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A. Allgemeine nnd pbysikalische Chemie.
Richard Lorenz und Georg Schulz, Głeichgewichte zwischen Metallen und Salzen 

im Schmdzflu/3. VII. Zinn, Blei, Zinribromur, Błeibromid. (Vgl. C. 1927. II. 1422.) 
Vff. untersuchen im AnschluB an ihre Studicn uber das Gleichgewicht von Metallen 
u. ihren Chloriden im Schmelzflufi die Głeichgewichte: Sn -j- PbBr2 SnBr2 -j- Pb 
bei 400°, die Temperaturabhangigkeit des Systems, sowie die Wrkg. von an der Rk. 
selbst nicht beteiligten Zusatzen (Bi, sowie LiBr) auf die Gleichgewiehtslagen. Die 
Systeme bestanden aus 2 homogenen (Metali- u. Salz-) Phasen. Dureh Abschreeken 
wurden die Gleichgewichtszustande fixiert. Eine tabellar. Ubersicht zeigt die Abhangig- 
keit der bei 400° gefundenen Gleichgewiehtslagen von der Zus. des Ausgangsgemisches 
Sn -f- PbBr2 bzw. Sn -f- PbBr2 +  Pb. Die nach dem neuen Massenwirkungsgesetz 
von R. LORENZ (C. 1924. II. 2314) ausgefuhrten Bereehnungen der Gleichgewichts- 
lagen sind in befriedigender Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten. Aueh 
die bei' 600° ermitteltcn Gleichgewiehtslagen des Systems entsprechen den theoret. 
voraus berechneten; die Temp.-Erhóhung wirkt sich dabei so aus, daB Sn unedler, Pb 
edler gegeniiber ihren Bromiden werden. Bi wirkt, ohne sieh an der Rk. zu beteiligen, 
bis zu einem Zusatzverhaltnis 1 :1  verschiebend auf die Gleichgewiehtslagen; LiBr 
ist ohne EinfluB. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 247—56. Frankfurt a. M., Uniy., 
Inst. physikal. Chem.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Herz, Zur Kenntnis des Jlilssigen Zuslandes. Vf. zeigt an Beispielen, daB
— ahnlich wie bei den inneren Reibungen (C. 1928.1. 663.1629) — die Quotienten aus 
Molekelanzahl eincr El. pro cem dureh die 6. Wurzel aus der Oberflachenspannung 
tiber einen erhebliehen Temp.-Bereich hin nahezu konstant sind (Beispiele: Bzl., 
Methylalkohol, Pentan). Eur die aus den krit. Daten berechneten Binnendrucke gilt 
die Regel, daB ihre dritten Wurzeln den Molekelanzahlen/ccm proportional sind; diese 
Regel gilt fur verfliissigtes Ar, N2, Cl2, homologe Paraffine, Fluorbenzol u. Methyl
alkohol. (Ztschr. anorgan. allg. Cfiem. 170. 233—36. Breslau, Univ., physikal.-chem. 
Abtlg.) E r a n k e n b u r g e r .

W. Herz, Eine Folgerung aus zwei Diffwionsgleichungen. Vf. legt dar, daB aus 
der GAPONschen Beziehung (C. 1928. I. 633) zwischen dem Diffusionakoeffizienten 1) 
u. der Atomzahl n eines Molekiils (D-]/bT= const.) u. der bekannten Beziehung 
D-~\/M =  const. hervorgeht, daB diese beiden Regeln nur fur Molekeln gelten konnen, 
fur welche ]/M/n =  const. ist (M — Mol.-Gew.). Eine Tabelle zeigt, daB diese Bc- 
ziehung fiir verschiedene organ. Substanzen annahernd erfullt ist. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 170. 246. Breslau, Univ„ physikal.-chem. Abtlg.) E r a n k e n b u r g e r .

G. Antonow, Die Molehdarstruhtur der Fliissigkeiten und festen Kórper. (Vgl. 
C. 1927. II. 205.) Die schon fruher referierten Ansehauungen des Vf. uber die stufen- 
weise, diskontinuierliche Mol.-Assoziation, uber den allgemeinen Zusammenhang 
zwischen Zustandsanderung u. Molekularassoziation u. uber die weitgehende Ana
logie zwischen der Trennung eines Systems in 2 fi. Phasen u. dem Verh. von Gasen 
beim krit. Punkt werden zusammenfassend dargestellt. Unterss. am System Anilin- 
Amylen bei ca. 14° ergaben deutliche Abweichungen von der Regel des geradlinigen 
Durchmessers; diese sind aueh in den Angaben anderer Autoren uber das System 
Phenol-W. erkennbar. Die <5-T-Ivurve kann dureh eine Reihe von Gleichungen der 
Eorm: A e }-s — T - \-A , A x =  2’ +  Ą  usw. (c5 =  D„ 3, =  Temp. vom krit. 
Punkt an gerechnet) dargestellt werden, wobei fiir die 1 . Anderung nach dem krit. 
Punkt die beiden Konstanten ident. sind. Andere Eigg., in die die D. eingeht, zeigen 
ebenfalls diskontinuierliclien Charakter. Berechnung des Assoziationsfaktors x  =  ó jó v 
(dl u. <5„ =  D. der El. bzw. des Dampfes) fiir die Kuryenknickpunkte laBt schlieBen, 
daB die 1., zur Bldg. von Doppelmoll. ftihrende Stufe sich oberhalb des krit. Punktes
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befindet; unmittelbar obcrlmlb dcsselben enthiilt das System dio gleiche Zahl von 
einfachen u. Doppelmoll.; diese trennen sich dann beim krit. Punkt oline merklichen 
Energieaufwand, indem letztere die untore, erstere die obere Schicht bilden. — Vf. 
zeigt femer am Beispiel eines Systems aus 2 fl. Scliichten, daB die Mol.-Krafte keinen 
EinfluC auf alle Eigg. haben, die von der Zahl der Moll. abhangen, das V a n ’t  H O FFsehe 
Gesetz somit nicht nur fur streng genommen verd. Lsgg. gilt u. stellt folgendes, w a h r- 
seheinlich allgemeines Prinzip auf: Verschiedene Phasen im Gleichgewiclit miteinander 
enthalten dieselbe Anzahl von Moll. in der Yolumeinhcit. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 43 . 163— 77.) K r u g e r .

George S. Parks und Hugh M. Huffman, Untersuchungen uber Glas. I. Der Uber- 
gang zwischen dcm głasigen und dcm jlussigen Zuslarid bci einigen einfachen organisćhen 
Verbindungcn. (Vgl. P a rk s , C. 1925. I. 2059.) Vff. liaben naeb der NERNSTschen 

Methode die spezif. Warnie von n-Propylalkohol (D.254 0,8010) u. Propylenglylcol 
(D.25,84 1,0493) im głasigen u. fl. Zustand bestimmt. Die Kurven fur die spezif. Warmo 
dieser beiden Verbb. sind dcnen von A. u. Glyeerin ganz ahnlieh. Der plotzliehe tjber- 
gang zwischen glasigem u. fl. Zustand liegt bci A. u. Propylalkohol im selben Temp.- 
Intervall (90—100° K.). Dio Einfiihrung cincr 2. OH-Gruppc in das Mol. des Propyl- 
alkohols verschiebt diesen Dbergang auf 153—165° K. bcim Propylenglykol, u. die
3. OH-Gruppc im Glyeerin yerschiebt den Sprung auf 180—190° K. Bei Glucose voll- 
zicht sich dieser Ubergang zwischen 275 u. 290° K. Verss. an Propylenglykol zeigen, 
daB bei langsamer Abkiihlung die Werte fiir die spezif. Wannę des Glases etwa 1% 
niedriger ausfallen, u. demzufolgc der-Temp.-Ansticg beim Ubergang steiler ist ais bei 
rascher Abkiihlung. Dio Erweichungstemp. wurde an Propylalkohol 7°, Propylen
glykol u. Glyeerin 31° hoher gefunden ais das Maximum der Temp. fiir den Sprung 
in der Kurve der spezif. Warme. Daraus folgt, daB beim Erwin men des Glases das 
Erweiehen erst nach dem plotzliehen Anstieg der Wiirmeabsoiption erfolgt u. nicht 
schon wahrend der Warmeabsorption. — Per ner haben Vff. fur Propylenglykol aucłv 
den Aiisdehnungslcoeffizienlen bestimmt. Die von den Vff. ausgearbeitete Methode 
der Dilatometermessungen ist sowohl fiir den głasigen, ais aueh fur den fl. Zustand 
anwendbar. Der kub. Ausdehnungskoeffizient des Propylenglykols zeigt scharfes 
Steigen oberhalb 170° K., also zwischen dem „Sprung" in der spezif. Waime-Temp.- 
Kurve u. der ,,Schmelz“-Temp. Auch in den Messungen der therm. Leitfahigkcit pragt 
sieh deutlich der Dbcrgang zwischen glasigem u. fl. Zustand aus. In  glasigem Propylen
glykol 20° stellt sich das therm. Gleichgcu icht in ca. 4 Min. her, in fl. Propylenglykol in 
ca. 7 Min,, u. im Ubergangsgebiet bei 160° K. waren zur Einstellung des the) m. Gleieh- 
gewichts 39 Min. notig. Ahnliches wurde bci den anderen 3 Alkoholen beobachtet. 
Bei der DE. des Glycerins haben schon FLEMING u. D e w a r  (Procecd. Boy. Soc., 
London 61. 324 [1897]) einen plotzliehen Abfall der D E . bei der Abkiihlung von fl. zu. 
glasigem Glyeerin gefunden. Zusammenfassend laBt sich also folgern, dafi die Werte 
fiir spezif. WaTme, therm. Leitfahigkeit u. DE. fiir den głasigen Zustand dieselben sind 
wie fiir den krystallin., u. daB ferner die Werte fiir spezif. Waime, therm. Ausdchnung 
ii. DE. im głasigen yon denen im fl. Zustand ganz yerschieden sind. Der Untersehied 
zwischen dem ubergang von krystallin. in fl. u. von glasig in fl. ist der, daB statt des
F. im letzten Fali ein groBeres tibergangsgebiet existiert, u. die sog. Erweicłnmgs- oder 
„Sehmelz“-Temp. stellt die obere Grenze dieses tJbergangsgcbietes dar. Diese Tat- 
sachen lassen sich auf yersohiedene Arten erklaren. 1. Durch die Hypothese, daB der 
glasige Zustand ais ein 4. Aggrcgatzustand anzusehen ist, der mit dem fl. Zustand 
die zufallige Anordnung der Moll. u. mit dem festen die tJnbeweglichkeit gemeinsam 
hat. 2. Durch dio Hypothese, daB ein Glas im wesentliehen ein Kolloid, ahnlieh einem 
Gel ist. 3. Durch die Hypothese, daB ein Glas einen mesomorphen Zustand darstellt. 
(Journ. physical Chem. S I  [1927]. 1842—55. St a n f o r d  Univ. [Cal.].) E. J o s e p h y .

E.-N. Gapon, Untersuchungen uber die Thcorie der Hydrate. (Vgl. GAPON u . 
Ch a s k e s , C. 1927. II . 1119.) An Hand der friiher (C. 1926. II. 153) fiir eine Reihe 
von Hydraten crhaltenen Daten wird die Giiltigkeit der Gleichungen: 
(1) C1 =  T# Ym /id Vri) (T# =  absol. Sehmelztemp., d =  D. des Hydrats MeX„ 
mj-HoO, m u. n — Zahl der Ionen bzw. der Atome, C\ — const. =  58); (2) d — 
MeXn/Vm -f- m HsO/Vm (Vm =  Mol.-Vol. des Hydrats) u. daraus fiir m  >  1  
SlfexSH o/(SMeX +  Sh2o) =  O2 (C2 =  eonst. =  0,45; SitcX n. Sh20 =  „partielle D. 
der Komponenten“, dereń Summo d ergibt). (Journ. Chim. physiąue 25. 154—56. 
Kharkoff, Univ.) K r u g e r .
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Maurice Nicloux, Wasserige Auflosung der Gase. Bringt man bei gegebener Temp. 
eino prakt. unendlich groCe Gasmenge mit einer beliebigon Menge Losungsm. ins 
Gleichgewicht u. bcstimmt 1. das Vol. v (auf 0° u. 760 mm red.) oder die Gewichts- 
menge q des Gases, die in 100 ccm des Losungsm. enthalten ist, u. 2. das Yol. v bzw. 
die Gewichtsmenge q des Gases (bei 0° u. 760 mm) in 100 ccm der angrenzenden 
Gasatmosphare, so ist der Loslichkeitskoeffizient des Gases c =  v/v' bzw. q/q'. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927], 1553—57.) K r u g e r .

Maurice Nicloux, Wasserige Auflosung der Dampfe und der „Verteilungskoeffizient“. 
(Vgl. vorst. Ref.) Bei ungesatt. Dampfen gelten dieselben Formeln wie bei Gasen. 
Boi gesatt. Dampfen ist ą gleich der Lóslichkeit des betreffenden Stoffes, q' (Dampf-t 
menge in 100 ccm an dem betreffenden Dampf gesatt. Luft) =  100-m-l/(l +  a t)- 
760JF (m =  Gewiclit von 1 ccm des Dampfes bei 0° u: 760 mm, F  =  maximale Dampf- 
spannung bei t°). — Die Bezeichnung des Loslichkeitskoeffizicnten ę/ę' ais „Ver- 
teilungsverhaltnis“ oder „Verteilungskoeffizient“ wird abgelchnt. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 97 [1927]. 1557—60.) K r u g e r .

L. Scotti-Foglieni, Apparat zur Untersuchung der Lóslichkeit der Gase oder Dampfe 
iii Wasser und den verschiedenen Korperfliissigkeiten. Beschreibung cines App. zur 
Best. des Loslichkeitskoeffizicnten von Gasen auf Grund des von NlCLOUX (vgl. yorst. 
Reff.) angegebenen Prinzips. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1561—63. Inst. 
de chim. biol. de la Facultó de medecine.) K r u g e r .

Leonid Andrussow, Uber die katalytische Ammoniakóxydalion. VIII. (VII. vg!. 
C. 1928. I. 2159.) Das primare Auftreten von CO bei der katalyt. Oxydation von 
Cyan ivie Cyanu-asserstoff spricht fiir den Rk.-Verlauf nach: (CN)„ +  2 0 2 =  2 NO -j- 
2 CO (im Original fehlt yersehentlich Koeffizient 2) bzw. HCN -j- 0„ =  HNO +  CO ; 
das Auftreten von Imidradikal nacli HCN +  0 2 =  NH +  C02 ist wenig wahrschein- 
lich. — Es \vird eine kurze Zusammenfassung der Hauptcrgebnisse fruherer Unterss. 
iiber NH3-Oxydation gegeben. Bei 0 2-t)berschuC verschieben sich die Konz.-Ver- 
haltnisse [02] : [NH3] : [HNO] am Katalysator crheblich zugunsten des 0 2, teils 
durch Vorhandensein einer 0 2-Schicht, teils durch den starken Abfall der NH3-Konz. 
in der Nahe des Katalysators (vgl. C. 1927. II. 2259); die zu Verlusten an gebundenem 
N fiihrende Rk. HNO +  NH3 =  NoHj -p H20  ist also sehr gering u. es resultiert die 
fast quantitative Bldg. von NO. (Ztsclir. angew. Chem. 41. 262—63.) A ndr.

A. Mittasch, E. Kuss und O. Emert, U ber die thermische Zersełzung von kom- 
plexen Eisencyaniden mit Rucksicht auf die katalytische Ammoniaksynthese. Vff. 
studieren eingehend den Zersetzungsmechanismus komplexer Eiseneyanide bei der 
Erhitzung im Vakuum bzw. in Wasserstoff- oder Wasscrstoff-Stickstoffatmosphare, 
um AufschluB dariiber zu erhalten, welche Substanz bei Benutzung kompleser Eisen
eyanide zur NHj-Synthese der wirksame Katalysator ist. Wcder der synthet. Aufbau, 
noch der destruktive Abbau von NH3 erfolgt in Ggw. der komplexen Eiseneyanide 
selbst, hingegen wirken dereń Zers.- bzw. Red.-Prodd. ais, NH3-Kontakte. Es wird 
nachgewiesen, daC (NH4)4Ee(CN)6 u. KAlEe(CN)6 bei erhohter Temp. im Stickstoff- 
Wasserstoffgemisch uber eine Źwsclicnstufe von der Bruttofoimel Fe(CN)2 zers. 
werden; letztere Verb. selbst wird r e i n  p y r o g .e n  in metali. Eisen, Kohlenstoff, 
Fe3C, Eisennitrid u. N2 zers., wobei wahrseheinlich intermediar ein Carbid FeC2 auf- 
tritt. Anders verhalt sich Fe(CN)2 im N2/H„-Gemiseh: Bei 230° werden der in den 
(CN)-Gruppen enthaltene Stickstoff u. Kohlenstoff mit prakt. gleicher Geschwindig- 
keit reduziert, so daB hierbei reines metali. Fe entsteht; bei 400° wird der Stickstoff 
relativ rascher reduziert, u. es entsteht, wahrseheinlich iiber intermediares FcC2 ein 
Gemisch von m e t a l i .  Eisen, Fe3C u. C, u. zwar letztere beide in einer, im N2/H„- 
Gemisch leicht reduzierbaren Form. Diese leichte Reduzierbarkeit nimmt durch 
langeres Erhitzen auf Tempp. iiber 400° ab, Fe3C bleibt aber immer noeh reduzierbar. 
Metali. Eisen muB immer, sehon vom ersten Moment der Red. kompleser Eiseneyanide 
im N2/H 2-Strom entstehen. Ohne die Bldg. von metali. Fe ist die Bldg. von Fe3C 
unmóglich, wie auch die Zers. bzw. Red. geleitet wird. Bei geeigneter Leitung des Vor- 
gangs liegt das Gesamteisen der Substanz ais metali. Eisen vor. Bzgl. der katalyt. 
NH3-Synthese ist somit enviesen, daB Kontakte, die durch Zers. kompleser Eisen
eyanide entstehen, stets metali. Eisen, u. zwar ais hauptsachliches oder alleiniges 
Reduktionsprod. das Fe enthalten miissen: dieses, durch die vorhandenen Begleit- 
stoffe aktm erte Eisen bildet den Katalysator. Die entstandenen Eisencarbidc werden 
je nach ihrer Verteilungsform vollig oder oberflachlich durch Wasserstoff rasch zu 
Eisen reduziert; auB.erdem wurde noch nie eine katalyt. Wrkg. von Eisencarbiden
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auf die NHj-Synthese beobaclitet. — Die mit sorgfaltig gereinigten Substanzen u. 
Gasen ausgefiihrten Verss. sowie die apparativen Anordnungen sind eingehend be- 
schrieben. (Ztsehr. anorgan. allg. Cbem. 170. 193—212.) F r a n k e n b u r g e r .

Karl Jellinek, Lelirbuch der physikalischen Chemie. Bd. 2. 2. Aufl. l i g . '4. <Bd. 2,
Bogen 1— 17.> (272 S.) Stuttgart: F. Enke 1928. gr. S°. Subskr.-Pr. M. 21.—.

A ,. A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .
W. Bothe und H. Franz, Die Ausbeuten bei der Aiomzertrunimerung durcli 

a- Sirahlen. Vff. suclien die Differenzen zwischen den Arbeiten von R u t h e r f o r d  u . 
C h a d w i c k  (vgl. C h a d w ic k ,  0 . 1927.1. 398) einerseits u. von K i r s c h  u . P e t t e r s s o n  
(C. 1927. II. 370) andererseits aufzuklaren, u. haben sowohl nach der ,,Ruckwarts- 
methode“ mit Be, C, Al u. Fe, ais aucli nach der Yorwartsmetbode mit, Al, Mg, B  u. 
Paracyan Zertrummerungsvcrss. angestellt u. die Ansbeuten an Atomtriimmein mit 
dem  G EIGERschen Spitzenzahler bestimmt. Ais <x-Strahlenquelle diente ein sehr 
reines Po-Praparat von rund 1 mg Ra-Aquivalent. I n  keinem Fali wurden die hohen, 
von KlRSCH u . P e t t e r s p o n  angegebenen Ausbeuten gefunden, sondern die Ergeb- 
nisse stehen im Einklang mit den Angaben von RUTHERFORD u. CHADWICK. — Beim 
Bor weist die erhaltene Absorptionskurve auf das Auftreten zweier getrennter 
H-Strahlengruppen von yerschiedener Reicliweite hin, die moglicherweise den beiden 
Isotopen des Bors zuzuordnen sind. Wenn der Zahler statt mit H2 mit Luft oder Ar 
gefiillt war, .wurden stiirkere Effekte beobachtet ais bei H 2-Fullung/Als Ursache dafitr 
wurden die K-Strahlungen der Vers.-Substanzen (Al, Fe, Zn), welche durcli die 
a-Strahlen erregt wurden, nachgewiesen. Es wird auf die Móglichkeit hingewiesen, 
da(3 bei den Verss. der Wiener Forscher, soweit sie nach der Szintillationsmethode 
ausgefiihrt- wurden, H-Szintillationen vorgetauseht wurden dureb /?-Strahlen, entweder 
primare, oder durch y- oder Róntgenstrahlen im ZnS-Schirm selbst ausgeloste. (Natur- 
wiss. 16. 204—05. Berlin-Charlottenburg, Physikal. Techn. Reiclisanst.) E. JOSEPHY.

A. Carrelli, Ober die Berechnung der Dissoziationsenergie der ziceiatomigen Mólekeln. 
Es wird gezeigt, daC die Dissoziationsenergie, die sich aus einem Ausdruek Wn =  
a n — 6 n2 fiir die Oscillationsenergie ergibt, immer hoher ist ais der tatsachliche Wert, 
da dabei ein negatives Korrektionsglied vernaehlassigt wird. (Nuovo Cimento 5. 
9— 13.) " K r u g e r .

O. W. Richardson, Das Wasserstoffmolekuł. In Aufnahmen des Wasserstoff- 
spektrums im Sichtbaren von W ERNER sind die yioletten Banden 2 1 jS — 3 XP  u. 
2 1jS — 4 1P  stark entwickelt, auf Platten, die im entłernten Ultraviolett unter den- 
selben Entladungsbedingungen aufgenommen sind, sind die Banden 1 lS  — G stark 
entwickelt, aber die Lymanbanden sind, wenn sie iiberhaupt auftreten, sehr schwaeh, 
Die Ggw. der yioletten Banden zeigt, dafi der 2 ^-Zustand gebildet ist, u. die Sehwache 
der Lymanbanden zeigc, daB dieser langsam in den einzigen bekannten tieferen Zustand 
den 1  1<S-Zustand, iibergeht. Daraus kómite man schlieBen, daB die H 2-Moll. ihre 
eigene Anregungsenergie durch Dissoziation der H2-Moll., mit denen sie zusammen- 
stoBen, loswerden miiBten. Aber die Lymanbanden konnen im Emissionsspelctrum 
des H2 nur in Ggw. eines groBen Ar-Uberschusses angeregt werden, das vermindert die 
Gelegenheit, daB angeregte Moll. mit anderen H 2-Moll. zusammenstoBen. (Naturę 121. 
320. London, Univ.) E. JOSEPHY.

Alfred Coehn, Nachweis von Prolonen in Metallen. Die Verss. von COEHN u. 
B a u m g a r t e n  (C. 1 9 2 8 . I .  2055) haben ais wahrscheinlich erseheinen Iassen, daB der 
aufgenommene Wasserstoff in Pd, Fe etc. in atomarer Form yorhanden sei. Vf. schlieBt 
weiter, daB die H-Atome im Metali sich ahnlich wie die Metallatome yerhalten, 
d. h., daB sie teilweise Elektronen abgeben u. Protonen zuriiekbleiben. Nachdem 
gezeigt wird, daB die Diffusion des Wasserstoffs sich nicht nur an diinnen Folien, 
sondern auch durch langere Drahte hin messend yerfolgen laBt, wird ferner nach
gewiesen, daB diese Diffusion in Richtung zum negativen Ende beschleunigt erseheint, 
wenn langs des Drahtes ein Potentialgefalle herrscht, wodurch die Annahme yon 
Protonen im Metali gestiitzt wird. (Naturwiss. 16. 183—84. Góttingen.) E. JOSEPHY.

K. F. Niessen, Das asymmetrische Zweizentrewpróblem nach der Wellenmechanik 
und ihre Anwendung auf die KryslalUheorie (Slreuvermdgen der Atonie). (Vgl. C. 1928.
I. 1255.) Das Streuyermogen der Atome in Krystallgittern vom Diamant- u. Wurzit- 
typ wird ais Zweizentrenproblem berechnet, dessen Wellenmephanik zuerst naher
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entwickelt wird. Die bereehneten Werto sind in guter t)bereinstimmung mit dem 
Experiment. (Physikal. Ztsclir. 29. 132—43. Utrecht.) CREMER.

G. Piccardi, Beziehungen zwischen den Ionisalionspotentialen ersłer und zweiler 
Ordnung bei homologen Ele.me.nten. (Ygl. C. 1928. I. 1256.) Auf Grund der friłher 
angegebenen Kurven zur Best. des Ionisationspotentials erster Ordnung V I  eines 
Elementes aus den Potentialwerten seiner Homologen berechnen sich folgende Werte: 
Ge 7,52, As 9,04, Sb 8,46, Bi 8,48, Se 9,02, Te 8,43, Po 8,46, Cl 12,26, Br 10,47, 
J  9,76, Element 85 9,65, He 12,33, Rd 11,96. Fiir die verschiedenen Gruppen homo- 
loger Elemente mit Ausnahme der Alkalimetalle ist in erster Annaherung das Ver- 
haltnis r =  VI I :  V I  der Ionisationspotentiale 2. u. 1. Ordnung, relativ zu demselben 
Element, konstant, u. zwar ist fiir die Edelgase r = ~ 2 , 2 ,  fiir die Erdalkalimetalle 
u. Zn, Cd, Hg r =  1,9, fiir Al u. Tl r =  3,0, fiir Cu r =  2,65; in den meisten Eallen 
liegt r zwischen 1,9 u. 2,2. Genauer genommen, fallt r  in der Gruppe der Erdalkali
metalle bei Veriinderung der Ordnungszahl ziemlicb genau linear, u. zwar von Mg 
zu Ba um 0,025; daraus ergibt sich: Ra I =  Ba I l / r  =  10,23/1,910 =  5,35 Volt, 
fiir das Element 87 V I  =  4,24 Volt u. uir Be I I  18,8 Volt. (Atti R. Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 6 . 428—31. Elorenz, Univ.) K r u g e r .

Axel Corlin, Die stark durchdringenden kosmischen Strahlen. Vf. zeigt, daB aucli 
die Messungen von STEINKE (C. 1927. II. 669) Abweichungen in der Intensitiit der 
kosm. Strahlen zeigen, wenn die Ergebnisse auf Sternzeit umgercchnet werden. Vf. 
nimmt an, da8 diese Abweiehungen hauptsilchlich durch etwas weiehere kosm. 
Strahlen, die von den Mirastcrnen kommen, verursacht werden. (Naturę 121. 322—23. 
Lund, Observatorium.) E. JoSEPH Y .

William Duane, Die allgemeine. Slrahlung. Zusammenfassender Bericht iiber 
kontinuierliehe Strahlung. (Science 66 [1927], 637—40. HARVARD Univ.) E. Jos.

Georg Joos, Die Verlagening der Reststralden ins sichtbare Spektralgebiet. (Vgl. 
C. 1927. I. 1552.) Die t)berlcgungen, welche zur Theorie der Bandenspektren fiihren, 
lassen sich auf die Gitterschwingungen in Krystallen iibertragen. Die Gitterschwin- 
gungen bewirken eine ungefahr in das Gebiet der Rotationsbanden fallende Strahlung, 
sog. Reststrahlen. t)berlagert man den Reststrahlen einen Elektronensprung, so 
riickt die ganze Erscheinung in das der Messung zugangliche Spektralgebiet. Zur 
Unters. geeignet erweisen sich Salze mit komplexen Kationen. Hierbei erhalt man 
fiir die Krystalle ein den Bandenspektren senr iihnliches Niveausehema: t)ber die 
Energiestufen der Elektronenzustiinde lagern sich wie bei den Moll. dio Stufen der 
intramolekularen Eigenschwingungen, iiber diese (statt der Rotationsstufen) dio 
der Gitterschwingungen. Verss., die auf Veranlassung des Vf. an Chromkaliumselenat- 
krystallen u. homologen Cliromdoppelsalzen ausgefiihrt wurden, ergaben Linienfolgen 
bis zu 11 Gliedern mit dem nahezu konstanten Abstand von 43 cm"1, woraus sich 
eine Reststrahlenwellenlange von 232 fi berechnet. Eine andere Folgę von engen 
Dubletts im Abstand von 300 i’-Einli., dereń starkste Linie auch nocli in wss. Lsg. 
yorhanden ist, laCt sich ais intramolekulare Sehwingung des [Cr(H20)12]+++-Kom- 
plexes deuten. (Physikal. Ztschr. 29. 117—18. Jena, Pliysik. Inst. d. Univ.) Cr e m .

Jean Thibaud, Weićhe Rontgenstrahlenemissions- und Absorptionsspektren mit 
Tangentialgiller. Yf. benutzt seit einiger Zeit zur Unters. von Róntgenspektren Glas- 
gitter mit einem Glanzwinkel von ca. 90°, die ein besonders hohes Auflósungsvermógen 
besitzen, u. hat damit die Spektren weicher Rontgenstrahlen versehiedener Elemente 
aufgenommen (vgl. C. 1928. I. 1746). Neuerdings hat Vf. bei Elementen von bohem 
At.-Gew. ais Antikathode u. mit einem starken Elektronenstrom (100 m Amp., 1000 V) 
in derRohre ein kontinuierliches Spektrum zwischen 15 u. 250 A mit ahnlichen Eigg. 
wie der Hintergrund einer Coolidgerohre gefunden. Das Hintergrundspektrum ist 
nicht einheitlich, sondern in feine Banden mit scharfen Kanten eingeteilt, es riihrt 
von den bei den niedrigen Drucken in der Rohre anwesenden Elementen 0 2, N2, C her, 
dereń K-Banden hier zum erstenmal beobachtet wurden, die Wellenlangen der 
K-Strahlen sind fiir C 43,5 A, fiir N2 31,1 u. fiir 0 2 23,5 A. (Naturę 121. 321—22. Paris, 
Lab. de Reeherches sur les Rayons X.) E. .JOSEPHY.

Jean Thibaud, Diskonlinuitdten der Absorption im Zwischenbereich (K-Banden 
des KoUenstoffs, Stickstoffs und Sauerstoffs). (Vgl. C. 1928. I. 7 u. 1746.) Es gelingfc 
Vf., durch besondere Erregungsbedingungen auch im Zwisehengebiet (zwischen 15 u. 
250 A) ein kontinuierliches Spektrum in Emission zu erhalten mit ahnlichen Eigg. 
wie die des kontinuierlichen Untergrunds der gewóhnlichen Rontgenstrahlen. Es 
lassen sich scharfe Absorptionsbanden von G, N  u. O in diesem Gebiet siehtbar maehen,
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welche von absolut unwagbaren Spurcn dor Stoffo hcrnihren, so daC hicr eine ebenso 
esaktc, aber noch bei weitem empfindlichcre Nachweismethode vorliegt, ais die durch 
gowóhnliehe Róntgenstrahlen. (Compt. rend. Aoad. Sciences 186. 308—09.) CREM.

G. Balasse, Unłersuchung des durch elektroderdose Enlladung verursachten konti- 
nuierlichen Emissionsspektrums. (Vgl. C. 1927. II. 2647.) Einige weitcre Eigg. des 
bei der elektrodenlosen Entladung auftretenden kontinuierlichen Spektrums werden 
beschrieben u. zum Teil theoret. gedcutet. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 310 
bis 311.) Cr e m e r .

Y. Rocard und Pil. de Rothschild, Nichlvorhaudensein der Verbreiterung von 
SpeJctrallinien nach der Reflexion. Messungen an 6—8-raal reflektiertem Licht cr- 
geben, dal} bei der Reflexion kcine durch die Warmebewegung der reflektierenden 
Atome yerursachto Verbreiterung der Spektrallinien nachzuweisen ist. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 313—15.) Cr e m e r .

W. E. Curtis, Anwendungen der Spektroskopie auf Molekularprobleme. Es werden 
dio Móglichkeiten besprochcn, durch Untors. der Bandenspcktra Einblick in den Bau 
dor Moll. zu erlangen. (Proceed. Univ. Durliam 7. 165—67.) K r u g e r .

C. Mihul, Untersvchungen uber die Linienspektren des Sauerstoffs. (Vgl. C. 1928.
I. 643.) Die Linien der Spektren 2. u. 3. Ordnung werden durch Variation des Potentials 
a n  den GEISSLER-Roliren getrennt u. die Struktur der Spektren untersucht. Durch 
Variation des Drucks des Gases kónnen die Strahlen jedes Spektrums in 2 Arten 
geteilt werden, in feino u. diffuse Strahlen. Weiter wurde an 1 1 1  Strahlen von O II  
der ZEEM AN-Effekt untersucht, wobei dio Termo festgestellt wurden, in denen ent- 
sprechend der Elektronenkonfiguration das Emissionselektron die 3 d-Schale besetzt. 
AuBcrdcm wurden dadurch anormalo Multiplets u. Zusammenhange zwischen den 
Termen der Haufigkeit 2 u. 4 entdeckt. In  O II I  wurden 19 Strahlen auf ihren 
ZEEM AN-Effekt untersucht, wodurch 112 Linien in 3 Arten von Multiplets eingeteilt 
werden konnten: 2 Sjsteme aus Singulets u. Triplets u. ein System aus (Juintuplets. 
(Ann. Physique [10] 9. 261—380.) ENSZLIN.

L. Fernandes, Die Auflosung einer Absorptionsbande, die ais dem Praseodym und 
Neodym gemeinsam angesehen worden war. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. 
[6] 6- 413—17. — C. 1928. I. 1617.) K r u g e r .

K. Majumdar, Uber das Funkenspektrum von Silber. (Vgl. C. 1928. I. 1144.) 
Analyso des Spektrums von Ag+. 1S0 — 1D„ wird zu 40 000 gefunden. 1 jS0 =  171 000, 
dem entspricht ein Ionisationspotential von 21 V fiir Ag+. (Indian Journ. Physics 2. 
257—66.) _ E. Josephy .

W. Grotrian, Uber den Ursprung der Nebellinien. Zusammonfassendo iibersicht- 
liehe Darst. der t)berlegungen, die B o w e x  (C. 1928. I. 297) zu der Vorstellung gefiihrt 
haben, daC die bisher ihrem Ursprung nacli unbekannten Nebellinien von metastabilen 
Anfangszustanden ausgehende ,,verboteno“ Ubergange von O II, O I II  u. N I I  sein 
kónnen, u. des Beweises dieser Annahme. (Naturwiss. 16- 177—82. 193—97. Berlin- 
Potsdam.) E. JOSEPHY.

J. C. Mc Lennan. und Richard Ruedy, Das Nebvliumspektrum. Zu der Mitt. 
von E l v e y  (C. 1928. I. 1502) bemerken die Vff., dafi fiir die Entstehung der Nebel- 
linicn nicht nur die D. der Sterne, sondern auch die Temp. eine wesentliche Rolle spielt. 
Die Linien u. N2 treten in den Spektren der planetar. Nebel viel starker auf ais 
in denen der diffusen Nobel, die planetar. Nebel besitzen das Maximum der Intensitat 
im Ultraviolett. Wenn der Sauerstoff bereits im ionisierten Zustand in den Nebeln 
vorhanden ware, ware zur Anregun^ der Nebellinien nur sehr wenig Energie nótig, 
was mit dem Energiemaximum im Ultraviolett sehlecht in Einklang zu bringen ist. 
Ferner sind die Linien u. N 2 im wesentlichen Emissionslinien u. haben keine Be- 
doutung in Absorptionsspektren. Das laCt darauf schlieBen, daB der fiir dio Nebel- 
linicn verantwortliehe Sauerstoff nicht im ionisierten Zustand, sondern ais Molekuł 
oder Molekiilion vorhanden sein muB. Ais Molekiilion miiBte es Absorptionsbandcn 
im sichtbaren Spektrum zeigen. Bei der Dissoziation von Moll. miiBte nicht nur 
Emission, sondern auch Absorption verbotener Linien auftreten. (Naturę 121. 319. 
Univ. of Toronto.) E. J o s e f h y .

A. Franssen, Spektrographisclie Untersuchung des Cyanamids. Ultramoleile Ab- 
sorplionsspektren des Cyanamids, des Dipropylcyanamids und des Dipropylcarbo- 
diimids. Die Absorptionskuryen von Dipropylcyanamid (Kp.ls 97°) in Hexan u. A. 
sind iast ident.; die Absorption nimmt zieinlich regelmaBig bis zum auBorstcn Ultra- 
yiolett zu; keine Absorptionsbande. — Bei der Herst. yon Dipropylcarbodiimid nach
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der Methodc von Ch a n c e l  (Buli. Soc. chim. France [3] 9. 238 [1893]) liiBt sich dns 
BzI. nicht durch A. ersetzen, da in ath. Lsg. die Desulfurierung schwierig ist u. an- 
seheinend statt des Carbodiimids symmetr. Dipropylharnstoff entstelit. Die Ab- 
sorptionskurve des Dipropylcarbodiimids (Kp.2S 76°) in A. ist von derjenigen des 
Dipropylcyanamids deutlich yersehieden (viel starkere Zunahme des molekularen 
Absorptionskoeitizienten e mit fallendem A, ausgcsprochenc Absorptionsbande im 
mittleren Ultraviolett mit dem Maximum bei 259,9 nn) u. analog der von LARDY 
(C. 1925.1. 1503) erhaltenen Kurve des Diathylearbodiimids in Hcxan, die Absorptions
bande des letzteren ist jedoeli intensiver. Nacli der Methodc von W lN TERSTEltf 
u. KUNO (Ztschr. physiol. Cbem. 59. 141 [1909]) bergestelltcs u. durch Auflósung 
in absol. A. von Dicyandiamid befreites Cyanamid (F. 43°) cnthalt schon nach mehr- 
std. Aufbewahren im Yakuum wicder kleine Mengcn Dicyandiamid; die ath. Lsgg. 
zeigten dagegen innerhalb mehrerer Wochcn keine Spur des Polymeren. Die Ge- 
schwindigkeit der Polymerisation bei der Aufbewahrung scheint vom GefaBmaterial 
abzuhangen. Die Absorptionsspektren der Lsgg. in A. u. A. sind schr ahnlich; beide 
Kurven sind diskontinuicrlich, woraus aul einc Anderung der Struktur mit der Konz. 
gesclilossen wird. Wahrscheinlieh liegt ein Gleichgcwicht zwischen den beiden Formen 
!Ń^C—NH„ u. HN—C—NH vor, das sich bei Verdunnung zugunsten der Carbo- 
diimidform versehicbt. Wurde eine wss. Cyanamidlsg. im Vakuum eingedunstet u. 
das Dicyandiamid durch absol. A. entfernt, so entstand cin Prod. mit gleichem F., 
■abcr erheblich verschiedenem Absorptionsvermogen; die Ivurve war zwar ebenfalls 
diskontinuicrlich, zeigtc aber im mittleren Ultrayiolett eine ausgesproehene, der Di- 
propylcarbodiimidbande sehr ahnliche Absorptionsbande (Maximum bei v =  1180-1012;

~  4-mal so groB ais far die Dipropylcarbodiimidbandc). Bei diesem Praparat 
iiberwńegt also die Carbodiimidform. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 177—93. 
Łiittich, Univ.) KRUGER.

Clyde W. Mason, Slrukłurelle Farben lei Inseklen. III. (II. vgl. C. 1927.1. 2205.) 
Bei dcm Irisieren der Hiiute der Insckten werden 3 yerschiedene Arten unterschieden:
1. „metallisch“ irisierende Insektcnhaute, die ihre Farbę eincr dtinnen lamellenartigen 
■Schicht auf oder gcrade unter der Oberflache verdankcn, die ais mehrfacher diinncr 
Film wirkt; 2. „emallicrt" irisierende Haute, die ihre Farben einer Schicht verdanken, 
die ais dicker vielfachcr Film wirkt u. mit kleinen Flccken durchsetzt ist. Reines 
Beugungsirisieren laBt sieli von diesen beiden Arten deutlich unterscheiden. Selektive 
Reflcsion tritt bei irisierenden Insektenhauten nicht auf. (Journ. pliysical Chem. 31 
11927]. 1856—72. Co r n e l l  Univ.) “E. J o s e i-i iy .

S. Ramachandra Rao, Weitere Untersuchungen iiber Liclilzerstreuung in Flussig- 
keiten bei Iwlien Temperaluren. (Vgl. C. 1928. I. 1747.) Vf. sctzt seine Unterss. fort an 
n-Octan, GOlt , Alliylacetat, Bzl., Chlorbenzol, Tolnol u. findet die friiheren SchluB- 
folgerungen bestatigt. Der Depolarisationsfaktor des transversal gestreuten Lichts 
nimmt erst langsam, dann schneller mit der Temp. ab bis zu einem weniger steilen 
Abfall bei der krit. Temp. Die Anisotropien der Moll. dieser Substanzen wurden be- 
rechnet u. mit denen der vorigen Mitt. vergliehen. Die Kuryen fur die Paraffin-KW- 
stoffe andern sich mit der Lange des Mol. Die Anisotropiekurven der Ester sind ein- 
ander ahnlich. Fiir Metliylacetat ist die Anisotropie bei allen Tempp. groBer, ais die 
entsprechenden Werte fiir Athylacctat, u. ebenso hat Athylformiat hohere Anisotropie. 
-werte ais Athylacetat. Die Gestalt der Anisotropiekurye von Toluol hat Ahnlichkeit 
mit der von Bzl., wahrend Chlorbenzol von beiden abweieht. Wahrend Toluol bei 
_gewohnlicher Temp. eine kleinere Anisotropie hat ais Chlorbenzol, hat es oberlialb 54° 
hohere Anisotropiewerte ais Chlorbenzol. In allen Fallen nimmt dic Anisotropie mit 
der Temp. zu u. strebt, den Wert fiir das Mol. im Dampf zu erreichen. (Indian Journ. 
Physics 2. 179—93. Chidambaram, Sri Minakshi Coli.) E. JoSEPH Y .

" A. Petrikaln, Ober den Ursprung des Luminescenzleuchtena des Phosphors. Um 
den Ursprung des Luminescenzleuchtens des Phosphors aufzuklaren, hat Vf. dic Ab- 
sorption u. Emission von P2Os u. P 205 untcrsucht. Die Anregung von I \ 0 3-Dampf 
bei yerschiedcnen Anregungsbedingungen zeigte in allen Einzelheiten gcnau das ge- 
samte Bandenspektrum^ welches man bei der Oxydation des P  u. P20 3 crhalt. Audi 
die Absorptionsunterss. unterstiitzen die Auffassung, daB das Luminescenzspektrum 
des P  dem P20 3 zuzuschreibcn ist. Mit P205 tra t wcder bei Emissions- noeh bei Ab- 
sorptionsverss. das Spektrum des Phosphorleuchtens auf (vgl. dagegen E m e l e u s  u . 
P u r c e l l  (C. 1927. H . 380). Die Bandengruppe um A 3270 A in der Aufnahme von 
E m e l e u s  u . P u r c e l l  stammt von unreinem P 20 5. Ein auBerst sorgfaltig gereinigtes
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Preparat zeigt diese Bandengruppe, die mit der entspreelienden Bandę des Phosplior- 
leuchtens koinzidiert, iiberliaupt niclit. (Naturwiss. 16. 205. Riga, Univ.) E. JOSEPHY.

Wilfrid Taylor und Arthur Elliott, Eine Reslwirkung bei der ciklinischen Ab- 
sorption des Chlors. (Proeeed. Univ. Durham 7. 172—81. — C. 1927. I. 2632. 
2633.) K r u g e r .

Hans Kautsky, Zur Reduklion der Kohlensdure. Vf. teilt Verss. iiber dio ehemo- 
synthet. u. photochem. Red. der Kohhnsaure mit. Kohlensaure wurde an Amino- 
siloxene, z. B. SiG0 3(NH,)G, unter Bldg. von Carbnminosiloxenen angelagert, diese 
sind gefarbt, fluoreseieren u. oxydieren sich durch Luftsaucrstoff. Werden tagelang 
bei Zimmertemp. geringe Mengen 0 2 zugefiigt, so findet eine Red. der gebundenen 
H 2C03 statt; es bildet sich IIGN. Der 0 2 wird durch die Si-Verb. aufgenommen. Ohne
0 2-Zugabo wird keine HCN beobachtet, wenn nicht mit sichtbarem Licht bestrahlt 
wird. (Naturwiss. 16 . 204. Heidelberg.) E . JOSEPHY.

David I. Macht, Einflup von polarisieriem Licht auf photochemische Reaktionen. 
Vf. weist bzgl. der Mitteilung von BlłATNAGAR (C. 1928. I. 883) auf seine Unterss. 
iiber die Wrkg. von polarisiertem Licht auf die pharmakol. Eigg. von Drogen (vgL
C. 1927. II. 1792) hin. Neue Unterss. an den opt.-akt. Alkaloiden: Cocain, Epinephrin, 
Hyoscyamin, Scopolamin u. Physosiigmin haben gezeigt, daB in jedem Fali die 1-Form 
durch polarisiertes Licht am starksten verandert wird. (Science 66 [1927]. 653. Balti
more [Md.], H y n s o n , W e s t c o t t  and D u n n in g .) E. J o s e p h y .

A s. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .
Hans Muller, Die Aktimialskoeffizienlen kleiner Ionen. Das zuerst von G u n t e l -  

b e r g  (vgl. N. B j e r r e m ,  C. 1926. II. 167) u. spater vom Vf. (C. 1927. II. 387) un- 
abhangig entdeckte Verf. zur Berechnung des Aktivitiitskoeffizienten ist nicht mehr 
richtig, wenn man fur das Potential eine bessere Annaherung ais die D EB Y Esche 
bcrucksiehtigt. Die Unterss. von GRONWALL, L a  M e r  u . S a n d v e d  zeigen eine 
Moglichkeit, nach der graph. Methode des Vf. dio Aktmtatskoeffizienten zu bestimmen 
unter Zugrundelegung der D EB Y Eschen Definitionen derselben. Die Durchfiihrung 
der Methode ergibt Werte, die et-was kleiner sind, ais die friiher gegebenen, jedoch 
d a s  prinzipielle Resultat der ersten Arbeit nicht verandern. Die neuen Kurven ver- 
laufen immer noch unterhalb der D EB Y Eschen Grenzgeraden u. erlauben daher, 
d a s  Auftreten negativer Ioncnradien in der Theorie von DEBYE u. HuECK EL nicht 
auf ein Yersagen dieser Theorie, sondern nur auf die Unzulanglichkeit der darin be- 
nutzten Naherung zuruckzufiihren. — In der ersten Arbeit hat Vf. ferner die Ver- 
mutung ausgesprochen, daB die Neigung der Nullpunktstangente der Kurven log /  (]f c )  
fiir kleine Ionen geandert wird u. yon Ionenradius abhangt. G r o n w a l l  u. L a  M e r  
(C. 1927. I. 3185) haben auf analyt. Wege gezeigt, daB dies nicht der Eall ist, sondern 
daB das D EB Y Esche Grenzgesetz fiir beliebig kleine Ionen gilt. Eine neuere Betrachtung 
der Resultate des Vf. erlaubt diese Tatsache zu bestatigen. (Physikal. Ztschr. 29.
78—82. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) Cr e m e r .

H. J. Seemann, Nachtrag zu meiner Notiz „Zur elekirischen Leitfdhigkeit des Sili- 
ciums“. (Vgl. C. 1928.1. 652.) Vf. weist darauf hin, daB CLAUSING (Physica 4 [1924]. 
372. 7 [1927]. 245; C. 1927. II. 2649) ahnliche Messungen wie Vf. an Si an Ti, Zr, 
Hf u. Th yorgenommen u. ebenfalls einen positiven Temp.-Koeffizienten des elektr. 
Widerstands gefunden hat, wodurch ein den eigentlichen Metallen gleiclies elektr. 
Verh. der bisher zu den Halbleite-n gezahlten Elemente experimentell bewiesen ist. 
(Physikal. Ztschr. 29. 94—95. Greifswald.) Cr e m e r .

Adolf Smekal, Eleklrizilaisleitung und didektrische Festigkeit isołierender Ionen- 
krystalle. (Vgl. auch C. 1927. II. 475. 1928. I. 302.) Es wird der Yers. gemacht, 
das gesamte vorliegende Tatsachenmaterial iiber den Elektrizitatstransport in krystal- 
lisierten, nichtmetall. Leitcrn unter einheitliehcn Gesichtspunkten darzustellen. Es 
wird gezeigt, daB Ionen- u. Elektronenleiter in bezug auf die Abhangigkeit des Leit- 
verm6gens von der Temp. u. Eeldstarke ein iibercinstimmendes Verh. zeigen, wogegen 
Verunreinigungen, Kornverfeinerungen u. Verformung das Ionenleityermogen steigern, 
die elektron. Leitung behindern. Am maBgebendsten fiir das Leitvermogen der 
Ionenkrystalle ist die Anzahl der beweglichen Elektrizitatstrager. Durch die Auf- 
stellung einer neuen, bisher allgemein giiltigen Eormeldarstellung fiir die Temp.- 
Abhangigkeit des Leitvermógens laBt sich zeigen, daB zumindest im Bereiche gowóhn- 
lieher Tempp. ausschlieBlich die Loekerstruktur fiir die Schaffung wanderungs-
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fahiger Elektrizitatstrager maBgebend ist. Der Leitungscharakter eines Ionen- 
krystalls ist allein durch jene Elektrizitatstrager bestimmt, welche im Bereiehe der 
Lockerstruktur die geringsten Ablosungsarbeiten besitzen. Es gelingt so, die Leitungs- 
art in allen Fallen zutreffend yorauszusagen. Die Zunahme des Leitungsvennógens 
mit wachsender Eeldstarke wird durch eine auf die Lockerstruktur beschrankte 
Herabsetzung der Ablosungsarbeiten fiir die Elektrizitatstrager vermittelt, welche 
von einer allmahliehen Anderung der fiir die Stromlcitung nutzbaren Lockerionen- 
zahl begleitet ist. Es ergibt sich dic Proportionalitat des Leitvermogens bei einer 
beliebigen Feldstśirke mit dem Leityermógen bei yerschwindender Feldstiirke u. ais 
erstc Annaherung die P00LEsche Exponentialformel. Die GróBenordnung der 
Durchschlagsfeldstiirke yon Steinsalz wird aus seinen meclian. Fcstigkeitseigg. zu
treffend vorausberechnet. Der eigentliche StoBdurchsohlag wird durch energiereiche 
Lockerionen ermogliclit, die durch StoB neue Ionen befreien u. so eine ortlichc Zer- 
triimmerung bewirken. (Ztschr. techn. Physik 8 [1927], 561—86.) Cr e m e r .

P. Debye u n d  H. Falkenhagen, Dispersion von Leitfahigkeit und Didektrizitats- 
konsłante bei slarken Eleklrolyten. (Vgl. 0. 1928. I. 302.) Es wird gezeigt, daB fur 
die Ionenbewegung in starken Elektrolyten eine Rclaxationszeit besteht, welche fiir 
die Dispersion der Leitfahigkeit u. der DE. von Wichtigkcit ist. Vom Standpunkt 
der D EB Y Eschen Theorie wird besprochen: 1. die Rolle der Relaxationszeit fur nicht- 
stationare Eiille, 2. die Dispersion der von der Ionenwolke herriihrenden Kraftwrkg. 
u. 3. die Dispersion der Leitfahigkeit u. der DE. (Physikal. Ztschr. 29 .121—32.) Cr e m .

F. Kautzsch, Beeinflussung der Dielektrizitatskonslanien durch elektroslatische 
Felder. Aus der Anderung der DE. durch elektrostat. Felder wurden unter dem 
Gesichtspunkt der D EB Y Eschen kinct. Theorie der Dielektrika die molekularen Momentc 
von Athylałher, Chloroform u. Ghlorbenzol bestimmt. Bei A. u. Chlf. wurden Sattigungs- 
erscheinungen fiir die durch iluBere Felder erzcugten Anderungen der DE. festgestellt. 
Mit Beriicksichtigung der seheinbaren Spannungsabhiingigkeit der Dipolmomente 
wurde fiir die auf die Śpannung E  =  0 extrapolierten Momente fiir A. 12,02-10-19 u. fiir 
Chlf. 10,07-10~19 gefunden. Chlorbenzol ergab 8,50-10-10. Aus der Spannungs- 
abhangigkeit der DE. von GS„ wurde der der Kerrkonstanten fiir langsame elektr. 
Schwingungen entsprechende Wert K e^  =  -{-10,75 • 10-12 (ccm/erg) berechnet. Dieser 
Wert paBt in die Dispersionskurve der Kerrkonstanten unter Bezugnahmo auf die 
Beobachtungen von LYON im Gebiet der opt. Schwingungen. (Physikal. Ztschr. 
29. 105—17. Leipziger Dissert.) Cr e m e r .

V. Polara, Uber den Einflufi des Te.mperaturgefalles des Dielektrikums bei den 
Phanomenen der Triboelektrizilal. Je nach der Temp.-Vcrteilung im Isolator (Glas) 
konnen alte //g-Oberflachen bei Beriihrung positive oder ncgative Ladungen annelimen. 
(Nuovo Cimento 5. 26—38. Messina, Univ.) K r u g e r .

Albert Chatillon, Unlersuchungen uber die rerschiedenen magńeiischen Zustande 
des Kobalto-Ions. Das Co(II)-Ion hat in wss. Lsgg. normalerweise 25 Magnetonen 
u. einen negaitven Curiepunkt (C.P.) von —12° absolut. Dieser Zustand scheint 
der stabilste zu sein, doeh wurden im ganzen 5 verschiedene magnet. Momente beob- 
achtet, welche durch 22, 23, 24, 25 u. 26 Magnetonen gekennzeichnet sind. Davon 
wurden die bsiden ersten bis jetzt noch nie festgestellt. AuBcr diesen angegebenen 
wurden noch zwoi Momente beobachtet, welche keine ganzen Zahlen ergaben, namlich
23,5 u. 252/3 Jlagnetonen. 26 Magnetonen wurden beim CoSO.,, welches bei Rotglut 
(iiber 400°) erhalten war, festgestellt mit einem C.P. von —50°, wiihrcnd dassolbe 
unter 400° 25 Magnetonen besitzt mit einem C.P. von —20° bis —30°. Der Uber- 
gang scheint ein reiner Temp.-Effekt zu sein, wobei ein Zwischenzustand mit 252/n Magne
tonen auftritt m it C.P. 38—49°. Wasserfreies CoCl2 hat 25 Magnetonen (C.P. + 8°), 
CoC12-6H 20  hat 25 u. 24 Magnetonen (C.P.—30° bzw. +13°). CoCl2 in Alkoholen 
hat 23 Magnetonen. Bei Lsgg. von CoCl2 in W. mit HC1 wurden wohl infolge Kom- 
plexbldg. ([CoCl4]") von 25—22 Magnetonen mit C.P. von —39° bis +38° beobachtet. 
Die Intervalle, innerhalb dereń die angegebene Anzahl von Magnetonen beobachtet 
wurden, vgl. Original. (Ann. Physiąue [10] 9. 187—260.) ENSZLIN.

J. R. Ashworth, Die Beziehung der spezifischen Warme zum Ferromagnetismus. 
Bei ferromagnet. Substanzen yerhalten sich der Temp.-Koeffizient des Widerstandes 
u. die thermoelektr. Kraft bis zur krit. Temp. anormal. Auch die spezif. Warme nimmt 
bei ferromagnet. Substanzen einen yóllig anormalen Verlauf. Bis zur krit. Temp. 
steigt sie auf einen hohen Wert Cg u. fiillt an diesem Punkt plotzlich um den Betrag 
A Ć . Cg u. A C sind durch die cxperimcntell ermittelte Gleichung m-a-Cg =
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5 n-a-A G verkniipft, worin m  u. n die Anzahl Atome vom At.-Gew. a im Mol. unter- 
halb u. oberhalb der krit. Temp. A O steht zu den beiden magnet. Konstanten, I 0, 
der Maximalintensitat der Magnetisierung, u. Ii', der Reziproken der C uR IE schen  
Konstanten, in folgender Beziehung: n-A C-J-D  =  278 Ii' / 02, J  — Jo U L E sehes Aqui- 
valent, D == I), der Substanz. Diese Gleichungen werden bestatigt durch F e , Co, Ni, 
Magnetit u. Heuslers Legierung; letztere wurdc einer besonderen Unters. unterzogen. 
{Naturo 121. 323. Rochdale.) E. J o s e p h y .

Leon Sckames, Gegenseitige Anziehung wid Abstoflung der Gasmolekiile und die 
daraus folgende Theorie der inneren Eeibung. Vorl. Mitt. Unter Anwendung einer 
von D e b y e  ausgefiihrten Theorie, naeh welcher die Edelgasatome nur durch ihre 
gegenseitige Polarisation aufeinander anziehend wirken, auf das Helium, berechnet 
Vf. den Durehmesser der Moll. u. zeigt besto Obereinstimmung der Werte mit denen, 
die sich aus den Daten der inneren Reibung ergebcn, uber ein Temp.-Interyall von 
15—457° abs. (Physikal. Ztschr. 29. 91—94. Frankfurt a. M.) Cr e m e r .

A b. K o l lo id c h e m ie .  C a p i l la r c h e m le .
K. Jablczynski undM. Knaster, Der Einflup der Temperatur auf die Koagulalions- 

geschiuindigkeit der Kolloide. (Vgl. C. 1927.1. 573. 2975.) Vff. yerfolgen die Koagulation 
von Fe(OH)3-Sol durch KCl bei yerschiedenen Tempp. zwischen 5 u. 45° durch Best. 
der Opazitat mittels des Spektropliotometers von K o n ig -M a r t e n s  u . finden fiir 
den mittleren Temp.-Koeffizienten 2,19. Da die Zunahmo der Diffusiónsgeschwindig- 
keit der Teilchen in diesem Temp.-Bexeieh nur 30% betriigt, so schliefien Vff., daB 
bei dem Koagulationsphanomen auBer der Diffusion noch andere Faktoren eine Rolle 
spielen. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 156—59. Warschau, Univ.) K r u g e r .

K. Jablczynski und M. Soroczynski, Die Kinetik der Koagulation der Kolloide. 
<Vgl. vorst. Ref.) Unter der Annahme, daB die Geschwindigkeit der Zunahme der 
Opazitat der Differenz zwischen der Opazitat im Endzustand u. im gegebencn Augen- 
blick proportional ist, wird fiir die mittels des Spektropliotometers gemessene Flockungs- 
geschwindigkeit die Gleichung (1) log (log tg aoo — log tg co0)/(log tg aoo — log tg a) — 
K xt abgeleitet; dio Formel von J a b l c z y n s k i  u . L o r e n t z -Z ie n k o w s k a  (C. 1926. 
II. 2884) ist ein Spezialfall yon (1) u. gilt nur fiir aoo gleich oder wenig unter 90°. 
Unters. der Koagulation von Fe(OH)3-Sol durch KCl bei verschiedener Schichtdicke 
u. entsprechend verschiedenem Werte von aoo ergibt nach (1) gute Konstanz der 
Koeffizienten Kx. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 3 .159—63. Warschau, Univ.) K r u g e r .

A. Boutaric, Schulz der kolloiden Losurugen. (Vgl. C. 1927- I. 1800.) Steigende 
Mengen von arab. Gummi bzw. Dextrin tiben eine zunehmende Schutzwrkg. auf 
Oummigutt- u. Maslizsuspensionen gegeniiber Flockung durch HCl, KCl u. BaCU 
u. auf As2S3-Sole gegeniiber BaCl2 u. AlCl3 aus, bei AsĄ-Solen u. HCl bzw. KCl 
findet zuerst Sensibilisation, dann immer deutlichere Schutzwrkg. statt. Isoelektr. 
Gelatine wirkt im allgemeinen in kleinen Mengen koagulationsbesehleunigend, danach 
immer mehr schiitzend; groBere Mengen flocken in Abwesenheit von Elektrolytcn 
u. noch hóhere Mengen schiitzen wieder. Basischere Gelatine (p h >  4,7) verha.lt 
sich im wesentliehen analog, doch feblt die Flockungszone bei hohen Gelatinekonzz. 
in Abwesenheit von Elektrolyten; die Menge saurer Gelatine ( p h  <  4,7), die nótig 
ist, um in Abwesenheit von Elektrolyten Flockung hervorzurufen, ist um so kleiner, 
je  saurer die Gelatine ist. Kleine Mengen Albumin u. Casein beschleunigen die Koagu
lation von Gummigutt- u. Mastixsuspensionen, groBere Mengen schiitzen; bei As2S3-Sol 
erfolgt zunehmende Sensibilisierun^, schlieBlieh Flockung auch in Abwesenheit von 
Elektrolyten. Steigende Mengen Starkę haben in allen Fallen eine immer ausgesproche- 
nere beschleunigende Wrkg. Fe(OH)3-Sol wird durch steigende Mengen arab. Gummi, 
Albumin u. Starkę gegen KCl, K„S01 bzw. K3C03 meist erst sensibilisiert, dann ge- 
schiitztj noch hóhere Konzz. des zugesetzten Kolloids koagulieren in manchen Fallen 
auch in Abwesenheit von Elektrolyten. Geringe Mengen eines Elektrolyten konnen 
je nach dor Natur des Systems ein Sol gegen die Flockung durch einen anderen Elektro
lyten sensibilisieren oder stabilisieren (Verss. an Gummigutt- u. Mastixsuspensionen 
m it kleinen Zusiitzen von HCl, H2S04, KCl, BaCU, MgCL, KOH, Na2Si03, Na-Citrat, 
Na-Salicylat u. Na-Oleat bei Flockung durch HCl, HoSO,, KCl, ŃaCl, BaCl2 u. MgCl2, 
a n . As-Ą-Solen mit kleinen Zusiitzen von KCl, N Ń tCl, LiCl, BaCl2, MgCl2, CdCl2, 
A1C13>'Na2Si03, NH3 u. KOH bei Flockung durch HCl, H2S04, KCl, NH4C1, LiCl, 
BaCl2, MgCl,, CdCl2 u. A1C13 u. an Fe(OH)3-Solen mit kleinen Zusatzen von HCl, 
KCl, FeCl3 u. KNOs bei Flockung durch HCl, KCl, BaCl2, FeCl3, KN03, K„S04,
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Na3PO,i, NaCl03, Na-Acetat u. KOH); im Falle der Stabilisierung geht, wenn die 
Żeit zwischen dem Zusatz des schiitzenden Elektrolyten u. der Unters. der Flockung 
zunimmt, die Schutzwrkg. dureh ein Optimum. — Die Stabilitat eines Soles hangt 
von der Art ab, in der der floekende Elektrolyt zugesetzt wird (Verss. an Gummigutt- 
suspension -f- H„SO;I, KC1, BaCl2; Mastissuspension +  BaCl2, As2S3-Sol4- KOI, BaCL, 
AlClj, NH4CI, N IJ,N03; Fe(OH)3-Sol +  EeCl3, ThCl„ Al(N03)3\. Bei gegebenem 
Gesamtyol, mit gegebenen Mengen Elektrolyt u. Kolloid nimmt z. B. die Eloekungs- 
geschwindigkeit mit sinkender Konz., in der der Elektrolyt zugesetzt wird, ab u. 
erreieht einen Grenzwert. Kleine Mengen eines Elektrolyten schiitzen manehe Sole 
gegen Flockung dureh weitere Mengen desselben Elektrolyten [Verss. an Gummigutt- 
suspension -f- KOI, H2S04; Mastixsuspension-{-BaCl2; As2S3-Sol -f- NH4C1, LiCl; 
Ee(OH)3-Sol -|- EeCl3, ThCl4, A1(N03)3]; die Schutzwrkg. geht mit steigender Zeit 
zwischen beiden Zusatzen u. oft aueh bei VergróBerung des 1. Zusatzes dureh ein 
Optimum. Vf. weist auf die Analogie mit Gewóhnungserscheinungen des Organismus 
liin. (Journ. Chim. physiąuc 25. 120—41. Dijon, Lab. de chim. phys.) K p.UGER.

A. Boutaric, Uber die Stabilitat kolloider Losungen gegen Eleklrolyte. (Vgl. C. 1927.
II. 395.) Die Methoden zur Best. der Stabilitat kolloider Lsgg., die die Stabilitat 
beeinflussenden Eaktoren, die Wrkg. von Schutzkolloiden u. a. werden besprochen. 
Die Elockungsdauer von As2S3-Solen, Gummigutl- u. Mastixsuspensionen waren in 
intcnsivem blaucm oder rotem Licht u. im Dunkeln gleich. Vf. untersueht die Koagu- 
lation yon As2S3-Sol dureh KCl, indem er die Zunahme der Opazitat spektrophoto- 
metr. yerfolgt. Es w d  yorgesclilagen, die Stabilitat eines Sols gegenuber einem 
gegebenen Elektrolyten dureh die Abszisse a der zur ż-Achsc parallelen Asymptote 
der i-c-Kurve auszudriicken (t =  Elockungsdauer, c — Elektrolytkonz. in der Mischung). 
Fiir Gummiguttsuspensionen u. H2S04 ergab sich a =  24,5- 10"J-n. a kann aus 
Bcstst. bei 3—4 Konzz., c mit Hilfe der Gleichungen c =  a u. (c — a) — h tn 
berechnet werden. Bei Flockung dureh mehrwertige Ionen — untersueht wurde 
Gummiguttsuspension u. AlCl3 —- ist entsprechend der Existenz von 2 Elockungs- 
zonen zur Charakterisierung der Stabilitat die Angabe der Abszissen yon 3 Asymptoten 
erforderlieb. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 146—55. Dijon, Uniy.) Krugep..

A. M. Petrunkin und M. L. Petrunkin, Die Bedingungen der Vereinigung von 
Gelatine mit Alkaloiden und- anderen Basen. Unterss. uber den EinfluB der [H‘] des 
Mediums auf die Eahigkeit der Gelatine tier. oder pflanzliche Basen zu binden, ergaben, 
daB Atropin, Strychnin, Chinin, Adrenalin u. Guanidin Liber dem isoelektr. Punkt 
der Gelatine (4,7) auBerordentlich leiclit, darunter kaum oder gar nieht, fixiert werden. 
Vff. neigen der Ansicht zu, daB die Alkaloide nicht auf die Lipoide, sondern auf das 
EiweiB yergiftend wirken. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 27 [1927], 219 bis 
234.) T a u b e .

O. Spengler und E. Landt, Vergl&ićhende Adsorptionsuntersuchungen von aktiven 
Kohlen. II.M itt. Uber den isoelelcirischen Punkt der Kohle. (I. vgl. C. 1927. II. 1407.) 
Nach Betrachtungen uber das Wesen der Adsorption der Kohle u. des Aktiyierungs- 
yorganges wird der Zusammenhang dieses mit den elektr. Eigg. der Kohle an Hand 
des Sehrifttums u. eigener Verss. ausfiihrlich besprochen. Dabei ergibt sich, daB der 
isoelektr. Punkt einer ICohlensorte nicht festliegt, sondern von mannigfachen Um- 
standen, wie Darst., Verunreinigungen usw., abhangt. Das Yerf. zur Best. des isoelektr. 
Punktes ist ein Adsorptionsyerf.; danaeh ermittelt man aus einer Reihe abgestufter 
tufferlsgg. diejenige, (teren pH dureh den Zusatz der Kohle nicht verandert wird; der 
isoelektr. Punkt ist dann mit dcm pH dieser Pufferlsg. gegeben, in ilir aufgeschwemmt, 
adsorbiert dic Kohle die H- u. OH-Ionen in gleichem kleinstem Betrage; in einer 
Pufferlsg. mit kleinerem pH wird sie positiv (Lauge), in einer solchen mit gróBerem pH 
negatiy geladen (Saure). Die MeBergebnisse der Vff. werden zusammengestellt, wobei 
sich ergibt — was bereits bekannt war —, daB in der Hauptsaehe die Norit- u. Eponit- 
kohlensorten schwach alkal. sind, u. daB das Carboraffin dagegen schwach sauer ist. 
Allerdings trifft dies nicht immer zu, so daB man, wie schon erwahnt, nicht vom iso
elektr. Punkte schlechthin einer Handelskohle spreehen kann. Leitfahigkeitsmessungen 
zur Feststellung der der Kohle anhaftenden 1. Verunreinigungen zeigten, daB die 
Kohlen immerhin reichliche Mengen Ionen an dest. W. abgcben, die auf die Lage des 
isoelektr. Punktes yon EinfluB sein konnen. Die Best. des isoelektr. Punktes wird der 
Kohle yerbrauchenden Zuekerindustrie ais ein einfaches Verf. yorgeschlagen zur Priifung 
der Kohle, ob sie yon friiheren Lieferungen abweicht, u. ob sie sauer oder alkal. ist. 
(Ztschr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 1928. 81—98.) R u h le .
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F. E. Bartell und H. J. Osterhof, Bestimmung der Benetzbarke.it eines festen 
Korpers durch eine Flussigheil. Beziehung der Adhasionsspannung zur Stabilitat von 
FarbfirnifS- und Lacksystemen. Die Methode zur Best. der Adhasionsspannung ist 
bereits in C. 1928. I. 1277 kurz beschrieben. Da die Adhiisionsspannung zwischen 
einem festen Kórpor u. einer FI. ein Ma (3 fiir die Benetzimg ist, so crlaubt die Methode 
eine Best. der relativen Benetzbarkeit eines festen Korpers durch eine Reihe von Fil. 
Aus der Adhasionsspannung IiiGt sich leieht auf die relativo Stabilitat einer Suspension 
schlieBen. Unter sonst gleiehen Bedingungen ist die Suspension eines festen Korpers 
in derjenigcn FI. am stabilsten, fiir die dio Adhasionsspannung am hochstcn ist. Wenn 
ein fester Kórper in 2 nicht misclibaren Fil. suspendiert wird, wird die Suspension 
in der FI., welche die groBere Adhasionsspannung liefert, haltbarer sein. Sind 2 misch- 
bare Fil. yorhanden, so wird diejenige mit der hóheren Adhasionsspannung die andere 
verdrangen u. um den festen Kórper eine adsorbierte Schielit bilden. Ein Beispiel, die 
Suspension von Ultramarin in einem Farbfimil!, dient zur Erlauterung. (Ind. engin. 
Chcm. 19 [1927]. 1277—80. Ann Arbor [Mich.], Univ.) E. JoSEPH Y .

Harry B. Weiser und Everett E. Porter, Die physikalische Chemie der Farblack- 
bildung. III. Alizarinlacke. (II. vgl. C. 1926. I. 310.) Sole der metali. Beizen Fe20 3, 
A120 3 oder Cr20 3 wurden durch Żusatz von Alizarinfarbstoff, Natriumalizarat oder 
Alizarin SW bei verschiedener [H'] gefiillt u. die Adsorption aus der Anderung der 
Alizarinkonz. (Best. durch Oxydation mit KMn04 zu Phthalsaure) in der iiberstchenden 
FI. bestimmt. Dabei ergibt sich, daB in jedem Fali die Bldg. des Farblaekes auf der 
Adsorption des Farbstoffanions durch das Hydroxyd berulit. Die adsorbierten Mengen 
hangen von der Zus. des Bades ab. Der EinfluB der [H‘] auf die Adsorption von Ali- 
zarin SW ist ahnlich dem auf Sulfat u. Oxalat. Der EinfluB von Sulfation auf die 
Adsorption von Alizarin SW ist ahnlich dem auf die Adsorption von Oxalat. Sulfat 
ersetzt das Farbstoflanion, wenn das Bad sauer ist, nicht wenn es alkal. ist. Der EinfluB 
von Ca-Ionen auf die Bldg. der Alizarinlacke besteht in der Erhohung der Ladung 
auf der Beize, wodurch diese befahigt wird, mehr von dcm Farbstoffanion zu adsor- 
bieren, aber nicht Sulfat zu entfernen, wie B a n c r o f t  (Journ. physical Chem. 18. 1 
[1914]) angenommen hat, oder einen Calciumaluminiumalizaratkomplex zu bilden. 
Bei den Beizprozessen treten folgende Salzwrkgg. auf: Die Anwesenheit eines stark 
adsorbierten Kations erhoht die Geschwindigkeit u. Menge der Adsorption bei sauren 
Farbstoffen u. hat die entgegengesetzte Wrkg. auf bas. Farbstoffe. Die Wrkg. wachst 
mit der Konz. des Kations u. der pH des Bades. Die Anwesenheit eines stark adsor
bierten Anions vermindert Geschwindigkeit u. Menge der Adsorption von sauren Farb
stoffen u. wirkt entgegengesetzt bei bas. Farbstoffen. Die Wrkg. nimmt mit der Konz. 
des Anions u. der Aciditat des Bades zu. Wenn das Bad entweder sauer oder alkal. ist, 
sind die Wrkgg. der Kationen u. Anionen prakt. unabhangig voneinander, im bas. 
Bad herrscht der EinfluB des Kations vor, im sauren der des Anions. (Journ. physical 
Chem. 31 [1927]. 1824—39. Houston [Texas], Riee Inst.) E. JoSEPH Y .

