salzen oder 
organ. Zusatzen anderer Art, wesentliche Mengen von aliphat. Sulfosauren, z. B. 
Isathionsaure, Acelaldehyddisulfosaure. (F. P. 669 860 vom 19/2. 1929, ausg. 21/11.
1929. D. P rior. 12/6. 1928.) E n g e r o f f .

J. Michael Akt.-Ges. fiir Cliemische und Metallurgische Industrie, Deutsch
land, Herstellung von Hiiuten und Filmen aus Cellulosederivaten, insbesondere aus Acetyl- 
cellulose. Man fiigt zu der zu yerarbeitenden M. eine bestim m te Menge W. yor oder 
im Laufe des Herst.-Vorganges hinzu, gegebenenfalls in  Form  hygroskop. Stoffe oder 
in Form yon W.-Dampf. (F. P. 668 369 vom 14/1. 1929, ausg. 31/10. 1929. D. Prior. 
11/12. 1928.) ' ' E n g e r o f f .

Zellstoff-Fabrik WaldhoJ und O. Faust, Mannheim, Herstellung von Natrium- 
sulfit und Nalriujnbisulfit. Die bei der Mercerisierung oder sonstwie bei der Herst. 
von Kunstseide entstehenden N'a2C03-haltigen Abfallaugen werden m it S 0 2 behandelt, 
wobei die organ. Substanzen ausfallen. Es hinterbleibt eine Lsg. von N a2S 0 3 oder 
NaHSO:1. (E. P. 317 040 vom 5/7. 1929, Auszug yeroff. 2/10. 1929. Prior. 9/8.
1928.) D r e w s .

H . Rommler Akt.-Ges., Spremberg, Zusammengesetzte Gewebe. Das Gewebe 
besteht aus mehreren Schichten, das oberste Gewebe is t gefarbt, bedruckt oder bemalt. 
Die einzelnen Schichten werden m it einer Lsg. eines Bindemittels, wie mogliclist 
farblosen Phenolformaldehydkondensationsprodd., getrankt, getrocknet, ubereinander 
gelegt u. unter Druck erhitzt. Das Prod. d ient ais Tisch-, Wand- usw. -belag. (E. P. 
318 489 vom 29/8. 1929, Auszug yeroff. 30/10. 1929. P rior. 3/9. 1928.) F r a n z .

H. Rommler Akt.-Ges., Spremberg, Deutschland, Zusammengesetzte Gewebe. 
Man tran k t H artpapier m it dem fl., wasserfreien Zwischenkondensationsprod. aus 
Phenolen u. Aldehyden u. erw arm t dann auf 80— 120°. Man kann noch Zwischenlagen 
von Leinen, Baumwolle, Asbest usw. usw. anbringen. Die Prodd. sollen ais elektr. 
Isolatoren yerwendet werden. (E. P. 318490 vom 29/8. 1929, Auszug yeroff. 30/10.

M. H. Avram, The rayon industry [new ed.]. New York: Van Nostrand 1929. (916 S.) 
8°. Lw. S 12.—.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
W. Swietoslawski, B. Roga und M. Chorąży, TJntersućhungen iiber dic Ent- 

flammungstemperaturen fester Brennstoffe. Die Vff. haben einen App. konstruiert 
zur Best. des Entflam m ungspunktes fester Brennstoffe. Ais Entflam mungspunkt 
wird die Temp. bezeichnet, auf welche reiner Sauerstoff u. die untersuehte Substanz 
erhitzt werden muB, um m iteinander in Rk. zu treten . Die Best. erfolgt auf graph. 
Wege. W ahrend reiner O iiber die Substanz geleitet wird u. dabei erh itzt wird, werden 
die steigendon Tempp. alle 30 Sek. notiert, nach erfolgter Entflam m ung wird die 
Temp. alle 15 Sek. abgelesen. Der Punkt, in  welchem sieh beide K urven schneiden, 
ist der Entflammungspunkt. Dieser lafit sieh bei Einhaltung der Yersuchsbedingungen

1929. Prior. 3/9. 1928.) F r a n z .
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sehr genau bestimmen u. is t charakterist. fiir dio Holzarten. E r wurde fiir Kohle 
aus Birken-, Eiehen- u. Buchenholz bcstimmt. Der Entflam m ungspunkt steigt fast 
proportional m it der Verkohiungstemp. Wenn m an Holzkohle in einem Ofen iiber 
die Verkohlungstemp. erhitzt, so veriindert sich der Entflam m ungspunkt, ebenso 
t r i t t  eine Erhohung ein, wenn Holzkohle liingcre Zeit m it O in  K on tak t bleibt bei 
einer dem Entflam m ungspunkt benachbarten Temp. Eine Veranderung t r i t t  n icht 
ein, wenn man den O durch N  ersetzt. Zwischen dem Entflam m ungspunkt u. der 
Absorptionskraft der Substanz besteht keine Beziehung, dagegen is t der Entflam m ungs
punkt akt. Kohle von seiner AJitmerungstemp. abhangig. (Chim. e t Ind . 22. 676 
bis 680. Okt. 1929.) J u n g .

Ernst Weise, Zur Frage des Pechersatzes in  der Steinkohlenbrikettierung. K rit. 
Besprechung der in  letzter Zeit auf diesem Gebiete gemachten Vorschlage. (Montan. 
Rdseh. 21. 365—72. 1/10. 1929. Schwerte, Ruhr.) B o r n s t e i n .

W. N. Rogatkin, L. P. Uchow und D. Gr. Joffe, Yerkoken von Steinkohle im  
Gemisch m it Fisenerzen. Fe-Oxyde iiben auf die Verkokbarkeit von Steinkohle einen 
kataly t. EinfluB aus. Verss. m it russ. Kohlen zeigten eine starkę Beschleunigung der 
Verkokung bei Zusatz von Magneteisenerz, so daB sich die Erzabfalle in der Kokerei 
verwerten lieBen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti]
6. 213—14. 1929.) S c h ó n f e l d .

D. J. W. Kreulen, iiber die Tieftemperatuwerkokung einer Kohle in  Gegenicart 
und Abwesenheit von Telrahydronaphthalin. Vf. destillierte Proben einer typ. Flamm- 
kohle m it groBer Ausbeute an  extrahierbaren Bestandteilen im Al-Schwelapparat 
ein Mai fiir sich u. einmal nach Durchtrankung m it H.,-Napkthalin (Tetralin) u. erhielt 
in boiden Fallen die gleichen Ausbeuten an  Zers.-Prodd., woraus zu schlieBen ist, daB 
es gleich ist, ob bei dor Verschwelung von der urspriinglichen Kohle oder von einem 
Gemisch aus entbitum inierter Kohle m it daraus extrahiertem  Bitumcn ausgegangen 
wird. (Brennstoff-Chem. 10. 382—83. 1/10. 1929. Rotterdam , Lab. f. Brennstoffchemie 
Gliickauf.) BÓRNSTEIN.

B. M. Bassow, A us der Praxis der Verkokung 'yon schwefelreichen Kohlen. Es 
werden die Nachteile der Verkokung von stark  S-haltigen Kohlen besprochen. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1203—06. Aug.
1929.) S c h ó n f e l d .

W . A. Plotnikow und K. N. Iwanow, Zersetzung von Methanol in  Gegenwarl 
eines Zink-Ohrom-Katalysators. Vff. untersuchten die Wrkg. von M ethanolkatalysatoren 
unter gewohnlichem Druck u. zwar nach der Methode der Methanolzers., ausgehend 
von der Tatsache, daB die K atalysatoren sowohl die Synthese wie die Zers. des Methanols 
in gleicher Weise beschleunigen. Einer genauen Unters. wurde ein aus 10 Tin. ZnO 
u. 1 Tl. Cr./)3 bestehender K atalysator unterzogen, der im Verhaltnis 1: 1 auf Asbest 
ais Trager niedergeschlagen wurde. Der Methanoldampf wurde auf 150° erhitzt u. 
iiber den im elektr. Ofen bcfindlichen K atalysator geleitet. Die Menge des zersetzten 
CH3OH wurde aus der Differenz der zugeleiteten u. kondensierten CH3OH-Mengen 
berechnet. Zwecks H erst. des Katalysators wurde aus einer sd. Zn-Nitratlsg. (mit 
Asbest versetzt) bas. Zn-Carbonat ausgefallt, u. nach Auswaschen m it der bereehneten 
Menge S 0 3-freier Cr20 3 versetzt. Hierauf wurde der K atalysator bei 300° m it H  
reduziert. Die Reduktionsmethode beeinfluBt die A ktiv itat des Katalysators. Die 
besten R esultate werden bei H 2-Red. crzielt. 1 g des reinen K ataljrsators vermochte 
bei 315° 0,017 g/min. CH3OH zu zers. Ein m it CH,OH reduzierter K atalysator war 
weniger ak tiv . Auch die Reduktionstemp. ist von EinfluB; ein vor der Red. durch- 
gegliihter K atalysator zeigte eine starkę A ktivitatsabnahm e. Der Grad der CH3OH- 
Zers. ist von der Temp. abhangig; die ersten Gasblasen zeigen sich bei 240—250° u. 
bei 300° ist die Zers. lebliaft. Obcrhalb von 335—350° u. bei stiirkerer CH3OH-Zuleitung 
andert sich sowohl der Charakter der Zers. wie der K atalysator selbst. Die Zers. ist 
zwar bei diesen Tempp. sehr intensiv, es bildet''sich aber CIJ20  u. Triozymethylen 
(vgl. F r o l ic h , C. 1928. I I . 1284 1509.). Der graugrune K atalysator farb t sich bei 
diesen Tempp. schwarz u. am kalteren Katalysatorende zeigt sich sublimiertes Zn. 
Die Rk. is t deshalb bei schwaeherer Zuleitung von CH3OH u. 330° nicht iibersteigenden 
Tempp. durchzufiihren. Die von den Vff. erreichten Zersetzungsgrade iibertreffen 
sehr bedeutend die Ergebnisse von S m it h  u. H a w k  (C. 1928. II . 1297). Nach 57-std. 
Arbeit zeigte der K atalysator keine Ermudungserscheinungen. — Nach T a y l o r  u . 
K is t ia k o w s k y  (C. 1928. I . 148) wird der K atalysator durch C 02-Adsorption ver- 
giftet. U nter M itarbeit yon W. P. Maschowjetz wurde das Adsorptionsyermogen
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des Zn-Cr-Katalysators nach der s ta t. Methode bei 280° untersucht." 2 g K atalysator 
adsorbierten 2,93 ccm H 2, 1^)9 ccm CO u. 1,21 ccm C02 (0° u. 760 mm). Uberleiten 
yon C 02 iiber den K atalysator hatte  seine kataly t. Eigg. bei der CH3OH-Zers. nicht 
beeinfluBt. E in durch Fallen des Zn(N 03)2 m it NH3 hergestellter K atalysator war 
weniger ak t., ais der m it Soda gefallte K atalysator; nach Oberleiten yon C 02 stieg 
aber dessen A ktiy itat, so daB C 02 sicherlich keine Vergiftung lieryorruft. Im  nicht 
zers. Methanolkondensat lassen sich Aldehyde nachweisen; es entliiilt ferner W., eine 
bei 120° sd. E raktion u. einen festen Riickstand. Das durch Zers. gebildete Gasgemisch 
besteht aus H 2, CO u. C02. Die Zus. des Gases weicht von der theoret. ziemlich stark  
ab. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti] 6. 940 bis 
943. 1929.) S c h o n f e l d .

