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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
— , Reform der chemisclien Nomenklatur. I.  A n o r g a n i s c h e  C h e m i o .  

Wiedergabe der Beschliisse der C o m m i s s i o n  d e  R e f o r m e  do N o m e n -  
c l a t u r e  d e  C h i m i e m i n e r a l e  1925 (Paris), 1927 (Warschau) u. 1928 (Haag). 
Zugrundegelegt wurde der im Original wiedergegebene von MARCEL D e l e p i n e  aus- 
gearbeitete Bericht, der die folgenden Abschnitte aufweist: 1. Anordnung in  Tabcllen 
u. Registern (anorgan. Formelregister). 2. Bezeichnung der Valenz. 3. Formelschreib- 
weise. 4. Bezeichnung der Sauerstoffsauren. 5. Bezeichnung der Salze. 6. Bezeichnung 
saurer Salze u. bas. Oxyde. 7. W. in  Verbb. 8. KompIcxvcrbb. 9. Anorgan. S-Verbb.
10. Bas. Salze u. komplexe Sauren. — II.  O r g a n i s e h e  C h e m i e .  Wiedergabe 
der 1928 in  Haag gefaBten Beschliisse. Die angenommenen 68 Regeln sind in 
folgender Weise unterteilt: I . Allgemeines. I I . Kohlenwasserstoffe, 1. gesatt., 2. un- 
gesatt., 3. cyclische. I I I .  Heterocycl. Grundsubstanzen. IV. Einfache Funktionen. 
V. Komplexe Funktionen. VI. Radikale. VII. Numerierung. (Buli. Soc. Encour. 
Ind . Nationale 128. 775—811. Nov. 1929.) LESZYNSKI.

J. Gr. Black, E in  dynamisches Modeli der ersten elf Elemente des periodischen 
Systems. Vf. beschreibt ein mechan. Modeli eines B oH R schen  Atoms, m it dem sieh 
alle n . u. viole angeregten Zustande der ersten 11 Elemente des period. Systems ver- 
ansehauliehen lassen. Der Atomkern u. allo Elektronen werden von Celluloidballen 
veranschaulieht; diese werden von, durch Diisen ausstrómenden Luftstralilen scliwebcnd 
gehalten u. bcwegen sich auf kreis- u. ellipsenformigen Bahnen. Efcwa 14 Charakte- 
ristika des B oH R schen  Atommodells werden von dem App. dargestellt, darunter die 
Elektronengruppierung, die Progression des Perihels, das „spinnende" E lektron u. die 
raumliche Quantelung der Spinnaehse. (Journ. opt. Soe. America 19. 317— 19. Nov. 
1929. Lexmgton, Univ. of Kentucky.) F r a n k e n b u r g e r .

F. H. Loring, Massenzahlen der cliemischen Elemente und Bemerkungen iiber 
Elemenibildung. 4. Anmerkung. (3. Anm. vgl. C. 1929. I I . 2406.) Vf. weist hin auf die 
Seltenheit einiger Elemente der Gruppe V II: M asurium  (43), Rkenium  (75) u. lllin ium  
(61), welches letztere eigentlich mehr den seltenen E rden zuzurechnen ist. Vergleicht 
man die geringen Mengen dieser Elemente m it den Mengen ihrer Naehbarelemente, 
so scheint es, ais ob fiir die Elementbldg. in  Gruppe V II gcwisse Schwierigkeiten vor- 
handen sind, ahnlich wie es Vf. friiher im Falle der Gruppe I  gezeigt hat. Vf. nim m t 
nieht an, daB diese Elemente der Gruppe V II radioakt-. sind, wie K  u. Rb, halt es aber 
fiir lohnend, diese Móglichkeit zu erwagen. Es ist n icht ratsam, eine Theorie auf einer 
anderen aufzubauen, deshalb wagt Vf. nicht, mehr daruber zu sagen. (Chem. News 139. 
231. 11/10. 1929.) " W r e s c h n e r .

Ernst Cohen, Die Metastabilitat der Materie und unsere physikalisclien „Konstanten“. 
Vf. weist m it viel Z itaten auf die haufig vernachlassigte Allotropie hin, die eine Neu- 
imters. Tieler Substanzen in  chem. u. physikal. reiner Form n6tig maclit. — In  der 
Diskussion werden andere mógliche Ursachen fiir das Schwanken mancher „Kon- 
stanten“ betont. (Ztschr. Elektrochem. 35. 620. Sept. 1929. U trecht. Vortrag auf
d. Tag. d. Dtsch. Bunsenges. 1929.) W. A. R o t h .

K . Fajans, Die chemisclien Kraj'te, die Atomkonstitutioji und die refraktometrischen 
Dałen. Vortrag vor der Span. Gesellschaft fiir Physik u. Chemie iiber die neueren 
Forschungen des Vf. u. ihre Grundlagen. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 
22—46. Jan . Miinchen.)  ̂ R. K. M u l l e r .

Eugen Rabinowitsch und Erich Tllilo, U ber die Grenze zwischen Ionen- und  
Atomverbindungen. Vff. fiihren die Berechnung von Bildungswarmen B \V  der Halo- 
genide A X  bis A  (A =  beliebiges Element, X  =  Cl oder J) m it Hilfe des von B o r n  
(Verhandl. Dtsch. physikal. Ges. 21 [1919]. 13. 679) u. H a b e r  (VerhandL Dtsch. 
physikal. Ges. 21 [1919]. 750) angegebenen Kreisprozesses durch. Die zur Anwendung
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dieses Kreisprozesses notwendigen Elementkonstanten werden folgendermaBen ge- 
wonnen: a) lonisierungsspańnungen Ja , die der Bldg. von 1- bis 4-wertigen positiven 
Ionen entsprechen, werden ans der neueren spektroskop. L iteratur zusammengeBtellt. 
b) Fur die Eleklronenaffinilaten E  des Cl u. J u. fur die Dissoziftlionswarmen D  zwei- 
atomigcr Gase werden die zurzeit angenommenen, ebenfalls auf spektralem Wege 
gewonnenen Daten benutzt. c) F ur die Ionenradien o werden die D aten yon G o l d - 
SCHMIDT u. von PAULING verwendet; sofern solche fehlen, wie dies fur alle empir. 
nicht auftretenden u. nieht dem Edelgastypus angehorenden Ionen der Fali ist, wird 
folgende einfache Annahme gemacht: Aile Ionen m it gleicłien Quantenzahlen der 
iiuSeren Elektronen sollen gleiche Radien haben. Die Berechtigung dieser Annahme 
wird am Beispiel der Ionen Mn++, Fe++, Co++, Ni++ u. Zn++ veranschaulicht, die 
einander fast gleich sind. d) Madelungsclie Faktoren a. Es werden gleiche a-W erte 
fiir alle Krystalle vom Typus A X  oder A  X„ (A X 3, A  X t ) angenommeń; fiir A X  u. 
A X 2 werden die W erte der NaCl- u. der CaF2-Struktur benutzt, die Werte fur A  X 3 
u. A X.t werden durch Berechnung der Gitterenergie des InCl3 u. dureh Extrapolation 
berechnet. e) Die Sublimatiormaarmeii der Elemente Sei werden zumeist aus den 
Siedepunkten T s nach einer empir. Gleichung von v. W a r te n b e r g  (Sei =  7,4 T s- 
log T s) berechnet u. auf den absol. Nullpunkt reduziert.

Die Gitterenergien U werden nach der einfachen B oR N schen  Gleichung 
U =  a.-Xz'Z'1 e2/((?i +  Cs) berechnet ( N i  =  L o  SCHMlDTsche Zahl, Z  =  Wertig- 
keit des Zentralions, ?! u. g, =  Radien der Ionen, a =  MADELUNGscher Struktur- 
faktor); diese Formel geht von der Annahme absol. starrer Ionen aus. Die so gewonnenen 
U-Werte werden in die KreisprozeBgleichung:

B i r  =  U —  S e i —  J — n-V 2 Dsa\. +  n E 
eingesetzt, wo B  W die Bildungswarme des festen Ionenkrystalls A X n bedeutet; es 
wird untersucht, in  welchen Fallen B W  stark  positiv, ungefahr gleich 0, oder stark 
negativ ausfallt. Die Ergebnisse sind: 1. Alle nach der Berechnung erlaubten Ionen- 
krystalle sind tatsachlich ais typ. salzartige Verbb. bekannt; eine Ausnahme bilden die 
niedrigwertigen Halogenide des Al, Se, Y  u. La, die nach der Rechnung die gleiche 
S tabilitat haben miiBten, wie etwa die bekannten Verbb. CaCl, SrCl u. BaCl. 2. Nega- 
tive. B  TF-Werte erhalt man theoret. fiir die Jodide der Schwermetalle (CdJ2 usw.), u. 
fur einige Chloride (AuCl, HgCl). Diese Verbb. bilden auch krystallograph. eine be- 
sondere, m it den typ. Ionengittern „inkommensurable“ Gruppe (Zinkblende- u. 
Cadmiumjodidstrukturen) u. sind wahrscheinlich nicht (oder wenięstens n icht ais 
reine) Ionenverbb. anzusehen. B. S tark negative B  IF-Werte erhalt man fur fliichtige 
Halogenide, wie OCI2 (—57Bkcal.), PC13, CCI.! (— 450 kcal.) usw. Vff. sehen dieses 
Ergebnis fiir einen endgiiltigen Beweis dafiir an, dafi diese Halogenide nicht aus Ionen 
aufgebaut soin kónnen, wie dies seinerzeit von K o s s e l  vorgeschlagen wurde u. von 
d e  B o e r  u. v. A r k e l  (C. 1 9 2 7 .1. 2389) u. von K lem m  (C. 1929. II . 18) befiirwortet 
w rd . 4. Auch fiir feste Halogenwasserstoffe is t ein Aufbau aus Ionen energet. un- 
moglieh. 5. Allo Elemente in  den M itten der langen Perioden (z. B. in  der Gegend 
des Fe) geben positive B  TF-Werte fiir die Verbb. A X„ u. A  X3, jedoch negative fiir 
A  X  u. A  Dieses Ergebnis gibt eine Erklarung fiir das Uberwiegen der Zwei- u. 
Dreiwertigkeit in der M itte der langen Perioden, u. zeigt, daB man eine volle A us- 
nutzung der M END ELEJEFFschen Sauerstoffvalenz in  Ionenverbb. gegenuber den 
Halogenen nur bei den Elementen der Gruppe I—I I I  (teilweise aueh der Gruppe IV, 
z. B. beim T h ) erwarten darf. 6. Zum SchluB wird darauf hingewiesen, daB theoret. 
Verbb. m it H~-Ionen nur von Elementen m it der kleinsten Ionisierungsspannung ge- 
bildet werden kónnen (Alkali- u. Erdalkalihydride!), u. daB bei der Verb. m it mehr- 
wertigen Anionen (O , N+++) die Verhiiltnisse fiir die Bldg. h o ch w ertig er Kationen 
energet. giinstiger werden, so daB z. B. gegeniibcr dem Sauerstoff die M e n d e l e j e f f -  
sche „Sauerstoffvalenz“ weitgehender ausgenutzt werden kann, ais gegenuber den 
einwertigen Halogenen. (Ztschr. physikal. Chem. A b t. B. 6. 284—306. Jan . Góttingen,
2. Phys. Inst., u. Berlin, Chem. ln st. d. Univ.) E. R a bin o w itsc h .

E. Puxeddu, Die Ersclmnung der anjangliclien Traglmt hei chemisćhcn Reaktionen. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2040.) Die Tragheitserscheinungen, die sich beim Beginn mancher 
anorgan. chem. Rkk. zeigen, sind von den Temp.- u. Konz.-Bedingungen abhangic. 
Vf. untersucht die Zers. v onN a2S„03 +  5 H„0 durch vcrschieden starkę Siiuren (H N 03, 
HCOOH, CH3COOH), u. fand, daB keine Beziehung zwischen der Starkę der Saure u. 
der Tragheit der Rk. besteht, bei der Zers. durch die schwache Ameisensaure treten 
die gleichen Tragheitserscheinungen auf wie bei den Mineralsauren. AuBerdem wurden
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die Verz6gerungserscheinungen des Systems K J 0 3 +  3 SO, untersucht. (Gazz. chim. 
Ital. 59. 687—94. Okt. 1929. Cagliari, Univ.) W r e s c h n e r .

G. G. M uellin und M. I . S ilberfarb , Chemische K inelik in  Losungsmiltelgemischen. 
Mitt. V II. Die Reaktion zwisclien Pyridin und Allylbromid in  Benzylathyldtlier. (VI. vgl. C. 
192 8 .1 .146.) Vff. untersuchen dio Rk.-Geschwindigkeit zwischen Pyridin u. Allylbromid 
in  Benzylathylather u. in  Gemischen von Benzyl-ather u. Bzl. bei 45 u. 55°. Bei 45° 
wurden gefunden in  Benzyl-atlicrlsgg. K  =  6,11-10-3, in  Benzyl-ather +24 ,92%  Bzl. 
K  =  4,29-10~3, in  Benzyl-ather+ 50,46%  Bzl. K  — 2,83' 10-3, in  Bonzyl-iither + 75,06%  
Bzl. K  =  1,81 - 10~3 u. in  Bzl. K  =  1,03-10-3. Bei 55° ergaben sich hóhere K onstanten 
u. zwar in  Bcnzyl-atherlsg. K  =  10,95■ 10~3, in  Benzyl-ather +25,01%  Bzl. K  =  
7,71-10~3. In  Benzyl-ather + 49,66%  Bzl. K  — 5,36• 10“3, in  Benzyl-ather + 73,28%  
Bzl. K  — 3,76-10-3 u. in  Bzl. K  =  2,13-10-3- Die Veriinderung der K onstanten ist 
im wesentlichen analog derjenigen fiir das System Bzl.-Nitrobenzol, jedoch h a t die 
Temp. im letzten Falle einen groBeren EinfluB. — Energet. Bereehnungen zeigen, 
daB die Aktivierungswarme kleiner is t in  denjenigen Losungsnim., in  welchen die Rk. 
schneller verlauft. (Ukrain, ehem. Journ . [ukrain.: Ukraiński' ehemitschni Shurnal] 4. 
327—31. 1929. Charków, Wissenscli. Unters. Abt. f. pliys. Ch.) G u r i a n .

St. J .  V. P rzy leck i, Reaktionskinetik im  makrolieterogenen Medium. Es is t be- 
kannt, daB Strukturvernichtung in  manehen Fallen eine Rk.-Besehleunigung hervor- 
ru ft (kleingehaekte Leber zerlegt Glykogen schneller ais unzerteilte Leber), anderer- 
seits h a t W a r b u r g  bewiesen, daB die Osydationsprozesse dureh die Yernichtung 
gewisser S trukturen eine bedeutende Hemmung erleiden. F ur das Verstandnis des 
Struktureinflusses fehlten uns noch die Grundlagen. Vf. behandelt theoret. die S truktur- 
wrkg. auf die Aktivatorenprozesse. (Biochem. Ztsehr. 206. 60—98. 23/2. 1929. 
Warsehau, Univ.) W r e s c h n e r .

George S. P a rk s  und W allace A. Gilkey, Untersuchungen uber Olas. IV. 7t's- 
cositatszahlen von fliissiger Olucose und von Glucose-Glycerinlosungen. (III. vgl. CJa TTOIR 
u. P a r k s , C. 1930. I. 322.) Die Viscositat unterkiihlter, fl. Glucose wurde iiber 
einen Temp.-Bereieh von 80° bestimmt. 5 yersehiedene Proben gaben wenig ver- 
schiedene W erte fiir den Transformationspunkt, wahrscheinlich wegen der versehiedenen 
Anteile an a- u. ^-Glucose u. winziger Mengen W. E r lag bei einer Viscositat von
1013,0 Poisen. Eiir Glucose Uegt er bei etwa 25°. Die Viseositaten u. Transformations- 
punkte fiir verschiedene Fil. des binaren Systems wurden gemessen. (Journ. physical 
Chem. 33. 1428—37. Sept. 1929. California, St a n f o r d  Univ.) Sa l m a n g .

G. R. Gedye, Die Wirkung von Wasser ais Promotor bei ćhemischen Reakticmen. 
Zusammenfassender Bericht uber die Wrkg. von W. bei chem. Rkk. Nach Diskussion 
des Vers.-Materials kommt Vf. zu dem SchluB, daB in manehen Fallen Adsorption 
u. Deformation an Oberflachen, in anderen Fallen Bldg. oder Stabilisierung von ion. 
Rk.-Zentren die Wrkg. des W. erklart. (Science Progress 24. 248—62. Okt. Cam
bridge, Physikal.-Chem. L a b .)  L o r e n z .

E. 01iveri-M andala, Einflu/3 des N s-Ions auf die Katalyse von Wasserstoffsuper- 
oxyd m it kólloidem Płatin. (Vgl. C. 1916. I I .  1105.) Wss. verd. Lsgg. von HN3 werden 
dureh Pt- Schwarz zers., aber n icht dureh kolloide Pt-Lsgg. Durch N3-Ionen in  einer 
Konz. yon ca. x/ioo*n * wird die kataly t. Zers. von H 20 2 in  Ggw. von kolloidem P t  merk- 
lich verzogert. Vergleieht m an un ter denselben experimentellen Bedingungen dio 
negative kataly t. Wrkg. der Azide: N H iN a, N aN 3, L iN 3 u. K N 3 m it der Wrkg. von 
//Ara, so zeigt sich, daB die betreffenden Metallionen nur geringen EinfluB ausuben. 
Im  Gcgensatz dazu besehleunigt Eisenazid die Katalyse von H 20 2, weil die positive 
katalyt. Wrkg. des Fe-Ions vicl groBer ist ais die negatiye kataly t. Wrkg. des N3-Ions. 
(Gazz. chim. Ital. 59. 699—702. Okt. 1929. Messina, Univ.) W r e s c h n e r .

B ennosuke K u b o ta  und T atsuo  Y am anaka, Uber die Aktim torwirkung bei der 
katalytisćhen Oxydalion des Methans m it Wasserdampf. Vff. untersuchen system at. die 
Umsetzung von CHi m it Z/20-Dampf im Gebiet von etwa 1000° an A i-K ontakten, 
die durch wechselnde Mengen von Oxyden, wie A l20 3, Z r0 2, T1i0 2, BeO; CV20 3, Fe2Os, 
S i0 2, W 03, M n 0 2, Ce02, S n 0 2; CdO, CaO, MgO, GuO u. ~ZnO ak tiv ie rt sind. In  der 
angegebenen Reihenfolge sinkt das Verhaltnis COjCO  in  don Rk.-Prodd. vom W erte 49,0 
(A1„03) auf 0,8 (ZnO), entsprechend wechselseitiger Bevorzugung der Rkk.:

CH, +  2 H aO ^  C 02 +  4 H2, CH4 +  H20  ^  CO +  3 H„
u. C02 +  H2 CO +  H 20 .

Die spezif. Aktivatoreffekte treten  schon sta rk  bei einem Verhaltnis von 100 Ni- 
Atomen zu 1 Grammolekiil der zugesetzten Oxyde in  Erscheinung. Beim Verhaltnis
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Ni,Atomi: A120 ;! =  1: 0,2 is t C02/C 0 =  96, beim Verhaltnis Ni,Atonii: MgO =  1: 0,1 
ist CÓ2/CO =  0,02. Vff. nehmen an, dali dio Oxydation des CH;1 in den Stufen:

CH, —  >- CO +  3 H , > C02 +  4 Ę  
vor sieli geht, u. dafi die Aktivatorwrkg. auf dem Zutransport von H20-Moll. zur Rk.- 
Stelle (CH.„ adsorbiert an Ni-Atom) berulit, im Einldang m it B a la n d in s  „M ultiplett- 
hypothese“ (C. 1929. II. 378), bei der solches Zusammenwirken von Katalysatoren 
u. Aktivatoren an den „ak t. Stellcn“ angenommen m d .  Die Fiihigkeit der versehicdenen 
Oxyde zum Zutransport des H 20  seheint m it ihrer W ertigkeitsstufe u. ihren Atom- 
radien eng zusammenzuhangen. Vergiftung von A120 3 durch Thioplien andert den 
Charakter der Multiplettwrkg., welche von Vff. durch Modello erlau tert m d .  (Buli. 
chcm. Soe. Japan 4. 211—20. Okt. 1929. Tokio, Inst. of Physieal and Chemical 
Research.) F r a n k e n b u r g e r .

Eugen Rabinowitsch und Erich Thilo, Periodisches System. Geschiclitc und Theorie.
S tu t tg a r t :  F .E n k o  1930. (X II , 302 S.) 4°. M. 27.—, Lw. M. 29.— .

Aj. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem le.
Je an  Cabannes, Die Slrahlung der Energie. Histor. Ubersicht iiber die Theorien 

der Strahlung bis zur Wellenmecbanik. (Science mod. 7. 1—13. Jan . Montpellier, 
Univ.) L e s z y n s k i .

Louis de Broglie, t)ber die Wellennatur des Elektrons. Kurze Zusammenfassung 
der Grundlagon der Wellentheorio des Elektrons. (Rev. scient. 6 8 . 1—7. 11/1.) L e s z .

C. J .  D avisson und L. H . G erm er, Die „anomale Dispersion" von Elektronen- 
weUen durch Nickel. Vff. beschreiben eine Anom alitat der Elektronenwellenrefraktion 
an einem Ni-Krystall fiir d e  B r o g l i e -Wollcnlange 1,3 A, die an  die anomale Dispersion 
in  opt. Gebiet erinnert. (Physieal Rev. [2] 3 3 . 292. Febr. 1929. B e l l  Telephone Lab., 
Vortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  New York, 27.—31/12. 1928.) E. R ab .

H. A. W ilson, Bemerkung vber den Werl des elektrisclien Elei)ientarquanlums. 
Der neue W ert des elektr. Elem entarquantums gemaB absoluten Róntgen-Wellen- 
langenmessungen is t um 1% hoher ais der M illik an scIic , stim m t aber m it einer 
von E d d in g t o n  aufgestellten Bezieliung iiberein. In  die Best. nach der Trópfehen- 
methode geht eine enipir. Bezieliung zwisehen Ladung, Druck u. Radius ein, mittels 
der auf unendlichen Radius extrapoliert wird. Vf. gibt eine andere empir. Beziehung 
an, die m it den Messungen gleichfalls in  Einldang ist, aber zu einem anderen Grenz- 
w ert fiir unendlichen Radius fiihrt. Man darf daher nicht die MiLLiKANschen 
Verss. m it dem neuen W ert der Ladung fiir unvereinbar halten. (Physieal Rev. [2] 
34. 1493. 1/12. 1929. Houston [Texas], Rice Inst.) E is e n s c h it z .

S tefan  M eyer, Zur Darstellung der Packungseffekte der Atonie. Vf. g ibt von der 
ASTONschen Darst. der Packungseffekte der Atome abweichende Aufstellungen, 
speziell fiir das Atomgewieht von H  =  1 ais Basis u. zeigt, da 13 es móglich ist, zu einer 
Deutung der Packungsanteile fiir die leicliten Elemente zu gelangen, ohne eine Auf- 
spaltung der Kurve in  zwei Aste zu benótigen. W ird ais Abzisse der Packungsanteil 
des totalen Jlassendefektes pro Proton, ais Ordinate die Protonenzahl aufgetragen, 
so ergeben sieli fiir den Gesamtverlauf der Kurve fiir den Packungsanteil uberlagertc 
period. Anderungen, die m it steigender Protonenzahl verflachen. Es werden Ansatze fiir 
dio Strukturmodelle der Elcmentenkerne versuclit. ALs Bausteine kommen a-Teilehen, 
Protonen, neutralisierte Protonen, echte Neutronen u. fiir Elemente m it hohem Atom- 
gewicht nocli neutralisierte a-Teilchen in  Frage. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 
Abt. I I  a 138. 431—38. 1929. Wien, Inst. f. Radiumforschung.) G. S c h m id t .

Ew ald A. W . Selim idt und Georg S te tte r, Die Anwendung des Bóhrenelektro- 
nuters zur Untersuchung von Prolonenstrahlen. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I I  a 
138. 271—88.1929. Wien, Inst. f. Radiumforschung. — C. 1929. I I . 1257.) G .S c h m id t .

E lisabetli K ara-M ichailova und B erta  K arlik , U ber die relative HeUigkeit der 
Scintillationen von H-StraMen bei verschiedenen Beichweiten. Die Helligkeit der Scin- 
tillationen von a-Strahlen bestinimter Restreiehweite is t vom venvendeten Schirm- 
material u. von dem Energiebetrag abhangig, den das a-Teilchen beim Durchsetzen 
einer bestimmten Krystallsehiclit bei der Erzcugung von Ionen verliert. M it einer 
bereits beseliriebenen A pparatur (C. 1928. II. 7) wird fiir H-Strahlen dieselbe Ab- 
hangigkeit des Scintillationsliclites von der KrystallgroBe wie bei a-Strahlen gefunden. 
Ais Yerbaltnis der Helligkeit der Scintillationen vona- u. H-Teilchen aleieher Restreich-
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weite ergibt sieli im Mittel ein W ert von annaliernd 1: 5, wabreud m an aus dem Ver- 
haltnis der relativen Ionisation einen AVert von 1: 4 zu erwarten hatte. (Sitzungs- 
ber. Akad. Wiss. Wien Abt. I I  a 138. 581—87. 1929. Wicn, Inst. f. Radium- 
forsehung.) G. ScHMIDt.

Kurt Peters, Oriho- und Para-Wasserstoff. Es werden die physikał. Untersehiede 
zwisehen Ortho- u. Parawasserstoff u. die experimentellen Bestatigungen der atom- 
theoret. Vorstellungen besprochen. (Umsebau 33 . 871—72. 2/11. 1929.) J u n g .

W. Linnik, E in  Verfahren zur Bestimmung der Lage einer Symnietrieaclise in  
in  einem Krystall miltels Bontgenslrahlen. E in kleines Krystallchen u. eine dam it s ta rr 
verbundene photograph. P la tte  rotieren um die Senkreclite auf der P latte, die dureli 
den K rystall hindurcligeht u. werden gleichzeitig hin u. her geschwenkt um eine Achse 
parallel zur P la tte  u. senkrecht zur Rotationsaehse. Liegt eine Symmetrieaehse im 
K rystall innerhalb des Schwenkbereiehs, die einen kleinen Winkel m it der Senlt- 
reehten auf der photograph. P la tte  einschlieBt, so erzeugt ein Róntgenstrahl, der senk
recht zur Sehwenkachse in  den K rystall e in tritt, hyperbelformige Sehwiirzungen auf 
der P latte. Diese Schwarzungen lassen den Grad der Symmetrieaehse u. ihre Lage 
zur photograph. P la tte  u. dam it zum K rystall erkennen, wenn die Stellung des Kry- 
stalles zur P latte  bekannt ist. (Naturę 124. 946. 21/12. 1929. Leningrad.) WAGNER.

Gilbert Greenwood, Die Faserstruktur gezogener Nickeldrtihte. Nickeldraht 
bekommt b e im  Ziehen ein e  Faserstruktur, wobei w ie bei anderen Metallen m it kub. 
flachenzentriertem G itter die Riclitungen [111] u. [100] sieli in  die Faserachse einstellen. 
Aus einer kleinen Unsymmetrie der D EBYE-SCH ERRER-Diagram m e g e h t hervor, 
daB die beiden Aehsen nioht streng parallel zur Faserachse liegen, sondern auf Kegel- 
manteln. Dureh stufenweises Abatzen u. darauf folgende D E B Y E -A ufnahm en w ird  
festgestellt,. daC die A rt  d e r  Faserung m it d e r  Tiefe variiert. Dureli Vergleich d e r 
Intensitaten ergibt sich e in  tTberwiegen d e r Teilchen,.bei denen [111] in  d e r  Richtung 
der Faserachse liegt, gegenuber d e n  naeh_ [100] orientierten. E in e  genaue B est. d e r  
Gitterkonstanten ergab a =  3,515 ±  0,002 A. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallehem. 72. 309—17. Nov. 1929. Rochester, N. Y., The Physical 
Lab. of the University.) WAGNER.

Leopold Walehshofer, Verfluchtigung von Radium B und Iładium C in  ihrer Ab- 
hangigkeitvon der Natur der TJnlerlage. Im AnschluBandieVerss. vonBusSECKER(C.1928. 
I I . 731) iiber die Verfluchtigung der akt. Ndd. auf Au werden die Verfluchtigungs- 
tempp. von RaB u. RaC in ihrer Abhangigkeit von der N atur ihrer Unterlage unter- 
sucht. Die jeweils vorgegebene Tragersubstanz wird nach der Kondensationsmethode 
(zweifacher RiiekstoB des Ra(B +  C) aus RaEm) m it einem eigens fiir diese Verss. 
hergestellten Aktivierungsapparat aktiviert. Es werden einerseits die Verfliielitigungs- 
kurven auf Au-, Cu sowie auf Gold-Silberlegierungen, andererseits auf verschiedenen 
Reinmaterialien, wie z. B. Ag, Cu, C, Invarstahl u. Glimmer aufgenommen. Die 
Verfliiehtigungskurven des akt. N d auf den untersuchten Legierungen zeigen einen 
auffallenden Parallelismus m it den zur jeweiligen Legierung zugehorigen Erstarrungs- 
kurven. Die Verss. des Vf. lassen eine Sonderung der aufgenommenen Verfltichtigungs- 
kurven, bzw. der aktivierten Unterlagen, in zwei Gruppen notwendig erscheinen. 
Wahrend in  die erste Gruppe diejenigen Materialien eingereiht werden, dereń Ver- 
fliichtigungskurven in  ihrem Veriauf keinerlei besondere Eigentiimlichkeit aufweisen, 
wic z. B. bei Au, Ag u. Cu, gehóren zur zweiten Gruppe jene, dereń Verdampfungs- 
kurven in  ihrem Verlauf das Auftreten einer Kniekung deutlich erkennen lassen, wie 
z. B. bei P t  u. Glimmer. Die erste Gruppe en thalt besonders jene Metalle, die leicht 
Legierungen bilden, so daB verm utet werden kann, daB der akt. Nd. m it diesen Metallen 
Legierungen eingeht, was einen ungestorten Verlauf der Verdampfung besser gewahr- 
leisten kann ais die Ausbildung yon noeh nicht ganz sicher bekannten Oxyden bei den 
Materialien der zweiten Gruppe. (Sitzungsber. Akad. Wiss. W ien Abt. I I  a 138. 
363—88. 1929. Wien, Inst. f. Radiumforsehung.) G. S c h m id t .

A. V. Frost und O. Frost, Das Produkt des radioaktiven Zerfalls des Kaliums. 
Vff. bestimmen denK - u. Ca-Geh. vonM ikrokline aus Miask (Ural) zu l l ° /0 bzw. 0,042%. 
Nach den Berechnungen von H e v e s y  u . L^GSTRUP (C. 1928. I . 2770) soli in  diesem 
Minerał ca. 0,01% Ca (41) enthalten sein. W ird fiir den Rest des vorhandenen Ca 
(0,03%) das Atomgewicht des gewohnliehen Ca (40,07) angenommen, so erhalt m an 
fiir das gesamte Ca in  dem Minerał ein mittleres Atomgewicht von 40,30. Die Atom- 
gewiehtsbest. von gewóhnlichem Ca (CaC03) ergibt nach der Methode der Vff. einen 
Mittelwert von 40,10. (Naturę 125. 48. 11/1. Leningrad, Vasily Island.) G. S c h m id t .
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Gustav Ortner, Messung starker Poloniumpriiparale durch den Ladungslransporl 
der emittierten a-Partikeln. Aus der Messung der Ladung einer bekannten Zahl von 
a-Partikeln aus Poloniumpriiparaten -wird die GroBe ihrer A ktiy itat bestimmt. Diese 
Methode kommt bei der Messung besonders starker Po-Praparate (10 000—20 000 E .S.E. 
Stromiiquivalent) in  Anwendung, wo die lonisationsmessung wegen nicht annahem d 
erreichter Sattigung nicht den gleichen Grad von Zuyerlassigkeit b a t wie bei sehwacheren 
Priiparaten. Einem gcerdeten P raparattrager gegeniiber befindet sich die Auffang- 
elektrode in  der Form eines zur Strahlungsquelle offnen Korbchens, das m it einem 
W U L F -E in fadenelek trom eter verbunden ist. Der in  der Apparatur lierrsehende Druck 
betragt 10-4—10"5 mm Hg. Eine Prufung des Vakuums wird durcb Messung der 
durch die a-Stralilen erfolgten Ionisierung der Gasrestc vorgenommen, indem der 
Praparattrager positiv oder negativ aufgeladen wird, wobei bei einem schleehteren 
Vakuum eine melir oder minder groBe zusatzliche positiye oder negatiye Aufladung 
je nach dem Vorzeiehen der angelegten Spannung gemessen wird. (Sitzungsber. Akad. 
Wiss. Wien Abt. I I  a  138. 117—23. 1929. Wien, Radium institut.) G. S c h m id t .

K. Donat und K. Philipp, Der Einflup der Auffdngertemperatur auf die Ausbeute 
beim fi-Ritckslofi von ThB. Im  AnsebluB an  friihere Arbeitcn der Vff. (C. 1928. I. 
788. I I . 1742) iiber die Ausbeute beim /7-RiickstoB von ThB wird durch neue Verss. 
gezeigt, daB ahnlich wie bei den gewóhnlichen Kondensationsyorgangen die Temp. 
des RiickstoBauffangers die GroBe der Ausbeute beeinfluBt. Boi allen Verss. wurde, 
soweit nicht Ar ais Fiillgas eingelassen war, in  der A pparatur wiihrend des RiickstoBes 
ein Druck von hóchstens 1 -10—5 mm Hg aufrechterhalten. Die Strahlenąuelle wurde 
durch DestiUation im Vakuum hergestellt. Die unter Verwendung von Messing ais 
Auffangermaterial erhaltenen Ausbeuten liegen bei einer Auffiingertemp. von +20° 
zwischen 2 bis 6,5°/0 bei —90° zwischen 8,9 bis 11,4% u. steigen bei —170 bis 180° 
bis zu 22,7% des theoret. Wertee. Eine Abkiihlung des Auffangers auf —245° ergibt 
keine weitere Ausbeutesteigerung. Neben der Arbeit von W e r t e n s t e i n  uber /9-Ruck- 
stoB (C. 1929. I. 829) wird noch die Erage diskutiert, welche Faktoren anfier der Auf- 
fangertemp. die Ausbeute beeinflussen kónnen. (Ztschr. Physik 59. 6— 12. 18/12. 
1929. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. Chemie, physikal.-radioakt. 
Abt.) G. S c h m id t .

B. W. Sargent, Die oberen Energiegrenzen in  den P-Slrahls-pektren won AJclinium B
und Aktinium  C. Die /3-Strahlabsorptionskurven werden m it einer von Ch a l m e r s  
(C. 1929. II . 2148) angewandten Methode fur Ac (B +  C) u. Ac C" gemessen. Ais 
Absorber wird Papier verwendet. Die Reichweiten der /?-Strahlen von Ac B u. Ac G" 
in  Papier werden zu 0,62 g/qcm u. 0,24 g/qcm erm ittelt; die sich daraus ergebenden 
M asima der /3-Strahlgeschwindigkeiten sind: Hg 3430 bzw. 6140. Die y-StrahUonisation 
von Ac D u. Ac C" wird unter denselbon Bedingungen m it der /?-Strahlionisation 
von A cC " verglichen. (Proeeed. Cambridge philos. Soc. 25. 514—21. Okt. 1929. 
Kingston, Queens Univ.) G. Sc h m id t .

N. Feather, Eine Bemerkung ilber die f)-Stralden von sehr kleiner Energie, die
icahrend der radioaktiven Umuandlungen emittiert werden. Es wird iiber die Herst. 
einer ausgedehnten Strahlenquello bericktet, die es crmoglicht, die Reichweite- 
verteilung yon energiearmen Strahlen, die von einem /9-Strahler em ittiert werden. 
zu bestimmen. D ie  Verss. werden in  der W iL SO N -K am m er ausgefuhrt. Einige 
Resultato m it Strahlenquellen dieser A rt yon RaD u. Th (B +  C) werden mitgeteilt. 
(Proeeed. Cambridge philos. Soc. 25. 522—29. Okt. 1929. T rinity  College.) G. S c h m id t .

H. Sclliiler undH . Briick, Uber Hy-perfeinslrv.klv.ren undKemmomente. l.V ff. korri- 
gieren die in einer yorhergelienden Arbeit (vgl.C .1929.II. 2638) gegebenen Hyperfeinaut- 
spaltungstabellen fur verschiedene M ultipletts, indem sie den Urastand beriicksichtigen, 
daB die Addition der Impulsyektoren i (Kern) u. j  (Elektronenhiille) nicht stets nach:

1. f — i +  m,  m =  +  j, j  —  1 . .  . —  j, 
sondern bei i  <  j  nach:

2 . /  =  j  +  n,  »  =  + i ,  i  —  1 . . .  —  i
zu geschehen hat. Durch dieso K orrektur u ird  die Anzahl der zu erwartenden Hyper- 
feinstrukturkoinponenten bei einigen M ultiplettlinien yerkleinert. Bei der Cd-Linie 
5086 ist die neue Auffassung im Einldang m it der Erfalirung. Beim Tl 7. 5352 A 
u. 1 2768 A betragt die Anzahl der zu erwartenden Komponenten 3, wahrend das 
esperimentelle Bild mindestens 4 Linien zeigt. Dies wird ais eine Superposition von
-  Aufspaltungsbildern gedeutet, also ais Beweis fiir die Esistenz yon mindestens
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2 Tl-Isotopen angesehen. 2. Vff. stellen alle bis je tzt bestimmten Kernmomente zu- 
sammen:

Atom- Zahl der Kem- Kern-
moment

Atom- Zahl der Kern- Kern-
moment

/ =
art -Elektronen -Protonen art -Elektronen •Protonen

H 1 0 V, Cdm 111 63 7 .
He 4 2 0 Cdu2 112 64 0
N 14 7 i Cdn , .113 65 V,
O 16 S 0 Cdlu 114 66 0

64 34 i Cd118 116 68 0
66 36 l 0,?) P r 141 82 7 ,

Zn88 68 38 1 Tl 205 (V) 124 (?) 7 ,
Zn70
Cd110

70
110

40 ) 
62 0

Bi 209 126

Aus diesor Tabelle folgfc, daB es jedenfalls unmoglich ist, dem Proton u. dem 
Elektron im komplexen K ern die „gewóhnliehen“ Momente (se i =  «Pr =  ł/2) zu" 
zuschreiben. Vff. erlautem  die r ie r  sich bietenden Moglichkeiten: a) spr =  0, spi =  V2; 
b) spr =  1, «B1 =  V2; c) spr =  l!«, «B1 =  0 ; d) *'pr =  lU, «E1 =  1- Die Annahmen a 
u. b werden den Erfahrungstatsachen nicht gerecht. Die Annahme c deekt sich m it 
den Ergebnissen von H e i t e e r  u . H e r z b e r g  (C. 1929. II. 1766), die aus den Raman- 
effektmessungen R a s e t t i s  das Yersohwinden des Elektronenmoments im Kern 
folgerten. Vff. meinen aber, daB die Móglichkeit d am meisten fur sich hat, weil man 
die GroBe der Hyperfeinaufspaltung nur durch Annahme eines Elekfcronendralls im 
Kern, nicht aber durch den viel kleineren Protonendrall erklaren kann. — In  einem 
Zusatz geben die Vff. die Berechnung des Kernmoments des Li aus der Aufspaltung 
der Li+-Linie 5485 A, die zu dem W ert i  — fiihrt. (Ztschr. Physik 58. 735—41. 
9/12. 1929. Potsdam , Astrophysikal. Obs.) E. R a b i n o w i t s c h .

J. B. Green und R. A. Loring, Ausnahme von der Pauliregel fiir die g-Summen. 
Der Grundzustand s2 p3 des Sb-Atoms ergibt die Terme i S, ‘lD  u. ~P. Von diesen h a t 
nur einer, 2P '/S, die innere Quantenzahl 1/2. Naeh der PAULischen gr-Summenregel 
muB dieser Term den LANDŚschen jr-Wert 0,667 zeigen, auch wenn andere Terme Ab- 
weichungen von den theoret. j-W erten aufweisen. Die Unters. des Zeemaneffektes 
der Linie 2P=/, — >■ 2P '/, bei 3029,824 A ergibt aber fiir den 2/V -T erm  den </-Wert
0,740; also einen lim 11%  zu hohen W ert; die esperimentelle Fehlergrenze is t < 3 % . 
(Physical Rev. [2] 33. 286—87. Febr. 1929. Ohio State Univ., u. Northwestern Univ., 
Vortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  New York, 27.—31/12. 1928.) E . R a b .

Jenny E. Rosenthal und F. A. Jenkins, Pertu.rbatiw.en in  Bandenspektren. II . 
(I. vgl. C. 1929. II . 831.) In  den sogen. Angstrombanden (*$— y  1P) des CO-Mol. 
treten UnregelmaBigkeiten auf, die eine Rotationsanalyse der (0,0)- u. (1,0)-Bande 
iiber die kleinsten Rotationsąuantenzahlen hinaus bis je tz t vereitelt haben. Vff. zeigen, 
daB dies keine neue eigentumliche Storung is t [etwa eine „Schwingungsperturbation“ 
des 1P  (l)-Zustandes, -nie J o h n s o n  u. A s u n d i  (C. 1929. II . 2641) vermuteten], 
sondern ein typ. Fali der gewohnlichen Rotationsperturbationen, wie sie z. B. in  I  am 
Beispiel des CN beschrieben wurden. Vff. finden solche Perturbationen aueh bei den 
ubrigen Angstrombanden, allerdings erst im Gebiet ganz hoher Rotationen (j >  25). 
Die Ursache der Perturbationen muB in einer „Resonanz" zwischen dem schwingungs- 
losen 1P-Zustand (dem sogen. ,,A“ -Zustand) u. dem 10. Sehwingungszustand des tiefer 
liegenden „ a “ -Terms (Anfangsterm der Cameronbanden) zu suehen sein. Der a-Term 
wurde friiher ais ein 3P-Term  gedeutet, J o h n s o n  (Trans F ar, Soc.525. 649 (1929) deutet 
ihn neuerdings alś 5P . Jedenfalls sind die beiden sich stórenden Terme in  diesem Fałle 
von verschiedener M ultiplizitat, wahrend man bis je tz t aus theoret. Griinden nur Per
turbationen zwischen Termen gleicher M ultiplizitat fiir moglich hielt. (Proceed. N ational 
Acad. Sciences, Washington 15. 896—902. Dez. 1929. New York, Univ., Dep. of Phys., 
u. Univ. of California, Dep. of Phys.) _ E. R a b i n o w i t s c h .

Franz Urbach, U ber die Absorptionsbanden fester Kor-per. Vf. versueht eine 
Theorie der Bandenform aufzustellen. Die mógliehen Ursachen fur die Verwaschenheit 
der Absorptionsbanden fester Korper werden diskutiert. Bei der Betrachtung eines 
zu seiner Umgebung schwingenden Atoms sowie unter der Annahme, daB seine Energie- 
niveaus ais beliebige stetige Funktionen seiner Lage angesehen werden kónnen, erhalt
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der Vf. einigo qualitative Aussagen iiber die Absorptionskurven. In  erster Naherung 
wird eine Maxwem.sc1io Kurve fur die Bandenform, Temp.-Abhangigkeit der Banden- 
lage, n. wenn letzteres zutrifft, das ] /7-Gesctz fiir die Bandenbreite erhalten; die 
zweite Naherung liefert eine Bandonyersehiebung m it der Temp. u. im Zusammenhang 
m it dieser eine Abweichung vom ] /  ?'-Gesetz. Der Vergleich m it der Erfahrung zeigt 
innerhalb der notwendigen Grenzen eine weitgehende Ubereinstimmung der auf- 
gestellten Regeln m it den Bandenbreiten u. um ein so besseres Zutreffen des ]/? '-Ge- 
setzes, je besser seine Voraussetzungen erfiillt sind. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 
Abt. I I  a  138. 389—418. 1929. Wien, Inst. f. Radiumforseliung.) G. Sc h m id t .

J. W. Beams, Spektren der kondensierten Enlladungen. Vf. untersueht die zeitlicbe 
Ausbildung yerschiedener Linien im Spektrum eines Funkens zwisehen Metallelektroden 
in  der Luft u. in  einer kondensierten Entladung bei niedrigem Druck, mittels eines 
m it 1600 Umdrehungen pro Sekunde rotierenden Spiegels. Die Zeit naeli dem Einsetzen 
der Entladung, die zur Ausbildung des Spektrums notig ist, wird nach dieser Methode 
iibereinstimmend m it dem bei Anwendung der Kerrzelle gefundenen W ert (vgl. C. 1926. 
II . 2663) bestimmt. Zuerst erscheinen die Luftlinien, dann die Funken-, zuletzt die 
Bogenlinien des Metalls, die beim Aussetzen des Funkens in der gleiclien Reihenfolgc 
verschwinden. (Physical Rev. [2] 33. 1086. Ju n i 1929. Univ. of Virginia, Vortrag bei 
der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  W ashington, 18.—20/4. 1928.) E. R a b i n o w i t s c h .

W. Locllte-Holtgreven und G. H. Dieke, Vber die ultravioletten Banden des 
neutralen Sauerstoffmolekiils. R u n g e  (Physiea 1 [1921], 284) h atte  seinerzeit Aufnahmen 
von 0 2-Banden in einem Hochspannungsbogen gemacht, u. einen Teil der erseheinenden 
Linien in Bandcn geordnet. F e s e f e l d t  (C. 1928. I- 1497) fiihrte eine Neuausmessung 
der RujfGEsehen P latten  durch. Vff. benutzen nun die FESEFELDTsclien MeBdaten, 
n m eine vollstandigerc Analyse des RuNGEschen Bandensystems zu erreichen. Sie 
erganzen diese MeCdaten, die sich auf die Aufnahmen in der ersten Ordnung eines
6,5-m-Konkavgitters beschranken, durch eigene Ausmessung der RuNGEsehen P latten 
zweiter Ordnung. Die Aufnahmen umfassen das Gebiet 3000—4500 A; neue eigene 
Aufnahmen der Vff. zeigen, dafi auch das Gebiet 3000—2000 A noch voll von Banden- 
linien ist, bis sich <  2000 A das bekannte Absorptionsbańdensystem ansehlieBt.

F ast alle Linien im Gebiet 3050—4450 A konnen in 18 Banden zusammengefaBt 
werden, dereń einzelne bis 80 Glieder enthalten. Die Banden bestehen aus einfachen 
P- u. -R-Zweigen u. haben keine ę-Zweige. Die Nullinienformel lau tet: 

v0 =  49 844,8 +  (»' +  V2) w0' [1 — a:' (n' +  »/*)] —
( » "  +  ł/ 2) co0"  [1 -  * "  ( « "  +  ł/ t ) ]

m it folgenden K onstanten:
co0" — 1584,91 id 0 "  x "  =  11,645
oj0' =  710,14 o)0' x ' =  11,705,

u. mit den Schwingungsąuantenzahlen:
u' =  0 n "  =  12—19
n ' =  1 n" =  16—20
n ' =  2 n "  =  15, 16 u. 19—21.

lis handelt sich also um tjbergange von schwachschwingenden oberen zu stark- 
schwingenden unteren Zustanden; der Unterschied des Tragheitsmoments im oberen 
u. unteren Elektronenzustand is t dementsprechend sehr groB. Die nach R o t ab- 
schattierten Banden haben daher keine ausgebildeten Kópfe, u. das ganze Spektrum 
h a t das Aussehen eines Viellinienspektrums.

Der Endzustand des RuNGEsehen Systems is t m it dem aus dem atmosphśir. 
Absorptionsbanden bekannten 3-S-Grundzustand des Oa-Mol. ident. Aus der Ab- 
wesenheit der 9-Zweigo folgt, daB es sich um einen Ź  — y X-t)bergang handelt, 
u. aus der Starkę der Banden, daB auch der obere Zustand dem Triplettsystem  an- 
gehórt. Diese Deutung wird durch die Analyse der Feinstruktur der Bandenlinien 
bestatigt. Die Linien zeigen bei groBeren Rotationsąuantenzahlen eine Dublett- 
aufspaltung, wobei bei der starkeren Komponente die Anzeichen einer weiteren Auf- 
spaltung zu erkennen sind. Der Gang der Aufspaltung m it der Gesamtimpulsąuanten- 
zahl ic erweist sich in Ubereinstimmung m it den theoret. Berechnungen von H u n d  
u. von K r a j i e r s  (C. 1929. I. 2388), wenn man einen resultierenden Drallimpuls 
h  — 1 annimmt, also den Term ais einen Tripletterm auffaBt. (Ann. Phvsik T51 3. 
937— (7. 18/12. 1929. Groningen, Univ., Natuurkund. Lab.) E . RABINOWITSCH.
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H. C. Urey und John R. Bates, BekomMnationsspektren der Halogetie. Vf. beob- 
achtet das Emissionsspektrum der Ćhlorknallgasflamme u. der Knallgasflamme m it 
Clo-, Br2- u. J 2-Zusatz. ■ (H 2 -+- Cl2)-Flamme gibt ein kontinuierliches Spektrum bis 
3200 A, ohne Struktur. Die Knallgasflamme m it Halogenzusatz gibt OH-Banden, u. 
Kontinua, die beim Cl2 am weitesten, beim J 2 am wenigsten ins U ltra violett ausgedehnt 
sind. Ihro ultravioletten Grenzen konnen dureli die Annahme gedoutet werden, daB 
es sieli um Rekombinationsspcktren eines n. (2P J/,) u. eines angeregten (2P»/,) Halogen- 
atoms handelt, wobei die Summę der Anregungsenergie u. der kinet. Energie 
ca. 14 000 cm-1 betragen muB. Vielleieht ontspricht aber diescs Spektrum teils oder 
ganz der Rekombination der Halogenatome m it den Wasserstoffatomen. AuBer don 
kontinuierliclien Spektren erseheint in  der Knallgashalogenflamme ein Bandensystem, 
welclies die Vff. einer Halogensaucrstoffverb. zuschreiben. (Physieal Rev. [2] 33. 279. 
Febr. 1929. J o h n s  H o p k i n s  Univ., Vortrag vor der Versammlung der Amer. Phys. 
Ges. in  New York, 27.—31/12. 1928.) E . R a b i n o w i t s c h .

Kwan-ichi Asagoe, Klassifikation von Spektrallinien des Ol, B r und J .  (Vgl. C. 1930. 
1 .9.) Vf. miBt die Spektrallinien der Atome Cl, Br u. J  in einem GeiBlorrohr u. verteilt dic 
Linien auf das Bogen- u. das Funkenspektrum, indem er die Intensitatsveranderung 
der einzelnen Linien a) bei der Verjiingung eines Teiles der Rohre, b) beim Einsclialten 
einer K apazitat, u. c) beim Einsehalten einer Selbstinduktion beobachtet. Dureli 
Variation der K apazitat u. der Selbstinduktion, sowie dureli Anlegung eines yariablen 
Magnetfeldes fu lirt der Yf. eine weitere Einteilung des Funkenspektrums in das erste, 
zweite u. d ritte  dureli. Die Ergebnisse werden in  drei Tabellen zusammengestellt: 
1. Jod, ca. 680 Linien, 1830—6585 A. Bogenlinien: im Sichtbaren, u. 4 Linien bei 
1830—2062 A. 2. Brom, ca. 440 Linien, 2237—6632 A, Bogenlinien nur >3794 A.,
з. Chlor, ca. 235 Linien, 2251—6093 A; Bogenlinien nur >4030 A. Die Linien des, 
ersten Funkenspektrums sind bei allen Halogenen auf das Sichtbare u. das U ltraviolett 
verteilt, die des zweiten u. d ritten  liegen weit im Ultraviolett. (Memoirs Coli. Science, 
Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 275—326. Nov. 1929.) E. R a b i n o w i t s c h .

Louis A. Turner und E. W. Samson, Ąnregung von Sticlcstofflinien durch Stoji 
von Elekironen bestimmter Energie. Die Linien 3 p  4P  — y  3 s 4P  des N-Atoms bei 
8200 A erseheinen im  N2 bei der Ąnregung durch ElektronenstóB bei 22,3 Vołt. Die 
Intensitatsiinderung dieser Linien m it der Śtromdichte u. Gasdruck bestatig t die An
nahme von H e r z b e r g ,  daB die Dissoziation u. Ąnregung des N2 (N2 — y  N +  N*) 
in  einem A kt erfolgt. D a die Anregungsenergie des 3 v  4P-Zustandes 11,8 Y betragt, 
erhalt m an den Werfc 10,5 V ais obere Grenze fiir die Dissoziationsspannung des N2. 
(Physieal Rev. [2] 33. 1085. Ju n i 1929. Princeton, Univ., Vortrag bei der Tagung der 
Amer. Phys. Ges. in  Washington, 18.—20/4. 1929.) E . R a b i n o w i t s c h .

G. Cario und J. Kapłan, Das sichtbare Nachleuchten des aktiven Slicksioffs. 
Schon referiert nach einer vorl. M itt. (C. 1928. II. 1312). (Ztschr. Physik 58. 769—80. 
9/12. 1929. Gottingen u. Los Angeles.) E . R a b i n o w i t s c h .

L. C. Jackson, Das 8tern-Gerlach-Experitnent m it aktivem Stickstoff. Vf. ana- 
lysiert einen Strom von aktivem  Stickstoff nach der magnet. Analysenmethode von 
S t e r n  u . G e r l a c h .  Ais Detektor d ient ein m it AgNO., bedeckter Schirm, auf dem 
die auftreffenden Teilchen eine braunlichschwarze Spur hinterlassen. Der App. wird 
m it aktivem  Wasserstoff (also m it H-Atomen) geeieht. Der aktive Stickstoff ergab 
nur einen abgelenkten Strahl an  der Stelle g =  3- 1U, was auf Atome im Zustand 2P '/= 
hindeutet; Stiekstoffatome haben vicr tiefe metastabile Zustande: “?■/,, >/, u.
Durch die  beschriebenen Verss. wird das Vorhandenscin der 2P '/2-Atome u. ihre chem. 
A ktivitat bestatigt; es is t merkwiirdig, daB trotz 40 Stdn. Exposition keine Spuren 
v on  2P%-Atomen gefunden wurden, obwohl die Termaufspaltung 2Pv. — 2Pv, nach 
C o j ip to n  u. B o y c e  (C. 1929. I I . 1771) nur 1 cm-1 betragt. (Naturo 125- 131. 25/1. 
B risto l, Univ., H . H. W i l l s  Phys. Lab.) E. R a b i n o w i t s c h .

A. G. Worthing und H. E. Way, Abklingen des Nachleuchtens in  Gemischen von 
Stickstoff m it Argon. Vff. erzeugen interm ittierende Entladungen in  einem Gemisch 
yon 99°/0 Ar m it l°/0 N2 bei einem Druck von etwa 20 mm. Das Nachleuchten zeigt 
in dem ersten Stadium  ein Intensitatsm axim um  bei der 8 — 4-Bande im orange- 
gelben -u. bei der 8 — > 6- u. 4 — 'r 1-Bandę in  dem roten N,r System. Im  d ritten  
Stadium liegt das Intensitatsm axim um  bei den Banden 11 — ->- 7, 9 — > 5 u. 9 — y  6,
и. die Andeutung eines Maximums bei 11 — y  8; das zweite Stadium zeigt Intensitats- 
Yerhaltnisse, die zwischen denen des ersten u. des dritten  Stadiums liegen. Die orange- 
gelben Banden sind in  spateren Stadien relativ zu den roten starker, ais in  den friiheren.
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Mit der Zeit wird das Nachleuchten dem im reinen N2 ahnlich. Ais Erklarung der beob- 
achteten Intensitatsverhiiltnisse wird die Anregung von n. N„-Moll. durch metastabile 
Ar-Atome angenommen, bei der N2-Moll. in  den Zustanden B a u. B.t entstehen. Diese 
Anregung klingt offenbar schneller ab, ais die des reinen N, im gewohnlichen Naeli- 
leuchten. (Physieal R ev . [2] 33. 1086. Ju n i 1929. Univ. of P ittsburgh, Vortrag boi der 
Tagung der A m er. Phys. Ges. in  W ashington, 18.—20/4. 1929.) E . R a b in o w it s c h .

K. T. Compton, J. C. Boyce und J. L. Niekerson, Speklren des Ne und A r im  
extremen UUraviolett in  elektrodenloser Ringentladung. Mit steigender Entladungs- 
energie u. abnehmendem Druek erseheinen in  der elektrodenlosen Ringentladung 
immer hohere Funkenspektren der Edelgase. Aus den unter diesen Bedingungen beob-
aehteten Spektren leiten Vff. die Ionisierungsspannung 63,2 V fiir N e+ + ---- >- Ne+++
ab. (Seriengrenze 511700 c n r 1, hohere Grenzen 545350 u. 566517 cm-1 , metastabile 
Singulettzustande bei 22 300 u. 52 250 cm-1 ii ber dem Grundzustand). Fiir Ar++ 
orgibt eine weniger vollstandige Analyse die Seriengrenze 329 476 cm-1 . Aueli die 
starkstcn Linien des Ne+++ u. Ar+++ werden beobaohtet. (Phj^sieal Rev. [2] 33. 
1085 Ju n i 1929. Princeton, Univ., Yortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in 
Washington, 18.—20/4. 1929.) E. R a b in o w i t s c h .

F. G. Slack, StdfSe langsamer Elektronen im  Wasserstoff. Vf. beobachtet die Wrkg. 
langsamer Elektronen auf H 2 in  einer Dreielektrodenróhre m it aąuipotentialer Oxyd- 
kathode; der Gasdruck wird von 0,05—0,50 mm variiert. Die beobacliteten Strom- 
spannungskuryen stimmen im allgemeinen m it denen friiherer Beobachtungen iiberein. 
Die Knicke unterhalb 10,2 V, die R i c h a r d s o n  u . T a n a k a  (C. 1 9 2 5 . I . 614) beob- 
aehtet haben, tre ten  nieht auf; die Vermutung dieser Vff., dafi diese Knicke einer Ver- 
unreinigung (dem Hg-Dampf) angehoren, wird dam it bestiitigt. Spektrogramme zeigen 

'bei 13 V keine Balmerlinien, sondern nur einige Linien des Yiellinienspektrums. (Physi- 
cal Rev. [2] 3 3 . 1085. Ju n i 1929. V a n d e r b i ł t  Univ., Vortrag bei der Tagung der 
Amer. Phys. Ges. in  Washington, 18.—20/4. 1929.) E. RABINOWITSCH.

F. C. Connelly, Einige neue Linien im  zweiten Wassarstoffspektrum. Vf. fuhrte 
eine Neuausmessung von ca. 1000 H 2-Linien im Gebiet 4018—4735 A m it Hilfe einer 
WoODschen Róhrc u. eines 10-FuB-Konkavgitters aus. Da aber inzwischen ausfuhr- 
liche Tabellen der Wellenlangen des H 2-Viellinienspektrums von G a l e ,  M o n k  u . L e e  
(C. 1 9 2 8 .1. 2576) veróffentlicht worden sind, gibt Vf. von seinen Ergebnissen nur zwei 
Tabellen wieder, dereń eine ca. 280 schwache Linien enthalt, die in  den Tabellen von 
G a l e ,  M o n k  u . L e e  fehlen, wahrend die zweite eine Zusammenstellung von 
ca. 30 Linien bringt, die G a l e ,  M o n k  u . L e e  angeben, die aber auf den Aufnahmen 
des Vfs. fehlen. (Proceed. physieal Soc., London 4 2 . 28—33. 16/12. 1929.) E . R a b .

R. F. Paton und W. D. Lansing, Neue, Termen in  dem Spektrum A l I .  Vff. 
untersuehen das Al-Spektrum in  einem Wolframvakuumofen. Sie erhalten die beiden 
Nebenserien in  Absorption u. in  Emission. Bei der gleichen Temp., wie die e rsten  
Glieder der diffusen Ńebenserie, erseheinen in  Emission auch die beiden bekannten 
Al-Linien 3057,15 u. 3050,07 A. Diese Linien werden, zusammen m it der schwachen 
Linio 3060,20 A, dem tlbergang 3 s 2-3 p --P  — 3 s3 p ---D  zugesehrieben. Analog 
entspricht das Linienpaar 1910,91 u. rl906,57 A dem tlbergang 3 -P  —  3 s 3 p~ ■ 
Die Termwerte der „ p '“-Terme werden zu 2i>/, =  15 468, =  15 504, u. "Sy, =
— 4166 cm-1 gefunden, bezogen auf den 1(S0-Term des A1+. Die gefundenen Termwerte 
bestatigen die Giiltigkeit des irregularen Dublettgesetzes u. des M OSELEY-Gesetzes 
fiir das Al I-Spektrum . (Physieal R ot. [2] 33- 1099. Ju n i 1929. Univ. of Illinois; 
Yortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  W ashington, 18.—20/4. 1929.) E. R a b .

R. F. Paton und R. E. Nusbaum, Serienbeżjfehungen im  Be I-Spektrum. Die 
neuerdings erfolgte Auffindung der scharfen u. der diffusen Ńebenserie im Singulctt- 
systein des Be-Bogenspektrums ermoglieht die Berechnung der WeUenlange der 
Interkombinationslinie: 2 1S0 — 2 3P 1; diese ergibt sich zu 4550 “  5 A. Vff. hatten 
friiher im  Ofenspektrum des Berylliums eine starkę Linie bei 4554 A beobachtet, 
konnten diese aber infolge des Auftretens einer Ba-Linie in  derselben Gegend nicht 
eindeutig dem Be zuschreiben. U nter Anwendung einer hoheren Dispersion erhalten 
sie jetzt im Be-Niederdruckbogen die Be-Linie getrennt von der Ba-Linie u. bestimmen 
ihre WeUenlange zu 4553,07 A. Dies ermoglieht eine genauere Korrelation des Sin- 
gulett- m it dem Triplettsystem  im Be I-Spektrum . (Physieal Rey. [2] 33. 1093. 
Ju n i 1929. Tjniv. of Illinois; Yortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  Washing
ton, 18.—20/4.1929.) E. R a b i n o w i t s c h .
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F. A. Jenkins, Feinstrukiur von Beryttiumflitoridbatnden. Vf. macht Aufnahmen 
der BeF-Banden m it hoher Dispersion u. fukrt die Rotationsanalyse durch. Jede 
Bandę h a t 6 Zweige (/?„, R v  Q.,, Qlt P 2 u. P 2) in  der Reihenfolge abnehmender In- 
tensitat. Der Anfangsterm ist doppelt, der Endterm  einfach; es handelt sich also 
wahrscheinlich um ein ~P — y  2S - System, das den bekannten Systemen der iso- 
elektronigen Moll. BO u. CN entsprechen muB. Der Elektronensprung ist 33 186,0 om-1, 
die Aufspaltung des 2P-Tcrms 19,6 cm-1 . Die K onstanten der Rotationsenergie- 
formel sind B ' =  1,405 — 0,018 n ' u. B "  =  1,474 — 0,015 n ";  der K ernabstand betragt 
1,365 A im Grundzustand 2S. (Physical Rev. [2] 33. 1090. Ju n i 1929. New York, 
U niv.; Yortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  W ashington, 18.—20/4. 
1929.) E. R a b i n o w i t s c h .

Migueł A. Catalan, Quantendejekte und letzte Linien bei den Elemenie.i der Eisen- 
periode. Aus den RYD BERG -Zahlen der Bogenspektren von K  bis Z n  werden die  
Quantendefekte berechnet, sie werden von Ca bis Z n  stetig  gróBer. AnscklieBend 
werden die letzten Linien dieser Elemente fur die Funkengrenzen 3 dn~- 4 s u. 3 dn~l 
diskutiert. (Anale* Soc. Espanola Fisica Quim. 28- 83—100. Jan . Madrid, Lab. dc 
Invest. Fis.) R- K . M u l l e r .

Keivin Burns und Francis Walters, jr., Energieniveaus und Wellenlangen im  
Spektrum des Eisenvakuumbogens. Yff. fuhren einen direkten Vergleich von 600 Fe- 
Linien im  Vakuumbogen (Gebiet 2800—8800 A) m it den Neonnormalen durch. Aus 
diesen Linien wird eine groBe Anzahl von Termen bestimmt, darunter viełe neue; 
aus den Termwerten werden 1200 Wellenlangen im Gebiet 2100—9000 A berechnet; 
einige hundert L inien werden dabei zum ersten Małe eingeordnet. Das Gebiet' des 
Fe-Spektrums, in  dem zahlreiche genau bekannte Normalen enthalten sind, wird 
durch diese Arbeit nach U ltrayiolett bis 2100 A erweitert. (Physical Rev. [2] 33. 
1098. Ju n i 1929. Carnegie In st. of Technol.; Yortrag bei der Tagung der Amer. Phys. 
Ges. in  W ashington, 18.—20/4. 1929.) Ł E. R a b i n o w i t s c h .

H. Volkringer, Die Bandenspektren des Zinkdampjes. Vf. untersucht die Banden- 
spektren des Zn-Dampfes bei R otglut u. elektrodenloser Entladung. Das Banden- 
spektrum erscheint bei dunlder Rotglut. Bei steigender Temp. werden die Banden- 
kopfe weniges scharf, u. es tre ten  eine groBe Anzahl yon Linien auf. In  einer Tabelle 
sind die gefundenen Linien zwischen 2938 A n. 3282 A zusammengestellt. — Ais 
Trager des Spektrums kommt infolge der groBen Linienabstande (im M ittel 3 A) 
ein Mol. m it sehr kleinem Tragheitsmoment in Frage. Um ein Zn-Hydrid dtirfte es 
sich kaum handeln, da IL  sorgfaltig ausgeschlossen ist. Da auBerdem bei dunkler 
Rotglut m it abnehmender Temp. das Bandenspektrum verschwindet u. das Linien- 
spektrum des Zn erscheint, miiBte das H ydrid bei dunkler R otglut nicht esistenz- 
fahig sein u. sich erst bei hoherer Temp. bilden, was unwahrscheinlich erscheint. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 1264—65. 30/12. 1929.) L o r e n z .

Andrew  Christy und Sidney B loom entłial, Feinslrukluranalyse der Banden 
in den Systemen A  und D des Bleiozyds. Die bekannten Banden des PbO bilden drei 
Systeme: „ A“, „ B “ u. „D“ m it dem gleichen Endterm . Yff. fuhren eine R otations
analyse der Banden 5459,4 =  A  (0,2); 5677,8 =  A  (0,3); 6160,5 =  A  (0,5) u. 3485,7 =  
D (0,2) durch. Dabei wird eine Uranbleiprobe vom Atomgewicht 206,1 benutzt, so 
daB die Linien der Isotopen Pb 2o; O u. Pb 208 O nur sehr schwach auftreten kónnen. 
Die Banden bestehen aus einfachen P- u. P-Zweigen, u. sind nach R ot abschattiert. 
Es wurden folgende W erte der Rotationsterm konstanten gefunden: G r u n d t e r m :  
P 0"  =  0,3063 cm -1; P 2"  =  0,3025; P 3"  =  0,3007; P 5"  =  0,2967, daraus K ern
abstand r0"  =  1,9207 A; o b e r e r  4 - Ż u s t a n d :  B 0' =  0,2579 cm-1 , K ernabstand
V  =  2,0927 A; o b e r  e r  P - Z u s t a n d :  P 0' =  0,2707 cm-1, r0' =  2,0424 A. Beide 
Systeme scheinen Elektronensprungen — >- XS  zu entsprechen. (Physical Rev. 35. 
46—50. 1/1. Chicago, Univ., R-YERSON Phys. Lab., u. New York, Radio Corp. of 
Amer.) " E . R a b i n o w i t s c h .

Sidney Bloomenthal, Schwi?igungsquantena7ialyse m d  Lsotopeneffekt im  Blei- 
oxydbandenspektrum. Schon referiert nach vorl. Mitt. C. 1 9 2 9 . I . 2510 u. II . 1506. 
(Physical Rev. 35. 34— 45. 1/1. New York, Radio Corpor. of Amer., Research 
Lab.) E. R a b i n o w i t s c h .

Otto Stuhlman, jr. und M. W. Trawick, Quecksilherspeklrum in  elektrodenloser 
Hochspammngsentladung. Vff. yergleichen das Hg-Spektrum einer elektrodenlosen 
Entladung in  einer Capillare, sowie einer Ringentladung in  einer Kugel von 12 cm 
Durehmesser m it dem Spektrum einer Hg-Bogenlampe. Die beiden Formen der
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olektrodenlosen Entladung geben gleiche Spektren; Bogen- u. Funkenlinien erscheinen 
in  gleicher Anzahl; es t r i t t  kein Kontinuum auf. Die Hauptserie wird bis zum 17. Glied 
boobachtet. (Physical R ev . [2] 33. 287—88. Febr. 1929. Univ. of North Carolina; 
Yortrag bei der Tagung der Amor. Phys. Ges. in  New York, 27.—31/12. 1928.) E . R a b .

Takeo Hori, Spektrum des ionisierten Quecksilberliydrids. In  einer Entladung 
zwischen einer Wolfram- u. einer Quecksilbeielektrodo in  Wasserstoff (2 mm Druck) 
erscheinen die HgH-Banden m it besonders groBer In tensitat, wcnn die Entladungs- 
spannung nur 60—70 Volt betragt, so daB die Entladung nach Bruchteilen einer 
Sekundo abbrioht. U nter diesen Bedingungen konnte das von J e ż e w s k i  (C. 1929.
I. 723. 1537) im extremen U ltrayiolett gefundene Bandensystem nśiher untersucht u. 
analysiert werdon. Die Banden bilden ein 1U  — >- 127- System, m it Schwingungs- 
ąuantenzahlen n "  =  1/2, • • -7 /» u. n ' =  Y2, . . . s/2. Die Molekularkonstanten sind:

1 Tragheitsmoment Kernabstand Grundschwingung

(unten) . . . . 4,21 • 10~40 1,59 l 4 2016 cm- 1
iS  (oben) . . . . 4,7 • 10—40 1,7 i 1647 c m " 1
Das System muB dem ło n  HgH+ angehóren. (Naturę 1 2 5 . 131. 25/1. Port-Artliur, 
Siid-Mandschurei, Coli. of Engineering, Phys. Lab.) E. R a b iNOWITSCH.

Brooks A. Brice, Bandeńspektrum des Silbercliiorids. Vf. untersucht das Banden- 
spektrum des AgCl in  einer besonders konstruierten Entladungsróhre, in  der die Beob- 
achtung des Entladungsgebiets unm ittelbar oberhalb einer m it dem Salz bedecktcn 
Pt-Elektrodo, in  einer H,-Atmosphare moglich ist. Die Banden liegen im Ultrayiolett 
(3140—3226 A), u. sind nach R ot abschattiert. Sie bilden 3 Seąuenzen. Die Kanten- 
formel ist v =  31 570 +  (275,6n '— 6,25?ł'2)— (344,7 n"  — 1,86 w"2). Die Anderung des 
Triigheitsmoments m it dem Elektronensprung ist nur gering. Es kann keine Elektronen- 
m ultiplizitat beobaehtet werden. Schwache Begleitbanden, die dem Isotop AgCl (37) 
angehóron, erscheinen in  den m it den theoret. Berechnungen iibereinstimmenden 
Abstanden (7 — 11 cm-1 ) von den H auptbandon. Mit AgBr„ u. Cu2Cl2 werden keinc 
Banden erhalten. (Physical Rev. [2] 33 . 1090. Ju n i 1929. New York, U niv.; Vortrag 
bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  W ashington, 18.—20/4. 1929.) E. R a b .

R. C. Gibbs und Alice M. J/ieweg, Einige M ultipletts im  Spektrum des doppelt 
ionisierten Kupfe.rs, Cu I I I .  Vff. finden in  dem zweiten Funkenspektrum des Kupfers 
Dubletts, Quartetts u. Interkombinationen, die den Elektronensprungen 3d8 4p — >• 
3d8 4s entsprechen; auch einige Linien, die dem Ubergang von 3d8 4p  nach der nor- 
malen Konfiguration 3dB entsprechen, werden in  der Gegend von 800 A aufgefunden. 
(Physical R ov. [2] 3 3 . 1092. Jun i 1929. Cornell U n iv .; Vortrag bei der Tagung der 
Amer. Phys. Gtes. in W ashington, 18.—20/4. 1929.) E. R a b i n o w i t s c h .

R. J. Lang, SinguUttspektrurn des Ge I I I .  In  Ergiinzung zu der friiher ver- 
óffentlichten Analyse des Triplettsystems des Ge++-Spektrums gibt Vf. folgende 
Termkombinationen im Singulettsystem an: 4 1P  — y  4 1$; 4 1D — ->- 4 1P; 4 lF 
— >- 4 y j : sowie eine Reihe von Triplett-Singulett-Interkombinationen. F iir dic 
Ionisierungsspannung Ge++ — >- Ge+++ erhalt m an ca. 32,6 Volt. Auch einige 
Terme der Konfiguration 4 p 4 d werden identifiziert. (Physical Rev. [2] 3 3 . 1097. 
Jun i 1929. Univ. of Alberta, Vortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  Washing
ton, 18.—20/4.1929.) E. R a b i n o w i t s c h .

R. A. Sawyer und R. J. Lang, Erstes Funkenspektrum des Galliums. Vff. er- 
zeugen das Ga-Spektrum in der Hohlkathode eines He-GeiBlerrohrs u. photographieren 
dieses Spektrum im Siehtbaren u. U ltrayiolett. Es werden zahlreiche neue Ga+- 
Linien gefunden; die Analyse fiihrt zur Identifizierung der hauptsachlichen Triplett- 
serien, so daB die Best. der Termwerte moglich wird; auch einige starkę Singulett- 
linien werden aufgefunden. (Physical Rev. [2] 33 . 1097. Jun i 1929. Univ. of Michi
gan u. Univ. of A lberta; Vortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  Washington, 
18.—20/4. 1929.) E. R a b i n o w i t s c h .

Paul J. Ovrebo, Spektralterme des Platins und ihre Klassifikation. Vf. identifiziert 
im Pt-Spektrum  17 tiefe, 12 mittlere u. 19 hóhere neue Terme; ihre Kombinationen 
untereinander u. m it den friiher bekannten Termen geben 250 Linien, davon 150, 
die vorher unbekannt waren. Im  Pt-Spektrum  bleiben nur noch 95 nicht identifizierte 
Linien von merklicher In tensita t ubrig. (Physical Rev. [2] 33 . 1098. Ju n i 1929. 
W estVirginia U niv.; Vortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  Washington, 
1S.—20/4. 1929.) E. R a b i n o w i t s c h .
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A. H. R ollefson, .Dos ulłrarołe Absorptionsspektrum von Schwefelwasserstoff. 
Die Apparatur bcstekt aus einem Vorzerlegungsprisma aus Steinsalz u. Eclielette- 
g ittern jeweils fiir dio Bereiche 3,5—6,0 /i u. 5,0—9,0 /i. Der untersuchte II„S  h a t 
eine Bandę bei 4,2 //, die sich nicht auflósen liiBt, obwohl die spektroskop. Spaltbreite 
einen kleinen Bruchteil der Bandenbreite ausmacht. Die von COBLENTZ bei 5,6 fi 
angegebene Bandę wird vom Vf. nicht gefunden, u. diirfte durch Verunreinigung 
verursacht sein. Der Bereich von 4,83— 6,48 fi erweist śich vielmelir ais absorptions- 
frei. Bei 8,0 /< wird eine Bandę gefunden u. aufgelost (34 Absorptionsstellen). (Phy- 
sical Rev. [2] 34 . 604—10. 15/8. 1929. Univ. of Wisconsin.) E i s e n s c h i t z .

F. A. Jen k in s, Das Absorptionsspektrum von CS2 im  nahen Ultramolett. Zu der
gleiclinamigen Arbeit von W ILSON (C. 1929. I. 2510) bem erkt Vf., daB er Messungen 
m it groBerem Auflosungsvermogen ausgefiihrt hat, aber wegen der komplizierten N atur 
dieses Spektrums keine quantitativen Schliisse ziehen kann. Die Photometerkurve 
an der Bandę 3388,78 wird m itgeteilt u. uberschlagig ausgewertet. Obwohl Reihen 
konstanter Frequenzdifferenzen u. regelmaBiger Kantenfolgen auftreten, erscheint eine 
Analyse des Spektrums nicht geniigend begriindet. (Astrophysical Journ. 70. 191—93. 
Okt. 1929. Dep. of Physics Univ. of California.) E i s e n s c h i t z .

G. B. B onino, Uber die ultraroten Banden der C-II-Bindung im  Molekuł organischer
Verbiwlungen. Zusammenfassender Bericht iiber die bisherigen Ergebnisse des Studiums 
der der C-H-Bindung zugehorigen U ltrarotbande bei 3,0—3,5 /i. Die Anwendungs- 
mdgliehkeiten exakter Ultrarotmessungen auf chem. Probleme werden diskutiert. 
(Trans. Faraday Soc. 25. 876—88. Dez. 1929. Bologna, Univ.) D a d i e u .

E . K. P lyler und P. J. Steele, Die ultraroten Absorpticmsspektren organischer 
Nilrate. Methyl-, Athyl-, Propyl- u. BiUylnitrat werden in  fl. Zustand im  Prismen- 
spektrographen zwischen 1 u. 7,5 /«untersucht. An jeder Substanz werden ca. 12 Banden 
ausgemessen. Die In tensita t der Absorption w ird bei den hóheren Homologen kleiner. 
Die Banden verschieben sich in  den hoheren Homologen gegen langere Wellen. Die 
Banden, die in allen Substanzen bei 1,42 u. 2,96 /« gefunden werden. sind nicht der 
Gff-Bindung zuzuordnen. Ihre Herkunft is t unsicher. E s wird keine intensiye Bandc 
des N 03-Ions (bekannt aus Salzen) gefunden. Dio zahlreichen Banden, die zur C-H- 
Bindung zugeordnet werden, lassen sich angenahert m it den entsprechenden Befunden 
anderer Autoren in  Einklang hringen, indem sie ais Kombinationsschwingungen 
der 4 ais CH -Erequenz bekannten Grundschwingungen darstellen lassen. (Physical 
Rev. [2] 34 . 599—603. 15/8. 1929. Univ. of North-Carolina.) E i s e n s c h it z .

C. V. R am an , Untersućhung der Molekularslruktur durch die Liclitstreuung. Kurze 
histor. Betrachtung, betreffend die N atur des Ramaneffektcs, Beschreibung der Er- 
scheinung. Ergebnisse an  Gasen, fl. Blischungen, Lsgg. u. festen Kórpern, Intensitats- 
u. Polarisationsverhaltnisse der Ramanlinien. Zusammenhang zwischen ultrarotem  u. 
ultraTiolettem Spektrum der Molekule. Qualitative Vorstellungen iiber den Mechanis- 
mus des Effektes. (Trans. Faraday Soc. 25 . 781— 92. Dez. 1929. Calcutta, Univ.) D a d .

J . Cahannes, Frequenzverminderung des Lichtes bei molekularer Slreuung. (Vgl.
C. 1929. I I . 136.) Beitrage zur Theorie des Bamaneffektes. Entstehung u. In tensitat 
der Linien werden behandelt. (Trans. Faraday Soc. 25. 800—13. Dez. 1929.) D a d i e u .

J . Cabannes, Polarisation der Ramanstrahlung in  Flussigkeilen und Krystallen. 
Dio Ergebnisse der Messungen des Polarisationszustandes der Ram anstrahlung an Fil. 
werden diskutiert, die Frage der Depolarisation u. Koharenz der Strahlung theoret. 
behandelt, sowie die Methodik der Messung an  K rystallen besclirieben. Quarz, Kalkspal 
u. NaC103 werden untersucht, die Ergebnisse m itgeteilt u. diskutiert. (Trans. Faraday 
Soe. 25. 813—25. Dez. 1929.) D a d i e u .

P. D aure, Studium  des Ramaneffekles in  einigen verfliissigten Gasen. Beschreibung 
der N atur des Effektes. Versuehsanordnung: Horizontal gelagertes Glasróhrchen 
(6 cm lang, 1 cm Durchmesser) in unversilbertem DEWAR-GefaB aus Pyrexglas. 
Kiiklfll. waren fl. Sauerstoff bzw. A., gckiihlt durch ein ebenfalls in  das DEWAE-GefaB 
eingesenktes, fl. Sauerstoff oder Kohlensaureschnee enthaltendes Rohr. Reelles Bild 
einer Hg-Lampe im Yersuchsrohrchen entworfen, senkrecht dazu beobaclitet. Spektro- 
graph von der L ichtstarke 1: 1,8. In  zweifelhaften Fallen wurde die Zuordnung frag- 
licher Ramanlinien durch Filtcrung der erregenden Strahlung m it Chininsulfat geklart. 
Unters. von fl. HC1, KH ,, CH4, C2H 6, 0'jH,, C„H, (letzteres gel. in  Aceton); Ergebnisse: 
C- 1929. II. 10. 1508. Der Vergleieh m it WoÓDs Messungen (C. 1929. I I .  695) an  gas- 
formigem HC1 u. NH3 ergibt merkliehe Unterschiede in  Zahl u. Lage der Linien. Das 
Ramanspektrum des fl. NH3 ist dem des A thans ahnlich, u. es ist wahrscheinlich, daB
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dem fl. Ammoniak die Formel H3N =  NH3 entspricht. (Trans. Faraday Soc. 2 5 . 
825—28. Dez. 1929. Montpellier.) I)ADIEU.

J. C. M. McLennan, Der Ramaneffekt an fliissigem Sauersloff, Slicksloff und 
Wasserstoff. Bericht uber die zusammen m it Mc. Leod durchgefuhrten (teihveise 
publiziert C. 1 9 2 9 . I. 1308. II. 529) Unterss. Das Beobachtungsrohr is t ein D e w a r -  
Gefafi, das von einem zweiten D e w a e -  GefaB umgeben ist; im Zwischenraum befand 
sich ais Kuhlfl. fl. L uft bzw. fl. H ,, die verhinderten, daB das verflussigte Gas im Beob- 
aohtungsrohr zum Sieden kam. Zur Erregung dienten 5 30 cm lange, aus Glas gefertigte 
u. m it 3—4 Amp. brennende Hg-Lampen, die kranzfórmig um das VersuchsgefaB 
angeordnet waren. Beobachtung des Streulichtes m it Hilfe eines 45° zur Rohrachse 
geneigten Spiegels. Mit lichtstarkem  Spektrographen ca. 8 Stdn. Belichtungsdauer. 
Beobachtungen an fł.Luft, reinem N2 u. 0 2 ergaben fur O eine Frequenz von 1552 cm-1, 
fiir N eine Freąuenz bei 2329 cm-1, wahrend man aus den Bandenspektren Sehwingungs- 
freąuenzen bei 1554 bzw. 2331 cm-1 bereehnet. Fl. Wasserstoff liefert 3 Frequenzen, 
bei 354, 588 u. 4149 cm-1 . Das Bandenspektrum fiihrt fiir die Ubergiinge 0 ■— >■ 2 u.
1 -— 3 des Rotationsquantenzustandes zu Freąuenzen bei 347 u. 578 cm-1 , wahrend 
sich fiir den 'Obergang 0 — y  1 des Schwingungsquantenzustandes 4159 cm-1 ergibt. 
Die Verss. zeigen, daB 1. auch in  rein homoopolaren Molekiilen ein Ramaneffekt auf- 
tr i t t ,  daB 2. auch reine Rotationszustande angeregt werden kónnen, u. daB 3. auch 
tlbergange urn je  2 Stufen cintreten kónnen. W eiter folgt, daB ein Teil der Molekule 
sich im  nullten Schwingungs- u. Rotationszustand befindet. Aus der In ten sita t der 
entsprechenden Linien is t zu sehlieBen, daB der zweite Zustand mindestens doppelt so 
haufig is t wie der erste. Vf. halt dies fur eine Bestatigung der D ENN ISON schen Ansicht 
von der Existenz zweier Molekiiltypen des H 2 bei tiefer Temp. (Trans. Faraday Soc. 
2 5 . 797—800. Dez. 1929. Toronto, U niv .) D a d ie u .

S. Venkateswaran, Ober den Ramaneffekt in  fliissigem Pyridin. Vf. findet 
folgende RAMAN-Linien in Pyridin (fi; in  Klammern relative In tensitaten ): 16,58 (1); 
15,36 (2); 11,32 (1); 10,12 (10); 9,735 (10); 8,214 (1); 6,343 (3); 3,271 (5). Die starksten 
Linien (10, 12 u. 9,735) sind am starksten polarisiert, die anderen Linien viel -wenigcr. 
Der Polarisationsgrad der Linien 3,271 u. 10,12 is t etwa gleich dem der Bzl.-Linien
3,268 u. 10,10; die relative In tensita t dieser beiden Bzl.-Linien is t des der beiden 
Pyridinlinien ebenfalls gleich. Die Kernschwingungen, die diesen beiden Linien ent- 
sprechen, sind also annahernd ident.; der Ersatz der CH-Gruppe durch D beeinfluBt 
kaum die Freąuenz u. die Richtung der Schwingungen der anderen Atome. Dic 
Pyridinlinie 9,735, die in In tensita t u. Polarisationsgrad der Linie 10,12 sehr ahnlich 
ist, wird dem N zugeschrieben. (Journ. physical Chem. 34 . 145—52. Jan . Calcutta, 
Bowbazar S t. 210.) L oeenz .

K a rl P rz ib ram , Ober Piezochromie (Farbiindemng durch Druck) bei naturlichen 
Mineralien. Die Yerss. des Yf. uber die Farbanderung von Wólsendorfer Fluorit u. 
anderen Fluoriten u. Calciten durch Druck werden fortgesetzt (C. 1 9 2 9 . I. 16). Die 
zu untersuchende Probe wird pulverisiert u. dann unter einem Stahlstempel mittels 
einer hydraul. Presse bis gegen 20 000 kg/qcm gepreBt. Im  allgemeinen zeigen griine 
bis blauo Fluorite einen Farbumschlag in  Violett, wahrend gelbe u. rotę ihre Farbę 
nicht wesentlich andern; gelber Calcit von Joplin  (Missouri) wird durch Druck schwacli 
aber sieher blaulichgriin. Zur Erklarung der Piezochromie werden folgende Vorgango 
in  Betracht gezogen: 1. Verwandlung einer metastabilen Verb. durch Druck in eine 
anders gefarbte stabilere, 2. Anderung der TeilchengroBe durch Druck, 3. — analog 
zu den Lenardphosphoren — Absprengung von Ionen aus dem K rystallgitter «. 
Neutralisation dieser Ionen durch photoelektr. von anderen Teilchen abgespalte iien  
Elektronen. (Sitzungsber. Akad. Wiss. W ien I I  a  1 3 8 . 263—69. 1929. Wien, Inst. f. 
Radiumfórschung.) G. S c h m i d t .

K a rl P rz ib ram , RekrystaUisation und Verfdrbung des Sleinsalzes. Die Verss. des 
Vf. (C. 1 9 2 9 . I. 1563) uber die Verfarbung des gepreBten Steinsalzes werden fort
gesetzt. Es wird eine Methode angegeben, die RekrystaUisation des gepreBten Stein- 
salzes dureh Verfarbung sichtbar zu machen u. in  ihrem Fortschreiten zu verfolgen. 
Bei Zimmertemp. ergeben sich an maBig gepreBten Stiicken Wachstumsgeschwindig- 
keiten der RekrystaUisationshófe von 0,1 mm pro Tag. Starkę BestraMung hemmt 
bei stark gepreBten Stiicken die RekrystaUisation, bei schwacher gepreBten scheint 
die Bestrahlung den ProzeB zu fordom. Aus einer TabeUe is t ersichtlich, daB die Re- 
krystallisation um so rascher erfolgt, je hóher der Druck bei der Pressung war u. jo 
hSher die Temp. ist. Systemat. Yerss. lassen ein wenigstens angenaliertes D ia g ra m m
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der Abhangigkeit der Temp. u. der 7,ur Rekrystallisation erforderlichen Dauer fiir 
gegebene Drucke entwerfen. Die Verss. des Vf. sprechen fur die von A. SMEKAL 
(C. 1928. I I .  2331) entwickelten Anschauungen iiber die Rekrystallisation ais Funktion 
der Lockerionen. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I I  a 138. 353—62. 1929. Wien, 
In st. f. Radiumforschung.) Q. SCHMIDT.

Karl Przibram, E in  Schema der Verfdrbungsersckeinungen bei Steinsalz. Vf. gibt 
Definitionen fiir Verfiirbungs- u. Farbzentren (vgl. vorst. Reff.). Die Eigg. von 3 be- 
sonders bezeichneten Zentren (S tab ilitat gegen Warme u. Empfindliehkeit gegen 
Lieht) u. die Veranderungen, die sie durch versehiedene Agentien (Bestrahlung, Warme, 
piast. Deformation, Beliehtung) erfahren, werden angefiikrt u. schlieBlich eine tabellar. 
tjbersicht iiber alle bislier bekannten Verfarbungserseheinungen an  Steinsalz gegeben. 
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I I a  138. 483—95. 1929. Wien, Inst. f. Radium 
forschung.) G. S c h m id t .

Trajan D. Gheorghiu, U ber die Absorption des rechts- und des linksdreltenden 
Kupfertartrats und der Mischung beider. Vf. miBt die Absorption 2% ig. Łsgg. von 
r- u. 1-Cu-Tartrat u. eine Miscliung beider Stoffe zu gleiehen Teilen mittels des friiher 
(C. 1929. II. 2227) besehriebenen photoelektr. Photometers. Zunaebst- wird in jedem 
Falle die In ten sita t des Łichtes (Ź0), das dureh die nur m it Losungsm. (KOH-Lsg.) 
gefiillte K uvette einfallt, dann die In tensita t des Liehtes, das durch die m it der Lsg. 
gefiillte K iivette einfallt, gemessen (angegeben in  dem Ausscblag des kompensierenden 
Potentiometers 1 mm =  0,6 mV).

Io I  I J I
r - T a r t r a t ......................................  349 147 2,374
1 - T a r t r a t   336 142 2,366
M is c h u n g ......................................  336 119 2,824

Die Absorption von r- u. 1-Tartrat is t innerhalb der Fehlergrenzen gleich. Die Mischung 
absorbiert viel star ker, das Verhaltnis I J I  is t 19% groBer. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 189. 1260—61. 30/12. 1929.) L o r e n z .

A. Cotton, tjber die asymmetriscliz Synthese und iiber die Existenz von JRacem- 
verbindungen in  Losung. Vf. bespricht die Arbeiten von K u h n  u . B r a u n  (C. 1929.
I. 2512) u. von G h e o r g h iu  (vgl. vorst. Ref.). Aus dem Befund von Gh e o r g h iu  
geht hervor, daB Racemverbb. in Lsg. nicht vollstandig dissoziiert sind. Durch ein- 
gehende Unterss. m it verschiedenen Wellenlangen wird es móglich sein, festzustellen, 
bei welchcr Konz. die asymm. Synthese nach K u h n  u. B r a u n  am besten gelingt. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 1211—13. 30/12. 1929.) LORENZ.

Jean Perrin und Choucroun, Sensibilisierte Fluorescenz im  fliissigen Medium. 
{Uberlragmig von Aktivierungsenergie durch molekulare Induktion.) Nach kurzer Dar- 
legung der Ansichten von P e r r i n  (C. 1927- II . 2151) iiber die Fluoreseenz im fl. 
Medium beschreiben Vff. einige Verss. zum Nachweis einer sensibilisierten Fluoreseenz 
im fl. Medium. Die Fluoreseenz von Fluoreseeinblau (rote Fluoreseenz) wird durch 
Phenosafranin (griinliche Fluoreseenz) sensibilisiert. Die Mischung der Lsgg. beider 
Stoffe wird m it griinem Licht bestralilt, das Phenosafranin lebhaft, Fluorescenzblau 
wenig anregt. Die Mischungen sind verdiinnt genug, um eine Entaktivierung durch 
Induktion Y ernachliissigen zu konnen. Mit dem Fluorometer von F. P e r r i n  wird 
die Fluoreseenz bei immer zunehmender Verdimnung ausgehend to u  Viooo‘n ' Lsg. 
gemessen. Die Dicke der K iivetten wird entsprechend der Verdiinnung der Lsg. 
geandert; dadurch \vird ein Fehler der Sekundarfluorescenz ausgeschaltet. U nter 
diesen Bedingungen waclist die rote Fluoreseenz des Fluoresceinblaus m it zunehmender 
Konz.; dies beweist, daB das Pkenosafraninmol. in groBer Entfernung seine Akti- 
yierungsenergie nicht einem blauen Mol. vermittcln kann. Bei kleineren Entfernungen 
jedoch reicht die Energie dazu aus. Bei Konz.-Anderung zwisehen 1/ioooo’11- 
/ iooooo;n - 'betragt die Fluorescenzzunahme 11 °/0- — Die griine Fluoreseenz des Pheno.- 

safranins nimmt ab, wenn die des Fluoresceinblaus wachst. Dies zeigt, daB ein Pheno- 
safraninmol. sein Quantum dem Fluorescenzblau abgegeben hat, an s ta tt sich selbst 
durch die Fluoreseenz zu aktivieren. Es kann sich iibrigens dadurch en tak tm eren , 
daB es ein anderes Mol. abstOBt. Hier betragt die Fluorescenzanderung 26°/0- (Compt. 
rend. Acad. Sciences 189. 1213— 16. 30/12. 1929.) L o re n z .

Harold W. Webb und Helen A. Messenger, Die sclmell abklingende Phosphores- 
<xnz des Quarzglases. Von (Jen drei Arten Luminescenz, die an Quarzglas auftreten, 
"Trd die schnell abklingende Fluoreseenz untersucht. Sie wird von nur einer Strahlung 
angeregt, die kurzere Wellenlange h a t ais 2270; bei Fluoreseenz wird eine breite Bandę
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zwischen 3700 u. 4750 m it einem Masimum bei 4000 A em ittiert. Der Abklingungs- 
koeffizient is t 5-103 sec-1 . Die Fluorescenz yerliiuft zwischen 20 u. 240° unabhangig 
von der Temp. In  krystallinem Quarz wurde diese Fluorescenz n icht beobachtet. 
(Physical Rev. [2] 34.1463—65.1/12. 1929. Coliunbia Univ., Phys. Labor.) E i s e n s c h .

Allan C. G. Mitchell, Richtungsverteilung der Relativgeschv)indigkeiten vonProdv.kt.en 
der photocheniisclien Zerselzung des Natriumjodids. Vf. zerlegt N a J  durch Licht, 
welehes kiirzerwellig is t ais die Konyergenzgrenze des N aJ, die einer Dissoziation 
in  angeregtes Na u. normales J  entsprieht {). =  2450 A). E r  benutzt ais Liehtąuelle 
einen starken Cd-Funken (2399—2144 A), u. Zn-Funken (2139—2026 A) u. unter
sucht die Dopplerbreite der Na-Z>-Linien, die in  beiden Fallen yon den durch Dis
soziation entstandenen Na-Atomen em ittiert werden, indem er die Absorption dieser 
Linien im Na-Dampf miDt. Durch Messungen der Ausstrahlung parallel u. senkrecht 
zum anregenden Liehtstrahl wird yersucht, eine Vorzugsrichtung in  der Bewegung 
der Na-Atome festzustellen; eine solche konnte aber nicht nachgewiesen werden. 
Es g ibt also keine Anzeichen dafiir, daB die durch Lichtabsorption freigemachten 
Atome yorwiegend in  der Richtung des elektr. Yektors des Liclits herausfliegen. 
(Physical Rev. [2] 33. 279. Febr. 1929. Franklin  Inst., Bartol Res. Found.; Yortrag 
bei der Tagung der Amer. Phys. Ges. in  New York, 27.—31/12. 1928.) E. R a b .

Ferdinand Leiber, Absorplionsspektren von Farbstoff-Gelatinesehichlen vor wid 
nach Einwirlcung von Tageslicht. Bei einer Unters. organ. Farbstoffe auf ihre Eignung 
zur Herst. photograph. Liclitfilter wurden auch Lichtechtheitsproben an  den in  Gelatine 
gel. Farbstoffen (Gelatinetrockenfilter) yorgenommen. Dabei erwiesen sich — wie 
bei manchen von yornherein zu erwarten war — eine ganze Reihe derartiger Licht- 
filter ais mehr oder weniger lichtuneeht, so daB sie fur photograph. Zwecke nur aus- 
nahmsweise in  Betracht kommen. Das yerschiedene Verh. der F ilter wurde zuniichst 
qualitativ bestimmt u. tabellar. geordnet; die Tabelle enthiilt 54 Farbstoffe. Ferner 
wurden die Absorptionsspektren der F ilter vor u. nach der Belichtung gemessen u. in 
Kuryenbildern dargestellt. Es besteht yielleicht die Móglichkeit, aus der Veranderung 
des Absorptionsspektrums Ruckschliisse auf den chem. Vorgang bei der Belichtung 
zu ziehen. (Kolloid-Ztsehr. 50. 68—74. Jan . Berlin-Adlershof.) WRESCHNER.

G. Reboul, Ober einen Aktimerungsvorgang der Materie. Wie Vf. friiher mit- 
geteilt hat, kann man m it Hilfe von W iderstandsrohren eine sta rk  absorbierbare 
Śtralilung erzeugen. Dieser Strahlung ausgesetzte Stoffe erhalten die Eig., die photo
graph. P latte  zu schwarzen u. das Elektroskop zu entladen. Diese Eigg. bleiben oft 
mehrere Stdn. nacli Aufhóren der Strahlung erhalten. — U ntersucht werden: Pb, 
Bi, Cu, Messing, Fe, Al, C in Form von Blattchen, auf die Papier- u. Kartonstreifen 
geklebt waren. Diese Stoffe werden in  Berukrung m it dem G itter einer Róhre ge- 
bracht, durch die ein Strom von 1—2 mA bei einer Spanniing von 20 000 V flieBt. — 
Die so behandelten Stoffe machen die Gase leitfahig u. yerlieren diese Eig. nur langsam. 
Ganz besonders sta rk  schwarzt Papier die photograph. P latte. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 189. 1256—57. 30/12. 1929.) L o r e n z .

Rene Audubert, Die Photolyse von Wasser und der photogalmnische Effekt von 
Elektroden aus Gold oder Platin. Vf. hatte  yerm utet (C. 1930.1. 801), daB das Losungs- 
m ittel eine groBe Rolle beim photogalvan. Effekt spielt. Unterss. iiber den Einfluli 
der Freąuenz des anregenden Lichtes bestarken diese Ansicht. — Die yerwendeten 
Łiehtfilter wurden spektrophotom etriert; die Angaben sind auf gleiche Lichtintensitat 
bezogen. Głeichgiiltig welchen Sinn u. welche In tensita t der pliotogalyan. Effekt 
besitzt, die Empfindlichkeit der P t- oder Au-Elektroden wachst m it wachsender 
Freąnenz. Das Umkehrpotential ist unabhangig von der Wellenlangc. — U nter der 
Annahme, daB der Effekt in erster Niiherung proportional der Freąuenz ist, was 
durch Best. bei drei Wellenlangen auch festgestellt wurde, laBt sich aus Messungen 
bei zwei Wellenlangen der Schwellenwert der Freąuenz berechnen, bei der der Effekt 
gleich Nuli ist. Dieser Schwellenwert is t unabhangig yom Polarisationszustand der 
Zelle, von A rt u. Konz. des Elektrolyten, u. hangt nur vom Metali ab. F iir ein ge- 
gebenes Metali ist der Schwellenwert in Elektrolyten m it gleicliem  U m sch lag sp o ten tia l 
annahernd gleich. — Dunkelpotential der Zelle F0 u. Schwellenwert der Freąuenz r0 
sind durch die Gleichung: v0 =  *4— a F 0 verbunden; A  is t fiir P t  gleich 5,88-10“ , 
fiir Au gleich 5,7-1014, der Unterschied liegt gerade auB.erhalb der Fehlergrenze der 
-Messung. a is t fiir beide Metalle gleich 2,24-1014.

Wenn man annimmt, daB sichtbares Licht eine Photolyse des W. herrorntfen
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kann, dann kann m a n  die Umkehrung u. den EinfluB der Freąuenz erklaren. Fiir 
P t lieBe sich folgendes Schema aufstellen:

Ptanod. polarisiert +  H 20  +  h v =  P t  -j~ 1/ ą O2 "f* negativer Effekt.
Ptkftthod. polarisiert 'l~ H 20  +  li v =  P t  +  j 2 H 2 -f- p o s itiv c r E ffek t.

Der Vorgang lieBe sich auch durch eine molekulare Elektrolyse nach B a u r  erklaren. 
In  beiden Fallen bewirkt das Licht Entw . von 0 2 oder H 2. Um die Absorption durch 
das W. zu erklaren, nim m t Vf. an, daB die an den Elektroden adsorbierten W.-Dipole 
weitgehend deformiert sind. Zur Erklarung der Tatsaehe, daB der Schwellenwert r0 
nur von dem Dunkelpotential u. nicht vom Polarisationszustand abhiingt, kann man 
annehmen, daB eine P t- oder Au-Elektrode im Gleichgewicht wie eine H 2-Elektrode 
w irkt, u. daB der H 2-Druck ein H auptfaktor bei der Absorption ist.

Aus v0 laBt sich nach e v  — liv0 die Zers.-Spannung v berechnen. Es ergibt sich: 
saure Lsgg. neutrale Salze alkal. Lsgg.

P t  1,64 1,82 2,09
Au 1,72 1,88 2,17

Die Differenzen zwischen Au u. P t entsprechen den Differenzen der H2-t)berspannung 
der beiden Metalle. Die berechneten Zahlen sind den Spannungen der clektrolyt. 
Zers. sehr nahe. — Vf. zieht aus allem diesen den SchluB, daB der photogalvan. Effekt 
unvcranderlicher Elektroden m it einer Photolyse des W. zusammenhangt. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 1265—67. 30/12. 1929.) L o r e n z .

Marguerite Quintin, Der EinflujS der Umgebung auf den phoiogakanischeii Effekt 
von Kupferjodid. VI. untersucht den EinfluB von verschiedenen Salzlsgg. auf den 
photogalvan. Effekt von C uJ2. Die untersuchten Kupferblattchen wurden clektrolyt. 
m it einer diinnen C uJ2-Schicht uberzogen. Das Dunkelpotential einer solchen Elek- 
trode in Lsgg., die J ' oder Cu" enthalten, is t sehr konstant. Bei ident. Herst. ist der 
photogalvan. Effekt gut reproduzierbar. Der EinfluB der yerschiedenen Elektrolyten 
ist, selbst in  der Dunkelheit, Tollkommen yerschieden. — In  der Dunkelheit bleibt 
dio C uJ2-Schicht nur im K ontak t m it den Alkalijodidlsgg. unbeeinfluBt. In  diesen 
Lsgg. gibt die Elektrodę kurz nach der Bldg. einen schwaehen, positiven photogalyan. 
Effekt, der innerhalb von 2—3 Tagen stark  ansteigt u. dann monatelang konstant 
bleibt. Anderung der Konz. andert den Effekt; bei 1/ 2oo'11- Lsg. besteht ein Maximum. 
Bei hóheren Konzz. lafit sich die Konz.-Abhangigkeit durch e =  a +  b log O dar- 
stellen. Hieraus ergibt sich, dafi C uJ2 in  Alkali-Jodid-Lsgg. fiir ein bestimmtes Konz.- 
Bereieh wie eine Jodelektrode wirken kann. — In  Lsgg. von CuSO.j, Cu(N03)„ u. CuCl2 
ist der Effekt anfanglich positiv, aber sehr nahe an  Nuli, u. fallt dann auf immer 
gróBer werdende negative W erte, obgleich das Dunkelpotential konstant bleibt. 
In  allen neutralen Elektrolyten ist der Effekt viel geringer ais bei den Alkalijodiden, 
bleibt aber positiv. Die Empfindliehkeit nim m t m it der Zeit ab. — Die Lsgg. von 
KC1, NaCl, BaCl2, K 2SO.„ Na2SO,, u. K N 03 rufen bei gleicher Konz. den gleichen 
Effekt hervor. — H+ u. OH~ haben einen gut erkennbaren EinfluB. Zwischen pH =  3 
u. pH =  11 wird die Elektrode bei genugend kurzer Eintauchdauer nicht verandert. 
Man erhalt ste ts einen positiyen W ert, der in  der Nahe des N eutralpunkts am grofiten 
ist. Bei Verlangerung der Eintauchdauer wird der W ert negativ, sowohl im sauren 
wie auch im alkal. Medium. Die zeitliche Verminderung der Empfindliehkeit kann 
der Ent.st-ehung von Cu++-Ionen zugeschrieben werden. — Den photogalyan. Effekt 
begleitet eine Anderung der liehtempfindlichen Substanz, die sich —  aber nur in Lsg. 
u. wenn der Kreis geschlossen is t — schwarzt. (Compt. rend. Acad. Sciences 189- 
1268—69. 30/12. 1929.) L o r e n z .

Bh. S. V. Raghava Rao, Die photogalvanischin Eigenschaflen yhotoiroper Queck- 
siU>erverbindungen. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 3072.) Es wird das Verh. der folgenden Verbb. 
in der photovoltaischen Zelle untersucht: H S-H g CNS, J-H g -C N S , HgJ„-2 HgS, 
Hg(CNS)2-2 HgS, J-H g-C N Se, HgJ2-2 HgSe, Hg{CNSe)»-2 HgS, Jlg-12-2 lig 8, 
Br-Hg-ĆNSe, J-H g-C N O , IigBr.,-2 HgS. Von diesen zeigen 7 ein Dunkelpotential 
zwischen den beiden phototropen Formen. Das Dunkelpotential is t im allgemeinen 
proportional der Zeit der Vorbelichtung, also proportional der Menge der im Licht 
gebildeten phototropen Modifikation, bis zur Erreichung eines Grenzwertes, von dem 
ab das Potential konstant bleibt. Bei Belichtung steigt das Photopotential bis zu 
einem Maximalwert an, auf dem es ohne Ermiidungserscheinungen stehen bleibt, 
um bei Unterbrechung der Belichtung sehr schnell zu den Ausgangsbedingungen zuriick- 
zukehren (Abfall um 50°/0 in  den ersten 30 Seli.). Das Photopotential is t meist der 
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Lichtintensitat proportional, bis dieso einen Grenzwert erreiclit, dessen Ubersehreitung 
das Potential nicht mełir verandert. Das hoehste erreiolite Photopotential (HgS- 
Hg-CNS) betrug 0,170 Volt. Im  sichtbaren Gebiet des Spektrums steigfc der Effekt 
m it abnehmender Wellenlange. Erythrosin w irkt sensibilisierend, indem sowohl das 
Potential selbst erhoht wird, ais auch eine Yersohiebung des Maximums ins Gebiet 
liingerer Wellen ein tritt. Der Temp.-Koeffizient des Dunkelpotentials is t fiir 5 unter- 
suehtc Verbb. im Gebiete von 30—50° nahe gleich 1. Das Photopotential von 3 Verbb. 
ist tcmperaturunabhangig, wahrend bei 7 Verbb. eine Erhóhung der Temp. das Photo
potential lierabsetzt. (Journ. Ind ian  Inst. Science Serie A 1 2 . 225—32. 23/9. 1929. 
Bangalore, Indian Inst. of Science, Dep. of Gen. Chem.) L e s z y n s k i .

Ernest O. Lawrence und Leon B. Linford, Die Wirkung starker eleklrisclier 
Felder auf das lichteleklrische Verhallen von Alkalimetallschicliten auf Wolfram. Vff. 
untersuchen den Photoeffekt einer teilweiso oxydierten iM t«m -Schicht auf Wolfram 
in starken elektr. Feldern. Bei einer Feldstarke von 69 000 V/cm wird die Grenz- 
freąuenz von 8800 bis zu 10 600 A verschoben. Eino Sehicht von reinem Kalium  
auf Wolfram b a t im Fcld von 49 000 V/cm eine Grenzfreąucnz von 5900, an sta tt 
5600 A ohne Feld. Die liehtelektr. Empfindlichkeit wird in weitem Bereich des 
Spektrums durch die Eelder nach liingeren Wellen verschoben. Verss. m it starkeren 
Feldern scheitem an der dann auftretenden „kalten“ Emission. (Physieal Rev. [2] 
34. 1492. 1/12. 1929. Berkeley, Univ. of California.) E i s e n s c h i t z .

Kirsten Newbury, Die Wirkung des Lichtes auf die Elektronenemission oxyd- 
bedeckter Gluhfdden. Vf. untersucht die durch Bestrahlung verursachte Elektronen
emission in Abhangigkeit von Temp., Feldstarke u. Lichtfreąuenz. Ais Elektronen- 
ąuelle wird Platin  verwendet, welclies m it einem Gemisch von CaO, SrO u. BaO be- 
deckt ist. Ais Lichtquelle dient ein Quecksilber- (teilweise ein Eisen-) Bogen. Die 
m it der liehtelektr. zugleich stattfindende Thermionenemission is t konstant u. kami 
gesondert in  Reehnung gestellt werden. Versuchsreihen werden durchgefuhrt mit 
Variation der angelegten Spannung, der Temp. des Gliihfadens, der Thermionen
emission (durch vorubergehende Erhitzung) u. der Wellenlange zwisclien 2200 u. 
4000 A. Die liehtelektr. Emission is t den schwachen Feldern proportional u. erreieht 
einen Sattigungsstrom bei einer von der Dieko der Osydscbicht abhangigen Feld
starke. Der Sattigungsstrom wachst m it der Temp. bis 1000° u. nimm t bei weiterer 
Temp.-Erhóhung ab. Die langwellige Grenze liegt boi 4000 A; bei 2500 A wachst die 
liehtelektr. Empfindlichkeit stark  an. Bei sonst gleichen Versuchsbedingungen andert 
sieli der Photostrom sym bat m it dem Thermionenstrom. — In  der theoret. Diskussion 
entwickelt Vf. die Auffassung, daB unter EinfluB der Strahlung lediglich die gewóhn- 
liche' liehtelektr. Emission zustande kommt. Die austretenden Photoelektronen ver- 
andem  aber den Potentialverlauf in der Oberflache. Sekundar wird dalier die therm. 
Emission dureli die Strahlung beeinfluBt. (Physieal Rev. [2] 34. 1418—25. 1/12. 
1929. Univ. of Washington, Seattle.) E i s e n s c h i t z .

G. Szivessy und A. Dierkesmann, Zur Kenntnis der Dispersion des elektro- 
optischen Kerreffekles im  Ullraviolełten. Es wurde die Dispersion der KERRSchen 
Konstantę in  fiinf Yerschiedenen Fil. (Chlorbenzol, Hexan, CClit Toluol u. m-Xylol) 
im  Sichtbaren u. Ultravioletten gemesseń. Der quantitative Verlauf der Dispersion 
wird durch die HAVEŁOCKsche Beziehung nicht richtig wiedergegeben. (Ann. Physik 
[5] 3. 507—35. 6/11. 1929. Bonn u. Munster.) L e s z y n s k i .

Eugónc Bloch, L ’Ancienne e t la  nouvelle theorie des quan ta . P a ris: H erm ann  e t Cie. 1930. 
(417 S.) Br. fr. 90.— .

Max Bom  und  Pascual Jordan, E lem entare  Q uantenm echanik. B erlin: J .  Springer 1930. 
(X I, 434 S.) S°. =  B orn: Vorlesungen uher A tom m echanik. Bd. 2. =  S tru k tu r d. 
M aterie in  E inzeldarstollgn. 9. M. 27.— ; Lw. M. 29.80.

A ,. E lektrochem ie. Thermochem ie.
A. B. Bryan, Die Dielektrizitatskonstanten von Argon und N em . Vf. besehreibt. 

einen m it Doppelgitterrohr arbeitenden Sender, der gegen Spannungsiinderung der 
Batterien unempfindlieh ist. Mittels einer Schwebungsmethode wird die D.E. von 
Gasen gemessen. U nter Venvendung des W ertes 1,000589 fiir Luft ergibt sich die 
DE. von Ar zu 1,0005/4 u. die DE. von Ne zu 1,000148 bei Zimmertemp. u. 1 a t .  
Durch Messung des Brechungsindexes wurde die Reinheit der Gase k o n tro llie r t . 
(Physieal Rev. [2J 34 . 615—-17. 15/S. 1929.) E i s e n s c h i t z .
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A. P. Carman, O. B. Youilg und K. O. Smith, Eine, slatiscJie Elektrometer- 
meihode zur Messung der Dielektrizilatskonstanle von Eleklrolylen. Das Differential- 
elektrometer konnte bisher ais s ta t. Instrum ent nur fiir Messungen an isolierenden 
FU. verwendet werden, da durch die Stromwarme in  Leitern Stórungen auftraten. 
Eine neue Anordnung wird angegeben, in  der dieselben durch Wasserkiihlung behoben 
sind; die Temp. wird auf Bruchteile eines Grades konstant gehalten. (Physical Rev. 
[2] 34 . 1040—41. Okt. 1929. U rbana, Univ. of Illinois.) E i s e n s c h i t z .

A. P. Carman und K. O. Smith, Messung der DielektriziiatsJconslante ton drci 
Elehtrolylen miilels einer stalischen Eleklrometennethode. Mittels der neu entwickelten 
Methode (vgl. vorst. Ref.) wird die DE. von CuSO4, BaCl2 u. KGl in 0,001—0,024-n. 
Lsg. zwischen 25 u. 26° gemessen. Die Ergebnisse beanspruchen eine Genauigkeit 
von mehr ais 2°/0- Die gem ittelten DE.-Konz.-Kurven weisen scharfe Kriimmungen auf. 
Die DE. der Lsgg. is t teils grófier, teils kJeiner ais die von W. (Physical Rev. [2] 34. 
1042—44. Okt. 1929. Urbana, Univ. of Illinois.) E i s e n s c h i t z .

J. H. L. Johnstone und John Warren Williams, Die Anderung der Dielek- 
trizitatskonstante m it der Freąuenz. Vff. verwenden eine Resonanzmcthode m it einem 
Piezoąuarzsender, der Wellen von 154, 98, 77, 68, 49 u. 34 m erzeugt. Ais Lósungsm. 
wird ein hochviseoses Mineralol verwendet. Seine DE. is t von der Freąuenz un- 
abhangig. Eine 10%ig. Bsg. von p-Dichlorbenzol, welches dipolfrei ist, b a t gleichfalls 
eine von der Freąuenz unabhangige DE. Dagegen erweist sich die DE. dreier Lsgg. 
von Nilróbenzol ais kraftig freąuenzabhangig. Die Viscositat der Lsg. is t von der 
Konz. sta rk  abhangig. Aus den Messungen der DE. wird die Dispersionskurve kon- 
struiert. Aus ihrem W endepunkt unter Beriicksichtigung der Anderung der Vis- 
cositat wird die Stelle starkster Absorption erm ittelt. Der nach D e b y e  berechnete 
Durchmesser der Nilrobenzolmoll. betrag t 4,8 A, eine zu erwartende GróBenordnung. 
Die Anwendbarkeit der Theorie wird diskutiert. — Abscbatzung der dielektr. Ver- 
luste infolge Dipolorientierung ergibt, daB sie in  Nitróbenzol bei 300 V/cm, Freąuenz 
107 ca. 10“2 cal./sec im ccm betragen. (Physical Rev. [2] 3 4 . 1483-—90. 1/12. 1929. 
Schenectady, Res. Lab. of the  General Electric Corp.) E i s e n s c h i t z .

Hubert H. Race und James R. Campbell jr., Das Potential der dielektrischen 
Polarisalion und das Uberlagerungsgesetz fiir Hartgmnmi. Beim Anlegen einer kon
stanten Spannung an  einen mwollkommenen Isolator t r i t t  auBer dem Verschiebungs- 
u. Leitungsstrom noch ein Polarisationsstrom auf, der langsam abklingt u. der das 
Auftreten einer Polarisationsspannung Terursacht. Vff. messen dieselbe an Hart- 
gummi, indem sie zuerst eine konstantę Spannung, dann plótzlich eine niedrigere 
Spannung anlegen. E in Entladungsstrom t r i t t  bei den versc.hiedenen Werten der 
zweiten Spannung auf, auch wenn sie bis auf 99,8% der ersten gesteigert wird. Daraus 
folgt, daB die Polarisationsspannung der angelegten entgegengesetzt gleich ist. Der 
aus dem CuRlEschen Uberlagerungssatz berechnete Verlauf des Stromes bei der teil- 
weisen Entladung stim m t m it dem gemessenen iiberein. (Physical Rev. [2] 34. 1031 
bis 1034. Okt. 1929. Ithaca  [New York], Cornell Univ.) E i s e n s c h i t z .

Gr. E. Owen, Dielektrische Verluste bei liohen Freąuenzen. An Vulkanfiber, 
G m m i, Celluloid. Glos werden Messungen der dielektr. Verluste nach einer calorimetr. 
Methode ausgefubrt. Ais Calorimeter dient ein geschlossenes GefaB m it Paraffinól, 
dessen Druckzunahme gemessen wird. Die bei den Freąuenzen 2—6-105 bei ver- 
schiedenen Feldstarken durchgefuhrten Messungsergebnisse sind in  Diagrammen 
mitgeteilt. (Physical Rev. [2] 34. 1035— 39. Okt. 1929. Randal Morgan Labor. of 
Physics, Univ. of Pennsylvania.) EISENSCHITZ.

L. F. Bates, Streifenenlladung. — Neue Apparate. — Beugung von Elektronen. 
Vff. besprieht einige neuere Arbeiten iiber Streifenentladung, einige neue elektr. u. 
spektroskop. App. u. Arbeiten von RuPP u. THOMSON iiber Beugung von Elektronen. 
(Science Progress 24 . 196—204. Okt. 1929. London, U. C.) L o r e n z .

S. S. Mackeown, Der Kathodenfall im  elektrisćhen ZAchtbogen. Yf. geht von 
der Annahme aus, daB der ganze Kathodenfall auf einem Abstand von weniger ais 
der freien Weglange sta ttfindet. Die daraus berechnete LadungsYerteilung is t m it 
den iiber den Hg-Bogen vorliegenden Angaben gut vereinbar. (Physical R e r. [2] 
34. 611—14. 15/8. 1929. Pasadena, California Inst. of Technology.) E i s e n s c h i t z .

Alex. Veronnet, Theorie der Bildung grofier Ionen und Tropfchen. Vf. beschreibt 
die Bedingungen fiir das Einfangen von Elektronen durch neutrale Atome u. die 
Anziehung von anderen neutralen Atomen oder Moll. durch Ionen. Es ergibt sich, 
daB sich um ein ło n  Hunderttausende von Moll. oder Atomen zusammenballen kónnen.
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Die groBen Ionen werden ura so stabiler, je verdiinnter das Gas ist. Die Ergebnisse 
werden auf einige kosm. u. atmosplmr. Erscheinungen angewendet. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 8 9 . 1249—51. 30/12. 1929.) L o r e n z .

Łauriston C. Marshall, Die Rekombination von Ionen ujid Elektrónen in  Gasen. 
Zur Messung der durch Róntgenstrahlung verursachten Ionisation u. ihrer Abnalime 
infolge Rekombination verwendet Vf. eine Apparatur, in weleher die Bestrahlungs- 
dauer, die Dauer des Rekombinationsvorganges u. Anfangskonz. unabhangig variiert 
werden konnen. Der bisher ais konstant angesehene Rekombinationskoeffizient in 
trockener Luft fśillt m it zunehmender Bestrahlungs- u. Rekombinationsdauer stark  
ab u. is t auch von der Anfangsionenkonz. abhiingig. Der EinfluB der Diffusion is t 
betriiehtlich u. wird in Rechnung gestellt. In  A r  konnen freie Elektrónen langere 
Zeit esistieren. Verss. m it A r  ergeben einen nahezu konstanten Rekombinations- 
koeffizienten, der etwa halb so groB is t ais in Luft oder Ar-Luft-Gemisehen. Die E r
gebnisse in Luft werden so gedeutet, daB kurzo Zeit naeh der Ionisation die Ionen 
in  Paaren angeordnet sind u. sich erst spater gleichmaBig verteilen. Der in  dieser 
Konfiguration gemessene R-ekombinationskoeffizient is t etwa halb so groB wio der 
bisher angenommene. Die Verss. entscheiden fiir die Ansicht von J. J. T h o m s o n  
gegen L a n g e v in ,  da es die Diffusion u. n icht die elektr. K ra ft ist, die die Ionen zu- 
sammenfiihrt. In  Ar  w ird infolge der Anwesenheit freier Elektrónen die gleichmaBige 
Verteilung sehneller erreicht. Der gemessene Rekombinationskoeffizient zeigt die 
Bldg. negativer Ionen aus Elektrónen u. Verunreinigungen an, da die Rekombination 
positiver Ionen u. Elektrónen langsamer verlaufen wiirde. (Physical Rev. [2] 34. 
618—34. 15/8. 1929. Berkeley. Univ. of California, Phys. Labor.) E i s e n s c h i t z .

Irwin W. Cox, Streuung positiver LitMumionen in  Quecksilberdampf. Die Ab- 
sorption positiver Ionen in  Gasen kann durch Anderung der Geschwindigkeit in  GroBe 
oder Richtung, oder durch Neutralisation bewirkt werden. Vf. fiihrt Messungen iiber 
die Absorption von .Li-Ionen in //j-D am pf aus. Die Absorption der Ionen ergibt 
sich ais abhangig von der A pertur; daraus is t zu schlieBen, daB der Absorptionsvorgang 
im wesentlichen eine Streuung in  kleine Winkel ist. Dieser Streuungsvorgang hangt 
m it dem durch elast. StoB verursaehten nicht zusammen. Die Beobachtungen werden 
qualitativ durch eine elektrostat. Auffassung wiedergegeben. Im  Gegensatz zu Elek- 
tronen ist bei den Li-Ionen der „absorbierende“ vom „W irkungsquerschnitt“  ver- 
schieden. (Physical Rev. [2] 34. 1426—37. 1/12. 1929. Chicago, Univ., Ryerson 
Physical Labor.) E i s e n s c h i t z .

Henry A. Erikson, Umstande, die die Natur der Luftionen beeinflussen. Mit 
der bereits besckriebenen A pparatur (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 263) wird die Ionisation der 
Luft verschiedener Eeuchtigkeit untersucht. Zimmerluft enthalt 2 Ionenarten, von 
denen eine aus der anderen entsteht. Mit CaCl2 oder P 20 5 getrocknete Luft zeigt nur die 
zweite Ionenart; durch Ausfrieren m it fl. Luft getrocknete Luft en thalt die erste Ionen- 
a r t  in  iiberwiegender Konz. Verss., die in  N 2 m it den positiven u. negatiyen Ionen aus- 
gefiihrt werden, geben ein analoges Resultat, indem nur durch fl. Luft die Bldg. der 
zweiten Ionenart gehemmt wird. In  Verss. m it getrockneter Luft, die durch /f-Strahlen 
ionisiert ̂ rurde, zeigt sich der EinfluB der bei der Ionisation entstehenden Verunreinigung, 
welche die Umwandlung der Ionen beschleunigt. In  Verss. m it Luft, die m it Wasser- 
dampf gesatt. ist, isird die gegenseitige Beeinflussung der Wassermoll. u. der durcii 
Ionisation entstehenden Yerunreinigung beobaehtet. Vf. gibt die N atur der auf- 
tretenden Ionenarten vermutungsweise an. (Physical Rev. [2] 34 . 635—43. 15/8. 1929. 
Physics Lab., Univ. of Jlinnesota.) E i s e n s c h i t z .