B. Anorganisciie Chemie.
Carlos del Fresno, Energetische Verhdltnisse bei der Bildung der Verbindung 

HCl-B.Br. Vf. errcchnet auf Grund gewisser Annahmen iiber die Konst. der von 
K l e m e n c  u . K o h l  gefundenen Verb. HCl-HBr (C. 1928. I .  664) mittels hypothet. 
Kreisprozesse die mutmaBliche Bildungswarme dieser Substanz; sie ergibt sich zu 
etwa 27 Cal.; auBerdem spricht der Umstand, daB sie sich fiir eine Verb. H 2Cl+Br~ 
als groBer wie fiir H 2Br+Cl_ ergibt, daB der ersteren Konst. (Chloroniumbromid) 
gróBere Wahrscheinlichkeit zukommt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 222—24. 
Oviedo, Spanien, Univ.) FRANKENBURGER.

Remo de Fazi, Eine neue Methode der Darstellung ton Phosphorthiochlorid. CC14 
u. P2S5 reagieren vorwiegend nach der Gleichung: 3 CC14 +  2 P2S5 =  3 CS2 -j- 4 PSC13. 
Aus 220 g CC14 u. 250 g P2S6 (bei de wasserfrei) im geschlossenen Rohr bei 180—200® 
(2 Stdn.) erha.lt man ca. 150 g PSC13. (Atti II. Congresso Nazionale Cliim. Pura Appli- 
eata, Palermo 1926. 1293—94. Rom, Kgl. Ingenieurschule.) R a d t .

P. Budników und A. Sysojew, Beitrag zum Studium der Iłeduktion des Natrium- 
suljats mit Kohle. Vff. zeigen in Verss. mit Gemischen von Na2S04 u. Kohle, daB bei 
dereń Rk. folgende 3 Prozesso verlaufen: 1 . Na2S04 +  2 C =  Na2S +  2 CO,; 2. C02 -j- 
C ^  2 CO; 3. Na£S04 -f-4 CO =  Na2S +  4 C02. Die Verfolgung der Temp.-Ab- 
hangigkeit der Rk. zeigt, daB sie im Bereich von 800—1000° ablauft; ihr Bcginn hangt
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von der Reinheit u. D. der verwendeten Kohle weitgehend ab, yęimutlich begiinstigen 
Beimengungen zur Kohle ihren Eintritt, der sich zwischen den noch starren Phasen 
abspielt. Die Gesamtrk. verlauft sohr rasch. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 225 
bis 232. Charków, RuBland, Technol. Inst.) F r a n k e n b u r g e r .

L. A. Bhatt und H. E. Watson, Die Zersetzung der Sulfate der alkalischen Erden. 
Bei 3-std. Erhitzen von Ca<S'04 auf 1000° geht 0,2% S ais S02 +  S03 fort; beim Er- 
hitzen von CaS04 mit Kohle im N2-Strom ist die Rk. bei 720°"sehr langsam, bei 860° 
u. groBem KohleiiberschuB nach 5 Stdn. noch nicht vollstiindig, bei 950° entsteht 
aus CaS04 +  CaS S02, doch wird in 5 Stdn. nur ein kleiner Teil des Gesamt-S frei, 
u. auch bei 1150° ist die Rk. nicht schnell genug, um prakt. Wert zu haben. — Die 
Zers. von CaS O., beim Erhitzen mit S i02 im Luftstrom hangt stark von der Si03- 
Menge ab; Eeuchtigkeit scheint nachteilig zu wirken. Bei 2 Moll. Si02 auf 1 Mol. 
CaS04 ist die Rk. in 4 Stdn. bei 1100° fast vollstandig; wiederholtes Mahlen der ge- 
gluhten Mischung fiilirt zu quantitativer Zers. Gemische von CaSO., +  C +  Si02 
reagicren langsamer ais CaS04 -j- C; doch tr itt  schon bei niederer Temp. S02 auf. 
Wahrscheinlich erfolgt die Red. in 2 Stufen, wobei ein intermediares Prod. (yielleicht 
CaS03) im Augenblick seiner Bldg. leichter mit Si02 reagiert ais CaS04. — CaS03 
zers. sieli bei 950° im N2- Strom hauptsachlieh nach der Gleichung: 4 CaS03 =  3 CaS04 +  
CaS; Zusatz von C erhóht die CaS-Menge, Si02 scheint die Bldg. von CaS fast ganz 
zu yerhindern. Wahrscheinlich wird das aus CaS03 entstehende CaS bei niederer 
Temp. durch das anwesende Si02 angegriffen, ais wenn es vorher hergestellt u. danach 
mit Si02 erhitzt wird; es treten merldiche Mengen S auf, gerade wie bei Einw. von 
SiO, auf CaS bei 1100°. — Beim Erhitzen von 2 Teilen CaS04 -f- 1 Teil Fe203 werden 
in 3 Stdn. bei 1000° 0,4, bei 1100° 5,4% S abgegeben. Zusatz von Si02 zu Gemischen 
von CaS04 u. Fe (950°) erhóht die CaSO.,-Menge etwas u. verringert die Menge von 
CaS +  FeS, so daB die S02-Ent\v. erheblich zunimmt; ein groBer Si0 2-t)berschuB 
scheint ungiinstig zu wirken. — Die Zers. von MgSOi wird durch Si02 etwas beschleunigt; 
bei SrSOi bzw. BaSOi betrug die Zers. nach 1 -std. Erhitzen bei 1100° mit 1 Mol. 
Si02 2,3 bzw. 5,4%. — Die beste Ausbeute von S in Gasform aus CaS04 wird also 
durch Erhitzen mit Si02 in Abwesenheit von Red.-Mitteln erhalten. Techn. diirften 
jedoch Tempp. von 1200—1250° erforderlich sein, um die Rk.-Geschwindigkeit ge- 
niigend zu erhóhen. (Journ. Indian Inst. Science Abt. A. 10. 117—29. Bangalore, 
Indian Inst. of Science.) K r u g e r .

Jean Calvet, Einwirkung von Salzsaure avf besonders reines Aluminium. (Vgl.
C. 1928. I. 666.) Es wird festgestellt, daB reines Aluminium nicht beliebig lange 
passiv gegen Salzsaure ist. Nach einigen Tagen der Einw. beginnt die Salzsaure das 
Al aufzulósen, die Gesehwindigkeit der Auflósung wiiehst zunachst, um dann schlieBlich 
nach Ablauf einiger Tage konstant zu werden. Die Zeit, wahrend welcher das Al 
gegen Salzsaure passiv ist, hangt von der Vorbehandlung des Al ab; so zeigt gewalztes 
Al eine langere Periode der Passivitat ais das gegossene Metali. Eine mkr. Unters. 
der Oberflaehe von gegossenem u. gewalztem Al nach dem Angriff der Salzsaure zeigt, 
daB das gewalzte Metali regelmafliger angegriffen wird ais das gegossene, die Struktur 
wird durch diese Behandlung homogener. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 369 
bis 371.) L a n g e r .

H. Sutton und J. W. W. Willstrop, Die Natur der durch anodische Oxydation 
von Aluminium sich bildenden Schulzschicht. (Journ. Inst. Metals 38 [1927], 259—70.
— C. 1927. II. 402.) Wilk e .

S. Orlowsky, Uber die Einwirkung von Cr207"-Ionen auf Mn'-Ionen. Vf. unter
sucht quantitativ die Rkk., die zwischen Cr 07"-Ionen u. Mn"-Ionen in alkal. Lsgg. 
vor sich gelien: es tr itt  eine, mit wachsender Alkalitiit der Lsgg. abnclimende Oxy- 
dation zu Mn(OH)3 ein; diese Rk. ist infolge schwankender Analysenergebnisse fiir 
Mn-Bestst. ungeeignet. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 184—90. Kiew, Polytechn. 
Inst.) F r a n k e n b u r g e r .

W. F. de Jong und H. W. V. Willems, Die Yerbindungen FeSe2, CoSe2 und NiSet. 
Vff. versuchen die Darst. der Diselenide des Ee, Co u. Ni, um nachzupriifen, ob auch 
in diesen Yerbb. der Wirkungsbereich der Sehwermetallatome ahnllche Anomalien 
zeigt wie in den Disulfiden. Die Monoselenide werden mit einem t)bersehufi von Sc 
bei ungefahr 230° 48 Stdn. lang im Yakuum zusammengeschmolzen. Die Róntgeno- 
gramme der Rk.-Prodd. erweisen, daB beim Fe noch das Monoselenid vorliegt; auch 
im II2Se-Strom bleibt letzteres unveriindert. Die Co- u. Ni-Verbb. ergeben Spektro- 
gramme, die sehr denen des Pyrits ilhneln. Da die D.D. der Yerbb. nicht bekannt
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sind, ist dic Deutung der Róntgenogramme nicht vóllig sicher; sie liiBt pyritalinliche, 
regulare (T \) - Struktur ycrmuten; die Langen der Basiskanten bctragen beim Co Se* 
5,854 ±  0,003 A, beim NiSe2 6,022 ±  0,003 A; die hieraus errechneten D.D. sind 
7,18 bzw. 6,69. Die Entfernungen der Atomschwerpunkte betragen Co-Se — 2,41 A, 
Ni-Se =  2,47 A. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 241—45. Delft, Minerał. Lab., 
Techn. Hochsch.) FRANKENBURGER.

O. Hónigschmid und W. E. Schilz, Revision des Alomgewichts des Urans. Vff. 
stellen UC14 durch Erhitzen eines Gemisches von Urancteyd u. Zuckerkohle im Cl2- 
Strom im (Juarzapparat her; XJC14 wird im Cl2-, Cl2 -f- N2- oder N,-Strom sublimiert 
u. im reinen N2 geschmolzcn, sodann im trockenen Luftstrom, ohne es an die AuBen- 
luft zu bringen, in ein Wiigeglas yerbracht u. gewogen. Das von dem im Cl2-Strom 
sublimierten UC14 aufgelóste iiberschussige Cl2 wird beim Schmelzen in N, wieder voll- 
standig abgegeben. Bei der Sublimation im N2-Strom dissoziicrt UC14 teilweise in 
Cl= u. UC13, das ais nicht fliichtiger Riickstand zuiiickbleibt. Die Analyse des reinen 
Ućl4 erfolgt nach den ubliehen klass. Methoden durch Ermittlung der beiden Ver- 
haltnisse UC14: 4 Ag: 4 AgCl. Es werden 3 Analysenserien mit dem unter yerschicdencn 
Bedingungen hergcstellten Chlorid ausgefiihrt. Das Verhaltnis UC14: 4 Ag laCt auf 
ein At.-Gew. 238,14 (19 Einzelbestst.), das Vcrhaltnis UC14: 4 AgCl auf ein At.-Gew. 
238,14 des U (18 Analysen) sclilicBen; das Gesamtmittcl der 37 Einzelbestst. ergibt 
U =  238,14. Die friilier von HoNIGSCHMID durch Analyse des UBr, bestimmten 
At.-Geww. 238,18 u. 238,16 (Monatsh. Chem. 36. 51 [1915]) diirftcn Maximalwerte sein, 
da das analj^sierte Bromid allenfalls Spuren von Tribromid, keinesfalls aber iiber- 
schiissiges Br2 enthielt. Verss., bei denen das Bromid anscheinend Br gelóst hatte, 
ergaben den niedrigen Wcrt 238,09, der hiernach ais Minimum anzusehen ist. Die 
neuen, infolge der Bestandigkeit des UC14 besonders zuverlassigen Bestst. Iassen daher 
den Wert U =  238,14 ais wahrscheinlichsten Wert des At.-Gew. erscheinen. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 170. 145—60. Miinchen, Chem. Lab. Bayr. Akad. Wiss.) F k b g .

A. Sieverts, Bemerkung iiber das Fluorid des zweiwertigen Urans. Vf. verweist 
darauf, dafi die Erwilhnung einer Vcrb. UF„ • 2 H20  in den Handbuchern durch einen 
Druekfehler verursaeht ist, der in der Originalarbeit von GlOLITTI u. AGAMEMNONE 
(C. 1905. I. 1131) die Formcl U 0F2-2H 20  in UF2-2H 20  entstelit. Das Difluorid 
ist also aus der Literatur zu streichen, ohne daB dic Moglichkcit einer Darst. 2-wertiger 
U-Verbb. abzulehnen ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 191—92. Jena, Chem. 
Inst., Univ.) _ F r a n k e n b u r g e r .

A. Colani, Untersuchung der Systeme: Uranylnitrat, Alkalinitrat, Wasser bei 25°. 
(B u li. Soc. chim. France [4] 43. 194— 99. —  C. 1928. I .  1276.) K r u g e r .

Franz Lotze, Uber das Ałomgemcht des Akiiniumbleis, des Endprodukts der Akti- 
niumzerfallsreihe. Vf. gibt auf Grund der Analysen yerschiedener, Aktiniumblei ent- 
haltender Mineralien, sowie der At.-Gew.-Bestst. des darin enthaltenen, aus ver- 
sch ied en cn  Isotopon zusammengesetzten Bleis B erech n u n g en  des At.-Gew. von Akti
niumblei. Sieben, ihrer besonderen Zuyerlassigkeit halber gewahlte Analysen u. At.- 
Gew.-Bestst. yon Mineralien yersehiedenen Ursprungs ergeben ais Mittelwert fiir das 
At.-Gcw. des Ac-Bleis 207 in  Obereinstimmung mit der Vermutung von FAJANS u. 
RUSSELL. Gleichzeitig sprechen die relativ geringen gegenseitigen Abweichungen der 
Einzelwcrte fiir die Zuyerlassigkeit der At.-Gew.-Bestst. der RlCHARDSschen u. 
HoNiGSCHM iDsohen Sehulen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 213—21. Góttingen, 
Gcol. Inst., Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

F. M. Brewer, Ger?ncmium. XXIV. Die Dihalogenide ton Germanium, Zinn und 
Blei. (XXIII. vgl. D en n is  u . J o s e p h ,  C. 1928. I. 314.) Bei den Dihalogeniden 
vOn Gc, Sn, Pb nimmt dic therm. Stabilitat mit steigender Ordnungszahl zu, die 
Rk.-Fahigkeit ab. Bei den Tetrahalogeniden nimmt die Bestandigkeit mit steigender 
Ordnungszahl ab. GeCl2 vereinigt sich mit Cl2 mit fast unkontrollicrbarer Geschwindig- 
keit, SnCl2 yereinigt sich mit Cl2 in der Kaltc mit maBiger Geschwindigkeit, u. PbCl2 
nimmt Cl2 nur unter besonderen Bedingungen auf, u. das gebildete PbCl4 ist instabil. 
PbCl2 ist an der Luft bestandig u. zers. sich erst beim Erhitzen, SnCl2 ist etwas weniger 
bestandig, beim Erhitzen entsteht SnCl4 u. ein Oxychlorid. GeCl2 wird schon bei 
Zimmertemp. yon 0 2 angegriffen, etwas bestandiger sind GeBr2 u. GeJ2, letzteres 
%vird beim Erhitzen auf 210° in Luft in Ge02 u. GeJ2 yerwandelt. Ganz analog zum 
Verh. gegen 0 2 nimmt das Red.-Vermógen mit wachsender Ordnungszahl ab, eine 
Lsg. yon GeCl2 ist ein kraftiges Red.-JIittel, PbCl2 reduziert fast gar nicht. — Die 
Dihalogenide des Ge sind in KW-stoffen nur wl., aber sie reagieren mit Oxygruppen
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enthaltenden Verbb. infolge von Hydrolyso, aus dieson Lsgg. sind sie durch Krystalli- 
sation nicht zuruckzugewinnen. Die Dihalogenide des Sn konnen aus wss. Lsgg. 
durch Rekrystallisation wieder crhalten werden, im Gegensatz dazu steht die auBer- 
ordentlich geringe Loslichkeit der Pb-Salze in lc. W. SnCl2 ist auch in nicht polaren 
Losungsmm. etwas 1., dio auf Pb-Salzo ganz ohne Wrkg. sind. Dio Dijodide haben 
den Charakter yon salzartigen Halogeniden, wahrend die Dibromide u. Dichloride 
mchr den Charakter von Halogeniden von Nichtmetallen haben. Die besten Losungs- 
mittel fiir GeCl2 u. GeBr2 sind dio entsprechenden Tetrahalogenide. Die Lsg. von 
farblosem GeBr2 in GeBr4 ist gelb, walirscheinlich enthalt die gelbo Lsg. unassoziiertes 
GeBr„ u. die farblose Lsg. ein Polymeres. ■—• Die Dihalogenide des Ge verbinden sich 
mit den entsprechenden Halogenwasserstoffsauren zu den Verbb. der Chlf.-Reihe. 
Die Bldg. von Germaniumchloroform ist nicht reyersibel, aber bei der Hydrolyse 
entsteht eine Lsg. mit den Eigg. von Ge(II)-Verbb. — Die therm. Zers. des Germanium- 
bromoforms beginnt bei 10°, u. Germaniumjodoform ist oberhalb 0° iiberhaupt nur 
in Ggw. von H J  bestandig. Auch in dieser Reiho zeigt die Jodverb. den t)bcrgang 
zwischen den metali, u. den nichtmetall. Elementcn der 4. Gruppe. Das Germanium
jodoform GeHJ3 steht in yiel engerer Beziehung zum GeJ2 ais zum GeJ4, u. damit 
wird die Erago nach der Valenz des Ge in diesen Verbb. aufgeworfen. Vf. entscheidet 
diese Frage dahin, da(3 er annimmt, daB alle 4 Atome nicht polar an Gc gebunden sind. 
Um die Rkk. dieser Verbb. zu erkliircn, muB angenommen werden, daB 2 dieser Bin- 
dungen auBerordentlicli schwaoh sind, was aber in den Tetrachloriden nicht zum 
Ausdruck kommt. Diese Annahme wird gestiitzt durch 2 Prinzipien: 1. Die Neigung 
zur Bldg. nicht polarer Verbb. nimmt innerhalb einer Gruppe mit zunehmender 
Ordnungszahl ab. 2. Unter sonst glcichen Voraussetzungcn besteht eine Beziehung 
zwischen Symmetrie u. Stabiiitat. Nur durch das 2. Prinzip laBt sich erklaren, daB 
GeClgH mit Br, unter Bldg. von GeCJ2Br2 -J- HC1 reagiert. — Chlf. wird von Zn in 
alkoh. Lsg. zu dem symmetrischeren Dichlormethan reduziert. (Journ. physical 
Chem. 31 [1927], 1816—23. Ithaca [N. Y.].) E. JoSEPIIY .

N. Parravano und G. Malquori, Unt&rsućhungen iiber die Molybdansulfide.
II. Gleichgewicht der Reduktion von Molybdandisulfid mittels Wasserstoff. (I. vgl.
C. 1928. I. 2071.) Vff. bestimmen das Verhaltnis PHjS/PH> fiir das Gleichgewicht 
MoS„ - f  2 H 2 ^  2 H2S -|- Mo nach einer dynam. Methode bei yerschiedenen Tempp. 
zwischen 800 u. 1100°. Ausgehend von MoS2 u. H2 stellt sich das Gleichgewicht 
viel schneller ein ais in umgckehrter Richtung. A us den gefundenen Werten von 
log (pn s/PHs) werden die Schwefelspannungen berechnet; Q ergibt sieli nach der 
N EENSTschen Formel im Mittel zu 79 425 cal. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Ilend. 
[6] 7. 109—12.) Kj r u g e e .

N. ParravailO und G. Malouori, Gleichgewicht der Reduklion des Wolframdisulfids 
mittels Wasserstoff. (Vgl. vorst. Ref.) Analoge Unters. des Glcichgewichts FiS2-|-
2 Ho ^  W -f  2 H2S bei 795—1065° ergibt fiir Q im Mittel 73 400 cal; die Schwcfel- 
spannungen sind groBer ais bei MoS2. Eine S-armere Phase ais WS2 existiert nicht. 
(Atti R. Accad. Lincci [Roma], Rcnd. [6] 7. 189—92. Rom, Univ.) K r u g e r .

Ernst Janecke, Vber die Legierungen von Na-K-Hg-Cd. Vf. hat seine friiheren 
Arbeiten iiber dieses Gebiet yeryollstandigt u., soweit notig, berichtigt. Die Haupt- 
unterss. erstreeken sich auf das System Na-K-Hg. Die FF. der yerschiedenen chem. 
Verbb. u. Eutektika, sowie dio yerschiedenen Gleichgewiclite wurden fcstgelegt. Kenn- 
zeichnend ist das Vork. der ternaren Verb. NaKHg2 (F. 188°). Es existieren folgende 
ąuasibinare Sehnitte: NaHg4-KHgs; NaHg4-KHg4; KHg4-NaHg2; NaHg2-KHg3; 
NaHg2-KHg„; NaHg,-NaIvHg2; NaKHg2-KHg2; NaKHg2-KHg; NaKHg;-NaHg; 
NaKHg2-Na3Hg; NaKHg2-Na2K; Na3Hg-Na2K; Na2K-KHg. — Weniger ausfiihrlicb 
wurde das System Na-Cd-Hg bearbeitet, das durch die ternare Verb. NaCdHg gekenn- 
zeichnet ist. Es weist folgende ąuasibinare Sehnitte auf: NaHg4-CdHg; NaHg4-NaCd4; 
NaHg4-NaCdHg; NaCdHg-NaCd4; NaCdHg-NaCd2; NaCdHg-NaHg,; NaCdHg-NaHg; 
NaHg-NaCd„; NaCd2-Na3Hg. (Ztschr. Metallkunde 20. 113—17. Heidelberg.) L u d e r .

J. Newton Friend, A Text-book of inorganic chemistry. Yol. 10. The metal-amines; by
W. M. J. Suthcrland. London: Griffin 1928. (288 S.) 8°. 18 s. net.

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
Felix Machatschki, Zur Frage der Struktur und Konstitution der Feldspate. (Gleich- 

zeitig yorl. Mitt. iiber die Prinzipien des Baues der Silicate.) Eingehcn auf die Unterss.
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von W a h l  (C. 1928. I. 1278). Nach Ansicht des Vf. diirften zufallige Analogien mit 
Formę! n der organ. Chemie nicht zum Ziele fiihren, da bei den Silicaten nicht von 
einem Mol. gesprochen werden kann. Grundprinzip der Silicatstruktur ist, da 13 Si+4 
stets 4 O-2 oder solche einfaehe oder zusammengesetzte Ionen, die das łon O-3 er- 
setzen konnen, koordinativ um sich zu gruppieren bestrebt ist. Beim 01ivin u. den 
Orthosilicaten hat das SiOj-Tetracder keine mit den Nachbartetraedern gemeinsame 
O-Schwerpunkte. Zwischen diesen befinden sich die Ionen Mg11, Fe11 usw. eingelagert. 
Das Al+3-Ion kann infolge seiner GroBc im Verhaltnis zu O-2 mit den Koordinations- 
zahlen 4 u. 6 auftreten. Dort, wo es mit der Koordinationszahl 4 auftritt, steht es 
wie Si'*"1 in der Mitte von aufgeweiteten O-Tetraedern. Ebenso kann fiir Si+1 Be+2 
eintreten. Die Feldspate haben nun ein dem reinen SiO»-Gitter entsprechendes, wobei 
bestimmte Stellen durch A1+3 ersctzt sind. Die Zwischenraume sind durch K \ Na",
Ca" u. Ba" ausgefiillt. Die Formcln sind zu schreiben: Kalifeldspat |^ y o ^ 3J K +1,

Kalkfeldspat Ca+2 usw. Dabei gehort jedes O-2 zwei aneinandergrenzenden
Tetraedern wie bei Si02 selbst. Analog sind Metasilicate mit Si03 bzw. A103 statt 
SiO.> u. A102 z u  schreiben. Ais formelmaBige Darst. ist vorzuschlagen die Schreib- 
weise I fiir Meta- u. II fiir Orthosilieate.

ro or*0  0  0  0
-Śi—0 — Śi—0 —kk—0 —£ii— 0 

i i i i
0  0  0  0

K4"  oder R ^ R /ir  I I X
o  o

R ..11

(Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1928. 97—104. Oslo, Mineralog. Inst. d. 
Univ.) E n s z l in .

Erich Herlinger, Neuere Forschunge.ii in der Geochemie. (Ztschr. angew. Chem. 
41. 249—54. — C. 1928. I. 896.) S ie b e r t .

Franz Lotze, Pleochroitische Hófe und das Alter der Erde. Eingehen auf die Kritik 
von JoLY (Naturę 109. 480 [1922]) u. Aufrechterhaltung seines Standpunkts (vgl. 
C. 1928. I. 1754). (Naturo 121. 90. Gottingen, Geolog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

J. Joly, Pleochroitische Hófe und das Alter der Erde. Einwande gegen die Theorie 
von L o tze  (vgl. C. 1928- I. 1754), welcher die Anomalie des ersten Uranrings auf 
Yeranderungen der D. unter EinfluB der a-Strahlen u. auf das Ansteigen der Ioni- 
sationskurvo des Urans zuruckfuhrt, u. gegen die Theorie von POOLE (vgl. C. 1928. 
I. 2169), welcher fiir dieselben die Zers. des W. in den Biotiten durch die a-Strahlen 
verantwortlich macht. (Naturę 121. 207—08. Dublin, Trinity Coli.) ENSZLIN.

Hngh E. Mc Kinstry, Silber-Blei-Zink-Oange in Atlin, B. C. Die Erzgange 
treten in Zusammenhang mit einem Diabas auf. Die Mineralien wurden in folgender 
Reihenfolgo gebildet. Quarz, Arsenkies, Pyrrhotit u. Bleiglanz, dann Bleiglanz, 
Fahlerz, Quarz, Pyrit u. Kupferkies u. zuletztPyrargyrit-, Kupferkies, Quarz, Carbonate, 
Bornit, Arsenkies u. Proustit. Mkr. Unters. derselben. (Engin. Mining Journ. 125. 
495—97.) E n s z l in .

E. Schurmann, Uber die chemische Zusammensetzung einiger Alkaligesteine aus 
der óstlićhen Arabischen Wiisle Agyptens. Angabe von Analysen einiger JRiebeckit- 
gesteine u. Bostonite mit den Projektionen von NlGGLI. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., 
Abt. A. 1928. 121—24. Pangkalan Brandan-Sumatra.) E n s z l in .

Handbuch der Mineralcheraie, hrsg. von Cornelius Doelter u. Hans Leitmeier. Bd. 4, 12 <Bog. 
61—60>. (S. 801—960.) Dresden: Th. Steinkopff 1928. gr. 8. M. 8.—.

D. Organische Chemie.
Chiko Fujio, Polymerisierung des Acetylens. I. (Vgl. Z e l i n s k y ,  C. 1924. I. 

1765, ferner K o v a c h e  u . T r i c o t ,  C. 1925. II. 1953.) Man erhalt reichlich Teer, wenn 
man Acetylen bei 400—700° iiber Katalysatoren wie Holzkohle, Brmsstein, Ton, japan. 
saure Erde, Ziegelstein leitet. Hochstausbeute von 82°/0 wurde erreicht durch Leiten 
von 5 1 Gas pro Stde. durch ein mit Ton gefiilltes Glasrohr bei 650°. Die Fraktion unter 
175° bestand aus Bzl. u. Homologen, die Fraktion 175—250° wesentlich aus Naphthalin, 
welches, da vóllig S-frei, besonders zur Darst. von Tetralin geeignet ware. Die Gasolin- 
fraktion war bei Verwendung yon Holzkohle am gróflten. Bei Benutzung yon Metall- 
rohren war die Zers. des C2H2 starker ais die Polymerisierung, u. der Teer enthiclt nur
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Spuren Naphthalin. Porzellanrohre sind ebenso giinstig wic Glasrohre. Die gebildeten 
Gase (CO, C02, H, CH.j usw.) wirken giinstig fiir einen milden Rk.-Yerlauf. Auoh der 
sich auf dem Katalysator nicderschlagende C scheint eine Rolle zu spielen. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 28—29.) Lindenbaum .

Griulio Natta, Eine neue Methode. fiir die Darstellung von organischen aliphatischen 
Verbindungen des Selens, Tellurs und Arsens. Eine einfache, crgiebige, relativ reine 
Prodd. liefernde Darstellungsweise fiir Se-, Te- oder As-Alkylverbb. ist die der Um- 
setzung von Al- oder Mg-Selenid etc. mit .Alkoholen oder Athern nach dem Schema: 
Al.,M3n +  3R-O H  (bzw. 3 R„0) =  A1„03 -j- 3 R-MnH (bzw. 3 R2Mn) u. 2 A1M111 +
3 R • OH =  A120 3 +  R, • MinH +  R • MmH2, 2 AlMm  +  3 R20 =  A120 3 +  2 R3 • Mm 
(MII= S ,  Se, Te; Mnl =  N, P, As). Dio Alkoholumwandlungsprodd. konnen sich 
therm. weiter zers. nach: 2 R-MUH =  R2M° +  MIIH2, R2Mln H +  RMn iH2 =  
R3Mln -)- Mm H3. Die Umsctzung von Al2Se3 u. Al2Te3 mit Alkoholen erfolgt am 
bestcn bci 250—300°, mit Athern bei 300—350°.. AlAs reagiert auch oberhalb 300° 
nur schwer, leichter Mg-Arsenid. Wassergehalt der Alkohole u. Ather beeintrachtigt 
dic Reinheit der Prodd. durch Bldg. von SeH2 etc. nur wenig. Unvertinderter Alkohol 
bzw. Ather im Endprod. wird durch Wiederliolung der Rk. entfernt. — Al2Se3 wird 
durch Entziindung einer nicht sehr innigen Misehung der Elemente an eincm Punkt 
mittels einer elektr. gehcizten Metallspirale hergestellt. AI2Te3 u. AlAs crhiilt man durch 
Erhitzen des Gemisches der Elemente im Porzellanrohr unter LuftabschluB bei 800 
bis 900°. Die Rk. von As mit Al vcrlauft sehr langsam, mit Mg sehr lebhaft.

V e r s u c h s a n o r d n u n g. Im Anfangsteil cincs abschnittweise heizbaren 
Glas- oder Porzellanrohres wird der tropfenweise eingefiihrte Alkohol bzw. Ather ver- 
darnpft, die Dampfe streiehen mit einer Geschwindigkeit von 2—4 om pro Sek. uber 
eine 30—40 cm lange, auf die erforderliehe — streng einzuhaltende — Temp. gebrachte 
Schicht der Al- bzw. Mg-Verb. (in Stiicken) u. werden in einem Wasserkiihler konden- 
siert. Die unangenehm riechenden, nicht kondcnsierten Gase fixiert man in einem 
mit KMnO.,-getranktem Bimsstcin gefullten Absorptionsturm. — 1. Al2Se3 -j- (C2H5)20. 
Angewandt 30 ccm uber Na dest. A. Dauer 1% Stdn. Kondensiert werden 3g un- 
veranderter A., 15g Didthylselenid (schwach gelbliche Fl.; siedet grófitenteils gegen 
110°) u. 3 g Diathyldiselenid, orangegelbe klare Fl. (nicht rot, wie R a t h k e , L ie b ig s  
Ann. 152 [1869]. 210, angibt) vom Kp. 137°, die in fl. Luft erstarrt u. bei —90° bis 
—98° schm. AuBerdem entsteht SeH2. — 2. Al2Se3 - f  C2H.OH gibt bei 250—300" 
neben unyerandertem A. C2H6-SeH. — 3. Al2Se3 +  (CH3)2CH-OH. Die Rk. beginnt 
bei 240°. Bci 260—270° beginnt therm. Zers. der Rk.-Prodd., die bei 300° vollstandig 
ist. Das bei 270—280° erhaltene Kondensat enthalt ca. 15% unveranderten Isopropyl- 
alkohol, 60% (CH:t)2C-SeH, 20% Diisopropylselenid u. -diselenid, wenig einer oberhalb 
215° sd. Fl. Bei 260—270° ist (CH3)2C-SeH (farblose Fl., Kp. 70—75°) Hauptprod., 
Selenid u. Diselenid entstehen nur in Spuren; 30% des Alkohols bleiben unverandert. 
Diisopropyldiselenid ist eine rote Fl. vom Kp. ca. 210°. — 4. Al2Te3 gibt mit 25 ccm 
Methanol bei 320—335° 20 g orangegelbes Kondensat, das auBer mwerandertem Alkohol 
in der Fraktion 80—90° (CH3)2Te enthalt, identifiziert durch Osydation zu (CH3)2- 
Te(OH)„ u. Fallung mit H J  ais ziegelrotes (CH3)2TeJ2 (vgl. R. H. VERNON, C. 1920.
III. 580). Mit A. entsteht schon bei 240—260° wahrscheinlich CzHs-TeH, Fl. von 
iihnlichem Kp. wie A., an der Luft leicht oxydabel. Ather reagieren mit Al2Te3 nur 
sehr schwierig oberhalb 380°. — 5. AlAs gibt mit Methanol bei 310—360° ein Kondensat 
aus 15% unverandertem Methanol, 45% Trimethylarsin T o m  Kp. 68—73°, 25% einer 
As-haltigen Fl. vom Kp. 95—98°, auBerdem wenig Dimethylarsin u. im weniger h. 
Teil des Rk.-Rohres ein schwarzes Sublimat (CH3As)x. Ein ahnliches Prod., vielleicht 
(C„H^As)a, entsteht mit A. bei 300—350°. — 6. Mg3As2 reagiert langsam mit A. schon 
bei dessen Kp., neben Arsinen entsteht Mg-Athylat. Bei 280—295° entsteht ein Gemisch 
von unverandertem A., Mono- u. Diathylarsin u. Spuren von Triałhylarsin. — Al- 
Nitrid u. Mg-Phosphid reagieren unter denselben Bedingungen mit Alkoholen unter 
Bldg. von Aminen bzw. Phosphinen. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. Pura Appli- 
eata, Palermo 1926. 1326—31. Mailand, Polytechn.) R a d t .

Albert Kirnnanil, Einwirkung von Aminen auf Bromonanthol. (Vgl. C. 1928. I. 
898.) Versetzt man eine ath. Lsg. von 2,5 Moll. NH(C2H6)2 mit einer ebensolchen von
1 Mol. a-Bromonanthol, so scheidet sich sofort unter starker Erwarmung NH(C2H6)2,HBr 
aus, dessen Menge nach einigen Stdn. ca. 1 Mol. betragt. Das Filtrat liefert durch Dest. 
<x.-Diathylaminoonanthol, C5Hn ■ CH(CHO) -IST(C„H5)2, Kp.u  106—107°, nach Reinigung 
durch Losen in verd. HCl D.22 0,853, nD22 =  1,4352, unl. in W. Fiirbt ScHlFFs Reagens 
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rosa, dann violettrot; reduziert FEHLING sche u. alkoh. AgN03-Lsg.; gibt mit Bisulfit 
u. A. 3 Schichten, abererst nach langererZeitwenig Krystalle. Hydrochlorid, Cn H21OISTCl, 
F. 73°, sehr zerflieBlich, unl. in A., PAe., iiuBerst 1. in A., Aceton, Chlf., daraus mit 
A. ais F I. fiillbar, im Vakuum dcstillierbar. Oxydation des Aminoaldeliyds mit ammo- 
niakal. Ag-Lsg. in Ggw. von iiberschiissigem KOH orgab: 1. Saure ■ CH(OII) ■ 
CO.J1, Krystalle, F . 65°; Ba-Salz, (C7H130 3)2Ba -(- 1/„ H20. 2. n-Capronsaure. —
N(CH3)3 reagiert unter denselben Bedingungen sehr langsam mit Bromonanthol, von 
dem nach 2 Tagen noeli iiber 50% unyerandert sind. Der gebildete Nd. ist das ąuartare 
Bromid CJJn -GH(OHO)■ N(CH3)3Br, F . 126° (Zers.), unl. in A., PAe., CC14, C2H5Br,
11. in W., A., CH3OH, Chlf., Aceton. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 701—02.) Lb.

R. Loc (lilia und R, Heilmann, Ober die Trennung stereoisoimrer ungesattigter 
Ketone. oc,/?-Ungesiitt. Ketone vom Typus R-CH: CR'-CO-R" sollten in 2 u. ihre 
Oxime, Semiearbazono usw. in 4 stereoisomeren Formen existieren. Die bisher bcob- 
aohtete Stereoisomerie erstreekt sich nur auf Oxime u. besonders Semiearbazone, yon 
denen meist 2 Isomere isoliert worden sind, nicht jedoch auf die Ketone selbst. Vff. 
habon daher diese Frage an 2 Fallen untersueht. — 1 . 3-Athylpenten-(2)-on-(4), CH3- 
CH: C(C2H5)-CO-CH3. Durcli Dehydratisierung yon (C2H5)2C(OH)-CO-CH3. Das rohe 
Keton (Kp. 151-—153°) liefert in wss. A. 2 leicht trennbare Semiearbazone, C8H 16ON3, 
FF. 201 u. 101°, dureh sd. wss. Oxalsaure leicht hydrolysierbar. Keton aus Deriv. 201°: 
Kp.,17 150—151°, D .124 0,8718. Keton aus Deriy. 161®: Kp.w  153—154°, D .lł4 0,8789. 
Da jedes Keton ausschlieBlich das Semicarbazon zuriickliefert, aus dem es entstanden 
war, so riihrt die Isomerie von den Ketonen selbst her u. ist von stereochem. Art. Beide 
Ketone liefern mit N2H,,-Hydrat dasselbe 3-Methyl-4-athyl-5-methylpyrazolin, Kp.10 72 
bis 73°; Benzolsulfonderiv., F. 129—130°; p-Brombenzolsulfonderivv., F. 110°, nach 
Wiedererstarren 125° u. 90—91°. — 2. 4-n-Propylhexen.(3)-on-(5), C2H5-CH: C(C3H,)- 
CO-CH3. Wie oben aus (C3H7)2C(OH)iCO-CH3. Das rohe Keton (Kp., 70—72°) liefert
2 Semiearbazone, ClnH 19ON3, FF. 141—142 u. il0°, nach Wiedererstarren 121°. Daraus
2 Ketone: Kp.u  71°, D .L5j 0,8620 u. ICp.n  74°, D.11., 0,8668. Mit N2H r Hydrat:
3-Mcthyl-4-n-propyl-5-dthylpymzolin; Bmzolsulfonderiv., F. 107—108°; p-Bromienzol- 
sulfonderiw., FF. 155 u. 119—121°. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 705—07.) Lb.

Joh, Scheiber, Ober die Konslitution der Elaostearinsaure. (Vgl. C. 1928. I. 797.) 
Auf Grund der Einfiihrung yon Halogenen u. stufenweiser Hydrierung von Holzol, 
bzw. der darin yorherrschendcn Elaostearinsaure, wurde nachgewiesen, daC diese tat- 
saehlieh' 3 Doppelbindungen in Anordnung eines dreifach konjugicrten Systems ent- 
hiilt, das bei Halogenierungen, Wasserstoffanlagerungen u. Oxydationen streng der 
TniELEschen Regel folgt. (Farbę u. Lack 1928. 146.) K ónig.

D. Migliacci und M. Furia, Ober die Komtitution des C-Methylasparagins (Homo- 
asparagins). Da sich bei der Einw. von Harnstoff auf Homoasparagin u. Homo- 
asparaginsiiure analoge Verbb. (I u. II) bilden, wie sie aus /J-Asparagin, /?-Asparagin- 
^aure u. Harnstoff entstehen, nehmen Vff. fiir das Homoasparagin die Formel HI an 
(vgl. B e i ls te in  IV. 495 [1922]). •— Verss., Homoasparagin dureh Einw. von fl. 
Ammoniak auf Citraeonsaureanhydrid zu erhalten, fiihren nur zur Bldg. von Am- 
moniumcitraconat.

COOII CO-NH, CONH„

I <rH* n  I I I  9 Ha
H3C-C-NII-CO h 3c - c - n h - c o  h 3c -c -n h .,

CO----- NH CO—  NH ĆOOH
V e r s u c h e. Anhydroureidohomoasparagin, C8II80 3N3 (n). Aus den genannten 

Komponenten bei 125—130° unter Entw. yon NH3 u. H20. Nach 10—12 Stdn. 
Extraktion mit li. W. monokline Krystalle vom F. 26G—267°, 1. in konz. H2SO.i, 
HN03, CuS04, wl. in A., A., B zl. u. Chlf. — Anhydroureidoh-omoasparaginsdure, 
06H80 4N2 (I). 1. Aus Homoasparaginsaure u. Harnstoff. 2. Dureh Verseifung yoriger 
Verb. mit 15%ig. HC1 Prismen vom F. 264—265° unter Zers. Wl. in A. u. organ. 
LOsungsmm. Die Lsg. reagiert sauer. (Gazz. chim. Ital. 58 . 103— 10.) B e n c k iSEP..

Edmund O. von Lippmann, Bericht (Nr. 88) uber die wichtigslen im 2. Halb- 
jahre 1927 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. (Vgl. C. 1928.
I. 1949.) Bericht iiber Di-, Tri- u. Tetrasaccharide u. ais SchluG iiber Konst., Konfi- 
guration u. Physiologie der Zuckerarten. (Dtsch. Zuckerind. 53. 185-—86. 213—14.) R u.
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Ame Pictet und H. Vogel, Synthase der Saccharose. (Vgl. C. 1928. I. 1391.) Nach 
den Unterss. von H a w o r t h  u. I r v in e  besitzt die Fructose in ihren natiirlichen Verbb. 
eine andere Konst. ais im isolierten Zustand. Ersterer Form (y-Fructosc) soli Pormel I.,

letzterer (n. Pructose) Formel II. zukommcn. 
Will man also Saccharose aus ihren beiden 
Komponenten synthetisieren, so muB man ein 
Deriv. der y-Fructose bcnutzen, aus dem sich 
die Substituenten leicht abspalten lassen. Ein 
solches fanden Vff., ais sie Fructose nach H udson  
u. B rau n s  (Journ. Amer. chem. Soc. 37 [1915]. 
2739) mit Acetanhydrid u. ZnCL bei tiefer Temp. 
in das Tetraacetat (nach I.) iiberfuhrten u. die 
alkoh. Mutterlauge des Hauptprod. (n. Porm) 

im Vakuum verdampften. Es resultierte ein dicker Sirup, der mit k. W. langsam glasig 
erstarrte. Nach Analyse u. reduzierender Wrkg. auf alkal. Cu-Lsg. lag ein zweites 
Tetraacetat vor, u. zwar — entsprechend dcm sehr geringen Drehungsverm6gen -— 
vermutlich ein solches der y-Reihe. Dessen Bldg. ware so zu erklaren, daB sich in Lsgg. 
der Piuctose ein Gleichgewicht zwischen beiden Pormen einstellt, wie schon O hle 
(C. 1927. II. 804) angenommen hat, u. zwar im vorliegcnden Palle (Acetanhydrid) 
etwa von 97 Tcilen n.: 3 Teilen y. DaB in der Tat y-Fructosetelraacetat vorliegt, haben 
Yff. in einfacher Weise durch Kondensation mit Glykosetetraacetat bewiesen. Glciche 
Mcngen der Komponenten wurden in Chlf. mit P206 15 Stdn. geschiittelt. Der nach 
Verdampfen im Vakuum verbleibendc sirupóso Ruekstand lieferte aus A. Krystalle 
von Saccharoseoctaacetat, F. 70°, [a]D =  -f-59,40 in Chlf. Vcrseifung desselben nach 
Zem plen ergab Saccharose mit allen charakterist. Eigg. Zwei Versuchsreihen, die 
eine mit Pructosc aus Saccharose, die andere mit soleher aus Inulin, verliefen iiber- 
einstimmend. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 724—27.) Łindenbaum .

Tadashi Nakashima, Uber die Cellulosexanthogenessigsaure. (Vgl. K ita , Saku- 
RADA u . N akashim a, C. 1928. I. 487.) Wie 1. c. gezeigt, erhalt man aus Viseose u .  
Fettsaurechloriden nur Ester der Cellulose. Behandelt man aber Viscose mit verd. 
Essigsaure u. setzt nun Na-Chloracetat zu, so wird die Lsg. erst diinnfl., dann wieder 
dick u. schlieBlich gallertig. Das in W. 1. Prod. wird durch A. oder Salzlsg. gefallt u. 
sieht wie Na-Celluloscxanthogenat aus, ist aber weit bestandiger, da der S-Geh. durch 
5 Min. langes Kochen mit verd. H2SO., nicht verandert wird. Die so gebildete Cellulose- 
xanthogenessigsdure laBt sich bei 105° trocknen, ist unl. in W., 1. in Laugen u. geht darin 
bei langem Stehen in Cellulose iiber. Diese Eigg. gestatten die Best. von Xanthogen- 
essigsaure neben Xanthogensaure. Bei gróBerem DberschuB von Chloressigsaure er- 
folgt die Bldg. der Xanthogenessigsaure quantitativ. Auch Schwermetallsalze letzterer 
hat Vf. dargestellt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 31—32.) Lindenbaum .

E. Fouineau und Gr. Florence, Beitrag zum Stttdium der Bromvaleriansa.ureureide.
II. EinfluP der Verzweigung der Kelte auf die physiologischen Eigcnschaften. (I. vgl.
C. 1928. I. 900.) a-Brom-n-valeriav.saurev.reid. Bldg.: n-Bulylmagnesiunibromid wird 
mit C02 u. nachfolgend mit W. umgesetzt; Ausbeute an n-Valeriansaure 78%. Das 
hieraus gewonnene a-Bromvaleriansaurechlorid (Kp.18 85—87°) wird mit Harnstoff 
behandelt. WeiBe Nadeln. F. 162°. L. in W. zu 0,833%; Verteilungskoeffizient
0,42. — a-Brommelhylathylessigsuureureid. Bldg.: Natriummalonester wird nach- 
einander mit Methyljodid u. Athyljodid umgesetzt; Ausbeute an Methylathylessig- 
saure 52%. Das hieraus gewonnene a-Bromrnethyldthylessigsaurechlorid (Kp.]5 69,5°) 
wird mit Harnstoff behandelt. WeiBe Nadeln, F. 132,5°. L. in W. zu 5,3%. Ver- 
teilungskoeffizient 1,98.— Brompivalinsaureureid. Oxypivalinsaure (Krystalle, F. 124°; 
sil. in W. u. A., wl. in Lg.), gibt mit konz. HBr im Rohr bei 80—100° Brompitialinsaure 
(Krystalle aus PAe., F. 41°); diese gibt mit Thionylchlorid Bromph-alinsaurechlorid 
(Kp.20 55,2°), das mit Harnstoff vorsichtig umgesetzt werden muB. WeiBe Nadeln, 
F. 93,5°. L. in W. zu 5,4%. Verteilungskoeffizient 2,02. — Alle 3 Ureide sind 1. in 
w. A., k. Toluol, Chlf., A. — Die physiolog. Wrkg. wurde an Fischen u. Hunden unter- 
sucht. Wie in der vorigen Arbeit wurde der t)bergang in die Blutbahn, in die graue u. 
weiBe Gehirnsubstanz u. in das Kleinhirn verfolgt. Aus den Resultaten wird geschlossen, 
daB in der Reihe' der bromierten Valeriansaureureide die Verzweigung der Kohlen- 
stoffkette einen EinfluB auf die pharmakodynam. Eigg. ausiibt. Die Intensitat der 
hypnot. Wrkg. wachst parallel mit der Verzweigung. Das Brompivalinsaureureid 
hat lediglich hypnot. Eigg. Da in dieser Verb. aber das Brom sich nicht in a-Stellung

149*

I. CH2.OII(Ac) II. C H -O II
-C-OH i— Ć-OHr v u n  i------------
ĆH-OH(Ac) I CH-OH

O ± _ ___ O i__
°  CH-OH(Ac) r CH-OH 

ĆH CH-OH
CII, • OH(Ac) . l— CHj
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befindet, kann also die Gruppierung R-CHBr-CO-NH-CO-NH2 nicht ais spezif. fiir 
diese pharmakodynam. Eig. angesehen werden. Der Verteilungskoeffizient wachst 
parallel mit der Verzweigung der Kohlenstoffkette u. der hypnot. Wrkg. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 43. 211—16.) LANGER.

Marcel Godchot und G-. Cauęiuil, Uber die JDeJiydralisierung des Pinakons des 
Cycloheplanons. Erhitzt man 10 g dieses von MarkOWNŻEOW (Journ. Russ. phys.- 
chem. Ges. [russ.] 34 [1902]. 904) besehriebencn Pinakons I. [l,l'-Dioxydicyclo- 
heptyl-(l,l')] von F. 78° mit 10 g trockener Osalsaure -|- 20 ccm W. oder mit 150 g 
20%ig. HoSOj einige Stdn. auf 125°, so rcsultiert nach einigem Stehen ein mit Krystallen 
durchsetztes Ol, welches abgesaugt wird. 01 vgl. unten. Die Krystalle liefern aus A.
CH, • CH2 • CH, C Ę  • CH, • CH, CI-L, ■ CH ,. CH. „  CO • CH, • CH. „
i ' >C— C<C i i i '  * >C< ■ >C H „
CH2 -CH.-CH, i j CH, • CH, • CH. CH2 • CH2 • CII., ^C H .-C H , • C H , ^  -

OH OH ‘ ‘ n .
CH2 • CHS • CH2 COjH III. CH2-CH2-CH, IV. ch .-C H 2-CH2
CH2-CH2.CH, 1C H ,]j.C 02H CIL-CHj.CH ^  ' CH • C II,• ĆII,

Prismen von F. 72° u. der Formel CJ4H;lO. Obwohl die Verb. — offenbar wegen ster. 
Hinderung — kein Semicarbazon oder Oxim gibt, ist sie doch ein Keton, da sie durch 
Na u. A. zu einem Alkohol GliH2B0  von F. 41° (Phenylurethan, F. 156°) reduziert wird. 
Vff. ertcilen ihr Formel II. eines l,l-Hexamethylemyclooctanom-(2), entstanden durch 
H20-Abspaltung u. Ringerweiterung. — Durch HN03 (D. 1,4) bei 100° wird II. oxydiert 
zur a.,a-Hernmethylenkorksaure, Cu H240 4 (III.), swl. in HN03, Prismen aus Bzl., F. 116°. 
Ag-Salz, Cj4H220 4Ag2. — Vakuumdest. der HN03-Muttcrlauge liefert die bekannte 
olige Hexamethylenmalonsaure, [CH2]6>  C(C02H)2. Ag-Salz, C0H12O4Ag.. — Das ein- 
gangs erwahnte Ol ist A 1,1'-Dicyclolieptenyl, C14H22 (IV.) u. zeigt Kp .19 149—150°,
D .19 0,9736, nu13 =  1,526, E M =  +0,38. Seine Bldg. aus I. ist ohne weiteres ver-
standlich. Durch KMnO.j wird es hauptsachlieh zu Pimelinsaure oxydiert. — I. verhalt 
sich bei der Dehydratisierung demnach ganz analog dem Pinakon des Cyolopentanons 
(MEISER, Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899], 2055) u. dem Isopropylcyclohexylpinakon 
(T a r b o u r iECH, Compt. rend. Acad. Sciences 156 [1913]. 75.). (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 767—69.) L in d e n b a u m .

Naomichi Yokojima, Uber den Meeh-anismus der Umlagerung des Diazoamino-
benzols in Aminoazobenzol. II. Diese Umlagerung ist in Abwesenheit von Anilin un-
móglich. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 32.) LlNDENBAUM.

Naomichi Yokojima, Uber den Mechanismus der Umlagerung des Diazoamino-
benzols in Aminoazobenzol. III . (II. ygl. vorst. Ref.) Diazoaminobenzol bildet mit
H.C1 folgende beiden Salze:

I. C0H5 ■ N : N • NH ■ C6H6 II. C„H5 • N-------- NH-C„H6
h " " c1 H-N-Cl H~C1

Bei der Umlagerung in Aminoazobenzol in Anilinlsg. in Ggw. von HC1 tritt I. in 
Tiitigkeit, indem der HC1 die leichte Ablosung des Diazorestes vom Amino-N bewirkt. 
Denn die gleiche Rk. erfolgt auch ohne HC1, aber erst bei 80—90°. — Die beiden 
H-Atome im NH2 u. in der p-Stellung des Anilins werden zu gleicher Zeit durch den 
Diazorest crsetzt, welchcr von einem anderen Amino-N abgelóst wird. Dies liiBt sich 
beweisen, indem man Diazoamino-p-nilrobenzol mit Anilin bchandelt:

C0H,.N: N-NH-CJI ,-NO, 4- C6H.-NH2 - P "
6 , ,  L->- Callj-NrN-CĄ-NHo +  NH2-C6I i4-N 02

Das Ilydrochlorid des Diazoamino-p-nitrobenzols besitzt die II. entsprechende 
Formel. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 33—34.) LlNDENBAUM.

Manji Fukami imd Naomichi Yokojima, Uber die Reaktionsprodukle des Toluol- 
diazoaminobenzols in Anilińldsung. Toluoldiazoaminobenzol, CH3• C6H ,-N : N -N H • C6H5, 
liefert in Anilin in Ggw. von HC1 70% Toluólazoanilin u. 30% Aminoazobenzol. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 34.) LlNDENBAUM.

F. Mauthner, Uber die Wanderung der Acylgruppe beim Acetyldimelhylpyrogallol. 
(Vgl. C. 1927. I. 2728.) Acetylpyrogalloldimethylather (I.) geht unter der Wrkg. von 
ZnCl2 — u. zwar langsam sehon bei Raumtemp. — in den bekannten Gallacetophenon- 
moiiomethyldther (II.) uber. Die CH3-Abspaltung ist auffallend. Konst.-Bcweis fiir II. 
durch Methylierung zum bekannten Dimelhylalher ( in .), dessen Konst. gesiehert ist, 
weil er Orthokondensationsprodd. liefert, u. durch Entmethylierung zu Gallacelophenon.

C6Hr,.N:N-NH'C6H6 +  NHs-C0H4-NOs
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•— D as I. en tsp rech en d e  Chloracetat w ird  d u rc h  FR lESsche V erscl)iebung in  lo-Chlor- 
gallacetophcnon iib e rg efiih rt.

O • CO • CH3 OH OCH,

CH30-[^^-0CH3 CH30 - r ^ , 0 H  CH30-^ :\ .0H

L jJ -C O -C H , l ^ - C O - C H ,
V e r s u c h e .  Gallacetophenonmonomethylather, CBH10O., (II.). 1 . 20 g Pyrogallol-

I,3-dimethyliither mit 12 g CH3-COCl 15 Min. auf 80°, nach Zugabe von 6 g ZnCl2
3 Stdn. auf 120° erhitzen, 4-mal mit je 100 ccm sd. A. cxtrahieren, ath. Lsg. mit 10%ig~ 
NaOH auszichen, mit verd. H2S04 ansiiuern, in A. aufnehmen usw., Rohprod. auf Ton 
abpressen. 2. Dieselben Komponenten 4 Woclien bei Ilauintemp. stchen lasscn, in 
A. u. wenig A. losen, mit 10%ig- NaOII ausziehen usw. Krystalle aus Lg., dann W., 
F. 132—133°. — Diacetylderin., C13H 14Oe. Mit CH3- COG1 in h. Eg. Aus Lg., E. 146 
bis 148°. — p-Nitrophenylhydrazon, ClrjHlrj05N3, aus A., yerkohlend ohne E. — Semi
carbazon, Ci0H13O4N3, Nadeln aus A., E. 229—230° (Zers.). — Aus der mit NaOH aus- 
gezogenen ath. Lsg. (vgl. oben) wurde unyerandertes I., aus dcm zum Abpressen yon
II. verwendeten Tonteller Pyrogallol-l,3-dimethylather isoliert, letzterer durch Ent- 
acetylierung entstanden. — Gallacetophciwndimethyluiher (III.). Aus II. mit Diazo- 
methan in A. Ubergefiihrt in das p-Nitrophenylhydrazon, C16H „0 5]Sr3, aus A., E. 205 
bis 206°. Vergleichspraparat wurde aus Gallacetophenon u. (CH3)2S04 dargcstellt. -— 
Gallace.toplie.non. Aus II. mit A1C13 in sd. Chlorbzl. (vgl. 1. c.). Aus W., F. 168°. — 
Chloracelylpyrogallol-l,3-dimethyldther, C10Hn O4Cl. Aus Pyrogalloldimethylather u. 
Chloracetylchlorid (135°, 4 Stdn.). Kp.15 182—183°, aus Bzl.-Lg., E. 65—66°. — 
co-CMorgallacetophenon, CSH70 4C1. Aus yorigem mit A1CI3 (100°, 8 Stdn.). Aus Bzl. 4- 
Lg., F. 167—168°. (Journ. prakt. Chem. [2] 118- 314—20. Budapest, Univ.) Lb.

L. Bert, Ober ein news allgcmeines synthetisches Verfahren zur Darstellung aryl- 
aliphatisćher Aldehyde. Das Verf. besteht darin, daB man die Mg-Verbb. der aryl- 
aliphat. Chloride Ar-[CH„]n-Cl, dereń leichte Gewinnung vor kurzem (C. 1928. I. 
1758) beschrieben wurde, mittels Orthoameisenestcr (CH3 oder C2H6) in die Acetale 
der Aldehyde Ar-[CH2]u-CHO iiberfuhrt u. diesc 10—15 Min. mit 25%ig. HC1 kocht. 
Bisher wurden dargestellt: p-Methył- u. p-Isopropylphenylacetaldehyd. — 1,2,4-Tri- 
methylphenylacetaldehyd-(5). — l-Methyl-4-isopropylphenylacetaldehyd-{2). — p-Athyl- 
phenylacetaldeliyd, ICp.13 108° (korr., ebenso alle folgenden), D.4S 1,009, nj>5 =  1,537. 
Semicarbazon, aus A., F. 175° (bloc, ebenso alle folgenden). — 1,3-Dimethylphenyl- 
acetaldehyd-(4), Kp.^ 136°, D.4Ia 0,996, nn15 =  1,529. Semicarbazon, F. 164°. — 1,4- 
Dimethylphenylacelaldehyd-(2), Kp.12 105—106°, D .45 1,004, nn5 =  1,531. Semicarb
azon, F. 183°. — o-Melhylhydrozimtaldehyd, Kp.13 120°, D .4195 0,998, ni)10-5 =  1,522. 
Semicarbazon, F. 153°. — p-Methylhydrozimtaldehyd, Kp .15 122°, D.4H 0,999, nnM =  
1,525. Semicarbazon, F. 174°. — l,3-Dimethylhydrozimtaldchyd-(4), Kp.14 135—136°,
D.j1G 0,994, ni>16 =  1,525. Semicarbazon, F. 188°. — l,4-Dimethylhydrozimtaldehyd-(2), 
Kp.I3 133—134°, D .,,18'5 0,989, ud18-5 =  1,523. Semicarbazon, E. 182°. — p-Isopropijl- 
hydrozimtaldehyd, Kp.16 136°. Semicarbazon, F. 158°. — l-Methyl-4-isopropylhydro- 
zimtaldekyd-{2), Kp.17 150°, D ..,17 0,974, nn17 =  1,518. Semicarbazon, F. 149°. — 
p-Methyl-y-phenylbutyraldehyd, Kp.16 124°, D..,11 1,011, nc11 =  1,527. Semicarbazon, 
F. 124°. — l,3-JDiniethyl-y-plienylbtUyraldehyd-(4), Kp.13 137—138°, D.410 1, 001, nD10 =
1,529. Semicarbazon, F. 135°. — l,4-Dimetkyl-y-phenylbutyraldehyd-(2), Kp.16 139°,
D .412 0,987, na12 =  1,532. Semicarbazon, F. 184°. — p-Isopropyl-y-phenylbulyraldehyd,, 
Kp.12 132°. Semicarbazon, F. 144°. — Dicse Aldehyde riechen kraftig u. nachhaltig, 
die Hydrozimtaldchyde viel angenehmer ais dic Phenylacetaldehyde, die 7-Phenyl- 
butyraldehyde schwiicher. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 699—700.) L i n d e n b .

D. Migliacci und R. Gargiulo, Ober die Kondensationsprodukte des Diathyl- 
succinylbernslei7isaureesters mit den primdren Arylaminen. Yff. erhalten bei der Kon- 
densation des Diathylsuccinylbernsteinsaureestcrs mit o- u. p-Phcnetidin, sowie 
p-Anisidin durch Erwarmen iiber 120° je 3 yersehiedenc kiystalline Substanzen: 
orangerote Didihyl-p-diarylaminolerephthalsdureester, symm. Diarylharnstoffe u. gelbe 
Substanzen von noch nicht genau bestimmter Konst. Die Ausbeuten an genannten 
Verbb. hangen yon dem Mengenverhaltnis der Ausgangsprodd. ab. — Weiter stellen 
Vff. noch den Diathyl-p-dibenzoyl-p-di-o-phenetidinterephthalsaureester (I) u. die p-Di- 
o-phenetidinterephlhalsaure (n) dar.

Y e r s u c h e .  Didthyl - p - di - o - phenetidin - A 1A - dihydrolerephthalsdureester,
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CjjH^OjNo. a) Aus 1 g Diathylsuccinylbernstcinsauroatliylcstcr u. 2 g o-Phenetidin 
in alkoh. Lsg. Losen dog orangerotcn Nd. in Bzl. u. Ausfallen mit Lg. b) Aus den 
gleichen Komponenten (1 g Ester u. 3 g Phenetidin) in Eg.-Lsg. Nadelehen yom 
F. 201°, wl. in A. u. CH3COOH, 1. in Bzl. u. Amylalkohol. — Didihyl-p-di-p-phenetidin- 
A lA-dihydrotereplilhalsaureestcr, C2aH3,łO0N„. Darst. nach b voriger Verb. Nadelehen 
vom E. 197°. — Diathyl-p-di-p-anisidin-A1A-dihydrotercpMhalsaurceste.r, C20H31)O6N2.

Nadelehen vom E. 191°. — Didthyl-p-di-o-phenetidinterephthalsdureester, C^H^OgN,. 
a) Durch 1/4-std. Kochen von 1 g Diathylsuccinylbornsteinsaureathylester u. 5—6 g 
o-Phenetidin in alkoh. Lsg. im Luftstrom. b) Durch Erwarmen der genannten Ausgangs- 
prodd. im Sandbad auf 125—130° [4—6 Stdn.]. Losen des orangeroten Nd. in Bzl. 
u. Ausfallen mit Lg. c) Durch 4—6-std. Erwarmen der Reagenzien in p-Xylollsg. 
d) Durch 6—8-std. Erwarmen auf 140—145° u. Aufnehmen in w. konz. Essigsaure. 
Reinigung wie bei b. Orangerote Nadelehen vom E. 152°, leichter 1. in organ. Losungs- 
mitteln ais der entsprechende Dihydroester. — Di-o-phenetidinharnsloff (Di-o-athoxy- 
diphenylhamstoff), C17H20O3Ns. Beim Erhitzen von 1 g Diathylsuccinylbernstein- 
saureester mit 5—6 g o-Phenetidin auf 180—200°. A.-Entw. Aus Bzl. Nadelehen 
vom E. 222°, 1. in konz. CH3COOH -u. A. — Di-p-phenelidinluirnsloff (Di-p-dthoxy- 
diphenylhamstoff), CJ7H20O3N2. Nadelehen vom F. 220°. — Di-p-anisidinhamstoff 
(Di-p-mćthoxydiph2?iylhar}istoff),'G-rK i(sO:Ą>\„. Niidelchen vom F. 234°. — Oelbe Sub- 
stanz aus dem Rk.-Prod. mit o-Phenetidin. Aus 2 g Diathylsuecinylbernsteinsaurc- 
ester u. 2—3 g o-Phenetidin bei 130—140° neben dcm entsprechenden in Bzl. unl. 
Diarylharnstoff u. dem in Bzl. 11. Terephthalsaureester. Wl. in Bzl. E. 178—183°. — 
Gełbe Substanz des p-Phenetidins. Nadelehen vom F. 163—168°. — Gelbe Substanz 
des p-Anisidins, Nadelehen vom F. 182—187°. — Diathyl-p-dibenzoyl-p-di-o-phenetidin- 
terephlhalsdureester, C.t2H40O8N2. Aus Diathyl-p-di-o-phenetidinterephthalsaureester 
u. Benzoylchlorid. Nacli W.-Dampfdestillation wird der Riickstand mit Bzl. auf- 
genommen u. mit Lg. wieder ausgefallt. Gelbliche Prismen vom F. 249—251°, wl. 
in organ. Losungsmm., unl. in konz. H2S04, HC1 u. Alkalien, 1. in H N 03 u. sd. Nitro- 
benzol. — p-Di-o-phenetidinterephthalsaurc, C^Ho.jOgN>. Aus der alkoh. alkal. Lsg. 
vorigen Diathylesters durch Ansauern mit konz. HC1. Aus Nitrobenzol violette 
Plattehen vom F. 273°. Zweibas. Saure, wl. in organ. Losungsmm., gibt mit Alkalien 
griingelbe bis braungrune Salze. (Gazz. chim. Ital. 58.110—21. Neapol, Univ.) B enck.

W. Rodionow und A. Fedorowa, U ber einige [)-Phenylalaninderivate. (Vgl. 
C. 1927. I. 2191.) Bsi der Gbcrtragung der 1. c. beseliriebenen Synthesen auf Oxy- 
aldchyde treten leicht Verschmierungen ein. Man verwendet daher besser alkylierte 
Oxyaldehyde u. versucht, die crhaltcnen Verbb. zu entalkylieren. Die Methylierung 
von Osyaldehyden erfolgt zweckmaBig nach dem Yerf. von R o d io n o w  (C. 1926. I. 
2925).

V c r s u c h o. Veralrmmldehyd. Metliyl-p-toluolsulfonat des Dimethylanilins 
(30% Uberschufj) mit NaOCH3-Lsg. behandeln, F iltrat mit Vanillin Tersetzen, CH3OH 
abdest., 11/2 Stde. auf 115—120° erhitzen, in A. aufnehmen, Filtrat mit 5°/0ig. NaOH, 
konz. HC1, W. waschen. F. 41—42°. Ausbeute ca. 86% . Ebenso aus Protocatechu- 
aldehyd boi 125-—130°. Ausbeute ca. 58%. — 2,4-Dimethoxybenzaldehyd. Aus /?-Re- 
sorcylaldehj'd bei 120°. F. 68—69°. Ausbeute ca. 42%. — o-, m- u. p-Methoxybenz- 
aldehyd. Bei 125—130°. Ausbeuten ca. 73, 88 u. 67%. — (3-[3,4-Dimethoxyphenyl]- 
(S-aminopropionsaurehydrochlorid, (CH30)2C8H3-CH(NH2, HC1) • CH2 ■ C02H. Veratrum- 
aldehyd u. Malonsiiure mit 10%ig. alkoh. NH3 l 1/® Stde. auf sd. Wasserbad erhitzen, 
in W. u. etwas Soda losen, ausathern, mit HC1 ansauern, Dimethoxyzimtsaure (F. 180 
bis 182°) abfiltrieren, verdampfen. Aus A., F. 207—208°. — [J-[2,4-IJimethoxyph-enyl]- 
P-aminopropionsaurehydrochlorid. Aus 2,4-Dimethoxybenzaldehyd. Ferner: 2,4-Di- 
methoxyzimtsauren. Die /?-Form (F. 180—183°) fallt beim Ansauern aus; die a-Form 
(F. 135°) wird der sauren Lsg. mit A. entzogen u. geht beim Umkrystallisieren in die 
/9-Fonn uber. — fj-[o-MetJtoxyphenyl]-fl-aminopropionsdurehydrochłorid, CX0H 14O3NCl. 
Aus o-Methoxybenzaldehyd. Aus A., F. 208—210°. Ferner o-Methoxyzimtsaure. — 
fl-[m-Methoxyphenyl]-f}-aminopropionmurehydrochlorid, C10Hh O3NC1, aus A., F. 190°. 
Ferner m-Methoxyzimtsaure (F. 125°). — fS-{p-Melhoxyphenyl]-fS-aini?iopropionsdure-
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hydrochlorid, Ci0H 14O3NCl, aus A., F. 205° (Zers.). Ferner p-Methoxyzimtsaure (F. 172 
bis 173°). (Arch. Phaimaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 116—21. Moskau, Tcchn. 
Hochsch.) L in d e n b a u m .

Raymond Quelet, Einwirkung non Magnesium auf einigc p-bromierte Athylen- 
derivale des Benzols. (Vgl. C. 1928. I. 1648.) p-Bromstyrol reagiert unter den 1. c. an- 
gegebenen Bedingungen nicht mit Mg. p-Brom-A3-butenylbenzol liefert nach 10-std. 
Kochen 32% des n. Komplexes Br Mg - C0//4 • CH,, ■ CII2 ■ CH: CII2. Daraus mit W. 
_/l3-Butcnyl benzol. — Es hat sich nun herausgestellt, daB man ganz verschiedene Werte 
fur die Ausbeutcn an den Mg-Dcriw. erhalt, je nachdem man, wie anfangs geschehen 
(C. 1926. II. 391), das Rk.-Prod. mit W. zers. u. das gebildete Mg(OH)„ bestimmt 
oder nach dem J-Verf. yon J o b  u. REICH arbeitet. Nach 6-std. Kochen berechneten 
sich nach dem ersten Verf. fiir p-Brompropenylbenzol 70, p-Brom-.d 1-butenylbcnzol 
68, p-Bromallylbenzol 60, p-Brom-zl3-butcnylbenzol 56, nach dem zweiten Verf. nur 
44, 37, 34 u. 29% Ausbeute. Bei Raumtemp. sind die Ausbeuten hóher, z. B. nach
3 Tagen 75—68 (1. Verf.), 55—40 (2. Verf.). Wahrseheinlich addieren sich teilweise
2 Moll. der n. Mg-Verb. zu einem neuen Komplex, z. B. BrMg ■ C0H4 • CH(C6H4 • CH: 
CH-CH3)-CH(MgBr)'CH3, u. dieser wird zwar durch W. unter Abspaltung des gesamten 
Mg zers., reagiert aber nicht mit J .  Tatsiichlich haben RuPE u. BuRGIN (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 43 [1910]. 172) die Bldg. eines solchen Komplexes aus Cinnamyl-MgCl 
festgestellt, u. Vf. fand, daB derselbe inakt. gegen J  ist. — In allen Fallen tritt ferner 
die ubliche Nebenrk. ein: Eliminierung des Br durch Mg unter Verdoppelung des Radi- 
kals. Isoliert wurde p,p'-Dipropenyldiphenyl, CH3 • CH: CH • C0H., • CcH4 ■ CH: CH ■ CH3, 
Blattchen, F. 185—186°, swl. in A., 1. in Bzl. mit blauer Fluoreseenż. Daneben wurde 
ein nicht krystallisierendes Prod. erhalten, dessen Analysen annahernd auf den obigem 
Doppelkomplex entsprechenden KW-stoff stimmten. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 764—67.) L in d e n b a u m .

A. Quilico, Einwirkung der Aminosulfonsuure auf ungesaltigte Verbindungen. 
Zur Prufung seincr Annahme, daB Aminosulfonsiiure mit Phenolathem unter primarer 
Bldg. von o-Sulfonsauren reagiert (vgl. C. 1928.1. 1649), untersucht Vf. die Einw. yon 
Aminosulfonsiiure auf Phenolatlier mit bcsetzter p-Stellung, u. zwar auf Anethol. Hier 
jedoch tritt die Sulfonsauregruppe in die Seitenkette ein unter Bldg. von CH3- O-C0H, • 
CH: CJCHaJ-SOsNK^ oder (weniger wahrseheinlich) CH3-0-CflH4'C(S03NH4) : CH- 
CH3. Der Verlauf ist hier wie beim Anisol wahrseheinlich der einer primśiren Addition 
von H 0 -S 0 2-NH2 an eine Doppolbindung, nur dafl hier die der Seitenkette ais die 
aktiyere bevorzugt wird, unter Bldg. von CH3 -O-C0H ,■ CH(OH)-CH(CH3)• S02-NH2; 
unter Wasserabspaltung u. Wiederanlagerung entsteht daraus obigc Verb. DaB nicht 
CH3 • O • C0H, • CH„ • CH(CH3) ■ O • S02 ■ NH, bzw. nach Wasseranlagerung CH3 ■ O • C„H4 • 
CH2-CH(CH3)-0"S03NH4 yorliegt, folgt aus dem ungesatt. Charakter der Verb.; die 
Struktur einer o-Anetholsulfonsaure ist ausgeschlossen auf Grund des Ergebnisses 
der Oxydation mit alkal. KMnO.,: Bldg. von Anissaure (Nadeln aus A.; F. 185°), Essig- 
saure u. H2S04.

V c r  s u c h e. AnAtholsulfcmsaure, CH3 ■ O • CaH4 • CH: C(CH.,) • S03H. Das Ammo- 
niumsalz entsteht aus Amjnosulfonsaurc u. uberschussigem Anethol bei 140—150° 
(4—6 Stdn.). Ausbeute bis 80%- Farblose Krystalle. F. 235—240° (Zers.). K-Salz,
11. Schuppen. Na-Salz, weniger 11. Ba-Salz, BaC20H22O8S2. Perlmutterglanzende 
Krystalle, 11. in W. Die freie Sdure krystallisiert in weiBen, hygroskop. Nadelchen; 
F. gegen 70°; sil. in W. Entfarbt in der Kalte KMn04-Lsg., reduziert ammoniakal. 
AgN03. — Chlorid, C10Hn O3SCl. Aus dem Na-Salz u. PC15, erst bei gewóhnlichcr Temp., 
dann auf dem W.-Bad. Breite, farblose, glanzende Platten aus Bzl. F. 63,5°. LI. in 
A. u. Bzl. — Amid, C10H 13O3NS. Aus dem Chlorid u. alkoh. NH3 beim Kochen. WeiBe, 
glanzende Nadeln aus A. F. 156°. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 7. 141—46. 
Mailand, Polytcchn.) R a d t .