P.-Karpuchin, Zusammensetzung der Leichtdestillate des Rolibenzols des Donetz- 
beckens und dereń Verwertung fiir die Schadlingsbekampfung in  der Landwirt&chaft. 
Rohbenzol en tha lt nach Unterss. des Vfs. 0,2ó— 0,92%  0 S 2. Bei der fraktionierten 
Dest. sammelt sich der CS2 in den niedrigsd. Eraktionen an, jedoch gelingt es nur 
schwer, den CS2 durch Fraktionierung allein weitgehend zu konz., u. wahrseheinlieh 
befindet sich der CS2 in  den leichtsd. Rohbenzolfraktionen in  Ioser Bindung m it un- 
gesatt. Verbb. Eine Unters. ergab, daB der Geh. der Bzl.-Eraktionen an  ungesatt. 
Korpern m it abnehmendem Kp. zunimmt. Tatsachlieh findet boi der Dest. eines mit 
H j S 0 4 raffinierten Rohbenzols eine gróBere Konz. des CS2 in  den Leichtfraktionen 
s ta tt, a lsb e i der Dest. des n icht raffinierten Bzl. —  Die Rohbenzolfraktion vom Kp. 50 
bis 60° en thalt 3,1, die F raktion  60— 70° 3,9 u. dio F rak tion  70—80° 6,3%  Acetonitril.
— Die vergleichende Prufung der Toxizitat der CS2-haltigen Fraktionen im Vergleich 
zu reinem CS2 h a t gezeigt, daB eine Bzl.-Fraktion m it 15,2%  CS2 nicht weniger giftig 
ist, ais reiner CS2. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti]
0. 963—65. Ju li 1929.) S c h ó n f e l d .

K. S. Sarembo, Abscheidung von Naphthalin aus den Koksofengasen. Auf Kolcs- 
Bzl. Betrieben, die eino Roktifizier- oder Halbrektifizieranlage haben, kann die ais 
Abfallprod. erhaltene schwarze Solventnaphtha fiir die Abscheidung des Naphthalins 
aus dem Gas yerwendet werden. Die Anlage muB so projektiert werden, daB das Verf. 
kontinuierlich arbeitet, das Solventól kunstlieh gekiihlt u. das N aphthalin durch 
K rystaliisation ausgeschieden wird. Vor der Berieselung der Skrubber muB das Solventól 
durch starkę Abkiihlung von N aphthalin  mógliehst weitgehend getrennt werden. Voll- 
standig soli das Solyentól erst naeh starker Verunreinigung ersetzt werden; die weitere 
Verarbeitung hang t yon den Betriebsbedingungen ab : entweder wird das stark  ver- 
unreinigte Ol m it dem Teer yereinigt u. destilliert, oder es w ird in besonderen GefaBen 
regeneriert u. aufs neue der N aphthalin-A bsorption zugefiihrt. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti] 6. 210— 12. 1929.) S C H O N F E L D .

A. Salmony, Das C-A-S-Verfahren zur Gewinnung von Ammoniunmdfat. Es wird 
ein in  einer Versucbsanlage ausgearbeitetes Verf. der K oP P E R S -A .-G ., Essen, zur 
Sulfatgewinnung auf dem Polythionatwege beschriebcn. E ą gehngt dabei, auBer NH3 
u. HęjS zugleich auch Cyan aus dem Kokereigas zu entfernen u. letzteres zur Ammoniak- 
gewinnung m it zu benutzen, wodurch die Ausbeute gesteigert wird. Durch Aus- 
schaltung der teuren H 2S 0 4 wird sich das Cyan-Ammon-Schwefel-Verf. wirtschaftlich 
sehr gunstig gestalten. (Chem.-Ztg. 53. 909—10. 23/11. 1929. Berlin.) J u n g .

Edmond Marcotte, Die Vergasung von Lignit, Torf und Holz. Vf. behandelt, 
yornehmlieh yom S tandpunkt der Betriebskalkulation, die E xtrak tion  eines IAgnits 
(Heizwert 2500 Cal., Feuchtigkeitsgeh. 50% ), den Verkauf des rohen Lignits, die 
Fabrikation u. den Verkauf von B riketts hieraus, die Errichtung einer elektr. Zentrale, 
die Errichtung einer Gaserzeugung aus L ignit un ter AngHederung an eine mittels 
Dam pfturbinen oder Gasmotoren betriebene elektr. Zentrale, die Erzeugung yon 
Briketts u. von Ziegeln (aus der Asche u. Schlacke) von Halbkoks, die Verwertung iD 
Vergasem m it Gewinnung von Nebenprodd., die Gewinnung von Explosiystoffen aus 
den bei dieser Vergasung erhaltliehen Arom aten u. Phenolen u. die techn. Yerwendimg 
des anfallenden Teers. Bei Darlegung der Vergasung von Holz u. Torf werden besprochen 
die Verss. zur Verbesserung der Ausbeute, die Eliminierung von C02, die Q u a l i t a t s -  
yerbesserung des Gases u. der Brenner, sowie die Scheidung der kondensierten Prodd. 
Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. (Tabellen). (Chim. et 
Ind. 22. 877—89. Nov. 1929.) H e r z o g .

W. E. Rakowski und A. A. Winogradow, Veredelung von festen Brennstoffen 
und Methoden zur Yerarbeitung von Torfteer. F iir die Gewinnung der wertyollen Be-
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standteile des Urtorfteers haben Vff. eine Methode ausgearbełtet, die im wesontlichen 
in  folgendem besteht: Um die Asphalte móglichst vollstandig zu entfernen, wird der 
Teer erst m it iiberhitztem Wasserdampf auf 140— 150° erhitzt, wobei die leichten 
KW-stoffe u. Phenole abdest.; hierauf werden die Asphalte m it Bzn. abgeschieden. 
Dann w ird der Teer, um ihn noch vom verbliebenen Asphalt zu befreien, m it verd. 
HjjSOj behandelt, wobei gleichzeitig die Pyridinbasen entfernt werden. Dio duroh Bzn. 
ausgesohiedenen Asphalte enthalten aueh reichlieh Paraffin, namentlich bei niederer 
Temp., wahrend bei 60— 80° prakt. das ganze Paraffin in Lsg. bleibt. Die von den 
Asphalten befreite Teerlsg. scheidet beim Abkiihlen wachsartige Prodd. aus, die sieh 
leicht in Bzn.-Lsg. m it Aktivkohle, Silicagel usw. entfarben lassen, um sieli aber leicht 
wieder zn farben. Um das Nachdunkeln zu verhindem, empfehlen Vff., die Paraffin- 
anteile erst m it Luft zu oxydiercn, u. dann m it Adsorptionsmitteln zu behandeln. 
Nach Entfernen der Wachse, Sauren u. Paraffine durch K rystallisation entha.lt der 
Torfteer noch 5— 6%  hochmolekulare feste Sauren. die m it wss. Lauge extrahiert 
werden. Bei der geschilderten Torfteerbehandlung erhalten Yff. 20—25%  Ol vom 
K p. 80—-225°, enthaltend 25%  Bzn., 30—35% Phenole u. Carbonsauren, 20%  Asphalte 
u. saure Harze, F . 80—90°, 4—6%  Wachskorper, F . 74—76°, 5— 7%  F ettsauren vom 
Mol.-Gew.- 250—350, 1—1,5%  Pyridinbasen u. 40—45%  Sehwerole, die sieh bis zum 
Asphaltzustand oxydieren u. auf freiem Feuer vercracken lassen. Um die leichten 
Torfteeróle, die sehr empfindlieh gegen 0 2 sind, bestandig zu maclien, werden sie, nach 
Entfernen der Pyridinbasen u. der Phenole, in  Ggw. geringer Alkalimengen m it Wasser
dam pf dest. (Journ. cliem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 
1118— 20. Aug. 1929.) Sc h o n fe l d .

L. Sselski, Die Wiedergetuinnung von Paraffin und Floridin aus den Abfdłłen 
der Paraffinreinigung. Die Extraktion von paraffinhaltigen F  loridinabf a,tien aus der 
Paraffinreinigung mittels Lg. gibt ein reines Paraffin (F. 53°) u. ein em eut yerwendbares 
Floridin, wahrend die Trennung von Paraffin u. Floridin mittels h. W. nur einen Teil 
des durch Extraktion gewinnbaren Paraffins ais durch Emulsion m it W. u. Floridin 
verunreinigte M. wiedergewinnen laBt, wobei das Floridin selbst noch einen groCen 
Teil des Paraffins adsorbiert halt, u. daher nicht wieder yerwendet werden kann. 
(Petroleum-Ind. Aserbeidschan [russ.: Aserbeidschanskoe Neftjanoe Delo] 1929. 
Nr. 3. 84— 85. Marz 1929. Grosny, Wissenschaftl. Inst. d. Grosneft.) I I o l l .

Charles Mariller, Die Aufarbeitung der HolsdestiUationsproduJcte: Entteerung, 
Absattigung, Exlraktion und Reklifikalion der Essigsaure und des Methylalkofiols. Be- 
schreibung der modemen Aufarbeitung der Holzdestillationsprodd. unter besondei'er 
Hervorhebung des in Teslic (Jugoslavien) geiibten Verf. von SuiDA (vgl. C. 1927-
I. 1364) der E xtraktion  u. Rektifikation (Skizzen, photograph. Abbildungeń, Tabellen 
u. Berechnungen). (Chim. ot Ind. 22. 868—76. N oy. 1929.) H e r z o g .

P. K. Ssakmin, Technische Methode zur Analyse von Phenolen. Das Prinzip der 
Methode besteht in folgendem: Dio Rohphenole (Gemische von Phenol u. m-Kresol) 
werden vom Ol u. Naphthalin befreit u. dann in 2 Fraktionen getrennt; erstere en thalt 
beinahe das gesamte kryst. Phenol, letztere das m-Kresol. In  der 1. Fraktion wird 
das Phenol nach M a s s e -L e r o t j , in  der 2. das m-Kresol nach R a s o h ig  bestimmt. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal c h im itsch esk o iPromyschlennosti] 6- 890—92.1929.) S c h o n f .

— , Apparate zur Untersuchung ton Asphalten. Die gebrauohlichen App. zur 
Best. der Penetration, der ZerreiBfestigkeit u. des Erweichungspunktes ais physikal. 
Methoden werden beschrieben. Ais ehem. Methoden werden die Schwefel-. .Wasser- u. 
Teergehaltsbestst. u. die der fluchtigen Bestandteile beschrieben. (Teer u. Bitumen 27. 
585— 89. 1/12. 1929.) L o e b .

— , Deutsche Normen fiir die Priifung und Lieferung von Aspluilt und Teer. Die 
vom „HauptausschuB fiir Asphalt- u. Teervorschriften“ aufgestellten deutschen 
Normen fiir die Priifung u. Lieferung von Asphalt u. Teer, sowie von Asphalt u. Teer 
enthaltenden Massen, die sieh eng an die ósterreieh. Normen halten, zeigon besonders 
physikal. Priifmethoden. Die in  dem Entwurf yorgesehenen Priifyerff. sind zu- 
sammengestellt. (Petroleum 25. 1698—1701. 19/12. 1929. Din 1995. 1996. Beuth 
Yerlag G. m. b. H., Berlin S 14.) L o eb .

Trent Process Corp., New York, ubert. von: Walter Edwin Trent, W ashington, 
Schwelterfahren fiir  bituminose Brennstoffe. Pulverfórmige Kohle <xler eine Misehung 
aus dieser m it einem Cl w ird in eine R etorte gebraeht, auf dereń Boden kon. Dornę 
angeordnet sind, so daB diese von der Kohle vollkommen umgeben werden. Die Dornę

xn. 1. G9
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sind entweder hohl u. werden von inacn durch Verbrennungsgase beheizt, oder sie 
tragen eine elektr. Widerstandslieizung. Durch die E rhitzung werden die fliichtigeń 
Bestandteile der Kohle ausgetrieben u. durch den Deckel der Retorto abgcfuhrt. 
(A. P. 1706 420 vom 11/1. 1923, ausg. 26/3. 1929.) M a n t e l .