P. W. Bridgman, AUgemeine Eruugungen iiber die Elektronenemission leitender 
Korper tinter Einwirkung starker Felder. Diskussion der Vorgange bei der Elektronen
emission auf M ass. thermodynam. Grundlage. I n  einem Kondensator aus zwei P latten 
verschiedener Metalle w irkt infolge des V oL T A -Po ten tials e in  starkes Feld auf die 
Elektrónen. Die Gleicbgewiehtsbedingung wird aufgestellt. Es zeigt sich, daB die 
auftretenden Elektronenstróme zwischen den Metallpaaren sich der GroBe naeh in 
derselben Reihenfolge ordnen wie die K ontaktpotentiale. Die Elektronendichte iiber 
einem Metali i s t  im Gleichgewicht von der Richtung des Peldes unabhangig. Die 
Ergebnisse dieser Betrachtung werden voraussichtlich durch die Q u an ten m eeh an ik  
nicht wesentlicli geandert. — Die Potentialschwelle an der Metalloberflaehe faBt Vf. 
sta tist. auf, so daB Elektrónen dureli „Liicken im Potentialzaun“  austreten konnen. 
Eme Abhangigkeit des Y oL T A -Poten tials u. des lichtelektr. Schwellenpotentials von
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cinor etwa yorhandenen Raumladung wird vorausgesagt. (Physical Rev. [2] 34. 
1411—17. 1/12. 1929. H aryard Univ., Jefferson Pliys. Labor.) E is e n s c h it z .

R. D. Schulwas-Sorokina. Is t eine Messung der Piezoelektrizitdt bei holien 
Temperaturen auf elektrostatischem Wege moglich ? Der m ittels elektrostat. Messungen 
gefundene Abfall bei lioher Temp. der Piezoelektrizitat von Quarz u. Rochellesalz ist 
gittertheoret. unwahrscheinlich. U nter Beriicksiehtigung der Zunahme des Leitvermógens 
rait der Temp. ergibt eine kurze Rechnung, daB derartige Messungen kein positives 
Ergebnis haben konnen. Neue, nach anderen Metkoden ausgefuhrte Messungen haben 
Temp.-Unabhiingigkeifc der Piezoelektrizitat des Quaiv.es bis zum Umwandlungs- 
punk t ergeben. (Physical Rev. [2] 34. 1448—50. 1/12. 1929. Leningrad, Physikal.- 
techn. Labor. d. Staates.) ’ E i s e n s c h i t z .

W. B. Pietenpol und II. A. Miley, Elektrische Widerstande und Temperatur- 
koeffizienten von Blei, Z inn, Z inh und Wismut im  fesien und fliissigen Zustand. (Vgl.
C. 1929. I I . 3215.) Die D rahte werden in  N2 gemessen, nachdem sie vorher in  Luft 
m it einer Oxydhaut iiberzogen sind, die aueli den fl. D raht ais elast. Membran so 
zusammenhalt, daB die W iderstande nach dem Sehmelzen, Erstarren u. Wieder- 
schmelzen auf ca. l° /co konstant bleiben. Es wird bei steigender Temp. gemessen 
(A  u. V potentiometr.). Fiir den Ausdehnungskoeffizienten u. die Vol.-Anderungen 
beim Sehmelzen w ird korrigiert. Ais Tomp.-Koeffizient wird definiert: a j lt j 2 =  
2( i ?2— R 1)/(R 2 -\- R x) (t2— I,). Von 20 bis etwa 450° wird in  20°-Abstanden 
gemessen; oberlialb tre ten  UnregelmaBigkeiten auf. Schwierigkeiten maeht Wismut, 
wo m it zwei Proben in  festem Żustande verschiedene W erte crhalten werden. Fiir 
festes Blei steigt der W iderstand etwas starker ais linear, fiir fl. streng linear; festes 
Pb zeigt keine Umwandlung. a0400 is t 0,0040t>, l i0 — 27,02 Mikroohm. — Ahnlich 
Zinn: zwischen 20 u. 220° keine Umwandlung, aUil00 =  0,00418, R a =  11,88 Mikro
ohm. — Z in k  zeigt zwei Minima im Temp.-Koeffizienten bei 160—180° u. 320—340°, 
was auf zwei allotrope Umwandlungen hindeutet. DaB auch beim fl. Zn, entgegen 
den bisherigen Messungen, ein positiver Temp.-Koeffizient au ftritt, is t fiir alle theoret. 
Behandlungen der Fragen ein Vorteil. a0il00 =  0,00435, R a =  5,446 Mikroohm. — 
Wismut I  h a tte  gut orientierte Krystalle, RB =  110,313 Mikroohm, an,u,0 =  0,00401. 
Beim F. t r i t t  kein Knick auf. W ismut l i  hatte  schleeht orientierte Krystalle, cincn 
grofieren W iderstand bei tiefen Tempp., bei hoheren u. im fl. Zustand den gleiclien 
wie B i l  (Spalten zwischen den Spaltflachen). Allotrope Umwandlung zwischen 160 
u. 180°; oberhalb 180° sind I  u. I I  ident. Zwischen 225 u. 275° ist der Temp.-Koef- 
fizient negatiy. (Physical Rev. [2] 34. 1588—1600. 15/12. 1929. Univ. of Colorado, 
Hale Phys. Lab.) W. A. R o t h .

Emmanuel Dubois, Uber den Voltaeffekl. Der E influp der Oxydation der Elek- 
troden. Vf. wendet die schon friiher beschriebene Methode an (C. 1929. II . 1628), 
um den EinfluB von 0 2 auf die Anderung des Yoltaeffekts zu untersuchen. Die Elek- 
trode wird in  fl. 0 2 getaucht. Darauf wird die A pparatur evakuiert u. die Spannung 
gemessen. Die Elektrodo is t elektronegativ geworden (bis zu 0,8 Volt bei Pd). Bei 
Erwarmung des Metalls in 0 2 wird das Metali noch starker elektronegativ. Wenn 
eine vorhcr in  der K alte oder in der Warme oxydierte Elektrode im Vakuum erhitzt 
wird, so wird das Metali wieder elektropositiy. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 
1260. 30/12. 1929.) L o r e n z .

R. K. Schofield, Quecksilberkath-oden. — Der kritisclie Zustand von Tr«sser. 
Besprechung einiger Arbeiten uber Polarisation an Hg-Kathoden (H e y r o y s k y ,
C. 1928. I. 2274; B o w d e N , C. 1928. II. 1747) u. uber Erscheinungen bei der kiit. 
Temp. ( C a l l e n d e r  u . P o r t e r ,  C. 1929. I- 2287). (Science Progress 24. 209—14. 
Okt. 1929.) L o r e n z .

G. Foex, Die magnetischen Eigensclmften der Mesopliasen. (Vgl. C. 1929. I. 344.) 
Die Susceptibilitat von Kórpern, die ais Mesophasen vorkommcn, w ird in  diesem u. 
im fl. u. festen Zustand bei verscliiedenen Tempp. nach der Methode von F a r a d a y  
gemessen. Durch Umkrystallisieren bis zur Feldunabhangigkeit der Susceptibilitat 
werden die ferromagnet.” Verunreinigungcn entfernt. An nem at. Substanzen werden 
V-Azoxyanisol, p-Azoxyphenetol, p-Azoxyanisolphenelol u. Anisaldazin  untersucht. 
Die Susceptibilitat der festen Phase is t temperaturunabhangig; sie geht beim F .  sprung- 
haft in die niedrigere der Mesophase uber, die ihrerseits tem peraturabhangig ist, u. 
bei einer hoheren Temp. sprunghaft in  die hóhere temperaturunabhangige der fl. Phase 
ubergeht. Der zweite Umwandlungspunkt weist weitgehende Analogie m it dem C u rie -  
Punkt der ferromagnet. Korper auf, die am Beispiel von N i  u. Ferrokóbalt aufgezeigt
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wird. — Ais smekt. Substanz wird Athyl-p-aaoxybenzoat untersucht. Sein Verh. is t 
dem der nem at. Korper analog. Indcssen is t die Suseeptibilitat der Mesophase liier 
nur schwach temperaturabhangig. Auch is t in  nemat. Phasen bei einigen Tausend 
GauB die Orientierung bereits vollstandig, in  der untersuchten smekt. erst bei 
viel hoherer Feldstśirke. K rystallisation im Magnetfeld g ibt bei dem nemat. Azoxy- 
anisol eine orientierte, stark  anisotrope Phase; bei der untersuchten smekt. Substanz 
tritfc auch eine Orientierung ein; die Verss. ergeben aber noch ungeklarte Unstimmig- 
keiten. — Die Suseeptibilitat von krystallisiertem Azoxyanisol wird gemessen. Vf. 
fiihrt theoret. t)berlegungen auf Grund der alteren Theorien des Diamagnetismus durch. 
Iln-e Giiltigkeit wird durch die tlbereinstimmung der daraus berechneten Atomradien 
der Elemente 3—9 m it den rontgenograph. gestiitzt. (Journ. Physiąue Radium [6] 10. 
421— 38. Dez. 1929. StraBburg, Facultć des Sciences de l’Univ.) E is e n s c h it z .

A. Duperier, Neue thermische Untersuchung der magnetischen Eigenschaften der 
seltenen Erden. (Vgl. C. 1929. II . 2159.) Vf. untersucht m it dem App. von F o e x  u. 
F o r r e r  (Journ. Physiąue Radium [6] 7 [1926]. 180) die magnet. Suseeptibilitat von 
Ho20 3, Yb2(S 04)3 u. Tu2(S04)3 bei Tempp. zwisehen 20 u. 315— 431°. Ho gehorcht 
dem Gesetz von C u r i e  u. W e i s s  m it £20„ =  4426-10-5 u. A — +13,5. F iir Yb u. Tu 
muB die vom Vf. modifizierte C uR lE -W E lS S sche  Gleichung: {■/ +  K ) (T  +  A) =  C 
angewandt werden. Es ergibt sich fiir Yb %20° ~  7445-10-6, K  =  +323-10~°, A =  
+ 82 ,1 ; fiir Tu werden 2 differierende Vers.-Reihen erhalten, die X2o° == 2077-10~5 u. 
2013-10~5 ergeben, im ersteren Falle kann die einfache Gleichung m it A =  +11,7 
angewandt werden, im zweiten die modifizierte Gleichung m it K  — +2G2-10-0 u. 
A =  +13,8. Die Differenzen sind anseheinend auf Yerunreinigungen zuriickzufuhren. 
(Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 47—55. Jan . StraBburg, Univ., Physikal. 
Inst.) B. K. M u l l e r .

J. H. Howey, Das magnetisclie Verftalten diinner, im  Vakuum auf Unterlagen 
aus verscliiedenen Metallen aufsublimierler Nickel- und Eisenschichten. Eisen u. Nickel 
werden auf Unterlagen aus Aluminium, Kupfer, Platin  u. Molybdan ais einige Zehntel [i 
starkę Schichten im Vakuum bei Tempp. zwisehen 100 u. 300° aufsublimiert. Infolge 
des verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten der Unterlagen sind die M etallhaute ver- 
schieden starken Spannungen ausgesetzt. Es werden Magnetisierungskuxven der ferro- 
magnet. Schichten aufgenommen. N i  erweist sich unter Zug ais magnet. auBerordent- 
lich hart, unter Druek ais weicher. Fe is t gegen die Spannungen magnet, unempfind- 
lich. Die dunnen Schichten sind durchweg magnet, harter ais massives Metali. Filme, 
die bei hoheren Tempp. niedergeschlagen sind, verhalten sich etwa wie ausgegluhtes 
Blockmotall. Besondere Sorgfalt is t auf gutes Vakuum gelegt, um nicht die Ergebnisse 
durch adsorbierte Gase zu verfalsclien. (Physical Rev. [2] 34. 1440—47. 1/12. 1929. 
Phys. Departm ent Yale Univ.) E i s e n s c h i t z .

Alpheus W. Smith und R. W. Sears, Der Halleffekt an Permalloy. Der 
H A L L -E tfek t wird an Permalloy m it 84, 81 u. 78°/o N i  (Rest Fe) untersucht. E r ist 
in  kompiizierter Weise v o m  Felde abhangig, h a t E s tre m w e r te  u. wechselt d a s  Yor- 
zeichen. Bei kleinen Feldstarken h a t ęr positive Richtung wie in  Fe, bei groBen 
negative wie in  N i. Bei Vertauschung der Feldriehtung andert er Richtung u. Zahlen- 
wert. Diese Unsymmetrie is t darin begriindet, daB er von drei unabhangigen Vek- 
toren (F e ld , Strom, Krystallachse) abhangt. M it zunehmendem Fe-Geh. riicken 
Masimum u. Nullstelle der H A L L -Spannungsfe ldkurve  gegen  gróBere Feldstarken. 
Vf. yersucht, die Kui.'ven in  zwei iiberlagerte Teilkurven zu zerlegen. Die eine ist 
negatir (klass. Theorie) u. gerade, die andere positiv u. h a t die Form der entspreehenden 
Kurve in ferromagnet. Metallen. DemgemaB ware der E ffe k t  einesteils in die Ab- 
lenkung der freien Elektronen, zum anderen Teil in  die Orientierung der Elementar- 
magnete aufzuteilen. (Physical Rev. [2] 34. 1466—73. 1/12. 1929. Ohio S tate  U n iv ., 
Mendenliall Labor. of Physics.) E i s e n s c h i t z .

A. Grebel, Das konstantę Verhaltnis des thermisclien und elektrischen Leitvermogens 
der Metalle. Zusammenstellung von W erten aus Tabellen, aus denen hervorgeht, 
daB das Verhaltnis der beiden Leitfahigkeiten eine von der N atur des Metalls un- 
abhangige Konstantę ist, wofiir aueh moderne Quanteniiberlegungen sprechen. 
Theoret. Diskussionen. (Chaleur e t Ind . 10. 569—71. Dez. 1929.) W. A. R o t i i .

Evan Jarret Lewis, Einige thermische und elektrische Eigenschaften des Bcrylliums. 
Der Be-Stab war 99,5%ig. Spezif. Warme aus der Abktihlungskurve u. Vergleichung 
m it Zn: —175,6° 0,0389, —65,1° 0,270, +9,5° 0,399, +104,0° 0,519, +190° '0,593;
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Wdrmeleilvermogen steigt regelmaBig von 0,232 bei —176° bis 0,508 bei +190,4°; 
k]=  0,3847 +  0,000751-« — 0,000000468-^ — 0,00000000027-i*. Dor spezif. Wider- 
stand u. sein Temp.-Koeffizient (vgl. C. 1929. II. 3215) sind stark von der therm. 
Vorbehandlung abhiingig. Nach Erhitzen auf 700° u. langsamem Abkiihlen erhalt 
m an reproduzierbare W erte: Der spezif. W iderstand bei ca. 20° sinkt dabei von 23 
auf 6,5—6,7 Mikroohm. Der Temp.-Koeffizient steigt erst stark  bis etwa 50°, dann 
schwach u. fast linear bis etwa 400°, oberbalb wieder stark ; bei 20° is t der W ert 
+0,00667. Das Be erleidet zwei allolrope Umwandlungen. Die Thermokraft zeigt 
einen Sprung bei —50°, einen zweiten bei +20°. Gemessen wird gegen Cu. Das 
WlEDEMANN-FRANTZ-LORENTZSche Gesetz gilt nicht. Das Yerbaltnis kjo is t bei 
+  180° 3,6-mal so groB ais f i i r —189°. (Physical Rev. [2] 34. 1575—87. 15/12. 1929. 
Cornell Univ.) W. A. R o t h .

W. H. Keesom und A. Bijl, Die Warmeausdehnung von Jenaglas 16lu. (Vgl.
nachst. Ref.) Die łetzten Bestst. differieren: zwischen 0 u. 100° 235,5 u. 242,4-10-7,
also sind die fiir die Thermometrie wichtigen Żabien fiir tiofe Tempp. nachzupriifen. 
An einer fast 1 m langen Róhre wird die Entfernung von 4 P t-Spitzen anvisiert; 
MeBgebiet —252,7 bis +100°, ferner wird der kub. Ausdehnungskoeffizient zwischen
0 u. 100° durch Auswagen m it Hg bestimm t. Das R esultat ist 242,1 • 10~7, wahrend 
aus dem (s. o.) linearen Koeffizienten 237,5-10“ 7 folgt; die Differenz is t bislang nicht 
.zu erkliiren. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 1164—66. 
Comm.-No. 203a from the Physical Laboratory of Leiden. 1929.) W. A. R o t h .

W. H. Keesom, H. van der Horst und A. F. J. Jansen. Neue Bestimmung des 
normalen Siedepunktes von Sauerstoff. (Vgl.«vorst. Ref.) In  Leiden hatte  man zuletzt 
(1908 u. 1918) —182,98c° u. —182,98!° gefunden; andere W erte sind —182,95°, 
—182,97° u. —183,00° (P.T.R.). Das gleiche GefaB wird benutzt, m it dem der Druck- 
koeffizient des He gemessen war (0,0036611). Der im vorst. R ef. bestimmte Aus- 
dehnungskoeffiziont des Glases wird benutzt. —• In  das Bad m it sd. 0 2 kommt ein 
Dampfdruckapp. m it reinem 0 2, ein He-Thermometer u. drei Pt-W iderstandsthenno- 
meter. 0 2 war aus K M n04 hergestellt. i =  —182,977 +  0,01231 (p — 760) —
0,00001624 (p —  760)2. K p.7G0 =  — 182,977° ±  0,010. (Koninkl. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proceedings 32. 1167—70. Comm.-No. 203b from the Physical Laboratory 
a t Leiden. 1929.) W. A. R o t h .

Kurt Wohl und Giinther von Elbe, Ein M ittel zur Verhinderung von Warme- 
verlusten bei Gasezplosionen und seine Verwertung zur Neubestimmung der spezifischen 
Warnie des Wasserdampfes. D eckt sich inhaltlieh m it der C. 1930. I. 654 ref. Arbeit. 
(Ztschr. Elektrochem. 35. 644—48. Sept. 1929. Berlin, Phys.-chem. Inst., Univ. 
Vortrag auf d. Tag. d. Dtsch. Bunsenges. 1929.) W. A. R o t h .

R. Fricke, Zum  thermodynamischen Verhalten konzenlrierter Losungen. Nach 
Versuchen m it J. Liike. (Vgl. C. 1928. L 167.) Dampfdrucke von konz. Lsgg. von 
Thoriumnitrat, Ammoniumnitrat, Glycerin, Nationlauge u. Harnstoff werden nochmals 
gemessen, bei 0 u. + 10 , oder 0 u. +15°, z. T. an  iibersatt. Lsgg. Die mola.ren dif- 
ferentialen Yerdiinnungsarbeiten A  u. die molaren differentialen Verdiinnungs- 
warmen U werden berechnet. Bei Th(N 03),! werden merklich andere W erte ais friiher 
beobachtet. Die Vetdiinnungswarmen werden bei etwa 20° in einem elektr. geeichten 
Weinholdbecher d irekt gemessen; Eichung durch i2 w t. U ntersucht werden: NaOH, 
Glycerin, MgCL, ZnOU, Th{NO^)v  Na-Acetat. Die molaren differentialen Verdunnungs- 
warmen U werden graph. abgeleitet u. m it den aus den Dampfdrucken bei 15° be- 
rechneten Yerdiinnungsarbeiten A  verglichen. Die friiher abgeleiteten Beziehungen 
werden (auBer fiir Glycerin) bestatigt: F iir die konzentriertesten Lsgg. von NaOH, 
ZnCL, Na-Acetat u. Th(N 03)4 ist TJ^> A . D ie  K iRCHH OFFsche Gleiohung i s t  zur 
Berechnung der Verdunnungswarmen gut benutzbar, wenn d ie  [/-W erte groB u. die 
p-Werte genau bestimm t sind. D ie berechneten u. d ie  gemessenen W erte von T] 
stimmen geniigend iiberein, auBer bei Th(N 03)4 u. fiir yerdiinntere Glycerinlsgg. 
Die Quellungsicdrme wasserarmer Gele, d ie  calorimetr. schwer zu bestimmen ist, muB 
man gut aus genauen jj-Messungen bei benachbarten Tempp. ableiten konnen; auch 
dort ist U >  A , n icht V  =  A . (Ztschr. Elektrochem. 35. 631— 40. Sept. 1929. 
Munster, Chem. Inst., Univ. Vortrag auf d. Tag. d. Dtsch. Bunsenges. 1929.) W. A. R.

Motoo Watanabe, Thtrmodynamische Werte fiir Bleisulfid und des Standard- 
ptitenłial von Schwefel. Aus den Rk.-Konstanten yon J e l l i n e k  u . D E U T E I/(C . 1929.
II. 2544) wird fiir [Pb] +  [S]rh. =  [PbS] die Bildungswarme bei 25° zu —22,86, 
die freie Energie zu —22,22 kcai. abgeleitet, die Entropie von [Pb] zu 21,01 Ein-
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heiten, das Standardpotentia E*sg° [S/S ) zu 0,48 Volt. (Buli. Inst. physieal eliem. 
Res. [Abstraets], Tokyo 2. 112—13. 12/12. 1929.) W. A. R o th .

R oger Martin, Eigensćtmften des Wasserdampfes. Spezifische Warnie und Er- 
liitzungswarme des iiberhitzten Wasserdampfes fiir Drucke von 1— 120 kg bis zur Satligungs- 
łemperalur von 550°. Die neueren Arbeiten in  Amerika, England, der Tsckccho- 
slowakei, Deutsehland u. Frankreich werden zusammengefaBt u. neue Tabellen u. 
Diagramnie aufgestellt. (Chaleur et Ind . 10. 605—14. Dez. 1929.) W. A. R o t h .

Fusao Ishikawa, Tliermodynamische. Werte fiir  einige metallische Sulfate. U nter 
Benutzung der Daten fiir H2SO„ aq ( L e w is  u . R a n d a l l ,  S m i th  u . M a y e r )  erhalt 
V f.: Hg^SOi'. freio Bildungsenergie bei 25° —147,83 kcal, Entropie 50,13; PbSOĄ: 
freie Bildungsenergie — 192,61, Bildungswarme — 217,17 kcal, Entropie 38,83; 
Tl^SO t: freie Bildungsenergie — 196,74, Bildungswarme — 219,07 kcal, Entropie 
59,93; Ag2SO,i'- freie Bildungsenergie —145,95 kcal., Entropie 54,56. (Buli. Inst. 
physieal chem. Res. [Abstraets], Tokyo 2 . 111. 12/12. 1929.) W . A. R o t h .

Cccii W. Davics, T he co n d u c tm ty  of solutions and th e  m odern dissociation theory . L ondon:
Chapm an & H all 1930. (204 S.) 8°. 15 s. ne t.

Aa. K olloidchem ie. Capillarchem ie.
V. Kohlschiitter, Vom Alom zur Geslalt. Es werden Erwiigungen iiber den Zu- 

sammenhang zwischen Stoff u. Stoffgestaltung angestellt; aus dem groBen Gebiet wird 
nur ein Ausschnitt in  Betraeht gezogen, der ais Chemie krystalliner Aggregalionsform.cn 
bezeichnet werden kann. Ais Beispiele Werden besehrieben u. in  Abbildungen dar- 
gestellt: Zers.-Prodd. von Rhodanąuecksilber (sog. Pharaoschlangen), Fasertonerde, 
Silicatgewachse, natiirliches u. kiinstliches Ilaarsilber, Elelclrolytsilber, Ausscheidungen 
von Calciumoxalat in  Pflanzenleilen (die Gestaltung dieses Rk.-Prod., das aus einer 
rcin anorgan. Ionenfallung hervorgeht, scheint artspezif. fiir bestimmte Pflanzen zu 
sein), CaC03 in  der Modifikation des Yaterit, Kalkkorper in  der Bauchdecke von>Holo- 
thurien, Bleibaume u. verscliiedene Somatoide. Den Zusammenliang von Stoffnatur 
ii. Stoffgeh. versucht Vf. in  einem Bilde zu kennzeichnen: „G estalt liegt n icht um den 
Stoff wie das Kraftfeld um den geladenen Leiter, der es in  jodem Punkte durch seine 
Form u. Dimension bestimmt. E in solcher Yergleich ist allenfalls auf den einheitlichcn 
Krystall anwendbar. Bei Objekten, wie sie hier betraehtet wurden, ist Gestalt ani Stoff 
gewissermaBen m it Riemen befestigt, die selbst aus Fasern u. Faden geflochten, ver- 
sehieden verteilt u. gestrafft, die G e sta lt  ais ein AuBen doeh schlieBlieh in  ganz be- 
stimmter Weise an den Stoff ais ein Innen fesseln. Die Fasern u. Fcdern der Riemen 
sind die Eigg. der Atome im M E N D ELEJEFFschen Sinne. E in  zweites Bild erganzt 
vielleicht das erste zweckmaBig: E in  Transmissionssystem, dessen Teile der Gesamtheit 
der ehem. u. physikal.-chem. Eigg. u. Wrkg.-Móglichkeiten der Stoffarten entsprechen, 
erzeugt den spezif. geformten Kórper u. se tzt so Atom u. Gestalt in  Beziehung." 
(Kolloid-Ztschr. 50. 1— 12. Jan . Bern.) W r e s c h n e r .

H. R. Kruyt, Probleme der modemen Kolloidchemie. I. Die Stabilitat der sus- 
1>ensoiden Sole. AUgemein gehaltene Besprechung der Stabilitiitstheorie von H a r d y - 
P o w is  u. anschlieflender Arbeiten. (Chem. Weekbl. 27- 36—37. 18/1. Utrecht, 
VAN’T H O FF-L ab.) GROSZFELD.

H. R. Kruyt, Probleme der modemen Kolloidchemie. I I .  Potentialverminderung 
durch Elektrolyte. (I. vgl. vorst. Ref.) Fortsetzung der zusammenbangenden Be- 
sprechung. (Chem. Weekbl. 27. 54—55. 25/1.) G r o s z f e l d .

S. Liepatow, Notiz iiber Bau und Stabilitat kolloider Teilchen. Im  AnschluB an 
W e i m a r n s  Arbeit iiber hoimatomige Verbb. (C. 1921. I I I .  150) g ibt Vf. theoret. Be- 
traehtungen iiber Bau u. S tabilitat von Kolloidteilchen. „Das Kolloidteilchen tragt 
auf seiner Oberfliiche die Ladung des Ions, dessen Atome fahig sind, sich m it dem 
Teilchen homoehem. zu binden, da sich in  dem Kolloidteilchen die gleichen Atome wie 
im ło n  befinden. — Eine maximale Bestandigkeit besitzt ein Sol, wenn die ganze Ober- 
flaohe der Kolloidteilchen m it Homoatomen (Ionen) des Stabilisators gesatt. ist.“ 
(Kolloid-Ztsehr. 50. 74—76. Jan . Moskau.) WRESCHNER.

G. P. Woronkow und Gr. I. Pokrowski, Experimentaluniersv.chung der Ab- 
sorptionsfdhigkeit einiger Stoffe fiir Licht rerschiedener Wellenlangen ais Funktion der 
Teilchengrófte. I n  einer friiheren Arbeit (C. 1927- I I .  2652) wurde gezeigt, daB dio rote 
Farbę yon HgS-Suspensionen bei Anderung der TeilchengroBe in  gewissem JUaBe in 
blauliche Opaleseenzfarbe ubergehen kann. Dieser Ubergang kann im Falle von Teilchen,
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die etwas kleiner ais 1 /i sind, beobaohtefc werden. Der Effekt is t aber relativ  schwacli, 
da die genannte Arbeit m it polydispersen Systemen ausgefiilirt wurdc. Es ist indessen 
moglich, aueh in  polydispersen Systemen die opt. Eigg. einzelner TcilchengróBen zu 
bestimmen. Vor einem der beiden Spalte eines Spektropliotometers von KÓNIG- 
M arT E N S  wird ein geniigend hohes AbsorptionsgefaB m it der W.-Suspension des zu 
untersuchenden Stoffes aufgestellt. Nach einiger Zeit, wenn sieli das W. boruhigt 
hat, fangt die Sedimentation der Teilehen an. Mit Hilfe der Formel von S t o k e s  oder 
m it anderen Beziehungen kann der effektive Halbmesser r fiir die groBten Teilehen be- 
stim m t werden, die sieh gerade auf der Hohe der Bcobaehtungsrichtung befinden. 
Aueh kann der entspreehende W ert von J  (In tensitat d&s durebgegangenen Lichtes) 
m it dem Photom eter bestimm t werden. Man konstruiert eine Kurve «///„ =  /  (r) u. 
erhalt durch graph. D ifferentation die Absorptionskoeffizienten fiir yersehiedene 
TeilchengróBen u. Wellenlangen. Beobaehtungsreihen an verschiedenen Suspensionen 
desselben Stoffes geben nicht ganz gleiclie Resultate, wabrscheinlieh spielt die Teilclien- 
form eine bedeutende Iiolle. Die Verss. zeigen, daB bei der Yerkleinerung der Teilehen 
ihre Absorption immer besser der Theorie von E a y l e i g i i  folgt, u. daB eine starkę 
Anderung der Farbę entsteht, wenn der Teilchenradius r e£f. <C )• wird. (Kolloid-Ztsehr. 
50. 17—19. Jan . Moskau, PtE C H A N O W -Inst. f. Volkswirtschaft.) WEESCHNER.

S. S. Bhatnagar und D. C. Bahl, tlber die Wirkung von Verdiinnung und Nicht-
e.leklrolylen auf die Ladung vcm Emulsicmsteilchen und die Miscliung von Solen. Mit Hilfe 
kataplioret. Messungen wurden die Anderungen der elektr. Ladung von Solteilchen 
untersueht, die auftreten, wenn das Sol m it einem anderen Sol gleicher oder entgegen- 
gesetzter Ladung gemiseht wird, ferner die Kataphoresengeschwindigkeit von Emul- 
sionsteilehen beim Versetzen m it N ichtelektrolyten oder Verdunnung m it Dispersions- 
mittel. U ntersueht wurden Kolloidlsgg. von As*Ss, CdS, Fe20 3, Ag-Sol u. Olemulsionen. 
(Kolloid-Ztsehr. 50. 48—55. Jan . Lahore, Indien, Univ.) WEESCHNER.

Richard Labes und Heinz Zain, Vber antugonistische lonenwirkungen an der 
Gclaline. Nach einer kolloidchem. Methode von M i c h a e l i s  u . R o n a  wird im  pn- 
Bereieh von 6,3—2,9 die Trubungs-, Floekungsgesehwindigkeit, die Breite der Triibungs- 
u. Flockungszone bei Zimmertemp. u. bei — 1°, bei einer Gelatinekonz. von 0,1. u.
0.2°/o untersueht. NaCl-Zusatz yerschmalert u. verschiebt das Flockungsoptimum 
der Gelatine nach der sauren Seite. Konzz. von 0,5—4,0 Moll. NaCl unterdriieken 
bei Zimmertemp. jegliehe Trubung bzw. Floekung. CaCl2-Zusatz verscliiebt dagegen 
das Flockungsoptimum der Gelatine nach der alkal. Seite, wobei bedeutend germgere 
Konzz. nótig sind ais bei NaCl. Die durch CaCL bewirkte Yerschiebung des Flockungs- 
optimums laBt sieli durch Zusatz entspreeliendcr NaCl-Mengen antagonist. aufheben. 
MgCl2-Zusatz w irkt in kleinen Konzz. dem CaC12 abnlich, weicht aber in  anderer 
Hinsicht betrachtlich ab. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 146. 63—77. Nbv. 1929. 
Bonn, Pharmakolog. Inst. d. U niv .; Ems, S taatl. arztl. Untersuchungsanst.) M ahn .

H. Zain, -Der Einflu/3 von Ałkaloiden auf das Flockungsoptimum von Lecithin. 
Vf. untersuchte den EinfluB verschiedener Alkaloidsalze (Morphin-HCl, Stryclinin- 
HNO„ Cocain-HCl, Chinin-HCl, Atropin-H2SO,i) auf die Floekung des Lecithins 
nach der Methode von MiCHAELTS u. R o n a  im pn-Bereich von 4,8—1,4 bei Zimmer
temp. Das Flockungsoptimum wird durch die Alkaloide im Konz.-Bereich von 
1: 20 000 bis 1: 200, ansteigend m it der Konz., s ta rk  re rb re ite rt u. nach der alkal. 
Seite versclioben. Die Reihcnfolge der Alkaloidkationen, nach der Starkę ihrer Einw. 
auf das Flockungsoptimum angeordnet, is t folgende:' Morphin <  Cocain <  Atropin <  
Strychnin <  Chinin. Nach dem Yf. is t die Alkaloidwrkg. auf die Yerschiebung des 
Floekungsoptimums beim Lecithin nicht starker ais beim Serumalbumin. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 146. 78—83. Nov. 1929. Ems, S taatl. arztl. Lfntersuehungs- 
anst., Bonn, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) M a h n .

Satyendra Ray, Verludten der Oberflaclienspannung beim Yakuum. (Vgl. C. 1928.
II. 227.) In  ein halb m it W. gefiilltes Reagensglas brachte Vf. eine senkrecht stehende 
Glascapillare. Das Reagensglas wurde m it einer Luftpumpe verbunden, un ter Zwischen- 
sehaltung von App. zur Absorption des W.-Dampfes. Beim Ahpumpen der Luft zeigte 
sich zuerst ein geringes Steigen, dann ein starkeres Sinken desMeniscus in  der Capillare. 
(Kolloid-Ztsehr. 50. 19—21. Jan . Lueknow, Indien, Univ.) W r e s c h n e r .

Heinrich Mache, t/ber die Diffusion und den tlbergang non Gasen in  Fliissigkeiten.
1. Mitt. Ldsung und Wachsen non Lufihlasen im  Wasser, Es wird ein Verf. zur Messung 
des Diffusionskoeffizienten in FU. gegeben, bei welcliem nicht gasfreie FI. benutzt,
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sondern eiu vorliandcnes Losungsgleichgewicht zwischen Gas u. Fl. durcli Einstellung 
eines Uberdruckes u. Unterdruckes gestort wird. Die Unterss. des Vf. beschaftigen 
sich zunachst m it der Abnahme von Luftbliisehen im W. unter Einw. eines konstanten 
Uberdruckes. Es wird die Tlieorie des Yorganges ontwickelt, einmal unter der An
nahme, daB die FL vollkommen ruht, das andere Mai untcr der Annahme, daB das 
Luftbliisehen von einer Hiille umgeben ist, auBerhalb welcher dic Fl. infolge von 
Strómungen standig durchmischt erseheint, wahrend innerhalb dieser Hiille die 
Strómungen gegeniiber dem reinen Diffusionsvorgang zuriiektreten. W enn die kleinste 
Entfernung dieser Hiille vom Bliischen groB is t gegeniiber dem Blaschenradius, so 
vermindert sich im stationaren Zustand die Oberfliiche des Blaseliens in  gleichen 
Zeiten um gleiche Betriige. Diese GesetzmiiBigkeit w ird durch die Verss. bestatigt. 
Der auf diese Weise an Blaschen von <  1 mm Durchmesser onnitteite Diffusions- 
koeffizient zeigt sich aber wesentlioh kleiner ais der naeh H u e n e rs  Messungen (Ann. 
Physik 60 [1897]. 134) an  ebencn Fl.-Flachen zu erwartende. W eiterhin w ird die 
Abnahme berechnet u. gemessen, die kleine Luftbliisehen durch den capillaren Druck 
erfahren. Das Ergebnis der Theorie, daB das Bliischen in  gleichen Zeiten gleiche 
Volumina abgibt, zeigte sich durch die Verss. bestiitigt. Der m it capillarem Druck 
erm ittelte W ert des Diffusionskoeffizienten stim m t bei gleicher BliischengróBe m it 
dem bei Anwendung konstanten tJberdruckes erhaltenen liberein. Es wird die Dcfinition 
eines t^bergangskoeffizienten der Diffusion (Infusionskoeffizient) gegeben, der dann 
eingefiihrt wird, wenn die Strómungen stark genug sind, so daB die Fl. standig u. in 
allen Teilen ais durchmischt gelten kann. Mit dem BUKSEifschen Absorptionskoeffi- 
zienten multipliziert, gibt- der Infusionskoeffizient das in  der gleichen Weise gemessene 
GasvoIumen, das in  der Zeiteinheit durch die Fliicheneinheit hindurchgeht, wenn gas- 
freic F l. m it einem Raum in  Beriihrung steht, in  dem das betreffende Gas Atmosphiiren- 
druck aufweist. Es wird yermutet, daB der Infusionskoeffizient sich m it den Versuchs- 
bedingungen in  ganz iihnlicher Weise iindert wie dic Warmciibergangszahl. (Sitzungs- 
ber. Akad. Wiss. Wien Abt. I I  a 138. 52f)—56. 1929. Wien, Techn. Hoch- 
schule.) G. S c h m id t .

W. V. Hanks und W. H. Mc Adams, Untersuchungen iiber Absorption. I. Leichl- 
losliche Gase. (Unter Mitwirkung von W. L. Hemeon und W. Ullrich.) Vff. wenden 
die Gesetze der Diffusion von Gasen ineinander auf die Lsg. eines Gases aus einem 
Gasgemisch durch eine Fl. an u. leiten im AnschluB an die ,,Zweifilmtheorie“ von 
L e w is  u. W h it m a x  (C. 1925. I I .  146) die beziiglichen Gleichungen fiir die Absorptions- 
geschwindigkeit ab. Diese werden gepriift an  der Adsorption von NIT, (Konz. 6,85 bis 
64,9 Mol-%) aus L uft durch W . Ais beste Gleichung ergibt sich: f 0'~ ( k lv/bD)-(D  VIZ)n, 
wobei / /  =  g gel. Gas/Stde.-qcm Beriihrungsflache; kw — g gel. Gas-cm Starkę der 
Gashaut/Stde.-qcm Beriihrungsflache; b == empir. K onstanto; D  =  innerer Durch
messer in  Zoll, V — durehschnittliche M.-Gcschwindigkeit des Gases in  lbs./sec./ 
QuadratfuB freien Querschnitts; Z  =  innere Reibung der Gasmischung in  Centipoise. 
Dic gewóhnlich angewandten Filmkoeffizienten andern sich m it dem Partialdruck 
des inerten Gases in  der Gashaut, was durch die neuen Gleichungen geniigend beriick- 
sichtigt wird. W ird s ta tt Luft H,, oder Butan ais Triigcrgas venvendet, dann werden 
bei gegebener M.-Gesehwindigkeit im  ersten Falle die Gasfilmkoeffizienten erhóht, 
im zweiten erniedrigt, entsprechend den Diffusionskoeffizienten dieser Gasc. Die Filrn- 
starke w ird durch die M.-Geschwindigkeit u. durch die innere Reibung der Gase be- 
stimmt. (Ind. engin. Chem. 21.- 1034—39. Nov. 1929. Cambridge [Mass.], Inst. of 
Technol.) R. K. M u l l e r .

A. B outaric , Bemerkungen iiber die die Adsorptionsisothermen darstellendenFor- 
■meln. Kurze Darst. der m athem at. Formulierung einiger fiir das Adsorptionsgleich- 
gewicht zmschen festen Substanzcn u. gasfórmigen oder gel. Adsorbaten. Is t /< 
das'G ew icht des Adsorbens, m  die Menge adsorbierten Stoffcs, so ist y  =  m /(t die 
K  o n z. des Adsorbates auf dem Adsorbens. y  wiichst m it c, der Konż. des adsor- 
bierbaren Stoffes im AuBenraum (Gas oder F l.); weiterhin sinkt dy/dc  m it zunehmen- 
dem c. Es werden die Formeln von ,J. P e r r i N :  1. y  =  A c / ( l  +  B c ) ;  von F r e u n u -  
l i c h :  2. y — ct-c^ u. von SCHMIDT: 3. y  — l(  1 —-e lvC) d iskutiert u. daraus dio 
Al>leitungen: dy/dc  soiyie y/c jeweils abgeleitet. Es ergibt sich fur 1. dy/dc  =  1/^4 • 
y / c - ; 2. dy/dc — fi y/c;  3. dyjdc  =  K  ( l — y). Es wird keine Entscheidung zu- 
gunsten der einen oder anderen Isothermengleichung gegeben. (Journ. Cbim. phy- 
sique 26. 492—96. 25/11. 1929. Dijon, Fac. d. Sciences.) F r a n k e n b u r g e r .
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J . M. Jo h lin , Grenzflachenadsorption ais Funlction der Konzentration kolloider 
Losungen. Die Oberflachenspannung von Na-Oleatlsgg. {0,164 bis 0,3—8-n.) wurde nach 
der Blasenmethode untersucht. F ur die ganz yerd. Lsgg. ist die Oberflachenspannung 
eine lineare Funktion von log Konz. Bei konzcntriertcren Lsgg. andert sich die Be- 
ziehung, die Oberflachenspannung erreicht ein Minimum bei 0,0019-n. u. steigt dann 
wieder bis 0,059-n., bei noch lioheren Konzz. bleibt sie konstant bis 0,164-n. Die nach 
dieser Methode gemessenen Werte sind n icht absolut. •—- Die S tabilitat der Schaume von 
Na-Oleat erreicht ein Maximum beim Minimum der Oberflachenspannung u. is t mehr 
von der Oberflachenspannung abhangig ais von der Lsg.-Konz. Unterhalb einer scharf 
definierten Grenzkonz. werden Schaume von Seifenlsgg. n icht gebildet. {Journ. biol. 
Chemistry 84. 543—51. Nov. 1929. Nashville, Vanderbilt-Univ.) WRESCHNER.

J . H . F razer, Adsorption von L uft und Wasserdampf an Steinsalzoberflachen. 
Nach der friiher (C. 1929. I. 1428) beschriebenen opt. Methode wird die Adsorption 
von L uft an  Steinsalzoberflachen in  Abhangigkeit von der Temp. gemessen. Bei 
330° is t die yollstandige Entgasung erreicht. Die Gesamtdicke der adsorbierten 
Schicht bei Zimmertemp. wird zu 6-10_8cm geschatzt. Wenn ein K rystalł bei 330° 
entgast is t u. dann die Temp. erniedrigt wird, is t in  etwa 30 Min. die der niedrigeren 
Temp. entsprechende Schichtdicke erreicht; diese Dicke is t innerhalb der Vers.- 
Fehler unabhangig vom Druck im Bereich von 760 bis 10_s mm. W.-Dampf is t ohne 
bleibenden EinfluB auf das Adsorptionsgleichgewicht, so lange sein Partialdruck 
unterhalb des W .-Partialdrueks einer gesatt. NaCl-Lsg. der gleichen Temp. bleibt; 
dies gilt allerdings nur fiir unbehandelte Oberflachen, polierte Oberflachen sind gegen- 
iiber W.-Dampf weniger stabil. (Physical Rev. [2] 34. 644—48. 15/8. 1929. Ca!i- 
fornia, Univ., Dep. of Phyeics.) LESZYNSKI.

Norman Charles Wright, Membrangleićhgewichte und sclektwe Absorption. Mittcls 
der Dialysicrgefii.Be von W r i g h t  u. R u l e  (C- 1928. I. 824) (Cellophanmembranen) 
wird das Gleichgewicht in  den Systemen NaCl-^a-CWeiMai, ĆaCl2-Ca-Caseinał, CaCl2- 
Na-Caseinat untersucht. Im  1. System is t im Gleichgewicht das Verteilungsverhaltnis 
des Na (Verhaltnis der Konzz. auf der EiweiBseite zu der auf der eiweiBfreien Seite) 
stets grófier ais dasjenige des Cl' (Verhaltnis der Cl'-Konz. auf der eiweiBfreien Seite 
zu der auf der EiweiBseite), was bei Giiltigkeit der DoNNANschen Theorie nur tm ter 
Annahme unvollstandiger Dissoziation des Na-Caseinats zu erklaren ist. Nach den 
esperimentellen D aten is t eine Dissoziation des Caseinats zwischen 62—77%  (Mittel 
68%) erforderlich, um die Ionenverhaltnisse gleich zu machen. Die Yerteilungs- 
verhaltnisse von Ca++ u. Cl' (ąuadriert) weichen viel starker yoneinander ab ais die 
entspreclienden W erte fu r Na+ u. Cl', wonach die Dissoziation des Ca-Caseinats viel 
geringer sein muB ais die des Na-Caseinats; Vf. berechnet sie zu 27—33%  (Mittel 30%)- 
Im  gemischten Na-Caseinat u. CaCl2 enthaltenden System verursacht der geringe 
Dissoziationsgrad des Ca-Caseinats eine vorzugsweise Absorption des Ca++ an  der 
Proteinscite m it entsprechendem hohen Verteilungsverhaltnis fiir Ca++ u. erniedrigtem 
Verhaltnis fiir Na+ u. Cl'. Verss. an  gemischten Systemen m it konstanter Na-Caseinat- 
konz. u. konstanter Gesamt-Cl'-Konz. unter Variierung der relativen Konz. an NaCl 
u. CaCl2 ergibt, daB m it abnehmender Gesamt-Ca-Konz. ein zunehmender Anteil des 
Ca durch die Membran geht; m it wachsender Gesamt-Ca-Konz. nehmen die Yerteilungs- 
verhaltnisse von N a+ u. Cl' ab u. nahcrn sich 1. Bei Erhóhung der NaCl-Konz. Abnahme 
des auf die Proteinseite durchtretenden Ca++ u., fiir sehr hohe NaCl-Konzz., Annaherung 
des Verteilungsyerhaltnisses yon Ca++ an 1. —  Die Ergebnisse bestatigen die fruheren 
SchluBfolgerungen des Vfs. (Journ. agricult. Science 16 [1926]. 640). D ie ungieiche 
Verteilung anorgan. Ionen an beiden Seiten der Membran kann bei Beriicksichtigung 
von 2 Faktoren — Dissoziationsgrad der Proteinsalze u. D onnan-G leichgew icht — 
Tollstandig erklart werden. (Biochemical Journ. 23. 352—57. Glasgow, Umy.) K r u g e r .

A. J .  A llm and, P . G. T . H and, J .  E . M anning und D. O. Shiels, Die Sorption 
von Wasserdampf durch akiivierte Hohkohle. IV. Isothermen bei Abwesenheit von Fremd- 
Oasen (statische Methode). (III. ygl. C. 1929. I I .  2653.) Die Sorption von W.-Dampf 
durch verschiedene Adsorptionskohlen wird bei 25°, in  einigen Verss. bei 15° u. 0°, 
bei einem W.-Dampfdruck von 0—23,7 mm u. einer Entgasungstemp. von 270° u. 
800° gemessen. Auch bei diesen IMessungen treten  Hysteresiserscheinungen bei der 
Abgabe auf. E in EinfluB der Entgasungstemp. auf diese Hysteresis konnte n icht nach- 
gewiesen werden. Beziehungen zu Adsorptions- u. Kondensationswarme werden ge- 
streift u. Sorptionsyerss. m it saureextrahierter Kohle beschrieben. (Journ.. physical 
Chem. 33. 1682—93. Nov. 1929. London, Uniy. Kings College.) R. S c h m ie d .
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A. J. Allmand, P. G. T. Hand und J. E . Manning, Die Sorption von Wasser- 
dampf durch aktivierle Holzkohle. V. A. Alkaliexlrahierte Holzkohle. B. Verzdgerung, 
Beschleunigung, Iiysteresis. (IV. vgl. vorst. Ref.) Verschiedene A rten aktiver Kohle 
werden m it Alkali ausgezogen, ziun Teil unter Druck. Dies bedingt eine Abnabme 
der sorbierten W.-Mengen bei niederen W.-Dampfdrucken, eine Veranderung der 
Kurvenform der Isotherme, so daB sie flacher wird, hoher liegt u. erst bei hoheren 
Dampfdrucken konvex zur Druckachse wird, u. eine Verminderung der nach dem 
Eyakuieren zuriickbleibenden W.-Menge zeigt. Bei wiederliolter Sorption u. De- 
sorption vergróBert sich die Menge des irreversibel sorbierten W. Dafiir verantwortlich 
sind weder MeBfehler, noch Luft- oder Aschengeh., sondern das W. wird so fest sorbiert, 
daB es auch bei Rotglut nieht auszutreiben ist. (Journ. physical Chem. 33. 1694— 1712. 
N oy. 1929. London, Univ. Kings College.) R . S c h m ie d .

S. L. Bhatia, Das Verhalten von adsorbierten Melctrolyten bei Gleich- und Wechsel- 
slromelektrolyse. Durch Gleichstrom kann an Kohle adsorbiertes CuSO,, u. NiSO., 
wieder yon der Kohle abgetrennt werden. Wechselstrom aus der Sekundarspule eines 
Induktoriums ist wirkungslos. Von CuSO,, wurden bei 40 V 83,63°/0, bei Ń iS 04 nur 
50,66°/o extrahiert. (Kolloid-Ztschr. 50. 55—58. Jan . Lahore, Indien, Uniy.) W r e s c h .

A. S. Adams, Die. Temperaturabhdngigkeit der Adsorplion von Luft an Glas.
An Pyrexglas wird aus der E llip tizitat reflektierten Lichtes auf die Dicke der Ad- 
sorptionsschicht geschlossen. Frisehe Splitter, die bis zu 15 Min. an der L uft waren, 
andern die E lliptizitat beim Eyakuieren auf 10~° mm nicht, dagegen Stiicke, die 
mehrere Tage m it Luft in Beriihrung waren. Die E lliptizitat wird bei Tempp. zwischen 
20 u. 290° gemessen u. ais Diagramm mitgeteilt. (Physical Rev. [2] 34. 1438—39. 
1/12. 1929. Berkeley, Univ. of California.) . E i s e n s c h i t z .

B. Iliin, Sedimentation und Benetzung. (Kunstliche Iiwersion des Benetzungs- 
imrmeeffektes und Benetzungswarmeproblem in  physikalisch-chemischer Analyse.) Schon 
F r e i in d l i c h  h a t darauf hingewiesen, daB bei der hydrophoben Kohle eine yerhaltnis- 
maBig kleine Benetzungswarme des W., eine groBere der organ. Fil. yorhanden ist, 
wahrend man bei dem liydrophilen Quarzpulver u. Ton gerade eine groBere Benetzungs
warme beim W. findet. Die Unterss. des Vfs. bestatigen diese Tendenz der Umkehr 
des Benetzungswarmeeffekts u. weisen auf eine gewisse Stufenartigkeit dieser Tendenz 
hin, die sich darin  zeigt, daB die benetzenden Fil. nach der GróBe ihrer Benetzungs- 
warmen (pro g Pulyer) in  Familien eingeteilt werden, u. daB nur in den Grenzen einer 
Familie der Umkehrungseffekt beim Ubergang yon lyophilen zu lyophoben Pulvern 
beobachtet wird. Diese Begrenztheit der Umkehrung wird vom Vf. dadurch erklart, 
daB die Grenzflachenbedingungen eines adsorbierenden Pulyers beim Ubergang von 
einer Fl. zu einer anderen sich andern. Die oben beschriebene Umkehrungserscheinung 
beim Ubergang von lyophilen zu lyopiioberi Pulyern kann  m an ais eine natiirUche Um
kehrung der Benetzungswarme bezeichnen, da die Pulver unter iliren naturlichen Be- 
dingungen genommen wurden. Steht der Umkehrungseffekt m it den Grenzflachon- 
bedingungen des Pulyers im Zusammenhang, so muB es moglich sein, durch kiinstliohe 
Veranderungen der Grenzflachenbedingungen eine kiinstliche Umkehrung der Benetzungs
warme zu erreichen. D u b in in  im Laboratorium yon S c h ilo w  (Moskau) h a t durch 
spezielle Bearbeitung yon Kohle ein Pulver hergestellt, das eine Umkehrung der T r a t t b e -  
schen Adsorptionsreihen ergibt; Vf. konnte m it diesem Pulyer eine kiinstliche Inyersion 
der Benetzungswarme feststellen. Ais benetzende FU. wurden A ., i-Propyl-, i-Butyl- 
u. i-Amylalkohol yerwendet. In  dieser Reihe stieg bei n. Kohlepulver die Benetzungs
warme von 10,8 auf 13,0 kleine Calorien pro g Pulver; bei dem umkehrenden Kohle- 
pulyer nahm die Benetzungswarme ab von 5,6 auf 1,0 kleine Calorien. Durch Hinzu- 
fugen geringer Dosen eines gel. Stoffes zum Losungsm. wird die GroBe der Benetzungs
warme oft stark  yerandert, die Messung der Benetzungswarme kann daher in der 
physikal.-chem. Analyse yerwendet werden. Vf. untersuchte auch die Veranderungen 
der Benetzungswarme eines n. Kohlepulvers im System Essigsiiureanhydrid-W. bei 
Konz.-Anderung. Bei Ariderung der Konz. von 0—100°/o Essigsaureanhydrid stieg 
die Benetzungswarme yon 5,8—13,0 kleine Calorien pro g Kohlepulyer. (Physikal. 
Ztschr. 30. 880—82. 1/12. 1929. Moskau, Akademie f. Aviatik.) WRESCHNER.

B. Ad organisfihe Chemie.
I- S. Teletow und N. D. Pelich, Die Ldslichkeiiskurven des Schwejcls in  einifjen 

gesdttigten Kohlenicasserstoffen der Benzolreihc und ihren CJiIorderiralen. Die aus den
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Losliclikeitsmessungen Iiervorgegangenen K urven zeigen, daB die Losliclikeit des S in 
gesatt. KW -stoffen der Benzolreihe m it wachsendem spezif. Gewicht zunimmt, wobei 
samtliche K urven bis 60° allmahlich ansteigen, um dann rapide abzufallen. Bei kon- 
stan ter Temp. fallt die Loslichkeit des S m it Einfiihrung von Methylgruppen u. steigt 
m it Einftihrung von 01. Vff. vermuten, daB S m it den KW-stoffen der Benzolreihe 
u. dereń Ohlorierungsprodd. Verbb. eingeht. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński 
ehemitschni Shurnal] 4. 387—402. 1929. Charków, Wiss. Unters.-Abt. f. anorgan. 
Ch., Lab. f. allg. Ch. d. landw. U nters.-Inst.) G u r i a n .

W. Bladergroen, Neuere Untersuchungen iiber elementcires Flucr. Sammelbericht 
iiber Darst. des F  u. dessen Einw. auf W., Lsgg. von KOH u. NaOH, Alkalicarbonaten 
u. -mctaboraten, -bisulfaten, -sulfaten u. H 2SO.„ H 3POd, Phosphaten u. Pyrophosphaten, 
H N 03, HCIO,, u. gel. Verbb. von Co, Tl, Cr, Mn, Cu u. Pb. Die Wrkg. des E auf ver- 
schiedene Anionen u. K ationen zeigt die groBe Oxydationskraft dieses Elementes, 
die die von 0 3, entwickelt an Pt-Anoden, erreicht oder iibertrifft. Die Oxydation 
von Kationen durch F ist oft durch eine Oxydation von Anionen bedingt, wie die 
Verss. von F i c h t e r  (C. 1928. I I . 2445) gezeigt haben. (Chem. Weekbl. 27. 2—7. 
4/1. Basel.) G r o s z f e l d .

L. Cambi, Uber die niedrigeren Oxydverbindungen des Stickstoffs. (Vgl. C a m b i 
u. C l e r i c i ,  C. 1929. II . 404.) Es wurden die Zers.-Prodd. der Metallhyponitrite in  
sauren Lsgg. untersucht, dabei zeigte sich stets eine Zers. in N2 u. H N 03, u. eine sekun- 
dare Zers. in  N2 u. H N 02; die Rk. wird durch die N atur u. Valenz des betreffenden 
Metalls beeinfluflt. Die verschiedenen H yponitrite wurden aus dem Na-Salz durch 
doppelte Umwandlung hergestellt, einige davon waren vorher nicht bekannt [T ltN 20 2, 
Go(OH)CoAt„02], andere entsprachen nicht den Literaturangaben. Es gelang Vf. nicht, 
die Ferro- u. Ferrihyponitrite darzustellen;. er untersuchte deshalb das Yerh. des 
Na2N20 2 in  iiberschussiger Lsg. von FeS 04, Fe2(S04)3 u. FeCl3. In  den Ferrisalzlsgg. 
bildete sich hauptsachlich N2 u. H N 03, im Ferrosulfat vor allem N20 . Die Oxydation 
m it Perm anganat wurde untersucht, u. gezeigt, daB dabei eine Zers. in  N2 u. H N 0 3 
auftritt, die den OxydationsprozeB verandert. Auch das Verh. der H2N2Ó,, u. ihrer 
Na- u. Ag-Salze m it J  wurdc untersucht, die Bk. is t von dem Alkali- oder Sauregrad 
des Mediums u. von den Vers.-Bedingungen abhangig. Das Verh. der H yponitrite m it 
Ferricyanid wurde untersucht. Die von R a s c h i g  verm uteten Zwisehenprodd. wurden 
dabei n icht gefunden. Zum Vergleich ■nnirde die Wrkg. versehiedener Oxydentien auf 
Nitroliydroxylamin untersucht zur Best. des Unterschieds im Yerh. d e r . =N O H - 
Gruppe in  dieser Verb. u. in  der H2N20 2. Es folgt eine Diskussion iiber Rkk. u. S truktur 
der Metallnitrosylsalze, die direkt aus NO u. reduzierenden Metallen oder Metallsalzen 
entstanden sind, u. iiber die Beziehungen zwisehen H 2N20 2 u. Diazohydraten. (Gazz. 
chim. Ita l. 59. 770—84. Okt. 1929. Mailand, Univ.) W r e s c h n e r .

A. P. Ssemenzow, Uber die Stereochemie der Yerbindungen mit fiinfwertigem t 
Stickstofj. Die existicrenden Theorien iiber die Konfiguration der Atome in Verbb. 
des 5-wertigen N sind in  engster Verb. m it der Existenz opt. Isomerien, die experi- 
mentell keine Bestatigung fand. — In  gewissen Fallen yerhalt sich das N-Atom so 
wie das C-Atom im Methan u. folgt der L e  B e l-V A N ’t  HoFFschen Regel. Demzufolge 
schlagt Vf. fiir das N R4-Kation die tetraedr. S truktur y o i\  Die Lage des Anions is t 
in den nichtdissoziierten Moll. u. K rystallen verschieden, was den Polymorphismus 
yon Verbb. m it 5-wertigem N  erklaren konnte. (Ukrain, chem Journ. [ukrain.: U kra
iński chemitschni Shurnal] 4. 323—25. 1929.) G u r i a n .

F. C. Kraeek und R. E. Gibson, Der Polymorphismus von Natriumsulfat.
III. Dilatometrische Untersuchungen. (II. vgl. C. 1929. I I .  2764.) Vff. suchen die aus 
den friiheren Unterss. gezogenen Schliisse durcli dilatom etr. Bestst. zu stiitzen. Ge- 
wohnliehe Glasdilatometer erwiesen sich zur Unters. der Umwandlung bei niedriger 
Temp. ais ungeeignet, da es unmoglich war, aus Lsg. Krystalle ohne Einschliisse von 
Losungsm. zu gewinnen. N a2S 04 wird erst durch Erhitzen auf 400° vollkommen ent- 
wassert. In  einem Yollkommen entwasserten N a2S 04 gehen die Umwandlungen aber 
zu langsam vor sich. Daher wurde ein D ilatometer verwendet, welehes bei so hohem 
Druck zu arbeiten gestattet, daB W. unterhalb 270° fl. bleibt. Die H erst. dieses Druck- 
Dilatometers TOrd eingehend beschrieben. — Zunachst wird vollstandig trockenes Salz 
in einem gewóhnliehen Glas-Dilatometer oberhalb 200° untersucht. Bis 241° is t die 
Espansion normal; oberhalb dieser Temp. beginnt sehr langsam die Umwandlung. 
Bei etwa 245° wachst das Volum rasch, doch is t die Umwandlung erst bei 260° nach 
etwa 1 Stde. beendet. Beim Abkiihlen nim m t nach normaler K ontraktion das Yolumen
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bei 235° raseh ab, aber nur bis auf die Halfte des urspriinglickcn Wertes. Dor Knick- 
punkt der Temp.-Volum-Kurve bei 235° is t selir gu t reproduzierbar. Zwischęn 220° 
u. 230° setzt noch einmal eine anomale K ontraktion ein, zuerst raseh, dann lang- 
samer, u. die Kurve beginnt m it der Erhitzungskurve zusammenzufallen. Die Volum- 
anderungen sind alle positiv; die bei kóherer Temp. bestiindige Form besitzt immer 
das grófiere spezif. Volumen. — Erhitztes Na2SO., liegt bei etwa 200° ais I I I  (vgl. die 
fruheren Yeróffentlichungen) vor. Es handelt sich also hier um folgende Phasen- 
anderungen I I I  — ->- I ;  I  — >- I I  u. I I  — III .  Die Anderung I  ^  I I  geht in  beiden 
Riohtungen raseh u. oline Verzogerung vor sich, wahrend I I I  — ->- I I  im trockenen 
Zustand nicht e in tritt; bei hóherer Temp. setzt dafiir dann I I I  — >- I  ein. — Fiir die 
Unterss. m it dem Druckdilatometer wurde ein P raparat verwendet, das 3 Monate 
bei 110° getrocknet war; mkr. Unters. ergab, daB es sich um Thenardit handelte. U nter 
einem Druck von 50 Megabaren wurde das Salz von 160— 260° erhitzt. E in leichter 
Knickpunkt in  der Temp.-Vol.-Kurve zeigte die Umwandlung V —— IV an. Bis 
zu 220° steigt dann die Kurve stetig an, von da an  t r i t t  eine kleine Anderung in  der 
Neigung auf; bei 241° wird die Volumenanderung gróBer u. is t bei 255— 260° beendet. 
Die Abkiihlungskurve is t der m it dem Glasdilatometer erlialtenen sehr ahnlich. Zuletzt 
verliiuft die Kurve jedoch hóher ais die urspriingliche, da I I I  vorliegt. — Nunmehr 
werden die Kuryen fiir Salz im K ontak t m it gesatt. wss. Lsg. aufgenommen. Die Ggw. 
von W. beschleunigt die Umwandlungen. Die Ergebnisse bestatigen die Schlusse 
aus fruheren Arbeiten u. zeigen das Existenzbereich jeder Phase (untere Zahlen; obere 
Zahlen Yolumanderungen in ccm/g):

0,0005 Ł -  0,0034 0,0070
V < IV  < ■>- I I I  : = = ±  I.

160— 180° 185° 241“
I I  ist bei geringen Drueken nicht s tab il; aber wenn I  — y  I I I  verhindert wird, dann 
t r i t t  I  ^  I I  reversibel bei 236° m it einer Volumverminderung von 0,004 ein. (Journ. 
physiealChem. 34.188—206. Jan . Washington, C ARN EG IE-Inst., Geophysikal. Lab.) L o r .

E. Rinck, Gleichgewiclit im  geschmolzenen Zusland zwischen Kalium, Nalrium  
und ihren Jodiden. Dio Rk. Na +  K J  === K  +  N aJ  wird bei 800° in  gleicher Weise 
untersueht wie friiher diese Rk. m it Br (C. 1929- II. 535). Die K onstantę des M.W.G. 
ergibt sich im Mittel zu 56. Die K onstanten der entspreehenden Rkk. m it Cl, Br oder J  
verhalten sich etwa wie die Atomgewichte: K ci/K sr =  0,48; K ci/K j =  0,25. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 189. 1272—74. 30/12. 1929.) L o r e n z .

S. H. Carsley, Die Reduktion von Alkalinitrat dureli Ferróhydroxyd. BAUDISCH 
u. W e l o  (C. 1924. II. 2315) fanden, daB N aN 03 nur unter bestiinm ten Bedingungen 
durch Fe(OH)2 quantita tiv  zu NH3 oxydiert wird, u. zwar in  noutraler oder in  stark 
alkal. Lsg. Die Erklarung, die B a u d i s c h  u . W e l o  gaben, schien Vf. nicht befriedigend. 
Verss. ergeben folgendes: Friseh dargestelltcs Fe(0BL)2 reduziert N itrate  u. geht dabei 

'qu an tita tiv  in  Fe30.j iiber. In  neutralen, verdiinnten Lsgg. die yorher erhitzt waren, 
wird das N itra t viel langsamer reduziert, weil das Fe(OH)2 beim Kochen in eine dichtere 
Form iibergeht u. W . verliert. Dies t r i t t  in  scliwach alkal. Lsgg. mehr hervor ais in 
neutralen Lsgg. In  starker alkal. Lsgg. wird das Fe(OH)2 beim Kochen teilweise 
peptisiert, so daB in diesen Lsgg. die Oxyd. wieder schnell vor sich geht. W ird durch dio 
Fe(OH)2-Lsg. Luft durchgeleitet, dann bildet sich ein labiles hoheres Oxyd, vielleicht 
Fe20 ., aas m it N itra t n icht reagicren wird. — Vff. bestimm t in einfacher Weise die 
Absetzgeschwindigkeitcn von Fe(0H )2. Friseh gefallte Lsgg. setzen sieh schon bei 
geringen(l%) Alkalizusatzen bedeutend schneller ais in  neutralen Lsgg. ab ; bei wei terem 
AlkaHzusatz nim m t die Absetzgesckwindigkeit langsamer ab. Vorher gekochte Lsgg. 
setzen sich aueh in neutraler Lsg. sehr raseh ab. Bei Alkalizusatzen von mehr ais 
10% steigt die Absetzzeit an ; bei 28% Alkali is t sie so groB wie bei der friseh gefallten 
neutralen Lsg. (Journ. physieal Chem. 34. 178—87. Jan . 1930. Comell Univ.) LOR.

T. R. Briggs und W. S. Benedict, Germanium. X X X II. Legierungen des Ger- 
maniums. Eine vorldufige Unlersuchung des Systems Blei-Germanium. (X X X I. vgl. 
B r i g g s ,  Mc D u f f i e  u. W i l l i s f o r d ,  C. 1929. II. 3116.) Therm. Analyse u. mikro- 
photograph. Unters. des Systems Pb-Ge. Beide Metalle sind wahrscheinlich ais Fil. 
ineinander gel. u. bilden keine festen Lsgg. Beim Abkuhlen der fl. Legierungen schcidet 
sich alles Ge ab, beyor sich Pb abscheidet.
Atom-% Pb: 1,3 3,2 7,9 23 33 42 52 69 80
1. H altepunkt: 935° 926° 918° 893° 875° 865° 853° 827° 802°
2. Haltepunkt; F . des Pb.
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Bei hoheren Atom-%  Pb laBt sich kein 1. H altepunkt bestimmen. Die Mikrophoto- 
gramme dor Legierungcn zeigen, daB Gc in  charakterist., meist selir groBen Krystallcn 
in Pb cingebettet ist. -— Das Verh. des Systems Pb-Ge ist dem des Systems Si-Sn 
(T a m a r u , Ztschr. anorgan. allg. Chem. 61 [1909]. 40) sehr ahnlich. Die Stellung 
des Si gegenuber Sn is t der Stellung des Ge gegeniiber Pb prakt. ident. Eine solche 
symm. Beziehung besteht im allgemeinen in  anderen Gruppen des period. Systems 
nicht. (Journ. physical Chem. 3 4 . 173—77. Jan . Cornell Univ.) L o r e n z .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
S. Rosch, Aus der Dunkelkamnier des Mineralogen. {Die Bedeutung der Photo- 

graphie fiir die mineralogische Wissenschaft.) Zusammenfassung. (Photogr. Korre- 
spondenz 6 6 . 2—12. Jan . Leipzig, Inst. {. Minerał, u. Petrogr. d. Univ.) L e s z .

Ivar Oftedal, Uber die Krystallstruktur von Bastnasil. Eine D e b y e - S c h e r r e r -  
Aufnahme von Bastnasit R FC 03 [R =  (Ce, La . . . .)] lieB sich m it einer hesagonalen 
Elementarzelle restlos indicieren, fiir die sich aus den yorhandenen Dichteangaben 
(4,83—5,20) ein Geli. von 1 Mol. RFC03 berechnete. Die sich hieraus ergebende ein- 
deutige Lage der R-Atome wird durćh die Identitatsyerteilung bestatigt. Aus einer 
LAUE-Aufnahme folgt jedoch, daB eine Zelle m it 3 Moll. R FC 03 anzunehmćn is t m it 
den Abmessungen c =  4,859 ±  0.004 A, a  =  7,094 ±  0,007 A, c/a =  0,685; krystallo- 
graph. Achsenyerhaltnis 0,67 986. Die Einordnung der F, C u. O in das schon vorhandene 
R-G itter fiihrt zu befriedigender Ubereinstimmung zwischen bercchneten u. beob- 
achteten Intensitaten. Wahrscheinliche Raumgruppe D33ft m it gewóhnlichen hexa- 
gonalen Achsen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. 
72. 239—48. Nov. 1929. Oslo, Univ. Geol. Museum.) W a g n e r .

Felix Machatschki, Uber die Formel des Risorites und Ferguscmites. Die Zus. 
von Risorit u. Fergusonit wird auf den gleichen Formel-, X Z(0, OH)., u. S truk tu rtyp  
YNbO,| (Yttrium niobat) unter Annahme atom arer Isomorphie zuriickgefuhrt. U nter Z 
sind dabei im wesentlichen die Elemento Al, Ti, Nb, Ta zusammengefaBt, unter X : Ca, 
Ytter- u. Cererden, Fe, Th, U. Risorit unterscheidet sich Tom Fergusonit durch einen 
gróBeren Geh. an  Ti, das an die Stelle yon Nb u. Ta getretenist. Die strukturelle Id en tita t 
ron Risorit u. Fergusonit h a t die Unters. durch B a r t h  (C. 1926. II. 2048) ergeben. 
Die A rt der einander isomorph yertretenden Elemente laBt sich aus dem period. System 
der Elemente m it Hilfe der yom Vf. erweiterten „Diagonalregel“ von G o l d s c h m id  
(C. 1925. II. 1127. 1926. II . 1390) ablesen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Rristallphysik, Kristallehem. 72. 291—300. Nov. 1929. Graz, Minerał. In stit. d. 
Univ.) W a g n e r .

Luka Marić, Beilrag zur Kennłnis der Verwitlerimg unserer Granite. Die Analyse 
yon frischem u. yerw ittertem  Andalusitgranit aus dem Steinbruch der Moslayacka 
Gora zeigte, daB die Yerwitterung keine wesentlichen chem. Veranderungen zur Folgę 
hat. Es findet eine Zunahme des Geh. an  Fe20 3, K zO u. H 20  s ta tt. Im  Oligoklas wurde 
eine geringe Abnahme yon Na20  u. CaO festgestellt. Vf. yerm utet, daB die Verwitterung 
der untersuchten Granite auf die Kaolinisation u. die H ydratation  zuriickzufuhren 
ist. (Arhiv Hemiju Farm aciju Zagreb 3. 183—87. 1929. ICroat. Nationalmuseum. 
Minerał. Petrogr. Abt.) G u r i a n .

I. PargaPondal und J. Vazques Garriga, Beitragzur Untersuchung der Wolfram- 
mineralien in  der Provinz Galizien. I . Analyse der Wolframite von La Brea, Corpifio 
und Carboeiro, Lalin  (Pontevedra). Vff. untersuchen róntgenspektrograph. galiz.
Wolframite, in  einer Probe von La Brea werden Linien yon Ta, Nb u. Ti nachgewiesen. 
Der Ta-Geh. wird auch ąuan tita tiy  untersucht (6%  im Riickstand). (Anales Soc. 
Espanola Fisica Quim. 28. 79—82. Jan . Santiago, Lab. f. analyt. Chemie.) R . K. Mii.

W. P. Kotschetkow, Kalivorkommen im  Ural. Das Vork. in  S o l i k a m s k  
wird beschrieben. Die Abwesenheit yon Kieserit in  den Salzen is t fur die Gewinnung 
konzentrierten Salzes m ittels Rekrystallisation yon Vorteil. Die Kaliyorkk. enthalten 
im Durchschnitt 2/3 Carnallit u. 1/3 Sylvinit. Der Sylvinit ist frei von Mg u. kann  ais 
Dungemittel benutzt werden, wahrend der Carnallit aufgearbeitet werden muB. Dieses 
Verf. ist m it der Frage der Verwendung seines Geh. an  Mg, J  u. Br eng yerkniipft. 
Der groBte Teil des Sylyinits der Gruben enthalt rund 24% KC1. Die Uberfuhrung 
des rohen Salzes in  handelsubliche Prodd. geschieht in  3 Sorten: Sylyinit m it 15% 
K20, Kalisalz m it 30%  K ,0  u. 85%ig. KC1. Die beiden ersten Sorten werden durch
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mcchan. Aussuchen u. Malilen gewonnen. (Engin. Mining Journ. 128. 842—45. 30/11. 
1929.) ___________ ___  W iL K E .

[russ.] A. I. Busik, K urzo geologische Um risso iiber die Anzeichen des Gas- und E rdol- 
vorkom m ens im G ebiet N ow aja K asanka  und  U ral-E m ba. Ssaratow : K ra j Polygraf- 
Prom . 1929. (8 S.)

[russ.j P. N. Jefimow, Schieforvorkom men im  m ittle ren  W olgagebiet (Ssainara). Ssam ara: 
Ssam Polygraf-T rust 192!). (26 S.)

D. Organische Chemie.
Austin M. Patterson, Die Nomenklatur organisclter Verbindungen von komj)lexer 

Funktion. Aus vier fiihrenden Journalen der chem. L iteratur des Jahres 1928 wie 
aus yier Lehrbiichern wurde an  2557 untersuckten Fallen yon organ. Verbb. m it 
mehrfaeher Funktion festgestellt, in  welcher Weise die einzelnen Funktionen fiir die 
Namenbldg. maBgebend waren. Es ergaben sich bestimm te RegelmaBigkeiten, aus 
denen Vf. eine yersuchsweise Anordnung des Vorrangs der Funktionen nach folgender 
Reihenfolge abstrahiert: Onium, Arsonium u. Stibonium, Carboxyl, Sulfonsaure- 
gruppe, cycl. Base, Heteroeyelus (andere ais cycl: Base), Keton u. „K eton" (CO neben 
einem Heteroatom), Alkohol, Arseno, Azo, Phenol, Amin, Amid u. Ather. Fiir die 
nicht aufgefiihrten Funktionen, wie z. B . Imid, Aldehyd usw., is t die Einordnung 
auf Grund der D aten n icht so scharf festlegbar. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 
1012—17. 28/8. 1929. Yellow Springs [O.], Antioch Coli.) B e h r l e .

F. M. Jaeger, Tetraedrisclbe oder pyramidale Konfiguration bei Methanderivaten. 
Auf Grund der neueren Literaturangaben kommt Vf. zu dem SchluB, daB zunachst 
kein AnlaB besteht, an  der alteren Auffassung zu zweifeln. Auch eine weitere esperi- 
mentelle Unters., die notwendig erscheint, diirfte yoraussichtlich die tetraedr, oder 
umgeformte tetraedr. Konfiguration bestatigen. (Chem. Weekbl. 27- 50—52. 25/1.) Gl).

John R. Sampey, Relative Reduktionsgeschwindigkeiten aromatisclier Nitro- 
verbindungen. In  Abanderung einer friiheren Methode (C. 1928. I. 316) wurden zur 
Erm ittlung der relatiyen Red.-Geschwindigkeit genau 50 ccm alkoh. HCI (aus 20 ccm 
37°/„ig. HC1 m it 95°/0ig. A. auf 1 1 verd.) in  einen 300-ccm-Erlenmeyer pipettiert, 
die Luft durch einen N2-Strom entfernt, soviel festes SnCL, 2 H sO (0,6 g) zugegeben, 
um die Lsg. genau 50 ccm 1/10-n. Jodlsg. aquivalent zu machen, der Erlenmeyer in 
einen auf 75° gehaltenen Thermostaten gegeben u. nach Erwarmung auf diese Temp. 
eine gewogene Menge der Nitroyerb. eingefuhrt. Nach einer bestim m ten Zeit wurde 
abgekiihlt u. das uberschiissige SnCl2 m it Vi<rn - Jodlsg. zuriicktitriert. Untersucht 
wurden Nitróbenzol, o-, m- u. p-Nitrochlorbenzol, o-, m- u. p-Nitrobrombenzol, o-, m- 
u. p-Nitrojodbenzol, o-, m- u. p-Nilrololuol, m- u. p-Nitranilin, o-, m- u. p-Nitrophe?iol, 
o-, 7n- u. p-Nitrdbenzoesdure, m- u. p-Dinitrobenzol, 2,4-Dinitrochlor- u. -brombenzol,
2,4-Dinitrotoluol, 2,4,6-Trinitrotoluol u. 2,4,6-Trinitrobenzoesaure. Allgemein wurde 
das p-Deriv. am schnellstcn reduziert, dann folgten das m- u. zum SchluB das o-Deriv., 
auBer bei den 3 Nitrobenzoesauren. Die entsprechenden Chlor-, Brom- u. Jodnitro- 
benzole werden ungefahr gleich rasch reduziert. Eine Zunahme der [H ‘] der S n d 2- 
Lsg. yergróBert die Red.-Geschwindiglceit, Zugabe von W. yerm indert sie. W ird die 
SnCL-Konz. bis zum 10-fachen yariiert, so stimmen die fur eine Rk. zweiter Ordnung 
berechneten K onstanten gut zu dem komplesen System. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52. 88—92. Jan . Birmingham [Alabama], Howard Coli.) B e h r l e .

John R. Sampey, Die Polaritat der Koldenstoff-Halogenbindung. I I I .  Der 
liemmende Einfluji von Wasser auf die saure Hydrolyse von Halogennaphtlwlen. (II. vgl.
C. 1928. I. 316.) Nach der im vorst. Ref. benutzten Methode wurde erm ittelt, daB 
die Gesehwindigkeit d e r  Hydrolyse von l-Jod-2-oxynaphihalin  durch SnCl2-2 H 20  
in alkoh. bzw. essigsaurer Lsg. von HCI dureh Zugabe yon W. sich yerringert. SnCl2 
u . J  reagieren kaum miteinander i n  HCI in  Essigsiiure, d ie  n u r  wenig F e u c h tig k e it 
enthalt. Neutralsalze, yon denen KC1, NaCl, KBr, NaBr, LiCl u. SnCl, zugegeben 
wurden, erhóhen die Hydrolysegeschwindigkeit. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 93 
bis 95. Jan. Birmingham [Alabama], Howard Coli.) BEHRLE.

E. Briner und R. Wunenburger, Uber die Ozonisierung non Acetylen. (Arch. 
Sciences physiques nat., Genfeye [5] 11. Juli/Aug.-Heft. 106. — C. 1929- U  
1140.) WRESCHNER.

J. Timmermans und Hennaut-Roland, Untersuchung einiger l$oamylverbindungen. 
Die in der Literatur bisher angegebenen K onstanten der Isoamylyerbb. sind fast allo



1 9 3 0 .  I .  D- O k g a n is c h e  C h e m ie . 1 6 1 3

ungenau. Vff. stellen von einem reinen Isobutylbromid aus einheitliehe Verbb. dar. — 
Isoamylalkohol. Aus Isobutylmagnesiumbromid u. Trioxymcthylen. K p.700 1 32,00°, 
d t j d p  =  0,30° pro 10 mm. E rs ta rrt in  fl. Luft glasartig. D.°4 0,823 90; D .I54 0,812 89;
D .3°4 0,801 75;’ Ausdehnungskoeffizient bei 15° 0,000 92; nr16 =  1,405 93; na15 =
1.406 33; nD16 =  1,408 51; ngi5 =  1,408 53; ngr15 =  1,412 40; n315 =  1,413 52; nv16 =  
1,416 48; n . /5 =  1,417 83 (r, g, gr, v =  roto, gełbe, griine, violette He-Linie). d n / d ł  
fiir a, D, /?, y  =  36, 37, 38, 40 X 10-5. Oberflachenspannung y  bei 15, 20 u. 30° =  24,77, 
24,32 u. 23,44 dyn/cm. Viscositat t} bei 15° 481 X 10~4, bei 30° 296 X 10~4. — Iso- 
amylbromid. Aus Isoamylalkohol u. HBr-Gas bei 105—125°. Naeh Waschen m it W., 
H 2S 0 4, W., Soda u. Trockncn m it CaCl2 erhiilt man bei der Dest. ein konstant sd. Ge- 
miseh m it Isoamylalkohol (Kp.7C0 118,30°; D.°4 1,136 53), das man durch Behandlung 
m it P20 5 vom Isoamylalkohol befreit. K p.760 120,65°. d tjd  p  =  0,40 fiir 10 mm. 
E rstarrungspunkt — 112,0°. D.°4 1,229 12; D .154 1,209 54; D .30,, 1,189 89; Ausdehnungs
koeffizient 0,00111. nr16 =  1,439 96; na15 =  1,440 67; nD15 =  1,443 32; ng15 =  
1,443 37; ngr15 =  1,448 28; n^15 =  1,449 56; nv15 =  1,453 59; n y16 =  1,455 31; d n [ d t  
fiir cc, D, gr, y  =  49, 50, 49, 51 X 10~5. r) bei 15° 792 x  lO”6, bei 30° 652 X 10-5 g/cm/ 
sec. y  bei 15, 20 u. 30° =  26,40, 25,86, 24,79 dyn/cm. — Diisoamyl. Aus Isoamylbromid 
u. Na in  A. K p.700 160,00°; d t\d  p  =  0,50° fiir 10 mm. F. —49,2°. D.°4 0,737 85;
D .1B4 0,726 40; D.304 0,714 94. Ausdehnungskoeffizient bei 15° 0,001 06. nr16 =
1.407 87; na15 =  1,408 30; nD16 =  1,410 49; ng15 =  1,410 50; ngr15 =  1,414 47; n,,15 =
1,415 64; nv16 =  1,418 53. d n /d  t fiir r  u. a  44, fiir D, g u. gr 45 X 10~5. t]u  — 889 X 
10~5, ij30 — 703 X 10~5 g/cm/sec. y 15 =  22,78, y20 =  22,22, y30 =  21,14 djm/cm. E in  
Diisoamyl von K !ahlbaitm  ha tte  denselben K p., aber eine hohere D. (D.°, 0,739 66) 
ais das synthet. P raparat. Zahlreiche in  der L iteratur fiir n-Decan angefiihrto K on
stanten  gehóren in  W irklichkeit zum Diisoamyl. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 
27. 460—72. Juli/Aug. 1929. Briissel.) OSTERTAG.

Lauder W. Jones und Randolph T. Major, Acetylclwlinchlorid. Acetylcholin- 
chlorid CH3 • CO ■ O ■ CH, ■ CH„ ■ N(CH3)3C1, scheint bisher nicht in  roinem Zustand 
bekannt zu sein. D arst. erfolgte aus Dim ethylam inoathylacetat u. CH3J ;  das Jodid 
wurde m it AgCl umgesetzt. —- Dimethylaminoathylac&tat. Aus Acetylchlorid u. Di- 
methylaminoąthylalkohol. K p.80 86— 88°. CjHjąOjN +  HC1. F . 129— 130° (aus 
absol. A. +  A.). Sehr hygroskop. — Acetylcholinjodid, C7H ,0O„NJ. Aus Dimethyl
am inoathylacetat u. CH3J  in A. F. 160—162° (aus absol. A.). Mit AgCl in  absol. A. 
Acetylcholinchlorid, C7H i60 2NC1. F. 151° (aus absol. A. durch A.). Aufierst hygroskop. 
Sil. in  W., A., unl. in A. (C7H 160 2N)2PtCl6. Orange. F. 227° (Zers.) (aus W.). 
C7Hhj02N-AuCl.,. Orange. F . 16&—169° (aus W.). (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
307—10. Jan . Princeton [New Jersey], Univ.) OSTERTAG.

H. P. Averill, J. N.Roche und C. G. King, Synthetische Olyceride. I I . Brechungs- 
indices von Glyceriden bekannter Konstitulion. (I. vgl. C. 1929. I. 2522.) t)ber die 
Beziehungen zwischen Konst. u. nn bei Glyceriden is t sehr wenig bekannt. Da die 
Unterschiede in  den n^ nur sehr gering sein konnten, muBte die Temp. gu t konstant 
gehalten werden; hierzu diente ein App. (s. Abbildung im Original), in dem ein Im- 
mersionsrefraktometer in  Methanol-A.-Dampf auf Tempp. zwischen 65— 78° inner- 
halb ±  0,02° konstant gehalten werden kann. Die symm. Isomeren (z. B. /?-Stearo- 
dilaurin) haben hohere nn ais die asy mm. (z. B. a-Stearodilaurin); der Unterscliied 
betragt im D urehschnitt 0,00062 bei 75°. — P-Stearodilaurin. nu70 =  1,44031, 
nD76 =  1,43850. a -Stearodilaurin 1,43986 u. 1,43789. Aquivalentes Gemiscli der 
Triglyceride 1,44036 u. 1,43859. — P-Stearodipalmitin 1,44325 u. 1,44160. a-Stearo- 
dipalmilin 1,44289 u. 1,44115. Triglyceridgemisch 1,44289 u. 1,44112. — fi-Lauro- 
dimyristin  1,43901 u. 1,43719. a -Laurodimyrislin 1,43798 u. 1,43548. Triglycerid
gemisch 1,43847 u. 1,43661. — fi-Laurodipalmitin 1,44044 u. 1,43830. a :-Laurodipalmilin
1,44016 u. 1,43789. —  f}-Acetodipalmitin 1,43749 u. 1,43567. u-Acetodipalrrnlin
1,43709 u. 1,43526. Mittlere Temp.-Koeffizienten dnjdt  fur die symm. Isomeren
0,00037, fiir die asymm. Isomeren 0,00039, fiir die Triclyceridgemische 0,00036. 
{Journ. Amer. chem. Soc. 52. 365—67. Jan . P ittsburgh [Penns.], Univ.) OSTERTAG.

Irying E. Muskat, Brunner C. Becker und Joel S. Lowenstein, Studien iiber 
konjugierte Systeme. I I . Die Bromierung der Vinylacrylsaure. (I. vgl. M u s k a t  u. 
H u g g in s ,  C. 1929. II . 1655.) Die Einw. von B r auf Vinylacrylsa.ure is t von F a r m e r  
u. H e a l e y  (C. 1927- I I .  680) untersucht worden, dereń Befunde bestatig t u. erweitert 
werden. Die untersuchte Vinylacryhaure (I) hatte  F .  72°; ais F .  wird teils 72°, teils 
80° angegeben; wahrscheinlich existieren 2 Isomere. Durch Anlagerung von 2 Br
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entsteht ein fl. Dibromid, das beim Aufbewahren teilweise erstarrt. Das Dibromid 
is t CH3-CH Br-CH Br'CH: CH -C02H (II). Die Addition von Brom verlauft also 
anders ais die von Wasserstoff. Das Dibromid lagert weiteres Br an (vgl. N o t t b o h m ,  
L lEB IG s Ann. 412 [1916]. 49); es wird durch Zinkstaub wieder zu I  reduziert. Dest. 
von I I  unter vermindertem Druck liefert das y-Lacton III; bei Einw. von NaOH 

PH -P .O .P O  te riau ft die HBr-Abspaltung in  anderer Richtung u. liefert
2 i i Broimdnylacrylsaure, dereń Konst. CH2: CBr-CH: C H ’C02H (IV)

I I I  C H : CH 8ich aus der Ozonspaltung ihres Bromadditionsprod. ergibt. — 
Vinylacrylsaure (I). Darst. aus K 2S20 5, Aorolein u. Malonsaure (Modifikation des 
Verf. von N o t t b o h m ,  1. c .) ; Ausbeute 55— 65%  reine Saure. Krystalie aus Lg. 
F . 72°. — VinylacryUauredibromid, C5H 0O2Br2 (II). Aus I  u. Brom unter den ver- 
schiedensten Bedingungen (in Chlf., Lg., CC1„ CS2, Eg., bei — 20° bis ca. 50°). K p.3 156°. 
Geht beim Aufbewahren teilweise in  Krystalie vom F. 47° iiber (vgl. F a r m e r  u . 
H e a le y ,  1. e.). Ozonspaltung liefert 76%  Oxalsaure, auBerdem a.,fi-Dibrompropion- 
aldehyd (Kp.5- 6 80°), der m it Na-Acetat in  a-Bromacrolein (Kp.30 49—50°; Semi- 
earbazon F. 160° [Zers.]) iibergefuhrt wurde. — Vinylacrylsduretetrabrmnid. Aus 
dem Dibromid u. Br. F . 156®. — Lacton C J I / ) 2 (HI). Aus I I  unter vermindertem 
Druck bei 140°. K rystalie aus Aceton. F . 143°. W ird bei 162° wieder fest (Poly- 
merisation ?). Unl. in organ. Fil. auBer Aceton. Gibt m it Alkali (}-Acetylacrylsaure 
(Hydrazon, F. 160° [Zers.]). — Bronivinylacrylsaure, C5H 60 2Br (IV). Aus II  u. wss. 
NaOH (2 Moll.) bei 0°. Voluminose Krystallmasse. SIL in  organ. Fil. Polymerisiert 
sich sehr leicht 7.u einem nur in  Aceton 1. Prod. Infolge Polymerisation wird kein 
seharfer F. (ca. 106°) gefunden. — Bromvinylacrylsavredibromid, C5H 50 2Br3. Aus 
IV u. Br in  Chlf. Hellgelbes 01. K p.10 172°. Ozonspaltung gibt neben 40%  Oxal- 
saure a,a.,P-Tribroinpropionaldehyd (Kp.30 104— 106°; Hydrat,  F. 57°). (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 326—36. Jan . Chicago, Univ.) OsTERTAG.

Emile Votocek und Stanislas Malachta, U ber eine neue Bildungsweise der 5-Keto- 
rliamnmisaure und iiber einige zu ihrer Kennzeichnung dienmde Derivate. Bei der Darst. 
von Rhamnonsaurelacton durch Oxydation von Rhamnose m it Brom wurde ein redu- 
zierendes Nebenprod. beobachtet, das sich ais 5-Kelorliamnonsaurelacton erwies (ident. 
m it dem durch Óxydation von Rhamnose m it H N 03 oder H N 02 erhaltenen). Es ent
s teh t auch durch Einw. von Bromwasser auf Rhamnonsaurelacton-, die oxydierende 
Wrkg. des Bromwassers auf Zucker ist also n icht auf die aufiersten C-Atome der Ketto 
beschriinkt. — Die aus Rhamnose u. Brom in W. erhaltene Lsg'. behandelt m an zur 
Entfernung von iiberschiissigem Br m it Cu-Pulver, zur Entfernung von H B r m it Cu20 ; 
das F iltra t wird m it H 2S entkupfert. Aus 1 kg Rhamnose u. 1 kg Br in  5 1 W. erhalt 
man 560 g Rhamnonsaurelacton u. 35 g 5-Ketorhamnonsaurelacton (F. 188°). — D eriw . 
der 5-Kelorhamno7isdure: p-Nilrophenylhydrazon, C12H 130 6N3 +  H 20 . Gelbe Krystalie 
aus A. F. 176°. Oxim, C0Ht O5N. Krystalie aus A. oder Eg. F. 191—192°. Phenyl- 
hydrazon,ClJ&u O .$ 2. Hellgelbe Krystalie. F . 165°. ^-N itrophenylliydrazonjC ^Ji^O ^^  
Rotę K rystalie aus A. F. 192—193°. m-Nitrophenylhydrazon, C1„H13Ó6Ń3. Gelbe 
Krystalie aus A. F. 190°. p-Bromplienylhydrazon, C12H 130 4N2Br +  H 20 . Krystalie 

s A. F. 175°. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 494—99. Juli/Aug. 1929. 
P  ag, Tschecli. techn. Hoehschule.) • OSTERTAG.

P e te r  K lason , Ober die Zusammensetzung des Lignins der Oewachse. Ubersicht. 
(Svensk Pappers-Tidning 33. 16—17. 15/1.) W i l l s T A E d T.

Wallace H. Carothers und F. J. van Ńatta, Untersuchungen iiber Polymerisation 
und Ringbildung. III. Olylcolester der Kohlensaure. (II. vgl. C. 1929. II. 1642.) 
Yff. stellten eine Reihe von Glykolestern der Kohlensaure dar durch Umesterung 
(Alkoholyse) z-ndschen dem betreffenden Glykol u. Athylcarbonat in  Ggw. von etwas 
Na. Die Rk. verlauft sehr langsam u. wird durch langeres Erhitzen zu Ende gefiihrt. 
Die analyt. Zus. aller dieser Ester entspricht der Form ę! ihrer Struktureinheiten 
—O—(CH2)n—CO— . I s t  die Lange der K ette dieser E inheit 5 oder 6, so enthalt 
das Mol. Ester nur eine solche Einheit. I s t  aber die Lange der K ette der Struktur- 
einheit 7, '8, 9 oder 13, so sind 8—22 Struktureinheiten in  jedem Mol. enthalten. 
Die Struktur entspricht der allgemeinen Formel —O—(CH2)n—O—CO—O—(CH2)n— 
O—CO—O—(CH2)n—O—CO— usw. Die Polyearbonate weisen die S truktur einer 
offenen K ette auf u. gemaB der Darst.-Methode miissen sich an den Enden der Ketten 
Hydroxyl- oder Carb;ithoxylgruppen befinden.

Trimethylencarbonat, -0(CH2)30 -C 0 - , aus Trimethylenglykol u. Athylcarbonat 
( +  Na), monomolekular, Nadeln aus A. F. 47— 48°, Kp.., 135°, 11. in  W., A. u. BzL,



1 9 3 0 .  I .  D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1 6 1 5

wl. in  A. u. Lg., hygroskop. Das Róntgenogramm nacli der Pulvermethode, fiir das 
nur m it Miihe geniigend kleine Krystalle erhaltcn werden konnten, war scharf aus- 
gepragt. Trimethylencarbonat zeigt reyersiblen Obergang zwischen einer monomeren 
u. einer polymeren Form. Die Polymerisation wird durch Erhitzen bewirkt u. durch 
eine Spure Kalium carbonat katalysiert. Das Polymere is t ein farbloses transparentes 
Glas, 1. in  Bzl., das nach Mol.-Gew.-Bestst. in sd. Bzl. 38— 45 Struktureinheiten pro 
Mol. aufweist u. bei cinwóchigem Stehen opak u. gemafi dem Róntgenogramm krystallin 
w ird. Beim Erhitzen auf 210° zers. cs sich, wobei ca. 25%  des Ausgangsmatcrials 
ais Allylalkohol auftraten. Beim Erhitzen im Vakuum dcst. es, das Destillat besteht 
aus der monomeren Form. — Tetramethylencarbonat, ■ 0(CH2).,0-CO-, aus Tetra- 
methylenglykol, Pulver m it 11—12 Struktureinheiten pro Mol., F. 59°, 11. in  k. Bzl., 
Chlf., Aceton u. Essigsaure, unl. in  A., A., PAe. G ibt ein seharfes Róntgenogramm. 
Beim Erhitzen iiber 300° bei 0,9 mm tr a t  in  einem Vers. Zers. unter starker Gasentw. 
•auf u. ca. 1%  eines krystallinen Kórpers war isolierbar, der sich nach der Mol.-Gew.- 
Best. erwies ais dimeres Tetramethylencarbonat, (C6H 80 3)2 =  • C0(CH2)40  • CO - 0(CH2)40  • 
Prism en aus A., F . 175—176°. — Di-p-nitrobenzoat des Tetramethylenglylcols, ClsH i60 8N2, 
Krystalle aus sd. Essigsaure, F . 175°. — Pentametliylencarbonat, •0(CH2)50 -C 0 - , 
Pulyer m it 20—22 Struktureinheiten pro Mol., F . 44—46°, 11. in  Bzl., Chlf., Aceton 
u. Essigsaure, unl. in  A., A. u. PAe. — Di-p-nitrobenzoat des Pentamelhylenglykols, 
C19H 180 8N2, Krystalle aus Bzl. +  A., F. 104—105°. — Hemmcthylencarionat,
■ 0(CH2)G0  • CO •, aus Hexamethylenglykol m it der gleichen Gewichtsmenge Athyl- 
carbonat ( +  Na), opakes ziihes horniges Materiał von betrachtlicher Elastizitlit, 
F. 55—60°, ha t 18—21 Struktureinheiten pro Mol., 11. in  Bzl., Aceton u. Chlf., unl. 
in  A. u. A., ist krystallin, da es ein seharfes Róntgenogramm zeigt. — a £-Dicarb- 
athoxy-n-hexan, Ci2H22Or,,' aus Hexamethylenglykol m it der doppelten Menge Athyl- 
carbonat ( +  Na) nach Dest. des Rk.-Prod. ais Destillat. K p.0iS 130—140°, nn20 =
1,4310, D.2O20 1,0 65, D.2520 1,05 6. Das zuriickbleibende Ol bestand nach der Analyse 
u. Mol.-Gew.-Best. hauptsachlich aus der Verb. C»aUifiOi2 =  C2H sO • CO ■ 0(CH2)60  • 
CO • 0(CH2)60  ■ CO • 0(CH2)c0  ■ CO ■ OC2H5. — Carbonat des Diatliylenglyhpls, - 0(CH2)2- 
0(CH2)20  • CO ■, Sirup m it 12 Struktureinheiten pro Mol., unl. in  A. u. A., 1. in  Aceton 
u. Bzl., 11. in  Chlf. u. h. Essigester. Scheint sich beim Stehen zum Teil in  Acetaldehyd 
u. C 02 zu zers. — Dekamethylenearbonat, • O(CH2)10O-CO-, Pulver m it 8—10 Ein- 
heiten pro Mol., F. 55°, 11. in  Chlf., wl. in  A., Bzl., Aceton u. Essigsaure, unl. in  A. u. 
PAe. Gibt ein seharfes Róntgenogramm. — p-Xylylencarbonat, ■ O • CH2- CcH4 • CH2• 
O-CO-,  Pulver, das durch Extraktion m it Athylenchlorid in  zwei Fraktionen getrennt 
wurde: a) lósliche Fraktion, die aus Athylenchlorid m it A. in  wciCen Flocken gefallt 
wird, Pulver von 5 Struktureinheiten pro Mol., F . 137—138°; b) in  Athylenchlorid 
unl. Fraktion, Pulyer m it 6 E inheiten pro Mol., F. ca. 177—185°, unl. in  den gewóhn- 
lichen Lósungsmm. — E in  Vers, zur Darst. von M ethylencarbonat durch Erhitzen 
von Ag2C03 m it Mcthylenbromid in  trockenem Toluol ergab CH20 , CO u. Ag neben 
wenig eines Ols yon angenehmem Geruch, wahrscheinlich Methylencarbonat, CH2C03, 
das beim Erhitzen CH20  lieferte.

AUgemein laI3t sich sagen, daB m it zunehmender Liinge der Polymethylenketten, 
(CH2)x, die die Estergruppen in  Polyestern yoneinander trennen, die Loslichkeit in  
organ. Lósungsmm. zu- u. die Viscositat der geschmolzenen Polyester abnim m t. — 
Mit dem hochpolymeren Zustand sind folgende physikal. Eigg. immer verkniipft:
1. Fehlen von Fliichtigkeit, 2. Viscositiit im fl. Zustand, 3. M ikrokrystallinitat im 
festen Zustand. Von keinem der polymeren E ster konnten makroskop. Krystalle 
erhalten werden. —  Eine gute Erklarung fiir die Eigg. der Polyester kann in  der Ring- 
spannungstheorie yon M o h r  (Journ. prakt. Chem. 98 [1918]. 348) gefunden werden. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 314—26. Jan . W ilmington [Delaware], Du P on t de 
Nemours & Co.) B e h r l e .

E. P. Kohler und S. F. Darling, Sludien in  der Cyclopropanreihe. X II. Nilro- 
cyclopi opane. (XI. vgl. C. 1928. I. 2391.) Der Verlauf der Aufspaltung von Nitro- 
cyclopropanen zu offenen Verbb. durch Basen is t noch nicht aufgeklart, weil jedes 
bisher untcrsuchte Nitroderiy. einen anderen Vcrb.-Typ lieferte, u. es bisher nicht 
gelungen ist, Zwischenprodd. zu isolieren. — Der 3-Nitro-2-m-nilrophenyhyclopropan-
1,1-dicarbonsauredimetlujlesler (I), dessen Konst. sich daraus ergibt, daC er sowohl aus 
0 2N • C6H.t • CH(CH2 • NÓz) • CBr(C02CH3)2, ais aus 0 2N-CGH4-CH(CHBr-N02)-CH- 
(C02CH3)2 entsteht, g ib t m it methylalkoh. CH3-CO*K (einer sehr schwachen Base) 
langsam “die Verb. 0 2N • C6Hj ■ C H : C(OCH3) • ĆH(CÓ2CH3)2 (IV), m it methylalkoh.
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Na-Malonsaurcclimcthylcster (einer ziemlicli starkcn Base) rasch u. quantita tiv  die 
Verb. 0 2N-C,,H4-CHrC[CH(C02CH3)2] (V); die Ringoffnung erfolgt in  beidcn Fallen 
zwisehen den C-Atomen 1 u. 2, ebenso wio bei Verbb. vom Typ II, wahrend sie beim 
Typ H I zwisehen 2 u. 3 erfolgt. Mit k. konz. Na OCH,-Lsg. erhalt m an aus I  eine Verb., 
die anscheinend ein Zwischenprod. der Ringspaltung darstcllt; es en tsteh t ein rotes
O2N -C0H4-CH— Ć(C02-CH3U R-CH — CH-CO-CeII6 R-CH— -C(C02CH3)2

i ^ C h ^n o ,  i i n i ^ T L C O - C A
Na-Salz, das m it HC1 in Metlianol

^  0 2N-C6H4-CHv̂  .G H .C 6H4.N 0 2 HNO,, ŃaCl, eine gelbe u. eino farb-
(CH,.0.,C)2Ć - /  : ""-Ć(C02-CH3)2 lese yerb . liefert. Die gelbe Verb.

is t IV, die farblose is t aus 2 Moll. 
des Cyciopropans entstanden, is t sehr empfindlich gegen Basen u. liefert m it NaOCH3 
IV, m it Na-Malonsiiuredimethylester V ; die Formel VI wird ihrem  Verh. am besten 
gerecht.

V e r s u c h e .  Zur Auswahl eines mogliclist vorteilhaften Ausgangsmaterials 
wurden mehrere Benzalmalonester R -C H : C(C02R') durch Anlagerung von Nitro- 
m ethan in  R-CH(CH2-N 02)-CH(C02R '), Bromierung in  Chlf. zu R-CH(CH2-N 02)- 
CBr(C02R ') oder in Metlianol zu R-CH (CH Br-N 02)-CH(C02R ') u. HBr-Abspaltung 
aus den Bromierungsprodd. in Cyclopropanderiw. iibergefulirt, doch lieferte nur 
m-Nitrobenzalmalonsauredimethylester, 0 2N-CGH 4-CH: C(C02-CH3) (Prismen, F. 98 bis 
99°), eine befriedigende Ausbeute an Cyclopropanverb. (I). — p-Nitrobenzalmalon- 
sauredim.ethylesler. Blattchen. F . 133— 134°. — m-Nitrobenzalcyanessigsduremelliyl- 
ester. Nadeln. F. 135— 137°. —• f}-Meihpxy-f}-p-nitropTieńylathan-a,<x-dicarl)<msaure- 
dimethylesier, 0 2N-CcH4-CH(0CH3)-CH(C02-CH3)2. Blattchen. F. 116°.— /3-Methoxy- 
(5-m-nitrophenyltitlian-v.,o.-dicarbomauredimetliylester. Tafeln. F. 66°. — a-Brom-fi- 
metlioxy-f}-p-nitrophenylaOian-a.,oŁ-dicarbGn-sduredimeiliylester. Diamantfórmige Krystalle. 
F . 133°. — ct-Broni-p-m-etJioxy-f}-m-nilrop7ienylatlian-o.,a.-dicarbonsduredimethylester. 
Tafeln. F. 78—80°. — a.-Brom-y-nilro-fi-m-nitrophe.nijlpropan-v.,a.-dicarbonsdurediatliyl- 
ester, 0 2N-CGH4 ■ CH(CH2-N 0 2) 'CBr(C02 • C2H^)2. Rliombcn. F . 85,5°. — u.-Brom-y- 
nitro-B-m-nilrophenylpropan-a.,tt.-dicarbonsauredimethylester (VH). Nadeln oder Wiirfel. 
F. 123°. —  a-Brom-y-nitro-fS-p-nilrophenylpropan-a.,a.-dicarbonsaurediatliylesler. Nadeln. 
F. 88°. — y-Brom -y-nitro-(i-phenylpropan-a,a - dicarbonsauredimethylester. Wiirfel. 
F. 81,5— 83°. Hoherschm. Form (? ; im Original ais „Isom er" bezeichnet). Nadeln. 
F. 107—109°. — y-Broni-y-niiro-li-m-nilroplienylpropan-a.,a.-dicarbonsduredimetliylester 
(YHI). Prismen. F. 147— 148°. — 3-Nilro-2-m-nitrophenylcyclopropan-l,l-dicarbon- 
sauredimethylesler, C13H 120 8N2 (I). Aus VIII u. K-Acetat in sd. Metlianol; Ausbeute 
fast ąuantitatiy ; die leiehter zuganghche Verb. VII liefert nur geringe Mengen I. Tafeln 
ausM ethanol. F. 122—123,5°. M eistzl. Ileduziert K M n04 in Aceton n ic h t.— m-Nilro- 
benzalpropantetracarbonsauretelramethylester, C18H 18O10N (V). Aus I  u. Na-Malonsaure- 
dimethylester in Methanol. Prismen aus Metlianol. F. 92—94°. Sil. in  A., sd. Methanol. 
Entfiirbt Br u. KM n04 nicht. Ozon liefert m-Nitrobenzaldehyd (Semicarbazon, F. 233 
bis 236°). — Verb. Cu H lsiO^N (IV). Aus I  durch Einw. von sd. methylalkoli. K-Acetat- 
lsg. oder (neben VI) m it NaOCH3 in  Męthanol bei —5°. Gelb. Tafeln aus Methanol, 
Nadeln aus A.-PAe. F. 104—105°. Ozohspaltung liefert m-Nitrobenzaldehyd, Hydro- 
lysc m it wss.-methylalkoh. HC1 m-NUrophenylacetylmalonsauredimelhylesler, C,3H 130 7N 
=  0 2N • C0H , • CH2 • CO • CH(C02 • CH3)2 [Nadeln aus A.-PAe., F . 64—66°; Cu(C13H i20 7N2), 
Nadeln aus Bzl., F. 195—200° (Żcrs. j], der m it Semicarbazid die Verb. Cl14Zf14O0iV4 (F. 177 
bis 179°) liefert. — Verb. 6'2G/ / n 0 12A’2 ( VI ). Neben IV bei der Einw. von NaOCH3 auf I. 
Nadeln. F. 115—-116°. Óxydation m it KM n04 liefert m-Nitrobenzoesaure, Ozon- 
spaltung wenig m-Nitrobenzaldehyd. Mit Brom in sd. Chlf. en tsteh t Verb. C„sH21Ou N 2Br 
(Nadeln aus Methanol +  Bzl., F. 154—155°), m it konz. H2S 04 unter S 0 2-Entw. 
Verb. C„Mls0 aN 2 (kanariengelbe Nadeln aus Bzl. durch PAe., erweicht bei 135°, 
F. 140°; 11. in Bzl., Chlf., wl. in  A., KM n04 liefert m-Nitrobenzoesaure) u. Verb. 
CMffs(|ÓllA72 (Nadeln aus Methanol, F. 157°; reduziert KM n04 nicht) u. dereń Hydrat, 
^iHnoOuNj H20  (Tafeln aus Bzl.-PAe., F. 122°, wird bei 100° wasserfrei). Um- 
setzung von VI m it NaOCH3 oder Na-Dimethylmalonat liefert IV. (Journ. Arner. 
chem. Soc. 52 . 424—32. Jan . Cambridge [Mass.], Harvard Univ.) OSTERTAG.

H. D. Crockford und F. W. Zurburg, Bindrę Systeme einiger Nitrotoluole mit 
Salicylstiure. ̂  Therm. Analyse binarer Systeme aus 2,4,6-Trinitrotoluol, 2,4-Dinitro- 
toluol u. p-Nitrotoluol m it Salicylsiiure. Ergebnisse (in Auswahl):

1 6 1 G D . Or g a n is c iie  C i ie m ie . 1 9 3 0 .  I .
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Mol.-°/„ F. Mol.-% F. M ol-% F.
2,4,6-TNT 2,4-DNT p-NT

0 158,3° 10,1 152,0° 8,8 154,3°
10 152,7° 30,2 139,0° 25,4 144,0°
30 140,6° 60,3 114,0° 60,3 113,4°
59,1 120,0° 80,5 88,0° 79,6 86,8°
80,1 93,4° 87,5 68,3° 89,9 66,3°
90 76,3° 94,9 49,4° 98,0 68,4°
97 79,0° 98,1 50,45° 100 69,3°

100 80,1° 100 51,4°
(Journ. physieal Chem. 34 . 214— 16. Jan . Univ. of N orth Carolina, Cliem. Lab.) L o r .

R. W. Bost und W. J. Mattox, Garbiłhiosduresłudien. I. Tolyl-l-airbilhiosdurc 
und einige Derivate. Tolyl-4-carbithiosdure, CH3 • C6H , • CSgH. Aus CH3 • C0H., • MgBr 
u. CS2 bei 0°. Dunkelrotes Ol. R iecht unangenehm. Zers. sieli bei der Dest., aueli 
bei 3 mm. E rs ta rr t bei 27° zu dunkelroten Krystallen. Sil. in  Bzl., A., Aceton, wl. 
in A., CC14, Clilf., unl. in W. Zers. sich an  der L uft langsam, is t in  A.-Lsg. lialtbarer. 
Zn(C8H 7S2)2. Hellrot, amorph. F . 180°. L. in Bzl., Toluol, li. A. Pb(C8H 7S2)2, ziegel- 
rot, amorph. F . 200° (Zers.). Unl. in  organ. Lósungsmm. Methylester, G,H,0S2. Aus 
dem Na-Salz u. Dimethylsulfat. Dunkelrotes Ol von unangenehmem Gęrucli. K p .3 130°. 
Athylesler, C10I i !2S2. Rot. K p .3 132°. D.3° 1,1173. Butylesler, C12H]6S2. Aus dem 
Na-Salz u. Butylbromid. Unangenehm riechendo roto FI. E rs ta rrt bei 20°. K p .5 169°.
D.3° 1,0700. p-Nitrobenzylester, C15H 130 2NS2. Aus dem Na-Salz u. O2N-C0H ,-C H 2Br. 
Rote Tafeln aus absol. A. F . 70,5°. L. in  A., h. A., Bzl. Amid, C8H9NS. Aus dem 
.Methylester u. NH3. Citronengelbe Nadeln aus Toluol. F. 155°. p-Toluidid, C15H 15NS. 
Gelbe Nadeln aus Toluol. F . 170,5°. L. in  h. A., Bzl. —- Die Siiure g ibt m it H N 0 3 
(D. 1,42) bei 0° p-Toluylsaure (F. 181°). PC13, PC15 oder POCl3 lieferten rote, vin- 
destillierbare Prodd. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 332—35. Jan . Chapel Hill [North 
Carolina], Univ. of N orth Carolina.) O s t e r t a g .

Hidemarultomi, Die elektrólytische Beduklion von o-Nitrobenzolazophenol. o-Nitro- 
bmzolazophenol geht bei der elektrolyt. Oxydation leieht in  Phenolphentriazol uber 
( E l b s  u. K e i p l e r ,  Journ. prak t. Chem. [2] 67 [1903]. 580). Vf. untersueht nun- 
die Bedingungen, unter denen Red. zu o-Aminobenzolazophenol erfolgt. Die Ausbeute 
betragt 75°/o, wenn man eine Lsg. in  alkoh. H 2S 04 un ter Zusatz von SnCl2 an  einer 
Bleikathode bei 50—60° elektrolysiert. Dio Red. zur Aminoverb. wird auBer durch 
SnCl2 aueh durch CuS04, das aber schwaeher w irkt, katalysiert. (Memoirs Coli. Science, 
Kyoto Im p. Univ. Serie A. 12. 343—46. Nov. 1929.) O s t e r t a g .

Herbert Henry Hodgson und Wolf Rosenberg, Der Einfłu/3 der Mełhylgruppe 
auf die Farbę von svbstituierien Benzolazophcnolen. Die untersuchten Benzolazophenole 
wurden in den meisten Fallen hergestellt durch Zugabe einer 5%ig- wss. Lsg. des 
Diazoniumchlorids, die 2J/2 Mol. HC1 auf 1 Mol. Amin enthalt, zur 2—4°/o'g- w ss. 
Lsg. des Phenoxyds bei 0—1°, wobei genugend Soda zur N eutralisation aller Saure 
zugegen ist. Farbstoffe m it einer CH3-Gruppc in  o-Stellung fallen leiclit in tecrigem 
Zustand aus, in  welchen Fallen das Diazosalz sehr langsam unter heftigem Riihren 
zuzufiigen ist. Die Kuppelung erfolgt immer in  p-Stellung zur OH-Gruppe. Nach- 
folgend sind die untersuchten Farbstoffe in  Ordnung einer Farbyertiefung (Rotung) 
von hellgelb zu orange aufgefiihrt: J-p'-Toluolazo-o-krcsol, F . 167— 168°; 4-Benzol- 
azo-o-kresol, F . 128—130°; 4-p-Toluolazophenol, F . 151°; 4-m-Toluoldzophenol, F . 142 
bis 144°; 4-Benzolazophenol, F . 152°; 4-m'-Toluolazo-o-bresol, F . 114— 115°; 4-o-Tolwl- 
azophenol (ausfiihrliches Verf. der Darst. angegeben), F . 103— 105°; 4-Benzolazo- 
m-kresol, F. des H ydrats 92°; 4-o'-Toluolazo-o-kresol, F. 132°; 4-p'-Toluolazo-m-kresol, 
F. 132— 133°; 4-m'-Toluolazo-m-kresol, F. 105— 107°; 4-o'-Toluolazo-m-kresol, F . 111°. 
Eine Tabelle gibt noch fur jeden Farbstoff die Analyse m ittels des L o yiB O N D -T in to - 
meters, die auf Zugabe von alkoh. 20%ig. KOH zur alkoh. Farbstofflsg. entstehenden 
Farbungen u. die von k. konz. H 2SO, m it den festen Farbstoffen gegebenen inten- 
siven Farbungen. —  Dio Ergebnisse werden ausfuhrlich diskutiert im Hinbliek auf 
Elektronenverscliiebungen im System Azophenol Chinonhydrazon, —C - N: N- C  
^  ' C - N H - N : C-,  auf tautom ere Oscillationen dieses Systems u. auf den EinfluB 
der CH3-Gruppe hierauf. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 23—26. 10/1. Hudders- 
field, Techn. Coli.) B e h r l e .

A. F . H ollem an, Die Sulfonsauren des m- und p-Xylols und des Mesitylens und  
einige ihrer Derivate. F iir Unterss. iiber die Wrkg. eines 2- oder 3-maligen E in tritts
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der Sulfinidgruppe in  den Bzl.-Kern auf den Geschmack war ein erneutes Studium 
der Xylol- u. Mesitylensulfonsauren erforderlich. — (Mit H. J. Choufoer.) m-Xylol-
4.6-disulfonsaure. Das Chlorid (Nadeln, F. 129°) entsteht beim E intiagen yon 100 g 
m-Xylol in 800 eem C1S03H, wobei die Temp. bis 60° steigt. Die Siiure ist von W lSCH iN  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 23 [1890]. 3113) ais m-Xylol-2,6-disulfonsaure formulierfc 
worden, weil das Chlorid m it PC15 2,4-Dichlor-m-xylol liefert. Die S truktur 1,3,4,6 
ergibt sich abcr aus der Synthese; bei der Einw. von PC15 erfolgt also Umlagerung. 
6-Nilro-m-xylol-4-svlfonsaure. Aus 4-Nitro-m-xylol u. rauchender H 2S 04 (20°/o S 03). 
Durch Ked. des Na-Salzes m it NH3 u. H„S erhalt m an 6-Amino-m-xylol-4-sv.lfonsav.re. 
Das Diazoniumsalz krystallisiert, ist bemerkenswert haltbar n. liefert m it N a2S +  S 
in  NaOH ein Disulfid, das durch Oxydation m it KMnO., u. Umsetzung m it PC15 in  
m-Xylol-4,6-disulfochlorid (F. 129°) iibergeht. m-Xylol-4,6-disulfamid, (CH3),C0H 2- 
(S 02-NH2)2. Nadeln aus W. F. 249°. Beim Vers., das Amid m it KMnO,, zu oxydieren 
u. durch W .-Abspaltung ein Disaccharin zu gewinnen, entstand 3-Melhylbanzoesdure-
4.6-disulfamid, C8H 10O6N2S2, F. 272°; Ba(C8H 90 6N2S2)2. Das yon WlSCHiN (1. c.)
beschriebene Prod. vom F. 229° ist ein durch K rystallisation nicht trennbares Gemisch 
dieser Verb. m it unyeriindertem Disulfamid. Daneben entstehen anscheinend auch 
weiter oxydierte Prodd. Oxydation des Carbonsauredisulfamids liefert ein auBer- 
ordentlich b itter schmeckendes Prod. —  p-Xylol g ib t m it C1S03II 10 Teile Sulfochlorid 
(F. 81°) u. 1 Teil Sulfochlorid (F. 164°) ( P o l l a k  u . L u sT IG , C. 1924. I .  166); durch 
Synthese ergab sich fiir das Chlorid (F. 81°) die S truktur 2,6, fur das Chlorid (F. 164°) 
die S truktur 2,5. — p-Xylol-2,5-disulfocMorid. Man setzt diazotierte 2-Amino-p-xylol- 
5-sulfonsaure m it N a2S +  S in  NaOH um, oxydiert das Disulfid m it K M n04 u. be- 
handelt m it PC15. Krystalle aus Bzl. F . 162°. p-Xylol-2,5-disulfamid , (CH3)2C,jH2- 
(S02-NH2)2. F . 310°. Ósydation liefert kein Disaccharin, sondern 4-Methylbenzoesdure-
2,5-disulfamid (Krystalle aus W., F . ca. 320°). ■»- 6-Nitro-p-xylol-2-sulfonsdurc. Aus 
diazotiertem 6-Nitro-2-amino-p-xylol iiber das Disulfid. Chlorid, Krystalle aus PAe. 
F . 61°. Aus der Siiure durch Diazotieren, Umsetzung m it Na2S2, Oxydation des Di- 
sulfids p-Xylol-2,G-disulfonsdure (Amid, F. 297°). — 3-Nitro-j>-xylol-2-sulfochlorid. 
Man sulfuriert p-Xylol m it rauchender H 2S 04 (20% S 03), n itrie rt m it H N 03_ (D. 1,5). 
setzt das iiber das Ba-Salz erhaltene Na-Salz m it PC15 um u. behandelt m it A., wobci 
die Isomeren gel. werden. Krystalle aus Bzl. durch PAe. F. 109,5°. Swl. in  A. Durch 
Red. der Siiure Umsetzung der Diazoyerb. m it Na2S2 u. Oxydation erhalt m an p-Xylol- 
2,3-disulfonsdv,reanhydrid, (CH3)2CcH2(S02)2>  O (Bliittchen aus Bzl. durch PAe., 
F. 189—190°), u. durch Elim ination yon N 0 2 (oder N H 2) entstandene p-Xylolsulfon- 
saure (Amid, F . 142° s ta tt 147°). — (Mit N. J. G. Alozery.) Mesitylendisulfochlorid, 
(CE3)3CGH (S02C1)2. J lan  erhitzt 40 g Blesitylen m it einem Gemisch von 400 g S 0 2C12 
u. 40Ó g C1S03H auf dem Wasserbad. Prism en aus Bzl. F . 125° (korr.). — Mesitylen- 
disulfamid, (CH3)3C0H(SO2-NH2)2. Krystalle aus W. F. 244° (schwache Zers.). Wl. 
in  Bzl., 11. in  A., sil. in  Aceton. — Nitromesitylendisulfochlor^d, (CH3)3C6(N 02)-(S 02C1)2. 
Aus dem Disulfochlorid m it H N 03 (D. 1,5) u. rauchender H 2SÓ4 bei 25—30°. Krystalle 
aus E. F. 19S—199,5° (korr.). Sil. in  Bzl., wl. in  PAe., swl. in  A. (Anales Soc. Espanola 
Fisica Quim. 27. 473—84. Juli/Aug. 1929. Bloemendaal.) OSTEETAG.

M. Battegay und P. Besanzon, Einwirhung von Brom auf Toluolsulfmylanilide. 
AuBer dem Anilid  wurde das o- u. p-Toluidid u. das Methylanilid bromiert. 1 Atom Br 
t r i t t  leicht ein, Dibromderiyy. lieBen sich nur beim Anilid herstellen, Tribrom deriw . 
lieBen sich nicht herstellen, es t r i t t  Spaltung in Polybromamin u. p-Toluolsulfonyl- 
bromid ein. Durch Monobromieren yon p-Toluolsulfonylanilid entstelit fast reines 
p-Deriy. neben sehr wenig o-Deriv., bei o- u. p-Toluidid en tsteht p- u. o-Monobrom- 
deriv. E in zur NHSO»C-H7-Gruppe o-stśindiges Br m acht die Bindung zwischen 
N u. S 0 2 weniger fest. p-Toluolsulfonyimethylanilid bromiert sich leicht, das Prod. 
spaltet sich aber leichter ais die entsprechenden nicht m ethylierten Korper. Erórterungen 
uber den Mechanismus der Rk. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2bis. 495—-96. Febr. 1929.) Sti.

M. Battegay und P. Schneider, Kuppeln von Arylsulfonylaniliden m it Diazo- 
korpern. Das Anilid, o- u. m-Toluidid  u. p-Xylidid  kuppeln sehr leicht in schwach 
alkal. Medium u. fiihren g la tt zu p-Aminoazoverbb. Weniger g la tt u. schnell kuppelt 
das p-Toluidid, es entsteht der o-Aminoazofarbstoff, daneben t r i t t  teilweise Zers. ein. 
Das unsymm. m-Xylidid gibt keinen Azofarbstoff, sondern das entsprechende Diazo- 
aminodcriv. Sulfonierte p-substituierte Anilide geben immer Diazoaminoverbb. (Chim. 
e t Ind. 21. Nr. 2bis. 497. Febr. 1929.) S uyekn .
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Goro Shim a, U ber die elektrolytische Reduktion von Ketonen. I. Reduktion von 
fi-ungesattigten Ketonen. Elektrolyso von Benzalaceton in  wss.-alkoh. NaOH an einer 
Hg-Kathode lieferte neben viel Harz Benzylaceton, Dibenzyldiaceton u. eine Verb., 
die sich ais das Pinakon C6H 5-CH: CH-C(CH3){OH)-C(OH3)(OH)-OH: CH-C0H 5 (I) 
erwies. In  alkoh. NaHC03-Lsg. -wird die Bldg. von Harz u. Pinakon stark  zuriiek- 
gedriingt, die Ausbeute an Benzylaceton steigt auf iiber 90%- Blei- u. Kupferkathoden 
scheinen die Bldg. von Dibenzyldiaceton u. Pinakon zu begiinstigen. — Benzalaeeto- 
phenon liefert in  alkoh. NaH C03-Lsg. +  et was A. bei 35—40° m it Hg-Kathode Benzyl- 
aeetophenon, Dibenzyldiacetophenon u. das I  entsprechende Pinakon. W ird die 
Elektrolyse bei 20—25° durchgefiihrt, so iiberwiegt die Bldg. von Benzylacctophenon 
{Ausbeute 70%)- Unterliifit m an den Zusatz von A., so en tsteh t hauptsachlich Harz.
— Benzylaceton, C0H 10O. Kp. 234—235°. D. 0,9892. p-Nitrophenylhydrazon. Orange 
Nadeln. F. 113—114°. — Dibenzyldiaceton. K rystalle aus PAe. F . 161°. Plienyl- 
hydrazon, F . 194°. — l,6-Diphenyl-3,4-dimethyl-3,4-dioxyhexadien (I). Kp.3 194— 195°.
D .20 1,0842. Jodzahl (H a n u s ) 165,5. — Benzylacetophenon, C15H,.,0. Tafeln aus A. 
F. 73°. p-Nilrophenylliydrazon. F . 137—139°. —  l,3,4,6-Tetraphenyl-3,4-dioxyhexadien, 
C?0H 26O2 =  CgH6;C H : CH-C(CaH5)(OH)-C(C6H 5)(OH)-CH: CH-C6H6. Nadeln. F. 194 
bis 195°. L. in  A., Bzl., wl. in A. — Dibenzyldiacetophenon, C30H 26O2 =  [CaH5-CO- 
CH2-CH(C6H5)—]2. K rystalle aus Xylol. — Bei der Red. von Benzalacetophenon 
m it Zinkstaub u. Eg. en tstand  cntgegen Befunden von H a r r ie s  u . H u b n e r  ( L ie b ig s  
Ann. 296 [1897], 295) ais einziges Rk.-Prod. l,3,4,6-Telraphenyl-3,4-dioxyhexadien. 
(Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 327—37. Nov. 1929.) Og.