Paul Pfeiffer und Bernhard Segall, Einflup antiauxochromcr Gruppcn auf die 
Halochromieerscheinutigen der Ketów. Die Antiauxochrome (N02-Gruppe, Sulfon- 
siiurerest u. Halogenatome) unterscheiden sich in ihrer Wrkg. scharf von den auxo- 
chromen Gruppen. Die N 02-Gruppe ubt, wie aus dem Verh. nitrierter p-Methoxy- 
chalkone hervorgeht, einen hypsochromen EinfluB auf die Halochromieerscheinungen 
ungesatt. Ketone aus, der arn starksten ist in der m-Stellung, geringer in der o-Stellung 
zur Athylenlucke; die p-standige N 02-Gruppe ist fast ohne erkennbare Wrkg. Eine 
ahnliche Gesetzmafiigkeit findet sich in der Dibenzalacetonreihe. Im p-Methoxy- 
chalkon, p,p'-Dimelhoxychalkon u. p,p'-Dimetlioxydibenzalaceton yerschwindet die stark
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bathochrome Wrkg. der Methoxyle weitgehend, wenn in o-Stellung zu denselben Nitro- 
gruppen eingefiihrt werden. Sie kónnen, da sie in m-Stellung zu den Athylenreihen 
treton,vollihren hypsochromenEinfluB entfnlten. DerSulfonsiiurerest u. in schwacherem 
MaBe die Halogenatome sohlieBen sich in der hypsochromen Wrkg. weitgehend an die 
N 02-Gruppe an. Die von P f e i f f e r  u . N e g r e a n u  (L ie b ig s  Ann. 418 [1917]. 253) 
gemachte Annahme, daB durch Einfiihrung einer Sulfonsauregruppe in das p-Methoxy- 
chalkon in o-Stellung zum Methoxyl dio Aufhebung der bathochromen Wrkg. dieser 
Gruppe auf intramolekulare Salzbldg. zwischen Methoxyl u. Sulfonsaurerest zuriick- 
zufiihren sei, kommt in Fortfall. Die N 02-Gruppe wirkt auch dann liypsochrom, wenn 
uberhaupt kcin Methoxyl vorhanden ist.

V e r s u c l i e .  m-Nitroanisaldehyd, hellgelbe, prismat. Nadeln, aus A., F. 83,5°; 
liefert bei der Kondensation mit Acetophenon m-Nitro-p-methoxybenzalacetophenon, 
C16H 130 4N, gelbe, prismat. Nadeln, aus A. oder Bzl., F. 146°, swl. in A. u. Methylalkohol, 
wl. in A., 11. in Eg., Aceton u. Bzl. — •m-Nilro-p-methoxybenzal-p-methoxyacetophenon, 
C17H 1605N, aus Acetylanisol u. m-Nitroanisaldehyd, gelbe Nadeln, aus Eg., Methyl
alkohol oder A., F. 160°, fast unl. in A. u. Lg., wl. in Methylalkohol u. A., 11. in Eg., 
Chlf. u. Aceton. Perchlorat, C17H 160 9NC1, orangerote, prismat. Nadeln, F. 177-—180°, 
Zers., an der Luft zers. es sich unter Entfarbung. Perchlorat des Anisal-p-melhoxyaceto- 
phenons, C17H170 7C1, rote Krystalle. — o,o'-Dinitrodibenzalacelon, C17H 120 2N2, aus 
o-Nilrobenzalaceton (fast farblosc Nadeln vom F. 58—59°) durch Kondensation mit 
o-Nitrobenzaldehyd, rein gelbe, prismat. Nadeln, aus Eg., F. 170,5—171°, 1. in Chlf. 
u. Eg., wl. in A. — m,m'-Dinitrodibenzalaceton, griinstichig gelbe Nadeln, aus Essig- 
saureanhydrid, F. 238°. Perchlorat, C17H130 9N2C1, orangestichig gelbe Nadelchen, 
Erweichungspunkt ca. 125°, Zers. bei ca. 143—145°. — m-NUro-p,p'-dimethoxydibenzal- 
aceton, C19H1706N, aus m-Nitroanisalaceton u. Anisaldehyd oder aus Anisalaceton u. 
ra-Nitroanisaldehyd, gelbe Nadelchen, aus Eg., F. 158,5°, unl. in A., swl. in Lg., wl. 
in Methylalkohol u. A., gut 1. in Eg., Aceton u. Bzl. — m,m'-Dinitro-p,p'-dimethoxy- 
dibenzalacelon, Ci9H 160 7N2, aus m-Nitroanisaldehyd u. Aceton oder aus m-Nitroanisal- 
aecton u. m-Nitroanisaldehyd, gelbe Nadeln, aus Eg., F. 220°. Perchlorat, C19H 17OnN,Cl, 
orangerote Nadelchen, F. 198°, Zers. — m-Chloranisaldehyd, C8H70,C1, Nadeln, F. 62,5 
bis 63° (G a t t e r m a n n , L ie b ig s  Ann. 357 [1907], 348 gibt 53° an); die alkoh. Lsg. 
liefert bci der Kondensation mit Aceton m-Chlor-p-methoxybenzalaceton, Cu Hn 0 2Cl, 
hcllgclbstichige Nadeln, aus wss. A., faserige, farblose Prismen, aus W., F. 111,5°. — 
m,m'-Diclilor-p,p -dimethoxydibenzalaceton, O13H10O3CI,, gelbe, warzenfórmig vereinigtc 
Nadelchen, aus Bzl. oder Eg., F. 177,5—178,5°, wl. in A., A. u. Methylalkohol, 1. in 
Bzl. u. Eg. Perchlorat, C19H 1707C13, schokoladebraune Nadeln, F. 205—207°, Zers. — 
m-Chlor-p-methoxybenzalacelophenon, C10H13O2Cl, biischelfórmig vereinigte, hellgelb- 
stiehige, prismat. Nadelchen, aus wss. A., F. 113—114°, 11. in Bzl., 1. in Eg., A. u. Lg., 
unl. in PAe. — m-Brom-p-md.lioxybenzalacx.lon, Cu Hn 0 2Br, durch Kondensation von 
m-Bromanisaldehyd, C8H70,Br (farblose Nadeln, aus A., F. 53—54°) mit Aceton; das 
Bromanisalaceton wird von dem danebengebildeten Dibromdianisalaceton durch 
fraktionierte Ki‘ystallisation getrennt, es krystallisiert aus 50%ig. A. in prismat. fast 
farblosen Nadeln, F. 101°; 11. in Bzl., A. u. Aceton, 1. in W., unl. in PAe. — m,m'-Dibrom- 
p,p'-dimethoxydibenzalaceton, C19H160 3Br2, glanzende ,gelbe Nadelchen, aus Eg. oder 
Bzl., F. 181°. Kaum 1. in Aceton, wl. in A., A. u. MethyMkohol, 11. in Eg. u. Bzl. Per
chlorat, C19H 1707Br2Cl, dunkelbraunrote Krystalle, F. 168—169°, Zers. — m-Brom- 
p-methoxybcnzalacetophe7io?i, C16Hi30 2Br, lange, hellgelbstichige Nadeln, aus A. oder 
Methylalkohol, F. 112—113°(K ohlsr u. Co n a n t , Journ. Amer. ehem. Soc. 39 [1917]. 
1404, geben den F. 107° an); 11. in k. Bzl. u. Aceton, in der Warme gut 1. in den meisten 
organ, Losungsmm., auBcr PAe. — m-Brom-p,p'-dimethoxybenzalacetophenon, CI7H150 3Br, 
heli griinstichig gelbe Nadeln, F. 120°, 11. in Aceton u. Bzl., 1. in A., unl. in PAe. Per
chlorat, C17H160-BrCl, orangerote Krystallchen, F. 138—139°; beim Erwśirmen mit W. 
wird das unveranderte Keton zuriickgebildet. (L ie b ig s  Ann. 460. 123—37.) H il l g e r .

P. Pfeiffer, K. Kolibach und E. Haack, Uber die halocliromen Verbindungen 
von Polyketonen. (Vgl. vorst. Ref.) Im AnschluB an die Arbeiten von PFEIFFER, 
G o e b e l  u . A n g e r n  (C. 1925. I. 962) iiber die Lokalisierung der Nebenvalenzkrafte 
in den Perchloraten von Aminoketonen haben Vff. das Additionsvermogen der Poly- 
ketone studiert. Die aus p-Diacetylbenzol u. m-Diacełylmesitylen durch Kondensation 
mit aromat. Aldehyden dargestellten „Doppelchalkone" zeigen mit konz. H ,S04 u. 
mit HClOj Halochromie. Verss., die Perchloratc der Doppelchalkone dieser beiden 
Verbindungsreihen in krystallisierter Form zu gewinnen, fiihrtcn meistens nur zur
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Bldg. eines Monoperehlorats. Besserc Ergebnisse wurden bei der Unters. der Aluminium- 
bromidadditionsprodd. erzielt. Es stellte sich heraus, daB sowolil die gesatt. wie die 
ungesatt. Monoketone unabhangig von der Zahl der Athylenliicken stets nur ein Mol. 
AlBr3 addieren, u. daB sie indifferent gegen SnCl4 u. HCiO,, sind. Von den Diketonen 
wurden Diacetylmesitylen u. p-Dibenzoylbenzol, von den Triketonen das symm. Tri- 
acetylbenzol naher untersucht. Es ergab sich, daB die Zahl addierter AlBr3-Moll. mit 
der Zahl der in der organ. Komponento vorhandenen Ketogruppen ubereinstimmt. 
Demnaeh sind die gegen AlBr3 wirksamen Restaffinitaten der gesatt. u. ungesatt. 
ICetone an den Carbonylen lokalisiert. Die auf Grund friiherer Arbeiten aufgestellten 
Konstitutionsformeln

|> C = 0 -M e X u und ® > C = 0-I1X  =  ^ > C - O h ] x

erfahren nach den yorliegenden Versuehsergebnissen eine neue Stiitzc.
V e r s u e h e. p-Diacctylbenzól, aus Te.rephthalsćiurenilril u. Jodmelliyl nach 

Gr ig n a r d , sehóne, farblose Platten, F. 110—111°. — Dibenzal-p-diacetylbenzol, 
C24HI80„, kleino, strohgelbe Bliittchen, aus li. Toluol, F. 205,5—207,5°, fast unl. in A. 
u. A., gut 1. in h. Eg. u. Toluol; die Lsg. in konz. H2SO., ist tief orangefarben. — Di- 
anisal-p-diacetylbenzol, C26H220 4, feinkórniges, gelbes Krystallpulyer, aus h. Toluol 
oder Eg., P. 212°; fast unl. in A., swl. in h. A.; die Lsg. in konz. H2SO., ist fast undurch- 
sichtig rotviolett. Perchlorat, C20H23O8Cl, yiolett-schwarze Nadeln, die beim Erhitzen 
yerpuffen. — Di-o-chlorbenzal-p-diacetylbenzol, C21H1G0 2C12, gelbes, fein krystallin. 
Pulver, aus sd. Xylol, F. 251°, fast unl. in h. A., Bzl. u. A., gut 1. in h. Eg. Farbę der 
H2S04-Lsg. orangerot. — p-Acetylbenzoesaure, C9Hs0 3, praehtyoll glanzende, schnee- 
weiBe Nadelchen, aus sd. W. F. 210“ (R. M e y e r , L i E b ig s  Ann. 219 [1883]. 260, gibt 
den F. 200° an, RuPE u. STEINBACH, Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 3466, fanden 
205°). — Benzal-p-acetylbenzoesaure, ClcH120 3, schwach gelbe Blattchen, aus sd. A.,
F. 234°; die Lsg. in konz. H.,SO., ist orange. — Anisal-p-acetylhenzocsaure, C,-H140 4, 
feine gelbe Sternchen, aus sd. A., F. 223°, wl.‘ in A., gut 1. in Bzl., h. A. u. Eg. Losungs- 
farbe in konz. H„SO., tief blutrot. Perchlorat, C17H1508C1, schokoladenfarbige Krystalle, 
die beim Erhitzen yerpuffen. — o-Chlorbenzal-p-acetylbenzoesaure, C16Hn 0 3Cl, feine 
gelbe Sternchen oder Nadelchen, aus sd. A., F. 214—215°, fast unl. in A., wl. in Bzl., 
gut 1. in A. u. Eg.; konz. H2S04 lóst orangefarben. — p-Dimelhylaminobenzal-p-acetyl- 
benzoesaure, Ci8H170 3N, praehtyoll glanzende, rotbraune Nadelchen, aus sd. A., F. 248°; 
wl. in A. u. Bzl., ziemlich gut 1. in A. u. Eg.; Farbę in konz. H2S04 tief griinstichig gelb. — 
Diaeetylmesitylen, nach Y. MEYER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 22 [1896J. 1413), farblose 
Ptismen, aus Lg., F. 46°. — Dibenzoldiacetylmesitylen, C^H^O., gelblich-weiBe Schuppen 
aus sd. absol. A., F. 135°, fast unl. in A., gut 1. in Bzl., li. A. u. h. Eg.; Losungsfarbe 
in konz. H2S04 tief griinstichig gelb. — Di-p-tolyMdiacelylmesitylen, C29H290 2, schwach 
gelb gefiirbte, sternchenfórmige Krystalle, aus sd. absol. A., F. 97°, gut 1. in A., A.,
A., Bzl. u. Eg., L osu n g sfa rb e  in konz. H2S04 tiefgelb . Die S u b s ta n z  krystallisiert 
mit %  Mol. A. — Dianisaldiacetylmesitylen, C29H2804, krystallisiert aus sd. A. mit 
Va Mol". A. in harten Warzeń yom F. 105—106°, aus sd. Bzl. mit V2 Mol. Bzl. in schwach 
gelb gefiirbten zusammengcwachsenen Tafelchen yom F. 93°, fast unl. in A., gut 1. 
in A., Bzl. u. h. Eg.; die Lsg. in konz. H2S04 ist orangefarben. Perchlorat, G29H2804,
2 HCI04, zinnoberrote Krystalle, die beim Erhitzen yerpuffen, liygroskop. — Di-o-chlor- 
benzaldiacetylmesitylen, G>,H220 2C12, schwach gelb gefarbte, sternchenfórmige Krystalle, 
aus sd. absol. A., F. 161°. — Di-p-chlorbenzaldiacetylmesitylen, C2,H 220 2CL, blaBgelbe 
Krystalle, aus sd. absol. A., F. 116°, fast unl. in A., gut 1. in h. A., Bzl. u. Eg. Perchlorat, 
C2,H220 2C!2,HC104,2H.20, gelbgraue Krystalle, die beim Erhitzen lebhaft yerpuffen. — 
Di-p-3,imethylaminobenzaldiacetylmesitylen, CpjIL^OoN,, olivgriine, seidenartige Nadel- 
ehen, aus sd. A., P. 234°, fast unl. in A., sil. in h. A., Eg. u. Bzl. Losungsfarbe in konz. 
H2S04 gelbbraun. Perchlorat, C31H340 2N2,HCI0.„ feine gelbe Nadelchen, die beim 
Erhitzen lebhaft yerpuffen. — Biphenyl-p-tolylketon -}- AlBr3, C20H16O, lAlBr3, aus 
Biphenyl-p-tolylkelon (F. 129°) u. AlBr3, in absol. Bzl. citronengelbe, glanzende Nadel
chen, aus h. Bzl., fast unl. in PAe. — Xanthon Ą- AlBrv  CI3HsO2,lAlBr3,lC0H6, aus 
Xanthon (F. 174°) u. AIBr- in li. absol. Bzl., blaBgelbe Krystallnadeln, aus sd. Bzl., 
zerfallen beim Erhitzen im Vakuum auf 100—110° unter Abgabe von Bzl. zu einem 
gelbliehen Pulyer. Verss., eine Yerb. des Xanthons mit 2 Moll. AlBr3 zu erhalten, 
schlugen fehl. — Benzalacetophenon +  AlBr3, Cł5H120 ,l  AlBr3, aus Benzalacetophenon 
(P. 58°) u. AlBr3 in absol. Bzl. sehóne orangegelbe Nadeln, aus Bzl. oder Bzl. +  Lg. 
Dibenzalaceton +  AlBr3, CnH140,lA lBr3, aus Dibenzalaceton (F. 112°) u. AlBr3 in absol.
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Bzl., blutrote Nadeln, aus Bzl. -)- L g. — Cynnamylidenacetophenón -f- AlBr3, C17HwO, 
lAlBr3, aus Cynnamylidenacelcmphenon (F. 103°) u. AlBr3 in h. absol. Bzl., blutrote, 
glanzendeNadelehen. p-Dibenzoylbcnzol-\- AlBr3, C50H 14O2,2AlBr3, aus p-Dibenzoylbenzol 
(F. 160°) u. AlBr3 in h. absol. Bzl., grober krystallin. Nd. swl. in Bzl. u. sd. CS2.— Di- 
acetylmesilylen -)- AlBrs, C13H 10O2,2AlBr3, aus Diacetyltnesitylen u. AlBr3 in absol. CS2, 
schwach rotlichgelbe Niidelchen aus Lg. +  PAc. — s-Triacetylbenzol -f- AlBr3, Ci2H 120 3, 
3AlBr3, aus Triacelylbenzol (F. 163°) u. AlBr3 in h. absol. Bzl., flachę, blaBgelbe Nadeln, 
wl. in sd. Bzl. u. sd. CS2. (L ie b ig s  Ann. 460. 138—56.) H il l g e r .

P. Pfeiffer und E. Haack, Vcrhalten mełhoxylhalliger Verbindungen gegen Alu- 
miniumbromid. Bei den Unterss. iiber die AJuminiumbroniidyerbb. der Phenolmethyl- 
ather u. Methoxyketone stellten Vff. fest, daB in den Verbb. der Phenolmethylather 
die AlBr3-Moll. einzeln an die Methoxyle gebunden sind. Das Aluminiumatom bindet 
sich kraft seiner groBen Affinitat zum Sauerstoff an den O des Methoxyls, so daB diese 
Additionsprodd. gemafi I  zu formulieren sind. Die AlBr3-Verb. des p-Methoxydiphenyls 
besitzt eine anomale Zus.; in ihr kommen auf 3 Moll. Ather nur 2 Moll. AlBr3 (ń). Die 
methoxylfreien Ketone addieren auf je ein Carbonyl 1 Mol. AlBr3 (vgl. vorst. Ref.). 
In  der Tatsache, daB die Methoxyketono im Maximum soyiel AlBr3-Moll. addieren 
kónnen, ais Methoxyle u. Carbonyle yorhanden sind, erblicken Vff. einen Beweis fiir 
die Richtigkeit der Lokalisationstheorie. Der Unterschied zwischen den AlBr3- u. den 
SnCl4-Verbb. der Methoxyketone tr itt  scharf heryor, denn wahrend SnCl., sich nur 
an den Carbonylsauerstoff anzulagern vermag, sattigt AJBr3 sowohl den Carbonyl- 
sauerstoff wie den Methoxylsauerstoff ab (HE u. IV).

Eine weitgehende Parallele zu den halochromen AlBr3-Verbb. der Ketone findet 
man unter den Perchloraten der Aminoketone. Die AlBr3-Verbb. der methoxylierten 
Ketone sind immer weniger tieffarbig ais die AlBr3-Verbb. der entsprechenden methoxyl- 
freien Ketone. Vff. beobachteten eine ausgcsprochene hypsoehrome Wrkg. der Gruppe
_» womit die Dbereinstimmung mit dem Rest klar zutage tritt.

Die erste Phase der AlBra-Addition am Methoxyketone yerlauft analog der Anlagerung 
von SnCl4: Bindung des Addenten an den Carbonylsauerstoff unter starker Farb- 
yertiefung. Im Gegensatz zum SnCl4 vermag dann aber AlBr3 aueh die Methoxyl- 
gruppen abzusattigen, womit eine stark hypsoehrome Wrkg. yerbunden ist.

Die AlBr3-Verbb. der Methylather R-OCH3 werden dureh Erhitzen in Bzl. leicht 
entmethyliert; die Substitutionsprodd. R- OAlBr2 zerfallen mit W. in freies Phenol 
u. bas. AluminiUmbromid, so daB fiir die Reaktionsfolgc folgendes Schema gilt:

CH3
R—O—CHS A1BrV  R—Ó-AlBrs R— O—AlBra +  CH3Br

| h2o
R—OH +  HOAlBr,

Die Ursache der Entmethylierung dureh AlBr3 beruht aui der groBen Affinitat des Al 
zum O u. auf dem Bestreben, die Nebenvalenzbindung in eine Hauptyalenzbindung 
zu iiberfuhren. Es lieBen sich glatt entmethylieren: (3-Naphtholmethylalher u. Hydro- 
chinondimethylather, von den Methoxyketonen: p-Methoxyacetophenon, Anisalaceton, 
Anisalacełophenon, 4-Melhoxyna-phthylmeth,ylketon u. 4,4'-Dimetkoxybenzoph&non, da- 
gegen ist AlBr3 fiir p-Methoxyanisalacetophenon u. Dianisalacetcm ais Entmethylierungs- 
mittel ungeeignet. Dem A1C13, das zuerst yon H a r t m a n n  u . G a t t e r m a n n  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 25 [1892], 3531) ais Entmethylierungsmittel yorgeschlagen worden 
war, ist AlBr3 Delfach yorzuziehen, da es in den gebrauchliehen organ. Lósungsmm. 
wie Bzl., CS2 usw. leicht 1. ist.

0 J - J  ______  ______

—OvAlBr3 3 / —OCII3, 2 AlBr3

CHzCIL -C H lC IL  \
x  C=0-AlBr3 -----x ^ > C z O  • • • SnCl4

V c r s u c h e .  Gearbcitet wurde in einer sorgsam zusammengestellten Apparatur, 
die es gestattet, beide Komponenten unter FeuchtigkeitsabschluB miteinander reagieren 
zu lassen, umzukrystallisieren u. abzunutschen. GroBe Sorgfalt ist auf die Reinigung
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der Losungsmm., Bzl., Lg. u, CS2, zu venvenden. p-Biphenylmethylatlwr A l Br3,
3 C13H]20,2AlBr3, aus p-Biphenylmethylalher (F. 108°) u. AlBr3 in Lg., farblose Blatt- 
cken; nach dem Umkrystallisieren aus Benzol farblose Krystalle yon der Zus. 3 C13H 120, 
2AlBr3,lC6H0. 10-std. Kochen in Bzl. bewirkt Entmethylicrung, es bildet sich p-Oxy- 
biphenyl, aus verd. A., F. 164—165°. — fi-Naphtholmethylather +  AlBr3, CnH 100 , 1 AlBr3, 
aus Nerolin (F. 72°) u. AlBr3 in Lg., rein weiBe Nadeln. Kochen mit Bzl. u. Zers. des 
erhaltenen brilunlichen Ols mit W. ergab fi-Naphthol, aus Bzl. -f- PAe., F. 121°. — 
Hydrochinondimethyldther -J- AlBr3, CsH10O,,lAlBr3, aus Hydrochinondimethyldther 
(F. 56°) u. AlBr3 in Lg., lange, farblose Nadeln aus Lg. -f- PAe., sil. in PAe. C8H10O2, 
2AlBr3, klcine, hellgelbe Krystalle, maBig 1. in h. Bzl., unl. in h. Lg. u. PAe. Beim 
Kochen der Verb. 1: 2 mit Bzl. entsteht die Verb. C0H4(OAlBr2)2, feine blaflgelbe 
Nadeln; Zers. mit W. ergab Hydrochinon, aus verd. HC1 F. 169°. — p-Methoxyaceto- 
phenon -[- AlBr3, C9H 10O2,2AlBr3, aus p-Methoxyacetophenon (F. 39°) u. AlBr3 in CS2, 
farbloser, feinkrystalliner Nd. Kochen in Bzl. u. Zers. der erhaltenen farbloscn Kry
stalle mit W. ergab p-Oxyacelophenon, aus Bzl. -f- PAe., F. 107°. — p,p -Dimeihoxy- 
benzophenon -j- AlBr3, C15H 140 3, 2 AlBr3> aus p,p'-Dimeth-oxybenzophenon (F. 144°) u. 
AlBr3 in h. Lg., Krystalle. Die bei der Entmethylierung gewonnene AlBr2-Verb. bildet 
einen dichten hellgelben, krystallinen Nd. u. ergab bei der Zers. mit W. p,p -Dioxy- 
benzophenon, aus verd. A., lange farblose Nadeln, F. 211—212°. — 4-Methoxy-l- 
naphthylmeikylketon -(- AlBr3, Yerb. 1: 1, C13H120 2, 1 AlBr3, aus dem Keton (F. 72°) 
u. AlBr3 in absol. Bzl., schóne gelbe Krystalle, aus h. Bzl. Verb. 1: 2, CJ3H 120 2, 2 AlBr3, 
C6Hc, aus dem Keton mit 2 Moll. AlBr3 in Lg., gelbe, benzolhaltige Krystallchen. Beim 
Kochen mit Bzl. schied sich ein gelbes 01 ab, das beim Zersetzen mit W. eine in Alkali
1. Substanz lieferte u. ais 4-Oxy-l-naphthylmethylketon, F. 197,5°, identifiziert wurde.
— Anisalaccton -f- AlBr3, Verb. 1: 1, Cł]LH 120 2, 1 AlBr3, aus Anisalacełon (F. 73°) u. 
AlBr3 in absol. Bzl., roter Nd. Verb. 1: 2, tiefgelbe Nadeln, sehr zersetzlich. Erhitzen 
der gelben Verb. in Bzl. u. Umkrystallisieren aus verd. Methylalkohol ergab p-Oxy- 
benzalacelon, F. 101—102°. — Anisalacelophenon -f- AlBr3, Yerb. 1:1, C^H^Os,, 
1 AlBr3, aus Anisalacełophe.non (F. 77°) u. AlBr3 in Bzl., tief dunkelrote Krystall- 
nadeln, liiBt sich nicht entmethylieren. Verb. 1: 2, derbe, honiggelbe Krystalle, zer
setzlich, ziemlich gut 1. in Bzl. Erhitzen der gelben AlBr3-Verb. 1: 2 im Vakuum bei 
100° oder Erwarmen mit wenig Bzl. liefert ein braunes 01, das bald zu feinen gelben 
Krystallen erstarrt. Das alkalilóslicke Hydrolysenprod. schm. bei 182°, in ihm lag 
also p-Oxybe.nzalacntophe.non vor. — p-Methoxyanisalacelophenon -j- AlBr3, Yerb. 1: 1, 
C17H 190 3, 1 AlBr3, aus dem Keton (F. 103°) u. AlBr3 in absol. Bzl., zinnoberroter 
kiystallin. Nd., laBt sich nicht entmethylieren. Verb. 1: 3, C17H 160 3, 3 AlBr3, aus den 
Komponenten in wenig Bzl. unter Eiskuhlung, honiggelbe, derbc Krystalle, laBt sich 
nicht umkrystallisieren, da leicht CH3Br abgespalten wird. — Dianisalaceion -f- AlBr3, 
Verb. 1: 1, Ci9H1803, 1 AlBr3, aus dem Keton (F. 129°) u. AlBr3 in absol. Bzl., leuchtend 
roter, krystallin. Nd. Verb. 1: 3, groBe, honiggelbe Krystalle, zers. sich beim Um- 
krystallisieren. Durch 1 -std. Kochen mit Bzl. wurde ein harzartiger Nd. erhalten, 
aus dem sich durch Zers. mit A. p,p'-Dioxydibenzalaceton vom F. 235° isolieren lieB. 
(L ie b ig s  Ann. 460. 156—79.) ( H il l g e r .

G. Vavon und V. MitcliOvitch, Uber die o-Cyclohexylcyclohexanole. V a v o n , 
A n z ia n i  u. H e r y n k  (C. 1926. II. 2295) haben aus o-Cyclohexylcyclohexanon 2 isomere
o-Cyclohexylcydohexanole erhalten, welehc sie ais cis-trans-Isomere aufgefaBt haben. 
Da nun die Literaturangaben iiber die Konstanten dieser Alkohole unter sich u. von 
den Befunden genannter Autoren abweichen, haben Vff. noch einige andere Darst.- 
Verff. in Anwendung gebracht, um zu sehen, ob mehr ais 2 Isomere existieren, was bei 
Annahme nicht ebener Cyclohexanringe móglich ist. — Hydrierung von o-Phenyl- 
phenol (+  Pt) ergab einen Alkohol von F. 60° mit Phcnylurethan von F. 148°, also 
idont. mit dem 1. c. beschriebenen cis-Alkohol. — Einw. von C„HuMgCl auf o-Chlor- 
cyclohexanol oder Cyclohexenoxyd fiihrte dagegen zu einem dritten Alkohol C12H2„0 
von F. 34° nach Reinigung iiber das Dinitrobenzoat. Phenylurethan, F. 122°. Saures 
Phthalat, F. 92—93°. Dinitrobenzoat, F. 102°. p-Nitrobenzoat, F. 49—50°. Zur Er- 
ganzung dargestellt: Dinitrobenzoate des cis- u. trans-Alkohols, FF. 122,5—123,5° u. 
124—125°; p-Nitrobenzoate, FF. 112—113° u. 87 bzw. 96—97°. Ferner wurde die 
Verseifungsgeschwindigkeit der sauren Phthalate in A. bei 69° gemessen; Konstantę 
fiir den trans-Ester 2,2, cis-Ester 0,20, neuen Ester 0,16. Der cis- u. trans-Alkohol 
werden durch Cr03-Gcmisch zu o-Cyelohexyleyclohexanon oxydiert, der neue Alkohol 
jedoch zu einem anderen Keton, dessen Oxydationsgesehwindigkeit ca. 20-mal geringer
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ist. Der neue Alkohol ist also sioher chem. einhoitlich. — Es galt nun festzustcllen, 
ob derselbe vielleicht durch Verschie.bung des C0Hjj nach m oder p oder durch Ring- 
sprengung entstanden ist. Ersteres war sehr unwahrscheinlich, letzteres dagegen 
nach den neuesten Erfahrungen von GODCHOT u . CAUQUIL (C. 1928. I. 1758) wohl 
móglich. Es konntc also Cyclopentylcyclohexylcarbinol, C6H9 • CH(OH) • CgHn, vorliegen. 
In  der Tat erwies sich dieser aus Hexahydrobenzaldehyd u. C5H9MgCl dargcstellte 
Alkohol ais ident. mit obigem drittcn Alkohol. — Die Einw. von C6HnMgCl auf o-Chlor- 
cyclohexanol oder CycIohexcnoxyd erfolgt demnach unter Ringyerengerung. Es exi- 
stieren bisher nur 2 o-Cyclohexylcyclohexanole. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 
702— 05.) LlNDENBAUM.

B. Samdahl, Diw.ralrylide.n- und Divanillylidenverbindungen des Cyclohexanons, 
unter denen sich einige neue Indicatoren befinden. Cyclohemnon u. sein p-Methylderiv. 
kondensicren sich lcicht, das m-Methylderiv. etwas schwerer mit Veratrumaldehyd, 
Vanillin u. dessen Acctat zu a,x'-Diarylidenderivv., welche mit konz. H2S04 oder HC1 
lebhaft yiolette Farbungen geben (hierzu vgl. BoEDTKER, C. 1927. II. 2190). Die Kon- 
densationsprodd. mit freien phenol. OH-Gruppen yerhalten sich wie empfindliche 
Indicatoren. — Diveratrylidencyclohexanon, C2,H260 5. Alkoh. Lsg. der Komponenten 
(Aldehyd in geringem "OberschuB) mit NaOC2H5-Lsg. vcrsetzen, uber Nacht stehen lassen. 
Citronengelbe Nadeln aus A., F. 149—150°, sil. in Chlf. — Diveratryliden-p-methylcydo- 
hezanon, C,5H2S05> F. 154—155°, wie voriges. — Diveratryliden-m-inethylcyclohexanon, 
C05H23O5- Rk. unvollstandig. F. 134—135°. — Diacetat des Divanillylidencyclóhexanons, 
CjnHjgO;. Cyclohexanon mit Acetylvanillin yerschmelzen, unter Schutteln etwas konz. 
HC1 żugeben, iiber Nacht stehen lassen. Citronengelbe Nadeln aus A., F. 190°. Alkoh. 
Leg. wird nach Zusatz von sehr verd. NaOH bei Raumtemp. allmahlieh, beim Erwarmen 
fast sofort rot infolge Abspaltung der Acetyle. Sauert man jetzt an, so wird die Lsg. 
gelb. Versetzt man aber die rote alkal. Lsg. mit konz. HC1, so tritt erst Gelb-, dann 
Violettfiirbung ein. Umgekehrter Farbwechsel mit Lauge. Verdampft man die tief- 
violette Mutterlauge des Rohprod. nach Auśathern, so hinterblcibt ein schwarzes, in 
A. tiefviolett 1. Prod. Auf Zusatz ciniger Tropfen 0,01-n. NaOH wird die Lsg. griin. 
Die Mutterlaugen der folgenden Vcrbb. liefern ahnliche Prodd.— Diacetat des Dimnillyl- 
iden-p-methylcydohexanons, C27H2807, Tafeln, F. 189°. — Diacetat des Divanillyliden- 
m-methylcyclohexanons, C^H^Oj, Nadeln aus absol. A., F. 141—142°. Wird schon 
durch sd. A. hydrolysiert. — Divanillylidencyclohexaiion, C22H2,0 6. Mit Vanillin u. 
konz. HC1 oder auch aus dem Acetat mit sd. W. Orangefarbige Nadeln, F. 179—180°.
— Divanillyliden-p-7iiethylcyclohexanon, C23H2105, orangefarbige Krystalle aus A., 
F. 169°. Nach der 5. Krystallisation sind die Krystalle citronengelb ohne sonstige Ver- 
iinderung, nehmen aber allmahlieh ihre friihere Farbę wieder an. Im ultrayioletten 
Licht (A =  360 fifi) fluorescieren die gelben Krystalle intensiv gelb, wahrend die orange
farbige Form dunkel bleibt. — Divanillyliden-m-methylcyclchexanon, C23H2.,06, nach 
Reinigung in ath. Lsg. mit W., Trocknen iiber Na2S04 usw. gelbe Nadeln aus A., F. 171 
bis 172°. — Die 3 Divanillylidencyclanone sind eehte Indicatoren. Einige Tropfen 
ciner alkoli. Lsg. 1: 1000 farben eine verd. Saure griinlichgelb; neutralisiert man mit
0,01-n. NaOH, so .wird die Lsg. orangefarbig, mit uberschiissiger NaOH rot. Der Um- 
schlag ist scharfer wie bei Phenolphtlialein. Das Umschlagsinteryall der 3 Indicatoren, 
welche untereinander kaum differicren, liegt zwischen pH 7,8 u. 9,4. Die Farbunter- 
schiede, welche eine Anderung yon pH um 0,10 heryorbringt, sind so deutlich, daB man 
die Indicatoren fiir colorimetr. Slessungen von p« benutzen kaiin. Die Indicatoren 
sind’ebenso empfindlich wie Methylrot u. empfindlicher ais Methylorange u. Phenol- 
phthalein. (Journ. Pharmac. Cliim. [8] 7. 162—-73. Oslo, Univ.) LlNDENBAUM.

Erich Gebauer-Fiilnegg und Alexander Schlesinger, Uber Derivate der Phenol- 
monosulfochloride. Es wird ein yereinfachter, allgemein zugiinglicher Weg beschrieben 
zur Darst. von Deriy v. von Phenol-monosulfochloriden, der in der direkten Einw. von 
C1S03H auf die carbiithoxylierten Phenole besteht. Die Schutzwkg. auf das Phenol- 
hydroxyl im Sinne der Bldg. von Jlonosulfochloriden bleibt auf die Carbathosylgruppe 
beschrankt, was vielleicht mit dereń negatiyen Charakter (ygl. C. 1927. II. 1272) 
zusammenhangt. Die Rk. wurde mit den Carbathoxyderivy. des m-Kresols, sowie 
a- u. fi-Naphtlbols durchgefiihrt. — l-Carbathoxy-3-methylbenzol-4(p)-svlfochlorid. Aus 
Carbathoxy-m-kresol u. der 5-fachen Menge C1S03H unter Kiihlung; nach 3 Stdn. auf 
Eis gieBen. Aus dem Ruckstand des getrockneten A.-Extraktes ergibt sich das ólige 
Sulfochlorid. — Anilid, C16H 1705NS. Aus dem Chlorid in A. mit uberschussigem Anilin. 
F. aus A. 149°. — Carbathoxy-l-naphthol-4-sulfochlorid, Ci3H j,05C1S (I). F. aus Bzn. 83°
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ident. mit dcm von ZlNCKE (Ber. Dtsch. chem. Ges. 48 [1915]. 120) crhaltenen Prod. 
Das Anilid gibt nach 5-std. Verscifung der Carboxyathylgruppe mit alkoh. KOH die 
auch von ZiNOKE (1. c.) besohriebene Verb., C„,H]30 3NS, Nadeln aus verd. CH3OH, 
F. 198°. — l-Naphthol-4-sulfonsaure-diphenylamid, C22H 17Q3NS. Verseifung des Rk.- 
Prod. aus I u. Diphenylamin mit KOH u. Krystallisation des Riickstandes der W.- 
Dampfdest. aus Essigester-Bzn., F. 176°. — l-Naphthol-4-sulfo-fi-naphthylamid,
C20H15O3NS. Analog aus dem nicht isolierten Carbathoxy-l-naplitliol-4-sul}onsaure- 
fi-naplithylamid mit alkoh. KOH. F. aus Eg., auch aus Aceton oder A. 204°. Die Carb- 
iithoxy- bzw. Oxy-l-naphthol-4-sulfamidoarylide sind geeignete Azofarbstoffkompo- 
ncnten, sowohl in Substanz, ais auf der Faser. — Carbiithoxy-2-naphthol-8-sulfoc}dorid, 
C13H110 6C1S (II). Analog aus Carbathoxy-2-naphthol mit der 3—10-fachen Menge 
C1S03H. F. aus CS2 118°. — Anilid, F. 195°. — 2-Naphtliol-8-mercaptan. Red. von II 
mit Zn-Staub u. H2SO., in Ggw. yon Aceton; wurde ais tietgelbes Pb-Salz, (CJ0H7OS)2Pb 
isoliert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 781—84. Wien, Univ.) H e r z o g .

Hermann Leuehs, Uber neue Umsetzungen von Indoleninen und Indolinolen. 
(Unter Mitarbeit von David Philpott, Paul Sander, Arnold Heller und Herbert 
Kohler.) Um zu ermitteln, ob die yon L e u c h s  u . W i n z e r  (C. 1925. II. 2144) fiir 
die Base C22H17N aufgestellte Formel riehtig ist oder ob das isomerc Indoleninderiv. I. 
(R == C0H5 • CH2) yorliegt, ersetzte man das Benzyl des /?-Benzyl-a-hydrindons durch 
solche Gruppen, welche kein aktiviertes CH2 enthalten, z. B. Pheniithyl, Phcnyl oder 
Alkyl, u. verglich die crhaltenen Kondensationsprodd. mit der Base C22HI7N. Ais 
crstes Beispiel wurde /j-Athylhydrindon gewiihlt. Dessen Phenylhydrazon laCt sich 
mittels ZnCl2 glatt zu einer Base yon der erwarteten Zus. kondensieren, welche ais 
das Indolenin I. (R — C2H5) anzusehen ist. Sie addiert wie C.,nH17N Saureanhydride 
zu Verbb. vom Typus II. (R' =  CH3-CO oder C6H5-CO, R ""=  CH3 oder CaH5), in 
welehen R ' mittels Sauren gegen H, mittels CH3OH gcgen CH3 ausgetauscht werden 
kann. Diese Indolinole u. ihre Methylatlier reagieren weder mit Acetanhydrid noeh 
Diazomctlian, so daB Ruckverwandlung unmoglich ist. In den Diacylderiw., nicht 
jedoeh in den Athern, kann der Rest R '0  durch NH2 ersetzt werden. — Auch Phthal- 
siiiireanhydrid addiert sieli an I. zu einem Prod., welches ebenso bestandig ist wie das 
aus C22H 17N. — Der einzige Unterschied gegenuber letzterer Base besteht darin, 
daB I. "sich nicht mit Phenylhydrazin yereinigt. Wohl aber gelingt dio Anlagerung 
von NH3. Auch H„ laBt sich addieren. — Noch wcitergehende Analogie mit /?-Benzyl- 
hydrindon u. C22H 17N zeigen ^-Phenylhydrindon u. das aus diesem gewonnene Konden- 
sationsprod., welches nur das Indolenin I. (R =  C0H5) sein kann. Letzteres bildet auch 
mit Phenylhydrazin ein Additionsprod., welches — wie das Benzylderiy. — auch direkt 
aus Phenylhydrindon erhaltlich ist. Demnach ist auch C22H17N zweifellos das Indolenin- 
deriv.; zudem lassen sich alle neu gefundcnen Rkk. auf dasselbe ubertragen. — Dio 
Unters. des 2-[/?-Phenathyl]-hydrindons war somit uberfliissig u. auch unmoglich, da 
es nach dem ublichen Vcrf. nicht erhalten werden kann (C. 1928. I. 1039). Auch das
1. c. bescliriebene 2-Benzyl-l-tetralon u. das neu dargestellte 2-[fi-Phenuihyl\-l-tetrulon 
lassen sieli in Indolenine vom Typus III. iibcrfuhren, welche sich aber auffallender- 
weise weder mit Phenylhydrazin noch mit Sśiureanhydridcn yerbinden.

R R R

V e r  s u c h e .  3- Athyl-3,2-[o-benzylen]-indole7iin, C17H15N (nach I.). Athyl- 
hydrindon (LEUCHS u . K o w a l s k i ,  C. 1926. I .  1542) mit Phenylhydrazin u. Na- 
Acetat 2 Stdn. auf 100° erhitzen, dann mit ZnCl2 in absol. A. 4 Stdn. kochen, in n. 
HC1 giefien, Prod. Zn(C17H15N)Xl, (Bliittchen aus A.) mit NH4OH u. A. zerlegen. Dickes
Ol, K p .14 202—204°, Prismen mit l/2 H20 aus A.-PAc., F. 79—80°, bei 75° u. 15 mm 
iiber P ,0 5 wasserfrei, meist 11. Hydrochlorid, C17H](1NC1, wasserhaltige Prismen aus A., 
F. 124—126°, wasserfrei gegen 175°. Pikrat, C23H,807N4, Siiulen aus CH3OH, F. 173 
bis 175°. — 3-Athyl-3,2-[o-benzyhn]-2-0-l-diacetyl-2-indolinol, C2tH210 3N (nach II., 
R ' =  CH3-CO, R" =  CH3). Aus I. mit Acetanhydrid u. Na-Acetat (100°, 1 Stdo.). 
Prismen aus A., F. 125—126°. — 3-Athyl-3,2-\o-benzylen]-2-0-melhyl-l-acetyl-2-indolinol, 
C„0HolO„N (nach II., R' u. R" =  CH3). Aus yorigem mit sd. CH3OH (15Min.). Tafeln
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aus PAe., F. 105°. — 3-Athyl-3,2-[o-benźylen~\-l-acetyl-2-in<k>linol, C19H 190 2N (nach
11., R ' =  H, R" — CH3). A us demselben oder yorigem mit 12-n. HCl in Eg. (60°, 
10 Min.). Prismen aus A., F. 159—161°. — 3-Athyl-3,2-[o-benzyleri)-l-acelyl-2-amino- 
indolin, C19H20ON2. Aus dem Diaeetylderiy. mit CH3OH-NH3 (100°, 4 Stdn.). Polyeder 
u. Tafeln aus A., Wiirfel aus Chlf., F. 138—139°, 1. in 5-n. HCl. — 3-Athyl-3,2-[o-ben- 
zylen}-2-0-l-dibenzoyl-2-i7idoliiwl, C31H250 3N (nach II., R' =  CgH6 • CO, R" =  C„Hri). 
Aus I. mit Benzoesaureanhydrid u. Na-Benzoat (100°, 4 Stdn.). Prismen aus A., F. 179 
bis 181°. — 3-Athyl-3,2-[o-benzylen\-2-0-methyl-l-benzoyl-2-indolinol, C.^H^OoN (nacli
11., R ' =  CIi3, R " =  C6H5). A us yorigem mit sd. CH3OH (2 Stdn.). Tafeln aus PA e., 
F. 125—126°. — 3-Athyl-3,2-\o-benzylen\-l-be.nzoyl-2-indoli7iol, C24H210 2N (nach II., 
R ' =  H, R " =  C8H5). Wie oben. Tafelehen aus CH3OH, F. 145,5—146,5°. — 3-Athyl-
з,2- [o-benzylen]-l-benzoyl-2-aminoindolin. Wie oben uber das Hydrochlorid, C24H 230N2C1, 
Nadeln aus A. -f- A., F. 231—233°. Daraus mit NH4OH das freie Amin, Saulen aus Lg., 
F. 130°. — 3-Athyl-3,2-[o-bc,nzyhn]-2-0-l-phllialoyl-2-indoliiwl, C25H 1(,0 3N. Aus I. mit 
Phthalsaureanhydrid (160°, 4 Stdn.). Prismen oder Tafelehen aus Aceton, F. 200 
bis 201°, bestandig gegen sd. CH3OH, Eg.-HCl bei 100°. — 3- Athyl-3,2-[o-benzylen]-
2-aminoindolin, C1THlfiŃ2 -|- H20. Aus I. mit CH3OH-NH3 (100°, 4 Stdn.). Nadeln 
oder Prismen aus A.-PAe., Sintern bei 85°, F. 95° unter_ NH3-Abspaltung. In Chlf. 
mit HCl boi 0° sofort Ausschcidung von NH4C1. — 3-Aihyl-3,2-\p-benzyhri]-indolin, 
C17H17N. A us I. mit Zn-Amalgam in sd. A. -f- 12-n. HCl (1j2 Stde.), mit NH,,OH fallen. 
Prismen aus A., F. 101—102°. Hydrochlorid, Prismen aus Aceton, Zers. bei 230—233°. 
Pikrat., gelbe Nadeln, im vorerwarmten Bad F. 115°, dann 170—172°. Acelylderiv., 
C19H,9ON, Tafelehen aus A., F. 128°.

3-Phe.nyl-3,2-\o-benzyleri]-indolenin, C21H15N (I., R =  C6H6). /J-Phenylhydrindon- 
phenylhydrazon in Chlf. x/2 Stde. mit 12-n. HCl schutteln, mit yerd. NH40H  entsauern, 
mit K2C03 trocknen. Prismen aus A., F. 182—183°. Hydrochlorid, gelbliche Polyeder, 
Sintern um 180°. Pikrat, aus A. Tafelehen, F. 185—186° (Zers.), aus CH3OH Blattchen, 
F. gegen 115°. — 3-Phenyl-3,2-[o-be?izylen~\-2-0-l-diacelyl-2-indolinol, CŁ5H210 3N, Saulen 
aus A. oder CH3OH, F. 168°. — 3-Phenyl-3,2-[o-benzylen\-2-0-mcthyl-l-acctyl-2-indol- 
inol, C^HjjOoN. Mit CH3OH (Rohr, 100°, 3 Stdn.). Blattchen aus CH3OH, F. 160 
bis 161°. — 3-Phćnyl-3,2-[o-benzylen]-l-acetyl-2-indolinol, C23H 190 2N. Wie oben bei 
100°. Polyeder aus CH30H, F. 183—184°. — 3-Phenyl-3,2-[o-benzylen]-2-phenyl- 
hydrazinoindolin, C^H^N,. 1. Aus I. mit Phenylhydrazin (100°, 1/2 Stde.). 2. Aus 
Phenylhydrindon mit 12 Teilen Phenylhydrazin (140—150°, 16 Stdn.). Prismen u. 
Tafelehen aus Nitrobzl., F. 224—226°. HCl spaltet sofort Phenylhydrazin ab. —
3-Phenyl-3,2-[o-benzylen]-2-aminoindolin, C21H 18N2, aus A., F. 145° unter NH3-Ab- 
spaltung. — 3-Benzyl-3,2-[o-benzylen]-i-acetyl-2-aminoindolin, C24H22ON2. Aus dem 
Diacetylindolinol (1. c.). Prismen aus CH3OH, F. 118—120°, wasserfrei aus A., F. 147 
bis 148°. Acetylderiv., C26H240 2N2, Nadeln aus A., F. 174°.—3-Benzyl-3,2-\o-benzylen\-
l-benzoyl-2-aminoindolin, C2BH24ON2. Aus dem Dibenzoylindolinol (1. c.). Polyeder
и. Saulen aus Bzl. oder ĆH3OH, F. 219—220°, 1. in 12-n. HCl. — Benzoyldcriv., 
C36H 280 2N2. Mit Benzoesaureanhydrid u. Na-Benzoat (100—140°, 4 Stdn.). Prismen 
aus Eg., F. 255—258°. — 3-Benzyl-3,2-[o-benzylen]-2-0-l-phthaloyl-2-indolinól. Besser 
wie 1. c. aus C22H 17N mit Phthalsaureanhydrid (Rohr, 160°, 4 Stdn.). Rohprod. mit 
k. Aceton reinigen. — 3-Benzyl-3,2-[o-benzylen\-indoleninjodmetliylat, C23H20N J. In 
CH3OH (Rohr, 100°, I 1/, Stde.). Drusen aus Aceton, Prismen aus CHjOH-A., F. 165 
bis 168° (Zers.). -— 3-Bmzyl-3,2-[o-b&7izyleri\-l-lnethyl-2-indolinol, C23H21ON. Aus 
vorigem mit Ag2C03 in Aceton. Prismen aus PAe., F. 147—148°. — 3-Benzyl-3,2- 
[o-beiizylen]-indolin-2-sulfo)isaures Natrium, C22H180 3NSNa. Aus C22HI7N, HCl (1. c.) 
mit Na2S03 in h. wss. A. (lj2 Stde.). Nadeln oder Prismen mit ca. 4~H20 aus 50%ig- 
CH3OH, F. 115—120°. Gibt ęrst mit h. verd. H 2S04 S02 ab. A. entzieht der ammoniakal. 
Lsg. kein Indolenin. — 3-Benzyl-3,2-[o-benzylen\-2-aminoindolin, C22H20N2 -f- CH3OH. 
Aus C22H 17N, HCl wie oben. Nadeln aus CH3OH, F. nach Sintern 110—115° unter 
NH3-Abspaltung. In Chlf. mit HCl sofort NH4C1-Ausschcidung. — 3-Benzyl-3,2- 
[o-benzylen]-indolin, C22H 19N. Wie oben. Prismen oder Tafeln aus A., F. 85—86°. 
Pikrat, Blattchen, F. 184°. Acetylderiv., C24H21ON, Prismen aus A., F. 85—86°, bei 
100° aufschaumend. — 1-Methylderiv., C23H21N. Mit Diazomethan u. ZnCl2 in A. 
Fallung ais Pikrat, C;9H„,07N,,, Tafeln aus CH3OH, Sintern ab 155°, F. 166—170° 
(smaragdgrun). Freie Base, Prismen aus PAe., F. 81°.

3-Benzyl-2,3-[o-phenylenathyl]-indolenin, Co3HigN (nach III.). /J-Benzyltetralon 
mit Phenylhydrazin u. Na-Acetat bei 140° in das harzige Phenylhydrazon iiberfuhren,
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dieses in wenig Chlf. mit 12-n. HC1 1/2 Stde. unter Schiittcln kochen, zuriickgebildetes 
Keton mit A. ausziehen. Das Hydrochlorid, C23H2„NC1, bildet schwach griingelbe 
Drusen aus Chlf. -f- A., F. 194—196° (Zers.). Daraus mit NH4OH u. A. die freie Base, 
Saulen aus PAe. oder A., F. 104—106°. Pikrat, Polyeder aus CH3OH, F. 180—182° 
(Zers.). — 3-Benzyl-2,3-[o-phenylenathyl]-indolin, G2:)H21N. Wie oben iiber das Pikrat, 
C29H240 7N„ Prismen u. Korner aus A., F. 179—181°. Freie Base, Lanzetten aus A.- 
PAe., F. 84—86°. — Diphendthylessigsaure, C18H20O2. Aus der zugehórigen Malonsaure 
(Leuchs u. R e in h a r t ,  C. 1924. II. 987) bei 200—210° (15 Min.). Kp .,5 243—245°, 
Tafeln aus PAe., F. 49—50°. Amid, C18H 2103Nr, Nebenprod. bei der Reinigung nachst. 
Verb., Nadeln aus Bzl., F. 164—165°. — 2-[p-Phenalhyl]-l-tetralon, C18H180. Aus voriger 
Saure mit PC15. Nach Reinigung mit NH3 gelbliches 01, Kp.J2 232—234°. Semicarbazon, 
C19H21ON3, Nadeln aus A., F. 166—167°. Phenylhydrazon, &2.,H2llN2, Tafeln aus A. +  
PAe., dann CH3OH, F. 98°. — 3-[p-Phenathyl]-2,3-[o-phenylenathyl]-ijidolenin (nach
III.). Aus yorigem Phenylhydrazon wie oben. Das Hydrochlorid, C2JH 22NC1, bildet 
griinlichgelbe Tafelchen aus Chlf. -f- A., F. 215—223° (Zers.). Freie Base harzig. 
Pikrat, C30H 21O7N.„ Tafelchen aus A., F. 170—171°. (L ie b ig s  Ann. 461. 27—46. 
Berlin, Univ.) _ LlNDENBAUM.

Emil Abderhalden und Hans Sickel, Bildung voii Guanidinoverbindungen bei der 
Einwirkung von Guanidin auf Aminosaureester. II. Bildung von Kreatinin aus Sar
kosinathylester und Guanidin bzw. Cyanamid, sowie von d,l-5-p-Oxybenzyl-2-imino-
4-oxotetrahydroimidazol (d,l-^-Oxyphenyl-a.-guanidinopropionsaure) aus d,l-Tyrosinathyl- 
cster und Guanidin. (I. vgl. C. 1928.1. 1021.) Zur weitcren Aufklarung des Meehanismus 
der 1. c. beschriebenen Rk. wurde Sarkosinathylester mit Guanidin kondensiert u. die 
recht glatte Bldg. von Kreatinin festgestellt. Daraus folgt, daB das bei diesen Rkk. 
abgespaltene NH3 nicht dem Aminosaureester, sondern dem Guanidin cntstammt. 
Der Rk.-Verlauf ist vielleicht nach der Annahme von SCHENCK (C. 1926.1. 1396) so 
zu deuten, daB zuerst Addition des Aminosaureesters an Guanidin unter Bldg. eines 
labilen Tetraaminomethanderiv. erfolgt, welches sodann NH3 abspaltet. Oder das 
Guanidin zerfallt in NH3 u. Cyanamid, an welches sich der Aminosaureester anlagert. 
Letztere Erkliirung wiirde wohl auf den Sarkosinathylester zutreffen, welchcr sich 
ziemlich schnell mit Cyanamid verbindet, nicht aber auf den Glykokollester, dessen 
Addition an Cyanamid, wie in der 1. Mitt. gezeigt, erst nach Zusatz von wenig Guanidin 
erfolgt. Von Interesse ist, daB derselbe Zusatz die Bldg. von Kreatinin aus Sarkosin
athylester u. Cyanamid wesentlich yerzogert.

V e r s u c h e .  Kreatinin, C4H7ON3. In einem V orvers. w u rd e  d ie  NH3-Abspaltung 
bei Raumtemp. zu 53,6% festgestellt. Sarkosinathylester bei —15° mit 2 Moll. Guanidin 
verriihren, wobei die Temp. plótzlich auf 20° steigt u. die FI. erstarrt. Nach Evakuieren 
mit absol. A. verriihren, filtrieren. Ausbeute 65%. Verfarbung gegen 240°, dann 
Sintern u. Bldg. brauner FI. bei 280°. Wasserfreie monokline Prismen aus li. W., 
Prismen mit 2 H20 aus k. konz. Lsg. dureh Einengen. jA FFE schc Rk. positiv. ZnCL- 
Verb., Nadelbiischel. Pikrat, liellgelbe Nadeln, F. 213—214°. —• Cyanamid lost sich 
in Sarkosinathylester (1: 1 Mol.) spielend. Nach 38 Stdn. bei Raumtemp. hatten sich 
29% Kreatinin gebildet. Derselbe Ansatz, mit einem Tropfen Guanidin versetzt, 
lieferte in der gleichen Zeit nur 18% Kreatinin. —d,l-5-p-Oxybenzyl-2-imino-4-oxotetra- 
hydroimidazol oder d,l-Anhydro-\fi-oxijplienyl-ai-guanidinopropionsaiire\, C10Hu O2N3. 
d,l-Tyrosinathylester bei —10° mit 2 Moll. Guanidin yernihren, Temp. von selbst 
auf 30° steigen lassen, jo 10 Min. auf 40, 60 u. 65° erwarmen, jedesmal evakuieren, 
M. mit w. Essigester ausziehen, Extrakt mit A. u. Essigester behandeln. Ausbeute 27%. 
Blattchen aus yiel A., Nadelbusehel aus wenig W., Verfarbung gegen 240°, Obergang 
in b ra u n es  01 bei 257°, Z ers. u . Schaumbldg. gegen 263°, fast n e u tra l  gegen Lackmus, 
bas. gegen Na-Alizarinsulfonat. Ninhydrin- u. Biuretrk. negativ, J AFFEsche u. 
MlLLONsche Rk. positiv. (Z tsch r. physiol. Chem. 175. 68—74. Halle, Univ.) LlNDENB.

Hanns John, Chinoli-nderiinte. VII. I)erivate des 2-Phenyl-4-aminochinolins. 
(VI. vgl. C. 1928. I. 1194.) 2-Phe>iyl-4-chlorchinolin, CJ6H10NC1. Lsg. von 2-PhenyI-
4-aminochinolinhydrochlorid (F. 276°; C. 1926. II. 762) in HC1 (D. 1,19) auf —-14° 
abkuhlen, KN02-Lsg. eintropfen (Temp. nicht iiber —10°!), nach einigen Stdn. die 20 
bis 30° w. FI. aufkochen, im Eisschrank krystallisieren lassen, Prod. nach Um- 
krystallisieren aus 2-n. HC1 (F. 135—137°) mit Soda zerlegen, 01 im Eisschrank 
erstarren lassen, Prod. mit A. estrahieren. Seidige Nadeln aus A., F. 64°. Pikrat, 
Nadeln aus A., F. 176—177°. — Der in A. unl. Ruckstand ist 2-Phenyl-4-oxy- 
chinolin, C15Hn ON, nach Umfallen aus alkal. Lsg. Krystalle aus A.-Bzl., F. 253
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bis 254°. — 2 -Phenyl-4 - [diisoamylamino]-chinolin, C25H32N2. Aus 2-Phenyl-
4-chlorehinolin u. Diisoamylamin in absol. A. (Rolir, 150 — 160°, 8 Stdn.), nach 
Zusatz von mehr A. u. cinigen Tropfen NH4OH h. filtrieren. Nadeln aus A., 
I*1. 61°. — 2-Phenyl-4-anilinochiiwlin, C21H16N2. Analog (180—200°, 12 Stdn.). Nadeln 
aus A. oder A.-Bzl., F. 182°. Pikrat, Nadeln aus A., F. 233—234°. — 2-Phenyl-4-p- 
toluidinochinólin, aus A., F. 173°, noch nicht rein erhalten. Joddthylat, C21H ,2N2.J, 
F. 219°. — Mit o-Anisidin wurden gelbo Nadeln von F. 279°, mit p-Anisidin hellgriine 
Krystalle von F. 183° erhalten, welehe jedoch nicht die erwarteten Analysenwerte 
gaben. — 2-Phenyl-4-m-xylidinochinolin, C23H20N2. Bei 200—210° (10 Stdn.). Prismen 
aus A., F. 151°. Pikrat, Prismen aus A., F. 237°. — 2-Phenyl-4-pseudocumidinochinolin, 
C2,H22N2, Nadeln aus A., dann Bzl., F. 188°. — 2-Phenyl-4-a.-naphthylaminochinoUn, 
C25H,sN2, Nadeln aus A., F. 177—178°. H2SO.,-Lsg. smaragdgriin, mit verd. IIN 03 
oder NaNOo braunrot. Pikrat, Prismen aus A., F. 246°. — 2-Phenyl-4-f3-naphthylamino- 
chinolins C25H18N2, Prismen aus A., dann Bzl., F. 185°. H2S04-Lsg. gclbgriin, mit yerd. 
H N 03 orange, mit NaN02 weinrot. Pikrat, Prismen aus A., F. 219°. — Di-[2-plienyl- 
chinolyl-(4)]-amin, (Ccll5-CgH5N)2NH. Aus 2-Phenyl-4-chlorcliinolin u. 2-Phenyl-
4-aminochinolinhydrochlorid (6 Stdn. bei 240°, 3 Stdn. bei 250°). Nndeln aus Bzl., 
F. 253,5°. H2SO.,-Lsg. blauviolett, mit verd. HN03 gclbgriin, mit NaN02 gelbrot. —
2-Phenyl-4-benzylaminochinolin, C22H]8N2. 8 Stdn. bei 160°, 2 Stdn. bei 180—190°. 
Aus A., dann A.-Bzl., F. 147°. Pikrat, Nadeln aus A., F. 241°. — 2-Phenyl-4-hydrazino- 
chinolin, C15H 13N3. MitN2H4-Hydrat(150—160°, 12 Stdn.). Nadeln aus Bzl., F. 143°. •—■ 
Acetylderw., Ć17H15ON,, Nadeln aus A., F. 184—185°. — Benzylidenderiv., C22H 17N3. 
Mit Benzaldehyd in A. (60°, 12 Stdn.). Gelbc Prismen aus A., dann Bzl., Sintern bei 
100°, F. 151°. Pikrat, gelbe Prismen, F. 256° (Zcrs.). — Verb. G„aHlsNs. Ebenso mit 
Acetophenon. Selwach griingelbe Nadeln aus A., F. 195—196°. Pikrat, gelbc Nadel- 
biischel, F. 112°. — Samtliehc Basen bilden mehr oder weniger gut krystallisierte Hydro- 
chloride, Nitrate, Sulfate u. Pikrate, ferner krystallisierte, teilweise tieffarbige Ndd. 
mit HgCl2, K 2Cr04, K4FeCy6 u. J-K J. (Journ. prakt. Chem. [2] 118. 303—13. Prag, 
Dtsch. Hyg. Inst.) LlNDENBAUM.

A. Cremonini, U ber die Doebnerschc Beaktion. Die Kondensationsprodd. der 
Aminoazoderiyy. mit Benzaldehyd u. Brenztraubensiiure entstehen im Gegensatz 
zu den analogen au s  primaren aromat. Amincn naeli der DOEBNERschen Rk. erhaltenen 

COOH Verbb. nur in sehr geringer 0,75—3%ig. Ausbeute.
_a-Phenyl-4-benzolazocinchoninsdure, C22H150 2N3 (I).

N—  ̂ | j Aus in sd. A. gel. Benzylidenaminoazobenzol (dar-
gestellt aus Aminoazobenzol in alkoh. Lsg. u. Benz
aldehyd unter Zusatz von wenig Eg.) u. Brenz- 
traubensaure. Nach 6-std. Erwiirmen Extraktion 

mit Ammoniak u. Ausiallen mit yerd. Essigsiiure, gelbrotes Pulver yom F. 248° (Zers.). 
Unl. in W., 1. in verd. Mineralsauren mit rotvioletter, in Alkalien mit gelber Farbę. — 
Ghlorhydrat von I, C22Htr)0 2Nri ■ HC1 • 11/2 H20. Rotes Pulver vom F. 210°, wl. in W. — 
Verb. C;nH.a OX, (vgL Pyrrolidinkondensation von BORSCHE, Ber. Dtsch. chcm. Ges. 
41 [1908]. 3884). Aus dem bei der Extraktion mit Alkali unl. Teil des Rk.-Prod. 
Nach Waschen mit W. u. Krystallisieren aus Toluol dunkelgelbe Tiifelchen vom F. 238°, 
wl. in organ. Losungsmm. — (a.)-NaphlhaUnazoJiaphtho-a.-phenylcinchoninsdure, 
C3,,H190 2N3. A us l-Aminonaphthalin-4-azo-a-naphthalin mit Brenztraubensiiure u. 
Benzaldehyd. Kastanienbrauncs Pulver vom F. 238°. — Slyrylphcnylnaphtholriazin, 
OjjHjoN.a. Aus 2-Aminonaphthalin-l-azobenzol, Brenztraubensaure u. Benzaldehyd. 
Aus Bzl. rótliche Nadelchen yom F. 197°. (Gazz. chim. Ital. 58. 127—30. Bari, 
Univ.) B e n c k is e r .

Max Bergmann und Hellmut EnClin, Dehydrierung gesćiltigter Aminosauren 
durch ungesattigte Aminosauren. XXII. M itt. iiber Umlagerungen peptidahirfichcr Stoffe. 
(XXI. ygl. C. 1928. I. 2093.) Die yerschiedene Dehydrierungstendenz, welche das 
Anhydrid aus Phenylalanin u. a-Aminoacrylsaure in ein Anhydrid aus Phenylamino- 
zimtsiiure u. Alanin yerwardelt (vgl. BERGMANN u . M lEKELEY, C. 1927. II. 2809), 
yeranlaCt das Anhydrid aus Phenylaminozimtsaure u. Asparaginsaure zur Umbldg. 
in ein Anhydrid aus Phenylalanin u. a-Aminofumar- bzw. a-Aminomaleinsaure. Von 
yerschiedenen yorhandenen Aminosauren kann demnach je nach den Yersuchs- 
bedingungen einmal die eine, ein andermal die anderc zuerst dehydrierenden Einfliissen 
zum Ópfer fallen. Liegen ungesatt. Aminosauren neben gesatt. vor, so kann ein Aus- 
tausch von H stattfinden. In analoger Weisc konnen im Stoffwechsel die aus Keto-
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sauren u. NH3 entstandenen ungesatt. Aminosauren vorgebildeten gesatt. Amino
sauren H entziehen u. dabei in den gesatt. Zustand ubergehen, indes sie ihren Wasser- 
stoff donator durch Dehydrierung fiir den Abbau vorbereiten. Diese Folgerungen ver- 
binden den Stoffwechsel der yersohiedenen Aminosauren iiber die Briicke: Brenz- 
traubensaure-Alanin mit dem Abbau der Kohlenhydrate, wobei die Brenztraubensaure 
auch ais Abbauprod. von Serin, Alanin, Asparagin u. Asparaginsaure entstehen kann. 
Statt aus Brenztraubensaure u. NH3 konnen die ungesatt. a-Aminosauren auch durch 
W.-Abspaltung aus a-Amino-/?-oxysauren, wio z. B. Serin, hervorgehen. — Benzal- 
anhydroglycyl-d,l-asparaginsauredlhylester aus Anhydroglyeylasparaginsaureathylester 
(E. F is c h e r  u . K o n ig s , C. 1 9 0 5 .1. 350) u. C6H5CHO beim Erhitzen mit Na-Acetat 
(CH3C0)20  auf 120—130° liefert bei Verseifung mit HC1 Benzalanhydroglycylasparagin- 

CO—NH—CH-CH2—COOII C O -N H -C = C H —COOH
G6H5—C II^Ć — NH— -CO I  C8H6—CHS • CH—NH—CO I I

sauro (I), bei Verseifung mit n-NaOH dagegen 
I I I  CO—NH CO 3 - Carboxymethylen - 6 - benzyldioxopiperazin (li).

n .H ,_CII._OH—NH__CO Durch Ozonisierung in Eg.-Lsg. entsteht daraus
6-Benzyl-2,3,5-łrioxopiperazin (III) (BERGMANN u . 

M lEKELEY (1. e.). Aus II entstehen bei saurer Hydrolyse neben d,l-Phcnylalanin 
u. Brenztraubensaure d,l-Asparaginsiiure u. Phenylbrenztraubensaure, offenbar in- 
folge teilweiser Ruckverwandlung in I.

Benzalanhydroglycylasparaginsaureathylester (3-Carbathoxymethyl-6-benzal-2,5-di- 
oxopiperazin), C15H10O4N2, langgestrecktc, rechteekige Blattchen aus A. F. 177,5 bis 
178,5°, opt.-inakt. Krystalle aus W., CH3OH, Aceton, Essigester, Bzl. u. CC14. In  
konz. HC1 mit gelber Farbę 1. Nach dem Erhitzen Abspaltung von Phenylbrenz
traubensaure. — Benzalanhydroglycylasparaginsdure (3-Carboxymethyl-6-benzal-2,5- 
dioxopiperazin), C13Hj204N2 (I). Krystalle aus Mcthanol. F. 253—254°. M e t  h y 1 - 
e s t e r ,  C14H 140.jN2, langgestrecktc, schief abgeschnittene Tafeln aus Methylalkohol. 
F. 203—204,5°. — Anhydroplienylalanylasparaginsauremethylester (3-Carbomethoxy- 
methyl-6-benzyl-2,5-dioxopiperazin), C]4Hi604N2. Bldg. durch Hydrierung des Methyl- 
esters von II in CH3OH bei Ggw. von Pd. Nadelchen oder Blattchen. F. 211,5—212,5° 
nach vorherigem Sintern bei 200°. — 3-Carboxymelhylen-6-benzyl-2,5-dioxopiperazin, 
C13HI20 4N2 (II), schief abgeschnittene, schmale Blattchen aus A. Sintern von 226° an, 
erstarren dann wieder, Braunfarbung von 285° an, Zers. gegen 340°. LI. in CH3OH 
u. Aceton, zl. in A. u. Essigsiiure, wl. in h. A. Neben der in A. 11. Form scheint noch 
eine weniger 1. zu cxistieren. M e t h y l e s t e r ,  C14H 140 4N2, schief abgeschnittene 
Blattchen. F. 146—147°. — Phenylalanylasparaginanhydrid, C13H150 3N3. Bldg. aus
3-Carbomethoxymethyl-6-benzyl-2,5-dioxopiperazin mit methylalkoh. NH3. Aus W. 
verfilzte Nadelchen. F. 231° nach vorheriger Braunung bei 220°. Zl. in h. W., zwl. in 
CH3OH u . A. (Ztsohr. physiol. Chem. 1 7 4 . 76—93. Drcsden, Kaiser Wilh.-Inst. f. 
Lederforschung.) G u g g e n h e im .

Erw. Schwenk, Ober die Alkalischnelze von Anthraćhinonderivaten. I. u. II. Mitt. 
Yf. versucht, die wichtigsten Kalischmelzen der Anthrachinonreihe von einem gemein- 
samen Gesichtspunkt aus zu diskutieren. Zu diesem Zwccke wird gewissen Anłhra- 
chinondeńw. die Befahigung zugeschrieben, nach einer Formel zu rcagieren, in der 
der substituierte Benzolkcrn parachinoid konstruiert ist. Diese Annahme einer para- 
chinoiden Umlagerung ais crste Rk.-Stufe wird zur Erklarung des Verlaufs der Alkali- 
schmelzen bei der Bldg. von Indanthren, des Pyrazolanthrongdbs, des Alizarins u. 
Violanlhrons erliiutert. (Chem.-Ztg. 52. 45—46. 62. Aussig.) SlEBERT.

W ilhelm Linneweh, Ober eine neue Bose aus dem Rindermuskel und ckren Konsti- 
tution. Vf. hoffte das in mehreren tier. Extrakten nachgewiesene y-Butyrobetain (y.-Di- 
methylamino-n-buttersauremethylbetain) auch im Saugetiermuskel aufzufinden. Diese 
Erwartung wurde nur teilweise erfiillt, indem Vf. kein y-Butyrobetain, sondern eine 
neue, um 2 H armere Base fand, welche dem '/- Butyrobetain auch biolog, sicher nahe- 
steht. Da dieselbe zu letztcrem hydrierbar ist, so ist sie entweder y-Dimethylamino- 
crokmsauremethylbetain (I.) oder y-Dimethylaminovinylessigsauremethylbetain (II.). Die 
leichte Hydrierbarkeit spricht fiir I., weshalb Yf. der Verb. den Namen „Crołonbetain“ 
gibt.

■ I. (CH3)3N  • CHa • CH: CH • CO II. (CH3)3N • C II: CH • CII, • CO

V e r s u c h e .  Aufarbeitung von Fleischextrakt im wesentlichen nach KuTSCHER
X. 1 . 150
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(Ztschr. Unters. Lebensmittel 10 [1905], 528), jedoeh wurde die Falluug mit Tannin 
bei kongosaurer Rk. vorgenommen u. auf die Beseitigung des iiberschiissigen Tannins 
ycrzichtet. Die neue Base wurde aus der Lysinfraktion isoliert. Ausfuhrliche Be- 
schreibung im Original. Das schlieBlieh erhaltene Chloroauratgemisch bestand haupt- 
sachlich aus Carnitinsalz; daneben wenig Salze des Neosins (K u t s c h e r ), anderer 
Basen u. des Crotonbetains. Dureli hiiufigcs Umkrystallisieren, wobei die derben 
Prismen des Carnitinsalzes von dem feinkórnigen Pulver der anderen Salze median- 
getrennt werden, resultiert schlieBlieh reines Crotonbełaitichloroaurał, (C-II^OjNJAuClj, 
F. 215—217° (korr.). Bei der Verbrennung starker N(CH3)3-Gerueh. Ausbeute 0,15 g . 
aus 1 kg Fleischestrakt. Daraus das Chlorid, C7i I ]40oNCl, hygroskop. Pulver aus A. -{- 
A., opt.-inakt. Entfarbt k. KMn04-Lsg. — Athylesterchloroplatinat, (C9H 180 2N)2PtCl6. 
Alkoh. Lsg. des Clilorids mit IIC1 siittigen, mit alkoh. PtCI4-Lsg. fallen. Aus W. -f- A., 
F. 223—225° (Zers.). — Hydrierung des Chlorids in Ggw. von Pd-Tierkohle lieferte 
y-Butyrobetain in Form des Chloroaurais, derbe Krystalle, F. 181—183°. (Ztschr. 
physiol. Chcm. 175. 91-—96. Wiirzburg, Univ.) L in d e n b a u m .