Henry Fernando Maurel, V. St. A., Yerfahren zum Verkoken von Kohle. B riketts 
aus fein gemahlener u. mittels Bindcinittel geformter Kohle werden in  Trógen oder 
Eimern, die an einer endloscn K ette  befestigt sind, durch einen WasserverschIuB liin- 
durch zunachst in  einem Ofen durch Hin- u. Herfuhren zwischen beheizten P latten  
oder auch durch direkte Erwarm ung auf ca. 370° erh itzt u. dadureli gehartet, sodann 
werden sie aus den Trogen in  einen daneben angeordneten Schachtofen gesturzt, in 
welchem sie mittels cingefuhrter h. Gase d irekt beheizt u. Y orkokt werden. Der Koks 
aus dem Schachtofen wird in  dcm oben genannten WasserverschluB gekiihlt u. wird 
unter W. wieder in die Tróge ausgotragen, dio leer an dem Schachtofen Yorbeigewandert 
sind, u. gelangt dann nach auBen. In  der ersten Heizzone werden die leichten fliichtigeń 
Bestandteile abdest., in  der zweiten Zone wird das Fordergut verkokt. (F. P. 663 927
vom 14/11. 1928, ausg. 27/8. 1929.) M a n t e l .

Alfred Beau, Frankrcich, Herstellung von Koks oder Halbkoks durch Destillation
bituminoser Stoffe in  einer Drehtrommel. In  eine liegende, an beiden Enden kon. zu- 
laufende, von auBen belieizte Drehtrommel wird eine gewisse Menge, z. B. 5000 kg, 
Koks oder Halbkoks eingebracht u. auf ca. 550° erwarmt, sodann wird die zu behandelnde 
Kohle in  einer Menge von ca. 500 kg m it einer Temp. von ca. 150° zugesetzt u. entgast, 
wobei ein Zusammenbacken des Gutes ausgeschlossen ist. Nachdem die Verkokung 
beendot ist, w ird ein Teil des Kokses abgezogen u. ein cntspreclicnder Teil frischer 
Kohle aufgegeben. Die entstandenen Gase werden durch ein an der Aufgabeseitc 
zentral in  die Trommel eingefuhrtes Rolir abgesaugt. (F. P. 663796 vom 10/11. 1928, 
ausg. 26/8. 1929.) Ma n t e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Herstellung organischer Ver- 
bindungen aus Opjden des Kohlenstoffs und Wasserstoff. E in  Gasgemisch aus Oxyden 
des C u. einem tjbersehuB von H„ oder einem H„-reichen Gas, das m ehr H 2 ais das zur 
Yerwendung kommende CO enthalt, w ird bei einem Druck von m ehr ais 20 a t iiber 
einen K atalysator geleitet, der eine Mischung eines Elemenis der 1. Vntergruppe, wie 
Cu, Ag, Au, m it einem groBen tjbersehuB eines Elements der S. Gruppe des period. 
Systems, vorzugsweise der Fe-Gruppe, enthalt. Gegebcnenfalls kann dem K atalysator 
weniger ais 5%  von einem Metali zugesetzt werden, das ein schwer reduzierbares Oxyd 
bildet. Der K atalysator soli frei sein von Cd u. Tl, wenn das Gasgemisch m ehr ais 
25%  des H s an  Oxyden des C enthalt. ZweckmaBig wird bei Tempp. unterhalb von 
320° gearbeitet. Ais schwer reduzierende Metallosyde kommen die Oxyde des Zn, Mg, 
Al, Cr, Mo. W, U, Mn usw., oder dereń Verbb. in  Frage. Die Ggw. von 1%  u. weniger 
Alkalimetall in  dem K atalysator erhoht seine Wrkg. ganz erheblich. Beim Arbeiten 
m it solchen Katalj-satoren u. m it den oben angegebenen Gasgemischen entstehen neben 
gasformigen, f l .  u. festen KW -stoffen  m ehr oder weniger groBe MenSen saiierstoffhaltiger 
Verbb., wie Alkohole. Sauren. Ester, Ketone, Fette, Wachse u . dgl. —  Z. B. wird ein 
K atalysator, hergestellt aus 1 Teil Ferrinitrat, 2 Teilen K upfem itrat u. 0,1 Teilen N a2C03, 
auf 10 Teile Bimsstein aufgetragen. Die N itrate  werden durch kurzes Calcinieren zers. 
u. bei 300° reduziert. Alsdann w ird ein Gasgemisch, bestehend aus 32%  CO. 64% H ; 
u. 4%  N bei 200 a t  u. 350° dariibergeleitet. Das Rk.-Prod. en thalt hohere K  W-stoffe. 
Alkohole u. Ester u. ein W .-haltiges Kondensat m it niederen Alkoholen u. Fettsduren. 
Durch Absorptionskohle wird aus den Restgasen noch eine betrachtliche Jlenge an 
benzinartigen KW -stoffen  gewonnen. — Ais Rk.-Gase konnen die verschiedensten Gas- 
gemisclie zur Yerwendung gelangen. wie z. B. ICasserjos oder Gase, erhalten durch 
nnYollstandige Verbrennung von KW-stoffen oder Teerolen u. dgl. Die Katalysatoren 
behalten ilm- Wrkg. lange Zeit, da eine Abscheidung von C wahrend der Rk. nicht 
stattfindet. (E. P. 317 SOS Yom 18/5. 1928, ausg. 19/9. 1929.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M„ Herstellung niedrig siedender 
Kohłenu-asserstoffe durch Dntckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen «. dgl. in 
Gegenu-art tvn Katalysatoren in  mehreren Stufen. Die in  der ersten Stufe des Verf. nicht 
umgewandelten Stoffe sollen einer zweiten Behandlung bei erhóhter Temp. u. er- 
hohtem Druck unterworfen werden, wobei m an in  der 1. Stufe die Bedingungen moglichśt 
milde wahlt u. vor der 2. Behandlung gewisse Bestandteile, dio sich beispielsweise zur 
H erst. von Sehmierolen eignen, abtrennt. Man kann  noch weitere Stufen anschlieBen. 
in  denen die Stoffo in Dampfform groBtenteils in arom at. KW -stoffe u b e rg efiih rt
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werden. Beispiel: Riihrsteinkohle wird m it der gleichen Menge eines hochsd. Kolde- 
hydrierungsoles angepastet u. bei 400° unter 200 a t  Druck m it H 2 durch einen Hoch- 
druckofen gefiihrt, in  dem ein Riihrwerk angeordnet ist, auf dem ein J/o-K ontakt 
in  Gitterform befestigt ist. Das Rk.-Prod. wird nach Abtrennung der Leicht- u. Mittelole 
in  einem 2. Ofen bei 450— 470° in  Ggw. eines CoS-Katalysators hydriert. Auf diese 
Weise werden 75% der Kolde ohne isTofcsbldg. in wertvolle Ole iibergefuhrt. — 2 weitero 
Beispiele fiir Mineralóle. (E. P. 320 473 vom 31/8. u. 22/11. 1928, ausg. 7/1. 1929.
F. P. 663 539 vom 5/11. 1928, ausg. 22/8. 1929. D . Prior. 24/11. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Gewinnung von Olen aus den 
Riickstanden der Druckhydriemng ton Kolilen, Teeren, Mineralólen u. dgl. mittels Losungs- 
■mitteln in  kontinuierlicliem Verfahren im  Gegenstrom. Ais Lósungsmin. dienen Bzl., 
CS2, CHsOH, Aceton, CClA, ferner Druckhydrieningsprodd. von Braun- oder Steinkohle, 
besonders Mittelole, ferner bei asphalthaltigen Riickstanden solche m it Geh. an aromat. 
KW -stoffen. Man kann auch unter Druck arbeiten u. nacheinander verschiedene 
Losungsmm. anwenden, so daB man bei jeder Extraktion  verschiedene Prodd. erhalt. 
Man kann auch geringe Mengen Losungsmm. in den Riickstanden belassen, wodurch 
die Austragung u. Abtrennung erleichtert w ird u. diese zur Verarbeitung auf Olgas u. 
ungesatt. K]V-stoffe, wie C'2/ / 4, geeignet sind. Man kann bei der E xtrak tion  auch Stoffe 
zusetzen, die die Oberflachcnspannung herabsetzen u. die Riickstande nach der Ex- 
traktion  in W. gleiten lassen, wodurch eine Scheidung der Olreste von festen Stoffen 
begiinstigt wird. Man laBt z. B. den vom Hochdruckofen kommenden h. Riickstand 
in einen Verdampfer eintreten, in  dem er eine Schlange durchstreichend seine Warnie 
abgibt. Von dort t r i t t  er in  einen m it Riihrwerk versehenen Turm , in  dem h. Bzl. 
unter Druck bei 45— 55° aufsteigt. Am untereń Ende des Turmes werden die entólten 
Ruckstande durch eine Schnecke kontinuierlich ausgetragen, wahrend das Bzl. vom 
oberen Ende des Turmes in  den Verdampfer tr i t t ,  wo es vom Ol abdest. u. nach Durch- 
laufen eines Kiihlers im Rreislauf von unten in den Turm  wieder e in tritt. Das ge- 
wonnene Ol wird aus dem Verdampfer abgezogen. (F. P. 661 327 vom 1/10. 1928, ausg.
24/7. 1929. D. P rior. 27/10. 1927. E .P . 312 657 rom  20/2. 1928, ausg. 27/0.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt, a. M.. Trennung ton Olen aus Ge- 
•mischen m it festen kohlenstoffhaltigen Stoffen, besonders bei der Schicelung, Cracbing, 
Druckextraktion und Druckhydriemng ton Kohle u. dgl. Die Gemiselie werden unter 
Zusatz eines Lósungsm., das das Ol leicht lost, u. eines Netzmittels zentrifugiert,wobei 
besonders in  alkal. Lsg. gearbeitet wird. Ais Losungsmm. eignen sich aromat. KW -. 
stoffe, wie Bzl., Tohtol, Xylole, Tetrahydronaphthalin, CHCl3, CH„Cl2, Braun- u. Stein- 
koldenteeróle, dereń Fraktionen u. Hydrierungsprodd. Ais Netzm ittel eignen sich kern- 
alylierte Sulfonsauren aromat. KW-stoffe, Cellulosepech, gesatt. u. ungesatt. Fettsauren 
oder dereń Salze, die die Oberflachenspannung zwisohen den Olen u. den festen Stoffen 
herabsetzen. Bei der Aufarbeitung von Kohledruckhydrierungsprodd. kann man auch 
zuerst einen Teil des Oles ohne Zusatz von Losungsmm. abzentrifugieron, wobei das 
Ol durch Zusatz von W. auf der Zentrifuge verdrangt wird u. darauf erneut unter Zusatz 
von Bzl. zentrifugieren. Beispiel: E in Druckhydrierungsriickstand von BraunkoMe 
wird m it 30%  einer von 250— 300° sd. BraunkoMenteerólfraktion u. der gleichen Menge 
W., das m it wenig isopropylnaphthalinsulfosaurem Na versetzt ist, angeriihrt u. bei 
100° zentrifugiert. Es t r i t t  eine Scheidung in 3 Schichten, namlich Riickstand, W. u. 
Ol ein. — 4 weitere Beispiele. (F. P. 662 387 vom 16/10.1928, ausg. 6/8.1929. D . Prior. 
25/10. 1927. E . P .  314 405 vom 23/1. 1928, ausg. 25/7. 1929.) D e r s i n .