Kóichiro O gura, Elektrolytische Redulclion von Nitrilen. I. Nitrile sind im all- 
gemeinen schwer reduzierbar, die Hydrolyse driickt die Stromausbeute bzgl. Amin- 
bldg. herunter. Bei aliphat. N itrilen is t dies noch mehr der Fali ais bei arom at. Benzyl- 
cyanid z. B. laBt sieh nur in sehr schwach alkal. Lsg. reduzieren, z. B. in  einem Gemisch 
von 40 ccm 15%ig. (NH.,)2SO.,-Lsg., 40 ccm A. u. 3 ccm 6-n-NH3; in dieser Lsg. 
erhalt m an an  Pb-K athoden Phenylathylamin; Ausbeute 13%  (HCl-Salz, F . 216°). 
In  sauren Lsgg. erhalt m an nur sehr wenig Amin, in verd. NaOH kein Amin, sondern 
Phenylacetamid (F. 152—153°). Benzonitril u. p-Tolunitril werden sowolil in sauren 
u. alkal. Lsgg. zu Benzylamin  u. 4-Methylbenzylamin (Carbonate F. 114° u. 116°) 
reduziert; in alkal. Lsgg. entstehen auBerdem Benzamid u. p-Toluylsdureamid (F. 127° 
u. 151°). (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 339—42. Nov. 
1929.) OSTERTAG.

Luis Guglialmelli und Celestino Ruiz, Anwendung einiger Fluorenderitate in  
der analytischen Chemie. Auf Grund der ofters beobachteten Analogie im Yerh. von 
Biphenyl- u. F luorenderiw ., besonders des Benzidins u. des 2,7-Diaminofluorens, 
untersuchen Vff. die Venvendbarkeit dieses Korpers zu einer Reihe von Rkk., die 
von Benzidin gegeben werden. — Bei der quantita tiven Best. der H 2S 04 kann m an 
an Stelle von Benzidin ebenso gut 2,7-Diaminofluoren anwenden. Bei der.Best, der 
Wolframsaure bietet die Anwendung des Fluorenderiv. den Vorteil, daB im Gegen- 
satz zu den Verhaltnissen bei Anwendung von Benzidin auch Meta-, Para- u. Poly- 
wolframate gefallt werden. Bei gleichzeitiger Anwescnlieit von komplexen Cyaniden 
oder Sulfocyaniden u. Spuren von Cu entstehen auf Zusatz von 2,7-Diaminofluoren 
griine bis blaue Ndd. ■—• M it oxydierenden Substanzen (Halogene, Permanganat, 
Persulfat, Chromat, H 20 ,  bei Gg\v. von Oxydasen) entstehen intensive Fiirbungen, 
die Vff. auf die Bldg. merichinoider Oxydationsprodd. des 2,7-Diaminofluorens zuriick- 
fiihren. — Mit aromat. Aldehyden werden intensive Farbrkk. erhalten. — Vff. halten 
auf Grund der Analogie im Verh. der Biphenyl- u. F luorenderiw . die Formulierung 
des Fluorens ais Dibenzoeyclopentadien fiir ausgeschlossen. (Anales Asoc. quim. 
Argentina 17. 189—208. Juli/Aug. 1929. Buenos-Aires, Univ., Laborat. f. organ. 
Chem.) W i ł łs T a e d t .

R. C. M ithoff und G. E . K . B ranch , Die Kinetilc der Reaktion von Tlezaphenyl- 
athan m it Sauerstoff. Lsgg. von Hexaplienylathan (bzw. Triphenylmethyl) in  CC14 
wurden bei Tempp. von 5° bis —21° m it Sauerstoff-Stickstoff-Gemischen geschuttelt; 
dio 0 2-Partialdrueke betrugen 0,2—0,9 a t. Die Rk.-Geschwindigkeiten ergaben sich 
aus der Vol.-Abnahme. Die Rk.-Geschwindigkeit is t der Hexaphenylathankonz. 
proportional u. zugleich eine etwas kompłizierte Funktion des Sauerstoffdrucks. 
Die N atur dieser F unktion ergibt sich aus der Annahme, daB neben der Dissoziation 
u. darauffolgenden Oxydation der freien Radikale eine direkte Oxydation sta ttfindet. 
Der Logarithmus der Geschwindigkeitskonstante is t keine lineare Funktion von 1/T.
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Die berechneten Aktivierungswarmen steigen m it der Temp. u. sind auBerdem vom
0 2-Druck abhangig. Diphenylamin u. Anthracen haben keinen EinfluB auf die R k.- 
Gesehwindigkeit. Phenol w irkt merklieh beschleunigend. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52. 255—68. Jan . Berkeley, Univ. of California.) O s t e r t a g .

Ernst Spath und Edgar Lederer, Synilie.se der Harmdlaalkaloide: Hannalin , 
Harmin und Hannan. Es wird eine einfache Synthesc der Harmalaalkaloide mit- 
geteilt, die in  ihren letzten Stufen móglicherweise denselben Weg geht, den die Pflanze 
beim Aufbau dieser Alkaloide beschreitet. — Aus IV wurde uber V Ilarmałan (VI) 
u. daraus Hannan (HI) u. in gleieher Reaktionsfolge aus VHI iiber IX Hannalin  (I) 
u. Harmin (II) aufgebaut. — Wegen der Id en tita t von Harm in m it Banisterin h a t es 
auch fiir den Chemiker erhohtes Interesse.

CH2

J n IFJ ra
NH CO-CH,

N H
CH.O

CHaO^^A^J! C H jO L ^ J V V \^ T CH30;̂ >
NH CO-CHs NH

V e r s u e h e .  3-fS-Aminoalliylindol, Tryptamin  (IV) g ibt m it Essigsaureanhydrid 
Acetyltryplamin, Ci2H 14ON2 (V); K p.0,2 180—210°; weiBe Krystalle, aus A.-PAe., 
F . 77°. — Gibt in sd. Xylol in  Ggw. von P 20 5 Dihydroharman, Ilarmałan, C12H 12N2 
(VI); g ibt bei der Sublimation bei 0,01 mm u. 175—180° weiBe Krystalle, F . 168—175°; ‘ 
aus h. CH3OH +  W., Vak.-F. 181—182°. — Gibt m it KMnO., in  schwefelsaurer Lsg., 
besser m it Pd-Mohr bei 200° Hannan, C12H ł0N2 (IH); aus CH3OH +  W., F . im Vak. 
236—237°. — 3-Methoxyphenylhydrazin g ibt m it y-Amino-n-butyraldehyddiathyl- 
acetal u. wasserfreiem Zn012 bei 180° un ter Abspaltung von NH3 u. A. ein Gemenge 
von V n  u. VDI, aus dem durch Acetylierung reines N-Acetyl-6-methoxytrypjtamin, 
C13H 180 2N2 (IX) erhalten wurde; Krystalle, aus wss. CH3OH, F. 136°. — G ibt in h. 
Xylol m it P 20 5 Harmalin, CX3H ltON2 (I); aus CH3OH +  W., oder durch Hochvakuum- 
sublimation, F . 250—251° un ter Braunfarbung. — Gibt m it Pd-Mohr bei 200° Harmin, 
C13H 12ON2 (H); aus CH30 H  +  W., F . 264—265°. — Keine F.-Depression m it natur- 
lichem Harmin. — Natiirliches Harmalin h a t in  vcrd.-salzsaurer Lsg. eine griine, Harmin 
eine sta rk  blaue Fluorescenz, desgl. die synthet. Basen. —  Das bei der Acetylierung 
von VH +  VIH erhaltene amorphe A cetjiprod., aus dem IX  abgetrennt wurde, fiihrt 
m it P 20 5 auch zum RingschluB unter Bldg. einer wahrscheinlich dem Harmalin 
isomeren Verb. — Der RingschluB der acylierten Aminoathylindole zu den entsprechen- 
den Dihydroharmanen wird auch durch andere Kondensationsmittel d ureh g efiilirt. 
So entstand z. B. aus dem N-Acetyl-6-methoxytryptamin m it sd. 20°/0ig. w s s .-alkoh. 
HCI Harmalin. (B er. Dtsch. chem. Ges. 6 3 . 120— 25. 8/1. Wien, Univ.) B u s c h .

Ernst Spath u n d  Otto Hromatka, Zur Konstilution des Conessins. Die Annahme 
ro n  K a n g a ,  A y y a r  u . SlMONSEN (C. 1 9 2 6 . II . 2436), daB d e r  Ho FM ANNsche Abbau 
des Conessindimethylammoniumhydroxyds un ter Bldg. von Apoconessin, Trimethyl- 
amin u . Methylalkohol verlauft, nach d e r  Gleichung I, trifft nicht zu . Durch B est.
des gebildeten CHjOH ergab sich, daB die H auptrk., die Apoconcssinbldg. keinesfalls
unter Abspaltung yon CH3OH vor sich geht. Das am nicht abgespaltenen N-Atorn 
d u rch  Addition von CH3J  angefiigte CH3 kann also d u rc h  d e n  H oPM AN Nschen Abbau 
n u r  zu  ca. 10% abgesprengt worden sein, so daB d e r Verlauf d e r  H auptrk. durch n  
wiedergegeben wird:

I  C |H 40N2(CH3)2(OH)2 =  C„2H 33N +  N(CH3)j +  CH3- OH +  H„0
n C2.,H10N2(CH3)2(OH)2 =  C23H35N +  N(CH3)3 +  2 h 20 .

Danach enthalt das Apoconessin 2 CHa am N ; das Conessin en thalt eine Doppel- 
bindung: bei Hydrierung m it Pd-Tierkolile bleibt sie bei Bldg. von Dihydroconessin
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stehcn; dio Doppelbindung is t auch im Apoconessin vorlianden. Das N-Atom des 
Conessins, das bei der Erhitzung des Conessindimethylammoniumhydroxyds ab- 
gespalten wird, liegt in acycl. Bindung in Form des Komplcxes —N(CH3)2 vor u. erzeugt 
durch den Ablauf der HoFMANNschen Rk. infolge Bldg. von N(CH3)3 u. W. eine zweite 
Doppelbindung in  der erhaltenen Abbaubase. Das zweite N  des Conessins trag t nur 
eino CH3-Gruppe u. is t in  monoeyel. Bindung eingegliedert. Bei der 1. Stufc des 
HoFMANNschen Abbaus des ąuartar m ethylierten Conessins findet an diesem 2. N-Atom 
nur untergeordnete CH,OH-Abspaltung unter Zuriickbildung des urspriinglichen 
N-lialtigen Ringes s ta tt, in der Hauptsache wird aber dieser Ring zu einer Dimetkyl- 
aminogruppe un ter Entstehung einer neuen Doppelbindung geóffnet. Das Apoconessin 
mu 13te so 3 Doppelbindungen besitzen, was durch Aufnahme von 3 H , bei der Hy- 
drierung bestatig t wird, u. mu(3 die Zus. C23H 35N besitzen. — Bei dem HoFMANNschen 
Abbau der aus Apoconessin erhaltenen quart. Base entstand keine N-freie Verb. 
sondern es wurde Base zuruckgebildet; Abbau nach E m d e  fiihrte zu einer N-freien 
Verb. C21H 30, die eine Hexahydroverb. gab. — Eine Diskussion der Abbaurkk. fiihrt 
zu der Annahme, daB das Vorhandensein eines Bzl.-Kerns im Conessin ausgeselilossen 
ist, demnach bleibt nur die Annahme, daB im Conessin, falls die bisher bestimmte 
Zahl der H-Atome der Bruttoformel richtig ist, eine Kombination von 4 hydrierten 
carbocycl. Ringen yorliegt, an welche ein Ring m it einem N-Atom ais Ringglied an- 
gesclilossen ist. In  diesem Ringkomplex oder in  einer Seitenkette desselben sitz t eine 
Doppelbindung, die schwerer hydrierbar ist.

V e r s u e h e .  Es wird die D arst. des Ccmessins aus dem Samen von W rightia 
antidysenterica R. Br. beschrieben; F ., ausk . Aceton, 123°. — Gibt m it kataly t. erregteni
H , m it 5%ig. Pd-Tierkohle in  50%ig. wss. A. Dihydroconessin, C24H 42N2; Krystalie, 
aus Aceton +  W., F . 105—105,5°; das Chlorhydrat ist wl. in verd. k. HC1. — Conessin- 
(lijodmethylal, F . 315—316° (Zers.). — Bei der Zers. der daraus erhaltenen ąuart. 
Base wurde bei Vermeidung lióherer Tempp. Apoconessin, C23H 35N e rh a l te n ;  F. 69°. — 
Pikrat, F . 234° (Zers.). — C23H35N,HC1, wl. in  HCl-haltigem W. — E n th a l t  2 Methyle 
(nach HERZIG u . M e y e r ) .  — Aus den Muttcrlaugen des Apoconessins wurde das 
P ikrat einer Base gewonnen; Krystalie, aus Aceton, F. 222° (Zers.). — Es w ird die 
Best. des beim H oFM A N N schen Abbau des Conessindimethylammoniumhydroxyds auf- 
tretenden CH3OH beschrieben. — Apoconessin g ibt in  10%ig. Essigsaure m it H 2 u. 
6%ig. Pd-Tierkohle bei ca. 80° Hezahydroapoconessin, C23H41N ; weiBe Nadeln, aus 
CH3OH, F. 69—70°. Aus den Mutterlaugen wurde ein Prod. erhalten, das durch ein 
P ikrat vom F. 255—256° (Zers.) charakterisiert werden konnte. — Das Chlormethylat 
des Apoconessins gab bei der Einw. von Na-Amalgam ein fliichtiges Amin, das durch 
das Au-Salz u. ais Dinitro-a-naplitholsalz m it (CH3)3N identifiziert werden konnte, 
u. eine N-freie Verb. C21i / 30; K p.0i0l 150—170°; farbloso Krystalie, aus A. -f- CH3OH, 
F. 74—76°; [oc]d 1!1 =  — 183,7° (in Pyridin). — Der KW -stoff gibt m it Pd-Tierkohle 
u. H 2 in  Eg. das Hexyhydroprod. C'21/ / 3c; aus Eg., F . 56—58°; [k]d15 =  +14,5° (in 
Bzl.-Lsg.); Refr. u. Dispersionbest. von W. L eithe: D.52 0,9547; nc =  1,50383; 
n D =  1,50664; nF =  1,51278; n G =  1,51808; Md =  gef. 89,82, ber. 90,37; M„— Ma gef.
I,34; ber. 1,34; Mj, — Ma gef. 2,13; ber. 2,22. (Ber. Dtsch. chem. Gies. 63. 126—-33.
8/1. Wien, Univ.) B u s c h .

Ernst Spath, Franz Berger und Wilhelm Kuntara, Syntliese von Isochinolin- 
derivaten. Es wurden eine Anzahl von A cylderiw . von Homoaminen, bei denen un ter 
Anwendung der friiheren (vgl. PlCTET u. K a y ,  Ber. D ts h. ehem. Ges. 42 [1909]. 1973) 
Vorschriften schlechtere Ausbeuten an  Dihydroisochinohnen zu erwarten waren, bei 
205° in  sd. Tetralin  (20—50-fache Menge) m it P 20 5 (3-fache Menge) dem RingschluB 
unterzogen u. so fast durchweg gute Ausbeuten erzielt. — Die tiberfuhrung in  die 
nicht-hydriertenIsoehinoline gelang mittels Pd-Mohr bei 190°. — Nach dem Rk.-Schema: 

Clla

n p r-
k /  > ' H •

CO-CH, CH3
ist somit die Synthese von Isochinolinderiw . leicht ermoglieht.

V e r s u c h e .  Die Acylierung der Homoamine erfolgte mittels der um 10—20% 
erhóhten aąuimolekularen Menge der erforderlichen Saure im Rohr bei 170°. —  Die 
Basen wurden ais P ikrate charakterisiert u. daraus zuruckgewonnen. —  Dihydroiso- 
chinolin, Bldg. aus N-Formyl-/9-phenylathylamin neben /J-Phenylathylamin; K p.10 120
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bis 140°. — Pikrat, ClsH i„07N4, Nadeln, aus A., F. 175— 176°. — Pikrat des fi-Phenyl- 
dthylamins, F. 170— 171°. — Isochinoliii, Pikrat, ClsH 100 7N4, aus A., F. 225— 226°. — 
l-Methyl-3,4-dihydroisochinolin, Bldg. aus N-Acetyl-jS-phenylathylamin; K p.10 130°. — 
Pikrat, C16H140 7N.t, Krystalle, aus CH3OH, F. 188— 190°. — 1-Methylisoćhinolin, 
Pikrat, CjaH l;!0 7N |, aus CH3OH, F. 225— 226°. — l-lthyl-3,4-dihydroisochinolin, 
Bldg. aus N-Propionyl-p-phenyldtliylamin, Cn H 15ON, Ivp.12 190—200°; Krystalle, aus 
PAe., F. 50—51°. — Pikrat des l-Athyl-3,4-dihydroisoćhinolins, C17H 10O7N4, F. 190 
bis 192°. — 1- Athylisochinołin, Pikrat, C]7H140 7N4, aus A., F. 209—210°. — N-n-Butyryl- 
p-phmylathylamin, C12H 17ON, aus PAe., F. 49— 50°. — l-n-Propyl-3,4-dihydroi$o- 
chinolin, Pikrat, C,8H 180 7N4, F . 173— 1 7 4 Propyli sochinolin, K p.10 140— 160°. — 
Pikrat, C18H 10O7N4, F. 200—201°. — N-n-Valeryl-p-phenylathylamin, Cn H 19ON, 
Kp.ju 215—220°; aus PAe., F. 44—46°. — l-n-Butyl-3,4-dihydroisochinolin, K p.10 170 
bis 180°. — Pikrat, C13H20O7N.,, F . 153—154°. — 1-n-Butylisochinolin, Pikrat, C^Hig- 
0-N4, F. 185— 186°. —  l-Phenyl-3,4-dihydroisochinolin, K p.12 190— 200°. —  Pikrat, 
CojH^O-Nj, F. 173— 175°. — 1-Phenylisochinolin, C15H n N, K p., 120— 140°; aus PAe., 
F ' 95— 96°. — Pikrat, F. 165— 166°. — l-Benzyl-3,4-dihydroisochinolin, I ip .12 220°. — 
Pikrat, C22H 180-N 4, aus A., F . 173— 175°. —  1-Benzylisochinolin, Kp-! 140— 150°. — 
Pikrat, C22H 10O7N4, F . 1S2°. — N-Formyl-l-amino-2-phenylpropan, CioH 13ON, K p.0i35 
140— 160°. —  4-Methyl-3,4-dihydroisochinołin, Pikrat, C10H 14O7N4, F. 132—133°. —  
t-Methylisochinolin, Pikrat, C16H 120 7N4, F. 202—203°.—  N-Acetyl-l-amino-2-plienyl- 
propan, Cn H 15ON, K p.0 4 160— 180°. — l,4-Diniethyl-3,4-dihydroisochinolin, Pikrat, 
C17H l0O7N4, F. 167— 168°. — 1,4-Dimethylisochinolin, K p.12 140— 160°. —  Pikrat, 
C17H 140 7N4, F. 221—222°. — N-Formylprod. des ct-o-Tolyl-[}-aminodthans, C10H 13ON, 
Kp-o,2s 160—180°. — 5-Methyl-3,4-dihydroisochinolin, Pikrat, C10H 14O7N4, F . 182—1S3° 
(Zers.). — 5-Mełhylisochinolin, Pikrat, CX0H 12O7N4, F. 235—236°. •—• N-Acetylderiv. 
des cn-o-Tolyl-fl-aminodtha7is, Cu H 15ON. — l,5-Dimethyl-3,4-dihydroisochinolin, Pikrat, 
C1-U1ęO;N4, F. 182—184° (sintert voiher). — 1,5-Dimethylisochinołin, aus PAe., F . 97 
bis 98°. — Pikrat, C17H 140 7N4, F. 230— 231° (Zers.). (B er. Dtsch. cliem. Ges. 63. 134 
bis 141. 8/1. Wien, Univ.) B u s c h .

Ivey Allen jr. und Johannes S. Buck, Papaverin: E in  Versuch zu einer Rug- 
heimerschen Synthese. Es ware aus verscliiedenen Griinden "wunschenswert, Alkaloide 
vom Papaverintypus aus leicht zuganglichen Ausgangsmaterialien zu gewinnen. 
Es -n-urde deshalb versuclit, analog der Synthese von Dimethoxyisocliinolin durch 
Kondcnsation von Veratrylamin m it Chloracetal u. BingschluB (R u g h e im eb  u . 
S chon , Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 2374) Tetramethoxydiphenylathylamin, 
(CH30 )2C,.H3 • CH2 • CH(NH2) ■ C6H3(OCH3)2 (I), in Papaverin iiberzufuhren. Die Kon- 
densation lieB sich z war durclifiiliren, aber der RingschluB war nicht zu erreiehen. 
Derselbe MiBerfolg stellte sich bei Anwendung der entsprechenden Bismetliylendioxy- 
verb. ein. — Desoxyverałroin, C1SH 200 5 =  (CH30 )2C6H3-CH2-C0-C6H3(0CH3)2. Aus 
V eratril (V a n z e t t i ,  C. 1927. II. 66) durch Erhitzen m it Śn, CuS04-Lsg. u. konz. 
HC1 in A. oder aus Homoveratroylchlorid, Yeratrol u. A1C13 in CS2. Nadeln aus A. 
F. 107°. Oxim, CisH 210 5N. Nadeln aus A. F. 128°. Red. des Oxims m it Na-Amalgam 
u. Eg. in A. g ibt TetraniethoxydipJienylathylamin, C1SH „,0,N  (I). Tafeln aus W.
F. 107°. Wl. in W., A., 1. in k. A., Bzl., unl. in PAo. HCl-Salz, Krystalle. F. 195°. 
HBr-Salz, sekwach gelb. F. 241°. Acetylverb., C20H25O5N. Nadeln aus A. F . 160 
bis 162°. — Telram£/lwxydiphenylathylaminoacelal. Aus I  u. Bromacetal bei 150°. 
Rótliches Ol. W ird sehr leiclit liydrolysiert. Einw. von As20 5 in Yerschieden starker 
H2S 0 4 bowirkt rollige Zers. — Desoxypiperoin, C10H 12O5. Aus Piperoin u. Sn +  HC1 
in A. bei Ggw. von CnS04. Nadeln aus A. F . 114°. Oxim, C16H 130 5N. Nadeln aus A.
F. 158°. Wl. in A. Durch Red. m it Na-Amalgam Bis-[methylendioxypJienyl}-athyl- 
amin, C10H 15O4N (analog I). Nadeln aus W. F. 111°. Wl. in W. HCi-Salz, Nadeln,
F . 245°. Acetyherb., C18H l70 5N. Nadeln aus Essigsaure. F. 141°. — Das aus dem 
Amin u. Bromacetal erhaltliclie Bi$-[mcthij[endioxyp]ienyl\-dthtjlaminoacdal wird 
durch AS«Os -f- 75%ig. H 2S 04 in der K alte Tóllig zers. — Fiir das Radikal C6H5- 
CH„-CH(Ć6H 5)— wird die Bezeichnung „Stilbyl“, fiir C6H.- • CH„ ■ C( C6H 5) : die Be- 
zeiclmung „Stilbyliden,, vorgesclilagen. (Journ. Arner. chem. Soc. 52. 310— 14. Jan. 
Durlrnm [North Carolina], Duke Umv.) O s t e e t a G .

Georg Halin und Wilhelm Schuch, Vbe> Yoliinibehealkaloide. V. Mitt. Die 
Acetylicrung des Isoyohimbins. (IV. vgl. C. 192S. I. 1966.) Da der Unterschied der 
isomeren Yohimbeliealkaloide abgesehen vom Alloyoliimbin lediglieli auf, vielleieht rein 
ster., verschiedener Stellung der Carbosymethylgruppen in  einem sonst vollig gleichen
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Mol. beruht, wurden die Unterss. m it dem am besten darstellbaren Isoyohimbin 
ausgefiihrt. — Es nim m t wie das Yohimbin (ygl. ScHOMER, C. 1 9 2 7 . II. 2309) 2 Acetyl- 
reste in  das Mol. auf, die leicht wieder abgespalten werden kónnen. Die eine Acetyl- 
gruppe sitz t an  der alkoli. OH-Gruppe, die zweite h afte t an  einem der beiden N-Atome. 
W enn m an den anlagerungsfahigen N  (Isoyohimbin addiert nur 1 Mol. HCl oder 
CH3J) ais den akt., den anderen ais den latenten N bezeiehnet, so sitzt die zweite 
Acetylgruppo an  diesem latenten N, wie durch die "Umsetzungen I—VI (R =  C10H22; 
^ “ CjgH;,,) gezeigt wird. —  Durch die Rkk. scheint ein positiver Beweis dafiir erbracht 
zu sein, daB der latente N  tertiar gebunden ist. — Der Reaktionsmechanismus der 
Acetylierung am tert. N ist zu erklaren, wenn man annim m t, daB ein yorher tert. N  
nach folgendem Schema bei der Acetylierung u. nachtraglicher Abspaltung der Acetyl- 
gruppe sekundar wird, was seine Basizitat dermaBen erhoht, daB Chlorhydratbldg. u.
CH3-J-Anlagerung sta ttfindet: = N  —> =  N-COCH3 =  NH :N .2-n. HCl Alkali
— Die Abspaltung der N-Acetylgruppe kann aueh direkt vom Diacetylisoyohimbin 
durch sd. 2-n. HCl bew irkt werden. Dabei bleibt das am O haftende Acetyl erhalten, 
so daB ein O-Monoacetylprod. resultiert, dessen latenter N  sekundar gebunden ist. — 
Diese Umwandlung des urspriinglich te rt. latenten N  in einen sekundaren scheint 
dafur zu spreehen, daB es sich bei der Acetylierung um einen der Rk. yon T i f f e n e a t f  
(ygl. C. 1 9 1 4 . I . 1338. 1 9 1 5 . II. 80) analogen Vorgang handelt. Der Rk.-Verlauf 
(Spaltung tertiarer Benzylamine), der ais Stiitze der Isocliinolinformel PSCHORRS 
fiir das Morphin betrachtet wird, wurde, auf das Isoyohimbin angewandt, die Anwesen- 
heit eines Py-Tetrahydroisochinolinringes beweisen. Die Veranderung des Diacetyl- 
isoyohimbins I  m it 2-n. HCl wiirde dann zum Chlorhydrat fiihren, wahrend die m it 
Alkali daraus erhaltliche freie > K H -G ruppe sich un ter RingschluB an  die Doppcl- 
bindung zum Ausgangsmaterial anlagerte (ygl. Schema XV—XVII). — Entsprechend 
dieser Eormulierung laBt sich im  Gegensatz zum Isoyohimbin im Diacetylisoyohimbin 
mittcls Pd-H  eine Doppelbindung nachweisen. —  Alloyohimbin gibt nur ein n . O-Mono- 
acetylalloyohimbin; es findet hier also keine Ringóffnung sta tt, was im Sinne der 
T iFFEN EA U sehen Beobachtung darauf hindeutet, daB der Bzl.-Kern des Isochinolins 
hier entweder di- oder te trahydriert ist. — Eine weitere Abbaumoglichkeit, u. zwar 
vom akt. N her, ergab sich beim Verkochen des labilen Chlorhydrats von V m it Alkali, 
wobei das Alkalisalz einer Aminosaure resultierte; es muB sich um eine spezif. Rk. 
der Betaingruppierung am akt. N  handeln. Das Chlorhydrat der gleichen Aminosaure 
kann nicht nur aus don Betainen III u. V, sondern cinfacher aus denjenigen der beiden 
weiter un ten  besehriebenen i. Isosauremethylbetainen erhalten werden, bei dem der 
akt. N  an  der Betainbldg. beteiligt- ist. Alleiniges Kochen m it konz. KOH bewirkt den 
Abbau, der nach dem Schema XVIII—XX nur so gedacht werden kann, daB das Betain 
aufgerichtet w ird u. dieses ąuaternare Ammoniumhydroxyd im Sinne der HOFMANN- 
schen Spaltung in  W., tertiares Amin u. Olefin zerfallt. —  Aus Isoyohimboasaure 
■\rarden 2 i. Methylbetaine e rh a lte n . Bei dem m it Dimethylsulfat e rh a lte n e n  ist der 
latente, bei dem anderen, m it CH:, J  gebildeten, der akt. N beteiligt. Die Differenzierung 
der beiden N in einen akt. anlagerungsfahigen u. einen latenten, niehtanlagerungs- 
fiihigen is t somit nur m it Einschriinkungen u. durcliaus nicht fiir alle i. Alkaloide yon
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Yornherein giiltig. Yohimbin u. Yohimbensiiure z. B. lagern CH3J  bzw. (CH3)2S 04 
an  don gleiehen N  an. Das Yohimbinsauremethylbetain is t dabei gegen Alkaii be- 
standig, wio das Isosauremethylbetain (lat.). — Das Studium der anomalen Acetylierung 
des Isoyohimbins h a t somit n icht nur die Ggw. eines Isochinolinringes in  den Yohimbe- 
alkaloiden sehr wahrscheinlich. gemacht, u. in  die konstitutionellen Beziehungen des 
Alloyohimbins zum Isoyohimbin u. dessen Isomeren Licht gebracht, sondern auch 
zwei Wege gezeigt, auf denen m an sowohl vom einen, ais auch Yom anderen N  her 
das Mol. weiter abbauen kann.

V e r s u c h e .  Diacetylisoyohimbin, C21H 24N30 3(C0 • CH3)2, Bldg. aus durch 
Vercsterung von einheitlicher Isoyohimboasaure dargestelltem Isoyohimbin m it 
Na-Acetat u. sd. Essigsaureanhydrid; weiBe Krystalie, aus A., F. 185° (Zers.); in 
Pyridin gel. prakt. keine Drehung; in absol. A. dagegen [a]n2° =  —20,8° (in l,36°/0ig. 
Lsg.); unl. in  W.; verd. w. Mineralsauren verandern, konz. H N 03 n itrie rt unter teil- 
weiser Oxydation. —  Durch sd. alkoh. KOH werden beide Acetyle abgespalten unter 
Bldg. von Isoyohimboa-saure, C20H2,,N2O3; wird durch CH3OH in das Anhydrid um- 
gewandelt; farblose Krystalie, E. 268—269° (Zers.); [ajn20 =  +146,5° (in l° /0ig. 
Pyridinlsg.); Veresterung m it CH3OH u. HC1 gibt Isoyohimbin. — Isoyohimbathylin, 
aus Isoyohimboasaure m it A. u. HC1, gibt m it Na-Acetat u. sd. Essigsaureanhydrid 
Diacetylyoliimbathylin, C22H20N2O3(CO-CH3)2; aus A., E. 173—174°; [<x]d12 =  +9,0° 
(in 0,78%ig. Pyridinlsg.). — iUloyohimbin gibt bei der Acetylierung Monoacetyl- 
alloyohimbin, C21H25N20 3; nim m t aus CH3OH 1 Mol. CH3OH auf; farblose Krystalie, 
g ibt bei 131° den ĆH3ÓH ab, F. 175—176° (Braunfarbung); M ethanolat zeigt [a]o14 =  
—33,9° (in 0,7%ig. Pyridinlsg.). — Bei der kataly t. Hydrierung Yon Diacetyliso- 
yohimbin in  20%ig. Essigsaure m it P d  u. H 2 unter geringem Uberdruck werden
2 Atome H  aufgenommen: Nadeln, aus A., F . 177°; [a]n16 =  +11,4° (in l,31% ig. 
Pyridinlsg.). —  Diacetylisoyohimbin gibt in  A. m it CH3J  ein CH3J-Additionsprod., 
das in  absol. CH.,OH +  K  in absol. A. das N-Acetylisoyohirriboamuremelhylbetain, 
C21H25N 20 3(C0-CH3) +  H ,0 ; Nadeln, u. Mk., aus A., F . 205—206° (Zers.); 1. in  W., 
Alkalien, Sauren; nim m t an der Luft W. auf; das aus reinen Komponenten gewonnene, 
ausgewasehene Roliprod. en thalt 1 Mol. Krystallwasser; Vorhandensein einer Acetyl- 
gruppe konnte durch die Kakodylrk. nachgewiesen werden; m it sd. alkoh. KOH 
bleibt das Betain unyerandert; 1. in  verd. w. HC1: farblose Nadeln des in  W. 1., sehr 
labilen Clilorhydrats; beim Kochen w ird das Chlorhydrat weiter verandert; verd. 
H„S04 g ibt eine Lsg., aus der sich Prism en abscheiden; konz. sd. H N 03 oxydiert zu 
einem in Soda 1. Prod.; das Betain zeigt in  0,55%ig. wss. Lsg. [oc]d16 =  +78,6°. — 
Das Betain gibt in  Aceton m it CH3J  das Jodmethylal, C21H 25N20 3(CO-CH3)(CH3J); 
farblose Nadeln, F. 248° (Zers.); [a]n2° — +38,3° (in 0,6%ig. Pyridinlsg.). — Mit 
K-Atliylat bei 40° w ird das Betain zuruckerhalten. — Das Betain gibt m it verd. HC1 
das labile Chlorhydrat, farblose Nadeln; sil. in  W .; Soda u. NH3 geben in  der wss. 
Lsg. keinen N d.; verd. NaOH fallt farblose Nadeln, die sich wieder auflósen; AgN03 
fallt aus der wss. Lsg. AgCl. Aus dem Verh. gegen Soda u. NaOH kann geschlossen 
werden, daB das Betain einerseits eine ziemlich starkę Base ist, andererseits durch 
W. oder Alkaii Veranderung erleidet; die Veranderung, die das labile C h lo r h y d r a t  
m it sd. yerd. HC1 erleidet, is t sehr weitgehend. Die yerkocłite salzsaure Lsg. gibt 
m it Alkaii im "ObersolmB beim Eindampfen Nadeln eines K-Salzes einer Aminosaure; 
diese Saure ist so sta rk  bas., daB sich ein sehr bestandiges Chlorhydrat fassen l&Bt. — 
C21H2eN20 3 +  HC1; [a]n12 = +60,1° (in l,13% ig. wss. Lsg.). — Aus dem Einw.- 
Prod. von 2-n. HC1 auf N-Acetylisoyohimboasauremethylbetain wird in absol. A. +  
K-Athylat bei 40° das freie Betain erhalten; braunt sich bei 170°, F . 199—200° (Zers.);
11. in W. u. verd. Sauren, in  Alkaii erst beim Kochen; [<x]d16 =  +48,9° (in 0,55°/0ig-
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Lsg. in  W.). — Dieses Betain gibt m it wenig 2-n. HCI das labile Chlorhydrat von 
[a]o12 =  +61,7° (in l,3°/0ig. -wss. Lsg.), wodurch gezeigt ist, daB K-M ethylat lteine 
weitere Veranderung des Mol. bewirkt. — Das Betain von [<x]d16 =  +48,9° g ibt in  
Aceton m it CH3J  ein Dijodmethylal, C21H 20N2O3(CH3J)2 +  4 H«0; Nadeln, aus 
CH3OH. — Diacetylisoyohimbin gibt m it verd. HCI u. Fallen der Base u. Umkrystalli- 
sation aus W.-A. das Monoacetylprod., C21H25N2On(CO- CH.,); Blattchen, F . 196° 
unter Rotfarbung, naclidem es bei 132° 1 Mol. Krystallwasser abgegeben hat; [o:]d20 =  
+39,6° (in 0,8%ig. Pyridinlsg.). — Durch 3-std. Kochen m it ver<J.. HCI wird aus 
m it verd. HCI entacetyliertem Diacetylisoyohimbin Isoyohimbin zuriicligebildet; 
beim Kochen des Riickstandes nach Entfernung der HCI m it alkoh. KOH resultiert 
Isoyohimboasdure; aus NH3-W. u. Essigsaure, F. 268—270°;' [a]rr° =  +147,2° 
(p,93°/0ig. Lsg. in  Pyridin). — Jodmethylat des O-Monoaeetylprod., C21H 25N20 3(C0 ■ CH3) - 
(CH3J), Nadeln. —• Gibt m it AgCl im t)bersehuB in CH3OH das Chknmethylat, U.in 
CH30H . Dies gibt m it K  in  CH3OH das Betain ; Zers.-Punkt 182°; gut 1. in  W. u. 
yerd. Sauren; [cc]d2° =  +108,8° (in 0,52°/oig. wss. Lsg.); is t  also deutlich verschieden 
von dem aus Diacetylisoyohimbinjodmethylat erhaltenen von [oc]d20 =  +78,8°, bei 
dom die Acetylgruppe am N  sitzt. — Isoyohimbinjodmethylat, C21H20N2O3, CH3J  +  
H20 , Bldg. aus Isoyohimbin in Aceton +  CH3J ; farblose Krystalle, aus Aceton,
F . 243° (Zers.); [oc]d2° =  +67,5° (in0,46% ig. methylalkoh. Lsg.) — Dieses Jodm ethyJat 
wird m it K -A thylat in  CH3OH behandelt; dabei findet Verseifung der Estergruppe, 
Abspaltung von K J  u. Bldg. des Isoyohimboasduremethylbetains (a) s ta tt, boi dem 
der ais ak t. bezeichnete N  an der Betainbindung beteiligt is t; 1. in  W. erst beim Er- 
warmen, kann daraus n icht krystallin. zuruckgewonnen werden. Die dabei beob- 
achtete starko Drehungsanderung, zunachst Ansteigen bis [a]o2° =  +143,4°, dann 
Sinken bis auf [a]D2G =  +56°, deutet auf tiefergehende Einw. Durch Best. des Alkali- 
geh. wurde erm ittelt, daB das Betain ais einsaurige Base zu betraohten ist u. geringe 
Mengen Alkali hartnackig festhalt. DaB lediglich Betainbldg. eingetroten ist, konnte 
durch Identifizierung des aus dem Betain m it sd. CH3OH u. HCI erhaltlichen Chlor- 
methylats, C21H 26N20 3, CH3Cl +  H 20 , Nadeln, aus CH3OH +  Essigester; F. 272° 
(Zers.); [cc]d25 =  +114,1" (in 0,87°/Oig. wss. Lsg.) m it dem aus Ausgangsjodmethylat 
u. AgCl darstellbaren Isoyoliimbinclilormetliylat, [<x]d23 =  +115,9° (in 65%ig. wss. 
Łsg-); [a]o23 =  +64,4° (in l,09% ig- CH3OH-Lsg.) bewiosen werden. — Isoyohimboa- 
saure gibt dagegen m it Dimethylsulfat u. Alkali das Isoyohimboasauremełhylbetain 
(lat.), C21H 20N2O3 +  5 H»0, in  dem der latente N  an der Betainbldg. beteiligt is t; 
Krystalle, aus W. ohne Veranderung umkrystallisierbar, F. 275° (Zers.); enthalt 
5 Moll. Krystallwasser; [a]D27 =  +84,6° (in 0,49%ig. wss. Lsg.); [a]n24 =  +42,2° 
(in 0,95%ig. CHaOH-Lsg.). — G ibt m it 2-n. HCI das Chlorhydrat, C21H20N2O3, HCI +  
3 H 20 ;  aus W., F . 272° (Zers.); g ib t m it wss. AgN03 AgCl, m it 2-n. NaOH das Betain; 
M d23 =  +132,5° (in 0,49%ig. wss. Lsg.); [«]D25 =  +72,3° (in 0,87%ig. CH3OH- 
Lsg.). — Chlormcthylat aus Betain (lat.), C21H28N20 3, CH3C1 +  H 20 , Bldg. aus dem 
Betain in  CHaOH +  HCI; farblose K rystalle, aus CH3OH +  Essigester; F . 296° 
(Zers.); [a]o23 =  +155,4° (in 0^9%ig. wss. Lsg.); [<x]d23 =  +98,6° (in l,14°/0ig. 
CH3OH-Lsg.). —  Gibt m it sd. 2-n. NaOH das Betain (lat.) zuriick. — Das Chlor- 
methylat gibt in  Aceton m it 1 Mol. CH3J  das Jodmethylat des Betains (lal.), CBlH2SNo03, 
CH:iJ  +  H 20 ;  Nadeln, F . 263° (Zers.); [a]D30 =  +75,4° (in 0,6%ig. CH3OH-Lsg.) — 
N-Aeetylisoyohimboasauremethylbetain wird m it verd. HCI so lange erwarmt, bis 
beim Erkalten lteine Krystalle des labilen Chlorhydrats mehr ausfielen, u. dann m it 
KOH 1: 1 behandelt; die gebildeten Nadeln geben m it 2-n. HCI die Verb. C21fl'2t^r20 3, 
HOl +  H zO; Blattchen, aus W .; sehr bestandig gegen verd. u. konz. HCI; [oc]d20 =  
+94° (in 0,8%ig. wss. Lsg.); ist wasserfrei sehr hygroskop. —  Dasselbe Aminosaure- 
chlorhydrat erhalt man aus dem Betain m it [a]n2° =  +48° in  verd. HCI u. Kochen 
mit konz. KOH u. ■ aus dem Isoyohimboasauremethylbetain a  auf dieselbe Weise. 
(Ber. Dtseh. chem. Ges. 62. 2953—74. 4/12. 1929. F rankfurt a. M., Univ.) BtJSCH.

O. Schum m , Uber die Gewinnung von Haminderivaten durch Brenzreaktionen.
IV. Mitt. Abbau von Hdmin zu Atiomesoporphyrin und Oplopor-pliin; Darstellung des 
Optoporphins aus Pyratinchlorid. Die spektrochemische Beaktion von Atioporphyrinen 
mit Schwefelsdure. (III. ygl. C. 1929. I. 2652.) Bei Anwendung der DecarboJtylierung 
m it Paraffin auf H a m in  u. folgender Enteisenung m it Phenol-Oxalsaure wird ein 
Atioporphyrin erhalten, das m it Atiomesoporphyrin in allen Stucken ubereinstim mt. — 
18 g umkrystallisiertes SCH ALFEJEW -H am in werden fein zerrieben 140 Minuten m it 
4 /2 ] Paraffin. liąuid. auf 350° erliitz: , nach dem Erkalten m it Phenol-Oxalsaure ent-
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eisent. Der H. P.-W ert, d. li. der spektrometr. W ert fiir den Hauptabsorpiionsstreifen 
der Lsg. des Hamins in  hydrazinlialtigem Pyridin liegt bei 547. Das Atioporphyrin 
wird aus athcr. Lsg. m it 20%ig. H2SO,, ausgezogen u. nach dem Ausfallen dureli Neutra- 
lisation, Wiederaufnekmen m it 20%ig. II2SO., aus Chlf.-Metliylalkohol 2-mal krystalli- 
siert. Ausbeute 0,8 g rcines Porphyrin, Atiomesoporphyrin, C32H3SN4. — Beim mehr- 
stundigen Koclien von Hamin in  Paraffin (390—400°) erlialt man einen H. P.-W ert 
von 543. Durch analoge Aufarbeitung wird ein Atioporphyrin gewonnen, das vom 
Atiopyroporphyrjn u. Atiomesoporphyrin versehieden is t u. Optoporphin bezeichnet 
wird. Es besitzt eine niedere Salzsaurezahl, 1,3 u. Schwefelsaurezahl, 4,0. Es unter- 
scheidet sich auch durch die Spektralrk. m it konz. Schwefelsaure von den obigen 
Porpliyrinen (Einzclheiten vgl. Original, Spektraltafel). Ais Chloroform-Schwefel- 
saurezahl wird der Prozentgeh. wss. Schwefelsaure bezeichnet, die einem gleiclien 
Vol. einer Lsg. yon Atioporphyrin in Chlf. die H alfte des Farbstoffs entzieht. Die 
Chloroform-Schwefelsaurezahl von Atiomesoporphyrin is t 24, die von Atiopyroporphyrin 
20, von Optoporphin 15. Optoporphin, C20H 20N.„ kann nach seiner Zus. ein Dimethyl- 
diathylporphin oder ein Hexamethylporphin sein, seine Einheitlichkeit bleibt ungewiB.
— D arst. 30 g feinst zerriebenes Hamin werden m it 7—8 1 Paraffin. liąuid. (D. A. 6, 
Kp. 390—400°) unter haufigem Umschiitteln 5—6 Stdn. gekocht. Nach dem Abkuhlen 
vonK rusten abgegossen, m it3/.i—1 Vol. Phenol gemischt u. m it Oxalsaurezusatz 1/2 Stde. 
gekocht, bis nur mehr Porphyrinspektrum  beim Lósen in Pyridin-Hydrazin vorhanden 
ist. Nach Eingiefien in die 20-fache Menge h. W. wird durch nasse F ilter das Paraffin 
abgetrennt, m it 6— 8 Vol. A. gemischt u. m it 20°/oig. H 2S 04 (30—40 1) alles Porphyrin 
ausgezogen. W eitere Aufarbeitung wie oben. Nach haufigem Umkrystallisieren aus
I,5  g Rohkrystallisation 0,5 g reines Optoporphin. Der Botstreifen des A.-Spektrums 
liegt bei 620,0, weitere spektrom etr. Żabien ygl. Original. Neben Optoporphin sind 
weitere Atioporphyrine vorhanden, die durch das Umkrystallisieren, oder durch Salz- 
saurefraktionierung entfernt werden kónnen. Vom Atiopyroporphyrin laBt sich. durch 
Ausschutteln der Clilf.-Lsg. m it 25%ig. Salzsaure das Optoporphin abtrennen. Auch 
bei 405—410° ergab der Abbau das gleiche Resultat. — Aus Pyratinchlorid (vgl. C. 1928.
I I .  2471) wird in  analoger Arbeitsweise ebenfalls Optoporphin erhalten, bei langerer 
Kochdauer ein noch stickstoffreicheres Prod. Der Abbau des Hamins wird formuliert:
Hamin — >- Eisenverb. des Atiomesoporphyrins — y  des Pyroporphyrins---- >- des Opto-
porphins. Ebenso verlauft auch der Abbau des Hamatins.

Beim Paraffinabbau des Hamins bei Tempp. zwischen 350—410° treten  regel- 
maBig kleine Mengen eines Atiokorpers auf, der der HamaterinsiŁure (Protoporphyrin) 
entspricht u. wohl ident. is t m it dem von H. F i s c h e r  u . P u t z e r  (vgl. C- 1928. II. 
591) bei der Dcearbosylierung des Protoporphyrins beobachteten Atioporphyrins. 
E r unterscheidet sich von den iibrigen Atioporphyrinen durch die hohe Salzsaurezahl 10 
u. dureh das der Ham aterinsaure ahnliehe Spektrum. Seine Eisenkomplexverb. gibt 
in hydrazinhaltigem Pyridin ein von dem des Hamins etwas yerschiedenes Spektrum,
557,0 u. 520,0. Bei Anwendung von Hiimatoporphyrinhydrochlorid besteht das Gemisck 
der Atioporphyrine zur Halfte aus diesem Atioporphyrin, das sich ais recht liitze- 
bestandig erweist. — Durch Erhitzen in Benzidin auf 340° kann ein Abbauprod. mit 
dem H. P.-W ert 541—542 nachgewiesfen werden. — Vf. zeigt, daB sich die „Saure- 
spektren” der versehiedenen Atiopoi-phyrinc in konz. Schwefelsaure (9 8 % ) unter- 
seheiden, ebenso von Hamatoporphyrin, Koproporphyrin u. Pyroporpliyrin. Nach 
dem Erwarmen der Lsgg. auf 100—130° lassen sich weitere Unterschicde feststellen. 
Einzolheiten im  Original. (Ztschr. physiol. Chem. 185. 81—98. 1 1 /1 1 .1 9 2 9 . Hamburg, 
Uniy.) T r e i b s .

Otto Warburg, Erwin Negelein und Walter Christian, Uber Carbylamin- 
hamoglobin und die plwlochemische Dissoziation seiner Kohlenoxydverbindung. Ver- 
setzt man Kohlenoxydhamoglobin oder Kohlenoxydhamochromogen m it HCN oder 
Estera der Blausaure (Methylcarbylamin), so wird CO von der Eisenporphyrinycrb. 
abgegeben. Durch die N =C-Gruppc wird CO verdrangt. Bezeichnet m an m it n  den 
nicht an CO gebundenen Anteil des Eisens, den an  CO gebundenen Anteil also 1 — n, 
so ist bei Variation der CO- u. Carbylaminkonz. der Ausdruck cfcCH3xc/cfcCO ‘ 
cco/cch3NC nahezu konstant. Der Zahlenwert des Ausdrucks betragt fiir Iiiimo- 
globin bei 10° == 5,3 • 10~5. Auch 0 2 wird aus Oxyhamoglobin durch Carbylłimin ver- 
drangt. Carbylaminhamoglobin besitzt ein charakterist. Absorptionsspektrum, das 
m it der lichtelektr. Zelle gemessen wurde. CO-Hamoglobin, in  Carbylaminlsgg. gel., 
ist stark liehtempfindlich, viel starker liehtempfindlich ais CO-Hainoglobin. Nach
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der mathem at. Theorie (s. Original) riihren die Unterschiede der Lichtempfindlichkeit 
der CO-Verbb. her von Unterschieden der Dunkelzerfallskonstanten der CO-Verbb. 
Die quantitative Unters. der Lichtempfindlichkeit ergibt, daB ein CO abgespalten wird, 
wenn 4 L iehtąuanten absorbiert sind. (Biochem. Ztschr. 214. 26—63. 14/10. 
1929.) K r e b s .

J. B. Conant und J. F. Hyde, Sludien in  der Clilorophyllreihe. I. Thermische 
Zerselzung der magnesiumfreien Verbindungen. (Vgl. C. 1929. I I .  1928.) Durch Er- 
liitzen in  Biphenyl auf 180—250° im  Stiekstoffstrom wird aus den Chlorophyllderiw. 
C 02 abgespalten u. auf iibliche Weise bestimm t. Phaophorbid a u. 6, sowie Metliyl- 
phaophorbid a u. b verlieren je ein Mol. C02, Chlorin e u. Rhodin g dagegen 2 Moll. 
Es is t besonders bezeichnend, daB die Methylphiiophorbide C 02 abspalten, sie sind 
keine Sauren; m it einer ungesatt. Lactonbrueke laBt sich der Bcfund erklaren. Chlorin e- 
D imethylester verliert kein C02. Bei der Decarboxylierungsrk. wird auch W. gebildet, 
ohne daB sich jedocli Schlusse daraus ziehen lieBen. Die Decarboxylierungsprodd., 
die erst in  der o-Keihe untersucht sind, werden in Ausbeuten von meist 20°/o gewonnen, 
ihre Spektren gleichen den Ausgangssubstanzen weitgehend. Beim Chlorin e wird aufler 
einem Clilorin ein Porphyrin isoliert. Zur Kennzeichnung der Prodd. wird dem Nam en 
des Ausgangsmaterials die Silbe „P yro“ - vorausgestellt. Pyro-phaophorbid is t eine 
Saure, woraus zu schlieBen ist, daB das abgespaltene C02 nicht aus der im Phaophorbid 
frei vorliegenden Carboxylgruppe stam m t. Pyrochlorin e is t isomer m it dem gleich- 
zeitig entstandenen Pyrochlorin e-porphyrin. Pyrochlorin e zers. sich beim langeren 
Liegen. Naeh einigen Monaten laBt sich durch Salzsaurefraktionierung daraus ein 
Porphyrin gewinnen, das dem Pyrochlorin e-porphyrin ahnlich, aber n icht dam it ident. 
ist. Dem Methylphiiophorbid wird auf Grund der Analysen u. des Abbaues die Formel 
OjoH^OjN, zuertcilt.

Y e r s u c h e .  Die Ausgangsmaterialien wurden naeh den Methoden von W lLL- 
STATTER u. STOLL dargestellt. Analysen. Der Trimethylester von Chlorin e naeh 
T r e i b s  u . W ie d e m a n n  (C. 1929. II . 1686) m it Diazomethan hergestellt w ird fiir 
ident. m it dem naeh der W lLLSTATTERschen Methode m it D im ethylsulfat erhaltenen 
befunden. — Beschreibung der A pparatur. 150—50 mg Substanz wurden in  20 mg 
h . Biphenyl eingetragen u. mehrere Stunden erh itzt un ter haufiger Gewichtskontrolle 
der AbsorptionsgefaBe. W. wurde nachgewiesen, war aber n icht ganz exakt bestimmbar, 
da der Blindwert zu groB war, fiir C02 ergab sich kein Blindwert. Die Aufarbeitung 
der Rk.-Prodd. erfolgte in ublichcr Weise durch zweimalige Salzsaurefraktionierung, 
krystallisieren aus konzentrierter ather. Lsg. — Methylpyrophdophorbid a 
Ca.j(35)H380 3(4)3sT4, Nadelbiisehel aus A., F. 220—225° auf dem Błock, in  Pyridin 11., 
weniger in  Aceton, Salzsaurezahl 15. Die ather. Lsg. is t in  Farbę u. Spektrum, der 
des Methylphiiophorbids a yóllig gleich, g ibt die Phasenprobe nicht. — PyropMo- 
phorbid a, C33(34)H3()0 3(4)N4, mikrokrystallin aus A., F. 210—220° auf dem Błock, Salz
saurezahl 12— 13, in Loslichkeit, Farbę u. Spektrum verha.lt es sich wie Phaophorbid o. 
Mit verd. Alkali g ibt die ather. Lsg. zuerst einen gelbbraunen Nd., der sich dann m it 
brauner Farbę allmahlich wieder im A. u. W. lost. Phasenprobe ? Eine kleine Menge 
eines Nebenprod. lieB sich isolieren. — Pyrochlorin e, C33H 36(38)0 3N4, aus A.-W. mikro- 
krystallin, F . 165—170°. In  A. 11., Verhalten gegen Kaliumhydroxyd wie Pyrophiio- 
phorbid a. Die Farbę gleicht der des Clilorin e, das Spektrum is t jedoch etwas naeh 
dem kurzwelligen verschoben. — Pyrochlorin e-Porpliyrin, C32(33|H3S0 3Ni1, in  kleiner 
Menge aus der M utterlauge m it l° /0ig. Saure, Salzsaurezahl ł/ 2—1. Aus konz. A.-Lsg. 
prismat. rotę Nadeln. Die salzsaure Lsg. is t purpurrot, die ather. rot. Spektrum. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 3668—74. Dez. 1929. H arvard Univ.) T r e i b s .

N. J. Gawrilow und M. M. Botwinik, U ber einen Anhydridkomplex aus Edestin, 
der die Hexonbasen enthall. Edestin wurde im Autoklaven bei 180° u. 10 a t  6 Stdn. 
mit l° /0ig. H2SO., hydrolysiert u. das H ydrolysat m it Phosphonvolframsiiure gefallt. 
Dann wurden sowohl F iltra t (A), wie Nd. (B) auf ihren Aminosauregeh. (Mono- u. 
Diaminosauren) u. auf die A rt der Verkniipfung (Anhydride) der einzelnen Amino- 
sauren miteinander untersucht. Ferner wurden beide Fraktionen, um Anhydride 
isolieren zu konnen, m it einer Reihe von organ. Lósungsmm. (Essigester, Chlf., A., 
B?l., Chloratliylen) in wss. u. schwach allcąl. Lsg. extrahiert. Im  F iltra t (A) lieB sich 
ein Teil der Monaminosauren u. des Histidins nachweisen. Es wird also ein Teil des 
Histidins n icht durch Phosphorwolframsaure gefallt. Der Nd. (B) der Phosphor- 
wolframsaurefallung gab negative Ninhydrinrk., aber positive Pikrinsaurerk. Naeh 
vollstiindiger Hydrolyse wurden Monoaminsauren, Histidin, Łysin u. Arginin naeh-
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gewiesen. Yon den organ. Losungsmm. lóste nur Esaigester merklicliere Mengen der 
Spaltprodd. Die essigesterl. F raktion des E iltrates (A) enthielt neben Monoamino- 
sauren Histidin, dessen Imidazolfunktionen maskicrt waren u. erst durch Hydrolyse 
nachweisbar wurden. Die essigesterl. F raktion des Nd. (B) enthielt neben Mono- 
aminosauren, Histidin, Łysin u. vor allem Arginin. Die im Essigester unl. Riick- 
stande vom F iltra t (A) u. Nd. (B) ent-hielten noch betrachtliche Mengen saureamid- 
artiger Bindungen. Nach den Yff. werden diese Befunde dahin gedeutet, daB die 
Diaminosauren sowohl des F iltra ts  (A) (Histidin), wie des Nd. (B) (vor allem Arginin) 
m it den Monoaminosauren anhydridartig (Diketopiperazine) verkniipft sind. (Bioehem. 
Ztschr. 2 1 4 . 119—33. 14/10. 1929. Moskau, Labor. f. organ. Chem. d. Univ.) M ahn.

The Svedberg und Bertil Sjogren, Die. Molekulargemchte von Amandin und  
Ezcelsin. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 661. II. 1416.) Die Ultrazentrifugenmethode wird zur Best. 
der Mol.-Geww. u. Bestandigkeitsgebiete von Amandin  u. Excelsin benutzt. Amandin 
h a t bei ph =  4,3 bis oa. 10 das Mol.-Gew. 208 000 ±  5000; bei ph =  12,2 erfolgt teil- 
weiser Abbau, es entstehen Moll. von 1/6 der ursprunglichen GroBe. Die n. Moll. sind 
sphar.; Radius 3,99 ////. Sedimentationskonstante 11,41 X 10-13, molare Reibungs- 
konstante 4,63 X 1010. Excelsin is t bei pn =  5,5 bis ca. 10 bestandig; Mol.-Gew. 
212 000 i  5000; verha.lt sich ganz analog wie Amandin; Desaggregation zu Moll. von 
Yc der ursprunglichen GroBe bei ph =  11,9; die n. Moll. haben Radius 3,96 ftu, Sedi
mentationskonstante 11,78 X 10~13, Reibungskonstante 4,63 X 1016; die abgebauten 
Moll. haben die Sedimentationskonstante 3,54 X 10-13. Der AbbauprozeB 'is t um- 
kehrbar. Mol.-Gew., Sedimentationskonstante, Reibungskonstante u. Mol.-Radius von 
Amandin, Excelsin, Edestin, R-Pliycoerythrin, R-Phyooeyan u. C-Phycocyan stimmen 
innerhalb dor Vers.-Fehler iiberein. Die Mol.-Geww. der Spaltstiieke (Va> Va °dcr 
Vb des n. Mol.-Gew.) stimmen m it den Mol.-Geww. anderer Proteine uberein. Mit Aus- 
nahme der sehr hochmolekularen Hamocyanine kann man die Mol.-Ge^n^. der Proteine 
u. ikrę Spaltstiieke von der E inheit 34 500 u. dereń 2-, 3- u. 6-faehem ableiten. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 2 . 279—87. Jan . Upsala [Schweden].) O s t e k t a g .

E. Biochemie.
Alexander Gurwitsch, Ober den derzeitigen Stand des Próblems der mitogenetisćhen 

Strahlung. (Sammelreferat.) ZieJ dieses Sammelreferats ist es, eine krit. Ubersiclit 
iiber den gegenwartigen S tand dieses vielum strittenen Problems zu geben. Ais mito- 
genet. Indulition wird „die Tatsaehe bezeiehnet, daB in einem dazu passenden Sub- 
stra te  (z. B. Wurzelmeristem) die Anzahl der sim ultan ablaufenden (bei Fisierung 
vorgefundenen) Mitosen durch die Nahe bestim m ter biolog. Objekte gesteigert werden 
kann“ . Eine eingehende k rit. Besprechung der Beweisfiihrung dieses Effekts durch 
verschiedene Autoren lehrt, daB von einer beweiskraftigen Widerlegung des mito- 
genet. Effekts keine Rede sein kann, sondern daB der mitogenet. Strahlung vielmehr 
ein universeller Charakter zukommt. DaB es sich bei der mitogenet. Becinfiussung 
um eine Strahlenwrkg. handelt, kann man aus ganz elementoren Tatsachen schlieBen, 
wie geradlimge Fortpflanzung, regelmaljige Spiegelung, D urch tritt durch diinne Lagen 
fester Medien. Annahcrnde Methoden haben den móglichen Wellenlangenbereich 
auf das Gebiet um 2000 A einengen kónnen. Eine Wrkg. auf die photograph. 
P latte is t nur in  einzelnen Versuchsreihen gegliickt. (Vgl. R e i t e r  u . G abor,
C. 1 9 3 0 . I. 237), was wohl auf die auBerordentlich geringe In tensita t der biolog. 
Strahlungsąuellen zuriickzufiihren ist. Eine eingehende krit. Besprechung der 
Analyse des mitogenet. Effekts fiihrt in  die dam it verbundenen biolog. Probleme 
u. Fragenstellungen ein. Die bis je tz t erhaltenen Ergebnisse iiber sekundare Strali- 
lungseffekte u. der theoret. verm utete Ursprung der Strahlung durch den chem. 
Umsatz eines bestimm ten Stoffes (E-Stoff) werden erortert. (Protoplasma 6. 449—93. 
April 1929. Moskau.) S t r u g g e r .

Andre Naville, Wirhung mitogcnetischer Stralden durch einen Quarzschirm. (Vorl. 
Mitt.) In  einer friiheren Unters. (Revue suisse de Zool. 3 6  [1929]. 213) hatte  Vf. gezeigt, 
daB Biindel von Zwiebelwurzeln eine deutliche Wrkg. auf die Zellteilung der Cornea 
von Fróschen ausiiben. Dies stim m t uberein m it den Ergebnissen yon G u r w i t s c h  u. 
dessen Schiilern. Doch laBt sich gegen die ersten Verss. des Yfs. einwenden, daB ohne 
Filter gearbeitet wurde, u. daher die erzielte Wrkg. auch einer fluchtigen Substanz 
zugeschriebeń werden konnte. Durch Wiederholung der Yerss. m it einem Quarzfilter
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wurde gezeigt, daB es sich in  der T at um eine Strahlenwrkg. handelt. (Arch. Sciences 
physiques nat., Genevc [5 ] 11. Juli/Aug.-Heft. 128— 30. 1929. Genf, Univ.) W r e s c h .

D. R. Hoagland und A. R. Davis, Das Eindringen und die AnreicJierung von 
Elektrolyten in  Pflanzenzełlen. Von einer groBen Menge gesammelter Internodialzellen 
von Nitella wurde der Zellsaft gewonnen u. seine Zus. erm ittelt (Anionen u. Kationen). 
Die Konz. der einzelnen Ionen is t immer groBer ais im umgebenden Kulturmedium. 
Sie schwankt in  den einzelnen Jahreszeiten. Die Gesamtkonz. entspricht ungef&hr 
l/i0 Mol. KOI. K, Na u. Cl wurden stets in  den groBten Konzz. vorgefunden. W eiferhin 
konnte ein EinfluB des Lichtes auf die Anreicherung der Halogene im Zellsaft experi- 
mentell erwiesen werden. Nitella  wurde dureli 8 Monate hindurch in  einer kiinstlichen 
Nahrlsg. kultiv iert u. dann die Zus. des Zellsaftes m it der des Kulturmediums ver- 
gliclien (Konzentrationsfaktor). Die gegenseitige Beeinflussung der Ionen bei der An- 
reicherung im Zellsafte u. der Ionenaustausch werden studiert. {Protoplasma 6. 610. 
Californien, Univ., P lan t N utrition.) S t r u g g k r .

Hans Pfeiffer, Experimentelle und theoretische Untersuchungen iiber die Enl- 
dijferenzierung und Teilung pflanzlicher Dauerzellen. I. Der isoeleklrische Punkt [IBP)  
wid die aktuelle Aciditat von meristematisierten Zellen. Ziel der Unters. is t es, auf dem 
Boden der Eastigialtheorie fuBend, die physikochem. Verschiedenheiten zwischen den 
teilungsfahigen Protoplasten der Meristemzellen u. den nicht teilungsfahigen Proto- 
plasten der Dauerzellen zu untersuchen. In  Esperim enten wird wahrscheinlicli ge- 
macht, daB bei der Differenzierung der meristem at. Zellen die Vakuolisation des Cyto- 
plasmas m it einer Wasserabgabe verkniipft sein kann. Die Kerne der Meristemzellen 
zeigen gegeniiber denen der Dauerzellen eine sehr stark  ausgepragte Cyanophilie, welche 
m it einer geringen Eigenladung u. m it einer moglichen Auswrkg. alkal. Plasmafl. 
erklart wird. Die Lage des Umladungspunktes (isoelektr. P unkt IEP) der Plasma- 
kolloide wird m it Hilfe der Earbstoffadsorptionsmethode bestimm t, u. seine Lage im  Zu- 
sammenhange m it der L itera tur m it den iibrigen Gewebeteilen verglichen. Das Im- 
bibitionsvermógen meristem at. Zellen wird esperimentell untersueht. Best. der 
Aciditatslage der einzelnen Gewebe des Achsenąuersehnittes ergaben, daB ein Gefalle 
vom Phloem {alkal. oder schwach sauer) uber das Kambium zum stark  sauren Xylem 
besteht. Die Kambiumzone weieht bei Vergleich m it dem yorher abgeschatzten IE P  
weiter von diesem ab, ais die anderen Gewebe. Weitere D aten iiber das Verh. des meriste
mat. Protoplasmas in kolloidchem. u. physikal. H insicht werden nach der vorliegenden 
Literatur gesammelt. Die Anwendung des Begriffes IE P  auf die Zelle u. Gewebe wird 
diskutiert u. im Zusammenhange dam it eine krit. Besprechung der Grundlagen der 
Eastigialtheorie gegeben. Eur die Teilungs- u. Entdifferenzierungsvorgange -wird eine 
Arbeitshypothese Tom physikochem. Standpunkte aufgestellt, in  welche die herrschenden 
Theorien (Eastigialtheorie u. Hysteresistheorie) eingeordnet werden. (Protoplasma 6- 
377—428. April 1929. Bremen.) STRUGGEE.

Silvia Colla, Untersuchungen uber Plasnia und Plasmastr&tnung bei Cliaracetn.
II. Die Wirkung verschiedener Sake auf die Pla-smastrommig. (I. vgl. C. 1929. I. 1356.) 
Es wird die Wrkg. yerschiedener Salze auf die Plasmastrómung in den Internodialzellen 
von Chara crinita studiert. (Konz. der Lsgg. 0,1 Mol.). Zur Eeststellung der Wrkg. 
der Kationen wurden Chloride verwendet. K  >  Na >  Mg steigern in der angegebenen 
lleihenfolge die Strómungsgeschwindigkeit des Protoplasmas. Li >  Ca >  Ba hemmen 
dieselbe u. fiihren schlieBlich zum Stillstande. Bzgl. der Anionenwrkg., welche an 
Na-Salzen studiert \vxu-de, konnte durchwegs eine Steigerung der Stromungsgeschwn- 
digkeit festgestellt werden. N 0 3' steh t an der Spitze, u. (HC03') am Ende der Reihen- 
folge der Anionen, welche auf ihre W irksamkeit hin gepriift wurden. Die H-Ionenwrkg. 
wird bei den Vers. beriicksiehtigt. (Protoplasma 6. 438—48. April 1929. Torino.) S t r u .

Handbucli der biologischen Arbeitsmethoden. H rsg . von  Emil Abderhalden. A b t. 4, T l. 1S,
H . 2; A bt. 7, T l. 2, H . 1. B erlin , W ien: U rban  & Sehwarzenberg ,1930. 4°. =  Lfg. 315. 
316.

A bt. 4. A ngewandto chem . u. physikal. M ethoden. T l. 13, H . 2.
Donald D. van Slyke: G asom etrische M ikro-K jeldahl-S tickstoffbestim m ung. W alter 

Fleischm ann: M ethoden zur U ntersuchung des Stoffwechsels von L eukocyten  und 
T hrom bocyten. A rthur H. Sm ith u. Lafayette Mendel: P rak tisches Y erfahren bei E r- 
nahrungsversuehen. (S . 81— 172). =  Lfg. 315. M. 5.— .

A bt. 7. M ethoden d . vergleichenden m orphologischen Forsehg. T l. 2, H . 1.
Carl K ronacher u. Georg Lodem ann: T echnik der H aar- und W olleuntersuchung.
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Mit Inh.-V erz. u . Saohrcg. zu A bt. 7, Tl. I. (426; X I I I  S., S. S67— 887.) =  Lfg. 31(3.
M. 30.— .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
R. Bonnet, Die Slickstoffveranderung wahrend der Keimung. Erganzungen zu 

C. 1929. II. 2470. Die Methoden zur Best. der einzelnen N-Formen werden eingeliend 
besproohen. Reichhaltiges Tabellenmaterial. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 1025—61. 
Sept./Okt. 1929.) Gr im m e .

A. I. Smirnow, Uber die biochemischen Eigentumlichkeiłen des Alterns der Laub- 
bliitter. Unter Mitwirkung yon P. S. Ery gin, M. A. Drboglaw und M. Tli. Masch- 
kowzew. Die Verss. wurden m it B lattern der Sonnenblume u. des Tabaks ausgefiihrt. 
Mit zunchmendem Alter des Blattgewebes nim m t die Menge der Trockensubstanz 
pro Flacheneinheit zu, die Atmungsintensitat nim m t bis zur Bliite fortlaufend ab, 
bei jungen, wachsenden B lattern liberwiegt Tor der Bliite S accbarose  iiber Maltose, 
im alteren Stadium is t Maltose bedeutend im UberschuB. Der Geh. an EiweiB ist 
nicht nur durch das fiir seine Synthese nótige piast. Materiał bestimmt, sondern auch 
abhangig von der bei der Atmung frei werdenden Energie. Die B latter der oberen 
Etagen sind reicher an Gesamt-N, eine Auswirkung der groBeren Saugkraft. Wahrend 
der Bliite findet in  den B lattern N-Abnahme s ta tt. Mit dem Altern nim m t die Speiche- 
rung von organ. Sauren stetig zu. (Planta, Arch. wissenschaftl. Botanik 6. 687—766.
1928. Sep.) G r im m e .

Louis Maurne und Jacques Dulae, Das Problem der Giftwirkung und des Anta- 
(jonismus in  der Pflanzenphysiologie. Nach einem geschichtlichen Riickblick kommt 
Vf. zu folgender Definition der Giftwrkg.: Eine Substanz w irkt fiir eine Funktion eines 
Lebewesens giftig, wenn diese Funktion gegeniiber dem Kontrollvers. eine Abnahme 
zcigt. Man unterscheidet positiyen, Nuli- u. negativen Antagonismus. Bei dem ersteren, 
hiiufigsten Typ gestatten die Kurven der Dissoziationskoeflizienten oft zu erkennen, 
bei welchen Mischungsverhaltnissen der Antagonismus maximal wird. Die Empfindlich- 
keit der Pllanze reagiert- nicht nur auf hohe Konzz. gewisser Salze u. auf auBerst schwache 
(Katalysatoren), sondern auch auf das Ionengleichgewicht der Mischung. Die Unters. 
der AntagoDismuswrkg. h a t besondere Bedeutung un ter anderem fiir die K ultur salz- 
haltigcr Boden u. fur die richtige Zusammenstellung kiinstlieher Diingemittel. (Ann. 
Science agronom. Franęaise 46. 400—43. Juli/Aug. 1929. Montpellier, S tation de 
Recherehes chimiques.) Gr o s z f e l d . •

M ax Haitinger, Ludwig Linsbauer und Anton Eibl, Uber das Verhalten 
lebęnder mul erfrorener Gehólze im  ullraviolelten Lichte. (Vgl. C. 1929. II . 361.) Die 
innere Rindenpartie lebender Zweige einzelner Holzpflanzen zeigt unter der Ultra- 
lampe charakterist. Fluorescenzfarben, bei erfrorenen Zweigen derselben Spezies nicht 
mehr; bei diesen ersclieint dann die Rindenpartie braun. Vertrocknete Zweige zeigen 
noch eine, aber von lebenden Zweigen versehiedene Rindenfluorescenz. Das Erfrieren 
scheint ein vollkommeneres Austrocknen der Ctewebe zu bewirken, ais das Vertroeknen 
durch Wasserverdunstung. ■ (Biochem. Ztschr. 215. 191—96. 29/10. 1929. Klostcr- 
neuburg, Hoh. Bundesleliranst. u. Bundesversuchstation fiir Wein-, Obst- u. Garten- 
bau.) Gr o s z f e l d .

H. A m elung, Wachstum und Sciurebildung von Aspergillus niger unier IFassc?'. 
Bei Yerwendung hoher Fliissigkeitsschichten der Niihrlsg. u. Einpressen yon Luft 
kami man erreichen, daB Aspergillus niger ohne Oberflachenwachstum sich yóllig 
in der FI. ausbreitet. E in schon friiher yerwandter Stamm (vgl. C. 1927- U- 583) 
bildet Cilronensaure zu etwa 18% des Zuckers. Kreidezusatz ist ohne EinfluB; Neutrali- 
sation m it Soda w irkt ungunstig auf W achstum u. Sauerung. (Chem. Ztg. 54. 118. 
8/2. Hannover, Teclm. Hochsch.) M ic h a e l .

Raul Wernicke und Ferdinand Modern, Die oligodynamische Wirkung des 
Silbers. Dest. W., das nach Beriihrung m it Ag oligodynam. wurde, zeigte eine Ag- 
Konz, von etwa 10-6 pro ccm. Dieses Ag-haltige, oligodynam. wirkende W. verlor 
seine Wrkg., an Paratyphus-B-Bazillen gepriift, wenn es einer langeren Elektrolyse 
unterworfen wurde. An der Kathode lieB sich das niedergeschlagene Ag nachweisen. 
AuBerdem wurde das Ag-lialtige W. in Ggw. u. in Abwesenheit yon 0 2 auf seine oligo- 
dynam, Wrkg. untersucht. Die Wrkg. war in  beiden Fallen positiv,“ so daB die An- 
wesenheit des 0 2 zur Aktivierung des dest. W. durch Metalle nur notwendig ist, um 
das Metali in  Lsg. zu bringen. Aus diesen u. friiheren Verss. w ird yon den Vff. die 
oligodynam. Wrkg. auf die Bldg. einer ionisierten Lsg. des Metalls im dest. W. zuriiek-
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gefiihrt. (Biochem. Ztsehr. 2 1 4 . 187— 97. 14/10. 1929. Buenos Aires, Physiko-Chem.- 
Biolog. Abtlg. u. Bakter. Inst. d. Gesundhcitsininisteriuins.) Mahin".

Fritz Steinfatt, tJber Bacterium linens und seine Beziehungen zu einigen seiner 
Begleitorganismen in  der Kaserotschmiere beim EiweiBabbau in  Milek. Bei dem durch 
das Mit- u. Nacheinanderwirken von verscliiedenen Gruppen von Mikroben sehr kompli- 
zierten Vorgang der Kasereifung kommt den Rotbakterien (vonviegend B. Linens), 
dio auch ais „Kieler Rotkultur“ zum Streiclien von Kase empfohlen u. im Handel sind, 
nur ein gewisser Anteil zu, auch bei Anwendung von Reinkulturen von B. linens. 
Unterss. iiber EiweiBabbau in Milch durch B. linens allein u. zusammen m it Mileh- 
saurebakterien, Mikrokokken, Corynebakterien, farbstoffbildende Kurzstabchen, Coli- 
Aerogenesbakterien zeigten bei B. linens einen umfangreichen EiweiBabbau, einen fiir
B. linens typ. W ert, maximal etwa 50%  1- N  u. 30°/o Aminosaure-N. Die Wechsel- 
wrkgg. m it den Begleitorganismen kamen teils in einer Wachstumsfórderung, teils in 
einer Hemmung zum Ausdruek, wie im einzelnen dargestellt. 2 Saureproteolyten 
bereiteten den Nahrboden fiir ein gutes Gedeihen von B. linens u. fiir einen erweiterten 
EiweiBabbau vor, wahrend reine Saurebildner u. Saurelabkokken entgegengesetzt 
wirken. Vorschlage fiir Anwendung der Ergebnisse bei der prakt. Kasebereitung, 
z. B. aus pasteurisierter Milch, u. Behandlung m it JReinkulturen geeigneter Bakterien- 
stamme. Bisweilen kann B. linens infolge symbiot. Vorgange m it Corynebakterien 
(Abb. der verschiedenen Formen im Original) fehlerliafte Rotfarbungen verursachen 
oder begiinstigen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 1—50. 25/11. 1929. Kiel, Bakteriolog. 
Inst. d. Forschungsanst. f. Milch wir tschaft.) Gr o s z f e l d .

Ferdinand Moritz Muskoteu, Einflufi des Natriumchlorids auf die Balcterien 
der Milch. Sehon niedrige NaCl-Konzz. wirken hemmend, steigende vcrhindern die 
Vermehrungsfahigkeit aller Mikroorganismen der Milch, in konz. gehen einige Arten 
zugrunde, andere passen sich an u. kónnen sich sogar erneut yermehren. Am empfind- 
lichsten sind die n icht sporenbildenden Stabehenbakterien, besonders Faulnisbakterien 
(B. fluorescens, B. vulgare, B. coli u. B. lactis aerogenes), widerstandsfahiger sporen- 
bildende Baeillen, wie B. mycoidcs, B. ty ro th ris  u. B. mesentericus, am widerstands- 
fahigsten die Kokken, denen auch die Milchsaurebakterien nahe kommen. Konz. Salz- 
bader sind oft sehr keimreich, ein alteres mehr ais ein jungeres. Das Salzen der Kiiso 
vermindert voriibergehend den Keimgeh. u. iib t eine ge^visse Auslese in  den Arten ans; 
die Starkę der Salzgabe w irkt auch auf die Lochbldg. ein. (Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 
51—87. 25/11. 1929. Wien.) G r o s z f e l d .

B. W. Hammer, Variationen bei Streptococcus lactis. Beobachtet wurde, daB 
gewisse K ulturen in  Lackmusmilch ihr W achstum s ta t t  unten, im oberen Teile des 
R-ohrchens begannen; morpholog. Unterschiede wurden nicht beobachtet. Bei Uber- 
impfungen blieb die Erscheinung oft iiber mehrere Generationen erhalten, um dami 
wieder zum n. Verh. zuruckzuschlagen. (Journ. Dairy Science 13. 64—68. Jan . Ames, 
Iowa.) , G r o s z f e l d .

B. W. Hammer, Beobachtungen iiber Schleimigwerden bei Butler kultur tn . Die 
Erscheinung beruht auf Vork. eines sclileimigen S tr. lactis, der gegeniiber dem n. Str. 
lactis auch die Eig. besaB, in Lackmusmilehróhrchen mehr an der Oberflache, ais im 
Boden z u wachsen (vgl. vorst. Ref.). Die schleimigen K ulturen enthielten nur Str. 
lactis, keine fluclitige Sauren erzcugenden Bakterien. Bei den isolierten Stammen 
scheint es sich nicht um eine Verunreinigung, sondern um eine Anderung des Wachs- 
tumscharakters zu handeln. (Journ. D airy Science 13. 69—77. Jan . Ames, Iowa.) Gd.

Carl S. Pederson, Die Vergarung von Olucose, Fructose und Arabinose durch 
Organismen vcm verdorbenen Tomałen. Aus yerdorbenen Tomaten werden 5 Spezies 
von Laclobacillus u. ein Leuconosloc isoliert. Von 4 Laotobaoillen (L . lycopersici, 
gayoni, pentoacelicus, mannilopoeum) u. von Leuconostoc pleofrucli w ird Glucose in 
3%ig. Lsg. bei 1-monatłicher K ulturdauer bei 25° zu etwa gleichen Teilen zu Milch- 
saure, Essigsaure, A . u. C02 vergoren. Lactobac. planlarmn bildet nur Milchsaure. 
Leuconostoc bildet linlesdrehende, alle anderen inakt. Milchsaure. Fructose wird von 
von allen Bazillen, auBer L. plantarum , zu M annit, Milchsaure, Essigsaure u . C02 
Tergoren. Letzterer Bacillus bildet nur Essigsaure u. Milchsaure. Arabinose wird 
zu Essigsaure u. Milchsaure vergoren. — Die Best. der Sauren erfolgt durch A.-Ex- 
traktion, T itration der Gesamtsauren, dann Wasserdampfdest. u. Identifizierung 
naeh D u c l a u x .  M annit wird durch A .-Extraktion des Garguts liryst. erhalten. 
(Buli. New York S tate agrieult. Exper. S ta t. 1 9 2 9 . Techn. Buli. 1 5 1 . 20 Seiten. Ju li.
Cornell Univ.) M i c h a e l .
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Walter Goeters, Der gegenwartige Stand der Bodenbakteriologie. I. Mitt. Nitri- 
fikation uiul Denitrifikation. Besprechung des neueren Sehrifttums. (Fortschr. d.
Landwirtsch. 4. 758—61. 1/12. 1929. Jena.) Gr im m e .

Robert L. Starkey, Einflusse der Entwicklung liólierer Pflanzen auf die Mikro- 
organismen imfBoden. I. Gescliichte und Einfuhrung. (Soil Science 27- 319—31. April
1929. New Jersey, Agricult. Exp. S tat.) T r e n e l .

Robert L. Starkey, Einflusse der Entwicklung liólierer Pflanzen auf die Mikro- 
organismen des Bodens. I I . Wachstumsalter und Bakterienzahl. (I. ygl. vorst. Ref.) 
Vf. untersucht den EinfluB yon Hafer, Bohne, Raps, Tafelruben, SuBklee in  GefaB- 
u. Feldyerss. Am starksten wurde die Tatigkeit yon B . radiobacter beeinfluBt. Unter 
den Kulturpflanzen andererseits h a tte  Raps den groBten EinfluB. Im  Anfangsstadium 
der Vegetation w ar der EinfluB gering, yerstarkte sich bis zum Hóhepunkt der Entw., 
um dann wieder nachzulassen. Die jabreszeitlichen Sehwankungen lagen zwischen 15 
u. einigen 100%. Zweijahrige Pflanzen hatten  einen groBeren EinfluB ais einjahrige. 
Gemiise nahm en keine besondore Stellung ein. (Soil Science 27- 355— 78. Mai 1929. 
New Jersey, Agric. Exp. S tat.) T r e n e l .

Robert L. Starkey, Einflusse der Entwicklung liólierer Pflanzen auf die Mikro- 
organismen im  Boden. I I I .  Einfluji des Alters der Pflanze auf die Tatigkeit der Organismen. 
(II. ygl. vorst. Ref.) Die Entw . yon C02 war auf bewachsenem Boden grófier. Zu Be- 
ginn der Vegetation war der EinfluB Idein, am groBten zur Zeit der Fruchtbldg. Das 
Gleiche gilt fiir die N itrifikation im Boden, diejenige yon (NH4)2S 04 wurde n icht so 
stark  beeinfluBt. Die Pflanzen erhohen also durch ihr W achstum die Lebenstatigkeit 
der Mikroorganismen deutlich erst nach dem Masimum der Nahrstoffadsorption. 
(Soil Science 27. 433—44. Jun i 1929. New Jersey, Ag. Exp. S tat.) T r e n e l .

E. Demoussy, Die WiderstandsfaMgkeit der Mikroorganismeii des Bodens gegen 
die niedrigen Temperaturen des Winters 1928—1929. Die Verss. zeigten, daB selbst 
tagelange Einw. der Temp. von —13° weder die Tatigkeit der NH3-bildenden Bakterien, 
noch die Nitrifizierung, noch Azotobakter, noch Schimmelpilze merklich beeinfluBten, 
auch nicht unter den im Freien herrschenden Bedingungen. (Ann. Science agronom. 
Franęaise 46. 395—99. Juli/Aug. 1929.) G r o s z f e l d .

E. Elioń, Untersuchungen iiber die Rolle des Phosphors im  Leben der Hefe und 
bei der alkoholischen Gćirung. An Garyerss. wurden direkte Beziehungen zwischen der 
Menge des vergorenen Zuckers u. den yersch^Tindeneń Phosphatmeńgen beobachtet. 
Die letzteren dienen ausschlieBlich zum Aufbau yon Hefezellen. Die Garung u. damit 
die P-Aufnahme war am starksten im neutralen Medium (Ggw. von CaC03), weniger 
s ta rk  ohne Zusatze, am schwachsten bei Zusatz yon Weinsaure. Die Menge der in der 
Lsg. yorhandenen P-Mengo is t auf das Ergebnis ohne EinfluB, aus sehr yerd. Lsgg. 
kann aller vorhandener P  aufgenommen werden, doch is t diese Menge an sich gering, 
auf 100 g yergorencn Zucker nur 0,03 g P  gefunden. Die Versehiedenheit der P-Auf- 
nahme bei neutralem oder saurem Milieu beruht auf unterschiedlichem Wachstum der 
Hefe selbst. Eine Delfter Hefe yerhielt sich abweichend, indem sie in  saurer u. neu- 
traler Lsg. gleich sehnell vergor, u. dementsprechend P  aufnahm. Der bekamite gunstige 
EinfluB yon 0 2 (Luftzutritt) auf die Hefeyermehrung wurde bestatigt. Im  Gegensatz 
zu Zymase greift P  in die Garung durch lebende Hefezellen nicht quantita tiv  ein. Von 
einer m it Pankreassaft der Schneeke H elis pom atia yon der Membran befreiten Hefe 
wurde Glucose sehr rasch vergoren, aber anorgan. Phosphat nicht festgelegt. Erklarung 
durch gleichzeitiges Vork. in Phosphatase in dem Schneckensaft, die die Ester wieder 
zers. Die Phosphorylierung is t an die Ggw. einer Aldehyd- oder Ketongruppe (Glucose 
bzw. Fructose) im Molekiil gebunden, m it M annit u. Duleit keine Phosphorylierung, 
aber ferner auch nicht bei stereochem. anders gebauten Stoffen, so m it Arabinose u. 
Galaktoso weder Yergarung, noch Phosphorylierung. Auch ein Zymin aus einer an 
Galaktose gewdhnten Hefe ycrmochte nicht diesen Zucker an Phosphat zu binden. 
(Ned. Tijdschrift Hygiene Microbiologie en Serologie 1929. 229—40. Den Haag. 
Sep.) G r o s z f e l d .

Vaclav Jonaś, Neue Vermehrungsmethoden von KulturprefShefen und die Ent- 
stelmng neuer Hefefortmn. Durch Wiederbelebung scheinbar abgestorbener Hefen 
entstanden einige typ. Zellformen. Diese Formen zeigen die Entwieklungsreihe yon 
der nicht org&nisierten Plasmasubstanz bis zum fertigen Organismus, wie er in der 
KulturpreBhefe vorliegt. Diese neuen Formen yermehren sich in einer Weise, welche 
bisher bei Hefe nicht beobachtet worden ist. Diese Beobachtungen werden zu der
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Klarung der Streitfrage iiber die Richtigkeit der BijCH NERschen zymat. Tłieorie bei- 
tragen. (Chemick^ Obzor 4. 345—47. 30/11. 1929.) M a u t n e r .

W. A. Roth, Keton-Enolumlagerung von Dioxyaceton. Die auf Grund von Beob- 
aehtungen der Vergarung von Dioxyaceton durch B. coli von VlRTANEN, KARSTROM 
u. T u r p e i n e n  (C. 193Ó. I. 847) aufgestellte Hypothese, daB Dioxyaceton in  mono- 
molekularer Rk. in  die Enolform ubergeht, gehen m it den therm . Beobachtungen 
des Vf. (0. 1929. I. 2633) vollkommen zusammen u. die von Vf. (1. o.) beobachtetc 
monomol. Umsetzung des Dioxyaeetons beim Lósen in  W. is t daher die Keto-Enol- 
Umlagerung. (Naturwiss. 17- 960. 6/12. 1929. Braunschweig, Teehn. Hockach.) B e h r .

E. C. B arton-W right, R ecen t advances in  p lan t physiology. London: Cimrchill 1930. (352 S.)
8°. 12 s. 6 d. net.

Lruss.] L. M. Model, Biochemie und  Im m unocheraio der Tuberkelbazillon. Jlo skau : Mos-
poligraf 1920. (147 S.) R bl. 2.— .

E s. Tierphysiologie.
J. Borak, Biologischa und konstitulionelle Faktoren in  der Strahlcnflierapie endo- 

kriner Erkrankungen. I . Ovarien. Inha lt eines Vortrags. (Wien. med. Wchsehr. 
79. 1608— 19. 14/12. 1929. Zentralróntgeninst. Prof. Dr. Holzknecht.) F r a n k .

Ludwig Seitz, tlber den Einflu/3 der inneren Selcrelion auf Entmicklung und 
Erkrankung der weiblićhen Sexualsphare und iiber IiormorUherapic gynakologischcr 
Storungen. Die sesuelle Ausdifferenzicrung u. Ausreifung des Weibes is t nicht einzig 
u. allein eine Angelegenheit des Ovars. N ur durch Zusammenarbeit mehrerer Driisen, 
insbesondere Hypophyse u. Nebenniere, w ird dieses Ziel erreieht. — Bericht iiber 
giinstige therapeut. Beeinflussung von 2 Fallen von Dystrophia adiposogenitalis, u. je 
einem Fali von Yirilismus u. S terilita t u. hypophys. Kachexie, die durch Im plantationen 
von Vorderlappen der Hypophyse oder Injektion von Prolan (J . G.) oder Prahormon 
(Promonla) zum Teil sehr gebessert wurden. -—■ Die Erfolge m it weiblichem Scxual- 
hormon bei hypohormonalen Amenorrhoen waren recht giinstig. (Miinch. med. Wchschr. 
77- 133—36. 24/1. F rankfurt a. M., Univ. Frauenldin.) W a d e h n .

J. P. Pratt und Merrill Smeltzer, Zufuhrung von Hormonen des Ovariunis 
und der Hypophyse in  zerstaubler Form, durch die Nase. Ovarialhormon u. P itu itrin  
sind wirksam, wenn ihre wss. Lsgg. auf die Nasenschleimhaut gesprengt werden. Dio 
Wrkg. betrag t allerdings nur einen Teil des bei subcutaner Zufuhrung erfolgenden 
Effektes. (Endocrinology 13. 320—26. Juli/Aug. 1929. Detroit, Departm. of Surgery, 
Gynecol. a. Obst. H e n r y  F o r d  Hosp.) W a d e h n .

H. H. Powers, J. R. Varley und J. A. Morrell, Vorlaufigcr Bericht iiber die 
Priifung des Follikelharmons bei vaginaler Zufuhrung. Es wurden Gelatinepessare m it 
.100 Batteneinheiten im g hergestellt;_ 10—30 mg lósten nach vaginaler Zufuhrung bei 
der R-atte Óstrus au s ; bei kastrierten Affinnen (Macacus rhesus) tr a t  nach 150 Einheiten 
Menstruation auf. (Endocrinology 13. 395—98. Juli/Aug. 1929. New Brunswick, 
N. Y., Res. a. Biol. Lab. E. R. S q u ib b  u . Sons.) W a d e h n .

Bernhard Zondek, Folliculin. Bcsprechung der Therapie bei Amenorrhoe, 
Zyklusstorungen, Blutungen, Klimakterium m it Folliculin u. Prolan-, Dosierung u. 
Erfolge. (Klin. Wchschr. 8. 2229—32. 26/11. 1929. Berlin-Spandau, Gynakol.-geburts- 
hilfl. Abt. Krankenhaus.) W a d e h n .

Guy Frederic Marrian, Zur Chemie des Oslrins. I . Die Gewinnung aus Harn 
und die Trennung von einem noch nicht idenlifizierten Alkohol. H arn wurde m it A. aus- 
gezogen, der Ruckstand vom A. m it 4°/0ig. KOH-Lsg. verseift, die Seifenlsg. m it A. 
cxtrahiert. Der Ruckstand vom A. is t eine gelbe, gummiartige M., die m it weiBen 
Krystallen durchsetzt ist. Beim Aufnehmen in  wenig eiskaltem A. bleiben die Krystalie 
ungel.; der Brunststoff geht in den A. — Die Krystalie sind in k. organ. Losungsmm.: 
Bzl., Toluol, A., Methylalkohol, CHCla zu weniger ais 1% 1-, in  PAe. u. k. Aceton u. A. 
noeh geringer, unl. in W. u. Alkaii. Sie werden aus li. Aceton umkrystallisiert. F . 233 
bis 234,5° (unkorr.). Keine Zers.; C =  78,08%, H  =  11,18%, O =  10,74%; Mol.-Gcw. 
284. Die Rkk. nach S a łk o w s k y  u. L ip s c h u tz  waren negatiy; L ie b e rm a n n -  
B u r c h a r d t  gab eine tiefrotbraune Farbung. Die Substanz g ibt keine Óstrusrk. an 
der kastrierten M aus; sie addiert nicht Br u. nim m t bei Behandlung m it Essigsaure
anhydrid zwei Acetylgruppen auf. Summenformel C19H30(OH); oder C20H32(OH)2. — 
Biese Krystalie waren bislang nur aus Schwangerenham zu gewinnen. Ausbeute 0,1 bis
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0,2 g aus 1001. (Biocliemical Journ. 23. 1090—98. 1929. London, Departm. of Physiol. 
u. Biochem. Univ. Coli.) WADBHN.

J. Pal, Zur Geschichte des P ituitrins. Vf. stellt fest, daB die F i n n a  P a r k ę , 
D a v i s  & Co. in Detroit, Michigan, vor 20 Jahren auf seine Anregung m it dem Pi- 
luilrin hervorgetreten is t u. daB nach 20 Jahren wieder auf seine Veranlassung die 
beiden Hormone des Hinterlappens getrennt auf dem M arkt erscheinen, ohne daB 
die Pirm a es fiir notwendig gehalten hat, des Anregers dieser vom wissenseliaftlichen
u. prakt. Standpunkte bedeutsamen Erfolge Erwahnung zu tun. (Med. Klinik 25. 
1GGÓ. 25/10. 1929. Wien.) F r a n k .

Vladimir Korenchevsky und Marjorie Helen Dennison, Der Einfluft der 
Hypophyse auf den Stoffweclisel, das Wachstum mul die Sexualorgane mdnnlicher Rattcn 
und Kaninchen. I. Wirkung von Hypophysenexlrakten auf den Sticksloffwechsel. Ver- 
fiitterimg von Hypophyse ha tte  keinen ausgesproehenen Effekt auf N-Stoffwechsel
u. Harnabscheidung. Nach Injektion von Glycerin-W.-Ausziigcn des Vorderlappens 
sank die Harnsekretion bis 35°/0, u. die N-Ausscheidung bis 27%  unter die Norm. In 
der Nachperiode stieg die Harnsekretion stark  an, die N-Ausscheidung stieg bei R attcn 
bis 28%  iiber die Norm, bei Kaninchen blieb sie auch in der Nachperiode vermindert. 
(Biochemical Journ. 23 . 868—75. 1929. London, L i s t e r  Inst.) W a d e h n .

H. Naumann, U ber die Anwendung des Hypophysins bei Nephrolithiasis. I I .  Mili. 
Vf. is t zu der Ansicht gelangt, daB nur dann eine IIypophysinwikg. zu erwarten ist, 
wenn der Nierenstein bereits in  den U reter eingetreten ist. Der W ert des Hypo
physins bei Diagnose u. Therapie der Nierensteine erscheint sehr fraglich. (Med. Klinik 
2 5 . 1697. 1/11. 1929. Halle, St.-Elisabeth-Krankenh.) F r a n k .

K o o zo o  Kaziro und Aijiro Taku, Uber den Einfluji des Adrenalina und der 
Cliolsaure auf die Kreaiininausscheidung. Die Kreatininausscheidung is t beim Kaninchen 
individuell sehr verscliicden, aber bei demselben Tier recht konstant, sie liegt beim 
gesunden Tier zwisehen 0,1 u. 0,3 mg in 2 Stdn. — Durch Cliolsaure wird die K reatinin
ausscheidung herabgesetzt, durch Adrenalin gesteigert. Bei Verabfolgung beider Sub- 
stanzen ist die Wrkg. abhangig von dem gegebenen Mengenverhaltnis. (Journ. Bio- 
chemistry 11. 203— 17. Okt. 1929. Okayama, Physiol.-chem. Inst.) W a d e h n .

Ethel Margaret Cruiekshank, Untersuchungen uber den Jodgchalt der Schild- 
druse und des Ovars beim Haushulm wahrend Waclistum, Lege- und Mauserzeit. Das 
Gewicht der Scliilddriise stieg von 0,0125 g bei 8,5 Wochen alten Tieren (300 g schwer) 
auf 0,1330 g bei 36— 40 Wochen alten Tieren (1,5 kg). Bei den ausgewachsenen Tieren 
war das Gewicht des Scliilddriise unabhangig vom Tiergewicht, aber wechselnd m it der 
Jahreszeit, am hóchsten zwisehen Januar bis Marz. Der J-Geh. der Driisen lag bei 
jungen Tieren bei 0,1%  u. stieg auf 0,3%, er war den gleichen jahreszeitliehen Schwan- 
kungen wie die Driise selbst unterworfen. — Das Ovar enthalt nur „Spuren" J ;  ganze 
Eier enthalten 4,2—9,8 7  111 100 g. (Biochemical Journ. 2 3 . 1044—49. Aug. 1929. 
Aberdeen, R o w e t t  Inst.) W a d e h n .

Hans L. Popper, Untersuchungen iiber die Verhinderung postoperativer Tlirom- 
bosen und Embolien durch Thyroxinverfiilterung. Thyroxin  versagte ais Vorbeugungs- 
m ittel gegen postoperative Thrombosen u. Embolien. Vf. halt die Verabfolgung von 
Sehilddriisenpraparaten fiir obigen Zweck ais n icht geeignet. (Med. Klinik 25. 1660 
bis 1661. 25/10. 1929. Wien, Krankenh. Wiedeń.) F r a n k .

M. Loeper, A. Lemaire, A. Lesure und J. Tonnet, Der Einfluji der Thyreoid- 
ektomie uiul der Thyroxinzufuhr auf die Proteinkdrperverteilung im Serum. (Vgl. 
L o e p e r , T o n n e t  u . L e b e r t , C. 1929. I I . 2574.) Im  Blute zweier vor u. nach einer 
partiellen Thjrreoidektomie untersuchter Basedowkranker fand sich vor der Operation 
eine betrachtliche Steigerung der Serumalbuminwerte bei beiden Fallen, nach der 
Operation eine deutliche Senkung der Serumalbuminwerte bei dem geheilten Falle, 
wahrend der unbeeinfluBt gebliebene einen unverandert hohen Serumalbuminwert 
zeigte. Entsprechende Senkungen des Serumalbuminwertes finden sich bei Hunden 
nach Schilddrusencxstirpation, smrie nach Besserung von Basedowfallen nach interner 
Behandlung. Thyrosinzufuhr beim Menschen u. Hund fiihrt zur Erhóhung der Seruni- 
albuminwerte. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 856—57. 17/7.1929.) H. W o l f f .

Francis Howard Carr. Kathleen Culhane, Albert Thomas Fuller und Sydney 
William Frank Underhill, Iieversible Inakthierung von Insulin. Wird Insulin in 
salzsaurer-alkoh. Lsg. stehen gelassen, so t r i t t  langsam Inaktivierung ein. Das Ab- 
sinken der A ktivitiit ist abhangig von der Zeit u. den angewandten Konzz. von A. u. 
isaure, z. B. sinkt bei 20° in 0,75-n. HC1 75%ig. A. die A ktiy itat von 17,9 Einhcitcn
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im mg in 7 Stdn. auf 10,9 Einheiten im mg u. in 63 Stdn. auf 0,1 Einheit. 17,9 Einheiten 
im mg sind in  4-n. HCl 80%ig. A. in 7 Stdn. bis auf etwa 1 Einheit im mg in ak tm ert. 
Verbunden m it der fortschreitenden Inaktiyierung, also abhangig von der Konz. der 
Reagenzien u. der Reaktionszeit, is t eine allmahliche Verscbiebung des Flockungs- 
punktes des Insulins nach der alkal. Seite. Die Fiockungspunkte wurden erm ittelt 
durch yorsichtiges Zugeben yon 1/so~V 2oo'n - ^ H 3-Lsg. zur salzsauren Lsg. des Insulins; 
die Lsg. mufite nach der Floekung durch Zentrifugieren vóllig klar zu erhalten sein. 
Insulin flockt unter diesen Bedingungcn bei pn =  5; wurde Insulin 86 Stdn. in  0,75-n. 
HCl 75%ig- A. bei 20° aufbewahrt, so war der Flocltungspunkt auf pn  =  6,5 yersehoben.
— Die Inaktiyierung des Insulins unter den genannten Umstanden is t keine endgultige, 
es gelingt durch Behandlung m it wss. NaOH-Lsg. in geeigneter Konz., das unwirksame 
Insulin restlos zu aktivieren. Zu einer l°/oig- Esg- v®n inaktiviertem Insulin wird unter 
Ruhren ein gleiches Vol. 0,0842-n. NaOH (schon kleine Abweichungen von dieser Konz. 
der NaOH bringen Verluste) gegeben u. bei 0° 17 Stdn. gehalten, dann auf ph =  3,5 
angesauert. Mit der A ktiy itat kehrt die pa-Zahl fur die Floekung auf den n. YVert 5 
zuruck. — Wird reaktiviertes Insulin einem erneuten Wechsel von Inaktiyierung u. Re- 
aktiyierung unterworfen, dann gelingt die Aktivierung haufig nicht restlos. Das Absinken 
der Aktiyierung des reaktiyierten Insulins zeigt bei denselben Bedingungen denselben 
Verlauf wie Insulin selbst, vorausgcsetzt, daB die erste Inaktiyierung nicht zu weit ge- 
trieben war. — Die Inaktiyierung des Insulins u. die Yerschiebung des Flockungspunktes 
treten ebenfalls ein, wenn s ta t t  A. die homologen Alkohole bis zum Octylalkohol, sekun- 
dare Alkohole, Glycerin oder Benzylalkohol angewandt werden. Die Geschwindigkeit der 
Inaktiyierung is t freilich sehr yerscliieden. Flockungs-pir u. Starkę der Inaktiyierung 
waren voneinander unabhangig. Tertiare Alkohole, Ketone, Phenole hatten keine W rkg.; 
die in W. unl. Alkohole wurden durch Zusatz von Aceton in  Lsg. gebracht. —  HCl kann 
bei der Inaktiyierung durch H 2SO„, H N 03, H3P 0 4, aber nicht durch Essigsaure ersetzt 
werden, die Geschwindigkeit der Inaktiyierung ist abhangig von der Starkę der Siiurc. 
Die durch Einw. von A. u. Saure auf das Insulin eintretende Rk, is t eine Veresterung 
des Insulins m it dem betreffenden A. (Biochemical Journ. 23. 1010—21. 1929. London, 
,,A-B“ Insulin Physiol. Lab.) W a d e h n .

F. Lange und s. Loewe, Z ur Frage der par ora len Insulinwirkung. Verss. a n  
Kaninchen. Nach Zufiilirung yon Insulin  per os sank weder der Blutzuckerspiegel 
des Insulintieres, noch blieb die erperim entell gesetzte Hyperglykamie hinter der 
des Kontrolltieres zuruck. Die Ansicht, dafi um das Insulin auf peroralem Wege zum 
Erfolg zu fuhren, die Einhaltung bestimmter resorptionsbegiinstigender Bedingungen 
entscheidend seien, lieB sich in  entsprechenden Tieryerss. nieht stiitzen. (Dtsch. 
med. Wchschr. 55. 2132—33. 20/12. 1929. Mannheim, S tadt. Krankcnans Lal ten .) F k .

Kurt Wyssmann, Chemische Unlersuclmng uber den EinfluP von Thymus a v f 
d-en respiratorischen Arbeilssloffwećhsel bei Satten. Thymuspraparate hatten  keinen 
EinfiuB auf die GroBe des Arbeitsstoffwechsels. (Biochem. Ztschr. 816. 66—84. 
13/12. 1929. Bern, Physiol. Inst. [Hallerianum]. Uniy.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Untersuchungen iiber einen Erregungssloff im  Zentralnervensystem. 
(Med. K linik 25. 1961—64. 20/12. 1929. Innsbruck. — C. 1930. I. 703.) F r a n k .

L. Arnbard und F. Schmid, Uber Wasserdiurese. Aus der Schleimhaut des 
oberen Teiles des Diinndarmes gelang es den Vff., einen hormonartigen Stoff zu ge- 
winnen, der in  1 cem W. intrayenos injiziert in  der Dosis yon 1 mg auf das kg Kórper- 
gewicht beim Versuchstiere deutliclie Steigerung der Diurese hervorruft. Bei grofieren 
Dosen (7 mg auf das kg Korpergewicht) wird eine diuret. Wrkg. yermiBt, was m it einer 
dem E x trak t anhaftenden, schockerregenden Komponento erklart wird. dereń Wrkg. 
dio diuret. Wrkg. aufhebt. Es ist anzunehmen, daB bei der Diurese nach oraler Wasser- 
zufuhr die betreffende Substanz aus der Darmschleimhaut freigemacht wird; so ware 
das Fehlen der Diurese nach parenteraler Wasserzufuhr erklart. Hinweis auf die in 
diesem Sinne yerfaBte Arbeit von G r in s b e r g  (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 69 
[1912]). (Ann. Physiol. Physicochimie biol. 5. 393—400. 1929.) H. W o l f f .

L. Boez, Einjlufi des Blut-pn auf dessen bakterizide Krafl. Die bakterizide K raft 
des Kaninchenblutes gegenuber dem Shiga Bacillus, den Typhus- u. Paiatyphus-B- 
Bacillen, den Streptokokken u. Milzbrandbacillen is t deutlich abhangig yom pn-W ert 
des Blutes. Oberhalb yon 7,4 is t eine sehr starkę, unterhalb yon 7,2 eine fast fehlende 
baktericide Fahigkeit sowohl des Plasmas, ais aueh des Vollblutes naehweisbar. Zur 
Hintanhaltung der Baktcricidie im Kulturyerf. erscheint eine entsprechende kiinstliche
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PH -H erabsetzung  empfehlenswert. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 848—50. 17/7. 1929. 
SaTgon, Inst. P a s t e u r .) H. W o l f f .

Harald Lundberg, W irhm g von Hautverbrennungen auf den Qluccsegeha.lt und 
die Formbestandteile des Blutes. Beim Kaninclien zcigt sieli im Blute nach H aut- 
verbrennungen era ten bis d ritten  Grades eine deutliche Erhohung des Blutzucker- 
spiegels neben einer Verminderung des Thrombocyten u. einer Vermehrung der poly- 
morphkernigen Leukocyten. Dio Hyperglykamie wird m it einer Adrenalinausschuttung, 
die Veranderungen des Blutbildes m it einer Wrkg. auf das Knochenmark erklart. Die 
Veranderungen gehen der Schwere der Verbrennungen parallel. (Compt. rond. Soc. 
Biol. 101. 931—34. 17/7. 1929.) H. AVo l f f .

L. Jung und P. Collet, Blutdruck und Leukocyten des Blutes. Wirhwng des 
Acetylcholins. Acetylcliolininjektion beim Hunde bewirkt neben der Blutdruck- 
senkung eine deutliche Verminderung der Leukocytenzahl; móglieherweise spielt 
bei der Leukopenie der hamoldas. Krise die Blutdrucksenkung eine wichtige llolle. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 103. 79—81. 18/1. Lyon, Physiolog. Labor. d. Veterinar- 
schule.) H. W o l f f .

Maurice Nicloux und L. Scotti-Foglieni, Allgemeine Methode zum Studium  
iler Loslichkeit der Oase und Ddmpfe in  Wasser, Serum und. Gesamtblut. Anwendung 
der Methode auf das Alhylen, Chloroform und Chlorathyl. Die direkte Abhangigkeit 
der absorbierten Gasmenge vom Druck, n ie  sie das HENRYsche Gesetz fordert, ist 
fiir W. vollkommen bestatigt, fiir Serum is t die t)bereinstimmung der gefundenen 
m it den errechneten W erten befriedigend, fiir B lut „genugend'1. — Der Lósungs- 
koeffizient nim m t m it steigender Temp. bei den beiden untersuchten Dampfen (Chlf. 
u. Chlorathyl) ab. — Der Losungskoeffizient des Chlf.- u. Chlorathyldampfes sowie 
des Athylens ist bei Gesamtblut hóher ais fiir Serum, bei Schweineblut deutlich hóher 
ais bei Rinderblut, annahernd gleich bei Schweine- u. Rinderserum. (Ann. Physiol. 
Pliysieochimie biol. 5. 434—82. 1929. StraBburg, Biochem. Inst. d. med. Fak.) H. W-

Wo. Ostwald und W. Rodiger, Uber einen BodenlcOrpereffekt bei der Hdmolyse. 
Es wurde der EinfluB der BlutkorperchenJconz. auf den Grad der Hamolyse in  NaOH 
untersucht. Es zeigte sich eine deutliche Abhangigkeit der Hamolyse von der Blut- 
korperchenkonz., in  einigen Fallen ein ausgesprochenes Maximum bei m ittleren Konzz. 
Analoge Verss. m it Oelatine +  Nachtblau u. Fibrin  +  Carmin in  Kaliumrhodanid 
zeigten glcichfalls ausgesprochene Bodenkórperabhangigkeit. Der in  den einzelnen 
Fallen beobachtete Kurvenverlauf zeigte Analogien zu anderen, friiher angestellten 
Peptisationsverss. bei variierender Bodenkórpermenge, dio zur Befestigung der sog. 
Bodenkorperregel ausgefiihrt wurden, u. ist ein Hinweis auf die dominierende Bolle 
kolloidchem. Vorgiinge bei der Hamolyse, im Gegensatz z. B. zu der rein osmot. Theorie 
dieser Erscheinungen. (Kolloid-Ztschr. 50. 65—68. Jan.) W r e s c i i n e r .

J. da Costa Cruz, Alexingelmlt des Serums bei Celbfieber. Der Alexingeh. des 
Serums bei Gelbfieber is t stark  vcrringert; in der Rekonvalescenz steigt der Alexingeh. 
sclinell wieder an. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 948—49. 17/7. 1929. Rio de Janeiro, 
Inst. O s w a l d o  Cr u z .) H . W o l f f .

J. da Costa Cruz, Gelhfieberdiagn.ose m it Hilfe der Alexinbestimmung. (Vgl. 
Torst. Ref.) Der verringerte Alexingeh. des Serums kann zur prak t. Diagnose des Gelb- 
fiebers verwendet werden. In  93,6°/0 der Falle (103 Falle wurden untersucht) fand sich 
eine Dbereinstimmung der serolog, m it der klin. Diagnose. (Compt. rend. Soc. Biol. 101- 
954-56 . 17/7. 1929.) _ H. W o l f f .

S. Schmidt, Einfluji versćhiedener Salze auf die Stabilitat des Di/phthcrietoxins. 
Die S tabilita t des Diphtherietoxins nach Zusatz verschiedener Natriumsalze wurde 
mit Hilfe der Ausflockungsmethode untersucht. — NaF, NaCl, NaBr, N aJ, N a-Jodat, 
Na-Clilorat, Na-Sulfat, Na-Hypophosphit, ameisensaures Na, Na-Acetat, bernstein- 
saures u. weinsaures Na sind fast ohne EinfluB auf die Zerstorung des Antigenvermogens. 
—• NaBr, N aJ, Na-Chlorat, -n itra t u. weinsaures N a verringern deutlich die Aus- 
flockungsaffinitat des Toxins zum Antitoxin. Na-Sulfit, Na-Thiosulfat u. Rhodan- 
natrium  erhóhen die Gcschwindigkeit der Zestórung des Antigenvermógens u. zer- 
storen die Ausflockungsfunktion des Toxins. N a-Nitrit, Na-chromat, -benzoat, 
salicyisaures u. zimtsaures N a zerstóren sowohl das Ausflockungs- wie das Antigen- 
'  ermógen. (Compt. rend. Soc. BioJ. 103. '95—98. 18/1. Kopenhagen, Serotherapeut. 
Inst. d. Dan. S taates.) H. W OLFF.

S. Schmidt, Einflufi verschiedener Salze auf die Stabilitat des Diphiherieantitoxins. 
(\ gl. vorst. Ref.) Die Verss. ergeben eine viel groBere S tabilita t des A ntitosins gegen-
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uber den angewandten Na-Salzen im Vergleich m it der S tabilita t des Toxins. — Nur 
das N itrit u. das Chromat zeigen eine deutliehe zerstorende Wrkg. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 103. 98—100. 18/1.) H. W o l f f .

S. Schmidt, Die Rolle der Elektrolyte bei der Diphtlierietoxin-Antitoxin-Reaklion. 
Ausflockung der gereiniglen Toxine in  Gegenwart versćhiedener Salze. (Vgl. vorst. Ref.) 
Beim Arbeiten m it reinen Toxinen u. hochgradiger Verdiinnung derselben, um dic 
Wrkg. der ilinen anhaftenden Elektrolyte moglichst auszusclialten, findet sich das 
Ausflockungsoptimum bei einer Konz. der imtersuchten Salze =  0,1-n, dabei fehlen 
Unterschiede bei Anwendung verschicdener Salze; bei hóherer Salzkonz. (0,25-n.) 
crgibt sich folgende Reihenfolge der im Natriumsalz vorhandenen Anionen, wobei 
dic ersten Anionen der Folgę die starkste floekungshemmende Wrkg. zeigen:

C0H5CH2C O O -, C6H4< ^ q q _ ,  C IO ,-, CrOj—, C6H6GOO—, SCN—,

J —, C103—, NOs—, Br—, J 0 3—, S 0 4—, H C O O -, CH3COO—,
COO GH,OH

C A C c o o - ’ C O O - ’ C1”  CH3CH2C 0 0  ł N O ,-, CH.CHOHCOO , F- .

(Compt. rend. Soc. Biol. 103. 101—03. 18/1.) H. W o l f f .
S. Schmidt, Die Stabilitat des Diphtherietoxins. (Vgl. vorst. Ref.) Gereinigtes 

Diphtherietoxin zeigt eine deutlich yerringerte S tabilita t im Vergleich zu ungereinigtem 
Toxin. Zusatz der einzelnen Bestandteile, die bei der Reinigung ausgeschaltet waren 
zum gereinigten Toxin in  Form -eines Bouillonzusatzes vermag die urspriinglicho 
S tab ilita t gegeniiber Warmceinw. nicht wieder herzustellen. — Es handelt sich wohl 
um eine chem.-physikal. Veranderung des das Toxin enthaltenden ,,Kernes“ , durch 
die im umgebenden Milieu erzeugten Modifikationen. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 
104— 06. 18/1.) H . W o l f f .

S. Schmidt, Die Rolle verschiedener Salze bei der Reaklion zwischen Diplitheric- 
tozin und Aniitoxin. Wirkung au f das Bordet-Danyszsche Phanomen. (Vgl. vorst. 
Ref.) Unterss. uber den EinfluB verschiedener Na-Salze auf das B o r d e t -D a n y s z - 
sche Phanomen; dasselbe besteht in  der Tatsache, daB bei fraktionierter Zugabe von 
Toxin zur entsprechcnden Antitoxinmenge keine vollst»ndige Toxinneutralisierung 
erfolgt. — Die verschiedenen Na-Salze hemmen das Phanomen in  gleiclier Weise, 
■wie sie die gewóhnJiche Toxin-Antitoxinneutralisierimg hemmen. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 103. 106—08. 18/1.) H . W o l f f .

Allan Winter Rowe und Bernard Emerson Proctor, Untersuchungen iiber 
die Stickstoffausscheidung. I. Die Restslickstofffraktion im Harn. Der Rest, der boi 
der Yolligen Aufarbeitung des Harns auf N-haltige Bestandteile verbleibt, ubcrschreitet 
bei Krankheiten oft die Menge, die m an in  der Norm findet. Diese betrug im Durch- 
schnitt 5,7%  der Gcsamt-N-Menge. Von 8 g N-Ausscheidung pro Tag an aufwarts 
bleibt dieser N -Rcst ziemlich konstant. E r steigt unterhalb 8 g relativ  steil an. — Es 
^ r d e n  in einer Anzahl patholog. Falle gleichzeitig Aminosduren, Ilippursdure, 
Kreałinin u. der verbleibende N-Rest bestimmt. E r betrug bei endocrinen Krankheiten, 
vor allem der Schilddruse u. Hypophyse, 10% u. daruber, war auch bei Leukamie iiber 
9°/o- Ferner fand sich bei Stórungen der Sexualdrusenfunktion eine auffallend starkę 
Kreatinin-N-Ausscheidung. Die Aminosauren waren m eist n icht erhóht. (Amer. Journ. 
med. Sciences 176. Nr. 11. 12 Sciten. Ju li 1928. Boston, E v a n s  Mem. and
Massachusetts Inst. of Technol. Sep.) F . M u l l e r .

F. Maignon und E. Bjlithakis, Ketonurie beim Rundę infolge von Kohlehydrat- 
karenz. Anpassung und Gewohnung. Kohlenhydratfreie K ost bewirkt beim Hunde 
ome nur sehr geringfugige Ketonurie; die bei dieser K ost verringerte Urinausscheidung 
hat zur Folgę, daB tro tz  etwas erhóhtem prozentualen Acetongeh. die Gesamt- 
auSscheidung nicht yerm ehrt ist. Bei einigen Tieren sinkt im Verlaufe langfristiger 
Verss. die Ketonkorperausscheidung ab, was ais Anpassung gedeutet werden kann; 
in anderen Fallen fehlt diese Gewohnung vollstandig. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 
867-70 . 17/7. 1929.) H . W o l f f .

Dumitrescu-Mante, Der Kaliumgelialt der Pleuraergiisse. Der Kaliumgeh. in 
Plcuraexsudaten wurde stets wesentlich niedriger ais im Gesamtblut befunden; die 
Werte im PleuraerguB betrugen durchschnittlicli 25—35m g-% ; sie scheinen yon der 
cytolog. Beschaffenheit des Exsudats abzuhangen. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 
J<1 72. 20/12. 1929. Bukarest, Hópital Brancovan.) W ADEHN.
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Walter S. Frisbie, Lebensmittel, Drogen und Ernahrung. Sammelreferat uber 
neuere Arbeiten betreffend Nahrwert von Proteinen in W ursten u. Fleischprodd., 
pellagraverhutende Wrkg. von Lachskonserven, Wrkg. von Backpulverresten auf 
Wachstum u. Ernahrung, Vitamin A-Geh. von grtinen u. weiflen B lattern des Kopf- 
salates. (Amer. Journ. publ. Health 20. 90—92. Jan.) G r o s z f e l d .

0 . Engels, Die Bedeutung des Jodes fiir den pflanzlichen, sowie mensddichen und
ticrischen Organisimts. Zusammcnfassende Darst. der Arbeiten von STOKLASA, K o h l e r ,  
G a u s  u . G r i e s b a c h  (I. G. Farben). (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 26. 364—66. 5/11. 
1929.) T r e n e l .

1. Abelin, Zur Brotfrage. (Vgl. C. 1929. II . 590.) Jungę R atten, m it Brot 
u. W. ernahrt, zeigen unabhangig vom Kleiegeh. des Brotes, u. ob Roggen- oder Weizen- 
brot, ein anormales W achstum u. Erkrankungen, wie Knoclienveranderungeu, Haut- 
infektionen, Haarausfall, Augenschikligungen u. allgemeinc Schwache. Auch bei E r
nahrung der Tiere m it Brot u. frischer Milch oder m it Brot u. frischen K arotten keine 
Unterschiede in  der Wachstumswrkg. des kleiereichcn oder Meiearmen, des Weizen- 
odor Roggenbrotes. Eine besondere Minderwertigkeit des Roggenbrotes t r a t  nicht in 
Erscheinung. Dic Angabc, daB Kleiezusatz das Brot vervollstandige, wurde durch die 
Verss. nicht bestatigt. Die ungiinstigen Wrkgg. der reinen Broternahrung beruhen 
teils auf dem ungenugenden Vitamingeh., teils auf der spezif. Zus. des Brotes, haupt- 
sachlich seiner Mineralbestandteile u. EiweiBtrager. Das abnorm starkę Uberwiegen 
von P20 5 gegen CaO verursacht bei den jungen R atten  Gangstórungen u. An- 
schwellungen an  der Knorpel-Knochengrenzo der Rippe, olmc daB es aber zur Aus- 
bildung typ. Rachitis kommt. Besonders bei kleiereichem B rot is t das Verhaltnis 
P20 5:C a0  ungiinstig. Ein period. Brotwechsel (z. B. ro n  WeiBbrot zu starker aus- 
gemahlenem Weizenbrot, von Weizenbrot zu Roggenbrot) wirkte in vielen Fallen 
giinstig auf Wachstum u. Allgemeinbefinden der Tiere. Auch beim Menschen is t bei 
iibermaBigem Brotverbrauch, besonders bei K indern u. SchW erarbeitern , m it Brot- 
schaden zu rechnen. (Biochem. Ztschr. 215. 162— 90. 29/10. 1929. Bern, Univ.) G.i).

Mary Swartz Rose und Grace Mae Leod, Erganzungswerte bei NahrungsmiUeln. 
II. Wachstum wid Reproduklion bei Weipbrot m it verschiedewn Ergdnzungen. Eine Diiit 
aus 70°/o Trockenbrot u. 30°/0 Trockenmilch bewirktc n. Wachstum, Gesundheit u. 
gute Reproduktion, 4 Wcibchen brachten 81 Jungę zur Welt. Ahnliche Ergebnisse 
m it 70% Trockenbrot +  30%  Trockenei (68 Jungę). Bei 90% B rot u. 10%  Milch 
wurden wie m it 70% B rot u. 30% Mohren sehlechteres W achstum beobachtet, nur
1 R atte  gebar Jungę, die n. gediehen. Weder Brot u. Mandeln, noch B rot u. Spinat 
hielten die Tiere trotz guter Futteraufnahm e gesund, keine Reproduktion. Die 
schlechtesten Ergebnisse wurden m it Brot u. Magerfleisch tro tz  anfanglich guten 
Wachstums beobachtet. (Journ. N utrition 1. 29—38. 1928. New York, City, Columbia 
Univ. Sep.) G r o s z f e l d .

W. F. Donath, Der Nahricert vmi Biiclisenmilch und Milclvpulver. Der Geh. 
Ycrschicdener Sorten von Buchsemnilch, sterilisierter, eingedampfter, kondensierter 
u. gezuckerter kondensierter Milch u. Milchpulver anV itam in  A erwies sich m it einer 
Ausnahme ais sehr betrachtlich. Die Abnahme des Geh. an  Y itam in B gegenuber 
frischer Milch wurde bei sterilisierter, eingedampfter u. kondensierter Milch zu weit 
iiber die Halfte erm ittelt. Von Vitamin C wurden in Buchsenmilch keine oder nur so 
geringe Mengen gefunden, daB diese ais Vitamin-C-Quelle in  der Ernahrung nicht mehr 
in Frage kommen. (Mcdedeel. Dienst Volksgezondheid Ned.-Indie 1929. 1—57. 
Weltevreden, Medica) Lab. Sep.) G r o s z f e l d .

Kenneth Mac Lennan und Percy N. Williams, Der Nahricert von Speisefetten. 
Vortrag iiber den Nutzen der F ette  in der Ernahrung beruhend auf ihrem hohen Nahr- 
wert u. guter Verdaulichkeit. Der Vitaminmangel wird in  GroBbritannien durch Z usatz  
von Konzentraten des V itam inA  u. D in einigen Margarinesorten beseitigt. (Jo u rn . 
S tate Medicine 37. 654—64. Nov. 1929. Port Sunlight, Messrs. L e y e r  Bros., L td .)  G d .