O. Wolfes und K. Rump£, Uber die Gewinnung von Hannin aus einer siidameri- 
kanischen Lianę. Durch Extraktion einer Liano aus Columbien, die Yajein enthalten 
sollte, mit HCl-haltigem W., Fallen mit Na2C03, Lsg. in A. u. Neutralisieren m it 
HCl-lialtigem A. wurde das Harminhydrochlorid in feinen Nadeln gewonnen. F. 264°. 
Zus. C13Hl;ON2■ HC1. Identifizierung durch t)berfiihrung in Harmol infolge von E nt
methylierung. Erhitzen des Hydrochlorids mit HC1 im Einschmelzrohr u. nach Ent- 
weichen von Methylchlorid Lsg. der gebildeten Krystalle in h. W. u. Fallen mit NH3. 
Der hellgelbe Nd. war 1. in NaOH u. wurde durch NH4C1-Lsg. wieder gefallt. F. 318° 
unter Schwiirzung (F. fiir Harmol 321°). (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pliaimaz. 
Ges. 266. 188—89. Darmstadt, M e r c k .) L. J o s e p h y .

Paul Karrer, Lehrbuch der organischen Chemie. Leipzig: G. Thieme 1928. (XXII, 884 S.)
M. 34.—, geb. M. 3G.—.

E. Biochemie.
Carl Yoegtlin und Floyd de Eds, Elektronengleichgewicht in biologischcn Systemen.

I. Methode zur kontinuierlichen Messung elekirischer Potentiale in lebendcn Zellen. (Vgl. 
J o h n s o n , Mc Cl o s k y  u. Y o e g t l in , Amer. Journ. Physiol. 83. 15 [1927].) Es 
wird eine Methode besehrieben, om mittels einer 3-Elektroden-Vakuumrolu'e Potontial- 
anderungen im biolog. System ohne Stromentnalime kontinuierlich zu yerfolgen. 
Beschreibung u. Abbildung der Apparatur im Original. Verss. an spontan u. rhythm. 
kontrahierenden isolierten Muskeln (Meerschweinchenuterus), Herzmuskeln (Schild- 
króte) u. elektr. gereiztem Skelettmuskel ergeben, daB die Muskelkontraktion von 
einer Abnahmo, die Erschlaffung von einer Zunahme des elektr. Potentials begleitet 
ist, also den rhythm. Kontraktioncn rhythm. Potentialanderungen entspreehen. Das 
elektr. Spannungsniveau der spontanen Kontraktion nimmt bei abnehmender Be- 
lastung des Muskels ab, bei zunelimender Belastung zu. (Publ. Health Reports 43. 
380—92. U. S. Public Health Service.) K k u g e r .

Ludwig Jost, Eleklrische Potentialdifferenzen an der Einzelzelle. An der Inter- 
nodialzelle von Chara coronata lassen sich durch ungleiche Konz. desselben Salzes 
(KC1, CaCl2, K2S04, KJ), durch verschiedene Salze gleicher Konz. (NaCl—KC1, 
Ringerlsg.—KC1, KN03—LiN03; KCN—K2S04), durch einseitige Einw. von Nicht- 
elektrolyten (A., Amylalljohol, A.) u. durch Veiwundung elektr. Potentialdifferenzen 
von z. T. bctrachtlicher Hohe heryorrufen. Die an die konzentriertere Lsg. anstoBende 
bzw. die mit A. bekandeltc oder verwundete Stelle wird negativ. K ‘ hat eine starker 
negative Wrkg. ais Na", Rhodanate wirken melir positiv ais Sulfate. Alle diese Effekte 
sind bei verscliiedcnen Zellen yerschieden groB u. auch bei derselben Zelle weder zeitlieh 
konstant noch gut reversibel u. reproduzierbar, was offenbar damit zusammenhangt., 
daB das Protoplasma hier die wirksame Membran darstellt u. dieses seine Permeabilitat 
sehr leicht andert. Sowohl bei dem Konz.-Effekt ais auch bei der Salzwrkg. folgt 
dem 1. Ausschlag immer eine starkere oder sehwachere rucklaufige Bewegung. Im  
Gegensatz zum Konz.-Effekt steigt bei Einw. von A. die Negatiyitat allmahlieh; 
wahrseheinlich ruft der A. eine allmaliliche Schadigung der Plasmaliaut heryor. 
Schwaehero A.-Lsgg. wirkten anscheinend immer, starkere manchmal anfangs positi- 
yierend. Der Yerwundungseffekt ist an der Einzelzelle nicht ohne weiteres nachweisbar,
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wcil beim Zersclineiden offenbar das Protoplasma der ganzen Zelle in seiner Struktur 
zerstort wird; nach Einlegcn in ca. 10%ig. Rohrzuckcrlsg. lieB sich jedoch ein Ncgatiy- 
werden der Schnittstelle beobacliten. Źerquetschcn ciner schmalen Strecke in der 
Zello gibt einen viel geringcren Effekt ais Durchsehneiden. An 2 oder mehr Zellcn 
laBt sich die Verwundungswrkg. viel leichter zeigen; von der verletztcn oder zerstorten 
Stelle geht eine Reizwrkg. zu der intakten. Vf. sclilieBt, dafi bei pflanzlichen Geweben 
die angeschnittenen oder zerąuetschten Zcllen dirckt keine Rolle spielen, die un- 
mittelbar an diese angrenzenden Zcllen aber cinmal durch Reizlcitung, ferner durch 
den Zellsaft der getóteten Zellen in ihrer Plasmahaut gesehiidigt u. deshalb gegeniiber 
weit entfernt liegenden Geweben negatiy elektr. werden. — An der Zelle von Valonia 
lieB sich nach Auswaschen mit Harnstoff zwar der Konz.-Effekt, aber sonst keiner 
der bei Chara beobachtetcn Effekte nachweisen. (Sitzungsber. Heidelberg. Akad. 
Wiss. 1927. Nr. 13. 3—26.) K r u g e r .

E ,.  E n z y m c h e m ie .

Albert Morel und Leon Velluz, Beilrag zum Studium der bioćhemischen Glycerid- 
synlliese. Die Umkehrbarheit der diastalisclien Wirleung des Cytoplasmas aus Ricinus- 
samen. Das Cytoplasma wird nach der Methode von NlCLOUX isoliert u. durch Zusatz 
einer 0,1-n. wss. Essigsaurelsg. aktiviert, wobei das Eeiment durch Einbcttung in
01 geschiitzt wird. Zur Ecststellung der hydrolysierenden Wrkg. wird das Eerment 
mit Olivenól u. W. vermischt u. ca. 48 Stdn. bei 37° stehen gelassen, wobei langsam 
umgeriihrt wird. Nach dieser Zeit ist ungefiihr das Gleichgewicht zwischen 01ivenól, 
Olycerin u. Fellsauren erreicht. Die entstandenen Siiuren werden titrimetr. in wss.- 
alkoh. Lsg. bestimmt. Analog wird der umgekehrte Vers. zur Eettsynthese durch 
Zusammengeben von Eettsauren aus Olivenol, Glyeerin u. Eerment angestellt. Auch 
hier wird die Zus. des schlieBlich entstandenen Gleichgewiehts durch Titration der 
Eettsaurcn bestimmt. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 43—46.) L a n g e r .

Heinrich Liiers und Wilhelm Volkamer, Das Ilemicellulose spaltende Enzym 
(Gytase) des Malzes. Die Vff. wollten die Cytase des Malzes naher kennen lemen, jenes 
Enzym, das bei der Keimung der Gerste u. anderer Cerealien die Zellwande des Endo- 
sperms angreift u. lóst, das aber nur Hemicellulose, nicht echte Cellulose abzubauen 
vermag. Nach Erorterung des vorliegenden Schrifttums bespreclren Vff. ihre Arbeiten 
iiber den móglichst quantitativ zu verfolgenden Abbau des Xylans durch dio Cytase 
des Malzes. Die Arbeiten erstrecken sich auf die Darst. gróBerer Mengen reinen Xylans 
aus Hollundermark, auf die Verfolgung des Abbaues u. der Reindarst. u. des Nach- 
weises der Spaltprodd., u. ferner auf die Reinigung des Enzyms u. die Móglichkeit seiner 
Trennung von der Amylase. Die Ergebnisse sind: die Wirksamkcit der Cytase ist am 
groBten in saurem Mittel bei Ph =  5,0; das Optimum der Temp. liegt bei 45°. Erhitzen 
auf 60° macht das Enzym nach einer Viertelstunde unwirksam. Die entstehenden 
Abbauprodd. sind von naehteiliger Einw. auf die Wirksamkcit des Enzyms. Die Ge- 
schwindigkeit des Abbaues ist abhangig von der Menge des Enzyms, doch besteht 
keine unmittelbare Proportionalitat. Unter giinstigsten Bedingungen gelingt es, in 
48 Stdn. 70—75% des Xylans in Xylose abzubauen. Im Darrmalze kónnen kleine 
Mengen Xylose nachgewiesen werden, die infolge der Wirksamkeit der Cytase wahrend 
der Keimung entstanden sind. Dio Cytase kann durch Adsorption (mit Tonerde in 
schwach saurer Lsg. bei p n =  5,0) u. Elution (mit Phosphatgemisch in schwach alkal. 
Lsg. bei Ph =  8,3) weitsr gereinigt werden; ihre Wirksamkeit stieg nach zweimaliger 
Adsorption u. Elution um das 21-fache, dio der Diastase nur um das 6-fache, so daB 
Amylase u. Cytase zwei verschiedene Enzyme sein miissen. (Wchschr. Brauerei 45. 
83—87. 95—99.) R u h le .

Rudolf Weidenhagen, Zur Eennlnis der Melibiase. II. (I. vgl. C. 1928. I. 1197.) 
Es werden zuniichst die Verff., nach denen der Melibiasezeitwert unter Verwendung 
iiquimolekularer Substratmengen bestimmt werden kann, erórtcrt; solche Verff. sind 
das von WlLLSTATTER u. seinen Mitarbeitern vorgeschlagenc Verf. (C. 1922. III. 1201), 
das Reduktionsverf. nach BERTRAND u. das polarimetr. Verf. Weiterhin wird be- 
sprochen die Abhangigkeit der Melibiosespaltung von der pH u. die Proportionalitat 
von Enzymkonz. u. Reaktionsgeschwindigkeit; es zeigt sich hier bei Verwendung 
reinerer Enzymlsgg. ais friiher (1. c.) im Bereichc 1: 5 genaup Proportionalitat. Eerner 
\nrd erortort die Kinetik der Melibiosespaltung, dereń zeitlichcr Verlauf, das MaB der 
Melibiasc, ihre Best. in der Hefe u. die Herst. von Melibiaselsg. auf Grund der Arbeiten

150'
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W il l s t a t t e r s  u. seiner Schiiler (C. 1926.1. 2474). (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 
1928. 99—110.) R u b l e .

E s. P f la n z e n c h e m ie .
A. Quartaroli, Ober die Frage, ob Kupfer ein normaler Pflanzenbestandteil ist. 

Vf. untersuchtc nach eigenem Yerf. Bodcn u. Pflanzen auf ihren Gehalt an Cu. Die 
Reśultate sind in Tabellen angegeben. Cu lialt Yf. fiir ein unentbehrliches Element fiir 
das Leben der Pflanzen. Trotz der geringen Mengen, in denen es in der Pflanze vor- 
kommt, steht es doch im engsten Zusammcnkang mit den Lcbensvorgiingen, wie das 
Ee ais katalyt. Element. Cu hat dabei den Charakter einer Oxydase, wahrend Fe ais 
Peroxydaso wirkt, u. dio Mn-Yerbb. wahrscheinlich ais Aktivatoren des O. (Annali 
Chim. appl. 18. 47—63. Rom.) Ot t .

Max Llidtke, Zur Kenntnis der pflanzlichen Zellmembran. II. (I. vgl. C. 1927.
II. 1353.) Zur Priifung der Frage, ob die Cellulose von der „Holzsubstanz“ inkrustiert 
wird oder ob Cellulose u. Nichtccllulosestoffe in der Zellwand chem. yereinigt sind, 
miissen die morpholog. Verhaltnisse der Pflanzengewebe mehr ais bisher beriicksichtigt 
werden. Das Zellplasma wird schalenartig von mehreren Lamellen umgeben. Bei 
Zellen mit yerdickter Membran unterscheidet man Innen- oder Tertiarlamelle, Sekundar- 
lamelle, Primarlamelle u. Mittellamelle; die letztero bildet die Scheidewand zwischen
2 Zellelementen u. besteht bei hoheren Pflanzen aus Pektin u. Lignin. Sie wird beim 
AufschluB teilweise gel., wobei das Gewebe in die einzelnen Zellen zerfallt, dereń Wan- 
dungen zum groBten Teile Cellulose enthalten. Bei der Behandlung des Bambus 
mit Chlordioxyd-Natriumsulfit wurden Fasern erhalten, aus denen sich durch Einw. 
von Kupferoxyd-Ammoniak u. Sauren eine Haut abtrennen lieB, die nach den Farb- 
rkk. kein eigentliches Kohlehydrat sein kann. Dieselbe trennt die Schichten der 
Bambusmembran yoneinander u. bcgiinstigt bei der beobachteten Quellungserseheinung 
ihre Verschiebung gegeneinander. Erst nach der Zerstórung dieser umhiillenden 
Substanz kónnen in Fasern die Cellulose u. sich analog verhaltende Kohlehydrate 
der Einw. von Jodreagenzien u. Kupferoxyd-Ammoniak unter liegen. Aus anatom. 
Griinden muB daher eine chem. Bindung zwischen Lignin bzw. Pektin u. den Kohle- 
hydraten der Zellwand iiberall dort ausgeschlossen werden, wo diese Substanzen 
durch eine Lamelle raumlich yoneinander getrennt sind. Der Ansiclit einer Absorption 
von Lignin an die Cellulosefaser wird widersprochen. Nach ZerreiBen der Umhiillungen 
durch Zermahlen in der Kugelmuhle konnte bei 15 yerschiedenen Proben von Laub- 
u. Nadelhólzern die vorher kaum auftretende typ. Celluloserk. mit Chlorzink-Jod 
einwandfrei naehgewiesen werden. Die zugunsten der Annahme einer chem. Bindung 
der Cellulose angefuhrte Begriindung, daB rohe Fasern keine Celluloserk. zeigen, kann 
danach nicht mehr aufrecht erhalten werden. Bei rohem Pflanzenmaterial ist die 
Farbrk. auf Cellulose nur auf Spaltflachen ausgesprochen negatiy, dagegen lassen sich 
an Schnitt- oder Bruchflachen Andeutungen der Rk. wahrnehmen. Auf Grund des 
Ausbleibens der Celluloserk. an Spaltflachen nimmt Vf. an, daB die Mittellamelle aus 
mindestens zwei Schichten besteht. Es wurde festgestellt, daB Substitutionsprodd. 
der Cellulose {Triacetylcelłubse, minder acetylierte Ester, Nitrate, Triathylat, Tri- 
methylat, sowio das Xanthogenat) keine Anfiirbung mit Jodreagenzien zeigen. Nach 
den angestellten Vcrss. ist fiir das Wesen der Verholzung Durchdringung von Cellu- 
losesehiehten mit Lignin, sowie chem. Bindung zwischen Cellulose u. Lignin auszu- 
schlieBen; Verholzung beruht yielmehr neben anderen Yeranderungen im Gewebe 
auf der Ausbldg. der Mittellamelle, im besonderen in der Anfiillung mit dem ais Lignin 
benannten Substanzgemisch. — In zwei Tabellen sind die Farbrkk. yerschiedener 
Pflanzenmaterialien u. Cellulosederiw. mit Chlorzink-Jod u. Jod-Jodkalium-Schwefel- 
saure ubersichtlieh zusammengestellt. Die Celluloserk. ist stets einwandfrei, nur war 
bei Eichenholz 3-maliges Auskochen des Holzmehles mit W. erforderlieh. Bei Mahagoni 
ist das Ausbleiben der Rk. selbst nach Behandlung mit k. 8%ig- NaOH auf die Farb- 
stoffe im Mahagoniholz zuriickzufuhren, die die Jodlsg. selbst yerbrauchen oder durch 
ihre Vereinigung mit Cellulose dereń Anfarbung yerhindern. Diese Annahme wird 
gestiitzt durch die Tatsache, daB Baumwollo u. Leinen, die mit Safranin, Rhodamin, 
Bismarck-Braun u. Diamin-Echtbraun gefarbt waren, keine oder nur sehr schwache 
Violettfarbung mit Chlorzink-Jod zeigten. Uber die Entstehung der Farbstoffe in 
den Pflanzengeweben u. iiber den Ort ihrer Ablagerung gehen die Ansichten aus- 
einander; auch ist die Frage, ob iiberhaupt gefarbte Cellulose im lebenden Pflanzen- 
organismus vorkommt, yorlaufig noch offen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 465—70. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie, Abteilung H e s s .) HlLLGER.
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Volmar und Jermstad, Ober Sclareol, den Hauptbestandleil der absoluten Essenz 
des Muskatsalbeis. (Vgl. C. 1928. I. 1882.) Dag schon 1. c. erwahnte Sclareol bildet 
geruch- u. geschmaoklosc Nadeln oder Prismen, E. 104—105°, Kp.j 182°, unl. in W. 
u. Alkalien, sonst 1. [<x]d20 =  —6,12° in A. Analyse u. Mol.-Gew.-Best. fuhren zu der 
Formel C5łHe303. Gibt keine Alkaloidrkk. u. kein Osim, wird weder durch Sauren 
noeh Hefe hydrolysiert u. von Alkalien aueh in der Schmelze nicht angegriffen, enthalt 
kein OCH3 oder OC2H6. Acetylierung erfolgt schwer u. zeigt wenigstens 1 OH an. 
C8H5-COCl u. C6H5-NCO greifen nicht an. Addition von 2 Br2 beweiat das Yorlicgen 
von 2 Doppclbindungen. Sclareol ist demnach offenbar ein ungesatt. mehrwertiger 
ter tiar er Alkohol, yerwandt den Phytosterinen u. Cholesterinen, dereń Hauptrkk. es 
auch zeigt: mit geschm. Trichloressigsaure kirschrot, mit konz. H2S04 rot, mit Acet- 
anhydrid-konz. H 2S04 griin. — Oxydation des Sclareols mit KMn04 in Aceton ergab:
1. Eine nicht saure krystallisiertc Verb. C1:IIM02, F. 97°, sehr yeranderlieh an Luft 
u. Licht, selbst im Vakuum schnell in gelbes Harz iibergehend. 2. Eine einbas. Saure, 
welche Vff. Sdareolsdure nennen, von der Formel CI8H350 2-C02H, scidige Krystalle,
F. 160,5°, unl. in W., sonst 1., blau fluorescierend, opt.-inakt. Gibt ein Ag-Salz. -—■ 
Oxydation des Sclareols mit Cr03 ergab eine nicht saure krystallisiertc Verb. CJsn sa0 2,
F. 125°. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 783—85.) L in d e n b a u m .

Swigel Posternak und Theodore Posternak, Uber einen in der Natur vorkom- 
menden oplisch-akliven Inosittetraphosphorsdureester. Getreidekórner werden langere 
Zeit mit sd. A . behandelt, um die Phosphatase zu zerstoren; dann wird mit wss. Pikrin- 
saurelsg. extrahiert. Bariumacetat fallt 89% des P  aus dem Pikrinsaureextrakt aus. 
Der Ba-Nd. wird in der berechneten Menge 10%ig. HC1 gel. Die alsbald aus dieser 
Lsg. ausfallenden Krystalle entspreehen, nacli dem Trocknen im Yakuum iiber P„Os 
bei 110°, der Formel i?a5(C'0/ / 12Ó21P5 -f- 2 I120)2. Eine Verb. dieser Zus. wurde von 
ANDERSON (C. 1921. I. 32) aus Ahornsamen erhalten. Das Na-Ca-Salz dieses Prod. 
aber laCt sich in das Salz des Inosithezaphosphorsdureesters u. ein Na-Ca-Inosiltetra- 
pliosphat zerlegen. Vf. schlieBt hieraus, da!3 das Prod. von ANDERSON ebenfalls ein 
Gemisch aus diesen beiden Komponenten gewesen ist. Die Inosittelraphosphorsdure, 
C6HI60 18P4, ist ein nicht krystallisierender Sirup. Mit einer aąuimolekularen Menge 
Inosithexaphosphat liefert sie krystallisicrende, gemisclite Ba-Salze. Bei 6-std. Er
hitzen der wss. Lsg. im Autoklayen auf 130° erhalt man Phosphorsaure u. 96% der 
Theorie an inakt. Inosit. Die freie Saure zeigt eine Drehung von u.nUR =  —3,92°; 
nach der Neutralisation mit Natronlauge ccd14,5 =  —7,94°. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 261—63.) L a n g e r .

Minoru Mashino und Tadao Shishido, Ubcr die Zersetzung des Sojabohnenproteins.
V. Zersetzung des Sojabohnenproteins durch Schwefelsaure unter Druck. (Vgl. C. 1928.
I. 80.) H2S04 unter Druck spaltet aus Sojabohnenprotein viel mehr NH3- u. Amino-N 
ab ais unter Atm.-Druck. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 [1927]. 
147.) L in d e n b a u m .

Minoru Mashino und Tadao Shishido, t)ber die Zersetzung des Sojabohnenproteins.
VI. Zersetzung des Sojabohnenproteins durch organische Sauren unter Druck. (V. vgl.
yorst. Ref.) Organ. Sauren unter Druck spalten aus Sojabohnenprotein 10—13% des 
Gesamt-N in Form von NH3-N ab. Die Menge des Amino-N (3—25%) scheint den 
Dissoz.-Konstanten der Sauren proportional zu sein. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 30 [1927]. 147—48.) L in d e n b a u m .

Minoru Mashino und Tadao Shishido, Ober die Zersetzung des Sojabohnenproteins. 
V n. Zersetzung des Sojabohnenproteins durch japanische saure Erde. (VI. ygl. yorst. 
Ref.) Japan. saure Erde in Ggw. von W. oder wss. NaCl-Lsg. spaltet unter 4,7 Atm. 
Druck aus Sojabohnenprotein NH3, aber keine Aminosauren ab. Zers. man das Protein 
mit HC1 allein oder unter Zusatz von saurer Erde, so erhalt man im ersteren Falle mehr 
Amino-N, wahrscheinlich weil die saure Erde Aminosauren absorbiert. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 [1927]. 148. Tokyo Imp. Ind. Lab.) L in d e n b a u m .

Luedwig Kroeber, Die Saponinę. Zusammenfassendes iiber dio Saponinę. 
(Apoth.-Ztg. 43. 371—73. Miinchen-Schwabing.) L. J o s e p h y .

E s. P f la n z e n p h y s io lo g io .  B a k te r io lo g ie .

H. Belval, Entstehung der Starkę in den Cerealien, Zuckerstóffe der Bldtter und 
Halinę des Eeises. (Vgl. C olin  u. B e l v a l , C. 1923.1. 1191. 1924. I. 487.) Bzgl. der 
Blatter u. Halme schliefit sieli der Eeis dem Mais an. In den Blattrandern iiberwiegt 
die Saccharose bei weitem die reduzierenden Zucker. Die Blattscheiden wurden zu-
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sammen mit den Halmen untersucht. Die Saccharose wandert aus den Blattern nach 
den Halmen u. zerfallt in ihre beiden Komponentcn. Die Anfangsdrehung bei den 
Halmen ist bedeutend gcringer wie bei den Blattriindern, aber die Drehungen nach 
der Hydrolyse durch die Sucrase sind gleich. Saccharose ist daher der einzige 1. nicht 
reduziercndc Zucker, u. das Gemisch der reduzierenden Zucker kommt dem Invert- 
zucker sehr nahe. Tabellc im Original. Der Gesamtzuckergeh. scheint in den Halmen 
geringer zu sein ais in den Blattrandern. Das liegt a&er nur daran, daB die Halme 
80—82 u. die Blattrander hochstens 65°/0 W. enthalten. Der Zuckergeli. der Trocken- 
substanz ist beim Halm groBer. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 781—83.) Lb .

P. P. Stanescu, Beitrage zum Studium der Photosynthese. (Vgl. C. 1927. H. 98.) 
Vf. untcrsucht eingchend alle Faktoren, welche die Stiiikebldg. beeinflussen, wie Licht- 
intensitiit, Jahreszeit, Temp., Alter der Bliitter, Feuchtigkcit, Farbung des Blattes, 
geograpli. Lage u. a. m. Die Starkebldg. scheint durch Licht von maBiger Intensitat 
bcgiinstigt zu werdćn; so durch diffuses Licht im Sommer u. durch dircktes Sonnen- 
licht im Herbst u. Winter. Dic meistc Starkę findct sich in den im Schatten assimi- 
lierenden Blattern. Bzgl. weiterer Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden, 
da diescs sich nicht auszugsweise wiedergeben laBt. (Ann. scient. Univ. Jassy 15. 
161—212.) L a n g e r .

Rebecca C. Lancefield, Der Antigenkomplex des hamólytischen Streptokokkus.
I. Nachweis einer typenspezifischen Substanz in Slreptokokkenexlrakten. Ausgeschleu-
derte Streptokokken wurden mit 1/w-n. HC1 15 Min. erhitzt, abgekuhlt, ausgeschleudert 
u. die FI. mit 1 -n, NaOH neutralisiert. Abzentrifugieren des Prazipitats, die FI. enthalt 
das Antigen fiir d'o Prazipitinrk. Konzcntrierung ist durch Fiillung mit 95%ig. A. mog- 
lich; ein Teil des Nd. ist in NaOl-Lsg. 1. u. enthalt das spezif. Antigen. Yerss. wurden mit 
dem rohen, nicht konz. Extrakt angestellt u. zeigten, daB eine Prazipitation mit homo- 
logem antibakteriellem Serum stattfindet. Auch heterologe Sera prazipitieren, doch 
konnen durch Absorption die heterologen Priizipitine aus dcm Serum entfernt werden. 
(Journ. exp. Med. 47. 91—103.) S c h n i t z e r .

Rebecca C. Lancefield, Der Antigenkomplex des hamólytischen Streptokokkus.
II. Chemische und immunologische Eigenschaften der Proteinfraklion. (I. vgl. vorst. Ref.)
Die typenspezif. Substanz M, dereń Darst. durch HCl-Extraktion nochmals beschrieben 
wird, zeigte die Eigg. eines Proteins: Es wurde durch A., Essigsiiure, Pikiinsaure u. 
CuS04 gefallt, enthielt 14% Protein-N, wurde durch Entfernung der NH2-Gruppe 
(salpetrige Saure) zerstort u. verlor auch seine spezif. Wrkg. durch trypt. u. pept. Ver- 
dauung. Kaninchen konnten mit der Substanz M nicht immunisiert werden. Dagegen 
ist ein artspezif. Nucleoprotein antikorperbildend. (Journ. exj). Med. 47. 469 bis 
480.) * S c h n it z e r .

Rebecca C. Lancefield, Der Antigenkomplex des 'hamólytischen Streptokokkus.
III . Chemische und immunologische Eigenschaften der artspezifischen Substanz. (II. vgl.
vorst. R ef.) Verss. mit d e r  von H i t c h c o c k  dargestellten artspezif. Substanz C, die 
aus Streptokokkenextrakten beliebiger H e rs t.  nach Trocknung, Lsg. in W., Fallung 
mit A., Konz. der FI. im Vakuum nach Dialyse durch Kollodium (zur Entfernung der 
Salze) gewonnen wird. Reinigung durch wiederholte Fallung mit A. u. Konz. im Vakuum. 
SchlieBlieh Acctonfallung. Man erhalt ein Kohlehydiat mit einem N-Gehalt von 4,2%, 
das nach Hydrolyse 28% reduzierenden Zucker enthielt. Diese C-Substanz prśizipi- 
tiert mit heterologen u. homologen antibakteriellen Seren, nicht aber mit Antiseren 
gegen das Nucleoprotein der Streptokokken. (Journ. exp. Med. 47. 481—91. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst.) S c h n i t z e r .

L. Rubentschik, Ober Sulfalreduktion durch Bakierien bei Cellulosegdrungs- 
produkten ais Energieąuelle. Bei der Methangarung der Cellulose in OMELIANSKI- 
Nahrboden wurde eine halophile (NaCl-Optimum 5—7%) desulfurierende Microspira 
gefunden, die energ. H 2S bildet. Bei optimalcr NaCl-Konz. wurden bis zu 83 mg pro 1 
gebildet. Ais Energiequelle kommen Essig- u. Buttersaure aus der Methangarung der 
Cejllulose in Betracht. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. Abt. II. 73. 483—96. Odessa, Mikro- 
biol. Lab.) S c h n it z e r .

S. Ranganathan und Roland V.Norris, Stickstoff-Fixation durch „Azotobakter 
Chroococcum". Azotobakter Chroococcum assimiliert Stickstoff aus der Luft unter 
Verbrauch von Kohlehydrat, in diinner Kohlehydratlsg. geht die Assimilation am 
besten vor sich. Phospliate beschleunigen den Vorgang, ohne den Nutzeffekt zu 
beeinflussen. An N-haltigen Substanzen wird zuerst NH3, dann Aminosauren, spater
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N-haltige Komplexc, an C-haltigen Stoffwechselprodd. werden C0», C,HsOH, CH,CHO, 
CHOOH, CHjCOOH, CH3—CHOHCOOH u. Weinsaure gebildct. In der Azotobakter- 
zelle wird auBcr EiweiB Eett u. Phosphatid gebildet. Symbiose des Azotobakter 

m it  Citromyees oder Aspergillus erhoht die N-Assimilation. (Journ. Indian Inst. 
Science Serie A. 10 [1927]. 79—96. Bangalore, Indian Inst. of Science.) Me i e r .

P .H . H. Gray, Die Bildung von Indigoiin aus Indol durcli Bodenbakterien. tiber 
das Schicksal des in der Natur weitverbreiteten Indols im Boden u. in Abwassern war 
bisher nichts bekannt. Bei Verss., aus Boden Indol zerstórende Bakterien zu isolieren, 
wurde festgestellt, daB Indol in minerał. Nahrlsgg. meist rasch unter Bldg. farbloser, 
nicht weiter untersuchter Prodd. zerstort wird, doch gelang es, drei neue Bakterien 
(Pseudomonas indolozidans, Mycobacterium globerulum u. Micrococcus pillonensis, bak
teriolog. Einzelheiten uber die beiden ersteren vgl. Original) zu isolieren, die aus Indol 
blaue Krystalle bilden. Diese erwiesen sich dureh spektroskop. Vergleich ais Indigotin. 
Indol dient bei diesem Vorgang nicht ais Energieąuelle; ais solche sind verschicdeno 
Kohlenstoffverbb., am besten anscheinend Glycerin, vorwertbar; aueh Tryptophan 
kann ais Nahrstoff diencn, ohne daB daraus Indol oder Indigotin gebildet wird. Er- 
hóhung des Verhaltnisses C :N  steigert das Bakterienwachstum u. die Indigotinaus- 
beute. Indol wird nur dureh jungę, kraftig wachsende Kulturen oxydiert; es hemmt 
die Vermehrung der Bakterien. Bldg. von Indoxyl u. weitere Oxydation des Indigotins 
zu Isatin konnte in den Kulturen nicht nachgewiesen werden. (Procced. Roy. Soc., 
London. Serie B. 102. 263—80. Mit 1 Tafęl. Rothamsted Exp. Station.) Os t e r t a g .

E 5. T fe rp h y s io lo g le .
Herbert W.Nott, Die Sehilddriisen- und Mangantherapie. Eine Anregung mit 

Beriicksichligung des moglichen Wirkungsmzchanismus. Bei akuten Infcktionskrank- 
heiten wurden mit Schilddriiscnsubstanz u. Permanganatbehandlung haufig guto 
Erfolgc erzielt. Vf. versucht, die Wrkg. mit einer Beeinflussung des Oxydations- 
prozesse in Zusammenhang zu bringen. (Brit. med. Journ. 1928. I. 94—95. Guild- 
ford.) M e i e r .

Hofhauser und Schón, Ober die Insulinbehandlung von Lungenkranken. Bei 
nichtdiabet. Lungenkranken, die selbst bei Liegekuren, Freilichtbehandlung u. t)ber- 
ernalirung sich refraktiir erwiesen, tra t dureh Behandlung mit Insulin eine auffallende 
Besserung des Appetits, erhohte Nahrungsaufnahme u. Gewichtszunahme ein. Die 
Dosen betrugen durchschnittlich 40—45 Min. vor den Mahlzeiten mittags 8, abends 
5 Einheiten subcutan. Nachtcilige Nebemvrkgg. traten nicht ein. (Pharmaz. Ber. 3. 
■36—37.) L. J o s e p h y .

Marcel Labbe, H. Roubeau und F. Nepveux, Wirkung der S a k e  von Nickel 
und Kobalt auf die blulzuckersenkende Fdhigkeit des Insulins beim Diabetes. (Vgl. 
€ . 1927. II. 110.) Salze von Ni u. Co haben weder beim gesunden noch diabet. Mensclien 
eine Wrkg. auf den Blutzucker. Die Insulinwrkg. wird bei gleichzeitiger Injektion 
nicht erhoht, (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 181.) M e i e r .

Madeleine Gex, Die Veranderungen des Pufferungskoeffizienten von Losungen 
menschlieher Seren in Abh&ngigkeit von der pn. Vf. bestimmt den Pufferungskoeffizienten 
i  =  A ml A pn (m =  zugesetzte Menge Alkali oder Saure) fiir verschiedene n. u. patho- 
log. Seren u. Eialbuminlsgg. mit Hilfe der Sb-Elektrode. Die f,-pH-Kurven haben 
im allgemeinen denselben Charakter, unterscheiden sich jedoch in den einzelnen Fallen 
dureh Zahl, Scharfe u. Lage der Maxima u. Minima. Die zahlreichen Maxima der 
Kuryen zeigen, daB trotz der Analogie des Maximums bei pH=  6,1 mit demjenigen 
der Carbonate das Serum ein sehr komplexes System ist. Die Kurvenminima ent- 
sprechen oft nicht den hauptsachliehen isoelektr. Punkten. (Compt. rend. Soc. Bio
logie 97 [1927]. 1564—67. Inst. dc physiąue biol.) K r u g e r .

A. Klopstock und G. E. Selter, Ober clieinospezifische Antigene. I. Mitt. Diazo- 
tierte Sera (5,0 g Natriumnitrit gel. in 20 ccm Serum, Zusatz von 20 ccm 20%ig. 
H2S04; nach 24 Stdn. 1000 ccm W. dazu, abnutschen, den Ruckstand mit Alkali losen 
u." auffiillen) liefern beim Immunisieren von Kaninchen prazipitierende Antisera, 
die nur noch mit Diazoscren, unabhangig von der Artspezifitat, rcagieren. Mit Hilfe 
der Komplementbindung lieB sich aber nachweisen, daB ein gemsses MaB von Art
spezifitat noch erhalten sein kann. Verss. mit chemospezif. Antigcnen (Serum+  
diazotiertem Atoxyl oder metanilsaurem Na bei alkal. Rk. mit HC1 gefallt, der Nd. 
in alkal. W. "el„ Fallung mit A. bei saurer Rk., Lsg., Fallung mit Saure u. nochmalige 
Lsg. in leicht alkal. W., Neutralisiercn u. Auffiillen) lehrten, daB diese beim Kaninchen
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Antisera heryorrufen, die ungeachtet der Artspezifitat mit Atosrlseren reagieren. 
Metanilantiserum Teagiert mir mit Metanilseren. Chemospezif. Antigen mit Atoxyl 
aus BakterieneiweiB (Proteus X 19) enthalt artspezif. Komponenten. Bei Immuni- 
sierung von Kaninchen entstehen aber yorwiegend atosrlspezif. Antikórper. (Ztschr. 
Imnmnitatsforsch. exp. Therapie 55. 11S—41. Heidelberg, Inst. f. Krebsforsch.) SCHX.

L. Kónig, Meine Erfahrungen in der Behandlung des Diabetes mit Beglyiol. Re- 
glykol (L . WESTPHAL u . Sohn, Frankfurt) scheint bei leichtem Diabetes giinstige 
Wrkgg. zu haben. (Ztrbl. inn. M ed. 49. 75—7S. Charlottcnburg.) . M e i e r .

C. H. Eckles, R. B. Becker und L. S.Palmer, Vber einen JJineralstoffmangel 
in  Bindciehrationen. Die Emahrungsstorungen, herrorgerufen dnrełi Fhttenmg 
von P-armem Timothee-. Luzeme- n. Prarieheu bei n. Geh. an Ca u. Mg, bestanden 
yorwiegend in Appetitlosigkeit, yerminderter Fortpflanzungsfahigkeit u. relatiy 
seltener Ovulation. Durch Zulagen von Phosphaten zum Futter yrurden die Stórungen 
gebessert oder behoben. (Minnesota Sta. B u l. 229. 4—19 [1926]; B i e d . Ztrbl. Agrik.- 
Chem. 57. 79—SO.) G p.OSZFELD.

L. Randoin und R. Lecoq, BiologiscJie Prufung des aniirachitischen Ifertes des 
Feiies an jungen Batten mitiels einer neuen einfachen Baehiłisdiat. Die Diat, die bei 
jungen Ratten in konstanter Weise eine typ. Yers.-Rachitis beirirkte, hatte folgende 
Zus.: Fleischpepton 17, getrocknete Bierhefe in Pulyerform 3, Butterfett 5, Oliyenol 5, 
Saccharose 65, Salzgemisch 4. Ca-Lactat 1, Geh. an P  0,134, an Ca 0,466, Ca/P == 3,5. 
Zus. des Salzgemisches: KC1 S5, X aX 03 (entwassert) S5, MgC03 28,6, Ca-Lactat 200, 
Ferricitrat 10, K J  0,020, MnS04 0^078, XaF 0,240, KAl(S04)j 0,024. (Ann. Falsi- 
fieations 21. 68—74.) G p.OSZFELD.

L. Randoin und R. LeC0Q. Einflu/3 der Xatur des Xahrungs:uelers auf die Ent- 
stehung polyneuritischer Zustar.de, abuter, recidivierender und chronischer, die trotz 
Zufuhr ron Hefe oder Hefeezirakien auftraten. Bei kalor. ausreiehender Xahrung u. 
Yorhandensein von genugend Yitamin B tr itt  bei Ersatz des Traubenzuckers durch 
Galaktose polyneurit. Krise mit folgendem Tod beim Meerschweinehen auf. Bei aus- 
reichender Zufnhr von Glucose tr i t t  bei etwas zu geringer Menge Yitamin B eine lang- 
dauemde Erkrankuns mit akuten polyneurit. Schuben auf. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 185 [1927].''l06S—70.) '  Me i e r .

Leon Błam und P. Grabar. Die Teranderungen der Xierenfunliion durch Chlor- 
mangcl. Beim Fehlen von XaCl in der Nahrung kommt es zu einer Stórung des 
X-Stoffwechsels, Erhohung des X im Blut, Erhóhung der Alkalireserre u. EiwelB- 
ausscheidung im Urin, die durch XaCl-Zufuhr behoben -werden. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 1S3—S4.) M e i e r .

Ernst Bors, Yigantol und Fraliurheilung. Bei Ratten mit unkompliziertem 
Knochenbruch tra t etwa am 12. oder 15. Tage der Futterung mit Yigantol starkere 
Yerkalkung des neuen Rnochengewebes auf ais beim Kontrolltier. Yigantol wirkt 
also beim Rattenyers. uiregend auf die Kallusyerkalkung u. somit auf die Fraktur- 
heilung. (Pharmaz. Ber. 3. 39. Dusseldorf.) L. JOSEPHY.

J. OrskoT und Adam Schmidt, Terlauf der experimenlellen Baiininfehion bei 
Mausen mit Tersttehen einer Heiaflstiteherapie ad modum Walbum. Xach infektions- 
biolog. Yorstudien uber den Yerlauf der peroralen u. intrayenósen Infektion mit 
Baiinbazfflen yersnchten die Yff., die Wrkg. der Behandlung mit optimalen molaren 
Konzz. von CsCl nach W a l b u m  durchzufuhren. Die Erfolge -waren sehr unregel- 
maBig u. Schutzw Tkgg. gelangen em-wandfrei nur mit e i n e m  auch yon W a l b u m  
benutzten Stamm. Das Cs kann auch einen therapeut. EinflnB haben. Der Wrkg.- 
Mechanismus ist noch nicht klar, Phagozytose u. Auflosung der Bakterien -wird durch 
Cs nicht gesteigert. (Ztschr. Immunitatsforsch. erp. Therapie 55. 69—S3. Kopen- 
hagen, Statens Serum Inst.) ScHNITZER.

C. E. Reyner. Wirkung ron Formaldehyd auf die epezifische Eomplementbindung. 
Yerss. an Immunseren yom Kaninchen gegen Typhus- u. Ruhrbazillen sowie Pneumo- 
kokken. Ais Antigen fur die Komplementbindung dienten in der Hitze abgetdtete 
Bakterienaufichwemmungen in XaCI-Lsg. Der Formolzusatz erfolgte mit der XaCl- 
Isg . in der Weise, daB jedes Róhrchen 0,5 ccm 1: 2000 enthielt. Formolzusatz ver- 
starkt die Rk. in dem Sinne, daB wesentlich starker yerdunnte Se ren noch eine positiye 
Rk. geben. Das Formolyerf. erlaubt auch, schon wenige Stdn. nach der Injektion (48) 
komplementbindende Antikórper nachzmreisen. (Journ. Immunology 15. 37—41. 
Xew Hayen, Yale Uniy. School of med.) SCHNTTZEP..
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—, Die physiołogische Wirkung des Ricinusólsidfonats. H in w eis  a u f  y e rsch ied en e  
L ite ra tu rs te lle n . (S e ifensieder-Z tg . 55- 109— 10.) SCHWARZKOPF.

S. Oclioa, Die Wirkung von Guanidinen auf die Melanophoren der Froschhaut 
(von Rana temporaria). Die Hydrochloride des Guanidins, Methylguanidms u. Dimethyl- 
guanidins bewirken Itontraktion der schwarzen Earbkórper der Eroschhaut, die mehrere 
Stdn. anhalten kann u. den Tieren eine hellere Earbe yerleiht. Ca-Salze (Lactat u. 
Chlorid) wirken an sich nicht ein, yerliindern aber die durch Guanidinsalze bewirkte 
Kontraktion. Ahnliches gilt walirscheinlicli fiir das Parathyroidhormon von CoLLIP. 
(Procced. Roy. Soc., London. Serie B. 102. 256—63. Mit 2 Tafeln. Glasgow, Uniy.) Og.

E.Berri und L. Gastraldi, tlber zwei organisclie Arsenterbindmigen. Bericht 
iiber den tlierapeut. Effekt zweier organ. As-Verbb., Solarson u. Elarson. (Pharmaz. 
Ber. 3- 38.) L. J o sefiiy .

W. Harste, Die medizinische Wirkung der Capsella Bursa pasloris sowie der auf 
ihr lebenden Parasiten Cystopus candidus und Peronospora parasilica m it . bcsonderer 
Beriicksichtigung des Entwicklungsgangeś der beiden Pilze. Histor. Uberblick iiber 
Verwendung u. Wrkg. von Capsella Bursa pastoris u. eingehende Besprechung der 
die Pflanze befallenden Pilzo Cystopus candidus u. Peronospora parasitica. Ergebnis 
der pharmakolog. Vcrss. mit dem wss. Auszug der gesunden Pflanze ergab starkę 
Einw. auf den Uterus eines Yirginellen Meerscliweinchens. Der Auszug einer vom 
Pilz befallenen Pflanze zeigt keine starkere Wrkg., so daC den beiden Pilzen keine 
besondere Uteruswrkg. zukommt. Die hamostypt. Wrkg. der Drogc bcruht keines- 
falls allein auf dem K-Geh. Ais Standardsubstanz bei den Verss. wurde Histamin 
benutzt. — Die uterusakt. Substanz ist nicht an die Lebenstatigkeit der Pflanze oder 
der Pilze gebunden, da der PreCsaft der frischen griinen Capsellapflanze keine gróBere 
kontrahierende Wrkg. ausiibt ais ein Auszug aus der getrockneten Drogę. Ahnliche 
Wrkg. wurde bei Arabis albida u. Thlaspa aryense (beide pilzfrei) festgestellt. (Arcli. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 133—51. Berlin-Dahlem.) L. J o s e p h y .

Scheeser, Erfahrungen mit Kresiral „Bayer“ in der Kinderpraxis. Bei katarrhal. 
Erkrankungen von Luftróhre u. Kehlkopf erwies sich Kresiyal , ,B a y e r “  (kresolsulfo- 
saures Ca) besonders bei Kindern ais auBerst wirksam, da es die lastigen Nebenwrkgg. 
der Guajacol- u. ICreosotpraparate nicht hat u. neben der Wrkg. auf die Schleimhaute 
Hebung des Appetits heryorruft. (Pharmaz. Ber. 3. 44—45. Kronstadt.) L. JOSEPHY.

J.-M. Le Goff, Gefaperweitemde Wirkungen der Kobaltsalze. Kobaltsalze rufen 
in Dosen von 10— 50 mgr eine kurzdauernde Hyperamie der KopfgefaCe heryor. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 171—72.) M e i e r .

J. Wilson Dougal, Eine tozikologische Erfahrung: Antimon. Bei der Unters. 
Hautkrankheiten heryorrufender Pelze wurde ais tox. Substanz durch biolog. Verss. 
Antimon festgestellt. Behandlung der Pelze mit h. W., Abkiihlen u. Einsetzcn yon 
Ivaulquappen in das Pelzwasser fiihrte den Tod der Tiere herbei. Durch k. W. wurden 
keine tox. Stoffe extrahiert. Sb ist in Eorm yon Brcchweinstein ein beliebtes Beiz- 
mittel fiir Pelze. (Pharmae. Journ. 120. 215—16.) L. JOSEPHY.

Emest Scott und R. A. Moore, Ungliicksfdlle nach dem Gebrauch von Arsphenamin. 
Nach dem Gebrauch von Arsphenamin zur Behandlung yon Syphilis kommen selten 
Todesfalle yor, dio anscheinend auf einer besonderen Empfindlichkeit des Indiyiduums 
beruhen. Es findet sich bei der Obduktion capillare Hyperamie samtlicher Organe, 
tubulare Nephritis. Es handelt sich bei diesen Zufallen um eine falsche Elimination 
der Substanz, yielleicht um eine Intosikation mit abgespaltcnem As"'. (Journ. Lab. 
elin. Med. 13. 345—53. Columbus, Ohio.) M e i e r .

E. Jacobs, Die Jodarsenbehandlung des Krebses in Kombinalion mit der SiraMen- 
behandlung. Die Wrkg. der Strahlentherapie bei Krebserkrankungen wird yerstarkt 
durch Injektion yon Solarson u. Jodisan bzw. Aliyal. Durch die Solarson-Jodisan- 
behandlung wurden selten Veriinderungen am Tumor selbst, jedoch stets gut-e All- 
gemeinwrkg. beobachtet. (Pharmaz. Ber. 3- 42—44. Berlin.) L. JOSEPHY.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrss. yon Emil Abderhalden. Abt. 5, Tl. 8, 
Heft 1. Abt. 9 , Tl. 5 , H. 2. Abt. 10, H. 6. =  Lfg. 255— 257. Berlin, Wien: 
Urban & Schwarzenberg 1928. 4°.

Abt. 5. Methoden zum Studium d. Funktlonen d. einzelnen Organe d. tier. Organismua. 
Tl. 8. H. 1. = Lfg. 255. M. 13.—.

Abt. 9. Methoden d. Erioischg. d. Lelstgen d. tier. Organismus. Tl. 5. =  I.fg. 256. SI. 10.— . 
Abt. 10. Methoden d. Geologie, Mineralogie, PalSobiologie, Geographie. II. 6.
Rudolf GroB: Experimentelle Mineralogie. (S. 659—750). =  Lfg. 257. M. 5.— .
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F. Pharmazie. Desinfektion.
Theodore R. 01ive, Die Anwendung von Methoden fiir Massenerzeugung in einer 

;pharmazeutischen Fabrik. (Chem. metallurg. Engin. 35. 79—83.) B e r l i t z e r .
Fritz Heppeler, Beitrdge zur Systematik der Gattung Rhamnus mit besonderer Be- 

riicksichtigung des Emodinvorkommens. (Arch. Pharmaz. u. Bor. Dtsch. pharmaz. Ges. 
266. 152—73. Berlin-Dahlem, Botan. Garten u. Muscum.) L. J o s e p h y .

Ludwig Kroeber, Studienergebnisse einer lieihe von Fluidextrakten aus heimischeli 
Arzncipflanzen. (Vgl. C. 1928. I. 1888.) Extractum Meliloti officinalis fluidum  (Stein- 
klcefluidextrakt). Angabe der Konstanten, Bcschaffenheit u. Rkk. des Extraktes. — 
York. u. Yerwendung von Mclilotus officinalis u. altissimus u. kurze Mitteilung iiber 
die darin enthaltenen Stoffc (Glucoside, Melilotsaure, Cumarin). (Phaimaz. Zentral- 
hallo 69. 115—17. Miinehen-Schwabing.) L. JOSEPHY.

F. J. Mathiesen, Ober den Strophanthussamen des Handels. Eingohende Unterss.
der im Handel bofindlichen Strophanthussamen. Dio ncuzcitlichen Muster der Semen 
Strophanthi grati erwiesen sich alle ais rein, boi Semen Strophanthi kombe kommen 
ais Beimengung die Samen von Strophanthus sp. cf. Str. Courmontii Sad., bei Semen 
Strophanthi hispidi die Samen von Strophanthus sp. cf. Str. sarmentosus P. DC. in 
Betracht. — tJbersicht iiber die Merkmale der in den untersuchten Handelsmustern 
gefundenen Arten von Strophanthussamen in einer Tabelle. (Pharmac. Acta Helv. 3. 
21—24 34—40. Bern, Univ.) L. JoSEPH Y .

Elizabetll Pickering, Die Ursachen des Nachlassens der Wirksamkeit von Stro
phanthussamen wahrend des Lagerns. Der tox. Effekt von Strophanthussamen nimmt 
nach Iangerem Aufbewahren ab. An Hand der dariiber vorliandencn Literatur unter- 
sucht Vf. dio Einfliisse, die das Unwirksamerwcrden yerursachen. Ais besonders ein- 
fluBreiche Faktoren kommen Licht, Feuchtigkeit u. Hitze, Schimmel, Enzyme u. 
Sauren in Betracht. — Literaturangabe. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17. 121—23. 
Brooklyn, S q u ib b  u. S o n s .) ~ L. J o s e p h y .

William H. Millar, Arsenige Sdure in neutraler und alkalischer Lósung. Infolge 
der Verschiedenheit der Meinungen iiber die Zus. von Liq. Kalii Arsenicosi stellte Vf. 
folgende Verss. an: Erhitzen von 2g  As20 3 u. 2g K 2C03 in 200 ccm W., Auffangen 
der sich entwickelnden C02 u. Best. derselben. Nach darauffolgender Best. der sich 
nur aus K2C03 u. W. infolge yon Unreinheit oder Einw. von Luft entwickelnden C02 
u. Abziehen derselben von dem ersten Wert ergab sich, daB nur 0,16 g K2C03 in Rk. 
traten mit 2 g As20 3, was Bldg. von 0,17 g KAsO., entsprach. Die von der B.P. vor- 
geschriebene Menge K2C03 kann reduziert werden. Bei Lsg. von 2 g As20 3 in 200 g W. 
u. Zutropfen einer verd. K2C03-Lsg. geniigten 0,08 g K 2C03 zur Lsg. der As20 3. Diese 
Lsg. wurdo neutralisiert mit Vio'n- HoS04. Die entstandenc neutrale l°/0ig. Lsg. von 
As20 3 mit 0,1% KoSO.! war auch bei EinfluB von Licht u. Luft stabil. Eine solcho neu
trale Lsg. halt Vf. fiir zweckmaBiger ais dic vorgeschriebene alkal. (Pharmac. Journ. 
120. 214—15. Glasgow, Royal Technical Coli.) . L. J o s e p h y .

H. Matthes, Ober Liąuor Ałuminii acetici D. A. B. 6. Vf. macht auf den Wider- 
spruch zwischen der Arzncibuchvorsehrift zur Herst. von Liąuor Ałuminii acetici, 
dem vorgeschriebenen Mindestgeli. an bas. Al-Acetat u. der D. aufmerksam. Ein vor- 
schriftsmaBig hergestcllter Liquor enthiilt bei D. 1,044—1,048 nicht unter 9% bas. 
Al-Acetat (D.A.B. fordert 7,5%). Liąuores mit 7,5% kónnen infolgedessen nicht nach 
dcm D.A.B. hergestellt sein, sondern haben meist einen zu groBen Geh. an K-Acetat. 
(Pharmaz. Ztg. 73. 422. Konigsberg, Univ.) L. JOSEPHY.

H. Neugebauer, Ober den Eisengehalt von homoopathischen Ferrum metallicum- 
verreibwngen. Entgegen den Angaben von SlMON u. KÓTSCHAU (vgl. C. 1928. I. 1791) 
ergab die quantitative Unters. von Ferrum metallicum-Verreibungen in der ersten 
bis dritten Dezimale den theoret. Wert des Eisengeh. Die 4. Dezimale ergab einen 
etwas hoheren ais den theoret. Wert, wahrscheinlich wegen des geringen im Milchzucker 
vorhandenen Eisengeh. Die mehr oder weniger gelbe bis braunc Farbo der Lsgg. der 
Verreibungen erklart Vf. aus dem jeweiligen Geh. des ais Ursubstanz benutzten Ferrum 
reductum an oxydiertem Fe. Die Inhomogenitat der Verreibung hat keine nachteilige 
Bedoutung, da die groBen u. kleinen Teilchen des Fe ziemlich regelmaBig im Mileh- 
zucker yerteilt sind, wie Vf. mkr. feststellen konnte. (Pharmaz. Ztg. 73. 295—96. 
Leipzig, WlLLMAR SCHWABE.) L. JOSEPHY.

G. Joaehimoglu und Josef Zeltner, Ober Beskotabletten. Die Beskotabletten 
untcrscheiden sich in bezug auf Reinheit nicht yon anderen Salicylsaurepraparaten,
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jnsbesondere nicht von der Acetylsalicylsaure des D. A. B. VI. Die Frage, durch 
welchen Zusatz in den Beskotabletten die Rk. auf freie Salicylsaure vcrdeckt wird, 
wird von Vf. nicht naher gepruft. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 434. Berlin, Uniy.) F k .

Th. E. Giese, Etwas iiber die sogenannłen Lulcutatefruchte. Kurze Mitteilung iiber 
die in Lukutate enthalten sein sollcndcn Friichte: Durian, Papaya, Mango u. Duku 
(anstatt Nillu) — nach cigener Kenntnis des Vfs. (Pharmaz. Ztg. 73. 355. Magde
burg.) L. J o s e p i i y .

Ernst Gilg und Paul Norbert Schiirhoff, Nochmals die tropischen Friichte in 
Lukutate. Bcstiitigung der eigenen Unterss. iiber Lukutate (vgl. C. 1928. I. 1436) u. 
Ablehnung der Untersucliungsresultate von G r i e b e l  (vgl. C. 1928. I. 717). (Apoth.- 
Ztg. 45. 387—89.) L. J o s e p h y .

C. Griebel, Entgegnung auf die vorstehende Abhandlung „Nochmals die tropischen 
Friichte in Lukutate.“ Bemerkungen zu vorst. Ref. u. zu den bereits vom Vf. iiber 
Lukutato gemachten Mitteilungen (vgl. C. 1928. I. 717). (Apoth.-Ztg. 45. 389—90. 
Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Unters.-Anst.) L. JOSEPHY.

C. A. Rojahn und M. Herter, Dr. IJairs Asthma- und Bronchitis-IIcilmittel. Die 
hellbraunc, klarc FI. hat D. 1,043, Geruch nach Chlf., Gcschmack salzig, etwas siiB, 
dann kratzend. Rk. neutral, Stiirkelsg. wird nicht yerandert, auf Zusatz von Chlor- 
wasser Blaufarbung (Jodsalze). Troekenriickstand 7,95%, Asche 3,61%. Die Analyse 
ergab, daB das Asthmamittel aus einer niit etwas Chlf. u. A. versetzten wss. Lsg. von 
2,37% K J  u. 4,5% Na-Benzoat besteht. Evtl. Bcimengung geringer Mengen eines 
indifferenten Pflanzencxtraktes oder Caramelzucker. (Apoth.-Ztg. 43. 256—57. Halle, 
Univ.) L. J o s e p i i y .

C. A. Rojahn und M. Herter, Rhewmsan. Die Analyse von Rheumasan (R e is s , 
Rheumasan- u. Lenicet-Fabrik) ergab folgende Zus.: W. u. bei 100° fliichtigc Stoffe 
5%, Vaselin 45—50%, Wollfett 12—15%, Seife 4—5%, freie Fettsauren 16%, Na- 
Salieylat 9%, freie Salicylsaure 0,25%, ath. Ol, Salicylsaureester 1,8%. Wcgen der 
geringen Mengen freier Salicylsaure u. Seife haben die auf Tube u. Karton angebrachten 
Bezeichnungen „aromat. Salicylsalbenseife“, „aromat, salbenfórmigo Salicylseife“ u. 
„uberfettete medizin. Salicylseife“ keine Berechtigung. — Dio Fettsauren sind wahr- 
scheinlich urspriinglich nicht frei vorhanden, sondern erst beim Lagern durch Um- 
setzung der Salicylsaure mit der Seife entstanden. (Apoth.-Ztg. 43. 334—35. Halle, 
Univ.) L. J o s e p h y .

Hazel E. Munsell und Hilda Black, Die „Untersuchung eines sogenannten Leber- 
iranextraktes“ auf Vitamin A und kalkablagernde Eigenschaften im Vergleich mit Lebertran. 
Die Unters. eines im Handel befindlichen, ais aikohollóslicher Lebertranextrakt be- 
zeichneten Prod. auf Vitamin A-Geh. erfolgte nach der Methode von SlIERMAN u. 
MUNSELL (vgl. C. 1925. II. 2000), u. ergab, daB 1 mg Lebertran einen ctwa funfmal 
hoheren Vitamin A-Geh. hat ais 100 mg des Extraktes. — Die Priifung auf Ca-Ab- 
lagerung erfolgte nach der biolog. Methode von Mc COLLUM, SlMMONDS, SniPL E Y  
u. P a r k  (vgl. C. 1923. III. 1420), u. ergab keine groBeren Ca-ablagernden Eigg. ais 
bei Lebertran. (Journ. Amer. pharmac. Assoe. 17. 139—44.) L. JOSEPHY.

ErikaRosenthal-Deussen, Vergiflungen mit Blausaure bei Entwesung einer Muhle.
Mit den in den Schranken befindlichen Arbeitskleidern der zahlreichen in der Muhle 
beschaftigten Arbeiterinnen war nach der Vergasung keine Nachbehandlung vor- 
genommen worden. So war es móglich, daB die Frauen Spuren von HCN in ihren 
Arbeitskleidern mit  in den Arbeitsraum brachten u. dieselben nun aus der Luft wieder 
einatmeten. AuBerdem scheint bei dem an den Vergasungstagen herrschenden feucht- 
warmen Wetter die Entliiftungsdauer unzureichend gewesen zu sein. (Klin. Wchschr. 
7. 500—03. Dusseldorf.) F r a n k .

R. Dietzel und F. Schlemmer, Ober die Desinfeklionswirkung von p-Toluolsulfon- 
chloramidnatrium, insbesotidere von „G h lo ra m in -H eyd en Desinfektionsverss. mit 
p-Toluolsulfonchloramidnatrium (Chloramin-Heyden, Mianin u. Aktm n) nach der 
Granatenmethode von P a u l  u . K r o n ig  ergaben eine stark bakterizido Wrkg. gegen 
Staphylokokken. Das ais Vergleichsdesinfektionsmittel yerwendete HgCl2 zeigto 
sich jedoch allen Praparaten weit iiberlegen, Phenol dagegen besitzt geringere bakterizide 
Wrkg. ais das p-Toluolsulfonchloramidnatrium. Anorgan. Hypochlorite wirken starker 
ais die Chloraminę, die Verwendungsm6glichkeit ist aber meist durch den Geh. an 
freiem Alkali beschrankt. — Bei kurzer Einw.-Dauer ist dio Zahl der keimfahig ge- 
bliebcnen Kolonien bei Aktivin erheblieh kleiner ais bei Chloramin-Heyden u. Mianin. 
Mit steigender Konz. wachst die Desinfektionswrkg. Die Vers.-Ergebnisse sind in
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Tabollcn wiedergegeben. (Arcli. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 173—88. 
Munchen, Univ.) L. JosEPHY.

Akt.-Ges. fiir chemische Produkte vorm. H. Scheidemandel, Berlin, Daniel 
Sakom, Wiesbaden und Paul Askenasy, Karlsruhe i. B., Herstellung pharmazeutischer 
und diutetischcr Praparate in kugelahnlicher Form, dad. gek., daB man in W. unl. Arznei- 
stoffe, Nahrstoffe u. dgl. in gelatinierenden Kolloiden emulgiert u. die erhaltenen Ge- 
mische in Fil. oder Gase eintreten laBt, worauf die crstarrenden Kugeln aus dem kugel- 
bildenden Mittel entfernt u. getrocknet werden. — Das Einnehmen dieser Gelatine- 
kugeln Yerursaeht keine Schwierigkeiten, da sic leieht yerschluekbar sind u. die Gefahr 
des Zerreifiens der Gelatinehulle bei ihnen nicht besteht. Ferner wird eine genaue 
Dosierung des in dem kugelformigen Prod. enthaltenen Arzneimittels oder Nahrstoffes 
erzielt. Man emulgiert z. B. Ricinusol oder Lcberlran mit einer 25°/0ig. w. Gelatinelsg. 
u. laBt die liomogenen milchigen Fil. in einen mit gekuhltcm Bzn. oder diesem u. Cl- 
KW-stoff gefiillten Zylinder eintropfen. Die Tropfen erstarren im Bzn. zu Kegeln, 
die durch Sieben, Waschen, Beliiften vom Bzn. befreit u. getrocknet werden. Vor 
dem GenuB kann der Verbraucher sie einige Minuten in W. legen u. ąuellen lassen. — 
Weitere Bespielc betreffen die Herst. von Kugeln aus Gelalinelsg. u. Eisensaccliarat 
bzw. Ca-Phosphat. (D. R. P. 454 386 KI. 30h vom 27/5. 1924, ausg. 6/1.
1928.) SCHOTTLANDER.

E. Merck (Erfinder: Theodor Moll), Darmstadt, Kullurrohrchen in handelsfahiger 
Form, 1. dad. gek., daB gebrauchsfahige Nahrboden in zugeschmolzenc Glasróhrchen 
eingeschmolzen werden. — 2. dad. gek., daB man ais sterilen VerschluB der geoffneten, 
im Gebraueh befindlichen Kulturrohrchen eine sterile Kappe aus Glas oder anderem 
Materiał verwendet. — Es lassen sich so sowohl fl. wie halbfeste Nahrboden zur Aus- 
fiihrung von bakteriolog. Unterss. handelsmaBig beziehen u. vorratig halten. Das 
Offnen der Rohrchen erfolgt durch Absprengen der oberen Kuppe, dad., daB eine ein- 
geritzte Feilmarke mit einem gluhenden Glasstabchen beriihrt wird. (D. R. P. 454 876 
KI. 30h vom 11/5. 1926, ausg. 19/1. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Behringwerke Akt.-Ges., Marburg, Lahn, Herstellung von toxin-antitoxuilmlligcn 
Niederschlagen aus unter den ublichen Bedingungen nicht oder nur sehr sparlich flodceiulen 
Toxin-Antitoxin-Gemischen, gek. durch die Verwendung hochkonz. Gifte, Arbeiten bei 
Salzarmut u. einer pn =  oder <  ais 6,8. — Es wird so eine weitgehende Verwendung 
dieser Praparate ais l7npfsloffe ohne weiteres moglich, was bisher ganz ausgeschlossen 
war. Z. B. wird durch Scharlaehstreptokokken erhaltene Giftbouillon nach Filtration 
mit (NH4)2S04 oder anderen eiweiBfallenden Mitteln zur Ausfallung gehracht. Die 
Leg. des gefallten Toxins in der gerade ausreiehenden Menge W. wird durch Dialyse 
gereinigt. Die so erhaltene salzarme bzw. salzfreie konz. Scharlachtoxinlsg. wird durch 
Zusatz von geringer Menge Saure so angesauert, daB pn == oder <  ais 6,8 ist, sodann 
wird mit genau soviel antitoxinhaltigem Serum yersetzt, ais sich im Tiervers. zur Neu- 
tralisation nótig erweist. Beim Stehen des so erhaltenen schwach erwarmten Toxin- 
Antitoxin-Gcmisches scheiden sich dann reichliche Mengen des toxin-antitoxinhaltigen 
Nd. aus, der nach Abzentrifugieren u. Waschen mit W. zweeks Impfstoffbereitung 
in isoton. NaCl-Lsg. suspendiert werden kann. — Durch anaerobes Wachstum von 
Tetanusbacillen in Bouillon erhaltene Giftbouillon wird nach keimfreier Filtration ent- 
weder ais solche oder nach Fallung mit (NH,)2SO., u. Dialysierung der den Nd. ent- 
haltenden wss. Lsg. durch Zusatz von geringer Menge Saure so angesauert, daB pn =  
oder <  ais 6,8 ist. Diese Giftlsg. wird nun mit soviel antitoxinhaltigem Serum ver- 
setzt, ais sich im Tiervers. notig erweist, u. dann wie oben weiter verfaliren. (D. R. P. 
455 284 KI. 30h vom 20/2. 1925, ausg. 27/1. 1928.) S c h o t t l a n d e r . .

Johannes Zeissler, Altona, Elbe, Herstellung von auch in flussiger Form jahrelang 
keimfahig bleibenden Sporenprdparaten zu therapeutisćhen und technischen Zwecken, dad. 
gek., daB man proteolyt. wirkende Bacillen in Nahrboden ziichtet, die in ihrem Ver- 
haltnis Kohlenhydrate zu EiweiBstoffen, mit oder ohne Zusatz von Puffersubstanzen, 
wie Phosphaten, Citraten u. dgl., artspezif. so abgestimmt sind, daB nach kurzer Be- 
briitung gleichzeitig neben iippigstem Wachstum reichlichste Sporenbldg. stattfindet, 
worauf man die erhaltenen fl. Praparate gogebenenfalls in ublicher Weise in Tabletten-, 
Pulver-, Pillen-, Stiibchen-, Pasten- o. dgl. Form uberfuhrt. — Z. B. wird ein Kolben 
Nahrbouillon mit 20% Gelatine, 5% Pepton u. 1% Traubenzucker mit Bacillus histo- 
lyticm  beimpft, im evakuierten Exsiccator bei 37° mehrere Tage lang bebrutet u. di© 
Fl., sobald sich die geniigende Anzahl Sporen gebildet hat, unter asępt. Bedingungen
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in Ampullen abgefiillt u. sogleicli oingeschmolzen. —  Analog verfalirt man boi Ver- 
wendung einer Nahrbouillon mit 5% Gelatine, l °/0 Pepton, 1 %  Traubenzucker u. 
1% Na-Phosphat, dio mit Bacillus putrificus tenuis, sowie einer Loborbouillon mit 2°/0 
Pepton u. 3,4°/0 CaCO,, dio mit Bacillus sporogenes Metschnikow beimpft ist. (D. R. P. 
455 283 KI. 30h vom 3/3. 1925, ausg. 30/1. 1928.) Sch o ttlander .

Thomas Daniel Kelly, London, Rasierkreme, antiseptische Salben oder Linimente 
in  Emulsionsform. Man emulgiert Ólo oder Fotto mit W., Glyoorin u. Starko in der 
Warme u. kiihlt das Prod. ab. Das zur Verwendung kommendo W., sowio dio Olo oder 
Fette werden zweekmaBig mit ultraviolettem oder ahnlichem Licht zweeks Sterilisiorung 
behandelt. (E. P. 283 711 vom 13/12. 1926, ausg. 9/2. 1928.) S c h u t z .

Codex medicamentarius Gallicus. Pharmacopćo franęaise redigeo par ordro du gouvernement.
Paris: Masson et Cie. 1926. (VII, 95 S.) 8“.

Alberto Giosia, Lezioni di chimica farmaceutica o tossicologica. Parto II: Chimiea dei
metalli. 2. cdizionc riveduta ed ampliata. Padova: A. Milani 1927. (XXIV, 481 S.)
8“. L. 56.

6. Analyse. Laboratorium.
'-"■W Josef Mika, Theoretische Beitrage zur Probenahnie. Es wurde mit Hilfo der Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung der Zusammenhang zwischen dem Minimalgeh. der Dureh- 
schnittsprobe u. dem MaB des Zorkleinerns bestimmt. Weiter wurde festgestellt, 
daB schon die Milligrammąuantitiiten der im Achatmórser foin zerriebenen Probe 
unbedingt Durchschnittscharakter besitzen, wenn man den iiblichen zulassigen Analysen- 
fehler in Betracht nimmt. Die Priifung am prakt. Fali ergab, daB das Gewicht der 
aus grobstiiokigen Materialicn genommenen Probo zu goring ist, ais daB man mit 
GewiBheit erwarten konnte, daB die erhaltenen Rosultate bis zum zulassigen Fehler 
dem wirklichen Durehsehnitt der Probe cntsprechen. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 
257— 64.) WlNKELMANN.

Mauriee Hyman, Eine rasche Methode zum Trocknen von Laboratoriurnsprdparaten. 
Vf. empfiehlt, empfindliche Ndd. durch Abnutschen unter Durchsaugen von vor- 
gewarmtor Luft zu trocknen u. gibt eine einfaehe Vorr. (Trichter mit Thormometer u. 
seitlichem Ansatz) fiir diesen Zwcck an. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 86. Edin- 
burgh, Univ.) OSTERTAG.

► W. Feddeler, Kombinierter Scheidetrichter. (Vgl. v. Mar ik o v sk y , C. 1928. I. 
1434.) Vf. beschreibt eine einfachere Ausfiihrung eines kombinierten Scheidetrichters, 
besonders geeignet fiir wiederholte Ausschiittelungen einer schwcren mit einer leiehteren 
FI. (Chem.-Ztg. 52. 244. Essen.) Sie b e r t .

—, Heizbarer Trichter aus Porzellan fur qualitatives und quanlitatives Arbeiten, 
C 224. (Glas u. Apparat 9. 40. — C. 1928. I. 1553.) Sie b e r t .

S. Erk, Untersuchung einiger technischer Zdhigkeitsmesser. (Ztschr. teclm. Physik 8 
[1927]. 595—99. — C. 1928.1. 723.) L a n g e r .

L. G. Carpenter und L. G. Stoodley, Einfacher Luftthermostat. Der von den 
Vff. beschriebene, in der Abhandlung abgcbildete Thermostat wird durch die Aus- 
dehnung dor Luft in Betrieb gosetzt. Sie geben eine ziemlich komplizierte Formel 
an, aus der zu ersehen ist, auf welche Umstande bei der Anfertigung des App. zu 
achten ist, damit das Maximum der Empfindlichkeit erreicht wird. (Journ. scient. 
Instruments 5. 100—03. Southampton, Univ.) B óttger .

H. Teichmann, Uber eine praktische Methode zur Messung niedriger Drucke. Es 
wird eine Sehaltung angegeben, die mit Hilfe eines Ionisationsmanometers Drucke 
bis p ^ S - l O -7 mm Hg unter allciniger Benutzung eines Zeigergalvanometers (Empf. 
5 • 10~s Amp./Skt.) ais MeBinstrumont zu bestimmen gestattet. Sio cignet sich zur 
Dberwachung des Druckes in einer Vakuumanordnung, erlaubt aber nicht, rasche 
Druekanderungen zu verfolgen. (Ztschr. techn. Physik 9. 22—26. Dresden, Techn. 
Hochsch.) Cr e m er .

Ernst Richter, Manonieter-Ersatz. Ais billigen Manometerersatz fiir die Vakuum- 
dest. empfiehlt Vf. folgende Vorriehtung: Eine umgekehrt stehende Ampulle taucht 
in W., welches etwa 1 cm hoch in ein Weithalsglas von 100 ecm gefiillt wxu:de. Dieses 
ist mittels Glasróhren, welche in der Dicke fiir den Vakuumschlauch passen, einerseits 
mit der Wasserstrahlpumpe, andererseits mit dem Destillationsapp. verbunden. Sind 
alle Yerschliisse dicht, so steigt nach Abstellen der Wasserleitung u. Offnen der Yerb.
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zwischen Flasehe u. Pumpc das W. in die Ampulle. (Apoth.-Ztg. 43. 405. Frank
furt a. M.) L. J o se p h y .