E. Karpati und M. Hlibsch, Budapest, Reinigung ton liochsiedeuden Teerdesłillaten. 
Die bis 165° sd. Bestandteile der Teeróle werden durch Dest. entfernt u. die iiber 165° 
sd. Rohole m it h. wss. organ. Losungsmm. (40%ig. A.) unter Druck behandelt. In  
Lsg. gehen das N aphthalin  u. die Kreosote. Die alkoh. Lsg. wird aus den GefaBen 
abgezogen u. in  mehrere hintereinander geschaltete, m it Kiihlmantel versehene Zentri- 
fugen geleitet, wo sich das C10H g ausscheidet. Das m it Zimmertemp. die letzte Zentrifuge 
yerlassende A.-Phenolgemisch w ini zwecks Abscheidung der Phenole in Florentiner 
Flaschen gefuhrt. Das hochstens 0,2—0,3%  Phenol enthaltende W.-A.-Gemisch ge- 
langt wieder in  den Rk.-Raum . Die etwas A. enthaltenden Ole u. Kresole werden 
zur Wiedergewinnung des A. einer gesonderten Dest. unterworfen. Man gewinnt so 
vollkommen von A. u. N aphthalin freie Ole u. Phenole. (Ung. P. 96 909 vom 25/6.

1929.) D e r s i n .

1928, ausg. 1/10. 1929.) G. K o n ig .
69*
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Trent Process Corp., W ashington, V. St. A., iibert. von: Walter Edwin Trent,
W ashington, Herstellung von Generatorgas. Zylindr. Fonnbnge aus Kohle, die in  der 
Langsriehtung m it Kanalcn in regelmafliger Anordnung versehen sind, werden in  eine 
R etortę derart eingesetzt, daB die Kanalmiindungen m it Offnungen im Boden der 
R etorte iibereinstimmen. Die R etorte w ird m it einem Deckel m it Abzugsrohr ver- 
sehlossen. Dureh die Offnungen ragen Gasbrenner, durch welche die Formlinge zunachst 
entziindet u. dann durch Zufiihrung von L uft unter unvollkommener Verbrennung 
vergast werden. Durch die Brenner konnen auch h. Gase eingefiihrt werden, wodurch 
die fliichtigen Bestandteile aus den Formlingen ausgetrieben u. die h. Gase angereichert 
werden. (A. P. 1716 673 vom 8/3. 1922, ausg. 11/6. 1929.) M a n t e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M., Entwasserung und Dnick- 
ezlraktion von Braunkolde. Die Kohle wird m it hoehsd. Losungsmm., wie Teerolen, 
Druckhydriemngsfraktionen, Kreosotol, gedilorten Naphthalinen, Anthracenol oder auch 
Bzl. angepastet u. im Vakuum erh itzt. Dabei kann m an Spiilgase durch die M. leiten, 
z. B. N 2 oder I I2, wobei jedoch bei der Arbeitstemp. von etwa 150—200° eine Hydrierung 
n icht e in tritt. Das W. u. ein Teil des Pastcols dest. ab. Bei Verwendung von Śpiilgasen 
kann man auch unter D ruck arbeiten. Die entwasserte M. w ird anschliefiend bei hóherer 
Temp. unter hohen Druck gesetzt, wodurch die Kohle weitgehend in 11. Prodd. iiber- 
gefuhrt wird. Beispiel: 100 kg mitteldeutsche Braunkolile, die vorher auf 15% W. ent- 
wassert war, werden m it 120 Teilen einer oberhalb 320° sd. Mineralóllr&ktwri angepastet 
u. in ein langes, von auBen auf 100— 150° erhitztes Rohr m ittels einer endlosen Schnecke 
eingefuhrt. Das Rohr stelit un ter Vakuum. Das W. u. 5%  des Oles dest. ab. Yon 
dem Rohr wird der Kohlebrei zu einer Pum pe gefiihrt, wo er unter 200 a t  Druck ge
setzt u. zu einer Hoehdruckmuhle gefiihrt wird, die auf 350—400° erh itzt ist. Durch 
Entspannen u. Zentrifugieren wird das Aufgeschlossene von der Restkohle getrennt. 
50%  der Kolde sind in 11. Prodd. iibergefuhrt. 5 weitere Beispiele. (E. P. 320 918 
vom 21/5. 1928, ausg. 21/11. 1929. F. P. 669 519 vom 12/2. 1929, ausg. 18/11. 1929.
D. Prior. 24/2. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Druckextraktion von Kolden, 
Ólschiefer u. dgl. Man behandelt die Ausgangsstoffe m it Losungsmm. bei Drucken 

> 3 0  a t  u. Tempp. > 2 0 0 °  in  Abwesenheit von strómendem II2 in  groBem tjberscliuB 
u. in  Ggw. von einem oder mehreren Halogenen in  freiem Zustande oder ais //-Verbb. 
wler ais solche Verbb., daB freie Halogene oder H-Halogenverbł>. un ter den Rk.-Be- 
dingungen entstehen, z. B. in Ggw'. von K.I, M gJ2, A U 3, Z n J 2, der entsprechenden 
Bromide, AlCls, ZnCU, MgCl2, der entsprechenden Fluoride, Pliosphorchloride, -bromide,
-jodide oder -fluoride., Arsenhalogenide oder dgl. Die Halogenverbb. konnen der Kohle, 
den Lósungamm. oder den Druckgasen, wie II2, N 2, W.-Dampf, Kolcereigas, zugesetzt 
werden. Ais Losungsmm. eignen sich Druckhydrierungsprodd. von Kolde, Teere, Mineral
nie, Tetrahydro-, ItekahydronapMhalin, Naphthalin, Phenole, B d ., Toluol, Xyloh, 
Miltelole, Schwerbenzine, Gemische von Bzn. u. A . u. dgl. — Beispiel: Vorgetrocknete 
BraunkoMe m it 11% Asche u. 13% W. wird m it der gleichen Gewiehtsmonge eines 
von 150— 250° sd. Schwerbenzins angeruhrt u. von 300—350° in  einem DruckgefaB 
auf 40 a t  un ter N 2-Druck erhitzt. Dadurcb werden 29,5%  der Kohle verfliissigt. Setzt 
m an jedoeh 0,2%  J  zu, so werden unter den gleichen Arbeitsbedingungen 47,5% fl. 
Prodd. gebildet. M it Tetrahydronaphtholin erhalt man 63,5% Ausbeute, unter Zusatz 
yon J 2 80% . Die Rk.-Prodd. konnen der Crackung oder Dnickhydrierung zwecks 
Umwandlung in  leicht sd. KW -stoffe unterworfen werden. (E. P. 311031 vom 1/3.
1928, ausg. 29/5. 1929. F. P. 666 051 vom 19/12. 1928, ausg. 26/9. 1929. D. Prior. 
22/12. 1927.) ' D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Edward W. Isom, Scarsdale, 
Cracken. Schweres Frischól wird im  indirekten W armeaustausch m it Crackdśimpfen 
in  einem 1. Dephlegmator vorgewarmt u. in  die beheizte Crackblase geleitet. Leichteres 
Frischol wird im  indirekten W armeaustausch in  einem 2. Dephlegmator vorgewarmt 
u. m it den RuckfluBkondensaten durch Hęizrobre in  die Blase zuriickgefiilirt, wo 
bei 425—650° unter 6— 9 a t  geeraekt wird. An Stelle des 2. indirekten Warmeaustausch- 
Dephlegmators t r i t t  ein m it leicktem Frischól gespeister W aschturm. (A. PP. 1722 147 
vom 21/5.1927, ausg. 23/7. 1929 u. 1 722 222 yom 1/4. 1927, ausg. 23/7. 1929.) K in d .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Edward W. Isom, Scarsdale, 
Cracken. Das Ol wird aus der Blase standig iiber Heizrohre in  die Blase zuriickgefubrt 
u. wird dabei mittels eines Injektors durch den Strom des, in  besonderem Oberhitzer
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yorgewarmten RtickfluBkondensats yorwartsbewegt. (A. P. 1722 223 vom 21/5. 
1927.. ausg. 23/7. 1929.) K in d e r m a n n .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: Edward W. Isom, New York, 
Eugene C. Herthel und Harry L. Pelzer, Chicago, Cracken. Die Robole werden in 
Heizschlangen iiberhitzt in  die n icht d irekt beheizte Crackblase gefiihrt. In  2 De- 
phlegmatoren wird Friscliól im indirekten W armeaustauscli yorgewilrmt u. in  den 
Dampfraum der Blase gefiihrt, die RiickfluBkondensate dem Oberhitzer zugefiihrt. 
Zum SchluB wird uberhitzter W.-Dampf eingeblasen, um Reste schwerer KW -stoffe 
aus dem Koksriickstand zu entfernen. (A. P. 1727 707 vom 17/11. 1924, ausg. 10/9.
1929.) K i n d e r m a n n .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Herthel, Chicago 
und Harry L. Pelzer, Highland, Cracken ton Koldenicasserstoffen. Das Ol zirkuliert 
von der Blase iiber eine Pum pe zu Heizrohren. Dabei wird es durch eine, in  der Blase 
auf einem Trager liegcnde Schicht von fein verteiltem Absorpticms-, Fntschweflungs- 
oder Fillermalerial (Fullererde, Kokspuluer, gegluhtem Bauicit) liindurch gefórdert. 
U nter diese Schicht wird ein Gas (Crackgas) zum Riihren eingeleitet. Die Dampfe 
gohen durch eine Kolonne in  direktem Gegenstrom m it Rohol, dem Fullererde bei- 
gemischt sein kann. — Das zum R uhren dienende Gas wird vor dem Einleiten auf 
Cracktemp. erhitzt. (A. PP. 1714 090 u. 1714091 vom 11/6. 1927, ausg. 21/5.
1929.) K i n d e r m a n n .

Gasoline Corp., New York, iibert. von: Charles Jason Greenstreet, New York, 
Cracken von Kohlenwasserstoffen. E in Gemiseh yon Ol m it Dampf wird unter Druck 
durch Heizrohre geleitet. Diese werden durch Heizgase geheizt, wobei eine konstantę 
Yerbrennungstemp. langs den Rohren dadurch erzeugt wird, daB die Verbrennung 
durch mehrere, langs dem R ost angebrachte Verteiler fiir die Verbrennungsluft reguliert 
wird. Die Dampfe werden in fl. Ole zur pldtzlichenAbkiihlung geleitet. (A. P. 1718 913 
vom 9/8. 1920, ausg. 25/6. 1929.) K i n d e r m a n n .

Texas Co., New York, iibert. von: George William Gray, New York, Cracken 
von KoldemcassersfoJJólen. KW-sloffóle werden stufenweise unter Druck geeraekt, 
wobei die von der 1. App. abflieBenden h., schweren Ole einer angeselilosseuen 2. App. 
zugefiihrt u. dort bei gesteigerter Temp. u. gesteigertem Druck erneut der Crackung 
unterworfen werden. Derselbe ProzeB kann m it den schweren Olen der 2. Crackung 
in einer weiteren App. wiederholt werden. Die Anlage wird durch Zeichnung ver- 
anschaulicht. (A. P. 1724760 vom 28/10. 1924, ausg. 13/8. 1929.) H e r b s t .