R. C. Miller, E. B. Forbes und C. V. Smythe, Eine Untersuchmig Uber dic 
Ausnutzung des Eisens ron Fleischsorten im  Verghich zu anderen Proteinnahrungsmitteln. 
Best. des Fe im Gesamtkórper von 74 Albinoratten nach Abzug des Eingeweide-Fe 
wurden m it Magermilchpulver, Vollmilchpulvcr, Muskelfleisch, Nieren, H irn, Leber, 
Schiffsbohnen, Huhnereiern u. Erdnussen die Verss. so vorgenommen, daB jedesmal 
nur eine Proteinart die einzige Protein- u. Fe-Queile bildete, gegebenenfalls unter 
Zusatz ro n  Fe in Form der Asche aus dcm gleichen Prod. Das Flcisch wurde teils 
zerrieben, teils getrocknet gegeben, Fe-Best. colorimetr. m it Rhodanid. Das Wachstum



1 9 3 0 .  I . E fl. T ie r p h y s i o l o g i e . 1 6 3 9

war bei Mager- u. Vollmilehpulvcr ausgezeiohnet, aber naeh 5 Wochen sank der Fe- 
Geli. der Rattenkórper auf etwa 50%- Naeli 7 Wochen m it Magcrmilch konnten die 
weiblichen R atten  die Jungen niehfc mehr aufziehen (rear). Das W aehstum bei Eierdiafc 
war ausgezeichnet, gut bei Muskelfleisch, Leber u. Nieren, schlecht bei H irn, Bohnen 
u. ErdnuB. Der Fe-Geh. der Fleischratten war ste ts n., bei Eierfiitterung offenbar 
weniger gut, bei ErdnuB am schleehtesten. Alle Proteine waren der Milch ais Fe- Quellc 
uberlegen. Das Vork. von Milchanamie is t wohlbegrundet; aucli eine spezif. Wrkg. 
der einzelnen Proteine is t n icht auszuschlieBen. Eine Verwertung von Fe-Zusatzen 
in  Form der Asche aus Muskelfleisch, H irn, Leber, Schiffsbohnen u. Ei wurde nielit 
gefunden. (Journ. N utrition 1. 217—32. 1929. Pennsylvania S tate  Coli. Sep.) Gj).

Ralph. Hoagland und George G. Snider, Der NaMwert von Proteinen in  ga- 
wissen Sorten Wurst- und cmderer Fleischwaren. An Verss. m it jungen Albinoratten, 
Vergleiche m it frischem Rindfleisch (beef chuck) u. Schweinesehinken wurde gefunden, 
daB die Proteine in  gewissen Prodd. von viel hoherem Nahrw ert waren, ais in den 
anderen. Das gleiche Prod. yoii verschiedenen Herstellern war oft sehr verschieden. 
Man kann naeh Nahrwert des Proteins 3 Gruppen unterseheiden: 1. (gleich frischem 
Rind- oder Schweinefleiseh) alle Sorten Schweinewurst, Braunschweiger u. „m eat 
loaf“ , 2. (geringer) unter andercm Frankfurter u. Bolognawurst, 3. unter andercm
Lebenvurst. (Journ. agricult. Res. 39. 531—37. 1/10. 1929. United States Dep. of
Agrieulture.) Gr o s z f e l d .

Walter Obst, Abwartendes Urle.il iiber das Schweizer „Eviunis.“ Entgegen N e u - 
BERGER (C. 1929. II. 1988) glaubt Vf. die Beurteilung der Eviunispraparate von 
weiteren prakt. Erfolgen abhangig maehen zu mussen u. venveist namentlich auf 
v. H ahn ' (C. 1929. II. 2792), der Vitam in C nicht feststcllen konnte. (Allg. Ól- u. 
Fett-Ztg. 26. 495—96. 2/10. 1929.) H . H e l l e r .

J. Ć. Drummond, Neuere Fortscliritte in  der chsmischen Vitaminforschung. Uber- 
sichtsbericht. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 1—10. 3/1.) S c h w a ib o l d .

E. Remy, Ober Isolierung, chemische Kcnstitution und Seaklionen der Vitamine. 
Kurzes Ref. iiber Vork., Isolierung u. Eigg. der Fitamine A, B, C, D u. E . (Pharmaz. 
Ber. 4. 175—78. 1929. Freiburg, Hyg. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

S. H. Bertrani, Einige analytische Bemerkiingen iiber das Vilamin A . Die von 
R o s e n h e im  u . S c h u s t e r  (vgl. C. 1928. II . 473) angegebene Rk. zum Nachweis 
von Vilamin A  (Entstehung einer blauen Farbung m it SbCl3 in CHC13-Lsg.) h a t viele 
Nachteile. Der Grad der in einem speziellen App. (Tintometer) abzulesenden Farbung 
schwankt m it der jeweiligen Beleuchtung, das Reaktionsgemisch w ird oft triibe u. 
schlieBlich is t die Rk. n icht ganz spezif. Eine Reihe von in  Fetten , Ólen u. anderen 
Nahrungsmitteln vorkommende Substanzen geben die gleiche Rk. (Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 664— 68. Amsterdam, Univ.) F r a n k .

W. Duliere, Richard Alan Morton und Jack Cecil Drummond, Die beliauptete 
Beziehung zwischen Carotin und Vilamin A . F iir eine Nachprufung der bekannten 
Verss. von E u l e r  u . K a r r e r  iiber die Beziehung zwischen Carotinoiden u. V itamin A 
stellen Vff. ein Carotinpraparat aus Mohrriiben unter moglichst yollstandigem Luft- 
ausschluB dar. Durcli luiederholles IJmkrystallisieren aus Iiexan erlidlt man ein Prdparal 
vom F. 184,5—185°, also erheblich hóher ais die bisher beschriebenen. Es zeigte eine aupersl 
geringe Yilamin A-W irkung  (0,5 mg s ta t t  wie naeh E u l e r  0,01—0,003 mg). Eine 
eingehende absorptionsspektrometr. Unters. zeigte, daB auf diesem Wege ein Unter- 
schied zwischen reinem u. unreinerem Carotin nicht zu bemerken is t wegen der starken 
Absorption des Carotins zwischen 230 u. 600 m / i ;  m it fortschreitender Reinigung 
steigt nur der Absorptionskoeffizient etwas, was darauf schlieBen laBt, daB das 
„klassische“ V itam in A farblos ist. — Eine eingehende Unters. der blauen Farbrkk. 
von SbCl3 m it Carotin u. Yitam in A erwies die Ahnlichkeil beider, aber n icht ihre 
Identital. Die Waehstumswrkg. von Lebertranen (von Fischen oder Schafen) beruht 
nicht auf ibrem Carotingeh. Das Vitam in A in diesen Materialien muB daher sehr 
Tiel groBere W irksamkeit haben ais alle bisher untersuchten P raparate von Carotin 
oder Dihydro-a.-crocelin. Moglicherweise is t das waehstumsfordernde Prinzip aus pflanz- 
lichem u. tier. Materiał nicht ident. Vielleicht is t das von dem E uL E R sch en  v5lhg 
verscliiedene R esultat der Vff. auch durch die Verschiedenheit der Techniken bedingt, 
die in der prinzipiellen Nichtverwendung von Arachidól durch die Vff. liegt. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 48- Transact. 316—21. 18/10.1929. London u. Liverpool, Univ.) B e r g .

Earl R. Norris und Anna E. Church, Eine Unlersuchung iiber die Antimon- 
trichlorid-Farbreaktion auf Yitamin A . Dic Farbrk. der nicht verseifbaren Substanzen
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von Lebertran m it einer Cliloroform-SbCl3-Lsg. u. der EinfluB yerschiedener Faktoren 
wurde untersueht. Zwei Verseifungsartcn wurden angewandt. Es wird festgestelit, 
daB dio blaue Farbę sich proportional dem Vitamingeh. entwickelt, wenn sie an einem 
E s tra k t vom unverseifbaren Riickstand yon Lebertran hervorgerufen wird. Bei 
Lobertran an sich muB eine bestimmte Konz. eingehalten werden. Eine Reihe yon 
Stoffen, die im Lebertran enthalten sein oder eingesehleppt (bei Vcrseifung usw.) 
werden konnen, storen die Farbrk. nicht merklich. (Journ. biol. Chemistry 85. 477 
bis 489. Jan . Div. of Biochem. Uniy. W ashington, Seattle.) S c h w a i b o l d .

A. Jendrassik und G-. Kemenyffi, Zur Kenntnis des D-Vitasterins. III. Vorl. 
M itt. Absonderung eines krystallinischen und aktiven Stoffes aus dem Bestrahlungs- 
produkt des Ergosterins. (II. ygl. C. 1929. I. 2551.) Eine Lsg. von 80 g Ergosterin 
in 251 A. wurde in Teiien zu 2,51 m it einer Quarzlampe von 3000 Kerzen aus 
20 cm Entfernung 30 Alin. lang bestrahlt. Lsg. u. Lampe befanden sich in einem 
luftdicht abgeschlossenen Schrank in  C02-Atmosphare. Lsg. im Vakuum auf 5 ] 
einengen u. auf 0° kiihlen; der entstehende 3STd. is t beinahe unyerandertes Ergosterin; 
Tagesdosen yon 1 y sind unwirksam. Neben dem Ergosterin befindet sich im Nd. 
eine Substanz, die im Strahlenbereich zwischen 2900 u. 2500 A eine etwas starkere 
Absorption aufweist ais Ergosterin. — Einengen der Mutterlauge auf 11; esscheidet 
sich ein krystallin. Nd. ab, von dem Tagesdosen yon 0,1 y  wirksam sind. — Einengen 
der Mutterlauge auf 150 ccm. Es fallt ein gelbliches Ol, das bereits in Tagesdosen 
von 0,02 y schiitzt. Es wurde in  A. gel.; beim Einengen schieden sich Krystalle ab, 
die von der geringen Beimengung von Ergosterin m it Digitonin befreit wurden. Die 
nun einheitliche Substanz krystaUisierte in facherartig angeordneten Nadeln, F . 38°. 
Das UUraviolettspektrum zeigle aueh bei einer Konz. von 0,08%  keine dem Ergosterin 
cntsprechende Absorption, es wieś nur eine ganz geringe, dem t)berbestrahlungsprod. 
entsprechende Absorption bei 2400 A auf. Tagesdosen yon 0,01 y heilten Rattenraehitis. 
Diese Krystalle diirften reines antirachit. V itasterin sein. — Bestrahlungsprodd. m it 
einer yermehrten Absorption im Bereich von 2700 A oder solche, die ein Absorptions- 
band bei 2400 A. zeigen, sind m it dem Vitasterin nicht ident. (Biochem. Ztschr. 216. 
238— 40. 13/12. 1929. Budapest, S taatl. ung. hygien. Inst.) W a d e h n .

V. Demole und A. Christ, Wirkung des D-Yitamins am nebenschilddrusen- 
exstirpierten Hund. (Heilung der parafii ijreopriren Tetanie.) Hunden wurden die 
Epithelkórperchen moglichst restlos —  u. um dies zu erreichen, meist aueh die Schild- 
driise — entfernt. Nach dem A uftreten der te tan . Anfalle yermochten aueh groBc 
Gaben des Yitamins (10 000—-150 000 Ratteneinheiten pro kg) die Tiere nicht zu retten. 
Die Resultate anderten sich aber, wenn zur Bekampfung des Anfalles das schnell 
wirkende Parathormon Collip gegeben wurde, u. nun die Vitaminmedikation einsetzte. 
Das Hormon schiitzt nur kurze Zeit. Die Vitaminwrkg. setzt langsamer ein, fu lirt aber 
zu einer starken Erhohung des Serum-Ca, die nur langsam abklingt; die Hunde be
fanden sich nach 1—2 Vitamingaben hśiufig woehenlang wohl. Geniigend hohe Yitamin- 
gaben am Tage der Operation u. 2 Tage nach ihr lieBen fur eine ganze Reihe von Wochen 
den Blutcalciumspiegel iiber der Norm bleiben, u. yerhinderten fiir diese Zeit das Auf
treten yon Tetanie. — Diese Ergebnisseisind ein neuer Beweis fiir den engen Zusammen- 
hang zwischen Tetanie u. Hypokalkamie, u. zeigen, daB das bestrahlte Ergosterin 
seine kalksteigernde Wrkg. aucli nach Exiirpation  der Epithelkórperchen ausiibt u. 
infolgedessen der Angriffspunkt des Vitamins D nicht primiir in  den Nebensehilddrusen 
zu suchen ist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 146. 361—76. Dez. 1929. Basel, Pharm a
kol. Lab. Firm a F. H o f f j i a n k - L a  R o c h e  & Co. u. Chir. Uniy.-Klin.) W A D EH N .

L. Wertheimer, Das bestrahlte Ergosterin. Kurze zusammenfassende Darst. der 
Geschichte der Entdeókung, der W irksamkeit n. der Gewinnung des Vitamins D  durch 
Bestrahlung yon Ergosterin. (La N aturę 1929. I I .  562. 15/12. 1929.) L e s z y n s k I.

C. Levaditi und Li Yuan Po, Die Yerkalkung der Harde bei chronischer Ence- 
phalitis unter der Einwirkung bestrahlten Ergosterins (Sterogyl). Bestrahltes E rg o s te r in  
vcrstarkt die bei den chroń. Krankheitsherden, wie sie durch ein neurotropes Virus 
beim Kaninchen in  Gestalt der chroń. Encephalitis heryorgerufen werden, yorhandene 
Neigung zur Yerkalkung, u. scheint die Vernarbung dieser Herde zu unterstiitzen. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 101. 881—85. 17/7. 1929. Inst. P a s t e u r  u . Fondation 
M a t h e s o n  zum Studium der Encephalitis.) H. W o l f f .

V. Demole und K. Froniherz, Serumcalcium und Organverkalk-ujigcn unter der 
51 irkung von bcslrahltem Ergosterin. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 146. 347—60. Dez. 
1929. - -  G. 1930.1. 999.) W a d e h n .
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F. Liegeois und A. Lefevre, Das Saurebasengleichgewicht w id der Blutkalk- 
gehalt bei der sponlanen Rachitis und Osteomalacie des Hundes. (Vgl. L ie g e o i s , C. 1938.
II . 1349.) Bei der spontanen Rachitis u. der Osteomalacie des Hundes is t das Saure- 
Basengleichgewicht im Sinne einer fixen Acidose gestórt, die manchmal leicht de- 
kompensiert sein kann; der Gesamtblutkalk war in der Mehrzahl der Fiille, der ioni- 
sierto K alk regelmaBig erłióht. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 957—58. 20/12. 1929. 
Cureglieni.) _  ̂ H . W o l f f .

F. Liegeois und A. Lefevre, Das Sdurebasengleichgetdcht im  Verlauf der Bachitis- 
und Osteomalaeiebehandlung m it bestralilten Sterinen. (Vgl. yorst. Ref.) U nter dem 
EinfluB der Vigantolbehandlung m acht die beim rachit. Hund naehweisbare fise Aei- 
dose einer n. Rk. P latz; dabei b a łt sich bei relativ  hohen pn-W crten die Alkalireserve 
an der unteren Grenze des n. Entsprechende Veranderungen bei der Heilung der 
Osteomalacie. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 959—60. 20/12. 1929. Cureghem, Lab. f. 
medizin. Pathologie u. Physiologie d. Veterinarmedizinsełiule.) H. W o l f f .

F. Liegeois und A. Lefevre, Der Gesamtkalkgelialt des Blutes bei der Behandłung 
der Rachitis m it bestralilten Sterinen. (Vgl. vorst. Ref.) Bei raehit. Hunden t r i t t  im 
Verlauf der Vigantolbehandlung eine deutliehe Senkung des Gesamtkalkgeh. des 
Blutes ein; bei Unterbrechung der Behandłung steigen die Ca-Werte wieder an, auch 
wenn dabei das Saurebasengleichgewicht keine patholog. Abweiehung zeigt. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 102. 960—62. 20/12. 1929.) H. W o l f f .

C. W. Herlitz, I. Jundell und F. Walilgren, Schadigungen, besonders des 
Ilerzens, durch antirachitische Mittel. An ca. 200 Mausen wurde die Frage gepriift, 
ob Zusatz antirachit. Mittel (Lebertran, bestrahltes Ergosterin in Form yon Vigantolol) 
zu einer an u. fiir sich vollstandigen Kost patholog. Veranderungen bei den Tieren 
heryorrufen kann. Bei langer durchgefuhrter Darreichung dieser Mittel in  Dosen, 
die umgerechnet den Mengen entsprechen, die Sauglinge zu erhalten pflegen, konnten 
deutliehe, z. T. schwere degeneratiye Herzyeriindeiungen nachgewiesen werden. — 
Auch bei Anreicherung der K ost m it V itamin B u. C tra ten  unter dem EinfluB der 
antirachit. Mittel solche Veranderungen auf. — Es sebeint, ais ob das Vorhandensein 
yon reiehlich Eigelb in der K ost an sich bei langerer Versuchsdauer ahnliehe Ver- 
anderungen heryorrufen kann. — Warnung yor kritikloser Anwendung der zahlreichen 
angepriesenen bestralilten Nahrungsmittel. (Acta Paediatrica 8. 443—88. 1929. 
Sep.) H. W o l f f .

L. A. Munro und W. J. Rae, Die Bestimmung der antiraclutischen Eigen- 
schaften von Haferol. Mit bestrahltem u. nichtbestraliltem, ein Jah r in  yerschlossenen 
u. yersiegelten Flasclien aufbewahrtem Haferol wurde auf Grund yon Waehstums- 
kurven, GroBe u. Ges tal t  der Knochen, Rontgenaufnahmen der Gelenke, Aschenbestst. 
in Knochen u. B lut an Hiihnern gefunden, daB es weder yor, noch nach Bestrahlung 
antirachit. Wrkg. besaB. —  E in kaufliches Fisclimehl ais Ersatz fiir Milchprotein fiihrte 
zu einer Abnahme der W achstumskurye. (Scient. Agriculture 10. 305— 12. Jan . Winni- 
peg, Manitoba, Agric. Coli.) Gr o s z f e l d .

B. C. P. Jansen, Verbesse.rungen im  Ve.rfahren zur Isolierung des Antiberiberi- 
mtamiłis. Vf. yerbessert sein Yerf. zur Isolierung des Antiberiberimtamins (vgł. 
J a n s e n  u. D o n a t h , Mededeel. D ienst Volksgezondheid Nederlandsch-Indie 1927 
u. C. 1927- I- 1850) durch Verwendung yon Ph osp h o r woi f ra m sa u r e s ta t t  Silicium- 
wolframsaure u. yon alkoh. Lsgg. von Cd-Chlorid an  Stelle von Pt-Chlorid. Dadurch 

, konnten aus 100 kg Reiskleie 3 g Materiał erhalten werden, das nach Tierverss. 
ca. 25%  Vitam in enthielt. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 48. 984—85. 28/8. 1929. 
Amsterdam.) ' B e h r l e .

Atherton Seidell, Die Aktim tat und der Stickstoffgehalt von Fraktionen, die bei 
der Konzentration des antineuritischen Yitamins von Brauereihefe erhalten wurden. 
Ungefahr 22 1 frischer Brauereihefe, die 4180 g getrockneter Hefe entsprechen, wurden 
mit ungefahr demselben Voł. W. yersetzt u. iiber freier Fłamme unter Riihren auf 
92° erhitzt. Nach Abkiihłen auf 50° wurde zentrifugiert u. neben ca. 45 1 klarer dunkel- 
brauner Fl. 3325 g trockenes Protein erhalten von 8,83%_ N. Tierverss. ergaben, 
daB diese Menge Protein 28,4% des ursprunglichen Vitamingeh. der Hefe enthielt. 
Zu den vom koagulierten Protein abgetrennten 45 1 klarer F l. wurden 1350 g engl. 
Fullererde gegeben u. eine Stde. geruhrt. Der „aktiye feste Ruckstand“ (ygł. 
C. 1923. I I I .  402) wurde abzentrifugiert u. enthielt 55% des ursprunglichen Vitamins 
adsorbiert. Die davon getrennte, nochmals m it Fullererde behandelte FJ. ergab einen 
zweiten aktiyen Riiekstand m it walirsclieinlieh 5%  des ursprunglichen Vitamin-
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geh., wahrend ein Ruckstand nach einer d ritten  Behandlung m it Fullererde wie auch 
die ubrig gebliebene Lsg. nur noch Spuren von antineurit. Wrkg. zeigten. Die drei 
Fraktionen lieferten also insgesamt 88%  des urspriinglichen Vitamingeh. Die iibrig 
gebliebene Lsg. betrug 55 1 u. enthielt noch ca. 615 g gel. fester Stoffe, von denen 
41 g Stickstoff waren. (Rec. Trav. chiin. Pays-Bas 48. 855— 59. 28/8. 1929. Washing
ton, U. S. Public H ealth SerT.) BEHRLE.

H. L. Sipple und C. G. Kling, Eine Untersuchung der Darstellung und Eigen- 
scliaften von Vitamin-C-Fraktionen aus Citronensaft. Durch Zugabe eines Uberscliusses 
von neutralem Pb-Acetat wurde die Citronensaure aus dem Citronensaft entfernt 
u. aus der verbleibenden FI. boi pn =  7,4—7,6 m ittels verd. NH3 ein Bleikomples 
gefallt, der prakt. alles Vitamin C enthielt. Die Vitaniinbest. wurde an Meerschweinchen 
nach S h e rm an , L a  M er u. C a m p b e ll (0. 1923. III. 401) ausgefiihrt. Durch Um- 
fallen des ak t. Komplexes wurde eine Verminderung der Gesamtsubstanz ohne merk- 
lichen Verlust an Vitamin crzielt. Bei der Fallung des antiskorbut. Yitamins konnte 
Pb-Acetat oder NH3 nicht durch Ba-Acetat oder NaOH ersetzt werden. Absol. per- 
osydfreier A. filii te aus der weitgehend gereinigten alkoh. Vitaminlsg. weiBes krystal- 
lines, hauptsachlich aus NH.,-Salzen bestehendcs Materiał, ohne das Vitamin zu fallen, 
Aus dem durch Verdampfen der ak t. A.-A.-Fraktion erhaltenen festen Materiał ver- 
mochte A. das Vitamin C nicht zu extrahieren. Die Gesamtmenge an  fester Substanz 
im ccm Citronensaft wurde von ca. 100 mg des Ausgangssaftes auf 0,28 mg in den 
letzten akt. P raparaten yermindert. Die feste Substanz in  der ak t. Endfraktion war 
hauptsachlich von der N atur eines Kohlenhydrats. Bei der Entfernung des inakt. 
Materials tr a t  kein betrachtlicher Verlust an Vitamin C ein. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 420—23. Jan . Pittsburgh [Pcnn.], Univ.) B e h r l e .

L. Randoin und R. Lecoij, Zusammensetzung eines neuen, wolildefinierten, kiinst- 
lichen Systems zur Erzeugung von C-Avitaminose, das das Studium des Skorbuts und die 
Untersuchung des antiskorbutischen Vitamins gestatlet. Eine Vitamin C-freie Nahrung,. 
die leicht u. in  stets konstantor Zus. herstellbar ist, besteht aus 17 g Pepton, 3 g getrock- 
neter Bierhefc, 5 g B utterfett, 64 g Maisstarkc, 1,5 g NaCl, 5 g Ca-Lactat, 2 g Salz- 
gemisch nach OSBORNE u. M e n d e l  (Journ. biol. Chemistry 37 [1919]. 557) u. 2,5 g 
Filtrierpapier. Pepton, Starkę, Salze u. Papier werden m it 130—135 g W. gekocht, 
bis 30—35 g W. verdampft sind, F e tt u. Hefe nach einigem Abkiihlen zugefiigt. Diese 
Kost erzeugto bei Meerschweinchen ausnahmslos Skorbut, der durch Citronensaft- 
gaben heilbar war. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 10. 337—44. 16/10. 1929. Landw. 
Forschungsinst.) H e r t e r .

L. Randoin und R. Lecoq, Slcorbuterzeugung beim jungen oder erwachs&nen 
Meerschtueinchen mit Hilfe einer neuen kiinstlichen, gut definierten Kost. Zur Skorbut- 
erzeugung wenden Vff. eine genau definierto K ost an, von folgender prozentualer Zus.: 
Fleischpepton 17, Bierhefe 3, B utterfett 5, Maisstarke 64, Salzgemiseh nach O s b o r n e - 
M e n d e l  2, Chlornatrium 1,5, Calciumlaetat 5, Filtrierpapier 2,5. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 101. 877—79. 17/7. 1929. Zentralstelle f. Ernahrungsforsehung. Inst. f. Land- 
wirtschaftsforschung.) H. W OLFF.

Paul Moritsch und Eduard Kramnier, U ber den E influfi eines kalk- und phosphor- 
haltigen Vitaminpraparates (Yitophos) auf die Callusbildung. Klin. Bericht iiber 
giinstigen EinfluB von Vitophos (Herst. C h r i s t a l l o  A. - G . , Thusis), einem P, 
Ca u. angeblich die Vitamine A, B, C, D enthaltenden P raparats auf die Callusbidg. 
bei kiinstlich gesetzten Frakturen des Kaninchens. (Wien. med. Wchsclir. 79- 1454 
bis 1456. Nov. 1929. Wien, Chirurg. Klinik.) F r a n k .

R. E. Evans, Protein und Mineralstoffweclisel bei Iragenden Sauen bei no/rmakr 
oder erhohter Calciumdiat im Vergleicli zu Calciummangeldidt. Der Ca-Mangel schadet 
nicht dem Lebendgewicht der jungen Ferkel, sondern nur dem Mutterorganismus. 
N-Speicherung erfolgt wahrend der ganzen Sehwangerschaft, in  sta rk  erhohtem Mafie 
aber in den letzten 3 Wochen. Die mittlere tagliche N-Retention betrug bei hoher 
Ca-Gabe 12,51 g, bei Ca-Mangel 9,78 g; die W erte iibersteigen den Bedarf der Foeten 
u. dienen zur Vorbereitung des miitterlichen Organismus fiir Geburt u. Lactation. 
W ahrend in  allen Fallen Mineralstoffe wahrend der ganzen Sehwangerschaft angesetzt 
werden, bewirkte Ca-Zusatz darin eine Erhóhung. Bei der Ca-Diat war der Fortsehritt 
der Sehwangerschaft von einer Abnahme des aufgenommenen Ca begleitet. Mit weniger 
ais 2 g CaO taglieh lieB sieh Ca-Gleichgewicht erreichen. Bei der festgestellten taglichen 
CaO-Aufnahme von im Mittel 6,4 g, bei der Ca-Diat entsprechend 736 g fiir die ganze 
Sehwangerschaft wird nur etwa 1/5 fiir die F rucht rerbraucht. Bei Ca-Mangel speicherte
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die M utter nur 21 g CaO, Erklarung fur den Milchmangel bei solchen Tieren. Die 
P-Aufnahme is t wahrend der ganzen Schwangerschaft ak tiv ; bei Ca-t)berscliuB erfolgt 
die P-Ausscheidung durch die Darmwand, bei Ca-Mangel mehr durch den Urin. Die 
n. Gruppe zeigte P 20 6-Aufnahme von insgesamt 720 g, die Ca-Mangelgruppe von 647 g; 
fiir K 20  betrugen die Zahlen 201 bzw. 111 g. Die Blutpriifung ergab bei den Mangel- 
schweinen deutliche, wenn auch nicht ernsthafte Leukamie, auch eine leichte Lympho- 
cytose. Die Aufnahmen von Na20  betrug bei den n. Tieren 152 g, bei den Mangeltieren 
203 g insgesamt. (Journ. agricult. Science 19. 752—98. Okt. 1929. Cambridge, 
Univ.) G r o s z f e l d .

R. E. Evans, Der Einflufi cines Zusalzes von Calciumcarbonal zu einer kalkarmen 
Fulterration auf die Frefilust und die Verdaulichkeit des Fullers beim Sehwein. (Vgl. 
vorst. Ref.) Tierc m it Ca-Mangeldiat leiden period. auch bei in jeder Weise sonst aus- 
reichender R ation an FreBunlust. 22 Verdauungsverss. ergaben keine erhóhte Wrkg. 
auf die Verdaulichkeit des Futters bei Zusatz von CaCO:l zu einer Ca-Mangelration. 
(Journ. agricult. Science 19. 799—801. Okt. 1929. Cambridge, Univ.) Gr o s z f e l d .

H. E. Woodman, A. N. Duckham und M. H. French, Der Wert von ge- 
trochieler Zuckerriiben- und Mela-ssezuckerriibenpulpe bei der Emdhrung von Scliweinen. 
Schweine vermógen Zuckerriiben- u. Melassezuckerrubenpulpe fast ebensogut wic 
Wiederkauer zu yerdauen. Obwohl aber diese F utterm ittel fiir letztere eine gute Kohle- 
hydratąuelle bilden, sind sie fur Schweine zu voluminos (bulky), u. hochstens bis zu 
7c des Gesamtfutters zulassig, was wieder leicht einen ungenugenden Verzehr des F utters 
zur Folgc hat. Die Pulpo kami daher fiir Mastscheine n icht empfohlen werden, wenn 
auch ihre F iitterung an Zuchttiere in maBigen Mengen unbedenklich erscheint. (Journ. 
agricult. Science 19. 656—68. Okt. 1929. Cambridge, Univ.) Gr o s z f e l d .

H. E. Woodman, A. N. Duckham und M. H. French, Der łVert von ganzen 
Zuckerriiben bei der Emahrung von Scliweinen. (Vgl. vorst. Ref.) Nach den Verss. 
konnen die Riiben bei der Mastung yon Speckschweinen Gerstenmehl bis zu 25%  der 
Gesamtration ersetzen; dabei entsprechen 1 kg Gerstenmehl 3,5 kg Zuckerriiben. 
(Journ. agricult. Science 19. 669—76. Okt. 1929. Cambridge, Univ.) Gr o s z f e l d .

Alfred B. Olsen, Die Wirkung von flussigem Paraffin, per os gegeben, auf die 
Verdauung und die Nahrungsresorplion. Bei im Laboratorium gelialtenen Hunden 
tr i t t  schnell Verstopfung ein, wenn man ihnen bei ublicliem F u tte r einen Maulkorb 
anlegt. G ibt man ihnen per os fl. Paraffin (,,liquid petrolatum “ ), so w irkt dies ab- 
fiihrend, ohne den N-Yerlust durch den K ot zu steigern. — Bei den untersuchten ge- 
sunden Vers.-Personen m rk te  das fl. Paraffin meist ais mildes Abfiihrmittel (3-mal 
tiiglich je 15 ccm m it dem Essen). Es beeinfluBte die Resorption von EiweiB u. Kohle- 
hydraten in keiner Weise, u. stórtc den A ppetit nicht. (Journ. Amer. mcd. Assoc. 91. 
12 Seiten. B attle Creek San., Dept. of In t. Med. Sep.) F . M u l l e r .

Bernard B. Badanes, Diat ais kontrollierender Faktor bei der Assimilalicni und 
Ausscheidung von Calciumsalzen. Vermehrte Ausscheidung yon Ca in  H arn u. Speichel 
sowie die Bldg. von Konkrcmenten kann zwar auf organ. Mangel (Schilddriise usw.) 
zuriickzufiihren sein, doch lehrt die neuere Forschung, daB meist alimentare Griinde 
yorliegen. Ganze Rassen von hauptsachlich yegetar. lebenden Menschen neigen dazu, 
Weil durch dic alkal. Pflanzenaschen die Sauren des Kórpers zu sehr abgestumpft 
werden, um das Ca in  Lsg. zu halten. Die Chinesen leiden wenig darunter, weil sic 
vicl Reis essen, der saure Asclie hat. Weiter ist zu beachten, daB manche Cerealien, 
z. B. Haferniehl, antagonist. gegeniiber der Ca-Assimilation wirken. (Dental Cosmos 71. 
905—11. Sept. 1929. New York.) H e r t e r .

Stefan Minovici, Die Rolle des Cliolesterins im  Organismus. Obersichtsreferat 
(vgl. auch C. 1928. I I .  58). (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 431—38. Juli/Aug. 
1929. Bukarest, Univ.) Os t e r t a g .

Horishi Sakai, Untersuchung iiber Cliolesterinstoffwechsel in seiner Abhangigkeit 
von Schilddriise und M ilz. Cliolesteringeh. der Leber n. Meerschweinchen (3 Tiere) lag 
zwischen 0,169 u. 0,198%, der der Nebennieren (5 Tiere) zwischen 3,408 u. 5,757%, im 
-Mittel 4,338%- — Meerschweinchen wurden 7 Tage lang m it getrockneter Schilddruse 
(um 100 mg taglich) gefiittert. Cholesteringeh. der Leber (3 Tiere) zwischen 0,204 u.
0,307%, der Nebennieren (3 Tiere) zwischen 6,120 u. 8,577%- Der Cholesteringeh. beider 
Organe war also s ta rk  gestiegen. — Meerschweinchen 14 Tage nach M ilzestirpation: 
Cholesteringeh. der Leber (9 Tiere) zwischen 0,134 u. 0,235%; im M ittel 0,181%; 
Cholesteringeh. der Nebennieren derselben Tiere zwischen 3,356 u. 9,797%, im Mittel
0,872%. Der Cholesteringeh. der Nebennieren is t also durchschnittlich gróBer ais bei
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n. Tieren, auffallend sind dio groBen individuellen Schwankungen, die  daraus zu er- 
klaren sind, daB sich nach Entfernung der Milz Einfłusse entgegengesetzter A rt geltend 
maohen. — Milzlose Meerschweinchen, die 7 Tage lang m it Schilddruse gefiittert sind: 
Cholesteringeh. der Leber (6 Tiere) zwischen 0,155 u. 0,244, im Mittel 0,191%, Chole- 
steringeh. der Nebennieren derselben Tiere zwischen 4,278 u. 8,999, im M ittel 5,694%. 
(Biochem. Ztschr. 216. 32—44. 13/12. 1929. Bern, Physiol. Inst. [Hallerianum], 
U niy .) W a d e h n .

Tsuneo Matsumori, Uber die Verbreitung des Olykogens im  Binderherzen. Teile 
von Rinderherzen wurden 1—2 Stdn. nach Totung des Tieres auf Glykogen unter- 
sucht. Der Glykogengeh. des Vorhofs iibertrifft stets den der Kammer. (Journ. Bio- 
chemistry 11. 219—23. Okt. 1929. Nakasaki, Physiol. Inst. med. Fakult.) W a d e h n .

H. H. Dale und H. W. Dudley, Die Awwesenheit von Histamin und Acetylcholin 
in  der M ilz des Rindes und des Pferdes. Zahlreiche Unterss. haben sich m it der physiolog. 
W irksamkeit von Gewebsextrakten beschaftigt. D a l e  konnte zeigen, daB die Eigg. 
der E xtrak te sehr wcitgehend der Wrkg. von Histamin oder Cholin entsprechen. Es 
bestand aber noch keine volle Sicherheit dariiber, ob der aus Milz hergestellte E strak t 
(„Hormonal") seino Wrkg. nur der Ggw. yon H istam in yerdankt, oder noch spezif. 
Stoffe enthalt. — Aus dem k. alkoh. E x trak t ganz frischer Milz wurde in  Eorm seines 
Dipikrats das reine Histamin  isoliert (420 ccm Originalextrakt lieferten 40 mg). Die 
Milz enthalt weniger H istam in ais die Lunge, aber meist mehr ais die anderen Organe. 
Physiolog. diirftc die Menge 8%  pro kg Milz betragen. Dabei enthalten die Blut- 
kórperehen nur wenig Histamin, wenn sie in  Zirkulation befindlich sind. Die sehr ein- 
gehenden u. iiberzeugenden Kuryen des Blutdruckes, des isolierten Katzendunndarms, 
des eneryierten ąuergestreiften Muskels der K atze u. a. gestatten  kaum noch daran 
zu zweifeln, daB die dem Histam in iihnliche Wrkg. des Milzextraktes auf etwas anderem 
beruht, ais auf der Ggw. von Histamin. Es liegt keine Yeranlassung vor, ein spezif. 
Hormon anzunehmen. — Aus der frischen Milz von B ind u. Pferd wurde bei alkoh. 
E strak tion  auBerdem Acetylcholin isoliert, u. sowohl durch die Wrkg., wie chem. ais 
solches identifiziert. Es war von D a l e  u. E w in s  aus M utterkom extrakt schon friiher 
einmal isoliert u. an seiner nicotinahnlichen Wrkg. erkannt worden. Spater hatte  man 
dio Anwesenlieit von Acetylcholin im Darmkanal ais n. Reizfaktor der rhytkm . Tatig- 
keit yerm utet. Die sogen. „Vagussubstanz“ des Eroschherzens zeigt ahnliche Wrkg. 
ISTachdem nunmehr Acetylcholin in  der T at isoliert werden konnte, wird die sogen. 
antidrome ( =  rucklaufige) gefaBerweiternde Wrkg., wie sie an der Zunge nach der 
Degeneration des Hypoglossus bei Reizung der Chorda tyinpani beobachtet wird, u. 
die antidrome gefaBerweiternde Wrkg. in  den Extrem itatenm uskeln nach Degeneration 
der motor. ISTeryen leicht yerstandlich, indem bei parasym path. Reizung Acetylcholin 
entsteht. Eine ąuantitatiye Abschatzung der móglicherweise freiwerdenden Mengen 
spricht nicht gegen diese Auifassung. —  Da Acetylcholin sich leicht zers., is t sein chem. 
Nachweis nicht so einfaeh wie der von Histamin. Wenn aber ein E x trak t gefunden 
wird, der eine dem Acetylcholin ahnliche Wrkg. hat, so muB m an zunachst dessen 
Anwesenheit yermuten. — Die weitere Bedeutung dieses Befundes fiir die Regulierung 
der Organfunktionen is t noch nicht zu iibersehen. (Journ. Physiol. 68. 97— 123/23/10. 
1929. Hampstead, N at. Inst. for Med. Res.) E. M u l l e r .

Amanclus Halin und W. Haarmann, Uber die Dehydrierang der Citronensaure. 
T h u n b e r g  beobachtete die leichte Dehydrierbarkeit der Citronensaure im Muskel 
(C. 1920. I II . 390). Vff. dehydrierten Citronensaure m it ungewaschenem Muskelbrei 
aus ganz frischer Rindsmuskulatur, u. stellten fest, daB die Ausbeute an Brenztrauben- 
saure, die der Milchsaure des Muskels entstam m t, bei Ggw. von Citronensaui-e, mit 
oder ohne Metliylenblau, sta rk  ansteigt, dafi also Citronensaure zu Brenztraubensćiure. 
dehydriert wird. Die bei der Dehydrierung abgespaltene Kohlensaure konnte in  allen 
Fallen gemessen werden. Die Brenztraubensaure ’>v-urdc ais Phenylhydrazon abgefangen 
u. bestimmt. Im  Hochyakuum in zugeschmolzenen GefaBen werden dehydriert: 
Bernsteinsaure, Apfelsaure, Milchsaure, Fumarsaure u. Citronensaure.

V e r  s u c h e. 200 g Muskelbrei, 100 ccm W. bzw. 2 g neutralisierte Citronensaure 
in 100 ccm W., 4 g  neutralisiertes Semicarbazid in 100 ccm W., 200 ccm 1,25%'g- 
Methylenblau in  Phosphatpuffer pn =  7,15/m, 200 ccm l,25% ig. Methylenblau in  W. 
(Ztsehr. Biol. 89. 332—34. 1/11. 1929. Miinchen, Univ.) ZlMMERMANN.

J. H. Kriiger und S. I. Beehdel, Untersuchungen iiber die normalen Minerał- 
stoffablagerungen in  den Knochen von Kolbem. Die Analysen der Knochen yon 60, 90, 
120, 150 u. lSOTage alten Kalbern ergaben, daB die Rippen-, Femur- u. Humeriknoehen
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sich fiir die Priifung der Mineralstoffablagerung eigneten, die Stiniknochen wegen friih- 
zeitiger Calcifizierung nichfc, am besten bewilhrte sich Unters. der ganzen Knochen, 
vor allem Prozentgeli. an Asche, bezogen auf fett- u. wasscrfreic Knochen u. Ascho 
fur 1 ccm Knochenvol., auch Verhaltnis (Asche in frische Knochen): (organ. Trocken- 
riickstand). Das Yerhaltnis P : Ca in  der Knoclienasche ist fast konstant u. Łndert 
sich nur wenig m it dem Alter. Dagegen sinkt der Wassergeli., wahrend die Gehh. an 
Asche u. organ. Substanz zunehmen. Die Aschenbestandteile ersetzten den groBten 
Teil des abnehmenden Wassergeh. (Journ. Dairy Science 11. 34 Seiten. Jan . 1928. 
S tate College Pennsylvania. Sep.) Gr o s z f e l d .

P. Malller, Chromoskopisclie Untersuchungen iiber die Zweiphasenwirkung der 
Pharmaka des vegetaliven Nervensystems auf die Magensaftsekretion. Verss. m it Pilo- 
carpin, Adrenalin, Atropin u. Ergotamin. Die Zweiphasenwrkg. bei injizierten P har
maka t r i t t  im exkretor. Leitungsgebiet des Magens deutlicher hervor, ais bei der 
Sekretion. Die chromoskop. Untersuchungsmethodik zum Studium des zweiphasigen 
Ablaufs bewahrte sich gut. (Med. K linik 25. 1585— 86. 11/10. 1929. Prag, Dtsch. 
Univ.) F r a n k .

Wolfgang Weicłtardt und Hermann Unger, Uber kolloidale Metallwirkungen. 
Dem nach der STRAUBschen Methodik in Ringerlsg. arbeitenden Froschherzen wurde 
Caseosan, Eleklrokollargol oder Kollargol (H e y d e n ) zugesetzt. In  allen 3 Fallen wurde 
die H erztatigkeit angeregt, am starksten bei kolloidalen Metallen m it Schutzkolloid. 
Beim ermiideten Organ war die Reizwrkg. am starksten. — Eine Anregung von be- 
stimmtem Bakterienwachstum auf chem. g u t definierbaren Nahrlsgg. durch die kolloi
dalen Metallsgg. wurde nicht gefunden. Es t r a t  vielmehr Hemmung ein. (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 67. 746— 50. 9/11. 1929. Erlangen, Bakt. Unters.-Anstalt.) F. M u l l e r .

Gundo Boehrn, Untersuchungen iiber die Muskelwirkung von Perchloraten, Bor- 
fluoriden und Fluorsuljonalen. (Ygl. auch C. 1929. II. 2069.) NaClO^ u. NaBF, bzw. 
KC10., u. KBF., bewirken in  isoton. Lsgg. am Sartorius des Frosches zunachst eine 
fluchtige K ontrak tur m it fibrillaren Zuckungen, der eine nach dem Vf. auf EiweiB- 
fallung beruhende anhaltende Starreverkiirzung folgt. Verdunnungcn der Salzo auf 
1: 160 bis 1: 200 geben noch sichere Resultate. K- oder NaSOsF  sind dagegen wirkungs- 
los. Ca-Zusatz verhindert je nach der zugesetzten Menge die fibrillaren Zuckungen 
oder sogar die Anfangskontraktur. jSTovoe;un oder Atropin Yerhindem zwar nicht 
die Anfangskontraktur, unterdrticken wohl aber die Starreverkurzung. Nach dem 
Vf. s teh t diese starkę K ontrakturw rkg. des [CIO.,]' u. des [BF4]' durch Gerinnung 
des MuskeleiweiBes im Zusammenhang m it der Sonderstellung dieser Ionen in der 
HopiiEiSTERschen Reihe. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 146. 327—46. Dez. 1929. 
Freiburg i. Br., Physiol. In st. d. Univ.) MATIN.

Karl Vogel, Die Bedeutimg des Arsens in  den Aussclieidungen. Zahlreicbe 
verschiedenartige Moglichkeiten bestehen im tagliehen Leben fiir die Einfuhr von 
Arsen in den menschlichen Organismus (Arsengeh. vieler Mineralsalze u. dadurch 
bedingter Arsengeh. maneher Gebrauchsgegenstande aus Metali, Verunreinigung der 
Luft durch Metallstaub m it Arsengeh. in Fabrikstadten, arsenhaltige Schwefelsaure 
in Akkumulatoren, Verwendung von Arsenikalien zur Ungeziefervertilgung in  der 
Landwirtsehaft). Bericht iiber 40 Falie von Gelbsucht, bei denen in 85%  Arsen in 
den Ausscheidungen nachgewiesen wurde. In  9 dieser arsenpositiven Faile t r a t  der 
Tod ein, bei 4 dieser Todesfalle war eine Operation an den Gallenwegen vorangegangen. 
Es wird angeraten, bei Gelbsuchtfallen, die As-Ausscheidung zeigen, vor einer etwaigen 
Operation erst eine Thiosulfatbehandlung einzuleiten, um die Giftausscheidung zu 
heschleunigen. Moglicherweise bildet As in  Verb. m it infektiosen oder anderen tox. 
Faktoren die Grundlage zur Entstehung der akuten  gelben Leberatropkie. (Amer. 
Journ. med. Sciences 176. 215—24. 1928. New York City, Columbia Univ. Sep.) H. W.

K. Beringer und K. Wilmanns, Zur Harmin-Banislerin-Frage. Banisierin 
u. Harmin sind auf Grund chem., physikal., experimentell-pharmakolog. u. klin.- 
therapeut. Unterss. ident. Schadigungen Avurden durch das P raparat nicht hervor- 
gerufen, auch bei jahrelanger Darreichung keine Gewohnung beobachtet. Am wirk- 
samsten ist die subcutane Einverleibung, event. kombiniert m it anderen Alkaloiden 
aus der Gruppe der Solanazeen. Indiciert is t  das Harmin in erster Linie bei extrar 
pyramidalen Storungen. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 2081—:86. 13/12. 1929. Heidel
berg, Univ.) F r a n k .

B. v. Issekutz, Uber die Wirkung zweier neuer Guanidinderimte. Vf. untersucht 
das pharmakolog. Verh. zweier neuer G uanidinderiw ., des Tripentamethylentriamin-
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guanids (I) („Monoguanid"), u. des DipentamethylentMoatherdiguanids (II) („Thio- 
guanid“ ), im Vergleich zu Giftigkeit u. therapeut. W irksamkeit des Synthalins:

I  H ,N .[C = Ń H ]—N H -(0 H s)5—N H -(C H ,)S—NH—(CH,)4—NH,
II  HSN .[C = N H ]-N H —(CH2)6—S -(C H 2)s—NH—[C =N H ]—NHS

Die Toxizitat steigt in  folgender R eihe: Monoguanid <  Thioguanid <  Synthalin B 
<  Synthalin. Die niedrigste letale Dosis am Frosch betragt beim Thioguanid
0,06 mg/g, beim Monoguanid 0,15 mg/g, sie is t beim Thioguanid 5,7-mal geringer ais 
beim Synthalin. Bei Mausen u. R atten  is t die geriD gste letale Dosis 0,07 mg/g Mono
guanid, 0,06 erzeugen fibrillare Zuekungen, Krampfe, doeh konnen diese Tiere durch 
Traubenzuckerbehandlung am Leben erhalten werden. Wenn man die bei R a tten  u. 
Mausen erm ittelten letalen GróBen zu den am Kaninchen erm ittelten giinstigsten 
blutzuckersenkenden in Beziehung setzt, so zeigt sich, daB man bei Synthalin, Syn
thalin B u. Thioguanid ł/4—V5 der letalen Dosis braucht, wahrend man beim Mono
guanid m it Yao auskommt. Vf. glaubt, daB die geringere Giftigkeit des Monoguanids 
a u f  die Anwesenheit von n u r  einer Guanidingruppe z u ru ck g e fu h rt werden muB, dereń 
blutzuckersenkende Wrkg. durch die Pentamethylengruppen gesteigert wird. — Das 
Diamyltrimethyhnaminguanid (III) wurde wegen zu geringer blutzuekersenkender 
Wrkg. n icht weiter untersueht:

H.2N -[C = N H ]—N< (C H 2)3—NK—C5h u

(Arch. esp. Pathol. Pharmakol. 146. 97— 104. Nov. 1929. Szeged, Franz-Josef- 
U n iv .)  ZlMMERMANN.

Letterrio Cannavó, Giftigkeit der Phenylguanidine und ihr Einflufc auf den Blui- 
zuclcerspiegel. (Boli. Soc. Italiana Biologia sperimentale 3. 618—19. 1928. Sep. — 
C. 1929. I. 1581.) H e r t e r .

Alfred Salmony, Die therapeutische Wirkung von Farbstoffen, eine Funktion 
ihrer Konstitution. Ubersichtsreferat. (Wien. med. Wchschr. 79- 1403—05. 26/10. 
1929.) F r a n k .

Helen Tredway Graham, Die Narkose des Muskels durch Gase. Verss. am iso- 
lierten Froschsartorius m it Stickosydul, Athylen n. Acetylen. Es gelingt durch die 
genannten Gase, Narkose des Muskels zu erzielen, allerdings erst bei erheblich hoheren 
Drucken. Gemessen wurde der Grad der Narkose durch den Anstieg der Reizschwelle 
fiir Einzelreize m it dem Induktionsstrom. Anfangs steig t die Reizschwelle langsam, 
dann sehr sehnell auf das 50—100-fache u. dariiber, bei weiterer Druekerhóhung 
dann wieder langsam. Der Verlauf der ansteigenden Reizschwellenkurve fiir die 
verschiedenen Gasdrucke is t ganz analog derjenigen fiir Atherdampf, welcher jedoch 
bei viel geringeren Konzz. w irkt. Osmot. Druckwrkg. des gel. Gases liegt n icht vor, 
da N2-Gas bei 13 at. Druck die Reizschwelle nur auf das 1,7-fache erhoht. Erhóhung 
des 0 2-Geh. im Narkosegas auf das 4— 5-faehe h a t ebenfalls keiD en EinfluB. Vóllige 
Unterdriickung der Reizbarkeit des Muskels gelingt nicht, da Reizsteigerung bei 
jedem Gasdruck K ontraktion lierTorruft bis zu dem Punkt, wo die Narkose zu ir- 
reversibler Schadigung des Muskels ftibrfc. Da durch diese Verss. erwiesen ist, daB 
die genannten Gase aueh anaerob Terlaufende Prozesse zu narkotisieren vermogen, 
halt Vf. W lELANDs A^physietheorie der Gasnarkose fiir widerlegt u. die Wrkg. fur 
gleichartig der des A. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 37. 9— 33. Sept. 1929. 
St. Louis [Missouri], Departm. of Pharmacol., Univ.) K o l ł .

Helen Tredway Graham, Die Encerbung von Toleranz fiir Narkotica durch den 
isolierten Muskel. (Ygl. vorst. Ref.) Verss. m it A., Stickoxydul u. Acetylen am iso- 
lierten Froschsartorius. Der isolierte Muskel zeigt nach Einw. subnarkot. Konzz. u. 
folgender Erholung verminderte Empfindlichkeit gegen das narkot. Gas u. Ver- 
langerung der Einwirkungsdauer bis zum Ausfall der K ontraktion auf submasimale 
Reize, Ausbleiben der Narkose bei fiir den unbehandelten Muskel sicher narkot. Konzz., 
geringerer Anstieg der Reizschwelle in der Narkose ais am unbehandelten Muskel. 
Die Wrkg. ist n i c h t  s p e z i f . , da „gekreuzte Toieranz“ beobachtet wurde. Sie 
wird _ zuruckgefuhrt auf physikal.-chem. oder kolloidale Veranderungen im Muskel, 
moglieherweise durch die Vermehrung der Milchsaure unter der Einw. des Narkoticums. 
(Journ. Pharmacol. esp. Therapeutics 37- 35—42. Sept. 1929. St. Louis [Missouri], 
Departm. of Pharmacol., Univ.) K o l l .

L; Lendle, t)ber die Narkosebreite des N^O und die kombinierte N 20-Aliteraarkose. 
Die Nachpriifung der narkot, u, letalen Partialdrucke des N20  an der Maus ergab
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1440 bzw. 2440 mm Hg bei einem 0 2-Partialdruek von mehr ais 150 mm Hg. Die 
Versuclisdauer war mindestens 10 Min., fur die letale Wrkg. sogar 20 Min. Der 
Quotient der Narkosebreito berechnet sich aus diesen W erten zu 1,7, liegt also nicht 
hóher ais der fur andere gas- oder dampfformige Inhalationsanasthetica. Boi Beriick- 
sichtigimg dieser W erte karm das Ergebnis friiherer Verss. (L e n d l e , Arek. exp. 
Pathol. Pharmakol. 139 [1929]. 201) iiber die Kombinationswrkg. von A. u. N20  
dahin richtiggestellt werden, daB der Kombinationseffekt linear additiv is t u. die 
Narkosebreito sich n icht m it der Kombination andert. 0 2-Mangel vcrtieft die narkot. 
Wrkg. des N20  so weit, daB schon bei 700 mm Hg-Druek fast vo!le Narkose eintreten 
kann, allerdings nur bei gleichzeitiger Ersticlmngsgefahr. Es ersclieint also die heute 
ausgeiibte Porm der N20-Narkose ohne t)berdruelc nicht gefahrlos, ais Verbesserung 
wird vom Vf. eine Kombinationsnarkose angesehen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
146. 167—76. Nov. 1929. Leipzig, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) M a h n .

Moses Salzer, Die verhdllnisnid/3ig grafie Gefahrlosigkeit des Atliylens. Die event. 
zur Explosion kommende Menge Athylen is t so gering, daB ein irgendwie betrachtlicher 
Schaden nicht entstehen kann. 425 000 Athylengasnarkosen ergaben ein besonders 
giinstiges Resultat, das Gas is t fiir Zwecke der Narkose ebenso sicher, wenn nicht 
noch sicherer ais A. (Journ. Amer. med. Assoc. 92. 2096—97. 22/6. 1929. Cin- 
cinnati.) FRANK.

Ernst Martin Fuss, Argolaml in  der Chirurgie und Urologie. Argolaml (Herst. 
Fa. B  e m e d i u  m) is t eine Verb. von AgN03 m it Hexamethylentetramin. Gegen- 
iiber dem reinen AgN03 h a t es den Yorteil, bei entzundlichen Erkrankungen des 
uropoet. Systems vollig schmerzlos zu sein, bei Wundbehandlung in der Chirurgie 
ist es fiir die Wundumgebung reizlos. (Med. Klinik 25. 1705. 1/11. 1929. Berlin, 
Rudolf-Virchow-Krankenli.) F r a n k .

Hans Lardsckneider, Erfahrungen m it Nocial in  der neryenarztlichen Praxis. 
Bericht iiber gute W irksamkeit des Noctals. (Wien. med. Wehschr. 79. 1435— 36. 
2/11. 1929. Innsbruck.) F r a n k .

Walter K. Frankel, Uber Percainanasthesin bei kleinchirurgischen und urologischen 
Eingriffen des Praktikers. Klin. Bericht. Percain is t besonders fiir die am bulante 
Tatigkeit des prakt. Arztes geeignet. (Med. Klinik 25. 1971—73. 20/12. 1929. Berlin- 
Wilmersdorf.) F r a n k .

Manuel, U ber die Braudibarkeit eines neuen Schlafmiltels. Quadro-Nox (Herst. 
A s t a w e r k e  A.-G., Bralcwede) is t ein K om binationspraparat aus Quadronal, 
Malonylsaure, mehreren typ. Antineuralgicis u. Magnesium perdydrol. Es bewahrto 
sich ais gutes, unschadliches Schlafmittel. (Wien. med. Wchschr. 79. 1630—31. 
14/12. 1929. Zwickau i. Bóhmen.) F r a n k .

W. Gierer, Unsere Erfahrungen m it dem Analgeticum „Titretla analgica“ . Titretta 
analgica (Horst. C h e m .  F  a b r  i k G r  ii n  a  u , Berlin-Griinau) is t ein Kombina- 
tionspraparat aus Pyramidon, Codein u. Narcotin. Es bewahrte sich gu t ais schmerz- 
stillendes Mittel. (Med. Klinik 25. 1859— 60. 29/11. 1929. Wiirzburg, Univ.) F r a n k .

Charles M. Gruber und Paul I. Robinson, Die Darmtdtigkeit am nicht narko- 
tisierten Hund unter dem Einflufi von Morphin und Papaverin. An weiblichen Hunden 
wurde eine THlRY-VELLAsche Darmfistel angelegt. Naeh Abheilen der Operations- 
wunden wurden Anderungen von Tonus u. rhythm . D arm tatigkeit m it Hilfe eines 
diinnwandigen m it Fl. gefullten Gummiballons registriert. Die erste intravenose 
Morphininjektion fiihrt zu Tonussteigerung, wiederholte zu Tonussenkung u. gelegent- 
licher Verstarkung der rhythm . Kontraktionen. Pilocarpin u. Morphin summieren 
sich in  ihrer tonussteigernden Wrkg. Der urspriingliche Tonuszustand des Darmes 
h a t keinen EinfluB auf die Morphinwrkg. Papayerinchlorhydrat m acht gewohnlich 
Tonussenkung, gelegentlich wellenfórmige Tonusschwankungen. Es unterdriickt 
gelegentlich die Morphinwrkg. Atropin u. Papaverin sowie Hypophysenhinterlappen- 
extrakt u. Papaverin haben summierenden Effekt auf den Darmtonus, d. h. der 
durch Atropin erschlaffte oder Hypophysenextrakt kontrahierte Darm verliert 
unter Papaverin weiter seinen Tonus. Pantopon, Narcein-Morphinmekonat, Narcein- 
ehlorhydrat u. Thebainchlorhydrat w irkten (in einer kleineren Zahl von Verss.) tonus- 
steigernd. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 37. 101—20. Sept. 1929. St. Louis 
[Missouri], Departm . of Pharm acol., Univ.) K o l l .

G. Herbst, Erfahrungen m it Novo-Tropon bei Sporttreibenden. Novo-Tropon 
(Herst. T r o p o n w e r k e ,  Kóln-Muhlheim) erwies sich ais gutes Heilpraparat u.
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leistete bei Sporttreibenden wahrend dea Traininga wertvolle Dienste. (Med. Klinik 
2 5 . 1784—85. 19/11. 1929. Berlin.) F r a n k .

Horatio Goldie, Bcobachlungen iiber M yosaharsan bei Behandłung der Malaria. 
Intram uskulare AT?/o.safoar.samnjektionen erzeugen eine parasitox. Wrkg. auf alle 
Arten der Malariaplasmodien u. haben bei der Tertiana einen spezif. Heilerfolg. Das 
Allgemeinbefinden der Patienten wird giinstig beeinfluBt. (Wien. med. Wchsehr. 
79 . 1418—23. 2/11. 1929. Tiberias, Mediz. Organisation ,,Hadassah“ .) E r a n k .

Paul Groner, Erfahrungen m it Gordal bei der diesjahrigen Grippeepidemie. Gordal 
(Herst. R o l a n d  A.-G.) en thalt Chinin u. E x trak tc  von Brionia alba u. Eucalyptus 
globulus. Das P raparat leistete bei der Behandłung yon Grippefallen sehr gute Dienste. 
(Wien. med. Wchsehr. 79 . 1496—97. 16/11. 1929. Wien.) F r a n k .

Oskar Weltmann, Uber den E influp  einer einmaligen massiven Pyramidondosis 
auf postinfekliose Temperalursteigerungen (Pyramidonslop). Postinfektióse, liingere 
Zeit dauernde subfebrile Tempp. bei akuten Infektionskrankheiten konnten in  mehreren 
Fallen durch eine einzige massive Pyramidondosis gehcilt werden. Nach einer ein- 
zigen Dosis yon 1 g sank in  mehreren Eallen die Temp. zur Norm ab u. blieb yon da 
an n. (Med. Klinik 25. 1659—60. 25/10. 1929. Wien, Univ.) E r a n k .

Hans Zwyer, Fortgesetzle Untersuchung iiber die chemische Wirkung der spezi- 
fischen Diuretica und iiber den Einflup der Geschleclitsorgane auf die Wirkungsweise 
derselben. Um eine psych, bedingte Einw. auf die Diurese auszuschalten, erhielten die 
Kaninchen Morphium (die Hiilfte der narkotisierenden Dose) injiziert. Injektion von 
1/2ccm Euphyllin  (B y k - G u l d e n -Werke) brachte in  der darauffolgenden Stde. eine 
Harnabsonderung von etwa 20 ccm, die etwa 30 mg NaCl enthielten, Euphyllincalcium  
hatte  unter denaelben Bedingungen etwa 36 ccm H arn u. 10 mg NaCl, Euphyllinjod- 
calcium hatte  ahnliche Wrkg. Die diuret. Wrkg. des Euphyllins wird also durch die 
Ca-Komponente s ta rk  vermehrt. — Nach der K astration  is t die Diurese nach Zu- 
fiihrung von Euphyllin stets geringer ais vor der K astration. Dies is t ein weiterer 
Hinweis darauf, daB unter physiolog. Bedingungen u. in  therapeut. Dosen durch das 
Diureticum in erster Linie das zentrale Neryensystem in seinen vegetativen Teilen 
beeinfluBt wird. Nach K astration  sinkt die Erregbarkeit des zentralen Nervensystems 
ab. (Biochem. Ztschr. 2 1 6 . 45—65. 13/12. 1929. Bern, Physiol. In st. [Hallerianum], 
Univ.) W a d e h n .

R. Polland, Die Rolle des „Novocystins“ bei Erkrankungen der Harnwege. Novo- 
cystin, ein in  Sirup- u. in  Tablettenform in den Handel kommendes P raparat (Herst. 
N e u t o r a p o t h e k e ,  Graz) enthalt Herb. Herniariae, Eolia uvae ursi, Folia 
menth. crisp., Herb. chenopodii, Hexam ethylentetram in, Acid. ta rta r. u. N atr. ben- 
zoicum. Es leistete bei Behandłung yon Erkrankungen der Harnwege holie Dienste. 
(Med. Klinik 25 . 1858—59. 29/11. 1929.* Graz.) F r a n k .

W. Gorgias, Islamenth in  der Therapie des Zahnarztes. Islamentli en thalt die 
naturlichen Salze der Ischler Salinę u. s te llt ein Mundwasserpraparat in  fester Form 
dar. Bei Behandłung yon Zahnkrankheiten u. zur Desinfektion der Mundhohle leistete 
es gute Dienste. (Wien. med. Wchschr. 7 9 . 1630. 14/12. 1929. Wien.) F r a n k .

Friedrich Barach, Zum Problem der Fluorbehandlung. Vf. konnte m it Gamelan, 
einem komplexen Gemenge kórperfremder Fettstoffe, Wachse u. Lipoide bei Be- 
handlung von Fluor gute R esultate erzielen. (Wien. med. Wchschr. 7 9 . 1434—35. 
2/11. 1929. Wien.) F r a n k .

Viktor Mucha, Das neue, kolloidale Schwefelpraparat Sulfodermpuder. Sulfo- 
dermpuder wird vom Vf. ais ein beachtenswertes Mittel in der Dermatotherapie be- 
zeichnet. (Wien. med. Wchschr. 80. 69. 4/1. Klosterneuburg-W ien, Heilanstalt.) F k .

Kyrill Panoff, Stryphnoninjektionen bei Lungenblu lungen. Vf. empfiehlt 
Slryphnon zur Behandłung der yerschiedensten Arten yon Lungenblutungen. (Wien. 
med. Wchschr. 7 9 . 1631—32. 14/12. 1929. Gara-Slaten-Dol. [Bulgarien].) F r a n k .

Bruno Herold, Uber Tresolax, ein neues Laxans. Tresolax (Herst. T r o p o n -  
w e r k e ,  Kóln-Miilheim) kommt in  Drageeform in den Handel u. en thalt E xtr. Rhei, 
Extr. Aloes, Resina jalapae u. Sapo medicatus. Es bewahrte sich ais mildes u. sicheres 
Abfuhrmitteł. (Med. Klinik 25. 1824—25. 22/11. 1929. Berlin-Wiłmersdorf.) F r a n k .

Friedrich Strunz, Myosalmrsan in  der Behandłung der Lues congenila. M yo
saharsan erwies sich nach den Erfahrungen bei 50 Kindern ais ein fiir die Behandłung 
der Syphilis im Kindesalter durchaus brauchbarea Salyarsanpraparat. Es wird bei 
intramuskularer Injektion auch von jungen Saugłingen gut yertragen, seine Wirksam-
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kcit ist der des Neosalvarsans gleichzusetzen. (Dtscli. med. Wchsclir. 55. 2135— 37. 
20/12. 1929. Dresden, Stiidt. Sauglingsheim.) F r a n k .

G. Finazzi, Die PMogetanbelumdlung der Nervenlues. Vf. hiilt die Anwendung
von Phlogetań bei Nervenlues u. luet. Spiitformen fur durcliaus indiziert. (Wien. 
med. Wchsclir. 79- 1464—66. Nov. 1929. Messina.) F r a n k .

A. Luttenberger, M itteilung iiber die Goldtlierapie der Syphilis m it dem Pra- 
parate Solganal B . Mit Solganal B  wurden bei Behandlung sekundarer Luesfiille 
gute Erfolge erzielt. (Wien. med. Wchschr. 79. 1619—20. 14/12. 1929. Wien, Rudolf- 
s p i ta l .)  _ _ F r a n k .

W illiam  D. R sid , Die Furcht vor einem ,,Herzblock“ bei der Digitalis tlierapie. 
Die ubermaBige Furcht vor dem Entstehen eines Herzblocks durch Digitalis is t be- 
sonders in  den Fallen unangebracht, bei welchen die einzige Aussicht des Patienten 
auf Besserung von der vollen therapeut. Wrkg. der Drogę abhangt. Digitalis sollte 
solange verordnet werden, bis das gewiinsekte gute R esultat erreicht worden ist oder 
tox. Wrkgg. in  Erscheinung treten. (Journ. Amer. med. Assoc. 92. 2090—92. 22/6. 
1929. Boston.) F r a n k .

H. Heimberger, U ber die Wirkung des CampJiers auf die peripheren Gefajie.
Gepriift wurden: 20%ig. Campheról, Cardiazol, Hexeton, Coramin, Campherlsg. 
„H ochst“ . Den untersuchten Substanzen kommt eine gemeinsame, spezif. Wrkg. 
auf das Endothel der Capillare nicht zu. Sio verursachen weder eine Erregung der 
GefaBncrven im periphersten Abschnitt des GefaBsystems, noch haben sie eine toni- 
sierende Wrkg. auf die Capillaren oder eine fórdernde auf den Blutstrom. Die Reaktions- 
fahigkeit der Capillare erfahrt keine Anderung. Bei abnormen Strómungsverhaltnissen 
is t der Campher n icht in  der Lage, eine Wrkg. zu entfalten, welche eino Verbesserung 
der Blutversorgung der gereizten GefaBe oder GefaBabsehnitte zur Folgę haben konnte. 
(Ellin. Wchschr. 8. 2238—-39. 26/11. 1929. Reutlingen, Innere Abt. Bezirkskranken- 
haus.) W a d e h n .

Otto Krayer, Die okute Kreislaufwirkung des Neosaharsans. I . Mitt. Die Analyse 
der Kreislauf wirkung. W ahrend eine frisch bereitete Neosalvarsanlsg. keine Kreis- 
laufwrkg. zeigt, verursacht eine Neosalvarsanlsg., die m it L uft oder Sauerstoff ge- 
schiittelt wurde, eine Erhóhung des W iderstandes in  den GefaBgebieten des Herzens, 
der Lunge, der Niere u. der Leber, u. zwar wird m it zunehmender W irksamkeit der 
Lsg. durch fortschreitende Osydation die durch diese Gebiete flieBende Blutmenge 
immer starker herabgesetzt, was vom Vf. auf Veranderungen an den GefaBen selbst 
zuriickgefuhrt wird. F iir diese Stórungen der Hamodynamik sind also dio GefaB- 
veranderungen die Ursaehe u. n icht umgekehrt die Folgę von hamodynam. Anderungen 
vor oder hin ter diesen GefaBgebieten. Fiir die Blutdrucktnessungen am gesamten 
Tiere wurden fast ausschlieBlich K atzen verwendet, walirend fiir die Messungen am 
Herz-Lungenpraparat nach STARLING u . fiir die Messungen an der isolierten Niere 
Hunde benutzt wurden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 146. 20—43. Nov. 1929. 
Berlin, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) M a h n .

J. Argyll Campbell, Die Sauerstoff'spannung in  den Geweben und die Kohlen- 
oxydvergiftung. Bei Kaninchen wurde die 0 2- u. C02-Spannung in den Geweben ge- 
messen m ittels der Methodo des Vfs., N-Depots im Bauchraum oder unter der H au t 
anzulegen, u. dann die Yeranderung der Gasmischung zu bestimmen. — W ahrend der 
ersten Tage einer CO-Vergiftung sank die 0 2-Tension iri den Geweben, u. zwar starker 
ais nach B lutverlust oder Blutfarbstoffyerminderung infolge Hamolyse. Diese Differenz 
sieht m an auch bei den C02-Spannungen, aber nicht so stark . Verminderung der 
0 2-Spannung in  der L uft w irkt dagegen nur ebenso stark  wie Blutverlust oder Hamo
lyse. Diesem Untersehied in der CO-Wrkg. entspricht die Tatsache, daB die Erschei- 
nungen der CO-Vergiftung relativ  schwerer sind, ais der Sattigung von CO im B lut 
entspricht. —  Kaninchen, R atten , Mause u. Meerschweinchen vertragen ohne Akkli- 
matisation nur 0,15%  CO in Luft, dagegen 0,25% CO mehrere Tage lang nach Akkli- 
matisation. — Auch wenn man die CO-Konz. nur langsam steigen laBt, findet man tro tz  
intensiverer Tatigkeit der Atmung u. starkerer Zunahme des Hamoglobingeh. eine 
abnorm niedrige 0 2-Spannung in den Geweben. —  Dem entsprechen deutliche histo- 
log. Veranderungen, m e starkę Blutstauung in  der Leber, Atrophie der Leberzellen. 
Die Stórungen des Zellstoffwechsels fiihren zu Herzstillstand. Es liangt von der Herz- 
kraft ab, ob sie bei niederer 0 2-Gewebsspannung durchhalt. Die Ahnlichkeit der CO- 
Vergiftung m it der Wrkg. verminderter 0 2-Spannung in  der Luft fallt in  die Augen.

Die CO-Spannung in den Geweben betrug gewóhnlich l/ z der Einatm ungsluft, die
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Oa-Spannung dabei nur 1—3%- Bas vollkommen reduzierte B lut der Capillaren fiihrt 
also CO von den Geweben weg in die Lungen zuriiok. (Journ. Physiol. 68. 81— 96. 
23/10. 1929. Hampstead, N at. Inst. for Med. Res.) F . M u l l e r .

W. Brandis, Tod durch Bleivergifiung und Lebaralrophie. Bericht iiber die 
Eiitschiidigungsanspruche der Hinterbliebenen eines infolge Pb-Vergiftung ver- 
storbenen Mischers in  einem Akkumulatorenwerk. Die Berufsgenossensehaft hatte  
die Entschadigung abgelohnt, das Oberyersieherungsamt dagegen entschied im Sinne 
des Klagers. Die verschiedenen arztlichen Gutachten werden eingehend geschildert. 
(Med. Klinik 25. 1593— 94. 11/10. 1929. Berlin-Lichterfelde.) F r a n k .

William Salant und Keeve Brodman, Die Wirkung fon Quecksilber auf die 
Darmbewegung. Verss. an Hunden u. K atzen m it Registrierung von Blutdruck u, 
Darmbewegung nach intravenoser Zufuhr von bernsteinsaurem Hg, Yerss. am iso- 
lierten Darm von Maus, Schildkróte, Katze, R a tte  u. Kaninchen m it HgCI2. L. Hg- 
Salzo wirken erregend auf die Darmbewegung, welche Wrkg. verstark t wird durch 
rorhergehende unwirksame Pilocarpingaben. Nach Hg-Zufuhr w irkte elektr. Vagus- 
reiz starker ais vorher, desgleichen zeigte das Hg starker erregende Wrkg. an Tieren, 
weleke durch Vorbehandlung m it Na-Oxalat Ca-arm gemacht worden waren. Der 
Hg-Erregung geht oft eine kurzdauernde Hemmungsperiode voran. Am isolierten 
Darm der R a tte  vermag A tropin die Erregung durch Hg zu unterdrucken. Vff. schlieBen 
aus ihren Yerss., daB die Hg-Wrkg. am Darm auf Reiz der Parasympathicusendigungen 
beruht, vielleicht kommt es noch auBerdem zu einer Lahmung des AuERBACHschen 
Plexus. (Journ. Pharmacol. esp. Tlierapeutics 37. 55—66. Sept. 1929. Augusta, 
Georgia, Departm. of Pharmacol. and Physiol., Univ.) K o l l .

K. Schiibel und J. Manger, Zur Toxikologie der Paiachlorbenzoesaure w id ihres 
Nairiumsalzes „ M i h r ó b i n F ur die T ositatsbest. des Na-Salzes der p-Chlorbenzoe- 
saure (Mikrobin, Solbrol) lieBen sich weder Hunde noch K atzen verwenden, da stets 
nach Verabreichung der Saure anscheinend durch geringe Wrkg. auf ,,emetikosensible“ 
Nervenendigungen Erbrechen ein trat. Deshalb wurden fiir die Unterss. Kaninchen 
u. Meeiischweinehcn benutzt. Das Na-Salz ■rnirde peroral u. parenteral verabreicht, 
es w irkte schwach narkot., zeigte auch in  groBeren Dosen keine sehr starkę Wrkg. 
auf die Atmung. Bei Kaninchen wurde die Atmung verlangsamt, das Atenrvol. vcr- 
kleinert. Bei hoheren Dosen tra ten  im H arn Zucker u. EiweiB auf. Die tox. Wrkgg. 
waren gegen Nierc u. Leber geriehtet, es wurde an beiden Yerfettung beobacbtet. 
Im  H arn  lieBen sich 10—70%  der freien Saure, die wahrscheinlicli ais Na-Salz aus- 
geschieden wurde, isolieren. Die tox. Dose begann bei etwa % —1 g/kg, die todliche 
bei 2—2,5 g/kg. Der Giftigkeitsgrad der Yerb. is t etwa dem der Benzoesaure gleich. 
Fem er wurde die tox. Wrkg. am Frosch, R ana temporaria, untersucht. 1 mg/g 
wirkte tódlich. Am isolierten Froscbherzen nalim bei 1: 100 000 die Hubhohe leicht 
zu, bei 1: 50 000 bis 1: 1000 nahm die Hubhohe dagegen leicht ab, bei 1: 500 tra t 
Herzst-illstand ein. Auswaschen war erfolglos. Am Durchstróm ungspraparat nach 
L a w e n - T r e n d e le n b u r g  w irkten erst liohe Dosen verengend. Am H und waren 
selbst 200 mg ohne EinfluB auf den Blutdruck. Isolierter R attendunndarm  ersclilaffte 
allmahlich bei 1: 3000 bis 1: 1500. 'Das Na-Salz w irkte auf gewascliene Rinder- 
erythrocyten weder liamolyt. noch agglutinierend. (Arch. exp. Pathol. Pliarmakol. 
146. 223—31. Nov. 1929. Erlangen, Pharmakolog. In st. d. Univ.) M ahn.

K. Schubel und J. Manger, E in  Beitrag zur Pharmakologie einiger Paraozybenzoc- 
saureester: Das Schickml im Organismus und die Toxiziiał. Peroral verabreichter 
Methyl-, Athyl- u. Propylcster der p-Oxybenzoesaure wird nach Unterss. der Vff. 
im Organismus von Katze, H und u. Kaninchen hydrolysiert, wobei die Saure ais 
freie Saure oder ais Na-Salz durch die Niere ausgescliieden wird. Anscheinend wird 
nur ein kleiner Teil der Saure an  Schwefelsaure oder Glykokoll gebunden. Der gróBtc 
Teil wird im Organismus abgebaut. Die Verss. zeigten, daB m it zunehmender GroBe 
des Esteralkyls die Giftigkeit ab-, die bakterizide Wrkg. dagegen zunimmt. Dic 
E ster sind leicht fettl., dagegen nicht die aus ihnen entstehende freie Saure. Ferner 
wird die Giftigkeit der durch die Hydrolyse entstehenden Alkohole diskutiert, von 
denen nach den Vff. nur das Methanol eine betrachtlichere Wrkg. ausiiben konnte, 
es licB sich jedoch an den Augen der Terendetcn Tiere keine Schadigung nachweisen. 
Nach hohen Gaben der Ester werden im H arn EiweiB, reduzierende Substanzen u. 
Linksdrehung beobachtet, die letztere wird auch nach Kochen des H arns m it HCi 
nicht zerstort. Bei cliron. Verfiitterung der Saure t r i t t  keine Kum ulation ein. Bei 
Yerabreichung von Methylester wurden im H arn 15— 44%  von der berechneten Saure-
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raenge, bei Verabreichung des Athylesters 7—49%  u. bei Verabreichung des Propyl- 
esfcers 4—21% isoliert, wahrend im K ot weder Ester noch freie Sauro naehzuweisen 
waren. Die fur Hund u. Kaninchen tox. bzw. tódlich wirkenden Mengen waren fiir 
die yerschiedenen Ester folgende: Methylester 2 g/kg bzw. 3 g/kg; Athylester 4 g/kg 
bzw. 5 g/kg u. Propylester 3—4 g/kg bzw. 6 g/kg. Die Ester sind weniger giftig ais 
der Salicylsiiuremetkylester oder die Benzoesaure oder dereń Na-Salz. Ungeklart 
blieb die Nierenschadigung u. Yoriibergehende Ausscheidung von EiweiB bei tox. 
Dosen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 146. 208—22. Nov. 1929. Erlangen, Pharma- 
kolog. In st. d. Univ.) M a h n .

Richard Labes, Uber die Injektion einiger Riickentnarkskrampfgijte in  die Lumbal- 
arterien der dekapitierlen Katze. In  den Verss. w'urde die Wrkg. der Krampfgifte so 
studiert, daB die Giftlsg. dem Lumbalmark durch eine Injektion in die Lum balarterien 
zugefiihrt wurde. Die Methode erlaubt m it 100-mal schwacheren Dosen auszukommen, 
ais sie bei intrayenósen Injektionen notig sind. Da die Gifte durch nachstrómendes 
B lu t allmahlich aus dem Lumbalmark wieder ausgewaschen werden, bleibt die krampf- 
erregende Dosis auch bei mehrfaehen Injektionen ungefahr gleich, wenn nur die Zeit- 
abstande zwischen den einzelnen Injektionen groB genug gewiihlt werden. Es lassen 
sich also Begleitumstande (pH, O-Geh. der Injektionslsg., Wrkg. anderer Zusatze), 
gegenseitige Beeinflussung von Giften vergleichend yerfolgen. — Die Verss. m it 
S trychninnitrat zeigten, daB fiir die Krampfwrkg. nur der von der ph  abhangige 
Geh. an lipoidlóslicher Base entsclieidend ist, wahrend die Gesamtdosis an injizierter 
Strychninlsg. belanglos ist. Phenol yerursacht dagegen, entsprechend der Unabhangig- 
k eit seiner Lipoidloslichkeit vom pn, im ganzen untersuchten pn-Bcreich (6— 10) 
blitzschnelle Zuekungen in  den yerschiedensten Muskeln des Hintertieres. Ahnlich 
wie Phenol yerhalt sich Hydrochinon. Bei alkal. Rk. der Lsg. u. bei O-Ggw. wirken 
bereits viel niedrigere Hydrochinonkonzz. krampferregend, was vom Vf. auf dic 
unter diesen Bedingungen vorhandenen Oxydationsprodd. zuriickgefuhrt wird. Diese 
Krampfwrkg. H ingt sehr rasch ab. Eiir die Yerss. wurden fast ausschlieBlich mannliehe 
K atzen yerwendet. (Arch. osp. Pathol. Pharmakol. 146- 44—62. Nov. 1929. Bonn, 
Pharmakolog. In st. d. Univ.) Ma h n .

Wilhelm Vaubel, Neue Wege zur Kenńtnis der Entstehung der Tumoren. Vf. 
kommt aus den yerschiedenen klin. Beobaehtungen uber Berufskrebserkrankungen zu 
dem SchluB, daB der Anreiz zur Tumorbldg. in Substanzen m it Doppelbindung zu 
suchen ist, z. B. in  den hochsd. KW-stoffen des Teers, der Kohle, des RuBes, des Weich- 
paraffins, wie Phenantlrren, Reten, Fluoranthen, Picen, Inden, Chrysen, weiter aber 
auch im Indol des Organismus. E r nim m t an, daB diese Substanzen in  aknlicher Weise 
aktiviert werden, wie Cholesterin bzw. Ergosterin, u. darm enzymat. wirken kónnen. 
(Ztschr. Krebsforsch. 30. 271—80. 18/11. 1929. Darmst-adt.) ZlłlMERMANN.

Boris Sokoloff, t)ber die chemische Natur des „Krebsagenzes". Bei der Elektro- 
dialyse yon Krebsgewebe wurde ein kolloidales Sediment erhalten, das aus Thymo- 
nucleinsauren neben Lipoiden u. Eettsauren bestand. Die Thymonucleinsauren stammert 
offenbar aus den zerstórten Zellkernen. Es findet sich kein A nhaltspunkt fiir oder 
gegen die Annahme von. M tjephy  (Die N atu r des filtrierbaren Agens bei Hiiliner- 
tumoren, Report of in ternat. Conf. of Cancer, London 1928), daB die Thymonuclein
sauren die Ursache der malignen Tumoren sind. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 888— 89. 
17/7. 1929. New York, Krebsforscliungsinst. Columbia Univ.) H. W o l f f .

K. Henius und G. Weiler, Die, quantitative Verteilung des Goldes in  den Organen 
gesunder und tuberkuloser Kaninchen nach Behandlung m it Goldpraparaten. II. Mitt. 
VersueJie an tuberkulosen Kaninchen. Die fruheren Unterss. (I. ygl. C. 1928. I I .  1352) 
wurden dahin ausgedehnt, daB die Passage des Au durch den Organismus tuberkuloser 
Kaninchen yerfolgt wurde. An Praparaten  wurden Lopion (42%  Au) u. Solganal 
(CĄOnNSsNaoAu; 36,5% Au) yerwendet. U ntersueht wurde der Au-Geh. von Leber, 
llilz, Niere, Lunge, Knochen, Magen, Darm, Feli, Herz, Fleisch u. Gehirn. Bei An- 
wendung von Lopion lieB sich in  bezug an aufgespeicherter Au-Menge keinerlei Unter- 
schied in  der Reihenfolge der Organe beim gesunden u. kranken Tiere beobachten. 
Die gróBten Au-Mengen wurden in  Leber, Milz u. Niere gefunden. Beim Solganal 
war dagegen der Au-Geh. in  der Lunge beim kranken Tiere gegeniiber dcm des gesunden 
Tieres erhóht (13 mg-%  s ta t t  2,5 mg-%). Andererseits war aber auch beim kranken 
Tiere die gesamte im Organismus aufgespeicherte Au-Menge beim Lopion hóher ais 
beim Solganal (ca. 40—50%  gegeniiber 10—18%). In  welcher Form das Au gespeichert 
ist, ist noch ungeklart. AuBerdem wurde die Senkungsgeschwindigkeit der Blut-
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kórperehen von gesunden u. kranken Tieren, die m it den Au-Praparaten behandelt 
waren, untersucht. (Bioehem. Ztsckr. 214. 204—15. 14/10. 1929. Berlin, Chem. Abtlg. 
d. Stadt. Krankenh. im Friedrichshain.) M a h n .

Ferdinand Mattausch, Uber die Móglichkeit einer Immunisierung gegen Tuber- 
kulose durch Gamelan (Lipomykol). I I . M itt. (I. vgl. C. 1929. II. 1321.) Auf Grund 
ldin. Beobachtungen ist durch eine lange fortgesetzte <?(weZ«»-Behandlung bei Kindern, 
die einer anhaltenden schweren Tuberkelbazilleninvasionsgefahr ausgesetzt sind, 
nicht nur die Móglichkeit gegeben, eine bereits ausgebrochene Infektion in  Schranken 
zu halten u. weitgehend zu bessern, sondern auch die Móglichkeit einer Immunisierung 
noch nicht infizierter K inder nahe geriickt. (Med. K linik 25. 1671. 25/10. 1929. Wien, 
Beliandlungsstelle der Betriebskrankenkasse der stad t. StraBenbahnbediensteten.) F k .

H. G. Alexander, N arcotics in  In d ia  and South Asia. London: W illiam s & N. 1930. (64 S.) 
8°. 2 s. 6 d. net.

K atherine B lunt and  R uth  Cowan, U ltrav io le t lig h t and  v itam in  in  n u tritio n . London: 
Camb. U niv . P r. 1930. 8°. l i s .  6 d. ne t.

Sam mlung von VergiJtungsSallen. U n te r M itw. von Erich Hesse, Em il Starkenstein hrsg. 
von H erm ann Fiihner. Bd. 1, Lfg. 1. (14, 11 S.) Leipzig: F .  C. W . Vogel 1930. gr. 8°. 
M. 2.40.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hermann Lepke, Vergleichende Versuche uber die praktische Verwendbarkeil 

ron Hefeextrakt und Hejepuher zur Herstellung von Pillen und dereń tlierapeutische Vorziige 
gegenuber den bisher verwendelen Pillenbindemilteln. Hinsichtlich der Bindekraft wird 
Extractum Faecis spissum  nur von Succus L iąuiritae iibertroffen. Hefepulver bindet 
nicht, h a t aber auf die Zerfallszeit gunstig wirkende Sprengkraft. Eztraclum Faecis 
siccum vereint die Bindekraft des ersten m it der Sprengwrkg. des zweiten Praparates. 
K eratinierte Pillen diirfen kein Hefepuhrer enthalten, da sie sonst entgegen ihrer Best. 
schon in  salzsaurem Medium zerfallen. Die Resultate wurden an  44 Massen erhalten. 
Die Prufung umfaBte Verh. bei sofortigem Ausrollen u. bei Ausrollen nach 2 Stdn. 
u. Zerfallszeit in  2°/0ig. HCI bei 37° nach 5-tagigem Lagern. (Siiddtscli. Apoth.-Ztg. 69. 
720—25. 15/11. 1929. Liidenscheid, Apoth. zur Kluse.) H e r t e r .

V. Friis und N. Chr. Tobiassen, Ober die Zerjallgeschwindigkeit von Pillen. 
Zahlreiche Verss. an  frisehen u. bis iiber 10 Monate gelagerten Pillen ergaben, daB meist, 
jedocli n icht immer, ein Zusatz yon Agar-Agar den Zerfall der P illen beschleunigt. 
(Dansk Tidsskr. Farmaci 3. 289—301. Dez. 1929. Kopenhagen, Krankenhausapotheken 
des Oresundhospitals u. des Kobenhayns Amts Sygehus.) H e e t e e .

Ch. Beguin, Galenischc. Prdparate der Enzianwurzel. I I .  (I. vgl. C. 1929 .1. 1237.) 
Verss. iiber Extraktion  von stabilisierter u. nicht stabilisierter Enzianwurzel unter 
verschiedenen Bedingungen fiihrten zu folgenden H auptresultaten: Durch das Trocknen 
an  der Luft geht der Geh. der Wurzel an  durch Invertin  spaltbaren Zuckern u. an 
Gentiopikrosid zuriick, dagegen steigt der Geh. an durch Emulsin spaltbaren Zuckern, 
vcrmutlich auf Kosten hoherer Kohlenhydrate der frisehen Wurzel. Beides t r i t t  nicht 
oder nur stark  vermindert ein, wenn die W urzeln m it Alkoholdampf stabilisiert wurden, 
doch m acht sich bei diesem Verf. eine n icht unbetrachtliche E xtraktion  bemerkbar. 
Das beste Verf. zur Darst. eines Extraktes is t schnelle Perforation. (Plmrmac. Acta 
Helv. 4. 202—12. 213—16. 28/12. 1929. Le Locie.) H e r t e r .

Knud O. Molier, Kurze Ubersicht iiber die Pliannakologie des Ephedrins. (Dansk. 
Tidsskr. Farmaci 3. 301—04. Dez. 1929.) H e r t e r .

John C. Krantz jr. und C. Jelleff Carr, Eine weilere Untersuchung uber dic 
Unvertraglichkeit zwischen Natriumsalicylat und Natriumbicarbonal. (Vgl. K r a n t z , 
C. 1929. I. 1963.) Die 1. c. beschriebene Dunkelfarbung von Nalriumsalicylal in  wss. 
Lsg. bei Ggw. von NaIICO:i t r i t t  auch bei Anwendung der sorgfaltig gereinigten Salze 
auf. Erhohung der Konz. eines oder beider Salze beschleunigt die Verfarbung. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 18. 1250—51. Dez. 1929. Baltimore [Maryland], Pharm. For- 
schungslab. von Sh a r p  & D o h m e .) '  H e r t e r .

J. Altpeter, Heilmitłel der Chinólinreihe. I I .  8-Oxychinolin und seine Derivate. 
(I- vgl. C. 1929. I I .  2697.) Ausfiihrliche Ubersicht iiber Darst. u. Eigg. von 8-Oxy- 
chinolin u. seinen D eriw . unter besonderer Beriicksichtigung der Patentliteratur. 
Aufzahlung einer groBen Reihe von Spezialitaten, die 8-Oxychinolin oder eines seiner 
D eriw . enthalten. (Pharmaz. Zentralhalle 70. 805—12. 19/12. 1929. Berlin.) HERTER.
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H. Baggesgaard-Rasmussen, N ow nal (ein neues Sćhlafmittel). Kurze Schilderung
dor Darst. von Novonal (Didthylallylacetamid, (C2H 6)2C(CH2-CH: CH2)-CONH2 u. 
seiner Pharmakologie an H and der L iteratur. (Dansk Tidsskr. Farmaci 3. 305—08. 
Dez. 1929.) H e r t e r .

A. Salmony, Herstettung von Salben und Cremes mittels Tegin. Vf. sprieht sich 
anerkennend iiber Tegin (ygl. C. 1929 .1. 1712) aus u. g ib t einige Anwendungsbeispiele 
u. Rezepte. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 496. 2/10. 1929.) H . H e l l e r .

Cesar Pi-Suiier Bayo, Uber das gegensdtzliche Verhalten der Alkaliverbindungen 
von Salicylsaure, Benzoesuure und p-Oxybenzoesdureeslern gegeniiber Mihroorganismen. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtseh. pliarmaz. Ges. 267. 669—75. Dez. 1929. — C. 1930.
I . 539.) __________________  H e r t e h .

Erich Tiede, Berlin, Herstettung haltbarer leuchlender Salben, Pasień usw., dad. 
gek., daB man zersetzliche phosphorescenzfahige Substanzen, besonders Borsaurc- 
u. Sulfidphosphore nichthydrophilen Salbengrundlagen einyerleibt. — Man erhalt 
z. B. eine blau leuchtende Borsalbe, geeignet ais Erythem-Schutzsalbe, aus 100 g F e tt  
u. 50 g Borsdure-Terephtlialsdure-Phosphor, — eine griin leuchtende Borsalbe (auch 
durch Tageslicht erregbar) aus 100 g Vaseline u. 10 g Borsdure-n.-Oxynaphihoesdure- 
Phosphcrr, —  eine gelb leuchtende ZnS-Cd-Salbe (sehr lange nachleuchtend, auch durch 
Tageslicht erregt) aus 100 g Vaseline u. 30 g Zn-Cd-(Cu)-Phosphor, — eine dunkel- 
griin leuchtende ZnS-Salbe aus 100 g Vaseline u. 30 g Zn-(Cu)-Sulfid-Phosphor, — 
eine hellblau leuchtende Salbe aus Sr-Ca-(Bi)-Sulfid-Phosphoi-, —  eine griinblau leuch
tende f l .  Emulsionssalbe aus Vaseline u. fl. Paraffin m it Borsdure-Uranin-Phosphor.
— Die Borsaurephosphore werden gemafi D. R. P. 407 944; C. 1925. I . 1454 erhalten.
— Die Prodd. sollen auf die einer Lichtbehandlung zu unterziehenden erkrankten
Hautstellen aufgetragen werden u. ermoglichen infolge der bei der Bestrahlung ein- 
tretenden Ausstrahlung der Phosphore, Licht bestim m ter Wellenlange zur physiol. 
Wrkg. zu bringen. Ferner sollen sie ais Schutzsalben gegen Sonnenbrand natiirlicher 
oder kunstlicher Hohensonnen Yerwendung finden. (D. R. P. 487 315 KI. 30h vom 
20/3. 1925, ausg. 5/12. 1929.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., iibert. von: Israel 
Magat, B erlin , Herstettung eines zu subculanen und inlravenosen Einspritzungen gc- 
cignelen Mittels. (A. P. 1741786 vom 1/9. 1925, ausg. 31/12. 1929. D. Prior. 23/10. 
1924. — C. 1928. I. 224 [Oc. P . 107 592].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf,
Frankfurt a. M., und Alfred Fehrle, Bad Soden, Taunus), Herstettung uon N-sub- 
stituierten Benzimidazolotiarsinsduren. (D. R. P. 489 459 KI. 12p vom 3/12. 1926, 
ausg. 18/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 446545; C. 1927. II. 1898. — C. 1929. I I . 797 
[E. P. 281 703].) A l t p e t e r .

Winthrop Chemical Co., New York, V. St. A ., iibert. v o n : Walter Kropp, 
Elberfeld, Herstettung von basischen Oximdthern cyclischer Verbmdungen. (A. P. 
1733 462 vom 25/8. 1927, ausg. 29/11. 1929. D. Prior. 23/9. 1926. — C. 1929. 1.2556 
[Oe. P . 112 135 usw.].) A l t p e t e r .

Samuel Lewis śummers, F ort Washington, V. St. A., Herstettung non Deri- 
vaten der Methylendisalicylsaure. Durch Veresterung der Saure wird der Diathyl- 
esler hergestellt u. dieser durch Erhitzen m it 28%ig. wss. N H , auf 110° im Autoklaven 
wahrend 4 Stdn. in das Am id  CHs[CcH:i(OH)4(CONH2)3]2 (I) verwandelt, sehwach 
gelbliches Pulver, unl. in W., 1. in A. — Durch Einw. von ji-Nilrobenzylchlorid auf I  
in Ggw. von NaOH bei 130° wahrend 30 Stdn. wird der Dinitrobenzylather von I  
erhalten, dessen N 0 2-Gruppen m it Hilfc von Zn-Staub u. HC1 in N H 2-Gruppen ver- 
wandelt werden. Durch Erhitzen des so erhaltenen Diaminobenzyldthers (II) m it 
Brenztraubensaure (HI) (2 Moll.) in A. auf 130° wahrend 24 Stdn. en tsteht ein Prod. 
der Zus. C35H 320 8N4, in welehem durch Erhitzen m it C2H5OH u. geschmolzenem 
Na-Acetat auf 100° wahrend 8 Stdn. die N H 2-Gruppen athyhert werden. Das End- 
prod. besitzt die Zus. C39H1(;OsN4, Formel CH2[CęH3(OęH2CcH4NHC2Hs)4(CONHCO- 
COCH3)3]2, unl. in k. W., 1. in A. — LaBt man einen UberschuB von III auf H ein- 
wirken, so erhalt man ein Prod., welches sowohl in den Amid- wie in den Amino- 
gruppen durch die Gruppe —COCOCH3 substituiert ist, Krystalle, unl. in  W ., 1. in A.
— Durch Acetylieren von H m it Eg. bei 110° wahrend 24 Stdn. lassen sich die N H 2- 
Gruppen u. die Amidgruppen acylieren. Die erhaltenen Di- bzw. Telraacetylderiw. 
sind krystallin., unl. in W., 1. in A. — Die Diacetylverb. wird durch Einw. von alkoh.
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J-Lsg. in alkoh. Lsg. bei Ggw. eines Metalloxyds, wie HgO, ZnO, Pb-Oxyd, u. nach- 
folgendes Ausfallen des Metalls m it (NH,)„S in die Jodverb. umgewandelt, Zus. CH? ; 
[C0H„,J(OCOCH3)(CONH2)]2, Krystalle, fast geschmacklos, unl. in W., 1. in A. u. A. 
Jo  nach der Menge u. Dauer der Einw. des J  lassen sich auch mehr J-Atome einfiihren.
— Durch Einw. von Benzaldehyd auf 1 in alkoh. Lsg. bei 80° wahrend 48 Stdn. en t
steht die Dibenzaherb. C20H 22O4N2, CH2[C0H3(OH)(CON-CH-C0H 6)]2, welcho durch 
Erhitzen m it III auf 130° wahrend 24 Stdn. an den OH-Gruppen acyłiert w ird; Zus. 
des Prod. CH2[C0H3(OCOCOCH3)(CONCHCąH6)]2. Dieses lafit sich durch
alkoh. J-Lsg. in alkoh. Lsg. in Ggw. von HgO in die Verb. C25H ,10 8N.,J„, CH2- 
[CcH 2J(OCOCOCH,)(CONCHC0H 5)]2 umwandeln, unl. in W., 1. in A . — Durch Einw. 
von J-K J-Lsg. auf eine Lsg. von I  in 26°/0ig. N H 3 wird die Dijodverb. von I, Zus. 
C16H120 4N2J 2, CH2[C6H 2(CONH2)3(OH)4(J)5]2 erhalten, unl. in  W., 1. in A. — Die 
Prodd. sollen wegen ihrer antisept., antineuralg. u. antirlieumat. Eigg. therapeut. 
Verwendung finden. (A. PP. 1 743 630, 1743 631, 1 743 632, 1743 633, 1 743 634, 
1743 635 vom 12/10.1928, ausg. 14/1.1930, u. 1743 636 vom 8/12.1928, ausg. 
14/1. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Aminoalkyl- 
aminosubstitutionsprodukten der Xantlienreihe. (D. R. P. 488 892 KI. 12q vom 12/9.
1924, ausg. 23/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 486079; C. 1930. I. 1006. — C. 1929. I. 3121 
[Holi. P . 19596 usw.].) ' A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Darstellung von Amino- 
substitulionsprodukien der Acridinreilie. Zu den Reff. nach E. P . 267169; C. 1929. 1. 
1968 u. Holi. P . 19596; C. 1929. I . 3121 ist folgendes nachzutragen: Durch Erhitzen 
von 2-Ailu>xy-9-6hloracridin m it l-Amino-3-piperidino-2-propanol in Amylalkohol am 
RuckfluB wahrend 1 Stde. u. nachfolgendes Eindampfen der m it HC1 versetzten Lsg. 
entsteht 2-Athoxy-9-(y-piperidino-fj-oxypropylamino)-acridindihydrochlorid, C23H 20O2Nn- 
2HC1 3HaO, Krystalle aus W.-haltigem Aceton. — Aus 2,9-Diathoxyacridin u. 
l-Amino-3-diathylamino-2-propanol entsteht durch Erhitzen in  Phenol auf 130° 
wahrend 1/ i Stde. 2-Athoxy-9-(y-didthylamino-f}-oxypropylamino)-acridin, F. 74—76°.
— Aus 9-Ghloracridin u. Diathylaminoathyh/min (Kp.13 54—55°) wird durch Erhitzen
in absol. A. auf 100° wahrend 8 Stdn. un ter Druck ein Prod. erhalten, welches in
9-Stellung an das C-Atom gebunden den Rcst-Is(C2H 5)CH;!• CH„■ j\t(C2H 5)2 enthalt; 
das Hydrochlorid, Krystalle aus absol. A., schm. uber 300° u. ist in W. m it rein gelber 
Farbę u. griiner Fluoreseenz 11. (D. R. P. 488 890 KI. 12p vom 12/9. 1924, ausg. 
23/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 486079; C. 1930. 1. 1006.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder; Werner Schule- 
mann, Fritz Mietzscli, Elberfeld, und August Wingler, Albany, V. St. A.), Dar
stellung von Aminoalkylaminosiibstilulionsprcduklcn der Azin-, Oxazin- und Thiazin- 
reihc. (D .R .P . 488 945 KI. 12p vom 12/9. 1924, ausg. 25/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 
486079; C. 1930. I. 1006. —  C. 1929. I. 193 [E. P . 282453].) A l t p e t e r .

Merck & Co., New York, iibert. von William H. Engels, New Jersey, V. St. A., 
Herstellung eines Óhininderivates. (A P. 1741761 vom 8/11. 1923, ausg. 31/12. 1929.
— C. 1926. II . 1666 [E .P . 241109].) A l t p e t e r .

Max Woelm, Spangenberg, Bez. Kassel, Herstellung von lialtbaren Losungen 
von Adrcnalinpraparaten im Gemisch m it p-Aminobenzoyldiathylaminoatlianolhydro- 
chlorid oder a,-Dimethylamino-p-meihylbutanolhydrochlorid oder Benzoylathyltetramethyl- 
diaminoisopropanolliydrochlorid zu Injektionszwecken, dad. gek., daB dio Lsg. kurz 
vor Gebraucli unter Zusatz von Di-Na-Phosphat hergestellt wird. ZweckmaBig werden 
die Bestandteile in  sogenannten Doppelampullen vom dest. W. getrennt a u fb ew ah rt 
u. kurz vor Gebrauch vereinigt. (E. P. 322170 vom 27/7. 1928, ausg. 27/12. 
1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Ergosterin 
aus Hefe durch Aufspaltung der Zellwandungen mittels Autolyse oder enzymat. Einw. 
Die W.-unl. Prodd. werden von den W.-l. Prodd. getrennt u. erstere nach Behandłung 
mit einem alkal. Mittel m it einem W.-freien organ. Losungsm. versetzt. — 2 kg frische 
Preph&Je m it 25%  Troekensubstanz werden m it Essigester oder Chlf. autolysiert u. 
die ganze M. wird dann m it einer K u ltu r von Bacillus subtilis, die auf autolysierter 
Hefe gezuchtet wurde, mehrere Tage bei 40° behandelt. Dabei werden die ZclI- 
wandungen soweit aufgebaut, daB ein Teil der verfliissigten M. mechan. a b g e tre im t 
werden kann. Der m it dem Ergosterinester angereiclierte Ruekstand wird m it alkohol.
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N a tro n la u g e  b e h a n d e lt  u. d a s  E rg o s te r in  m it  Ae. e x tra h ie r t .  (E. P. 322 465 vom 
2/6. 1928, au sg . 2/1 . 1 9 3 0 .) M . F .  M u l l e r .

Gracia Ricardo, Dornach, Schweiz, iibert. von: Rudolf Hausehka, Koln-W est- 
hoven, Herslellung von Kondensationsprcdukien. (A. P. 1728 205 vom 24/9. 1925 
ausg. 17/9. 1929. — C. 1927- I . 1708 [Oo. P. 104 727], 1928. I. 1792 [D. R . P .’ 
456 351].) SCHOTTLANDER.

Georg Schich t A.-G., Aussiga. E ., Mund- w id Zahnpflegemittel. (Oe. P. 
115 368 T o m  13/9. 1926, ausg. 10/12. 1929. Tschechoslowak. Prior. 14/10. 1925. —
C. 1927. II . 2511 [F. P. 622 184].) SCHOTTLANDER.

Kali-Chemie A.-G., Berlin, iibert. von: Otto Gerngross. Grunewald, und Kurt 
Riilke, Charlottenburg. Herslellung von Desinfektionsmitteln. (A. PP. 1739 586 vom 
9/3. 1925, ausg. 17/12. 1929. D. Prior. 27/6. 1924,1740 543 vom 2/1. 1925, ausg. 24/12. 
1929. D. Prior. 28/1. 1924. — 0. 1928. I I . 1798 [Oe. P. 110 555].) SCHOTTLANDER.

G. Analyse. Laboratorium.
A. Tschircłl, Das neue pharmazeutische Institu l der B trn tr Unirersiiat. Kurze 

Beschreibung u. 4 Skizzen des im Bau befindlichen Institu ts , in  dem 1. pharmazeut., 
gerichtliche u. toxikolog. Chemie, 2. Pharmakognosie, 3. Pharmakoanatomie, 4. galen. 
Pharmazie, 5. pharmazeut. Zcntralbibliothek vereint sind. Angegliedert sind ein 
Laboratorium fiir Unters. von Spezialitaten u. Geheimmittełn u. ein Arzneipflanzen- 
garten. (Pharmac. Acta Helv. 4. 217—23. 28/12. 1929. Bern.) HERTER.

W n. F. R oeser, Thermoelektrische Temperaturskalen. 1927 naliin die 7. allgemeine 
Konferenz der MaBe u. Gewiehte eine internationale Temperaturskala an. Diese 
Skala ist, soweit der Temp.-Bereich von 660—1063° in  Frage kommt, auf den Zn-, 
Sb-, Ag- u. A u-Punkt gestiitzt. Beim Gebrauch dieser Skala war es fiir das Bureau 
of S tandards notwendig, die von 1926 benutzten 3 Punkte durch.3 andere zu ersetzen. 
Der Zweek vorliegender Arbeit ist es, zu bestimmen, welche Anderung dies in  der 
Temperaturskala Ycrursacht h a t u. Vergleiehsmoglichkeiten zwischen einigen der ver- 
schiedenen Skaleń, die zu verschiedenen Zeiten vom Bureau of S tandards benutzt 
worden sind, zu geben. Die zur Kalibrierung der Thermoelemente benutzbaren Er- 
starrungspunkte sind 419,47° fiir Zn, 630,52° fiir Sb, 659,23° fiir Al, 960,5° fur Ag, 
1063,0° fiir Au u. 1083° fiir Cu in  einer reduzierenden at. Zwischen dem Al- u. A g-Punkt 
wird noch der F. der eutekt. Ag-Cu-Legierung (71,9:28,1) m it 779° benutzt. Dann 
werden die App., die Lage der Thermoelemente beim Vers. u. das Verf. beschrieben. Die 
erhaltenen durehsehnittlichen Unterschiede in  ° zwischen der internationalen Skala u. 
den Skaleń Zn, Sb u. Cu; Zn, Al u. Cu; Zn, Sb, Ag u. Au sind in  einer Tabelle zu- 
sammengestellt. Der P unk t des Cu-Ag-Eutektikums wurde zu 779,4° erm ittelt. Der 
Unterschied der F F . von Au u. Cu betragt genau 19,98°. (Metal Ind . [London] 35. 
593—96. 20/12. 1929. U. S. Bureau of Standards.) W lL K E .

W. H. Keesom und J. N. van den Ende, Widerstandsthermometer bei der Tempe
ratur des fliissigen Heliums. F u r schnelle u. beąueme Messungen kommen nur W ider
standsthermometer in  Frage. K onstantan u. Nickelin haben bei 0° keinen ganz kon- 
stanten W ert u. werden durch magnet. Felder gestort. K onstantan is t magnet, noch 
empfindlicher. Vff. priifen ófter vorgekuhlte D rahte aus Pt-Ag, P t-Ir, Messing u. 
Phosphorbronze von 0,05 mm Durchmesser, bifilar auf einen Glasstab gewunden 
u. m it Celluloid fixiert. Tempp.: 0° C, 83, 20,4, 4,2, 2,9 u. 1,9° absol. Techn. P t w. 
seine Legitrungen sind magnet, unempfindlieh. Messing verliert seinen W iderstand 
im fl. He fast vollstandig, sein W iderstand steigt im  magnet. Feld, aber zeigt keine 
Nachwrkg, Phosphorbronze zeigt selbst im  fl. He einen fast linearen, starken Abfall 
des W iderstandes; wenn Phosphorbronze n icht angelassen ist, kann  sie gut ais sekun- 
dares Thermometer in  dem Temp.-Gebiet des fl. He dienen, da sie auch magnet, wenig 
empfindlich ist. (Koninkl. Akad. Wetenscli. Amsterdam, Proeeedings 32. 1171—75. 
Comm.-No. 203c from the Physieal Laboratory a t  Leiden, 1929.) W. A. llO T II.

E. Bełsenherz, Unwersalgluhring fiir  Laboratorium und Schmalzbetriebe. S ta tt des 
bisher iiblichen Gliihdreiecks wird ein TJniversalgluhring (D. R. P . 491 302) beschrieben, 
welcher Sekamottezylinder umschlieBt u. drei rerstellbare Gluhstifte trag t, auf denen 
der Tiegel ruht. Dadurch soli gleiehmaBige Erwarmung u. Schutz des Tiegels vor Um- 
fallen oder Zerspringen gewahrleistet sein. (Chem.-Ztg. 54. 118. 8/2. 1930.) MlCHAEL.

George Armand Robert Kon, Eine verbesserle Yorlage fiir die Fakuumdestil- 
lation. Vgl. Abbildung im Original. Zu beziehen durch H o w a r d  R a w s o n  & C o.,
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Pond Place, Fulham Road, London SW 3. (Journ. chem. Soc., London 1930. 182—83. 
Jan . South Kensington, SW 7, Imp. Coli. of Science and Technology.) O g.

P. Walden, Trichloressigsaure CC13C 00H  ais kryoskopisches Losungsmittel fu r  
orgdnische Verbindungen und bindrę Salze. Fiir die eindeutige Best. des Mol.-Gew. 
von ty p .  organ. Verbb. is t Trichloressigsaure ein geeignetes k ry o sk o p . Medium, einmal 
wegen des meist guten Losungsyermogens u. dann wegen der m it Hilfe von KW-stoffen, 
Estern u. Ketonen experimentell gefundenen groBen molaren Gefrierpunktserniedrigung 
E g =  122, die auch sta rk  verd. Lsgg. zu untersuchen gestattet. Aus Ea konnte dic 
Schmelzwarme A zu 17,85 errechnet werden, weshalb der W ert yon P ic k e r i n g  von 
8,63 (ygl. L a n d o l t -B o r n s t e i n - R o t h -S c h e e l , Tabellen, Erg. 1927, 802) fehler- 
haft sein m uB. —  T y p . b in a re  Salze, wie ą u a r ta r e  A m m onium salze  u. P ik r a te  von 
Aminen weisen ein verwickeltes u. yielgestaltiges Verh. auf, wobei die extremen Falle 
zu di- u. trimolekularen, andererseits zu ganzlich dissoziierten Moll. fuhren, was im 
einzelnen diskutiert wird. Die Verss. sind zum Teil m it Frl. H. Meyer ausgefiihrt. 
(Rec. Trav. chim. P a y s-B a s  48. 880—84. 28/8. 1929. Rostoek, Univ.) B e h r l e .

W. Bothe, Zur Vereinfachung von Koinzidenzzahlungen. Vf. besehreibt eine An- 
ordnung, durch welche die Koinzidenzen zwischen den Ausschliigen zweier elektr. 
Zahler autom at, angezeigt u. summiert werden. Das Yerf. beruht auf der Anwendung 
einer Doppelgitterróhre (Raumladungs- oder Schutzgitterróhre). Bei den Verss. des 
Vf. werden zwei GElGER-M uLLERsche Zahlrohre yon 5 cm Durchmesser u. 10 cm 
Lange benutzt. W erden die Zahlrohre iibereinander gelegt u. an  die Anordnung an- 
geschlossen, so erhalt man 3,2 Koinzidenzen pro Minutę; werden sie dagegen in  einigem 
Abstand (ca. 20 cm) nebeneinander gelegt, so ergeben sich nur 0,4 Koinzidenzen 
pro Minutę. Die Koinzidenzen werden allein durch die Hóhenstrahlungsteilchen heryor- 
gerufen, die beide Zahler durchlaufen; die gewohnlichen radioakt. Korpuskularstrahlen 
sind zu weich, um beide Zahlrohre zu durchdringen. Ais Ergebnis wird 3,2 — 0,4 =  2,8 
Hóhenstrahlungs-Koinzidenzen pro Min. gefolgert. Das Auflósungsvermógen der 
Anordnung ist 1,4-19~3 sec. (Ztschr. Physik 59. 1—5. 18/12. 1929. Berlin-Charlotten- 
burg, Phys. Techn. Reichsanstalt.) G. SCHMIDT.

M. F. Rimattei, Gehaltsbestimmung verd&nnłer waflriger Losungen von Argyrol 
durch pholographische Nephelomelrie. Die Konz. yon kolloiden Lsgg. kann m an er- 
m itteln durch photometr. Best. entweder des durchgehenden oder des abgebeugten 
Liehtes im Vergleich zu Lsgg. bekannter Konz. Vf. besehreibt eine K uyette mit 
5 gleichen Abteilungen, dereń Verwendung es ermoglicht, die zu untersuchende u.
4 Vergleichslsgg. gleichzeitig auf dieselbe P latte  zu photographieren. Technik der 
Aufnahme u. Auswertung der Resultate werden genau beschrieben, die Versuclis- 
anordnung zur Aufnahme des durchfallenden u. des abgebeugten Liehtes durch Skizzen 
veranschaulicht. (Journ. Pharmae. Chim. [8] 10- 349—63. 16/10. 1929. Paris, Fac. 
de Pharm.) H e r t e r .

Max Haitinger und Viktor Reich, Beitrag zur Methodik der Fluorescenzanalyse. 
Fortsetzung der C. 1929. II. 1944 ref. Arbeit. Man kann das ultrayiolette L icht einer 
Hg-Lampc durch eine einfache W.-Linse derart konzentrieren, daB m it gewohnlichen 
Mikroskopen liclitstarke u. kontrastreiche Fluorescenzbilder erhalten werden. (Chem. 
Fabrik 1929. 529. 18/12. 1929. Klosterneuburg, Agrikulturchem. Lab. d. Hóhercn 
Bundesvers.-Anstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau.) LESZYNSKI.

A. Karsten, Der neue Analyseafilteransalz ersetzt zum grofiten Teil die Analysen- 
ąuarzlampe. Die Anwendung der Analysenąuarzlampe in der Miillerei (C. 1929. II- 
2954) is t durch den Anałysenfilteransatz der H anauer (Juarzlampen-Gesellschaft yer- 
billigt. Der F ilteransatz, in  dessen M itte das Dunkelfiltcr liegt, is t ais lichtdichte Ver- 
schluBkappe fiir die Gehause jeglicher Quarzlampen konstruiert. (Muhle 67. 33 bis 
34. Ledertechn. Rdsch. 22. 2—3. 9/1. 1930.) I I a e v e c k e r .

N. Schoorl, Verschiedene Methoden der Colorimelrie. Vf. unterscheidet u. be- 
spricht die Durchsieht-, die titrim etr. u. dio tastende Colorimetrie u. ihre Grundlagcn 
(Chem. Weekbl. 27. 52—54. 25/1. 1930. U trecht, Univ.) G r o s z f e l d .

M. Lemoigne u n d  R. Chaminade, Kombinierle Methode zur pn -Bestimmuwj 
von Medien. F iir  d ie jen ig en  Falle, in  d en en  die co lo rim etr . pH -B est. n ic h t  anwendbar 
is t ,  u. d ie  e le k tro m e tr . M eth o d e  zu  u m s ta n d lic h  e rsch e in t, e m p fieh lt sich  folgende 
K o m b in a tio n sm e th o d e : D ie  z u  u n te rsu ch e n d e  Fl. w ird  n a ch  e in e r y e re in fa c h te n  e lek tro 
m e tr . M ethode  m it  e in e r P h o sp h a tg em isch lsg . v o n  co lo rim etr. b e s tim m te m  p n  in 
Potentialgleichgewicht g e b ra c h t;  be ide  Fil. liab en  d a n n  den  g le ich en  p u -W ert. — 
Prakt. w ird  so  y e rfa h re n , daB m a n  sie zu  u n te rsu ch e n d e  Lsg. in  e ine  SORENSENsche
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Elektrodę einfullt, wiihrend die Pliosphatgemischlsg. in einem GefaB sieli befindet, in 
das eine Wasserstoffelektrode taueht. Es wird nun zur Phosphatlsg. Saure oder Lauge 
bis zum Potentialgleichgewicht zugesetzt u. in der so ausgeglichenen Lsg. der pn-W ert 
colorimetr. bestimmt. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 922—23. 20/12. 1929. Inst. national 
agronomiąue.) II. W OLFF.

A. E. Brodsky und S. M. Boruchowitsch, Die Temperalurkoeffisienten der Chin- 
hydron- und Kalomelelektrode. Vff. messen die Temp.-Koeffizienten der K ette HgCł |
0,1-n. KC11 K N 03 gesatt. | Chinhydron. Das pn des Cliinhydrons -wurde variiert (2,15; 
4,155; 6,145). Die EK K. wurden nach der Kompensationsmethode gemessen. Das 
Ph der Lsg. wurde nach derForm el yon LiN D ER STR O M -Lang Ph =  (0,3668— E)I0,0577 
berechnet, wobei E  die EK. der Chinhydronelektrode gegen eine Vio'n - Kalomelelektrode 
bei 18° bedeutet. Die Darst.-Weise der Elektroden u. der Lsgg. wird ausfuhrlich be- 
schrieben. Die fiir die Chinhydronelektrode nach der Formel von N e r n s t  {d e/d T  =  
const. — 0,0001983 P h ) berechneten u. beobachteten Temp.-Koeffizienten stimmen 
m it dem in der L iteratur vorhandenen iiberein. Es wurden gemessen fiir pn =  2,15; 
4,155; 6,145 d e/d T  =  •—0,00105 bzw. —0,00150 bzw. —0,00174. W eiterhin leiten 
Vff. eine Gleiehung ab, die es gestattet, aus den bei 18° gemessenen EKK. der Chin- 
hydron- bzw. H„-Elektrodc gegen eine Vergleiehselektrode das pn zu berechnen u. 
zwar gilt: pH =  Ph0 —[(E — E 0) — (/I — B) (t— 18)]/[0,0577 +  0,0001983 (ż — 18)], wo 
Ph# das pn der Yergleichselektrode, E  die EK. der K ette bei t°, E 0 das Potential der 
zu messenden Elektrode gegen die Vergleichselektrode bei P h  =  0 u. < =  18° u. A  u. B  
K onstantensind. Fiir die Kalomelelektrode gilt nachVff. dieBeziehung d ejd T  —  Const. 
—0,0001983 Ig a, wo a die A ktiy itat des Cl' in  der Elektrode ist. Vff. deuten an, daB 
sie die Temp.-Koeffizienten der obigen K ette in  49,5 Gew.-% A. gemessen haben, 
daB aber die experimentellen D aten noch keine Deutung erlauben. (Ukrain, chem. 
Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. 379—86. 1929. Ukr. Inst. f. phys. 
Ch. u. Lab. f. Phys. Ch. d. Dnepropetrowsk. Berg Inst.) G u r i a n .

N. A. Lasarkewitsch, Borax und Quecksilberoxyd ais einzige Au-sgangssubstanzen 
fiir alle mafianalytiscJien Methoden. Zahlreiehe Verss. zeigen, daB HgO nur in  wenig 
gen&uen Analysen ais Ursubstanz benutzt werden kann. Es eignet sich n icht zur un- 
imttelbaren Titerstellung der Permanganatlsgg., dereń Konz. jedoch mittels einer 
auf HgO eingestellten Hyposulfitlsg. bestimmt werden kann. Zur Einstellung von 
K Jln04-Lsgg. eignet sich Borax, das ais Ursubstanz der wiehtigsten maBanalyt. 
Methoden diencn kann, da die T iter der m it Borax eingestellten KCNS, N a,S20 3 u. 
KMn04-Lsgg. ziemlich gut iibereinstimmen m it den aus Sauretitrationen gefundenen 
Werten. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. 405—28. 
1929. Dnepropetrowsk, Ukr. Inst. f. phys. Ch. u. Labor. f. phys. Ch. d. Berg. 
Inst.) G u r i a n .

J. K nop, Uber zwei neue remrsible ozydinietrische lndicator&n und ihre Ver- 
loeiulung in  der Manganometrie. (Chemicke L isty  23. 366—75. 15/8. 1929. — C. 1929.
II. 458.) M a u t n e r .

Mary Kilpatrick und Martin Kilpatrick jr., BemerJcung iiber die Dissozialicms- 
konslanten einiger Sulfonphthaleinindicaloren. Yff. stellen einige Irrtum er einer Arbeit 
von S e n d r o y  u . H a s t in g s  (C. 1930. I. 262) richtig. (Journ. physieal Chem. 34. 
211—13. Jan . 1930. Univ. of Pennsylvania, Krebsforseliungsinst. u. Lab. f. physikal. 
Chem.) L o r e n z .

Karl L. Pesch, Mikroskopische Staubbestimmungen. Beitrag zur Wertung von 
Slra/3enreinigungsverfahren. Vergleich der mkr. Staub-Best.-Methoden von L iE SE - 
SANG (C. 1929. I I . 1827) u. Vf. u. der modifizierten Holzplattenmethode m it der 
gravimetr. Staubbest. nach R e i n e r  M u l l e r  m it Hilfe der Kolner Staubkasten. 
(Gesundheitsing. 53. 72—78. 1/2.1930. Koln, Hygien. In st. d. Univ.) S p l i t t g e r b e r .

L. C. Me Nair und J. F. Hirst, Eine SchneUmelhode zur Staubbestimmung in  
Luft. Das bescliriebene Verf. beruht auf Durchsaugen der zu priifenden L uft durch 
emen m it Zuekerpulver beschickten GSoochtiegel, wobei der Zucker den S taub zuriick- 
aalt, Lsg. des Zuekers in W. u. Zentrifugierung des Staubes, Ablesung des Vol. in  einem 
Zentrifugenrohrchen. Zur Ausschaltung von Ungenauigkeiten im untersten  Teile des 
Rohrehens bringt Vf. zuvor durch Zentrifugieren eine Schicht von Mennige darin an. 
(Journ. ind. Hygiene 11. 336—37. Dez. 1929. London, Government Lab.) Gr o s z f e l d .

P. Andrejew und A. Gavrilow, Die colorinutrische Bestimmung des Terpentin- 
gęnaltes der Luft. / .  und I I .  Die colorimetr. Best. des Terpentingehalts der L u ft griindet 
sich auf die colorimetr. Sehatzung der relativen In tensita t der Fiirbung, welche in
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konz. Schwefelsaure durch Terpentin hervorgebracht wird. Dber den Charakter der 
Farbtone von Terpen tinschwefelsaureproben m it yerschiedenem Terpentingeh. u. 
iiber die Ergebnisse einer Beihe von colorimetr. Bestst., sowie iiber den EinfluB der 
Herstellungsweise des Terpentinschwefelsauregemisches auf die Ergebnisse geben 
Tabellen AufschluG. Die gleichzeitige Anwesenheit von Bzn.- u. Bzl.-Dampfen in  der 
untersuchten Luft beeintrachtigt dio Resultate nicht. (Chem.-Ztg. 53. 870—71. 889 
bis 891. 9/11. 1929. Moskau.) JU N G .

E lem ente u n d  anorganische Verbindungen.
J. Beato und D. Brugger, Darstellung und Studium einiger Komplexe des Kobalt 

m it cyclischen Aminen, die ais spezifische Reagentien auf Polysulfide dienen kónnen. 
Vff, stellen Komplexsalze des Co dar, dio zugleich Dimethylglyoxim u. eine der nach- 
folgendon cycl. Basen enthalten: A nilin, o- u. p-Toluidin. Alle diese Komplexsalze 
geben m it Polysulfiden eine auBerst empfindliche Bk. In  der Warme ontsteht eine 
rotyiolette Fiirbung, die bei Ggw. eines "Oberschusses yon Polysulfid nach Blau ubergeht.

V e r s u c h e .  Kobalt-Dimethylglyoxim-Anilin. 3gkrystallisiertesCoCl2in45ccm A. 
in  der Warme losen, 3 g Dimethylglyoxim hinzufugen, nach dessen Auflosung abkiihlen 
u. 9 g Anilin zugeben. M it L uft oxydieren. Dunkelgelbe Nadeln. — Kobalt-Dimetliyl- 
glyoxim-o-Toluidin. Darst. analog, s ta t t  Anilin 7 g o-Toluidin. Umkrystallisieren aus 
warmem W. Kobalt-Dimethylglyoxim-p-Toluidin. D arst. analog. (Anales Soc. 
Espanola Fisica Quim. 27. 822—31. Dez. 1929. Vereinig. z. Erweitorung d. Stud. 
Pharmaz. Fak. Lab. f. analyt. Chemie.) WlLLSTAEDT.