G. I. Taylor, Manometer zum Oebrauch bei kleinen Pitotrohren. Mit einem Pitot-
rohr von minimal 0,3 mm liehter Weite wird ein Hg-II^SO^-Capillarmanometer be- 
sonderer Konstruktion vcrbunden, dessen Aussehlag 10-mal so groB ist ais der des W. 
im Pitotrohr. Die Beobachtungsdauer wird dureh das neue Manometer auf den 
3000. Teil gegenuber einem Manometer von 5 mm Weite verkiirzt. (Prooeed. Cam
bridge philos. Soc. 24. 74—75. Trinity Coli.) R. K. Mu l l e r .

C. Hagen, Das Hangphanotnen des Quecksilbers und ein neues Manometer. (Vgl.
C. 1928. I. 724.) Es werden einigo weitere theoret. Ansiitze zur Erklarung der Er- 
scheinung gegeben. (Ztschr. techn. Physik 8 [1927]. 599—603. Hamburg.) CREMEK.

R. Beck und J. Beck Ltd., Neue Spektroskope und Spektrometer. Die in der 
(Jberschrift angegebene Firma (LondonW. 1, 69 MoitimerstraBe 69) hat an den von ihr 
konstruierten Spektroskopen, in denen Kopien eines von ROWLAND angefertigten 
Gitters mit 14 950 Linien pro Zoll bcnutzt werden, Verbesserungen angebracht, die 
an der Hand von Abbildungcn beschrieben werden. Gleiches gilt fiir den Umbau 
eines GlRDER-Spektrometers, dureh den dieses eine gróBere Festigkeit erlangt hat.
(Journ. scient. Instruments 5. 107—10.) BoTTGER.

—, Eine einfache und billige Schnellmethode zur Mcssung der Wasserstoffionen- 
konzentration (pu-Bestimraung). Zur Messung der [H‘] wird das Folieneolorimetcr 
mit den Indieatorfolien nach WuLFF empfohicn, das gestattet, in einfacher u. rascher 
Weise das pn in einem Bereich von 1,0—12,5 mit einer Genauigkeit von 0,2 Einheiten 
zu messen u. das von der Firma F. u. M. LAUTENSCHLAGER, G. m. b. H., Munchen 2, 
SW 6, geliefert wird. (Wchbl. Papicrfabr. 59. 208—10.) B r auns.

Hans Kroepelin, Eine Demonstration der Membranhydrolyse an Indikatorfolien. 
Beim Gebrauch von Indieatorfolien nach WULFF fand Vf. bei Folie I  einen „Alkali- 
fehler“, d. h. ein groBercs pH, wenn man in geringen Fliissigkeitsmengen, z. B. 3 ccm, 
arbcitet; bei goniigcnd FI. tr itt der Feliler nicht auf; es ist bei geringen Fl.-Mengen 
fiir Anwesenheit yon Puffern zu sorgen. Die Folien I I  u. I I I  geben in salzarmen Lsgg. 
cinen Fehler nach der sauren Seite dureh Membranhydrolyse des in ihnen enthaltenen 
Farbstoffs; der Fehler laBt sieli dureh Zugabe von Neutralsalz, z. B. 35 Millimol. KC1, 
aufheben. Die Verss. kónnen leicht demonstriert werden. (Kolloid-Ztschr. 44. 188 
bis 190. Univ. Erlangen.) WuRSTER.

Ezer Griffiths, Ein Calorimeter zur Bestimmung der dureh Obst enimickelten Wannę. 
Der Vf. bestimmt die wahrend des Reifens von Apfeln entwickeltc War me mit Hilfe 
einer auBerst genauen Differentialmethode. Die zirkulierendc Luft muB lange auf 
einem bestimmten C02-Geh. gehaltcn werden. Die eine Halfte des Calorimeters wird 
mit Apfeln gefiillt, die andere mit Atrappen (Glaskugcln mit feuchter Glaswolle) von 
etwa gleicher Warmekapazitat. Temp.-Messung mit sehr langen Differential-Wider- 
standsthermometern (Nickcldraht), die die beiden Raume gleichmaflig ausfiillen; auf 
dcrMeBbrueke entspiicht 1 cm 0,003°. Der Feuchtigkeitsgeh. der ziikulierenden Luft 
wird genau bestimmt, um fiir Verdampfungswarme korrigieren zu kónnen. Temp.- 
Steigerung etwa 0,15°; Eichung elektr. Pro kg Apfel werden in der Sekunde normaler- 
weise bei 20° ca. 0,012 cal entwickelt, pro KubikfuB ca. 0,14 cal pro Sekunde. Berech- 
nungen iiber die Beanspruchung der Kiihlmaschine auf Spezialschiffen mit groBer 
Obstladung werden angestellt. (Proceed. pliysical Soc., London 40. 46—53. Nat. 
Physical Laboratory.) W. A. R oth .

R. S. Blair, Stamford, V. St. A., Hygrometrisclie Vorrichtung. tjber einem mit 
Co01 n beladenen Streifen ist ein zweiter Streifen gespannt, weleher ein blauos Feld, 
in dem die Worte „Too Wet1', u. ein rotes Feld aufweist, in dem die Worte „Too Dry“ 
ausgespart sind. Jo nach der Farbę des mit CoCl2 beladenen Streifens kommt eine der 
beiden Insehriften zum Vorschein. (E. P. 284120 vom 5/5. 1927, ausg. 16/2. 
1928.) K u h l in g .

E le m en te  u n d  anorgan ische V erbindunK en
J. Heyrovsky, Uber eine analytische Elektrolysenmethode mit der Quecksilbertropf- 

kathode. Zusammenfassende Darst. der Arbeiten des Vf. u. seiner Mitarbeiter (vgl. 
z. J3. C. 1925. H . 1258. 1259. 1260). (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1224 
bis 1241.) E. J oseph;y .
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A. Komarowski, Einige Be?nerkungen zur Entgegnung des Herm N. A. Tana- 
najew. Polem. Bemerkung zur Entgegnung von TANANAJEW betreffend Ttipfel- 
analyse (C. 1927. II. 2556). (Ztschr. analyt. Chem. 73. 288—89. Odessa.) WlNK.

F. Feigl, Uber Tiipfelanalyse. Erwiderung auf die Entgegnung des Herm N. A. Tana- 
najew. Polem. Erwiderung auf Veróffentliehungen von TANANAJEW (C. 1927. II . 
2556). (Żtselir. analyt. Chem. 73. 290—95. Wicn.) W i n k e l m a n n .

V. NjegOvan und V. Marjanović, Uber quanlitalive Fallungen bei eztremen Kon- 
zentrationen. I. Vff. haben auf Grund ihrer Verss. folgende Methode zur quantitativen 
Best. der Sulfate ausgearbeitet: 25 eem Sulfatlsg. (ca. 0,3 g SO/' )  werden in dunkler 
Porzellanschale zur Trockne eingedampft. Dann werden 5 eem 10%ig. HC1 u. 1 eem 
kalt gesatt. BaCl2-Lsg. zugesetzt, mit Glasstab verriihrt u. mit 100 eem h. W. verdiinnt. 
Nach Yj-std. Erwarmen auf dem Wasserbad wird durch einen Gooehtiegel dekantiert. 
Dom zuriickgebliebenen Nd. sotzt man 1  eem konz. HCl-Lsg. zu, riihrt mit 50 eem 
k. W. an u. erwarmt 10 Min. auf dem Wasserbade. Nach dem Filtrieren wird mit 
k. W. bis zum Verschwinden der Cl-Rk. gewaschen, bei 100° getrocknet u. dann bis 
zur Gewichtskonstanz gegliiht. Zusiitze von Cl', N 03', Na', K', Mg", Cu", Fe"' stóren 
die Best. nicht. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 271—79. Zagreb [Jugoslavien], Univ.) WlNK.

—, Apparat zur Gehaltsbestimmung von Flussigkeiten, insbesondere von Cltlorlaugen 
bzw. Chlorbleichbadem, D. B. G. M. Nr. 9S4 957. Der App. unterscheidet sich von 
den ublichen Titrierger&ten dadurcli, dafi in einem Gerat Biirette, MeBpipette u. 
Titrierkolben vercinigt sind; er wurde speziell zur Best. des akt. Chlors in Chlor- 
bleiehbadern konstruiert u. besteht aus einem Biirettenrohr, das in 35 ccm eingeteilt 
iat. Am Anfangspunkt der Buretteneinteilung ist ein GefaB angeschmolzen, das genau 
75 ccm cnthalt u. das mit Tubus u. eingeschliffenem Stopfen versehen ist. Dieses 
GefaB dient zum Abmessen der Titrierfl., die 6tets ein Volumcn von 75 ccm ein- 
nehmen soli. Am Endo der Buretteneinteilung ist ein Rk.-GefaB angeschmolzen, 
dessen Vol. so bemessen ist, daB die darin befindliche FI. geniigend Sehiittelraum 
zur Verfiigung hat. Der App. kann fiir alle ublichen Titriei methoden, wie zur Gehalts- 
best. von Carbonisierbadern, Hiirtegradbest. von Gebrauchswassern u. a. veiwandt 
werden. (Glas u. Apparat 9. 39.) S i e b e r t .

Filippo Perciabosco, SchnellmeOiode fiir die Bestimmung der Phosphale in tech- 
nischen Citronen- und Weinsaurelaugen. Die iibliche Methode der Phosphatbest. durch 
Veraschung der eingedampften Laugen, Losen in NH3, Fallen mit Ammoniummolybdat, 
Lósen des Nd. in NH3 u. Wiederfallen mit Magnesiamisehung schlieBt die Gefahr von 
Verlusten bei der Veraschung, teils mechan. Art, teils durch paitielle Red. der Phos- 
phate zu elementarem P bei zu hoher Temp. (iiber Rotglut) in sich. Diese kann ver- 
mieden werden, wenn die organ. Substanz durch Kochen mit HN03 (D. 1,40; l 1/* Stdn.), 
statt durch Gliihen zerstórt wird. — Eine wesentliche Abkurzung der Best. erzielt 
man bei Yerwendung der Eig. der Citronen- u. Weinsaure, besonders ihrer NH4-Salze, 
Metalloxyde (Fe, Ca, Al, Cu etc.), in Lsg. zu lialten. Von den filtrierten teehn. Laugen 
werden 10 ccm (von reineren Laugen 50 ccm) auf 300 (bzw. 200) ccm verd., mit einem 
klcinen t)berscliuB NH3 neutralisiert, 25 ccm NH4-Citratlsg. zugefiigt (bei Citronen- 
saurelaugen ist dieser Zusatz unnotig) u. in der Waime mit 25 ccm Magnesiamixtur 
yersetzt. Nach einigen Stdn. ist der Nd. yollstandig. Die Methode ist fiir vergleichende 
techn. Bestst. ausreichend genau. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. Pura Applicata, 
Palermo 1926. 1371—73. Palermo, Chem. Fabr. A r e n e l l a .) R a d t .

E. Rupp und F. Lewy, Bestimmung von freiem Alkali in Hypohaloge?iitlósungen. 
Die Chlor- oder Bromlauge wird unter Umschwenken u. in kleinen Portionen mit 
ea. 3%ig., saurefreiem H20 2 versetzt, bis kein Sauerstoffbrausen mehr auftritt; dann 
wird mit Alkalihydroxyd oder -earbonat neben verbliebenem Halogenid mit VlO -n. 
bis 1/4-n. Saure u. Methylorange titriert. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 283. Breslau, 
Univ.) " W i n k e l m a n n .

W. Hessenbruch und P. Oberhoffer, Ein verbessertes Schnellverfahren zur 
Bestimmung der Gase in Metallen, insbesondere des Sauerstoffs in Stahl. Yorverss. mit 
dem HeiBextraktionsverf. erstrcckten sich auf die Unters. der Móglichkeit sekundarer 
Rkk., der zwreckmaBigsten Rk.-Temp., der Steigerung der Einwaagen, der Schaffung 
eines guten Vakuumrohres u. der Red. der Schiffchen aus feuerfesten Massen. Durch 
Anwendung cines Hochfrcąuenzofens lassen sich die meisten Sehwierigkeiten der HeiB- 
extraktion beheben. Es wurde eine Apparatur unter Benutzung von Graphittiegeln 
u. einer Vorrichtung zum Einsehleusen der Proben in die Tiegel im Vakuum ausprobiert. 
Die Probe muB in stiickiger Form untersucht werden. Der gefundene Gasgelialt steigt
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mit der Temp. betrachtlich an, woraus zu entnehmen ist, daB bei den unteren Tempp. 
noch nicht alle Oxyde reduziert werden. Die Best. des wahren 0 2-Gehaltes bedingt 
eino Versuchstemp. von 1500—1600°. Die Analysenzeit betragt insgesamt 20—40 Min., 
in der eine Best. der gesamten Menge der 0 2-, H2- u. N2-Gase im Fe ausgeftihrt werden 
kann: (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 583—603. Techn. Hochschule Aachen.) WlLKE.

Erich Muller und S. Takegami, Die potentioinetrische Bestimmung des Kupfers 
ais Ferrocyankupfer. Die potentiometr. Best. des Cu mit Ferrocyankalium liefert 
Potentialkuryen, die zwar einen starken Abfall, jedoch kein ausgepragtes Maximum 
des Richtungskoeffizienten zeigen, der einem bestimmten stóchiometr. Verhaltnis 
von Cu/Feoc entsprieht. Mit Ferrocyanlithium haben Vff. nun etwas steilere, jedoch 
auch kein ausgepragtes Maximum aufweisende Kurven erhalten. Merkwiirdig waren 
die Versuchsergebnisse bei Alkoholzusatz. Dabei liefien sich die bei 60“ gefundenen 
Werte besser reproduzieren ais die bei 20° crmittelten u. man konnte das Kupfer mit 
nicht zu groBer Abweiehung finden. GroBe prakt. Bedeutung hat die Methode nach 
dem Urteil der Vff. jedoch nicht. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 284—88. Dresden, Techn. 
Hochsch.) ' WlNKELMANN.

Gr. Spacu und J. Dick, Eine neue Schnellmethode zur Bestimmung des Cadmiums. 
Die ncutralc Cd-Lsg. wird auf 50—100 ccm verd., mit ca. 1 g festem Ammonrhodanid 
versetzt u. siedend mit 1 ccm Pyridin gefallt. Der beim Abkiihlen entstehende Nd. 
wird abfiltriert (am besten durch Porzellanfiltertiegel von KÓN1G) u. mit 25%ig. 
ammonrhodanid- u. pyridinhaltigem A., zuletzt mit pyridinhaltigem A. gewaschen, 
10 Min. im Vakuum getrocknet u. gewogen. Cd %  =  (a X F  X 100): S, wo F  =  0,2907 
ist. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 279—83. Cluj [Rumanien], Univ.) WlNKELMANN.

Erich Muller und Fritz Weisbrod, Die potentiometrische Bestimmung des Goldes. 
Zu dem Ref. in C. 1928. I. 1895 ist nachzutragen: Die Titration von Goldlsgg. mit 
TiCl3 nach ZlNTL u. R a u c ii  gibt auch in groBerer Verdiinnung noch yollkommen 
richtige Resultate, wenn genau nach der Vorschrift von ZlNTL u. R a u c h  yerfahren 
wird, d. h. K Br03 tropfenweise unter potentiometr. Kontrolle zugegeben wird. Erst 
ein (unnotiger u. leicht zu yermeidender) KBr03-t)berschuB greift die Elektrode an 
u. yerursacht falsche Resultate. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 169. 394—98. Dresden, 
Techn. Hochsch., Inst. f. Elektrochem.) B e h r l e ,

S. Tschernichow, Zur Bestimmung des Antimons in  Bronze, Messing und anderen 
Legierungen. 1 g Legierung wird in Salpetersaure gel., die unl. Oxyde werden ab
filtriert, gegliiht u. gewogen (Sn02-)- Sb20 4 nebst P 20 5 u. Spuren von Fe20 3 u. CuO) 
u. dann in einem Erlenmeyerkolben mit Schwefelsiiure u. Rohrzucker (ais Red.-Mittel) 
aufgesclilossen. Nach Abkiihlung auf 60—70° wird das Antimon mit 1/10-n. Bromatlsg. 
titriert. Nach Best. des Sb wird 5 ccm 50%ig. Weinsaure u. Atznatron bis zur alkal. 
Rk. zugesetzt u.' mit verd. Na,S-Lsg. nach R. FlNKENER gefallt. Die abfiltrierten 
Sulfide von Cu u. Fe werden gel. u. colorimetr. bestimmt. Vf. hat diese Arbeitsmethode 
zur Best. von Bronze, Rotgul u. Messing benutzt. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 265—70. 
Moskau, Chem.-pharmazeut. Forschungsinst.) WlNKELMANN.

B estand te ile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
W. Fresenius, Berichtigung zu der Abhandlung -iiber die Bestimmung des Lecithins 

in Ol. Berichtigung zu der in Ztschr. analyt. Chem. 50. 90 (C. 1911. I. 932) ver- 
óffentlichten Arbeit. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 295.) WlNKELMANN.

E. Stuber und B. Kljatschkina, Die quantitative Bestimmung des Strychnins ais 
Silicowolframat. Dio von AZODIAN angegebene Vorschrift zur Best. der Alkaloide in 
der Brechnufj mittels Silicowolframsaure liefert viel zu hohe Resultate. Der von diesem 
Forscher angegebene Faktor 0,498 zur Umrechnung des Alkaloidgehaltes aus dem 
Gliihruckstand des Silicowolframatgemisches ist zu groB. — Dio Zus. des Strychnin- 
silicowolframats nach B e r t r a n d : 12 W 03-Si02-2 H20-4  C21H22N20 2-8 H20  ergibt 
den Faktor 0,4697 fiir die Berechnung des Strychnins aus dem Gliihruckstand. Doch 
gibt die Verwendung dieses Faktors um etwa 10% zu hohe Resultate. — Vff. stellen 
femerhin fest, daB die Fallung des Strychninsilicowolframats unter den verschiedensten 
Bedingungen stets die gleiche Zus. hat. Bei einem groBen tJberschuB an Reagens u. 
in stark saurer Lsg. wird iiberschussige Silicowolframsaure von dem Nd. mitgerissen, 
doch laBt sio sich durch griindlichcs Auswaschen entfernen, ohne daB Strychninsilico- 
wolframat in Lsg. geht. Dieses ist in W. u. verd. HN03 prakt. unl. Der Faktor ist 
0,422, bezogen auf angewandtes Strychnin. Auf den Strychninsilicowolframatnd. 
bezogen, ist der Faktor 0,411, da immer etwas Strychnin in Lsg. bleibt. Im Nd. kommen
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also auf 1 Mol. Silicowolframsaure 3,5 Moll. Strychnin. Die Ausfiikrung der Analyse 
gestaltet sich folgendermaflen: Zu der Lsg., die etwa 0,15 g Strychnin in etwa SOccm 
JJ1. entha.lt, werden 10 ccra 10%ig. HN03 u. 8—-10 cem einer 10%ig. Lsg. von Silico
wolframsaure gegeben, 15—20 Ślin. auf dem Wasserbade erwarmt, auf Yollstandigkeit 
der Fallung gepriift u. etwa 18 Stdn. stehen gelassen. Der gut abgesetzte Nd. wird 
durch ein aschefreies Filter oder (Juarz-Gooehtiegel filtriert, mit angesauertem W. bis 
zum Verschwinden der Rk. auf Silicowolframsaure (mit Strychninlsg.) ausgewaschen, 
getrocknet, langsam verascht u. schwach gegliiht. Der Riickstand soli gelb oder griin- 
lichgelb sein, nicht grtin, sonst wird mit HN03 oxydiert. (Arch. Pharmaz. u. Ber. 
Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 33—38. Moskau, Staatl. Chem. Pharmazeut. Forschungs- 
inst.) O hle.

Kathleen B. Blackburn und Meirion Thomas, Uber die Anwendung der Bleich- 
■wirkung von Clilor zum schnellen Nacliweis felłer Ole und die Untersuchung einiger anderer 
Substanzen und Strukturen griiner Zellen. Griine Zellen werden durch Chlorimsser 
sehr rasch entfarbt, dcsgleichen alkoh. Lsgg. der Chloroplastpigmente. Zur Unters. 
des (%geh. griiner Zellen wird folgende Methode empfohlcn: Einlegen der Probe in 
.einen Tropfen 2%ig. Osmiumsiiure, mindestens 1 Min. darin belassen, bis zur Bleichung 
Chlorwasser zusetzen, mit W. waschen, bei starker VergroBerung unter Mk. priifen. Mit 
dieser Technik wird das Vork. von 01 in Yerschiedenen griinen Pflanzenzellen nach- 
gewiesen. Bei Anwesenheit von Gerbstoffen ist die Methode besonders wertvoll, 
we.il die. bei alleiniger Anwendung von Osmiumsaurc entstehenden schwarzen Rcd.- 
Prodd., die alle anderen Effekte verdecken, entfarbt werden. In vorher mit Cl2 ge- 
bleiehtcn Zellen konnten auch kleine Mengen von Siarkę mittels gesatt. wss. ./oc/lsg. 
nachgewiesen u. lokalisiert werden. Chlorwasser fixiert Zellstrukturen u. kann daher 
zur schnellen Unters. des Strukturcharakters griiner Zellen dienen. Mikrophotographien 
im Origmal. (Proceed. Univ. Durham 7. 202—07.) K r u g e r .

E. J. Bigwood, Die Methoden der Bestimmung der pjj der Kdrperfliissigkeiten. 
(Vgl. B ig w o o d ,  L ie g e o i s ,  R e d i n g  u . S l o s s e ,  C. 1928. I. 731.) Ausfiihrlieher 
Bericht iiber die Definition der pH, die Methoden zur pn-Bcst., besonders in biolog. 
Eli., u. Besprechung der pn der verschiedenen Kórperfll. (Buli. Soc. Chim. biol. 10.

5— 241.) K r u g e r .
E. B. Verney, Ein Apparat zur Bestimmung des osmotischen Drucks kolloidaler 

Losungen bei kleinem Fliissigkeitsvolumen. Der App. ist dem von VON G o v a e r t s  
(Buli. Acad. Roy. de Med. de Belge 4 [1924]. 161) gebauten nachgebildet; er kann 
aber in einen Thcrmostaten eingehiingt werden u. dient zur Messung des osmot. Drueks 
der Kolloide im Blutplasma bei verschiedenen Tempp. u. unter asept. Bedingungen. 
Ala halbdurchlassige Membran dient eine diinne, nur 0,005 cm dieke Seheibe aus 
Cellophan, hergestellt von der Cellophane Company, 7 Bird Street, London W. 1. 
Zu einer Messung geniigt 1 ccm der betreffenden FI. (Journ. scient. Instruments 5. 
97—100. London, Univ.) B ó t t g e r .

Engelb. Schlecht, Indican bei Harnuntersuchungeji. Indicanhaltiger Harn ist 
stark reduzierend u. gibt infolgedessen positive FEHLING- u . N Y L A N D ER -R kk. Bei 
liohem Indicangeh. gehen die Harne in faulige Garung iiber durch Bakterienwrkg., 
u. Indican wird zu Indigo, das sich in Krystalldrusen ais Nd. oder an der GefaCwandung 
absetzt. — Versetzen von 40 Tropfen stark indicanhaltigen Harnes mit 3 ccm rauchender 
HC1 u. 2 ccm HN03 gibt ebenfalls Indigo (violette Farbung der FI.). — Im allgemeinen 
Naehweis des Indicans mittels der JAFFE-Probe (EiweiĆ ist vorher zu entfernen). 
(Pharmaz. Ztg. 73- 355. Berlin.) L. J o s e p h y .

Wolfgang Brandrup, Uber Zuckerreduktionsmittel. Zahlreiche der ais Kapseln 
oder Tees im Handel befindlichen Zuckerreduktionsmittel enthaltcn Arbutin. Nach- 
weis erfolgte durch Mikrosublimation des Spaltungsprod. Hydrochinon. Die erhaltenen 
Krystalle sind voriibergehend in FeCl3-Lsg. mit schwarzer Farbę 1., in NH3 farben sie 
sich rotbraun. In  arbutinhaltigem Zuckerharn ist der Zuckernachweis sehr erschwert, 
mit FEHLINGscher Lsg. rótliche Farbung. Die Acetonringprobe ist durch Auftreten 
eines braunen Ringes unmoglich; ebenso ist eino Vergarung unmoglich. Ferner 
wurde Linksdrehung beobachtet, so daB auch polarimetr. der Zuckergeh. nicht fest- 
gestellt werden kann. (Apoth.-Ztg. 43. 373—74. Kottbus, Kronenapotheke.) L. Jos.

Anton R. Rose, Methode der Bestimmung von Zucker in Blut und Urin durch 
Triibungsmessung. Best. durch Messung der Triibung des durch den Zucker reduzierten 
Ferricyanids ais Zinkferrocyanid. (Journ. Lab. clin. Med. 13. 382—83. Newark,
New Jersey.) Me ie r .

X. 1. 151
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Julius Hubscher, Ober die Untersuchung von gleichzeitig Fett und Pflanzenschleim 
enthallenden Extraklen und dergleichen. Die Unters. einer Malzextrakt-Lebcrtran- 
emnlsion, dio Tragant ais Pflanzenschleim enthielt, wurde folgendermaCen ausgefiihrt: 
Lsg. des Praparats in h. W., Zugabe von konz. HC1 u. Kochen. Nach dem Abkiihlen 
Sohuttoln mit A. im Scheidetrichter. Die entstandene Emulsion schied sich nach Zu- 
gabo von NaCl nach einigen Stdn. Auswaschen der Saurc Abdest. des A. — Der 
aus Tragantschleim u. Lebertran bestehendo Riickstand wurde langere Zeit erwarmt 
u. vom Wasserdampf befreit, bis der Lebertran zu groBen Tropfen zusammengelaufen 
war. Entwiissern mit n. Na2SO,f u. Waschen des Lebertrans mit A. — Ein zweites 
Praparat bestand aus einer Emulsion aus Capillarsirup u. weiBem, festem Eett mittels 
Tragantschleim u. wurde nach derselben Methode untersueht mit kleinen Abandc- 
rungen. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 68. 205—0G. Freudenstadt.) L. JoSEPHY.

J. H. Lorenzen, Die J  odzinkstarkelósung des Deutsclien Arzneibuchs. An Stello 
der vom D.A.B. yorgcschriebenen Jodzinkstarkelsg. empfiehlt Vf. eine gehaltvollere, 
die tropfenweise oder verd. zu yerwenden ist. Herst. nach folgender Vorschrift: E r
hitzen einer Lsg. von 20 g ZnCl2 in 60 ccm W., darin werden 4 g Starkę gel. Nach dem 
Erkalten Hineinfiltrieren einer frisch bereiteten Zinkjodidlsg. aus 2 g J, 10 ccm W. 
u. Zusatz von 1 g Zinkstaub. Die Gcsamtlsg. wird auf 100 ccm gebracht. — Ein ein- 
facheres, gleichwertiges Reagens besteht aus einer Lsg. yon 4g  K J  u. 1 g 1. Starkę 
in 200 ccm W. (Apoth.-Ztg. 43. 373. Berlin-Weifiensee, Stadt. Krankcnhaus.) L. Jo s.

G. Joachimoglu und J. Zeltner, Notiz uber Arsennachweis mittels Nalrium-
hypophosphiilosung. Starkę, Rohrzucker u. andere organ. Substanzen geben mit konz. 
HC1 Dunkelfarbung, wodurch z. B. bei Prufung von Tabletten auf As mit Hypophos- 
phitlsg. As vorgetauscht wird. Es ist in allen Fallen, wo Rk. zwischen der organ. Sub- 
stałiz u. konz. HC1 zu befurchten ist, erst nach der Veraschung das Na-Hypophosphit 
zum As-Nachweis zu yerwenden. — Bei den im D.A.B. angegebenen Fallen kommt der 
Fehler nicht in Frage. (Pharmaz. Ztg. 73. 422. Berlin, Univ.) L. JOSEPHY.

H. Matthes und P. Schutz, Mafianalytische Bestimmung des Aluminiums in
Arzneibuchprdparaten. Die maBanalyt. Best. des Al in Arzneibuchpraparaten wurde 
nach der o-Oxychinolinmethode durchgefiihrt. Erhitzen der Al-Lsg. mit etwas Na- 
Acetat u. 2%ig. Oxychinolinacetatlsg. Nach dem Erkalten abfiltrieren des Al-Oxy- 
chinolinkomplcxcs durch Watte, Lsg. des Nd. in h. verd. HC1 u. Zusatz von KBr u. 
Vio -n. KBr-Lsg. Das o-Oxychinolin bildet mit dem Br das 5,7-Dibromoxychinolin 
nach folgender Gleichung: CsH,ON +  4 Br =  C9H5Br2ON +  2 HBr. — KBr wird im 
UberschuB zugesetzt. Durch Zugabe von K J u. Titration mit Vio‘n - Na2S20 3-Lsg. 
bis der braune Nd., bestehend aus einem schwer 1. Jodadditionsprod. des Dibromoxy- 
chinolins, gel. ist u. Farbumsclilag cingetreten ist (Starkelsg. ais Indicator), crfolgt 
die Best. des KBr-tJbersehusses. Die verbrauchten ccm 1/10-n. Na2S20 3-Lsg. sind von 
den yeibrauchtcn ccm VlO -n. KBr-Lsg. abzuziehen. 1 ccm ł/io'n - K Br-lig. =  0,000 225 g 
Al. Die Methode liefert gute Resultate, etwas niedrigero ais die grayimetr. Best. 
(Phaimaz. Ztg. 73. 353—54. Kónigsberg, Univ.) L. JoSEPHY.

F. Wessel, Ober die quantilative Beslimmung der Alkaloide im Mutterkom. Zur 
Vermeidung der Emulsionsbldg. bei der Mutterkornalkaloidbest. des D.A.B. empfiehlt 
Vf. Entfettung mit PAe. Zum Ausfallen ivurde statt Na2C03 verd. NH3 benutzt. Der 
Nd. wird auf einem bis zur Gewichtskonstanz getrockneten Filter gesammelt, bei 
90—100° getrocknet u. gravimetr. bestimmt. (Pharmaz. Ztg. 73. 354—55. Buda- 
pest.) L. JoSEPHY.

Hermann Kaul, Zur Gehaltsbcstimmung des Extract. Secal. cornut. fluid. Vf. 
bestimmt nicht nur die in W. unl. Mutterkornalkaloide wie das D.A.B., sondern die 
Gesamtmenge der im Mutterkom enthaltenen Basen nach folgendem Verf.: Schiitteln 
von 40 g Extr. Secal. corn. fld. mit 2 g Magnesia usta u. Zufiigen von 40 ccm einer 
Mischung gleicher Teile Xylol u. Chlf. Nach einiger Zeit Zusatz von 7 g Tragantpulver 
u. Abscheidung der Chlf.-Xylolmischung mit den gel. Basen. Yersetzen von 25 ccm 
des Filta ats mit 20 ccm VlO -n. HC1, schiitteln u. Trennung der Schichten. Die Vio"n- 
HC1 wird mit 1/10-n. KOH (Metiiylorange ais Indicator) zurucktitriert. Der Verbrauch 
an ł/io'n - HC1 multipliziert mit dem Aquivalent der Mutterkornalkaloide gibt den Geh. 
der Gesamtbasen an. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 68. 195. Gaugrehweiler, Apothekc.) L. Jos.

E. Schulek und A. Stasiak, Bestimmung des Jods in Schilddrusenprdparaten. 
Zur Best. von J  in Schilddiusenpraparaten empfehlen Vff. folgendes neue Verf.: 
Schmelzen yon 0,1 g Sehilddrusenpulyer mit 2,5 g gepulvertem KOH, abkiihlen in 
k. W., Lsg. der M. in wenig W., filtrieren u. waschen. Neutralisieren des Filtrats
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mit 20°/oig. H2S04 (Methylorange ais Indicator), Zufiigen von 1 ccm 1-n. HC1 u. 
frisch bereitetcm Chlorwasser bis zur Durchsichtigkeit der FI. Entfernung des Cl- 
Oberschusses durch Kochen, nach dem Abkiihlen Versetzen mit 5 ccm 20%ig. H3P 0 4 
u. 0,1 g K J  u. Titrieren des ausgcschiedenen J  mit Vio<rn- Na2S20 3-Lsg. (1 ccm =
0,2115 mg J). Das Verf. ist nur anzuwenden, wenn keine wasserloslichen J-Yerbb. 
vorhanden sind, die Praparate sind dalier folgendermaBen zu priifen: Schiitteln yon 
1 g Schilddriisenpulyer mit 5 ccm W., sofort filtrieren u. zufiigen von 1 ccm 10°/0ig. 
H 2S04, 2—3 Tropfen l°/00ig. NaN02-Lsg. u. 0,5 ccm CC14. Nach dem Schiitteln 
darf das CC14 hochstcns blaBrot gefarbt sein u. durch 1 Tropfen 1/i00-n. Na2S20 3-Lsg. 
muB es farblos werden. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 113—15. Budapest, Hygien, 
Inst.) _________________ L. J o s e p h y .

Wilhelm Autenrieth, Laboratory manuał for the dotcction of poisons and poworful druga;
Cth od., tr. by W il l ia m  H. W a r r e n . Pliiladelphia: Blakiston 1928. (724 S.) 8°. Lw. S 6.—  

W. F. F. Shearcroft, Qualitative analysis. New York: Oxford 1927. (72 S.) 16°. Lw. 35 c.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine ehemiscłie Technologie.

G. Bagantz, Uber Ralionalisierung in chemischen Belrieben. (Chem. Fabrik 1928. 
131—33. Dresden.) S i e b e r t .

Leo Friedlander, Der W&rmespeicher — ein Dampfkessel oder ein Dampffafl ?
Die aus der behordlichen Praxis, Wiirmespeicher ais Dampfkessel zu behandeln, sich 
ergebonden Schwierigkeiten lcónnten vermieden werden, wenn der Wiirmespeicher 
ais DampffaB eingeordnet wird. Begriindete Bedenken rechtlicher oder sachlicher 
Art hiergegen liegen nicht vor. Die iiber Einrichtung u. Betrieb von Dampffassern 
geltenden Vorschriften geniigen vollkommen, bei einem Warmespeicher eine Explosions-
gefahr auszuschlicBen. (Zellstoff u. Papier 8. 145—47. Berlin.) SuV ER N .

Schulz, Oberflacheribehandlung und Reinigung durch Sandslrahl, Stahlsand oder 
rotiere7ide Hammer und Biirsten. Uberblick iiber die Anwendung u. Beschreibung 
der Vakuum- oder Saugsandstrahlgebliise fiir die 0&erJ7oc7ifi?ibehandlung von Glas- 
platten u. fiir den GuBputz, der Einkammerdruckapp. zur Reinigung von Eisen- 
konstruktionen, von Stahlsand u. granuliertcm Eisen zur Reinigung von GuBwaren, 
der rotierenden Schlaghammerapp. zur maschinellen Oberflachenbehandlung durch 
Sandstrahl u. Stahlsand, sowie der Rundlaufbiirsten ais elektr. Abrostungsapp. 
(Chem. Fabrik 1928. 146—50.) S i e b e r t .

—, Neue KolloidmiiMe. Bei der yon der U. S. C o llo id  M ili Corp., Long Island 
City, N. Y., erbauten Kolloidmiihle werden zwei aus geharteten glatten oder gezahnten 
Ringen gebildete Rotore von 2 getrennten Motoren entgegengesetzt gedreht u. so 
oine doppelte Schnelligkeit u. Wrkg. erreicht. Sie kann 500—1000 Gallonen pro 
Stde. verarbeiten. Eine Skizze vervollstandigt die Angaben. (Chem. metallurg. 
Engin. 35. 181.) BERLITZER.

J. H. Frydlender, Dispersionsmascliinen. Uberblick uber dio vorschiedenen 
Konstruktionen der Kolloid- u. EmulsionsnifiAZen u. dereń techn. Anwendung. (Rev. 
Produits chim. 31. 81—88. 121—28.) S i e b e r t .

W. T. W. Miller, Scheibenbrecher — ihre En(mcklung und Yorteile. Beschreibung 
u. Abbildung der Scheibenbrecher u. ihrer Entw. u. Yorteile gegeniiber anderen Zer- 
kloinerungsmaschinen. (Engin. Mining Journ. 125. 449—51. 492—94.) ENSZLIN.

B. E. Field, Verhinderung ubermapiger Abnutzung von Miihlen fur Brechen und 
Mahlen. Besonders in Zementwerken wird die allzu groBe Abnutzung von Bestandteilcn 
der Miihlen, Transportyorrichtungen usw. yerhindcrt durch Ausfiihrung aus oder t)ber- 
ziehen mit Stellit (,,stellitisieren“ ), einer sehr harten Co-Cr-W-Legierung, dereń Be- 
nutzung trotz des hohen Preises wirtschafthch ist. (Chem. metallurg. Engin. 35. 96—98. 
Long Island City, N. Y.) B e r l i t z e r .

—, Hochleistungsvahiumfilter. Dieses von einer New Yorker Firma erzcugte 
Filter wirkt nach dem bekannten Prinzip der mit Filtertuch iiberspannten drehbaren 
Saugtrommeln. Vom Innem der Trommel aus kann durch Druckluftwrkg. die Mantel- 
flache durchgeblasen werden. (Chem. metallurg. Engin. 35. 114.) B e r l i t z e r .

F. Hoyer, Uber Entstaubungsanlagen. Zuerst werden die zum Filtrieren grober 
Luftverunreinigungcn dienenden Fliehkraftabscheider (Zyklone) nach Bauart u. Wir-

1 5 1 '
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kungsweise geschildert, dann die Saugschlauchfilter, Druckschlauchfilter, beide mit 
automat. Reinigungsvorr., cndlich die Staubsammelschnecken, Sammelkanale u. Ver- 
bindungsrohre. (Chem. Rdsch. Mitteleuropa Bałkan 5. 1—3. Cóthen [Anhalt].) B e r l .

C. Hałm, Enlstaubung und Entneidung von Gasen durch Elektrofilter. Nach 
Besprechung der verschiedenen Mittel u. Verff. zur trockenen u. nassen Reinigung 
der Luft zwecks Entstaubung u. Entnebelung behandelt Vf. eingehend das allgemeine 
Wesen u. die Wrkg. des Elektrofilters, seine elektr. Ausriistung, den Energieverbrauch, 
den erzielbarcn Reinigungsgrad, dio Betriebskosten u. eine Anzahl zweekmaBiger 
Anwendungsgebiete in der Industrie. Unter Hervorhebung der Notwendigkeit saeh- 
gemaBer Forschung bei der Verwendung fiir die jeweiligen Sondcrzwecke werden 
ais Vorteile der Elektrofilter zusammengefaBt: Auflerst geringer Energieverbrauch 
u. somit holie Wirtschaftlichkeit, rcstlose Entstaubung u. volle Wiedergewinnung, 
wobei infolge des prakt. geringen Dureligangswiderstandes VentiIatoren entbehrlich 
sind, Gewinnung von trockenem, sofort verwertbarem Staub (keine Verwendung 
von W. oder Energie zur Bewegung von W., keine Klarteiche), keine brennbaren TeiJe, 
daher fiir Gase bis 500° brauclibar, einfache u. gefahrlose Wartung u. Bedienung, 
geringer VerschleiB. (Gas- u. Wasserfaeh 71. 269—76. Berlin-Siemensstadt.) Wfm.

— , Eine leichte Trockenlrommel. Der von HaiiMOR und Co., Buffalo, N. Y. 
gebautc App. besteht aus einer leicht transportablen, mit Antriebsmotor versehenen, 
rotierenden Trommel mit Langsrippen im Innern, durch die ein Heizrohr mit Rippen 
geht, das innen von Yerbrennungsgasen eines Gas- oder Olbrenners durchstrichen 
wird. (Chem. metallurg. Engin. 35- 181.) B e r l i t z e r .

L. A. Mitchell, Mechanische Krystallisation. Eine neue Drehrohranlage. Es 
werden vom Vf. neue Eindampf- u. Krystallisierapparate der A.-G. der Chem. Pro- 
duktenf abriken Pommerensdorf-Mileh in Stettin beschrieben. Es sind dies lange, schwach 
geneigte, rotierende, von auBen fiir Eindampfzweeke geheizte Eisenrohre, durch die 
Luft oder Abgase uber die El.-Oberflache durehgeprefit werden. Es gibt 2 yersehiedene 
Apparate, dor eine fiir Konz., der andere fiir Krystallisation, die hintereinander ge- 
schaltet werden kónnen. Vorteile, Leistungsfahigkeit, Kraft- u. Personalbedarf werden 
angefiihrt. (Chem. Trade Journ. 82. 245—47.) B e r l it z e r .

—, Entfetlungsapparat. Dieser von der Ca s t n e r -K e l l n e r  A lk a liC o ., Bir
mingham, erzeugte App., Colander genannt, bewirkt die Entfettung des in einem 
durchłócherten Metal] korb oder auf einem Siebboden befindlichen Materials durch 
einen Regen des an der Decke durch einen Kiihler kondensierten Losungsm., des 
Crawshawpols. (Chem. metallurg. Engin. 35- 182.) BERLITZER.

M. Ragg, Wentorf, Holstein und F . Rahtjen, Hamburg, Mischapparal. Der 
App. diem; zur Herst. von Mischungen fein verteilter Metalle mit pulvcrisicrtcn Stoffen 
u. gestattet das Metali zu zerstauben u. in diesem Zustand gegen das gepulverte Materiał 
zu schleudern. Er besteht aus einer rotierenden Scheibe oder Behalter mit zentralem 
Fiilltrichter fiir das Metali u. einem ebensolchen fiir den gepulverten Stoff. Das Metali 
■\vird erhitzt u. durch eine Offnung des Fiilltrichters, die durch ein Ventil geregelt wird, 
durch ein Rohr auf die Scheibe gefiihrt, wo es sich yerzweigt. Seitwiirts davon w rd  
der gepulverte Stoff durch den anderen Fulltrichter auf einen flachen seitlichen Rand 
der Scheibe gefiihrt. (E. P. 284172 Tom 1/10. 1927, ausg. 16/2. 1928.) K a u s c h .

American Solvent Recovery Corp., Ohio, iibert. von: Oscar L. Barnebey, 
Cleveland, Ohio, Zerlegen von Flus&igkMtsgemischen. Man liiBt die zu zerlegenden Fil. 
(A.-W.-Gemisch, Gemisch von fl. KW-stoffen) von einem Adsorptionsmittel (aktive 
Holzkohle) aufnehmen u. scliłicBt dabei verdiinncnde Gase aus. Dann verdampft man 
die adsorbierten Bestandteile allmahlich u. sammelt die verdampften Bestandteile 
getrennt voneinander. (A. P. 1 661403 vom 9/9. 1920, ausg. 6/3. 1928.) K a u s c h .

Walther Feld & Co. G-. m. b. H., Essen, Mit umlaufenden Schleuderrohren aus- 
geriisteier Gaswascher, gek. durch eine in einer entsprechenden Bemessung oder An- 
ordnung oder Gestaltung dor Schleuderrohre oder in zusatzlichen Fliissigkeitsfórder- 
mitteln an den Rohren oder in einer zusatzlichen Fliissigkeitszufiihrung zu den Rohren 
oder in teilweise drosselnd wirkenden Mitteln o. dgl. bestehende Einrichtung, welche 
eine Angleichung der von den einzelnen Rohren ausgeschleuderten Fliissigkeitsmengen 
bewirkt. (D. R. P. 457 568 K I. 12e vom 12/3. 1927, ausg. 20/3. 1928.) K a u s c h .

N. V. Machinerieen-en Apparaten Fabrieken, Holland, Gasreiniger. Um Gase 
oder Diimpfc von den darin in Suspension befindlichen festen oder fl. Anteilen zu be- 
freien, leitet man sie durch einen mit Rinnen o. dgl. ausgestatteten Behalter, wobei
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die Arme der Rinnen einen Winkel von 50—70° bilden, wiihrend die Langen der Arme 
dieser Rinnen zu den seitlichen Abstandcn der Rinnen yoneinander im Yerbaltnis 2: 1 
stehen. (P.P. 633 268 vom 23/4. 1927, ausg. 26/1. 1928. D. Prior. 23/4. 1926.) K au.

Marcel Charles Ernest Mulot, Frankreieh, Gasreimger mit einer Archimedes- 
Schraube, die das zu reinigende Gas in Wirbelung versetzt. (F. P. 633 499 vom 27/4. 
1927 ausg. 30/1. 1928.) K a u s c h .

Deutsche LuJtfilter-Baugesellschaft m. b. H., Berlin-Halonsee (Erfinder: 
Albert Schrernpp, Berlin-Charlottenburg), Staubabscheidung aus Gasen mittds wan- 
demden Filterguts, dad. gek., daB die Staubabscheidung in mehrcrcn iiber- u. zugleich 
ineinandorliegenden, dureh Zwisckenwiinde getrennten, dauernd oder zeitweise be- 
wegten Filterschichtcn erfolgt. — 2. Einriehtung, dad. gek., daB fiir Einfiihrung u. 
Abzug des Filterguts fiir samtliche Schicbtcn je eine einzige Stello vorgesehen ist, die 
in der Achso der Vorr. liegt. (D. R. P. 457 430 KI. 12e vom 27/7. 1924, ausg. 16/3. 
1928.) K a u s c h .

Ges. fiir Lindes Eismaschinen Akt.-Ges., Hóllriegelskreut b. Miinchen, Trennung 
von Gasgemischen dureh Verflussigung. Bei der teilwcisen Kondensation von Koksofen- 
gas o. dgl. wird ein Gas von niedrigem Kp. (N2) unter Druck dureh sich vcrdichtende 
Bestandteile des ersteren (CH,) gekiihlt, darauf expandieren gelassen u. yerfliissigt, 
worauf es ais Bad fur die letzte Verdichtungsstufe dient. (E. P. 284 213 vom 21/1. 
1928, Auszug veroff. 21/3. 1928. Prior. 24/1. 1927.) K a u s c h .

Pierre Jerome de Saint Andre Meynardie, Paris, Konzentrieren wassriger Fliissig- 
keiten. Man fiihrt einem Strom der zu yerdampfenden FI. (W.) in einen luftverdiinnten 
Raum, bewirkt die Verdampfung eines Teiles der FI., um ein Gemisch von W. u. fein 
verteiltcm Eis zu bilden, entfernt diese Mischung schnell aus dem Vakuumraum, um 
eine Anhaufung von Eis zu yerhindern u. trennt die FI. von dem Eis. (A. P. 1 661 489 
vom 6/4. 1925, ausg. 6/3. 1928. F. Prior. 16/4. 1924.) K a u s c h .

Paul Charles Lemale, Frankreieh, Konzentration von Flussiglceiten bei sehr niedriger 
Temperatur. Man venvendet einen Wasserejektor o. dgl., der zwei Stufen des Vakuums 
erzeugt u. direkt verbunden ist, einesteils mit dem Innern des Verdampfers u. anderer- 
seits mit Hilfe einer Rohre aufweisenden Yorr., iiber der ein Drosselhahn angeordnet 
ist, mit einer Heizung fiir den Verdampfer. (F. P. 32 681 vom 9/6. 1926, ausg. 15/2. 
1928. Zus. zu F. P. 609295; C. 1926. II. 2625.) K a u s c h .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Chauncey 
A. Lyford, East Aurora, N. Y., Sublimierapparat, bestehend aus einem Behalter, aus 
dom das Materiał sublimiert wird, Vorr. zum Einfiihren von Dampf in den Behalter 
u. zwar unterhalb das Gut u. oberhalb des Gutes, sowie Kondensatorvorr. (A. P.
1 662 070 vom 2/4. 1920, ausg. 13/3. 1928.) K a u s c h .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Crosby Field, 
Mahwah, N. J., Sublimationsverfahren fiir Anthracen, Anthrachinon usw. Man bringt 
das Anthracen in fein verteiltem Zustande in einen yorerhitzten Sublimationsbehalter, 
riihrt es darin um, bis es piast, geworden ist u. leitet dann ein h. Gas oder Dampf dureh 
den Behalter, um die Sublimation zu fordem. (A. P. 1 662 056 vom 22/3. 1920, ausg. 
13/3. 1928.) K a u s c h .

Georges Richard Schueler, England, Apparatur zur katalytischen Hydrierung in 
fliissiger Phase, bestehend aus einer ganzen Anzahl von gewellten aktivierten Nickel- 
platten ais Katalysator, die aus geflochtenem Maschendraht bestehen oder siebartig 
durchlocht sind u. um eino hohle ‘zahlreich gelochte Achso parallel angeordnet sind, 
dureh die der H 2 eingeleitet wird. Die unwirksam gewordenen Platten werden dureh 
anod. Oxydation u. dureh Red. regeneriert. (F. P. 633486 vom 27/4. 1927, ausg. 30/1. 
1928. E. Prior. 28/4. 1926.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Porige, Metalle fur katalylische 
Zweche. Legierungen werden mit Mitteln bchandelt, wclche einen Bestandteil der 
Legiorung losen, den oder dio anderen Bestandteile aber unverandert lassen. Z. B. wird 
Messing mit Atzalkali u. anschlieBende Behandlung mit verd. Saure, Legierungen yon 
Cu u. Ca mit verd. Saure, Legierungen yon Sn u. Na mit W. oder A., behandelt. In 
gleicher Weise werden porige Meta] legierungen, z. B. Bleizinn-, Kupfermangan- u. dgl. 
-legierungen gewonnen. (E. P. 282112 vom 13/12. 1927, Auszug yeroff. 8/2. 1928. 
Prior. 13/12. 1926.) K u h l i n g .

A. Rosenheim, Berlin, Adsorptionsmittel. Man behandelt zeolith. Materiał mit 
Siluren oder sauren Salzen, indem man die Saure allmahlich oder periodisch zu einer 
Suspension des Materials inW. am besten in der Warme zusetzt. Yorteilhaft erhitzt
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man dio Naturprodd. vorher auf 300—800° u. brikettiert das erhaltene Prod. (E. P.
284 245 vom 25/1. 1928, Auazug veroff. 21/3. 1928. Prior. 25/1. 1927. Zus. zu E. P.
275203; C. 1927. II. 2776.) ___________________  K a u sch .

Enzyklopadie der technischen Chemie. Hrsg. von Fritz Ullmann. 2. Aufl. Lfg. 2. Bd. 1,
S. 161—320. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenborg 1928. 4°. M. 8.—.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Paul Beyersdorfer und Lothar Braun, Zur Auslosung ton Schwefelstaubeteplosionen 

durch Funkenzundung. Es werden Yerss. beschrieben iiber die Entziindbarkeifc des 
Schwefel- u. des iJwfcerstaubes, sowie die ilires Gemisohes, u. eino vergleichende theoret. 
Betrachtung dazu angestellt. (Ztschr. tcchn. Physik 9. 14— 17.) CREMER.

Paul Beyersdorfer und Lothar Braun, Vber den Begriff Feuergefdhrlichkeit. 
Es wird gezeigt, daB Elammpunkt, Entziindungstemp., Verbrennungs- u. Entziindungs- 
warme nicht kennzeichnend fiir die Feuergefahrliehkeit sind. — Die Feuergefahrlich- 
keit wird definiert ais der Quotient aus Verbrennung8warme/Entziindungswarme. — 
Die Brauchbarkeit dieser Definition wird an Beispielen gezeigt. (Ztschr. techn. 
Physik 9. 17—19.) Cr e m e r .

Heyer, Neuere Wege zur Verhiilung von Explosionen im SleinJcohlenbergbau. Uber- 
blick iiber die SicherheitsmaBnahmen zur Vermeidung von Schlagwetter- u. Kohlen- 
staubexplosxonen im Steinkohlenbergbau unter besonderer Beriicksichtigung des Ge- 
steinsstaubyerf. (Umschau 32 . 173— 78.) S i e b e r t .

David J. Price, Staub bedroht Industrieanlagen. Begleitet von zahlreiclien Bildern 
werden die durch Staubexplosionen angerichteten Verlusto an Materiał u. Menschen- 
leben geschildert. Die betroffenen Eabriken befaBten sich mit der Herst. von Pyroxilin- 
lack, Hartgummi, Starkę, Metallen (Al, Zn, Mg), Dungemitteln, Gewiirzen, Pech, 
Harz, Milchpulver, Schokolade u. Kakao, Celluloid u. Textilien, sowie mit Verarbeitung 
von Schwefel, Zucker, Holz, Kork. (Chem. metallurg. Engin. 35. 151—52.) B er l .

— , KoMenstaub und seine Oefahren. Aus AnlaB der groBen Kohlenstaubexplosion, 
die kiirzlich auf der Brikettfabrik der Hubortus-Braunkolilcn-A.-G. in Briiggen an der 
E rft stattfand, wird die Yerhiitung solcher Brande u. ihre Bekampfung, wenn sie doch 
ausgebrochen sind, erortert. (Chem.-Ztg. 52. 201—02.) R u h l e .

T. David Jones, Gesleinssłaub alsMitłel zur Verhinderung plotzlicher Enlziindungen. 
Vf. bespricht dio Verwendung von Gesteinsstaub im Bergbau u. dessen EinfluB auf 
dio Zus. der Grubengase, der sich in einer Yerminderung des CO-Geh. derselben zu 
erkennen gibt. (Iron Coal Trades Rev. 116. 336—37.) SlEBERT.

W. Herbig, Ober Explosionen bei Verwendung peroxydhaltigen AlJi-ers. Vf. be- 
sohreibt einen Ungliicksfall beim Estrahieren einer wachstuehahnlichen Appretur 
im Soxlilet mit Alher, der auf das Vorhandensein brisanter Peroxyde zuriickzufiihren 
ist. (Chem.-Ztg. 52 . 243. Chemnitz.) S i e b e r t .

Franz Pohl, Schadigung der Gesundheit durch ćhemisćhe Einfliisse mit besonderer 
Beriicksichtigung der gewerblichen Berufskrankheiten. Uberblick iiber dio haufigsten 
gewerblichen Berufskrankheiten u. die Giftwrkg. zahlreicher chem. Stoffe. (Ztschr. 
Yer. Dtsch. Ing. 72. 76—80. Berlin-Grunewald.) S i e b e r t .

B. Kojranski, Streckerschu-ache bei Bleieinwirkung. Obgleich eine Veringerung 
der Kraft der Extensoren auch manchmal bei anderen Arbeitern zu beobachten ist, 
findet njan sie bei Bleiarbeitcrn viel haufiger, so daB diese Erscheimmg ais ein Symptom 
der Einw. von Pb auf den Organismus anzusehen ist. Bei regelmaBigen Unterss. von 
Arbeitern, die mit Pb zu tun haben, ist es nótig, gloichzeitig mit Blutunterss. u. der 
des ganzen Organismus auch die Messung der Kraft der Extensoren vorzunelimen. 
Diese Messung muB objektiv in einem von Yf. beschriebenen App. erfolgen, nicht 
nur durch subjektiye Beobachtung. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhiit. 15. 
40—51. Leningrad.) F r a n k .

Ernst W. Baader, Bleiarbeit und chronisćhe Bleivergiftung. Uberblick iiber die 
Symptome der gewerblichen Bleivergiftung u. iiber die MaBnahmen zu ihrer Verhiitung. 
(Metali-Wirtschaft 7. 231—34. Berlin-Lichtenberg, Kaiserin Augustę Victoria-Kranken- 
haus.) _ S i e b e r t .

Adelaide Ross Smith, Ckrcmische Benzolvergiftung unter Fabrikarbeiterinnen: 
Eine Studie iiber Frauen, die Benzoldampfen in sechs Belrieben ausgesetzt war en. In 
den untersuchten Betriebcn litten etwa 30% der Arbeiterinnen an chroń. Benzol-
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yergiftung; die damit zusammenhangenden Krankheitserseheinungen werden ein- 
gehend gesehildert. (Journ. ind. Hygiene 10. 73—93. New York, Staatl. Arbeits- 
amt.) S p l i t t g e r b e r . :

F. O. Willhoift, Der Martienssensche Methananzeiger. (Mining and Metallurgy 
9. 66—68. New York.) W lLK E .

W. M. Thornton, Eine neue elektrische Lampe zur Gasbcstimmung in Bergwerken. 
Mit der Lampe kann man einfach u. sehnell innerhalb weniger Sekunden das brcnn- 
bare Gaa bestimmen, der Untersueliungsbereieh (%—8°/0 u. mehr) ist groBer ais bei 
Ollampen, das Lieht bleibt erhalten u. wird nicht durch plotzliche Druckanderungen 
beeinflufit. Dazu kommen noch einige handliche Vorteile, die im Bau der Lampe liegen. 
(Iron Coal Tradcs Rev. 116. 258.) W i l k e .

W. Haase-Lampe, Die GebraucJisgrenze fiir Oasschutzgerat mit Chemikalfiltem. 
Die Giftgasaufnahmefiihigkeit eines Chemikal/i&ergerates, d. h. eines Gerates ohne 
eigenen Sauerstoffyorrat oder ohne eigene Sauerstoffcrzeugung, ist abhangig yon 
der GróBe des Filters. Dagegen spielt die GróBe der Chemikalfilter in der Sauerstoff- 
yersorgung nicht die geringste Itolle. Der Schutz aller Chemikalfiltergerate ist viel- 
mehr nur dann ein sicherer, wenn der Sauerstoffgeh. der AuBenluft 15% oder mehr 
betragt. Bei einem Absinkcn des Sauerstoffgeh. unter 12°/0 kann Erstickungstod 
•eintreten, obwohl der Chemikalfilter des Gerates seine gegen das yorhandene Giftgas ge- 
richtete Schutzwrkg. keineswegs eingebuBt hat. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfall- 
yerhiit. 15. 37—38; Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 23. 69—70.) SlEBERT.

Erhard Glaser und s. Frisch, Zum Phosgenńachweis in chemisclien Fewerldschern. 
V£f. modifizierten die yon K lin g  u . ScHMUTZ angegebene u. von BlESALSKl (C. 1924.
I I .  318) zur Best. des pyrogen aus CC14 gebildeten Phosgens benutzte Methode durch 
Verlangerung der Kontaktrohre u. ihr Besehicken mit wasserfreiem Eisenehlorid in 
Mischung mit Bimsstein u. erhielten nahezu 50% der theoret. Mcnge. Dadurch laCt 
sich fiir die Prufung yon Feuerldschmitleln ein strengerer MaCstab ais bisher anlegen. 
Zusatze von halogcnierten KW-stoffen zu CClit wio Athylenbromid, kónnen unter 
Umstanden die Ausbeute an Phosgen herabsetzen, da sio das Umsetzungsgleichgewicht 
zuungunsten des Phosgens yerschieben. CCl,,-Feuerloscher sollen wegen der Moglich- 
keit erheblicher Phosgenbldg. durch solche ersetzt werden, bei denen dieser bedenkliche 
Nachteil fortfilllt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 263—65. Wien, Pliarmakognost. Inst. 
d . Univ.) _________________  SlEBERT.

Felix Neuville, Frankrcich, Seine, Schaumfcuerlóschverfahren, bestehend in der 
Anwendung eines einzigen Gemisches yerschiedener Substanzen, wie ein bas. Prod.,
7.. B. NaHC03, ferner A12(S04)3, ein schaumerzeugendes Mittel, wio Supholzexlrakł, 
Glucose, Sapoyiine etc., u. ein hygroskop. Prod., z. B. Alkalisalz, die alle in wasserfreier, 
feinpulveriger Form yermischt werden. Das Prod. wird durch einen Wasserstrahl 
.auf dem Feuerherd yerteilt. (F. P. 631 626 vom 23/6.1926, ausg. 23/12. 1927.) M. F. M.

Amdyco Corp., V. St. A., Herstellung eines Schaumfeuerlóschmittels aus NaHC03
u. A12(S04)3 mit 7—14 Mol. Krystallwasser, das soweit zerkleinert ist, daB es durch 
ein Sieb mit 248 Maschen auf qcm fallt, ferner aus Siifiholz- oder Eichenrindenexlrakt 
■ais Stabilisierungsmittel u. Starkę, Meld, Kaolin oder Talcum ais indifferentes FiiU- 
mittel. — Z. B. werden gemischt 55 Teile A12(S04)3-14 H20, 39 Teile NaHC03, 6 Teile 
eines Stabilisierungsmittels u. 10 Teile Starkę — oder 35 Teile Al2(S04)3-7 H 20, 39 Teile 
NaHC03, 6 Teile eines Stabilisators u. 30 Teile Ton. (F. P. 632731 vom 13/4. 1927, 
ausg. 14/1. 1928. A. Prior. 21/4. 1926.) M . F. M u l l e r .

ćmile Bechard, Frankreich (Seine), Herstellung eines Feuerldsćhmittels aus CC14 
eder einem anderen Cl-haltigen KW-stoff, wie C2H2C14, Tri- oder Tetrachlorathylen etc.,
u. einem Mineralol oder einem pflanzlichen oder tier. Ol, die entweder gemischt oder 
durch eine dunne Wasserschicht getrennt in dem Feuerlóschgerat aufbewahrt werden. 
Der Zusatz des Ólcs dient insbesondere zum Schutz yon Metallgegenstanden gegen 
den Halogen-KW-stoff u. setzt gleichzeitig dessen Kp. herauf, so daB das Feuerlosch- 
m ittel sehwerer yerdampft u. somit ausgiebiger arbeitet. (F. P. 633400 yom 14/8.
1926, ausg. 27/1 1928.) M. F. M u l l e r .

'U L Elektrotechnik.
A. D. Camp, Chemische JRohstoffe fiir die Industrie der Trockendemente. Fiir die 

Industrie der Trockenelemente, die durch das Radio einen gewaltigen Aufschwung
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genommen hat, beschreibt Vf. dio zur Erzeugung einer bestimmten Anzahl nótigen 
Mengen an Rohmaterialien, Kosten u. Anforderungen an die Qualitat. (Chem. 
metallurg. Engin. 3 5 . 154— 55. Buffalo [N. Y.].) B e r l i t z e r .

W. D. Staley und A. J. Helfrecht, Gelatinierung von Stdrkekdrnem in Trocken- 
batterien. Vff. studierten die gelatinierende Wrkg. von Elektrolyten, wie sie in Trocken- 
batterien gebraucht werden, auf das Stdrkekorn unter yerschiedenen Bedingungen, 
namentlich auch in Hinsicht auf die fabrikator. I-Ierst. solcher elektrolyt. Zellen. Die 
Verss. wurden bei 10° mit einer Mischung von 2 Teilen Starkekórnern u. 1 Teil Kórner- 
mehl in yerschiedenen Mengen u. mit wechselnden Mengen von ZnCl2 u. NHjCl durcb- 
geftihrt. In  einer Lsg. mit 40% ZnCl2 u. 25% NH4C1 tritt das Absitzen um so schneller 
ein, je mehr Starko zugcgeben wird. ZnCl2 gibt in niederen Konzz. eine liarte M. mit 
wenig Zusammenhaftbarkeit, im Falle hoherer Konzz. eine gelbliche Mebrige Masse. 
Eine gute M. mit Absitzen nach 5 Min. bei Zimmertemp. erhalt man z. B. durch Mischen 
von 37 Teilen einer Lsg. mit 14,3 Teilen ZnCl2, 9,3 Teilen NH4C1 u. 13,6 Teilen W. einer- 
seits u. 63 Teilen einer Lsg. mit 3,8 Teilen ZnCl2, 10,6 Teilen NH,C1, 24,1 Teilen W. u.
24,5 Teilen Starkę. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 53. 7 Seiten Sep. B u r g e s s  Lab. 
Madison, Wisconsin.) W uRSTER.

Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Koln-Miilheim, Verbund-Drahtseil, 
dad. gek., daB es neben Kupferdrahtcn noeh mit 0,08—1,1% Cu legierto Eisen- oder 
Stahldrahto enthiilt. — Die mit Cu legierten Eisendrahte uberziehen sich an der Luft 
mit einer festhaftenden rotbraunen Schicht, welche s ie ' vor weiteren Witterungs- 
einflussen schiitzt. (D. R. P. 457 636 KI. 21c yom 16/1. 1927, ausg. 21/3. 1928.) K u h l .

Kodel Radio Corp., Ohio, ubert. von: Clarence E. Ogden, Cincinnati, V. St. A., 
Elektrolytische Gleichrichter mit aus Silicium oder Siliciumlegierungen bestehenden 
akt. Elektroden. Ais Elektrolyt dient H2S04 von solcher Konz., daB sie yiscos ist. Bei 
Verwendung eines derartigen Elektrolyten sind die Elektroden weniger briiehig ais- 
beim Gebrauch in verdiinnterer Saure. (A. P. 1661703 vom 6/ 8. 1926, ausg. 6/3. 
1928.) K u h l i n g .

Philadelphia Storage Battery Co., ubert. von: William H. Grimditch und 
Johnson N. Hunsberger jr., Philadelphia, V. St. A., Elektrolytische Gleichrichter. Die 
Gleichrichter enthalten filmbildende Elektroden aus Legierungen, welche aus Al u.
0,04—0,4% Cu bestehen, die zweiten Elektroden bestehen aus Ferrosilicium, der Elek
trolyt aus wss. Lsgg., welche Ammonium- u. Kaliumphosphat u. eine schwache organ. 
Saure, wie Apfel- oder Citronensiiure enthalten. Im  Gegensatz zu Aluminiumkupfer- 
elektroden mit groBerem oder geringerem Geh. an Cu brockeln die entstehenden Filme 
nieht ab u. dio Elektroden sind deshalb lange haltbar. (A. P. 1662 383 vom 18/2.
1927, ausg. 13/3. 1928.) K u h l i n g .

Soc. an. des Ćtablissements Veuve P. Delafon et Cie., ubert. von: Soc. an.
pour l’Explcitation des Procedes E. Urbain, Paris, Elektrolytische Gleichrichter. 
Bei den Gleichrichtern gemaB dem Hauptpatent wird der saure Elektrolyt durch einen 
alkal. oder neutralen ersetzt. (E. P. 283 953 vom 6/ 1 . 1928, Auszug veroff. 14/3. 1928. 
Prior. 21/1. 1927. Zus. zu E. P. 272921; C. 1927. II. 1601.) K u h l i n g .

Frederick S. Mc Cullough, Wilkinsburgh, V. St. A., Entladungsrohren. Die 
Rohren bestehen aus einer zugleich ais Wandteil dienenden Anodę, einem Gitter u. 
einer innerhalb dieses Gitters befindlichen Gluhkathode aus mit Th(N03)., oder U 02(N03)Ł 
bedecktem Mo o. dgl. Dio Rohren werden unter Erhitzen des metali. Wandteils auf 
800—1000° evakuiert, zugeschmolzen u. dann die Kathoden zum Gliihen erhitzt u. 
einige Zeit im Gliihen erhalten, wobei sich aus dem Kathodenbelag eine kleine Mengo 
Ho cntwickelt. Die Erzeugnisse sind sehr dauerhaft u. arbeiten gut bei yerhaltnismaBig 
geringen Gluhtempp. der Kathode. (A. P. 1661436 vom 3/4. 1924, ausg. 6/3.
1928.) K u h l i n g .

W. C. Heraeus G. m. b. H. (Erfinder: Eduard Killins), Hanau a. M., Betrieb
ton Wolfram- oder Molybdanwiderstandsofen, dad. gek., daB das Schutzgas durch Ein- 
leitung u. Verdampfung von CHaOH hergestellt wird. — Die mit W- oder Mo-Draht 
oder -band bewickelten Heizróhren der Ófen sind von einem Mantel umgeben, der mit 
den Diimpfen des CH3-OH gefiillt ist. (D. R. P. 457 516 K I. 2 1h yom 3/11. 1925, 
ausg. 17/3. 1928.) ’ K u h l i n g .

Joseph Edouard Gustave Lahousse, Frankreich, Elektrische Isolatims- und 
Impragnierungsmittel. Es werden Metali-, besonders Zinkresinate yerwendet, dereń 
Schmelztempp. zweckmaBig durch geeignete Zusatze, besonders Amidę, erniedrigt.
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wordon. Dio Massen besitzen auch in der Warnic sehr hohe dielektr. Eigg. u. sind 
besonders fiir Kondensatoren geeignet. (F. P. 633 171 vom 12/8. 1926, ausg. 23/1.
1928.) K u h l i n g .

Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G., Deutschland, Herstellung von Isolier- 
papier u. dgl. aus einer Phenolharzlsg. u. einer Faserstoffpastę, die mit einem Phenol- 
łjarzlósungsm., wio A., angeriihrt ist. Dio Mischung wird in W. laufen gelassen, wobei 
das Phenolharz ausfalit u. sich auf der Faser niederschlagt u. durch Erhitzen gehartet 
wird. Das crlialteno Prod. dient zur Horst. von Papier, Pappe oder PrcBgegenstanden 
mit stark isolierenden Eigg. S tatt des fertigen Phenolkondensationsprod. kónnen auch 
die einzelnen Komponenten, wie Phenol u. Aldehyd, zu dem wss. Faserbrei zugesetzt 
werden, die dann kondensiert werden. (F. PP. 633 540 u. 633 541 vom 28/4. 1927, 
ausg. 31/1. 1928. D. Prior. 29/4. 1926.) M. F. M u l l e r .

Ernst Waldemar Jungner, Kneippbaden, Schweden, Eleklroden. Dopolarisiercnde 
Kohleelektroden werden dadurch crlialten, daB dio porige Oberflache der yerwendeten 
Kohlen mit einer Schicht Paraffin bedeekt wird, welche aber so dunn sein mufi, daB 
der porige Charakter der Kohlo erhalten bleibt. Solche Elcktroden werden vom Elek- 
t-rolyten nur sehr langsam benetzt u. behaltcn jahrelang ikro volle Wirksamkeit. Zum 
Gebrauch in galvan. Batterien gibt man ihnen einen groBen Querschnitt u. laBt sie 
nur wenig in den Elektrolyten eintauchen, fiir Gasbatterien werden sio liohl gestaltet. 
Die Depolarisation erfolgt durch (gegebenenfalls Luft-) Sauerstoff. (A. P. 1 661 224 
vom 1/6. 1920, ausg. 6/3. 1928. Schwed. Prior. 14/2. 1919.) K u h l i n g .

Hermann Beckmann, Frankreich, Kautschukmembran ais Trennwand in primaren 
oder sekunddren eleklrolytiscJien Elementen, Filtem usw. Man versieht die Membrancn 
mit Versteifungen aus kompaktem Ebonit oder kompaktem Kautschuk. Die Yer- 
steifungen kónnen sieli in bzw. auf den Membranen befinden. (F. P. 32 514 vom 9/8.
1926, ausg. 24/1. 1928. Zusatz zu F. P. 605245; C. 1926. U. 3404.) K a u s c h .

Co. Generale d’l§lectricite, Frankreich, Alkalische Sammler. Bei alkal. Sammlern, 
welche ais akt. M. Nickoloxyde onthalten, wird Stromverlusten vorgebeugt durch 
Zusatz geringer Mengen CNH oder 1. Salze der CNH zum Elektrolyten. Man yerwendet 
z. B. 1—10 g CNIC je 1 Elektrolyt. (F. P. 633 211 vom 14/4. 1927, ausg. 25/1. 1928. 
Schwed. Prior. 16/4. 1926.) K u h l i n g .

IV. Wasser; Abwasser.
R. Kolkwitz, Bemerkenswertes Vorkommen von lebenden Organismen in Wasser- 

roliren. Auf der konkaven Seite eines yon der Riickspiilung nicht erreichten, 30 cm 
wfiten, guBeisernen Rohrkriimmers dicht hinter den Kreiselpumpen einer FluBwasser- 
leitung wurde eine graugelbliche, krustenfórmige Bldg. des SiiBwasserschwammes 
Ephydatia (Spongilla) fluviatilis von 1 cm Starkę u. 1/i qm Ausdchnung gefunden. 
Darin eingebettet waren zahlreiche mkr. Organismen, besonders in lebendem Zustande 
die Protozoen Diffugia, Trinema u. Cyphoderia u. meist abgestorben die Kicselalgen 
Melosira, Cylotella, Fragilaria, Cocconeis, Cymbella, Rhoicosphenia, Pinnularia u. 
Nitzschia. Dieses rein lokale Vork. bei yerhaltnismaBig ungunstigen Lebcnsbedingungen 
ist bemerkenswert, bei plótzlichem LosreiBen kónnen sich solche Organismen yóllig 
unerwartet im W. zcigen. (Gas u. Wasserfach 71. 268—69. Berlin-Dahlem, Biolog. 
Abt. d. PreuB. Landesanstalt fur Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) WOLFFRAM.

Heinrich Thiele, Uber Eisen und Mangan im Wasser. Besprechung der bei der 
Enteisenung u. Entmanganung eines W. vor sich gehenden chem. Umsetzungen. 
(Gas- u. Wasserfaeh 71. 289—90. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt f. Wasser-, 
Boden- u. Lufthyg., Chem. Abt.) S p l i t t g e r b e r .

O. Kausch, Die neuen, pałentierten Erfindungen auf dem Gebieie der Wasser- 
reinigung. Fortsetzung des Beriehts (vgl. C. 1927. I. 2856). (Wasser u. Gas 18. 
665—73. Berlin.) S p l i t t g e r b e r .

H. Zeller und W. Wedemann, Versuche uber die Einwirkung mit Satmnol ver- 
setzłen Trinkwassers auf Sdugetiere. In Erweiterung friiherer Verss. (C. 1926. I. 1597) 
von S a l i n g  u . B a y e r  wird mitgeteilt, daB Salninol fiir alle Versuehstiere in den zur 
Miiekenbekampfung yerwendeten Mengen unschadlich ist. (Arbb. Gcsundh.-Amt 
59. 561—68. Reichsgesundheitsamt. Veterinarabt.) SPLITTGERBER.