Doherty Research Co., New York, iibert. yon: August P. Bjerregaard, Ok- 
mulgee (Oklahama), Cracken von Petroleum. Das Ol wird yerdampft, die Dampfe bei 
A tmospharendruck in  Rohren geeraekt. H inter einer Kolonne m it Dephlegmator 
wird das Gasolin kondensiert, die Olefinc der gekiihlten Crackgase bei 10— 30° in einem 
Waschturm m it konz. H 2S 0 4 yerestert, dabei ein klopffestes Gasolin abgetrennt u. 
die Ester zu Alkoholen "liydrolysiert. (A. P. 1723 008 vom 3/5. 1924, ausg. 6/8.
1929.) ' ' K in d e r m a n n .

John C. Black, Destrehan, Louisiana, Cracken infliissiger Pluise in einem Rohren- 
system unter Uberdruck, dem Ol an yerschiedenen Stellen zugefiihrt werden kann, 
wo durch Pyrom eter eine Schwankung der Temp. erm ittelt wird. Das Ol gelangt iiber 
W armeaustauscher in Verdampfer m it Kolonne, Dephlegmator, Waschólzulauf u. 
RuckfluB. Die W arme wird besser ausgenutzt, das Ol kann langer in der Heizzone 
bleiben u. liefert besseres Gasolin. (A. P. 1720 070 yom 26/10. 1926, ausg.. 9/7.
1929.) K i n d e r m a n n .

James Robert Hall, Winnfield, Louisiana, V. St. A., Reinigen von Kohlenwasser- 
stoffólen. KW-stoffóle, insbesondere Rolipetroleum, werden in einer rotierenden Trommel 
durch die F liehkraft von mechan. u. spezif. schwereren Beimengungen, wie Sand u. 
W., kontinuierlich getrennt, wobei die letzteren an  der Peripherie autom at. abgestoBen 
werden. Das Ol t r i t t  durch die hohle Zentralachse ein u. wird durch einen Spiralgang 
an die Peripherie u. von dort durch einen umgekelirten Spiralgang zuriick nach der 
ajidereu Seite der hohlen Achse gedruckt, wo es gereinigt aus tritt. (A. P. 1718141  
vom 25/5. 1927, ausg. 18/6. 1929.) H e r b s t .

Sun Oil Co., Philadelphia, Pennsylvanien, iibert. von: Arthur E. Pew, jr.. 
Bryn Mawr, Pennsylvanien, V. St. A., Deslillalion von Mineralol. KW-stoffole, wic 
z. B. Mineralol, werden im Vakuum m it Wasserdampf dest., wobei ein von L u ft be- 
freiter W asserfam pfstrom zwecks Vermeidung von Oxydationen benutzt wird. Zwecks 
Erzeugung eines solehen luftfreien Dampfes wird das zu yerdampfende W. dadurch
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von L uft befreit, daB man es in  diinner Schicht bei erhóhter Temp. u. unter Anwendung 
von Vakuum iiber P la tten  rieseln liiBt. Der W asserdampf w ird m ittels eines Verteilungs- 
app. durch das Ol geleitet, u. die Destillationsdampfe werden in  Luftkiihlern fraktioniert 
kondensiert. A lserste F raktion wird Schmierol erhalten. Das Verf. wird durch Zeichnung 
erlautert. (A. P. 1707448 vom 22/12. 192G, ausg. 2/4. 1929.) H e r b s t .

Texas Co., New York, iibert. von: Guy B. Bogart, Lockport (Illinois), Fraktio- 
nieren von Kohlemmssersloffen. Nach dem Cracken treten  die Diimpfe aus der Blase 
in  eine Kolonne, ein Teil der aus ih r abziehenden Diimpfe w ird im  RiickfłuBkuhler 
kondensiert, dieses K ondensat teilweise in einem besonderen Kiihler weiter gekiililt 
u. in  den oberen Teil der Kolonne zur Dephlegmation zuriickgefuhrt. Dadurch wird 
die Temp. des RiickfluBkondensats u. die .Wrkg. der Dephlegmation unabhangig von 
der gesamten Kondensation. (A. P. 1709 304 vom 17/2. 1927, ausg. 16/4.
1929.) K in d e r m a n n .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., iibert. von: Wilhelm Pungs, 
Ludwigshafen und Michael Jahrstorfer, Mannheim. Gewinnung wertmller Produkle 
aus Montanwachs. Zu den Reff. nach E. P . 305 552, C. 1929. I . 2948 u. F . P . 681 869, 
C. 1929. I I . 684 ist folgendes naehzutragen. Die im Reaktionsprod. enthaltenen organ. 
Sauren konnen in  bekannter Weise in  Ester, Saureamide, -anhydride oder Salze iiber- 
gefiihrt werden. Das hochgebleichte Montanwachs, SZ. ca. 130°, wird z. B. zusammen 
m it Glycerin u. etwas H 2S 04 einige Stdn. unter Riihren auf ca. 120° erhitzt. Das Prod. 
ist in  Terpentinól 1. u. krystallisiert auch nach langererZeit n icht aus. Das hochgebleichte 
Montanwachs w ird m it Glykol u. etwas H 2SO.i wie oben beliandelt. Nach erfolgter 
.Esierbldg. wird Ca(OH), zugesetzt u. auf 120° erh itzt. Das Prod. is t dem Carnauba- 
wachs ahnlich u. zur H erst. von Schuhpoliermitteln geeignet. (A. P. 1 737 975 vom 
4/2. 1928, ausg. 3/12. 1929. D. P rior. 19/8. 1927.) R i c h t e r .

Continental Oil Co., Denver, Colorado, iibert. von: Leslie W. Naylor, Florence, 
Colorado, V. St. A., Entfernung von Paraffin ans KoMenwasserstoffolen. Das nach 
dem Abdest. der leichten KW -stoffe aus Petroleum yerbleibende paraffinreiche Cl 
wird, nachdem es gegebenenfalls durch Behandlung m it Fullererde von asphalt. Stoffen 
befreit worden ist, m it N aphtlia verd., abgekiihlt u. m it B id  gid t te versetzt, wodureh 
die Paraffine ausgefallt werden, sie schlagen sich auf der Bleiglatte nieder. Feine 
Verteilung, geringer Feuchtigkeitsgeh. sind hierbei wesentliche Faktoren fiir ihre Wirk- 
samkeit. Weniger wirksam sind andere Pb-Verbb., wie z. B. PbSO., u. PbS. Die be- 
nutzte Bleiglatte kann nach dem Regenerieren wieder gebraucht werden. (A. P. 
1722  307 vom 7/6. 1927, ausg. 30/7. 1929.) H e r b s t .

Catalytic Chemical Co., iibert. von: Albert H. Ackerman, Chicago, Illinois, 
Verfliissigung von hochuiscosem Mineralól oder paraffinhaltigen Mhieralolruckstanden, die 
sich besonders in  Lagertanks etc. abgesetzt haben, durch Zusatz eines Gemisches von
з,25 Teilen 40%ig- Rohanthraeen, 0,65 Teilen H 2S 04, 1,3 Teilen Nitrobenzol, 66 Teilen
N aphthalin in  Schuppenform u. 28,8 Teilen NaOH. (A. P. 1734 990 vom 31/12.
1926, ausg. 12/11. 1929.) , M . F. M u l l e r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., Pennsylvania, iibert. von: Clarence J. Rod- 
mann, W ilkinsburg, Reinigung von Isolierólen. Die Reinigung erfolgt durch Einleiten 
eines zu regelnden Stromes von getrockneten inerten Gasen, wie CO., oder N. (A. P. 
1739 092 vom 21/10. 1924, ausg. 10/12. 1929.) " R ic h t e r .

Texas Co., New York, iibert. von: William M. Stratford, P o rt A rthur, Texas, 
V. St. A., Behandlung und Reinigung von Mineralschmierólen. Die Schmieróle werden, 
gegebenenfalls nach dem Abdest. der leichten Anteile imVakuum in Ggw. von Alkali, 
m it konz. H 2S 0 4 bei n. Temp. behandelt. Nach Entfernung der Saurcharze wird mit 
Alkali neutralisiert u. darauf im Vakuum, gegebenenfalls in Ggw. von Alkali dest. 
(A. P. 1738 330 rom  14/6. 1926, ausg. 3/12. 1929.) R i c h t e r .

James Pierce Baldwin, Los Angeles, Schmiermittel fiir StoBdampfer, bestehend 
aus gepulyertem Grapliit, einem fetten Ol, wie Ricinusól, Schmalz oder K la u en fe tt
и. gegebenenfalls Mineralól, wobei die Menge des Graphits mindestens l/ 3 u. die des
fetten Oles 4/io der Mischung betragen soli. (A. P. 1737555 vom 14/2. 1925, ausg. 
3/12. 1929.) R ic h t e r .

Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger Akt.-Ges., Flórsheim a. M., 
Herstellung von in  Mineralkchlemcasserstoffen lósliclien ólen aus Ricinusól, dad. gek., 
daB man Ricinusól bei yermindertem Druck m it hoheren Fettsiiuren erhitzt. — Z. B. 
75 g Ricinusól werden m it 25 g Olsaure im Vakuum 6 Stdn. auf 230° erhitzt. SZ. vor 
dem Erhitzen =  51,6, nach dem Erhitzen =  4,3. In  gleicher Weise wird aus 80 g
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Ricinusól 20 g Stearinsaure ein Prod. m it der SZ. =  5,4 erhalten. Die Erzeugnisse 
kómien zur Horst. von Schmiermitieln u. fiir andere techn. Zwecke benutzt werden. 
(D. R. P. 482 634 KI. 12 o vom 29/5. 1925, ausg. 20/9. 1929.) H o p p e .

Western Union Telegraph Co., New York, iibert. von: Leo P. Curtin, Free- 
liold, V. St. A., Konservieren von Holz. Man chloriert die zwischen 207 u. 230° sd., 
aus Xylenolen bestehende Fraktion  der sauren Ole des Steinkohlenteers bis zu einem 
Geh. von 35% Cl2 u. yerwendet die chlorierten Prodd. im Gemisch m it Petroleum, 
Steinkolilenteerkreosot, Anihracenól oder Wassergasteer. Die fungicide Wrkg. der Xv- 
Ienole steigt durch die Chlorierung auf das Zehnfache. (A. P. 1722  323 vom 24/6
1927, ausg. 30/7. 1929.) S a r r e .

James Robinson Hatinaker, Paris, Schulzuberzwge auf Metali und Holz. Man 
iiberzieht P latten , Rohren usw. zum Schutz gegen W itterungseinflusse m it einem 
schlauchfórmig gewebten Baumwollstoff, der wie ein Strum pf die zu schiitzenden Teile 
umgibt, u. im pragniert das Gewebe m it einer Anstrichmasse. (A. P. 1720177 vom 
19/11. 1927, ausg. 9/7. 1929. E . Prior. 22/11. 1926.) Ą T h i e l .