F. Mach und W. Lepper, Ober die Verwendung von Kupfersulfat statt Queck- 
silber beim Aufschlu/3 nach Kjeldahl. Bcmerkungen zu R u d o l p h  (C. 1929. I I . 3166). 
Der AufschluB is t bei Anwendung yon CuSO., +  K 2S0., in der gleichen Zeit beendet 
wie m it Hg oder HgSO.„ u. liefert die gleichen W erte. Das K 2S 0 4 kann allgemein gleich 
zu Anfang zugegeben werden, Dest. m it NaOH, doch is t bei nitrathaltiger Lauge Zn- 
Zusatz zu vermeiden, besser Graphitstaub, aber meistens unnotig. (Landwirtschl. 
Vers.-Stat. 109. 363—66. Dez. 1929. Augustenberg, Baden, S taatl. landwirtschaftl. 
Versuchsanst.) G r o s z f e l d .

Karl Hinsberg und Daniel Laszlo, Versu.che zur Bestimmung von Phosphor- 
sduren. Durch Fallung ' in it Magnesiamixtur nach SCHJIITZ gelingt es, aus einem 
Gemisch verschiedener organ. u. anorgan. Phosphorsaureyerbb. (Hexose-, Giycerin-, 
Adenosinphosphorsaure, Ortho- u. Pyrophosphat) ausschlieBlich dio Orthophosphor- 
saure niederzuschlagen u. quantifativ  zu bestimmen. Dic in kleinen spitzen Zentri- 
fugenglasern yorgenommene Fallimg (0,1— 1 mg P 20 5) is t bei Ankratzen nach 30 Min. 
ąuan tita tiy  u. kann nach zweimaligem Auswaschen m it verd. NH3 zur colorimetr. 
bzw. titrim etr. Phosphorsaurebest. benutzt werden. — Pyro- +  Orthophosphorsauro 
werden ąuan tita tiy  niedergeschlagen durch Fallung m it Erdalkalimetalien bei alkal. 
Rk. u. UberschuB des Fallungsmitt-els. Zweimaliges Auswaschen des Nd. m it 70°/o'gem 
ammoniakal. A. is t erforderlich. Am besten geeignet zur Fallung is t Ca, weil Kaik- 
ionen bei der nachfolgenden colorimetr. Best. n icht stóren, wenn s ta t t  der angegebencn 
5 ccm 15 ccm 5-n. H2SO, angewendąt werden. — W ird durch yorangehende sauro 
Hydrolyse das Phosphogen gespalteń, so kann dio daraus entstandene Orthophosphor- 
saure zusammen m it Pyrophosphat durch Ca gefallt werden. (Biochem. Ztschr. 217- 
346— 53. 20/1. 1930. Freiburg i. Br., Medizin. Klinik.) K o e e l .

J. V. Dubsky und M. Kuraś, Diiscniitrosoaceton ais empfindliches Reagens auf 
zweiwertiges Eisen. Wenn m an 5 ccm einer Ferrosalzłsg. m it 1 ccm einer l°/o'gen 
von Diisonitrosoaceton zusamtnenmiseht, m it Ammonacetat neutralisiert, wird die PI. 
intensiy blau. Bei starker Verdunnung des Ferrosalzes t r i t t  die Blaufarbung erst nach 
einiger Zeit ein. Die Rk. ist viel empfindłicher ais die m it Dimethylglyoxim. Ferrisalze 
sind m it H ydrazinhydrat zu reduzieren. Bei Anwesenheit gróBerer Mengen Co u. Ni 
gelingt die Rk. nicht. Mn in groBom CbersclmB yerursacht nur geringe Abschwachung 
der Rk. (Chemicke Listy 23. 496. 10/10. 1929. Briinn, Inst. f. analyt. Chem., M a s a e YK- 
Univ.) M a u t n e r .

Herbert Petersen, E in  Beitrag zur Frage der Sauerstoffbestimmung in  Eisen- 
legierungen nach dem Wasserstoff-Reduktionsverfahren, Die Arbeit beschrankt sich 
auf den Vers., das CO bzw. den in dieser Form aus der zu untersuchenden Werkstoff- 
probe entfernten 0 2 in  moglichst einfacher u. dabei sicherer Weise zu erfassen. Um 
das entstohonde CÓ m it zu erfassen, wurde die Methansynthese nach S a b a t i e r  u . 
S e n d e r e n s  angewandt. Diese besteht in  einer Red. des CO zu CH, u. H 20  durch
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H 2 m it Hilfe eines fein yerteilten, 10°/o Thoriumoxyd (gerechnet auf die Ni-Menge) 
enthaltenden Ni-Katalysators bei 260°. Die Theorie der Kataly.sc u. die wichtigsten 
kataly t. Ersckeinungen werden besprochen. Der Aufbau der erganzten IL-Apparatur, 
bei der ein neuer prakt. Absperrhahn Anwendung fand, wird erlautert. In Abanderung 
gegen friiher wircł neben der alleinigen Yerwendung von Ganzstiiekproben eine Red.- 
Temp. von 1250° u. ein Legierungszusatz yon Sn im Yerkaltnis 1: 1 in  Vorschlag 
gebracht. Ebenso w ird yorgeschlagen, die Best. der Leerwerte nicht m it dem Le- 
gierungsmetall allein, sondern an dem bereits untersuchten Gesamtregulus (Probe +  
Legierungszusatz) yorzunehmen. Die in  einigen techn. Stahlen bestimm ten 0 2- 
Gehalte werden auf die Beteiligung des O an den Red.-Yorgangen hin sowie m it den 
nach dem HeiBextraktionsyerf. erm ittelten W erten yerglichen. Die UnmOglichkeit 
einer Entstehung von NH3 in solcher Menge, daB die Auswaagen des bei der Red. 
entstehenden W. felilerhaft wurden, wird erneut bewiesen. N icht erfaBt wird die 
bei Red. entstehende u. an sich auch bei 250° kataly t. yollstandig hydrierbare C 02, 
weil zur Vermeidung einer Katalysatorvergiftung die Vorschaltung von Natronkalk 
ratsam  erscheint. Zum SchluB werden die Yor- u. Nachteile des yerbesserten H2-Verf. 
m it denen des neueren HeiBestraktionsyerf. yerglichen. (Arch. Eisenhiittenwesen
3. 459— 72. Jan . 1930. Dusseldorf u. Aachen, Techn. Hochsch.) WlLKE.

E. Zindel, Zur wlumetrischen KoMenstoffbesłimmung in schwer brennbaren Eisen- 
und Stahllegierungen. Um legierte Stahle u. Ferroverbb. im Marsofen bei hohen Tempp. 
zu yerbrennen, wio es fiir die yolumetr. C-Best. nótig ist, eignet sich ais K atalysator 
FluBeisen in  Form yon Spanen. Vergleichende Analysen beweisen die Brauchbarkeit 
des Verf. (Chem.-Ztg. 5 3 . 891. 16/11. 1929.) JUNG.

Nicholas A. Ziegler, Der neueste Fortschriłt in  der Kohlenstoffanalyse des Eisens. 
{Iron Steel Canada 12 . 297—98. 317. Dez. 1929. E ast P ittsburgh [Pa.], Westinghouse 
Electric and  Mfg. Co. —  C. 1 9 2 9 . II . 1718.) W lL K E .

H. A. Briglit und C. P. Larrabee, Die Manganbestimmung in  Eisen und Slahl 
mittels der Persulfał-Arseniłmethode. Der Vorteil der Anwendung yon H3P 0 4 in  diesem 
Verf. u. die Wrkg. bestimm ter gel. Salze auf die T itration der Permangansaure werden 
erortert. D ann wird die im  Bureau of S tandards angewandte Methode beschrieben. Die 
erforderlichen Lsgg. sind: 1. Sauremischung in  ml: 525 dest. W., 100H „S04 (D. =  1,84), 
125 H 3P 0 4 (85°/0ig.) u. 250 H N 03 (D .= l,4 2 ) . 2. 0,8%ig. AgN03. 3. 25%ig. Ammonium- 
persulfat (nur einige Tage aufbewahren!). 4. Eine n. Natriumarsenitlsg. yon rund 0,03-n. 
Zu 6 g CP-Arsentrioxyd in  einem 600 ml Becher werden 250 W. u. 15 g NaOH zum 
Losen zugegeben, m it C 02 gesatt. u. auf 5 1 yerduim t. Zur Einstellung werden 30 ml 
der Saurelsg., 100 W., 10 Persulfatlsg. u. 10 AgN03-Lsg. zur Entfernung der N 2-haltigen 
Dampfe gekocht, auf Raumtemp. abgekiihlt, 75 ml W. u. genau 20 ml der 0,03-n. 
KMnO,r Lsg. zugegeben u. m it Natriumarsenitlsg. titriert. Die Best. wird wie folgt 
durchgefiihrt: In  1 g Stahl oder Fe werden 30 ml Sauremischung gegeben, bis 
zur yollstandigen Lsg. erhitzt u. die Stickoxyde wreggekocht. 100 k. W., 10 AgN03- 
Lsg. u. 10 Ammoniumpersulfatlsg. zugegeben u. Vz Stde. stark  gekocht. H ierauf wird 
auf 25° u. tiefer abgekiihlt, 75 k. W. zugegeben u. m it n. Arsenitlsg. auf einen reinen 
gelben E ndpunkt titriert, der sich bei Zusatz von mchr Arsenit n icht andert. — Bei 
GuB-Fe wird nach dem Lósen durch ein schnellaufendes F ilter abfiltriert u. u. U. yerd. 
Werden die obigen Angaben befolgt, so is t eine yorhergehende Oxydation der Lsg. 
nicht nótig. GroBe Cr-Mengen storen die Farbę des Endpunktes, aber bis zu 15 mg 
Cr entstehen keine Schwierigkeiten. Cr-W-StaMe losen sich in  der Sauremischung 
nicht schnell. F iir solche Stahle g ibt m an 50 ml verd. H 2S 0 4 1: 9 u. 3 ml 85°/0ig. H 3P 0 4 
zu 0,5 g Probe u. erh itzt bis die Einw. aufhort. D ann werden 40 ml W., 10 ml HNÓ3
1,20 zugegeben u. solange erhitzt, bis alle Wolframcarbide gel. sind. Hierauf wird yerd., 
oxydiert usw. Auf keinen Fali is t es yorteilhaft, das AgN03 m it der Sauremischung 
zusammenzugeben, da es bei einigen Stahlsorten die Auflósung yerzógert, besonders 
trifft dies fur Ni-Stahle zu. Die Ergebnisse m it obigen Verff. sind bei weitem besser 
ais die, die m it kleineren Proben m it der gewóhnlichen Persulfatmethode gewonnen 
werden, u. haben prakt. die gleiche Genauigkeit wie sie m it der W ismutatmethode 
erreicht werden. (Bureau Standards Journ. Res. 3. 573—79. Okt. 1929.) W lLK E.

I. S. Teletow und N. N. Andronikowa Quantitative Bestimmung von M n, Fe 
und A l in  Gegenwart ron Phos-phorsdure. Zur Best. von Fe u. Mn wird die Lsg. m it 
NaOH u. H 20 2 behandelt. Der Nd. (M n02 u. Fe(OH)3) wird abfiltriert, in  Schwefel- 
saure gel. u. m it titrie rte r Oxalsaure yersetzt. Die iiberschussige Oxalsaure (ein Teil 
wird durch M n02 oxydiert) wird m it KM n04 zuriicktitriert u. auf diese Weise das Mn
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bestimmt. Das in  Lsg. verbleibende Fe wird m it metali. Cd reduziert u. ebenfalls m it 
KMnO., titriert. Bei Anwesenheit von Al wird die Phosphorsaure m it Bariumsalz 
quantitativ  niedergescblagen u. abfiltriert, u. Al nach den tiblichen Methoden be- 
stim m t. Die Methodo gibt befriedigende Resultate bei Ggw. beliebiger Mengen der 
einzelnen Bestandteile m it Ausnahme von Mn, dessen Best. ungenau ausfallt, wenn 
mehr ais 0,4 g, auf MnO bereehnet, in  Lsg. vorlianden sind. (Ukrain, chem. Journ. 
[ukrain.: Ukraiński chemitsehni Sliurnal] 4. 341— 47. 1929. Charków, Wissensch. 
Unters.-Abt. Lab. f. allg. Ch. Landwirt. Inst.) G u r i a n .

Georges Deniges, Nachweis von Blei in  jeder Form durcli drei aufeinanderfolgende 
mikrokrystalline Reaktionen. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 67. 213— 17. 1929. —  
C. 1930. I .  559.) H e r t e r .

Jean, M itteilung iiber die Reduktion von Quecksilbersalzen durch Formaldehyd 
und durch Wasserstoffsuperozyd. Es wurden Verss. angestellt, um festzustellen, bei 
weleher Mindestkonz. an  Alkaii die Red. von Mercurisalzen dureh Formaldehyd u. 
durch / / 20 , noch quantita tiv  verlauft. Das ausgesehiedene Hg wurde in  0,1-n. Jodlsg. 
gel., dereń UberschuB m it Thiosulfat zuriicktitriert. Die Resultate wurden auBerdem 
gravimotr. kontrolliert. Es ergab sich, daB bei ca. 100 mg Hg in  50 eem Lsg. diese 
an  NaOH mindestens % -n. sein muB, bei ca. 1 mg H g dagegen mindestens n. Zur Red. 
durch H 20 2 muB unabhangig von der Menge des Hg die Lsg. an  Alkaii wenigstens n. 
sein. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 67. 233—39, 1929. Fac. de Med. e t de 
Pharm .) HERTER.

Jean, Milteilungen iiber die Reduktion von Quecksilbersalzen durch Zinnchloriir. 
(Vgl. vorst. Ref.) Es sollte festgestcllt werden, welchen EinfluB die Siiuremenge auf 
die Red. von Mercurisalzen durch Stannochlorid hat. Lsgg. von HgCl2 wurden mit 
verschiedenen Mengen HC1 u. einer Lsg. von 25 g SnCl2 u. 50 g HC1 im 1 2 Stdn. auf 
dem Wasserbad, dann nach Zugabo eines Krystallchens SnCl2 kurze Zeit zum Sieden 
erhitzt. Das ausgesehiedene Hg wurde auf einem gewogenen F ilter oder in  einem 
m it Gold-Asbest beschickten Goochtiegel gesammelt, m it W., A. u. A. gewaschen 
u. nach dem Trocknen iiber H 2S 04 im Vakmnn gewogen. Um richtige W erte zu be- 
kommen, muB die Lsg. mindestens 2,5-n. an  HC1 sein, andernfalls fallen die Werte 
zu hoch aus. Vf. verm utet, daB bei Sauremangel HgCl neben Hg ausfallt. (Buli. Soc. 
Pharmac., Bordeaux 67. 239—43. 1929. Fac. de Mćd. et de Pharm.) H e r d e r .

Allen H. Blanc jr., Eisen und Kupfer in  antimonhaltiger Bleilegierung. 5 g Spane
werden in  einer 200 ecm-Flasche m it 15 cem H 2S 04 1,8 durch 6 Min. langes Erhitzen 
zers. Nach dom Erkalten werden 50 ccm W. zugesetzt, zur Lsg. aller Fe- u. Cu-Salze 
5 Min. gekocht, 100 ccm W. zugegeben u. nach dem Abkiihlen auf die 200-Marke auf- 
gefiillt, 100 ccm der klaren Lsg. werden durch ein trockenes F ilter dekantiert, davon 
werden 25 ccm in eine 100 ecm-NcBlerrdhre getan, 5 ccm einer 4°/0ig. Ammonium- 
rhodanatlsg. zugegeben, bis zur Markę m it W. aufgefiillt u. m it n. J-Lsg. titrie rt. — 
Zur Cu-Best. werden von der filtrierten Lsg. 50 cem m it 15 ccm NH3 versetzt u. in 
eine 100 ccm-NeBlerróhre filtriert. Es wird m it W. ausgewaschen, bis zur Markę auf- 
gefullt u. m it n. Cu(N03)2-Lsg. titrie rt. Blinde Proben sind nebenher anzustellen. 
(Chemist-Analyst 18. Nr. 4*. 5. 1/7. 1929. Philadelphia [Pa.], The Electric Storage 
B attery Co.) ! W i l k e .

F . Lewinson-Lessing, Die Magnetisierung ais Metliode zur schnellen Eisen- 
bestimmung in  Bauxiten auf dem Terrain. E in fiir die Al-Fabrikation geeigneter B a u x it 
soli nicht iiber 16,5% Fe20 3 enthalten. Es h a t sich gezeigt, daB man die F e-B cst. 
auf dem Felde in  der Weise vomehmen kann, daB man die gepulverten Proben gleicher 
GroBe kunstlich magnetisiert. die A b ten k u n g en  des Zeigers eines Jlagnctometcrs 
entsprechen ungefiihr dem Fe20 3-Geh. der Muster. Fiir die Anwendung im Felde 
kann man sich eines auf Grund von Fe-Bestst. graduierten Elektromagneten bzw. 
eines Magneten u . Magnetometers bedienen u . so schnell Fe-reiche Proben von F e-a rm en  
unterscheiden. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. 1928. 301—02.) S c h o n f e i .d .

Organlsche Substanzen.
J. V. Dubsky, Enlwicklung der organiscjien Mikroelementaranalyse. Ausfuhr- 

licher Bericht m it Literaturnachweis. (Chemicke Listy 23 . 528—32. 551—54. 10/11. 
1929.) ' v M a u t n e r .

J. S{astny, Antimrt auf den Artikel M . Bulir: Refraktometrische Bestimmung 
der Ameiscnsaure neben Essigsaure. (Vgl. C-v 1929. I I .  772.) Polem. Entgegnung, der 
zufolge die refraktometr. Methodc ron  B u l ik  zur Best. von Ameisensaure neben Essig-
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saure weder in Giirungsessig, noch in Holzessig geeignet sein soli. (Chemieke Listy 23. 
608—10. 10/12. 1929.) M a u t n e r .

J. Bulir, Antwort an Herrn Stasłny. (Vgl. vorst. Ref.) Autor will seine Methode 
nur auf die von ihm  erwahnten Gebiete angewandt wissen. (Chemieke Listy 23. 610. 
10/12. 1929.) M a u t n e r .

A. Chapovalenko Tropfenmethode zum Naehweis von (Fe(CN)ę)'"- und (Fe(CN)s)'"'- 
lonen. Zum Naehweis d ient die sehr empfindliehe Bldg. yon Berliner bzw. Turnbulls 
Blau. E in  Streifen Filtrierpapier wird m it einem Tropfen Fe" bzw. F e '"  angefeuchtet 
u. die zu untersuchende Lsg. zugesetzt. E in  nachtriigliches Betupfen m it yerd. IIC1 
verstarkt die Farbę. Die Rk. gelingt bei 0,0001-n. Lsgg. Bei gleichzeitiger Anwesen- 
heit yon 3- u. 4-wertigen Eisencyanionen gelingt eine Trennung m it Hilfe von Pb"- 
Ionen, da P b '' m it (Fe(CN)0)""  das unl. Pb2Fe(CN)6 bildet. Der Naehweis der beiden 
lonenarten nebeneinander gelingt bei 0,001-n. Lsgg. In  unl. Verbb. wird yor dem 
Naehweis eine kleine Probe m it NaOH behandelt. —  Die Verwendung von P b “-Ionen 
gestattet es nach der Tropfenmethode Eisencyanionen in  Ggw. yon S", J ',  CNS' nach- 
zuweisen. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4 . 303—07. 
1929. Kiew, Polytechn. Inst.) G u r i a n .

O. Roer, Uber Titration von Cyaniden. Vf.'besehreibt folgende Methoden: 1. m it 
AgN03, 2. m it Nickelammoniumsulfat u. Dimethylglyosim, 3. m it Nickelammonium
sulfat u. A gJ ais Indicator, 4. m it Brom. Die letzte Methode is t anwendbar bei Ggw. 
yon Sulfiden oder Thiosulfaten u. besteht darin, daB in schwach saurer Lsg. Cyan- 
bromid gebildet wird. Der Br-t)berschuC wird durch Plienollsg. gebunden u. nach 
Zusatz von JK  das nach der Gleichung CNBr -j- 2 H J  =  HCN +  J 2 gebildete Jod  
titriert. Durch eine kleine Tabellc beweist der Vf. die erzielte Genauigkeit. Diese 
Methode kann auch zur Best. von Rhodaniden Verwendung finden. (Tidskr. Kemi 
Bergyaesen 9 . 127—29. 30/11. 1929.) M a y e r .

J. Golse, Bestimmung von Gyan in  Ferrocyaniden und Ferricyamden. Zur Best. 
von CN  in  Ferrocyaniden u. Ferricyaniden werden diese nach RoSE u. F i n k e n e r  
durch Kochen m it HgO zers. ZweckmaCig stellt m an das HgO ex tempore dar, indem 
man zu der Lsg. yon 0,5 g Salz in  20 ecm W. 15 ccm n.-NaOH u. 40 ccm 5% ig. HgCl,- 
Lsg. gibt u. 10 Min. kocht. Man filtriert klar u. fiillt das F iltra t auf 200 ecm auf. In  
20 ccm dieser Lsg. titr ie r t m an das CN nach der friiher (C. 1 9 2 9 . I. 2088) vom Vf. 
angegebenen Methode._(Bull. Soc. Pharmac., Bordeaux 67 . 217—21. 1929.) H e r t e r .

J. Golse, Oxydation der Bhodanide durch Natriumhypobromit. Anwendung zu 
ihrer Bestimmung. (Vgl. yorst. Ref.) Durch alkal. Lsg. von NaOBr werden Bhodanide 
g latt zu Sulfat u. Cyanat oxydiert. Sie lassen sich titrim etr. bestimmen, indem man 
die Rhodanidlsg. m it 10 ccm Bromlauge yersetzt u. im  ubrigen nach C. 1 9 2 9 . I. 2088 
yerfahrt. Bei Ggw. yon NH3 is t das Verf. wegen dessen Einw. auf Bromlauge nicht 
anwendbar. (Buli. Soc. Pharm ac., Bordeaux 67. 221—25. 1929.) H e r t e r .

J. Golse, Beobaclitungen iiber die manganometrische Bestimmung der Bhodanide. 
(Vgl. vorst. Ref.) Bei Ggw. yon wenig H 2S 04 ist die Einw. von KMnÓ4 auf Bhodanide 
nicht quantita tiv ; sauert m an zu stark  an, is t der Perm anganatverbrauch zu groC, 
wahrscheinlieh wegen der Bldg. von COS gemafi der Gleichung KCNS +  2 H 2S 04 +  
H 20  =  COS -)- N H 4H S 0 4 -(- K H S 04. Genaue Resultate sind daher nur zu erzielen, 
wenn m an eine gegen Rhodanid eingestellte Permanganatlsg. benutzt u. bzgl. Vol. 
der Lsg., Konz. an  Rhodanid u. an  Saure mógliehst genau dieselben Bedingungen 
innehalt wie bei der Titerstellung. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 67. 226—32. 
1929.) H e r t e r .

B estandteile von  Pflanzen und Tieren.
P. Lecorate du Noily, Das Studium der OberfldćhensjMnnungserscheinungen 

biokolloidaler Losungen. Vf. stellt sich die Aufgabe, die widerspruchsvoUen Ergebnisse 
der Kliniker zu klaren u. eine Analyse der Fehlerąuellen durchzufuhren, auf dereń 
Basis es moglich ist, eine einwandfreie u. auch in  der klin. Praxis verwendbare Methode 
zur Messung der Oberflachenspannung kolloider Lsgg. auszuarbeiten. Zur Messung 
■wurde ein nach den Angaben des Yfs. konstruierter App. yerwendet (hergestellt in 
Amerika yon der C e n t r a l  S e i e n t i f i c  C o .,  in  England yon der C a m b r i d g e  
I n s t r u m e n t  C o.). Man kann die Oberflachenspannung direkt in Dynen ablesen, 
wobei nur m it 2 ccm Fl. gearbeitet wird. Es konnte festgestellt werden, daB die Ober
flachenspannung eines Serums yon 4 Faktoren abhangig is t: 1. Vom Vol. der Fl.
2. Yon der totalen adsorbierenden Oberflache. 3. Von der Zeitdauer, welche vom Ein-

XII. 1. 106
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bringen der Fl. in  das GefaB bis zur Messung vergeht. 4. Von der Konz. Zwischen dem 
dynam. W ert gewonnen naeh einer Bewegung der F l. u. dem sta t. W ert, welcher naeh
2 Stdn. Ruhe gemessen wird, besteht ein groBer Unterschied. Der s ta t. W ert is t immer 
niedriger. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, daB einzig u. allein sta t. Messungen 
einen W ert liaben. Naeh einer bestimmten Zeit der Ruhe wird ein Gleichgewichts- 
zustand erreicht (stat. Wert). Die Differenz zwischen sta t. u. dynam. W ert is t um so 
gróBer, je geringer die Konz. ist. Naeh Erreichung des Maximums wird bei weiter 
abnehmender Konz. die Differenz wieder kleiner. Bei Bewegung einer kolloiden Lsg. 
steigt ihre Oberflachenspannung sofort. Es werden weitere techn. Fehlerąuellen er- 
ortert. (Protoplasma 6. 494—514. April 1929. Paris, Inst. P a s t e u r .) S t r u g g e r .

Oktavian Wagner, Uber die Ferdnderung des Cholesterins bei der Autolyse der 
Leber. Die M ethode  von L e m e l a n d ,  naeh w elcher die Lipoide m it A. e x tr a h ie r t  werden, 
eignet sich zur Best. des Gesamtcholesterins in Organen ebenso gut, wie die Methode 
von F e x .  Durch Analyse der Stearinsaureester u. des Cholesterins naeh L e m e l a n d  
wurde die theoret. Menge Cholesterin gefunden. Die FE X sche Methode ergibt dasselbe. 
Die Best. des Gesamtcholesterins in der Leber vor u. naeh der Autolyse ergab eine 
bctrachtliche Abnahme des Cholesterins bei Kaninchen, welche auf der Hohe der 
Fiitterung getotet wurden. Bei Kaninchen, welche gehungert haben, anderte sich im 
Gegensatz hierzu die Menge des Cholesterins nicht. (Ćasopis Ceskoslovenskeho Lek&r- 
nictva 9. 209—13. 15/9. 1929. Prag, Inst. f. mediz. Chem. d. Karls-Univ.) M a u t n e r .

Josef Hepner und Oktavian Wagner, Uber die Verdnderung der Fettsauren 
bei der Autolyse von Leber. Die quantita tive Best. der Fettsauren gibt kein klares Bild 
iiber den S tand der Veranderung des Leberfettes u. Organfettes allgemein. Zur Be- 
urteilung des Stadiums, in  dem sich das F e tt eben befindet, is t auch die qualitative 
Priifung der Fettsauren nótig, insbesondere die Best. ihrer Jodzahl. (Casopis Ćesko- 
sloTenskeho Lekdrnictva 9. 214—16. 236—37.' 15/11. 1929. Prag, Inst. f. mediz. Chem. 
d. Karls-Univ.) M a u t n e r .

J. Tillmans und K. Philippi, Uber den Gehalt der wichtigsten Proteine der 
Nahrungsmittel an Kohlehydrat und Uber ein colorimetrisclies Verfahren zur ąuantiiathen 
Bestimmung von sticlcstofffreiem Zucher in  EiweifS. An Stelle der fruheren umstandlichen 
u, ungenauen Verff. wird ein einfaches colorimetr. m it Thymol bzw. Orcin u. II2SO, 
empfohlen, besonders in folgender Ausfiihrungsform: Auf zweimal 15 ccm verd. H 2S04 
(4 Vol. W. +  6 Vol. H 2S 04) werden in  einem diekwandigen Rohrchen je 0,5 ccm einer 
Lsg. von 2 g krystallisiertem Orcin-MEROK in. 100 ccm verd. H2SO., (1 +  3) gegeben. 
Dazu kommt in das eine Rohrchen 1 ccm Glucoselsg. bekannter Konz. (0,01—0,04%), 
in  das andere 1 ccm Lsg. oder Suspension des zu priifenden EiweiBkórpers, u. erhitzt 
10—12 Min. in  sd. W. Naeh Abkiihlen wird m it der verd. H2S 04 (4 +  6) in die 
HEHNEp.-Zylinder auf 50 oder 100 gebracht, gemischt u. colorimetriert. Berechnung 
ais Glucose. Glucosamin liefert m it Orcin keine Farbung, dagegen aber Maltose, 
Fructose, Saccharose, Xylose, Arabinose, Starko u. Glykogen, ferner Benzaldehyd u. 
Formaldehyd (rotbrauner Nd.), n icht Milchsaure, Weinsaure u. Aceton. Mit Thymol 
reagierten auch Formaldehyd u. Benzaldehyd negativ. Die Farbstarke von Lsgg. mit
0,05—0,4 mg Glucosc/ccm geht der Zuckerkonz. parallel. —  Je  naeh dem angewendeten 
Reinigungsverf. -wurden oft bei demselben EiweiB verschiedene Zuckergehłi. gefunden. 
Die Literaturangabe iiber das Fehlen von Kohlehydrat im Casein der Kuh- u. Ziegen- 
milch bestatigte sich, im Myosin verschiedener Fleischarten wurden nur 0,36—0,89% 
Zueker gefunden, von A rt der Darst. u. Reinigung abhangige W erte bei Protein aus 
E idotter (etwa 6,5%) u. EiweiB (mindestens 5,l°/0), Glutenin (etwa 8°/o)> bei Legumin 
(mindestens 5°/0)» Glycinin (mindestens 5,1%), Erbsenglobulin (1,8%). In  rohem 
Fleisch laBt sich wahrscheinlieh wie vorstehend das Glykogen einfacher u. schneller 
ais naeh M a y r h o f e r  bestimmen. Die Kohlenliydratgruppe muB im EiweiB teils fe3t 
gebunden sein, teils laBt sie sich durch Alkali leicht entfernen. (Biochem. Ztschr. 215. 
36— 60. 29/10.1929. F rankfurt a. M., Univ.) G r o s z f e l d .

Erie Backlin, Eine Mihromeihodt zur quantitativen Bestimmung der Lipoide. 
Die in pAe. oder A. gel. Lipoide in  einer zu erwartenden Menge von 0,1—0,5 mg 
werden in  einem Rohr (App. s. Original) Tom Losungsm. vollstandig befreit u. in
5 ccm eines Gemisches yon H2S 04 u. Ag-Bichromat wahrend 10 Min. bei S ie d e te m p . 
verbrannt. Die dab ti gebildete C02 wird in  1 ccm 5%ig. NaOH absorbiert, aus dieser 
durch Zusatz uberschussiger Saure in Freiheit gesetzt u. gasvolumetr. b e s tim m t. 
Von dem auf 0° u. 760 mm berechneten C 02-Vol. ivird der Mittelwert einiger eben- 
falls auf 0° u. 760 mm reduzierten Blindanalysen (5 ecm Sauregemisch ohne Lipoid,
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1 ccm 5%ig. NaOH) abgezogen. Dauer einer Best. 20—25 Min. Die Verbrennung 
is t vollstśindig, so daB sich aus dem gefundenen C02-W ert u. der Formel des Lipoids 
die angewandte Menge berechnen laBt. (Biochem. Ztschr. 2 1 7 . 482—91. 20/1. 1930. 
Uppsala, Psychiatr.-kłin. Labor. d. Univ.) KOBEL.

Ugo De Castro, Neue Methode zur Einzelbestimmung des direkten und indirekten 
Blutbilirubins. Zur Isolierung des indirekten Bilirubina im Blutserum wird 1 ccm 
Serum m it 2 ccm Chlf. in  ein Zentrifugenglas geschiittet u. zentrifugiert. Das Chlf. 
wird unter Erwarmen in  lauwarmem W. durch Luftdurclileitung entfernt. Dann wird 
das Bilirubin in 0,1 ccm Chlf. +  0,9 ccm A. gel. u. 25 ccm des EH R LiC H schen Reagens 
zugesetzt. Die rosaviolette Farbung zeigt die Ggw. des indirekten Bilirubina. Quanti- 
ta tiv  wird es im AU TENRlETH schen Colorimetcr bestim m t. — Das direkte Bilirubin 
wird durch das SABATINIsche Reagens oxydiert (30 ccm l,2°/0ig. HCl +  0,5 ccm l% ig . 
N atrium nitritlsg., 10-fach verd.). Zu mehreren Proben von je 1 ccm Serum werden 
steigende Mengen dieses Reagens von 0,5— 4,0 ccm zugesetzt, dann m it dem EHRLiCH
schen Reagens (0,25 ccm) festgestellt, ob die Farbung e in tritt. — Diese Trennung der 
Best. des direkten u. indirekten Blutbilirubins ergab bei verschiedenen Fallen von Gelb- 
sucht u. von Lebererkrankungen eine bessere Auskunft, ais die sonst iibliche Methode 
von H i j m a n s  v a n  d e n  B e r g h .  (Ztschr. ges. exp. Medizin 67- 673—82. 9/11. 1929. 
Bologna, Univ., K linik f. innere Krankheiten.) F . M u l l e r .

E. Brill und Gustav Hopf, Photoinetrische Choksterinbestimmung im  Serum . 
Empfehlung des Stufenphotometers fiir die colorimetr. Best. des Cholesterins. — D er 
Normalwert des Cholesteringeh. im Serum liegt zwischen 110 u. 250 mg-%. der haufigste 
M ittelwert is t 170 mg-°/0. (Miinch. med. Wchschr. 77. 142— 44. 24/1. Jena, Univ. H aut- 
klinik.) W A D EH N .

E.-J. Bigwood und A. Wuillot, Zur Analyse der Olykdmie nach der Methode 
von Hagedom-Jensen. Im  Blutserum finden sich reduzierende Stoffe, die n icht durch 
Hefe vergaren u. nicht erst bei der Analyse sekundar entstchen. W enn man m it Zn 
oder m it Wolframsaure fallt u. dann Hefe wirken laBt, findet man den gleichen redu- 
zierten Rest. H a t m an aber vor Wolframsaurefallung vergoren, so fehlt der reduzierende 
Rest im F iltra t. Es m acht den Eindruck, ais ob die EiweiBfallung m it Wolframsaure 
bei Ggw. von Hefe anders adsorbiert ais ohne sie. — Wenn man Gesamtblut verwendet, 
so is t der nach Garung verbleibende reduzierende R est in  gleicher Weise vorhanden, ob 
man vor oder nach EiweiBfallung m it Hefe vergoren hat. — Bei einer Glykamie sollte 
man also n icht nur die nach Fallung des Plasmas m it Wolframsaure vorhandenen freien 
Kohlehydrate bestimmen. — Die fiir Hefe nicht angreifbaren Stoffe sind n icht Harn- 
saure u. K reatinin. E in Vergleich der Analyse im Gesamtblut m it einem lackfarben 
gemachten B lut bei EnteiweiBimg m it Wolframsaure oder Zn-Salzen in  der Warme 
liefert oft verschiedene u. interessante Ergebnisse. (Buli. Soc. Chim. biol. 1 1 . 1204—11. 
Nov. 1929. Paris.) F . M u l l e r .

Georges Fontes und Lucien ThivolIe, Kann man mit Hilfe der Methode von 
Hagedom-Jensen die direkte Reduktion bei Olykdmie bestimmen 1 (Ygl. vorst. Ref. 
B ig w o o d  u . W uiLLO T.) 1. Die sogen. Autored. der Hefe ist ein Kunstprod., hervor- 
gerufen durch ungeniigeD de oder zu brutale EnteiweiBungsmethoden. 2. Wenn m an 
Plasma dialysiert, so entfernt m an nicht bloB die Glucose des Blutes, sondem aueh 
andere sonst storende Substanzen. 3. Das sogen. „Glycid X “ , das von Traubenzucker 
verschieden ist, is t durch Hg u. Zn fallbar. 4. Bei Plasma u. meist bei Gesamtblut 
erhielten Vff. im W olframsaurefiltrat keinen garfahigen Rest. Diese Befunde im Plasma 
widersprechen den Beobachtungen von BiGWOOD. Vff. Terweisen auf neue amerikan. 
Arbeiten. Sie glauben, daB die Differenzen auf Untersohieden in der EnteiweiBungsart 
beruhen. (Buli. Soc. Chim. biol. 1 1 . 1212—18. Nov. 1929. Paris.) F. M u l l e r .

E.-J. Bigwood u n d  A. Wuillot, Z ur Analyse der Glykamie nach der Methode 
von Hagedorn-Jensen. Antwort auf die Besprechungen von F  oni es. (Vgl. vorst. Ref. 
F o n t e s  u . T h i v o l l e . )  Vff. e rk la ren  d ie  Differenzen fo lgen d en n aB en : Durch Hefe 
w ird  au s  d em  W olframsaurefiltrat des Blutes d e r  T rau b e n zu c k e r restlos e n tfe rn t.  Es 
b le ib t e in  reduzierender Rest, d e r  n u r  d u rc h  Ferricyanid o x y d ie r t  w ird , a b e r  nicht d u rc h  
das Cu-Reagens v o n  F o n t e s  u . T h i v o l l e .  Ahnliche Differenzen h a b en  F o l i n  u . 
S w e d b e r g  be i verschiedenartiger Methodik d e r  Red. konstatiert. Es scheint zwischen 
der Ferricyanidlsg. v o n  H a g e d O R N  u . d em  F o l i n -W u-R eag en s e in  a h n lic h e r  U n te r -  
sch ied  vorzuliegen, w ie zw ischen  dem  von F o n t e s  u . T hiV 0L L E  g egen iiber d e n  n e u e re n  
F oL iN schen  Reagenzien. —■ Der Unterschied zwischen Zn- u . W olframsaureraethodik
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betragt in den Yorliegenden Analysen der Vff. 18 mg-% . (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 
1219—22. Nov. 1929. Paris.) F . M u l l e r .

Ph. Horkheimer, Ober die TJnbrauclibarkeit von Nitroprussidnatrium z um Nachweis 
ron Aceton im  Harn. (Vgl. C. 1929. II. 2918.) Eigene Verss. sowie die Resultate anderer 
Eorscher beweisen, daB Nitroprussidnatrium  ein sehr empfindliches Reagens auf Acet- 
essigsaiire ist, wahrend es Aceton erst in  Mengen anzeigt, wie sie im H arn  kaum je 
vorkommen. — Die Acetessigsaure is t bestandiger ais yielfach angenommen wird; 
sie zerfallt erst nach minutenlangem Kochen vollstandig u. eine im Eisschrank auf- 
bewahrte neutralisierte Lsg. enthlilt noch nach 7 M onaten einen groBen Teil der u r
sprunglichen Acetaeetatmenge. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 798—99. 24/12. 1929. 
Nurnberg.) H e r t e r .

Johs. Baumann, Zur Metluodik der Sestimmung der Pankreasdiastase im  Urin. 
Im  Gegensatz zu der von W i l l s t a t t e r  geubten K ritik  an der WOHLGEMUTH schen 
Methode legt Vf. ihre Hinliinglichkeit fiir die K linik dar, falls eine Pufferung auf opti- 
male Wasserstoffionenkonz. mittels Phosphatpuffer vorgenommen wird. — Tabeilen 
im Original. (Dtsch. Ztschr. Chirurgie 216. 98—114. 1929. Sep.) K o r d .

Ernest Kahane, Die Spezifitat der Fiorenceschen Jieaklion. Die ELORENCEsehe 
Rk. zur Identifizierung von Spermaflecken wird durch Zusammenbringen eines 
Tropfens der fraglichen El. m it einer Jodjodkaliumlsg. angestellt; die entstehenden, 
mkr. zu betrachtenden Krystalle sind Jodverbb. des Cholins; ahnliche Krystallbldgg. 
unter der Einw. von Jodjodkalilsg. ergeben auch andere, dem Cholin verwandte Basen, 
wio Aeetylcholin, Betain, Muscarin; doch sind diese Krystalle n icht ident. m it den- 
jenigen der Jodverb. des Cholins. Die Behauptung Yon B l a n c h e t i e r e  (Compt. rend. 
Soc. Biol. 68 [1910]. 168), daB gewisse ungesatt. Fettsauren, wie Oleinsaure, m it Jod 
jodkalilsg. m it den iLO R EN G E schen Krystallen zu verwechselnde P racipitate ergeben, 
trifft n icht zu, so daB kein Grund bes te it, die Spezifitat der Rk. anzuzweifeln. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 101- 909—11. 17/7. 1929.) H. W o l f f .

C. C. Young und G. D. Cummings, Eine Schnellmethode zum Abpipettieren 
von Fleischbruhe in  gemessenen Mengen. Die Vorr. zum Abpipettieren von Fleischbriihe 
fur Bakterienkulturen besteht aus Trichter m it un ten  durch Gummischlauch u. (Juetsch- 
hahn angeschlossener S tabpipette, m it oben angeblasener seitlicher Óffnung u. unterem 
VerschluB, wieder durch Gummischlauch u. Quetschhahn. Erlauterung der Arbeits- 
weise an Hand eines Lichtbildes. (Amer. Journ. publ. H ealth 20. 72—73. Jan . 1930. 
Łansing, Mich. Dep. of Health.) G r o s z f e l d .

W. Schnellbach und J. Rosin, Losliclikeitsbeslimmungen von U. S- P.-Chemikalien. 
(Vgl. C. 1929. II. 2353.) Es lost sich: I g  NcuSO.,-12 H„0 in  9,87 ccm =  12,30 g 
Glycerin bei 25°, 1 g N a N 0 2 in  85,43 ccm =  69,03 g A. (U. S-P.) von 25°, 1 g A s20 3 in 
etwas unter 49,4 ccm =  49,3 g W. u. in  etwas unter 3,9 ccm =  4,8 g Glycerin von 25°. 
Die Best. von SO., vgl. 1. c., Na wurde ais Na-Zn-Uranylacetat gefallt, As jodometr. 
bestimmt. Das verwandte Na„S04 ■ 'i 2 H.-O war Yon U. S. P .-Q ualitat, das NaNOs 
enthielt 96,86% NaNO,, 1,91% N aN 03, 0,03% NaCl u. 1,2% W., das Glycerin hatte
D.w4 1,246, entsprechend 95—95,5% Glycerin, Rest W. (Journ. Amer. Pharmac. 
Assoc. 18. 1230—35. Dez. 1929.) H e r t e r .

P. van Deripe, L. W. Green und R. E. Schoetzow, Haltbarkeit von Narkose- 
ather in  Gefafien versćhiedener Art. Reiner Narkosedtóer wurde in  GefaBen aus ver- 
kupfertem Zinn, reinem Zinn u. braunem Glas bei Zimmertemp. im Dunkeln auf- 
bewahrt. Monatlicb wurden 15 Monate lang ein Teil der GefaBe auf Ggw. von Per- 
oxyden u. Aldebyden untersucht. Es zeigte sich, daB die H altbarkeit in  der angegebenen 
Reihenfolge fiel. —  Zur Priifung-auf AUehyde versetzt m an 30 ccm A. m it 5 g reinem 
(wichtig!) festem KOH in  Stiicken von ca. 3 mm GroBe u. laBt un ter zeitweiligem 
Umschutteln 5 Stdn. stehen. Die Rk. is t so viel empfindlicher, ais wenn m an mit. 
einer Lsg. von KOH arbeitet. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 1228—29. Dez.
. 1929. Brooklyn, Lab. von E. R. S q u ib b  & Sons.) H e r t e r .

R. van Winkle und W. G. Christiansen, Quantitative analytisclie Metlwden zur 
Untersuchung der Peroxydbildung in  Ather. Zur Best. von Peroxyden in  A. mischt 
man im Stickstoffstrom 50 ccm A. von 50°/o, 10 ccm des A., 5 ccm verd. (1: 1) HC1 

,u. 25 g Kaliumcadmiumjodid. Man schlieBt die Flascbe, laBt 1 Stde. im Dunkeln 
stehen u. titrie rt das ausgescbiedene Jod  m it 0,01-n. Thiosulfat obne Indicator. 1 ccm 
Na2S ,03 =  0,0560 ccm Peroxyd-0. Bei mehr ais 0,005 ccm Peroxyd-0 im ccm A. 
tra t  ófter ein weiBer, nicht explosiver Nd. C dJ2 • 2 CdX auf, wo X  ein organ. Rest 
vom Aquivalentgewicht ca. 100 ist. — A udi zur Best. des gel. 0 2 wird ein Verf. an-
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gegeben, beruhend auf der Bindung des 0 2 durch alkal. Manganosalzlsg. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 18. 1247—50. Dez. 1929. Brooklyn, Chem. u. Pharm. Lab. E . R. 
S q u ib b  & Sons.) ” H e r t e r .

James C. Munch, Biologische Wertbeslimmung von Capsicum. Da die Empfindlich- 
keit Y erschiedener Personen fiir den beiCenden Geschmack von Capsicum bzw. Capsaicin 
starken Schwankungen unterliegt, auch einzelne Personen nicht immer gleich stark 
reagieren, wird empfohlen, in  die Geschmacksprobe der U. S. P . X. eine Vergleiehs- 
probe m it Piperin aufzunehmen, um diese Schwankungen auszuschalten. Einige 
ldeinere Anderungen nicht prinzipieller A rt werden auBerdem angeregt. Unterss. nach 
der modifizierten Technik an  iiber 90 Versuchspersonen zcigten, daB der Capsaicin- 
geh. der einzelnen Species von Capsicum stark  unterschiedlich ist, auch der ver- 
schiedener Proben derselben Species. Lagern bis zu 18 Jahren Yermindert den Geh. 
nicht. Die Samen sind frei Yon Capsaicin. — Auch Capsicumzubereitungen kónnen 
durch den Geschmack standardisiert werden. (Journ . Amer. P h a rm ac . Assoc. 18. 
1236— 46. Dez. 1929.) H e r t e r .

H. Eschenbrenner, Annahernde Alkaloidbestimmung im  Extract. Secal. corn. 
flu id . Zur annahernden Best. der Alkaloide in  Multerkornfluidexlrakt kann das Vol. 
der Abscheidung m it M a y e r s  Reagens dienen. 10 ccm F lu idestrak t werden m it 
10 ccm A. u. 5 Tropfen verd. HC1 versetzt u. auf 5 ccm eingedampft. Man mischt 
m it 10 ccm W. u. versetzt 10 ccm F iltra t m it 2 ccm Reagens u. 4 g NaCl. Die Fl. 
wird in  eine Biirette gefiillt, der sich oben sammelnde Nd. soli nach 2 Stdn. mindestens
2 ccm einnelimen. (Apoth.-Ztg. 4 4 . 1534. 7/12. 1929. Hamburg, Apotheke desK ranken- 
hauses St. Georg.) H e r t e r .

R . A. Konnerth und R . E. Sehoetzow, Mitteilung uber die V. S. P . X.-Probe 
auf rhapontischen Bhabarber. Die Methode des amerikan. Arzneibuchs is t n icht zu- 
Yerlassig, sie Yersagt selbst bei reinem rhaponłischem Bhabarber. Zu empfehlen is t 
die Methode des D. A.-B. VI. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 1235—36. Dez. 
1929. Brooklyn, Lab. Y o n  E. R. S c ju ib b  & Sons.) H e r t e r .

H. Gfeller, Die quantitative Bestimmung atherischer Ole. Das Yom D. A.-B. VI. 
angegebene Verf. zur ąuantitatiYen Best. Yon uther. ólen in  Drogen ergab in  der H and 
des Vfs. gut reproduzierbare Werte. Von den Resultaten der zahheichen Bestst. ist 
erwahnenswert, daB es Vf. n icht gelang, von Fructus Juniperi Ware zu beschaffen, 
die den im D. A.-B. VI. geforderten Mindestgeh. yon 1%  ather. Ol besaB, ferner daB 
das Ol von deutschen u. schweizcr. Kamillen blau, von ungar. Kamillen griin u. Yon 
Kamillengrus braun m it widerlichem Geruch war. (Pharmac. Acta HelY. 4 . 200—201. 
30/11. 1929. Basel.) HERTER.

F. Trendtel, Kohlensdure- und Sauersloffbcider. Zur Beurteilung eines C 02- 
oder Oa-Bades geniigt n ieht die Angabe der cntwickelten Gasmenge, von groBer Be- 
deutung u. daher stets zu bestimmen ist die GróBe der Gasblasen. Je  feinperliger, 
destow ertvo lleristdasB ad . Auch dem Schaum wird groBer W ert beigemessen. (Apoth.- 
Ztg, 4 4 . 1534—35. 7/12. 1929. Dusseldorf.) H e r t e r .

Xavier Joseph Emile Caille, Marie Louis Amedee Jobin und Gustave 
Georges Joseph Yvon, Frankreich, Vorrichtung zur colorimetrischen Bestimmung 
des ps-W ertes von Losungen. Es werden 2 Lichtstralden gleicher Starkę erzeugt. 
Von diesen wird der eine S trahl durch die ais Vergleichsfl. dienende Lsg., der andere 
dureh die zu priifende Lsg. geschickt. Nach dem Durchgang werden die Strahlen 
mittels Prismen auf eine durchscheinende Flachę geworfen, so daB 2 nebeneinander 
Hegende Lichtflecke entstehen, dereń In tensita t m iteinander Yerglichen werden kann. 
Die Vergleichslsg. setzt sich aus einem sauren u. einem alkal. Anteil zusammen, die m it 
Indicatoren versetzt sind. Die beiden Lsgg., dureh die der eine Lichtstrahl hindurch- 
geht, befinden sich in  2 GlasgefaBen, die so zueinander angeordnet sind, daB die Dieke 
der einzelnen Fl.-Schicht verandcrt werden kann, wobei sich die Dicke der anderen 
aber so andert, daB die Summę beider Fl.-Sckichten immer dieselbe bleibt, die wiederum 
gleich der Dicke der zu priifenden Lsg. ist, durch die der andere L ichtstrahl hindurch- 
geht u. die ebenfalls m it einem In d ic a to r  yersetzt w o rd en  ist. Man Y erste llt nun das 
Verhaltnis der Dicke der beiden Priiflsgg. so lange, bis die Lichtflecke auf der durch- 
scheinenden Flachę gleiche Starkę haben. Dieses Verhaltnis gibt dann ein MaB fiir 
den pa-W ert der zu untersuchenden Fl. (F. P. 669 086 Yom 23/5. 1928, ausg. 
12/11. 1929.) H e i n e .
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August Leonhard Bernoulli, Physikalisch-chem isehes P rak tikum . S tu ttg a r t: F . E nke 1930.
(X II , 147 S.) gr. 8°. M. 7.— ; Lw. M. 8.60.

[russ.] A. P. Jegorow, M ethodik der M assen-B lutuntersuchungen. 2. Aufl. M oskau: S taats- 
vorlag 1930. (108 S.) R bl. 0.85.

N. Pestow, Bestimmung der Gasgeschmndigkeit und des Gasdruckes. Zur Dampfung 
der Manometeraussehlage bei der Messung standig schwankender Gasdrucke u. Gas- 
stromungen wird Yorgeschlagen, m it feinem Pulver gefiillte U-Rdhren vorzuschalten. 
(Journ . chem. Ind . [russ.: Shurnal ehimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1367. Sept. 
1929.) A n d r u s s o w .

J. Arthur Reavell, Hautclien- w id Sprilhtrochien. Die Konstruktion der Flachen- 
trockrier is t fiir alle Maschinen gleich u. w ird in  3 Abschm tten behandelt: Die Verff. 
der Zufiihrung der FI. zu der Trommol, die Trockentrommel u. die Messer zum Ent- 
fernen des getrockneten Materials. Den 2. Teil der Arbeit nim m t die ausfiihrliche 
Besprechung der Spruhtroekner ein. (Trans. Institu tion  chem. Engineers 6. 115—26.
1928.) W lLK E.

T. J. Horgan, Drehtrommellrcckner. Untersuchungsapp., Einmantel-, verbesserter 
Einmantel-, Zweimanteltrockner, Kombinations-. Zellen- u. PE IIE SO N -Trockner werden 
genau beschrieben u. ilire Wirkungsweise teilweise an  Diagrammen erlautert. Die 
Brórterung der Heizmittel, die Konstruktionsausbldg. u. d ie  Zusatzeinrichtungen 
bilden den SchluB der Arbeit. (Trans. Institu tion  chem. Engineers 6. 131—44.
1928.) W lL K E .

G. W. Riley, Vakuumtrochner. Die Vorteile des Vakuumtroeknens u. die typ. 
Bauweisen bilden den Gegenstand der Arbeit u. a. Farbtrockner, Mischtrockner fiir 
Massenverarbeitung, kontinuierlicher Trockner fiir kórniges Materiał, kontinuierliche 
Flachentrockner, Kondensationsanlagen u. Yakuumpumpe. (Trans. Institu tion  chem.

A. T. Henly, Tunnel- und Ofentrockmmg. Es werden behandelt: die Arten der 
Tunneltrockner, die hygroskop. Eigg. der Materialien, Berechnungen fiir Tunnel- 
trockner, allgemeine Betrachtung iiber die Teile der Trommeltrockner u. ein allgemeiner 
tjberblick iiber die Industrien (Wagen u. Automobile, Bader, Emaillieren, Kautschuk, 
Friichte, insbesondere Pflaumen, u. Trocknen von behandelten Papieren). (Trans. 
Institu tion  chem. Engineers 6. 102—14. 1928.) W lLKE-

J. W. Hinchley, Trocknen mittels Druck. Wenn der Wasseranteil nur die 
Zwischenraume zwischen den Teilchen ausfiillt u. auBerdem adsorbiertes u. absorbiertes 
W. vorhandcn ist, so ist das Durchtrocknen der einfachste u. billigste Weg zum Ent- 
fernen des groBten Teiles des W. Bei M aterialien m it Teilchen Yon kolloidaler Ab- 
messung ist es durch Druckanwendung móglich, den W.-Geh. auf 25%  zu reduzieren. 
Die Wrkg. der Filterpressen w ird dann erklart. Vf. gibt hierauf einen Beitrag zur Torf- 
entwiisserung. Es ist m it einer Presse moglich, aus dem Torf %  des anwcsenden W. 
zu entfernen, wenn der schleimige Charakter des Torfes durch Dampf zerstort u. der 
Druck auf 400 lbs je Quadratzoll erhoht wird. Die Arbeitsgrundlage dieser Presse 
ist der ahnlich, die bei der Speiseólindustrie angew andt wird. Die Presse besteht aus 
einer Reihe von 4 Zoll breiten Kamm ern, die m it Stempeln u. einem geeigneten Kopf, 
der beim Fiillen entfernt werden kann, Yersehen sind. Die Seiten der K am m ern sind 
m it Fiłtertiichern auf durchlócherten P latten  bedeckt. Vor der Druckanwendung 
wird Dampf durch die Filterflachen geblasen, erst in  einer Richtung, dann entgegen- 
gesetzt. Ain besten wird iiberhitzter Dampf benutzt (zusammen 4 Min. lang). — Bei 
der Herst. Yon Graphitpasten fiir das AusstoBen des Schlammes von Blcistiften kami 
m an den Wassergeh. durch Druck auf 25%  Yermindern. Fiir diese Gewinnung hat 
Vf. ebenfalls eine neuartige einfache Presse entworfen, die keine Tiieher verwendet. 
Die Pressen bestehen ąus einem vertikalen hydraul. Zylinder, der von einem PreB- 
zylinder fiir die Bleistiftmassen iiberragt wird. Die Flachę des Kolbcns in  dem obercn 
Zylinder ist 4-mal so groB wie die des Kolben in  dem hydraul. Zylinder. Der Kolben 
des PreBzylinders is t m it einer runden N ut Yersehen, die eine durchlócherte P latte 
m it einer porosen Porzellanplatte Yon rund %  Zoll Starkę tragt. Das dureh diese 
poróse P latte ausgeschiedene W. wird aus dem Kolben entfernt. (Trans. Institu tion

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Engineers 6. 145— 61. 1928.) W lL K E .

chem. Engineers 6. 127—30. 1928.) W lLK E.
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Stanley Cocliran Smith, London, Vorrichtung fiir  die unmittelbare Einfuhrung  
von Verbrennungsgasen in  zu erhitzende Fliissigkeiten, gek. durch einen Doppelmantel 
fiir das Vorwiirmen der Verbrennungsluft u. durch eine achsial hintereinander an- 
geordnete Misclikammer u. Verbrennungskammer, durch welche eine Zundkerze ein- 
gefiihrt wird, die m it eigenem Betriebsstoff u. L uft gespeist wird. Der Brenner findet 
Verwendung fiir die Wiirmebehandlung yon Fil., fur Schmelzprozesse, fur die Oxy- 
dation von Zn, fiir die H erst. von H 2S04, — u. von HC1, — oder von BaC03. (A .P . 
1730440 vom 4/5. 1925, ausg. 8/10. 1929. E. P rior. 12/5. 1924.) H o r n .

Deutsche Pyrotechnische Fabriken Akt.-Ges., Berlin, Vorrichtung zur Er- 
zeugung ton Druckgas fu r  Farbzerstaubung und dhnliche Zwecke, 1. dad. gek., daB das 
durch Entziindung einer Patrone erzeugte Treibmittel, z. B. Ammonnitrat u. Kohle, 
in einem nach auBen allseitig abgedichteten Vorratsraum untergebracht ist, der gleich- 
zeitig ais Druckraum dient. — 2. dad. gek., daB der Vorratsraum fiir das Treibmittel 
(den PreBling) durch eine Hiilse gebildet wird, auf der das Kopfstuck aufgęschraubt 
ist. — 3. gek. durch einen im Kopfstuck angeordneten Abzweigkanal, dessen Ab- 
dichtung nach auBen durch eine Platzmembran stattfindet, die m it einer durchbohrten 
Schraube an O rt u. Stelle festgehalten wird. (D. R. P. 488 075 KI. 75 e vom 15/4

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Crafton, Pennsylvania, 
Apparatur zur katalytischen Durclifiihrung exoihermer Oasreakłionen, insbesondere von 
Osydationsrkk., bestehend aus einem zylindr. Behalter, der in  eine Anzahl zentraler 
kreisformiger K am m em  eingeteilt ist; diese Kammern enthalten abwechselnd die 
Katalysatormasse u. eine Warmeausgleichkammer. Dazwischen liegen die Gas- 
zufuhrungskanale, in denen die Rk.-Gase sich Torwarmen, bevor sie in den Kontakt- 
Rk.-Raum stromen. Die Warmeausgleichkammern enthalten eine Fl., in die ge- 
schlossene Rohre hineinragen, die eine bei der Rk.-Temp. sd. Fl. enthalten. Die Warme- 
abfiihrung findet hiemach einesteils durch die Vorwarmung der Rk.-Gase u. durch 
den Verbrauch an Yerdampfungswarme innerhalb der m it Fl. gefullten Temp.-Aus- 
gleichsaggregate sta tt. (A. P. 1 7 4 1 309 vom 13/12. 1927, ausg. 31/12. 1929.) M. F. M.

Enzyklopadie der teclmischen Chemie. H rsg. von Fritz  Ullmann. 2., noubearb. Aufi. L fg. 21, 
Bd. 5, S. 1— 160. B erlin , W ien: U rban  & Schwarzenbcrg 1929. 4°. M. 8.— .

Gerhard Stampe, Was kann von einem, „chemischen“ Sauerstoff-Atemgerat verlangł 
u-erden? (Draeger-Hefte 1929. 1616—20. Juli/Aug. 1929.) F r a n k .

Alfred Stock, tlber das Umgehen mit Quecksilber. Vf. w arnt erneut vor fahr- 
lassiger Unterschatzung der Hg-Gefahr u. beschreibt SchutzmaBnahmen, die durch 
Einrichten g u t durchliifteter „ Quecksilberraume“ , eigenartige Anbringung der Appara- 
turen, Móbel usw. getroffen werden kónnen. (Ztschr. angew. Chem. 42. 999—1001. 
19/10. 1929. Karlsruhe.) R i e TZ.

Harrison S. Martland, Oewerbliche Vergiftungen bei Herslellung leuchtender 
Zifferblatter fiir  Uhren. Ausfiihrliche Darst. der Entstehung, Diagnose u. Therapie 
der Erkrankungen von Arbeitern, hauptsachlich Arbeiterinnen, in  Fabriken, die sich 
mit der H erst. von sogenannten leuchtenden Zifferblattem  befassen. In  erster Linie 
war das Verschlucken kleiner Mengen der unl. Sulfate des Radiums, Mesothoriums 
u. Radiothoriums infolge der schlechten Angewohnheit der Arbeiterinnen, den Pinsel 
mit anhaftender Farbę in  den Mund zu nehmen, schuld an den teilweise todlich ver- 
laufenen Intoxikationen. (Journ. Amer. med. Assoc. 92. 466—73. 552— 59. 9/2. 
Newark, N. J .) F r a n k .

Franz Blumenthal und Kaete Jaffe, Ober Oewerbeekzem durch sogenannten 
Bakelillack. Bakelitlack, die fl. Lsg. von Cumaronharz in Terpentinól, kann bei in- 
dividuell disponierten Menschen eine Hautentziindung hervorrufen, dereń Ursache 
auf eine Phenoluberempfindlichkeit beruht. (Med. Klinik 25. 1848. 29/11. 1929. 
Berlin, Charite.) F r a n k .

L. G. Irvine und A. Mavrogordato, Die Bergmannsschwindsucht im  Randgebiel. 
Die  ̂Arbeit behandelt Auftreten, Wrkg. u. Bekampfung der Gesteinsstauberkrankung 
(Silikosis) u. der Lungentuberkulose. (Journ. chem. metallurg. mining Soc. South

1928, ausg. 28/12. 1929.) E n g e r o f f .

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Africa 30. 163—68. N o t. 1929.) S p Li t t g e r b e r .
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Chester J. Farmer und P. Jeanette Crittenden, Eine Untersućkung uber den 
Kohlenoxydgehalt des Blutes von Stahlwerksarbeitem. Bei solchen Arbeitem, die taglich 
8 Stdn. in einer L uft m it Meinen Gehh. an CO sich aufhalten, erreicht das Blut eine 
mittlere Sattigung daran von 6—7°/o> etwas nach A rt der Behandlung wechselnd. 
Bei Ruckkehr dieser Arbeiter in die Fabrik nach 16 Stdn. Ruhe zeigt dereń Blut noch 
eine Sattigung von etwa 2%. Erholung u. Bewegung in frischer L uft befórdern die 
Ausscheidung des CO. Die langere CO-Zuriickhaltung gegenuber Beobachtungen bei 
akuten CO-Vergiftungen scheint physiolog. Ursachen zu haben. (Journ. ind. Hygiene
11. 329—3B. Dez. 1929. Chicago, 111., Univ.) G r o s z f e l d .

H .E . Shiver, Ghemischer Krieg: I. Geschichte, Begrenzung undZukunftsaussichten.
(Journ. chem. Edueation 6. 2147—59. Dez. 1929. Spartanburg, South Carolina, 
Converse Coli.) __________________  L e s z y n SK I.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., (Erfinder: Rudolf Seidler, 
Bitterfeld), Verfahren zum Lóschen von Branden von Braunkohlenstaub unter Ver- 
wendung von Halogenderiw . der aliphat. KW-stoffe ais Lóschmittel, dad. gek., daB 
man das Lóschmittel in gesclilossenem, ruhigem Strom in die brennende M. einlaufen 
laBt. (D. R. P. 489 563 KI. 61 b vom 21/12. 1924, ausg. 17/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Pyrene-Minimax Corp., Delaware, iibert. von: Hans Burmeister, Berlin, Iler- 
stellung eines Schaummittels fiir Feuerloschzwecke, bestehend aus 75 bis 90 Teilen 
A1j(S04)3 u. 25 bis 10 Teilen einer Saure, z. B. Wein-, Citronen- oder Ozalsaure, unter 
Zusatz von Alkali. Das Prod. bildet m it W. Schaum. (A. P. 1732 218 vom 27/10.
1927, ausg. 22/10. 1929. D. Prior. 24/4. 1924.) M . F. Mu l l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
AusschuB fiir Wasserreinigung und Wasseraufbereitung, Studien iiber die 

Wirksamkeit der Chlorbehandlung. Die baktericide Wrkg. ist abhangig von der Zeit, 
Temp. u. der Menge der Cl-adsorbierenden Substanzen des W. (Publ. Works 61.
26—28. Jan .) Sp l i t t g e r b e r .

A. Pritzkow, Der gegenwdHige Stand der Abwasserreinigung in  England und 
Scholtland. (KI. M itt. Ver. Wasser-, Boden-, Lufthygiene 6- 1—53. Jan . Berlin-Dahlem, 
PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) S p l i t t g e r b e r .

C. E. Keefer und Herman Kratz, jr., Vergarung von Abica-sserschlamm; Fest- 
stellung ihres Optimums des j>h wnd df.r Temperatur. I n  Laboratoriumsverss. konnte 
nachgewiesen werden, daB die Vergarung des Abwasserschlammes von Baltimore 
bei pH-Werten von 6,8— 7,6 u. Tempp. von 28° innerhalb 30 Tagen am besten vor 
sich ging. (Engin. News-Record 102. 103— 05. 17/1. Baltimore, Md. Wasser- 
werke.) S p l i t t g e r b e r .

John F. Norton, Die verw<dtungstechnische Bedeutung vorgeschlagener Abande- 
rungen in  den Einheitsmethoden der Wasseranalyse. Besprechung der wichtigstcn Ab- 
anderungsyorschlage, insbesondere fiir Kesselspeisewasseranalyse, Phenolbestst. in W. 
u. Abwasser, Analyse der bei der Wasserreinigung verwendeten Chemikalien, bakteriolog. 
Verff. (Amer. Journ. publ. H ealth 20. 27—33. Jan . D etroit, Mich., Dep. of Health.) Gr>.

L’Ultrafiltre Septina, Fi'ankreich, Verfahren zum Filtrieren von TrinJcwa-sser, 
ohne daB dieses die haufige Emeuerung des Filterm aterials erfordert, dam it das W. 
nicht einen unangenehmen fauligen Geschmack annimmt. Das Yerf. besteht darin, 
daB das Filterm aterial m it einer Schicht von Metallhydroxyden, z. B. des Mn, Zn, Ag, 
oder m it einer Schicht von kolloidalem Silber iiberzogen wird, was den Zweck hat, 
um die abgelagerten Keime, Bakterien etc. sof o rt abzutoten, dam it diese nicht auf 
der Filtcrschicht noch weiter fortleben u. dabei sich zersetzen, so daB 1. Prodd. ent- 
stehen, die nachher dem W. den unangenehmen Geschmack verleihen. (F. P. 672 744 
vom 24/7. 1928, ausg. 6/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Permutit Co., ubert. von: Carl H. Nordell, F o rt Waye, Indiana, V erfahren  
und Apparatur zum ununterbrochenen Weiclimaclien von Wasser. Das W . wird in einer 
langgestreckten senkrechten Kammer einem Strom eines feinen Zeolithen entgegen- 
gefuhrt, der sich am Boden ansammelt u. von dort in ein gesondertes RegeneriergefaB 
gelangt, um dann in den Rreislauf zuriickgefuhrt zu werden. An H and einer Zeichnung 
ist die App. u. der Gang des Verf. ausfiihrlich beschrieben. (A. P. 1740199 vom 
15/5. 1922, ausg. 17/12. 1929.) M. F. M u l l e r .
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Josef Muchka, Osterreich, Transportable Apparatur zum Sterilisieren von W asser 
durch Bebandlung m it Cl2 in ununterbrochenem Arbeitsgang u. durch Ausfallen der 
organ. Stoffe. Durch Depolarisieren werden die letzten Anteile Cl2 zur Einw. gebracht. 
An Hand einer Zeiehnung ist die App. u. das Verf. beschrieben. (F. P. 671746 vom 
20/3. 1929, ausg. 18/12. 1929. Oe. Prior. 7/12. 1928.) M. F . M u l l e r .

Vero£fentIichungen d. Zentralverbandes d. preufi. Dampfkessel-tJberwachungs-Vereine. B d . '6 . 
H alle  a. S. [B erlin: VD I-Verlag in  Kom m .] 1929. (95 S.) 4°. [Um schlagt.] 1. RudoIE 
K ruchen, Die m aschinelle E ntfernung  des K esselsteins aus Dam pfkesseln. 2. Willy 
Dorrseheidt: D ie K ohlenstaubfouerung u n ter Dam pfkesseln. 3. Nikolaus Christmann 
und  Hans B urm eister: U ntersuckung von L autalflaschcn fu r Sauerstoff - B ettungs- 
gerate. 4. Nikolaus Christm ann: U ntersuchungen von SchwciBverbindungon an  Alu- 
m inium stahlen . 5. Nikolaus Christmann: Prufung von Roliren aus ICruppschem  Chrom- 
M olybdanstahl auf ihre E ignung ais Kessolrohre. 6. K arlH ofer: W esenund labora to rium s- 
maBige Pru fung  von K esselinnenanstrichm itteln . M. 11.50; L\v. M. 14.75.

V. Anorganische Industrie.
— , Schwefelsdurefabrikation. Beschreibung der Anlage Broken Hill Associated 

Smelters der Electrolytic Zinc Company of Australasia in  Port Pirie, Sudaustralien. 
Beschreibung einer Kóntaktschwefelsaurefabrik zur Aufarbeitung von Zink- u. Zink- 
schlammkonzentraten. (Mining Rev. D pt. Mines, South Australia 1927. Nr. 46. 60—67. 
Nr. 48. 58—63.) R. K. M u l l e r .

— , Schwefelsaurefabrika tion in  Sudaustralien. Beschreibung der Anlage der Wallaroo- 
Mount Lyell Fertilisers Company in  Birkenliead, S . A. (Vgl. vorst. Ref.) Die an die 
Zinkerzrostung angeschlossene Kóntaktschwefelsaurefabrik ist m it einer Superphosphat- 
anlage verbunden. Eingehende Beschreibung. (Mining Rev. Dpt. Mines, South Australia
1928. Nr. 48L 48—58.) . R. K. M u l l e r .

Mototaro Matsui und Tomonosuke Sakamaki, tiber den Kammerprozefl. 18. Ge- 
samt- und differentielle Warmebilanzen des Gloverturms. (17. vgl. C. 1929. II . 2234.) 
Warmebilanzen unter besonderer Beriicksichtigung der Warmestrahlungsfaktoren. 
(Journ. Soc. chem. Ind ., Japan  [Suppl.] 32. 193 B—96 B. Ju li 1929. Tokyo, Univ., 
u. Dai Nihon Zinzo Hiryo K. K.) R. K . M u l l e r .

J. Y. Yee, Reaktionsgefafi fu r  dieOxydation non Ammoniak mit reinem Sauerstoff. 
Der beschriebene App. is t aus Al hergestellt u. besteht aus zwei Teilen, zwischen denen 
das katalysiercnde P t  oder Pt-Rh-Netz sich befindet. Die auBeren App.-Teilo sind 
wassergekiihlt. Die dem Netz anliegenden Teile sind m it konzentr. Ringen ausgefiillt, 
die naeh dem Netz spitz zulaufen, u. dadurch einen Rk.-Raum von beschrankter Aus- 
dehnung freilassen unter guter W armeableitung. Die auf fl. N20 4 berechnete Ausbeute 
ist a m  hochsten bei 0 2: NH3 =  7 :4 , sie erreieht 94,1%. Die heiBeste Stelle des Netzes 
hat ca. 850—900°. Bei VergróBerung des Rk.-Raumes durch Entfernen der beiden 
Teile Y o n einander sinkt der Umsatz erheblich, ebenso  wenn die Wasserkuhlung durch 
Luftkiihlung oder einfache Abstrahlung ersetzt w ird . (Ind. engin. Chem. 21. 1024— 26. 
Nov. 1929. W ashington, Bureau of Chem. and Soils.) R . K . M u l l e r .

Junius D. Edwards und Ralph B. Mason, Die Tonerdeherstellung m it ihren 
augeiiblicklichen Aussichten. Bei dem alkal. Verf. gibt es 2 allgemein benutzte Richtungen, 
um die Natriumaluminatlsg. zu gewinnen. In  dem BAYER-Verf. wird der Bauxit 
unter Druck m it h. NaOH behandelt. Im  anderen Falle wird der B auxit m it Na2C03 
in einem Ofen oder einem Drehofen bis zur Bldg. von festem N atrium alum inat erhitzt, 
das dann ausgelaugt wird. Das Eisenoxyd des Bauxits ist in  der Lsg. unl., es wird 
abfiltriert. Der S i02-Geh. des Bauxits ist im Gegensatz zum Fe sehr wichtig, da er 
starkę Verluste an  Na2C03 u. A120 3 verursacht, denn es bildet sich unl. Na-Al-Silicat, 
das in  den Riickstand geht. Mit jedem Pfund S i02 im B auxit gehen 1,1—2 Pfund 
A120 3 u . 1— 3 Pfund Na2C03 verloren. In  Amerika werden noch Bauxite m it 7%  S i02 
vcrarbeitet. Vor der eigentlichen Behandlung wird der Bauxit getrocknet u. gemahlen. 
Das Mahlen is t notwendig, dam it das Zerkleinern auf ein feines Pulver gelingt (80 bis 
100 Masehen). E in  hohes Erhitzen auf 350— 400° is t nicht yorteilhaft, da die A120 3 
leicht weniger 1. werden kann. Die gewonnene alkal. Lsg. wird vor dem Filtrieren 
v°rd. Neuerdings wird eine Digerierung m it Lsgg. niedriger ais 1,4 D. bei 170° emp- 
fohlen. Sie wird in  Stahlbehaltern durchgefiihrt, die m it Dampf un ter Druck beheizt 
werden u. eine Ruhrvorr. besitzen. Bei der Al20 3-Fallung muB darauf gesehen werden, 
daB moglichst wenig feine oder pulverformige Krystalle entstehen, da diese bei der
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anschlieBenden Calcinierung starkę Flugstaubyerluste usw. yeranlassen. U nter den 
yielen anderen Verff. ist das von P e d e r s e n  ganz gut. Es schmilzt eine Mischung 
von Eisenerz, Koks, Kalk u. Bauxit oder anderen Al20 3-haltigen Materialien, um eine 
geschmolzene Calciumaluminatschlaeke m it 30—50°/o A120 3 u. nur 5—10% S i02 zu 
erhalten. Wenig S enthaltendes Fe wird ais Nebenprod. gewonnen. Das A120 3 der 
Schlaeke wird mittels Na2C 03-Lsg. ausgezogen, am besten is t es, eine 3—8%ig. Na2C03- 
Lsg. m it 0,3—0,8%  NaOH zu verwenden. {Chem. metallurg. Engin. 36. 674—77. 
Nov. 1929. New Kensington [P a .] ,  Aluminium Co. of America.) W lLK E.

J. H. Frydlender, Das Strontium und seine Sake. Zusammenfassende Abhand- 
lung iiber das York., die Gowinnung u. die Verwendung. (Rev. Produits chim. 32. 
745—48. 15/12. 1929.) Ju m g .

A. V. Udell, Quecksilber und seine Verwendungsarłen. (Chemicals 32. Nr. 25.
10—11. 16/12. 1929. — C. 1930. I. 1038.) S i e b e r t .

R. Brauns, Die Bestimmung von Schmucksteinen nach ihrer Dichte. Durch Best. 
der D. laBt sich unter Berucksichtigung der Farbę jeder Schmuckstein sicher bestimmen. 
Die Methoden zur D-Best. werden erortert, u. es wird eine Zusammenstellung der 
D-W erte durchsiehtiger Schmucksteine gegeben. (Dtsch. Goldschmiede-Ztg. 32. 456 
bis 459. 19/10. 1929. Bonn.) J u n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Rudolf Wietzel, 
Leo Schlecht, Ludwigshafen a. Rh., und Otto Kohler, Mannheim, Konzentrieren 
und Destillieren von Wasserstoffsuperoxydlósungen. (A. P. 1738 625 vom 18/1. 1927, 
ausg. 10/12. 1929. D . Prior. 18/1. 1926. — C. 1927. I- 2467 [E. P . 264 535].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung non Schwefelsdure 
aus Gips. Der bei der Einw. von H 2S 0 4 auf Phosphate entstandene Gips wird durch 
Dekantieren gewaschen, getrocknet u. nach Mischung m it Kohle u. Tonerde auf Zement 
verarbeitet. Die hierbei gewonnene H2S 04 kann ohne besondere weitere Reinigung 
zum AufschlieBen weiterer Phosphatmengen benutzt werden. (F. P. 672 811 vom 
8/4. 1929, ausg. 7/1. 1930. D. Prior. 13/4. 1928.) D r e w s .

Jacob Liitjens, Deutschland, Zerstauben von Fliissigkeiten, insbesondere non 
Schwefelsdure. Die Zerstaubungskammer ist gegen die AuBenluft hermet. abgeschlossen 
durch mehrfache Fl.-Verschliisse. Zur Abdichtung dient die zur Zerstaubung gelangende 
FI. (F. P. 672 046 yom 25/3. 1929, ausg. 21/12. 1929.) D r e w s .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Chlor- und Bromwasser- 
stoff. Bei der direkten Herst. von HCl oder H Br durch Verbrennen yon Cl2 bzw. Br2 
m it H 2 kann man s ta tt der iiblichen Brenner aus geschm. Quarz aueh solche aus Cu 
oder dieses enthaltenden Legierungen benutzen, sofem m an fiir eine ausreichende 
Geschwindigkeit der den Brenner durchstrdmenden Gase sorgt. Aueh die Konden- 
sationskammem kónnen aus Metali bestehen, wenn man hierbei m it auBerer Kiihlung 
arbeitet. (F. P. 672795 vom 8/4.1929, ausg. 7/1. 1929. D . Prior. 2/6. 1928.) D r e w s .

Atmospheric Nitrogen Corp., Solvay, N. Y., iibert. von: Joseph G. Dely, 
Syracuse, N . Y., Herstellung von synihetischem Ammoniak. (A. P. 1739 217 vom 19/9. 
1923, ausg. 10/12. 1929. — C. 1 9 2 5 .1. 747 [E. P. 222 137].) D r e w s .

A. F . Meyerhofer, Zurich, Herstellung von Ammoniak und Natriumcarbonat aus 
Kalkstickstoff. (Schwz. P. 132794 vom 1/7. 1926, ausg. 1/7. 1929. Oe, Prior. 4/7.
1925. Zus. zu Schwz. P. 123925; C. 1928. II. 3488. — C. 1930. I. 876 [A. P. 
1 737 297].) D r e w s .

HerculesPowder Co., V. St. A., Herstellung von Salpetersdure. Die von yerdiinnen- 
den Beimengungen mSglichst befreiten stickoxydhaltigen Gase werden unten in einen 
vertikalen u. im Verhaltnis zur Breite sehr hohen m it Fiillkorpem ausgesetzten u. mit 
AuBenkiihlung versehenen Turm geleitet. Die Hohe des Turmes betragt z. B. 9—12 m 
bei einem Durchmesser von 20—35 cm; ais Fiillkorper dienen GlaszyMnder, die im 
Innem  noch m it unregelmaBig gestalteten Quarz- oder Porzellanstuclcen veraelien sind. 
Das oben in  den Turm in regelbarer Menge zustromende W. lauft an den Fiillkorpern 
unter haufigem Richtungswechsel in  auBerst diinner Schicht langsam herunter. Die 
ablaufende H N 03 soli eine Konz. yon mindestens 60% aufweisen. (F. P. 672145 
vom 27/3. 1929, ausg. 23/12. 1929. A. Prior. 28/1. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen von Phosphorsaure. 
Bei der elektrolyt. Reinigung yon HaPO., benutzt m an K athoden aus Cu, Ag, Cr, P t 
oder Ta, wobei die Stromdichte weniger ais 1 Amp. je qcm betragen soli. Die Yer-
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unreinigungen scheidcn sich ais Schlamm ab. Die Siiure wird nicht reduziert. (E. P. 
319 656 Tom 25/7. 1929, Auszug vcro£f. 20/11. 1929. Prior. 25/9. 1928.) D r e w s .

Albert Fritz Meyerhofer, Ziirich, iibert. von: Max Buchner, Hannoyer-Kleefeld, 
Zersetzwng komplexer kieselfhwricasserstoffsaurer Salze. (A. P. 1730 915 vom 23/3. 
1926, ausg. 8/10.1929. D . Prior. 24/3.1925. — C. 1928. I I .  1372 [Aust. P. 6463].) D r e w .

ćdouard Urbain, Frankreich, Aktm eren von Absorptionskohle. Aus oder m it 
Hilfe von S-haltigen Materialien hergestellte Absorptionskohlen weisen eine geringe 
Wrkg. auf. Um diese zu erhóhen, m acht man den weder durch Dest. noch durch Ex- 
traktion zu beseitigendcn S durch Zusatz von S bindenden Metallen, z. B. Fe, zweck- 
milBig in Form ihrer Chloride, unscliiidlich. Die Kohle wird m it den entsprechenden 
Salzlsgg. impragniert u. calciniert. (F. P. 672731 vom 23/7. 1928, ausg. 6/1.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt, iibert. von: Siegmar Miinch. 
Wolfen, Kreis Bitterfeld, Herstellung von Gegenstnnden aus gesćhmolzener Kohle. (A. P. 
1736 832 vom 24/2. 1926, ausg. 26/11. 1929. D. Prior. 30/6. 1925. — C. 1926. II.

Maria Casale-Sacchi, Rapallo-Genua, iibert. von: Luigi Casale f, Rom, Her
stellung eines Gemisclies von Kohlenoxyd und Wasserstoff aus Kohlenu-asserstoffen. 
(A. P. 1734559 vom 14/4. 1927, ausg. 5/11. 1929. I t.  Prior. 20/4. 1926. — C. 1928.
I. 2118 [F. P. 632 660].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Wasserstoff. 
Bei der Herst. yon H , durch Behandeln von CH4 m it W.-Dampf miissen solche Be- 
dingungen eingehalten werden, daB das Endprod. noch 2— 15°/0 CIi4 aufweist. Letzteres 
wird durch Waschen m it Lósungsmm. oder durch Behandlung m it Luft bzw. 0 2 ent- 
fernt. Das CO wird durch W.-Dampf in C 02 iibergefuhrt, das durch Lósungsmm. 
beseitigt wird. (E. P. 319 957 vom 18/10. 1928, ausg. 24/10. 1929.) D r e w s .

L’Oxyhydri<iue Franęaise, Frankreich, Herstellung von Wasserstoff. Ein fur 
dić Herst. yon H 2 aus NaOH u. Ferrosilicium geeignete stationare oder transportable 
Anlage besteht aus einem m it Riihrwerk yersehenen Gaserzeuger, in  den aus einem dam it 
verbundenen u. dariiber angeordneten GefaB mittels einer rotierenden Scheibe das 
Ferrosilicium gebracht wird. Das aus dem Erzeuger entwcichende Gas durchstróm t 
einen m it einer Zufiihrungsmóglichkeit fiir NaOH u. W. yersehenen Dom, in dem sich 
etwa gebildeter Schlamm absetzt. Nach dem Passieren einer zur Abscheidung des 
mitgerissenen W. dienenden Vorr. wird der H 2 seiner Best. zugeleitet. Die gesamte 
Anlage arbeitet unter Druck, so daB entsprechende Sicherheitsventile yorhanden 
sind. (F. P. 672 060 yom 25/3. 1929, ausg. 23/12. 1929.) D r e w s .

Bayerische Stickstoffwerke Akt.-Ges., Berlin {Erfinder: W. N. Ipatieff, 
Petrograd), Herstellung von Phosphorsaure und Wasserstoff. (F. P. 670 338 yom 26/2. 
1929, ausg. 27/11.1929. D . Prior. 24/3.1928. — C. 1929. I I . 925 [E. P . 308 598].) D r e w s .

Societe d’fitudes Chimiąues pour 1’Industrie, Genf, Loslichmachen von in  
Silicaten enthaltenen Kaliverbindungen. Die unl. komplexen Kalisilicate werden im 
Autoklaven unter Druck m it CaO enthaltendem CaCN2 in.Ggw. von W. behandelt. 
Es entsteht NEL, u. eine K 2C03 enthaltende Lsg., wahrend der Riickstand ais Zement 
yerwendet werden kann. (Schwz. P. 131 811 yom 9/1. 1928, ausg. 1/8. 1929.) D r e w s .

Hooker Electrochemical Co., iibert. yon: Albert H. Hooker und William  
Judson Marsh, Niagara Falls, New York, Reinigung non Atznatron. Die bei der 
Elektrolyse yon NaCl-Lsgg. erhaltene Fl. wird zunachst auf einen Geh. von 40—46%  
NaOH gebracht; sie muB in bezug auf NaCl fiir eine Temp. yon 30° gesatt. sein. Man 
verd. m it W. u. kiihlt, wobei sich NaOH - 3V2 H„0 abscheidet. (A. P. 1733 879 vom 
12/8. 1926, ausg. 29/10. 1929.) * D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Staib, B itter
feld), Uberfiihrung von Oxyden in  wasserfreie Chloride. (D. R. P. 480 079 KI. 12n
vom 7/3. 1926, ausg. 26/7. 1929. — C. 1927- II. 2417 [E .P . 275116].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D e u tse h la n d  (E rfin d e r: Heinrich Specketer, 
Fritz Rossteutscher u n d  Conrad Rosenberg), Tonerde-, Salzsaure- und Alkaliwr- 
Undungen. (Japan. P. 79 299 yom 9/7. 1927, ausg. 11/1. 1929. —  C. 1928. I I .  1253 
[F. P . 639 177].) Im a  d a  u n d  E n g e r o f f .

Jean Charles Seailles, Paris, Herstellung von Aluminiumoxyd. (Aust. P. 12513/ 
1928 vom 27/3. 1928, ausg. 21/5. 1929. — C. 1928. II . 1807 [E. P . 293 392].) D r e w s .

G. A. Blanc, Rom, Herstellung von Aluminiumoxyd. H ydrat. A1(Ń03)3 wird

1930.) D r e w s .

2215 [E. P. 254 679].) H e i n e .



bei n. Druck auf 140—180° erhitzt. Hierzu vgl. E . P . 304 289; C. 1929.1. 2569. (E. P. 
319850 vom 6/7. 1928, ausg. 24/10. 1929.) D rew s.

West End Chemical Co., Oakland, ubert. von: Henry D. Hellmers, Westend, 
Califomien, Gewinnung von Borax aus Langen. Laugen, die neben N a2B40 7 noch 
Na2C03 enthalten, -werden m it C 02 behandelt, bis das gebildete NaH C03 ausgefallt 
u. Na2B40 7 in freie H 3B 0 3 iibergefuhrt ist. Man filtriert vom NaHC03 ab, fiigt zweeks 
Bldg. "von Na2B40 7 die entsprechende Menge N a2C03 zu u. lii-Bt in geeigneter Weise 
auskrystallisieren. (A. P. 17 3 3  537 vom 26/10. 1927, ausg. 29/10. 1929.) D r e w s .

Soc. Generale Metallurgiąue de Hoboken, Hoboken, Belgien, Reinigen von 
Arsenał- oder Stannatlosungen von Antim on und Blei. Die zu reinigenden Lsgg. werden 
m it Reduktionsmitteln, vorzugsweise Sn oder SnCl2( yermischt, welche P b  u. Sb 
fallen. (Holi. P. 20 653 yom 16/3.1927, ausg. 15/10. 1929. E. Prior. 7/5. 1926.) Kum.

Deric William Parkes, Ryders Green, West Bromwich, und Herbert William 
Robinson, Birmingham, Losen von Bleicldorid. (A . P . 1 740 312 vom 31/10. 1928, 
ausg. 17/12. 1929. E. Prior. 17/2. 1928. — C. 1930.1. 877 [E. P. 305827].) D r e w s .

Kemet Laboratories Co., Inc., New York, ubert. yon: Hugh S. Cooper, Cleve- 
land, Ohio, Herstellung von Thoriumhydrid. Zur Herst. yon Th-Legg. geeignetes ThH, 
wird erhalten durch Erhitzen yon reinem Th-Pulver in H 2 bei zwischen 300 u. 450° 
liegenden Tempp., yorzugsweise bei 300 bis 375°. (A. P. 1730 723 vom 3/10. 1925, 
ausg. 8/10. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung konzentrierter 
Lósungen von Titansulfat w id Titanylsuljat. In  eine erhitzte Lsg. yon Orthotitansaurc 
in H 2S 04 gibt man entweder H 2T i0 3 oder Orthotitansaure bzw. ein Gemisch beider. 
Die entstandene Lsg. wird im Vakuum, gegebenenfalls unter Ruhren, bis zur ge- 
wiinschten Konz. eingedampft. (F. P. 672142 vom 27/3. 1929, ausg. 23/12. 1929.
D. Prior. 4/4. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Titanylsuljat 
und Titansulfat. (F. P. 671639 vom 18/3. 1929, ausg. 16/12. 1929. D . Prior. 3/4.
1928. — C. 1929. I I .  2712 [D. R . P . 479 491].) D r e w s .

N. V. Philips Gloeilampenfabriken, ubert. von: Anton Eduard Van Arkel 
und Jan Hendrik de Boer, Eindhoven, Losen und Trennen von Zirkon- und Hafniuni- 
salzen. Die Phosphate von Hf u. Zr werden m ittels freier Osalsaure in Lsg. gebracht; 
sie kónnen daraus durch gegebenenfalls mehrmalige fraktionierte Fallung, z. B. mit 
HCI oder A., wieder gewonnen werden. (A. P. 1718 616 vom 11/5. 1925, ausg. 25/6.1929. 
Holi. Prior. 8/6. 1924.) D re w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., iibert. von: Martin Miiller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Eisencarbonyl. Zu D. R . P . 442 718;
C. 1927. I. 2788 ist noch nachzutragen, daB das yerwendete CO durch einen das Fe
enthaltenden yertikalen Ofen geleitet wird, u. zwar von oben nach unten. (A. P.
1725 619 vom 19/10. 1925, ausg. 20/8. 1929. D . Prior. 5/1. 1925.) D re w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., ubert. yon: Martin Miiller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., und Anneliese Kossuth, Mannheim, Haltbarmachen 
von EisencarbonyUosungen. D a Fe(C0)5 lichtempfindlich ist, schiitzt m an solches ent- 
haltende Lsgg. yor Zersetzungserscheinungen durch Zugabe organ. Farbstoffe; es 
geniigen bereits Mengen yon 0,001—0,01%. Diese Methode eignet sich insbesondere 
fur in  KW-stoffen gel. Fe(CO)s. (A. P. 1722076 vom 22/4. 1925, ausg. 23/7. 1929.
D. Prior. 5/12.1924.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Behandlung von Metall-pnker. 
Z. B. durch therm. Zers. von Carbonylen erhaltene Metalle werden bei erhohten Tempp- 
m it Oxydationsmitteln, wie 0 2, Luft, W.-Dampf, behandelt, so daB die darin  enthaltenen. 
m it 0 2 fliichtige Verbb. ergebende Yerunreinigungen entfernt werden. (E. P . 322 082 
yom 17/11. 1928, ausg. 19/12. 1929.) D re w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Schwermetall- 
pulvem. Man zerreibt die durch therm . Zers. der betreffenden Carbonyle erhaltencn
Prodd. (Hierzu ygl. Zusatz-F. P . 33 811; C. 1929. H . 2260.) (E. P. 322 039 yom 28/9.
1928, ausg. 19/12. 1929.) DREWS-

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
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P. P. Budników , Zur Frage der Beschaffenheit der Glaswannensteine. (Kerain. 
Rdsch. 37. 862—64 19/12. 1929. — C. 1930. I. 879.) SalmaNG.
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Alfred Holter, Die Zementindustrie von heute. Vortrag. Ubersieht iiber den 
heutigen S tand der Zementindustrie u. kurze Besehreibung der Portlandzementfabrik 
Dalen, Brevik (m it Abbildungen). (Teknisk Ukeblad 77. 14—20. 9/1.) M a y e r .

P. P. Budników, Uber die Abhangigkeit der Wa-sserlóslichkeit der in  Lehm und 
lxramischen Massen enthalłenen loslichen Stoffe von der Gluhtemperatur. Die geringen 
Mengen in  W. 1. Stoffe, die im Lehm enthalten sind, bestehen yorwiegend aus bas. 
Silicaten, Sulfaten yon Ca, Mg, Al, Fe, bas. Chloriden usw. Die Ggw. dieser Stoffe 
hat einen gewissen EinfluB auf die P lastizitat, W.-Aufnahmefahigkeit, Trocknungs- 
geschwindigkeit u. a. m. u. bewirkt zuweilen beim Brennen die Bldg. von Flecken 
an der Oberflache. Mittels Leitfahigkeitsmessungen wird die W.-Lóslichkeit von Lehm, 
Kaolin u. keram. Massen in  Abhangigkeit yon der Temp. bestimmt. — Erhohung 
der Gliihtemp. yerringert die Loslichkeit. Das ungleiehartige Verh. der einzelnen 
Massen begriindet Vf. m it der Annahme der Einw. zwisehen den Einschliissen wahrend 
des Gliihens u. den daraus entstehenden 1. u. unl. Stoffen. So geht CaC03 bei bestimm ter 
Temp. in  CaO uber, das in  W. hydratisiert u. sich auflóst. Der in  manchen Erden 
enthaltene P y rit wird zuweilen bei hoher Temp. nicht yoLLstandig zers., bei langerem 
Liegen an  der L uft oxydiert u. z. T. in  1. Stoffe yerwandelt. (Ukrain, chem. Journ. 
[ukrain.: Ukraiński' chemitsehni Shurnal] 4. Techn. Teil. 205—13. 1929. Charków, 
Lab. f. Miner. Technol. d. T. H.) G u r i a n .

Vladimir Skola, Uber die Silicate in  der chemisclien Industrie, inśbesondere uber 
ihre Widerstandsfahigkeit gegen chemische Reagenzien. Die iiblichen Methoden zur Best. 
der Widerstandsfahigkeit keram. Materialien geben kein richtiges Bild yon dem wahren 
Wert. Die Prufung durch Behandłung m it Schwefelsaure (nach K a l l a u n e r  u . B a r t a ) 
gibt Werte, welche im Verhaltnis zur Hóhe der Brenntemp. stehen, wenn die Unters. 
an Materiał ahnlicher physikal.-ehem. Zus. yorgenommen wird. Verwendung von HC1 
oder H N 03 gibt keine Werte, die in Verhaltnis zur Brenntemp. stehen. Es wird eine 
neue Methode angegeben, gemafi welcher 30 Formlinge aus dem zu untersuchenden 
Materiał hergestellt, dayon 10 im unyeranderten u. 20 nach Einw. chem. Agenzien auf 
Druckfestigkeit u. a. untersucht werden. (Chemicky Obzor 4. 281—86. 317—27. 31/10. 
1929.) Ma u t n e r .

Frederick William Atack, Kingston, Kanada, Herstelhmg von nichtsplitterbarem 
Glas. (D. E. P. 484146 KI. 39 b yom 26/1. 1926, ausg. 11/10. 1929. E .P rio r. 26/1. 
u. 24/10. 1925. — C. 1929. I I .  2813 [F . P. 657 333].) F r a n z .

Maurice Benoit, fidouard Girardot, Maurice Girardot und Augustę Saguet, 
Frankreich, Bindemittel. Mischungen von S i02, Kieselgur, MgO, CaS04, Talkum, 
Asbest u. BaCl2 werden zu Gemengen von Magnesiumchloridlsg. u. CH20  gegeben. 
In Verb. m it Holzmehl o. dgl. finden die Massen zur Herst. von FuBbodenbelagen Ver- 
wendung. (F. P .  669 208 yom 6/2. 1929, ausg. 13/11. 1929.) K u h l in g .

Dr. Alexander Wacker, Ges. fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., 
Miinchen, Bindemittel. (Scłiwz. P. 132 244 yom 16/12.1927, ausg. 17/6.1929. D. Priór. 
21/12. 1926. — C. 1928. I. 1694 [E. P . 282 458].) K u h l in g .

Flintkote Co., Boston, Mass., V. St. A., Dacltdeckungsmaterial aus wasserfester 
Grundlage mit kórnigem Belag, dad. gek., daB die Zwischenraume zwisehen den Belag- 
teilchen durch einen Metalliiberzug abgedeckt werden. Ais Unterlage fiir den gal- 
yąnisch aufgebrachten Metalluberzug dient eine elektr. leitende Zwischenschicht, 
die nach dem Auftragen yon den Flachen, an denen sie nicht haftet, z. B. durch Ab- 
stauben entfem t wird. Die leitende Zwischenschicht wird galyan. auf die Grundlage 
aufgetragen, der Belag wird durch die Zwischenschicht in die Grundlage eingewalzt u. 
der Metalluberzug wird auf die zwisehen den Belagteilchen stehengebliebenen Flachen 
der leitenden Zwischenschicht aufgetragen. An Hand von Zeichnungen ist die App. 
naher beschrieben. (D. R . P. 489103 KI. 55 f yom 10/7. 1926, ausg. 14/1. 1930. 
A. Prior. 16/7. 1925.) M. F . M u l l e r .

[russ-3 D. N. Polobojarinow, EinfluB yon Kalkeinschlussen auf die Q u a lita t der ro ten  Ziegel.
Moskau: Staatl.-techn. Verlag 1930. (27 S.) Rbl. 0.60.

V H . Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Alexandr Kissel, Chemisch-physiologisches Wesen und kurze Besehreibung der 

Grundrichtungen, welche zur Produktionserliohung der landioirtschaftliclun Pflanzen
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fiihren. Eingehende Darlegung m it Abbildungen iiber Wrkg. verschiedener Diinge- 
m ittel auf das Pflanzenwachstum. (Chemicky Obzor 4. 347—50. 382—86. 31/12. 
1929.) M a u t n e r .

Albert Bruno, Die Giftigkeit gewisser Diingemittel und ihre landwirlschaftliche 
Anwendung. Allgemeine Gesichtspunkte. (Scient. Agriculture 10. 281—84. Dez.
1929.) T r ć n e l .

Edmund B. Lambert, Normale Pilze von Jciinstlichem Dunger. In  den Yereinigten 
S taaten nim m t die kiinstliche Ziichtung von Pilzen standig zu. Diese verwendet 
lediglich Pferdedung. Im  Hinblick auf eine event. K nappheit an Pferdedung ba t 
Vf. die Wrkg. von verscbiedenen Dimgcmittelmisohungcn hauptsachlich aus Ammon- 
sulfat bzw. Harnstoff m it Pbosphat auf die Entw. der Pilze Psaliota eampestris u. 
Psaliota brunescens untersucht, wobei unter bestimmten Bedingungen gute Ernten, 
unter anderen wieder gar keine erhalten wurden. Die fur den Unterschied verantwort- 
lichen Faktoren sind noch unbekannt. (Science 70. 126—28. 2/8. 1929. U. S. Dep.
of P lan t Agric., Bureau of P lan t Industry.) B e h r l e .

R. C. Collison und H. J. Conn, KunstlicJier Dunger aus Stroh. Es wird die 
Kompostierung des Strohes unter Vergleickung eines in eigener Versuchsanstalt aus- 
gearbeiteten Verf. u. eines engl. Verf. besprochen, die beide in  3 Monaten das Stroh 
soweit zers., daB es im Boden nicht mehr schadlich wirkt. Erwiinscht is t aber vor Um- 
setzung in  die P rasis noch Herabsetzung des Wasser- u. Arbeitsbedarfes. Bericht iiber 
allerdings noch erfolglose Yerss. dariiber. (Buli. New York S tate  agricult. Expcr. Stat.
1929. Buli. 573. 15 Seiten. Aug. Sep.) G r o s z f e l d .

J.' Bordas und G. Mathieu, Diingewirkung von Harnstoff auf Allumalbiiden von 
Comtat-Venaissin. Die untersuchten A lhm alboden von C o m t a t - V e n a i s s i n  
im  Tal der D u r  a  n c e sind kaum imstande, den gegebenen Harnstoff in  (NH4)2C03 
umzuwandeln. Durch Stalldung u. Sojabohnenkuchen wird diese Umwandlung giinstig 
beeinfluBt u. die E rnte erhoht. Die giinstige Wrkg. von Stalldung klingt schnell ab. 
Die Kalkung is t ohne EinfluB. (Ann. Science agronom. Franęaise 46. 561—74. Sept. 
Okt. 1929. S tat. agron. Avignon.) T r e n e l .

H. Kappen, E in  vierjaliriger Diingungsversuch mit Kalisalz auf saurem Boden. 
Die Feldverss. zeigten, daB auf sauren, kaliarmen Boden durch Kalidiingung die Er- 
trage von Roggen, Hafer u. Kartoffeln n icht erhoht wurden. Bemerkenswert hohe 
E rtrage wurden jedoch erzielt, wenn Ca in  Form von Thomasmehl bzw. K alk  zugefiihrt 
wurde. Vf. verneint die Frage, ob die veranderte Bodenrk. diese giinstige Wrkg. her- 
vorgerufen h a t u. fiihrt sie auf das Kalk-Kali-Gesetz von E h r e n b e r g  zuriick. Eine 
verstiirkte Ca-Aufnahme hem mt zunachst die des K ; durch starkę Kaligaben wird 
die Ca-Aufnahme zugunsten des K  herabgesetzt. Vf. zieht aus diesen Verss. den SchluD, 
daB Kalisalze nicht „bodenversauernd“ wirken u. nicht physiolog.-sauer sind. (Er- 
nahrung d. Pflanze 26. 6—10. 1/1.) T r e n e i . .

Tackę, Das K ali im  Moorboden. Besonders kaliarm sind die Hochmoorboden. 
Trotz der groBen Loslichkeit des K 20  im Moorboden ist eine maBige Anreicherung 
m it K 20  móglich u. zweckmaBig. Zu Kartoffeln w irkt „schwefelsaure Kalimagnesia" 
besonders giinstig, zu Getreide is t 40er bzw. óOer Kalisalz u. K ainithartsalz besser. 
Bei kalkliebenden Pflanzen muB die ansauernde Wrkg. der Kalisalze auf den Moor
boden sorgfaltig beachtet werden. Die, Kalidiingung w irkt frostschiitzend. (Ernahrung 
d. Pflanze 26. 1—5. 1/1.) T r e n e l .

Stóhr, Gefa/3dungungsversuche auf Moorboden. Kalidiingung wirkte auf einem 
kaliarmen Ubergangsmoor des Bodenseerandgebietes besonders giinstig. (Ernahrung 
d. Pflanze 26. 11—12. 1/1.) T r e n e l .

Gustave Guittonneau, Die Phosphorsaure und die Mangelkrankheiten der strauch- 
artigen Pflanzen. Ais Ursache des schlechten Gedeihens von Pflaumenanpflanzungen 
ivurden starker P2Os-Mangel u. K alkarm ut erkannt. (Rev. Viticulture 72. 61—68. 
23/1.) " G r o s z f e l d .

A. A. Bytchihine, Mobilisation und Fixation der Phosphorsaure in  verschiedenen 
Horizonten des Tschernosioms. Topfverss. m it Hafer, Roggen, Luzeme, Rotklee zeigen, 
daB der Tschernosiom in  einer Tiefe von 18—36 cm arm  an  wurzell. P 20 5 ist. Die 
Brache is t armer an  leicht 1. P 20 5 ais das angebaute Land. Ausziige m it 2,2°/0ig. Essig
saure bestatigen diese Feststellungen. Durch Behandeln m it gasformiger CHC13 u. 
nachfolgender Durchliiftung wurden in  Topfyerss. die E rn ten  um 107°/o bei Verwendung 
der Ackerkrume u. um 570°/0 bei Verwendung des Untergrundes (18—36 cm Tiefe) 
gesteigert. Der Auszug m it 2°/0ig. Essigsaure ergab Steigerungen des 11. P 20 5 bis zu
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88% . Vf. schlieBt daraus, daB die P ,0 6 durch Mikroorganismen festgelegt wird. (Ann. 
Science agronom. Franęaise 46. 575—82. Sept./Okt. 1929. Odessa, Inst. Agron.) T r e n .

W. Hoffmann, Die Bedeutung der Chemie fiir  die Erscldiejiung und Kultimerung 
unserer Moore. An prakt. Beispielen -wird die wichtige Rolle der Chemio fiir die Er- 
schlieBung u. Kultiyierung der Moore dargelegt. Besprochen werden vor allem die 
Bldg. der Torfablagerungen u. Moore, Urbarmachung, landwirtschaftliche Nutzung, 
Diingung, Torfwerbung u. -yerwertung, Torf ais Heizmaterial, Torfyergasung. (Fortschr. 
d. Landwirtseh. 4. 752—58. 1/12. 1929. Bremen.) G r im m e .

Nicolas Kurtiakow, Untersuclmngen iiber die Dynamik der 'physikalischen 
Eigenscliaften des Bodens bei verschiedenen Kulturbedingungen nach Beobachtungen 
auf dem Versućhsfelde des agronomischen Insliiuls in  Odessa. Bei Priifung der An- 
derungen des Bodens an absol. Gewicht, Porositat, Luftdurchlassigkeit u. Imbitions- 
fahigkeit auf versehiedenen Feldern (Aprilbrache, Winterwcizen, Friihjahrsgerste 
u. Luzerne) zeigte sich, daB die Dynamik je nach Kulturbedingungen wechselt. In  
der Aprilbrache waren die physikal. Eigg. (Minimumgewicht, Porositat u. Imbitions- 
fahigkeit erhoht, Durchltiftung am gróBten) am besten, bei Luzerne dagegen am 
schlechtesten. Im  Laufe der Yegetationspcriode konnen aber diese Vcrschiedenheiten 
wechseln. Zwischen absolutem Gewicht u. Porositat besteht eine negatiye Korrelation 
(r =  0,92 ±  0,04), dagegen is t  der Korrelationskoeffizient fiir Porositat u. Imbitions- 
fahigkeit (r =  + 0 ,59  ±  0,15) positiv; die Vorgange, die die Porositat erhohen, rufen 
auch eine gewisse Vermehrung der Imbitionsfahigkeit des Bodens hervor. (Ann. 
Science agronom. Franęaise 46. 461—74. Juli—August 1929. Odessa, In s titu t d ’Agri- 
culture.) G r o s z f e l d .

V. Subrahmanyan, Biochemie der wassergesdttigten Boden. H I. Zersetzung von 
Kohlehydralen m it besonderer Beriicksichtigung der organischen Sauren. (II. vgl. C. 1928.
I. 961.) Bei Abwesenheit von sich zers. organ. M. fiihrte N itratzusatz nicht zu N-Verlust. 
Bei Zusatz kleiner Mengen yon garbarem Stoff, wie Glucose, t r a t  rasches Verschwinden 
von N itraten  u. 0 2, aber keine Denitrifizierung, andererseits Zunahme an  Saure, C02 
u. Bakterien ein. Der groBte Teil des 1. N  wurde von den Kleinwesen assimiliert oder 
sonst verwandelt, der groBte Teil des zugesetzten Kohlenhydrats in Milchsaure, Essig- 
saure u. Buttersiiure umgesetzt. Die organ. Sauren wurden von verschiedenen Kohlen- 
hydraten gebildet. Die Milchsaure t r a t  zuerst auf, anscheinend ais direktes Spaltstuck 
des Zuckers; sie zerfiel leicht unter Bldg. von Essigsaure u. Buttersiiure. Etwas Essig- 
saure entstand durch direkte Osydation der Milchsaure iiber Brenztraubensaure ais 
Zwischenprod. Alle Sauren wurden beim Stehen in andere Prodd. umgowandelt. 
(Journ. agricult. Science 19. 627—55. Okt. 1929. Harpenden, Herts, Rotham sted 
Experim. Station.) G r o s z f e l d .

Roe E. Remington, F. Bartow Culp und Harry v. Kolnitz, Die Kartoffel ais 
Index der Jodverteilung. Nach den von Mc CLENDON u . REM INGTON ausgearbeiteten 
einfachen Methoden zur Jodbest. in  Pflanzen (vgl. C. 1929. I. 2338) wurden eine 
groBere Anzahl von Kartoffeln aus verschiedenen Staaten analysiert, um der Frage 
iiber die Zusammenhange des Jodgeh. der Boden m it anderen Faktoren naher zu 
kommen. Man fand folgende Gehalte (Teile Jod  pro Billion Trockensubstanz): 
South Carolina 211, Maine 195, Idaho 110, Michigan 94, Minnesota 86. — Fiir 
South Carolina im besonderen ergab sich: Die W erte werden um so gróBor, je 
weiter man sich von der See entfem t u. den Appalachian Mountains niihert. E tw a 
in  gleicher Weise steigt der Tongeh. der Boden. Vff. yermuten, daB der H auptanteil 
des Jodes durch die Verwitterung der Granitfelsen geliefert w ird; auBerdem diirfte 
durch kiinstlichen Diinger diese Menge noch etwas vermehrt sein. E in  unm ittelbarer 
EinfluB der See ist, wenn man yon einem schmalen Kiistenstreifen absieht, n icht zu 
erkennen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2942—47. Okt. 1929. Charleston [South Caro
lina], Med. Coli. of the State.) K l e MM.

Hubert Martin, Uber die Chemie und gewisse Probleme der angewandten Mykologie. 
In  der Beobachtung u. Verhinderung yon Pflanzenkrankheiten ha t der Chemiker 
keinen bedeutenden Anteil gehabt, wogegen eine Menge chem. Probleme yorliegen. 
Die Verluste an  Em teprodd. durch solche K rankheiten sind sehr bedeutend. Dazu 
kommt W ertminderung eines weiteren Teils. Es werden die verschiedenen Wege 
zur Lsg. der Probleme besprochen, eingehender z. B. die fungicide Wrkg. am Beispiel 
des Cu bzw. des Verh. der yersehiedenen Yerbb. u. Gemische. In  diesem Zusammen- 
hang wird berichtet von Verss. m it feinverteiltem S in  yersehiedenen Verteilungs- 
mitteln u. die Anwendung der letzteren besprochen, wobei gezeigt wird, daB die Er-
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gcbnissc darauf liinzuweisen scheinen, daB der S der Polysulfidform die fungicide 
Wrkg. ausiibt. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 11— 14 T. 3/1. K ent S. E. Agri- 
cult. College, Wye.) S c h w a ib o l d .

Pierre Viaia, Farbstoffe gegen Mehltau und Oidium. Hinweis auf Verss. von 
T r u f f a u t  u . P a s t a c  bei Champignonkulturen, die vielloicht auch fiir Wein in 
Frage kommen. (Rev. Viticulture 72. 41—43. 16/1.) G r o s z f e l d .

J.-H. Gollan, Neuer Schlammapparat fiir mećhanisćhe Bodenanalysen. Ein- 
richtung u. Wirkungsweise ergibt sich zwanglos aus der Fig. des Originals, daselbst 
auch Angaben zur m athcm at. Berechnung des Wirkungsgrades. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 11. 940—42. Sept./Okt. 1929.) Gr im m e .

K. N. Taranów, Uber den Absorptionskomplex des Bodens. Die Unterss. yon 
Proben yerschiedener Boden zeigen, daB die Absorptionskapazitat eines Bodens m it 
0,2-n. HC1 bestimm t werden kann. Die Bebandlung m it Neutralsalzen einwertiger 
Ionen fiibrt zur weitgehcnden Dispergierung. Durch Entfernen der fein dispersen 
Teilchen yerliert das Materiał n icht seine Absorptionsfiihigkeit. Weitere Unterss. 
iiber den EinfluB ein- u. mehrwertiger Ionen fiiliren Vf. zu der Ansicht, daB im Boden 
ein Kom ples yorliegt, der durch Unters. der einzelnen Bestandteile nicht bewertet 
■werden kann. — Bei Dispersitatsbestst. empfiehlt Vf. die Lsg. n icht uber 24 Stdn. 
naeh der Probeentnahme stehen zu lassen, da ein langes Stehen zu niedrige Werte 
ergibt. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. Techn. Teil. 
179—204. 1929. Charków, Abt. f. Agr. Ch. d. landw. U nters.-Stat. u. d. wissonsch. 
Unters.-Inst. f. Landw.) G u r i a n .

Josef Pazler, Vergleichende Analysen der Bestimmung des Nahrstoffgelialtes im 
Boden naeh den Methoden von Mitscherlich und Neubauer. Vf. h a t an  50 Boden beide 
Methoden miteinander yerglichen u. findet bzgl. P 20 5 gute Ubereinstimmung; bzgl. 
des Kalis wurde nur gleichsinnige Tendenz festgestellt. Sind die Boden arm  an  P20 5, 
so weist der Keimpflanzenvers. naeh N e u b a u e r  hóheren P 20 5-Gch. naeh ais der 
M it s c h e r l ic h -Vers. Beim Kali waren die N EUBA UER-W erte im  allgemeinen stets 
hóher ais die naeh M i t s c h e r l ic h . Einen groBen EinfluB auf die Ergebnisse hatte 
der Geh. der Boden an  tonigen Bestandteilen u. an  Kalk. Vf. schlagt deshalb yor, 
fiir die Methode N e u b a u e r  Grenzwerte je  naeh der Zus. der Boden festzusetzen.
(Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Republ. 54. 153—70. 20/12. 1929.) T r ŚNEL.

A. stbckli, Die Azotobactermethode zur Bestimmung der •pflanzenaufnehmbaren 
Phosphorsdure des Bodens. Auf Grund der Verss. lehnt Vf. die Methode N ik l a s  ais 
diagnost. Hilfsmittel bzgl. P 2Os im Boden ab. Die quantitative Prufung des Geh. 
an  Azotobacter m ittels GuBkulturen yon M annit-Agar-Platten g ibt u. U. bessere Resultate 
ais die Methode N ik l a s . Vf. g ibt seiner eigenen „E rdkultur“ -Methode den Vorzug. 
(Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 43. 811—38. 1929. Oerlikon, Ldw. Vers.-Anst.) T re k .

Societe Algerienne Combattant Radicalement 1’Eudemis, Algier, Herstellung 
von leicht emulgierbaren Fliissigkeiten durch Auflosen von organ. Stoffen in fetten Olen 
u. durch Zusatz von Seife ais Emulgierungsmittel. Das Verf. dient insbesondere zur 
Herst. yon Schddlingsbekampfungsmitteln. (F .P . 671714 vom 13/4. 1928, ausg. 
18/12. 1929.) M .F .  Mu l l e r .

California Fruit Growers Exchange, iibert. yon: Mark Bernard Patteson, 
Corona, V. St. A., Pflanzenschutzmitlel'. (A. P. 1726 364 yom 17/3. 1926, ausg. 27/8.
1929. — C. 1 9 2 8 .1. 843 [E. P. 267 878].) Sa r r e .

[russ.] A. W. Dojnikow, H erstellung  der Insek tiz ide: N atriu m arsen it und  N atrium arscnat.
A strachan : A stpoh-graf 1929. (4 S.)

V in. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. R. Taylor, Der Allenby-Konzenlrator der Graliby Consolidated M ining, Smelting 

and Power Company, Limited. Naeh dem 1. u. 2. Zerkleinern u. dem Feinmahlen wird 
das Cu-Erz flottiert. Die Konzentrate der gróBeren Zellen enthalten einen groBen 
Prozentsatz Kupfersulfid, das noch m it der Gangart zusammenhangt u. dement- 
sprechend noch einmal gemahlen werden muB. Je  t  des dort behandclten Erzes enthalt 
in  ounces im K onzentrat 0,18 Au u. 5,00 Ag. Die benutzten Reagentien sind Kalk, 
Kienól u. X an tha t oder Aerofloat. Das Erz is t alkal. u. nur eine ldeine Menge Kalk, 
die ais Kalkmileh zu den Kugelmuhlen zugesetzt wird, is t notwendig, um die richtige
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A lkalitat aufreclit zu erhalten. X antliat oder Aerofloat u. Kienol werden zu dem 
Ubcrlauf des Klassierer gegeben. Die Flotationszellen benótigen etwa 70 KubikfuB 
Luft m it l ł/ a Pfund Druck auf ein lineares FuB der Zelle. (Canadian Mining metallurg. 
Buli. 1 9 2 9 . 1251—59. Nov. 1929. Allenby [B. C.], Allenby Concentrator of Granby 
Consolidated Mining, Smelting & Power Co., Ltd.) W iLK E.

Charles T. Baroch, Flotation, Rósten und elektrolylische Probleme bei der Enl- 
wicklung eines Kupferlaugungsverfahrens. Die B a g d a d  C o p p e r  C o r p .  bei 
H i l l s i d e ,  Ariz., yerarbeitet gróBtenteils Chalcopyrit m it wenig bas. Porphyr u. 
Chalcocit ais 2. Bestandteil. Das 0 Zoll groBe Erz wird auf 1 Zoll zerkleinert u. in einem 
geschlossenen Kreislauf m it einem DoRR-KJassierer flotiert, wobei Kienol u. Aerofloat 
benutzt werden. Beim Aufgeben sind nur l,28°/0 Cu im M ateriał enthalten, wahrend 
das K onzentrat 33,50°/o Cu, 24,2°/o Fe u. 12°/0 Unl. bat. Das Bósten eines Konzentrates 
m it iiber 30°/o S is t schwierig. E in 5,8 FuB-Walzzylinder nach BRUCKNER iiberwand 
viole Schwierigkeiten. Der Zylinder is t aus Stahl u. wird einmal in 3 Min. gedrelit. 
Die Tem peraturkontrolle is t in dem Ofen tro tz allem nicht gut. Nach dem Lósen in 
H2S 04 en thalt der E lektrolyt 55—GO g Cu u. 20 g Siiure je Liter, nach der Elektrolyse 
20—25 g Cu u. 65 g Saure u. w ird zum Losen neuer Materialmengen yerwendet. Wasser- 
lóslickes Cu im  Kalzinierten, das CuS04 im Elektrolyten u. die Siiure in der zuruck- 
gehenden Lsg. bildet, m acht die Entfernung eines Teiles des E lektrolyten notwendig, 
dessen Cu-Geh. von 20 auf 5 g u. dann m it Fe-Schrott restlos entfernt wird. Die Menge 
dieses Zement-Cu betragt etwa 5°/0 des Prod. Die Elektrolysierabteilung w ird genau 
besohrieben. (Engin. Mining Journ. 1 2 8 . 845—46. 30/11. 1929.) W iL K E .

Ralph H. Sweetser und S. P. Kinney, Moderne Hochofentlieorie und ~praxis. 
Die Arbeit weist auf das wenige Wissen iiber die Grundlagen der Eisenmetallurgie 
u. auf die neuesten Unterss. der Erscheinungen im  Innem  des Fe-Hochofens hin. Das 
in letzter Zeit erworbene Wissen, wie man die Produktion yergróBern kann, b a t zu 
weiterem Suehen nach Einzelheiten in  den chem. u. physikal. Rkk. zwischen h. Luft, 
gliihenden Koks, Fe-haltigem Materiał u. FluBmittel gefuhrt. Das wertvo!lste Neben
prod. des Hochofens, das Gichtgas, erfahrt je tz t die Aufmerksamkeit, die es yerdient. 
Neue Anwendungen sind hierfiir geschaffcn worden u. der erste Koksofen, der m it 
Hochofengas gefeuert wird, arbeitet in zufriedenstellender Weise. Der F ortschritt 
in der Vermeidung von Verlusten in der Stahlindustrie h a t dazu gefuhrt, daB das h. 
Metali allgemein d irekt vom Hochofen zur Stahlfabrik gleich gebraeht wird. Das 
yergangene Ja h r  h a t eine Fortbewegung dieses h. Metalles auf groBere Entfernungen 
ais je yorher yersucht worden waren, gebraeht. Der 3-schichtige Arbeitstag is t in allen 
modernen Hochofenwerken wieder eingefiihrt. Die Hochofen stellen je tz t 1/4 der 
Gesamtproduktion yon Roheisen in  den Ver. S taaten  her. Die Vorschriften fiir die 
chem. Analyse u. die physikal. S truk tur der Handelsroheisen sind genauer geworden, 
u. die GieBereien yerlangen eine solche Gleichheit in  der (Jualitat u. Analyse, daB es 
unmoglieh ist, m it einem Hochofen ohne die wesentlichen Nebenbestandteile u. Auf- 
schreib- u. Kontrollapp., dio einen gleichmaBigcn u. kontinuierlichen Betrieb gewahr- 
leisten, zu arbeiten. N icht nur miissen Koks, Erz u. Kalk, die in  den Hochofen gelangen, 
gleichmaBig u. von bekannter Zus. sein, sondern aueh die Arbeit des Ofens u. der 
Materialien miissen kontrolliert werden, was alles kurz geschildert wird. (Iron Steel 
Engineer 6. 575—79. Noy. 1929. Columbus [O.], American Rolling Mili Co. u. Chicago 
[111.],- H . A. B rasert & Co.) W i l k e .

S. P. Kinney, Physiicalische und cliemische Zustande im  In n em  des Hochojens. 
Es werden, ohne Wiedergabe ins Einzelne fiihrender Untersuchungsergcbnisse, einige 
der im Hochofen yorhandenen UnregelmaBigkeiten besprochen. Das B u r c a u  o f  
M i n e s  h a t gefunden, daB das Herabgehen des Inhalts des Ofens gegen die Wind- 
formen vor sich geht u. daB das Abgleiten n icht gleichmaBig uber den Querschnitt 
erfolgt. Dio augenblicklich ausgefiihrteMethode des Chargierens yerursaclit einenUnter- 
sehied in  der D. u. Porositat iiber die ganze Saule u. dies zusammen m it den Ungleich- 
maBigkeiten des Flusses, ru ft einen nicht gleichmaBigen GlasfluB hervor. Alle diese 
Faktoren zusammen m it der nicht richtigen Yerteilung ergeben eine Besehickungs- 
saule, die im Innern oder an den Seitenwanden zu poroś ist, was wiederum ein Gas 
mit niedrigem C 02-Geh. an  der Beschickungsoberflachę hervorruft. Wo die Temp. 
an den inneren Seitenwanden hoch ist, is t die Wrkg. der Abnutzung auf die Aus- 
kleidung usw. sehr stark. Eine Unters. der Gaszus., Temp., des Druckes u. der Ge
schwindigkeit yon den inneren Wanden zur M itte des Ofens auf einer Reihe von Ebenen 
zwischen der Windformenebene u. der Beschickungsoberflache zeigte die M ittel u.
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Wege zu einer Verbesserung der jeweiligen Ofenpraxis an. Im  einzelnen zerfallt. die 
Arbeit in folgende A bschnitte: meehan. Verbesserungen, die Koksverbrennung im 
Ofen, die Gleichfórmigkeit des Gas- u. Beschickungsflusses, das FlieBen der Hoch- 
ofenbeschickung, die Unters.-Methode, die bereclinete Selmelligkeit des Flusses, Bei- 
spiele der Gaszus. u. -verteiłung an den yerschiedenen Punkten im Hochofen, die 
Tempp. in der Beschickungssaule, die Vorbereitung der Rohmaterialicn, das Sintern 
usw. (Iron Steel Engineer 6. 579—84. Nov. 1929. U. S. Bureau of Mines.) W i l k e .

— , Das Hiittenwerk der Firma Friedr. Krupp, A.-G. in  Essen-Borbeck. I. Das 
Hocliofeniucrk. Eine Hochofenanlage in  unm ittclbarer Verb. m it den Stahl- u. Walz- 
werken der GuBstahlfabrik in Essen ist kier durcligefubrt worden. Es werden be- 
schrieben: die Entstehung der Anlage, der Lageplan, die Rohstoffyersorgung, dic 
Umscklageinriehtung u. Erzlagerung, weiter die Erz- u. Kokstaschen m it Zubringer- 
wagen, die Kippkubelbegichtung m it Mc KEE-VerschluB, die Hochofen u. Winderhitzer, 
dio Gasreinigung u. Gaswirtsckaft, das MeBwesen, die Schlackenyerwertung u. die 
Kraftversorgung m it Dampfturbinen. (Stahl u. Eisen 4 9 . 1541—50. 24/10. 1929.) WiL.