W. D. Hatfield, G. E. Symons und R. R. Mills, Gasbildung bei der Afocasser• 
schlammzersetzung. Da die Starkę der Gasbldg. aus Abwasserschlamm von der Temp.
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abhiingig ist u. ihr Optimum bei 30° besitzt, so ist es empfehlenswert, den zu zer- 
setzenden Schlamm auf diese Temp. anzuwarmen. Vf. sohildert die Vorteile des in 
dieser Weise geleiteten prakt. Betriebes der Emscherbrunnen der Stadt Decatur; das 
gewonnene Gas enthalt hauptsachlich 70% CH4, 20% C02 u. 7% N2. (Ind. engin. 
Chem. 20- 174—76. Decatur [111.], Gesundheitsamt.) SPLITTGERBER.

H. Heukelekian und Willem Rudolfs, Die Umwandlung der Kohlenstoff- und 
Stickstoffverbindungen bei der Zersetzung von frischem Abwasserschlamm. Die Arbeit 
bringt eine Erweiterung fruherer Mitteilungen (vgl. C. 1928.1. 32). (Ind. engin. Chem.
20. 177—79. New-Brunswick [N. Y.], New Jersey. Landwirtschaftl. Versuchsstation, 
Abwasserabt.) _________________  S p l i t t g e r b e r .

Appareils et fivaporateurs Kestner, Lille, Umlaufrerdampfer, insbesondere zur 
Herslellung von reinem Kesselspeisewasser, versehen mit einem zwischengeschalteten 
Reinigungs- u. Klarbehattcr, der durch einen weiten unten offenen Trichter in zwei 
Abteilungen getrennt ist. In die obere Abteilung miinden dio Verdampferrohro ein, 
wahrend das Riicklaufrohr an der unteren Abteilung dorart angeschlossen ist, daB 
sich die ausgeschiedenen Unreinigkeiten am Boden des Klar- oder Reinigungsbehalters 
ansammeln konnen. (D. R. P. 457 165 KI. 13b vom 16/11. 1923, ausg. 10/3. 1928.
Belg. Prior. 16/12. 1922.) M. F. M u l l e r .

W. Lazarus, Dresdcn, Herstellung eines Antikesselsteinmitlels (vgl. E. P. 271337; 
C. 1927- II. 1879) aus einer groBercn Menge Ruf) oder Holzkohle u. einer der Hartę 
des W. entsprechenden Menge Alkali oder Alkalicarbonat. (E. P. 283 517 vom 29/10.
1927, Auszug veróff. 7/3. 1928. Prior. 12/1. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Gustav Ullmann, Wien, Klarung und Enlfdrbung ton Abwdssem der Farben ver- 
arbeitenden Belriebe durch yollige Abschcidung der letzten Farbstoffreste durch tier. 
auffarbefahige Abfalle, wio Haare, Borsten, Lederabfalle u. ahnl., fiir sich oder in Verb. 
m it den im Hauptpatent angefiihrten Stoffen verwendet. (D. R. P. 457 467 KI. 85c 
vom 15/3. 1925, ausg. 16/3. 1928. Oe. Prior. 22/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 438268;
C. 1927. 1. 1201.) M. E . M u l l e r .

Arthur M. Buswell, The chcmistry of water and sewage treatment. New York: Chemical
Catalog Co. 1928. (362 S.) 8°. (Amor. Chem. Soc. monograph no. 38). Lw. $ 7 . — .

V. Anorganische Industrie.
L. F. Nickell, Ein neuer Vanadiumkatalysator fur Schwefelsdure. Nach aus- 

fuhrlicher Angabe der bisher erteilten Patente erwahnt Vf. die in seinen Laboratorien 
ausgearbeiteten neuen Katalysatoren aus komplesen Vanadium-silicaten, die bei 
hoher katalyt. Wrkg. viel billiger u. gegen Vergiftung unempfindlicher sind ais die 
aus P t bestehenden. (Chem. metallurg. Engin. 35. 153. St. Louis-Monsanto.) BERL.

—, Die Per&idfale. tlborblick iiber die Herst. der Perschwefelsaure, ihrer Alkali- 
salze, von H20 2 u. dereń techn. Anwendung. (Chem. Trade Journ. 82. 269—72.) SiEB.

Thomas Biddulph-Smith, Die Ammoniaksynihese mit Koksofengas. Nach einer 
kurzeń Skizzierung der friihesten Entw. der Synthese in Deutschland wird das C laude- 
Verf. in Douai, die Verfliissigung des H2 nach L i n d e , die Katalysatorbomben, die 
den Katalysatorraum verlassenden Gase, das Gipsverf., das NH4C1-Verf., die weniger 
wichtigcn Formen der N2-Prodd., die Nebenprodd. des NH3-Verf., A.-Gew. aus CO 
u. aus C2H2 besprochen. Aus 21/, Millionen KubikfuB Gas ist es móglich, zu gewinnen: 
14Y2 t  wasserfreies fl. NH3, das ubergefiihrt werden kann in 58 t  (NH4)2S04, zusammen 
mit 70 t  CaC03 bei der Anwendung von 82 t  CaS04 oder in 451/2 t  NH4C1 zusammen 
mit 45 t  Na2C03 bei der Benutzung yon 50 t  gewohnlichem Sal-/,; weitcr konnen ge- 
■wonncn werden: 10 500 lbs Methylalkohol, 4500 Ibs A., 97 000 KubikfuB O, u. 
705 000 KubikfuB CH4. (Iron Coal Trades Rev. 116. 179—80. 222—23.) WlLKE.

H. N. Kay, Induslrieller Graphit. tlborblick uber die Eigg., Gewinnung u. techn. 
Verwendung des natiirlichen Graphits. (Chem. Tade Journ. 82. 217—19.) S ie b e r t .

Ch. Antenay, Aktire Kohlen, entfarbende Kieselsduren und Erden. (Vgl. C. 1928. 
I . 1902.) Es werden die techn. Anwendungen der Erden u. porosen Kohlen erortert; 
im yorstehenden wird die Entfarbung der Zuckersafte durch Tierkohle besprochen, 
ferner der pflanzlichen u. tier. fetten Ole durch Infusorienerde, die Reinigung des 
Petroleums u. der Mineralole durch Erden, wic Bauxit u. Kieselsauregel, u. die Klarung 
u. Entfarbung der Weine durch Kaolin oder besser Infusorienerde u. durch yon ihren
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Mineralbestandteilen befreite Tierkohle. (Ind. chimiąue & R e v . gen. Matićres colorantes 
Teinture etc. 15. 73—76.) R u h l e .

Sidney D. Kirkpatrick, Be?nerkenswerte Ersparnisse bei der Herstellung von 
Chlor und Alznalron. Es wird eine in Westvaco, South Charleston, nach dem Yerf. 
von L. D. VORCE crrichteto Anlage zur elektrolyt. Herst. von NaOH u. Cl beschrieben 
u. abgebildet. Sie ist charakterisiert durch rundę, etwa 40 cm weite, 65 cm hohe 
Zers.-Zellen aus Beton, 24 Graphitstaben ais Anodę, Stahldraht ais Kathode u. ein 
Asbestpapierdiaphragma. Dio Platzersparnis gegeniiber anderen Systcmen betragt 
40%. Konstruktion u. Wrkg.-Weise der Anlage wird genau geschildert. (Chem. 
metallurg. Engin. 35. 158—61.) B e r l i t z e r .

A. Hutin, Chromozyd und seine Wiedergewinnung aus Riickstanden. Vf. beschreibt 
einige bekannte Methoden zur Gewinnung von Chromoxyd. (Cuir techn. 21. 139 
bis 1 4 0 . ) _________________ S t a t h e r .

Carl Kirchner, Bern, Sauerstofferzeuger, bestehend aus 2 uberoinander gelagerten, 
durch ein Rohr, das unten leicht zuriickgebogen ist, mit einander in Vcrb. stehenden 
Behaltern. Das Rohr verbindet den Boden des oberen mit dcm Boden des unteren 
Behalters, der untere Behalter wird z. B. mit einer El. gefiillt u. dann eine damit 0 2 
bildende Substanz eingefiihrt. Der entwickelte 0 2 driickt die El. durch das Rohr in 
den oberen Behalter. (Schwz. P. 123 923 vom 5/11. 1926, ausg. 2/1. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Elektrolytische Erzeugung 
aktiven Sauerstoff enthallender Verbindungen. Man benutzt gleichzeitig den Anoden- 
prozeB (Herst. von Perschwcfelsaure, Persulfaten, Percarbonaten) u. den Kathoden- 
prozeB (Herst. von H 20 2 durch Red. von 0 2). Z. B. bringt man in die Anodenkammer 
eines durch ein Tondiaphragma geteilten elektrolyt. Elements eine gesatt. Lsg. von 
(NH4)2S04 u . H 2S04 u . in die Kathodenkammer H 2S04 bis 5% u. blast einen starken 
Luftstrom ein. (F. P. 633 360 vom 26/4. 1927, ausg. 27/1. 1928. D. Prior. 18/6.
1926.) K a u s c h .

J. D. Riedel-Akt.-Ges., Berlin, Wasserstoffsuperozyd durch Dest. von Persulfat- 
Lsgg. gegebenenfalls in Ggw. von Sulfaten, wobei auf jedes Mol. des Pcrsulfats u. Sulfats 
mehr ais 1 Mol. H 2S04 kommt. (F.P. 634195 vom 5/2. 1927, ausg. 10/2. 1928.
D. Prior. 17/3. 1926.) K a u s CH.

Soc. Generale Metallurgiąue de Hoboken, Hoboken-les-Anvers, Belgien, 
Schwefelsaure. Bei der Herst. von H 2S04 aus k. Gasen erfolgt die Denitrierung der 
Saure durch einen Strom h. S02-Gasc in einem mit inertem Materiał besehickten Turm. 
Das Materiał besteht aus unregelmaBigen Stiicken von weniger ais 40 mm Durchmesser. 
(E.P. 284 208 vom 16/12. 1927, Auszug yeroff. 21/3. 1928. Prior. 24/1. 1927.) K a u .

Ethyl Gasoline Corp., iibert. von: Graham Edgar, Dayton, Ohio, Brom aus 
Salzlsgg. Man siiuert die Lsgg. an, chloriert sie u. setzt ein Anilinsalz zu. (A. P.
1 662 305 vom 13/10. 1925, ausg. 13/3. 1928.) K a u s c h .

General Motors Corp., iibert. von: James P. Andrew, Detroit, Mich., Brom aus 
Salzlsgg. Man behandelt die Lsgg. (z. B. Seewasser) mit mehr ais 1 Atom Cl2 fiir jedes 
Atom Br, sauert die Lsg. an u. bildet mit dem letzteren eine unl. Verb. (z. B. Tribrom- 
anilin) durch Zusatz eines Anilinsalzes. (A. P. 1 662 355 vom 22/10. 1925, ausg. 13/3. 
1928.) K a u s c h .

Frans Georg Liljenroth, Schweden, Behandelnvon Jiohphosphat zwecks Gewinnung
von H3P 0 4 u .  ihren 1. Salzen. Dor ursprungliche CaO-Geh. des Phosphats wird auf 
nassem Wege in eine unl. Ca-Verb. (CaS04) iibergefuhrt, worauf man auf letztere NH3 
u. C02 einwirken laBt. Das erhaltene CaC03 wird durch Erhitzen mit Si02 u. Ton 
in Zemcnt u. C02 iibergefuhrt. (F. PP. 633 828 vom 3/5. 1927, ausg. 4/2. 1928. 
Schwed. Prior. 31/12. 1926 u. 633 866 vom 4/5. 1927, ausg. 6/2. 1928. Schwed. Prior. 
8/1. 1927.) K a u s c h .

Jnlius Kerstein, Deutschland, Phosphorsaure. Man laBt bei Rotglut HCl iiber 
zerkleinertes Ca3(P04)2 (Phosphorit) stromen. (F.P. 634117 vom 10/5. 1927, ausg. 
9/2. 1928.) K a u s c h .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: G. H. Buchanan, Westfield,
V. St. A., Diammoniumphosphat. (NH4)H2P 0 4 wird in einem auf 60—150° erwarmten, 
mit Riihrvorr. versehenen Behalter unter Druck mit gasformigem NH3 behandelt u. 
das Erzeugnis im gleichen Kessel der Einw. eines Yakuums ausgesetzt, um (NH4)3P 0 4 
in  (NH4)2H P 04 zu yerwandeln u. das hierbei entstehende sowie uberschiissiges freies
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NH3 z u  entfernen. (E. P. 284 322 vom 16/1. 1928, Auszug yeroff. 21/3. 1928. Prior, 
28/1. 1927.) K u h l i n g .

J. Bellay, Briissel, Wasserstoff. Man stellt aus Koks, Braunkohle, Torf, Holz- 
kohlo usw. in einem von aufien beheizten Generator Wassergas her, reiehert es mit 
H 2 dureh Behandeln mit uberhitztem Dampf in einer erhitzten Kolonne an, die Lagen 
aus mit gekórnter Holzkohle gemisehtem Feuerton entha.lt, u. reinigt die erhaltenen 
Gase dureh Na2C03-Lsg. u. sodann dureh h. Natronkalk (in Róhren). (E. P. 284 262 
vom 19/1. 1928, Auszug yeroff. 21/3. 1928. Prior. 26/1. 1927.) K a u s c h .

Joseph Raitzyne, Frankreieh, Hersłellung von Calciuincyanainid. Die im Haupt-' 
patent besehriehene Umsetzung zwischen CaC03 u. NH3 wird dureh die Ggw. geringer, 
3% nicht iibersteigender Mengen yon Katalysatoren, welclie NH3 zersetzen, besonders 
Fe, u. dureh Steigcrung der Temp., aber nicht iiber 700°, begiinstigt. Vorteilhaft wird 
natiirliches CaC03 verwendet, dessen geringer Gehalt an Fe geniigt, um das Carbonat 
yollstandig in Cyanamidsalz zu yerwandeln. (F. P. 32 584 vom 29/11. 1926, ausg. 14/2. 
1928. Zus. zu F. P. 628 303; C. 1928. I. 832.) K u h l i n g .

Z. H. R. Kenkyujo, iibert. von: T. Suzuki, H. Tanaka, und T. Kurita, Tokio, 
Tonerde. Man gewinnfc reine A1203 aus Si02, Fe, Ferrosilicium oder Oxyde des Fe ent- 
haltcnder A120 3 dureh Behandeln der letzteren mit Cl2 oder HCl-Gas bei iiber 200°. 
Der A120 3 kann Kohle zugesetzt oder CO kann den Gasen beigemischt werden. Auf 
dieso Weise werden SiCl., u. FeCl3 fliichtig u. der Riickstand bleibt ais leicht zu zer- 
mahlcnde M. zuriiclc. (E. P. 284 661 vom 29/7. 1927, Auszug yeroff. 28/3. 1928. Prior. 
3/2. 1927.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
P . Rosbaud, V. M. Goldschmidts Jcryslallochemische Sludien. Kurze, populare 

Zusammenfassung unter besonderer Beriicksiehtigung der Bedeutung fiir die Unter s. 
der Glaser u. Silicale. (Umschau 32. 189—90.) E n s z l i n .

Raphael Ed. Liesegang, Kolloidtechnische Sammelreferate. I. Glas. Referat iiber 
die neueren Arbeiten auf dem Gebiet des Glases in kolloidchem. Betrachtung mit, zahl- 
reichen Literaturangaben. (Kolloid-Ztsehr. 44. 251—58. Frankfurt, Inst. f. physikal. 
Grundlagen d. Medizin.) W u r s t e r .

M. F. Beeeher, Die wichtigen Eigensclmften und Anfcrrderungen einiger besonderer 
feuerfesten Produkte. Vf. zeigt, wie gcschmolzene Tonerde, Siliciumcarbid u. Verbb. 
yon Si02 u. AL03, wie sie jetzt hergestellt werden, Eigg. besitzen, die den so sehr 
yerbreiteten feuerfesten Prodd. auf Kaolingrundlage iiberlegen sind. Diese Materialien 
sind alle Prodd. des elektr. Ofens u. kommen unter yerschiedenen Namen in den Handel, 
wie Alundum, Krystolon u. Mullitprodd. Die iiblichen Ursachen des Versagens der 
feuerfesten Materialien werden crórtert u. die Verwendung der neueren Prodd. be. 
fiirwortet. (Trans. Arner. Soc. Steel Treating. 13. 473—84. 492. Worcester [Mass.], 
Norton Co.) W lL K E .

ConstautiH Redzich, Vermeidung ton Korrosionen in Betonólbehultem. Zur Yer- 
liiitung von Korrosionen dureh Fettsauren u. Oxydationsprodd. des Oles empfiehlt Vf. 
cin Prap. ,,Sika“ , dessen Zus. nicht angegeben wird. Es gibt nach Zumischung zu 
Beton (6—10 kg auf 1 cbm) diesem nach 24 Stdn. eine Druckfestigkeit von ca. 
600 kg/cm2 gegen 50 kg/cm2 bei unprapariertem. Der Beton -wird undurehlassig fiir 
W. bis zu 25 at u. widerstandsfahig gegen Saureangriff. (Auto-Technik 17. Nr. 4. 8. 
Frankfurt a. M.) RÓLL.

OttoPhilipp, Sludien uber Porositdt und DurMdssigkeit ais Clmrakleristica pordser 
Kórper, Zur Klarung der Zusammenhange zwischen Porosilat, Durchliissigkeit u. 
Volumgewicht untersueht Vf. einen gebrannten, porósen Kórper, der aus tonerde- 
reichen, gemahlenen Kórnern zusammen mit Bindeton unter konstanten Bedingungen 
hergestellt war. Die Durchlassigkeit kann iiber einen weiten Bereich yerandert 
werden dureh saubere Auswahl der GrieCform der Kórner ohne wesentliche Anderung 
der scheinbaren Porositiit; je feiner die GrieCform, desto kleiner die Durchlassigkeit. 
Aueh dureh Anderung des Bindemittelgeh. andert sieli die Durchlassigkeit u. eben- 
falls die Porositat; hóherer Bindemittelgeh. gibt beim Fertigfabrikat niedere scheinbare 
Porositat u. Durchlassigkeit. Das Volumgewicht wachst mit steigendem Prozentsatz 
Bindemittel inncrhalb der untersuchten Grenzen; es entstelit ein diehterer Kórper^ 
Werden feinere Kórner yerwendet, so erscheint der Kórper dicliter, obwohl er tat-
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sachlich eine grofiere Anzahl feinerer Poren enthalt u. sowohl Volumgewicht wio 
Porositat konstant geblieben sind. (Chem. Fabrik 1928. 152—53. Wiesbaden.) SlEB.

A. E. Knowler, Ober die Messung des eleldrisćhen Widerstandes von porósen 
Materialien. Das starkę Streuen der yorliegenden Werte beruht auf sehlechtem Kon
tak t an den Enden der untersuchten Bausteine. Die Potentiometermethode versagt 
bei groBen Widerstanden (trockenen Steinen). Vf. legt eine hohe Spannung an die 
Enden u. miBt den Spannungsabfall an zwei Stellen im Stein mit Hilfc cines durch 
ein ballist. Galvanometer entladenen Kondensors oder beąuemer mit einem Quadrant- 
elektrometer. Das Leitvermogen eines Steins ist dem Fcuchtigkeitsgeh. fast genau 
proportional. (Proceed. physical Soe., London 40. 37—40. London, Building Research 
S t a t i o n . ) _________________ W. A . R o t h .

V Maurice Jeandidier, Erankreich, Emaillieren von Glasgegenstanden. Die Gegen- 
stando werden unmittelbar nach dem oder wahrend des GieBens, d. h. in noch sehr h. 
Zustande mit dem Pulver einer Emaile bestreut, welcho einen anderen Ausdehnungs- 
koeffizienten besitzt ais das Glas, aus dem dio Gegenstande bestehen. Die Emaille 
schm. auf, haftet auch nach dem Abkiihlen fest am Glase, wird aber rissig . Die dadurch 
bedingte Lichtbreehung verleiht den Gegenstanden ein gefalliges Aussehen. (F. P. 
633 277 vom 25/4. 1927, ausg. 26/1. 1928.) K u h l i n g .

Heinrich Koppers, Esson, Ringofen, bei dem in der Kiihlzone der untere Teil 
des Brennkanals, in der Vorwarmezone der obere Teil fiir den Durchzug der Ofengase 
gesperrt wird, 1 . dad. gek., daB im oberen Teil des Ofenąucrschnitts feste Hangewande 
mit durch Schieber absperrbaren Durchgangsóffnungen angeordnet sind, wahrend am 
unteren Teil ortsbewegliche Schieber in an den Einsatz gelełmten Schutzsteinen ge- 
fiihrt sind, wodurch zugleich der Einsatz gegen die Beriihrung mit dem Brennstoff 
geschutzt wird. — 2. dad. gek., daB dio den ortsbeweglichen Schiebern gegeniiber- 
liegende Wand des Feuerschlitzes treppenrostartig aufgebaut u. mit immer weder zu 
yerwondenden gebrannten Stoinen belegt ist. — Es wird hohe Vorwarmung der Ver- 
brennungsluft u. gleichmaBige Abkiihlung des Brennguts erreicht. (D. R. P. 457 413 
KI. 80c vom 21/11. 1924, ausg. 16/3. 1928.) K u h l i n g .

Ernst Moyat, Neubabclsberg, Herstellung von Schmelzzement (Tonerdezement), 
dad. gek., daB die Rohstoffe, im wesentlichen Bauxit u. CaO, getrennt voneinander 
auf hohe Temp. erhitzt u. in diesem Zustand in einen gemeinsamen Schmelzraum ge- 
bracht werden, in dem sie infolge gegenseitiger Rk. schmelzen. — Es wird Schlacken- 
bldg. vermieden. Die Sclimelzraume miissen groB gohalten werden. (D. R. P. 457 463 
K I. 80b vom 2/2. 1927, ausg. 17/3. 1928.) K u h l i n g .

Hans Kiihl, Berlin-Lichterfelde, Herstellung von Spezialzement mit hóher Anfangs- 
festigkeit. (D. R. P. 457 621 K I. 80b vom 1/4. 1924, ausg. 20/3. 1928. — C. 1925.
II. 974.) K u h l i n g .

Amme-Luther Werke Braunschweig der Miag Miihlenbau- und Industrie- 
Akt.-Ges., Braunschweig, Herstellung weiper und gefarUer Portlandzemente. 1. Zur 
Herst. weiBer Zemento aus gefarbten, besonders eisenhaltigen Rohstoffen werden diese 
unter Zusatz geringer Mongen solcher Metallhalogenide, -phosphate oder -borate, welche 
beim Schmelzen mit den farbigen Bestandteilen der Rohstoffe farblose Umsetzungs- 
prodd. liefern, u. gegebenenfalls von Reduktionsmitteln, wie Koks, hoch erhitzt, die 
Erzeugnisse gemahlen u. magnet. von entstandenem Fe geschieden. — 2. Zur Herst. 
beliebig gefarbter Zemente werden den gefarbten, besonders eisenhaltigen Rohstoffen 
Metallfarbstoffe, wie Oxyde des Cr, Ni, Co oder Cu, geringe Mengen der unter 1. ge- 
nannten Metallsalze u. gegebenenfalls Reduktionsmittel zugesotzt, die Mischungen 
reduzierend gegluht, gemahlen u. gegebenenfalls magnet, geschieden. (E. PP. 284294 
u. 284295 Tom 27/1. 1928, Auszug veróff. 21/3. 1928. Prior. 27/1. 1927.) K u h l i n g .

Sven Ludvig Alexander Oden, Donovan Ragnar Efraim Werner und Stig 
Giertz-Hedstrom, Schweden, Hydraulische Bindemittel. Zwecks Regelung der Ab- 
bindungsdauer werden Zemento, Gips, hydraul. Kalkę u. dgl., zweckmaBig nach 
Seheidung in Anteile verschiedener KorngroBe durch Windsichtung mit gas- oder dampf- 
fórmigon Mittoln, wie S02, C02, S03, HC1, HF, SiF,,, A1C13 o. dgl.- behandelt, welche 
schwer 1., aber hydrolysierbare Verbb. auf der Oberflache der Korner des Bindemittels 
bilden. Zur Windsichtung konnen geeigneto Verbb. dieser Art selbst verwendet oder 
dem Sichtgas beigemischt werden. Zwecks Herst. von Beton aus den Erzeugnissen 
kónnen diese mit Legierungen des Al u. gegebenenfalls CaC2 yermischt wordon, welcho
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mit W. Hitze u. gogebenenfalls Gaso ontwickeln. (P. P. 633197 vom 29/3. 1927, ausg. 
23/1. 1928.) K u h l i n g .

Soc. des Anciens Etablissements Boucaut, Frankreich, Feuersichermachen 
von eisernen, hdlzemen und anderen Bauteilen. Die zu sehutzenden Teile werden mit 
einem Mórtel bedeekt, welcher durch Einriihren einer Mischung von Asehe oder Koks- 
pulver, gepulyertem hydraul. CaO u. Bimsstein, Kieselgur oder Korkmehl in mittels 
W. u. Leimlsg. hergestellten Gipsbrei bereitet worden ist. (F. P. 632 568 vom 31/7.
1926, ausg. 1 1 / 1 . 1928.) K u h l i n g .

A. Kennedy, Ayr, Slrafienbau. Trockene Misehungen von Zement, Sand u. ge- 
mahlenem Granit, Kalkstein oder Sehlacke werden auf die Oberflache von Teer-Asphalt- 
straBen aufgetragen u. gewalzt. Nach dem Walzen wird eine zweite gleiche Schicht 
aufgebracht, mit W. besprengt u. von neuem gewalzt. (E. P. 284 100 vom 4/3. 1927, 
ausg. 16/2. 1928.) _ _ K u h l i n g .

Friedrich Iwański, Berlin-Cópenick, Pflastersteine o. dgl. Misehungen kieselsaure- 
reicher, gogebenenfalls gokórnter Stoffo, wie Kies, u. von Kalkstaub werden geformt, 
mittels Dampfes gohiirtet u. mit bituminosen Stoffen impragniert. (A. P . 1 661832 vom 
27/9. 1926, ausg. 6/3. 1928. D. Prior. 4/6. 1925.) K u h l i n g .

Ernest Hopkinson, New York, Schutzschichten fiir Slra/3enbelage, Fu/3bóden u. dgl. 
Es werden auf den zu sehutzenden Flachen 2 Gemische oder dereń kurz vor dem Aus- 
giefien hergestellte Mischung ausgegossen, welche Kautschuklatex, Schwefel, Fiillmittel, 
wie ZnO, Sand, Paraffinwachs, Teer u. dgl., sowie je ein Mittel enthalten, das bei der 
Arbeitstemp. nicht fiir sich, aber bei Ggw. des in dem zweiten Gemisch enthaltenen 
Mittels die Vulkanisierung des Kautschuks bewirkt. Geeigneto Vulkanisations- 
beschleuniger sind z. B. das Disulfid der Oxybutylthiocarbonsaure einer- u. Dibenzyl- 
amin andererseits. Nach dem AusgieBen wird das yorhandene W. entfernt. (A. P. 
1661828 vom 23/12. 1922, ausg. 6/3. 1928.) K u h l i n g .

J. Bolomey. Durcisscment des mortiers et betons. Paris: Rouge et Cic. 4P. B r.: 2 fr. suisses. 
Robert B. Sosman, The properties of silica. New York: Chemical Catalog Co. 1927. (856 S.)

8°. (Amer. Chem. Soc. monograph. no. 37.) Lw. $ 12.50.

Yn. Agrikulturcłiemie; Dungemittel; Boden.
F. Lohnis, Ergebnisse neuer Arbeiten iiber Stallmist. Auszug aus einem Vortrago 

des Vfs. iiber die bessere Ausnutzung des Stallmistes durch Darst. von Edelmist mittels 
HeiBvergarung nach K r a n t z  (vgl. RUSCHMANN, C. 1927. II. 1386.). (Ztschr. Spiritus- 
ind. 51. 73—75.) R u h l e .

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Ober das allgemeine Vorhmmen von Barium, 
und wahrscheinlich auch von Stronlium, in der Ackererde. (Vgl. C. 1928. I. 110.) Die 
Ackercrde wird gegliiht, um organ. Substanzen zu zerstóren, u. dann durch Sclimelzen 
mit K2C03 u . Na2C03 aufgeschlosscn. Die Schmelze wiid mit W. ausgelaugt, der 
Riickstand mit wenig HC1 aufgenommen u. mit H 2S04 gefallt. Der erhaltene Nd. 
wird spektroskop, untcrsucht. Nach diesem Verf. lilBt sich in allen untersuchten 
Ackererden, cs wurden Proben aus Frankreich, Italien, Danemark u. Serbien heran- 
gezogen, Barium nachweisen. In  einigen Fallen wurde auch Strontium gefunden. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 335—38.) L a n g e r .

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Ober die Bariummengen, welche im Acker- 
boden enthalten sind. (Vgl. vorst. Ref.) In  den 22 untersuchten Boden schwankt 
der Ba-Geli. zwischen 0,082 g u. 1,717 g pro kg Boden. Bei den meisten Proben 
wurde auch der Gesamt.sc/iK.-c/eZgeh. (0,226 g bis 5,175 g pro kg Boden) festgestellt. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 477—80.) L a n g e r .

M. Popp, Fiitterungsversuche an Schweinen mit neuartigen Fuitermitteln. Die 
amerikan. Futtermittel Habu, eine saurereiche, halbfeste Buttermilch, u. Vitasilac, 
eine Art Roggenmalz in Breiform mit 70—80% W. scheinen eine wesentlich bessere 
Ausnutzung des Futters nicht zu bewirken, aber eine nicht ganz korrekte Fiitterung 
giinstig zu beeinflussen, wobei die Milchsaure eine besondere Rolle spiclt. (Dtsch. 
Landwirtsch. Presse 54 [1927], 657; B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. 57. 82—84.) G d .

Theodor Saling, Ober das wirlcsame Prinzip von Pyrelhrum-Insektenpulvern und. 
eine neue biologische Melhodik ihrer Wertbestimmung. tJbersicht iiber die zahlreichen 
bekannten Methoden zur Unters. u. Best. von Pyrethrum-Insektenpulvern. Auf Grund 
eigener Erfahrungen u. Unterss. kommt Yf. zu folgenden Resultaten: Die wirksame
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Substanz ist giftig fiir Insekten, fast harmlos aber fiir Warmbliitler. Hauptsitz des 
Giftes in den ólharzfiihrenden Sekretbehiiltem des Bliitengewebes. Der Pollengeh. 
ist nicht maBgebend fiir den insektiziden Wert. Das Pulver schadet nnr bei direkter 
Beriilirung der Tiere, nicht durch Abgabo fliichtiger Stoffe. Die wirksamen óligen 
Pyretlirine sind nielit 1. in W., werden aber beim Kochen zu einem geringen Teil mit 
fortgerissen, wodurch wss. Kochextrakte nur schwach insektizid sind. Durch k. W. 
ist das Gift nicht extrahierbar. Chem. u. mkr. Priifung miissen stets durch physiolog. 
Tieryerss. erganzt werden. Die tox. Substanz wirkt durch Beriihrung, ferner peroral, 
parenteral u. pertracheal. Wertbest. durch peroralc Verabreichung auf folgende Art: 
Extraktion des Pulvers mit Paraffin. liq. (2: 5) durch 1-std. Erhitzen bei 100° auf dem 
Wasscrbad. Das filtrierte 01 mit dem darin gel. Gift wurdo Versuchstieren in die Mund- 
óffnung gefloBt. Wrkg. des Olextraktes genau wio die des Pulvers. Die tódliehen 
Dosen des Extraktes wurden fiir die einzelnen Tierarten festgelegt. Die wirksame Sub
stanz ist ein Neryengift. Bei subletalen Dosen tritt sehnelle Erholung ein. — Literatur- 
angabe. (Ztschr. Desinfektions-, Gesundheitswesen 20. 33—42. Berlin-Dahlem.) L. Jo s.

Friedrich Moll, Berlin-Siidende, Verfahren zum Parasitenschutz pflanzlicher Gewebe 
mittels Transfusion desinfizierender Verbb., 1. dad. gek., daB man ihnen im lcbenden 
Zustnnde auBer den desinfizierenden Verbb. solche Stoffo zufiihrt, die einen Nd. der 
zugefiihrten Fremdstoffo im Gewebe oder die Bldg. unl. Verbb. mit den Zellinhalts- 
stoffen yerzogern. — 2. dad. gek., daB man don Desinfektionsmitteln Sauren oder 
Basen zufugt. — 3. dad. gek., daB man den Desinfektionsmitteln solche Stoffe beigibt, 
dio mit ihnen komplexe Verbb. liefem. — So wird dio Weiterleitung von IlgCl2 durch 
Zusatz von NaCl oder HC1 sohr wirksam untorstiitzt. Bei antisept. wirkenden Farb
stoffen, wio Methylenblau, wird die Ausflockung, je nachdem der Schutzstoff bas. oder 
sauer ist, dadurch verhindert, daB man die Lsg. geniigend alkal. oder sauer macht. 
Die zu sehnelle Speicherung des Dinitrophenols bzw. dessen Na-Salz oder Anilinverb. 
wird durch Ansauorn mit HC1 hintangehalten. Man yersetzt z. B. eine l%ig. HgClj,-Lsg. 
mit 0,25% NaCl oder 0,2% HC1, — bzw. eine 0,4%ig. Dinitrophenol-Anilinlsg. mit
0,1% HC1. (D.R. P. 453192 KI. 451 vom 7/10. 1924, ausg. 30/11. 1927.) S c h o t t l .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, (Erfinder: Karl 
Gornitz, Berlin-Steglitz, und Hans Goebel, Berlin-Schóneberg), Slreck- und Haftmitid 

fiir Pflanzenschutzprdparate, gek. durch die Verwendung von Flugasehe. — Dio aus 
feinston, unverbrannton Kohleteilchen, die durch den Ofenzug infolge ihrer Leichtigkeit 
mit fortgerissen werden, bestehende Flugasehe zeichnet sich vor gewohnlicher Asche 
durch gleichmaBigero Zus., bessere Haft- u. Verstaubungsfahigkeit, sowie eine hóhere 
Aufsaugungsfahigkeit fiir Fil. aus. Ferner enthiilt sie kein K 2C03, das sieh mit unl. 
As-Verbb. zu 1. umsetzen kónnte u. dadurch Pflanzensehadigungen hervorrufen wiirde. 
Fiir sich oder im Gemiseh mit Talkum u, anderen Haftmitteln iibertrifft sie die iibliehen 
Verdunnungspulver, wie CaC03, Talkum, CaS04, Kieselgur, Mehl, StraBenstaub, an 
Haftfahigkeit. Die gesiebte oder feinst gemahlene Flugasehe wird entweder mit den 
wirksamen, festen Grundstoffcn, wie As- oder Cu-Salzen gemischt, oder dient zum Auf- 
saugen oder Adsorbieren fl. oder gasfórmiger Grundstoffc, wie Nicotin, Pyridinbasen, 
Nitrobenzol, SOv  bzw. ais Grundlage zum Niederschlagon unl. Grundstoffe aus 1. Kom
ponenten, wio Pb-Arseniał aus Alkaliarseniat u. Pb-Acetal. Hierbei findet gleichzeitig 
durch VergróBerung der Oberflache eine Verstarkung der Giftwrkg. statt. Man mischt 
z. B. Ca-Arsenial, hergeriehtete Flugasehe u. Talkum u. staubt dieses Pulver mit einem 
Schwefler auf die Pflanzen. (D. R. P. 452459 KI. 451 yom 12/7. 1924, ausg. 14/11,
1927.) SCHOTTLANDER.

Saccharin-Fabrik Aktiengesellschaft vorm. Fahlberg, List & Co. und August 
Klages, Magdeburg-Siidost, Verfahren zur Vernichlung lierischer und 'pflanzlicher 
Sch&dlinge. Man bringt komplexe Hg-Verbb. der Salze aromat. Basen auf die Schad- 
linge zur Einw. — Die komplexen IIg-Verbb. werden in Lsg. oder Emulsion oder in 
Pulverform, gemischt mit indifferenten Stoffen vcrwendet, oder man benutzt an Stello 
der Hg-Verbb. selbst Misehungen solcher Salze, die, wie NaCl, KC1, NH4C1 u. Erdalkali- 
chloride auf Zusatz von W. komplexe Hg-Vorbb. liefern. — An Stelle indifferenter 
Stoffe lassen sich auch dio Lósliehkeit der komplexen Hg-Verbb. in W. fordernde Salze 
benutzen. — Die mercuricrten Basen sind gute fungicide Mittel u. iibertreffen die 
bisher hierzu benutzten kernmercurierten Phcnole in yielen Fallen in Wrkg. u. leichter 
Anwcndbarkeit. So gelingt es mit einer 0,25%ig. Lsg. von Hg-Anilin (17,5% Hg ent- 
haltend) den Steinbrand des Weizens (Tilletia tritici), den Haferflugbrand (Ustilago
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avenae) u. den Gerstenhartbrand (Ustilago hordei tecta) restlos abzutoten. Z. B. wird 
dio aus AnilinhydrocMorid u. HgCl2 erhaltlichc komplexe Vcrb. mit NaCl, bzw. mit 
KCl u. MgCl2-KCl,6aq. fein zerrieben u. unter Zusatz von Na2S04 u. Farbstoff auf einen 
bestimmten Hg-Gehalt eingestellt, — oder man zerroibt dio aus Dimethylanilinhydro- 
chlorid u. HgCl2 entstehende Verb. fein mit NH,C1 u. stellt mit NaCl auf einen bestimmten 
Hg-Gehalt ein, — oder verreibt in der Kugelmiihle Anilinhydrochlorid, HgCl2 u. KCl 
fein u. stellt unter Zusatz von Na2S04 u. Farbstoff auf einen bestimmten Hg-Gehalt 
ein. (E. P. 274 974 vom 1/5. 1926, ausg. 25/8. 1927. Oe. P. 108 913 vom 3/3. 1926, 
ausg. 25/2. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Jakob Borzykowski, Wien, Schlitz- und Vernichtungsmittel gegen Inseklen. 
(D. R. P. 457 503 KI. 451 vom 29/6. 1926, ausg. 16/3. 1928. — C. 1927- I. 
1733.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trockenheize gegen Hafer- 
flugbrand (Ustilago avenae), gok. durch einen Gehalt an Chinonen, dereń Deriw. odor 
Additionsverbb. mit Phenolen. — Beim Bohandeln des Saatgutes mit Chinonen, wio 
Benzochinon, mit Phenochinonen bzw. Chinhydronen gelingt eine restlose Abtótung 
der Flugbrandsporen ohne sonstige Schadigung des Saatgutes. Z. B. zeigt ein Saatgut 
mit 90—94% Keimfahigkeit auf einer Versuchsflache von 8 qm unbehandelt 39—41 
Brandahren, mit 4 verschiedonen //j-haltigen, gegen Weizensteinbrand (Tilletia tritici), 
Streifenkrankheit (Helminthosporium) u. Schneeschimmel (Fusarium) anerkannt wirk- 
same Trockenbeizen des Handels bepudert, bei einer Keimfahigkeit von 91,5—92,5% 
21—46 Brandahren u. bei Behandlung mit p-Ghlorplienochinon bei 91% Keimfahigkeit
0—3 Brandahren. — Mit dem gleichen Erfolg lassen sich auoh Benzochinon, Tolućhinon, 
Chlorchinon u. dereń Additionsprodd. mit Phenolen, Chlorphenolen, IĆresolen ver- 
wenden. (E. P. 275 539 vom 15/10. 1926, Auszug verdff. 28/9. 1927. D. Prior. 5/8.
1926. F. P. 623 867 vom 7/10. 1926, ausg. 2/7. 1927. D. Prior. 5/8. 1926. Oe. P. 
108 914 vom 3/11. 1926, ausg. 25/2. 1928. D. Prior. 5/8. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

vm. Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
R. Schenck, TFas bietel die wisensćhaj(liche Metallkundc der Techniki (Ztschr. 

Metallkunde 20. 93—103. Munster, Westf.) . L u d e r .
S. E. Stein, Kalk bei der Flotation. Beschreibung der Anwendungsgebiete fiir 

gebrannten u. geloschten Kalk, z. T. selbstandig, z. T. ais Ersatzstoff fiir Atznatron 
oder Atzkali bei der Flotation. (Engin. Mining Journ. 125. 487—89.) E n s z l i n .

Johannes Schumacher, Die Technik und die Okonomie der Schnielzung im Kupol- 
ofenbelriebe, die Theorie, die Kunst und die Psychologie des Giefiens. (GieCerei-Ztg. 25. 
148—52. Arnstedt-Brockstedt [Holstein].) L u d e r .

K. V. Kerpely, Der heutige Stand des Elektroschmelzofens in der Eisenindustrie. 
(GieBerei-Ztg. 25. 135—47. Berlin.) L u d e r .

O. Beckmann, Feuerfeste Natursteine ais Auskkidungsmaterial fur Giefiereidfen 
und Konverter. (GieBerei-Ztg. 25. 156—59. Berlin.) L u d e r .

Wilhelm Lennings, Gestdl- und Rasluntersuclmng eines Hochofens unter be- 
sonderer Beriicksichtigung der Verbrennungsverhaltnisse vor den Blasformen. Der 0 2 
des Geblasewindes verbrennt vor den Blasformen in einer etwa 1 m tiefen ringfórmigen 
Zone auf dem Wegc uber C02 zu CO. Die Hauptmenge des Roh-Fe wird liber dieser 
Zone erschmolzen, wahrend im Innern des Gestells ein dichter gliihender Kern lagert, 
der nur zur Roheisenkohlung u. durch direkto Red, der in der Schlacke enthaltenen 
Metalloxyde verbraucht wird. Das Gestell u. die Rast verrichten bis zur Notformen- 
ebene keineswegs nur Schmelzarbeit, sondern auch metallurg. Aufgaben. Eine Gestell- 
erweiterung hat keine Verminderung der Metallverbrennung vor den Blasformen 
zur Folgę. Da aber die Flacho der Verbrennungszone vor den Formen ungefahr linear 
mit dem Gestelldurchmesser vcrgroBert wird, so folgt daraus eine vermehrte Er- 
zeugungsleistung mit zunehmendem Gestelldurchmesser. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 
549—64. Krefeld-Rheinhafen.) W lL K E .

August Siillwald, Weitere Beitrage zur Kenntnis der Citronensdurdoslichkeit 
der Phosphorsaure der Thomasschlacke. Die Frage, ob unter den bei den Stahlwerken 
ublichen Verlialtnissen die Citronensaurelóslichkeit auf dem Wege vom Konverter 
bis zum Kranplatz zuruckgeht, konnte nicht restlos cntschieden werden u. bedarf 
weiterer Aufklarung durch Verss. mit Schlacken mit abfallendon Mengen Si02. Beim 
AbgieBen in den Schlackenwagen machen sich in der fl. Schlacke Seigerungs-
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erscheinungen bis zu einem gewissen Grade gcltcnd. Diese Seigerungen treten in 
dom erkalteten Błock, besonders in der Mitte, starker auf. Es liegt nahe, zu ver- 
muten, da 13 das schroff abkiihlendo W. chem. auf die Schlaekc einwirkt u. so die 
Lóslichkeit herabsetzt. W., das weit schroffer ais k. Flitchen oder PrcBluft abkiihlt, 
wird sicher das Calciumsilicophosphat weitgehend unter Bldg. unl. Verbb. zersetzen. 
Konyerterschlacken mit niedrigem Si02-Geh. erleiden dureh Gliihen Verlust an 
citronensaurel. H3P 04, wahrend solche mit hohem Si02-Geh. kaum beeinfluBt werden. 
Ealls genug Si02 vorhanden ist, tr itt durch Gliihen von Thomasmehlen keine Anderung 
der Lóslichkeit ein. Es scheint so, ais wenn der Grad des Erhitzens von EinfluB auf 
die Lóslichkeit der Pfannenschlacke ware. (Arch. Eisenhiittcnwesen 1. 565—70. 
Dortmund.) WlLKE.

Rudolf Vogel, Uber die Struklurformen des Meleoreisens. Kennzeiclinend fiir 
das Meteoreisen ist das Ybrherrsehen instabiler Gefiigezustiinde. Ni u. P begiinstigen 
ihre Ausbildung u. Erhaltung. Kamazit u. Taenit sind die Grenzmisclikrystallc 
einer durch dio <5-y-Umwandlung liervorgerufenen, nach tieferen Tempp. sich wieder 
sehlieBenden Mischungsliicke von rund 6—20°/o Ni. Mkr. ,,Umwandlungsfiguren“, 
die im Kamazit P- u. C-freier Legierungen mit 0—6°/0 Ni vorkommen u. beim Gliihen 
verschwinden, sind auch ein von der S-y-Umwandlung hcrriihrender instabil ge- 
wordener Gefugerest. Die zwillingsfrcio u. die zwillingsreiche Kórnung des Kamazits 
sind Folgcn der y-a-Umwandlung u. Merkmale fiir die Wiedererhitzung eines Meteor- 
eisens ins a- bzw. ins y-Gebiet. Die in der Umwandlung begriffenen Zwillinge er- 
geben den ,,fetzigen“ Kamazit. Schreibersit u. Rliabdit sind im Meteoreisen instabil. 
Das durch Erhitzen herbeigefiihrte Gefiigegleichgewicht der P-lialtigen Meteoreisen 
ist bei hóheren Tempp. durch homogene ternare Mischkrystallc, bei tieferen durch 
ein mkr. Eutektoid ausgezeichnet. Dieses den dichten Ataxiten, dem Plessit u. dem 
flcckigen Kamazit eigentiimlichc Gefiige zeigt im ersten Falle einen geringen u. aus- 
gegliehenen P-Geh., in den beiden anderen Fallen eine órtlich beschrankte P-An- 
reicherimg. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 605— 11. Góttingen.) WlLKE.

Kotaro Honda und Sansaku Miura, Die Bestimmung des heterogenen Feldes im 
System Eisen-Nickel. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 270—81. — C. 1928. I . 
1701.) L u d e r .

Franz Roli, Abkuhlungsversuche an verscMedenen Gufieisenproben. An kugel- 
fórmigen Proben von 120 mm Durchmesser, welche in verschicdenes Formmaterial 
aus GuBeisen gegossen wurden, wurde die Abkiihlung in dem Mittelpunkt u. auf 3/4 
des Radius beobaelitet, u. der EinfluB der auftretenden Temp.-Differenz auf das Gefiige 
u. die Brincllharte bestimmt. Durch Anwendung einer Warmform von 180° wurde ein 
weitgehender Ausgleieh der Gefiigeunterschiede herbeigefiihrt u. die Festigkeit ver- 
bessert. Die Versuchsergebnisse sind in Kurventafeln u. Schliffbildern wiedergegeben. 
(GieBerei-Ztg. 25. 153—55. Mannheim.) L u d e r .

P. Bardenheuer, Der Stahlgu/3 ais Werkstoff, insbesondere seine Verwendbarke.it 
bei erhóhter Temperatur und in der chemischen Industrie. Vf. gibt einen tJberblick iiber 
die Eigg. von StahlguB ais Werkstoff: die chem. Zus., die Gefiigeausbldg., die mechan. 
Eigg., das Yerli. des Stahlgusses, insbesondere von legierten Stahlen, bei hóherer Temp. 
u . gegen chem. Reagenzien. Der Arbeit ist eine Anzahl yon Schliffbildern, Kurven- u. 
Zahlentafeln beigefiigt. (Arch. Wiirmewirtsch. 8 [1927]. 333—34. 9. 9—12. Dussel
dorf.) L u d e r .

Chaudoye, Notiz iiber das Metali Apso. tlberbliek iiber die Eigg. u. Anwendungs- 
móglichkeiten eines korrosionsbestandigen Stahles „Apso“ der PoMPEY-Stahlwerke. 
(Chaleur et Ind. 9. 102.) S i e b e r t .

Zay JefJries, Ein Beilrag zur Hdrtetheorie und die Komtiiution des Stahls. In 
dieser Arbeit wird zuerst ein kurzer Lebenslauf u. eine Beschreibung des Lebenswerkes 
von EDWARD D e  M i l l e  C a m p b e l l  u . anschlieBend die Ergebnisse eines seiner 
Hauptwerke gegeben, das den gleichen Titel tragt wie vorliegende Abhandlung. Es 
werden folgende Ergebnisse ais richtig angenommen: C-Stahl-Austenit ist y-Fe, das 
C in atomarer Verteilung enthiilt; kurzlich gcbildeter Martensit ist a-Fe, das den C 
grófitenteils in atomarer Verteilung enthalt; Martensit, der bei Raumtemp. oder 
etwas hóher gcaltert ist, enthalt unzahlige Eisencarbidteilchen. Es.wird auch gezeigt-, 
daB, wenn nadelfórmiger Martensit die Orientierungen des neuen a-Fe bildet, die 
Kórner einige Beziehung zur Orienticrung des ursprunglichen Austcnits besitzen. 
Nachdem dann noch gesagt wird, daB die Martensithiirte der Kornverfeinerung u. 
dem C in fester Lsg. zugeschrieben werden kann, werden Yerss. besprochcn, die er-
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kennen lassen, bis zu welchem AusmaB jeder dieser Faktoren bei der Hartebldg. neu 
gebildeten Martensits wirksam ist. „Gealterter“ Martensit in lioch-C-haltigen Stahlen, 
der ausgesehiedenen Carbid enthalt, ist hiirter ais neu gebildeter Martensit derselben 
Stahle. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 369—404. Cleveland.) W i l k e .

— , Uber die Einsatzharlung unlegierter Stahle. Vf. pruft die v o n  Oe r t e l  (C, 1923.
IV. 917) u. B r u s e w i t z  (C. 1925.1. 1446) yorgesehlagenen Einsatzyerff. fiir unlegierten 
Stahl nach u. untersucht besonders den EinfluB der drei Ruckfeinungsarten (Zwischen- 
gliihen bei 650°, Abkuhlen von 900° an Luft bzw. in Ol) auf die Fcstigkeitseigg. der 
Stahle. Es ergibt sich, daB die Ruckfeinung des Kernes durch Umwandlung bei Acs 
erfolgen muB. Nach dem Einsatz muB aus dem Kasten heraus moglichst in Ol gekiihlt 
werden. Erhebliclie Formanderungen treten bei diesem Verf. nicht auf. Dagegen. 
wird auch bei Einsatztempp. von 900—920° die Zementitnetzausbildung mit Sielier- 
heit unterdriickt u. eine Abkiirzung der Behandlungsdauer u. bessere Ofenausnutzung 
erzielt. Die Zwischengliihung bei 650° ist unbedingt zu yerwerfen. (Auto-Technik 17. 
Nr. 4. 9—13.) R o l l .

Oscar E. Harder, Warum einige stabformigen Bohrstahle versagen. Es handelt 
sieli in dem Yorliegenden Ealle um einen Ermtidungsbruch. Die chein. Analyse des 
untersuchten Steinbohrstabes ergab folgende Zus.: 0,24% C, 0,48% Mn, 0,009% P,
0,051% S u. 0,004% Si. Der C-Geh. ist also zu niedrig u. der S-Geh. zu hoch. Die 
Mikrostruktur zeigte bandformige Ausbildung des Perlits u. Ferrits, eine ungleich- 
maBige Verteilung des C u. S. Die Riehtung des Ermudungsbruches ist sehr stark 
durch die nichtmetall. Einschliisse bestimmt worden. Die Bruche in einem Stein- 
bohrstahl gehen Yon der Innenseite des Rohres aus allmahlich nach auBen. Ais 
schlieflliche Ursache kann die kombinierte Wrkg. von Korrosion u. KcrbeinfluB an- 
genommen werden. Zum SchluB wird auf die Bedeutung der Analyse des Roh- 
materials hingewiesen. (Iron Age 121. 532—34. Minneapolis [Minn.], Univ. Minne
sota.) W i l k e .

B. H. De Long und F. R. Palmer, Was geschieht, wenn SchnelldrchstaM ab- 
geschreckt wird. Der untersuehtc Schnelldrehstahl hatte rund 0,70% C, 18% W ,
3,50% Cr u. 1,10% V. Er wurde im getemperten Zustande metallograph. unter- 
sucht. Vff. kommen dabei zu folgenden Ergebnissen: Schnelldrehstahle, die bei 595° 
getempert werden, ohne daB sie vorher Gelegenheit hatten, im Abschreckmittel 
geniigend zu erkalten, sind entspreehend den gemischten Strukturen briichig. Das 
Richten der Stahle kann leieht wahrend des Absehreckens, etwa zwischen 700 u. 370°, 
ausgefiihrt werden. Es wird eine Methode zur Unters., ob dic Stahle Yor dem Tempem 
genugend tief abgekuhlt worden sind, Yorgeschlagen. Diese Methode ergibt sieh aus 
den in der Arbeit festgelegten Tatsachen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 
420—34. Reading [Pa.], Carpenter Steel Co.) W i l k e .

R. Hay und R. Higgins, Anderungen beim Anla-ssen in Kohlenstoffstahlen. Es 
handelt sich um Unterss. iiber die Warmebehandlung. Stahlproben mit 0,26% C, 0,1%, 
Si 0,028% S, 0,009% P u. 0,6% Mn wurden auf 840° 1/2 Stde. erwarmt u. in W. ab- 
geschreekt. Hierauf wmrden die einzelnen Stiicke 1 Stde. lang auf Tempp. erwarmt, 
die je 25° auseinander lagen, ein Stuck wurde fiir eine Temp. benutzt. Aus den im 
Diagramm aufgezeiehneten Brinellzahlen ist zu ersehen, daB beim Anlassen 3 Harte- 
maxima sich bilden. In vorliegendem Falle bei 125, 200 u. 325°. Eine maximale Festig- 
keit wurde durch Abschrecken von 1000° u. Anlassen auf 175° wahrend 1 Stde. erhalten. 
Die anderen Maxima liegen bei 275 u. 375°. Eine bemerkenswerte Tatsache ist, daB 
der Elastizitatsmodul beim Erwarmen auf 75° sehr niedrig wird. Ebenfalls wurde mittels 
Brinellhilrtebestst. der ZeiteinfluB auf die Stabilitat der verschiedenen Strukturen 
untersucht, die im abgeschreckten Stahl vorhanden sind. Danach scheint der Caibid 
bei YerhaltnismaBig tiefen Tempp. (500°) in Lsg. zu gehen. Bei 650° tra t eine groBere 
Hartę auf, die bei 700° Yon einem Hartefall abgelost wurde (a-y-Transfoimation). 
Alle Stahle, die von 650° abwarts abgeschreckt u. 2 Monate bei Raumtemp. gelagert 
wurden, zeigten einen bemerkenswerten Hartezuwachs, der sicherlieh auf die Aus- 
seheidung fein Yerteilten Carbids zuruckzufiihren ist. Die gleichen Verhaltnisse wurden 
noch an 2 weiteren Stahlen studiert, die 0,025° u. 0,129% C enthielten. (Iron Coal 
Trades Rev. 116. 375—77.) WlLKE.

H. F. Moore und N. J. Alleman, Ermiidungsitrsuche von gekohltem Stahl. 
3 Stahle wurden zur Unters. heiangezogen: C-Stahl mit 0,20% C, 0,45% Mn, nicht 
iiber 0,045% P» nicht iiber 0,05% S, Ni-Stahl mit 0,20% C, 0,65% Mn, nicht iiber
0,04% P, nicht uber 0,045% S, 3,50% Ni u. Cr-Ni-Stahl mit derselben Zus. u. 1,25%
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Ni u. 0,60% Cr. Fiir jeden Stahl wurden verschiedene Wiirmebehandlungen an- 
gewandt. Im allgemeinen lafifc sich aus den Verss. folgern, daB Kohlung init nach- 
łolgender geeigneter Warmebehandlung ein vielversprechendes Mittel ist, um die 
Ermiidungsfestigkeit des Stahls wie aueh die Oberflachenharte zu orhóhen. Stahl, 
der vom Kohlungsbehalter gleich in Ol abgeschreckt wird, zeigt cin groBeres An- 
wachsen der Ermiidungsfestigkeit ais Stahl, der in diesem Behalter zur Abkiihlung 
belassen wird. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 405—19. Urbana [Ul.], Univ. 
Illinois.) WlLKE.

W. Paul Eddy jr., Sich nicht deformierende Stahle erfordem Sorgfalt. Es gibt
2 wichtige Klassen von sogenannten sich nicht zusammenziehenden, olgehiirteten
Werkzeugstahlen, die erste u. altere entha.lt gewohnlieh 0,85—1% C u. 1,50—1,75% 
Mn, in einigen Eallen aueh 0,15—0,25% V, die zweite hat den gleiehen C-Geh., un- 
gefilhr 1/2°/0 weniger Mn ais die altere Klasse u. ebenfalls bisweilen etwas V. P, S 
u. Si werden so niedrig wie prakt. móglich gehalten. Es wird die Warmebehandlung 
dieser Stahle geschildert, um Spriinge u. Verwerfungen zu vermeiden u. die richtige 
Hartę u. Abmessungen zu erhalten. (Iron Ago 121. 468—70. New Haven [Conn.], 
Geometrie Tool Co.) WlLKE.

H. Bleibtreu, Uber flufSstaHerne Lokomotiyfewrkisten unter besonderer Beriick- 
sichtigung des Werkstoffes und der Ausfiihrung. (Arch. Eisenhiittenwesen. 1. 571—81. 
Vólklingen-Saar.) WlLKE.

A. Allison, Bemerkungen uber ein Phosphideuteklikum. An dem Ballenende einer 
HartguBwalze fand Yf. kleine Auswiichse, dereń Analyse einen hohen P-Gehalt (3,03% 
bzw. 3,28% P gegen 0,44% bzw. 0,68% P im iibrigen Teil der Walzen) ergab. Das 
Phosphideutektikum hatte also offenbar die Entstehung eines Hohlraumes benutzt, 
um sich hier anzureichern. Die mkr. Unters. ergab ein der Analyse entsprechendes 
Bild. (GieBerei-Ztg. 25. 169—70. Berlin.) L u d e r .

Leslie Aitchison, Die Nicliteisenmetalle im modernen Verkehr. Die Vcrwendung 
ist auf die hohe Widerstandsfahigkeit gegen ICorrosion, die gute Warme- u. elelctr. 
Leitfahigkeit u. die niedrige D. zuruekzufuhren. Hierzu kommt noch die Leieht- 
bearbeitbarkeit, insbesondere die gute Moglichkeit der Kaltbearbeitung u. die Lcichtig- 
keit u. Einfachheit der GieBverff. Es folgt dann eine allgemeine Aufzahlung der An- 
wendungsgebiete der verschiedenen Metalle. (Journ. Inst. Metals 38 [1927]. 7—28. 
Birmingham, J ames B ooth  & Co., Ltd.) WlLKE.

William Hume-Rothery, Untersuchungen iiber intermetallische Verbindungen.
VI. Die Beaktion zwischen festen Magnesium und fliissigem Zinn. (Vgl. C. 1926. II. 
2143.) Wenn Mg mit einer begrenzten Menge geschmolzenem Sn in Beriihrung steht, 
dann geht das Mg in Lsg., bis die El. die bei der Temp. giiltige Gleichgewiehtszus. 
erreicht. Das uberschiissige Mg sucht mit der El. zu reagieren unter Bldg. einer Verb. 
naoh dem Schema festes Mg -j- fl. Verb. x  =  festes Magnesiumstannid. H at die El. 
die Gleichgewiehtszus., so wird jedc weitere direkte Bk. dureh Bldg. einer diinnen 
Magnesiumstannidschicht verhindert. Diese Schicht hat sich selbst nach 3 Wochen 
bei den angewandten Tempp. nicht merklieh verdickt, manchmal bildeten sich einige 
groBe Krystalle von Magnesiumstannid. Die Bldg. der groBen Krystalle ist nicht auf 
eine heftige Anfangsrk. vor dem langsamen Abkiihlen zuruckzufiihren, sondern sie 
wird nur dureh das langsame Krystallwaehstum infolge Oberfliichenwrkgg. heryor- 
gerufen. Unter n. Bedingungen in Abwesenheit fester Lsgg. treten keine peritekt. 
Rkk. auf u. die chem. Affinitat allein geniigt nicht, um derartige Rkk. herbeizufuhren. 
Unter giinstigen Versuehsbedingungen kann bei langerem Erhitzen die Rk, zu einer 
Lsg. u. Wiederabscheidung, die dem Krystallwaehstum ahnelt, fiihren. (Journ. Inst. 
Metals 38 [1927]. 127—31. Oxford, Magdalen College.) WlLKE.

William Hume-Rothery und Sydney William Rowell, Das System Magnesium- 
Cadmium. Das benutzte Mg enthielt 0,1% Ee, 0,015% Zn u. 0,01% Mn, das Cd
0,12% Ee u. 0,05% Zn. Dureh Zusammenschmelzen der beiden Metalle in einem 
Alundumtiegel wurden die fiir die Ermittlung der Abkuhlungskurven verwendeten 
Legierungen hergestellt. Das System enthalt eine feste a-Lsg. von Cd, eine Verb. 
MgCd2 sowie eine feste /9-Lsg. von Mg. Die feste a-Lsg. erstreckt sich von 0 bis etwa 
34 Atom-% Mg. Die Verb. MgCd„ bildet keine festo Lsg.; die /?-Lsg. erstreckt sich von 
40—100 Atom-% Mg. Die Solidus- u. Liquiduślinie schneiden sich nicht bei 50 Atom-%'. 
Die fl-Lsg. erleidet bei etwa 200—250° eine Umwandlung, die Maximaltemp. dieser 
Umwandhmg tr i t t  bei 54 Atom-% auf. Diese Umwandlung zeigt. sieh nicht in einer 
Anderung Mikrostruktur; es ist daher anzunehmen, daB sie von der gleiehen Art ist wie
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die beim /?-Messing auftretendc. Dio therm. Diagramme geben keinen Hinweis fiir dio 
Esistenz der Verb. MgCd. (Journ. Inst. Metals 38 [1927]. 137—56. Oxford, Magdalen 
College u. Christ Church.) Wilk e .

C. G. Fink und C. L. Mantell, Reduzierende Rostung, Auslaugen und elektro- 
lylische Behandlung bolivianischer Zinnkonzentrate. Lelzle Mitteilung iiber die physiko- 
chemischen Untersuchungen der Meiallurgie des Zinns. (V. vgl. C. 1928- I. 2127.) 
Dio Loslichkeit der reduzierten Zinnkonzentrate in 15%ig. H2S04 in Ggw. von Nu2SO., 
u. NaCl wurde untersuoht. Das Na2S04 erhóht dio Loslichkeit des Konzentrats in 
H2S04 nicht merklich. Den boston Auslaugungsoffekt erhalt man mit 15% H2S04 
u. 5% NaCl. Die Loslichkeit des reduzierten Konzentrats hierin ist yollstandig. Verss., 
das reduzierte Konzentrat in einem Bad aus H2S04 -f- NaCl auf einer Graphitanodc 
direkt zu elektrolysieren, ergaben nur schwarze, schleimige Abschoidungen u. eino 
sehr schleehto Stromausbeute, 4,4—6,1 %, wahrend aus den Laugen in H 2S04 -f- NaCl 
das Sn sich in gut krystalliner Form abschied u. dio 1 Laugen wiederholt yerwandt 
werden konnten. Das getrennto Auslaugen u. Elektrolysieren hat also entschieden 
den Vorzug. Ais Gangart blieben zuriick Quarz, Granat u. ungeschmolzener Turmalin. 
(Engin. Mining Journ. 125. 452—55.) EN SZLIN .

Brenthel, t)ber Blei und Bleiwaren. I. II. Mitt. tlberblick iiber die Gowinnung 
u. die Eigg. des Bleis, seine Anwendung zur I-Ierst. chem. Apparaturen, die homogene 
Verbleiung sowie Feuer-, Spritz- u. elektrolyt. Verbleiung. (Chem.-Ztg. 52. 169—-70. 
190—92. Halsbrucke.) S i e b e r t .

jClement Blazey, Briichigkeit arsenhalligen Kupfers. Ergiinzung des Moinungs- 
austausches zu der C. 1927. II. 2102 angefiihrten Arbeit. (Journ. Inst. Metals 38 
[1927], 341.) WlLKE.

L. Weiss, Die Entstehung und Folgen von Spannmujsunterschieden in den Quer- 
schniłten kallgezogener Kupferstangen. (Ztschr. Metallkunde 20. 118—21. Frank
furt a. M.) L u d e k .'

P. Schwerber, Die thermische Vergutbarlce.it von Schwermelallen (Kupfer, Nickel, 
Eisen). Eine ausfiihrlichc Besprechung aller bisher auf diesem Gebiote erschienenen 
Arbeiten. (Metall-Wirtschaft 7. 340—44. Bonn a. Rh.) WlLKE.

C. J. Smitliells, W. R. Pitkin und J. W. Avery, Kornwachslum in kotn- 
prirniertem Metallpuher. Die yorliegenden Unterss. erstreckten sich auf die Anderung 
von W beim Erwarmen. Das W wurde hergestellt, indem sehr reine Wolframsaure 
einmal bei 750° im H„-Strom reduziert wurde, um ein sehr feines Metallpulver zu er
halten, das andere Mai, indom sehr rasch im H2-Strom auf 900° erhitzt wurde, um ein 
groberes Pulver zu erziclen. In  beiden Fiillen enthielt das Metali weniger ais 0,01% 
Verunreinigungen. Das so orhaltene W-Pulvcr wurde in Stabe von 6 : 0,25: 0,25 Zoll 
gepreBt u. dann auf verschiedene Temp. erhitzt. Die durch die allmahlicho Tem- 
peratursteigerung crhaltenen Langenanderungen sind auf das Kornwachstum zuruck- 
zufiihren, das bei einer Temp. beginnt, die durch die Korngrofte des Pulvers u. den bei 
der Herst. des Stabes angewandten Druck beeinfluBt wird. Bei Pulvern, dereń mitt- 
lere TeilchengroBe von 0,6—3,5 fi u. dereń angewandter Druck zivischen 8—32 t /  Quadrat- 
zoll schwankte, lagen dio Tempp., bei denen zuerst ein Kornwachstum beobachtet 
werden konnte, zwischen 1100—1500°. Ein gróBeres Pulver erfordert eino hohere 
Temp. zur Hervorbringung des Kornwachstums ais ein feineres Pulyer. Die Rekry- 
stallisationstemp. im bearbeiteten Metali ist um so niedriger, je starker der Grad der 
Deformation ist. In allen Pulyern yTirde das Kornwachstum bei um so niedrigerer 
Temp. gefunden, je starker der Druck bei der Herst. der gepreBten Stabe war. Es 
wurde gefunden, daB, wenn in der H2-Atmosphare, in der die Stabe erhitzt wurden, 
etwas Wasserdampf enthalten war, die Struktur des Metalles sehr dadurch beeinfluBt 
wurde. (Journ. Inst. Metals 38 [1927]. 85—102. Wembley, General Electric Co.) WlLKE.

K. L. Meissner, Ver suche iiber die Altershartung von Elektronlegierungen. Sechs 
yorschiedeno Elektronlegierungen wurden hinsichtlich des Verhaltens der Alterung 
bei Zimmertemp. sowie erhohten Tempp. bis zu 200° innerhalb 8—40 Stdn. untersuoht. 
Es wurden 3 MgAl-Legierungen beobachtet mit 10,6, 7 u. 5% Al, eine Zn-Mg-Legierung 
mit 3% Zn u. 2 Al-Zn-Mg-Legierungen mit 2% Al u. 4% Zn bzw. 5,5% Al u. 1% Zn. 
Durch Gliihen bei hóheren Tempp., Abschrecken in W. u. mehrerc Tage langes Altern 
bei Zimmertemp. konnen Elektronlegierungen nicht merklich gehartet werden. Nur 
die Mg-Al-Lsgierung mit 10,6% Al zeigte eine geringe Hartezunahme bei dieser Alterung. 
Eine merkliehe Hartung kann durch ktmstliche Alterung erreicht werden. Diese Hartung 
kann sowohl durch Zusatz yon Al ais auch von Zn erreicht werden, wenn die Legierungen
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die eine oder beide Komponenten in einer solchen Menge erhalten, daB die Losliehkeit 
im Mg bei Zimmertemp. iiberschritten wird. Da die Mg-Al-Legierungen mit 5% Ał 
u. die Al-Zn-Mg-Legierungen mit 5,5% Al u. 1% Zn diese Bedingungen nicht. er- 
fiillen, so kann bei diesen selbst durch kiinstliehe Alterung keine Hartung erzielt werden. 
(Journ. Inst. Metals 38 [1927]. 195—216. Berlin-Adlershof, Deutsche Versuchsanstalt 
fiir Luftschiffahrt.) WiLICE.

A. G. C. Gwyer und H. W. L. Phillips, Die Konsłitution der Aluminium- 
legierungen mit Silicium und Eisen. (Journ. Inst. Metals 3 8  [1927]. 29—83. -— C. 1 9 2 7 .
II. 2102 u. 2346.) Wilk e .

Marie L. V. Gayler, Die UnlerkiiMung einiger Aluminiumlegierungen. (Journ.
Inst. Metals 38  [1927]. 157—94. — C. 1 9 2 7 . II. 2628.) W i l k e .

F. Hargreaves, Einflup der Bearbeitung und des Gliihens auf das Blei-Zinn-
Eutektikum. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 2103.) Nachdem bei Bearbeitung eines Pb-Sn-Eutekti- 
kums sich bei Zimmertemp. ein Weichcrwerden zeigte, wurden Unterss. angcstellt, 
um die Beziehung zwischen der Bearbeitung u. dcm Grad des Erweiehens festzustellen. 
Durch Hammern ging boi einer Diekenabnahmo von 78% die Brineilhartc von 14 
auf 4,2 zuriick, wenn man unmittelbar nach dem Hammern untersuchte. LaBt man die 
Probe nach dem Hammern 24 Stdn. bei Zimmertemp. liegen, so kann man beobachten, 
die die Anderung der Hartę zuriickgegangen ist. Alle untersuchtcn Proben weisen diese 
Hiirteabnalime sofort nach der Kaltverformung auf; sie ist unabhangig von der ur- 
spriinglichen Harto. Geht man iiber einen krit. Wert, der bei etwa 30% Dickenabnahme 
liegt, hinaus, so liegen die Werte der erhaltenen Hartę auf einer absteigenden Kurve 
ii. bei 78% Querschnittsred. ist die Hartę geringer ais die der einzelnen Bestandteile 
in reinem Zustande. In den Legierungen mit einer Dickcnyerminderung von 26,5% 
u. weniger erreicht die Hartę wieder den Wert wio im gegossenen Zustande, in den Le
gierungen iiber 30% Dickenverminderung besteht keine Beziehung mehr zwischen 
der wiedererlangten Hartę u. der Hartę der gegossenen Probe. (Journ. Inst. Metals 
3 8  [1927], 315—39. Ashford, Southern Railway.) W il k e .

K. L. Meissner, Die Enlwicklung der Magnesiumlegierungen. II. (I. vgl. C. 1928. 
I. 1376.) tłberblick uber den Aufbau u. die mechan. Eigg. der Mg-Zn-, Mg-Al-Zn-, 
Mg-Si-, Mg-Cu- u. Mg-Cd-Legieiungen u. der Mehrstofflcgierungen des Mg mit Cd- 
Zusatzen. (Metali-Wirtschaft 7. 252—58.) Sie b e r t .

W. T. Cook und W. R. D. Jones, Die Kwpfer-Magnesium-Legierungen. II. 
(I. vgl. C. 1927 .1. 3133.) Die untersuchten Legierungen enthielten 99,87—88,97% Mg,
0,03—10,93% Cu, 0,04—0,07% Si u. 0,03—0,07% Fe. Die Yerss. sollten zeigen, 
wie die Temp., auf welche die Schmiedestucke vor dem Schmieden erhitzt wurden, 
die mechan. Eigg. beeinfluBt. Wichtig ist die Einhaltung einer genauen Schmiedetemp., 
besonders fiir den EinfluB auf die Dehnung u. Querschnittverminderung. Die Dehnung 
der Legierungen wird vor allem von der Schmiedetemp. beeinfluBt. Ist diese sehr niedrig, 
so wird die Dchnungs- u. Querschnittsvcrminderung schadlicli geandert u. kann durch 
eine folgende Warmebeliandlung nicht wieder gebessert werden. Die mechan. Eigg. 
der Legierungen mit bis zu 11% Cu werden durch einfache Warmebeliandlung nicht 
verbessert. Der Zusatz von Cu zu Mg ist bis zu 2% von Yorteil, da die Zahigkeit ohne 
eine merkliche Verringerung der Dehnbarkeit gesteigert wird. (Journ. Inst. Metals 38 
[1927]. 103—25. Excelsior Wirc Ropę Co., Ltd., Cardiff u. Univ. Cardiff.) WlLKE.