Combustion Utilities Corp., iibert. von: Albert L. Klees und Roland P. Soule, 
New York, V. St. A., Holzimpragnierungsmittel. Es besteht aus einem Gemisch von 
Urteerdlen m it schwerem Mineralol paraffin. A rt, m it Kolcsofen- oder Wassergasteer 
oder dereń Destillaten, insbesondere aus einem solchen Gemisch, das wenigstens 20°/o 
Urteerphenole, die zu mindestens 50%  iiber 220° sieden, u. mindestens 10% nicht- 
arom at. KW-stoffe enthalt. Die sauren Ole des Urteors sollen denen des Hochtempe- 
raturteers an fungieider Wrkg. bedeutend iiberlegen sein. (A. P. 1 720 905 vom 23/1. 
1924, ausg. 16/7.1929.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. iibert. von: August Eisenhut 
und Albert Auerhahn, Heidelberg, Herstellung von Motortreibmitteln und- Losungs- 
mitteln fiir  Celluloseester, Ilarze, Lacke usw. Die fl. O-haltigen organ. Prodd. hoherer 
Ordnung ais Metlianol, die bei der katalyt. Hydrierung der Oxyde des C erhalten werden, 
zum gróBten Teil n icht mischbar m it W. sind u. aus hóhcren Alkoholen u. KW -stoffen  
bestehen, werden m it alkal., sauren oder neutralen Kondensationsm itteln behandelt. 
Beispielsweise liefert eine zwischen 66 u. 72° sd. F raktion  beim Kondensieren m it konz. 
HCI ein terpentinahnliches Prod. E in von 108—250° sd. Gemisch liefert beim Konden
sieren m it ZnCl2 bei 150—180° ein reines, bis 200° sd. Lósungsm. u. einen ais Harz 
geeigneten Riickstand. (A. P. 1704732 vom 30/9. 1924, ausg. 12/3. 1929. D. Prior. 
6/10. 1923.) K in d k r m a n n .

Nicolinwerke G. m. b. H., Liibben, Spreewald, Motortreibmittel. Dem Bzu. 
iiblicher Beschaffenheit sollen geringe Mengen, z. B. l/s%  ocicr noch weniger, fossiler 
Harze, wie Bernstein, Kopal, Harlit, Fichtelit, Kopalin  oder dereń Dest.-Ruekstande, 
z. B. die bei der Gewinnung von Bemsteinol u. dgl. anfallenden Riickstande, zugesetzt 
werden. Gleichzeitig konnen noch Zusiitze von raffinierten, hoher sdd. Erdolfraktionen, 
z. B. I^euchtpetrolemn. zugesetzt werden. (Oe. P. 114942 vom 16/11. 1927, ausg. 11/11.
1929. D . Prior. 18/11. 1926.) D e r s i n .

Dr. W emicke & Beyer, Koln a. Rh., Verbesserung von Motorbenzin unter Zusatz 
von Hydrochinon. (D. R. P . 486 609 KI. 23b vom 8/6. 1928, ausg. 21/11. 1929. —
C. 1930. I . 317 [E. P . 313115].) D e r s i x .

Herbert Abraham, Asphalts and allied substances; new cd. New York: Van ATostrand 1929.
(909 S.) 8°. flex. fab. S 10.—.

Der Estlandisohe BrennschieSer. Untersuchung, Gewinnung und Verwendung. Unter Mit- 
arbeit von A. Opik, J. Reinwaldt u. a. hrsg. von Henry von Winkler. Reval: F. Wasser
mann 1930. (IV, 350 S.) 8°.

Deutsches Bergbau-Jahrbuch. Jahrbuch der deutschen Braunkohlen-, Steinkohlen-, Kali- 
u. Erzindustrie, d. Salinen, d. Krdol- und Asphaltbergbaus . . . .  Hrsg. vom Dćutschen 
Braunkohlen-Industrie-Verein E. V., Halle <SaaleX Jg. 21. 1930, bearb. von Heinrich 
Hirz u. Wilhelm Pothmann. Halle CSaale}: W. Knapp 1930. (X X X IX , 404, 56 S.) 
gr. 8°. Lw. nn. M. 16.— .

XX. ScMelJ- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Mente, Entwiclelmig des Sprengstoffwesens in  DeutscMand in  und nach dem lelzttn  

Kriege. (Ztsehr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 24. 373— 76. 423—27. N o t .
1929.) F . B ec k e r .
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T. D. Thomas, FeMziindwujen in  Anthrazitgruben. Vf. bespricht ausfiihrlicli die 
Ursachen von Fehlzundungen u. g ibt Richtlinien zu ihrer Vcrmeidung. Bei elektr. 
Serienziindung konnen geringe Unterschiede im Durchmesser oder in  der Zus. der 
Briickendrahte zu Stóruugen ftthren, u. es sollten deshalb bei Seriensehiissen Spreng- 
kapseln versohiedeneu Ursprungs n icht in  der selben Reihe benutzt werden. Gelegent- 
lich ist der Grund fiir dio Fehlzimdung aueh in der zu geringen Em pfindlichkeit des 
Sprengstoffes (z. B. durch Aufnahme von Feuchtigkeit beim Lagern) zu suchen. Die 
audere Gruppe der beschriebenen Ursachen fur Fehlziindungen berulit auf unzulang- 
licher Sachkenntnis der Bergleute. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1929. Nr. 257. 3— 11. Lansford, Pa.) F . B e c k e k .

W. H. Forbes, Fehhundungen in bituminosen Koldengruben. Abhandlung iiber 
die Ursachen von Fehlziindungen, ihre Vermeidung u. uber MaBnahmen bei der Be- 
seitigung „stehengebliebener Schusse“ . (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1929. Ńr. 257. 12—17. G rant Town, W. Va.) F . B e c k e k .

A. W. Worthington, Feldzundungen im nicht Metalifiihrenden Bergbau (Kallcstein).
(Vgl. vorst. Ref.“) (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 257. 
18—33. Pittsburgh, Pa.) F . B e c k e r .

Frank M. Hunter, Das SchiefSen mit fliissiger Luft. Itu rze Beschreibung der 
Entw . des SclneBens m it fl. Luft, der H erst. des Sprengstoffes u. seiner Verwendungs- 
weise, aueli unter Beriicksichtigung wirtschaftlicher Gesiehtspunkte. (Canadian Mining 
Journ . 5 0 .1083— 85.15/11.1929. K e i t h D u n h a m  Co., 110 S, Chicago III .)  F . B e c k e r .

William Cullen, iNcuzeitliche Bergicerkssprengstoffe. Eingehende Ubersicht uber 
die Entw . der Sprengstoffe, iiber die besonderen Vorteile u. Naehteile einzelner Gruppen 
u. die sieh daraus ergebenden Yerwendungsgebiete. (Buli. In st. Mining M etallurgy 1929. 
N r. 302. 1— 36. N ot.) F. B e c k e r .

I. M. Karjakin und A. A. Golubjew, Methode zur Bestimmung von Mineralsdwen 
in Uchnisćhen Nilroprodukten. Die Methode beruht auf folgendem: Anilin gibt beim 
Yermischen m it H 2S 0 4 ein swl. Sulfat, das in  h. wss. Lsg. titr ie r t wird (Phenolphthalein).
1. Kitrobenzol oder Nitrotoluol werden unter Riilrren m it der zur Bindung des Sulfat s 
erforderlichen Anilimnenge versetzt; der Nd. wird abfiltriert, m it A. gewaschen, in 
sd. W. gel. u. titriert. 2. Nitronaplithalin wird in Bzl.-Lsg. m it Anilin yersetzt u. weiter 
wie bei 1. behandelt. 3. Dinitróbenzol u. Dinitrotoluol werden unter Erwarm en in  Anilin 
gel. usw. — 4. B e s t .  d e r  A c i d i t a t  v o n  N i t r o b e n z o l ,  N i t r o t o l u o l  
u.  N  i t  r  o n a  p h  t  h a  1 i n  d u r c h  A u s w a s c h e n  m i t  W. Das Nitroprod. 
\ń rd  in  75— 80 ccm A. 3-mal m it je  15 ccm W. ausgesehiittelt u. in der wss. Lsg. wird 
die S a u re  titrie rt. Infolge der Ggw. yon Nitroverbb. erhalt man hierbei etwas hohere 
Reeultate. (Journ. chem. Ind . [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6.
120—21. 1929.) __________________  SCHÓNFELD.

Akt.-Ges. Lignose, Berlin, Herstellung von Trinitrotpluol. (D. R. P. 482 633 
KI. 12 o yom 30/7. 1927, ausg. 20/9. 1929. —  C. 1928. II . 2212.) H o ppe .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Zundsatz. Man schm. fein- 
gepulvertes Pech u. S  zusammen, pulvert die Schmelze u. mischt sie m it Salpeter, 
z. B. im  Verhaltnis von 13 Teilen Pech, 13 Teilen S u. 74 Teilen Salpeter. Die Ver- 
brennungsgeschwindigkeit des Zundsatzes is t um so groBer, bei je  hóherer Temp. Pech 
u. S zusammengesehmolzen werden. (F. P. 664 623 vom 26/11. 1928, ausg. 5/9. 1929.
E. Prior. 13/1. 1928.) ' T h i e l .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
W. Matthaes, Eine empfindliche Methode zur Bestimmung des Schmelzimnktes von 

Gtla.łinegallerien. Es wird ein Verf. zur Best. des F. von Gelatinegallerten beschrieben. 
Eine bestimmte Menge einer 10%ig- Gelatinelsg. wird in Metallróhrchen gefullt. Ais
F . wird die Temp. abgelesen, bei der ein auf die Gallertoberflache aufgesetzter leicliter 
Metallstempel ein bestimmtes Stucl; in  die Gallerte eingesunken ist. Der Augenblick 
der Ablesung w rd  durch ein beim Einsinken ausgelóstes Klingelzeicken angegeben. 
Die Temp.-Viscositatskurve bedingt ein niedriges Stempelgewicht. Die Ubersclireitimgs- 
erscheinungen im System Gelatine-W. verlangen ein auBerorentlich peinliches Ein- 
liilten der Yersuchsbedingungcn. Mittels der Methode wird eine t)bereinstimmung 
der FF. . auf ]/w° C erreieht. (Chem.-Ztg. 53. 910. 23/11.1929. Dessau.) JUNG.
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Ernst Goebel, Uber Leimprufungsmetlioden. W.-Best. in  Leimen. Besclireibung 
der bekanuten Pulvertroeknungsverf. u. Soltrocknung von F . B aum  (C. 1926. I li 
3134). Vf. wiegt von der grob zerkleinerten Leimtafel ca. 30 g in  einen Weithals- 
estraktionskolben, laBt m it 2—272-facher Menge W. ąuellen, sohm. bei 60°, laBt 
in  Eis gekuhltem W. erstarren u. bestimmt aus Teilen der Gallerte das W. Berechnung 
eines Beispiels. Vf. empfiehlt fur die techn. W.-Best. die Xyloldest. im A u fh a u s e r -  
schen App. Zur Trocknung im  Vakuum den App. nach M e y e r -F is c h e r .  Aschebest. 
im  Pt-TiegeJ, U ltrafiltriertiegel B e c h h o ld -K o n ig  u . im Yeraschungsofen von 
A. F o r n e t  (C. 1928. I. 2674) m it Angabe yon Analysenresultaten. Die p u-Best. 
is t nur eolorimetr. moglich, nach der Methode von M ic h a e l is  m it Dauerreihen, die 
nur besehrankt haltbar sind, m it dem Komparator von H e l l i g e  m it gefarbten Glas- 
plattchen, fiir Betriebsmessungen Tiipfelapparatur naoh T o d t , fiir wissenschaftliche 
Measungen Doppelkeil nach B je r r u m -A r r h e n iu s . N ur fiir Knochenleime Folien- 
app. nach W u lf f .  Angabe von Analysenresultaten. (Farben-Ztg. 35. 47—48. 99 
bis 100. 153—54. 205. 259— 61. 307—iO. 9/11. 1929. Siegen [Westf.], Speziallabor. 
fiir Leim u. Gelatine Dr. E rnst Goebel.) G o e b e l .