Hugo Bansen, Stoffprobenentnalime aus Rast und Oestell eines lioc/tofcns. Die 
Entnahm e yon Proben auf der E r i e I)R. K r u p p  A.-G. Friedrich-Alfred-Hutte wurde 
in  3 groBeren Versuchsroihen an einem Thomasofen m it 5,5 m Gestellweite dureli- 
gefiihrt, u. zwar wurden Proben entnommen aus der Notwindformebene, aus der Haupt- 
windformebono u. aus der Schlackcnformebene. Dio Entnahm e geschah m it einem 
wassergekiihlten Napfrohr. Die Zus. der dabei gewonnenen Eisengranalien zeigte etwa 
folgende Bowegung im Geh. der Fe-Begleiter: Notwind-(Schlacken-) formebene:
1,32 (3,64) %  C, 1,86 (0,45) %  Si, 0,66 (1,58) %  Mn, 0,58 (1,80) %  P. Bemerkenswert 
is t der Abfall des Si-Geh. von der Notwind- bis zur Schlackenformebene. Das Verh. 
des Si wird eingehender behandelt u. auf die Unsicherheit einer Si-Best., auf die auch 
S. P . K i n n e y  (Teehn. Paper Bur. Mines 19 2 6 - Nr. 397. 10) schon hinweist, besproehen. 
Die Analysen der Proben zeigen groBe Streuungen, so daB es berechtigt erseheint, die 
Proben lediglieh ais yoreilendo Zeugen eines in  FluB befindlichen Vorganges zu bc- 
traehten. Die Tatsaclie, daB yor den Notformen Granalien in  Tropfenform, also fl. Fe, 
yorliegen, dereń C-Geh. zwischen 0,5—2%  schwankt, bestatigt die Unmoglichkeit, 
daB bereits bei geringeren Tempp. sich Carbid in  nennenswerten Mengen gebildet hat, 
so daB Fe in  festem Zustand in  den Bereich der Formen gelangen kann. Die Proben 
selbst wurden zum Teil in makroskop. Ansicht aufgenommen. Rechner. Unterss. 
daruber, wie sich die Wiederyerbrennung von Si vor den Form en auf den Warme- 
haushalt des Hochofens auswirkt, zeigen, daB eino solche Oxydation n icht ais schadlich 
anzusprechen ist. Verss., die den Verhaltrussen im Hochofen weitgehend angepaBt 
AYurden, brachten das Ergebnis, daB die beim CO-Zerfall ausgeschiedenen C-Mengen 
im Yerhiiltnis zu der fiir die direkte Red. benótigten C-Menge sehr gering sind. SehlieB- 
lich wird noch die Frage der Si-Red. im Zusammenhang m it einer C-Absclieidung 
warmeteehn. erortert. (Arch. Eisenliiittenwesen 3. 241—48. Okt. 1929. Rkein- 
hausen.) W iL K E .

Victor Paschkis, Elcktrisclie Widerstandsiifen fiir die Eisenhuttenindustrie. Eine 
Reihe yon Hoch- u. Niedertemperaturófen wird beschrieben u. ihre Betriebsergebnisse 
werden erortert. Zum SchluB werden dio Vorteile u. Annehmlichkeiten des Elektro- 
ofens zusammongefaBt. Behandelt worden von den Hochtemperaturofen u. a. ein 
Kammerglukofen m it feststehendem Herd fiir das Gliihen von Messingblecli u. Messing- 
bandringen, Rimdófen u. Schmelzófen, die wie Hochtemperaturofen (mit Schamotte- 
innenwand) ausgefiihrt sind u. metallene W annen fiir das Bad haben. Die Haupt- 
amvendungsgebietc der Niedertemperaturófen sind die der Trocken- u. AnlaBofen. 
(Stahl u. Eisen 4 9 . 1685—95. 21/11. 1929. Hennigsdorf bei Berlin.) W i l k e .

Carl Benedicks, Uber die Dichte einiger Eisenlegierungen im  Jliissigen Zustand. 
Der Yf. miBt die D.D. von yerschiedenen Eisenlegierungen, u. zwar Fe m it C, Al, Cr, 
Mn, Ni, P, Si, W., im fl. Zustand nach einer vonihm  schon friiher angewandten Methode 
(C. 1 9 2 4 . I I . 1960). E r findet: Die D.-C-Geh.-Kurve der Fe-C-Legierungen bei 1550° 
iihnelt in ihrem Verlauf der Liąuiduslinie des Fe-C-Systems (bis 4°/o C). Der EinfluB 
der iibrigen oben angefiihrten Metalle auf dio D. des fl. Fe is t annahernd derselbe, 
wie der, den diese in fester Lsg. auf Fe ausiiben. Interessant sind die Fe-Ni-Schmelzen. 
Ih r  spezif. Vol. is t allgemein groBer ais das durch A dditiy itat der beiden Endglieder 
berechnete; u. zwar erreicht diese Vol.-Vermehrung ein Maximum bei 34,5% Ni (der 
Verb. Fe2Ni entsprechend). Die Sehmelzen m it 26—40%  Ni haben einen negativen 
Warmeausdehnungskoeffizienten; fiir 9,44% Ni is t er 0; fur Legierungen iiber 40% Ni
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is t er positiy. Diese anormale K ontraktion m it steigender Temp. der Legierungen 
m it 26—40°/0 Ni geht bei hohen Tempp. in Ausdehnung iiber, so daB diese Schmelzen 
bei ca. 1600° ein Minimum des spezif. Vol. ergeben. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 9 0 . 
114—16. 13/1. 1930.) F a Be r .

H. H. Lester, Der Briichigkeitsbereich in  1S und 8 Chrom-Nickel-Eisen. Cr-Ni-Fe 
m it weniger ais 0,l°/o C, 8°/0 Ni u. 18% Cr is t bei der Raumtemp. austenit. Es wird 
beim Erhitzen auf rund 705° relativ  briichig. In  den untersuchten Proben (0,095°/o C, 
0,35% Mn, 0,370% Si, 0,012% S, 0,010% P, 8,84% Ni, 18,20% Cr) wurde ein deut- 
licher k rit. P unk t beim Erwiirmen boi 720° u. beim Abkiihlen bei 620° gefunden. Vf. 
nim m t an, daB der D uktilitatsycrlust m it diesem krit. P unkt zusammenfallt. Der 
Verlust wird auf dio Bldg. von Ferritkrystallen u. auf die Ausseheidung von Fe- u. 
Cr-Carbiden langs der atom aren Ebenen in  den austenit. K oniem  zuriickgefuhrt, die 
normalerweise die Gleitung unterstiitzen. Dio Ausseheidung scheint eine Folgę der 
piast. Deformation des Metalles zu sein. Bei den Tempp. der maximalen Briichigkeit 
u. bei einem relativ  geringen Betrag an. mechan. Arbeit neigen die Ferritkry stalle u. 
Carbidteilchen dazu, in  den Austenitkórnclien yerteilt zu bleiben, die dadurch bruchig 
gemacht werden. Bei einem rela tiv  gróBeren Betrag an  mechan. Arbeit sammeln sich 
die Carbide langs der Korngrenzen, wobei sie eine unkoagulierte Anhaufung von sub- 
mkr. Teilchen bilden. Bei noch liolieren Tempp. vereinigen sich die Carbide an  den 
Korngrenzen zu koagulierten Massen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 6 . 743—70. 
N ot. 1929. W atertown [Mass.], W atertown Arsenał.) W ilk e .

— , Eine Ubersicht iiber die neuesten melallurgischen Untersuchungen. Einige Vor- 
triige auf der gemeinsamen Versammlung mehrerer Verbande in  P i t t s b u r g h  
werden ihrem Inlialt naeh kurz wiedergegeben. Die Einsatzhartung kann durch einige 
Faktoren eine n. oder anormale S truk tur ergeben. E in Mii-Geh. von mindestens 0,80%  
verbiirgt meistens eine n. S truktur, wahrend iiberschiissiges Al das Gegenteil hervor- 
ruft. Sind gleichzeitig iiberschiissiges Al u. iiber 0,80% Mn vorhanden, so wird der 
Stahl je nach den relativen Betriigen der beiden Elemente seine S truk tur iindern. 
AuBerordentlich sehnelle Abkiihlungsgeschwindigkeiten beeinflussen ebenfalls die Aus- 
bildung. AuBerdem wurden noch andere Faktoren beriicksichtigt, wie der Mechanisnius 
der C-Eindringung, die Wrkg. submkr. Einscliliisse usw. —  Um reinste Fe-Mn-Legie
rungen herzustellen, is t es notwendig, in  einer inerten Gasatmosphare (H2, He, N u. 
Ar) zu schmelzen. Ar wird nicht vom Fe absorbiert. 4 Fe-Mn-Legierungen wurden 
in einem Arsemofen unter Ar gesehmolzen, wobei wenig Mn-Verlust ein trat. — Zur 
Herst. von reinem Mn mittels Dest. wurde ein neuer Ofen konstruiert. Zum SchluB 
werden einige Verss. m it hoch Cr-haltigem Stahl u. die von H e r t y  jr. (C. 1 9 2 9 . I I  
1452, 1964) mitgeteilt. (Fuels and Furnaces 7. 1717— 20. Nov. 1929.) W i l k e .

W . Schreck, Das Wachsen des Eisens. Das Wachsen des GuBeisens, d. h. die 
Tatsache, daB es nach dem Erhitzen auf 750° nicht wieder in seinen urspriinglichen 
GroBenzustand zuriickkehrt, findet nach Beobachtungen des Vf. schon bei erheblich 
tieferen Tempp. s ta tt u. ist oft die Ursacho fiir das Fressen des Kolbens in  Esplosions- 
motoren. Es t r i t t  hauptsachlich bei liohem C- u. Si-Geh. des Gusses auf, wobei das 
Si bei ausreichender Temp. eine nachtragliche weitere Zerspaltung des Fe3C unter Ab- 
scheidung von Temperkohle bewirkt. Das Wachsen laBt sich durch geeignete Wahl 
des C- u. Si-Geh., sowie durch einen Legierungszusatz yon Cr yerhindern. Der Arbeit 
ist eine Anzahl von Zalilcntafeln, Schliffbildern u. Diagrammen beigeftigt. (GieBerei 
Ztg. 27. 1—3. 1/1. 1930. Halle a. S.) L u d e r .

Peter Bardenheuer, Das Wachsen von Gufieisen nach dem Stande der bisher vor- 
liegenden Forschungsergebnisse. Das Wachsen wird dureli eine Reihe von neben- 
einander laufenden Vorgangen hervorgerufen, yor allem durch den Carbidzerfall u. 
durch Oxydation. Der urspriingliche Vorgang des Wachsens, der Zerfall des Zementits, 
ist einwandfrei nur bei Verss. im Vakuum zu yerfolgen; die dabei erreichten Vol.- 
Zunahmen entsprechen den theoret., aus dem Carbidzerfall berechneten W erten. 
Ein yollkommen ferrit. GuBeisen wachst im Vakuum nicht. Eine weitero Vol.-Zunahme 
tr it t  durch die Oxydation der Gefiigebestandteile des GuBeisens ein; sie kann ein 
Mehrfaches yon der durch Carbidzerfall bewirkten betragen. Die Oxydation erfolgt 
entweder durch die im Werkstoff yorhandenen oder sich bildenden Gase oder durch 
die von auBen eindringende Atmosphare; sie w ird nam entlieh durch die m it dem 
Carbidzerfall verbundene Gefiigeauflockerung begiinstigt. W ahrend ein Wachsen 
durch Carbidzerfall m it merklicher Geschwindigkeit bereits bei 300—400°, also bei 
den Tempp. des iiberhitzten Dampf es beobachtet wird, t r i t t  ein starkeres Wachsen
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durch Osydation gewohnlich erst bei hdheren Tempp. ein. Werkstoffe m it sehr lockerem 
Gefiige sind liieryon ausgenommen. Die chem. Zus. is t fiir das Wachsen nur insofern 
von Bedeutung, ais dadurch die Neigung des Werkstoffes zur Ausscheidung yon Graphit 
sowie dessen Form u. Verteilung beeinfluBt wird. N ur nach einer hinreichend langen 
Versuchsdauer kann heurteilt werden, ob drach eine bestimmte Anderung der Zus. eine 
Einschrankung des Wachscns oder nur seine anfangliche Verzogerung erreicht wird. 
(Stahl u. Eisen 5 0 . 71—76. 16/1. 1930. Dusseldorf, Kaiser W ilhelm -Institut fiir Eisen- 
forschung, WerkstoffaussehuB des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.) W lLK E.

F. Roli, Beitrag zum Ausdehnungskoeffizienten des Gufieisens. Ausgehend yon 
den Literaturangaben iiber den Ausdehnungskoeffizienten yon GuBeisen crórtert Vf. 
die Abhangigkeit dieser Zahl yon der Anzahl der Erhitzungen. Bei einmaligem Erhitzen 
bis 359° betragt sie 1,2 -10-5, bei neunmaligem Erhitzen dagegen 1,09-10~‘5. Sie scheint 
sich einem Maximum zu nahern. (GieCerei-Ztg. 2 7 . 4—7.1/1.1930. Leipzig.) L u d e r .

Peter Bardenheuer und Karl Ludwig Zeyen, Der Einflup der Grapldtbiłdung 
auf die Saureloslichkeit verschiedener Gufleisensorten. Nach einer Behandłung des 
Schrifttums werden die eigenen Yerss. m itgeteilt. GuBeisen wird von 1-n. HC1, H 2S 04 
u. Essigsaure um so starker angegriffen, je feiner seine Graphitausbildung ist. Das gleiche 
tr ifft auch fur 1-n. H N 03 zu, wenn auch hierbei die Ergebnisse n icht ganz eindeutig 
sind. Es is t ganz gleich, ob die grobere oder feinere Graphitausbildung durch die Temp. 
oder den Zustand der Form, durch eine yerschiedene Dicke der GuBstabe oder durch 
eine yersehieden hohe "Oberhitzung der Schmelzen erzielt worden ist. Proben m it GuB- 
liaut yerhalten sich ebenso wio abgedrehte Proben. Die Ergebnisse lassen sich m it 
der Lokalelemententheorie in  Einklang bringen. Die bisher im Schrifttum  oft yer- 
tretene Ansicht, daB grober G raphit auch die stiirkste Saureloslichkeit zur Folgę hat, 
ha t sich dam it ais irrig erwiesen. (GieBerei 1 6 . 1041—49. 8/11. 1929.) W lLK E.

Paul Koetzscllke, Legierungszusatze beeinflussen die Korrosion von Gufieisen. 
W ahrend das Verh. des Si im iiblichen Fe n icht durch die schiitzende Wrkg. eines 
S i02-haltigen Uberzuges oder eines yielleicht stabilen sauren Silicides erkliirt werden 
kann, nim m t Vf. bei den hoch silizierten Mischungen an, daB das Si im GuB-Fe Misch- 
krystallo m it yersehieden groBer Konz. des Legierungselementes bildet. Die yor- 
herrschenden Mischkrystalle m it niedrigerem Geh. sind gegeniiber den Sauren nicht 
stabil u. erhóhen die Korrosion, wohingegen die Mischkrystalle m it hóherem Geh. 
stabil sind u. die Korrosion yermindern. Si- Gehalte unter 1,5%  yermindem die Korrosion 
in HC1, u. Si-Gehalte unter 3%  die in  Essigsaure. Der reinigende EinfluB des Cr allein 
wird zuerst nach einem Zusatz von mindestens l° /0 beobachtet. Dann fallt die Korrosion 
sta rk  in  HC1 u. Essigsaure. GroBe Aufmerksamkeit is t dem Korrosionswiderstand 
von GuBeisen in der Alkalien herstellenden Industrie gezollt worden. Das Potential 
von GuBeisen neigt sich bei Si-Zusatz zu der unedlen oder schlechteren Seite. Die 
Korrosion steigt bis zu 3%  Si s ta rk  an, wahrend 0,7—3%  Si keinen EinfluB auf den 
Rostyorgang im Seewasser besitzen. In  allen Fallen, wo saure u. alkal. Korrosion 
des gewóhnliehen GuBeisens in  B ctracht kommt, sollte der Si-Geh. so niedrig wie nur 
mogUch gehalten werden. Durch einen Ni-Zusatz andererseits wird der Angriff der 
Alkalien sta rk  yerringert. Der Angriff yon GuBeisen m it 5,7%  Ni is t nur l/ie des 
Angriffs beim gewóhnliehen Fe m it 3%  Si. Sonst sind Ni-Zusatze bis zu 6%  ohne EinfluB 
beim Saureangriff. Anders wird es, 'wenn man gleiehzeitig Cr zugibt. Bei Salz- 
wasserkorrosion sind Ni-Gaben bis zu 6%  gleichfalls bedeutungslos. Vf. is t allgemein 
der Ansicht, daB nur bedeutend groBere Mengen an Metallzusatzen, ais sie im Stahl 
benutzt werden, dazu imstande sind, den Rostangriff s ta rk  zu unterdrucken oder 
zu yerhindern. Mittels Bewetterungsyerss. sollte erm ittelt werden, ob ein Cu-Zusatz 
beim GuBeisen ahnlich wie beim Stahl eine erhóhte Korrosionsbestandigkeit bewirkt. 
Durch einen Cu-Zusatz yon 0,3—0,4%  gelang es, die atmosphiir. Korrosion um rund 
25%  zu yerkleinern. Hohere Cu-Gaben rufen keine weitere Besserung in  dieser Be- 
ziehung heryor. Der Cu-Zusatz g ib t der Oberflache des GuBeisens wie beim Stahl 
die Móglichkeit, den angesammelten rostigen tjberzug ais eine dichte Lage stark  fest- 
zuhalten u. so das Metali yor weiterem Angriff besser zu schiitzen. Im  Vergleich zur 
Saurekorrosion is t zu bemerken, daB ein Cu-Zusatz bis zu 0,9%  sich ais nutzlos erweist. 
Der Graphitgeh. je Oberfliicheneinheit beeinfluBt die Korrosion kaum, wenn die 
iiblichen Gehalte yorliegen. (Foundry 5 7 . 817—20. 839. 863— 66. 1/10. 15/10. 1929. 
Aachen, Techn. Hoehschule.) W lLKE.

Carl Rein, Gufiveredelung und Doppelkavimervorherd. Yf. erlautert die Be
dingungen, die zur Erzeugung eines hochwertigen Graugusses im Kupolofen ein-
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gehalten werden miissen, u. die Eignung des Doppelkammerrorherdes fiir diesen Zweck. 
(GieBerei-Ztg. 27 . 8—11. 1/1. 1930. Hannoyer.) L u d e k .

Samuel Epsteinj Beobachtungen am Eisen-SticlcslofJsystem. Nach einer Erórterung 
der Diagramme von SAWYER (Trans. Amer. Inst. Mining Metallurg. Engineers 49 . 
779; 1923) u. F k y  (C. 1 9 2 4 . I . 2902) werden die eigenen Verss. behandelt. Um eine 
gleiohmaCige Verteilung des N2 zu erhalten, wurde Elektrolyteisen vor der N2-Hartung 
auf 30-MaschengroBe zerkleinert u. nach der H artung m it einem Druck von 75000 lbs 
je (Juadratzoll zu Briketts gepreBt. Die brikettierten Kórner konnten dann, m it 
Ausnahme derjenigen m it dem hóchsten N2-Geh., in der gleichen Weise geliandhabt 
werden wie die gewohnlichen festen Proben. Trotz noch weiterer Vorsichts- 
maBnahmen war aber keine gleichmaBige N2-Vert-eilung zu erreichen, so daB die 
therm. Analyse nicht so genau wie erforderlich zu verwertcn ist. Die therm. 
Analysen soheinen die von S a w y e r  z u  bestatigen, die 2 Temp.-Horizontalen auf 
der hochstickstoffhaltigen Seite des Diagramms zeigen, aber die mkr. Unters. 
laBt erkennen, daB die obere Horizontale eine peritektoide Rk. — u. n icht eine 
eutektoide Transform ation, wie S a w y e r  annim m t — darstellt. 3 Eisennitrid- 
Schichten wurden festgestellt, wahrend F r y  dereń nur 2 bem erkt hatte. Die auBere, 
mittlere u. irmere Schicht wurden entspreehend ais Fe2N , Fe^N u. FeeN  erkannt. Die 
Róntgenstrahlenanalysen ergaben ein hexagonales dichtes Modeli u. Anzeichen fur ein 
flachenzenfriertes kub. Nach der M ikrostruktur der Sehichten is t es wahrscheinHch, 
daB das flachenzentrierte G itter der inneren Schicht Fe„N u. das hexagonale Modeli 
der Zwischenschicht Fe4N zukommt. Dies is t aber n icht in tJbereinstimmung m it 
der Auslegung der Róntgenergebnisse von H a g g  u. a., die die flachenzentrierten kub. 
Linien dem Fe4N zusehreiben. Die augenblicklich vorhandenen Tatsachen geniigen 
noch nicht, um endgiiltig Bestimmtes auszusagen. Das von Vf. gezeichnete Diagramm 
ist kein Gleichgewichtsdiagramm im iibliohen Sinne, denn me Fe-N2-Legierungen 
sind n icht stabil u. die Gleicbgewichtsbedingungen konnen nioht bestimm t werden, ohne 
den N2-Druck im System u. die A ktiv itat des N2 in Rechnung gestellt zu haben. — 
Al-Mo-Stahle wurden ebenfalls mkr. untersucht; sie enthielten 2,5°/o -Al, 0,85°/o Mo 
u. 0,25% C. Diejenigen, die bei den iiblichen Nitrierungstempp. behandelt wurden, 
enthielten nur eine Schicht, die einen hexagonalen dichten Aufbau zeigte. Die bei 700° 
behandolten Proben zeigten mehr ais eine Schicht u. unter dem Mikroskop erschien 
ein anderer Bestandteil in Form eines Korngrenzennctzwerks. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 1 6 . 19— 65. Okt. 1929. South Chicago, Illinois Steel Co.) W i l k e .

Robert Sergeson, Untersuchung iiber die Stickstof[hartung. Die zu dieser Hartung 
verwendeten Stahle waren zuerst Cr-Al-, dann Cr-Ni-AJ- u. Cr-Al-Mo-Stahle. Rund 
0,80—1,30% Cr, 0,60—1,20% Al u. 0,15—0,25%  Mo werden hierzu je tz t angewandt. 
Die Hartezahlen von Cr-Al-Mo-Stahl u. von einsatzgeharteten S. A. E. 6115 u- 4615 
zeigen die 'Oberlegenheit der m it N2 geharteten Schicht (bis zu 0,030 Zoll Tiefe in  diesem 
Falle). Beim Wiedererwarmen von geharteten N2- u. C-haltigen Schichten von 20 
bis 650° erleiden die ersteren wenig oder keinen H arteyerlust, wahrend die anderen 
allmahlich m it steigender Temp. weicher werden. Bei den Behandlungstempp. von 
540, 595 u. 650° u. 50 1 stdl. Gasgeschwindigkeit wird durch erhohte Gasgeschwindigkeit 
groflere H artę u. gróBere Tiefe erreicht. Bei 510° h a t die Gasgeschwindigkeit kaum 
einen EinfluB. Auf der auBersten Oberflache findet eine Entkohlung s ta tt, was durch 
Analysieren von feinen Stahlspanen erm ittelt worden ist. Die S truk tur der Harte- 
sehieht schwankt bis zu einer Hartungstemp. von 650° wenig, dann wird eine 
gleichmaBigere S truk tur beobachtet, die eine bessere Diffusion anzeigt. Fiir eine be- 
stimmte Nitrierungstemp. andert eine Erhohung der Gasgeschwindigkeit n icht dic 
S truktur der geharteten Schicht. Cr- u. Al-Gehalte un ter 1%  ergeben eine zufrieden 
stellende H artę  der Stahle. Die Wrkg. des Ni wurde in  Verb. m it Cr u. Al sowie m it 
Mo u. Al untersucht. Eine N2-Behandlung zuerst bei niedriger Temp. 510° u. dann 
bei einer hoheren Temp., etwa 635°, zeitigt die besten Ergebnisse. Das Problem der 
Entkohlung wird eingehend erortert, die Neigung der Cr-Al-Mo-Stahle zur Entkohlung 
u. die Wrkg. der N2-Behandlung auf eine entkohlte Oberflache gezeigt. Dann folgt 
eine Besprechung der Methoden zur Bruchigkeitsbest. Um die Briiohigkeit der Stahle 
zu Yermeiden, wird ein Erhitzen auf 620—650° am SchluB der N itrierung empfohlen. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 16 . 145— 74. Okt. 1929. Canton [Ohio], Central 
Alloy Steel Corp.) WlLKE.

Adolph Fry, Der HartungsprozefS mit Slickstoff. Auf die einzelnen iiberein- 
stimmenden u. unterschiedlichen Ergebnisse europaischer u. amerikan. Forscher,
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auf das Fehlen einer vollstandigen u. gut fundierten Erklarung fiir die durch die N H 3- 
Behandlung erreichte H artę  wird hingewiesen u. die Ergebnisse des Verf. u. die noch 
zujósenden prak t. Probleme gesehildert. Kurz sind die Ergebnisse wie folgt: Es be- 
s teh t ein Unterscliied zwischen der NH3-Behandlung iiber u. unter der eutektoiden 
Temp., diese Temp. liegt fiir reines Fe zwischen 575 u. 605°. Diese eutektoide Temp. 
wird durch die Ggw. yon Legierungselementen wie Al beeinfluBt. Legierungsnitride 
diffundieren auBerordentlich langsam in die Fe-Grundmasse. Die Nitrierungstemp. 
beeinfluBt die H artę, yielleicht durch starkeres oder schwiicheres Zusammenballen 
der Nitridteilchen. Da die N itridharte ' sogar durch lang anhaltendes Erwarmen auf 
rund 500° nicht beeinfluBt wird, is t es klar, daB ein Zusammenballen bei dieser Temp. 
nicht merkbar vor sich geht. Die H artę der N 2-haltigen Schicht darf n icht auf die Harto 
der Legierungsnitride selbst zuriickgefuhrt werden. Immerhin wird jedoeh die H artę 
dieser Teilchen m it fur den Abnutzungswiderstand yerantwortlich sein. Mit allem 
notwendigen Vorbehalt kann m it etwas Siclierheit angenommen werden, daB der 
Mechanismus der N2-Hartung etwas Ahnlichkeit m it der Abschreckhartung der Stahle 
hat, indem beide durch Raum gitterstórungen yerursacht zu sein seheinen. (Trans. 
Amor. Soc. Steel Treating 16- 111— 18. Okt. 1929. Essen, K rupp A.-G.) W i l k e .

H. W . Mc Quaid und W . J . K etcham , Einige •prdkti&ćhe Grundlagen des 
Nilrierungsverfahrens. (Vgl. auch C. 1929. II. 781.) Der zur Unters. verwandte 
Stahl enthielt 0,36%  C, 0,51%  Mn, 1,49% Cr, 1,23% Al, 0,18%  Mo, 0,50%  Ni, 
0,27%  Si, 0,013% P  u. 0,010% S. Zuerst wurde die Wrkg. des C auf die Tiefe-Hiirte- 
Kurve festgestellt. Es ergab sich, daB der C keine genaue quantitative Beziehung 
zum Nitrideffekt hat. Das Vordringen der N2-Wrkg. is t in dem weniger C-haltigen 
Materiał unzweifelhaft schneller ais in dem m it mehr C. Andererseits seheinen die 
Nitride in der wenig C-haltigen Flachę ein dichteres Netzwerk zu bilden, u. es ist 
moglich, daB ein wenig C-haltiger Stahl bei einer N2-Behandlung bei hohen Tempp. 
mehr zur Briichigkeit neigt. Die Tiefe u. H artę der Schicht hangt von der Menge des 
iiber einem bestimm ten Minimum yorhandenen undissoziierten NH3 ab oder mit 
anderen W orten: obcrhalb eines gewissen Prozentsatzes H2 is t die Nitridbldg. schwierig 
u. wenn der Prozentgeh. der Dissoziationsprodd. zu groB ist, hórt die Einw. des N2 
auf. Das natiirliche FlieBen des NH3 geniigt wahrscheinlich, um jede H 2-Konz. an den 
zu behandelnden Stiicken zu yerhindern. Um den EinfluB des H 2 zu verringern, wurde 
Ta, allerdings bis je tz t ohne Erfolg, in Form von Spśinen auf dio Stiicke gestreut. 
Eine 5-std. NH3-Behandlung bei 535° u. eine weitere 5-std. bei 650° ergibt eine tiefer- 
gehende Wrkg. ais bei der Behandlung bei tieferen Tempp., aber die H artę is t be- 
deutend niedriger, so daB die Vorteile der zuerst stattfindenden Behandlung bei 
niedrigerer Temp. verloren gehen. Die Tiefenwrkg. w ird durch eine Druckerhóhung 
bedeutend gesteigert, aber die H artę is t  nicht so groB. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 
16. 183—203. Okt. 1929. D etroit, Timken-Detroit Axle Co.) WlLKE.

V. O. H om erberg und J .  P . W alsted , Eine Unłersuchung des Nitrierungs- 
rerfahrens. I . Teil. Die Ergebnisse der Verss. zur Best. der physikal. Eigg. der Cr-Al- 
S tih le  zeigen, daB sie sich vorteilhaft m it solchen Bau-Legierungsstahlen yergleichen 
lassen, die beim Automobilbau yerwendet werden. Hohe physikal. W erte werden von 
diesen Stahlen nach der N2-Behandlung bei einer Priiiung bei Baumtemp. u. bei hóheren 
Tempp. gezeigt. Eine N2-Behandlung bei 510° h a t keinen oder nur geringen EinfluB 
auf die H artę u. Schlageigg. des Kerns der Stahle, yorausgesetzt, daB die Stahle gehartet 
u. dann bei 540° oder driiber angelassen wurden. Die Cr-Al-Stiihle sind n icht der 
AnlaBbriichigkeit unterworfen. Die Ggw. von Mo erhoht die Zahigkeit des Kernes 
u. der Schicht. Alle Teile sollten wiirmebehandelt sein, dam it vor der Nitrierung ein 
sorbit. S truk tur yorliegt. Diese Behandlung wird empfohlen, dam it die wiinschens- 
werten Eigg. des Kernes erreieht werden u. die richtige Kornyerfeinerung sichergestellt 
ist, da die urspriinglichc KorngroBe des M aterials wahrend der H artung nicht ver- 
kleinert wird. Eine sorbit. S truk tu r wird empfohlen, um so viel ais nur moglich die 
Bldg. eines Nitridnetzwerkes zu vermeiden, das sich beim H arten leicht im angelassenen 
Materiał, in dem die Korngrenzen gut ausgebildet sind, bilden kann. Es is t klar, daB 
die N2-Behandlung eines Stoffes m it grober K ornstruktur eine sehr briiehige Hartungs- 
schicht ergibt. Eine Hartebehandlung zwischen 425 u. 760° einschlieBlich zeigt, daB 
die Tiefe der H artung m it der Behandlungstemp. von 425° zu 705° wachst, aber bei 
760° etwas fallt. Die H artę verm indert sich m it steigender Temp. Es is t moglich, 
bei einer relativ hohen Temp. z. B. 650° zu nitrieren, um eine groBere Tiefenwrkg. 
zu erlangen, u. dann bei einer niedrigeren Temp. zu behandeln, z. B. 510°, um die
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gowimschte Óberflachenharte zu erreichcn. Dio weiBe Schicht, dio oft aufien an den 
behandelten Proben unter dem Mikroskop zu sehen ist, ist ein E isennitrid oder ein 
komplexes E isennitrid m it einem oder mehreren der Legierungselemente. Die schmalen 
weiBen Bander u. das we i Ge Netzwerk, die beide wiederholt m it der weiBen N itridschicht 
vorhanden sind, stellen den gleichen Bcstandteil dar, dessen Gg\v. Briichigkoit hervor- 
ruft. Diese S truktur, im besonderen das Netzwerk, mussen vermieden werden; sie bilden 
sich, m e oben gesagt, leichter im angelassenen Zustande ais in der Sorbitstrulctur. 
Der Dissoziationsgrad des NH3 u. dio Nitricrungstemp. sind weiter noch wichtigo 
Faktoren. Gehartete Proben, die m it 55° Unterschied von 540 bis 1095° einschliefilich 
wiedererhitzt, im Ofen abgekuhlt u. im W. abgesohreckt wurden, zeigten naeh Durch- 
gang durch den Acj-Punkt Anderungen in der M ikrostruktur. Im  Ofen abgekuhltc 
Proben zeigten m it iiber 760° steigender Temp. eine erhohte Neigung zur Bldg. einer 
scharfen Grenzlinie zwischen der Hartesehicht u. dem Kern. Im  W. abgeschreckte 
Proben hatten  zuerst eine bandartige S truktur u. spater ein Ausbreiten der geliarteten 
Zone zusammen m it einer Verfeinerung der K ornstruktur bei steigender Temp. beim 
W iedererhitzen iiber don Aćr Punkt. Die H artę der Proben, die wiedererhitzt u. dann 
langsam abgekuhlt worden waren, fiel allmahlich m it sich erhóhender Wieder- 
erwarmungstemp. Die abgesehreckten Stiicke hatten  ihrc maximale H artę naeh dcm 
Abschrecken von 540° u. ein Minimum bei 760°.

Eine der N2-Hartung voraufgegangene Entkohlung ruf t  eine briichige Schicht hcrvor, 
die leicht abblattert. Dic entkohlte Schicht muB vor der NH3-Einw. von den zu bc- 
handelnden Teilen entfernt werden. Auch durch maschinelle Bearbeitung u. Warme- 
behandlung geschaffene Spannungen mussen beseitigt werden, wenn man ein Werfcn 
der fertigen Gegenstande vermeiden will. Vernickelung u. ein Uberzug m it Sn oder 
Lótmetall verliindert eine Hartung. Auch cin Uberzug aus Stanno- oder Stannioxyd 
ha t die gleiche Wrkg. E in geringes Wachsen t r i t t  boi der H artung ein, worauf bei der 
letzten maschinellen Bearbeitung oder dom Sohleifen vor der H artung usw. Eucksicht 
genommen werden muB. Mit NH3 gehartete Artikel sind gegen Atmospliarilien, W . 
u. Salzwaśser sehr bestandig. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 16. 67—110. Okt.
1929. Massachusetts, Inst. of Technology.) W lLK E.

Oscar E. Harder, James T. Gow und Lowell A. Willey, Unlersuchungen uber 
nitrierte Stahle. Die Arbeit zerfallt in 2 Teile. Im  1. Teil wurde an  einer gróBeren 
Anzahl Stahlsorten ihre Eignung zu N2-Hartung festgestellt. Die angewandten Tempp. 
waren 470 u. 540°. Die erhaltene H artę wurde m it R o c k w e l l - u . SHORE-App. be
stimmt. Es ergab sich, daB die reinen Ni-Stalile durch die NH3-Behandlung kaum 
gehartet werden. E in Zusatz von Cr, V oder Mo verbessert die durch die Behandlung 
erreichbaro H artę, wobei Mo die groBte Tiefenwrkg. u. scheinbar dic besten Eigg. gibt 
Der Zusatz von Cr +  V ru ft eine Schicht m it guter H artę u. gróBerer Tiefe hervor, 
ais der Cr-Ni-Al-Stahl 152 D (0,33% C, 0,68%  Mn, 0,21%  Si, l,39°/o Ni. 1.58% Cr 
u. l,30°/o Al). Der Zusatz von Cr u. Al wie beim St-ahl 152 D ru ft die groBte H arto 
gleichzeitig m it einer groBeren Tiefenwrkg. hervor ais m it der Cr-Al-Legierung erreicht 
werden kann wie bei Stahl 152 A (0,44% C, 0,50%  Mn, 0,34% Si, 1,61% Cr u. 0,84%  Al). 
Danach scheint es, daB Ni allein nicht die Hartungseigg. m it N> verursacht, sondern 
daB Ni nur einen gunstigen EinfluB hat, wenn es m it anderen Legierungselementen 
wie Cr, V, Mo u. Al zusammen angewandt wird. Dic Anzeichen sprechen dafiir, daB 
es die Eindringtiefe erhoht. Bei den Cr-Stahlen scheinen die reinen Cr-Stahle den 
Cr-Si- oder Cr-Ni-Stahlen iiberlegen zu sein. Andererseits gaben die Cr-Mo-, Cr-V- 
u. Cr-Al-Stahle bessere B esultate ais dic reinen Cr-Stahle. Die Cr-Al-Stahle erreichcn 
die groBto Hiirte. Die Mo-Stahle zeigten nur m ittelharte Sehichten, aber gróBere 
Tiefe. Ni u. vor allem Cr verbessert die H artung in diesem Falle. Die V-Stahle geben 
gleichfalls geringe H artę, aber groBere Hartetiefe. N i is t von keinem gutem  EinfluB 
auf diese Stalile, Cr is t besser u. der gemeinsamc Zusatz von Ni +  Cr am besten. — 
Im 2. Teil der Arbeit is t besondere Sorgfalt auf die Beobachtung der Wrkg. der Nitrie- 
rungstemp., der Schnelligkeit des Gasstromes, der Gaszers. usw. auf den Charakter 
der H artung gelegt worden. Die Hartewerte ■wurden in diesem Palle m it dem ViCKERS- 
App. erm ittelt. Die untersuchten Stahle waren u. a. Cr-Al-, Cr-V- u. Cr-Ni-Mo-Stahle. 
Die Arbeitstempp. betrugen 470, 525, 580 u. 635°. Im  allgemeinen zeigte sich, daB 
die Erhohung der Arbeitstemp. auch die Eindringtiefe erhohte, aber bei hoheren Tempp 
ais 525° verringert sich die erreichbare H artę. Es wurde gefunden, daB die Nitrierung 
den C des Stahles entfernt, dessen cntfernte Menge wachst m it der Hohe der Temp. 
Die Cr-Al-Stahle geben eine hohere Oberflachenkartc ais alle anderen untersuchten
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Stahle. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 6 . 119—44. Okt. 1929. Univ. Minnesota, 
School of Mines and Metallurgy, Purdue Univ. u. Aluminium Co. of America.) W lLK E.

A. B. Kinzel und J. J. E gan, Kurzdauernde Stickstoffbeltandlung des StaMes 
in  geschmolzenen Cyaniden. Das Bad besteht aus 53% NaCN u. 47%  KCN u. h a t den 
zu dem Verf. notwendigen niedrigen F. von 445°. Bei 460° ist der Dampfdruck dieses 
Bades so gering, daB alle Operationen ohne einen Abzug gemacht werden konnten. 
Duich ein 2-std. Eintauclien von Stiicken aus V- oder Al-Stahlen konnte eine sehr 
harte diinne Einsatzschicht erlangt werden. W eitere Feststellungen zeigten, daB diese 
Schicht ebenso b a rt is t wic die m it der ublichen langdauernden NH3-Behandlung 
erhaltenen. AuBerdem h a t sie den gleichen Abnutzungs- u. Korrosionswiderstand, 
obgleich die Fahigkeit, hohen ortlichen Spannungen zu widerstehen, geringer is t ais 
bei den dickeren Schichten. Die H artetiefe reicht bis zu 0,0005 Zoll. Durch eine Be- 
handlung iiber 2 Stdn. werden weder die Hartetiefe, noch die H arte erlióht. Verss., 
das Bad zu verdunnen, ohne die N2-Wrkg. zu Tcrmindern, verliefen erfolglos, da dic 
Zusatze entweder den F. der Mischung erhóhten, sich verfluchtigten oder in der Ggw. 
der Cyanide nicht stabil waren. (Trans. Amer. Śoc. Steel Treating 1 6 . 175—82. Okt.
1929. Long Island City [N. Y.], Union Carbide and Carbon Research Laboratories, 
Inc.) W i l k e .

H. H. Lester, Die weipe Schicht in  Kanonenrohren und ihre Beziehung zur Hartung 
von nitriertem Clirom-Aluminiumstahl. In  der Seele einer Kanone erscbeint nach dem 
SchieBen ein glashartes Oberflachenhautchen, das gewohnlich „weifie Schicht" genannt 
wird. Die rorliegende Unters. gibt einige Beitrage u. zeigt besonders die Ahnlichkeiten 
dieser Schicht m it der N2-Schicht bei nitrierten Cr-Al-Stahlen. Diese Ahnlichkcit 
is t nach dem Abschrecken der N2-Hartung noch viel deutlicher. Die Atzeigg. der 
weiBen Schicht u. der abgeschreckten N2-gebarteten Metalle lassen feste Lsgg. ver- 
muten. Die Rontgenstrahlenunters. bestatig t in beiden Fallen diese Voraussage. 
Fraglich bleibt die N atur des Gelosten. Die Rontgenstrahlen zeigen die mógliche 
Anwesenheit yon N itriden an. Unzweifelhaft is t dereń Ggw. in  sebr kleinen Teilehen 
eine Ursache der H arte der Schichten. Wahrscheinlicher noch is t jedoch, daB die sehr 
groBe Gitterstórung ein noch ausschlaggebender Faktor ist. Diese Gitteranderung 
scheint nur durch die Annahme erklarlich, daB der N2 im F e in  Lsg. ist. Die untersuchte 
Schicht war gróBtenteils austenit. Die a- u. -/-Gitter der Fe-Krystalle waren um 0,5 
u. 0,6%  vergróBert. Das a-G itter der Fe-Krystalle im Falle der nitrierten  Cr-Al-Stahle 
war um 0,5%  yergróBert. Vf. nim m t an, daB die Vergrófierung auf die N2-Absorption
u. der gróBte Teil der E insatzhartc auf die festen Fe-N-Lsgg. zuruckzufuhren ist. 
Die austenit. E insatzhartung dieses Kanonem-ohres is t weiterer Unters. wert, da 
unter Umstanden die N2-Hartung aueh auf andere Stahle u. fiir besondere Zwecke 
nusgedehnt werden kónnte. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 6 . 1— 17. Okt. 1929. 
W atertown [Mass.], W atertown Arsenał.) W lLK E.

Vincent T. Malcolm, Die Anwendung der m il Stickstoff behandelten Stahle bei 
hohen Temperaturen und liohen Drucken im Dampfbetrieb. Die Arbeit behandelt dic 
Anwendung der nitrierten  Stahle fur den Dberzug von Ventilen, die Dampf von hoher 
Temp. u. hohem Druck ausgesetzt sind, denn sie besitzen groBe H arte, Abnutzungs- 
widerstand, chem. S tabilita t bei iiberhitztem Dampf u. gleichzeitig einen zahen Kern, 
der einen hohen Schlagwert u. eine gute Zugfestigkeit hat, zusammen m it einem dem 
gewóhnlichen Stahl ahnlichen Ausdehnungskoeffizienten. Die wichtigsten An- 
forderungen, die an ein Materiał fiir die vorliegenden Zwecke zu stellen sind, sind: 
Fahigkeit, lange Zeiten bei hóheren Tempp. einer Zugbeanspruchung zu widerstehen, 
chem. S tabilita t, therm . Ausdehnung u. W iderstand gegen VerschleiB u. Abnutzung. 
t)ber den ersten P unk t is t wenig zu sagen, da schon alles bekannt ist. Die nitrierten 
Stahle widerstehen der Oxydation u. Korrosion bei der Einw, Ton iiberhitztem Dampf 
gut. Die anderen Anforderungen werden, 'wie gezeigt wird, ebenfalls erfułlt. Die fiir 
die Ventile benutzten nitrierten  Stahle haben eine Zugfestigkeit von 100 000 lbs 
je Quadratzoll, eine FlieBgrenze von 75 000, 18°/0 Dehnung bei 2 Zoll, 35%  Ein- 
schnurung u. einen Charpy-Schlagwert von 37 FuB je lb. Zum SchluB werden einige 
Ventilverss. in der P rasis m it den neuen Stahlen besprochen. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 16- 205—16. Okt. 1929. Indian  Orchard [Mass.], Chapman Valve 
Manufacturing Co.) W lLKE.

E, E. Thum, Amcendungen der Mohjbddnstahle. Nach einem Hinweis auf die 
verschiedenartige Wrkg. des Mo-Zusatzes auf die Legierungsstahle werden einige 
besondere Anwendungon behandelt. Ari-ikfo-Stahl wird viel zur Einsatzhartung heran-
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gezogen. Die Behandlung des nieistens liierzu angcwandten S. A. E .-Stahl 4615 (0,10 
bis 0,20%  C, 0,30—0,50% Mn, 1,25—1,75% Ni u. 0,20—0,30% Mo) wird eingehender 
beschrieben. Vom S tandpunkt des Stahlfabrikanten is t ein Ni-Mo-Stahl sehr Torteil- 
haft, da keins der Legierungselemente beim Schmelzen oder Wiederschmelzen verloren 
geht. Stahle m it mittlerem Mn-Geh. werden beim Kohlen benutzt. 0,25% Mo ver- 
bessern bei dieser Stahlsorte die Izod-Schlagwerte um mindestens 10°/o u. geben eine 
feinkórnige M ikrostruktur nach der Kohlung im Mc Q U A ID -E H N -V ers. J/o-S tahle 
m it m ittlerem  Mn-Geh. (etwa l,6°/0) kohlen in einer bestimmten Zeit u. 75%  tiefer 
ais. die Ni-Mo-Stahle. Die Al-Lcgierungen ,,N itralloy“ oder Cr- u. andere Legierungs- 
stahle, die m ittels NH^-Gas gehartet werden kónnen, werden im Kern dabei briichig, 
was m an durch einen Zusatz von 0,20% Mo ebenfalls vermeiden kann. Noch gróBere 
Zusatze scheinen die Geschwindigkeit der Nitrierungsrk. zu erhóhen. Viel werden 
Cr-Jfo-Stahle bei Automobilen u. Luftfahrzeugen benutzt, besonders S. A. E. 4130 
(0,25—0,35%  C, 0,40—0,70%  Mn, 0,50—0,80% Cr u. 0,15—0,25% Mo) u. 4140 (0,35 
bis 0,40%  C, 0,40—0,70%Mn, 0,80—1,10% Cr u. 0,15—0,25%  Mo). D erle tztere Stahl 
wird in  W., der zweite in Ol gehartet. Bedeutung haben vor kurzem die Ni-Cr-Mo- 
Stahle fiir schwere Sohmiedestiicke besonders zur m ilitar. Verwendung erlangt. Der 
W ert des Mo beruht dabei n icht so sehr auf der Einverleibung eines Erosionswider- 
standes ais vielmehr auf der hohen ElieCgrenze der Legierung, der relativen Abwesen- 
heit der Massenwrkg. bei der Warmebehandlung u. dem vollkommenen Fehlen der 
Seigerung, Querbriichigkeit u. Temperbriiehigkeit. Die giinstigsten Eigg. erhalt man 
bei 0,3%  C, 0,15%  Si, 0,5%  Mn, 2,5% Ni, 0,6—1°/0 Cr u. 0,6—0,4% Mo. In  Amerika 
versucht m an den Legierungsgeh. fiir groBe Schmiedestuckc etwas zu erniedrigen. 
Die Kurbelwellen fur Łibertymaschinen bestehen aus der gleichen Legierungsart nur 
m it 3%  Ni. Unterss. i m W o o l w i c h  A r s e n a ł  lieCen erkennen, daB der beste 
nutzliche Geh. an Mo umgelcehrt sich m it dem Gesamtgeh. der anderen Legierungs
elemente andert. Dies zeigt an, daB bei C-JTo-Stahlen der Mo-Geh. uber 1%  betragen 
kann. Die Stahle haben aber nieistens niedrige Proportionalitatsgrenzen. Dann werden 
die Tergeblichen Bemuhungen der Einfuhrung des Mo in  Werkzeug- u. Magnetstahle 
gesehildert u. 2 neueste Legierungen erwahnt: m it 22%  Mo u. 78%  Fe (ohne C) zum 
Ziehen von h. W -Drahten u. eine saurebestandige Legierung m it 20%  Fe, 20%  Mo, 
57% Ni, 3%  oder weniger Mn, weniger ais 0,5%  Si u. 0,2%  C. (Iron Age 1 2 5 . 141—44. 
201—02. 9/1. 1930.) W i l k e .

A. J. M. Sharpe, Der Autochromproze/3. E in  neues Verfahren zur Herstellung 
von Chromeisen und. -stahl direkt aus Chrcmierz. Von besonderer W ichtigkeit ist, daB 
die nach dem Verf. gewonnenen Gegenstande poliert werden kónnen u. vollkommen 
korrosionsbestandig sind. Das Gewinnungsverf. ahnelt dem des Autodoublage-Verf., 
in dem das Cr-Erz entweder m it Nickelchlorid oder Kobaltchlorid vermisoht wird. 
Nahere Angaben fehlen. In  Frankreicli wird das Verf. im halbteehn. MaBstabe aus- 
gefiihrt. (Engin. Mining Journ. 128 . 769. 16/11. 1929.) W i l k e .

Martin J. Conway, Die Warmebehandlung des Stahles. Kohlung bei niedriger 
Temperatur und Feuerung mittels gasformiger Brennstoffe. Es werden die Vorteile 
des Tieftemp.-Kohlengas gegenuber dem h. ungereinigten Gas, das bisher bei der 
Warmebehandlung angewandt wird, gezeigt. Dio Erfahrungen des Vf. beruhen auf der 
neuerrichteten ,,K . S. G.“ -Fabrik der Firm a L u k e n s  S t e e l  Co., die 6 zylindr. 
drehende S tahlretorten benutzt m it je einem Durchsatz von 80 t  Kohle in 24 Stdn. 
(Chem. News 1 3 9 . 291—92. 8/11. 1929. Coatesville [Pa.], Lukens Steel Co.) W lL K E .

Georges d’Huart, tlber die Sprodigkeit der Stahle. Nach der Besprechung der 
„Dispersions“ -Spródigkeit (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1207) wird die „S tru k tu r“ -Sprodigkeit 
erlautert. Diese Bruchigkeit selbst hangt von einer Anzahl Verff. u. metallurg. Pro- 
nessen ab, von denen die hauptsachlichsten sind : die A rt des Metallabstichs u. die 
Fehler, die bei diesem Vorgang entstehen kónnen wie Lunker, Seigerung, Gasblasen, 
Briiche, weiter die chem. Zus. der Stahle, die innerhalb bestim m ter Grenzen eine 
Funktion ihrer Y erarbeitungsart im Ofen ist. Oft rufen kleine Mengen eines bestimm ten 
Elementes die Stahlbriichigkeit hervor, ohne eine Strukturanderung zu bewirken. 
Ais weitere Faktoren kommen dann noch in B etracht die verschiedenen therm . Be- 
handlungen wie die Rekrystallisation u. die tjberhitzung u. die Erscheinungen der 
Korrosion, der Beizbriichigkeit u. der kaust. Bruchigkeit. Alle diese Erscheinungen 
werden an H and von Abb. ausfiihrlich behandelt. (Science e t Ind. 1 3 . 625— 36. Okt.
1929. Usines d ’Hagondange.) W lL K E .
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Felix Fettweis, Die Brucharten des Słahles und die Bedeulung des tlbergangs- 
gebieles der Kerbzahigkeit. Trotz ihrer sehr yerschiedenen Au sbi 1 dungsformen gehorcht 
die Obergangszone der Kerbzahigkeit in  allen Fiillen den gleichen GesetzmiiBigkeiten. 
T ritt sie bei einer Stahlsorte in  Abhangigkeit yon der Probenbreite ais „Streuungs- 
gebiet“  auf, so muB sie es auch in Abhangigkeit von der Temp. tun. — Der WechseJ 
vom sehnigen zum kornigen Bruch erfolgt immer unstetig, selbst wenn der Verlauf 
der Schlagarbeit einen allmahlichen Dbergang vermuten laBt. Der sehnige Bruch 
is t an keine bestimmte Krystallebene gebunden, der kórnige dagegen folgt krystallo- 
graph. bestimm ten Spaltflachen. E in Erklarungsvers. fur das Auftreten der beiden 
Brucharten muB daher vor allem die krystallin. N atur der Metallkórner beriick- 
sichtigen. MaBgebend fiir die Bruchform is t der Spannungszustand innerhalb der 
einreiBenden Probe, der m it jener in  Wechselwirkung steht. Die bisherigen Erklarungs- 
verss. kónnennioht. befriedigen. (Stahl u. Eisen 49.1621—28. 7/11.1929. Bochum.) W iL .

J. B. Kommers, Die relaliven Sicherheiten von Fhifl- und hochwertigen Sialden 
unter Ermiidungsbelaslungen. B. P. H a i g h  hat (C. 1929. I. 2099) einige SchluB- 
folgerungen aus seinen Verss. gezogen, m it denen Vf. n icht einyerstanden ist, da das 
Versuclismaterial zu gering is t u. die Gedankengange nicht uberall durcli Verss. ge- 
stiitz t sind. B. P . H aigh  t r i t t  diesen Aufierungen entgegen. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 48. T ransact 1223—27. 20/12. 1929. Univ. Wisconsin u. Greenwich, Royal Naval 
College.) W i l k e .

K. Gunther, Der Einflu/3 von Oberflachenbeschddigungen auf die Biegungs- 
schuiingungsfestigkeit. Die Versuchsstabe wurden in einer Biegungsschwingungsmaschinc 
Dauerbeanspruchungen unterworfen. Der Probestab ist dabei an beiden Enden in 
Kugellagern gelagert u. trag t in  der M itte ein weiteres Kugellager, an dem ein Gewicht 
angreift. Durch besondere Spannvorr. kann der S tab zum erschutterungsfreien Lauf 
gebracht werden. Die Maschine ist ferner m it einer Ausschaltyorr. yersehen, die bei 
einer VergróBerung der Durchbiegung des Stabes um 1/ I0 min die Stromzufiihrung 
zum Motor unterbricht. Es gelang auf diese Weise, unbeschadigte Dauerbriiche zu 
erhalten u. sie nach AbreiBen des Stabes in  einer ŹerreiBmaschine freizulegcn. Die 
Verss. wurden m it Kurbelwellenstahlen, ferner m it Gufieisen (n. MscliinenguB), Einsatz- 
stahl (gegliiht St. C. 10 Din 1661) u. Rubelbronze auf Cu-Zn-Basis m it Zusatzen von 
Ni, Mn, Fe u. Al durchgefuhrt. Die StiŁhle waren Cr-Mn-, Mn-Ni-, Cr-Ni- u. Si-Stahle. 
Bei den Feilbeschadigungen nim m t der Dauerbruch stets seinen Ausgang von den Feil- 
riefen im Grunde der Beschadigung. Da die Besehadigung den gróBten Abrundungs- 
radius im Kerbgrund aufweist, so is t in diesem Falle ein RiickschluB auf die Gefahrlich- 
keit einzelner Beschadigungen in  Abhangigkeit von der Tiefe móglich. N im m t man 
ais W ertmafistab der Oberflachenempfindlichkeit die Minderung der Dauerfestigkeit, 
die durch Beschadigungen gleicher GróBenordnung hervorgerufen w irde, so ergibt 
sich zunachst dio absol. Unempfindlichkeit des GuBeisens gegeniiber Oberflachen- 
yerletzungen. Ihm  folgt der weiche Einsatzstahl. Die gróBte Empfindliclikeit hat 
Bronze; beinahe die gleichc Cr-Mn-Stahl. Bei Beschadigungen gleicher GróBenordnung 
ergaben sich annahernd dieselben Erniedrigungen der Schwingungsfestigkeit. Der 
Mn-Si- u. der Mn-Ni-Stahl ergeben prakt. gleiche W erte; ihre Oberflachenempfindlich
keit liegt zwischen dem Einsatz- u. Cr-JMn-Stahl. Aus der GróBe der s ta t. Zahigkeit 
kann m an also keine Ruckschlusse auf die Oberflachenempfindlichkeit ziehen. — Nur 
beim hartesten Materiał (Cr-Ni-Stahl) fiihrten /)re7w^o/iiverletzungen zum Dauerbruch.
— E in Vergleich der an den Schleifbeschadigungen gewonnenen Ergebnisse ergibt die 
groBere Gefahrlichkeit der feihkórnigen gegeniiber der grobkórnigen Scheibe. Das 
AufreiBen des Kerbgrundes durch die einzelnen Kórner der Schleifscheiben bei An- 
bringen der Verletzungen schafft Riefen, dereń zusatzlicher EinfluB zahlenmaBig nicht 
zu erfassen ist. — Friihere Unterss. haben uberraschenderweise dic verhaltnismaBige 
Ungefahrlichkeit der Meifielhiebe ergeben (Z a n d e r , M etall-W irtschaft 1929. H eft 2,
3 u. 4). Die yorliegenden Unterss. bestatigen diese Ergebnisse. — Bei der Unters. 
des Einflusses zusatzlicher Druckbeanspruchungen m ittels Druckringe hinterlieBen 
diese trichterfórmige Verletz\mgen. N ur in  einem Falle fuhrte eine solche Beschadigung 
zum Bruch eines Versuchsstabes (Cr-Mn-Stahl). Ahnliche Eindriicke wurden durch 
Eindrucken eines Komers erzeugt. Bei den MeiBelhieben hatte  sich gezeigt, daB die 
Verfestigung dem Fortschreiten des Dauerbruchs erheblichen W iderstand entgegen- 
setzt. Die gleicho Ersekeinung konnte bei samtlichen in Kórnereindriicken erfolgten 
Briichen festgestellt werden. Die Gefahrlichkeit der an sich belanglosen MeiBel- u. 
Kórnereindrucke w rd  erheblich gesteigert, sobald durch Ausschleifen (bei den MeiBel-
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hieben) oder Anschleifen dło durcli Kerbwrkg. hcrvorgerufenen órtlichen Spannungs- 
erhóhungen ausgolóst werden. (M etali-W irtschaft 8. 1220—24. 1267—71. 27/12. 1929. 
Braunschweig.) W i l k e .

George A. Dornin, Die bei der SlaMherslellung gewonnenen Schlacken, ihre Wirkungen 
auf das Produkt und auf das Verfahren selbsl. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17- 
59—80. Jan . 1930. Baltimore, Gathmann Engineering C o.— C. 1930.1 .123.) W i l k e .

E. J. Janitzky, Feste Priifungen von Siemens-Marlin-Schlacken. (Iron Age 124. 
1235—38. 7/11. 1929. — C. 1930. I. 1032.) W i l k e .

— , Das Armco-Eisen, seine Eigenschaften und Bedeutung. Die bekannten Einzol- 
heiten iiber chem. Zus. u. physikal. Eigg. sowie iiber die W eitervcrarbcitung werden 
kurz wiedergegeben. (Metali 1929. 214—16. 29/12. 1929.) W lL K E .

Stewart J. Lloyd, Alkalische Elektrolyteisen. (Canadian Mining Journ. 50. 
1185—88. 13/12. 1929. — C. 1930. I. 1208.) W i l k e .

Axel Estelle, Das Estelle-Verfahren. Die elektrolylische Eisenreduklion aus reinen 
Erzen. Die Naehteile des zum Verarbeiten von Eisensulfiderzen vorgeschlagenen 
EusTis-V erf. (vgl. S t e w a r t  J .  L lo y d , C. 1930. I. 1208) sollen beim E s t e l l e -  
ProzeB nicht auftreten. Im  wesentlichen besteht das Verf. in einem Auslaugen des 
Rohmaterials m it einer schwachen nichtoxydierenden Sauro u. anschliefiendem elektro- 
ly t. Abscheiden des Fe m ittels unl. Elektroden aus den Lsgg. der so gebildeten Fe- 
Salze. E in Teil der durch die Elektrolyse gebildeten Ferrolsg. wird m it der verd. nicht- 
oxydierenden Sauro ais Auslaugefl. venvendet. Im  einzelnen ist das Verf. wie folgt: 
Das geniigend zerkleinerte Rohm aterial wird bei rund 40—80° m it HC1 behandelt. 
Dabei en tsteh t Ferrochlorid u. H 2S. Die anderen móglicherweise rorhandenen S-haltigen 
Metallo wie auch kleine Riickstande der Gangart bleiben zuruck. Bei Elektrolysieren 
entsteht neben Fe auch FeCl3. Das FeCl3 wird zusammen m it der aquivalenten Menge 
H2S in einen Absorptionsturm oder dgl. iibergcfuhrt, wobei folgende Rk. sta ttfinde t: 
2 FeCl3 +  H 2S =  2 FeCl2 +  2 HC1 +  S. Die wertvollen Metalle im Riickstand kónnen 
besonders aufgearbeitet werden. Fehlen aber solche Metalle, so kann man die aus 
der Elektrolyse stammende Ferrilsg. ganz oder besser teilweise zum Erzauslaugen 
verwenden. —  Bei der Aufarbeitung oxyd. Erze wird das Fe m ittels elektrolyt. Disso- 
ziation eines h. schleimigen Eisenhydroxydnd., der in einem alkalihydroxydhaltigen 
Elektrolyten suspendiert ist, gewounen. E r en thalt etwa 35%  W., 35%  Na OII u. 
30% Ferrihydroxyd. Die Elektroden sind Fe, Ni oder anderes geeignetes Materiał, 
das der Wrkg. des Stromes u. des h. Elektrolyten widersteht. Die Elektrolyse ver)auft 
bei 100° u. ohne Anwendung eines Diaphragmas bei 1,6—1,8 V. u. 3 Amp./qdm. Das 
abgeschiedene Fe is t ein wenig poroser ais gewóhnliches elektrolyt. Fe. Die Trennung 
des Metalls von den Kathodenblechen, wenn es ais „elektrolyt. Roli-Fe“ oder ais 
pulveriges Fe venvendet werden soli, is t einfaeh. Wenn das Fe n icht rotgliihend war, 
so kann es zu einem feinen Pulver gemahlen werden. Es konnen Gegenstande aus 
reinem Fe, Fe-Legierungen, einfaclion oder Legierungsstahl hergestellt werden, indem 
dies puhrerige M ateriał zu einer feston zusammengepreBten M. zusammengefiigt wird, 
die frei von 0 2 is t u. die mittels der bekannten Methoden bearbeitet werden kann. 
Die Gegenstande wie Hohlzylinder, die gespalten u. gewalzt werden, konnen so ohne 
Sehmelzen fertig gemacht werden. Ais Rohm aterial zum Estelleverf. kann oft ein 
Nebenprod. wic z. B. die Eisenhydrate der Anilin- u. Bromfabriken benutzt werden, 
ebenso kann man auch Spane nach entsprechender Vorbereitung nutzbar machen. 
Der bei dem alkal. Yerf. ais Nebenprod. anfallende 0 2 h a t viele Verwendungsmóglieh- 
keiten. (Canadian Mining Journ. 50. 1137—40. 29/11. 1929.) W ilk e .

W. Krings und J. Kempkens, Uber die Loslichkeit des Sauerstoffs im  feslen 
Eisen. Aus den GleichgewiehtsYerss. in stromendcm H 2-H20-Dampfgemischen wurde 
die Loslichkeit des 0 2 im festen Fe bei 715° durch Wagung zu 0,11 ±  0,015% bestimm t. 
Dieser W ert is t  etwas lioher ais der aus den Beobachtungen am techn. Fe erschlossene 
Wert yon der GróBenordnung 0,05%> der sich im ■wesentlichen auf metallograph. 
Beobachtungen oder yerm utete Zusammenhange zwisehen 0 B-Geh. u. physikal. Eigg. 
griindet. Andererseits bleibt er hinter den Zahlen von M a t s u b a r a  (C. 1923. II . 1214), 
E a s t m a n  u . E v a n s  (C. 1924. II . 21), S c h e n k  u . D i n g m a n n  (C. 1928.1 . 1515) zuruck. 
Der Hauptgrim d fiir die hohen Loslichkeitswerte dieser Forscber is t offenbar darin 
zu suchen, daB bei ihren m it rolien Gasgemischen durchgefiihrte Verss. solche Zustande 
der Gasphase, die sich wegen allzu geringer Rk.-Geschwindigkeit n icht mehr meBbar 
anderten, ais Gleichgewichtszustande angesproclien wurden, waln-end sie es in  Wirk- 
liehkeit nicht waren. Selbst bei groBem Abstand von der Gleichgewichtslage, Einw.
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stromenden trookenen H 2 auf langc Zeit erhitzte Bodenkórper aus viel Fe u. wenig
0 2 verlauft die zum Gleiehgewieht ftihrende Bk. auBerst langsam u. erreicht erst nach 
wochenlanger Einw. den Gleichgewiclitszustand. Die Konzentrationsabhangigkeit des 
0„-Druckes der F e-0 2-Misehkrystalle wurde in  ilirem wesentliohen Verlauf festgestellt 
u. begriindet. Durch gleichartige Verss. wurde das Gleiehgewieht FeO +  H ,
Fe 4- H„0 fiir die gleiche Temp. in  guter t)bereinstimmung m it S a i n t e -C l a i r e  D e - 
v i l l e  u. C h a u d r o n  annahernd festgelegt. Auch wurde die W iderstandsfahigkeit 
u. die Gewichtskonstanz versehiedener Schiffchenmaterialien in  trockenem H , u. 
H 2-H20-Gemiśchen bei hóheren Tempp. untersucht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 3 . 
225—50. 2/10. 1929. Aachen, Techn. Hochschule, Inst. fiir theoret. H iittenkunde u. 
physikal. Chem.) W i l k e .

Otto Barth, Betńebserfahrungen bei der Verarbeilung von zinklmltiger Bleischachl- 
ofenschlacke nach dem Walzverfahren. Die Zn-haltige Bleischaehtof en-Schlacke mit 
im Mittel 18°/o Zn, 1—2%  Pb, 1—2°/o Cu, 16— 18%  S i02, 34—40%  F e0 2, 4— 6% 
CaO, 2—4%  A120 3 u . 6—8%  S is t der Rohstoff fiir die Walzanlage u. die ZnO-Er- 
zeugung in  Mansfeld. Die zwei 60-t-0fen sind 30 m lang, haben 2 ni Durchmesser 
im Blechmantel u. 1,60 m in der Ausmauerung. Die H erst. der Ofenbeschickung 
geschieht in  der Weise, daB abgewogene Mengen von Schlacke u. Kolcsgrus iiber einen 
Mischkegel abwechselnd in die beiden H alften eines Doppelbunkers gestiirzt werden. 
W ahrend die eine Halfte des Bunkers gefiillt wird, wird der Inhalt der anderen Halft<j 
durch StoC-Schuh-Speiser u. Markusrinne dem Ofen zugefiihrt. Der F. der Schlacke 
liegt unter 1100°, deshalb wird, um ein Schmelzen u. FlieBen der Schlacke zu ver- 
hindern, ein Ansteifungsmittel zugegeben, u. zwar rober gemahlener K alk oder besser 
ein t)berschuB an Koks. Infolge des hohen Kokszuschlages von 35—37%  arbeiten 
die Ofen ohne Zusatzfeuerung. Anderungen in der Ofentemp., sowie Verlagerung 
der Entzinkungszone, erfolgt durch Zugregulierung u. iinderung der Umdrehungs- 
geschwindigkeit des Ofens. Beim Durchgang des Schlacke-Koksgemisches durch 
den Ofen spielen sich folgende Vorgśinge ab : Das in  der Schlacke enthaltene ZnO 
wird reduziert, das entstandene CO verbrennt zu C02 u. der entstehende Zn-Dampf 
wiederum zu ZnO. Aus der sta rk  eisenoxydulhaltigen Schlacke, die bis 40%  FeO 
enthalt, wird ein Teil des Fe zu Metali reduziert, u. dieses Fe zersetzt noch vor- 
handenes ZnO sowie ZnS. Der gebildete Zn-Dampf verbrennt sofort zu ZnO. 
Sehr wichtig is t es, daB an allen Stellen des Ofens geniigend uberschussiger Koks 
vorliegt, um dio leichtfl. Ausscheidungen aufzusaugen, dam it das Materiał im Ofen 
walzt u. n ich t schwimmt. Es wird n icht so weitgehend entzinkt wie in  anderen Walz- 
betrieben. W ahrend man beim Galmeiwiilzen bis auf 0,5%  Zn in  denAustragen 
herunterkom m t, liegen die Austrage hier im M ittel bei 2,4%. In  den Ofen bilden 
sich wahrend des Betriebes 3 ihrer N atur nach verschiedene Ansatze, davon der erstc 
am Eintragsende, vornehmlich aus entmischter, koksarmer Beschickung, der zweite 
in  der M itte der Trommel, vor allem aus metali. Fe m it Schwefeleisen u. Schlacke 
durchsetzt, u. schlieBlich der d ritte  am Austrag der Trommel aus entzinkter u. er- 
s ta rrte r  Schlacke. Die Bldg. der Ansatze laBt sich durch geeignete Betriebsfiihrung 
einsehranken u. gebildete Ansatze konnen entfernt werden. Die Ofen sind m it Schamotte- 
steinen ausgemauert, die 57,48% S i02, 39%  A120 3, 2,52% Eisenoxyd, 0,44%  Kalk- 
erde u. 0,28%  Magnesia enthalten. Die Endprodd. haben folgende Zus.: entzinktc 
K linker: 22—29%  S i02, 25—32°/0 Fe, 4— 6%  A120 3, 5—7°/0 CaO, 2%  Cu, 1—3% 
Zn, 5—8%  S u. 7—10% C. Zinkosyd: 65—68%  Zn, 7—9°/o 1%  S u. 0,12% Cl.
(Metali u. E rz 26. 561—73. Nov. 1929.) W i l k e .

D. M. Tschishikow, Zinkraffination auf trockenem Wege. Der EinfluB von 
Verunreinigungen (Pb, Cd, Cu, As, Sb) im Z inku. dessen Raffination durch Umschmelzen 
u. Dest. nach neuen deutschen u. am erikan. Verff. werden besprochen, einige Betriebs- 
analysen gegeben u. ausfiihrliche Zeichnungen eines Raffinierungsofens gebracht. 
(Minerał. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje i Zwetnyje Metally]
4. 1211—18. 1929.) _ A n d r u s s o w .

George H. Horne, Die Losung des Slaubproblems in  einer Queck$ilberfabrik. Die 
N o w  A l m a d e n  C o. in K a lifo rn ien  benutzte bei ihrem HERRESHOEF-Ofen einen 
elektr. Cottrellapp., der bei 260°, also iiber dem Kondensationspunkt des H g, ar- 
beitete. Mit der Einfuhrung der Drehofen wurde aber das Staubproblem erst richtig 
brennend. Eine von dem M e r c u r y  M i n i n g  S y n d i c a t e  erbaute F ab rik  
m it Drehofen bei O p a  1 i t  e , Ore., wird unter besonderer Beriicksichtigung des 
Staubproblems beschrieben. E in 4,72 FuB-Drehofen m it einer taglichen K a p a z ita t
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von rund 100 t  wurde zuerst m it einer groBen Staubkammer versehen, der ein doppeltes 
Kondensationssystem m it Fe- u. Terrakottaróhren sich anschloB. Diese Einrichtung 
zeigto sioh ais ungeniigend u. ein CottreUapp. mufite auch hicr noch eingebaut werden, 
worauf der Betrieb zufriedenstellend arbeitete, auch noch, nachdeto der Ofendurchsatz 
um 20°/o erhoht wurde. Der Cottrcllapp. zeigt auch noch gleichzeitig auf diesem Werk 
die falsche Yerbrcnnung an u. verhindert so eine Versehwendung an Bremiól. Das 
S u l p h u r  B a n k  S y n d i c a t e  benutzt auf seinem Besitz in L a k o  C o u n t y ,  
Calif., zwei CottreUapp., einen zur Staubentfernung aus den Gasen bei einer Temp. 
uber dem Kondensationspunkt des Hg u. einen am SchluB des Kondensationssystems 
zur Sammlung des Hg-Staubes. Auch auf dem W erk der A r i z o n a  Q u  i e k  s i 1 v e r 
C o r p .  im Tontogebiet loste erst ein CottreUapp. das Staubproblem der dortigen 
Fabrik. Bei den yorstehend beschriebenen Fallen handelt es sich ste ts um besonders 
schwierige Verhaltnisse, da der Staub auBerordentlich fein war. (Engin. Mining 
Journ. 1 2 8 . 732—34. 9/11. 1929. Los Angeles [Kalif.], W estern Precipitation Co.) WlL.

I. N. Plaksin, Qoldextraktion aus Erzen in  der Mariinschen Tajga. Es werden 
die gegenwśirtig bestehenden Anlagen beschrieben (Gewinnung, Zerkleinerung u. An- 
reicherung der Erze, ferner Amalgamation, SchlammprozeB u. Cyanidlaugerei) u. 
mehrere Betriebsdaten sowie Analysen gebracht. (Minerał. Rohstoffe u. Nichteisen- 
metalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje i  Zwetnyje Metally] 4 . 1235—53. 1929.) A n d r u s s .

Otakar Quadrat und J. JiiiśtS, Die Legierung „ Pallas“ ais Ersalz fu r  Plałin. 
Die Firm a Ca p l a i n  S a i n t -A n d r e  in  Paris bringt eine Legierung von Gold, Palladium 
u. P latin  in  den Handel, welche 40%  billiger ais P latin  ist, u. diesem an W iderstands- 
fahigkeit gleichkommen soU. Netzkathoden aus Pallas lassen sich in  salpetersaurer 
Lsg. gut yerwenden, ihr Gewicht wird naeh anfanglicher Abnahme bei langerer Ver- 
wendung konstant. VolIstandig konstant bleibt das Gewicht naeh Einw. alkal. 
Schmelzen (Soda, Borax), konz. H 2SO.j u. konz. H F, somit is t in  diesen Fallen die neuo 
Legierung widerstandsfahiger ais P t. Recht gut bew ahrt sich PaUas auch bei yerd. 
Sauren, am wenigsten gegtjn geschmolzenes KHSO,. Vorteilhaft is t das geringe spezif. 
Gewicht (17) u. die groBere H artę  im Yergleich zum Platin . (Chemicke L isty  23. 493 bis 
496. 10/10. 1929. Prag, Inst. f. Metallurg. u. MetaUogr., Techn. Hoehsoh.) M a u t n e r .

O. Loebich und L. Nowack, Uber Silber-Zinn-Legierungen und -Amalgame. t)ber 
einige Arbeiten in  den letzten Jahren wird kurz berichtet. (Metali-Wirtschaft 8. 654 
bis 655. 5/7. 1929. Pforzlieim.) W i l k e .

M. H ansen , Zur Kenntnis des Vergiitungsvorganges in  Legierungen. I . Der Vor- 
gang der Entmischung ubersattigter [S (Cu-Zn)-Mischkrystalk. durch Allerung bei verschie- 
denen Temperaluren. Der Vf. yerfolgt den Ablauf des Entmischungsyorganges ubersat
tigter /?(Cu-Zn)-MischkrystaUe m it 60,58, 59, 93; 59,74; 59,15; 58,27 u. 57,48%Cu wahrend 
der Altorung bei verschiedenen Tempp. durch Aufnahmen yon W iderstand-Zeit-Kuryen 
u. Harte-Zeit-Kurven. — E r f inde t: W ahrend sioh bei hinreiehend hohen Alterungstempp. 
(350— 400°) der W iderstand in  der bei der Ausscheidung der MischkrystaUe zu er- 
wartenden Richtung andert (d. h. aUmahlich auf einen konstanten Endw ert ansteigt), 
erfolgt bei 300 u. 275° ein schneller Anstieg auf einen Hochstwert u. darauf ein Abfall 
auf einen konstanten Endwert. Aus den fur 250° u. tiefere Tempp. geltenden Kurven 
geht horvor, daB der W iderstandsanstieg in  zwei (bei diesen Alterungstempp. deutlieh 
yoneinander zu unterscheidenden) Sehritten verlauft. Naeh dem ersten sprunghaften 
Anstieg, der bereits naeh sehr kurzer AnlaBdauer beendet is t u. dessen GroBe von der 
Alterungstemp. offenbar wenig abhangt, bleibt der W iderstand eine m it fallender 
Alterungstemp. gróBer werdende Zeit konstant. Die zweite, bedeutend langsamer 
yerlaufende Widerstandserhohung is t um so groBer u. friiher beendet, je hoher die 
Alterungstemp. ist. Naeh Erreichung eines HSchstwertes, der bei 200° u. tieferen 
Tempp. langere Zeit erhalten bleibt, fallt der W iderstand ab, u. zwar um so langsamer, 
je tiefer die Alterungstemp. ist. — Diese Erscheinungen deutet der Vf. folgender- 
maBen: Mit der ersten sprunghaften Erhóhung des W iderstandes is t eine G itteranderung 
verbunden, die keinen Anteil an der Vergutung hat, da sich die H artę  wahrend dieser 
Zeit u. der darauffolgenden Dauer des konstant bleibenden W iderstandes nicht andert. 
Es wird verm utet, daB dieser der Vergiitung yorausgehende, in  homogener Phase 
yerlaufende Vorgang eine Verteilungsiinderung der Cu- u. Zn-Atome ist, die zu einer 
Stórung des Gitters u. dam it zu einer Erhohung des Widerstandes fuhrt. — Der zweite 
Widerstandsanstieg wird durch die Entmischung hervorgerufen, die bei tiefen Alterungs
tempp. erst naeh einer Induktionszeit einsetzt. Infolge der bei der hochdispersen E n t-  
mischung entstehenden inneren Spannungen t r i t t  (in Analogie m it den an  Duraluminium
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u. anderen Legierungon gemach ten Beobaehtungen) eine anormale Widerstands- 
erhóhung ein, d. h. der W iderstandsanstieg is t groBer, ais nach dem bei der betreffenden 
Temp. erreichbaren Endzustand des Entmisehungsvorganges zu erwarten ware. Mit 
fortsehreitender Alterung t r i t t  die Ausscheidung vor dem Keimwaclistum zuriick 
u. es erfolgt ein Abfall des W iderstandes auf einen konstanten Endwert. Mit der liier 
gegebenen Deutung is t im Einklang der gefundene EinfluB der Abschreekgeschwindigkeit 
u. der Abschrecktemp. auf die W iderstandsanderung wahrend der Alterung. — DaB 
bei diesen Legierungen bei der Alterung eine Hiirtesteigerung ein tritt, obwohl der 
ausgeschiedene K rystall weieher ist ais die lósende K rystallart, beweist, daB fiir die 
H artung nur ein gewisser, das Raum gitter am starksten storender Dispersitatsgrad, 
nicht aber die Eigenharte der sich ausscheidenden K rystallart maBgcbend ist. Die 
prozentuale Hiirtesteigerung ist nicht grofl (40—100%). Die H artung setzt, zumal 
bei niederen AnlaBtempp., erst nach groBen Induktionszeiten ein. (Ztschr. Physilc 59 . 
466—96. 1930- Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. Metallforschung.) F a b e r .

E. H. D ix, jr., Die Betriebseigenschaften der Leichtlegierungen. Al u. Mg, die 
leichtesten handelsublichen Metalle u. dam it die am besten geeigneten zum Luftfahrt- 
bau, werden in  ihrem reinen u. Legierungszustand besprochen. Die physikal. Eigg. 
der reinen Metalle u. ihrer Legierungen werden gegeben u. die Wrkg. des Zusatzes 
kleiner Mengcn von Legierungselementen gezeigt. Die W armebehandlung zur Er- 
hóhung der Festigkeit je Gewichtseinheit der Legierungen, die Wrkg. des naturlichen 
u. kiiiistlichen Al terna bei erhćihten Tempp. u. des Abschreckens in h. u. k. W. nach 
der Warmebehandlung werden dann behandelt, weiter die yersehiedenen Korrosions- 
arten  u. der W iderstand der Metalle u. Legierungen gegen die Korrosion. Die ver- 
schiedenen Schutzmetlioden fiir Al beschlieBen die Arbeit. (S. A. E. Journ. 25. 463 
bis 468. 488. Nov. 1929. New Kensington [Pa.], Aluminium Co. of America.) W IL

II. Bohner, Brinellharte, Elaslizitutsgrenze und Zugfestigkeit vergutbarer Aluminium- 
legierungen. Dio angestellten Unterss. lassen erkennen, daB unabhangig von der 
therm . Nachbeliandlung der gewalzten u. gezogenen Stangen u. unabhangig von den 
hierdurch erreichten yersehiedenen Dehnungen zwischen I l u .  24°/0 ein sehr einfacher 
Zusammenhang zwischen Brinellharte einerseits u. Elastizitatsgrenze (0,001 °/0) u. 
der Zugfestigkeit andererseits zu bestehen scheint: namlieh (Elastizitatsgrenze +  
Zugfestigkeit) 2 =  Brinellharte, u. zwar bei einer Belastung von 5 D-. Umgereclmet 
folgt a (0,001%) =  l/» Brinellharte — Zugfestigkeit. (Ztschr. Metallkunde 2 1 . 387 
bis 389. Nov. 1929. Lautawerk.) W i l k e .

Iclliji Obłnata, Uber die Natur der eutektischen Umwandlung in  Beziehung zu 
den Vorgangen beim Abschrecken und Tempem von Aluminiumbronzen. Untersucht 
werden die Cu-Al-Legierungen von 8,96; 10,83; 12,01; 12,94 u. 14,68% Al, von denen 
die 4 letzten nach dem STOCKDALEsclien Diagramm oberhalb 900° iimerhalb des 
/j-Gebietes liegen, also bei ca. 540° die eut-ektoide Umwandlung zeigen. — Bei 520" 
ausgegliihte Probestabe dieser Legierungen werden langsam abgekiihlt u. dann der 
elektr. W iderstand bei Tempp. bis zu 850° bestim m t; auch auf 750° erhitzte u. dann 
abgesehreckte Proben werden auf ihren elektr. W iderstand bei yersehiedenen Tempp. 
untersucht; weiter werden noch therm . Analyse (Differentialmethode) u. Anschliffe 
von ausgegluhten u. abgesehreekten Proben angewandt. Der Vf. findet: In  der Wider- 
stand-Temp.-Kurye yon abgesehreekten u. ausgegluhten Proben befinden sich zwischen 
580 u. 600° drei Rnicke; die diesen Knicken entsprechenden Umwandlungen (a +  (5 
P' fi) finden beim Erhitzen u. bei langsamem Abkiihlen s ta t t ;  bei rascher Abkuhlung 
geht die Umwandlung f} — ->- /?' beinahe yollstandig vor sich, wahrend die Zers. 
fi' — a +  (5 unterdruckt wird. Der W iderstand von in W. abgesehreekten Proben 
zeigt bei langerem Erhitzen auf versehiedene Tempp. (Tempern) UnregelmaBigkeiten, 
die dadureh yerursacht werden, daB nunmehr die beim Abschrecken gróBtenteils 
unterdriickten Umwandlungen f i — y  fi' u. fi' — >- a  +  6 erfolgen; u. zwar ergibt 
die Umwandlung fi — ->- fi' eine Erniedrigung des Widerstandes, dem aber m it zu- 
nehmendem Erhitzen infolge der Zers. fi' — >- a  (5 eine starkę Erhóhung folgt. — 
Proben, die bei 1000° ansgegluht u. in auf —90° abgekiihltem Toluol abgeschreckt 
werden, zeigen im Sehliffbild eine homogene S truk tur ahnlich der von Austenit; beim 
Abschrecken in W. erhalt m an eine spieBige S truktur, die aber nicht homogen ist, 
sondern aus fi u. fi' besteht. (Memoirs Ryojun College Engin. 2 . 205—25. 1929.) F a b .

— , Nickel in  Nichteisen-Metallen. E ine groBere Anzahl von Nichteisenmctallen 
wird m it N i in mehr oder weniger groBen Anteilen zwecks Erhaltung bestimmter 
Eigg. fiir die jeweiligen Yerwendungszwecke legiert. Nickelmessing, Nickel-Sonder-
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messing, Nickelbronzcn, Nickel-Sonder bronzen, Ni-Cu-Legierungen u. das Ni in Leicht- 
motallen werden kurz behandelt. (Metali 1929. 209—10. 213—14.29/12. 1929.) WlL.

O. Bauer und M. Hansen, Der Einflufi von dritten Metallen auf die Konslilution 
der Messinglegierungen. II. Der Einflufi von Nickel. E in  Beilrag zur Kennlnis des 
Dreistoffsystems Nickel-Zink-Kupfer. M it einem Anhang iiber die Harte von Nickel- 
messinglegierungen. (I. ygl. C. 1929. II. 1459.) Nach einer k rit. Besprechung der 
fruheren Unterss. uber das Dreistoffsystem Ni-Zn-Cu werden die eigenen -Verss. zur 
Festlegung der von dem Zn-Cu-System ausgehenden a (a p)- u. /? (a +  /9)-Loslich- 
keitsflachen dureh Ausarbeitung yon Vcrtikalschnittschaubildern m it Hilfe therm . u. 
mkr. Unterss. erortert. E rs t die Kenntnis der Lóslichkeitsanderungen m it der Temp. 
gesta tte t einen Einblick in dio moglichen Gefiigeanderungen der tem aren Nickel- 
messinge. Trotzdem das ausgearbeitete IConzentrationsgebiet nur einen kleinen Aus- 
schnitt aus dem Zustandsschaubild des Systems Ni-Zn-Cu darstellt, lassen dio in 
diesem Gebiet festgestellten Konstitutionsverhaltnisse einen SchluB auf die Konst. 
der iibrigen Ni-Zn-Cu-Legierungen zu: Die Lóslichkeitsflache neigt sieh m it fallender 
Temp. zunachst nach steigenden Zn-Gelialten hin u. zeigt bei Tempp. unterhalb 
600° eine starkę riickwartige Wólbung wieder zu abnehmenden Zn-Gehalten. Das 
Zustandsgebiet der terniiren /?-Mischkrystallc bei Raumtemp. wird m it fallendem 
Cu-Geh. schmaler u. liiuft vor dem Erreiehen des Ni-Cu-Systems in  eine Spitze aus, 
d. h. die vom Zn-Cu-System ausgehenden Grenzkuiven des //-Gebietes werden sich 
schneiden. Dio Zus. dieses Schnittpunktes liegt bei Cu-Gehalten unter 30%. Dic 
7-Krystallarten der beiden Systeme Zn-Cu u. Ni-Zn sind m it groBer Wahrscheinlieh- 
keit isomorph. (Ztschr. Metallkundo 21. 357—67. Nov. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Metallforschung.) W i l k e .

Alan Morris, Zug-Korrosionsbmcli in  angelassenen Messingen. U nter dem Zug- 
Korrosions-Brucb wird das Brechen des Messings yerstanden, das frei yon inneren 
Spannungen is t u. welches durch die Anwendung yon Zugkraft u. gleichzeitigem Angriff 
bestimmter chem. M itteł entsteht. In  einer Glasrohre, die den Zugstab walirend des 
Vers. umgab, wurde NH3 ais Korrosionsmittel gegossen. Die Bruche erscliienen im 
allgemeinen in dem Teil des Stabes, der innerhalb des Korrosionsraums, aber ober- 
halb des Fl.-Spiegels lag. Sie waren stets rund u. lagen in einer Ebene senkreclit 
zur angewandten Zugrichtung. Die Unters. der gebrochenen Oberflache zeigte, daB 
die den Bruch yerursachenden Eehler sich allgemein von der Oberflache bis rund 
zu der gleiehen Tiefe vom Umfang ab erstreckten. Die Wrkg. der Anderung der Korn- 
groBe im  a-Messing wurde an einem 65: 35-Messing m it 65,l°/o Cu, keinem Sn, 0,03%  
Pb, 0,01°/o Fe u. dem Rest ais Zn untersueht. Danach scheint die KorngroBe in den 
sog. „hohen“ Messingen den W iderstand der Probe gegen den Zug-Korrosionsangriff 
zu yermindern. Pb u. Sn im a-Messing machen cbenfalls das M ateriał gegen diese 
Form des Angriffs etwas weniger widerstandsfiihig. Einige Unterss. sind aucli durch- 
gefiihrt worden, um zu bestimmen, wie der Korrosionswiderstand gegen Bruch m it 
dem Cu-Geh. schwankt; doch sind die Ergebnisse noch nicht yollstandig. Der W ider
stand eines Muntzmetalls (60,85% Cu, 0,08%  Sn, 0,28%  Pb, 0,036% Fe, R est Zn) 
u. von Schiffsbronze (60,28% Cu, 0,75% Sn, 0,11%  Pb, 0,016% Fe, Rest Zn) u. viel- 
leicht aueh von Mn-Bronze wird durch Abschrecken yon einer n icht zu hohen AnlaB- 
temp. (500°) bedeutend erlioht. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. En- 
gineers 1930. No. 263. 13 Seiten. Bridgeport [Conn.], Bridgcport Brass Co.) WlL.

W. M. Corse, Abnutzungsversuche mit Lagerbronzen. Das Ziel der Verss. war, 
die wiehtigen phj-sikal. Eigg. einer Gruppe yon Cu-Sn-Pb-Legierungen innerhalb (u. 
in cinigen Fallen auBerhalb) der Grenzen der chem. Zus. u. der gewólinlich industriell 
bei Eisenbahnzapfenlager angewandten K onst. zu finden, u. darauf unter Umstanden 
eine Anderung der Abnahmebcdingungen vorzunehmen. 2 Gruppen Cu-Sn-Legierungen 
wurden untersueht: Legierungen m it einem Cu-Sn-Verhaltnis von 92,5:7,5 u. Pb 
zwischen 0,25—25%  u. Legierungen m it Cu-Pb-Verlialtnis von 84: 16 u. Sn yon einer 
Spur bis zu 10%- Keine Laboratoriumspriifung fiir sich allein g ib t geniigend A nhalt 
zur Erm ittlung der Eignung der yerschiedenen Bronzen fiir die industriellen Zwecke. 
Ein Vergleich muB noch auf ein groBes Wissen iiber die Eigg. der yerschiedenen Bronzen 
bei den Priifungen u. im Betrieb beruhen. Anderungen in der chem. Zus. andern selbst- 
verstandlich die mechan. Eigg., aber in bestimm ten Zonen is t die chem. Zus. weniger 
wichtig ais die GuBbedingungen. Mit wenigen Ausnahmen nutzen sich die SchalenguB- 
bronzen bei den Verss. schneller ab, u. haben einen geringeren W iderstand bei der 
Iverbsehlagprobe ais die im Sand yergossenen, sie bewahrten sich aber bei wiederholtem
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StoBen u. bei s ta t. Zug. Von den untersuchten Bronzen haben die m it weniger ais 
5%  Sn schlechte mechan. Eigg., nutzen sich sta rk  ab u. sind ganz allgemein fur Lager- 
zwecke ungeeignet, m it Ausnahme bei niedrigen Belastungen. Bronzen m it 5— 15% Sn 
u. 12—25%  Pb haben einen groBcn Anwendungsbereich; sie nutzen sich nicht so schnell 
ab wie wenig P b  enthaltende Bronzen, u. die Oberflache rauh t sich n icht so schnell auf, 
wenn Schmierung fehlt. Wo mechan. Festigkeit wesentlich ist, soli man den Pb-Geh. 
naha der unteren Grenze des Bereiches halten. F iir viele Zwecke sollten die Bronzen 
m it 16—25%  Pb austauschbar sein, denn die Anderungen in  den mechan. u. Ab- 
nutzungseigg. m it dem Pb-Geh. sind gering. Die Ergebnisse fuhren zu der Annahme, 
daB die Legierung B 67—27 T m it 5— 7%  Sn u. 15— 22%  Pb fiir vorliegende Zwecke 
am besten geeignet ist. (Iron Age 1 2 4 . 1431—34. 28/11. 1929. Washington.) W lL K E .

E. W. Lewis, Die Weipblechindmtrie. Die Ausfuhrung der Verzinnung wird 
beschrieben u. sonstige Vorschlage u. Verbesserungen anderer Autoren aufgefuhrt. 
(Ind. Chemist chem. M anufacturer 5. 379— 82. Sept. 1929.) W lL K E .

E. Schiebold und H. Reiniger, Ronłgen-Slrukturuntersuchungen. Allgemein- 
yerstandlieh werden zusammengefaBt: 1. Die Erzeugung u. charakterist. Eigg. der 
Róntgenstrahlen. 2. Die Grundlagen der róntgenograph. Feinstrukturunters. 3. Die 
Grundlagen der róntgenograph. Grobstrukturunters. 4. Anwendungsmógliclikeiten 
der Feinstrukturunterss. gegenuber GuBmaterial. 5. Anwendungsmóglichkeiten der 
Grobstrukturunterss. gegenuber GuBmaterial. (GieBerei-Ztg. 26 . 634— 41. 666—72. 
15/11. 1929. Leipzig, Inst. f. Mineralogie u. Petrographie d. Univ., Abt. f. physik.-chem. 
Mineralogie u. Feinbaulehre.) L e s z y n s k i .

Guichard, Clausmann und Bilion, Uber die Ver(inderung der Hdrte einiger 
Metałle und Legierungen in  Abhdngigkeit von der Kaltharlung. Die Mimzmetalle miissen 
in ausgegliihtem Zustand móglichst weich, in bearbeitetem móglichst h a rt sein. Die 
Vff. untersuchen die Abhiingigkeit der H arto yon ausgegliihten Metallen u. Legierungen 
u. zwar: Ag; Mond-Ni; Cu-Ni (75% Cu); Cu-Al (8,8%  Al); Bronze (94%  Cu, 4,6%  Sn, 
1,4%  Zn); Au (90°/0) ; Ag-Cu (68, 83,5, 90% Ag) yon yersehiedenen Graden der Kalt- 
bearbeitung (bis zu 90%). Dabei ergibt sich, daB fiir die erreichte H artę  dio A rt der 
Kaltbearbeitung (Walzen, Hammern) gleichgiiltig ist. Die W erte sind im Original 
in  Kurven wiedergegeben. Die groBten Harteunterschiede zwischen ausgegluhtem 
u. móglichst s ta rk  bearbeitetem Metali (ohne Riflbildung) ergeben Ni u. Al-Bronze. 
Die im Verkehr befindlichen Miinzen haben noch nicht die erreichbaren H arten. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 112—14. 13/1. 1930.) F a b e r .

John W. Bolton, Die Ergebnisse an Probestdben nahe.ru sich den Eigenschaflen 
im  Gu/3. Zur system at. Unters. is t es zuerst notwendig, die in  Frage kommenden Legie
rungen zu Gruppen zusammenzufassen. Vf. zeigt ein solclies System, das auf der chem. 
Analyse der fertigen Legierung, u. zwar auf den Gesamtgehh. an C u. an  Si aufgebaut 
ist. Es entstehen so 40 Gruppen, die noch weiter un terteilt werden kónnen. E in weiterer 
Faktor, das Herstellen der Charge, is t unzweifelhaft von groBer Bedeutung in der 
GieBerei, aber es is t wohl bis je tz t unmóglicli, melir ais eine qualitative Einteilung zu 
versuchen. So muB beriicksichtigt werden die A rt der Graphitausscheidung, die Mengen 
an Stahl, Schrott usw .; die GróBe der GuBstiieke, die KorngróBe u. a. W eiter muli 
in jeder yergleichenden Arbeit die genaue Ofenart u. ihr charakterist. Yerh. beim Arbeiten 
yerm erkt sein. Die therm . u. mechan.' Gescliichte des Metalles vom Verlassen des Ofens, 
beim Abkiihlen, is t der 4. Faktor. Es is t sicher, daB in einer gutgeleiteten GieBerei 
viele dieser Faktoren fast konstant sind, so daB sie n icht so ins Gewicht fallen. Die 
wichtigste Beziehung is t aber das Yerhaltnis des Vol. zur Oberflache, da hieraus auch 
Unterschiede in  den Giissen entstehen. In  vielen vergleichenden Unterss. is t auch 
leider das angewandte Untersuchungsyerf. fiir die Best. der mechan. Eigg. nicht an- 
gegeben. (Foundry 5 7 . 509—12. 15/6. 1929.) W lL K E .

E. Feil, Beitrage zur Formsandfrage. Der EinfluB des Kohlenstaubes auf die 
Frischsande, der letzteren wieder auf den Altsand, wurde erm ittelt u. so Richtlinien 
fiir die Behandlung des Griinsandes geschaffen. (GieBerei 16. 1049—56. 8/11. 
1929.) ’ W i l k e .

J. H. Kindelberger, Chrom-Molybdan-Stahlrohre zur SchweifSkonslruktion. Der 
zum Flugzeugbau yerwendete Stahl is t fast ident. m it S. A. E . 1030, m it A u sn ah m e 
eines Zusatzes von 0,80— 1,10% Cr u. 0,15— 0,25%  Mo. Der Cr-Geh. w irkt h a u p t-  
sachlich ais H artungsm ittel u. ru ft dementsprechend in Verb. m it Mo einen harten 
Stahl hervor, der wiederholten schlagartigen StóBen widersteht. Das Mo bewirkt ein 
zufriedenstellenderes SchweiBen ais das m it niedrig C-haltigen Stahlen, u. yerbreitert den
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Bereich, in dem der Stahl gehiirtet werden kann. Die Herst. der einzelnen Verbb. u. 
die Beschreibung des ganzen Konstruktionsaufbaues bilden den gróBten Teil der Ab- 
handlung. (S. A. E . Journ. 2 5 . 474— 77. Nov. 1929. Santa Monica [Cal.], DOUGLAS 
Co.) W i l k e .

Max Berger Verbinden von Schnelldrehstahl und Eisen. Zum Verbinden von 
Fe m it Schnelldrehstahl sclilagt Vf. das Lóten m it Cu-Zusatz yor, u. zwar unter tlber- 
hitzung der Lótstelle, dam it eine sehr innige Verbindung stattfindet. (Apparatebau 42. 
6—7. 10/1. 1930. Berlin.) L u d e r .

M. L. Eckman, Widerstandsschwei/3en von Nichteisen-Metallen. Dag Widerstands- 
schweifien der iiblichen Nieliteisenmetalle, wie P- u. Al-Bronze, m it Al-Legierungen, 
wie Duralumin u. anderen Spezial-Al-Legierungen, ist stets ais sehr schwierig an- 
gesehen worden, da diese Metalle derart gute E lektrizitatsleiter sind, daB sehr wenig 
Hitze beim Durchgang von starker elektr. Energie entwickelfc wird. Durch Erhóhung 
der Spannung gerade bis zu dem Punkte, wo Bogenbldg. anfangt, kann man den 
W iderstand erhóhen u. zum SchweiBen kommen. Die Stromdichten u. Spannungen 
miissen aber bei diesem Verf. sehr fein einstellbar sein, viel feiner, ais es z. B. beim 
Stahl notwendig ist. (Welding Engineer 1 4 . No. 10. 44— 45. Okt. 1929. W arren 
[Ohio], Taylor-Winfield Corp.) W i l k e .

W. A. Dunlap, Gasschweiflen von Aluminium. Die einzelnen Behandlungs- 
punkte sind: SchmelzschweiBen, SchweiBapp., Flamme, FluBmittel, SchweiBdraht, 
llerrichtung der K anten, Anheizen, SchweiBen handelsiiblich reinen Al-Blechs,
Festigkeit der SchweiBstellen, SchweiBen von GuBstiicken usw. (Welding Engineer 
14 . No. 10. 38—43. Okt. 1929. Aluminium Co. of America.) W i l k e .

Ira T. Hook, Schiveif!en von Kupfer mit seinen Legierungen. U ntersucht wurden
4 Metalle u. Legierungen: elektrolyt. Cu m it 0,03—0,07% O, desosydiertes Cu, ge- 
hartete Si-Mn-Cu- (3%  Si, 1%  Mn) u. Cu-Si-Ni-Legierung (0,80% Si, 3,2%  Ni). Die 
SchwciBeigg. des elektrolyt. Cu sind demnach wie folgt: Es laBt sich m it jedem der 
untersuchten Verf. schweiBen, wobei darauf Bedacht genommen werden muB, die Be- 
ruhrungsflache zwischen Grund- u. SchweiBmetall móglichst groB zu machen. Eine 
stumpfe WiderstandsschweiBung seheint fast die volle Festigkeit zu besitzen. Nach dem 
allgemeinen Grundsatz, daB von 2 SchweiBmetallen dasjenigc das bessere ist, das m it 
dcm geringsten Warmeaufwand yerarbeitet wird, wird an erster Stelle, da, wo eme 
hohe Zn-Mischung s ta tth a ft ist, die Tobin- oder Mn-Bronze empfohlen. Bei An- 
wendung eines Lichtbogens werden die gelben Bronzen ais SchweiBdraht von Vorteil 
sein. Beim desosydierten Cu werden die m it P, Si u. Si-Mn desoxydierten Sorten gleich 
gut geschweiBt. Die hochst-e Festigkeit der Verb. wird m it einer hoch zinkhaltigen 
gelben Bronze erreicht, wobei das Grundmetall nicht geschmolzen zu werden braucht. 
Die Anwendung des MetaUbogens is t dabei nicht so ratsam , wie die des C-Bogens u. 
des 0 2-Aeetylenbrenners. (Welding Engineer 1 4 . Nr. 10. 60—53. Okt. 1929. American 
Brass Co.) W i l k e .

M. Waehlert, Uber Schweifien und Loten von Nickel und Kuwfer-Nickell-egierungen. 
Vf. g ibt eine eingehende Beschreibung der yerschiedenen Verff. des SchweiBens u. 
Lotens von Ni u.Ni-Legierungen, u. zwar der elektr. LichtbogenschweiBung m it Metall- 
u. .Kohlelichtbogen, der Punkt-, Stumpf-, Naht- sowie autogenen SchweiBung m it 
Acetylen-Sauerstoff. Das H artlóten erfolgt m it Zn-armem Messinglot, Silberlot u. m it 
Lotzinn. (Rein-Niekel. Reihe D. 1 9 3 0 . 6 Seiten. Sep.; Apparatebau 42 . 27—31. 
7/2. 1930. F rankfurt a. M.) L u d e r .

Kiistner, Bleiloten mit Leuchlgas. Vf. beschreibt die Verwendung des Leucht- 
gases zum Lóten (autogenen SchweiBen) von Pb an  Stello von H, der teurer ist u. 
oinen geringeren Heizwert besitzt ais das Leuchtgas. F ur dies Verf. ist ein besonderer 
Brenner ausgebildet worden. (Apparatebau 42. 5—6. 10/1. 1930. Berlin.) Lii.

Sam Tour, Spritzgufi-Legierungen miissen den geforderten Anspriichen geniigen. 
Zuerst werden die Wrkgg. der yerschiedenen Vorgange beim SpritzguB auf die Al- 
Legierungen erortert. Die yerschiedenen Yerunreinigungen, wie Fe, Zn, Mn, Mg, 
Si, Sn usw., beeinflussen die physikal. Eigg. auBerdem in bestimm ter Hinsicht. Dio 
Wrkgg. werden in  der yorliegenden Arbeit im besonderen behandelt. Z n  yerursacht 
in Al-Legierungen Warmbruchigkeit. In  SpritzguBlegierungen muB dor Zn-Geh. 
nicdrig gehalten werden. In  einigen Fallen sind schon Gehalte yon 0,25 oder 0,5%  
ruinierend, in  anderen wieder sind 1,25— 1,50% sta ttha ft. N i  seheint die Festigkeit 
u- die H artę des Fertigprod. — wie in  bestimm ter Hinsicht auch Fe — zu erhóhen, 
aber ohne daB starkę Briichigkeit entsteht wie bei einem gleichen Fe-Prozentsatz.
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Ganz allgemein ist N i oft die Lsg. einer der Herstellungsschwierigkeiten, es ist meistens 
vorteilhaft u. gibt selten Veranlassung zu Schwierigkeiten. E in Zusatz von 1—2%  
S i  yerhindert wiederholt die Entstehung von gesprungenen Giissen. Vf. glaubt, daB 
2%  Si die Legierungen etwas harten  u. durch eine entsprechende Verminderung des 
Cu- oder Cu- u. Ni-Geli. kompensiert werden sollten. Wenn soleh ein Ausgleich vor- 
genommen wird, so sind keine groBeren Anderungen in  den physikal. Eigg. zu beob- 
achten. Fe is t in  Beziehung m it der Rotbriichigkeit, Festigkeit u. D uktilita t bei hoheren 
Tempp. von Bedeutung. GroBere Mengen miissen yermieden u. bei schwierigen Giissen 
muB der Geh. niedrig sein. 0,10°/o M g  śoheint die Fl. zu yerringern, das Schwinden 
zu erhóhen, die Rotbriichigkeit etwas hervorzurufen u. die Festigkeit bei erhóhten 
Tempp. zu vermindern. Vf. kennt einen Fali, wo die Ggw. von 0,10% Mg in einer 
Legierung m it 4%  Ni, 4%  Cu, l,5°/o Si diese yollkommen unbrauchbar machte. In 
vielen Fallen wird durch 0,10%  Mg der gute Oberflachenfinish unmoglich gemacht. 
Sn  yerldeinert die Festigkeit u. D uk tilita t der Al-Legierungen bei hoheren Tempp. 
mehr ais bei Raumtemp. Dies kann durch den 3-fachen Zusatz an  Si teilweise auf- 
gewogen werden. — Von Bedeutung is t die masehinelle Bearbeitbarkeit der Gtisse, 
die durch harte  Stellen im GuB aber in Frage gestellt werden kann. In  den meisten 
Fallen sind diese Stellen nicht auf einen hohen Fe-Geh. des Gusses zuriiekzufuhren, 
sondern sie sind einfache Einsehliisse von Aluminiumoxyd u. fremden Beimengungen. 
Viel Fe is t oft m it den harten Stellen durch das lange Stehen u. tFberhitzen des Al 
in  Fe-Tjegeln yergesellschaftet. Reine 3—4%  Cu-Al-Legierungen m it 6°/o Fe lassen 
sich z. B. gut maschinell bearbeiten. Sn u. Zn erhóhen die Bearbeitbarkeit; 0,5°/o 
Sn genugen oft, um diese Eig. im GuB zu bekommen. Zum SchluB wird des genaueren 
die Fe-Frage im Al-SpritzguB behandelt. (Foundry 57- 827—29. 869—72. 15/10. 
1929. New York, Lucius P itk in  Inc.) W lL K E .

Harvey A. Anderson, Der Spritzgufl naliert sich der Slabilitat. Der SpritzguB- 
ausschuB der amerikan. Gesellschaft fiir M aterialprufung hat 12 Legierungen mit 
Al- (u. 1,5—14% Cu, 0—13% Si, 0—5%  Ni, 1,5—2%  Fe) u. m it Zn- (2—5%  Cu,
0,25— 1% Al, 0—0,3%  Mg, 0—6%  Sn) Grundmasse eingehender untersuchen lassen. 
Aus den vielen Ergebnissen folgt, daB die Hersteller yor allem erstes Metali yerwenden 
miissen. Die Al-SpritzguBstiicke nehmen etwas Fe aus der GieBmaschine auf u. wenn 
auBerdem noch sekundares Metali teilweise benutzt wird, so is t die schlicBliche Le
gierung von der gewollten Zus. deutlich yersehieden. Bei den Spritzgiissen m it Zn 
ais Grundmetall ist die Ggw. kleiner Mengen Sn, Pb u. Cd fiir die GuBteile unter 
feuchten Bedingungen auBerordentlich schadlich. Ratsam  ist es, reineres Zn ais 
bisher anzuwenden. So wird in Amerika in  diesem Jahrc Zn hoherer Reinheit ais 
der des iiblichen elektrolyt. m it 99,90% yerwendet werden, um dam it gleichzeitig 
viele Vortcile einzutausehen. Die Hauptursachen der groBeren Kosten fur die Al- 
SpritzguBstiicke gegeniiber den Zn-Stiicken sind die hoheren GuBtempp., womit 
Formen aus Legierungsstahl yerbunden sind, u. dic rasehe Lsg. des Fe aus den Spritz- 
guBmaschinen dureh das geschmolzene Al. Diese Schwierigkeiten wird man aber 
wohl durch Formen aus yerbesserten Legierungsstiihlen oder nitrierten  Stahlen iiber- 
winden konnen. (Iron Age 1 2 5 . 155— 57. 9/1. 1930. New York, Bell Telephone Labora
tories, Die Casting Committee.) v W i l k e .

— , Elektrochemie und Elektrometallurgie. Jahresbericht des Ausscliusses fiir  Elektro
chemie und Elektrometallurgie. Es -werden behandelt: die Stromversorgung, das
Chromieren (autom at.), Yerwendung des H 2 in der Industrie (Schnelldrehmotor u. 
Generatoren u. Kiihlen bei synchronen Kondensatoren), Verkupfern, Verzinken 
(Tainton-Pringyerf.), Vernickeln, Al-Abscheidung (Alclad), die elektr. Ófen (Motor- 
generatortype des Hochfrequenzofens), Batterien (Trockenbatterien) u. e le k tro c h e m . 
Forsehung (Dielektriea, Carboloy). (Journ. Amer. Inst. eleetr. Engineers 48. 878—81. 
Dez. 1929.) ” W lL K E .

W. Birett, Die elektrolylische Verchromung von Metallen. 3 Eigg. des Cr sind 
es yor allem, die seine Verwendung in Form yon U bem igen von Vorteil erseheinen 
lassen: seine H arte, seine Korrosionsbestandigkeit gegen oxydierende Stoffe u. seine 
Hitzebestandigkeit. Nach der Behandłung der Praxis der Verchromung (Elektrolyt, 
Abseheidungspotential, Vorarbeiten, Stromdichte, Ausbeute, Anoden, Streufiihigkeit 
des Bades, Tiefenwrkg. usw.) werden die Anwendungsgebiete entsprechend den drei 
obigen Eigg. gezeigt. Eine Schwierigkeit b ietet bei zusammengesetzten oder stark 
porigen Teilen das Auswaschen der Elektrolytreste. Die Haftfiihigkeit von Cr-Ndd. 
auf einer Cr-Unterlage ist sehr sclilecht. Eine Schwierigkeit besonderer Art bietet
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die unmittelbaro Verchromung von Messing u. anderen Cu-Legierungen. Meist nach 
ctwa 3 Monaten wird ohne besonderen AnlaB die Cr-Schicht schuppenfórmig ab- 
gestoBen. Vf. fiihrt diese Erscheinung auf innerkrystalline Umwandlungen der Le- 
gierungen zuriick, da auBer der auffalligen krit. Periode von 2—3 Monaten keinerlei 
Regelmafiigkeit u. Zusammenhange festgestellt werden konnen. Normalerweise wird 
die Best. der D. zur Uberwachung der Bader im Betriebe verwendet. (Ztschr. Metall- 
kunde 2 1 . 372—77. Nov. 1929. Berlin-Siemensstadt.) W i l k e .

A. A. Markson und Paul Fritz, Die Wasserstoffionen sind der Scldiissel zur 
Korrosicni. Eine Besprechung der Bcdeutung der Wasserstoff-Ionenkonz. (Power 
69. 222—25. 5/2. 1929. New York Steam Corp.) W i l k e .

— , Korrosionsuer suche. m it A lum inium  und Duraluminium im  Meerwasser. Es 
handelt sich um einen gekiirzten AusschuBbericht uber die in  Nord- u. Ostseewasser 
vom KorrosionsausschuB der D e u t s c h e n - G e s e l l s c h a f t  f i i r  M e t a l i 
k u  n d e vorgenommenen Korrosionsverss. Die Korrosionseigg. von handelsublichen 
Rein-Al-Blechen u. Duraluminblechen an genieteten, geschweiBten u. unbearbeiteten 
Platten, m it u. ohne Schutziiberzug, sollten festgestellt werden. Es ergab sich, daB 
Duralumin wegen der gróBeren Neigung zur ortlichen Korrosion weniger seebestandig 
ais Rein-Al ist. Durch eine besonders sorgfaltige Warmbehandlung kaim vielleielit 
die Seewasserbestandigkeit des Duralumins erhoht werden. Keiner der angewandtcn 
Schutziiberziige bildet einen vollstandigen Schutz gegen Korrosion. Auch unter den 
Uberzugen yollzieht sie sieli grundsiitzlich in  derselben Weise, nur viel langsamer. 
Im  Normalfalle sind jedoch beim Rein-Al der Chromatuberzug nach B a u e r  u . VOGEL  
u. der Elektrolytuberzug nach GU N TH ER-SC H U LZE ais prakt. wirkliclien Schutz 
gewahrende tlberziige zu erachten. Fiir Duralumin gilt dasselbe vom Elektrolyt- 
iiberzug. E in Pb-Spritziiberzug ist an Schutzwrkg. den beiden anderen tjberziigen 
unterlegen. Bei den Al-Blechen w irkt das SchweiBen nicht ungiinstig, beim D ur
alumin w irkt es ohne Nachveredlung nachteilig ein. Das N ieten w irkt nicht schadlich 
auf die H altbarkeit des Duralumins ein. Es ist ein Nietmetall m it moglichst geringeni 
Spannungsunterschied gegeniiber dem Duralumin anzustreben. Nahe der Wasser- 
oberflaehe is t die Korrosionswrkg. starker ais in tieferen Wasserschichten. Ungiinstig 
muB das beim Pb-Spritziiberzug angewandte Verf. hinsichtlich der Biegefestigkeit 
angesehen werden, denn fast alle der Biegeprobe unterworfenen Bleche brachen dabei 
durch. (Ztschr. Metallkunde 2 1 . 378—86. Nov. 1929. GroB-Lichterfelde, Matcrial- 
priifungsamt.) W lL K E .

H. J. van Royen, H. Kornfeld und A. Schwarz, Vorlaufige Ergebnisse ver- 
gleicliender £oslungsversuche mit gestrichenen, gekupferten wid ungekwpferten BlecJien. 
Bleche m it u. ohne Cu-Zusatz sind seit dem 30/3.1927 in der Nahe der Kokerei des 
Hórder Vereins dem Angriff der Atmospliaro ausgesetzt worden. Die Bleche er- 
hielten: einen Anstrich von Mennige u. Leinol, dariiber einen solchen von einer grauen 
Rostschutzfarbe. W ahrend die Bleche m it geringerem Cu-Geh. (0,06 u. 0,14%) 
starkę Roststellen aufweisen, ist boi Blechen m it hóherem Cu-Geh. (0,24 u. 0,40%) 
nur ein ganz geringfiigiger Angriff zu verzeichnen. Bei Thomasblechen zeigte sich 
die Rostschutzwrkg. des Cu-Zusatzes besser ais beim SiEM ENS-M ARTiN-W erkstoff. 
(S tah l u. Eisen 49. 1588— 89. 31/10. 1929. Vereinigte S tah lw erk e  A.-G., Versuchs- 
anstalt Hórder Verein.) ______________  W i l k e .

R. H. Channing jr.. San Francisco, iibert. von: Sherwin P. Lowe und Henry 
T. Koenig, Denver, Colorado, Schaumschwimmterjahren. Die Erztriibe wird auBer 
mit den n. schaumbildenden Mitteln wie z. B. Kiefernol u. X anthaten  m it Chinin- 
salzen versetzt. Das Verf. eignet sich besonders fiir die Anfarbeitung von kolloidalen 
Schlammen. E s wird dabei eine starkere Konz. der metallhaltigen Bestandteile des 
Erzes erzielt u. auBerdem an Flotationsm itteln gespart. (A. P. 1741030 vom 19/1.
1927, ausg. 24/12. 1929.) H e i n e .

Hampus Gustaf Emrik Cornelius, Stoekholm, Metalle und Legierungen. (Holi. 
P. 19 656 vom 18/11. 1925, ausg. 15/4. 1929. Schwed. Prior. 19/11. 1924. — C. 1926. 
1 .3572 [E. P. 243 353].) " K u h ling .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Gustaf W. Elmen, 
Leonta, New Jersey, Magnctische Legierung. (A. P. 1739  752 vom 28/12. 1927, ausg. 
17/12. 1929. E . Prior. 29/8. 1927. — C. 1929. I. 1147 [E. P. 297 938].) H e i n e .

Akt.-Ges. fiir chemische Industrie, Liechtenstein, iibert. von: Walter Thal- 
hofer, Wien, Schutz von metallischen Oberfliichen vor Kruslenbildungen und Nieder*
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schla gen. Der zu schiitzende Korper, z. B. ein Dampfkessel, wird in den Sekundar- 
stromkreis eines Transformatora so geschaltet, daB er m it einer grofieren von ihrn 
isoliert angebrachten M etallplatte einen Kondensator bildet. Im  Primarstromkreis 
befindet sieli ein Unterbrecher u. ein Kondensator. Durch die Vorr. wird in dem 
Sekundarstromkreis ein pulsierender Strom von hoher Freąuenz erzeugt, der die Bldg. 
von K rusten u. Ndd. in dem Kessel verhindern soli. (A. P. 1736 987 vom 15/12. 
1926, ausg. 26/11. 1929. Oe. Prior. 2/4. 1925.) H e i n e .

Joseph Daniels, Iro n  and  Steel m anufaeture  in  W ashington, Oregon, California and  U tah . 
W ashington: U niv. of W ashington 1929. (69 S.) 8°. (E ngineering E xperim en t Sta. 
ser. no. 2.) pap . 65 c.

Franz Skaupy, M etallkeram ik. Dio H erstollg. von M etallkorpern aus M otallpulvern. B e rlin : 
Verlag Chemie [K om m .-H . Haesael Comra. Gesch. in  Łeipzig] 1930. (X , 60 S.) gr. 8°. 
nn . M. 6.— .

IX. Organische Praparate.
Guyot, Neue Hydrierungskatatysaloren. Im  AnsehluB an F . P. 559 787 (E .P .213661;

C. 1924. I I .  1998) weist Vf. auf die Vorzuge von fl., in  dem zu hydrierenden Medium, 
event. auf Tragern verteilten Katalysatoren (wie N a in Naphthalin) hin, bei denen eine 
durch Verunreinigungen gebildete H aut beim Riihren leicht entfem t wird. W ahrend 
K allein ais Hydrierungskatalysator fiir N aphthalin nur sehwaohe Wrkg. zeigt, wirken 
Na-K-Legierungen ahnlieh wie N i. ZweckmaBig werden 10%  dieser Legierungen 
neben 2 %  Mg angewandt. (Monitcur Produits chim. 12. Nr. 127. 9—10. 15/10.
1929.) R . K. M u l l e r .

Demetrio Futacchi, Frankreieh, Seine, Yerjahren und Apparatur zur Oxydation 
von organischen Verbindungen in An- u. Abwesenheit von Katalysatoren unter An
wendung von 100 bis 800 a t  u. von Tempp. bis 500°. Dio Rk. wird in einer sehmalen 
zylindr. Hochdruekklammer durchgefiihrt, die' elektr. geheizt wird u. m it einer gleich 
groBen Sicherheitsreaktionskammer verbunden ist. In  einem Beispiel wird CH3-OH 
zu H-CHO oxydiert. (F. P. 666 861 vom 11/4.1928, ausg. 7/10.1929.) M . F. M u l l e r .

BritisłL Celanese Ltd., iibert. von: H. E. Martin, London, Konzentrierte nie.de.re, 
aliphatische Saure. (E. P. 301734 vom 1/12. 1928, Auszug veroff. 30/1. 1929. A. Prior. 
3/12. 1927. — C. 1929. I I . 2102 [A. P. 1 717 719].) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Leo Rosenthal 
und Wolfgang Lenhard, Vohwinkel, Ilerstellung von Polysaccharidestern hochmole- 
kularer ungesdltigter Fettsauren. (A. P. 1739 863 vom 28/10. 1924, ausg. 17/12. 1929.
D. Prior. 10/11. 1923. — C. 1927. I- 1741 [Oe. P . 104 228].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilerstellung von organischen 
Rhodanverbindungen und dereń Umicandlungsprodukten. Hierzu vgl. F . P . 620 799 usw.;
C. 1929. I. 2698. Naclrzutragen ist folgendes: Phenol u. NH4SCN werden in  CH3OH 
gel. u. bei 15—20° unter Riihren eine Lsg. von Br2 in  CH3OH zugetropft. Durch 
Verdiinnen m it W. wird das 4-Rhodan-l-oxybenzol abgeschueden, farblose Nadeln,
F . 58°. (F. P. 35 025 vom 9/3. 1928, ausg. 23/10. 1929. D. Priorr. 11/3. u. 7/4. 1927. 
Zus. zu F. P. 620799; C. 1929. I. 2698') A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Schuiefel- 
kohhnstoff. Das Verf. des Schwz. P. 117 161 wird dahin abgeandert, daB die Ver- 
gasung u. die Oberhitzung des S unter Vcrwcndung der gleichen Warmeąuelle vor- 
genommen wird, dureh welche die Kobie im Rk.-Raum  auf Rk.-Temp. gebracht wird. 
(Schwz. P. 133 376 vom 22/11. 1927, ausg. 16/8. 1929. D . Prior. 13/12. 1926. Zus. 
zu Schwz. P. 117 (61; C. 1927. I. 3534.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von N-Methylol- 
verbindungen von Carbaminsaureestern. (Naehtrag zu E. P. 309 108; C. 1929. II- 
651) durch Umsetzung derselben m it polymerem Formaldehyd. — In  75 Teile ge- 
schmolzenen Carbaminsauremethylester (Methylurethan) werden 1 Teil Ba-Hydrat u. 
31 Teile Paraformaldehyd bei 60° unter Riihren eingetragen. Innerhalb 2 Stdn. ist 
der Aldehyd gel., wobei sich N-Methylolmethylurethan bildet (CH2-OHNH-COOCH3), 
das aus Bzn. krystallisiert (Fp. 61— 62°). In  gleicher Weise wird aus Garbaminsdure- 
n-propylester u. Paraformaldehyd das N-Methybl-n-propylurethan (CH2OH-NH- 
CGOC3H 7, Fp. 63—64°) erhalten, oder aus dem Carbaminsaureester des Athylglykol- 
monomethylathers das entsprechende Urethan CH2-OH-NH-COO-C2H4-OC2H5 (F. 59
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bis 60°). In  weiteren Beispielen ist das Ń-Methylol-n-bulylurethan, N-Methylolbenzyl- 
ureilian, N-Mełhylolkresylglykolurethan beschrieben. (F. P. 666 341 vom 24/12. 1928, 
ausg. 30/9. 1929. D. Prior. 24/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

Nobel Industries Ltd., London, iibert. von: E. I. du Pont de Nemours & Co., 
Delaware, Darstellung von fe in  verteillem Guanidin, p-Nitroanilin  etc. durch Auflosen 
desselben bei Tempp. oberhalb 100° unter erhohtem Druck in W. u. EingieBen der 
iibersattigten Lsg. in  Eiswasser, wobei das Guanidin etc. in fein verteilter Form ausfiillt. 
(E .P . 322427 vom 1/6. 1928, ausg. 2/1. 1930.) M. F . M u l l e r .

S cher ing- Kahlbaum A.-G., Berlin, Darstellung von symmetrisclien Alkylen- 
diguanidinen. (Schwz. PP. 133114,133115 vom 10/6. 1926, ausg. 1/8. 1929. D . Prior. 
4/8. 1925. Zuss. zu Schwz. P. 126501; C. 1928. II. 2752. — C. 1927. I I . 503 [F. P. 
618 063]. 1928. I I . 2597 [D . R . P. 466 879].) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-Gr., Berlin, Herstellung von Salzen der Aminoalkyl- 
guanidine und der symmetrisclien Alkylendiguanidine. (Holi. P. 19150  vom 24/6. 
1926, ausg. 15/11. 1928. D. Prior. 4/8. 1925. — C. 1927. II . 503 [F. P. 618 064].
1928. I I . 2597 [D. R. P . 466 879].) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, iibert. von: Myron Heyn, Breslau, Dar
stellung vion symmetrisclien Alkylendiguanidinen. (A. P. 1737192 vom 16/7. 1926, 
ausg. 26/11. 1929. D. Prior. 4/8. 1925. — C. 1927. II. 503 [F. P . 618 063]. 1928. II . 2597 
[D. R. P. 466 879].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Alkylen- 
diaminen durch Einwirkung von, Aminoalkylhalogeniden auf sekunddre aromatische 
Aminę und Abspallung der Arylgruppc. — Z. B. wird N-Melhyldiathylaminoathyl- 
anilin (Kp. 124— 126°, dargestellt aus Monomethylanilin [I] u. Didthylaminodlhyl- 
chloiid) in konz. HC1 m it N aN 02-Lsg. unter Eiskuhlung behandelt u. hierauf 40%ig- 
N aH S03-Lsg. bei hóchstens 20° eingetragen. Naeh einigen Stdn. laBt man unter 
Dampfdest. NaOH zu. Ans dem wss. Destillat erhalt man das Prod., Zus. CH3NH- 
CH2CH2N(C2H5)2 durch Aussalzen m it K 2C03, Kp.so 60—66°. —  Analog wird aus 
N-Athijldiathylaminodlhylanilin das asymm. Triathyltithylendiamin erhalten, K p.36 64 
bis 65°. —  Aus I  u. u.-Dimethylamino-y-methylpropylćhlorid entsteht N-Methyl-(a.-di- 
methylamino-y-methylpropyl)-anilin (Kp.6 130—132°), welches in a.-Dimełhylamino- 
y-methylaminobutan, K p.20 59— 60°, sich spalten laBt. — Aus N-Methyl-(a.-dimethylamino- 
fl,y-dimcthylpropyl)-anilin (aus I  u. a.-Dimethylamino-P,y-dimethylpropylchlorid, K p.0 133 
bis 136°) wird (z-Ditnethylamino-fi-niethyl-y-mzthylaminohulan erhalten, K p.13 62°. ■—- 

n „  XT _ _  N-Bis-(diathylaminoathyl)-anilin (darge-
(C2H6)aN*CH,-CHa stellt aus N-Diathylaminoalhylanilin u.