C. H. M. Jenkins, Die Konstilution und physikalischen Eigenschaften einiger 
Legierungen aus Kupfer, Zink und Cadmiuni. (Vgl. C. 1 9 2 7 .1. 3132.) Dio Losliehkeit 
des Cd in festem a-Messing nimmt mit steigenden Mengen Zn vom Maximalwert (2,7%) 
ab. Cd, das oberhalb des genannten Mengenverhiiltnisses in fester Lsg. zuriickgchalten 
Avird, tr itt  ais binarer Bestandteil Cu2Cd auf. Die Legierungen, die aus a-Messing u. 
melir ais Spuren von Cu2Cd bestehen, beginnen bei verhaltnismaBig niedriger Temp. 
zwischen 549 u. 614° zu schmelzen. Spuren von freiem Cu2Cd losen sieli beim Erhitzen 
in der a-Pliase ohne Schmelzen, infolge der etwas erliohten Losliehkeit der Verb. im 
Messing bei hoheren Tempp. Eine peritekt. Rk., in der die fi-Phase des Cu-Zn-Systems 
m it der fl. M. unter Bldg. der a-Phase u. Cu2Cd reagiert, tr itt bei 614° auf u. beeinfluBt 
die Eigg. der Legierung sehr stark. Die Rk. ist in erster Linie auf die beiden peritekt 
Rkk. zuriickzufuhren, dio in binaren Cu-Zn- u. Cu-Cd-Legierungen bei 906° bzw. 549° 
auftreten. Der EinfluB des Cd auf /?-Messing ist ganz anderer Art: Diese Phase zeigt 
eine viel groBere Fahigkeit, Cd mit steigender Temp. in fester Lsg. aufzunehmen (bis 
zu 8%). Bei niedrigerer Temp. scheint der y-Teil Cd viel starker in fester Lsg. zuriiek- 
zuhalten ais der /?-Teil. Die Yerss. zeigen, daB die Yerwendung eines Cd-haltigen Zn
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keine merkliche Aanderung in den physikal. Eigg. des Messings hervorruft. Cd-Zusatze 
bis zu 1 Gewichts-% bewirken eine Erhóhung der Zugfeatigkeit u. gleichzeitig cino 
Verringerung der Delmung. Der wichtigste EinfluB besteht in der Erniedrigung der 
Soliduslinie in a-Messing unter 600° durch gcringen Zusatz von Cd. (Journ. Inst. 
Metals 38 [1927], 271—314. Teddington, National Physical Laboratory.) WlLKE.

A. R. Raper, Das Gleicligemchtsdiagramm von Kupfer-Zinnlegierungen mit 10 
bis 25 Atomprozenten Zinn. Zur Unters. gelangtcn Legierungen aus reinem Sn u. Elek- 
trolyt-Cu, das nur eino Spur Pb enthielt. Sic wurden in Asbesttiegeln in einer Gas- 
atmosphare geschmolzcn. Der eutekt. Punkt wurde bei 16,5% Sn ermittelt, die Um- 
wandlungstemp. bei 520°. Die Umwandlungskurve wurde wie bekannt gefunden, 
insbesondere wurde auch die leichte horizontale Neigung bei 638° u. einem Sn-Geh. 
von 22,5—25% festgestellt. Die Analyse der Legierungen wurde nach dem von E t h e - 
BIDGE angegebenen Verf. durchgefuhrt. Etwa 0,5 g der fein gepulverten Legierung 
worden in H N 03-H2S04 gelóst u. die HN03 vertrieben. Liingeres Erhitzen muB ver- 
mieden werden, da das Stannisulfat unter Abscheidung von wasserhaltigem Sn02 
zerfallt. Nach dem Erkalten wird die Lsg. auf 100 ccm verd. u. 30 Min. lang bei 2,5 Amp. 
des Cu elektrolyt. abgeschieden. Da die HN03 durch das Kochen nicht vollkommen 
entfernt wird, setzt man gegen Endo der Elektrolyse etwas Harnstoff zu. (Journ. 
Inst. Metals 38 [1927]. 217—40. Cambridge, Sidney-Sussex-College.) W i l k e .

Jerome Strauss, Herstellung grofler Bronzeingots. (Metal Ind. [London] 32. 
162. 181—82. — C. 1928. I. 968.) W i l k e .

M. Scłlied, AusscliufS bei dunnwandigem Messingnafigufi, dereń Ursaclien und Be- 
seitigung. (Metali 1928. 45—48. — C. 1928. I. 1704.) L u d e r .

—, Eine verbesserte Maschine zur Hartebestimmung. Dio von VlCKERS, Ltd., 
Erith in England auf den Markt gebrachte Masehine benutzt das Brinellprinzip, aber 
an Stello der Stahlkugel wird hier ein Diamant mit 4-seitiger Pyramide angewendet. 
Dio Belastung betragt 10—50 kg. Die erhaltenen Werte sind so durch die Grofien- 
abmessungen des Diamanten geandert, daB sie mit den Brinellzahlen ungcfahr iiber- 
einstimmen. Erst in dem Bereich, wo sich die Brinellkugel bei der Priifung deformiert, 
gehen die Hartezahlen auseinander. Die Zeit der Belastung kann genau verfolgt werden. 
Es folgt dann eine Beselireibung der Maschine. (Iron Age 121. 602—03.) WlLKE.

W. Rohn, Hitzebestandige Legierungen. Aus dem zu prufenden Materiał wird 
durch Walzen oder Ziehen Draht liergestellt u. dieser scliraubenfórmig aufgewickelt, 
auf 2 isolierenden Staben im Innern einer polierten Bleehrinne an freier Luft aufgestellt 
u. durch die Spirale eine bestimmt Zeit elektr. Strom geleitet, wodurch die gewiinschto 
Untersuehungstemp. erreicht wird. Am Ende der Gluhperiode wird die oben offene 
Bleehrinne mit einem Bleehdeckel gesehlossen u. der Strom ansgeschaltet. Wahrend 
der rasehen Abkuhlung spriiht ein Teil des gebildeten Oxydes spontan ab, das gesammelt 
u. gewogen das „abgespruhte“ Oxyd darstellt. Darauf wird die gegluhte Spirale vor- 
sichtig wieder zu einem gestreekten Draht ausgereekt u. das hierbei absplitternde Oxyd 
ais ,,abgerecktes“ Oxyd ebenfalls gesammelt u. gewogen. Darauf wird der gereckte 
Draht wieder sehraubenformig aufgewunden u. das gleiche Verf. so oft wiederholt, 
bis schlieBlich beim Ausrecken der Spirale zum gestreokten Draht Bruch eintritt. Diese 
etwas rohe Prtifmethode gibt einige Aufschliisse, was an Unterss. gezeigt wird. Zum 
SchluB wird die Wirtschaftliehkeit der Venvendung hitzebestandiger Legierungen 
besproehen. (Korrosion u. Metallsehutz 4. 25—28. Hanau a. M.) WlLKE.

Kameichi Yuasa, Uber das Verfahren zur Brućhermittlung von Metallen beim 
Zugversuch. Das Ergebnis ist nicht alle;n von den Eigg. des Metalles abhangig, sondern 
auch in liohem MaBe von der Temp. u. der Belastungsschnelligkeit. In dem vom Vf. 
besehriebenen App. wird dic Belastung gleichmaflig sehnell vorgenommen. An einer 
Probe mit 0,65% C, 0,35% Mn, 0,32% Si, 0,015% P, 0,015% S u. 1,98% W, die auf 
800° angelassen war, wurden mit dem App. einige Verss. ausgefiihrt. Bei bestimmten 
Tempp. nach der FlieBgrenze zeigen sich unregelmiLCige Spriinge auf den Diagrammen. 
Die Zahl u. Starkę dieser Spriinge stcigt mit steigender Temp. u. erreicht bei 250° 
etwa ein Maximum. Mit weiter ansteigender Temp. vermindern sich diese Unregel- 
m&Bigkeiten u. kónnen schlieClich bei 350° nicht mehr beobachtet werden. (Proceed. 
Imp. Aead., Tokyo 3 [1927]. 603—05. Tokyo Imperial Univ.) W il k e .

A. Kessner, Sanduntersuchungsverfahren. (Foundry 56. 144—48.) WlLKE.
R. A. Parkes, Die neuesten Entwicklungen im Metallspritzen. Die Fortschritte 

seit dem Jahre 1924 werden behandelt u. zwar: die Spritzpistolen, die Theorie des 
Spritzverf. wie sie heute allgemein anerkannt wird, die jMischkammer fiir Pulverspritz-
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app., die Vorteile der Pulver- u. Drahtapp., homogene Ubcrzuge, Verf. zur Yerminderung 
der Porositat, mechan. Hilfsmittel zur Sicherung gegen Porositat, Anhaften des t)ber- 
zuges u. die yerschiedenen Metalliiberzuge. (Metal Ind. [London] 32. 201—03. 249—51. 
273—74.) _ • W i l k e .

S. W. Miller, Das Sauer stoff-Acetylen-Schicei {ten von Stahlrohren. (Acetylene 
Journ. 29. 371—78. Long Island City [N. Y.], Union Carbide & Carbon Research 
Laboratories, Inc.) W i l k e .

C. A. Crawford und J. G. Schoener, Schweiften von Monelmetall und Nickel. 
Dio Ausfiihrung der Sauerstoff-Acetylen- u. der AcetylenschweiBungen sowie das Hart- 
lóten werden beschrieben. (Acetylene Journ. 29. 365—68. New York [N. Y.], Inter- 
mational Nickel Co.) W i l k e .

Cyril S. Smith, Bemerkung uber die Kathodenzerstaubung ais Mittel zum Atzen 
■metallographischer Proben. Yon den gewólinlichon Mctallen sind bei niedrigen Drucken 
in H2 Zn, Au, Cd u. Ag am leichtesten zerstaubbar. Pb, P t u. Cu zeigen diese Fahigkeit 
in  geringercm MaBe, am schwierigsten zersetzen sich Fe, Al u. Mg. Fiir dio Ausnutzung 
dieser Eigg. zum Atzen von Legierungen kann ein sehr einfacher App. benutzt werden, 
der aus einer Flasche mit einem Gummistópsel besteht, durch den eine Glasrohre ge- 
fiihrt ist, die eine Anodę aus Al-Draht enthalt, sowie eine Cu-Rohre, an der ein Trager 
fur die zu untersuchende Probe sich befindet. Besonders leicht kónncn Ag-Cu-Legie- 
rungen durch die kathod. Zers. geiitzt werden. Der Cu-reiclio Bestandteil wird gefarbt, 
das Ag entfernt. (Journ. Inst. Metals 38 [1927]. 133—35. Watorbury [Conn.], American 
Brass Co.) W lLK E.

Herbert Kurrein, Die Grundlagen der Oberflachenbearbeitung auf elektrolytischem 
Wege. Eine allgemeine Ubersicht. (Metali-Wirtschaft 7. 344—49. Borlin-Nieder- 
schoneweide.) W i l k e .

E. Liebreich, Der heutige Statid der Verchromung. (Korrosion u. Metallschutz 
4 .  29— 32.) W i l k e .

Edwin M. Baker und Walter L. Pinner, Schutzwirkung der Verchromung. Nd. 
von Cr bis zu einer Starkę von 0,00001—0,00002 Zoll auf Ni u. Cu erhoht die Schutz- 
wrkg., weitere Verstarkung bis auf 0,00027 Zoll setzt sie soweit herab ais ob kein Cr 
zugegen ware. Die Verff. zur Ermittlung dor Wrkg. (Salzspriih-Test usw.) werden 
beschrieben u. die Resultate auf Tabellen wiedergegeben. (Journ. Soc. automot. 
Engineers 22. 331—34.) Na ph ta li.

A. Bresser, Moderne Yerzinkungsofen. Einige moderne Ofentypen werden an 
Hand von Abb. skizziert. Bei der modernsten Konstruktion hat der Generator eine 
Kombination von Plan- u. Treppenrost. Die aus dem Generator kommenden Heiz- 
gase umspiilen die Wannę in besonderen Heizkaniilen, die ihrerseits eine Verb. nach 
auCen haben (wegen ausgelaufenem Zn). Die Wannę besteht aus S.M.-Stahl. Durch 
Einbau von Rekuperation wird sehr viel an Brennstoff erspart. (Korrosion u. Metall
schutz 4. 33—34. Berlin.) W i l k e .

J. A. M. van Liempt, Das elektrolytische Wolframierungsverfahren. Beim Studium 
der Systeme Alkaliwolframat-W03 hat sich ergeben, daC daB W 03 bis zur Grenze 
Alkali,0 • 2,5 W 03 in Alkaliwolframat 1. ist u. daB dabci die Verbb. Alkali2W207 ent- 
stehen. Aus diesen konnen sich durch Red. die entsprechenden Wolframbronzen 
bilden, die bei hoheren Tempp. W abscheiden. Die besten Ergebnisse werden beim 
Elektrolysieren in schwachsauren Sehmelzen enthalten. Die Dicke der durch einmaliges 
Wolframieren entstehenden W-Schicht ist auf ungefahr 100 Mikron beschrankt. Will 
man dickere Schichten haben, so kann man den einmalig wolframierton Gegenstand, 
nachdem die Oberflache mit der Stahlbiirsto gereinigt worden ist, aufs neue wolframieren. 
Badtemp. 1000° u. hóher; Anodenmaterial ist W oder Graphit; Kathodenmaterial 
Cu oder Ni, Tiegelmaterial Quarz oder Battersca. Die Zus. der Schmelze ist vorzugs- 
weise Li2W 04 n  W 03, wobei n  <  1 ist. 10—80 Amp./qdm. Wolframierte Gegen- 
stande sind ais Pt-Ersatz brauchbar. (Metali-Wirtschaft 7. 339—40. Eindhoven 
[Holland], Philips Gluhlampenfabriken A.-G.) W lLK E .

U. R. Evans, Die praklische Korrosionsprobleme. III. Die Bostbildung und ihre 
Folgen. (II. vgl. C. 1927. II. 2105.) Bedeutend wichtiger ais die Zus. des Rostes ist die 
Tatsache, daB er ein gróBeres Vol. einnimmt ais das Fe, aus dem er durch Korrosion 
entstanden ist. Rostet Fe unter W., so ist das Vol., das scheinbar durch den abgesetzten 
Rostschlamm (mit eingeschlossenem W.) eingenommen wird, weit gróBer ais das wahre 
Eisenhydroxyd-Vol. in ihm. Obgleich nun die Feststellung der Korrosion nach dem 
„RostschIamm“-Verf. roh ist, so gestattet sie in einigen Fallen doch Schlusse zu ziehen,
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wo keine andere Methode anwendbar ist, z. B. bei Anwesenheit von Gliihspan oder 
Plattierung. t)ber den Mechanismus der Rostbldg. in den yerschiedenen Wtissern laBt 
sich folgendes sagen: Der Rost wird nicht genau an der Korrosionsstelle gebildet, 
sondern in einiger Entfernung davon. MgS04 wirkt bei tiefen Tempp. stets auf die Kor- 
rosion yerzógernd; der Korrosionsbetrag liegt unter dem beim dest. W. Sogar sehr verd. 
Lsgg. (Yj.ooo-n-) zeigten noch diesen yerzógernden EinfluB des Salzes. Die Unter- 
suchungsstucke waren bei diesen Feststellungen nur teilweise mit W. bedeckt. Beim 
Sieden korrodieren aber diese Lsgg. Es werden dann noch die schiitzenden u. Adhasions- 
eigg. der yerschiedenen Rostarten u. der Sitz der Rostbldg. bei einem Fe u. Stalli, 
der der Atmosphare ausgesetzt ist, beschrieben. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T 55 
bis 62.) WlLKE.

Ulick R. Evans, Die praktischen Korrosionsprobleme. IV. Die Korrosion von 
SchweiBeisen in Beziehung zu der von Stahl. (III. vgl. vorst. Ref.) Alle bisherigen 
Unterss. stimmen darin iiberein, daB von den beiden Materialien SchweiBeisen durch 
Sauren stiirker, durcli neutrale FIL etwas weniger angegriffen wird. Zur Unters. wurde 
ein SchweiBeisen mit 0,025% C, 0,207% Si, 0,020% S, 0,298% P u. eine Spur Mn, 
sowie 2 Stahle H u. B benutzt mit 0,18 (0,058) %  O, 0,04 (0,031) %  Si, 0,047 (0,073) %  
S, 0,028 (0,071) % P  u. 0,56 (0,524) %  Mn. Bei der H2 entwickelndcn Korrosion ver- 
halten sich die yerschicdenen Schiehten des SchweiBeisens yerscliieden, die am meisten 
angegriffene Stelle liegt in der Mitte, die am wenigsten angegriffene auBen. Korrosion 
der 0 2-Absorptionsart yerursacht eine etwas starkere Korrosion beim Stahl ais beim 
SchweiBeisen. Beim atmosphar. Angriff ist SchweiBeisen, sofern es mechan. einwandfrei 
ist, boi bestimmten Bedingungen einwandfrei uberlegen, in anderen Fallen (groBer 
Sauregehalt) ebenso unterlegen. Der Yorteil des SchweiBeisens liegt darin, daB es 
andersartig korrodiert; der Angriff hat die Neigung, sich seitwarts auszubreiten, wahrend 
es beim Stahl in die Tiefe geht. Deshalb werden unter geeigneten Bedingungen beim 
Stahl die ersten Reparaturen sein, dio ihrerseits die irrige Ansicht heryorgebracht 
haben, daB SchweiBeisen viel korrosionsbestandiger sei ais Stahl. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 47. T 62—69.) WlLKE.

W. Guertler, Bericht iiber Unterstichungen zur Korrosionsfrage des Aluminiumś. 
Fiir die Korrosion yon Al ist die Art der darauf gebildeten Oxydhaut maBgebend, die 
ihrerseits wiederum yon der chem. Zus. u. dem phys. Zustand des betreffenden Materials 
abhangig ist. An Hand von Beispielen erliiutert Yf. die melir oder weniger schadliehe 
oder gar unschiidliche Wrkg. yon Chemikalien, die Bedeutung der Grenzflaehe zwischen. 
Luft u. Feuehtigkeit, einige fiir die Korrosion maBgebende Umstiinde bei der Ge- 
winnung, beim GieBen, Walzen, Gliihen, Beizen, SchweiBen u. Lóten des Al, u. schlieB- 
lich die Handhabung des Metalles beim Gebraueh. (Ztschr. Metallkunde 20. 104—12. 
Berlin-Charlottenburg.) L u d e r .

H. Sutton und A. J. Sidery, Der Schulz des Aluminiumś und seiner Legierungen 
gegen Korrosion. Es werden die yerschiedenen Verff. zum Korrosionsscliutz: die anod. 
Oxydation u. das t)bcrziehen mit einer Zn-, Cd- u. Ni-Schicht u. die Unterss. iiber die 
Korrosionsbestandigkeit der mit diesen Metallen ycrsehenen Al- u. Duraluminproben 
besprochen. Die anod. Oxydation mit nachfolgender Verwendung einer Fettschieht 
bietet einen guten Rostschutz gegenuber Seewasser. Die Gewichtszunahme bei der anod. 
Behandlung u. dem tlberziehen mit einer Lanolinschicht ist gegenuber der Gewichts- 
zunahme bei der Plattierung sehr gering. Teile, die mit Fe, Stahl, Cu, Messing oder 
anderen Cu-Legierungen in Beriibrurg sind, kónnen nicht durch anod. Oxydation 
geschiitzt werden, die Behandlung muB yielmehr durehgefiihrt werden, beyor das Al 
mit den anderen Metallen yerbunden wird. Die Biegefestigkeit diinner Al-Bleche wird 
durch die etwas spróden anod. Hautchen gesteigert. tlber die Plattierungen ist nichts 
besonderes mitzuteilen. (Journ. Inst. Metals 38 [1927]. 241—57. S. Farnborough, 
Royal Aircraft Establishment.) W il k e .

Kenneth M. Simpson, New York, Verwertung von Gichtstaub und anderen puher- 
fonnigen metallhaltigen Stoffen. Der Hochofenstaub o. dgl. wird mit Kohlenstaub u. 
Teer o. dgl. innig gemischt, die Mischung geformt (zweckmaBig zu Briketts gepreBt), 
einige Stdn. bei etwa 190° unter maBigem Luftzutritt u. anschlieBend kiirzere Zeit 
boi Abwesenheit yon Luft erhitzt. Die erhaltenen harten festen Stucke werden in 
metallurgischen Ofen yerarbeitet. (A. P. 1661636 vom 7/4. 1926, ausg. 6/3.
1928.) K u h l i n g .
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Guggenheim Bros., iibert. von: A. H. Fischer, New York, Anreickem von 
Erzen. Dio Anreicherung erfolgt mittels Schaumschwimmyerf. bei Ggw. von Stoffen, 
welche durch Umsetzung von Alkalixanthaten mit Siiurechloriden, wie Chlorkohlen- 
saureester, C0C12, S02C12 o. dgl. in A., Bzl., CC14 o. dgl. erhalten werden. Man flottiert 
in saurer oder alkal. FI. unter Mitverwendung yon Sehaumerzeugungsmitteln, wie 
Kresotinsaure oder Terpentinol. (E. P. 284 198 vom 29/4. 1927, Auszug yeroff. 21/3. 
1928. Prior. 24/1. 1927.) ' K u h l i n g .

Co. des Metaux Overpelt-Loinmel, Overpelt-les-Meerpelt, Belgien, Roslen von 
Erzen. Die auf passenden Gelialt an Schwefel u. dgl. gebrachten Feinerze werden, 
gegebenenfalls tmter Zusatz von organ. Bindemitteln, FeS04, H2S04 o. dgl., befeuehtet, 
zu Strangen gepreBt, welche zu Kórnchen zerbrochen werden, u. dio getrockneten 
Kórnchen in diinner Schicht auf dcm Rost eines Geblaseofens gerostot u. gcsintert. 
(E.P. 284248 vom 9/3. 1927, Auszug yeroff. 21/3. 1928. Prior. 26/1. 1927.) K i to .

General Motors Research Corp., ubcrt. von: Harry M. Williams, Dayton, 
V. St. A., Schutziiberzuge auf Gufiformen. Mittels Alkalien, Borax, Gerbsaure o. dgl. 
u. anhaltcndes Vcrmahlen mit W. werden fcino Pulvcr von MgO, Żr02, Si02, A1203 u. 
ahnlichen hitzebestandigen Stoffen in annahernd kolloido Suspension gebracht, diese 
auf die zuvor erhitzten Oberflaehen der GuBformen aufgetragen u. die GuBformen nach 
Verdampfcn des W. solango in geeigneten Ofen bei etwa 550° gehalten, bis die auf- 
gebrachten Stoffe zusammengesintcrt sind. (A. P. 1662 354 vom 10/1. 1925, ausg. 
13/3. 1928.) K u h l i n g .

J. W. Homsey, Norton, England, und H. E. Coley, London, Gewinnung von 
Eisen. Eisenerz oder Eisenoxyde werden in einem geneigten Drehofen yorerhitzt, 
unter LuftabschluB in einen luftfrcien zweiten Drehofen gefordert, wo sie mit KW-stoffe 
onthaltenden Korpern gemischt u. auf Tempp. erhitzt werden, bei denen die Eisenerze 
bzw. -oxyde reduziert werden. Dio Erhitzung erfolgt mittels fein vertcilter Brennstoffe, 
denen nur die zur Verbrennung erforderliohe Menge Luft zugefuhrt wird. Das ent- 
stande reine Fe gelangt, iwieder unter LuftabschluB, in einen dritten Raum, in welchem 
es vor Oxydation gcschiitzt, abkuhlt. (E.P. 284 040 vom 26/7. 1926, ausg. 23/2. 
1928.) K u h l i n g .

Charles Meier, Valparaiso, V. St. A., Eisenlegierungen. Die Legierungen enthalten 
neben Fe 2—4% C, 2,5% Si, 60% Cr, 1—3% Ti, 0,5—1% Al, 0,5—3% Mn u. 0,25 
bis 1 %  P. Die Erzeugnisse licfern fiir sich, wie in Mischung mit Roheisen gleichmaGige, 
von Hohlriiumen freio Giisse, welche keinen Kohlebelag an der GuBform bilden. (A. P. 
1662158 vom 20/6. 1925, ausg. 13/3. 1928.) K u h l i n g .

F. Krupp Akt.-Ges., Essen, Stalillegierungen. Die Legierungen enthalten neben 
Fe 8—18% Cr, 2—12% Mn, 3—12% W u. bis zu 1 %  C, yorzugsweise 12—14% Cr, 
etwa 5% Mn, 5% W u. 0,5% C. (E. P. 284 314 yom 6/1. 1928, Auszug yeroff. 21/3. 
1928. Prior. 28/1. 1927.) K u h l i n g .

Deutsche Edelstahlwerke Akt.-Ges., Bochum, ubcrt. von: Edmund Pakulla, 
Remscheid, Permanent magnetische Schndlstalile. Schnellstable, welche Cr u. wenigstens 
eins der Metalle, W, Mo oder Co, enthalten, werden auf etwa 1150° erhitzt u. in wasser- 
freien Hartungsmitteln, yorzugsweise Cl, abgeschreckt. (A. P. 1 661 907 yom 18/9. 
1924, ausg. 6/3. 1928. D. Prior. 9/6. 1923.) K u h l i n g .

Thompson Products Inc., V. St. A., Edelstahle. Die Stiihle enthalten neben Fe 
ais Hauptbestandteil Cr, Ni, Si u. C. Der Gesamtgehalt an Cr u. Ni betragt 13—21,5%, 
der an Si 1,5—5% u. der an C 0,15—0,75%. Der Gehalt an Si steigt mit dem Gehalt 
an Ni. Dio Legierungen werden einige Zeit, z. B. 6 Stdn. auf etwa 870° erhitzt u. dann 
so langsam abgckiihlt, daB ihre Temp. wahrend der ersten Stdn. um nicht mehr ais 
40° je Stde. sinkt. (F. P. 633 213 yom 16/4. 1927, ausg. 25/1. 1928.) K u h l i n g .

Henry J. Stehli, Cedar Grove, V. St. A., Zinkgewinnung aus Erzen. Sulfid. 
Zinkerze werden bis auf einen Schwefelgehalt von etwa 3—4% abgerćistct, mit W. u. 
kohlehaltigen Zinkriickstanden gemischt, die Mischung oxydierend geblasen u. das 
nun schwefelfreie Erzeugnis in ublioher Weise in Muffelófen auf metali. Zn yerarbeitet. 
Dio noch kohlehaltigen Riickstande dieser Verarbeitung bilden die Zusatzo zu den yor- 
gerósteten Erzen. (A. P. 1661813 vom 9/10. 1926, ausg. 6/3. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Metalle aus ihren Garbonylen. 
Andere Carbonyle ais Eisencarbonyl oder Mischungen solcher Carbonyle werden, ge
gebenenfalls in Mischung mit Eisencarbonyl, durch Erhitzen zersetzt. Das Verf. dient 
z. B. zur Gewinnung von Co, Ni u. Mo. Festo Carbonyle werden geschmolzen u. die 
Schmelzen zerstaubt oder sie werden in Losungsmm., wio Bzn. oder in fl. Carbonylen
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gel. (E .P . 284 087 vom 4/2. 1927, ausg. 16/2. 1928. Zus. zu E. P. 269677; C. 1927.
II. 738.) K u h l i s g .

J. C. Wiarda & Co., Brooklyn, V. St. A., Ma?iganverbindungen aus Erze.n. Dio 
Erze worden in Ggwi gasformigcr oder fester Reduktionsmittel gerostet u. die Erzeug- 
nisse mit etwa 80° h | Lsgg. von (NH,1)2S04 oder NH4C1 ausgelaugt. Das entweichende 
NH3 wird aufgefangen u. benutzt, um die gewonnenen Lsgg. von MnS04 oder MnCL 
zu fali en. Das ausgefiillte Mn(OH)2 wird abfiltriert, getrocknet u. bei etwa 825° in 
reduzierender Atmosphare gegluht, wobei reines MnO entsteht. (E. P. 284 098 vom 
1/3. 1927, ausg. 16/2. 1928.)„ K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Adolf Beck, 
Bitterfeld, Reinigung von Leichtmetallen, besonders Magnesium u. Aluminium. Die zu 
reinigenden bzw. aus Abfallen zu gewinnenden Metalle werden unter Verriihren mit 
nicht eutekt. Gemischen von CaCl, u. CaFa gesohmolzen. (A. P. 1661 526 vom 4/4.
1927, ausg. 6/3. 1928. D. Prior. 15/1. 1926.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Elektrolytische Gewinnung 
von Aluminium  dureh SchmelzfluBelektrolyse A1„03 enthaltender Bader. Vor Einfiihrung 
in die Bader wird das gegluhte A120 3 unter Druck gemahlen. (E. P. 283 949 vom 19/12.
1927, Auszug veroff. 14/3. 1928. Prior. 21/1. 1927.) K u h l i n g .

T. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, AluminiurrUegierungen. Legierungen, welche 
neben Al enthaltcn 1,3—1,7% Magnesiumsilicid, 1—1,4% Cu, 0,3—0,7% Ti u. ge- 
gebenenfalls 0,5—1,1% Mn werden mechan. bearbeitet, bei 520—550° erhitzt, rasch. 
abgektililt u. dann 6—24 Stdn. lang bei 110—160° erhitzt. Zuweilen ist es zweckmaBig 
dio Legierungen vor dem Erhitzen auf 110—160° einige Zeit (6—48 Stdn.) bei gewóhn- 
licher Temp. sich selbst zu iiberlassen. (E. P. 283 927 vom 10/1. 1928, Auszug verdff. 
14/3. 1928. Prior. 20/1. 1927.) K u h l i n g .

R. K. Hezlet und R. Genders, London, Legierungen, bestehend aus Cu, Ni, Zn 
u. bis zu 2,5% Al. Die Gesamtmenge des Ni u. Al soli groBer sein ais 15%. Eine der- 
artige Legierung enthiilt z. B. 50% Cu, 30% Zn u. 20% Ni -f- Al, dessen Menge
0,2—0,3% betragt. Beim GieBen laBt man einen Strom der fl. Legierung in die Form 
fiieBen, dessen Durchinesser annahernd dem Durchmesser der Form gleich ist. (E.P. 
283 994 vom 16/10. 1926, ausg. 16/2. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Biegen von Magnesium- 
legierungen. Die zu biegenden Stiibe, Bleche o. dgl. werden auf 100—400° erhitzt u. 
dureh profilierto Walzen gezogen, welche aus Magnesiumlegierung bostehen, die zweck
maBig dureh Haramem oberflachlich gehartet sind. (E. P. 284 313 vom 5/1. 1928, 
ausg. 21/3. 1928. Prior. 28/1. 1927.) K u h l i n g .

J. Neurath, Wien, Lagermetalle. Die Legierungen enthalten neben den im Haupt- 
patent angegebenen Bestandteilen 0,5—3,5% Cd, In oder beide Metalle. Ein besonders 
geeignetes Erzeugnis enthalt 66,8%  Pb, 25% Sb, 5% Sn, 1,2% As u. 2% Cd oder In. 
(E. P. 283 862 vom 16/1. 1928, Auszug veroff. 14/3. 1928. Prior. 17/1. 1927. Zus. 
zu E. P. 238895; C. 1926. I. 1038.) .  K u h l i n g .

H. Mock, New York, Verlóten von Konservenbuclisen. Ein Wandteil der Biichsen 
ist unter Zwischenschabung eines Drahtes, Bandes o. dgl. mittels einer leicht abreiB- 
baren Legierung, z. B. einer Legierung von 60% Pb, 20% Sn u. 20% Bi auf die ubrigen 
Wandteile aufgelotet. (E .P . 284001 vom 18/10. 1926, ausg. 16/2. 1928.) K u h l i n g .

Hugo Ditz und Rudolf May, Prag, Entfernung des beim Lóten von Metallen und 
Legierungen verbleibenden ubersćhiissigeis Lots, dad, gek., daB das uberschussige Lot 
auf chem. Wege entfernt wird, indem die geloteten Metallgegenstande in einem reine 
oder arsonarme techn. HC1, mit oder ohne Zusatz von H2S04 oder Salzen, wie Chloride 
oder Sulfate, enthaltenden Bade solange yerbleiben, bis die Metallgegenstande, ohne 
dabei prakt. einen wesentlichen Angriff zu erfahren, vom iiberschussigen Lot vollstandig 
befreit sind. (D. R. P. 457456 K I. 48d vom 20/5. 1927, ausg. 16/3. 1928. Tschecho- 
slow. Prior. 27/5. 1926.) K u h l i n g .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, ubort. von: R. Palmer, Niskayuna, 
V. St, A., Metallbelage auf Eisen und Stahl. Das mit einem Metali, z. B. Cr, W oder Ni, 
zu uberziehende Fe, welches sich leicht mit ihm legiert, wird zunachst elektrolyt. oder 
in anderer Weise mit einer Zwischenschicht bedeckt, welche aus einem Metali, wie Cu 
oder Ag, besteht, das sich schwerer in Fe lóst. Nach dem Aufbringen beider Schichten 
wird in indifferenter oder reduzierender Atm. erhitzt. (E. P. 284302 vom 24/1. 1928, 
Auszug yeroff. 21/3. 1928. Prior. 27/1. 1927.) K u h l i n g .
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Harry Schmidt, Berlin-Siemensstadt, Herstellung elektrolytischer NiederscMage 
unter Anwendung eines Stromes von ungleiohmaBiger Starko, 1. dad. gek., daB mit 
solchem Strom eine feuerfl. Schmelze elektrolysiert wird, dio den abzuscheidenden 
Stoff ausschlieBlich in gol. Form enthalt. — 2. dad. gek., daB in der Sclimelze mindestens
2 versekiedono Stoffe in gel. Form vorhanden sind u. daB boi n. Stromstarke nur einer 
von ihnen, bei erhohtor Stromstarke abor alle Stoffe gleichzeitig abgeschieden werden,— 
Das Vcrf. liefert ohne woiteres glatte Metali-, z. B. Nickel- oder O/jrombeliige u. kann 
auch zur Herst. geharteter Chrom- oder -Ewcresehichten u. dgl. dienen. (D. R. P. 
457 590 K I. 48a vom 17/8. 1926, ausg. 17/3. 1928.) K u h l i n g .

Carborundum Co., ubert. von: Henry R. Power, Niagara Falls, New York, 
Schleifmasse zum Abreiben der Metallfldchen (Ventilsitze von Yerbrennungskraft- 
maschinen), bestehend aus einer Pastę aus einem Mineralstoff (SiC2), Bentonit, W. u. 
Glycerin. (A. P. 1 661 849 vom 31/5. 1922, ausg. 6/3. 1928.) K a u s c h .

C. Rótzel, Koln und G. Krug, Gelsenkirchen, Rostschutz fur eismie Bander. 
Die Bander werden in h. Zustande zwischen Walzen hindurch durch ein gegebenenfalls 
anfanglich erhitztes Bad von Ol oder Fett gofiihrt. (E. P. 284 191 vom 23/1. 1928, 
Auszug veroff. 21/3. 1928. Prior. 22/1. 1927.) K u h l i n g .

Harold E. Rabbitt, Plumbing. New York: Mc Graw-Hill 1928. (455 S.) 8°. Lw. $ 6 . — .

IX. Organische Fraparate.
C. H. Boehringer Sohn, Deutschland, Acetylen. Man befreit das C2H2 yom 

gróBten Teil seiner giftigen Verunreinigungen durch ein osydierendes Reinigungs- 
mittel (H2Cr04) u. behandelt es dann mit Adsorptionskórpern (aktive Kohle). (F. P. 
32598 vom 3/12. 1926, ausg. 14/2. 1928. D. Prior. 25/1. 1926. Zus. zu F. P. 564441; 
C. 1924. II. 3398.) ICAUSCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Muller, 
Mannheim, Walter Frankenburger, Ludwigshafen a. Rh., und Friedrich Grassner, 
Mannheim), Verfahren zur Reinigung von flussigen organisclien Stoffen, dio Metall- 
carbonyle, insbesondere Fe(CO),,, enthalten, 1. dad. gek., daB man sie mit Licht, ins- 
besondere kurzwelligem Lic lit bestrahlt, gegebenenfalls unter Einleiten eines 0 2-haltigen 
Gases. — 2. dad. gek., daB man die Reinigung mittels 0 3-haltiger Gase bewirkt. — 
Es werden so selbst nur in Spuren in organ. Fil. gel. Metallcarbonyle Yollstandig be- 
seitigt, indem sie unter Bldg. nicht fliiohtiger Prodd. zers. werden, die sich durch Dest. 
der FI. oder nach dem Absitzen auf mechan. Wege entfernen lassen. Verunreinigungen 
anderer Art, wie Aldehyde, Ketone usw., werden, wenn 0 2 zugegen, bei der Zers. der 
Metallcarbonyle durch Belichtung oder durch das 0 3 gleichzeitig zu leicht zu ent- 
fernenden Sauren osydiert. Ais Lichtquelle dient z. B. eine Hg-Dampflampe, dereń 
Strahlung nach allen Richtungen ausgeniitzt wird, wenn die zu bestrahlende FI. durch 
ein sie umgcbendes Rohr gefiihrt wird. Zur vollstiindigen Zers. von Fe(CO)4 geniigt 
im allgemeinen sehon eino sehr kurze Bestrahlung. Von besonderor techn. Bedeutung 
ist das Verf. fiir die Reinigung der durch Hydrieren von Oxyden des C auf katalyt. 
Wege unter Druck erhaltenen 0 2-haltigcn organ. Verbb., wie des synthet. C H fill oder 
Isobutylalkohols. Z. B. wird ein im 1 2 mg Fo enthaltendes GHJDH mit einer Hg-Lampe 
bestrahlt, bis keine destillierbaren Fe-Verbb. mehr vorhanden sind. Bei Ggw. von 0 2, 
der ais Luft eingeblasen werden kann, werden gleichzeitig auch die etwa vorhandenen 
aldehyd. Verunreinigungen zerstort. Die gleiche Reinigungswrkg. erhalt man auch 
bei Beliandlung der FI. mit schwach 0 3-haltigen Gasen. (D. R. P. 452 066 KI. 12o 
vom 31/8. 1924, ausg. 5/11. 1927.) S c h o t t l a n d e k .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Kenneth 
P. Monroe, Penns Grove, New Jersey, und Ki Williams, Old Hiekory, Tennessee, 
Herstellung von Telraalkylblei aus einer PbNa-Legierung u. Alkylchlorid oder -bromid 
in Ggw. von konz. alkoh. Kalilauge u. einer N-haltigen Verb., wie Pyridin, Dimethyl- 
oder Dialhylanilin oder Tridthylamin. — 183 Teile einer PbNa-Legierung mit 16°/0 Na, 
250 Teilen Athylbromid, 10 ccm Pyridin u. 2,5 ccm absol. A. werden in einem Druck- 
gefaB 16 Stdn. lang auf 40—45° erhitzt u. dabei werden jede 15 Min. 0,5 ccm konz. 
alkoh. Kalilauge zugesetzt. Nach beendeter Rk. wird das iiberschiissige C2H5 • Br u. 
das gebildete P 6(C2& 0)4 mit Wasserdampf abdest. (A. P. 1 661 810 vom 15/10. 1925, 
ausg. 6/3. 1928.) M. F. M u l l e r .
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E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Kenneth 
P. Monroe, Penns Grovc, New Jersey, Herstellung von Tetraalkylblei aus einer PbNa- 
Legierung u. Alkylchlorid oder -bromid in Ggw. einer Hydroxylverb., wie W. oder A., 
das zu Anfang ganz oder in kleinen Mengen von Zeit zu Zeit zugesetzt wird, eventl. 
unter Zusatz eines indifferenten Lósungsm., wie Bzn. oder eines anderen indifferenten 
KW-stoffes. — 100 Teile einer PbNa-Lcgierung mit 14,6% Na (hergestellt aus 44 Teilcn 
PbNa u. 56 Teilen PbNas), 60 ccm Athylchlorid u. 1,25 eem absol. A. werden in einem 
geschlossenen GefaB im Olbade eine Stde. lang bei 80° verriihrt. Das Rk.-Prod. wird 
mit Ather extrahiert u. nach dem Yerdampfen des Athers bleiben 15,5 ccm Pb(C2H 0)4 
zuriick. — Ein Ansatz mit denselben Mengenyerhaltnissen wird 48 Stdn. bei 65° yer- 
riihrt u. das Pb(C2H5)4 mit Wasserdampf abdest. Ausbeute 19 eem. In dem W. oder 
A. kónnen auch noch Salzc oder Hydroxyde gel. sein, wie K„C03, K- OH, NaCl, MgCl2 
oder CaCl2. (A. P. 1661809 vom 25/3. 1924, ausg. 6/3. 1928.) M. E. M u l l e r .

Chemische Fabrik aui Actien, vorm. E. Seliering, Berlin, Herstellung von Essig
saure aus Ca-Acetat u. H2S0.„ indem zunaebst geringe Mengen Cą-Acetat m it Essig
saure zu einer Pastę verriihrt mit 11,80., umgesetzt worden. Dio dabei gebildete Essig
saure dient zur Lsg. weiterer Mengen Ca-Acetat, die mit H2S04 zers. werden. Auf diese 
Wcise ist durch den Zusatz yon Essigsaure von yornherein eine restlose Umsetzung 
des Ca-Acetats ohne Klumpenbldg. moglich. (E. P. 284143 vom 7/7. 1927, Auszug 
veróff. 16/2. 1928. D. Prior. 7/4. 1927.) M. F. M u l l e r .

British Celanese Ltd., Henry Dreyfus und CliiJord Ivan Haney, London, Her
stellung konzentrierter Fettsduren, insbesondere Essigsaure, aus verd. wss. Lsg. durch 
Extraktion mit einem Gemisch eines Lósungsm., wie Ather, CHC13 oder Acetonóle, u. 
eines KW-stoffes, wie Petrolather, Gasolin oder Bzl., dereń Kp. \anterhalb dem Kp. 
der Essigsaure liegt, die durch Dest. getrennt werden. — In  einer Extraktionskolonne 
wird eine 23%ig. Essigsaure mit einem Gemisch aus 70 Teilen Athylather u. 30 Teilen 
Petrolather (Kp. ca. 40°) extrahiert; dabei bleiben weniger ais 1% Essigsaure in der 
wss. Fi. Nach dem Abdest. des Extraktionsgemisehes blcibt eine 90—95%ig. Essig
saure zuriick. (E. P. 283 702 vom 30/11. 1926, ausg. 9/2. 1928.) M. F. Mu l l e r .

British Celanese Ltd., Henry Dreyfus und Walter Bader, London, Herstellung 
von Essigsaure oder anderen 0 2-haltigen organischen Yerbindungen aus CO u. CH3-OH 
in Ggw. von anorgan. Sauren, wie Ortho-, Pyro- u. Metaphosphorsdure oder dereń Ge- 
mischen, Borsdure, Arsen- u. Phosphormolybddnsdure, insbesondere der sauren Salze 
dieser Sauren, wie A120 3 • 12 H3P 0 4, bei Tempp. yon 200—450°, yorzugsweiśe 300—400° 
u. boi gewohnlichem Druck oder bei Druoken bis 300 at. u. mehr. Dabei wird die 
Essigsauro in freier Form oder bei Anwcsenhcit uberschussiger Blengen Methylalkohól 
ais Methylester gewonnen. Ais Ausgangsmaterial kann s ta tt des CH3-OH auch ein 
Methylester dienen, wie Ameisensdure- oder Essigsauremethylester, oder ein Prod., das 
eine oder mehrero abspaltbare Methoxygruppen, wie Dimelliyldtlier, enthalt, u. das 
CO kann fiir sich venvcndct werden oder ais Gemisch mit H2 oder (u.) einem indifferenten 
Gase, wie N2, CH,, auch Wasser-, Generator- oder Koksofengas. Methylformiat erleidet 
in Ggw. des sauren Katalysators eine Spaltung u. gloiehzeitige Umlagerung zu der 
isomoren Essigsaure. Anstatt vom CH0 • OH kann man auch von den Ausgangsprodd, 
der synthet. CH3-OH-Herst., wie Waśsergas, ausgehen, das zuvor unter Druck u. Hitzo 
in Ggw. yon Katalysatoren, wie ZnO, in CH3-OH iibergefiihrt wird. — Z. B. wird CO 
bei 100—180 atm. durch CH3-OH, der 5—20% W. enthalt u. auf 60—80° erhitzt ist, 
geleitet, u. das Gasgemisch durch eine mit phospborsauregetranktem Koks oder Graphit 
oder Al-Phospliat beschiekte Rk.-Kaminer bei 300—400° gefuhrt. Die gebildete Essig
saure u. das Methylacetat werden kondensiert u. die nicht kondensierten Gase kehren 
im Kreislauf in die Rk.-Kammer zuriick. Bei Verwendung von wasserfreiem C1L-OH 
wird fast nur Essigsauremethylester erhalten. .— Ein Gemisch von 55—65% CO u. 
35—45% H 2 wird bei 150—200 at. u. 300—400° durch ein GefiiB mit ZnÓ geleitet 
u. das erhaltene Gasgemisch aus CO u. CH3- OH wird ohne zu kiihlen mit dem im ersten 
Beispiel benutzten Katalysator bei 300—400° in Rk. gebracht. Dabei wird neben 
unveranderten Gasen Essigsauro. u. Methylacetat erhalten. — Gereinigtes Wassergas 
wird bei 250—300° at. nach dem Durchleiten bei 100—150° durch W. bei 2S0—400° 
durch eine Rk.-Kammer geschickt, die mit phosphorsauregetranktem porosem Materiał 
gefiillt ist. Dabei wird Essigsaure erhalten. (E. P. 283 989 vom 20/7. 1926, ausg. 
23/2. 1928.) M. F. M u l l e r .

British Celanese Ltd. und Walter Bader, London, Gewińnung konzentrierter 
Sauren, insbesondere Essigsaure, durch Yerseifung der Ester dieser Sauren mit H2S04
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oder Phospliorsaurcn, insbesondere H3PO., oder H4P20 7, bei 150—300°, yornehmlieh 
bei 180—220°, unter Zusatz der theoret. notwendigen Menge W. — In einem Kupfer- 
gefiiB wird unter Riihren in Phosphorsaure von 180—220° Essigsauremethylesler in 
Dampfform u. gleichzeitig Wasserdampf eingeleitet. Dabei entweicht Dimcthylather 
u. Eg. neben geringen Mengen unyeranderten Esters. Im zwciten Beispiel wird dieses 
Verf. in einem Rieselturm durchgefuhrt. (E. P. 284 582 vom 20/7. 1926, ausg. 23/2.
1928.) M. E. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M ., Gewinnung konzenirierter Essig- 
saure aus verd. wss. Lsg. durch Extraktion in der Kiilto mit einer organ. Base, wie 
Chinolin, Chinaldin, Dimethyl- oder Diathylanilin oder analogen Stoffen, die ein aus- 
gezeichnetes Lósungsvermogcn fiir Essigsaure besitzen, gemiseht mit dem gleiehen Vol.
in W. unl. Losungsmm., wio Bzn., CHC13, CIIC1—CC1„, CC12—CC12, CC14. Die Prodd.
werden durch fraktionierte Dest. getrennt. (F. P. 633 817 vom 3/5. 1927, ausg. 4/2.
1928. D. Priorr. 12/5. 1926 u. 10/2. 1927.) M. F. M u l l e r .

Hermann Suida, Módling (Nieder-Osterreich), Gewinnung von konzenirierter Essig
saure aus Holzessigdestillat nach Abscheidung der teerigcn Prodd. durch Extraktion 
mit einem in W. so gut wie unl. hoher sd. Extraktionsmittel, wie Kresol, wobei das W. 
u. die niedrig sd. Anteile, wie Aceton u. CII3-0H  in eine zweite beheizte Kolonne mit 
Kondensator dest., in dem nur das W. u. geringe Mengen iiberdest. Essigsaure kondensiert 
werden, wahrend der CH3-OH zum gróBten Teil in dem anschlieBenden Kondensator 
von den noch fliichtigen gasfórmigen Prodd. getrennt wird, die in einer Rieselkolonne 
von den letzten Resten Holzgeist etc. befreit werden. (E. P. 275 158 vom 21/2. 1927, 
Auszug yeroff. 21/9. 1927. Oe. Prior. 31/7. 1926.) M . F. M u l l e r .

Charles Ruzicka, London, Herstellung von Essigsaureanhydrid aus Essigsaure oder 
Eg. durch Einleiten von S03, das durch Dest. oder aus S02 durch Oxydation mittels Luft 
oder 0 2 in Ggw. eines Katalysators erhalten wurde, wieFe-Oxyde, V20 6, P t u. akt. oder 
ozonisiertem 0 2 oder Luft. Das Essigsaureanhydrid wird durch Dest. gewonnen. Die 
Rk.-Mischung kann auch direkt zur Herst. von Acetylcelluloso verwendet werden. 
(E .P. 283 781 vom 27/5. 1927, ausg. 9/2. 1928.) M. F. M u l l e r .

Max Klar, Deutschland, Herstellung von krystallisiertem weiflem Bleiacetat aus 
Holzessig mit ca. 7% Essigsaure durch Verriihren mit Bleispanen unter Einblasen yon 
Luft oder durch Rieseln durch eino mit Bleispanen gefiillte Kolonne unter Einleiten 
von Luft im Gegenstrom. Die Lsg. mit ca. 20% Pb-Acetat wird mit ca. 2% hochwirk- 
samer akt. Kohle behandelt, wodureh die farbenden Bestandteile u. die beigcmischten 
Nebenprodd., wie Aldehyde u. deren Umwandlungsprodd., Ketone, Phenole u. dio 
Pb-Salze der hoheren Fettaauren, wie Pb-Butyrat, entfernt werden. Nach dem Filtrieren 
u. Eindampfcn auf 50—60% wird die Lsg. nochmals mit akt. Kohle behandelt, filtriert 
u. das Pb-Acetat durch Abkiihlcn auskrystallisiert u. abgcschleudert, wahrend die 
Mutterlaugo beim naehsten Ansatz yerwendet wird. (F. P. 632 866 vom 15/4. 1927, 
ausg. 17/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Soc. des Brevets Etrangers Lefranc & Cie., Frankreich (Seine), Gewinnung von
Buttersaure aus Ca-Butyrat durch Zers. mit 38%ig. HC1. Die freie Buttersdure setzt 
sich zum gróBten Teil iiber der CaCL-Lsg. ab u. wird davon abgezogen, wahrend die 
in der CaCl2-Lsg. entlialtene Saure mittels Wasserdampf abgetrieben wird. Durch 
Behandlung mit nascentem H 2 wird die Saure Cl2-frei gemacht. (F. P. 633446 vom 
27/8. 1926, ausg. 28/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Parkę, Davis & Co., iibert. yon: Edward Lyons, Detroit (Michigan), Herstellung 
von Alkóhólaten der Thioglykolsaure resp. ihren Salzen, insbesondere des Pb-Alkoholals 
des thioglykolsauren Na von der Formel Pb-(SCH2-COONa)2, aus 2 Moll. Thioglykol- 
sdure in W. gel., unter Zusatz yon Na2C03 u. darauf von Pb(OH)2 in der Warme. Dio 
erbaltene Lsg. wird filtriert u. daraus durch CH3-0H  u. Ather dio Pb-Verb. ausgefallt, 
dio durch Losen in W. u. Wicdcrausfallen ais gelbes Pulver erhalten wird. Die bleithio- 
glykolsauren Salze haben wertvolle pharmakolog. Eigg. bei geringer tox. Wrkg. (A. P. 
1644258 yom 3/5. 1926, ausg. 4/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Commercial Solvents Corp., ubert. von: Charles Bogiń, Terre Haute (Indiana), 
Mesoweinsauredibutylester, hergestellt aus molekularen Mengen n-Butylalkoliol u. 
Hesoweinsaure durch Erhitzen in Ggw. von HCl-Gas. WeiBo Krystalle, F. 48—50°, 
Kp .20 205°. In  W. zu 2% 1., misclibar in organ. Fil., wio aliphat. Ester, Ketone, Alkohole, 
dient ais Losungsm. fiir Nitrocelluloso u. ais Weichmachungsmittel fiir Lacke, Filmo 
u. piast. Massen. (A. P. 1 659 907 vom 26/1. 1927, ausg. 21/2. 1928.) M. F. M u l l e r .
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Urbain Corp., V. St. A., Entfarbung von Weinsaurelósungen mittels akt. KoMe in 
einem Absorptionsturm oder durch Verriihren in wss. Lsg. unter Zusatz von Seife, 
Gelatine, Casein oder anderen kolloidalen Stoffen. (F. P. 32 633 vom 9/4. 1926, ausg. 
14/2. 1928. Zus. zu F. P. 622 649; C. 1927. II. 1620.) M. F. M u l l e r .

E. Merck (Erfinder: Hans Mayen und Otto Wolfes), Darmstadt, Herstellung 
von Sulfohamstoff, dad. gek., daB wss. Lsgg. von Cyanamid unter Zusatz in W. 1. Basen, 
insbesondore NH3, ais Katalysator bei niederer Temp. u. unter AusschluB weiterer 
Zusatze mit H2S behandelt werden. — Es wird so dio Bldg. von Dicyandiamid yermieden. 
AuBer NH3 lassen sich auch Na OH, KOH, Piperidin, Trimethylamin verwenden. Z. B. 
wird techn. C N -N :C a  bei 15° mit der nótigen Menge W. ausgelaugt, das Ca(0H)2 
mit C02 oder H 2S04 gefallt u. in die filtrierte wss. CN -N H ^Lsg. unter 60°, am besten 
bei 15°, nach Zusatz von 25°/0ig. NH3-Lsg. H2S bis zur Sattigung eingeleitet. Nach 
dem Einengen der Lauge auf ein geringes Vol. krystallisiert reiner Sulfohamstoff aus. 
(D. R. P. 452 025 KI 12o vom 14/11. 1924, ausg. 1 / 1 1 . 1927.) S c h o t t l a n d e r .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von festen, be- 
standigen, gut lóslichen Salzen aromatischcr Diazoniumverbindungen. Man setzt mineral- 
saure Salze diazotierter Nitraniline, Chlornitroaniline, Dichloraniline, Chlor- oder Nitro- 
aminotoluole, Nitroaminophenolalkylather, o-Aminophenolarylatlier oder dereń nicht 
sulfonierte Substitutionsprodd. mit Salzen der p-Chlorbenzolsulfonsaure in wss. Lsg. 
um oder lii-Gt die freie Saure auf die wss. Lsg. der erwahntcn Diazoniumsalze einwirken. — 
Die p-Chlorbenzolsulfonate der aromat. Diazoyerbb. fallen aus der Lsg. in farblosen 
bis gelben oder braunlichen, gut filtrierbaren u. leicht zu trocknenden Krystallen aus. 
Beispiele sind angcgcben fiir die Darst. der p-Chlorsulfonate des: l-Phenoxy-2-diazo- 
benzols, braunliches Pulver, — 4-Nitro-l-diazobenzols, fast farblos, — 5-Nitro-2-diazo-
1-ńiethoxybenzols, fast farblos, — 4-Chlor-2-diazo-l-phenoxybenzols, braunliches Pulver, —
3-Nitro-l-diazobenzols u. 2,4-Dinitro-l-diazobenzols, blafigelbliche Pulver, — 4-Chlor-
2-nitro-l-diazobenzols, hellbraunliches, — 2,5-Dichlor-l-diazóbenzols, braunliches, —
4-Nitro-2-diazo-l-methoxybenzols, ebenfalls braunliches, — 2-Nitro-4-diazo-l-methoxy-
benzols, hellgelbliches Pulver, — 4-Nilro-2-diazo-l-methylbenzols, hellgelblicb.es, u. 
u. 5-Nitro-2-diazo-l-methylbenzols, hellbraunliches Pulver, — 3-Nitro-4-diazo-l-methyl- 
benzols, braunliches, am Licht sich schwarzviolett farbendes Pulver. — Dio p-Chlor- 
sulfonate des 4-Chlor-, bzw. 5-Chlor-, bzw. 6-Chlor-2-diazo-l-methylbenzols sind fast 
farblose, beim Belichten sich briŁunlich farbende Pulver. (F.P. 628 973 vom 10/2.
1927, ausg. 2/11. 1927. D. Prior. 12/2. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella & Co. Gr. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Louis Benda, 
Mainkur, und Otto Sievers, Hoho Tanne b. Hanau a. M.), Darstellung aromatischcr 
Arsenterbindungen, darin bestehend, daB in Abanderung des D. R. P. 450231 Amino- 
phenolarsinoxyde acyliert werden. — Das Verf. bietet gegeniiber demjenigen des Haupt- 
patents in Fallen, in denen die acylierte Aminophenolarsinsauro sehr empfindlich ist, 
d. h. bei dor Red. tcilweisc verseijEt wird, also scblecbte Ausbouten liefert, Vorteile. 
Z. B. wird 4-Oxy-3-aminobenzol-l-arsinoxyd in wss.-alkal. Lsg. mit Essigsaureanhydrid 
yorriihrt. Die Rk. erfolgt unter Selbsterwilrmung. Das N-Acetylderiv. bildet aus 2-n. 
Na-Acetatlsg. umkrystallisiert farblose Schuppen. — Durch Erwarmen der wss.-alkal. 
Lsg. des 4-Oxy-3-aminóbcnzol-l-arsinoxyds mit Benzoylcldorid auf 90—100 erliiilt man 
die N-Benzoylverb. — Das durch Red. der 3-Oxy-4-aminobenzol-l-arsins(iure mit S02 
in salzsaurer Lsg. bei Ggw. von K J  erhaltliehc 3-Oxy-4-aminobenzol-l-arsinoxyd, hell- 
gelbes Pulver, gibt analog mit Benzoy1chlorid die N-Benzoylverl., farbloses, in W; u.
2-n. Na-Acetatlsg. nahezu mil., in k. n. NaOH u. in h. 2-n. Na2C03-Lsg. 11., nicht di- 
azotierbares Pulvcr. (D. R. P. 452065 KI. 12o vom 10/12. 1924, ausg. 5/11. 1927. 
Zus. zu D. R. P. 450231; C. 1927. II. 2713.) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Miinchen, Darstellung krystallisierter Arsenobenzolderivate. Man 
behandelt rfjrgan. As-Verbb. der allgemeinen Formel: —As • Aryl ■ CO • R (As =  3- oder5- 
wertiger Arsenrest, Aryl— substituierter oder unsubstitmerter aromat. Rest, R =  Wasser- 
stoff oder Alkyl), bzw. die entsprechenden an der CO-Gruppe mit NH2-NH2-Derivv. 
kondensierten Verbb., mit H3PÓ2 oder deren Salzen, bei Ggw. oder Abwesenheit von 
H J  oder deren Salzen, in Losungs- oder Suspensionsmitteln, wie A. oder Eg. — Die 
krystallisierten Arsenobenzolderiw. eignen sich fiir die therapeut. Verwcndung infolge 
ihror groBeren Roinheit, Loslichkeit u. Haltbarkeit wesentlich besser ais die bisher 
fast ausschlieBlich in amorpher Form gewonnencn Deriw. Z. B . wird das Semicarbazon 
der 3-Oxy-l-aldehydobenzol-4-arsinsdure, erhaltlich durch Arsinierung von 3-Nitro- 
4-amino-l-aldehydobenzol nach B a r t , Red. der NO„- zur NHj-Gruppe, Ersatz dieser
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durch die OH-Gruppe u. Kondensation der Ozyaldchydobenzolarsinsaure mit Semi- 
carbazid, in A. suspendiert u. unter Erwarmen durch 6-n. alkoh. HC1 in Lsg. gebracht. 
Zu der abgekiihlten alkoh. Lsg. des Uydrochlorids gibt man H3PO, u. danach etwas H J,
D. 1,7. Nach oiniger Zeit scheiden sich aus der klaren, gegebenenfalls filtrierten Lsg. 
lange gelbe Nadeln aus. Nach beendeter Krystallisation wird das Arscnobenzolderiv. ab- 
filtricrt u. im Vakuum getrocknet. Es ist in NaOH klar mit gelber Farbę 1. — Zu einer 
Lsg. von trockenem NH4H2P 0 2 in trockenem Eg. gibt man trockenes Semicarbazon des
3-Oxy-l-acetylbenzol-4-arsinoxyds. Nach kurzem Kochen unter RiicldluB bildet sich eine
Lsg., die weitere 15 Minuten im Sieden erhalten u. dann noch l ł/2 Stdn. auf dem Wasser- 
bade erwarmt wird. Nach langerem Stehen scheidet sich aus der filtrierten, kraftig 
braunlichgelben Lsg. das Arsenobenzolderiy. in reetangularen Tafelchen aus. Zur Be- 
schleunigung der Krystallisation u. Erzielung quantitativer Ausbeuten setzt man un- 
mittelbar nach beendeter Rk., unter gelindem Schiitteln, 5 ccm W. tropfcnweise zu 
u. laBt dann liingere Zeit stehen. Das in NaOH klar 1. Prod. zers. sich beim Erhitzen 
oberhalb 200°. — Gibt man zu einer klaren Lsg. von Acetophenon-p-arsinozyd in li. 
Eg. eine w. Lsg. von NaH2P 0 2 in Eg. u. erhitzt das Gemisch unter gelindem Schiitteln 
Torsichtig am RiickfluBkuhler, dann Stde. iiber offener Flamme u. setzt es zuletzt 
1 Stde. auf das sd. Wasserbad, so scheidet sich beim Erkalten das 4,4'- Bisacclylarscno- 
benzol, hellgelbe, sieh bei ca. 245° zers. Tafelchen, ab. — Das Semicarbazon der 3-Oxy- 
l-acelylbenzol-4-arsinsaure wird h. in A. u. 6-n. alkoh. HC1 gel., die Lsg. filtriert u. nach 
dem Abkiihlen mit 25%ig. wss. H3P 0 2 u. etwas H J versetzt. Nach einiger Zeit scheidet 
sich aus der klaren gelben Lsg. ein krystallin. Prod. ab. Das 3,3'-Dioxy-4,4'-bisacelyl- 
arsenobenzol (infolge der Einw. der starken Siiuren wird bei der Red. gleichzeitig der 
Semicarbazidrest abgespalten) bildet spitze Nadeln. (E. P. 259 245 vom 4/10. 1926, 
Auszug veróff. 1/12. 1926. D. Prior. 3/10. 1925. Schwz. P. 124229 vom 2/10. 1926, 
ausg. 16/1. 1928. D. Prior. 3/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Miinchen, Darstellung von unsymmetrischen Arsenobenzolen. 
(D. R. P. 457 123 KI. 12o vom 10/12. 1922, ausg. 15/3. 1928. — C. 1927. I. 804 [E. P. 
249584 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

Geza Austerweil, Boulogne, Frankr., Herstellung von l-Methyl-4-isopropyl-3-oxy- 
benzol (Thymol), dad. gek., daB man in besonderer Ausfiihrung des D. R. P. 448950 
in PAe., Bzl., Paraffinol oder ahnlichen indifferenten Losungsmm. gel. 2-Nitro-l-methyl-
4-isopropylbenzol mit Al-Amalgam u. W., zweckmaBig unter Kiihlung, behandelt, das
so entstandene 2-Hydroxylamino-l-methyl-4-isopropylbenzol mit verd. HC1 aus der 
Reduktionslsg. extrahiert, nach Umlagerung zum 2-Ajnino-5-oxy-l-methyl-4-isopropyl- 
benzol in derselben Lsg. diazotiert u. die Diazogruppo in iiblicher Weise gegen H er- 
setzt. — Diese Arbeitsweise liefert eine weit bessere Ausbeute an 2-Amino-5-oxy-l- 
methyl-4-isopropylbenzol u. dadurch an Thymol. Z. B. wird Al-Amalgam mit einer 
10%'g- Lsg. von 2-Nilro-l-methyl-4-isopropylbenzol in PAe. oder thiophenfreiem Bzl. 
iiborgossen u. tropfenweise, unter Kiihlung in Eiswasser, W. zugesetzt. Nach beendetem 
Schaumen wird abgenutscht u. die FI. in verd. k. HC1 eingegossen, wobei das ent
standene 2-Hydroxylamino-l-methyl-4-isopropylbenzol ais HydrocMorid gel. wird. Die 
Lsg. wird ca, 1% Stdn. auf 60—80° gehalten, wobei dio Umlagerung zum 2-Amhw- 
ó-oxy-l-inethyl-4-isopropylbenzoł unter Farbenumschlag erfolgt. Zur Herst. von Thymol 
wird die Lsg. des salzsauren p-Aminoplienolderiy. nach bekannten Methoden diazotiert 
u. die Diazoverb. durch Behandeln mit stark salzsaurer SnClj.-Lsg. in der Kalte un- 
mittelbar in Thymol iibergefiihrt. (D. R. P. 453 428 KJ. 12q vom 4/5. 1926, ausg. 
7/12. 1927. Zus. zu D. R. P. 448950; C. 1927. II. 2228.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M. (Erfinder: Heinrich Jensch 
Hochst a. M.), Darstellung von 3,5-Dialkylathern des 3,4,5-Trioxy-l-methylolbevzols 
(Gallusalkohols), dad. gek., daB man auf Pyrogallol-l,3-dialkylather CH20 oder CH,0 
abspaltende Mittel, zweckmaBig in alkal. Lsg., einwirken laBt. — Dio zur Herst. von 
Arzneimitteln dienenden Dialkylather werden so in sehr guten Ausbeuten erhalten. 
Z. B. wird Pyrogallol-l,3-dirnethylather in W. u. 2-n. NaOH gel., mit 40%ig. CH20-Lsg. 
versetzt u. verschlossen 3 Tage bei 15° stehen gelassen. Dann wird mit CH3C02H schwach 
angesauert, mit wenig A. durchgeschuttelt, dieser entfernt u. die wss. Lsg. im Vakuum 
stark eingeengt. Beim Abkiihlen scheidet sich der 3,5-Dimethylaiher des 3,4,5-Trioxy-
1-methylolbenzols (Syringaalkohols), aus Essigester krystallin. Pulver, F. 135—136°, 
aus. — Analog entsteht aus Pyrogallol-l,3-diathylather u. 40°/0ig. C//20  der 3,5-Dialhyl- 
atlier des 3,4,5-Trioxy-l-niethylolbenzols, aus Essigester Nadeln, F. 115°. Er vcrwandelt 
sich, wie der 3,5-Dimethyldther, beim Erwarmen mit vcrd. HC1 in ein amorphes, farb-
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loses Prod., lóst sich leioht in yerd. NaOH u. mit rótlichgelber Farbę in konz. H 2S04. 
Durch FeClj orfolgt Rotfarbung. (D. R. P. 453 277 KI. 12q vom 17/9. 1925, ausg. 
2/12. 1927.) _ _ SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Derivate des l-Oxo-2-alkyl-propens-2 und ihre 
Beduklionsprodukle. Aldehyde, ohne CH2-Gruppc in 2-Stcllung zur Oxogruppe, werden 
mit aliphat. oder araliphat. Aldehyden, dio eine CH2-Gruppo in 2-Stellung zur Oxo- 
gruppo enthalten, in organ. Losungsmm. in Ggw. alkal. Mittel u. hockstens geringer 
Mengen W. kondensiert. — Die erhaltenen ungesatt. Aldehyde konnen in Abwesenheit 
oder Ggw. eines Katalysators hydricrt werden u. stellen alsdann neue Iłiechstoffe dar. — 
Man erhiilt so aus: 1. Benzaldehyd u. Propionaldehyd: a.-Methylzimtaldehyd, bzw.
1-Oxo-2-methyl-3-phenyl-propan oder l-Oxy-2-melhyl-3-phenyl-propan. 2. Benzaldehyd 
u. n-Biilyraldehyd: a-Athylzimtaldchyd, bzw. l-Oxo-2-dthyl-3-phenylpropan u. l-Oxy-
2-dthyl-3-phenyl-propan. 3. Benzaldehyd u. Isovuleraldehyd: a-Isopropylzimtaldehyd.
4. 4-Methoxybenzaldćhyd u. n-Butyraldehyd: a.-Athyl-4-methoxyzimtaldehyd. 5. 4-Meth- 
oxybenzaldehyd u. Oenanlhaldehyd: a-Amyl-4-methoxyzimtaldehyd. 6. l-Oxo-2-alhyl- 
hexan u. Onanthaldehyd: l-Oxo-2-ainyl-4-dthylocten-2. 7. l-Oxo-3-phenyl-propen-2 u. 
n-Butyraldehyd: l-Oxo-2-athyl-5-phenyl-pentadien-2,4. — Dio Kondensation anderer 
Aldehydo vollzieht sich ahnlich. (F. P. 628 739 vom 18/1. 1927, ausg. 28/10. 1927.
D. Priorr. 2/7., 5/10. u. 30/10. 1926. E.P. 284 458 vom 19/1. 1927, ausg. 23/2.
1928.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M ., Verfahren zur Umesterung von 
Estern mit Allcoholen in Ggw. von Aluminiumalkoholaten ais Katalysatoren. — Bei- 
spiclsweise wird 1 Teil Al in 54 Teilen Benzylalkohol gel. u. die Lsg. mit 75 Teilen Salicyl- 
sauremethylesler 5 Stdn. lang auf 150—460° erhitzt. Dabei dest. CHj-OH ab u. der 
zuriickbleibendo Salicylsaurebenzyhster wird durch Dest. gercinigt. — 1 Teil Al wird 
in 78 Teilen Menthol gel. u. mit 76 Teilen Salicylsauremethylester auf 150—160° er
hitzt. Dabei entsteht der Salicylsdurenienthylester. In gleicher Weise wird der Benzoe- 
saurebenzykster aus Benzocsaureathylester u. Benzylalkohol u. der Chlorbenzoesdure- 
benzylester hergestellt. (F. P. 625 209 vom 27/11. 1926, ausg. 5/8. 1927. D. Prior. 
17/12. 1925.) M . F. Mu l l e r .

Hermann Gammay, Deutschland, Herstellung von Campher aus Borneol durch
Erhitzen mit akt. Kohlc oder Graphit u. einem Alkali oder Erdalkali. — 100 Teile 
Isoborneol, in 10 Teilen X3'lol gel., werden 3 Stdn. lang am RuckfluBkiihler nach all- 
mahlichem Zusatz von insgesamt 5 g akt. Kohle u. 5 g Ca-Hydrat erhitzt. Dabei findet 
zunachst heftige H r Abspaltung statt, die allmahlich nachlaBt. Ausbeute 97—98%. 
(F. P. 627 845 vom 21/1. 1927, ausg. 13/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schmidt. 
Mainkur), Darstellung organischer Pliosphorrerbindungen, darin bestehend, daB man 
hydrierte Naphthalinderiw. mit P-Halogenverbb. in Ggw. von A1C13 behandelt u. auf 
die entstehenden Zwischennrodd. W. oder Alkalien einwirken liiBt. — Die anscheinend 
1 Atom P auf 2 KW-stoffreste enthaltenden P-Verbb. finden ais solcho u. in Form ihrer 
Salze therapeut. Verwendung, u. zwar per os, da sie selbst durch starkę Behandlung 
mit Sauren nicht zerstórt werden, im Gegensatz zu anderen in der Therapie verwendeten 
aromat. P-Verbb. Auch ais Zwischehprodd. fiir die Darst. anderer P-Praparate sind 
sie von techn. Bedeutung. Z. B. wird in ein Gemisch yon Tetrahydronaphthalin u. AlCl3 
PCl3 vorsichtig eingetragen. Nach Beendigung der unter starkem Erwarmen ein- 
tretenden Hauptrk. wird noch 3 Stdn. unter RuckfluB auf 90—100° erwarmt, die dicke 
ólige M. in Eiswasser eingetragen, der Nd. abfiltriert, in verd. Na2C03- oder NH3-Lsg. 
aufgenommen u. mit HC1 wieder ausgefallt. Die kaum gefarbte P- Verb. ist unl. in W. 
u. verd. Mineralsauren, 11. in Alkalien u. Alkalicarbonaten, 11. in CH3OH, A., Aceton 
Bzl. u. w. Chlf., wl. in A. —- P-Verb. aus Delcahydronaphthalin u. PCl3 weiBes Pulver,
11. in verd. Atzalkalien, NH3 u. Alkalicarbonaten, fast unl. in W. u. verd. Sauren, sil. 
in Chlf., ClLjOH, A., zll. in Aceton u. Eg., wl. in A. u. KW-stoffcn. — Die durch 40-std. 
Erwarmen yon Tetrahydronaphthalin mit PCls u. A1CU auf 90—100° bis zur Beendigung 
der HCl-Entw. erhaltliche P- Vcrb. ist ein schwach gelblich gefiirbtes Pulver, 11. in n. 
NaOH, in 2-n. NaaC03-Lsg. erst beim Erwarmen 1., wl. in Eg., fast unl. inCH3OH, A., 
Aceton, A. u. Bzl., dagegen sil. in k. Anilin. (D. R. P. 452064 KI. 12o vom 16/10.
1924, ausg. 5/11. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ iibert. yon: Farbwerke 
VOrm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. BI., Darstellung von Alkylnaphthalinen. 
Man liiBt auf Naphthalin, dessen Homologen oder Alkoxysubstitutionsprodd. bei er-
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hohten Tcmpp., unter oder olmo Druck, bei Ggw. von Metallha-logeniden u. HC1- 
bindenden Mitteln Alkylhalogenido einwirken.— Z. B. wird Naphthalin unter Riihren 
m it ZnO, ZnCl2 u. C1LGI wahrend 4 Stdn. auf 170—180° erhitzt. Man erhalt ein griin- 
lich fluoreseierendes Ol, daB sich unmittelbar dest. la.£3t. Das ZnO laBt sich durch SlgO, 
das ZnCl2 durch FeCi3 ersetzen. — Analog erhalt man aus C10H8 u. C2H,J3l Athylnaphtha- 
line, Ol. (E. P. 260 604 vom 28/10. 1926, Auszug veróff. 30/12. 1926. D. Prior. 28/10.
1925. P.P. 623792 vom 28/10. 1926, ausg. 30/6. 1927. D. Prior. 28/10.
1925.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenmdustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von kefnathylierlen 
Naphthalinderivaten. Naphthalin oder dessen Hydroderiw. werden in Ggw. von Kata- 
lysatoren bei 50—200° unter Druck mit Athylen behandelt. — Ais Katalysatoren eignen 
sich Metallchloride, wie A1C13 oder FeCl3. Je nach den Reaktionsbedingungen erhalt 
man Mono- oder Polydthylnaphthaline. Z. B. wird in einem Riihrwerkautoklaven 
Naphthalin mit A1C13 u. C2//4 wahrend 4 Stdn. unter 20 a t Druck bei 100—200° behandelt 
Die Rk. wird zu Beginn zweckmaBig durch Einleiten von wenig HCl-Gas begiinstigt. 
Nach Beendigung wird das A1C13 entfernt u. der Autoklaveninhalt dest. Zunachst geht 
etwas Bzl., dann unverandertes C10H8 u. schlieBlieh Athylnaphthalin, Ol, Kp.;Cp 250 
bis 400°, iiber, wahrend ein nicht dest. Rest zuriickbleibt. — Behandelt man das Athyl- 
naphthalin, Ivp.13 150—200°, bei 50—160° unter 20 at. Druck in Ggw. von etwas A1C13 
crncut mit C2Hit so erhalt man unter 12 mm Druck bei 200—300° sd. Ole. — In  analoger 
Weise gibt '1'etrahydronaphthalin mit 6'2//4 in Ggw. von A1-C13 unter Druck bei 100° 
erhitzt ein Ol, Kp. 240—340°, das nur einen geringen nicht fluchtigen Riickstand 
hinterlafit, — u. Dekahydronaphtlialin ein bei 200—290° fast ohne Riickstand sd. dliges 
Prod. (F. P. 628 440 vom 3/2. 1927, ausg. 24/10. 1927. D. Prior. 4/2. 1926.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung ausschliefilich im 
Kem cMorierter Alkylnaphthaline. Alkylnaphthaline werden, bei Ggw. oder Abwesen- 
heit indifferenter Losungsmm., mit S02012 behandelt. — Z. B. wird 1-Methylnaphthalin 
mit S02C12 kurze Zeit auf 30—40° angewarmt, worauf eino lebhafte HC1- u. S02-Entw. 
einsetzt. Die exothermo Rk. yerlauft von selbst weiter'. Nach beendeter Gasentw. 
wird das Reaktionsprod. einige Zeit zur Entfernung der gel. Reste HCl.u. S02 erhitzt 
u. dann dest. Bei 278—283° geht das l-Methyl-4-chlornaphthalin in einer Ausbeute 
von 94% iiber. — ObergieBt man 2-Methylnaphthalin mit S02C12, so lost es sich unter 
starker Abkiihlung, worauf die M. sich auf 50—60° erwarmt. Ohno auBere Warme- 
zufuhr erfolgt starkę Entw. von S02 u. HC1 u. man erhalt wie oben das l-Chlor-2-methyl- 
naphthalin, Kp. 273—275°. — Erwiirmt man dieses mit 1 Mol. SO„Cl2, bzw. das 2-Methyl- 
naphthalin mit 2 Moll. S02C]2 auf 65°, so geht es in ein Dicfdor-2-methyl?iaphthalin, fast 
farb- u. geruchloses Ol, Kp. 308—312° iiber. — Ein Gemisch von 2,G-Dimethylnaphthalin 
u. S02C12 in A. gel. gibt nach Anwiirmen auf 35°, Abdampfen des A. u. Dest. ein bei 
293—297° iibergehendes Monochlor-2,6-dimethylnaphthalin, das nach liingerem Stehen 
zu harten Nadeln, F. 39°, erstarrt. — Bei Venvendung von 2 Moll. S02C12 u. Ver- 
arbeitung wio oben dest. bei 328—333° ein in der Vorlage zu Prismcn erstarrendes 
Dichlor-2,6-dimethylnaphthalin iiber, das nach dem Umkrystallisieren aus A. oder Eg. 
bei 135° schm. (E. P. 263 844 vom 29/12. 1926, Auszug veroff. 2/3. 1927. D. Prior. 
29/12. 1925. F. P. 626 865 vom 29/12. 1926, ausg. 21/9. 1927. D. Prior. 29/12.
1925.) SCHOTTLANDER.