XXIV. Photographie.
J. Eggert und W. Noddack, Uber die Gultigkeit des Einsteinschen Aąuimlent- 

gesetzcs bei sensibilisierten und nichtsemibilisierten Platten. Bemerkungen zu einer 
Arbeit von H . H. Schmidt und F . Pretschner., S ch m id t u . PRETSCHNER (C. 1928.
I I .  1415) haben iibersehen, daB die Menge des von der Gelatine festgehaltenen Silber- 
thiosulfats wesentlich von der verwendeten Gelatineart abhangt. Bei den Verss. der 
Yff. (C. 1922. I. 165) war diese Silbermenge so gering, daB sie vernachliissigt werden 
konnte. Neuere Verss. zeigen, daB auch bei Gelatinen, die jenen Effekt in  erhóhtem 
SlaBe aufweisen, die Quantenausbeute nahe an 1 gelegen ist. (Ztschr. Physik 58. 
861— 62. 9/12. 1929. Leipzig u. Charlottenburg.) Le s z y n s k i .

B. Rossi u n d  G. Bemardini, Uber die photographisclte Wirkung langsamer Elek- 
tronen. Die Sensibilitat photograph. P latten  fiir langsame Elektronen verringert sich 
m it abnehmender Elektronengeschwindigkeit u. wird Nuli, wenn diese Geschwindigkeit 
einen gewissen Grenzwert erreicht hat. Dieser Grenzwert is t von der Q ualitat der 
P latten  abhangig u. kann erheblich heruntergesetzt werden, wenn die sensible Gelatine 
m it Mineralol oder m it Vaselin leicht getrankt w rd . Die sensibilisierenden Substanzen 
werden durch den Anprall der Elektronen zur Fluorescenz angeregt, die Fluorescenz- 
strahlung bedingt vermutlich die sensibilisierende Wrkg. Bei kauflichen P latten  ohne 
Ol bleiben Elektronen von weniger ais 40 V wirkungslos, .COLE (C. 1927- I. 231) konnte 
m it P latten , die m it Ol oder Vaselin behandelt waren, noch 25 V-Elektronen photo- 
graphieren. Vff. gelang es, m it einer ahnlichen Vers.-Anordnung wie Co le , bis auf
17,5 V hinunter zu gehen, sie verwendeten dabei ultrasensible P la tten  (Ca p e l l i), die 
m it ziemlich dichtem Mineralol behandelt wurden, das bei gewóhnlichem Licht eine 
intensive grtine Fluorescenz zeigt. Vff. hoffen, durch geeignete Modifikation der Sensi- 
bilisierung die Grenze noch weiter verschieben zu konnen, da die Energie eines 16 V- 
Elektrons immer noch viel groBer ist, ais zur Beeinflussung eines AgBr-Teilchens not- 
wendig ware. (Atti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 10. 182— 85. 1929.) WRESCH.

H. H. Schmidt, Die Einwirkimg von Dichromatschwefelsdure au f m it Desensibili- 
satoren vorgebadele unbelichtele .Jodsilber-plaiten bei nachfolgender chemischer und ■primiir- 
■physikalischer Entwicklung. Die friiher (C. 1929. II. 686) beschriebenen Verss. m it 
Phenosafranin werden auf, Methylenblau, Pinakryptolgriin u. Pinakryptolgelb aus- 
gedehnt. Die Ergebnisse entsprechen den m it Phenosafranin erhaltenen: Die un- 
belichtet in  Lsgg. der genannten Desensibilisatoren vorgebadeten, u. dann m it Di- 
chromatschwefelsiiure n. Zus. behandelten Jodsilberplatten zeigen bei nachfolgender 
Belichtung eine hóhere Empfindlichkeit ais die nur in  W. gebadeten K ontrollplatten. 
Diese Erhóhung is t sowolil bei chem., ais auch bei primarphysikal. Entw. nachzuweisen, 
ist zahlenmaBig bei chem. Entw . gróBer u. ist abhangig von der Farbstoffkonz. Zur 
Deutung nimmt-. Vf. an, daB bei Behandlung der Farbstoffe m it Dichromatschwefelsaure 
Verbb. entstehen, die Jo d  zu binden yermogen, u. so auf das Jodsilber eine Wrkg. 
ausuben, die etwa der von Gerbsaure, Sulfit, Kupfersulfat u. Silbernitrat entspricht. 
Gestiitzt wii'd diese Anschauung durch Reagensglasverss., durch die die Bldg. swl. 
Verbb. aus den genannten Farbstoffen u. K 2Cr20 T (wahrseheinhch die Farbstoff- 
dichromate) gezeigt werden kann. — Von entsprechenden Verss. m it Chlorsilber ist
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lediglich orwahnenswert, daB Methylenblau — in gleicher Weise wie Plienosafranin — 
das Chlorsilber n icht nur schwach desensihilisiert, sondern auch relativ  gut fiir Gełb 
u. R o t sensibilisiert. (Photogr. Korrespondenz 65. 329—30. Dez. 1929. Miinchen, 
Wiss. Lab. d. Fa. P e r u t z .) L e s z y n s k i .

Stefan Langguth, Eine Chlor-Jod-Bromemulsion fiir  Farbseńsibilisierung. Vf. 
gibfc eine Vorschrift zur Beroitung einer Emulsion nach dem ammoniakal. Verf., in der 
Chlorid zu Jodid  zu Bromid sich verha.lt wie 2 : 1 :  70. Zur Abkiirzung des Verf. laBt 
Vf. die Emulsion nach der Reifung n icht erst erstarren u. wassern, sondern vergieBt 
sie sofort u. wascht dann dio P latten . Zur Erhóhung der H altbarkeit w ird der Emulsion 
etwas Lithiumchlorid zugesetzt. Zur Sensibilisierung empfiehlt Vf. Pinachrom. (Brit. 
Journ. Photography 76. Nr. 3626. Suppl. 42—44. 1/11. 1929.) L e is t n e r .

P. Schonne, Die Sensibilisierung der Emulsion fu r  das Lippmannverfahren. Vf. 
g ib t ein einfaches Yerf. an  zur H erst. von LiPPMANN-PIatten. E r nim m t eine Sensi
bilisierung vor m it wss.-alkoh. Lsgg. von „Lum iere Pantochrom e“ u. Pinacyanol. 
(Brit. Journ . Photography 76. N r. 3626. Suppl. 41—42. 1/11. 1929.) Le is t n e r .

S. E. Sheppard, Eine Bemerkung iiber Schleier und Sensibilisierung verhindernde 
Wirkungen. (Ygl. C. 1929. I I . 686.) W eitere Unterss. iiber die desensibilisierende 
Wrkg. von Verbb., die eino C =N -B indung enthalten, u. iiber die K onst. derartiger Stoffe. 
(Photographie Journ . 69. 482— 83. Nov. 1929. K odak Lab.) L e is t n e r .

Fr. Biirki, Dber weitere Versucke m it Rongalit. Verss. m it Brenzcatechin-Rongalit- 
entwicklern (vgl. C. 1929. I I . 1619) an  D iapositivplatten. (Photogr. Korrespondenz 65. 
332. Dez. 1929. Basel, Physikal.-Chem. A nstalt d. Univ.) LESZYNSKI.

R. W. Harrison, Formalin und Gelatine. F iir Arbeiten bei hoher Temp. emp
fiehlt Vf., Films u. P la tten  vor der Entw . zu harten , s ta t t  — wie ublich —- beim 
Fisieren. Ais H artebad  w ird Form alin empfohlen m it einem Zusatz von KBr. Der 
Entwickler muB dann ohne Soda angesetzt werden, da sonst infolge Bildung von NaOH 
die Schicht noch starker erweicht w ird ais ohne H artebad. (Brit. Journ . Photography. 
76. 695—96. 22/11. 1929.) L e is t n e r .

Frances M. Hamer, Die desensibilisierende Wirkung von N atrium sulfit, die Bei- 
mischung von Desensibilisaloren zu Enlw ickkm . Viele an sich desensibilisierende Sub
stanzen sind p rak t. n icht verwendbar, da ihre desensibilisierende Wrkg. durch das 
N atrium carbonat oder -sulfit wieder zerstórt wird. Dagegen sollen Pinakryptolgrun 
u. Safranin in  Ggw. von Sulfit starker desensibilisieren u. deshalb ais Zusatz zum E nt
wickler starker wirken, ais wenn sie ais Vorbad gebraucht werden. Vf. fand diese 
Angaben nicht bestatig t u. empfiehlt das Vorbad ais bessere Methode. (Photographie 
Journ . 69- 479— 80. Nov. 1929. Uford Lab.) Le is t n e r .

J. I. Crabtree und H. A. Hartt, Eigensćhaften von Fixierbddern. Vf. stellt die 
Forderungen zusammen, die an  ein gutes F isierbad gestellt werden miissen u. gibt 
5 Priifungen dafiir an. Sie erstrecken sich auf die Zeit des Fixierens fiir einen Standard- 
film, den Sauregeh. — titr ie r t m it Metolhydrochinon —, dio Zeit bis zum Ausfallen 
von Schwefel, die Gerbung, u. die Menge Entwickler, dio es bis zum Ausfallen von Al 
(Gerbmittel) aufnehmen kann. (Brit. Journ . Photography 76. 743—45. Kodak Lab. 
13/12. 1929.) Le is t n e r .

A. Seyewetz, Einige Eigensćhaften des Natriumselenosulfats und seine Verwe>idung 
im  kombinierten Tonfixierbad fiir  Chlorbromsilberpapiere. Natrium selenosulfat lóst 
AgCl, AgBr u. A gJ, is t aber wegen der Zersetzlichkeit des entstehenden Komplexes 
zum Fixieren n icht verwendbar. Mit einem groBen OberschuB von Na2S20 3 is t es ein 
gutes Tonbad, fiir gleichzeitiges Tonen u. Fixieren is t es jedoch aus dem gleichen Grunde 
p rak t. n icht brauchbar. (Rev. Franęaise Photographie 10. 368.1/12.1929.) LEISTNER.

V. Pfrunder, Empfindlichkeitssteigerung von Gaślichtpapieren durch Baden in  Ent- 
wicklerldsung. Es wurde beobachtet, daB entwickelte, aber n icht fixierte, gut ge- 
wasserte Gaslichtkopien sich am  L icht enorm schnell dunkel farben, aber im Dunkeln 
beliebig lang haltbar bleiben. Verss. m it Metolhydrochinonentwickler zeigen, daB die 
Methode zur Sensibilisierung von Gaslichtpapieren geeignet ist. Entsprechende Verss. 
m it P la tten  geben keine positiven Ergebnisse. (Photogr. Korrespondenz 65. 332—33. 
Dez. 1929. Basel, Physikal.-Chem. A nstalt d. Univ.) L e s z y n sk i .

A. Seyewetz, Reaktionen bei den verschiedenen Vorgangen zur Auflosung des 
Silberbildes. Es werden die verschiedenen Methoden der Lsg. von m etali. Ag besprochen, 
die Rezepte u. chem. Gleichungen angegeben. (Rev. Franęaise Photographie 10. 
365— 67. 1/12. 1929.) Le ist n e r .
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O. Oldenburg, Zwei Ver}aliren zur empfindlichsten Untersuchung photographischer 
Aufnahmen. Es werden zwei Verff. zur Ausschaltung des Plattenkornes angegeben, 
das eine zur Rcproduktion u. mikrophotometr. Ausmessung, das andere zur subjektiven 
Betrachtung. Das erste stellt eine Modifikation des von R a y le ig h  (Proceed. R oy. 
Soc., London Serie A 114 [1927], 625) angegebcncn Verf. dar u. besteht darin , daB 
vier bis fiinf yerschiedene Aufnahmen desselben Objektes (Spektrums) auf Film  
iibereinander gelegt werden u. von diesem Filmpaket eine Kontaktkopie hergestellt 
wird. — Das Verf. fiir die subjektive Betrachtung geht von der Verwendung des L e i tz -  
Binokulars aus. Bei diesem Instrum ent betrachten gleichzeitig beide Augen dieselbe 
P latte  durch zwei schwach gegeneinander geneigte Mikroskope von grofiem Gesichts- 
feld m it 3- bis 15-facher VergroBerung. Es wird nun eine leicht zu improyisierende 
Anordnung angegeben, bei der zwei unabhangig yoneinander hergcstellte Aufnahmen 
desselben Objektes gleichzeitig m it beiden Augen durch zwei Lupen betrachtet werden. 
(Ztschr. Physik 58. 722—25. 9/12. 1929. Gottingen, II . Physik. Inst.) L e sz y n sk i.