H N -C H  • CII.,-N(C HA, Diathylaminoathylchlorid bei 110° wahrend
8 S td n ., K p.4 160°) lieferfc a-Dialhylamino- 

fi-diathylaminoathylaminoathan (n eb en st. Z us.), K p.is 126— 127°. (E. P. 292 615
vom  22/6. 1928, A uszug  veróff. 15/8. 1928. D . P rio r. 23/6 . 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., iibert. von: Louis Benda, 
Mainkur, und Otto Sievers, Hohe Tanne b. Hanau a. M., Darstellung von 4-Oxy-3- 
acetaminoaryl-l-arsinsduren. (A. P. 1739 820 vom 16/7. 1926, ausg. 17/12. 1929.
D. Prior. 28/5. 1925. — C. 1928. II . 1617 [E. P . 278 789 usw.].) S c h o t t l a n d e r . 

Winthrop Chemical Co. Inc., New York, iibert. von: Rufus H. Pritchett, 
n  u  „  Rensselaer, New York, Darstellung von Phenyloxalylessig-
U8H5-C H —COOR saurealkylestern von der allgemeinen nebonst. Formel aus
j  CO—COOR Phenylessigsaurealkylester u. Ozalester in Ggw. von Na-Alko-

holat in alkoh. Lsg. naeh dem Schema:
O fl PTT n n n p  tt , COOC,H n p  w ^  C6H6.C -N a-C O O C 4H6
c 6h 5-c h 2-c o o c 2h 6 +  ^,00CaHr +  * a - o c , n 5 — ->- 6 o - c o o c , h .

Beim A nsauem  m it HC1 b ild e t sich  d e r E s te r  (I). (A. P. 1 7 4 1 8 7 7  vom 19/1. 1929, 
ausg. 31/12. 1929.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von primdren 
und sekundaren Am inen  durch Oberleiten von Aminen oder N H 3 bei hólierer Temp. 
mit Alkoholen uber Hydrierungskatalysatoren, gegebenenfalls in Ggw: von H 2 u. 
unter Druck. — Z. B. erhalt man aus Pliznol u. A nilin  (I) im H ,-Strom  iiber Ni-Bims- 
stein bei 185° bei einer Gasgeschwindigkeit von 270 1 je Stde. u. 1 K ontaktraum  ein 
Prod. m it 40— 60% Dicyclohexyldmin- Geh. Aus Cyclohezanol u. I  bei 180— 190° 
entsteht iiber Ni-Bimsstein ein Gemisch von Mono- u. Dicyclohexylamin; das gleiche
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Ergebnis erhalt man bei Verwendung yon NH3 an Stelle von I. — Aus Phenol, N H 3 
u. H 2 erhiilt man gleichfalls dieses Gemisch. — Wird Eohkresol angewendet, so erhalt 
man ein Gemenge von prim. u. sek. Aminen. — Aus n-Butylalkoliol u. N H 3 bei 300° 
wird Butylamin  erhalten. — I  liefert m it C2H 6OH bei 185—200° ein Gemisch von 
Mono- u. Didthylanilin. — Aus Cyclohezylamin u. absol. A. im H 2-Strom wird ein 
vorzugsweise aus Monodthyleyclohexylamin bestehendes Rk.-Prod. erhalten. — Gyclo- 
hexanol u. o-Toluidin ergeben Cycloliexyl-o-toluidin, CHjCgH,, • NHCcH u . (F. P. 
669 824 Tom 18/2. 1929, ausg. 21/11. 1929. D. Priorr. 18/2. u. 1/11. 1928.) A ltp .

Schimmel & Co. Akt.-Ges., Miltitz b. Loipzig, Verfahren zur Absclieidung von 
Alkoholen und Plienolen aus Gemisćhen. (Oe. P. 115 225 vom 13/7. 1925, ausg. 10/12.
1929. — C. 1926. II . 1786 [E. P. 252 570, F. P. 601 935].) S c i i o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.. Darstellung des Schwefel- 
sdureeslers des 3,3'-Dioxy-4,4'-diaminodiplienyls und des lelzteren selbst, dad. gek., 
daB man den Sehwefelsaureester des o-Mtrophenols durch Red. in  alkal. Lsg. in die 
entsprechende Hydrazoyerb. uberfuhrt, diese in iiblicher Weise der Benzidinumlagerung 
unterwirft u, den so erhaltenen Sehwefelsaureester gegebenenfalls yerseift. — Z. B. 
wird o-Nitrophenol in ein Gemisch yon Chlorbzl., Pyridin u. C1S03H eingetragen,
4 Stdn. unter Riihren auf 80° erwarmt, die untere Schicht nach Erkalten in eine 
yerd. N a2C03-Lsg. eingelassen, aus der Lsg. das Pyridin m it Dampf abgetrieben; 
zur h. Lsg. setzt man nun NaOH u. Zn-Staub, kocht bis zur Entfarbung, filtriert h. 
u. laBt die Lsg. in ein Gemisch yon H 2S 04 u. Eis langsam einlaufen. Der Schwefel- 
sdureester des 3,3'-Dioxy-4,4'-diatninodiplienyls seheidet sich ab. WeiBes Krystall- 
pulver, 1. in W., wl. in  organ. Losungsmm., bei 260° noch nicht geschmolzen. Durch 
Erhitzen m it yerd. H 2SO., oder HCl erhalt man das 3,3'-Dioxy-4,4'-diaminodiphenyl,
11. in wss. Alkali, oxydiert sich an der Luft, Krystalle aus 50%ig. Pyridin, F . 292°, 
bei 230° sich braun farbend. (D. R. P. 488 611 KI. 12q yom 15/2. 1927, ausg. 9/1.
1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Richard Michel,
Ucrdingen, Niederrhein, Darstellung von kerndthylierten NaplUlialinderhaten. (A. P.
1741472 yom 25/1. 1927, ausg. 31/12. 1929. D. Prior. 4/2. 1926. — C. 1928. I. 2309 
[F. P. 628 440].) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 1,5-Diben- 
zoylnaphthalin. (Schwz. P. 132906 vom 24/10. 1927, ausg. 16/7.1929. D. Prior. 23/10. 
1926. — C. 1929. I. 2237 [F. P. 642 907].) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von hydroaro- 
matisclien Kohlenwasserstoffen durch Hydrierung yon aromat. KW-stoffen bei Tempp. 
oberhalb 350° in Ggw. yon gegen S-Verbb. unempfindlichen Katalysatoren. — lloh- 
benzol wird zusammen m it H„ iiber Mo03 bei 460° u. 200 a t  geleitet, dabei entsteht 
Cycloliexan. An Stelle yon Mo03 kann aueh ZnO oder Mn20 3 yerwendet werden. — 
E in Gemisch von Naphthalin u. Bzl. wird m it H 2 bei 450° u. 200 a t  iiber einen Cr-Mo- 
K atalysator, der erhalten wird aus 90 Teilen Mo03, 10 Teilen Cr03 u. 20 Teilen Kaolin, 
geleitet. Dabei wird ein Prod. erhalten, das aus 50%  Cyclohexan, 10% Dekahydro- 
naphthalin u. 40%  TelrahydronapliGialin besteht. (E .P .322  445 vom 3/9. 1928, 
ausg. 2/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Felice Bensa, Genua, Italien, ubert. yon: Alfred Pongratz und Alois Zinke, 
Graz, Steiermark, Halogenierung von Perylen und seinen Derimten. (A. P. 1697137 
yom 30/9. 1925, ausg. 1/1. 1929. Oe. Prior. 19/12. 1924. — C. 1927. I. 808 [E. P. 
244 739].) ' A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 2-Mercaplo- 
aryleuthiazolen. Zu dem Ref. nach E. P. 306 842; C. 1930. I. 589 ist folgendes nach- 
zutragen: Durch Einw. yon CS2 auf das Rk.-Prod. aus S^CL u. p-Phenetidin (ver- 
mutliche Zus. I) wird 2-Mercapto-6-dtJioxybenzothiazol erhalten, F . 198°. — Aus dem

Prod. aus S„Cl2 u. o-Toluidln entsteht durch Einw. yon CS2 in Ggw. von Nu2S204

H S-C < !
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2-Mercaplo-4-melhyl-6-chlorbenzolhiazol, F . 252°. — Aus dem Prod. aus S2C12 u. Anilin  
entsteht in gleiclier Weise 2-Mercapto-6-chlorbenzothiazol, F. 253°. — Aus dem Prod. 
aus S2C12 u. o-Anisiclin u. CS2 entsteht 2-Mercaplo-4-metlioxy-6-clilorbenzothiazol,
F. 233°. — Aus dem Prod. aus S2C12 u. ft-Naphthylamin wird 2-Mercapto-G,1-benzo- 
benzothiazol erhalten, Zus. II, F . 235°. — Das Prod. aus S2C12 u. ot.-NaplUhylaviin 
liefert 2-Mercaplo-4,5-benzo-6-chlorbenzothiazol, Zus. III, F. 304°. — Wird das Prod. 
aus S2Cl2 u. Benzidin in Na2S-Lsg. mit CS2 behandelt, so entsteht 2,2'-Dimercapto- 
6,6'-dibenzołhiazol (Zus. IV), gelbe Krystalle, F . iiber 300°. — Aus dem Prod. aus 
S2Ch u. Anthranilsaure wird in  alkoh. Lsg. durch Einw. von N a2S u. CS2 2-Mercapto- 
6-plienylaminobenzothiazol-4-carbonsaure erhalten, F. 300—305°. — 2-Mercapto-4,6- 
dimsthylbenzotMazol, farblose Nadeln, schm. bei 263—265°. — 2,6-Dimercaptobenzo- 
ihiazol schm. bei 275°. — 2-Meręapto-6-melhoxybenzothiazol h a t F . 205°, 4,6-Dimclhyl-7 - 
chlor-2-mercaptobenzothiazol schm. bei 305°, 4,6-Dimethyl-5,7-dicldor-2-mercaplobenzo- 
thiazol schm. bei 290°. (F. P. 670 229 vom 23/2. 1929, ausg. 26/11. 1929. D. Priorr. 
23. u. 24/2. 1928.) A l t p e t e r .

C. H. Boehringer Solin, Nieder-Ingelheim a. Rh., Herstellung von Tetrazolen. 
Zu dem Ref. nach E. P. 309 949; C. 1930. I- 286 ist folgendes nachzutragcn: Dio 
Rk. rerlauft bei Anwendung von Ozime?i nach der Gleichung:

Rl Rl i y r r  1̂I I | -K \ Ii;,-N IJ . |
C—N O H ----------->  O—NO A c y l ------- >- C - 0  Acyl  .......  ->  G; NI I- NIL
I Acylioruug i u II

Rż Rj R2— N Rj - N
bei Anwendung von Saureamiden-.

IL R. R,
I | ‘ + n h ,>n h ,  I 1

C = 0  ----------- >- C - 0  Acyl ------->• C—N H -N H j
I A cy lie ru n g  u II

R ,—NH ‘ NR, NR2
Aus den Hydrazidinen entsteht durch Einw. von HNO, der Tetrazolring gemaB:

R, R.
i 1 +  IlNOo

C -N H -N H , ----------->- C „
ii i ^>N

NR, Rj—N —N
Das 1,5-Dimsthyltelruzol schm. bei 70—71°, das l-Phenyl-5-methyllelrazol schm. boi
99—100°. (F. P. 672 804 vom 8/4. 1929, ausg. 7/1. 1930. D. Prior. 18/4. 1928.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Tschunkur, 
Kóln-Miilheim, und Hans Spannagel, Leverkusen), Gewinnung von wasserfreicn 
Reduktions- und Hydrierungsprodukten des Pyridins und seiner Hcmolcgen durch 
fraktionierte Dest., dad. gek., daB man den zu entwassęrnden Basen m it W . nicht 
mischbare Stoffc, dereń Kp. in Miscbungen m it W. unter dem Kp. der wss. Basen 
liegt, zusetzt. —  Z. B. wird Piperidin  m it 60% W.-Geh. m it Leichlbenżin unter Riick- 
lauf des Losungsm. vollig W.-frci erhalten, Ausbeute 97°/0. Geeigr.et sind weiter Bzl., 
Trichlorathylen. (D. R. P. 489 456 KI. 12p vom 3/3. 1927, ausg. 16/1. 1930.) A l t p .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Maximilian Paul Schmidt 
und Wilhelm Krieger, Biebrich a. Rh.), Darslellung ron Amino- und Ozychinolin- 
d&rimten, dad. gek., daB man in 6-Stellung des Chinolinmol. durch Halogen sub-
stituicrte Chinolin-4-earbonsauren oder dereń im Pyridinkern noch weitere Sub-
stituenten enthaltende D eriw . m it Atzalkalien oder NH3 erhitzt. —  Z. B. wird 
6-Brom-2-plwnylchinolin-4-carbonsaure (I) m it 25%ig. NH3 6 Stdn. auf 160— 180° 
erhitzt, wobei die 6-Aminoverb. entsteht, F . 255°, Krystalle aus verd. Aceton. — Aus 
I u. 40%ig. KOH durch Erhitzen auf 180—200° entsteht die 6-Oxyverb., F . 320 bis 
325° (Zers.). Durch Auskochen m it A. u. Umfallen aus Alkali steigt der Zers.-Punkt 
auf 330°. — In  gleicher Weise laBt sich das 2-Me.ihylderiv. von I u m set zen. Die 
6-A’mino-2-methylchinolin-4-carbonsdure schm. bei 355°, ist diazotierbar, unl. in A., 
Bzl., Aceton, wl. in A., W., Eg. (D. R. P. 489 458 KI. 12p vom 29/1. 1926, ausg. 
16/1. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. }J. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Vohwinkel, Fritz Schonhofer und August Wingler, Elberfeld), Dorstellung 
von (i-Alkoxy-8-aminodńnolinen. (D. R. P. 490 188 KI. 12p voin 10/12. 1926, ausg. 
23/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 451730; C. 1328. I. 4!4. — C. 1929. IT. 219 [E. P. 
307 727].) A l t p e t e p ..
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X. Farben; Farberei; Druckerei.
W. Schramek, Die praktisclie Ańwendung der Farbnormung und ilire wirtschaftlichen 

Yorteile. Dio oline Kapitalaufwendung durchfuhrbaro Farbnormung auf Grund des 
OsTW ALDschen Systems dor Farbenordnung ermóglicht gleiehzeitig die Systemati- 
sierung des Farbstoffyerbrauchs u. dio Nomialisierung der Farbnuancen. (Ztschr. 
ges. Textilind. 32. 807— 10. 824—26. 30/10. 1929.) Sp l i t t GERBER.

A. Seyewetz und D. Mounier, Einwirkung des Liclites auf Diazoderimte und 
Azofarbsloffe. Dio entfarbende Wrkg. ultrayioletter Stralilungen auf Azofarbstoffe 
seheint eino Oxydation zu sein, denn die Oxydationsmittcl wirken ais Sensibilisatoren, 
wahrend die Reduktionsm ittel sich wie Stabilisatoren yerhalten. Die durch H 20 2 
entstehenden Oxydationsprodd. geben m it yerschiedenen Rcagenzicn Farbrkk., die 
denen vergleichbar sind, die man m it den durch Lichteinw. erhaltenen Zersetzungs- 
prodd. crlialt. Die durch Licht erhaltenen Zersetzungsprodd. yon Azofarbstoffen sind 
Stabilisatoren fiir dieselben Farbstoffe. Die durch Einw. yon Licht auf Azoverbb. 
erhaltenen Kórper scheinen analog dencn zu sein, die man durch Behandeln m it Oxy- 
dationsm itteln erhalt. (Chim. et Ind. 2 1 . Nr. 2bis. 513— 18. Febr. 1929.) S u v e r n .

J. F. Stocker, E in  Beitrag zur Naphtholfarbung. Nach Schilderung der Vor- 
bercitung des Materials behandelt Vf. das Grundieren fiir die Naphtholfarbung, die 
dabei am hiiufigsten auftretenden Fehlerąuellen u. die Vorbeugungs- u. Abstellungs- 
maBnahmen durch Verwendung ro n  Hilfsmitteln wie Naphtholdl T  exlra, das Ent- 
wickeln u. Nachbehandeln. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. Fachheft 3. 135 
bis 137. Nov. 1929. Kónigshof-Krefeld.) B r a u n s .

Jeanmaire und E. Ebersol, Neues 7erfaliren zum Drucken mit Kupenfarbstoffen. 
Die I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. h a t in  einem Zirkular auf ein Druckyerf. mittels 
eines neuen Verdickungsmittels „Colloresin,, hingewiesen. Bei der Industriellen Gesell- 
schaft in Miilhausen is t im Dezember 1911 ein Verf. hinterlegt worden, m it Gummi 
oder Starkę verdickte Kiipenfarbstoffe auf das weiBe Gewebe aufzudrucken, m it N a2CO;! 
oder NaOH-Lsg. u. einem Reduktionsm ittel, besonders Rongalit zu pflatschen, im luft- 
freien M ather-Platt zu dampfen u. kochend zu seifen. Die Mitverwendung von Collo- 
resin gibt lceinen Vorteil. Lysogum ais Verdickungsmittel wird ais vorteilhaft bezeichnet. 
(Chim. e t Ind. 2 1 . Nr. 2bis. 493—94. Febr. 1929.) SilVERN.

J. Belperron, Die modemen Verfahren der Farbenzerreibung. Beschreibung 
einer dreizylindrigen Farbenreibemaschine „Torrance Supcr-Grinder“ . (Rev. Produits 
chim. 32. 751—52. 15/12. 1929.) J u n g .

Foord von Bichowsky, Titaniceifi. E in  neues Verfahren zu seiner Darstellung. 
Ti2N2 wird von H N 03 allein oder wss. Lsg. von N aN 03 u. H 2S 04 vollstandig zu T i02 
oder saurem Ti-Sulfat oxydiert, wobei H N 03 zu N2 oder N-Oxyden reduziert wird. 
Bei der Oxydation von Stickstoffcyantitan, Ti6CN1, m it H N 03 in Ggw. von wss. H 2SO, 
bei 70° wird hóchstens etwas mehr ais die Halfte des N itrid-N  ais NH3 gewonnen, 
besser is t die Ausbeute bei Zugabe yon H 3P 0 4. Das entwickelte Gas enthalt bei einer 
Vers.-Temp. yon 80° kein NO. Die hemmende Wrkg. des P 0 4" '  wird auch durch 
starkes Ansteigen der Temp. bestatigt. Vf. empfielilt zur Darst. von T i0 2 neben 
(NH4)2SO., folgendes Verf.: 1 Gewichtsteil unreines TiGCN4 wird in  20 Teilen W. yer- 
riihrt, dann 1 Teil N aN 03 u. 0,1 Teil Na-Phosphat u. nach dereń Lsg. 1,5 Teile konz.
H ,S 0 4 zugegeben. U nter Riihren w ird auf dem W asserbad bis auf 80° erhitzt, nach 
24 Stdn. wird auf etwa doppeltes Vol. yerd., worauf sich Ti O, in  so feiner Form absetzt, 
daB es durch das F ilter geht. Zur yollstandigen Entfernung der H2S 04 wird m it NH3 
neutralisiert u. dann m it etwas HC1 yersetzt, um dio Waschung zu erleichtcrn. Das 
bei 100° getrocknete Prod. h a t ein spezif. Gewicht yon 2,72. Man yerwendet nur Aus- 
gangsstoffe ohne dunkle Verunreinigungen. Im  GroByers. werden etwa 33 Gewichts-% 
des angewandten Ti2N2 an  (NH4)2S 04 gewonnen. (Ind. engin. Chem. 21- 1061—63. 
Noy. 1929. Glendale [Calif.], T itania Corp.) R . K .  M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Neue Farbstoffe. An neuen Farbstoffen wird 
das Echtblau R B  Bose, eineFarbbase f i ir  die N aphthol AS-Reihe, m it sehr g u te n E c h t -  
heitseigg., das Alizarinreinblau N A  m it guter Licht-, Alkah-, S- u. D e k a tu r e c h th e i t ,  
das Benzoviscoseblau G fur Blautóne auf Kunstseide, das Siriusbraun T  m it guter L ic h t-  
echtheit fiir Baumwolle u. Kunstseide u. fiir Mischgewebe, das Ećhtlichtrubin BL, 
ein saurer Wollfarbstoff m it guten Echtheitseigg., das Cellitonscharlach B  Pulv., ein 
neuer Acetatseidenfarbstoff m it Saure-, Licht-, Bugel- u . SchweiBechtheit, das Eclit- 
viołettsalz B, die haltbare Diazoyerb. der Echtyiolett B-Base u. das Siiurećhromblau BG.
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ein Beizenfarbstoff fur die Wollechtfiirberei, besproehen. (Dtscli. Farber-Ztg. 66. 
55. 19/1.) B r a u n s .

H. Sunder, Uber eine neue Wei/3reserve unter Indigosoł. Sie besteht aus NH4N 0 3 
u. Rongalit. Eine Vorschrift wird mitgeteilt. Der Chemismus der Rk. is t noch nicht 
aufgeklart. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2bis. 491—92. Febr. 1929.) S u v e r n .

H. Sunder, Uber ein neues Verfahren zum Farben mit Schwefelfarbstoffen. Es
wird vorgeschlagen, ais Reduktionsm ittel Pyrogallol, Resorcin, Hydrochinon, Amino- 
phenole oder aromat. Amino zu versuchen. Mit N a2S20 3 werden besonders tiefe Far- 
bungen erzielt, man kann bei Verwendung dieses Salzes die Menge N a2S soweit herab- 
setzen, daB der Farbstoff eben gelost is t u. erhalt dann vollkommen gleichmaBige 
Farbungen. Man kann auch ganz ohne Na2S arbeiten, wenn m an N a2S20 3 neben NaOH 
verwendet. Besonders fiir Schwarz ist dies Bad geeignet, die Farbstoffe sind darin 
gel., n icht ganzlich reduziert u. man erhalt gleichmaBige, nicht bronzierende F ar
bungen. (Chim. e t Ind. 21. Nr. 2bis. 489—90. Febr. 1929.) StiVERN.

D. A. Robinson, Ameisensdure in  der Farberei mit Schwefelfarbstoffen. Verss. 
in der Baumwollfinnishindustrie m it S-Farbstoffen gefarbteWare s ta t t  m it Essigsaure 
m it Ameisensaure zu behandeln, ergaben gute Resultate. Damit lassen sich Kosten- 
ersparnisse erzielen. (Textile World 77- 192. 11/1.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Netz-, Reini-
gungs- und Emulsionsmitteln durch Verestem von hohermolekularen Fettsaurcn m it 
Oxyalkylaminen. — Z. B. wird Stearinsdure (I) m it Tridtlianolamin einige Stdn. auf 
160—180° erhitzt, wobei ein gelbliches, in Sauren 1. Prod. entsteht. — Olivenol wird 
mit einem durch Einw. von Athylenoxyd auf Athylcndiamin erhaltlichen Oxybasengemisch 
auf 180° erhitzt, bis eine Probe in  W. 1. ist. — Diathanolbulanolamin wird m it Olsaure- 
chlorid umgesetzt u. die 51. auf 160° erhitzt, bis sie vollig in W. 1. ist. — Ein Gemisch 
von I  u. Triathanolmethylammoniumchlorid wird auf 180° erhitzt. Das Prod. liiBt 
sich durch Umlósen oder Dest. reinigen. — Didthanolanilin oder Didthanolcyclohexylamin 
wird m it dem Chlorid von I  behandelt. Bei niederen Tempp. bilden sich esterartige, 
bei hoheren Tempp. saureamidartige Prodd., die noch sulfoniert werden kdnncn. — 
Ein Gemisch von Olsaure u. Diathanolamin wird auf 150-—170° erhitzt, bis eine Probe 
in W. 1. ist. (F. P. 669 517 vom 12/2. 1929, ausg. 28/11. 1929. D. Prior. 17/2.
1928.) A l t p e t e r .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis, Henry Charles Olpin 
und Ernest William Kirk, Spondon b. Derby, Herstellung von wasserloslichen sul- 
fonierten Kondensationsprodukten aus Ftirfurol oder dessen D eriw . u. aromat. Verbb., 
(lic nach der Kondensation evtl. sulfoniert werden. — 500 Teile N aphthalin werden 
mit 500 Teilen II^SO^ (95°/pig.) langsam auf 160° erhitzt u. 10 Stdn. bei dieser Temp. 
gehalten. Das Gemisch wird auf 50° abgekuhlt u. dann m it 150 Teilen W. versetzt, 
wobei die Temp. nicht iiber 85° steigen soli. Nach Zusatz von 150 Teilen Furfurol 
wird die M. auf 100° erhitzt u. 4— 6 Stdn. bei dieser Temp. gehalten. Nach dem Ab- 
kiihlen werden 300 Teile W. zugegeben u. m it 200 Teilen 40%ig. Natronlauge teil
weise neutralisiert. Beim Stehen scheidet sich die Furfurol-naphtMlinsulfonsdure 
ab. — 500 Teile Phcnol werden m it 1400 Teilen H 2S 04 bei 110° sulfoniert. Nach dem 
Abkiililen auf 70—80° werden 50 Teile Furfurol zugetropft u. die M. 2 Stdn. lang bei 
100° verruhrt. Nach dem EingieBen des Gemisches in Eis wird m it 1000 Teilen 
Natronlauge teilweise neutralisiert u. nach Zusatz von 500 Teilen Salz wird das ab- 
geschiedene Furfurolphenolsulfonat abfiltriert. (E .P .322  737 vom 8/9. 1928, ausg. 
9/1. 1930.) M . F. M u l l e r .

Continentale Akt.-Ges. fiir Chemie und Reichsverkehrsbank e. G. m. b. H., 
Berlin, Herstellung von Seifen- und Textilolen aus Tallól, 1. dad. gek., daB das Tallól 
mit Yegetabil., trocknenden oder halbtrocknenden Olen, die viel freie Fettsśiuren ent- 
halten, vermischt, das Gemisch zunachst langere Zeit im Vakuum erwarmt, dann 
mit uberhitztem W.-Dampf behandelt u. unter Fernhaltung der L uft durch indifferente 
Gase abgekuhlt w ird. — 2. dad. gek., daB das Clgemisch in  einem emaillierten Vakuum- 
app., der durch Koksgase sowohl unten wie oben gleichmaBig beheizt werden kann, 
erhitzt wird. — 3. dad. gek., daB die Behandłung m it uberhitztem W.-Dampf in  dem- 
selben oder einem ahnlichen App. vor sich geht. (D. R. P. 485 944 KI. 23a vom 
22/7. 1923, ausg. 8/11. 1929.) E n g e r o f f .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Verfahren zum Benetzen, Weichmaclien und 
Iinprdgnieren von Papier, Leder, Faserstoffen, Kimststoffen und anaeren Materialien,
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dad. gek., daB dio Stoffe m it Kondensationsprodd. von Glykolen m it mehrwertigen 
Alkoholen oder Polyalkoholen, wie z. B. Glycerinathylenglykol, Glycerinpropylanglykol, 
einzeln oder im Gemiseh fiir sich oder m it an sich bekannten Zusatzen, z. B. W., Fette, 
Waclise, Ole u. Fiillstoffe, behandelt wurden. Insbesondere eignen sich ais Ausgangs- 
stoffc Polyglykole von Triglykol aufwarts. (D. R. P. 489 681 KI. 55 f vom 15/9. 1927, 
ausg. 20/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Celanese Corporation of America, iibert. von: 'William Whitehead, Cumber
land, Maryland, Fdrben von organischen Cellulosederivaten. (A. P. 1738 978 vom 11/12. 
1926, ausg. 10/12. 1929. — C. 1928. I. 1717 [E. P. 282 036].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Richard Metzger, Heidel
berg, Fdrben von Celluloseacelalseide. Man farb t m it in  W. wl. oder unl. Farbstoffen 
oder farbenden Verbb, unter Zusatz von suifonierten Mineralólen. Man verwendet 
z. B. 1,4,5,8-Tetraaminoanthrachinon, 3-Amino-, Bz.l-Aminobenzantliron usw. (A .P. 
1738 660 vom 7/7. 1925, ausg. 10/12. 1929. D. Prior. 11/7. 1924.) F r a n z .

Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Kunstzijdefabriek, iibert. von: 
Hendrik Jan Jakob Janssen, Arnhem, Andcrn der farberischen Eigenschaften von 
Kunstseide, insbesondere Viscoseseide. (A .P . 1 7 3 9  4 7 5  vom 15/12. 1925, ausg. 10/12. 
1929. D . Prior. 15/12. 1924. — C. 1 9 2 6 . I .  2971 [E . P. 244 496].) F r a k  z.

Adrianus van der steen, Bilt, Fdrben und Appretieren von Rapliiabast. Nach einer 
Vorbehandlung m it einem schwaeh alkal. Bade farbt man schnell heiB, u. behandelt 
nach dem SpSien m it einer Lsg. von CaCl2 u. Glycerin. (Holi. P. 19784 vom 2/3. 
1926, ausg. 15/4. 1929.) “ F r a n z .

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Fdrben und Drucken m it Kiipen- 
farbstoffen. Man farb t oder bedruekt das Gewebe m it den Estersalzen der Leukoverbb. 
von Kiipenfarbstoffen u. verwendet zum Entwickeln ais Oxydationsmittel Eisen- 
alaune, insbesondere Ammoniumeisenalaun. Beim Fiirben der tier. Faser ist der Eisen- 
alaun ais Oxydationsmittel allgemein verwendbar, beim Farben der pflanzlichen 
Faser kann man nur die leicht oxydierbaren Estersalze verwenden, die eine so groBe 
Affinitat zur Baumwollfaser haben, dafi sie vor dem Oxydieren ohne Verlust gespult 
werden konnen. Man farbt Wolle aus einem kochenden Bade, das das Estersalz des 
Indanthrenblau RS, Hydrosulfit NF, (NH^)2SO,, u. Essigsaure enthalt; zum E nt
wickeln verwendet man eine Lsg. von Ammoniumeisenalaun u. H 2S 0 4. Man trankt 
Baumwolle m it einem neutralen, Glaubersalz enthaltenden Bade des Estersalzes der 
Leukoverb. des Dimethoxydibenzanthrons, spiilt u. entwickelt m it einer Lsg. von 
Ammoniumeisenalaim. (E. P. 319021 vom 14/9. 1929, Auszug veroff. 6/11. 1929. 
Prior. 15/9. 1928. Zus. zu E. P. 203681; C. 1924. I. 1109.) F r a n z .

Gesellscliaft fiir Chemiselie Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Drucken mit 
Kupenfarbstoffen. Man setzt den Druckpasten von Kiipenfarbstoffen, die eine er- 
hebliche Menge Glycerin erfordern, Harnstoff zu. Zu einer Pottascheverdickung aus 
W., Maisstarke, Britishgum, Glycerin u. K 2CO:, gibt man Cibanonorange 6 R  Pastę, 
Harnstoff, Na-Formaldehydsulfoxylat u. W. Nach dem Drucken wird getrocknet, 
gedampft, gewasehen, geseift u. fertig gemacht. (E. P. 318 978 vom 13/9. 1929, 
Auszug verdff. 6/11. 1929. Prior. 13/9. 1928.) F r a n z .

Lankes & Scliwarzler, jMiinchen, Herstellung von Zurichlungen durch einseitiges 
Aufdrucken des Bildes. (Holi. P. 20 873 vom 10/4. 1928, ausg. 15/11. 1929. D. Prior. 
11/4. 1927. — C. 1928. II. 1945.) G r o t ę .

H ein rich  Emil U hlig. Hamburg, Drucktuch ais Ersalz f  iir Gummi fiir Offsetpressen, 
1. bestehend aus einem Gewebe, einer Auflage von Korkpulver u. Leinól in der Art 
des Linoleums. — 2. Ausfuhrung m it Korkmasse, der Gummi (Kautschuk) oder ahnlichc 
Stoffe beigegeben sind. -— Das D rucktuch hśilt den Einww. teerhaltiger Farben stand. 
(D. R. P. 490 278 KI. 151 vom 4/4. 1928, ausg. 23/1. 1930.) G r o t ę .

Andreas Keller jr., Kempten, Allgiiu, Herslellung von Fcuchiwahen fiir Licht-, 
Offset- und Steindruck, dad. gek., daB ais Feuehtwalzenstoff ein m it Yiscose- oder mit 
Fallungen von Kupferoxydammoniakcellulose- oder Alkalicellulosehj-dratlsg. ge- 
triinktes bzw. iiberzogenes Kunstseidetrikotgewebe verwendet wird. Diese Walzen 
sind stets rein von fester Druckfarbe u. iiben keine scheuernde Wrkg., z. B. bei Offset- 
druckplatten, aus. (D. R. P. 490 190 KI. 151 vom 15/11.192S, ausg. 23/1.1930.) Gr o t ę .

I. G.Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M., Herslellung in  Wasser unloslicher 
Azofarbstoffe. Man vereinigt Diazo-, Tetrazo- oder Diazoazoverbb., die keine Sulfo- 
oder Carboxylgruppe enthalten, in Substanz oder auf einer Grundlage m it 2,4-Dioxy-
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cliinolinen, die sich von Naphthylaminen, Arylendiaminen oder Arylaminen m it sub- 
stantiven Eigg. ableiten. Man erhalt hiernaeh sehr eehte Farbungen. Man tran k t die 
abgekochte u. getroeknete Baumwolle m it einer alkal. Lsg. von 6,7- Bcnzo-2,4-dioxy- 
cldnolin u. entwickelt m it einer Lsg. von diazotiertem 2,5-Diehloranilin, man erhalt 
sehr eehte orangegelbe Farbungen. Man tran k t die Faser m it einer alkal. Lsg. von 
2,4,2',4'-Tetraoxy-6,6'-dichino7iyl u. entwickelt m it einer Lsg. von diazotiertem 1-Amino- 
anthracliinon, man erhalt sehr eehte braunlich orangerote Farbungen. 7,8-Benzo-
2,4-dioxychinolin liefert m it diazotiertem 2,5-Dichloranilin braunlich orange, m it 
diazotiertem 1-Aminoanthrachinon braunlich gelborange, m it diazotiertem o-Amino- 
azotoluol gelbrote Farbungen. 5,6-Benzo-2,4-dioxychinolin gibt m it diazotiertem 2,5-Di- 
chloranilin orangegelbe, m it diazotiertem 5-Nitro-2-toluidin orangerote, m it diazo
tiertem 1-Aminoanthrachinon orangegelbe, m it diazotiertem o-Aminoazotoluol orange
rote Farbungen. 6,7-Benzo-2,4-dioxychinolin liefert m it diazotiertem 2-Aminodiphenyl- 
iither gelborange, m it diazotiertem 5-Nitro-2-toluidin braunlich orange, m it 1-Amino
anthrachinon braunlich orange, m it diazotiertem o-Aminoazotoluol gelbrote Farbungen. 
2,4,2',4'-Telraoxy-6,6'-dichinonyl gibt m it diazotiertem 2-Aminodiphenylatlier orange- 
gclbe, m it diazotiertem 2,5-Diehloranilin braunlich orange, m it 5-Nitro-2-toluidin 
braunlich orange u. diazotiertem o-Aminoazotoluol gelbrote Farbungen. Man tran k t 
Baumwolle m it der alkal. Lsg. von 2,4-Dioxy-6-(2'-psevdoaziminobenzol)-cliiiiolin, 
erhaltlich nach Ber. Dtsch. chem. Ges. 60. 1108 aus 1 Mol. l-(4'-Amino-3'-carbathoxy- 
'»hsnyl)-2,3-phentriazol, 1 Mol. Malonsaureiithylester u. 1 Mol. N atrium athylat bei 
140—150°, farblose kleine Nadeln aus Eg., F. iiber 330°, u. entwickelt m it einer Lsg. 
von diazotiertem 3-Amino-4,6-dichlor-l-methylbenzol, es entstehen sehr eehte rótlich- 
gelbe Farbungen, m it diazotiertem 4-Chlor-l,2-anisidin entstehen gelbliehorange, m it 
diazotiertem 5-Nitro-2-toluidin rotlichgelbe, m it diazotiertem 1-Aminoanthrachinon 
rotlichgelbe, m it diazotiertem o-Aminoazotoluol braunlich orangerote, m it diazotiertem 
5-Nitro-2-anisidin braunlich orangegelbe Farbungen. Man tran k t Baumwolle m it der 
alkal. Lsg. von 2,4-Dioxy-6-(2'-clihrazobenzol)-chinolin, erhaltlich nach Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 60. 1108 aus 1 Mol. 2'-Chlor-3-carbdtlioxy-4-aminoazobenzol, 1 Mol. Malon- 
siiureester u. 1 Mol. N atrium ath jla t bei 140—150°, orangegelbes, amorplies Pulver,
F. iiber 345°, 1. in Eg., liefert mit der Lsg. von diazotiertem 3-Amino-4,6-dichlor-l-methyl- 
benzol gelbe FiirbuDgen; m it diazotiertem 2,5-Diehloranilin entstehen gelbe, m it diazo
tiertem 6-Chlor-2-toluidin gelbe, m it diazotiertem 5-Chlor-2-toluidin gelbe m it diazo
tiertem 4-Chlor-l,2-anisidin gelborange Farbungen. Zur Herst. von Farblacken ver- 
mischt man die Farbstoffe m it den iibliclien Substraten. (F. P. 672 625 vom 5/4. 
1929, ausg. 4/1. 1930. D. Prior. 7/4. 1928.) F r a n z .

Gesellscliaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schwciz, Polymethin- 
Jarbstoffe. Man kondensiert Cyclammoniumbasen m it o-Ameisensaureester in  Ggw. 
tertiarer, aromat. Basen vom Typus der Dialkylaniline. Man erhitzt eine Misohung 
von 2,3,3-TririK.tkylindohniniumjodmeihylal m it Ameisensiiureester u. Dimethylanilin

unter Kuhren auf 115— 120°; nach 
dem Erkalten wird m it W. verd., 
sodaalkal. gemacht u. das Dimethyl
anilin m it Wasserdampf abdest.; 
der Riickstand besteht aus einer 
Lsg. von 1,1',3,3,3',3'-Hexamełhyl- 
sireplo‘)7ionovinylenindocyaninjodid 

der nebenst. Formel. Violettc 
i\adeln. (Schwz. P. 130 700 vom 11/1. 1928, ausg. 1/3. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kondensalions- 
produkten der Benzanthront eilie. Man behandelt Miscliungen von Benzanthronen mit 
freier 2-Stellung u. Verbb. der Formel X-CH2-B, X  =  Nitril, Saureamid oder Aeyl- 
gruppe, R  =  H, Alkyl, Aryl, oder yeresterte Carboxylgruppe, m it alkal. Kondensations- 
mitteln. Die Kondensation kann in Ggw. von organ. Verdunnungsmitteln, wie Bzl., 
Mono-, Di- oder Trichlorbenzol oder Pyridin ausgefuhrt werden. Die Verbb. sind 
Zwischenprodd. fiir die Herst. von Farbstoffen. Man kondensiert Aceton m it Benz- 
anthron durch KOH in Bzl., an Stelle des Aeetons kann man Di-n.propylketon ver- 
wenden. Man kondensiert Aceton m it Bz,l-Chlorbenzanthron m it KOH u. Pyridin, 
Benzanthron m it einem groBen OberschuB yon Aceton u. KOH, Acetophenon, Aceto- 
nitril, Cyanessigsaureathylester, Benzvlevanid, Phenvlacetamid, Propionitril oder 
n. Butyronitril. (E. P. 319 593 vom 24/3. 1928, ausg. 24/10. 1929.) F r a n z .

CH3 I-I3C
ć - c h 3 c h 3- c , -
C—C H = C H - CII :Cv

N
CIL
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ScottishDyesLtd., Ronald Sidney Barnes, John Edmund Guy Harris, Birkett 
Wyłam und John Thomas, Grangemouth, Herstellung von Schwefelsdureester von
3,4-Phtho.loyl-7,8-benzacridon. Man laBt auf 3,4-Phthaloyl-7,8-benzacridon (Caledon- 
ro t BN) Pyridinschwefeltrioxyd oder Stoffe, die diesen Korper m it Pyridin in Ggw. 
von Kupfer in einer Suspension einer tertiaren Base liefern, bei verhaltnismaBig liohen 
Tempp., bei 80—90° einwirken u. extrahiert die erhaltenen D eriw . aus der Schmelze. 
Die Prodd. dienen zum Farben u. Bedrueken von Baumwolle u. anderen Fasern; man 
entwickelt die Farbungen m it sauren Oxydationsmitteln. (E. P. 318 090 vom 22/5.
1928, ausg. 26/9. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Farblacken. 
Man fallt bas. Farbstoffe aus wss. Lsgg. in An- oder Abwesenheit eines Substrates 
durch Sulfonsauren, wie Naphthalin-, Anthracensulfosaure, ihre Hydrierungsprodd. 
oder ihre Kemsubstitutionsprodd. m it Ausnahme der Farbstoffe. Man fallt eine wss. 
Lsg. von Fuchsin in Ggw. von frisch gefalltem Al(OH)3 m it Benzolsulfonsaure, p-Brom- 
benzolsidfonsaure,l-Nitroanthracliinon-5-sulfonsaure oder 1,5-Anthrachinondisulfonsaure. 
Man fallt eine Lsg. von Victoriablau m it einer Lsg. von Benzolsulfonsaure, p-Toluol- 
sulfonsaure, 1-Naphthalinsulfosaure, Dibutylnaphthalinsulfosaure, 1,5 - Anthracendi- 
sulfosdure, Tetrahydronaphtluilin-P-sulfonsdure oderl-Nitroanthracen-5-sulfonsdure. Man 
fallt eine wss. Lsg. von Methylviolett in Ggw. von frisch gefalltem Al(OH)3 m it Naph- 
thalinsulfortsdure oder Dibutylnavht7ialinsulfosdure, f!-Naphthalinsulfosdure, 1,5-Naph- 
thalindisulfonsdure, Isopropylnaphthalinsulfosaure, Dibenzylnaphthalinsulfosdure oder 
ihren - Hydrierungsprodd. (E. P. 318 834 vom 9/9. 1929, Auszug veroff. 6/11. 1929. 
Prior. 8/9. 1928.) F r a n z .

Earl D. Flood, Cleveland, Ohio, Porenfullmillel fiir  Holz u. dgl., bestehend aus 
S i02-Pulver, das in einer Starkelsg. suspendiert wird, der Leim oder Dextrin ais Binde- 
mittel, ein nicht alkal. Konservierungsmittel, z. B. Salicylsaure, u. ein Farbstoff zii- 
gesetzt wird. (A. P. 1 7 3 8  992 vom 31/10. 1925, ausg. 10/12. 1929.) M. F. M u l l e r .

Richard Murr und Bruno von Mengden, Miinchen, Scfomlzanstrich auf Stein, 
Beton u. dgl. Flaclien, dad. gek., daC zuerst eine einschmelzbare, olfreie Grundierung 
aufgebracht wird, auf welche ein olhaltiger Anstrich folgt, welcher schlieClich durch 
einen wasserabweisenden tJberzug vor dem Eindringen von W. geschutzt wird, worauf 
gegebenenfalls das Ganze eingeschmolzen wird. (D. R. P. 490 066 KI. 75 c vom 7/8.
1926, ausg. 23/1. 1930.) E n g e r o f f .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b .H ., Deutschland, Verfahren zur Her
stellung von Zeichen, Scliriftzeichen usw. viit Lcuchlfarben auf Schildern, Markierungen, 
Zifferblattern, insbesondere m it radioaktiven Leuóhtfarbcn, dad. gek., daB man die 
Leuchtfarben m it kleinen Mengen kochviskoser Bindemittel anpastet u. diese Pastę 
auf die Unterlage mittels Schablone u. Strichmesser auftragt. Evtl. bedruckt man 
in kontinuierlichem Verf. die zu beschriftenden Objekte, versieht m it Farbę u. stanzt. — 
Z. B. wird Zinksulfid m it einem hochviskosen Bindemittel verruhrt u. aufgetragen. 
Die Schablonen werden zweckmaBig ausgegen die Leuchtfarben bzw. Pasten indifferentem 
Materiał, wie Glas,Porzcllan,Pappe, Celluloid, Gold, Aluminium, Kunstharze, hergestellt. 
Ungeeignet sind Kupfer u. kupferhaltige Legierungen. Ais hochviskose Bindemittel 
eignen sich z. B. hochviskose Nitrocelluloselsgg. oder Harz- u. Kunstharzlsgg. (F. P. 
668 054 vom 26/1. 1929, ausg. 28/10. 1929. D. Prior. 13/9. 1928.) M. F. M u l l e k .

Gustav Schultz, Farbstofftabe llen . 7. Aufl. K eubearb . u. erw. t o i i  Ludwig L eh m an n .. lid. J. 
K iłnstl. organ. Farbsto ffe  bekann ter K o n s titu tio n  od. H erstollungsweise. Naturl. 
Farbsto ffe  u . Farblacke. A norgan. Farbsto ffe  <Erd- u. M ineralfarben) L fg. 7. (S. 241 
b is 288). B erlin : W oidm ann 1929. 4°. nn . M. 8.— .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Vojti5cłl Cech, Der lieutige Stand der Frage der Konstitution und Bildung der 

Phenolfonnaldehydharze. Ansichten von BACKELAND u . B e n d e r  iiber Bldg. dieser 
Harze: ausgehend von dem Osyalkylphenylatker wird die Zwischenstufe, das Phen- 
oxy -p-osyphenylm ethan, durchschritten, u. durch weitere Einw. von Formaldehyd 
entstehen die Phenolharze vom C-Typ. (Chemieky Obzor 4. 277—80. 30/9.1929.) 51 AUT.

John K. Speicher, Einige Faktoren, die die Nitrocellulosefilme beeinflussen. Vf. 
bespricht den EinfluB der Yiscositat auf die Filmbildung u. auf seine Lebensdauer. 
(Paint, Oil chem. Rew 88. Nr. 18. 15—26. 31/10. 1929.) B raU N S -
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Louis A. Helwich, Nitrocellulose ais Faktor in  der Lackindustrie. Eigg. der 
Nitrocellulose u. dereń Bedeutung fiir ihre Verwendbarkeit in  der Lackindustrie. 
(Chemicky Obzor 4. 245— 48. 31/8. 1929.) M a u t n e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von plastiscJien 
Massen aus dem in PAe. unl. fl. sauren Anteil yon Oxydationsprodd. yon Paraffin-KW - 
stoffen, Wachsen u. dgl. durch Veresterung m it Verbb., die wenigstens 2 OH-Gruppen 
enthalten, evtl. zusammen m it organ, ungesatt. oder OH-Gruppen enthaltenden Sauren 
oder dereń Glyceriden. Vor oder wahrend der Hitzebeliandlung werden evtl. Sicca- 
tive oder S oder S-haltige Verbb. zugesetzt. — 150 Teile eines in PAe. unl. dunkel 
gefarbten sauren Anteils aus osydiertem Paraffin (VZ. 235°) werden m it 19,3 Teilen 
Glycerin bei 170—210° im Vakuum 1 Stde. yerriihrt. Das Rk.-Prod. stellt eine sehr 
elast. M. dar, die in A., PAe. u. Aceton unl. ist, dagegen in hoheren Alkoholen u. A. 
1. ist. Das Prod. wird m it 20 Teilen Leinól 3 Stdn. auf 210—240° erhitzt u. h a t ahnliche 
Eigg. wie yorher. (E. P. 322496 yom G/9. 1928, ausg. 2/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Bakelite Corp., New York, iibert. yon: John H. Schmidt, Bloomfield, New 
Jersey, Darstellung eines Kunstliarzes auf Glyplalharzbasis aus einer mehrbas. Saure 
u. einem mehrwertigen Alkohol. — Z. B. wird Phthalsiiureanhydrid in Glycerin gel., 
die Lsg. filtriert u. solange auf 205° erhitzt, bis eine Probe bei 180— 190° Faden zieht. 
Die M. wird zu diinnen P latten  ausgegossen, abgekuhlt u. beispielsweiso ca. 12 Wochen 
bei 125 bis 145° gebaeken, wenn die P latten z. B. 1 Zoll dick sind. (A. P. 1 739 771 
vom 16/3. 1928, ausg. 17/12. 1929.) M. F. M u l l e r .

Scovill Mfg. Co., V. St. A., Herstellung vou Lacken aus Harnstoff-Formaldehyd- 
Kondensatioyisprodukten. 400 g Harnstoff werden m it 2000 ccm einer 40%ig. Form- 
aldehydlsg. auf dem Dampfbade erhitzt, bis 40—60% der M. weggekocht sind. Darauf 
wird dest. W. zugesetzt, bis die M. 75%  der urspriinglichen Lsg. betragt. Die erhaltene 
yiscose Lsg., die yornehmlich Dimethylolharnstoff enthalt, wird filtriert. Von dieser 
Lsg. werden 81 ccm yermischt m it 50 ccm denaturiertem A., 42 ccm Butylalkohol,
7 ccm Milchsaureathylester u. 5 ccm Salicylsaure. Die Mengenverhiiltnisse konnen 
weitgehend yariiert werden. Eytl. wrerden noch andere Zusatze gemaeht, von denen 
noch eine Reihe in der Patentschrift genannt ist. (F. P. 659 327 yom 28/6. 1928, 
ausg. 27/6. 1929. A. Prior. 25/6. 1927.) M. F. M u l l e r .

Bakelite Ltd., England, Harzartige Iiondensationsprodukte aus Phenol und (oder) 
Harnstoff und Aldehyden. 100 Teile 40%ig. Formaldehydlsg. m it 5 Teilen NH3 werden 
zum Sieden erhitzt. 60 Teile Harnstoff werden in  65 Teilen 40%ig. Formaldehydlsg. 
gel. u. zu der sd. Formaldehydlsg. zugesetzt. Das Gemisch wird 10 Min. unter Riick- 
fluB gekocht u. dann wird im Vakuum das W. bei 62° abdestilliert. Nach Zusatz von
15 bis 20 Teilen Butylalkohol wird die Vakuumdest. fortgesetzt u. die Temp. bis 104° 
gesteigert. Es wird ein Lack erhalten. — Ein Gemisch yon lOOTeilen Phenol u. lOOTeilen 
40°/oig. Formaldehydlsg. wird zum Sieden erhitzt. Dazu wird allmahlich eine k. Lsg. 
von 80 Teilen Harnstoff in 225 Teilen 40%ig. Formaldehydlsg. zugesetzt u. die M. 
unter RiickfluB gekocht. Nach teilweisem Abdest. im Vakuum werden 50 Teile Butyl
alkohol zugesetzt u. die Dest. im Vakuum fortgesetzt. Es wird ein yiscoser Laek ge- 
wonnen. In  der Patentschrift sind noch weitere Abanderungen des Verf. beschrieben. 
(F. P. 658411 yom 30/7. 1928, ausg. 15/6. 1929. E. Prior. 16/1. 1928.) M. F . Mii.

Georg Fey U. Co., St. Margrethen, Schweiz, Harzkorper enthaltende Nitrocellulose- 
losungen. Einer Nitrocelluloselsg. setzt man Weichmachungsmittel u. die Lsg. eines 
Metallresinates zu, z. B. von Mg, Z n  oder Ca u. Mg. Man erhalt die Metallresinate, 
indem man H arz in einem schwerfliichtigen Losungsm., z. B. Tetralin, lóst u. bei 
etwa 140° m it einem Metalloxyd behandelt. (Schwz. P. 134 370 vom 25/5. 1927, 
ausg. 1/10. 1929.) S a r r e .

Georg Fey U. Co., St. Margrethen, Schweiz, Politurlacke. Man yermischt Sprit- 
lack, Nitrocelluloselack, Weichmachungsmittel u. ein Losungsm., das spritl. Harze 
ebensogut lóst wie Kollodiumwolle, z. B. den Monodthyluther des Athylenglykols. 
(Schwz. P. 134 371 yom 25/5. 1927, ausg. 1; 1 0 .1929. D . Prior. 2 9 ,5 .1 9 2 6 .)  S a r r e .

Georg Fey U. Co., St. Margrethen, Schweiz, Farbigdeckende Nitrocelluloselacke. 
Man lost Nitrocellulose in einem solchen Lósungsmittelgemisch, das bedeutende Mengen 
yon W. aufzunehmen yermag, ohne daB die Kollodiurnwolle ausfloekt, u. setzt der Lsg. 
Pigmentfarbstoffe in Form einer wss. Pastę zu. —■ Z. B. yerwendet man eine Lsg. yon
6 Teilen Nitrocellulose in 60 Teilen Diacetonalkohol, 5 Teilen Aceton, 14 Teilen Am yl- 
acetat u. 15 Teile W. (Schwz. P. 134 372 yom 25/5. 1927, ausg. 1/10. 1929.) S a r r e .
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Georg Fey U. Co., St. Margrothen, Schweiz, Farbigdeckende Nitrocelluloselackc. 
Man setzt Nitrocelluloselsgg. Pasten zu, die durch inniges Verreiben von farbkraftigen 
Pigmentfarbstoffen m it kolloidalen Metallhydroxyden unter Zusatz von pflanzlichen 
Ol en bereitet sind. — Z. B. stellt man eine solche Pastę her durch Homogenisieren 
eines Gemisches von 9 Teilen Indanthren-Brillantblau R, 15 Teile kolloidaler Tonerde 
u. 36Teilen Ricinusól. (Schwz. P. 134373 vom 25/5. 1927, ausg. 1/10.1929.) S a r r e ,

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Paul Rabe und Berthold 
Wenk, Leverkusen und Erich Hartmann, Wiesdorf, Herstellung von Molybdan- 
Wolfram-Phosphorverbindungen. (A. P. 1731081 vom 9/5. 1927, ausg. 8/10. 1929.
D. Prior. 14/7. 1926. — O. 1929. I I .  2611 [Scliwz. P. 132 487].) D r e w s .

I. E. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Joseph 
M. Verderosa, Patlin, New Jersey, Farben- und Lackentfernungsmiitel, bestehend aus 
50 Teilen Aceton, 33,3 Teilen Bzl. u. 16,7 Teilen Athylenglykol. An Stelle von Bzl. 
kann auch Toluol benutzt werden. (A. P. 1739 744 vom 9/7. 1928, ausg. 17/12. 
1929.) M. E. Mu l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
L. Fiillsack, Die Fabrikation von Gumrniwalzen. (Gummi-Ztg. 44. 523— 24. 

634—36. 20/12. 1929.) F r o m a n d i .
A.-D. Luttringer, Die Verwendungsmoglichkeiten von Guttapercha- und Balata- 

liarzen. Ubersicht uber die Verwendungsmoglichkeiten der Guttapercha- u. Balata- 
harze, die sich u. a. durch ihren geringen Aciditatsgrad u. ihre groBe W iderstands
fahigkeit gegen Oxydation auszeichnen. (Oaoutchouc e t Guttapercha 27. 14 849 
15/1.) F r o m a n d i .

Joachim Fischer, Uber die Behandłung von Latexlconzentraten. Das Interesse an 
der unm ittelbaren Anwendung von Latex bzw. seinen K onzentraten (Revertex) nimmt 
standig zu, u. seine Anwendungsgebiete werden immer zahlreicher. — Mit móglichst 
weichem, am besten dest. W . lassen sich alle beliebigen Verdunnungsgrade erreichen, 
wobei man in  der Weise verfahrt, daB man die entsprechende Menge Revertex zunachst 
m it nur kleinen Mengen W . versetzt, bis sich eine rahmartige M. gebildet hat, die dann 
auf Zusatz der iibrigen W.-Menge unter vorsichtigem Riihren eine rasche u. gleich
maBige Dispersion bewirkt. Zur Homogenisierung kann man das verdunnte Konzentrat 
auBerdem noch durch ein feinmaschiges Sieb oder Koliertuch treiben. Die Mischung 
bei Revertex u. ReYultex (das aus Revertex hergestellte Latexvulkanisat) erfordert 
geringeren Kraftaufwand ais bei Rohkautschuk u. geschieht am besten m it Hilfe der 
Teigknetmaschinen der Fa. W e r n e r  u. P f l e i DERER-Cannstadt, dereń Arbeitsweise 
kurz beschrieben wird. Man kann die Mischung auch in  der Weise vornehmen, daB 
man die einzelnen, m it einer bestimm ten W.-Menge angeteigten Fiillstoffe cleni 
Revertex zusetzt. — Die Revertexmischungen weisen eine relativ hohe Vulkanisations- 
gesehwindigkeit auf, da dem L ates  infolge der vorsichtigen Behandłung die naturlichen 
Besehleuniger erhalten bleiben. (Kunststoffe 20. 1—2. Jan .) F r o m a n d i .

— , Di a Herstellung der Mischungen. Detaillierte Besehreibung der Herst. von 
Mischungen, der Aufbereitung ihrer Zusatzstoffe, der App. zur Erzielung konstanter 
Walzen- u. Mischtempp. usw. (Rev. gen. Oaoutchouc 6. Nr. 56. 3—8. Nov.
1929.) F r o m a n d i .

— , Die technische Verwendung von Emulsionen mit besonderer Beriicksichtigung 
der Gummi- und Kabeltechnik. Die Frage der Herst. u. techn. Verwendung von 
Emulsionen, auf die die Kolloidchemie in  hohem Grade befruchtend wirkte, ist heute 
besonders aktuell. Sie weisen gegeniiber den Lsgg. einige Vorteile auf, wie Fortfali 
der Feuersgefahr, GesundheitsunschadUchkeit u. hóhere W irtschaftlichkeit in  einigen 
Fallen, die in  ihren Verwendungsmóglichkeiten zum Ausdruck kommen: Impragnieren 
u. Wasserdichtmachen von Geweben, Faserstoffen, Papier u. sonstigen porosen Mate- 
rialien. Ais eine techn. verwendbare Emulsion is t z. B. Latex bzw. Latexkonzentrat 
(Revertex) anzusprechen, dessen Herst. u. Eigg. kurz besprochen werden, u. das auch 
ais Zusatz zu versehiedenen Emulsionen dient, um ihnen besondere Eigg. zu ver- 
leihen (StraBenbelagemulsionen). In  diesem Zusammenhang sind auch die Dispersion 
von vulkanisiertein Altgummi zur Herst. von Regenerat u. die Dispersion von Faktis 
von Interesse. In  der Kabeltechnik spielen die Teer- u. Bitumenemulsionen zum 
Tranken der Ju te  u. des Papiers eine Rolle. (Gummi-Ztg. 44. 790—92. 10/1.) F ro M .

Walter Hutchinson, Die Alterung von Regenerat- und AbfaUmischungen. Yor
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der dłrekten Venvendung sollen die Abfalle einer Plastifizierung unter Verwendung 
von Erweiehungsmittcln (Mineralole, Paraffin, Harzóle usw.) unterworfen werden. An- 
gabe einiger Misehungsformeln, die sich in der Hauptsaehe auf Abfallen u. Regeneraten 
aufbauen. (Deehets e t Regeneres 1. 2—3. Dez. 1929.) F r o m a n d i .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Schiitzen von Gegenslanden 
gegen chemische Einfliisse. Man trag t auf die Gegenstande zuerst durch Aufspritzen 
eino Weiehkautsehuk- u. dann eine Hartkautschukschioht auf u. vulkanisiert. Um 
die Schiehten gleichzeitig fertig zu vulkanisieren, setzt man den Kautschukschiehten 
geoigncte Yulkanisationsbcschleuniger zu. Man kann die Weichkautschukschicht 
zuerst anvulkanisieren, dann die Hartkautschukschioht aufbringen u. fertig yulkani- 
sieren. (Schwz. P. 132 972 vom 2/9. 1927, ausg. 16/7. 1929.) F r a n z .

Compagnie Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Seine, Frankreieh, Vułlcanisieren von Kautschulc. (F. P. 668110 vom 15/5. 1928, ausg. 
28/10. 1929. A. Prior. 16/5. 1927. — C. 1928. II . 1725 [E. P. 290 602].) F r a n z .

Rubber Service Laboratories Co., V. St. A., Vidkanisationsverfahren. Man 
taucht die evtl. klebrige Kautschukmischung in eine h. wss. Emulsion eines Ultra- 
beschleunigers. Ais Beschleuniger eignen sich das CS2-Deriv. des Rk.-Prod. eines 
aliphat. Aldehyds m it Pyrrolidin bzw. Formaldehyd m it Piperidin, ferner Piperidin- 
alkylderiw ., Dialkylamine u. a., ais Emulsionsmittel die Salze der lioheren F e tt
sauren wie das Triathanolamin- u. Piperazinsalz. Bei Verarbeitung von Kautschuk- 
milch naeh dem Tauehverf. werden die Formen vor dem Tauchen in die Beschleuniger- 
emulsion getrocknet. (F. P. 672 458 vom 3/4. 1929, ausg. 28/12. 1929. A. Prior.

Edmund O. von Lippmann, Vor hunderl Jahren. Von allen Gattungen d e r  Riibe 
fiihrte die ganz weiCe den meisten, reinsten u farblosesten Saft, wenn sie n icht sehwerer 
ais 1—1,5 kg war. Die Verarbeitung geschah nur bei Tage. Dio Zerkleinerung erfolgte 
auf der T iriE R R Y schen Sagereibo zu Broi. Der Kalkmilehzusatz geschah bei 70—75° R 
(etwas tJberschuB), dann koehte m an u. gab schlieBlieh H2S 04 zu, ohne jedoch den 
Neutialisationspunkt ganz zu erreichen. Nacli 1-std. Stehen kam der Saft zum Ver- 
kochen in  6—12 cm hoher Schicht naeh Cr e s p e l . Klarung erfolgte m it Knochen- 
kohlepulver u. dann m it R inderblut oder Milch (bei 65—70°). Die K rystallisation 
in Kasten (50 X 40 X 10 om) erforderte 3 Wochen Zeit. (Dtsch. Zuckerind. 55. 20 
bis 22. 4/1.) F r i e s e .

K. Sandera, Fortschritte der physikalischen Chemie in  der Zuckerfabrikation in  
den Jahren 1927/1928. S a i l l a r d  fand in yerschiedenen Zuckerfabriksprodd., daB 
bei p a  >  7 keine Inversion ein tritt, so daB ais Grenzwert bei reinen Prodd. pu =  6,5, 
bei Nachprodd. 6,2 anzusehen ist. Vor der Farbbest. is t eine richtige Bereitung sowie 
gute F iltration  der Lsg. vor der Farbbest. auBerst wichtig. Hohe Konz. u. F iltration 
durch Asbostfilter werden yon amerikan. Forschern empfohlen. Um dio Ergebnisse 
zum Ausdruck zu bringen, benutzt man allgemein den spez. Adsorptionsindex (— Ig t). 
Ein neuer App, zum Messen der Oberflaehenspannung riih rt von D u  N o u y  her. Die 
Oberflachenspannung des Diffusionssaftes ist anniihernd gleich der der Raffinade. 
Bie adsorptiven Eigg. der Kohle stehen in enger Beziehung zu ihrer elektr. Ladung. 
Zur Best. des Affinationswertes des Zuckers haben B a d o l l e t  u. P a in e  den Farben- 
test benutzt. Fiir konduktometr. Asehenbest. kommt neuerdings der App. von
O. R e d lic h  in Frage. Bei der Reinigung der Rohsafte wird die groBte Reinigung 
orreicht, wenn pH in der K alte 8—9 betragt (P a in e  u. B a lc h ). N achm anoviĆ  u. 
A łikm ann  fanden, daB Lsgg. yon 92 Reinheit 1,5—2,5mal langsamer krystallisieren 
ais reiner Zucker. (Ztsehr. Zuckerind. ćechosloyak. Republ. 54. 205— 13. 24/1.) F r ie s e .

Fr. Paulik, Das Ausspritzen der Mareśfilier. Vf. beschreibt eine neue maschinelle 
Spntzvorr., die den Vorteil hat, daB die abgeschiedenen Schleimsubstanzen nicht in 
den Saft zuruckgelangen u. seine Qualitat nicht verschlechtern, andererseits, daB m it 
R-ueksicht auf das sonst notige Neubeziehen viel an Tuchmaterial gespart wird. (Ztsehr. 
Zuckerind. ćechosloyak. Republ. 54. 171—72. 20/12. 1929.) F r i e s e .

W. Morley Davies und F. J. Dudley, Versuche iiber Kidtivierung der Zucker- 
riibe in der 1 Vestmidlandprovinz im  Jahre 1928. Eine slatistische Prufung der Wirkung 
der Ausdunnung. Dic Ergebnisse der 2-jahrigen Verss. sprechen fiir eine moglichst

12/11. 1928.) P a n k ó w .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę,
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nahe Anbringung der Reihen, doch is t allzu peinliche Abmessung unnotis, wenn die 
Pflanzen nicht mehr ais 10 Zoll Abstand voneinander erhalten. {Journ. agricult. 
Science 19. 619—26. Okt. 1929. Newport, Harper Adams Agric. Coli.) G r o s z f e l d .

E. Troje, Wenig beachtete Zuckerverluste bei der Schlammpressenarbeit. Der Zucker- 
geh. des Schlammes der letzten Presse einer Arbeitsschicht liegt um 1V4% hoher ais 
der von n. gefiillten u. abgesiiBten Pressen; auch die vorletzte Presse weist noch etwa 
1/2%  niehr Zucker auf ais normal u. ebenso dio 1. Presse der neuen Schicht. Ins- 
gesamt war der Zuckerverlust bei 15 ausgepaekten Pressen pro 8 Stdn.-Schicht ta t- 
sachlich hoher, ais die an  sich einwandfreie Probenahme aus den Schlammwagen 
ergab, wenn dabei n icht auch die Pressen bei Schichtwechsel erfaBt wurden. (Dtsch. 
Zuckerind. 5 5 . 22. 4/1.) E r i e s e .

Ferdiand Kryż, Die Gewiclits- und Zuckerverluste von Riibehschnitten durch kurzes 
Dampfen derselben. Eine nur 5 Min. wahrende, voriibergehende Dampfung der Schnitte 
ru ft bereits einen betrachtlichen Gewichtsverlust derselben an Zucker hervor. Bei 
allen Rohsaftgewinnungsvorff., boi denen die Schnitte gedampft werden, muB sorgsam 
darauf geachtet werden, daB nichts von dem aus dem Dampf kondensierten W., dem 
sog. Dampfwasser, verloren geht, da in ihm schon merklicke Zuckermengen enthalten 
sind. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 5 4 . 170—71. 20/12. 1929.) F r i e s e .

R. Aumiiller-Delitzsch, tJber Probenahme, Schmulzprozenłe und Bodenerde bei 
der Riihenanlieferung. Yortrag. Erfolgte friiher dio Probenahme per Hand, so geschieht 
sie jotzt, sowohl boi Gespannen, ais auch bei Loren mittels des von der Fa. R u d .  Ding- 
L IN G E R -K ó th e n  gebauten selbsttatigen Probenehmers ,,Riipro.“ E r ist ein fahrbarer 
quad rat. Stecher m it 2 beweglichen Bodenklappen, die m it Stahlschneiden verschlieBbar 
sind, der durch Druckluft bis auf den Boden der Wagen gedriickt wird. Aus Gespannen 
nimm t man 2 Proben, aus Loren 3—4 Proben. Eine einwandfreio Schmutzbest. er- 
folgt durch eine Probewasche, gleichgiiltig, ob in  Mulden m it drehbaren Riihrarmen 
oder in  Trommeln. Man erhalt im Durchschneiden 4— 18% Bodenerde bei 15% Schmutz 
im  Mittel. (Dtsch. Zuckerind. 54 . 1285—90. 7/12. 1929.) F r i e s e .

A .L . Holven, Experimentełle Anwendung eines automatischen pn-Anzeigers fiir 
die Zuckerraffincrie-Alkalitatskontrolle. Vf. beschreibt einen neuen App., der es ge- 
s ta tte t, am laufenden Schreibband kontinuierlich die pn-W erte der Lsgg. bei der 
Zuckerraffinerie abzulesen. (Ind. engin. Chem. 2 1 . 965—68. Okt. 1929.) F r i e s e .

A. Zade, E in neues Verfahren der Rubenuntersuchung auf Zucker- und Trocken- 
substanz. An Hand einer Fig. wird oin prakt. Ruben-Handbohrer beschrieben, mit 
welchem auf dem Felde aus den waclisenden Ruben Analysenproben entnommen 
werden konnen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 761. 1/12. 1929. Leipzig.) G r im s ie .

Theodor Breithaupt, Scheideschlammuntersuchungen. Die Verss. des Vf. zeigen,
daB keine wesentliehen Polarisationserhohungen drach das Aufmaischen von Schlamm I
m it W. eintreten. (Dtsch. Zuckerind. 5 5 . 92—93. 25/1.) F r i e s e .

Raffinerie Tirlemontoise (Soc. an.), Tirlemont, Belgien, Erhiihung der Ausbeute 
avs Zuckerfiillmassen aller Art. (D .R .P. 490 346 KI. 89 d vom 25/7. 1926, ausg. 25/1.
1930. — C. 1927. I I . 1625 [F . P. 6ą3 339].) M. F . M u l l e r .

Milton S. Hersliey, Hershey, Pennsylyanien, Gewinnung von Zucker aus gereinigtem  
Zuckersaft, der soweit eingekocht wird, bis die Masse zu einem feinen Krystallbrei 
erstarrt, (A. P. 1740 693 vom 7/6. 1928, ausg. 24/12. 1929.) M . F . M u l l e r .

Industrial Waste Products Corp., Dover, Delaware, iibert. von: Walter
H. Dickerson, E ast Orange, New York, Gewinnung von Zucker in  trockner nicht kry- 
slaUiner Form  durch Herabrieseln einer gereinigten Zuckerlsg. in  einem Turm unter 
Entgegenfiihren eines warmen Luftstromes, der das W. der Lsg. fortfuhrt. Am Boden 
des Turmes sammelt sich der Zucker in  trockner feiner Form an. An Hand einer 
Zeichnung ist die App. beschrieben. (A .P . 1739 064 vom 29/12. 1922, ausg. 10/12. 
1929.) M. F. M u l l e r .

Holzhydrolyse Akt.-Ges., Deutsehland, Gewinnung von Zucker aus cellulose- 
haltigen Stoffen durch Yerkochen m it Mineralsauren in  zwoi Phasen, indem das Be- 
handeln im ersten Arbeitsgang m it einer ungeniigenden Menge Mineralsaure bei tieferer 
Temp., z. B. bei 18°, vorgenommen wird, z. B. unter Verwendung einer vom yorher- 
gehenden KochprozeB anfallenden Saure, worauf im zweiten Arbeitsgang die Vcr- 
zuckerung zu Ende gefiihrt wird. (F. P. 667 998 vom 25/1. 1929, ausg. 25/10. 
1929.) M. F . M u l l e r .
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Carl Steffen jr., Wien, Verfakren zur Gewinnung zuckerreicher und kalkarmer 
Tricalciumsaccliarate von holier Iłeinheit. (D. R. P. 4 8 9  0 5 5  K I. 89 h  vom 15/1. 1926, 
ausg. 13/1. 1930. Oo. Prior. 18/5. 1925. — C. 1 9 2 6 . II. 1800 [E. P. 252 110].) M.F. M.

XV. Garimgsgewerbe.
L. Semiehon, Physiologische SeUktion der Fermenle durch den Alkohol. (Ann. 

Inst. Pasteur 43 . 1210—18. Sept. 1929. — C. 1 9 2 9 . I I . 2118.) W e i d e n h a g e .y .
Curt Lucków, Andert sich das Volurmn einer zuckerhaltigen Flijssigkcit bei der 

Vergćirung ? (Schweizer. Wein-Ztg. 37- 572— 73. 31/12.1929. —  C. 1929. II . 804.) L u c k .
F. Obre, Uber eine besondere Art der Weinbereitung. In  verschiedenen Wein- 

gebieten (z. B. Loir-et-cher) erhalt man durch fraktioniertes Auspressen u. Vergaren 
der einzelnen Anteile der W eintrauben Schillerwein (vin gris), Rotwein u. PreBwein, 
von denen der erstgenannte durch hervorragende Gesohmackseigg. ausgezeichnet is t 
u. auch mchr A. (10,25 gegen 8,75 bzw. 7,6 Vol.-%) enthalt. Die anderen Weine sind 
aber entsprechend geringer. Mitteilung der iibrigen Zus. der drei Weine in einer 
Tabelle. (Ann. Falsifications 22. 595— 97. Dez. 1929. Blois, S ta t. agron.) G r o s z f e l d .

Fritzweiler und K. R. Dietrich, Uber ein neues Reinigungsverfahren fiir  dbsoluien 
Alkohol. Der nach dem azeotrop. Verf. gewonnene absol. A. kann gereinigt werden, 
indem er in einem GefaB m it akt. Stiickkohle in einer ilirem Adsorptionsycrniogen 
fiir Benzin u. Benzol entsprechendcn Menge zusammengebracht u. in  einer von ihr 
abhangigen Zeit der Ruhe iiberlassen wird. Die verwendeto Kohle muB móglichst 
wasserarm sein. Nach Beendigung der Adsorption wird abgelassen u. filtriert. Fiir 
Herst. von A. zur Injektionstherapie muB der A. dann nochmals dest. werden. (Ztschr. 
Spiritusind. 53 . 27. 30/1.) F r i e s e .

Erich Walter, Die bei der Lagerung von Spiriluosen entstehenden Fehler und ilire 
Beseitigung. Bei Holzfassern, die zweckmaBig vor der Verwendung zuerst wcingriin 
gemacht werden miissen, da sie sonst zuviel Gerbstoff an  dio darin lagernde Ware 
abgeben, is t auf dio A rt der Holzsorte besonders Obacht zu gebcn. Auch is t die 
Einwirkungsdauer von wesentlichem EinfluB. GroBe Vorteile bietet das Lagern in 
SteinzeuggefaBen, in denen ebenfalls ein Ausbau der Spirituosen sta ttfindet, ohne 
daB dabei eine Verfarbung der Ware ein tritt. MetallgefaBe werden durch die Sauren 
der Spirituosen leicht angegriffen u. miissen deshalb aus Yollkommen widcrstands- 
fahigen Materialien gefertigt sein. (Destillateur u. Likórfabrikant 4 2 . 837—39. 26/12.
1929, Berlin.) L u c k ó w .

L. Roos, Beobachtungen iiber die Weingdrung im  Gebiele der Far bei der Ernie 1929. 
In einigen Kufen wurde Stchenbleiben der Garung bei D. 1,020— 1,030 infolge der 
durch die Garung selbst eingetretenen Temp.-Erhóhung beobachtet. In  solchen 
Fallen findet man, am besten mittels Fieberthermometers, Tempp. iiber 37°. Ein 
Umstechen eines solchen Weines bei hinreichender Luftung fiihrt meistens zu einer 
Fortsetzung der Garung bis D. 1,0000. (Ann. Falsifications 22. 597—98. Dez. 1929. 
Montpellier, S tation Oenologiąue.) G r o s z f e l d .

Joseph Błaha, Die epiphytisclie Flora der Sleinfriichte, ihre Bedeutung fiir die 
Garung und die Qualitat der durch Destillalion erlialtenen Produkte. Von besonderer 
Bedeutung is t Torula n. sp., in  Verb. m it anderen Hefen, gekennzeichnet durch machtige 
Entw. arom at. Ester, groBe W iderstandsfahigkeit gegen A. Diese Hefe bedingt haupt- 
sachlich Qualitat u. Aroma des Destillates. Die Arten von Saccli. ellipsoideus erzeugten 
in Kulturen nur sehr geringe Estermengen, die groBten Saccli. apiculatus +  Torula 
(6018 mg/100 ccm). Die Verwendung von Reinhefe zur Verarbeitung gesunder Friichte 
auf Fruclitbranntwein b ietet daher keine Vorteile. (Rev. Viticulture 7 2 . 43— 47. 
16/1.) Gr o s z f e l d .

Jos. Stastny und Bedf. Makarius, Assimilation des sijntlietischen Alkohols 
durch Essigbakierien. Die Analyse synthet. A. (Comp. de Bethune) zeigte bedeutende 
Verunreinigungen, welche ganz Terschieden von denen sind, welche im Garungsalkohol 
sich finden. Um einen Vergleich zu ermóglichen, muBte der synthet. A. rektifiziert 
werden, weil sonst die Beimengungen den physiolog. Effekt beeinflussen. Im  zweiten Teil 
wurde Bereitung von Essig durch Sehnellessigbakterien aus dem synthet. A. versucht. 
Es wurde weder in  Gesehwindigkeit u. Ausbeute, nooh in der Q ualitat ein Untersehied 
festgestellt. (Sborruk Ceskoslovenske Akad. Zemedelskś 4 . 493—502. 1929.) M a u t .

Al. Stadnik, Beitrag zur Bestimmung reduzierender Zucker in  Brauereifliissig- 
keiten. Mit Hilfe einer jodometr. Methode werden die reduzierenden Zucker (ais Maltose

XII. 1. 109
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gerechnet) u. Dextrine auf Gruncl ihrer Oxydation m it Hypojodifc bestimmt. Da 
sich die Dextrine ahnlich wic die Maltose verhalten, wird immer zuviel Zucker gefunden. 
Dieser Fehler wird insbesondere bei Bier sehr groB, so da(3 bis 3-fache Mengen Zucker 
gefunden werden. (Chemicky Obzor 4 . 216—18. 248—51. 31/8. 1929.) M a u t n e r .

Lamberti, Der Ein fiu  fi der Milchsaure bei der Bestimmung der fluchtigen Saure 
in  Wein. D ie  vergleicliende Best. der fluchtigen Sauren nach DUCLAUX (direkte 
Dest. bei gewóhnlichem Druck), B l a r e z  (Wasserdampfdest.) oder R oos u. M e s t r e -  
z a t  (Dest. bei vermindertem Druck) ergab die geringste Storung (1,36 s ta t t  1,35 g/l) 
bei Milclisaurezusatz (1 g/l) nach dera erstgenannten, die grofite (3,0 s ta t t  1,95 g/l) 
nach dem letztgenannten Verf., wenn auch letzteres bei den iibrigen fluchtigen Sauren 
die beste Ausbeute liefert. (Ann. Falsifications 22. 592—95. Dez. 1929. Montpellier, 
S tation Oenologiąue.) GROSZFELD.

Fleischmann Co., New York, iibert. von: Erwin Klein, Voslau b. Wien, Her
stellung von Hefe. (A . P . 1 7 2 2  803 vom 17/8. 1923, ausg. 30/7. 1929. Oe. Prior. 29/8.
1922. — C. 1 9 2 6 .1. 786 [Oe. P. 100 697].) M. F. M u l l e r .

Olga Klara Sauer, Gotha, Herstellung liallbarer Hefepraparate nach P at. 343 138;
C. 1922. I I . 96, dad. gek., dafi s ta tt der Friichte, die durch Erhitzen getrocknet u. 
sterilisiert wurden, irgendwelche andere zuckerhaltige oder zuckerhaltig gemachte 
pflanzliche Stoffe sowie aus solchen, etwa aus Getreidefrucht, entstandene Prodd. mit 
Hefekulturen zur Herst. von Trockenhefe behandelt werden. (D. R. P . 4 90184  KI. 6 a 
T o m  22/7. 1926, ausg. 23/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 343 138; C. 1922. II. 96.) M. F. Mu.

Emil Clemens Horst, San Francisco, V. St. A., Ilerstelhmg von Hefenextrakt. 
(D. R. P . 489 719 KI. 6 a vom 8/7. 1927, ausg. 21/1. 1930. — C. 1928. I I .  2201 [E. P. 
290 852].) M. F. M u l l e r .

Ludwig Mayer, Darfo, Italien, Verfahren zum Gewinnen von diastasereichen Malz- 
extrakten neben Alkohol und Hefe, dad. gek., daB man die Maische zunachst auf geeignete
D. bringt, klart, rasch yergart, die entstandene Hefe abtrennt, den A. abdest. u.
schliefilich die iibrigbleibende Fl. bei niedriger Temp. auf Extraktionskonsistcnz ein- 
dampft. Evtl. wird den Maischen ein Konservierungsmittel zugesetzt. (D. R. P. 
489167  KI. 6 b vom 28/2. 1928, ausg. 14/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Ricard Allenet & Cie., Distiileries des Deux-Sevres, Melle, Deux-Sevres, 
Frankreich, Verfahren und V orrichtung zur ununterbrochenen Herstellung von absolutem 
Alkohol. (D. R. P . 489 720 KI. 6 b vom 2/12. 1923, ausg. 22/1. 1930. Belg. Prior. 16/4.
1923. — C. 1926. I. 3285 [E. p . 214 581].) M. F. M u l l e r .

Soc. an. des Distiileries des Deux-Sevres, M elle, Frankreich, Verfahren und
Yorrichlung zur Entwasserung von unreinem Athylalkohol. (D. R. P . 487 514 KI. 6b 
vom 20/11. 1925, ausg. 9/12. 1929. Belg. Priorr. 20/11. 1924 u. 4/6. 1925. — C. 1927.
I. 2248 u. 2489 [F, PP. 614 913 u. 617 042].) M. F. M u l l e r .

Soc. an. des Distiileries des Deux-Sevres, Melle, Deux-Sevres, Frankreich, 
Entwcisserting von Athylalkohol durcli azeotrope Destillation. (D. R . P . 4 84127  K I. 6b 
vom 17/12. 1925, ausg. 10/10. 1929. Belg. Prior. 18/12. 1924. — C. 1926. II. 2854 
[F. P . 608 062].) v ‘ M. F . M u l l e r .

Henri Marius Chabrol, Frankreich, Rkóne, M ittel zum Denaturieren von Alkohol, 
bestehend aus Schieferól, Knochenoldestillat (Kp. 80 bis 150°) u. geringen Mengen 
Thiophen. (F. P . 35 215 vom 21/4. 1928, ausg. 17/12. 1929. Zus. zu F. P. 626 495; 
C. 1928. I. 602.) M. F. M u l l e r .

Hofbrauhaus Wolters und Balhorn Akt.-Ges., Braunschweig, Yerfahren zur 
Erzeugung von Spezialbieren. (D. R. P . 489 166 KI. 6 b  vom 19/1. 1927, ausg. 14/1.
1930. — C. 1928. I. 2469 [E. P. 283 879].) M. F. M u l l e r .

E. Chancrin, Le viu . Procćdes m odernes de p repara tion , d ’am elioration e t de  conservatio!i.
9“ ed. P a ris: H ach e tte  1928. (V III ,  248 S.) 16°. fr. 10.— .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
H, Scholtz, Der heutige Stand der Kenntnisse uber die Eignung des Aluminiums 

zur Yerarbeitung und Aufbewahrung von Milch und Milchprodukten. S a m m e lb e r ic lit  
iiber Geh. d e r  M ilch  a n  A l, V erh . in  A l-G efaB en, beso n d ers  A l-A p p a ra tu re n  u. Koch- 
gefafien, W rk g . v o n  A l-F o lien  a is  V e rp ae k u n g sm a te ria l z. B . v o n  K ase , F e s tś te llu n g
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der hygien. u. prakt. Unschadlichkeit des Al. (Gesundheitsing. 53. 44—47. 18/1. 
Berlin.) GROSZFELD.

Cuthbert Dukes, Die Hiizeresistenzkurve: Eine neue bnkteriologische Prufung 
fiir pasteurisierte Nahrungsmittel. Das Verf. berułit darauf, daB bei auf bestimmte 
Temp. (z. B. 60°) erhitzten Stoffen eine spatere nochmalige Erliitzung auf gleiche 
Temp. die Zahl der hierbei u. lióher bestandigen Keime am wenigsten vermindert. 
Anlegung von Agarplattenkulturen nach Behandlung bei 50°, 55°, G0°, 65° u. 70°, 
Darst. der Bakterienzahl in  Form einer Kurve, die bei sterilisierten Prodd. bei der 
fragliehen Temp. ein Maximum zeigt. Besondere Verss. m it pastenrisiertem Kase. 
(Analyst 5 5 . 14— 18. Jan .) Gr o s z f e l d .

Rudolf Herrmann, Erfahrungen mit der Slerilisalion und Behandlung des ganzen 
Komes. Eine wss. Lsg. des GKB.-Pulyers to te t die an  den auBeren Sehalensehichten 
des Kornes hafbenden Mikroorganismen ab, diffundiert durch die Fruchtscliale u. 
die Querzellen in  die braune Samensehale, die sie weitgehend entfiirbt. Letztere ver- 
hindert a b  semipermeable Membran das Vordringen in  den Mehlkern. Durch diese 
Aufhellung der Schale dunkeln die im Mehl vorhandenen Kleieteilehen weniger u. die 
Gesamtmelilausbeute wird bei gleieher Mehlfarbe erhóht. Dio Anwendung erfolgt 
wie ublieh durch Netzen im Siło in  einer Menge von 30—150 g Pulver auf 100 kg F rueht 
u. W.-Zugabe von 0,2—2% , Abstehzeit 4—10 Stdn. Nach der Ausliiftung liiBt sieli 
die iiuBere Pergam enthaut yollkommener ais bisher absclialen. Western-Roggen ergab 
eine um  2,36% erhóhte 0/I-Ausbeute u. 4,43% mehr Gesamtmehlausbeute, Inland- 
roggen 1,1% mehr 0/1- u. 1,1% mehr Gesamtmelilausbeute. Die Backfiihigkeit des 
aus m it GKB. behandeltem K orn ermahlenen Mehles war erłióht. Auswuchsroggen 
m it 24%  sichtbarem Auswuehs, 67,6 kg, konnte leicht entm ufft werden. Nach GKB.- 
Behandlung betrug die Lagerfestigkeit 3 Wochen. Bei Inlandweizen erhóhte sich die 
Mehlausbeute um 2% . Bei Zumischung von Humphriessałzen zu aus GKB.-be
handeltem Weizen ermahlenen Mehl erzielte Yf. Vcrbesserungen bis zu 34%. (Miihle 67 . 
37—38. 9/1.) H a e v e c k e r .

Gilbert Pitman, Die Zusammenselzung non Grapefruchlen. Die angefiihrten 
Literaturstellen u. Analysen zeigen die giinstige Zus. der Fruclitc fiir dic Em ahrung; 
sie enthalten im.eBbaren Teile: CaO 0,024, K 20  0,25, N a20  0,03, P 20 5 0,12, S 0,024, 
Fe 0,0013%. Zus. der Ascho (0,500%): K 20  50,95, Ńa20  6,32, CaO 4,96, MgO 3,04, 
Fe20 3 2,73, M n02 0,36, P 20 5 21,24, S 03 4,28, S i02 5,31, Cl 1,54%. Calorien 450/Pfund. 
(Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 9 . 147. Jan . California, Univ.) Gr o s z f e l d .

P. H. Richert, Dunkelwerden von Grapesirupen. Die bisherige Annahme, daB 
das Nachdunkeln der Safte durch Luft bedingt sei, scheint nicht zuzutreffen; dagegen 
scheint die Temp. von groBem EinfluB zu sein. Bei 32° F  t r a t  kein Nachdunkeln 
ein, ein deutliehes bei 100° F, mehr noch bei 150° in 20 Stdn. Bereits sehr kleine 
Mengen S 0 2 verzógerten das Dunkelwerden. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar 
Ind. 9. 149." Jan . California, Univ.) Gr o s z f e l d .

Carl S. Pederson, Die in  verdorbenen Tomałenerzeugnissen gefundenen Typem, 
von Organismcn. Von 83 Proben wurden 266 K ulturen aDgełegt u. die Organismen 
klassifiziert. 11 Stamme von Lactobacilłus lycopersici, 27 Stammc von L. gayoni, 
69 von Leuconostoc pleofrueti, 45 von Lactobacilłus pentoaceticus, 33 von L. mannito- 
poeum, 68 von L. plantarum . Die iibrigen 13 K ulturen bestanden aus verschiedenen 
Hefen u. n icht identifizierten sporenbildenden Bakterien. Die ganze Gruppe erwies 
sich ais n icht łiitzebestandig gegen die ubliclien Sterilisierungstcmpp. (Buli. New 
York S tate  agricult. Esper. S tat. 1 9 2 9 . Techn. Buli. 150. 44 Seiten. Juli.) Gr o s z f e l d .

Carl S. Pederson und Robert S. Breed, Verdorbenheitskontrolle bei Tomaten- 
erzeugnissen. Das Verderben wird gewóhnlich durch verschiedene A rten von nicht 
sporenbildenden Stabchen oder Kokken der Genera Lactobacilłus oder Leuconostoc 
(vgl. vorst. Ref.) Terursacht; diese vergaren die Kohlenhydrate zu Milchsaure, Essig- 
saure, CO,, A. u. Mannit. Die Prodd. sind ungiftig, aber meistens von unangenehmem, 
fadem u. saurcm Geschmack, bisweiłen aueh sclileimig. M it wenigen Ausnahmen 
sind die Keime nicht hitzebestandig. Verluste benihen daher auf Unsauberkeit bei 
der Verarbeitung der Fruchte. (Buli. New York S tate agricult. E sper. S ta t. 1 9 2 9 . 
Buli. 570. 13 Seiten. Aug.) Gr o s z f e l d .

A. van Raalte, Empfindlichkeit von Versuchstieren gegen Schnittbohnen. R atten  
u. Mause gingen, m it verdachtigen u. n. eingekoehten Schnittbohnen gefiittert, zu- 
grunde, weniger bei Wechselfutterung dam it u. m it Brot. Die Versuehstiere sind also
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zur Priifung auf Gifte in Bohnen ungeeignet. (Chem. Weekbl. 27- 37. 18/1. Amster
dam, Keuringsdienst van Waren.) GROSZFELD.

A. J. Codling und H. E. Woodman, Zuckerrohrpiilpe ais Pektinąuelle. Aus 
der getrockneten Pulpę wurden m it 0,5%ig. Ammonosalatlsg. u. Fiillung m it 95%ig. 
A. 34,5% der Trockenmasse an Pektin  erhalten, schneller noch m it 0,5%ig. Oxal- 
saure, 0,6%ig. Weinsiiure u. 0,05-n. HC1, dooh tra ten  dabei dann reduzierende Stoffe 
auf. Auch langere Auslaugung m it W. allein fiihrt zu einer geniigenden Pektin- 
extraktion. Das Zuckerrohrpektin besitzt aber im Gegensatz zu Apfelpektin keine 
Geliereigg. u. h a t daher z. Z. keine prakt. Bedeutung. (Journ. agricult. Science 19 . 
701—14. Okt. 1929. Cambridge, Univ.) Gr o s z f e l d .

A. Rife u n d  L. Medrano, Methode zur Bestimmung des Caramelisierungsgrades 
in  gerostetem und ge.malde.nem Kaffee. Vff. modifizieren die Methode von H lLGER 
(Yereinbar. Unters. Nahrungsm. f. d. Dtsch. Reich [1902]. S. 28). Der gemahlene 
Kaffee wird gesiebt. 10 g von dem Anteil, der noch durch das Sieb Nr. 16, aber nicht 
mehr dureh das Sieb Nr. 18 geht, werden m it 300 ccm 50 Vol.-%ig. A. bis zur vólligen 
Benetzung geschiittelt, dann fiillt m an den MeBkolben m it 50 Vol.-%ig. A. auf 500 ccm 
auf u. dreht den MeBkolben einmal um. Dann laBt m an 1/2 Stde. stehen u. filtriert 
250 ccm ab. Diese werden in  einer P t- oder Ni-Schale zur Trockne eingedampft (Er- 
hitzung durch Wasserdampf wahrend 24 Stdn.), dann wird gewogen, verascht u. 
wieder gewogen. Die Differenz zwisehen E x trak t u. Asche, m it 20 multipliziert, gibt 
den „modifizierten H iL G E R -G rad“  an. (Anales Soc. Espanola Fisiea Quim. 27. Techn. 
Teil. 313—18. Nov. 1929. Barcelona, S tadt. Labor., Abt. f. chem. Anal.) W il l s t a e d t .

L. Gobert, Die Zichorienklumpchen und ihre Verfalschungen. Die an Stelle des 
Zichorienpulyers ais Kaffeeersatz besonders in  Frankreicli in  groBen Mengen (Ver- 
brauch 50 000 1) gebrauchlichen Zichorienklumpchen (agglomśrśs) sind nach an- 
gestellten Analysen yielfach verfalscht. Vf. fordert Yerbot des Aufhellens (blondissage) 
von Zichorienpulver m it Lupinenpulver, wenn Zichorienpulver sich fiir den gleichen 
Zweck eignet, u. anderen Stoffen, wie Apfel- u. Birnenmark; Hóchstgeh. der Trocken
masse an  Asche 8% . davon unl. in HC1 2% , gesonderter Verkauf der Klumpchen ais 
„Agglomśres de chicorśe“ , m it lióchstens 10%  Asche, davon unl. in  HC1 3°/0. (Ann. 
Falsifieations 22. 580—91. Dez. 1929.) G r o s z f e l d .

Randall Whitaker, Der Einfluji der Verwendung von Butler' auf die Gefrier- 
eigemchaften von Eiscremmischung. Die Ergebnisse der m itgeteilten Verss. zeigen, 
daB die Verwendung -yon B utter s ta t t  Rahm eine Mischung von schlechteren Gefrier- 
eigg. ergibt. Der Unterschied beruht auf dem Fehlen der Buttermilchtrockenbestand- 
teile, vermutlich besonders des Lecithins. (Journ. Dairy Science 1 3 . 1—7. Jan . Ithaca, 
New York, Cornell Univ.) Gr o s z f e l d .

Louis Weil, „CJtemisclie Hefen“ und  „Mineralhefen“ . Hinweis auf die sich 
entwickelnde Backpulverindustrie. Die von Amerika kommenden Backpulyer enthalten 
oft Al-Yerbb. (Alaun, Al-Sulfat) ais Trockenmittel. S ta tt  m it Weinsaure lassen sich 
aueh m it Phosphaten bei Ggw. von Ca-Pyrophosphat neutral wirkende Backpulver 
ohne Alaun bereiten, zumal Ca2P 20 7 bedeutende Mengen (35%) W. aufnehmen kann, 
bis es zu gewdhnliehem Biphosphat wird. (Ann. Falsifieations 22. 601—04. Dez. 1929. 
StraBburg.) N G r o s z f e l d .

C. H. Manley und R. W. Sutton, E in  Standard fiir  Fleischpasleten. In  17 starke- 
freien Handelsprodd. wurde gefunden an W. 55,3— 77,3, im Mittel 68,6, in  7 an Fett 
2,6—22,9, an Protein 15,7—20,5, an Asche l,3—2,7%> in  5 starkehaltigen 1,6—7,5% 
Starkę. Vf. Terlangt unter 70%  W. u. Abwesenheit von Starkę. (Analyst 55. 11—13. 
Jan.) Gr o s z f e l d .

Schwerdt, Nitritpókelsalz. Kurze Darlegung der durch die gesetzliche Regelung 
in  Deutschland eingetretenen Verhiiltnisse. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdseli. 1930. 
10— 12. 23/1. Berlin, Reichsverband der deutschen Fleischwarenindustrie.) Gd.

Karl Struve, Das Salzen von Heringen fu r  Raucher-, Brat- und Kochzwecke. 
Tabellen iiber Salzaufnahme ganzer u. geschnittener Heringe aus 8,98%ig. Salzlsg. 
Eine langere Behandłung von Fischen m it W. ohne NaCl-Zusatz verursacht u. a. 
erhebliche Substanzverluste. (Konserven-Ind. 1 7 . 87. 23/1. Wesermiinde, Inst. f. 
Seefiseherei.) GROSZFELD.

_ J. C. Baird und J. H. Prentice, Die Anderungen der Wasserstofficmenkonzen- 
tralion von Eiweifi und Eigelb m it dem Eialter und der Brechungsindex des Eiweifies- 
Bei frischen Eiern betrug pn beim EiweiB 7,63, beim D otter 6,0; er anderte sich bei 
EiweiB rasch u . erreichte in 7 Tagen den konstanten W ert 9,0. Die saure Rk. des
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Dotters is t nicht ganz konstant, sondern steigt sehr gleiehmiiBig an. Zur Altersbest. 
der Eier is t d e r  p H -W ert ungeeignet. (Analyst 5 5 . 20—23. Jan . Belfast, Q u e e n s  
Univ.) G r o s z f e l d .

Harold T. Cranfield, Die Wirkung der Futterung auf die MilcKbe8chaffenhe.it. 
Nach den Ausfiihrungen kónnen abnorme Fiitterungsbedingungen die Zus. der Milcli 
betrachtlich beeinflussen; es h a t sieh__aber nicht gezeigt, daB durch andere Ursachen 
minderwertig gewordene Milch durch Anderungen der F u tterration  tatsachlich dauernd 
verbessert werden kann. (Fertihser 15. 35—36. 22/1. Midland Agricult. Coli.) Gd.

Ludwig Herrmann, Untersuchungen uber das Futter und die Milclibeschaffenheil 
bei Wiesendiingung m it Kalkstickstoff. Nach den Unterss. waren durch Diingung ver- 
ursachte wesentliche Anderungen in Sauregrad, Fettgeh. u. D. der Milch, ferner bei 
der Reduktase-Katalase-Gar- u. Labgarprobe nicht zu beobacliten. Insbesondere 
steh t irgendeine Schadigung der Kasereitaugliehkeit der Milch durch die Diingung 
m it Kalkstickstoff, Kalisalz u. Thomasmehl ganz auBer Frage, Anderung hóchstens 
etwas nach der giinstigen Seite hin. (Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 142—60. 25/11.
1929. Wangen, Allgau, Milchwirtsch. Forschungsamt.) Gr o s z f e l d .

Wilhelm Liebscher, Uber den Einflup des Zusatzes einer Mineralsalzmischung 
zum Futter auf Menge und einige Bestandteile der Milch. Bei Zugabe yon 38 g CaO,
16 g P 20 5 u. 4,75 mg J  (ais N aJ) in  Form der physiolog. jodhaltigen Futterm ineral- 
salzmischung „Ancora (F)“ zum Vergleichsfuttcr wurde der Milehertrag bei 7 Kiihen 
nicht, bei 1 anscheinend beeinflufit. Bei Fett- u. Trockenmasse der Milch tra ten  
weder in  Gesamtmenge noch in  °/o der Milch sichere Veranderungen auf. D. u. fett- 
freie Trockenmasse waren etwas erhóht, eine Beeinflussung des Lebendgewichtes 
wurde nicht festgestellt. Die Vermehrung einzelner Aschenbestandteile wird wahr- 
scheinhch iiberall dort keine oder nur geringe Erfolge zeitigen, wo Griinfutter oder 
Weidegang im Sommer u. gutes Klee- u. Wiesenheu im W inter bei m ittlerer Milch- 
leistung die Grundlagen der Ernahrung bilden. (Landwirtschl. Vers.-Stat. 109. 347 
bis 362. Dez. 1929. Wien, Landw.-chem. Bundes-Versuchsanst.) G r o s z f e l d .

F. Honcamp, W. Helms, Gr. Kódder und A. Petermann, Der Einfluji steigender 
Gaben von Cocos- und Palmlcemkuchen auf den Fettgehalt der Milch. Erneute eindeutige 
Feststellung des giinstigen Einflusses der Cocos- u. Palmkernruckstande auf Fettgeh. 
u. Menge der Milch. Je  grófier die verfiitterten Mengen Cocos- u. Palmkemkuchen, 
desto stiirker der giinstige EinfluB, wenn auch nicht in  proportionalem Verhaltnis. 
Erforderlich sind je K uh u. Tag 1,5 kg Kuchen u. 2,0—2,5 kg Estraktionsriickstande. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 161—78. 25/11. 1929. Rostock, Landwirtsch. Versuchs- 
station.) GROSZFELD.

F. P. Sa.nma.nn und H. A. Ruehe, Einige Faktoren, die das Schaumvolumen 
bei Milch beeinflussen. Niedrige Tempp. erzeugen das gróBte Schaumvol., Erhóhung 
der Temp. bedingt zunachst ein Sinken bis zu einem Minimum, dann ein Steigen bis 
zu einem zweiten, aber weniger hohen Masimum, dann folgt wieder Abnahme. Frisch 
gemolkene Milch zeigt kein so niedriges Schaumminimum wie vorher gekiihlte u. 
aufbewahrte. Hicrbei scheinen die Anderungen der Fettkiigelchen von EinfluB zu 
sein. E in Sckiitteln der Milch bei niedriger Temp. setzt darauf die Schaum kraft herab, 
bei einer Temp. jedoch, bei der das Milchfett fl. bleibt, erhóht es sie. Zwischen Zus. 
u. Sehaumfahigkeit von Milch von Einzelkiihen seheint keine Beziehung zu bestehen. 
Im allgemeinen wirken bei Ausschaltung der indm duellen Einfliisse Fettgeh. er- 
niedrigend, Geh. an fettfreier Trockenmasse erhóhend auf die Schaumkraft. MaBigo 
Saurezunahme erhóht bei 40° F . die Sehaumfahigkeit, die aber bei beginnender Ge- 
rinnung wieder sinkt; bei 80° beobachtet man anfangs keine Zunahme der Sehaum
fahigkeit bei Erhóhung des Sauregeh., erst nach Entw. betrachtlicher Sauremengen 
steigt sie etw as; bei 140° t r i t t  sogleich nach Beginn einer leichten Gerinnung Abnahme 
der Schaumzalil ein. Ca-Lactat setzt bei 40° die Sehaumfahigkeit herab, Mg-Phosphat 
erhóht sie, bei 80° bringen beide Salze keine Anderung hervor, bei 140° sinkt dureh 
beide die Sohaumzahl unter leichter Gerinnung. der Milch. Auch Na-Citrat w irkt bei 
140° leicht erniedrigend. Zusatz von NaHC03 oder Na2H P 0 4 war ohne EinfluB. 
(Journ. Dairy Science 13. 48—63. Jan. Urbana, Univ. of Illinois.) G r o s z f e l d .

Rudolf Schenk, Untersuchungen uber den Amylasegehalt der Milch verscldedener 
Tiere, Aus den Unterss. ergibt sich, daB nur in der Frauenmilch erhebliche Mengen 
Amylase nachzuweisen sind, in  der colostrumfreien Milch von Kiihen u. Pferden nur 
Spuren, ebenso yon Hund, K atze u. Meerschweinchen, von der Ziege iiberhaupt nicht, 
auch nicht im  Colostrum. Der bedeutend erhóhte Amylasegeh. des Colostrums der iibrigen



1 7 1 4 H XVI. N a h r u n g s m it t e l ; G e n u s z m i t t e l  u s w . 1 9 3 0 .  L

Tiere, der m it dem Fortschreiten der Lactation sinkt, deutet darauf kin, daB die Amylase 
im wesentlichen aus dem Colostrum stam m t. (Arch. wissenschaftl. u. pralct. Tier- 
heilkunde 58. 375—84. 1928. Wien, Tieriirztl. Hochsch. Sep.) G r o s z f e l d .

W. Grimmer und Waldemar Paape, Beitrage zur Kenntnis der Sauerung der 
Milch. I. Labgerinnsel u .R uckstand derM ilchaufTonplattenuntcrscheidensichdadurch, 
daB bei letzterem N, Ca u. P  niedriger sind; die Wertc unterliegen bei Labgerinnsel 
in ungesauerter Milch mu- verhaltnismaBig geringen Schwankungen. Moglich ist, 
daB bei der Labgcrinnung entweder Ca u. P 20 5, die Torher in Lsg. waren, m it nieder- 
gerissen werden oder daB eine Anlagerung von Ca-Phosphat an Casein bzw. Paracasein 
erfolgt. Bei weitergehender Sauerung nim m t der Ca-Geh. des Labgerinnsels ziemlieh 
regelmaBig, boi Steigerung der Sauerung um 2° um je 1 Ca auf 100 N  ab; móglieher- 
weise werden bei frischer Milch auBer Casein u'. Ca-Phosphat noch andero Bestand- 
teile an der Bindung der gebildeten Milchsaure beteiligt. (Milchwirtschaftl. Forsch.9. 
SS—99. 25/11. 1929. Konigsberg, Univ.) G r o s z f e l d .

W. Grimmer und Carl Arlart, Beitrage zur Kenntnis der Sauerung der Milch. II. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Wenn ]/& •$ die [H‘] einer reinen Milchsaure Tom  Sauregrad x, 
c einen Proportionalitiitsfaktor u. y  die [H 'J der Milch bedeuten, is t y  =  j/^ S -c -a :2. 
Das Pufferungsvermćigen der Milch, anfangs sehr groB, m it zunehmender Aciditat 
entsprechend abnchmend, kommt durch den W ert c-x3 zum Ausdruck. c schwanktc 
bei den Verss. zwischen 3,03-10~6 u. 5,42-10_0, war im Mittel 4 ,3‘10~li. Auch fiir dic 
einzelne Milchprobe is t c n icht absolut konstant, es zeigt bei hóheren Sauregraden 
steigende Tendenz, weist jedoch boi den niederen Sauregraden in vielen Fallen so geringe 
Schwankungen auf, daB man es fiir eine gewisse Spanne ais konstant anschen kann. 
Fiir diese Gebiete wurde eine gute tlbereinstimmung der berechneten u. d irekt er- 
m itteltcn [H ‘] gefunden. (Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 100—120. 25/11. 1929. Kónigs- 
berg, Uniy.) GkoSZFELD.

Alfred Sehneck, Uber die Anderung des Brechungsexponenten beim Sauerwerden 
der Milch. Es betrug die Erhohung der Brechung fiir
Siiuregrad der M i lc h ....................................  7—8 8—9 9 -1 2  12-13 13-14  14-30
Brechungserhohung fiir je 1 Siiuregrad 0,27 0,15 0,12 0,13 0,10 0,09

Das Verf. ermoglicht nun auch bei saurer Milch die Priifung auf Wasserung bei 
Red. des gefundenen Brechungswertes auf Anfangsbrechung anzuwenden. Genaueste 
Ergebnisse besonders bei Milch m it bis zu 15 Sauregraden, weniger bei hóheren. 
(Milchwirtschaftl. Z trbl. 59. 1—8. 15/1. Halle, Univ.) G r o s z f e l d .

Orla-Jensen, TJnlersuchungen iiber die Tiefpaslew isierung der Milch. Eine 
neue, Beaktion zur Uberprufung der Erhitzungstemperaiur. U nter M itarbeit von 
C. Le Dous, Johanne Jacobsen und N. C. Otte. Das bei 80—90° gerinnende
Milchalbumin wird bei hóheren Tempp. ais Albuminat, das sich auch in gekochter
Milch befindet, wieder teilweise 1. Im  Serum erfolgen diese Vorgange bei wenig niedri- 
geren Tempp. Beschreibung eines Verf. zur Amylasebest. in Milch. Neue Rk. zur Priifung 
stallgehabter Erhitzung, beruhend auf dem rascheren Aufsteigen des Rahmes in  rober 
M ich gegeniiber erhitzter u. m it W. verd. Das Verbaltnis von Rahmschieht in verd. 
vi. n icht verd. RElch (bezogen auf gleiche Milckmenge) liegt bei Rohmilch bedeutend 
iiber, bei pasteurisierter Milch unter 1. Ausfubrung der cremometr. Rk.: Von der zwecks 
Beseitigung der Aufrahmungstragheit zuerst 5 Min. auf 50° vorerhitzten Milch gibt 
m an in 2 Rahm -Butyrom eter von H O Y B ER G  je 10 ccm Milch bzw. 5 ccm Milch +
5 ccm W., halt 2 Stdn. in flieBendem W. bei 12— 15° u. liest die Dicke der Rahm- 
schichten ab. — Die Ursache der Erscheinung is t ein Agglutinin, das bei 63° in 30 Min. 
bereits weitgehend zerstdrt wird; es fśillt m it der Globulinfraktion aus; dazu ist ein 
hitzebestandigeres Komplement vorhanden, das erst bei 90° zerstort wird u. nicht 
in  die Albumin- oder Globulinfraktion geht. Colostrum enthalt 5—10-mal mehr 
Agglutinin ais n. Milch. Dio Milchsalze wirken darauf s ta rk  hemmend, viel weniger 
naeh Verdiinnung m it W., die Viscositat is t von geringerer Bedeutimg. — Erhitzen 
der Milch fiir 5 Min. auf 68° zerstort die gleiche Zahl Bakterien wie 30 Min. auf 63°. 
Die Zahl der dio Pasteurisation uberlebenden Keime rich tet sich sta rk  naeh dereń Art 
u. gibt ein schlechtes Bild der Wrkg. Die baktericiden Eigg. der M ich sind viel wider- 
standsfahiger gegen Pasteurisierung, ais man gewohnlich annim m t. (Lait 9. 622—48. 
724—40. 816—31. 914—27. 1032—46. Dez. 1929.) G r o s z f e l d .

Paul S. Prickett und Robert S. Breed, Bakterien, die die Pasteurisierung der 
Milch uberleben und dabei icachsen, und ihre Beziehungen zu den Bakterienzahkn. In
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<lcr vorliegenden Unters. iiber Nadelpunkt-(pin-point-)-Kolonien wurde der groBo 
W ert der direkten mkr. Priifung der pasteurisierten Miloh erkannt. W enn diese eino 
groBe Zabl von Streptokokken oder stabfórmigen Bakterien zeigt, gelingt es nacli 
dom Agarplattenyerf. oft nicht, alle vorliandenen lobenden Bakterien zu finden. Unter 
solchen Bedingungen sind besondere Medien u. Inkubationstem pp., den besonderen 
Wachstumsbcdingungen dor Bakterientypen angepaBt, anzuwenden, worauf diese 
Punktkolonien gewólmlich in  Kolonien von n. GróBe waclisen. Nach dem Vork. der 
hitzebestandigen Keime ist zu scklieGon, daB sie aus Staub u. Schmutz von auBen 
lier in  die Mi Ich gelangen. Ihre anfangs klcine Zahl nim m t bei der passenden Temp. 
stark  zu, so daG sio gewóhnlich beim Pasteurisierungsvorgangc auftreten. Bestes 
Vcrf. zur Vermeidung dieser Keime ist Sauberkeit im Stall, dazu geeignete Warmc- 
behandlung der Milch, wie nalier ausgefiihrt wird. (Buli. New York S tate  agricult. 
Exper. S ta t. 1929. Buli. 571. 23 Seiten. Aug.) G r o s z f e l d .

A. T. R. Mattick, Phenole in  sterilisierter Milch. Widerlich nach Carbol 
schmeckendo Milch wurde nach B e l l  wie folgt auf Phenole untersucht: 0,1 g p-Nitro- 
anilin, 0,6 ccm konz. HC1 werden 10 Min. auf 90° erhitzt, nach Kiihlung 5 ccm W. u. 
1 ccm mol. N aN 02-Lsg. zugesetzt u. zur volligen Diazotierung erhitzt, hiervon 6 Tropfen 
dem 100 ccm betragenden, m it Na2C03 alkal. gemachten D estillat aus 500 ccm Miloh 
zugesetzt, lieferten tief gelbrote Farbę, die Ggw. von p-Kresol anzeigend. Proben m it 
n. M ich lieferten nur hellgelbe Farbung. Ais Ursachc des p-Kresols wurden von
E. R. Hissox schlanke, granulierte, sporenbildendc Bazillen isohert, m it dereń K ultur 
geimpft, auch n. Milch wieder p-Kresol erzeugte. (Analyst 55. 37—38. Jan . Reading, 
Univ.) G r o s z f e l d .

Byron H. Webb und George E. Holm, Die Farbę- der kondensierten Milch. 
Die Einw. der Temp., sei es bei der Vorwarmung, der Sterilisation oder der Lagerung, 
bedingte starkę Anderungen der Farbę. Erhohung der Temp. erhoht kataly t. die Farb- 
starke, orfolgt dies bei der Sterilisierung, so vertieft sich die Farbę unter Beeinflussung 
von Brillanz, Chroma u. F arbkraft (hue), wahrend Erhohung von Zeit u. Temp. bei 
der Lagerung nur das Chroma e rh o h t. Durch Verwendung von NaHCO:l t r i t t  proportional 
zu dessen Menge Dunkelung ein. (Joum . Dairy Science 13. 25—39. Jan . United States 
Dep. of Agriculturc.) G r o s z f e l d .

Otakar Laxa, Die Milch m m  Silberfuchs. Gefundene Zus.: W. 65,21, F e tt 
12,25, Casein 9,15, Albumin -|- Globulin 7,89, Zucker u. Extraktivstoffe 3,96, Asche
1,54, davon 1. 0,80%. Das F e tt blieb bei 26° mehrere Tage fl., erstarrte  aber in  einem 
Raume von 18°, VZ. 208. Die V lETHsche Verhaltniszahl 18 ,8 :4 ,3 :1 ,6  entspricht 
nahezu der dor Hundemilch. (Ann. Falsifications 22. 598—600. Dez. 1929. Prag.) Gd.

H. Becker und W. Stocker, tlber die Eignung von Silomilch fiir die Weich- 
kaserei. Nach den angestellten Erhebungen u. Prufungen ist die aus Silofutter, auch 
solchem von weniger guter Besehaffenheit, erzeugte Milch ais Rohmilch zu Weich- 
kasen verarbeitungsfahig, wobei die Sauberkeit bei der Milchgewinnung fiir die Gute 
der Silomilch u. der aus ihr gewonnenen Weichkase aussehlaggebend ist. Der Reife- 
grad der Silomilch is t von groBem EinfluB auf die Kasereitauglichkeit. Eine gute 
Durchschnittsware der aus Silomilch gewonnenen Weichkase wird durch Zugabe von 
einwandfreiem Saurewecker, je nach dem Sauregrad der Milch verschieden, erreicht. 
Versuchsmilch is t ste ts vor Verarbeitung auf biolog. W ertigkeit zu priifen, um sehr 
keimreiche u. sehmutzige Milch zu erkennen u. auszuschlieBen, wodurch eine irrige 
Beurteilung der Silomilch vermieden wird. (Milchwirtschaft-l. Forsch. 9. 121— 41. 
25/11. 1929. Wangen i. Allgau, S taatl. Milchwirtsch. Forschungsanstalt.) Gd.

. C. D. Kelly, Ist alle Milch in  gleicher Weise zur Herstellung von Saureweckern 
geeignet ? Eine Anzahl von kauflichen Saureweckerkulturen entwickelten bei Ziichtung 
in Milch von einer bestimmten Herde einen schalen hefigen Geschmack, in  Milch von 
einer anderen dagegen einen typ. rein sauren Geschmack. 2 K ulturen aus ersterer 
Milch verhielten sich wie die Ausgangskultur, je nach A rt des Substrates. Die ident. 
erscheinenden Bakterienstamme werden yersuehsweise ais Variationen yon S tr. 
cremoris O r l a - J e n s e n  angesehen. (Scient. Agriculture 10. 328—32. Jan . Vancouver, 
Uniy. of Brit. Colum bia.)' G r o s z f e l d .

Georg Majer, TJntersuchungen iiber BakieriopJmgen und Kiiseblahung. Nach 
den Verss. sind in Kasereibetricben Aerogenesarten gegeniiber Colibakterien ais die 
gróBeren Schadlinge anzusehen. Bei entsprechender Verarbeitung der Bakteriophagen 
u- einer Umstellung des Kasereibetriebes auf die prakt. Verwendung der Bakterio- 
phagen kann der P raktiker mit polyyalenten Bakteriophagengemischen Kaseblahungen
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unterdriicken. Doeh is t durch weitere Forschungsarbeit das Verf. noch zu vervoll- 
kommnen. (Milchwirtsohaftl. Forsch. 9. 179—85. 25/11. 1929. Wangen i. Allgau, 
Milehwirtsch. Forsehungsanstalt.) Ge o s z f e l d .

— , Das Futtermittel der Zukunft. Das Futtennitte l der Zukunft ist nach dem 
Aufsatz konserviertes Heu. (Fertiliser 14. 800—801. 25/12. 1929.) T e e n e l .

R. Gouin, Kartoffeln ais Futtermittel. (Journ. Agricult. prat. 93. 429—31. 30/11. 
1929.) ~ T e e n e l .

A. Lancaster Smith, Trockenkartoffeln ais Futtermittel. Besprechung des Futter- 
wertes auf Grund der chem. Zus. der Kartoffeltrockenprodd. (Fertiliser 15. 37—38. 
22/1 .) G e o s z f e l d .

E . Liihder, KunstscMem/pe. Sie wird hergestellt, indem Kartoffeln nach dem 
iibliclien Verf., allerdings bei erheblich geringerem Druck, gediimpft u. in den Vor- 
maischbottich ausgeblasen werden. H ier werden sie m it nur geringen Mengen 
Malz (hóchstens 0,3—0,5%  des Kartoffelgewichts) bei 70—80° vermischt. Es soli 
keine Verzuckerung, sondern nur eine Verfliissigung der Starkę erreicht werden. Um 
die Kunstschlempe einer n. Sehlempe ahnlich zu machen, werden der verfliissigten 
oder verkleisterten Kartoffelmasse reichliche Mengen W. u. eine entsprechende Menge 
stiekstoffreichen K raftfutterm ittels zugesetzt. Nach vollstandiger Mischung aller 
Bestandteile wird nochmals aufgckocht, um eine Entw. von Mikroorganismen zu ver- 
hindern. Die Kunstschlempe soli in  h. Zustande aufbewahrt u. verfu ttert werden. 
(Ztschr, Spiritusind. 53. 25—26. 30/1.) F e i e s e .

Magnus Herd, Eine schnelle Grenzprobe zum Naehweise und zur Bestimmung 
non Schwefeldioxyd in  Lebensmitteln. Abanderung des Verf. von M o n i e e - W i l l i a m s  
(C. 192?. II. 1493), gekennzeicb.net durch Auffangen des SO„ in Ba-Benzolsulfonat, 
F iltration u. T itration  der freien Same m it 0,02-n. NaOH gegen Bromthymolblau. 
Genaue Arbeitsvorschrift u. Apparaturskizze. (Analyst 55. 35—37. Jan . Glasgow, 
Corporation Chemical Dep.) G r o s z f e l d .

Jos. Kulman, Beitrag zum Naehweis gebleichten Mehles. Die Bleichung mittels 
Cl u. N 0 2 wird durch Colorimetrie des Benzinextraktes festgestellt. Der Vergleicli 
m it einer hierzu besonders bestimm ten Farbskala liegt bei 5—9° fiir kunstlich gebleichtes 
oder natiirlich gealtertes Mehl. Gebleichtes Mehl erkennt m an eindeutig, weirn man 
den B enzinestrakt auf 110—115° m it Toluol oder XyloI erwarmt. Es t r i t t  braune bis 
rotbraune Farbung auf. (Chemieke L isty  23. 333—36. 375—82. 15/8. 1929.) M a u t .

A. C. Fay, Vergleich der volumetri$chen und granimetrischen Methcden zur bak- 
teriologischen Untersuchung von Eiscrem. Bei der volumetr. Abmessung der zu prufenden 
Probe muB zur Erzielung richtiger W erte die Luft Yorlier vóllig ausgetricben werden, 
wahrend bei der gravimetr. der Eiscrem nach Schmelzen sofort gewogen werden kann. 
Beide Verff. fiilirten prakt. zu gleichen Keimzahlen. (Journ. Dairy Science 13. 40—47. 
Jan . M anhattan, Kansas Agricult. Esperim . Station.) G e o s z f e l d .

Comte, Abtrennung von Maisstdrke aus damit verfdlschtem Trockeneiyndver. Die 
Trenming_ gelang durch leichtes Zentrifugieren der in  einem Gemisch yon 16 ccm CC14 
+  5 com A. aufgeschwemmten Mischung. (Ann. Falsifications 22. 600. Dez. 1929.) Gd.

Alfred Schneek und Gunther_ Kohlhardt, Dispersoid-cliemische Methoden zur 
Untersuchung der Milch. II . Vber die Methoden zur Bestimmung des Diśpersitdtsgrades 
des Fettes in  der Milch. (I. vgl. C. 1929. I. 704.) Vergleichende Priifung desVerf. 
von G u t z e i t ,  des von v a n  D am  u . S i r k s ,  des photograph. Verf. u. des opt. nach 
SCHNECK im ter naherer Beschreibung der Einzelheiten. łlittle re r Fehler des Einzel- 
wertes ±  4,3 bzw. 6,4 bzw. 5,3 bzw. 1,8%, m ittlerer Fehler des Mittelwertes ±  1,3 
bzw. 2,03 bzw. 1,66 bzw. 0,56%- Abweichung gegeniiber G u t z e i t  bei VAN D am  u -  
S i r k s  ±  12,2°/0, beim photograph. Verf. 8,3, beim opt. 7,2%. Wenn die Fett- 
verteilung durch die mittlere Teilchengrofie V d charakterist. sein soli, is t in rein 
wissenschaftliehen moglichst exakten Unterss. das Verf. von G u t z e i t  z u  empfehlen, 
fiir prakt. Zwecke das opt., bei Best. der A rt der Fettverteilung auf einzelne GróBen- 
klassen das photograph. vorzuziehen. — Eine Steigerung der m ittleren Teilchengrofie 
durch Stallfiitterung nach W e i d e  wurde nach einiger Zeit durch die m it der fort- 
geschrittenen Laktation  Terbundene Verkleinerung von V d ausgeglichen; es liefi 
sich aber die Anderung der Fettverteilung auf einzelne GróBenklassen noch deutlich 
erkennen. W ahrend der Stallfuttcrung wurden bei Futterwechsel starkere Schwan- 
kungen von V d beobachtet. Die Form der Fettverteilungskurven deutet auf Rassen- 
eigentumlichkeit hin. Die hóchste m ittlere Teilchengrofie im Colostrum ist nicht 
am 1., sondem am 3. Tage zu verzeichnen, um zuerst schnell, d a n n  allmalilich immer
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mehr herabzusinken. (Milchwirtschaftl. Forach. 9. 186—235. 25/11. 1929. Halle, 
Univ.) G r o s z f e l d .

M. F. Carrieu, Die ZaMung der Keime in  der Milch nach der Methode non Skar. 
Beschreibung des Verf. im Vergleich zum Plattenkulturverf. Die Zahlenergebnisse 
nach S k a r  wurden infolge Mi tzahhmg der toten u. anaerob. Bakterien ste ts bedeutend 
hóher gefunden. (Lait 9. 1047—50. Dez. 1929. Montpellier.) G r o s z f e l d .