Paul Ernst und Jeanette Rosenheck, Sensitometrische Prufung von Typon- 
papieren. Sensitometr. Unters. der fiir den Typondruck — ein Reflexkopierverf. — 
zur Verwendung kommenden Papiersorten „jST“ u. „ P h “ . (Photogr. Korrespondenz 65. 
333—36. Dez. 1929. Wien.) __________________  L e sz y n b k i.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert GrieB- 
bach, Wolfen, Kreis B itterfeld und Theodor Kollmann, Ludwigshafen a. Rh.), 
Bindemittel fiir  lichtempfindliche Substanzen, bestehend aus zur Gallertbildung neigenden 
Pflanzensauren, insbesondere polymeren Aldehydcarbonsauren oder dereń Deriyy. 
oder Salzen. —  Beispiel: 100 ccm einer gereinigten Algenextraktlsg. werden m it 
5 g A gN 03, das in  konz. NH3 gel. ist, yersetzt. Die Lsg. wird in  diinner Schicht auf 
Barytpapier aufgetragen. Das so behandelte Papier wird kurze Zeit in eine 15— 20°/oig. 
Lsg. von CaCl2, die 25°/0 Glycerin enthalt, eingetaucht, m it dest. W. gewaschen u. 
bei einer Temp. von etwa 50 bis 60° getrocknet. (D. R. P. 487 923 KI. 57 b vom 
15/8. 1928, ausg. 16/12. 1929.) Gr o tę .

Hermann Kammerer, Baden-Oos, Positive Bilder nach dem Amin-Entwickłungs- 
verfahren ergebendes lichtempfindliches Papier, dad. gek., daB die lichtempfindliche 
Schicht neben Bichromatsalz Schwermetallsalze organ. Sauren im Vergleich zum 
Bichromatsalz in  yielfacher Menge enthalt. — Beispiel: Rohpapier wird m it 3— 10 Tin. 
20%ig. B ichrom atlsg., 10—30 Tin. saurem Ferridam m oncitrat u. 100 Tin. W. unter 
Zusatz eines Verdickungsmittels bestriehen u. getrocknet. Das belichtete Papier wird 
dann m it einer 2—5°/0ig. angesauerten Lsg. eines arom at. Amins, z. B. Anilin oder 
Benzidin, bestriehen u. nach dem Entwickeln gewaschen u. getrocknet. (D. R. P. 
488 017 KI. 57 b yom 8/5. 1925, ausg. 17/12. 1929.) Gro tę .

Gertrud Menzel, Berlin, Retusche an Negativen, Diapositiven und Positiven,
1. dad. gek., daB die photograph. Bindemittelschieht so behandelt wird, daB sie aus 
weichen, ąuellbaren u. harten, unl. Stellen besteht, u. daB durch Uberwalzen m it F e tt
u. W asserung eine derartige Gegensatzlichkeit in  der Schicht entsteht, daB selbst 
bei geringen Abstufungen die entsprechende Fett- oder W asserfarbe nur dort haftet 
oder aufgesogen wird, wo die Schicht eine Neigung hat, diese Farbę aufzunehmen. —
2. dad. gek., daB dem F e tt Klebstoffe zugesetzt werden oder die ąuellbare Schicht
derart behandelt wird, daB eine klebrige Oberflache entsteht, die fiir Staubfarben 
sehr leicht aufnahmefahig ist. — Das Einfetten hat den Zweek, die harte Schicht yon 
der weichen physikal. soweit wie móglich unterschiedhch zu machen, um so jede Schicht 
fiir sieh m it der entsprechenden Farbę behandeln zu konnen, ohne die andere Schicht 
in M:t!eidenschaft zu ziehen. (D. R. P. 488 067 KI. 57 b yom 20/9. 1928, ausg. 17/12.
1929.) Gr o tę .

Eduard Steinlauf. F rankfurt a. M., Leuchtplatte fu r  Lmninographie, gek. durch 
zwei Glasplatten bzw. Gelatinefblien oder andere durchsichtige Stoffe, zwischen welche 
die Leuelitmasse gegossen is t u. die mittels Klebestreifen eingerandert sind .— Mit einer 
solchen Leuchtplatte lcónnen gleichzeitig zwei gegeniiberliegende Seiten eines Bucbes 
kopiert. werden. (D. R. P. 487 625 KI. 57 b yom 20,12. 1928, ausg. 9/12.1929.) Gr o tę .

W. R. B. Larsen, Kopenhagen, Farberiphotcgraphie. F iir die Horst. von Farb- 
rastern werden Farben yerwendet, welche yor dem Aufbringen auf den Trager ganz 
oder teilweise en tfarb t werden u. spater nach der Belichtung die notige Farbstarke 
wiedererhalten. Den Rasterfarben konnen Farbsensi bilisatoren zugesetzt werden, 
die auf die dariiberliegende Silbercmulsion wirken. Ebenso kann ein H artem ittel,
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z. B. ein Alkalichromat, zugesetzt werden. (E. P . 316 277 vom 8/11. 1928, Auszug 
veróff. 18/9. 1929. Dan. P rior. 28/7. 1928.) Gro tę .

Societe Lumiere (Societe Anonyme), Paris, Herstellen w n  Farbkóruchen fiir  die 
Farbenraster der FarbenphotograpMe. (D. R. P. 488168 KI. 57 b vom 25/11. 1928, 
ausg. 17/12. 1929. F . Prior. 2/12. 1927. — C. 1929. II. 2630 [F. P . 657 902].) Gr o tę .

John Owden Q’Brien, Manchester, England, iibert. von: John Edward Thomton, 
London, England, Mehrfarbe.nkinofilm. Der doppelt breite Film enthalt zwischen 
panchrom at. AgBr-Schicht u. Trager iiber der einen H alfte einen Zweifarbenraster, 
iiber der anderen H alfte ein Einfarbenfilter. (A. P. 1736 554 vom 1/7. 1925, ausg. 
19/11. 1929. E. P rior. 2/8. 1925.) Gro tę .

John Edward Thornton, London, England, Positiver Mehrfarbenkinofilm. Der 
doppelt breite transparente Trager is t auf der einen Seite m it einer panchromat. Brom- 
silberemulsion, auf der andern Seite m it zwei nebeneinander liegenden Zweifarbrastem 
versehen. Lichtempfindliche Schiclit u. Farbraster konnen auch auf zwei getrennten 
Tragern aufgebracht sein, welehe naćhher vereinigt werden. (A. P. 1736 556 vom 
7/12. 1925, ausg. 19/11. 1929. E . Prior. 19/12. 1924. E. P. 246 283 vom 19/12. 1924, 
ausg. 28/1. 1926.) Gr o tę .

J. E. Thornton, Jersey, Kinofilm. Auf den beiden Seiten des noch n icht per-
forierten Blankfilms, die m it einer Klebschicht versehen sind, werden die auf einem
vorlaufigen Trager in  Bichromatgelatine belicliteten, aber noch n icht entwickelten 
beiden Teilfarbenpositive im Register aufgebracht. Nach der Entw . wird der vor- 
iiiufige Trager en tfern t u. der so m it den beiden Positiven versehene Film perforiert. 
Nach demselben Yerf. kann auch ein einziges Positiv  (Schwarz-WeiBbild) auf nur einer 
Seite des Films erzeugt werden. (E. P . 316339 vom 25/4. 1928, ausg. 22/8.
1929.) Grotę .

Palmirę Henri Nicollic, Paris und Maurice Jean Edmond Claude. Bellevm>, 
Seine, Frankreich, Film  fiir Kinematographie m it Beschichtung erhóhter elektriscber 
Leitfahigkeit, 1. dad. gek., daB die Schicht eine niedergeschlagene oder ais Riickstand 
verbliebene Metallschicht, vorzugsweise eine Silberschieht, ist. —  2. dad. gek., daB 
die Schicht sich aus ubereinandergeschichteten Einzelschichten zusammensetzt, dereń 
eine aus radioakt. Substanz besteht oder solche enthalt, wahrend die in  Ein- oder Mehr- 
zahl vorhandenen anderen Einzelschichten leitende Schichten gemiiB Ansprucli 1. 
sind, wobei die leitfahigen Schichten so gewiihlt u. angeordnet sind, daB sie zugleich 
die von der radioakt. Schicht ausgehenden aktin . S trahlen gegen die lichtempfindlichen 
Nutzflachen des Films abschirmen. — 4. dad. gek., daB die Beschichtunglangs d e r  Rander 
des Films aufgebracht ist. (D. R. P. 487711 KI. 57 b vom 5/11. 1926, ausg. 13/12.
1929. F . P rior. 5/10. 1926.) Gro tę .

Palmirę Henri Nicollic, Paris und Maurice Jean Edmond Claude, Bellevuc, 
Seine, Frankreich, Film  fiir  Kinematographie, 1. dad. gek., daB eine auf der Ruckseitt; 
angebrachte leitende Metallschicht m it der lichtempfindlichen Schicht auf der Vorder- 
seite in  leitende Verbindung gebracht ist. — 2. dad. gek., daB der nichtleitende Film- 
kórper ringsherum von einer leitenden durchsichtigen M etallschicht umbiillt ist. •—
3. dad. gek., daB die lichtempfindliche Schicht (S ) einen Teil der Umhullung (E , E', 8) 
darstellt. — 4. dad. gek., daB die leitende Metallschicht auf der Riickseite um die 
Film rander herum bis zur leitenden Beruhrung m it der lichtempfindlichen Schicht 
auf der Vorderseite fortgesetzt ist. (D. R. P. 488 489 KI. 57 b vom 14/12. 1926, 
ausg. 28/12. 1929; F . P rior. 17/11. 1926. Zus. zu D. R. P. 487711; vorst. Ref.) Gr o tę .

Carl Roehrich, Deutschland, Nackbehandlung belichteier ChromatkolloidschicMm. 
Die Schichten werden nach dem Kopieren angefeuehtet u. kurz nachbelichtet. (F. P- 
668 444 vom 25/1. 1929, ausg. 31/10. 1929. D. Prior. 14/2. 1928.) Grotę.

Erzeugung und Priifung lichtempfindlicher Schichten. Lichtqnellen. Bearb. von M. Andiesen.
F. Formstecher, W. Heyne u. a. Wien: J. Springer 1930. (IX. 344 S.) gr. 8°. =  
buch d. wissenschaftl. u. angowandten Photographie. Bd. 4. M. 36.— : Lw. M. 39.—. 

Jose! Maria Eder, Die Sensitometrie, photographische Photometrie und S pek tro g rap h ie . 
<Die Schwarzungsgesetze photograph. Schichten, Normallichtąuellen usw.> 3., ura- 
gearb. u. verm. Aufl. Halle: W. ICnapp 1930. (XV, 612, 16 S.) gr. 8°. =  Eder: Aus- 
fiihrliches Handbuch d. Photographie. Bd. 3. TI. 4. nn. M. 42.— ; geb. nn. M. 44.00.
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