M. Kliimner, H. Haupt und F. Borchers, Uber das Vorkommen und die Be- 
stimmung der Coli- und Aerogenesbakterien in  der Milch. Durch Zusatz von Trypa- 
flavin 1: 20 000 zu festen u. 1: 100 000 zu fl. Milchzuckernahrboden werden W achstum 
u. Milchzuckervergarung der Coli- u. Aerogenesbakterien n icht geliemmt, wohl aber 
die Entw. gramfester Keime (Str. lactis, Staphylokokken, lange Milehsaurebakterien,
B. subtilis usw.) unterdruckt. Zum Nachweis der Coli-Aerogenesbakterien in  Milch 
kann man Trypaflayin-Milchzuckerbouillon m it fallenden Milchmengen versetzen u. die 
Gasbldg. auf die genannten Bakterien beziehen. Zur genauen Best. des Coli-Aerogenes- * 
titers verstreielit man abgemessene Milchmengen gleichmaflig auf vorgetroeknete 
Lactose-Bromthymolblau-TrypafIavinagarplatten, worauf die genannten den Nahr- 
boden gelbfarbende Kolonien, Paratyphusbazillen blauende Wuchsformen erzeugen. 
Von den untersuchten Marktmilchproben enthielten 57% mehr ais 10, 23,5%  10—100, 
10% 100—1000 u. 23,5% uber 1000 Coli-Aerogenesbakterien im  ccm. E in Geh. von 
1000 u. dariiber bewcist Verschmutzung der Milch, bei Vorzugsmilch sind schon 10 
zu beanstanden. Eine Abtrennung der Coli- von den Aerogenesbakterien is t unsicher. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 236—48. 25/11. 1929. Leipzig, Univ.) G r o s z f e l d .

— , Beslimmung von Sand in  Beisfuttermehlen. Da die offizielle Methode zur Best. 
von Sand in Futterm itteln  bei Beisfuttermehlen versagt, wurden die unveraschten 
Spelzen entsprechend der Vorschrift fiir die Rohfascrbest. behandelt, u. es wurden auf 
diesem Wege einwandfreie Resultate erhalten. (Chem.-Ztg. 53. 891.16/11.1929.) J tjn g .

ciaufien, Untersuchungen uber den Nachweis der Verfalschung von Fischmelil 
durch Knochenmehl. Beschreibung der Histologie der Bestandteile genannter Mehle 
an H and von 18 Abb. Kennzeichen fiir Knochenmehl: Die Stuckchen sind mehr oder 
weniger durchscheinend m it opalem Schimmer, enthalten sich abhebende, unscharf 
begrenzte rundliche oder langlich rundę Lakunen, bei einzelnen Stuckchen auch Ab- 
schnitte HAVERSscher Kanale; Knochenstucke aus der Spongiosa zeigen vielfach 
rundliche Hohlraume oder Teilstiicke davon. — Die Knochenteilchen aus Fischmehl 
sind durchweg glasartig durchsichtig, vielfach auch von gelblicher Farbę; viele sind 
fcingestreift, andere mehr homogen, vereinzelte auch geschichtet. Lakunen sind nur 
in verha.ltnisma.J3ig wenigen Stiicken nachweisbar, mehr oder weniger scharf begrenzt, 
spindelfórmig, meist in Langsreihen angeordnet u. lassen schon bei schwacher Ver- 
groCerung lange Auslaufer erkennen. Pigmentzellen u. die Lumina im Querschnitt 
getroffener Kanale sind nicht m it Lakunen von Saugetierknochen zu verwechseln. 
(Ztschr. F le iseh -, Milehhyg. 40. 158—66. 15/1. Hamburg, Patholog. anatom. Lab. 
des Yeterinarwesens.) G r o s z f e l d .

Caspar Schmitt, Heidelberg, Gewinnung von Vitaminen aus Baumwollsamen. Die 
geschalten u. vom Ol befreiten Samen werden fein zerkleinert u. m it W. oder wasser- 
haltigen Losungsmm. extrahiert. Die erhaltene eigelbfarbene Lsg. kann gegebenen
falls eingeengt u. getrocknet werden. Die so erhaltenen Vitamine sollen ais Zusatz 
zu Milch u. anderen Nahrungsmitteln, wie Butter, Kase, Margarine verwendet werden. — 
Die E xtraktion kann auch mittels Wein, Bier erfolgen; ferner kann man aus den Samen 
durch Extraktion m it W. u. Zugabe von Hefe unterhalb 20° ein weinahnliches Getrank 
herstellen. Die Vitam inextrakte kónnen auch zu kosmet. Zwecken, sowie ais Zusatz 
zu Kakao, Schokolade, Backwaren dienen. (E. P. 317554 vom 25/5. 1928, ausg. 
12/9. 1929.) A l t p e t e r .

N. V. Electrocłiemische Industrie (Erfinder: Henri Caspar Joseph Hubert 
Gelissen), Holland, Behandlung ron Geireide, Mehl u. dgl. (F. P. 671014 vom 6/3.
1929, ausg. 7/12. 1929. Holi. Prior. 7/3. 1928. — C. 1929. I. 3157 [E. P. 307 426].) Sch. 

Richard Osmundsen, Oslo, Verfahren zur Herstellung ron Brot aus feucht ge-
erntetem, ungereiftem Getreidekarn. (D. R. P. 489 066 KI. 2 c vom 8/12. 1923, ausg. 13/1.
1930. Nor w. Prior. 3/10. 1923. — C. 1926. I. 2263 [E. P . 222 819].) M .F .  M u l l e r .  

August Rittershofer, Deutschland, Hygienischer Tabakersatz, besonders zum
Rauchen in der Pfeife. Yon verschiedenen Chrysatithemumarten yerwendet man nur



1 7 1 8 H XVI1. F e t t e ; W a c h s e ; S e i f e n ; W a s c h m it t e l . 1 9 3 0 .  I .

die Kopfe der Rohrenbliiten, aus denen man ein loekeres Prod. durch einfaches Zer- 
reiGen unter Vermischung m it einer kleinen Menge (3—5%) guten Pfeifentabaks her- 
stellt, das aus leicht fluchtigen u. zersetzliclien Stoffen besteht. Die Bodenblattchen 
u. Randbltiten werden durch einfaches Absieben abgetrennt. (F. P. 664 550 vom 
24/11. 1928, ausg. 4/9. 1929. Belg. Prior. 4/6. 1928.) K i t t l e r .

Modern Food Process Co., Philadelphia, Herstellung von Wurstwaren. Man 
vcrsieht dic W iirste m it einer iiber die Oberflache gezogenen durchsichtigen und elast. 
Schutzlmut aus Eiiveifistoffen und tier. Fełt, welche leicht und schnell durch Abziehen 
entfernt werden kann. (Aust. P. 17 805/1929 vom 12/1. 1929, ausg. 20/8. 1929. 
A . Prior. 10/11. 1928.) SCHUTZ.

iruss.] W. S. Balabucha-Poptzowa, Untersuchung der Pektinstoffo des Tabaks. Krasnodar:
Limanski-Sewkaw-Polygraf-Trust 1929. (25 S.) Rbl. 0.50.

[mss.] A. P. Beloussow, Methodik der Ammoniakbcstimmung in Kuse. Wologda: Milch-
wirtschaftliches Institut 1929. (79 S.) Rbl. 1.30.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H. P. Kaufmann, Beitrage zur Kenntnis der Kakaobutter. II . Dic partielle Jod- 

zahl der Fette, insbesondere der Kakaobutter. (Studien auf dem Feltgebiel, 15. Mitt.) 
(I. vgl. C. 1929. II. 364.) Mit einer 0,2-n. Lsg. von B rJ  in  m it NaBr gesatt. CH3OH 
wird eine partielle Jodzahl erhalten (p.JZ.), die bei Cocosól, Palmkemól, Babassu-, 
Milch-, Schweinefett, ErdnuB-, Mais-, Sesam-, Riib-, Holz-, Lein-, Perilladl u. Lober- 
tran  den Rhodanzahlen innerhalb ±  2 entspricht. Arbeitsvorschrift: Je  nach JZ. 
werden 0,08—1 g F e tt in  15 ccm eines Gemisches gleicher Voll. Chlf. u. CC1.4 (iiber 
Pn05 dest.) gel., dazu kommen 20 ccm 0,2-n. BrJ-Lsg., die.m an 2—3 Stdn. im Dunkeln 
einwirken laBt, dann fiigt man 10 ccm 4% ig. wss. KJ-Lsg. zu u. titrie r t wie iiblich mit 
Thiosulf&t. Freie Sauren lieferten andere p.JZZ. ais erwartet, namlich Olsaure 75,7, 
Elaidinsaure 41,3, Erucasaure 63,0, Brassidinsaure 40,8. Bei K akaofett nach 2—3 Stdn. 
cbenfalls ein gewisser H altepunkt, der allerdings noch iiber ein grofieres Intervall 
weiterlauft. A n  weiteren 19 Proben verschiedener Hcrkunft- nur Schwankungen inner- 
halb weniger Einheiten um 31—32. (Ztschr. angew. Chem. 42. 1154—57. 21/12. 1929. 
Jena, Univ.) G r o s z f e l d .

S. Iwanow, Zur Kenntnis der Pflanzenole in  U SSIi. Lippenbliitler. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. No. 9 [50]. 48—52. Sept. — C. 1930. I- 
1241.) S c h o n f e l d .

R. Marcille, Benennung und Begriffsbestimmung der Olivenolqualitaten. Auf- 
zahliing der yerschiedenen Qualitatsbezeichnungen in den H auptlandern des Handels 
m it 01ivenol, sowie Erorterung, was jeweils darunter yerstanden wird. FaBt man 
zusammen, so ergeben sich folgende allgemeincn Kennzeichen: Olivenol I. Qualitat 
oder „extra“ ist gepreBt, bestschmeckend, m it weniger ais 1%  freier Olsaure; Ol II . Quali- 
ta t  odor „surfine“ ist geschmacklich etwas unterlegen u. ha t bis 2%  freier Olsaure: 
Ol I II . Q ualitat oder ,,/i)ie“ h a t letóht m inderguten Geschmack u. enthalt bis zu 3% 
freier Saure; Ol IV. Q ualitat oder „courante“ schmeckt minderwertig u. hat bis /.u 
5%  freier Olsaure; die V. Q ualitat oder „lampantes“ (Brenn)ol entspricht keiner der 
anderen Qualitaten u. h a t mehr ais 5%  freier Olsaure. Toleranz fiir die angegebenen 
Gehalte an  freier Saure 10%  u. mindestens 0,2%. Die Geschmacksdeklarierung er- 
fordert besondere Sachkenntnis nur bei den ersten beiden Qualitaten. Die Fettsiiure- 
gehalte, namentlich aueh der schwieriger erfaBbaren raffinierten Ole, sollten auf den 
Papieren verm erkt u. von den Miihlen garantiert werden. (Buli. Matieres Grasses 1929. 
325—32. Tunis.) H . H e l l e r .

Minoru Mashino. Studien iiber die Verbesserung der Sojabohnenólextraktion. I. 
Der Riickstand aus der E strak tion  mittels azeotrop. Mischungen von KW-stoffen 
(PAe., Bzl., Toluol) u . niederen Allcoholen (Methanol, A.) kann zu N a h ru n g s m it te ln  
verwendet werden. Das azeotrop. Gemisch estrah iert das Blaximum an Ol. Bei der 
Benzin-Methanolextraktion bilden beide Stoffe bei 40— 50° e i n e  Phase. N a c h  Ex- 
traktion trenn t sich diese bei Zimmertemp. in  zwei Schichten. Die obere B e n z in sc h ic h t 
enthalt nur Sojaol, die u ntere Methanolschicht en thalt Kohlenhydrate, Phosphatide, 
Farbstoffe u. Verunreinigungen. Durch getrennte Dest. der Schichten erhalt man 
reines Sojaol einer-, Beimengungen andererseits. Die Schichtentrennung tr i t t  leicht
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oin, wenn der W.-Cięli, der Bohne 10—12°/0 betrilgt. Bei mehr W. im Extraktions- 
mittol verminderte Olausbeute. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.J 32. 256B. 
Sept. 1929. Tokio, Kaiserl. Industrielab.) H . H e l l e r .

Foulon, Die Bedeutung der neueren Teztilseijen. Auffiihrung einiger bekannter 
Handelsseifen fiir die Textilindustrie. Losungsmittelseifen sclieinen auch im Ilaus- 
gebrauch an Boden zu gewinnen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 661. 25/12. 1929.) H. HE.

Karl Braun, Hundertjwozentige Verseijung. Sie t r i t t  ein bei Ver\vendung diinner 
Anfangslaugen, bei Anfangstempp. von ca. 50° u. bei einem schnellaufenden Ruhrwerk. 
Giinstig w irkt ferner ein Druck von 2 at., der teilweise durch Aufbringen eines gut- 
schlieBenden Holzdeckels crreicht wird. Das Sieden auf mehreren Wassern kann  hydro- 
lyt. Spaltung, also saure Seifen im Gefolge haben. Sauberkeit des Kesselrandes is t 
zu empfelilen. U nter Beriicksichtigung dieser Gesichtspunkte u. bei móglichst langem 
Sieden im sirupartigen Leim is t Vollverseifung gewahrleistet u. bedarf besondercr 
Verff. nicht. (Allg. Ol- u. Fett-Z tg. 26. 608—09. 27/11. 1929.) H . H e l l e r .

J. D. van Roon, Die Fluoreseenz der Kakaobutter. F ast alle Proben PreBbutter 
fluorcsciertcn bei auffallendem Licht wenig, bei durchfallendem kaum bemerkbar, 
alle Proben raffinierte Extraktionsbutter dagegen sehr stark, ferner aber auch eine Probe 
echte PreBbutter nach Ausblciehung durch Licht. Trennt man bei reiner K akaobutter 
nach v a n  R a a l t e  (0. 1929. II. 2124) mittels reinem, nicht fluorescierendem Aceton 
oder A. die festen Glyceride von den fl., so fluoresciert der feste, farblose Anteil stark, 
der fl. nur etwas bei auffallendem Licht, nach Verdunnung m it PAe. aber auch bei 
durchfallendem. Ansclieinend absorbiert derFarbstoff selbstdie ultravioletten Strahlen. 
Ahnliclie Beobaehtung bei alkoh. oder ath . E xtrak ten  aus Kakao. Ferner wurde ein 
HCl-Auszug von n. K akaobutter in A. sta rk  leuchtend, ein solclier aus E xtraktionsfett 
nicht; die Rk. kann zur Erkennung raffinierter B utter m it Farbstoffzusatz dienen. 
Aus 1 kg B utter wurden 200 mg eines braunen, teils krystallin. Stoffes (Theobromin ?) 
isoliert, der in  starker Konz. vor allem in auffallendem Licht, nach starkem Yerdunnen 
(biś zu 1: 106) auch wieder in Durchsicht fluorcscierte. Mit N orit entfarbte K akao
butter fluoresciert starker ais unbehandelte, m it Fullererde behandelte so sta rk  wie 
raffinierte E xtraktionsbutter. Ausziige aus der Fullererde, zu der behandelten Kakao
butter wieder zugesetzt, waren zwar in entsprechender Mengo nicht, wohl aber in 
anderem Vcrhaltnis imstande, die Fluoreseenz bis zu der von n. PreBbutter zuriick- 
zudrangen, obwohl die Farbę des Prod. bei Tageslicht vicl heller war. Der W ert der 
Priifung der K akaobutter im U ltralicht ist gering. Geringe Fluoreseenz weist auf 
nicht raffiniertes F e tt hin, sofern Lagerung am Licht auszuschlieBen ist. Vermischung 
von PreBbutter m it raffiniertem F e tt ist so nicht nachweisbar. (Chem. Weekbl. 26. 
576—67. 23/11. 1929. Weesp, C. J .  v a n  H o u te n  & Zn.) G r o s z f e ld .

E. R. Bolton und K. A. Williams, Die Unterscheidung von fetten Olen m il 
besonderer Beruclcsichtigung des Olivenóls. Die Ole lassen sich auf Grund der JZ . (nach 
v. H u b l  oder R o s e n m u n d - K u h n h e n n ,  nicht nach W iJS ) des Umerseifbaren in
4 Gruppen teilen: 64— 70: alle tier. Fctte, von pflanzlichen Cocos-, Palmkern- u. 
Babassufett; 90—96: Fischólo m it weniger ais 2%  Unrcrscif barem, K akaofett; 
117—124: Mandel-, Arachis-, Dhupa-, Lein-, Weinbecr-, Mais-, Palm-, Raps-, Sesam-, 
Sonnenblumen-, Teesamen-, Tung- sowo m it Alkali raffiniertes, m it Fullererde ge- 
bleichtes Cotton- u. Sojaol; 197—206: 01ivenól. Vff. weisen auf die so erreichbare 
Nachweismóglichkcit von z. B . 10% eines anderen Oles in 01ivenól hin. (Analyst 55. 
5—9. Jan . London SW 3, 6 Millnerstr.) G r o s z f e l d .

J. F. Carriere, Der Nachm is w n  Leinól in  Sojaol. Abanderung der fruheren 
(C. 1926. II. 671) Vorschrift durch genaue Festlegung der Br2-Menge: 2 g neutralisiertes 
(Schiitteln m it NaOH, Absitzenlassen) Sojaol, gel. in  40 ccm A. +  5 ccm Eg., versetzt 
man naoh Kiihlung in Eiswasser unter standigem Ruhren u. Abkuhlen aus einer B urette 
tropfenweise m it 0,8 ccm Br= u. priift nach 3 Stdn. bei 0°, ob Br-OberschuB (Braun- 
farbung). Dann wird durch Glasfiltertiegel abgesogen, 4-mal m it A. von 0° gewaschen, 
Ruckstand bei 100° 1 Stde. getrocknet u. gewogen, Ergebnis in %  des Fettes ausgedruckt. 
GrdBere Genauigkeit ais friiher. In  2 Sojaolen ging die Hexabromidzahl in 1 Jah r 
Ton 0,55 auf 0,25 bzw. 0,54 auf 0,20 zuruck, bei fast gleichbleibender JZ. E rorterung 
des Einflusses dieses Ruckganges auf die fruher beschriebene Berechnung. (Chem. 
Weekbl. .26. 575. 23/11. 1929. Delft.) G r o s z f e l d .
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Soc. an. des Etablissements Georges Dauvergne, Frankreich (Seine-et-Marne), 
Herstellung eines trockenen Wachsproduktes, das in w. W. 11. ist u. zur H erst. von fl. 
Bohnerwachs geeignet ist, in  pulveriger, korniger oder stiickiger Form. 100 Teile Wachs, 
wie Japan- oder Bienemoachs etc. werden geschmolzen u. dazu 20 Teile K 2C03, 50 Teile 
W. n. eventl. 10 Teile Harz zugegeben. Das Prod. wird in Formen gegossen u. eventl. 
gepulvert, gekórnt óder in Stiicke zerkleincrt. (F. P. 667793 vom 19/1. 1929, ausg. 
21/10. 1929.) ____________  M . F. M u l l e r .

J. Marcusson, Industrie des huiles, graisses et cires. Paris: Cli. Beranger 1930. (168 S.)
Br. fr. 30.—.

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

Kehren und Stommel, Bas Betriebswasser in  der Textilinduslrie. Die Arbeit 
s te llt eine kurzgefaBte Technologie des W. dar; sie beschreibt die chem. Zus. des Grund- 
wassers, die Eigg. eines fiir Kesselspeisung, Farberei, Bleicherei, Wascherei, Walkerei, 
WeiBwiischerei geeigneten W. u. schildert un ter Bcigabe von Abbildungen die ge- 
brauchlichen Systeme der Enthiirtung, Enteisenung, Entm anganung, Filterung, 
Aluminiumfloekung u. Entsauerung. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 651—53. 676—77. 
698—700. 798—S00. 811—14. 830—31. 845—47. 860—62. 20/11. 1929. M.-Gladbaeh, 
Deutschcs Forsćhungsinst. f. Textilindustrie.) SPLITTG ERBER.

— , Das Wasserdichlmachen. Kurze Schilderung der prakt. Kenntnisse. (Ztschr. 
ges. Textilind. 32. 824. 6/11. 1929.) S p l i t t g e r b e r .

Bundesmann, Das Impragnieren baumwollener Gewebe mit Kupferoxydammoniak. 
Schilderung der yerschiedenen Verff. zur H erst. von Kupferoxydammoniaklsgg. Auf- 
zahlung einiger Punkte, dereń Beachtung zur Erzielung gleichmiiBiger Fabrikations- 
ergebnisse notwendig is t u. kurze Beschreibung der Impragnierungsverff. (Leipziger 
Monatsschr. Textil-Ind. 4 4 . Facliheft 3. 137—40. Nov. 1929.) B r a u n s .

— , tlber eneymatische Entscldichtungsmittel. Es werden die Schwierigkeiten mit- 
geteilt, die durch unzulangliche Entfernung von Schlichten vor dem Farben u. Drucken 
entstehen, u. die dafiir geeigneten enzymat. Entschlichtungsmittel naher besprochen. 
(Ztschr. ges. Texti)ind. 32. 903—04. 11/12. 1929.) B r a u n s .

— , Die Zusammensetzung von Sisalhanf aus verschiedenen Landem. Nach kurzer 
Charakterisierung der untersuchten 9 Proben Sisalhanf aus Tanganyika, 4 aus Kenya,
4 ausPortugiesisch-Ostafrika u. 9 Proben aus Mexiko u. nach Beschreibung der Unters.- 
Methoden bestim m t Vf. den Aschengeh., die a-Hydrolyse, durch Best. des Gewichts- 
verlustes nach 5 Min. langem Kochen der Probe m it 1%  N a20  enthaltender NaOH, 
der /?-Hydrolyse durch Best. des Gewichtsverlustes nach 1-std. Kochen m it der gleichen 
Lauge, den Gewichtsverlust, der dureh Eintauchen in 20%ig. Essigsaure u. Erhitzen 
bis zum Sieden e in tritt, den Verlust, der durch Waschen m it dest. W. e in tritt u. den 
Geh. an a-Cellulose. Die R esultate sind in  einer Tabellc zusammengestellt. Daraus 
geht hervor, daB die Proben aus\ Tanganyika den geringsten Verlust beim Kochen 
m it verd. Alkali haben, dann kommen die Proben aus Kenya u. Portugiesisch-Ost- 
afrika. Bei den Proben aus Mexiko wird am meisten hcrausgelost, diese haben auch 
den niedngstenGeh. ana-Cellulose. (Buli. Itnp .In st. London27-441—49. Jan.) B r a u n s .

K. Braun, Der Affenbrotbaum (Adansonia digitata L.) und seine Vericendung 
besonders ais Faserpflanze in  Deutsch-Oslafrika. Es wird das Vork. des Affenbrot- 
baumes, der anatom . Bau seiner Rinde, ihre Verwendung ais Faserstoff u. die Vcr- 
wendungsmoglichkeiten der Friichte geschildert. (Faserforsch. 8- 90—115. 14/1. 
Stade.) B r a u n s .

J. B. Speakman, Die Einwirkung von Atznatron auf Wolle. Wahrend nach 
B u n t r o c k  (Farber-Zeitung 9 [1898]. 69) Wollgarn nach 5 Min. langem Eintauchen 
in 38%ig- NaOH eine Festigkeitserhohung von 30%  zeigt, bleiben einzelne Wollfasern 
bei derselben Behandlung (bei 19°) unveriindert. Letztere Tatsaehe liiBt sich daraus 
erklaren, daB Lsgg. von der Zusammensetzung 2 N aO H -7 H20  nur geringe OH'-Ionen- 
konz. u. daher geringe W irksamkeit besitzen. Der Betund von B u n t r o c k  beruht auf 
einer oberflachlichen Gelatinierung der Faden, durch die die Fasern fester zu sam m en- 
gchalten werden. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 8 . Transact. 321—24. 18/10. 1929. Leeds, 
tJn iv .) B e r g m a n n .
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— , Neues aus dem Gebiete der Wollwascherei. Die Notwendigkeit der Wollreinigung 
vor der Behandlung bedingt gleichzeitig den Anfall stark  verschmutzter Waschwiisser, 
iiber dereń Beseitigung gesprochon wird. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 810—11. 827—28. 
30/10. 1929.) S p l i t t g e r b e r .

— , Papierindustrie-Forschungslaboratoriuin. Kurze Bescłireibung m it Abbildungen 
des vom Forschungskomitee der norweg. Papierindustrie unterstiitzten u. in  Raumen 
der Zellstoffabrik Embretsfos untergebraoliten Laboratoriums. (Papir-Journalen 17- 
248—51. 11/12. 1929.) M a y e r .

Karl Czapla, U ber die Eisenaufnahme verscldedener ZellstoJJe der Papierindustrie. 
Die Unters. der Eisenaufnahme durch Papierrohstoffe u. Altpapier aus wss. Eisen- 
salzlsgg. nach der von M OLISCH in die botan. Mikrochemie eingefiihrten Nachweis- 
methode ais Berlinerblau u. Turnbullsblau ergaben, daB gewissc Papierrohstoffe u. 
Altpapiere, wie Braunschliff, finn. Braunholzschliff, Lignocell, schwed. Natronzellstoff 
u. gebleichter Leinenhalbstoff eine schwache Fe-Probe, audere dagegen, wie un- 
gebleichte, fiim. Fichtenholzeellulose, gebleichte Aspenccllulose u. gcbleichter Stroh- 
stoff keine Fe-Rkk. gaben, ein Zeichen dafiir, daB auch hier den Eisenproben ein gewisser 
diagnost. W ert zugesprochen werden kann. Und zwar sind es vor allem die un- 
beschadigten Tracheiden, Libriform- oder Bastfasern, die sich fiir das Gelingen der 
Fe-Probe am besten eignen. Zermahlene, beschadigte Fasern geben normalerweise 
diese Probe nicht. Die Altpapiere gaben fast alle einen positiven Ausfall, was wohl 
hauptsachlich auf dio Zusatze, wie Fiill-, Farb- u. Leimstoffe, die mehr oder weniger 
Fe-haltig sind, zuriickzufuhren ist. Die Unters. der Asehen zeigte, daB alle untersuchten 
Papierrohstoffe u. Altpapiere organ, gebundenes Fe enthalten. (Faserforsch. 8. 
55—89. 15/1. Mahr. Troppau.) B r a u n s .

Ivar Humble, Anwendung von Altpapier in  den amerikanischen Papierfabriken. 
tiberbliek iiber neuere Methoden zur Sortierung u. verschiedenen Aufarbeitung von 
Abfallpapiersorten zur H erst. von Pappe u. Druckpapier (mit Abbildungen). (Svensk 
Pappers-Tidning 32. 858— 64. 31/12. 1929.) M a y e r .

P. F. Luckham, Kunstschleifsteine ais wichtiger Faktor in  der Zellstoffherstellung. 
Es wird an H and einiger Abb. die H erst. von kiinstlichen Schleifsteinen fiir die Herst. 
von Holzschliff nach dem NORTON-Verf. beschrieben u. die Yorteile beim Gebraucli 
solcher Steine aufgezahlt. (Pulp Paper Magazine Canada 29. 39— 42. 9/1.) B r a u n s .

— , Chintschins Leimverfahren. Nach Schilderung der bisher iiblichen Leimungs- 
verff. werden Verss. nach dem nach C h i n t s c h i n  abgeanderten Verf., bei dem Alaun- 
Isg. von 4 B ć . erst 30—40 Min. nach E intrag der Harzmilch in  den Hollander zu
gegeben wird, beschrieben. Nach diesem Yerf. kann sich der Harzverbraueh bis zu 
40%, der Tonerdeverbraucli um 27—32%  bei gleicher Leimfestigkeit vermindern. 
(Zellstoff u. Papier 9. S38-S-39. Dez. 1929.) B r a u n s .

— , Leimbereitung auf kaltem Wege, ahnlich dem Delthima-Leimverfaliren. Es wird 
ein Leimbereitungsverf. ahnlicli dem Delthirnaverf. u. eine dafiir geeigncte App. be- 
schrieben, bei dem das H arz m it 0,5%ig. NaOH in der K alte gel. wird. Die Harz- 
ersparnis m it dem nach diesem Verf. bergestellten Harzleim betragt 35%. (Zellstoff 
u. Papier 9. 836—38. Dez. 1929.) " B r a u n s .

J. B. Meyer, Die Bindemittel der Industrie gestrichener Papiere. SchluB zu C. 1930.
!• 609. (Kunstdunger- u. Leim-Ind. 26. 388—90.) B r a u n s .

J. B. Meyer, Die Trocknung der gestriclienen Papiere. (Papierfabrikant 28. 
Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 17—20. 12/1. —  C. 1930. 
I- 610.) B r a u n s .

— , Eucalyptus saligna ais Quelle fu r  Holzzellstoff fu r  Papier und Kunstseide. Eine 
Probe von Eucalyptus saligna aus Zululand wird auf ihre Eignung zur Gewinnung 
yon Zellstoff untersucht. E in  Kochvers. m it 20%  NaOH ber. auf Holz in  3%ig. Lsg.
5 Stdn. bei 160° gab einen ungebleichten Stoff in  55% u. gebleiclit in  50%  Ausbeute, 
mit einer durchschnittlichen Faserlange von 1,4 mm. Dieser Stoff gab ein festeres 
Papier ais Aspenzellstoff. Es ist aber nur schwer bleichbar. Der Vers., den ungebleichten 
Zellstoff auf einen fiir Kunstseide geeigneten Zellstoff zu bleichen, ergab ein ungiinstiges 
Resultat. (Buli. Im p. In st. London 27- 449—52. Jan .) B r a u n s .

M ichim aro N akano , Verschiedene Untersuchungen iiber den zermahknen Zellstoff. 
le i l l .  Untersuchungen iiber das M ahkn von Zellstoff. !IV. (III. vgl. C. 1 9 2 9 /I. 1288.) 
•Es wurde gezeigt, daB die H ydratation des gemaMenen Stoffes zunimmt beim Schlagen 
desselben im Hollander, oder beim Riihren in  einem Kessel, u. daB, je hóher die Stoff-
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dichte ist, dic H ydratation um so groBcr wird. Weiter wurde bewiesen, daB der ge- 
mahlene Stoff nicht chem. W. bindet, sondern daB das vom Stoff aufgenommene W. 
nur durch Imbibition gebundenes W. ist. Verd. Sauren oder Alkali verhindern die 
Zunahme der H ydratation  des Stoffes beim Stehen. HgCL-Lsg. verha.lt sich ahnlieh. 
Beim Kochen m it NaOH beliebiger Konz. verliert der Stoff gróBtenteils seinen W.-Geh. 
Bei braunem Ilolzschliff nim m t die H ydratation betraehtlich zu, wenn er gebleicht 
wird. Der H ydratationsgrad der Mischung von zwei yerschiedenen Stoffen kann nicht 
aus den Hydratationsgraden seiner Komponenten errechnet werden. (Cellulose Industry 
5. 28. Okt. 1929.) B e a u n s . '

Michimaro Nakano, Verschiedene Untersuchungen iiber den zermahlenen Zellstoff. 
Teil II. Untersuchungen iiber das Zermahlen von Pulpę. IV. (IV, Teil I. ygl. yorst. Ref.) 
Die Quellungserscheinungen in  W. yon Stiieken yulkanisierter Faser sind ungefahr 
100 Tage beobachtet worden. Das von ihnen aufgenommene W. wurde gewogen. In 
dieser langen Zeit konntc keine Syniirese beobachtet werden. Es wurde gezeigt, daB 
der wahre Zermahlungsgrad des Stoffes Wm, d. h. die Feuchtigkeit naeh dem Kochen, 
von der geringen Ausdehnung u. dem geringen Elastizitatskoeffizienten der zermahlenen 
Fasern abhiingt, u. daB Wa, die durch das Kochen yerlorene Feuchtigkeit, von der 
geringen Ausdehnung der zermahlenen Faser u. den Mengen des eingesaugten W. ab- 
hangt. (Cellulose Industry  5. 31. Nov. 1929. Mitsubishi, Papiermiihle.) MlCHEEL.

Michimaro Nakano, Untersuchungen iiber den zermahlenen Zellstoff. Teil I II . Die 
Beziehungen zwischen der Mahldauer und dem zuahren Mahlgrad. (IV, Teil II. vgl. yorst. 
Ref.) Es wird das Phanomen der Stoffmahlung in der Kugelmuhle in  bezug auf 
den Mahlgrad untersucht. Der zur Best. des Mahlgrades benutzte App. besteht aus 
einer Glasflasche ohne Boden yon 6 cm Durchmesser u. 250 ccm Inhalt. Oben ist die 
Flasche m it einem m it Glashahn yersehenen Gummistopfen yerschlossen, der Boden 
ist m it einem GO Maschensieb yersehen, das m it Hilfe einer Gummidiehtung m it einer 
Metallplatte wasserdicht abgeschlossen werden kann. 100 ccm Stoffbrei entsprechend 
1 g lufttrockenem Stoff werden in  dio Flasche eingetragen, m it W. auf 200 ccm auf- 
gefiillt, auf 20° gebracht. Naeh Entfernung der Metallplatte u. Óffnen des Hahnes 
wird die Zeit in  Sek. gemessen, die 100 ccm des W. zum Ablaufen brauchen. Zuerst 
muBte der EinfluB des Imbibitionswassers auf dio Gcschwindigkeit der Zunahme des 
wahren Mahlgrades untersucht werden, da der Grad der Quellung der Faser zu Beginn 
oder wahrend der Mahlung sich andorn kann. Wenn der Quellungsgrad oder die Menge 
Imbibitionswasser irgendeinen EinfluB auf die Gcschwindigkeit der Zunahme des 
wahren Mahlgrades hat, wurde die yergleichende Unters. der Mahlung unmóglich 
sein, da es prakt. unmóglich ist, Stoffe wahrend der Mahlung im gleichen Quellungs- 
zustand zu halten. Wie Vf. sehon friiher beriehtot ha t (C. 1929. I. 1288), sotzt 
sich der scheinbare W.-Geh. W  eines gemahlenen Stoffes aus dem wahren Mahlgrad Wm 
u. dem W.-Geh. durch Imbibitionswasser W a zusammen; letzteres wird sehr yon der 
Temp. beeinfluBt u. wird beim Kochen abgegeben. Bei der Unters. des Einflusses des 
Imbibitionswassers auf den Stoff wahrend der Mahlung is t es yorteilliaft, vom feucht 
aufgeschlagenen Stoff auszugehen. Eine bestimmte Stoffmenge m it bekanntem 
Feuehtigkeitsgeh. wird in zwei Teilb geteilt. Der eine Teil wird unter bekannten Be- 
dingungen in  derKugelmiihle gemahlen u. der W.-Geh. bestimmt. Dann wird der andere 
Teil unter genau den gleichen Bedingungen gemahlen, nachdem yorher das Imbibitions
wasser durch Kochen ausgetrieben worden ist, u. ebenfalls der W.-Geh. bestimmt. Beim 
Vergleich der Resultate, die in  einer Tabelle zusammengestellt sind, zeigt sich, daB die 
W erte fiir W  yerschieden, wahrend sio fiir Wm untereinander gleich waren, woraus 
lieryorgeht, daB Imbibitionswasser keinen EinfluB auf die Mahlung hat. Nun hat Vf. 
die Beziehungen zwischen Mahldauer u. dem wahren Mahlgrad untersucht. Die mit 
zwei Sulfitstoffen erhaltenen Resultate sind in  einer Tabelle zusammengestellt. Tragt 
m an die wahren Mahlgrade W ' =  ]Vm — 1 (die Ablaufzeit yon 100 ccm reinem W. be- 
trag t 1 Sek.) m it der Mahldauer oder der Anzahl Umdrehungen der Kugelmuhle x  ais 
Abscisse auf Halblogarithmenpapier ein, so erhalt m an eine gerade Linie. Daraus kann 
folgende Gleiehung abgeleitet werden: log„ W ' =  log6 W0' +  a  x, oder W' =  W0'eaz> 
worin W0' der Slahlgrad des ungemahlenen Stoffes u. a der W inkel der Geraden ist 
u. den Mahlungseigg. des Zellstoffes entspricht. Die naeh dieser Formel berechneten 
Werte stimmen gut m it den durch den Vers. gefundenen W erten iiberem. Aus den 
yielen Verss. des Vf, geht hervor, daB die W erte fiir W  zu Beginn der Mahlung nicht 
m it den errechneten W erten ubereinstimmen u. daB die empir. Formel zu geltenaufhórt,
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wenn das aus dem Stoff hergestellte Papier pergamentartig zu werden anfangt. (Cellulose 
Industry  5. 38— 40. Dez. 1929. Mitsubishi.) BRAUNS.

Fr. Muller und Paul Walter, Kritische Untersuchung der fabrikationstechnischen 
EntwirMung in  der Sulfitzellsloffabrikation auf Grund der bestehenden Literatur in  den 
letzten Jahren. In  Fortsetzung zu 0. 1929. II . 1097 werden weiter Unterss. uber die 
fabrikationsteehn. Entw . der Kocher, der Koeherfiillung, im Kochprozefi selbst bzgl. 
der Umtriebszeit, der Bewegung der Lauge, der Koeherkontrolle, der Stoffausbeute, 
des Leerens, die Fortseliritte in der Sortierung des Zellstoffs, in der Bleicherei u. in der 
Zellstoffentwiisserung mitgeteilt. (Wehbl. Papierfabr. 60. 885—89. 101G—21. 1203—06. 
1529—34. 61. 109—12. 7/12. 1929. Darm stadt, Teehn. Hoehseh.) B r a u n s .

W. Schmid, Die Bedeutung der Laugenzirkulation im  Zellstoffkocher und die hierfur 
angewandten Mittel. Nach Besprechung der natiirlichen u. zwangslaufigen Laugen
zirkulation, dereń Bedeutung fur den Kochprozefi u. ihre Eignung fiir den sauren u. 
alkal. Holzaufschlufi, besehreibt Vf. die Entw. der beiden Arten von Laugenumlauf 
u. einige Zirkulationsmethoden unter besonderer Rucksichtnahme auf das zwang- 
liiufige Umpumpverf. nach M ORTERUD m it Innenzirkulation u. das Verf. nach 
A l b e n i e l s e n  m it Auficnzirkulation, Erwarmung u. gleiehzeitiger Eindickung der 
Kochlauge im Kalorifer-Konzentrator. (Papierfabrikant 28. Verem der Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 21—27. 12/1.) B r a u n s .

Hugo Krause, Uber Zucker in  der Sulfitablauge. Erwiderung auf die Arbeit von
Lottermoser und Mattiesen. (Vgl. C. 1929. I. 2716.) In  Erwiderung auf die Arbeit von 
L o t t e r m o s e r  u. M A TTIESEN  betont Vf., daB nach seiner Methode eine Zers- 
des Ablaugenzuckers nicht e in tritt, da das Rk.-Gemisch nach dem Einengen m it BaCO:, 
neutral reagiert u. bei den vom Vf. angegebenen Mengenverhaltnissen der Ablaugen- 
zueker in A. 1. ist. (Technologie u. Chemie der Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 26.
192—93. Beilage zu Wehbl. Papierfabr. 60. 21/12. 1929. Dresden.) B r a u n s .

A. Lottermoser, Bemerkungen zu der Erwiderung des H erm  Dr. Krause zu unserer
Arbeit iiber Zucker in  der Sulfitablauge. Erwiderung auf die Entgegnung von K r a u s e  
(vgl. vorst. Ref.). (Technologie u. Chemie der Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 26.
193—94. Beilage zu Wehbl. Papierfabr. 60. 21/12. 1929. Dresden.) B r a u n s .

— , Das Brandwoodverfahren fiir die Herstellung von Kunstseide. Das B r a n d -
WOOD-Verf., das die Herstelhmgskosten vermindern soli u. die durchscbnittliche (Jualitat 
der Kunstseide verbessern soli, besteht darin, da 6 die Faser aut geeigneten Spulen 
befeuchtet, m it Chemikalien behandelt, gereinigt, gebleicht, gefarbt u. gesehlichtet 
wird, ohne daB es nótig ist, sie in  Strangform aufzuwiekeln. Dadurch wird Zeit u. 
Geld gespart. Die Ausfuhrung des Yerf. wird kurz geschildert. (Textile W orld 77- 
203, 223. 11/1.) B r a u n s .

L. Meunier und R. Guyot, Uber die hygroskopischen Eigenschaften von Kunst- 
fasern aus Viscose. U ntersucht wurde isotherme Absorption u. Desorption von W. 
in Viseoseseide n. H erst., ferner in Viscoseseide, die yorher 15 Stdn. auf 105° erhitzt 
war, dann der EinfluB der Dauer solchen Erhitzens auf die hygrometr. Eigg., Quell- 
barkeit, Farbbarkeit durch substantiye Farbstoffe, Zugfestigkeit u. E lastizitat. Kurven 
der Desorption von Viscose bei yersehiedenen Tempp. werden mitgeteilt. W eiter 
wurden untersucht die Wrkg., die mehr oder weniger yollstandiges Blockieren der alkoh. 
Fimktionen durch Behandeln m it Formaldehyd auf die hygrometr. Eigg. hat, u. die 
Beziehungen zwischen den hygrometr. Eigg. u. dem Quellen sthenosierter Fasom. 
(Chim. e t Ind. 21. Nr. 2bis. 585—91. Febr. 1929. Lyon.) S uV E R N .

K. Vnuk und K. Sandera, Objektive Messung der Durchscheinbarkeit und Farbung 
des Papiers. Altere Verff. werden beschrieben u. Untersuchungsergebnisse m it Hilfe 
der neuen Methode m itgeteilt. (Chemicky Obzor 4. 313—16. 31/10. 1929.) M a u t n e r .

H. E. Jorgensen, Holzsćhliffąualitat und Holzschliffpriifung. Allgemeine Be- 
merkungen iiber Faktoren, die bei H erst. u. Priifung von Holzschliff zu beachten sind, 
nebst Hinweis auf die Schwankungen, welche bei den yersehiedenen Priifungsmethoden, 
w e z. B. bei der Best. der Festigkeit, auftreten u. dereń Ursache noch nicht klar- 
gelegt werden konnte. (Papir-Journalen 17. 256—58. 11/12. 1929.) M a y e r .

Wilhelm Holwech, Bestimmung des Saugrermbgens von Loschpapier. Vf. besehreibt 
einen auf Grund von theoret. Uberlegungen u. prak t. Verss. konstruierten Priifungs- 
app. (m it Zeichnung). Das zu prufende Loschpapier wird auf diesen „Lóscher“ 
gespannt. Auf einem gut geleimten Millimeterpapier w rd  ein Tintentropfen yon 
bekanntem Vol., z. B. 5— 20 cbmm, angebraclit. Der Loseher wird nun so aufgesetzt, 
daB der Schwerpunkt im Yerhaltnis zur Zylinderaclise horizontal liegt u. der Fufi-
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punkt ca. 1/t des Kreisumfangs des Lóschers von> Tintentropfen entfernt ist. Der 
Loscher rollt dann uber den Tropfen in dem Punkte, in welchem er die gróBte Ge- 
schwindigkeit besitzt. Durch Verss. wurde festgestellt, daB der Flaeheninhalt des 
Tintenfleekes nach der Auswalzung (die ,,Auswalzzahl“ ) abhiingig ist vom Saug- 
Yermógen, der angewandten Tintenmenge direkt proportional is t u. m it der Walz- 
gesehwindigkeit (bestimmt durch Ausmessung von kinematograph. Aufnahmen) 
steigt. Durch Reehnung findetVf., daJ3 das Saugvermógen der Oberflache nur ca. 27% 
der Saugfahigkeit im Innern des Lóschpapiers betragt. Durch Verss. uber Saughóhe 
u. aus der Feststełlung, daB m it T inte bereits durchfeuehtetes Loschpapier niedrigere 
Auswalzzahlen zeigt, schlieBt Vf., daB dio Bremswrkg. auf einen DiffusionsprozeB 
in der Oberflache der Einzelfaser zuriickzufiihren ist. (Papir-Journalen 17- 273—78. 
11/12.1929.) M a y e r .

E. H. Riesenfeld und T. Hamburger, Papiersteifigkeitspriifer. (Zellstoff u. Papier
9. 841. Dez. 1929. — C. 1930. I. 610.) B r a u n s .

Robert Gabillion, Vereinheitlichung der Untersuchungsmethoden fiir Celhdose 
wid Celluloseester. E in einem KongreB vorzulegender Arbeitsplan is t skizziert. (Cliim. 
e t Ind. 21. Nr. 2bis. 592. Febr. 1929.) SthTERN.

K. Rieth, Zur Festigkeitsbestimmung von Zellstoff en. Auf Grund der yon der 
Festigkeitskommission yorgelegten Resultate, der von den einzelnen Laboratorien 
ausgefuhrten Festigkeitsunterss. zur Festsetzung einer Standardmethode, bespricht 
Vf. den groBen EinfluB des Feuchtigkeitsgeh. des gerissenen Papierstreifens auf die 
ReiBliinge u. die Schwierigkeit einer einwandfreien Best. der relatiyen Luftfeuchtig- 
keit. Vf. m acht deslialb wieder den Vorschlag, die ReiBlange auf den W.-Geli. des 
Papieres zu beziehen. W eiter bespricht Vf. UnregelmaBigkeiten, die bei der Best. 
des Mahlgrades u. bei dem Mahlen in  der Kugelmiihle vorkommen. (Papierfabrikant 
27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 693—94. 10/11. 1929. 
Memel.) BRAUNS.

Sigurd Kohler, Untersvchungen zur Ausarbeitung einer Methode fiir  die Festigkeits- 
bcstimmung von Zellstoffen. Die Verss. wurden in  der Staatlichen Priifungsanstalt 
Stockholm durchgefiihrt u. hatten  folgendes Ergebnis. 1. Bei der Defibrierung des 
Zellstoffes muB eine mahlende Wrkg. vermieden werden. 2. Vergleichende Verss. 
m it Miłhlen aus Eisen, Bronze oder rostfreiem Stahl ergaben abnliche Resultate. 
Bei Verwendung von Stahlkugeln sind kleinere wegen der Schlagwrkg. vorzuziehen.
3. Um ubereinstimmende R esultate m it S C H O P P E R -R lE G L E R s Mahlungsgradpriifer 
zu erhalten, muB die Arbeitsweise standardisiert werden. 4. E in Blattformungsapp. 
wurde konstruiert (Zeichnung u. Abbildung im Original) u. eine Arbeitsmethode nach 
Vorschlagen von S t a n g e n b e r g  ausgearbeitet. 5. Systemat. Verss. zeigten, daB 
eino gleichmiiBige Verteilung der Fasern im  Zellstoffbogen m it einfachen Mitteln 
nicht zu erzielen ist. Bei Herst. von Doppelbogen werden besser ubereinstimmende 
Priifungsresultate erhalten ais m it einfachen Zellstoffblattern. 6. Vergleichende 
Mahlverss. m it gebleichtem u. ungebleichtem Sulfit- sowie m it Kraftzellstoff in Por- 
zellan-, Lampćn- u. Bronzemilblen zeigten, daB das sta rkste  Papier (durch Best. der 
ReiBlange gemessen) in der Lampenmuhle m it ungebleiehten Zellstoffćn erhalten 
wird. Die drei Miihlenarten ergaben bei gebleichtem Sulfitzellstoff nahe ubercin- 
stimmende Resultate. Das in  10 Tabellen u. in graph. D arstst. niedergelegte Zahlen- 
m aterial der Verss. muB im Original eingesehen werden. (Teknisk Tidskr. 59. Kemi 
97—102. 105—11. 113—20. 14/12. 1929.) M a y e r .

E. K. Carver, H. Bradshaw, E. C. Bingham und C. S. Venable, E in e  Standard- 
■methode zur Bestimmung der Viscositdt der in  Kupferoxydammoniak gelosten Cellulose. 
Die yon der Kommission der Amerikan. Chem. Gesellschaft zur Pnifung der V isc o s ita t 
der Cellulose ausgearbeiteto Standardm ethode zur Best. der Viscositilt der Cellulose 
in  Kupferoxydammoniaklsg. ivird in ihren Einzelheiten mitgeteilt. (Technologie u. 
Chemie der Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 26. 189—92. Beilage zu Wchbl. Papier- 
fabr. 60. 21/12. 1929.) ______ _____________ B r a u n s .

Henry Dreyfus, England, Beschweren von Celluloseestern oder -dthern. (F. P-
661 936 yom 9/10. 1928, ausg. 31/7. 1929. E. Priorr. 2., 28/11. 1927 u. 26/6. 1928. —
C. 1929. I. 2718 [E .P . 302775] u. 1929. II. 370 [E. P. 306611].) F r a n z .

Henry Dreyfus. England. Beschweren von Seide. (F. P. 34391  vom 3/11.1927, 
ausg. 18/6. 1929. E. Prior. 12/11. 1926. Zus. zu F. P. 634165. — C. 1928- I. 2889 
[E. P . 284798].) F r a n z .
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Robert Neel Burnett und A. M. Bowman, Houston, Texas, Mittel zum Imprdg- 
nieren und WaaserdiclUmachen von Lederriemen, Hanfstricken u. dyl., bestchend aus 
18°/0 einer Gummi arabicum-Lsg., 68°/0 Ricinusol u. 14% Tran oder aus 10°/o Gunimi 
arabicum-Lsg., 22°/0 Ricinusol, 8°/0 Tran u. 60°/o Klaueniil. Das Prod. eignet sich 
insbesondere zum Impragnieren von Transmissions-, Brems- u. Kupplungsscheiben. 
(A. P. 1723 328 vom 14/4. 1928, ausg. 6/8. 1929.) JM. F. M u l l e r .

Gottlieb Trachslin jr. und Ernst Greber, Basel, Feuersicliermaclizn non brenn- 
baren Stoffen. Man behandelt den zu schutzenden Stoff m it einer aus fliichtigen u. aus 
nicht fliichtigen schmelzbaren Salzen hergestellten Lsg. — Ais fliichtige Salze werden 
insbesondere Ammonsalze verwendet, ais nicht fliichtige u. schmelzbare z. B. N a j i f i - ,  
KAl(SOt )2, Na-PhospJiat, W-Salze, kieselfluoricasserstoffsaure u. kieselsaure Salze usw. 
(Schwz. P. 133 859 yom 18/10. 1928, ausg. 2/9. 1929.) S a r r e .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. yon: William C. Calvert, Akron, Ohio, 
Herstellung von Ballonstoffen. Man uberzieht die auflere Seite des Stoffes m it etwa
6 Anstriehen. Zu dem ersten tlberzug verwendet man eine Mischung von Kautschuk- 
milch, Glycerin, W. u. Hydrochinon, der zweite besteht aus einer Mischung von 
Kautschukmilch, Glycerin, W., Hydrochinon u. einer wss. kolloiden Graphitlsg., der 
dritte aus einer verd. Mischung des zweiten, der yierte aus einer Lsg. von Kautschuk- 
hydrochlorid oder anderen wasserdichtmachenden Mitteln, der fiinfte aus einem Fim is 
u. der sechste aus feinem Al-Staub, der auf die noch feuchte Oberflache aufgestaubt 
wird. Die Innenseite wird in ahnlicher Weise behandelt. Zum ersten Ober/.ug ver- 
wendet m an eine Mischung von Kautschukmilch, Glycerin, W. u. Hydrochinon, zum 
zweiten eine Mischung von Gelatine, Glycerin, CaCl2 u. W., hierauf spriiht man eine 
Lsg. eines Gerbmittels, wie CH20  in CH3OH, oder Hexamethylentetramin, man bringt 
dann abwechselnd eine Schicht der Kautschukmilchmischung u. der Gelatinelsg. auf, 
bis dio gewunschte Dicke erreicht ist. (A. P. 1739479 vom 23/3. 1927, ausg. 10/12. 
1929.) F r a n z .

Treadway B. Munroe, und Elbert C. Lathrop, Chicago, Konservierung von 
feuclitem Papierstoff m it hyehstens 70% W.-Geh. dureli Verpressen der M. zu einem 
Ballen, durch AusschlieBen der L uft u. Herabsetzung des Geh. an L uft auf weniger 
ais 2%  durch Einleiten yon C 02. Dadureli wird vermiedon, daB eine die Fasern zer- 
storende Giirung ein tritt. (A. P. 1 739 645 yom 8/6. 1927, ausg. 17/12. 1929.) M. F. M.

Weston Paper and Mfg. Co., Dayton, Ohio, iibert. yon: Edward B. Weston, 
Dayton, Ohio, und William G. Clark, Terre Haute, Indiana, Herstellung von Papier 
aus Stroh, yon dem ein Teil m it Kalk u. ein anderer gleicher Teil m it Natronlauge 
verkocht wird. Jede Charge wird etwa 7 Stdn. unter ca. 12 a t  Dampfdruck in  einem 
rotierenden Kocher yerkocht. Nach dem Abstellen des Dampfes wird noch 2 Stdn. 
weiter ro tiert u. dann der DampfiiberschuB abgeblasen. Der Inhalt der beiden Kocher 
wird yereinigt u. in einen Hollander geleitet. Nach dem Hollandem geht die Papier- 
raasse in die Jordanmaschine u. weiter zur Papiermasehine. (A. P. 1 740132 yom 
15/2. 1929, ausg. 17/12. 1929.) M. F . M u l l e r .

Albert L. Clapp, Danyers, Massachusetts, Ol- und fettdichtes Papier, Papiergeu;ebe 
und Pappmaterial, erhalten durch Fallen der Stoffe m it Substanzen, die unter der 
Einw..yon Na2Si03 eine harte Verb. zu bilden yermogen, u. durch Tranken m it Na2Si03- 
Lsgg. Ais Fullm ittel m it derartigen Eigg. dient z. B. Kalk u. ais Grundmasse Cellulose 
oder ein Cellulose-Asbestgemisch. (A. P. 1741556 vom 16/7. 1926, ausg. 31/12.
1929.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. yon: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Dar
stellung von Cellulose m it Jwhem Oehalt an a-Cellulose durch Behandlung des rohen 
Zellstoffs m it einer alkal. FI., um die Verunreinigungen zu entfemen, durch Bleiehen 
der Cellulose u. durch noehmalige Behandlung m it einer alkal. FI., um die restlichen 
u. beim Bleiehen gebildeten Verunreinigungen zu entfemen. (A. P. 1741  540 vom 
16/12. 1925, ausg. 31/12. 1929.) M . F. M u l l e r .

International Fireproof Products Corp., New York, iibert. von: Fernando 
Somoza Vivas, Los Angeles, Califomien, Darstellung von feuerfester Cellulose durch 
Impragnieren des Materials m it einer warmen wss. Lsg. von Borax, Borsaure, (NH4)2S 04 
u. Na-Wolframat, durch Trocknen des Prod. u. Impragnieren m it einer wss. Lsg. yon 
CaCl,. (A. P. 1738 976 yom 11/3. 1927, ausg. 10/12. 1929.) M. F. M u l l e r .

George E. Coblens, New York, iibert. von: Albert W. Morris, Springfield, 
E-ntuussern von Celluloseplatten oder -formslucken mittels des elektr. Stromes, der
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von einer Elektrodenflaehe durch die fcuchte M. zur anderen Elektrodenflaehe flieflfc 
u. das W. an die eine Seite hinfuhrt, wo es ungehindert abfliefien kann. (A. P. 1 739 766 
T o m  11/5. 1927, ausg. 17/12. 1929.) M . F. M u l l e r .

Carl Buseli Thorne, Hawkesbury, Ontario, Kanada, Verfahren rmd Vorrichlunrj 
zum Bleichen von Zellstoff. (D. R. P. 488 773 KI. 55 c vom 28/10. 1925, ausg. 13/1.
1930. A. Priorr. &/12. u. 13/12. 1924. — C. 1927: I I . 1091 (Schwz. P. 120 268].) M.F.M.

Societe Barbou & Cie., Paris, Ver jahren zur JRuckgewinnung des beim AufscMuP 
von Pflanzenfaserstoffen verwendeten Natriumsulfits aus der Ablauge. (D. R. P. 489 330 
KI. 55 b vom 18/1. 1928, ausg. 15/1. 1930. F . Prior. 21/1. 1927. — C. 1929. I. 326 
[F. P. 642 270].) M . F. M u l l e r .

Societe Barbou & Co., Paris, Aufarbeitung von Ablaugen der Zellstoffkochung mit 
Nalriumsulfit. (D. R. P. 490 053 KI. 55 b vom 29/3. -1927, ausg. 23/1. 1930. F. Prior. 
21/4. 1926. — C. 1928. I. 3131 [Aust. P. 7040/1927].) ~ M . F. M u l l e r .

American Bemberg Corp., New York, iibert. von: Hugo Hoimann, Johnson 
City, Tennessee, Herstellung von basischem Kupfersulfat aus den Ablaugen der Kunst- 
seidefabiikation. (A. P. 17 1 6  492 vom 9/10. 1926, ausa. 11/6. 1929. D . Prior. 20/10. 
1925. — C. 1928. II . 1254 [E. P. 291 380].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., iibert. von: Paul Onnertz, 
Berlin-Wilmersdorf, Hans Wesche und Karl Brodersen, Dessau, Herstellung dnes 
nicht zerfliepiiclien, festen Produktes aus Sulfitcelluloseablauge. (A. P. 1731433 vom 
16/4. 1925, ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 24/1. 1924. — C. 1926. I. 795 [F. P. 592 119].
1927. II . 1108 [O e.P . 106 713].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung alkylierter Cellulost- 
ester. Man ver\vendet zur Acidylierung schwaeh alkylierte Cellulosen, z. B. Monoathyl- 
cellulose oder Methylcellulose. Die Verf.-Prodd. werden verwendet zur Herst. yon 
Filmen, Kunstseide, piast. Massen u. Lacken. (F. P. 671110 vom 8/3. 1929, ausg. 
9/12. 1929.) E n g e r o f f .

Alsa Soc. Anon., Schweiz, Verfahren zur Herstellung von hohlen kiinstlichen Fasern, 
dad. gek., daB Viscose, welche ein Carbonat enthalt, in sauren Fallbadem  vcrsponnen 
wird, welche eine groBe Menge (zweckmaBig uber 6%) Zinksulfat enthalten. (Oe.P. 
115 219 vom 25/4. 1928, ausg. 10/12. 1929. D. Prior. 30/4. 1927.) E n g e r o f f .

Nuera Art-Silk Comp. Ltd.. England, Streckspinnverfahren zur Herstellung feinsl- 
fadiger Kunstseide. Man verwendet ein Fallbad, das ein Fallm ittel hinreichender Starkę 
enthalt u. die koagulierten Fadcn piast, m acht. Es wird m it einer Geschwindigkeit 
von mehr ais 60 m, z. B. m it 125 m pro Min. gesponnen. Ais Fallfl. wird H 2S04 von 
wenigstens 50°/o benutzt. Man erhalt Faden von 0,5 Denier. (Schwz. P. 134 576 
Tom 4/6. 1928, ausg. 16/10. 1929. E . Prior. 14/6. 1927.) ENGEROFF.

Augustin Pellerin, Trouville, Frankreich, Vorrichtung zur Herstellung wolleahnlicher 
Cellulosekunstfaden. (D. R. P. 487 071 KI. 29 a vom 29/1. 1926, ausg. 28/12. 1929.
F. Prior. 30/12. 1925.' — C. 1928. I. 134 [Schwz. P. 121 072].) E n g e r o f f .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir elektrochemische Industrie, m. b- H., 
Munchen (Erfinder: Wolfgang Gruber, Burghausen), Verfahren zur Herstellung von 
in  Chloroform loslicher Acetylo&llulose. (D. R. P. 488 528 KI. 12 o yom 24/5. 1927, 
ausg. 31/12. 1929. — C. 1928. I I .  1281 [E. P . 291 001].) E n g e r o f f .

Jacęiues Delpech, Frankreich, Viscosefallbad. Man fiigt zu einer wirksamen Badf!. 
(H2SO,i) geringer D. einen Zucker, wie z. B. Glucose oder einen melasseartigen Stoff, 
oder einen proteinhaltigen Korper in solcher Menge, daB die D. des Bades auf 1,250 
bis 1,400 gebracht wird. Die nicht klebenden Verf.-Prodd. (Faden) haben nach der 
Entschwefelung ein inattcs Ausschen. (F. P. 670 024 vom 7/6. 1928. ausg. 23/11- 
1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Vergiitung von Kunstseide, ins- 
besondere von Acetatseide. Die Seide wird m it einem Sehwellmittel, wie Ameisensaure, 
Essigsaure oder Gemischen solcher Sauren beladen u. iiber 50%  gestreckt. Die Saure 
wird allmahlich unter Aufrechterhaltung oder unter Steigerung des Zuges en tfem t. 
Man erhalt Verf.-Prodd. erhohter Trocken- u. NaBfestigkeit u. feineren Titers. (F. ?• 
672301 vom 29,3. 1929, ausg. 26,12. 1929. D. Prior. 12/4. 1928.) E n g e r o f f .

A. L. Clapp, Danvers, V. St. A., Wasserfeste Fasermassen. Im  Hollander setzt 
man einer Pulpę aus Holzscldiff oder Zellstoff in der Hitze ein schmelzbares B in d em itte l, 
wie Paraffin, Montan-, Carnaubauachs, Harz oder Asphalt zu, bringt die M. in Formen 
u. druckt mittels erhitzter PreBluft die Fasermasse an die porosen Formwandungen.
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Man stcllt so Flaschen u. Behalter lier. (E. P. 319 745 vom 26/9. 1929, Auszug yeriiff. 
20/11. 1929. Prior. 27/9. 1928.) S a r r e .

Agasote Millboard Co., New Jersey, V. St. A., M it Kunstharz iiberzogenc Faser- 
•platte. Man prefit heiC drei iibereinander liegende Faserplatten u. zwar befinden sich 
die 1. u. 3. P latte  in schwammforniigem Zustand, den man erhalt, wenn man wss. 
Faserbrei m it Accaroidharz oder anderen Harzen, Asphalten oder Pechen ais Binde
mittel formt, schwach preBt u. trocknet. Die mittlere P latte  ist von der gleichen 
Zus. wie die obere u. untere, aber stark gepreBt. Auf dic obcrc u. untere P la tte  sind 
mehrerc Schichten von m it Kunstharz getranktem Papier aufgebracht, wobei zwischen 
den Kunstharzschichten u. Schwammplatten diinne Metallplatten hegen. Man preBt 
nunmchr so, daB die Schwammplatten nach A rt der mittlercn zusammengeprefit u. 
die Kunstharzschichten auf der mittleren gehartet werden. Die Schwammplatten 
bezwecken móglichst gleichmaBige Verteilung des Druckes. Nach dem Pressen dient 
eine P la tte  bei der nachsten Pressung ais M ittelplatte. (E. P. 319 901 vom 31/8.
1928, Auszug ■ veroff. 20/11. 1929.) S a r r e .

Societe Nobel Franęaise, Paris, Plastischc Massen aus gehartetem Casein. Man 
vermischt gepulvertes Casein bei gewóhnlieher Temp. m it CII20  abgebenden Sub
stanzen in  einer fiir dio H artung geniigenden Menge unter Zusatz eines einwertigen 
Alkohols, um die H artung des Caseins zu yerzogern u. prcBt das Gemisch k., worauf 
das Hiirten durch Erwarmen des PreBkórpers vorgenommen wird. — Z. B. befcuchtet 
man 100 kg Casein m it einem Gemisch von 10 1 A ., 10 1 handelsiiblicher' CH20 -Lsg. 
u. 500 g NaOH, verknetet u. prefit .D as H arten erfolgt bei 95—100°. (Schwz. P. 
128481 vom 18/7. 1927, ausg. 1/11. 1928. F. Prior. 2/11. 1926.) S a r r e .

Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Arnhem, Unter- 
sclieiden von Kunstseidearten von verschiedener Starkę. Man fiirbt die Kunstseide von 
80, 100 usw. Denier in yerschiedcn leicht zerstorbaren Farbstoffen. (Holi. P. 16 775 
vom 21/10. 1925, ausg. 15/8. 1927. D. Prior. 12/10. 1925.) F r a n z .

Hans Ed. Fierz-David, Dio K unstseide. U nter Mitw. von H. Schuster u . K . Risch, Zurich: 
Beer & Cic in  K om m . 1930. (77 S.) 4°. N eu jah rsb la tt d. N aturforsch . Gesellschaft in 
Zurich. Stiick 132. 1930. F r. 7.50.

Valentin H ottcnroth, Die K unstseide. 2. erw. Aufl. Leipzig: S. H irzcl 1930. (X II I ,  500 S.) 
gr. 8”. =  Chemie u. T echnik d. Gegenwart Bd. 6. M. 28.—, geb. M. 30.— .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
— , Die industrielle Entwicklung der Tieftemperaiurverkokung. Der engl. Industrie 

erwachst der Vorteil, daB dort „rauehlose“ Brennstoffe sehr gesucht sind, wahrend 
in Belgien, Frankreich u. Deutschland die diesbeziiglichen Voraussetzungen ungiinstiger 
liegen. Es werden einige in  England angewandte Verff. aufgezahlt (Aieher-, Bussey-, 
Coalite-, Crossman-, Dyorkowitz-, K. S. G.-L. & N. (Laing & Nielsen) Maclaurinyerf.). 
(Buli. Federat. Ind . chim. Belg. 8. 251—55. Jun i 1929.). F r ie d m a n n

A. G otte, Die jiingste Entwicklung der Steinkohlenaufbereilung. Nach einem 
Oberblick uber die allgemeine Entw. der Steinkohlenaufbereitung in den yerschiedenen 
Landern werden die in  der letzten Zoit aufgetauchten Neuerungen in  App. u. Verff. 
besprochen. (Gliickauf 65. 1581—92. 1617—22. 23/11. 1929. Clausthal, Inst. f. Berg- 
tau u. Aufberoitung a. d. Bergakademie.) BóRNSTEIN.

—, Eine Untersuchung iiber die Temperatnren und Drucke im  Kokso/en. IV. Tem- 
peraluren im Innem  der Ofenheizwand. V. Kontimiierliche Gasdrucke bei den Ofen. 
VI. Konlinuierlicher Gasdritck am Bod en des Ofens. Graph. D arstst. der wahrend der 
Verkokungsdauer durch regelmaBigo Messungen erm ittelten Drucke der Heiz- u. Ab- 
gase. (Gas Age-Record 64. 565— 68. 19/10. 1929.) W o lf f r a m .

M. N aphtali, Methanol, Kolilenverflussigung, hydrierender Crackprozep. Die Er- 
Jolge der Katalyse. Zusammenfassender Bericht iiber Kohlenverfliissigung u. die techn. 
Entw. der kataly t. Verff., die von der Methanolsynthese bis zum hydrierenden 
Spaltungsverf. der S t a n d a r d  I. G. Co. fiihren. (Gas- u. Wasserfach 7 2 . 1178—84. 
30/11. 1929.) N a p h t a l i .

John R. H uffm an  und B arn e tt F. Dodge, Zersetzung von Methanol iiber Kata- 
lysatoren aus Zink- und Chromoxyd. Aus Cr(N03)3 u. Zn(N03)2 werden durch Fallung 
mit NH.iOH, Pressen u. Trocknen bei 110° Oxydgemische in yerschiedenen Verhalt- 
nissen zwischen reinem ZnO u. reinem Cr.,03 hergestellt, u. auf ihre katalyt. Wrkg.

110 *
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bei der Zers. von Methanol bei 350° untersucht. Die gesuchte Parallełitat zwischen 
der Wrkg. bei Zers. u. Synthese is t nicht vollkommen, aber befriedigend, Die gesamte 
zers. Methanolmenge wird bei Zugabe von Cr20 3 zu ZnO geringer, wahrend die katalyt. 
W rkg. fiir die Synthese erhoht w ird; wird jcdoeh nur die Bldg. von CO u. H 2 beriick- 
sichtigt, dann erhalt m an den aus den Syntheseverss. zu erwartenden scharfen Anstieg 
der Zers.-Wrkg. Das Masimum sowohl der Zers., wie der Synthese wird m it 8 ZnO-
1 Cr20 3 erreicht. Bei 60°/o Cr beginnt die A ktiv itat fiir die Zers. stark  abzufallen. 
Zwischen 60 u. 100% Cr is t die Zers. in  CO u. H 2 sehr gering im Gegensatz zur Syn
these. Reines Cr20 3 is t fiir die Synthese wesentlich besser, ais naeh der Zers. zu erwarten. 
Die K ontakte ermuden bei der Zers. schneller ais bei der Synthese. Neben CO u. H, 
liefert die Zers. des Methanols C02, CH.,, ungesatt. Verbb., Methylformiat, Formaldehyd, 
D im ethylather u. geringe Mengen nicht identifizierter Stoffe. Die Ausbeute an  diesen 
Prodd. in  Abhangigkeit von der Zus. des K ontaktes is t teilweise graph. dargestellt. 
(Ind. engin. Chcm. 21.1056—61. Nov. 1929. New H aven [Conn.], Yale Univ.) R. K. Mu.

M. R . F enske und P e r  K . F ro lieh , Kalalysatoren fiir die Bildung von Alkoholen 
aus Kohlenoxyd und Wassersłoff. V. Zersetzung und Synthese ton Methanol mit einem 
Zink-Kupfer-Chromoxydkatalysator. (Vgl. C. 1929. I I .  513.) E in  K ontak t aus CuO, 
ZnO u. Cr20 3, der durch getrennte Fallung der Hydroxyde m it NH,,OH u. Mischung 
im Verhiiltnis Cu.19Zn13Cr8 licrgestellt ist, wird auf Cu-Drahtnetz aufgetragen u. mit 
Methanol reduziert. Der K on tak t beginnt Methanol bei 220° zu zers., bei 285° werden 
90% zers. Der K atalysator ist wirksamer ais Zn0-Cr20 3- u. ZnO-CuO-Gemischc. 
Durch Oxydation u. Red. kann der erschopfte K ontak t regeneriert werden, auch naeh 
Vergiftung m it Leuchtgas. Daraus, daB bei der Red. m it Methanol H 2 u. (CO +  C02) 
etwa im Verhaltnis 2: 1 entstehen, wird geschlossen, daB im wesentlichen die Red. 
durch CO bewirkt wird. Dies wird bestatig t durch Verss. m it CO-H2-Gemischen bei 
80—250°. Auch bei der Synthese von Methanol aus CO u. H 2 unter 204 a t  Druck ist 
der K atalysator stark  wirksam, bei 322° wird auch bei hoher Strómungsgeschwindigkeit 
Gleiehgewicht erreicht. In  der Lebensdauer iibertrifft der K on tak t einen ZnO-CuO- 
Al20 3-Kontakt, er g ibt dabei die doppelte Umsetzung bei 20° niedrigerer Temp. (Ind. 
engin. Chem. 21. 1052—55. Nov. 1929. Cambridge [Mass.], In st. of Technol.) R . K. Mu.

Br§tislav Hlavica, Einfluji mineralisclier Bestandteile, inśbesondere des Eisen- 
oxyds, auf die Hydrierung fester Brennstoffe. Kobie ohne minerał. Bestandteile gibt bei 
der Hydrierung nur verscliwindend wenig Ole. Auf den Verlauf der Hydrierung haben 
von den minerał. Bestandteilen der Kohle nur die Fe-Verbb., davon wieder FeS2, walir- 
scheinlich am meisten, EinfluB. Weniger wiehtig is t der Gesamtgeh. an  Fe. Zugefugtcs 
Fe20 3 w irkt auf den Verlauf der Hydrierung kataly t., u. auf die Erhóhung der Ólausbeutc 
insbesondere bei Stcinkohlen; einen geringeren EinfluB h a t dieses F e20 3 auf Braun- 
kohle. Jene brauchen im allgemeinen m ehr Fe20 3. Zinkchlorid is t noch wirksamer ais 
Fe20 3, u. bew ahrt sich bei Kohlen m it hohem C-Geh. (Paliva a Topeni [Brennstoffe u. 
Feuerung] 1 1 . 150—52. 161—64. 24/12. 1929.) M a u t n e r .

Jaroslav Ticłiy, Katalytische Spaltung und Hydrierung von Tief'temperaturteeren. 
Es sollte erm ittelt werden, wieweit die Tieftemperaturteere zur Herst. niedrigsd. 
Fraktionen geeignet sind. Der Verbrauch an  H 2 is t niedriger ais zur Hydrierung von 
Kohlen. Hierbei entstehen aussder Kohle ungesatt. Ole u. Asphaltstoffe, welche Wasser- 
stoff absorbieren. Der Verlauf des Prozesses hiingt vor allem von dem benutzten 
Katalysator, dem Initialdruck des H 2, der Temp. u. der Dauer ab. Die Hydrierung 
begiinstigen vor allem folgende K atalysatoren: ZnCl2, NiCl2, CdCl2, A1C13, Mo03. 
Giinstig w irkten auch Ruckstande der Ra-Herstellung, welche 4 mg R a auf 100 kg 
Trockensubstanz enthielten. Aus den Ergebnissen des Vererackens u. der Hydrierung 
ersieht man, daB m an aus Tieftemp.-Teeren, welche durch Dest. von leichtest sd. Be
standteilen befreit sind, m it einer Ausbeute 'von 30—40%  leichte Ole gewinnen kann. 
Die Ausbeute kann durch wiederholte Verarbeitung der Ruckstande erhoht werden. 
(Paliva a Topeni [Brennstoffe u. Feuerung] 1 1 . 109— 16. 125— 33. 141—50. 26/11-
1929.) M a u t n e r .

— , Benzol aus Kohle. Das Verfahren m it aktiner Kohle au f den Londoner Werken. 
Bericht iiber den Vortrag von H o l l i n g s ,  P e n t o n  u . C h a p l i n  auf der Konferenz 
fiir Adsorption u. Absorption von Dampfen zu London, der die Verdienste der G as/ 
L i g h t  a n d  C o k e  C o m p a n y  bei der Ausarbeitung des Verf. zur Gewinnung 
yon Bzl. aus Kohlengas mittels akt. Kohle im Laboratorium u. fur den G r o B b e t r i e b  
eingehend schilderte, ferner die H auptausgestaltung der Anlage, die grundlegenden 
Yerbesserungen, die Yergiftung der Holzkohle durch HCN u. die wertvollen Eigg.



1 9 3 0 .  I . H XIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t i o n  u s w . 1 7 2 9

des gewonnenen Bzl. In  der Diskussion forderte S m it h  Verbesserang der Methoden 
fiir die Priifung von Bzl., um  die erlieblichen Verluste bei der Waschung m it Saure 
zu yermeiden, u. E n g e l h a r d t  (Leverkusen) beriehtete iiber die Erfahrungen m it 
ak t. Kobie auf dem Festlande. (Chem. Trade Journ. 85. 593—94. 20/12. 1929.) W f m .

D. L. Jacobson, Neue Verfahren bei der Gewinnung von reinem Gas. Ob das 
Gas in  Kśisten troclcen oder durch Fl. gereinigt wird, es muB in jedem Falle der H 2S 
yollstandig entfernt werden. Die HCN kann jcdoch auf trockenem Wege nicht yoll
standig herausgenommen werden, wahrend sie durch die fl. Reinigung ganz beseitigt 
wird. Hierfiir g ib t es 2 Verff. in  den Ver. Staaten: das SEABOARD-Verf. u. S-Gew.- 
V erf. Das SEABOARD-Verf. benutzt eine klare Na2C03-Lsg. in  einem W aschturm 
u. iibertragt den H 2S aus dem Gase auf oin groBcs Vol. Luft, das durch einen hohen 
Kam in in  die Luft geleitet wird. Wo dies nicht geht, wird dio H 2S-haltige Luft ais 
Verbrennungsluft unter Dampfkesseln, in  Gaserzeugern fiir Generatorgas u. Wasser- 
gas u. in  den Heizkanalcn von Gasretorten u. Ofen yerwandt. I s t  dies auch nicht 
móglich, sind S-Gew.-Anlagen nach den fl. Verff. m it guten Ergebnissen in Betrieb, 
z. B. nach dem THYLOX-Verf., das eine klare chem. Lsg. benutzt, wahrend andere 
Verff. m it Suspensionen arbeiten. Der H2S im Gas wird in  S iibergefiihrt, dor ab- 
filtriert wird. Nach dem SEABOARD-Verf. werden gowóhnlich 85— 9 0 %  d es H2S aus 
dem Gase entfernt, nach dem S-Gew.-Verf. etwa 9 8 % . D ie  letzten Spuren werden 
in  K asten m it Eisenoxyd beseitigt. — Die Feuchtigkeit wird aus dem Gas in  einem 
W aschturm herausgenommen, der m it einem zweiten Turm fiir N aphthalin verbunden 
werden kann. Zum Entwassern wird das Gas m it einer hygroskop. Lsg., fiir die E n t
fernung des Naphthalins gewóhnlich m it Gasól in Beriihrung gebracht. Die hygroskop. 
Lsg. wird durch Eindampfen entwassert u. bleibt so durch den W aschturm u. einen 
Kiihler, der die Kondensationswarme aufnimmt, im Umlauf. In  einer anderen Fabrik 
wird ein Mischgas im S e  ABO A r d -W aschturm von H 2S u. HCN befreit, dann werden 
die letzten Spuren H „S  in  Kasten m it Eisenoxyd entfernt u . gekiihlt, wodurch die 
Naphthalinwasclie u. die Entwasserung wirksamer werden. Das Gas geht in diesem 
Falle durch den Olumlaufturm, um einen Teil des N aphthalins zu entfernen, dann durch 
die Trockenanlage u. schlieBlich durch einen zweiten Naphthalinwascher, um die letzten 
Anteile N aphthalin u. die Harze bildenden Bestandteile daraus zu entfernen. Die 
organ. S-Verbb. im Gas sind im Vergleieh zu H 2S yerhaltnismaBig gering. CS2 is t die 
hauptsaclilichste organ. Verb. Gewóhnlich is t es so wenig, daB es yernachlassigt 
werden kann. Das COTTRELL-Verf. des  elektr. Niederschlagens des im  Gase enthaltenen 
Teers ist sehr wirksam. Die Kosten des SEA BO ARD-Reinigungsyerf. werden zum 
SchluB berechnet. (Chem. metallurg. Engin. 36. 588—91. Okt. 1929. Pittsburgh [Pa.], 
Koppers Co.) W i l k e .

R. Freitag, Zerlegung undVerwertung des Koksofengases. Besprechung des B ro n n -  
schcn Tiefkuhlverf. u. der Móglichkeiten zur Verwertung der dabei erhaltenen KW-stoff- 
gase. (Kohle u. Erz 26. 1005—09. 6/12. 1929. Leipzig.) Bó RN STEIN".

G. G. Oberfell, Fo-rtschritte der Industrie verflussigter Erdgase. In  techn. H insicht 
ist die Entw'. so weit, daB aus dem Naturgas eine Propanfraktion u. eine Butanfraktion 
techn. rein  abgeschieden u. yerfliissigt zm- Verteilung gebracht werden. Die Eigg. dieser 
Fraktionen (Propan K p .— 45 bis —40° F .; B utan Kp. 12—30° F.), Dampfdruck, 
Ausdehnungskoeffizient, Entflam m barkeit in  Luftmischung, Heizwert usw., werden 
tabellar. gegeben. — Da die Industrie gezwungen ist, das Naturgasolin stabiler her- 
zustellen, ist die Ausbeute an den leichten KW-stoffen gestiegen. — Verfliissigtes 
Propan findet auf dem Lando ais Heiz- u. Leuchtąuelle Yerwendung; verflussigte 
Butane werden infolge ihres hohen Heizwertes (102 400 B. t. u. per Galion) an  Stelle 
von Stadtgas von der Industrie zu yerschiedenen Heizzwecken yerwendet, ferner zum 
Anreichern yon Stadtgas, oder auch allein ais Luftgas in  kleineren Stadtcn. — Weiteitj 
Verwendungen: Rohm aterial fiir chem. Verff., fiir Kaltcmascliinen, ais Kraftstoff fiir 
Luftschiffe, ais Drucklósungsmm. fiir E strak tionen  u. a. m. — W irtschaftliche u. 
statist. Angaben. (Gas Age-Record 63. 137—39. 145—46. 2/2. 1929. P h i l l i p s  
Petrol. Co.) N a p h ta l i .

Herbert Klinger, Die Trocknung der Brennstoffe ais Veredlungsvorgang und das 
Trocknungsverfaliren nach Patent Prof. Fleiflner. Beschreibung der Braunkohlen- 
trocknung nach FleiBner, der zur Vermeidung des Zerfalls der Kohlenstueke infolge 
von Schrumpfung der auBeren Kohlenschichten bei W .-Eutziehung durch trockene 
Warme die Kohle durch gesatt. Dampf yorerhitzt u. dann durch Erniedrigung des
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Partialdampfdruckes entwiissert. (Montan. Rdscli. 21. 453— 62. 1/12. 1929.
Wien.) B Ó R N STE IN .

Pauli Tuorila Bindungsvermdgen mrschiedener Torfarten Jur Slickstoff in Form  
von Ammoniak. Bcitrag zur Behandlung ron Stalltlunger und Jauche. Nach einer t)ber- 
sicht der L iteratur iiber das NH3-Bindungsvermógen versehiedener Torfarten werden 
die theoret. Grundlagen der Verdunstung des NH3 aus Lsgg. entwickelt. Zwischen 
P h =  9,5 u. Ph =  12 yerandert sich die Konz. der undissoziierten NH3-Molekiile u. 
daher auch die Verdunstungsgeschwindigkeit des NH3 nur sehr wenig; zwischen pH =  5 
bis ph =  7,5 sind diese nahezu umgekehrt proportional der H '-K onz.; die Verdunstungs- 
geschwindigkeit des NH3 wird bei Verminderung der pH-Zah! um zwei Einheitcn
100-mal kleiner (ygl. Tabellen, Figur u. Formel). Die Verss. m it einer 1/15-n. NH3- 
Lsg. zeigten, daB der Partialdruck des NH , (erm ittelt aus der von durchgeleiteter 
reiner Luft aufgenommenen NH3-Menge) hauptsachlich von ph (oolorimetr. bestimmt) 
u. nicht von der A rt der zugesetzten Saure (Salzsaure oder Citronensaure) abhangig 
ist. — Das Bindungsvermógen des NH3 (g NH3 pro 1 kg Trockensubstanz) steht in 
einer sehr engen Beziehung zur Menge der sauerreagierenden Substanzen im Torf, u. 
zwar ist es anniiliernd gleich 0,34 x  Kalkzustandszahl (absol. W erte); diese NH3- 
Mengen neutralisieren die Torfc etwa bis ph =  6,5—6,8. Das gróBte Bindungsvermógen 
(ca. 2%) besitzen Sphagnuni fuscum-Torfe, das kleinste — Seggen- u. Braunmoos- 
torfe (ca. 0,6—0,4% ); die H um inositat der Torfproben ist von geringem EinfluB. NH3 
w irkt bei der Neutralisation der sauer reagierenden Stoffe im Torf starker ais CaC03. — 
Zur Behandlung des Stalldiingei's u. der Jauche werden einige Beitrage geliefert. (Wissen- 
schaftl. Veroffentlich. Finnischen Moorkulturvereins 1929. 41 Seiten. Sep.) A n d r u SS.

S. Nametkin und E. Schachnasarowa, UntersucJmng Ssachaliner Erdole. II.
1. E r d ó l  a u s  W c s t - N u t o w o  (japan. Bohrung): Braune FI.; nach langerem 
Stehen bildet sich ein asphaltartiger Nd. D .1515 0,830, Viscositat Z?50 1,1, E . unter 
—20°, Harzgeh. 2,2%, S 0,13%, Paraffin 3,6%, Siedebeginn 80°. Das Ol enthalt 
bis zu 70%  Bzn.- u. IĆerosinanteile. Der Dest.-Riickstand (22,1%) ist ein typ. Paraffin- 
Masut. Das Erdól ist reich an  arom at. KW -stoffen. — 2. D i e  E r d o l e  a u s  O s t -  
N  u t  o w o (I russ. Bohrung, I I  japan. Bohrung) hatten  folgende K onstanten:
D . 15j 5 I  0,901, 11 0,903; Flam m punkt: 192°, 11104°; Viscositat E  bei 50°: 11,85,
I I  2,01; Harzgeh. 19 ,6 %  1110,0% ; S: 10 ,33% , 110,43% ; Siedebeginn: 183°. 
Die beiden Ole enthalten nur sehr geringe Mengen leichter Olfraktionen u. 30%  Kerosin 
u. stellen ein wertvolles Rohprod. fiir Schmieróle dar. Der Dest.-Ruckstand lieferte 
nach Arermischen m it Solaról (1: 1) einen sehr guten fl. Brennstoff. (Petroleumind. 
[russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 16. 419—21. 1929.) SCHÓNFELD.

S. Nametkin und L. Abakumowskaja, Untersuchung Ssachaliner Erdole. III . 
(II. vgl. vorst. Ref.) Drei Muster der Katangli-Olfelder wurden untersucht. Sic 
gehóren zu den stark  verw itterten Olen m it Asphaltbasis. D. der Ole iiber 0,94, Flamm- 
punkte uber 100°, Viscositat E 50 6,1—6,8, Stockpunkte unter —20°, Harzgeh. 33 
bis 35%, S-Geli. 0,45%. Sie enthalten kein unter 150° sd. Bzn. u. nur schwere Kerosin- 
anteile (8—9%  Kp. 250—275° u. 10—12% Kp. 275—300°). Durch Raffination 
lassen sich aus den Olen Schmieróle gewinnen. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe 
Chozjajstwo] 16. 527—29. 1929.) s ScilÓNFELT).

W. P. Campbell, Ólfeldwasser in  Alberta und Saskatclietcan. Allgemeine Aus- 
fiihrungen iiber Ólfeldwasser, den Nutzen der Analyse, ihre Deutung u. die Notwendig- 
keit, in  jedem Horizont vor der Bemusterung fremde Wasser (Bohrwasser usw.) ab- 
zusperren. In  den meisten Olwassern steigt die Konz. m it der Tiefe, der Sulfatgeli. 
u. der Carbonat- +  Bicarbonatgeh. nim m t ab m it der Tiefe. Hoher Geh. an  Chloridcn 
deutet im allgemeinen auf Tiefen-W. Geh. an Sulfat u. Bicarbonat m it wenig Chlorid 
deutet auf W. von der Oberflache oder wenig darunter. Zahlreiche Analysen u. Zonen- 
diagramme. (Canadian Mining metallurg. Buli. 1929. 1396—1411. Dez.) N a p h t a l i .

George A. Burrell, Wissenschajt und Praxis in  der modernen Erdolrerarbeitung.
I. Eine groBe Anzahl wichtiger Probleme aus der Chemie des Erdóls, dereń.Lsg. 
noch aussteht, u. andere, dereń Lsg. durch wissenscliaftliche u. teehn. Arbeit schon 
mehr oder minder gelungen ist, werden kurz geschildert. Das vom A m e r i c a n  
P e t r o l e u m  I n s t i t u t e  eingeleitete Forschungswerk, aber auch private Tatig
keit hat hier noch viel Arbeit zu leisten. (National Petroleum News 21. Nr. 47. 69—71. 
20/11. 1929.) N a p h t a l i .

Gustav Egloff und C. D. Lowry jr.. Cracken nach Dubbs. (Vgl. C. 1929. IL 
2524.) Chem. Reinigung des Crackbenzins, dio Heiz- u. Restóle, der Koks u. das ent-
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V ,
stehende Gas werden behandelt. (Paliva a Topeni [Brennstoffe u. Feuerungl l i i  117 bis 
121. 24/9. 1929.) _ _ M a u t ^ k k ;

LuiS de Florez, Praktische Vorteile beim Cracken niedriggrćidiger Eohble in  Ddmpf- . 
phase bei 10500 F. Bei dem Craekverf. des Vfs. w'ird ein Teil des Gutes im vertikaleń 
Rohr, ein anderer Teil unten in der anschlieBenden Expansionskammer gecrackt. 
Der primiire Vorgang wird durch Regelung der Auslafitemp. im Ofen oder durch 
Regelung der Zirkulation des Kreislaufóles gelenkt, wahrend der sekundare Vorgang 
durch Regelung der Menge am Grunde der gleichfalls vertikalen Expansionskammer 
u. durch Abanderungen im Druck kontrolliert wird. Das Verf. wird an  H and von 
Abbildungen beschriebcn, u. seine Wrkg., d. h. die Erzeugung von „Antiklopfdest.“ , 
auf Rohól aller Art, aus Venezuela, Pennsylvanien u. Californien, auf Tabellen ver- 
anschaulicht. Dic ersten 25% der so erhaltenen Druekdestillate bediirfcn keiner Be- 
handlung auBer Alkaliwiische u. S-Entfernung (sweetcning), die schwereren Anteile 
werden m it 6 Pfund H 2S 04 (pro brl.) raffiniert. Zalilrciche techn. Einzelheiten im 
Original. (National Petroleum News 2 1 . 33—39. 4/12. 1929. New York.) N a p h t a l i .

W. N. Ipatjew, N. A. OrlowundN. D. Lichatschew, Cracken einiger organisclmr 
Verbindungen unter liohem 1Vasserstoffdruck. (Compt. rend. Aead. Sciences U. R. S. S.
Serie A. 1 9 2 9 . 154. — C. 1 9 3 0 . I. 1307.) S c h ó n f e l d .

Gordon N. Scott, Prtifungen von Schutzanstrichen der im Felde nerwandten Iliihren. 
(Oil Gas Journ. 2 8 . Nr. 30. 96. 103. 12/12. 1929.) F r i e d m a n n .

Walter G. Wllitman und J. K. Roberts, Verfahrenzur Bekdmpfung der Korrosion 
in Crackapparaturen. Durch Zusatz von Kalk (0,75 lb auf 100 Gallonen) zu S-haltigem 
Crackgut h a t man, wie Diagramme zeigen, sehr weitgehende Verringerung der Korrosion 
erzielt. Andere Verff. bestehen in  Auskleidung der A pparatur m it Zement, feuerfestem 
Materiał oder m it Chromlegicrungen. Weitere Studien iiber das Problem werden unter 
anderem durch das C o m m i t t e e o n C o r r o s i o n d e s A .  P. I. betrieben. (National 
Petroleum News 2 1 . 49—53. 4/12. 1929. Indiana, Standard Oil Co.) N a p h Ta l i .

Stanley Gili, Korrosionsbestandigkeit vnd Verringcrung des Verdampfvvgsverlustes 
durch Schutzbekleidung der Tanks mit Aluminiumfolie. An den Oląuellcn ist Al infolge 
seiner Angreifbarkeit durch dic ólfeldwasser im allgemeinen nicht verwendbar. D a
gegen h a t es sich erfolgreich ais Werkstoff fiir Tanks m it hoeh S-haltigen Roh- u. 
Dest.-Olen oder fiir S-haltige Grubenkopfgase erwiesen. Im  iibrigen ist seine Anwendung 
in der Raffinerie nach weiteren Ausfiihrungen des Vfs. Einschriinkungen unterworfen. 
Ein neues (nicht naher beschriebenes) Verf. — die Aufbringung yon Al-Folie auf 
Tanks usw. — scheint weitgehende Verwendung in der Olindustrie zu versprechen. 
Ein geeignetes Materiał halt die Folie fest an der zu schiitzenden Oberflaehe. E in 
80 OOO-Brl.-Behalter kann in 12 Arbeitstagen bekleidet werden. Die giinstige Wrkg. 
dieser Bekleidung auf die Temp. im Dampfraum des Tanks u. dam it auf die Ver- 
dampfung von Gasolin wird (im Vergleich zu ungestrichenen u . . m it Al-Farbe ge- 
strichenen Tanks) an  H and von Diagrammen nachgewiesen. Auch fiir Rohrleitungen 
im Boden kom m t das Verf. m it Al-Folie in  Betraclit. (National Petroleum News 2 1 .
42—17. 4/12. 1929. Houston, Tex., Gulf Pipę Line Co.) N a p h t a l i .

A. W. Johann Mayer, Die Grundsatze der Destillation in Rbhrenerhitzern in  der 
Erdolinduslrie. Ausgehend von den Unterss. von P . R e y n o l d s  (Papers on mechanical 
and physical subjects, Vol. II , Cambridge 1901) iiber die Stromung von Fil. durch 
Róhren u. denen von P o i s e d i l l e  iiber laminare Bewegung wird eine Ubersiclit der 
Entw. der physikal. Anschauungen iiber den DurchfluB von k. u. h. Fil. durch Rohre 
verschiedenen Materials u. ilire Bedeutung fiir die Technik der Dest., Pum pen usw. 
an Hand der L itera tur gegeben. (Petroleum 2 5 . 1673—79. 11/12. 1929. Rotter- 
dam.)_ N a p h t a l i .

Riehm, Bildung und Zusammensetzung der Teere, des Erdols und der Asplwlte. 
(Teer u. Bitum en 27. 620— 22. 20/12. 1929.) B o r n s t e i n .

H. I. Waterman, J. N. J. Perąuin und H. A. van Westen, Zerselzung von 
Para ffin beim Erhitzen. II. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . II- 1613.) Naeh ihren Arbeiten iiber Zers. 
'’on Paraffin un ter Druckerhitzung untersuchen Vff. in  vorliegender Arbeit die Zers. 
unter atmosphar. Druck. Rangoonparaffin entwickelte bereits bei 360°, in  einem anderen 
vers. bei 385° H2. Dio bei 7-std. Erhitzen von 90 g Paraffin auf 385° gebildeten ungesatt. 
gasformigen, fl. u. festen KW-stoffe waren etwa 12 g B r, aquivalent. In  einem weiteren 
\ ers. wurden 90 g Paraffin in  3 Perioden je 6 Stdn. auf 360° erhitzt, u. der Grad der 
Ungesattigtheit der entstandenen gasformigen u. fl. Prodd. mittels Bromzahl u. 
Hydrierzahl festgestellt. Die Resultate sind tabcllar. wiedergegeben. (Journ . Inst.
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Petroleum Technologists 16. 29—30. Jan . Delft, Chem.-teclin. Lab. d. Techn. Hoch- 
schule.) N A PH TA LI.

B. D. EvailS, Sduregehalt des Zylinderdldamj)fdestillats beeinfluftl die Farbę des 
(mit Tonerde) raffinierten fertigen Zylinderóls. Es besteht — wie aus den Verss. des 
Vfs. hervorgelit — eine Relation zwischen dem Sauregeh. des m it H 2SO., raffinierten 
Zylinderoldampfdestillats (steam refined stock) u. der Farbę, die das fertige Zylinderól 
(bright stock) nach der Raffination m it Tonerde aufweist. Um ein saurefreies Prod. zu 
erzielen, muB- m an auf entsprechend liellere Farbę arbeiten. Verss. m it yerschiedenen 
Sorten Tonerde bestatigen diese Tatsache. Manche Erden wirken stark  neutralisierend, 
aber n icht bleichend. Im  Betriebe wird die Farbę um ea. 30%  besser, ais im Labora- 
toriumsyers. Einzelresultatc im Original. (National Petroleum News 21. 54—55. 57. 
4/12. 1929. Tulsa, Independent Oil and Gas Co.) N a p h t a l i .

G. Andrejew, Vergleicliende Untersuchung auslandischer und sowjelrussisciif.r 
Schmierole. Bericht iiber die Unters. einer Reihe von Zylinderólen. (Petroleumind. 
[russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 16. 856—73.) Sc h o n f e l d .

Ziró Tuzi und Oosi Kadita, Uber die Verhiitung von Explosionsgefahr in 
Petroleumtanks. (Physikalische Analyse von Mischungen mil sehr geringem Gehall 
an Petroleumdampf.) Mittels des einfach zu bedienenden Refraktometers von Doi 
(Jap , P at. 73953  [1927]) gelingt es, Petroleumdampf in  Luft noch in  Mengen yon
1 : 10 000 (Vol.) nachzuweisen. —  Die obere u. untere Entflammbarkeitsgrenze von
5 Gasolin- u. 3 Rohol-Handelsmarken wird mittels dieses Instrum ents bestimmt. 
Dio unteren Grenzen scheinen bei den untersuchten Beispielen annahernd die gleichen 
zu sein. (Buli. Inst. physieal chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 99. 11/11. 1929.) L ok.

W . T. Ziegenliain, Yerfahren zur Bewertung des Temperatur viscositatsverhaltnisses. 
Friiher bestand die Ansicht, daB pennsylvan. Schmierole das beste, Mid-Continentole 
oin geringeres u. Gulf Coast- u. kaliforn, das ungimstigste Temp.-Viscositatsverh. 
zeigen. Nachdem durch Fortschritte in der Raffinerie (Vakuumdest., selektive Losungs- 
mittel, indirekte Warmezufiihrung bei der Dest. u. chem. Agentien wie A1C13) diese 
Unterschiede ausgeglichen wurden, is t die Frage nach der Herkunft des Oles gegen- 
standslos. — Um so intensiver werden die Temp.-Viscositatsverhaltnisse der einzelnen 
Fraktionen durehforscht. E. W. D e a n  u . G. H. B. D a v is  (S tandard Oil Development 
Co., Bajonne) haben eine Kartę entworfen, auf der die W erte eines Ols von maximaler 
u. eines yon minimaler Viscositatssteigerung durch die Temp. (bei 100 bzw. 210° l1') 
eingetragen sind u. aus der der „Viscositatsindex“  m it Leichtigkeit abgelesen werden 
kann. Eine Tabelle g ibt die Sayboltviscositaten einer Anzahl Ole m it geringer Vis- 
cositatsanderung (Serie H) u. soleher m it groBem Viscositatskoeffizienten (Serie L) 
an. Aus diesen W erten wird eine Gleichung abgeleitet, nach der die K artę konstruiert 
wurde. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 24. 123. 31/10. 1929.) N a p h t a l i .

Typke, Neuere Priifmeiaoden zur Feststellung des Zuslandes von Transformalcren- 
und Schalterolen. Einige gebrauchte Transformatorenóle von bekannter „Schlamni- 
bildungsneigung“ wurden yergleiehend nach W a l t h e r  (5 ecm Ol, 6 ccm Bzn., 5 ccm 
H 2S 04, 50 Vol.-%ig), nach S c h w it t a y  (5 ccm Ol, 5 ccm Bzn., 5 ccm 4%ig- Na202- 
Lsg.) u. nach Vf. untersueht, der 4%ig. NaOH-Lsg. a n s ta tt der Na20 2-Lsg. anwandte. 
Es wurden jeweils die SZ., die^Abscheidung u. ihre Farbę, bei H 2SO , nach 15 Min. u.
3 Stdn. bestimmt. — Die Resultate an Transformatorenolen u . gesondert an 3 WeiBóleu 
sind tabellar. gegeben. — Aus den Zahlen is t im wescntlichen ersichtlich, daB mit 
NaOH u. Na20 2 (abgesehen von den WeiBolen) die gleichen R esultate erhalten werden. — 
Vf. erscheint hiernach die (W ALTHEEsche) H 2SO,,-Probe beąuemer, weil sic ohne 
irgendeinc Heizvorr. ausgefiihrt werden kann (nach SciIW ITTAY muB im W.-Bad 
auf 90° erhitzt werden). (Petroleum 26. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 3- 
5— 7. 15/1. Berlin, Chem. Lab. d. AEG.-Transformatorenfabrik.) N a p h t a l i .

Josef Żdarsky, Kritische Sludie iiber den Entflammmigspunkt non Schmierolen- 
Der EinfluB aller Faktoren auf die Genauigkeit der Best. wird eingehend studiert, u. 
Vf. kom m t zu dem Ergebnis, daB eine Anderung des App. von M a r c u s s o n  zur Er- 
langung gu t reproduzierbarer Resultate n icht notwendig ist. Wiedergabe der Vor- 
scbjift im  Original. Figuren. (Chemicky Obzor 4. 219—20. 252—59. 31/8. 1929. Prag, 
Chem. Inst. d. cech. Techn. Hochscb.) M a u t n e b .

M. Lourie, Methoden zur Konstruktion des J-d-Diagramines von Prof. L . Ramzine 
und Hilfstabelle?i fiir  feuchle Luft. J  ist der W iirmeinhalt der feuchten Luft, bezogen 
auf 1 kg der darin  enthaltenen troekenen Luft, d ist der Feuchtigkeitsgeb. der Luft 
in  g pro kg trockene Luft. Es wird gezeigt, welche Hilfsdaten bei der Berechnung
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dor ./-rf-Tabcllcn benutzt werden; die Tabellen werden ausfiihrlich abgedruckt. 
(Chaleur e t Ind . 10. 572—83. Dez. 1929.) W. A. RoTh.

A. Grebel und M. Veron, Die Gesetze der Tliermochemie und die Berechnung der 
Ileizwerte. (Vgl. C. 1929. II. 959. 2868, J a r r ie r  u . V e r o n ). Diskussion. GREBEt. 
zeigt, daB das Verhiiltnis zwischen Sauerstoffyerbrauch u. Reizwert fiir die Technik 
nicht geniigend konstant ist. —  V e r o x  betont, daB die Proportionalitat fiir Stoffe 
yon gleichem Aggregatzustand iń  geniigendem Mafie yorhanden ist u. dafi bei ahnlichen 
Stoffcn die Analyse den Heizwert angenahert zu berechnen erlaubt. (Chaleur e t Ind.

Hans Lóffler, Ileizwerlbestimmung von Generatorgas. Vf. besclireibt ein zur 
riischen Heizwertbest. von Gasen geeignetes Calorimeter, das Caloriskop von St r a c h e - 
L o f f l e r  (Abbildungen), in  welchem die naeh selbsttatiger Z«mischung der erforder- 
lichen Menge Verbrennungsluft zu einem abgemessenen Gasvol. durch Esplosion 
erzeugte Warmemenge fast restlos auf ein Hg-Thermometer iibertragen wird. Dic 
festgestellte Temp.-Differenz ergibt naeh Multiplikation m it einem Eichfaktor bereits 
den Heizwert. (Chem.-Ztg. 54. 51—52. 15/1.) H e r z o g .

Jesse Yeaw, Explosionsgrenzen tećhnischer Gase. Vf. bestimmt die Explosions- 
grenzen yon Leuchtgas in  6 yerschiedenen Stadion m it Luft u. den EinfluB des Geh. 
an  schwerenKW-stoffen, Methan, inerten Gasen, sowie des Verhaltnisses von I I2 zu CO. 
Die gefundenen W erte stimmen m it den nacli der yerbesserten Formel von L e  Ch a t e - 
l i e r  bereclmetcn gut iiberein. (Ind. engin. Chem. 21. 1030—33. Nov. 1929. Rochester

Lester Kirschbraun, Leonia, New Jersey, Herstellung einer u-cifirigen Disjjersion 
aus Asphalt oder anderen festen oder halbfesten bituminosen Stoffen unter Zusatz 
von Silicagel. — Z. B. wird -mexikan. Asphalt m it Ton dispergiert u. naeh Zusatz 
yon N a2S i03-Lsg. wird Salzsiiure bis zu einer [H '] 3 bis 3,3 zugesetzt. (A. P. 1738 776 
vom 6/10. 1927, ausg. 10/12. 1929.) M . F . M u l l e r .

Fernando Elosegui, Spanien, Darstellung von Asplialtemulsionen durch Zusatz 
yon Bitumen, das 1—3°/0 organ. Sauren, insbesonderc Asphaltsauren, enthalt. Auf 
diese Weise werden stabile Emulsionen mit 25—50% Asphalt erhalten. (F. P. 670 870 
vom 6/3. 1929, ausg. 5/12. 1929.) M. F. M u l l e r .

Lester Kirschbraun, Leonia, New Jersey, Herstellung von bituminosen Emulsionen 
aus Asphalt oder anderen bituminosen Stoffen, z. B. unter Verwendung yon Bentonit 
ais Emulgierungsmittel, unter Zusatz eines Mittels von geringer Oberflachenspannung, 
z. B. eines >Erdalkalioxyds, einer Eiweifisubstanz oder Seife, u. m ittels Durchblasen 
von Luft. ■— Z. B. werden zu der Emulsion ca. 2%  MgO zugesetzt. Ais Dispersions- 
mittel dienen beispielsweise Ton, Bentonit, Fullererde, Schiefermehl, Metalloxyde 
oder -hydroxyde, Silicate etc. (A. P. 1738 906 vom 22/7. 1927, ausg. 10/12.
1929.) M . F . M ijLLER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung von Emulsionen 
aus tier., pflanzl. oder minerał. Wachsen, die m it gasfórmigen Oxydationsmitteln bc- 
handelt worden sind, durch Chlorierung m it 20— 40 Gew.-% Cl2 bei Tempp. unterhalb 
100° u. nachfolgende Behandlung des Chlorierungsprod. m it bas. Stoffen. — 100 Teile 
oxyd. Weichparaffin, das von den Sauren befreit worden ist, werden in CC14 gel. u. bei
70° m it 20—30 Teilen Cl2 behandelt. Naeh dem Abdest. des Lósungsm. wird das schwach
gelbe Prod. in 5000 Teile geschmolzenen mexikan. Asphalt eingetragen u. dann m it 
verd. Natronlauge zu einer bestandigen Emulsion yerriihrt. — 100 Teile m it L uft 
oxyd. Montanwachses u. 50 Teile Wollfettsauren werden in Eg. gel. u. m it 55 Teilen 
Cl2 behandelt. Die Essigsaure wird abdest., 5000 Teile Braunkohlenteer u . 500 Teile 
Schwefclblume werden zugesetzt u. das Prod. m it verd. Natronlauge zu einer be
standigen Emulsion yerriihrt. Die gewonnenen Prodd. dienen zum Besprengen von 
Strafien, zur Desinfektion u. ais Schiidlingsbekampfungsmittel. (E. P. 321239 vom 
7/8. 1928, ausg. 28/11. 1929.) M. F . M u l l e r .

Societe pour l’Exploitation des Procedes Ab-der-Halden, Frankreich, Seine, 
Apparatur zur Destillation von Mineralolen bis zur Koksbildung, die dadureh aus- 
gezeichnet ist, daB der Koks m it Leichtigkeit, ohne am Boden anzuhaften, entfernt 
werden kann. Die App. besteht aus einer zweiteiligen Blase, d. h. aus einem Boden- 
behalter u. einer Haube, dereń Seitenwande derart parallel ineinander laufen, daB 
die Haube in den Bodenbehalter beąuem hineinpaBt. Der Bodenbehalter sitzt m ittels 
eines W ulstrandes etc. auf der Ofenummauerung. Der Boden desselben ist m it einem

10. 584—85. Dez. 1929.) W. A. R o t h .

[N. Y.].) R. K. Mu l l e r .
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bei der Dest.-Temp. fl. Metali bedeckt, so dafi beim Einsetzen der Haube die unteren 
Rander derselben in das Metali liineinragen u. den Dest.-Raum hermet. abschlieflen. 
Das Dcst.-Gii6 wird dann eingefiillt u. schwimmt auf der Metallschieht. Der bei der 
Dest. sich bildende Koks hat somit keine Verb. m it dem Boden der Blase, sondern 
schwimmt auf dem Metali. Dagegen haftct der Koks an der Seitenwandung der Haube, 
weshalb er sich nach dcm Abheben derselben m it herausheben u. entfernen laCt. An 
Hand von Zeichnungen ist die App. beschrieben. (F. P. 672 739 vom 23/7. 1928,

Simplex Reiining Co., San Francisco, iibert. von: Daniel Pyzel, Oakland, 
V. S t. A.; Vtrwertung von bituminósen Substanzen. Man yerbrennt Erdólruckstiindc, 
Asphalte, Bitumina usw., nachdem man sie in fl. Form m it porosem, inertem, feuer- 
festem u. stiickigem Materiał gemischt hat, in einer stehenden Retorte, indem man das 
Gemisch oben eintragt, durch Einblasen von Luft die Verbrennung unterhalt, weiter 
unterhalb durch Einblasen von Wasserdampf Wassergas erzeugt u. zugleich das nicht 
verśinderte stuckige Materiał abkiihlt, das durch ein Becherwerk wieder an das obere 
Ende der R etorte befórdert wird. Die bei der Yerbrennung entstehenden Gase u. 
Destillatc werden abgefiihrt u. gesammelt. (A. P. 1699 989 vom 25/8. 1920, ausg. 
22/1. 1929.) ' S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ Hetslellung von icachsartigen 
Produkten durch Bleichen von Montanwachs m it oxydiercnden Mitteln u. durch Be- 
handlung m it 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen bei hoheren Tempp. in An- oder Abwesenheit 
von Katalysatoren u. durch darauffolgenden oder gleielizeitigen Zusatz von festen 
oder fl. KW-stoffcn oder Olen, Fetten, Wachsen oder Harzen. Die erhaltenen Prodd. 
werden an der Carboxylgruppe nach evtl. tcilweiser Sattigung m it einer Base oder 
einem Basengemisch verestert. — Durch 80 k g  gebleichtes Monianuachs wird nach 
Zusatz von 30 kg Parajfin  u. 5 kg Riciniisól bei 160— 180° 2 Stdn. lang L uft durch- 
geleitet. — Durch ein Gemisch von 80 k g  des vorher erhaltenen Prod., 25 kg Paraffin 
u. von 10 kg gebleichten W ollfettsduren wird nach Zusatz von 100 g zimtsaurem Ba
2 Stdn. lang bei 160—180° L uft durchgesaugt. 100 kg dieses Prod. werden m it 20 kg 
Polyglykol 3 Stdn. auf 120— 130° erhitzt. Es wird ein japanwachsahnliches Prod. 
orhalten. — 220 kg Kokosolfett saure werden m it 150 kg Athylenglykol nach Zusatz 
von 1 kg 40%ig. H ,SO, 1 Stde. auf 120— 130° erhitzt, dazu werden 1000 kg des nach 
Beispiel 1 erhaltenen Prod. aus Montanwachs, Rieinusol u. Paraffin, 100 kg Stearin 
u. 40 kg Lanolin zugesetzt u. die SI. 3 Stdn. auf 120—130° erhitzt. Das Prod. ist 
weich u. piast. In der Patentsclirift sind noch zahlreiche andere Beispiele aufgefiihrt. 
(F. P. 672 434 vom 3/4. 1929, ausg. 27/12. 1929. D. Priorr. 13/4. u. 5/7. 192?.) M.F.M.

Joseph Ceeil Patrick, V. St. A., Verfahren zum Reinigen von gebrauchiem Schmierol, 
das m it W. u. niedrig sd. KW-stoffen, z. B. Bzn. oder Bzl., yerunreinigt ist, darin 
bestehend, daB das 01 bei 50° m it 2°/0 H 2SO,] von 66° Be verriihrt wird. Nach dem 
Absitzen wird das Ol abgetrennt, die KW-stoffe werden bei 230° u. hóher abdest., 
das Ol wird m it 15— 18°/0 eines Adsorptionsmittels, z. B. Fullererde, geklart, entfarbt, 
evtl. m it einem wasserfreien Oxyd neutralisiert u. filtriert. (F. P. 672 575 vom 5/4.
1929, ausg. 30/12. 1929.) M . F. M u l l e r ,

W illiam Detwiller Harris dnd Robert Vaughn Aycock, V. St. A., Apparatur 
zum Reinigen von gebrauchten Schmierólen bestehend aus einem warmeisolierten doppel- 
wandigen zylindr. Gefafi, in dem eine oder mehrere Filterschichten eingebaut sind, 
dic von unten her von dem Ol durchstrichen werden. An H and mehrerer Zeichnungen 
ist die App. beschrieben. (F. P. 672 608 vom 5/4.1929, ausg. 4/1. 1930.) M .F .M u l l e r .

Franklin Odell Krieger, V. St. A., Apparatnr zum Reinigen ton gebrauchiem 
Schmierol, insbesondere von Autool, die leicht in einer Garagc etc. aufgestellt werden 
kann, bestehend aus mehreren Behaltern, die zu einem Aggregat aufgebaut sind. In 
diesen Behaltern wird das W. abgetrennt, die leichten KW-stoffe werden im Vakuum 
entfernt u. das Ol wird durch Adsorptionsmittcl geklart. An Hand einer Zeichnung 
ist die App. u. der Gang des Verf. ausffihrlich beschrieben. (F. P. 672 610 vom 5/4.
1929, ausg. 4/1. 1930.) M. F . M u l l e r .

Magyar Amerikai Faipar R. T ., Ungarn, Pressen von Holz. In  einer Form 
m it 2 beweglichen Seitenwanden wird ein B rett langs u. quer gepreBt. Das Brett 
selbst beriihrt an keiner Stelle die Wandę der Form, vielmehr sind zwischen Brett 
u. Formwande in geringen Abstanden P latten  aus Metali geschoben. Infolge von 
Rillcn, Zahncn, Yertiefungen usw. der M etallplatten an der dem Holz zugewendeten 
Seite haften sie bei Druck fest am Holz, sp dafi beim Pressen die Reibung sehr vcr-

ausg. 6/1. 1930.) M. F . M u l l e r .
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m indert wird, da sich nicht das Holz an den Formwanden reibt, sondom die Metall- 
platten. (F. P. 661023 vom 25/0. 1928, ausg. 19/7. 1929. Ung. Prior. 10/11. 
1027.) ' S a r e e .

Erich Scliieweck, Essen, Ruhr, Wasser/ialtigcs, im  icesentliclien aus fliissigen 
Kohlenwasserstęffen, wie Benzin, Benzol, Teerol, Petroleum o. dgl., bzw. einer Mischung 
dieser Stoffe sowie Seife bestelmides Motortreibmiłtel, dad. gek., daB demselben zwischen 
15 u. 35%  —vorzugsweise 20—25% — IF. sowie ais Romogenisierungsmittel eine an 
sich bekannte L6sungsvermittler, namlich hydrierte Plienole, hydrierte cycl. Ketone 
oder hydrierte cycl. Alkohole, wie C'yclohexanon, Cyclohexanol u. ihre Homologen oder 
Mischungon derselben, enthaltende Seifenlsg. zugesetzt ist. — Ein so hergestellter 
Brennstoff m it 25% IF. ergab gegeniiber reinem Bzl. einen Melireffekt von 12%. 
Fiir die Verss. wurde ein Gemisch von 69 Teilen Bzl., 6 Teilen einer Cyclolmmnol ent- 
haltenden 0/ein-/Y//.,-Mischung, z. B. bestehend aus 70%  Olein, 16% Cycloliexanol
u. 14% N II3 u. 25 Teilen W., verwendet. (D. R. P. 488934 KI. 23 b vom 15/8. 1925, 
ausg. 13/1. 1930.) D e k s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Mathias Pier, 
Heidelberg und Walter Simon, Ludwigshafen a. Rh.), Herslellung wertvoller fliissiger 
Kohlenwasserstoffe. (D. R. P. 489 279 KI. 12 o vom 31/7. 1927, ausg. 17/1. 1930. —
C. 1929. I I .  1S99 [E . P. 311 251].) D e k s i n .

Franz Hugershoff G. m. b. H., Leipzig, Verfahren zur Bestimmung des Wasscr- 
gelmltes von festen Stoffen, insbesondere von Brannkohle, dad. gek., daB eine abgewogene 
Menge der zu untersuchendcn Probe m it einer cbenfalls genau bestimmten Menge 
eines Losungsm. fiir W., z. B. A. von bekanntem W.-Geh., iibergossen u. durch Schiitteln, 
sowie gegebenenfalls durch Erwarmen eine gleiehmaBige Verteilung des in der Probe 
enthaltenen W. in diesem Losungsm. erzielt wird, u. daB hierauf ein Teil des ab- 
filtrierten Losungsm. m it einer gewissen Menge eines hinzugefugten Stoffes, der sich 
m it ihm nicht bei allen Tempp. mischt, z. B. Petroleum, Xylol o. dgl. erwarm t u. bis 
zur Entmischungstemp. langsam wieder abgekiihlt ^ ird , wobei sich aus letzterer auf 
Grund einer Eiehung der W.-Geh. des A. ergibt u. unter Beriicksichtigung' seines 
ursprungliohen W.-Geh. der W.-Geh. der Probe errcchnet. — Das Verf. gestattet, die 
Best. des W.-Geh. in auBerordentlich kurzer Zeit durchzufiihren, ohne daB die Schnellig- 
keit der Methode durch die Ungenauigkeit erkauft \rird. (D. R. P. 488210 KI. 42 1 
vom 28/9. 1928, ausg. 6/1. 1930.) H e i n e .

Hugo Burstin, U ntersuchungsm ethoden der E rdolindustrio  <Erdól, Benzin, Paraffin , 
Schmierol, A sphalt u sw .>. B erlin: J .  Springer 1930. (X II , 300 S.) 8°. Lw. M. 22.— . 

[russ.] P . Galachow, A ntisep tica  zum K am pf gegen die Pilzschadlinge des Holzes im  Bau- 
gewerbe. P ra p a ra te : „K uk-A lfa“ und „K uk-P heno l“ . M oskau: Selbstverlag 1930. 
(40 S.) R bl. 0.50.

XXIV. Photographie.
G. Kogel und E. Bene, U ber die T l teorie der Sensibilisierung und Desensibilisierung. 

Nach der Hydrierungs-Dehydrierungstheorie wird bei der Desensibilisierung die 
Liehtenergie von Halogensilber zum Desensibilisator — evtl. iiber die Gelatine — 
weitergegeben. Die weitergegebene Liehtenergie muB nuń am Desensibilisator dieselbe 
Rk. wie eine direkte Belichtung auslósen. An den Stellen, an denen Desensibilisierung 
eintritt, muB s ta tt  des latenten Silberbildes ein latentes Farbstoffbild vorliegen. Es 
gelingt nun den Vff., dieses m it Hilfe des Methylenblaueffekts experimentell nach- 
zuweisen. — Die wichtigsten Eigg. der Sensibilisatoren u. Desensibilisatoren werden 
kurz vom Standpunkt der Hydrierungs-Dehydrierungstheorie diskutiert. (Photogr. 
Industrie 28. 102—03. 29/1. Karlsruhe.) L e s z y n s k i .

Karl Schuch, Der Bromóldruck. I. u. II. Beschreibung der Technik des Bromol- 
druekes. (Chem.-Ztg. 53. 897—99. 914. 20/11. 1929.) LESZYNSKI.

Felix Formstecher, Die zahl-enmafiige Kennzeichnung der Entujicklungspapiere. 
Es werden die Griinde dafiir angefiihrt, daB man in der prakt. Sensitometrie photo- 
graph. Entwieklungspapiere immer mehr zur Benutzung der Graukeile iibergeht. 
Ber korrigierte y-W ert stellt die prakt. wiehtigste Papierkonstante dar. Auf Grund 
der Messungen des Yf. ergeben sich folgende y-Klassen: extraweich: 1,4; weich 1,7; 
normal 2,5; h a r t 3— 4; extrahart 5—6. Es ware zu begriiBen, wenn sich eine zahlen- 
miiBige Charakterisierung der Papiere — unter Zugrundelegung ihrer yoc-Werte bei
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Metol-Hydrochinon —  in  der Praxis einbiirgern wurde. (Photogr. Industrie 28. 53. 
15/1. Dresden, Wiss. L ab . d. M imosaA.-G.) LESZYNSKT.

Agfa Ansco Corp., Binghamton, New York, iibert. von: Otto Mattkies, Walter 
Dieterle und Brimo Wendt, Dessau, Anhalt, Lichlempfindliche Halogen silberemulsionen. 
(A.P. 1742 042 vom 5/1. 1923, ausg. 31/12. 1929. D. Prior. 7/1. 1927. — C. 1928-
I .  1832.) ' Gr o t ę .

Gustav Kogel, Karlsruhe, Herstellung von lichiempfindliclien Schichten und 
Bildern. (D. R. P. 489 922 KI. 57 b vom 3/9. 1926, ausg. 24/1. 1930. — C. 1929.
I I . 2632. [A. P. 1 724 666].) G r o t ę .

Kurt Bratring, Berchem b. Antwerpen, Verfahren zur Herstellung von kinemato-
grapliischen und photographischen Filmen. (D. R. P. 489261 KI. 57 b vom 8/3. 1928, 
ausg. 15/1. 1930. C. 1929. I I . 376 [E. P . 307 431].) G r o t ę .

Fritz Hepner, Potsdam, Entwickler fiir  Chlorbromsilber- und Bromki Ib tr emulsionen 
zur Erzielung wariner Tone, 1. gek. durch chlorierte Entwieklersubstanzen m it N a,S 03 
im Verhaltnis 1: etwa 1 bis 2 u. m it wasserfreiem koklensaurem Alkalisalz im Ver- 
hiiltnis wie 1: etwa 3 u. daruber, am giinstigsten 4. — 2. fiir schnellere Entw . gek. 
durch den Geh. an Blutlaugensalz, K 2Cr20 7 oder ahnlichcn Stoffen wie CuS04 bei ver- 
mindertem KBr-Geh. — Beispiel: 200 ccm W., 2 g N a2S 0 3 (wasserfrei), 2 g C2H 3C1(0H),„
8 g. Na2C03 (wasserfrei), 0,2 g KBr. (D. R. P. 490 054 KI. 57 b vom 11/12. 1928', 
ausg. 24/1. 1930.) G r o t ę .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Deutschland, Enlwicklung von Diazotypien. S ta tt amrnoni- 
akal. Entwicklungsbader werden alkal. verwendet, die haltbarer u. geruchlos sind. 
Es eignen sich hauptsachlich schwache Alkalien wie Borax, Dinalriumphosphat, Bi- 
carbonat. Beispiel: E in Papier, das m it der Diazoverb. des Aminocarbazols prapariert 
ist, wird unter einer Yorlage beliclitct, bis die belichteten Stellen ausgebleieht sind, 
die Linien der Zeichnung also gelb auf weiBem Grunde erscheinen. Hierauf befeuchtet 
man das Papier m it einer Lsg. von 1 g (5-Naphlhol u. 1,5 g Borax in 100 ccm W . Das Bild 
entsteht sofort. (F. P. 671984 vom 23/3. 1929, ausg. 20/12. 1929. D. Prior. 24/3.
1928.) G r o t ę .

Serge de Procaudine-Gorsky, Cormeilles-en-Parisis, Seine-et-Oise, Frankreich, 
Herstellung von mehrfarbigen Bildern, insbesondere nach dem dreifarbigen Verfahren, 
bei welchem die Positirbilder, nachdem sie in  Jodsilberbilder ubergefiihrt murden, mit 
Farbstofflosungen behandelt werden. (D. R. P. 489 901 KI. 57 b vom 1/7. 1928, ausg. 
22/1. 1930. Schwz. Prior. 30/6. 1927. — C. 1928. II . 2092 [E. P. 293 038].) G r o t ę .

Joseph Shaw, Hastings upon Hudson, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von 
Filmen, die auf jeder Seite ein farbiges Bild tragen, 1. dad. gek., daB zuniichst der Film 
m it der einen Seite iiber ein bleichendes u. ein farbendes Bad hingefuhrt wird, ohne 
die andere Seite dabei m it den Badem  zu benetzen, u. dann der Film m it beiden Seiten 
durch ein bleichendes u. ein farbendes Bad hindurchgezogen wird, wobei die erste Bleichfl. 
jedoch so gewahlt ist, daB bei der Behandłung der zweiten Seite des Films die erste 
Seite n icht mehr verandert wird* — 2. dad. gek., daB eine der Bleiclifll. so gewahlt 
ist, daB die das geschwarzte Ag nicht vóllig ausbleicht. — 3. dad. gek., daB das blau- 
griine Bild m it der genannten Bleichfl. behandelt wird. — 4. dad. gek., daB dem Bilde 
nach dem Bleichen u. Farben noch ein gewisser Rest von Ag belassen wird. — 5. dad. 
gek., daB diese Bleichfl. nicht nur bleichend w irkt u. den Film zur Aufnahme von 
Farbę geeignet maeht, sondern auch dem Bilde etwas yon seiner Tonung verleiht. —-
6. dad. gek., daB die eine der beiden Bleichflussigkeiten Ferriammoniumsulfat, Ferri- 
cyankalium, Essigsaure u. J K  enthalt. — 7. dad. gek., daB diese Bleichfl. noch KBr
u. Ammoniumbichromat enthalt. — 8. dad. gek., daB die zweite Bleichfl. JK  u. Citronen- 
saure enthalt. (D. R. P. 471689 KI. 57 b vom 11/5. 1928, ausg. 14/1. 1930.) G r o t ę .

Ericli Stenger, Geschichte der Photographie. B erlin : V D I-V erlag 1929. (IV , 44 S.) 8°. — 
D eutsches Museum. A bhandlungen u. B erichte. Jg . 1. 1929, H . 6. M. 1.— .

P rin ted  in  G erm any SchluB der Redaktion: den 28. Februar 1930.