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kaliseher, 
Frankfurt a. M., und Karl Keller, Mainkur), Herstellung von CJdorsubstitutionsprodukten 
tertidrer aromatischer Aminę, dad. gek., daB man tert. aromat. Aminc in Form ihrer 
mineralsauren Salze in wss. Lsg. bei gewóhnlicher bis maBig erhóhter Temp. mit den 
berechnetcn Mengen von Chlorierungsmitteln behandelt. — Das Verf. ermoglicht in 
techn. einfacher Weise die Darst. der ais Ausgangsstoffe wertvollen, in o-Stellung zur 
Dialkylaminogruppe Cl-substituierten tert. aromat. Aminę. Z. B. wird 4-Dimetliyl- 
amino-l-methylbenzol in HC1 u. W. gel. u. in die Lsg. unter gutem Riihren bei 15—20° 
ein langsamer CU-Strom eingeleitet, bis die gewiinschte Gewichtszunahme errcicht ist. 
Man macht mit NaOH alkal. u. scheidct das 3-Chlor-4-dimethylamino-l-melhylbenzol,
Ol, Kp. 225—228°, in iiblicher Weise ab. — Durch Einw. von Cl2 auf 2-Dimelhylamino- 
naphthalin in salzsaurer Lsg. bei 20—30° erhalt man das 1 -Chlor-2-dimethylamino- 
naphthalin, gelbliches Ol, Kp,22 1 85—180°. — Dimethylanilin gibt analog mit CL, bzw. 
mit NaC103 u. uberschiissiger*HCl ein hellcs, terpentinartig riechendes Ol, zwischen 
206—239° sd. u. aus einem Gemisch von vorzugsweisc 2-Chlor-l-dimethylaminobenzol 
neben 2,4-Dichlor-l-dimethylaminobenzol u. unverandertem Dimethylanilin bestehend.

X. 1. 153
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Bei Erhóhung der Cl2-Mengo (bis zu 2 Moll.) entstelit ein hauptsachlieh 2,4-DicMor-
l-dimethylaminobenzol enthaltendcs Prod. — s. p,p'-Tetramethyldiaminodiphenylmethun 
liefert beim Behandeln mit Cl2 (2 Moll.) bei 15—20° das 3,3'-Dicldor-4,4'-teiramethyl- 
diaminodiplienylmethan, kellgelbes, viscoses O l, ICp.30 ca. 276—277°. (D. R. P. 453427 
KI. 12q vom 16/7. 1925, ausg. 10/12. 1927.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Halogen- 
substitulionsprodv.kk.n tertidrer aro-matischer Amina und von diesen abgeleiteten ąnartdren 
Ammoniumrerbindungen. Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P. 453427 ist folgcndes nacli- 
zutragen: Dureh Behandeln der tertiaren aromat. Amino in salzsaurer Lsg. mit Br 
lassen sich die in o-Stellung zur Dialkylaminogruppe Br-substituierten tertiaren aromat. 
Aminę gewinnen. So erhiilt man z. B. aus: 4-Dim-cthylamino-l-melliylbenzol das 3-Brom*
4-dimethylamino-l-methylbenzol, Ol, Kp. 237—238°, — aus 2-Dimethylaminonaplithalin 
das l-Brom-2-dime.ihylaminonapliihalin, aus A. gelbliche Blattchen, F. 130°, — aus 
Dimethylanilin das 2-Brom-l-dimethylaminobmzol, aus Eg. Krystalle, F. 55°, — sowie 
aus s. p,p'-Tetramethyldiaminodiphenylmethan das 3,3'-Dibrom-4,4'-tclramethyldiamino- 
diphenylmethan, schweres Ol. — Die in o-Stellung mono- bzw. in o,p-Stcllung dihalogen- 
substituierten tertiaren aromat. Amino lassen sich dureh Einw. von Dialkylsulfaten 
bzw. yon Arylsulfonsaurealkylestcrn, boi Ggw. von Lósungsmm., wio Toluol, Mono- 
chlorbenzol usw., oder aueh ohne Lósungsmm., bei 15° oder dureh Erhitzen unter 
RuekfluB in festo quarta.ro Ammoniumyerbb. iiberfuhren, die ais Alkylierungsmittel 
sowio ais Farbstoffzwischenprodd. Verwendung finden konnen. Z. B. wird ein Gomisch 
von 3-Chlor-4-dńnethylamino-l-methylbenzol u. p-Toluolsidfonsduremethylester einigo 
Stdn. unter Riihren auf 90—100° erwarmt, worauf os zu einem Krystallbrei erstarrt. 
Dio guartdrc Ammoniumnerb., aus alkoh. Lsg. mit A. gefallt, farbloso Prismen, F. ca, 
154°, ist in W. 11. — Dio durcli Einw. von Dimethylsidfat auf l-Chlor-2-dimethylamino- 
naphihalin erst bei 15° u. dann dureh mehrstd. Erwarmen auf 80—90° erhaltliche 
quartdr& Ammoniumverb. wird aus A.-f-A. in unter vorhergehendem Erweiehen bei 
98° schm. Nadeln gewonnon. — Gibt man zu dem dureh Einw. yon 1,5 Moll. Cl2 auf 
in wss. HC1 go). Dimethylanilin orlialtenen Gomisch von 2-Chlor-l-dimethylaminobenzol,
2,4-Dichlor-l-dimethylaminobenzol u. unyerandertem Dimethylanilin Dimethylsulfal, 
so scheidet sich aus der Lsg. ein sich erwarmendes Ol ab. Zur Vcrvollstivndigung der 
Rk. wird dio Temp. auf 115—120° gesteigert u. solange bei 100° gehalten, bis cinc mit 
W. verd. Probo auf Zugabo von uberschussigem NaOH fast klar bleibt. Beim Abkiihlen 
der Lsg. sclicidet sich eine gelbliche, krystallin. M., aus einem Gemenge der ąuartdren 
Ammoniumnerbb. des 2-Cldor- u. 2,4-Dicldor-l-dimethylaminobe.nzol bestehend, ab, dio 
unmittelbar ais Alkylierungsmittel Verwendung finden kann. — Dio dureh Einw. von 
Dimethylsidfat auf eine schwach sd. Lsg. yon 3,3'-Dichlor-4,4'-tetramethyldiamino- 
diphenylmetlian in Monochlorbenzol erhaltliche krystallin. ąuartdre Ammoniumverb. 
schm. unter Gasontw. bei ca. 218°. — Analogo Prodd. lassen sich dureh Einw. von 
Didihylsuljat, bzw. von Dimethylsidfat auf 3,3'-Dibrom-4,4'-tetrametTiyldiaminodiphenyl- 
mełhan gewinnen. (F. P. 634 255 vom 2/5. 1927, ausg. 13/2. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Hans Bucherer, Miinchen, Darstellung von Diarylmninen und dereń Abkdmmlingcn, 
dad. gek., dafi man p-Phenylendiamin oder dessen Deriw. mit den Schwefligsaurc- 
estern der Phenol- oder der a-Naphtholreihe in Ggw. oder Abwescnheit von iiber- 
schiissigen Sulfiten kondensiert. — Von Deriw. des p-Phenylendiamins eignen sich 
zur Umsetzung mit den Scliwefligsaureestern seino Homologen, Analogen, seine Mono- 
u. asymm. Dialkyl-(aryl- u. aralkyl-) Deriw., seino Halogen- u. Nitroyerbb., sowie seine 
Carbon-, Sulfon- u. Thiosulfonsaurcn, nicht dagegen das N-Monoacetyl-p-phenylen- 
diamin. Es entstehen so ais Farbstoffzwischenprodd. wertvollc Diphenylaminderiw. 
Z. B. wird Resorcin mit p-Plienylendiamin u. 30°/oig. NaHS03-Lsg. unter RuekfluB 
erhitzt, bis das Resorcin nahezu yerschwunden ist. Beim Abkiihlen scheidet sich das 
wl. Kondensationsprod., offenbar eine sich vom 3'-Oxy-4-aminodiphenylamin ab- 
leitende Sulfonsaure, in schwach gelblich griin gefarbten Kiystallen ab. Mit grofier 
Geschwindigkeit verlauft die Rk. bei Verwendung von bereits yorgobildetem Resorcin- 
schwefligsdureestcr. — Weitert Beispiele botroffen die Kondensation yon: Resorcin 

jitiii p-Aminodimelhylaniliiithiosidfonsdure in Ggw. von NaHS03, — Resor cinschweflig - 
sdureesler mit p-Aminodimelhylanilin, gelbliche Nadeln, wl. in W. u. NH3, 11. in HC1, 
unl. in A., Bzl. u.-Chlf., — p-Plienylendiamin mit l-Aminonaplilh<ilin-4-sidfonsaurc u. 
NaHSOa, Krystalle, swl. in W., 11. in verd. Alkalien, Alkalicarbonaten u. NH3, beim 
Stehen an der Luft erfolgt, offenbar dureh Oxydation, bald Dunkelfarbung, die jedoch 
auf Zusatz von Na2S20 4 in alkal. Lsg. wieder yerschwindct. — 1-Aminonaphthalin-
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4-sulfonsdare mit p-Aminodimeihylanilinthiosulfonsdure u. NaHS03 zu einem Thiasifb- 
farbsloff, blausehwarzes, in konz. H aSO,, mit blaugriiner, in HC1 mit smaragdgriiner, 
bei Verd. mit W. in reines Blau umsclilagender Farbę 1. Pulver, liiBt siob mit Na2S20^ 
verkiipen, — sowio von: l-Amino-2-oxynaphthalin-4-sulfonsdure mit p-Aminodimethylr_ 
anilinthiosulfonsdure u. NaHSO., zu einem wl. Oxazinfarbstoff; in A. mit blauer Farbo
1.; in der Mutterlauge befindet sieb ein thiazinartiger Farbsloff ais Hauptprod. (D. R. P. 
4 5 1 9 8 0  KI. 12q vom 31/7. 1924, ausg. 1 / 1 1 . 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella & Co. G-. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalisclier, 
Frankfurt a. M., und Werner Zerweek, Fechenheim b. Frankfurt a. M.), Herstellung 
fon Benzo-Benzanthroncarbonsduren, dad. gek., daB man dio l,l'-D inaphtkyl.8,8'-d{- 
carbonsaure. u. ibro Substitutionsprodd. unter gemafiigton Bedingungen mit sauren 
Kondensationsmittcln behandelt, bis das Reaktionsprod. in Eg. 1. ist. — Dio Benzo- 
Benzanthroncarbonsauren dienen ais Ausgangsstoffe fiir die Herst. von Farbstoffen: 
Z. B. wird 1.1'-Dinwphthyl-S ,8'-dicarbonsaure mit Eg. u. ZnCl2 zum Siedon imter Riick- . 
fluB 2 Stdn. erhitzt, dio entstandene Lsg. filtriert u. mit W. verd. Hiorbei fallt dio 

Bcnzo-Benzanthronearbonśaure nebenst. Zus., aus Eg. -f- A. 
gelbo Prismen, F. 278°, 11. in Alkalien m it gelber Farbę, in k. 
konz. H2S04 mit braunroter Farbę 1., wird dureli Na2S204 u. 
Alkalilauge nicht verandert, aus. — Dio Kondensation kann 
auch mit konz. H 2S04 bei Tempp. nicht iiber 60°, bewirkt 
werden. — Analog liefert: Monobrom-lJ'-dinap7ithyl-8,8'-di- 
carbonsdure eine Monobrombenzóbenzanthroncarbcmsdurc, aus Tri- 
chlorbcnzol gelborangefarbeno Nadeln, F. 288—290°, in 80%ig. 
H2S04 mit blutroter Farbo 1., — Dibromdinaphthyldicarbonsdure 

i eine Dibrombenzobenzanthroncarbonsdure, aus Triehlorbenzol 
orangefarbeno, iiber 300° schm. Krystalle, in k. 80%ig. H2S04 nur swl. mit olivor Farbę,
— Monocldordinaphthyldicarbonsaure eine Monochlcrbenzobenzanlhroncarbonsaure, aus 
Monoohlorbonzol Krystalle, F. 268—2C9°, — Nilro-l,l'-dinaphthyl-8,8'-dicarbcmsdure 
eine NitrobenzantJironcarbonsaure, aus Nitrobenzol iiber 300° schm., in 80%ig. H£S04 
orangefarben 1. Krystalle, in Alkalien mit brauner Farbo 1., die nach Zusatz von Reduk- 
tionsmitteln, wie Ńa2S20 4 in rot umschlagt. — Die Substitutionsprodd. der l,l'-D i- 
naphthyl-8,8'-dicarbonsaure erhiilt man entweder durch Versoifung der entsprechenden 
Ester mit alkoli. NaOH oder alkoh. HC1 in der Warme oder durch unmittelbare Sub- 
stitution der freien Dicarbonsaure selbst. So liefert die l,l'-Dinaphlhyl-8,8'-dicarbon
saure: beim Bromieren in Eg. ein aus Triehlorbenzol in gclben, iiber 300° schm., in 
80%ig. H2S04 orangefarben 1. Krystallen erlialtliches Monobromderiw., — beim Be- 
handeln mit uberschiissigem Br in der Kalte ein Dibromderiv., orangefarbeno Krystalle, 
F. iiber 300°, in 80°/0ig. H2S04 mit oliver Farbo 1., — wahrend man beim Nitrieren 
in konz. schwefelsaurer Lsg. bei ea. —20° eine Nitro-l,l'-dinaphthyl-S,8'-dicarbonsaure 
aus verd. A. nach vorherigem Sintern bei 265° schm., in 80°/0ig. H2S04 mit braun- 
oranger Farbę 1. Krystalle, gewinnt. (D .R . P. 4 5 2 0 6 3  KI. 12o vom 21/7. 1925, ausg. 
5/11. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. BI., 
Darstellung von Hydrazonen der Pyridinreihe und von diesen abgdeiieten Pyrazol- und 
Pyrrolderiralen, 1 . dad. gek., daB man 3-Hydrazinopyridin oder Substitutionsprodd. 
des 3- bzw. 2-Hydrazinępyridins mit aliphat., aromat, oder gemischt aliphat.-aromat. 
Aldehyden oder Ketonen, bei Ggw. oder Abwesenheit von Lósungsmm., bei gowóhn- 
licher oder erlióhter Temp. behandelt. — 2. dad. gek., daB man die erwahnten Hydrazino- 
pyridine mit Acetessigester entweder unmittelbar durch geniigend hohes Erhitzen 
in Pyrazolonabkómmlinge iiberfuhrt oder zunachst zu den Hydrazonen kondensiort 
u. alsdann den RingschluB durch Erhitzen auf hohere Tempp., zweckmaBig obcrhalb 
100°, bewirkt. — 3. dad. gek., daB man die aus Aldehyden oder Ketonen u. den Hydr- 
azinopyridinen entstandenen Hydrazone mit NH3 abspaltcnden Blitteln, wie ZnCl2 
oder alkoh. HC1, gegebenenfalls bei erbohter Temp., behandelt. — Z. B. wird 3-Iiydr- 
azinopyridin (vgl. E. P. 259 961; C. 19 2 7 . II. 979) mit uberschiissigem Benzaldehyd 
iibergossen. Nach einigem Stehen wird das Reaktionsprod. mit A. gewaschen u. aus 
A. umkrystallisiert. Das Hydrazon, blaBgelbe Nadeln, schm. bei' 165—166°. — Gibt 
man 1 Mol. Acetessigsduredtliylester zu 1 Mol. 2-ChlorS-hydrazinopyridin (vgl. E. P. 
259 961), so erfolgt unter Warmeentw. Kondensation zum Hydrazon, aus A. Blattchen,
F. 123—124°. — Durch 5-std. Erhitzen von 2-Chlor-5-jodpyridin mit Hydrazinhydrat 
erhiilt man das 2-Hydrazino-5-jodpyridin, aus W. Krystalle, F. 124° (Beispiele fiir dio

153*
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Kondensation dieses Hydrazinderiv. enthalt die Patentsclirift nicht; d. Ref.). — Miseht 
man aquimolekulare Mengen 2-Hydrazino-5-nitropyridin (vgl, E. P. 255 811; C. 1927.
I. 183) u. Acetessigsauredthylester bei 15°, so erhalt man unter spontaner Warmeentw. 
das entspreohende Hydrazon, aus A. golbo Blattehen, E. 93—95°. — 2-Hydrazino-
5-nilropyridin wird in uberschussigem Aceton gel., die Lsg. kurzo Zeit stehen gelassen, 
das uberschussige Aceton auf dem Wasserbade abgedampft u. das Reaktionsprod. 
mit W. gewaschen. Das entstandono Hydrazon krystallisiert aus Lg. in gelben Blattehen, 
E. 168°. — Behandelt man das 2-Hydrazino-5-nitropyridin mit uberschussigem n. Propyl- 
aldehyd, so erwarmt sich das Gemiseh von selbst u. liefert ein Hydrazon, aus Lg. oder 
A. gelbe Nadeln, E. 151°. — Beim Losen des 2-Hydrazino-5-nilropyridins in 50%ig. 
CHjCOjH u. Schiitteln mit der berechneten Menge Benzaldehyd gewinnt man ein Hydr
azon, das, aus A. umkrystallisiert, goldgelbe Nadeln, E. 226—228°, bildet. — Erhitzt 
man aąuimolekulare Mengen von 2-Hydrazino-S-nitropyridin u. Acelessigester oder das 
wie oben aus den Komponenten gewonnene Hyirazon, wahrend ca. 6 Stdn. im Olbade 
auf 120°, so erfolgt RingschluB zum l,5',2'-Nitropyridyl-3-methyl-5-pyrazolon (I.), aus 
A. gelbe Nadelehen, sich ohne E. zwischen 240 u. 260° zers., in Sauren farblos 1., beim 
Neutralisieren wieder ausfallend, in uberschussigem Alkali mit gelber Earbe 1. — Erhitzt 
man das Hydrazon aus Aceton u. 2-Chlor-S-hydrazinopyridin langsam unter dauerndem 
Riihren mit uberschussigem ZnCl2 im Olbade auf 200°, so dunkelt die anfanglich gelb- 
brauno Sehmelze in der Earbe nach. Das Reaktionsgemiseh wird in w. W. gel., unter

7------x N NH
0,N -<5 ' 2\ - N —N j^N C -C H s r f ^ ^ ^ C - C K ,

— ^  o o ----Ig h 2 c i—l * J — J Ic h  Cl—!
I. N II.

Zusatz von etwTas HC1, u. nach dem Alkalischmaehen mit A. extrahiert. Nach dem 
Abdampfen des A. wird das 2-Methyl-S-chlorpyrindol (II.) unter Zusatz von Tierkohle 
umkrystallisiert. Earblose Krystalle, E. 208—210°, 11. in A., A., h. Toluol u. Bzl., wl. 
in Lg. — Beim Behandeln des Hydrazons aus 2-Chlor-5-hydrazinopyridin u. n. Propyl- 
aldehyd mit uberschussigem ZnCL wie oben oder durch langeres Kochen mit alkoh. 
HC1 erfolgt unter Abspaltung von NH3 Bldg. des 3-Methyl-5-chlorpynndols (III.), 
Krystalle, E. 199—202°, 1. in A., A., h. Toluol u. Bzl., wl. in Lg., 1. in Mineralsauren. 
Die Prodd. finden therapeut. Venvendung. (E. P . 259 982 vom 14/10. 1926, Auszug 
veróff. 15/12. 1926. Oe. Prior. 17/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

D eutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm . R oessler, Erankfurt a. M., 
Darstellung von 1,5-Naphlhyridin und dessen Substitutionsproduklcn. Man unterwirft
3-Aminopyridin bzw. dessen Kernsubstitutionsprodd. deipublichen Chinolinsynthese 
nach S k r a u p , bzw. der 2-Alkyl(Aryl)chinolin-4-carbonsauresynthese nach D o b n e r .

— Z. B. wird 2-Chlor-5-aminopyridin mit 
HjAsOi, H 2S04 u . Olycerin einige Zeit 

-C0H6 unter RiiekfluB auf dem Sandbade erhitzt.
Nach dem Abkuhlen wird mit W. verd. 
u. mit NaOH alkal. gemacht. Die braun- 
lich gefarbte krystallin. M. wird abgetrennt 
u. imter Zusatz yon Tierkohle aus h. W. 

umkrystallisiert. Das unter gleiehzeitigem Ersatz des 2-Chloratoms gegen eine Hydroxyl- 
gruppe entstandene 6-Oxy-l,5-naphthyridin (I.), schwach griinlich weiBe, bei Tempp. 
bis zu 250° nicht schm. Krystalle, ist 1. in Mineralsauren u. Alkalien, 11. in Chlf., h. A.. 
u. h. W. — Lost man 1 Mol. Brenztraubens&ure u. 1 Mol. Benzaldehyd in A., gibt langsam 
1 Mol. 2-Chlor-5-aminopyridin hinzu u. erhitzt das Gemiseh auf dem Wasserbade, so 
scheidet sich nach kurzer Zeit eine weiBe krystallin. 51. ab, die abfiltriert wird. Durch 
wiederholte Extraktion mit 30%ig. A. erhalt man das 2-Phenyl-d-carboxy-6-chlor-
1,5-naphthyridin (II.) in schwach gelblichen, sich bei ca. 186° zers. Nadeln, die in konz. 
Sauren 1., in Alkalien 11. sind. — Aus 3-Aminopyridin selbst entsteht durch Erhitzen 
mil. Olycerin, H2As04 u. konz. BLS0 4.das 1,5-Ńaphthyridin, aus CS2 farblose Nadeln, 
E. 72°, Kp.12 112°, in der Vorlage sofort zu schneeweiBen, allmahlich an der Luft sich 
gelblich farbenden Krystallen erstarrend, 11. in den ublichen organ. Losungsmm. (hierzu 
vgl. auch B o b r a Ń s k i  u .  S u c h a r d a ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 60. 1081; C. 1927- II. 
87). Die Prodd. finden therapeut. Verwendung. (E . P. 259 973 vom 13/10. 1926, 
Auszug veroff. 15/12. 1926. Oe. Prior. 17/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .



1928. I. H x. F a r b e k ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 2313

X. Farben; Farberei; Druckerei.
J. J. H edges, Atmospharische Feuchligkeit wid das Verschie/3en von Farbstoffen 

auf Wolle. (Vgl. C. 1927. II. 2355.) Die Resultate aus den Verss. uber den EinfluB 
des Feuehtigkeitsgeh. von gefarbten Wollstiickcn auf das VerschieBen der Farbo' 
geben, in ein Koordinatensystem eingetragen, eine gerade Linie. Daraus crgibt sich, 
daB der Farbvcrlust F  fiir relative Feuchtigkeiten zwischen 25 u. 100% sich nach der 
Formel F ~  a-R b, in der R  der Feuehtigkeitsgeh., a u. 6 Konstanten sind, er- 
rechnen laBt. Fiir Sauregrun G (1%) ist F  =  0,447 R  -f- 7,070. (Journ. Soc. Dyers 
Colourists 44. 52—54.) ‘ B r a u n s .

G ustay A rnold, Vergleichende Ver su che mit den beiden Fdllungsmitleln „Katanol“ 
und „Tamol“ fur basische Farbstoffe behufs Gewinnung von Farblacken. Bei der Herst, 
von Farblacken aus bas. Farbstoffen durch Fiillung mit Tamol laBt sich eine voll- 
standige Vcrlackung nicht erzielen, wenn das Fallungsmittel in geringstem' tlber- 
schuB angewandt wird. Es tr itt eine Auflósung an Stelle einer vollstandigen Fixicrung 
des Farbstoffs ein, u. man erhalt neben Farbstoffyerlusten ungleiche Nuancen. Katanol 
zeigto diese Erscheinungen nicht. Kombiniert man dagegen Tamol mit Ammon- 
molybdat im Verhaltnis 3 :1 , so ist dio Fallung bei allen bas. Farbstoffen eine voll- 
standige. Die Echtheitseigg. der auf dieso Weise erhaltenen Farblacke wichen von 
den entsprechenden Tamollacken erheblich ab, man erhalt bei der kombinierten 
Fallungsweise Lacke mit vólliger Licht-, Kalk- u. W.-Echtheit. (Chem.-Ztg. 52. 211. 
Rio de Janeiro.) _________________  SlEBERT.

I. G. Farbenindustrie A .-G ., Frankfurt a. M., Herstellung von Netz-, Reinigungs-, 
Emulgierungs- und Fettspaltungsmitleln durch Sulfonierung von aliphat. oder hydro- 
aromat. ICW-stoffcn mit mehr ais 8 C-Atomen in An- oder Abwesenheit von Verdunnungs- 
mitteln u. Katalysatoren. — Zu 142 kg Stearinsaure werden langsam bei 75° 440 kg 
Cl - S03II zugesetzt, das Prod. auf 100° erhitzt u. dann in W. gegossen, um die nicht 
gel. Anteile zu entfernen. Durch Abkiihlen wird eine gelatinóse M. erhalten, die mit 
mehr W. verdunnt eine Lsg. von starker Schaum- u. Netzwrkg. liefert. Die Salze be- 
sitzen die Eigg. von Seife. Bei der Sulfonierung kann CC14 ais Verdunnungsmittel 
dienen. — In geschmolzene Palmitinsaure wird bei 100° S03 eingeleitet, bis daa Rk.- 
Prod. in W. 1. geworden ist, u. nach dem Abkiihlen wird eine halbfeste M. erhalten, 
die in wss. saurer, neutraler oder alkal. Lsg. gute Seifeneigg. besitzt. — 282 kg ólsdure 
u. 300 kg Nilrobenzol gut verruhrt werden bei 5—10° mit 160 kg S03 sulfoniert u. nach 
dem Abtreiben des C6H5-N02 mit Wasserdampf wird das Rk.-Prod. mit Alkali neutra- 
lisiert. Es ist ein gutes Nelzmittel. (F. P . 632 155 vom 5/4. 1927, ausg. 4/1. 1928.
D. Priorr. 5/6. u. 21/6. 1926.) M. F. Mu l l e r .

I . G. Farbenindustrie A k t.-G es., Frankfurt a, M., Herstellung von Reinigungs-, 
Netz- und Emulgierungsniitteln durch Sulfonierung von Mincralol-ICW-stoffen, mit Aus- 
nahmo von Steinkoblenteerolen, in Ggw. von aromp.t. oder hydroaromat. KW-stoffen 
oder dereń Deriw. mittels II2S04 oder Cl - S03H etc. — In 1 Teil Solaról werden 1—2 Teilo 
C1-S03H unter Rtihren eingetragen u. nach beendeter Rk. wird W. zugesetzt u. daa 
unangegriffene Ol mit Wasserdampf abgetrieben. Darauf wird mit Kalk neutralisiert 
u. das gebildete Ca-Salz mit Na2C03 umgesetzt. — 300 Teile Sohentnaplitha u. 300 Teilo 
Solaról werden bei 30° langsam unter Riihren mit 600 Teilen C1-S03H sulfoniert u. 
wie vorher weiterverarbeitet. In  gleicher Weise wird ein Gemisch von Gelból u. Telra- 
hydronaphthalin oder von Solaról u. CMorbenzol mit Cl• S03H  sulfoniert. (F. P . 632 633  
vom 11/4. 1927, ausg. 12/1. 1928. D. Prior. 23/4. u. 19/5. 1926.) M. F. M u l l e r .

I . G. Farbenindustrie A .-G ., Frankfurt a. M ., Herstellung eines Netz-, Emul- 
gierungs- und Reinigungsmittels, bestehend aus dem Salz einer Mineralolsulfonsaure, 
wio Na-Salz der Solarólsulfonsaure, u. dem Gemisch eines in W. 1. u. in W. unl. Prod., 
wie 1 Teil Athylalkohol u. 4 Teile Anilin oder 1 Teil Methylalkohól u. 7 Teilo CMorbenzol. 
Die mit W. erhaltenen Emulsionen haben eine vielfache teehn. Verwendung in der 
Textil-, Leder- u. Farbenindustrie. (F. P . 633 661 vom 2/5. 1927, ausg. 2/2. 1928.
D. Prior. 26/7. 1926.) M. F. Mu l l e r .

M arcel L aloe, R am on G arcia D iego und Servando del P ilar , Seinc, Frank- 
reieh, Mustem von Geu-cbe. Man spannt das Gewebe, yorzugsweise Seidengewebo 
in einen Rahmen u. spritzt durch Schablonen eine nicht auslaufende Farbę auf. (F . P . 
616 870 vom 29/5. 1926, ausg. 9/2. 1927.) F r a n z .
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N ew  Jersey Z inc Co., New York, Herstellung von Lithopon. (D . R . P . 457 616  
KI. 22f Tom 3/9. 1921, ausg. 20/3. 1928. A. Prior. 2/10. 1919. — C. 1922. IV. 49 [A. P. 
1411645].) _ _ K u h lin g .

I . G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: B runo F raneke  
und H ans M oehrke, Hochst a. M.), Darstellung wasserloslicher Chromierungsfarbstoffe 
der Triarylmethanreihe. (D. R . P . 457 495 KI. 22 b vom 3/1. 1926, ausg. 17/3. 1928. 
—  C. 1927. I. 23G5.) F ran z .

B ritish-T łiom son-H ouston Co., L td., London, iibert. von: R . H . K ien le  und 
L. V . A dam s, Scheneotady, N. J., AnstrieJimittel, bestehend aus Lsgg. von Harzen 
der polyhydr. alkoholpolybas. Siiuregruppe in Losungsmm., wie Aceton, Alkohol - 
Bzl., Glykoldiacetat, Athyllactat, Dibutylphthalat, Diathylphthalat, Benzylacetat 
oder Glykolderiw. wie Monoathylester, welche Lsgg. mit einem die freie Sauro 
neutralisierenden alkal. Stoff (Ca[OH]2, Ba[OH]„ usw.) vor der Vermischung mit einem 
Farbstoff oder Fiillstoff behandelt werden. (E . P . 284  348 vom 28/1. 1928, Auszug 
veróff. 21/3. 1928. Prior. 29/1. 1927.) K a u s c h .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
H ein rich  F euchter, t)ber lieckungen und Reckentspannungen des ungebroćhenen 

Kautschuks. Fortsetzung. Vf. bcrichtet im weiteren Yerfolg seiner Arbciten uber 
die Reckung von Kautschuk (vgl. C. 1928. I. 1810), die Erscheinungen der Reckung 
ii. Reckentspannung am Kautschuk D . (Diffusionskautschuk). Hierbei ergibt sich, 
daB K. D. wesentlich hóhere Dehnungen aufweist u. daB auch seinc Reckung bei 
vergleichbarer Temp. hóhere Reckungsgrade zuliiBt. Die Schmelzlinic der optimalen 
Reckung ist wesentlich steiler u. naliezu schon mit einem definierten Schmelzpunkt 
yergleichbar. Aus den Verss. geht zusammenfassend hervor, daB die Ersclieinung 
der Reckung des Kautschuks eine Funktion des Diffusionskautschuks darstellt, der 
auch in bezug auf Reckung ais der Trager der ciast. Eigg. angesehen werden muB. 
Es werden Vergleiche iiber verborgene Reckspannungen an Metallen gezogen u. weit- 
gehendste Analogien postuliert. Der Sitz der ciast. Eigg. des Kautschuks wird einem 
ciast. Teilchen zugesehrieben, welclies in sich schon alle Eigg. formelast. Stoffe vcr- 
korpern muB, ein Umstand, der mit dem Begriff eines Mol. oder Mol.-Aggregats 
nicht vereinbar ersclieint. Auch der durch Rontgenanalyse nachweisbare Elcmentar- 
kórper wiirde einer derartigen Formulicrung nicht entsprechen. (Kautschuk 4. 28 
bis 30.) H a u s e r .

R. F . T ener, S. S. K ingsbury und V/. L. H olt, Zugjesliglceilseigenschaflen von 
Weichgummimischungen bei Temperaturen zwischen — 70 bis -)-ld~n. Yff. haben unter 
Anwendung eines Spezialapparates zur Vornahme der Dehnung (Ringmetliode!) bei 
Tempp. yon —70 bis -(-147° die Veranderung der Zugfestigkeitseigg. 6 verschieden 
zusammengesetzter Weichl^autschukmischungen untersuclit. Die untersuchten 
Miscliungen zeigen dieselbe Art der Ycranderung bei vcrschicdenen Tempp., die Unter- 
sehiede untereinander sind nur graducller Natur. Bei niederen Tempp. werden die 
Mischungen hart bei zunehmender ReiBlast, bei hohen Tempp. ist so gut wrie gar keine 
Zugfestigkeit nachweisbar. Vff. veTtretcn die Ansicht, daB man in der Kautschuk- 
warenfabrikation den Temperaturfaktor iiberall dort berucksichtigen miiBte, wo lier- 
gestellte Gegenstande im Gebrauch cxtremen Tempp. ausgesetzt werden. (Dpt. 
Commerco. Technolog. Papers Bureau Standards. 22. Nr. 364.11 Seiten Sep.) H a u s e r .

—, Die Yericendung sdurefester Baustoffe in der Chimmiindustrie. II. (I. vgl. C. 1928-
I. 1811.) Die Anwendung von siiurefesten Hebemaschinen bzw. Kolbcnpumpen, 
Kreiselpumpcn u. Druckautomaten wird besprochen, wobei vor allem dio Erzeugnisse 
der Deutschen Steinzeugwarenfarbik Friedrichsfeld in Baden Erwśihnung finden. 
Die Anwendung von ssiurefesten MeB- u. Abfiillapp. derselben Firma wird crortert. 
Auf den unter dem Namen ,,Contraeid“ im Handel befindlichen siiurefesten Zement 
sowie auf die Bereicherung der Baustoffreihe durch den sśiurebestandigen Werkstoff 
,,Haveg“ wird hingewiesen. Im besonderen erscheint fiir die Gummiindustrie der 
We’lcstoff ,.Haveg 41“ von Interesse, da dieser gegen Salzsaure jeder Starkę u. gegen 
Schwefelsaure bis zu 50° bestiindig ist. Die Anwendung dieses Baustoffes fur Vulkani- 
sations-inrichtnngen, Abzugsrohre u. Eshaustoren wird betont. (Gummi-Ztg. 
42. 1079.) H a u s e r .

—•, Dampfersparnis in Kautschukwarenfabriken. Es werden dio Faktoren auf- 
gezahlt, welche fiir maximale Dampfókonomie in Kautschukwarenfabrikcn besondere
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Beriicksichtigung ycrdienen. Im  speziellcn wird die weitgehendste Ausnutzungs- 
móglichkeit des Frischdampfes bei Vulkanisation im „strómcnden Dampf“, die sacli- 
gemaCe Einrichtung von Haupt- u. Nebenleitungen, u. die rationellste Ausgestaltung 
von Vulkanisierkesseln u. Plattenpressen besprochen. (India Rubber Journ. 75. 358 
bis 359. 393—94.) H a u s e r .

H enry R. M inor, Ein neues Verfahrcn zur Vulkanisation von Kordreifen und ge- 
formten Luftschlauchen. Die Anwendung eines inerten Gases, insbesondere C02 ais 
Zusatz zu Dampf, sowie die Vorteile gegentiber den bisherigen Vulkanisationsverff. 
werden beschrieben. (India Rubber Journ. 75. 431—34.) HAUSER.

G. P ayras, Elfenbein und Elfenbeinarbeiten. Ausfiihrlicher Uberblick iiber die 
Gewinnung u. Eigg. der yersehiedenen Elfenbeinaorten, ihre Einteilung u. ihren 
Handelswert sowie iiber dio techn. Verwendung u. die Herst. von Elfenbeinarbeiten. 
(Rev. gćn. Matieres piast. 3 [1927], 562—66. 679—87. 4 . 19—25.) S i e b e r t .

O. de V ries, Betnerhungen iiber Plastizitatsmessungen in der Apparalur von 
Williams. Vf. berichtet, daB Verss. der Plastizitatsbest. an Rolikautschuk mit der von 
W . DE VlSSER modifizierten W lI.ŁIAM schen Apparatur zu keinen yerwertbaren 
Resultatcn fiilirt, da die yon DE VlSSER eingefiihrte ringfórmig ausgekerbte Deck- 
platte den Austritt von Kautschuk verursacht, der infolge seiner geringeren Plastizitat 
einen regularen FluB des unter Druck stehenden Gummischeibchens yerhindert. (India 
Rubber Journ. 75. 429—30.) ' H a u s e r .

Gum m iw arenfabrik M. Steinberg, Kóln-Lindenthal, Herslellung marmorierler 
Gummiwaren nach dcm Tauchverfahren. (D. R . P . 457 566 KI. 39 a vom 18/4. 1925, 
ausg. 17/3. 1928. — C. 1926. I. 2748 [E. P. 242 900].) F r a n z .

E lectr ica l R esearch  Products, In c ., New York, V. St. A., Herslellung von 
plastischen Massen aus Kautschuk, Gutkipercha, Balata u. dgl. (D . R . P . 457 698 
KI; 39 b yom 27/10. 1921, ausg. 21/3. 1928. — C. 1922. IV. 1107 [E. P. 182 422].) E r.

XIV. Zucker; KoMenhydrate; Starkę.
E . Gutwirt, Gibl es noch andere Wegc zur Milderung der Zuckerkrise ? Vorschlag 

zur Errichtung u. Ausstattung eines Forschungsinstituts u. Bcsprechung wirtschaft- 
lieher Fragen iiber die Ursaehen der Zuekerkrise u. der als.Abhilfe zu ergreifenden 
MaBnahmen. (Ztschr. Zuckerind. ceehoslovak. Rep. 52. 333—36.) Rui-ile.

S. T hieler, Riickblick auf die Kampagne 1927—1928. Betriebsteehn. Betrach- 
tungen an Hand von Abbildungen neuer App. u. Anlagen. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 
245—47. 272—74.) R u h lb .

A. H . E rdenbrecher, Aus dem Laboratorium fiir Bodenuntersuchung der Zucker- 
fabrik Greifenberg i. Pomm. Erórterung der Bedeutung der Unters. von Zuckerriiben- 
bóden fiir den Riibenbau u. des vom Vf. bei solehen Unterss. eingehaltenen Arbeits- 
ganges u. der Ergebnisse der umfangreichcn Unterss. iiber die CaO- u. P20 5-Bediirftig- 
keit balt. Rubenbóden. (Dtseh. Zuckerind. 53 . 297.) R uH L E .

J. M. van  B om m el yon  V loten , Wie muft der Wert verschiedener Riibenrassen 
beurteilt werden und einige andere Probleme auf dem Gebiete der Zuckerriibenkultur ? Zu- 
sammenfassende Bcsprechung der bei der Sortenfrage zu beachtencjen Gesichtspunkte 
bei Gelegenheit eines Vortrages. (Dtseh. Zuckerind.' 53. 186—89.) R u h l e .

O. A rrhenius, Die Slickstoffrage in den Zuckcrrohrgegenden Javas. Die Unterss. 
umfaBten die Best. des N-Geh., der bei den yersehiedenen Rohrsorten yerschicden 
ist, des Nitrat- u. Ammoniakgleichgewichts im Boden u. die Priilung dieser Ergebnisse 
mit Feldverss., iiber die eingehend berichtet wird, u. mit statist. Unterss. (Arch. 
Suikerind. Nederl.-Indie 1928. 91—152.) R u h l e .

Fr. R am bousek, Feststellung und Bestimmung der Riibenschddlinge. Es werden
die MaBnahmen, die boi der Feststellung der Ggw. yon Riibenschadlingen zu ergreifen 
sind, besprochen; anschlieBend wird ein planmaBiger Bestimmungssehliissel der Riiben- 
schadlinge auf dem Felde gegeben, wobci yorausgesetzt wird, daB die Riibcnpflanzen 
an sich gesund sind u. nur allein infolge des Befallenseins mit dem Schadling cikrankt 
sind. (Listy Cukroyarnicke 46. 253; Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 52. 305 
bis 310.) ‘ R u i i l e .

P. F. H om utli, Ein Beilrag zur Riibenmudigkeit unter besonderer Berucksichtigung 
der Methoden der Belcampfung der Rubcnnematode „Helerodera Schachtii“). Zusammen- 
fassende Betrachtung der Riibenmiidigkeit u. der gegen die Riibennematode an-
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gewandten Bekampfungsmittel, unter denen die chem. Mittel den breitesten Raum 
einnehmen. Ferner erórtcrt Vf. seine Unterss. iiber dio Gewinnung solcher Bekamp- 
fungsmittel aus Ticról (Oleum animale foetidum), aus Wollabfallen, aus der Brennerei- 
schlempe u. aus Zuckermelasse; es ist gelungen, daraus gegen Nematoden auBerst 
giftige Stoffe zu gewinnen, dereń prakt. wirtsehaftliche Anwendung noch auszuarbeiten 
bleibt. (Dtsch. Zuckerind. 53. 247—48. 270—71. 297—300.) R u h l e .

K arl K ollm ann, Ober das Verhallen von Riicknahmewassem bei der Diffitsions- 
arbeit von Zuckerfabriken. Vf. behandelt die Frage theoret. durch Rechnung u. prakt. 
im Bstriebo zur Anregung fur weiterc Erforschung der Abwasseryerhaltnisse u. dereń 
Verhalten im Betriebe. (Ztrbl. Zuckerind. 36 . 274—76. 304—06.) R u h l e .

M estre, Physikochemische Betrachtungen iiber die Verwendung der Hydrosuljile 
in der Zuckerfabrikation. Den friihcren Betrachtungen (C. 1 9 2 7 . II. 1624) folgt die 
Betrachtung iiber einige der Beziehungen, dio die Hydrosulfite auf die pektinhaltigen, 
kolloidalen u. viscosen Verunreinigungen haben, die sich in zuckerhaltigen, krystalli- 
sierenden Lsgg. darbieten. Es zeigt sich, daB die Yiscositat die Oberflachenspannung 
u. dio Capillaritat dieser Lsgg., von denen im wesentlichen die ganze Krystallisation 
abhangt, beeinfluBt. (Buli. Assoc. Chimistęs Sucr. Dist. 45 [1927], 103—OS.) R u h l e .

W iesner, Die Enlfdrbung der Safte mittels Aktivkohle. Erwiderung auf dio Kritik 
(vgl. N o s e k ,  C. 1 9 2 8 . I. 1813; M r a s e k ,  C. 1 9 2 8 . I. 763; M u l d e r s  u . M r a s e k ,  
C. 1 9 2 8 . I. 2021) sciner Ausfiihrungen (C. 1 9 2 8 . I. 598) hieriiber. (Ztschr. Zuckerind. 
Ceehoslovak. Rep. 52 . 310—12.) RUHLE.

H . S. P aine und M. S. B adollet, Entfe.rnu.ng der Kolloide durch Filiration iiber 
Tierkohle in den Raffinerien fiir Zucker aus Zuclcerrohr. Die angestellten Verss., iiber 
dereń Ausfiihrung u. Ergebnisse berichtet wird, umfassen die Best. der pn (ygl. BaI-CH, 
C. 1 9 2 8 .1. 1915) u. die Best. der angenaherten Menge der Kolloide durch Ultrafiltration 
u. durch Verwendung von Farbstoffen (ygl. 0. 1 9 2 8 . I. 1915). Nach den Ergebnissen 
der Verss. muB man die kolloidalen Stoffe der Zuckersafte aus Zuckerrohr einteilen 
in solche des irreversiblen u. solche des reversiblen Typs. Jene werden durch die ge- 
wóhnliche Kliirung nicht entfernt, wohl aber vollstiindig durch Filtration uber Tier
kohle, diese werden nie vollkommen adsorbiert; ihrc Adsorption wird durch die gróBero 
Adsorption der irreversiblen Kolloide erschwert. Durch die Kliirung der Safte des Zucker- 
rohres werden hauptsachlich irreversible Kolloide abgeschieden, aber prakt. eigentlieh 
gar keino reversiblen Kolloide, fiir die man deshalb eine stark wirkende Substanz, wie 
Tierkohle, benutzen muB. Tierkohle hat eino gróBere Adsorption fiir die reversiblen 
Kolloide; da sio ein Hindernis fiir die Adsorption der anderen ist, sollte man bestrebt 
sein, die irroversiblen Kolloide bereits soweit ais moglieh durch Klarung zu entfernen. 
(Rey. gen. Colloides 5 [1927]. 749—56.) R u h l e .

Bo H oglund, Eine Rechenmethode ergibt die Mindestoberflache fiir Verdampfer. 
Es wird eine Gleicliung abgeleitet, um aus experimentell feststellbaren GroBen fiir 
Yerdampfer, besonders in Zuckerfabriken, den Temp.-Unterscliied zwischen Heiz- 
u. Verdampfraum, die Tcmpp. u. jMindestheizflaehen in den einzclnen Teilen des 
Mehrkórpersystcras zu bereehnen. (Chem. metallurg. Engin. 35. 157. Moron,
Cuba.) B e r l i t z e r .

F r. E iste l, Die Bedeutung der Wagemaschinen nach dem Schalticaagensystem fiir  
die Zuclcerindustrie,  Die Bedeutung zuyerlassiger Wageeinrichtungen im allgemeinen 
u. des Schaltwaagensystems im besonderen wird an Hand yon Abbildungen erórtcrt. 
(Ztrbl. Zuckerind. 36 . 329—32.) R u h l e .

Jacąu es d eV ilm orin  und E m n.anuel Cazaubon, Ober den Mechanismus der 
Reaktion der alkalischen Iiwpferlosungen auf die redttzierenden Zucker. Zusammen- 
fassende Betrachtung des Chemismus dieser R k k . u. der darauf begriindeten Verff. 
(Buli. Assoc. Chimistęs Sucr. Dist. 45 [1927]. 98—103.) R u h l e .

— , Bestimmung der Rubenpolarisaiion durch Auslaugung mit Wasser sowie des 
Rautnes, den das Mark dabei einnimmt. Die Arbeit von S t a n e k  u. V o n d r Ak  (C. 1 9 2 8 .
I. 764) wird mit allen wesentlichen Einzelheiten wiedergegeben. (Ztrbl. Zuckerind. 3 6 . 
247—49.) _ R u h l e .

P . H on ig  und J. F . B ogtstra , Die Farlnnessung in der Zuckerindustrie. I. Zu- 
sammenfassender geschichtlicher Oberblick iiber die yerschiedenen Arten yon App. 
zur Best. der Farbo yon Zuckerlsgg. u. uber die Grundlagen, nach denen diese App. 
konstruiert wurden. Ober einige weitere Feststellungen wird berichtet, so iiber die 
Beziehung zwischen der Farbę einer Zuckerlsg. u. iiber yerschiedene andere ihrer 
Eigg., woriiber allerdings kaum etwas bekannt ist; ferner iiber die Best. der Farbo
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von WeiBzucker aus Java; es ist hier nur die Auslóschung im linken Teile des Spektrums 
gemessen worden, was ein ungeniigendes Merkmal fiir die Giito ergibt, u. a. (Arch. 
Suikerind. Nederl.-Indie 1928. 1—35.) R u h l e .

A lo is D olin ek , Der Einfluj} der Bestimmung des Zuckergehalts sufler Schnitte 
nacli vcrschiedenen Digestionsmethoden auf die Hóke der Gesamtverlvste. Es sind Ver- 
gleichsbestst. ausgefiihrt worden zwischen den beiden in den „Einheitliehen Metboden“ 
vorgeschriebenen Verff. zur Best. des Zuckergeh. der Rube u. dem von S t a n e k  u . 
V o n d e A k  (C. 1927. I. 1239) empfohlenen Verf. Aus den dabei erhaltenen Ergeb- 
nissen berechnen sich erhebliche Unterschiede in der Hohe der Gesamtverluste. Yf. 
empfiehlt deshalb dort, wo der Zuckergch. siiBer Schnitte nach dem urspriinglichen 
Pipettenyerf. bestimmt wird, eine Abanderung dieses Verf. yorzunehmen in GemaBheit 
der Vorsch]age yon S t a n £ k  ii. YONDRAK (1. c.). (Ztschr. Zuckerind. ceehoslovak. 
Rep. 52. 329—33.) __ _______ R u b l e .

Dorr Co., V. St. A., Kontinuierliche Reinigung von Zuclcersaften durch Behandlung 
mit Kalkmilch u. Saturation mit C02. Dio Zuleitung der C02-Menge wird durch ein 
elektr. Leitfahigkcitselement mechan. geregelt, das dio Leitfiihigkeit des Saftes vor 
dom Verlassen mehrerer hintereinander geschalteter Saturationskolonnen bestimmt. 
Ein Teil des Saftes kehrt in die mit Erischsaft u. Kalkmilch beschickte Kolonne zuriick, 
wahrend der andere Teil in ein mit Dorrschen Platten yersehenes Absitz- u. Dekanticr- 
gefaB gelangt u. von dort gereinigt weiterfliefit. (F. P. 633 946 vom 5/5. 1927. ausg. 
6/2. 1928. A. Prior. 8/5. 1926.) M. F. M u l l e r .

XV. Garimgsgewerbe.
— , Kohlensdurereiniger. S u t c l i e f e ,  S p e a k m a n  und Co., Leigh, Laneashire, 

stellen eine Vorr. her, um durch Filtern yon Garungskohlensaure durch eine regenerier- 
bare Kohlensehicht Geruch u. Geschmack der C02 zu entfernen. (Chem. metallurg. 
Engin. 35- 182.) " BERLITZER.

Staiger, Der Diastasegehalt der Korncrfruchte und seine praktische Ausnutzung 
in der Kornbrennerei. Die Verss. des Yfs. haben ergeben, daB die korneigne Diastase 
des Roggens u. Weizens unter n. Bedingungen ausreicht, die korneigne Starkę unter 
geeigneten Bedingungen yollstandig zu verzuckern, ohne jede Malzgabe. Das Getreide 
braucht nicht ausgewachsen zu sein. Der bei der Verarbeitung ohne Malz u. nach- 
folgender Vergarung erhaltene Sprit ist arm an Fuselolen u. gibt einen milden charakte- 
rist. Kornbraimtwein. Das neue Verf. hat sich bereits im GroBbetrieb bewahrt. 
(Brennerei-Ztg. 45. 48.) R u h l e .

T. Janssens, Uber unvollstandige Verzuckerungcn. Zusammenfassende Betrach- 
tungen bei Gelegenheit eines Vortrages. Nach Vf. sind die unvo!lstandigen Verzuckc- 
rungen in erster Linie auf die Amylocellulose der Starko zuriickzufiihren; je reicher 
eine Gerste daran ist, desto schwieriger u. unyollstandiger ist die Verzuckerung. Deshalb 
sind auch dio Malze, die vielo kleino Starkekórner enthalten, am schwierigsten zu ver- 
zuckern, weil sio reicher an Amylocellulose sind. (Le Moniteur de la Brasserie 1927- 
Nr. 3183—86; Wchschr. Brauerei 45. 99—101.) R u h l e .

F . C. H arrison , Torulahefen aus Kase. Es sind zahlreiche Proben von Torula- 
hefen aus yerschiedenen Sorten Kase gewonnen worden. Die Kultur dieser Hefen 
u. ihre Entw. wird besprochen u. die Artbest. von 77 dieser Hefen gegeben, u. es werden 
die Mikrophotogramme dieser 77 Hefen beigebracht. (Trans. R o j \  Soc. Canada [3] 21.
II . Sect. V. [1927]. 341—80.) R u h l e .

V. KeuBler, Uber die Explosion eines Atifoklaven zur Herstellung von icasserfreiem 
Alkohol. Infolge Verstopfung der Kalk-Ausblaseleitung drang Druckluft in den Auto- 
klayen, wobei die 30—40 ccm dicke Bodenschicht an CaO hochgewirbelt wurde. Der 
feine CaO erwarmte sich dabei sofort hoch durch Adsorption yon Luft-02, wodurch sich 
in Verb. mit der elektrostat. Aufladung des Staubes u. der ohnehin schon yorhandenen 
Temp. yon 120“ das Alkohol-Luftgemisch entziindete. Zur Verhiitung yon Esplosionen 
darf neben richtiger Verlegung der Rohrleitungen beim Entfernen des CaO durch Ab- 
blasen mit trockenem Wasserdampf aus dem Autoldayen kein A. mehr yorhanden 
sein, u. es darf keino Luft in den Autoldayen eindringen. (Ztschr. Spiritusind. 51. 
75—76.) R u h l e .

B . Lam pe, Wie kann ein mangelhaftes Fuselól in eine handelsubliche Ware uber- 
gefiihrt werdenl Durch Schiitteln mit gesatt. NaCl-Lsg. oder besser mit festem NaCl. 
(Ztschr. Spiritusind. 51. 75.) R u h l e .
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K u lt Thorm ann, Die Theorie der Sprit-Benzoldestillation zwecks Gewinnung reinen 
Alkohols. Theoret. Grundlagen der A.-Bzl.-Dest. nach YouNG auf Grund der Gleich- 
gewiehtsbeziehungen der binaren Geinischc A.-HjO, Bzl.-H20  u. A.-Bzl. bei der Ycr- 
dampfung. Temp.-Schaubilder im Original. (Chem. Apparatur 15. 40—41. 49 
bis 51.) SlEBERT.

L. Ferre, Weinkennzahlen und Riickgang der Apfelsdure. Vf. bereehnet die An- 
fangsaciditat aus vorhandener nicht fliichtiger Siiure -f- 0,544 X Milchsaurc. Da 
die Apfelsaure fiir dio Beziehungen zwischen A. u. Siiure in Wein sehr wichtig ist, 
empfiehlt sich stets diese Umrechnung auf urspriinglichcn Wein. (Ann. Falsifieations 
21 . 75—84. Bourgogne, Station Ocnologiąue.) G r o s z f e l d .

Treuliand-Ges. m. b. H ., B artm ann & Co., Deutscbland. Behandlung stdrke- 
haltiger Produkte, wie Getreidekorner, Karioffeln, Ruben zur Hcrst. yon Getrdnken, A., 
Zueker, Malz etc. Durch Dampfen u. Scnwellen in W. werden die Prodd. zunachst 
erweicht. dann werden durch Diastascwrkg. oder mechan. durcli Druck die Schalen 
u. Hiillcn von dom starkehaltigen Kern bofreit, der in Breiform oder ais FI. gewonnen 
wird u. bei der Woiterverarbeitung, z. B. durch Hefe, Icichtcr u. schneller angegriffon 
wird. (F. P . 6 3 4 1 1 9  vom 10/5. 1927, ausg. 9/2. 1928. D. Prior. 17/5. 1926.) M.F.Mu.

W ilhelm  Greiner, Mailand, Gdrcerfahren und Garanlage zur Herst. schnell ltonsum- 
reifer Biere, dad. gek., daB die Oberflaehe des garenden Bieres in mehreren geschlossencn, 
durch Leitungen fiir dio CO„ yerbundenen Tanks von der aus den friseh bescliickten 
Tanks entweichendcn C02 bestrichen wird.’ Die von einem Tank oder yon einer Gruppo 
zur anderen uberstrómende C02 wird durch Filter von den Jungbukettstoffen befreit. 
Die Boden der liegenden langgestreckten Tanks erheben sich in der Mitte u. tragen 
an ihrem lióchsten Punkt das Wurzeventil, wahrend die tiefer liegenden Tankendcn 
Hofemulden bilden, in denen die Hefeabliiufo angeordnet sind. (D . R . P . 457  379  
KI. 6b vom 8/7. 1925, ausg. 14/3. 1928.) M. F. M u l l e r .

Andre K oehler, Frankreich (Seine), Haltbarmachzn von vergarbaren Flussigk&iten, 
wie Fruchtsdfle, Most u. dgl., durch Abschleudern der Garungsorreger in einer Sehncll- 
umlauf-Zentrifugc u. Abtóten des in der FI. gebliebenen Restes mittels SO„. (F. P. 
6 3 3  8 7 8  vom 4/5. 1927, ausg. 6/2. 1928.) M. F. M e l l e r .

XVI. Nakrungsmittel; GenuBmittel; Puttermittel.
E. L. O verholser, Kaltlagern gegen Zimmertemperaturen beim Aufbeu-ahren von 

Friichten. Verss. mit Birnen, Pflaumen, Pfirsichcn u. Aprikosen zeigen, «  viel liinger 
sich die Friichte bei 0° aufbewahren lassen ais bei 18 u. 24°. (Science 66 [1927]. 
660—61. Dayis [Cal.], Coli. of Agric.) E. J o s e p h y .

A . Gaudueheau, Die Behandlung des Fleisches durch die Blutbahn. Die Intra- 
saucen. Zur Yerbesserung der geschlachteten Tiere, insbesondere auch von Gefliigel, 
wird ein Einpressen yon bestimmten Stoffen (Intrasaucen) nach dem Schlachten vom 
Herzen aus in die Blutbahn empfohlen, in ahnlieher Weise wie 1865 yon MORGAN 
fiir Salzlsgg. yorgeschlagcn. Auch Fette u. Ole eignen sieli fiir den Zweek, dessen 
Tcclmik naher erortert wird. (Ann. Falsifieations 21. S4—90.) GROSZFELD.

Jakob Lund, Uber die Verivertung der Walfische. Uberblick iiber dio Verwertung 
der Walfische u. die Zus. der Walfischteile. (Chem.-Ztg. 52. 241—42. Frederiks- 
stad.) ' SlEBERT.

W . M. E . P etersen , Der unmittelbare Einflu/3 des Futlers auf die Mcnge und 
Beschaffenheit der Milek. ( B ie d .  Ztrbł. Agrik.-Chem. 57. 84—86. — C. 1927- II. 
2021.) G r o s z f e l d .

A . M ichel, Untersuchungen uber die Milchpasleurisierung durch industrielle Ver- 
fahren in ihren Beziehungen zur Rindertuberkulose. (Ann. Falsifieations 21. 101—03. —
C. 1928. I .  982.) G r o s z f e l d .

K irach, Vereinfachte Sterilisalions- und Vilaminisierungsmethoden unter An- 
wendung der neuen Ultraviolett-Bestrahlungsrdhren „Vita-Ray“. Vf. beschreibt die 
Yita-Ray-Ultrayiolett-Bsstrahlungsrohren u. dereń Anwendung zur Bestralilung yon 
Fil., zur Aktiyierung der Milek mit aritiraehit. D-Vitamin u. zur Aktiyierung yon 
Olen oder yerflussigten Fetten, sowie fiir chem. Polymerisationsverff. u. die Herst. 
bochwertiger pharmazeut. Praparate, Nahr- u. Kraftigungsmittel. (Chem. Fabrik
1928. 150—52. Berlin-Siidcnde.) S i e b e r t .
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G. W olff, Kefir, Kumys, Yoghurt. Ubersicht iiber Zuborcitung, Chcmismus u. 
therapeut. Verwendung von Kefir, Kumys, Yoghurt u. einigen andcrcn alkoh. Milch 
praparaten u. eingehende Beriicksichtigung der Giirungsvorgange. (Pharmaz. Zentral- 
halle 69. 177—82. Berlin.) L. J o s e p h y .

J. G. A rehibald, Ztisammensetzung, Verdaulichkcit und Fuller wert hydrolysierter 
Sagespane. (B ie d .  Ztrbl. Agrik.-Chem. 57. 77—78. — C. 1 9 2 7 .1. 1901.) G r o s z f e l d .

J. Straub, Laboratoriumsmitteilungen iiber das Jahr 1927 des Ware.npriifungs- 
dienstes in Amsterdam. Hinweis auf verschicdcne, an anderen Stcllen veróffentlichto 
Arbeiten des Untersuchungsamtes. Die von J. J. JIoOGERDUYN gefundenen Ver- 
schiedenheiten in der Gefrierpunktserniedrigimg von Eigelb (—0,60°) u. Eiweifi (—0,44°) 
versehwinden ziemlich bei alten (totcn) Eiern, was vielleicht fur die Altersbest. von 
Eiern von Bedeutung scin wird. (Chem. Weekbl. 25. 101—G5. Amsterdam.) Gd.

Osakar L axa, Eine merkiciirdige Beziehung zwischen den Kennzalden des Milch- 
fet las. Ist R  die RMZ., P  die W a u t e r s - P Z . ,  /  die J Z . u. R die Refraktion, so ist 
(R  -f- P  -f- I ) : R =  C, wobei G im Mittel 1,4 betragt u. nur von 1,29—1,60 schwankte. 
(Ann. Falsifications 21. 97—98. Prag, Techn. Hochsch.) GROSZFELD.

L. B artlie und E . D ufilh o , Bestimmung von Chlor und Natrium in der Milch 
einiger weibjicher S&iigelierc. (Lait 8. 97—99; Ann. Falsifications 21. 98—100. — C.
1928. I. 373.) ___ G r o s z f e l d .

Josef Sztips, Osterreich, Zuchtung von ejibaren Champignonkulturen auf kmistlichen 
Nahrbóden, hergestellt aus Melasse, Torf, Stroh, Sagespanen, Erde, Bliittern, Bimsstein, 
Agar etc. oder Mischungen dieser Stoffe getriinkt mit P- u. N2-halt. Niihrsalzlsgg., dio 
mit Rein- oder Mischkulturen von Bakterien oder Schimmelpilzen etc. versetzt werden 
u. der Garung iiherlassen werden; nach dereń Beendigung wrerden darauf gekeimte 
Śporon oder Mycelgewebe des Champignons verpflanzt. — 55 kg getrockneter Torf 
werden mit 20 kg Melasse, 0,7 kg Superphospliat u. 0,2 kg (NH.1)2-S04 gemischt u. 
mit einer Aspergillusart, z. B. Aspergillus brumeux, 2—5 Tage lang yergoren, bis die 
[H ] =  10-2 betragt. Starker saure Boden werden durcli Alkalien oder Erdalkalien 
etwas abgestumpft. Darauf wird der Boden durch Erhitzen sterilisiert u. mit 
Champignonkulturen bepflanzt, die sich ohne Gefahr von pflanzlichen oder tier. Schad- 
lingen zerstort zu werden bei 25—30° entwickeln. (F. P . 632  747  vom 13/4. 1927, ausg. 
14/1. 1928. Oe. Prior. 6/5. 1926.) M. F. M u l l e r .

H arry C. H erendeen, Crystal Lake (Illinois), Herstellung von Teig durch Behand
lung des Mehls, insbesondere Wcizenmehl, oder des daraus hergcstellten Teiges mit 
Wasserdampf entweder durch Riihren oder Mischcn in einer Wasserdampfatmosphiiro 
oder durcli direktes Einblasen von Wasserdampf. Dadurch wird ein Aufsprengen der 
Śtarkekórner u. eine Abkiirzung der Gardauer erreicht u. zugleich ein Prod. erhalten 
wie aus feinst gemahlenem Mehl, in dem durch Mahlen die Śtarkekórner gleichfalls 
aufgespalten sind. (A . P . 1 660 839 vom 20/9. 1926, ausg. 28/2. 1928.) M. F. M u l l e r .

XVII. Fette; Waclise; Seifen; 'Waschmittel.
H ugo D ubovitz, Die neueren Fortschritte der Fettchemie und der Fettindmtrie. 

Vf. beschreibt die Yeresterung freier Fettsauren mit Glycerin, Umesterung der Tri- 
glyceride, Athylfette, Estolidbldg., Fettsaurebldg. aus Paraffinen, Theorie der Trock- 
nung trocknender Ole, Fettspaltung, Fabrikation von Athylenglykol, Hydrierung der 
Fette, Erzeugung von Elain, Kerzen, Feinbau u. RcinigungswTkg. der Scifen. (Chem. 
Rdsch. Mitteleuropa Bałkan 5. 25—27. 33—36. Budapest, Vortrag.) B e r l i t z e r .

Cornelius H ebing, Vom Leinol und seiner friiheren Venvendung zu Mai- und An- 
strichzwecken, zur Lackbereitung usw. Gescliichtliehe Ausfiihrungen iiber die vermut- 
liche erste Anwendung des Leinóls, die auf das 6. Jahrhundert n. Ch, zuruckgeiiihrt 
wird, sowie iiber die Verwendung im Mittelalter. (Farbo u. Lack 1928. 144—45.) Kon.

K oro H ash i, TJntersuchungen iiber Sojabohnenól. III. Trennung der Glyceride 
durch Bromierung. (II. vgl. C. 1928. I. 1470.) Sojabohnenól wurde mit Br behandelt 
u. aus dem Bromidgemisch mittels verschiedener Losungsmm. einzelne Bromidc isoliert.
— 1. Aus den atherunl. Bromiden: F. 154°. Scheint Linoleodilinoleninbromid zu sein.—
2. Aus den atherunl. u. atherl. Bromiden: F. 147°. JZ. des debromierten Methylesters 
206. Scheint Gemiseh von Oleodilinolenin- u. Dilinoleolinolenin- oder Linoleodilinolenin- 
bromid zu sein. — Aus den atherl. Bromiden: F. 74—75°. JZ. des debromierten Methyl-
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esters 176 bzw. 180. Scheint Gemisch von Trilinolin- u. Oleolinoleolinoleninbromid 
zu sein. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 34—35.) L indenbaum .

M itsum aru T sujim oto, Uber Heilbutł- und Platlfisćh-Leberóle. 1 . H e i l b u t t -  
L e b e r f i l .  Stammt von Hippoglossus vulgaris Flem. Es wurden 2 Proben unter- 
sucht: a) Leber im Autoklayen kurz auf ca. 140° erhitzt, dann gepreBt; b) Leber mit 
A. ertrahiert. D .154 0,9428 u. 0,9320, nD20 =  — u. 1,4780, SZ. 96,5 u. 100,8, VZ. 166,0 
u. 174,9, JZ. 163,1 u. 160,3. Unverseifbares 10,48 u. ll,08°/o. Mit H 2S04 dunkelrot- 
violett u. violctt. Fettsauren aus a): Bei 33° klar geschm., NZ. 190,5, JZ. 165,0, ather- 
unl. Bromido 46,6°/0 mit 71,09°/o Br. Nach dem Pb-Salz-A.-Yorf. ca. 76% fl. u. 24% 
feste Saurcń, letztere mit JZ. 16. Nach dem Li-Salz-Acetonverf. 27,9% stark ungesatt. 
Sauren mit NZ. 164,9, JZ. 324,2, nn20 =  1,4916. Fraktionierung der Methylester er- 
gab, daB die Sauren hauptsachlich aus 1̂8 -Sauren der Olsaurereihe bestehen u. erhebliche 
Mengen starker ungesatt. Sauren (C20 u. C22 ?) enthalten. Das Unverseifbare, braunlicli 
orangegelb, krystallin., F. uber 100°*, enthalt nach dem Digitoninyerf. 72,1% (=  7,6% 
des Ols) Cholesterin (aus A., F. 148,3°). Dio Farbrkk. lassen auf die Ggw. von Vitamin A 
schlieBen. — 2. P l a t t f i s c h - L o b o r ó l .  Stammt von Paralichthys olivaceus. 
Orangegelb, D ,154 0,9326, nD20 == 1,4800, SZ. 9,9, VZ. 164,7, JZ. 150,1, Unverseifbares 
10,77%. Fettsauren: F. .10—30,5°, NZ. 195,8, JZ. 155,0, atherunl. Bromide 42,5% mit 
70,65% Br. Nach dem Pb-Salz-A.-Verf. ca. 73% fl. Sauren. Nach dem Li-Salz-Aceton- 
verf. 22,5% stark ungesatt. Sauren mit NZ. 177,3, JZ. 355,6, nir° =  1,4930 . Das Un- 
verseifbare, schmutzig orangegelb, krystallin., F. uber 100°, enthalt 85,5% ( =  9,2% 
des Ols) Cholesterin. Vitamin A scheint ebenfalls zugegen zu sein. — Diese Ole diirften 
ein gceignctcs Materiał fur die Gewinnung von Cholesterin sein. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 31. 38—40. Tokyo Imp. Ind. Lab.) LlNDENBAUH.

J o se i A u gu stin , Neuzeitliche Rasierseifen. Das Hauptmerkmal der neuen Rasier- 
cremes liegt in dem Zusatz eines stark barterweichenden Mittels, ais welehcs ein hoeh- 
sulfuriertes, Yollkommen neutralisiertes Turkischrotól verwendet wird. 5—7% davon 
geniigen, um eine kriiftige Benetzungswrkg. zu erzielen. (Seifensieder-Ztg. 55. 
109.) ' ' SCHWARZKOPP.

W alther Schrauth, Uber die Kalkbesłdndigkeit der Hexalinseifen. Vf. bekampft 
dio Behauptung von W e l w a r t  (C. 1 9 2 8 . I. 1919), daB Hexalinzusatze von 9, 20 u. 
25% zu Seifen aller Art auf die Kalkbestandigkeit keinerlei EinfluB haben. — Kauf- 
liche Hesalinpraparate, die auf n. Fettgrundlage hergestellt sind, sind selbst bei ge- 
ringem Hesalingehnlt in der Regel kalkbestandiger ais die hesalinfrcie Seife. (Seifen
sieder-Ztg. 5 5 . 108—09.) S c h w a r z k o p f .

H . P om eranz, Siedeverfahren oder Emvlsionsverfahren ? Auf Grund einer fehler- 
haften Deutung des Vorschlages von J .  D a y i d s o h n ,  Fette auf k . Wege vollig zu 
verseifen, wird vcrsuclit, die im Titel gestellto Frage zu beantworten. (AUg. 01- u.
Fett-Ztg. 2 5 . 172.) R ie t z .

Colombier und Chaize, Nachweis der Yerfalschungen der Kalcaobuiler. Zum Nach- 
weise von Illipefelt wird das Verf. von HALPHEN (1909) zur Bldg. von in PAe. unl. 
Br-Phytosterinen wie folgt abgeandert: 1,5 g Fett in 3 ccm CC14 gel. werden mit Br, 
bis zur eben gelben Farbung (kcin tlberschuB!) vermischt, klar filtriert u. dann mit 
gleichem Vol. PAe. vorsichtig uberschiehtet. Bldg. einer Trubung im PAe. noch bei 
Ggw. Ton 5% Ulipe- oder Bankafett. Bei vorheriger Abscheidung u. Priifung des 
Unyerseifbaren ist die Rk. noch scharfer (2% des Fettes nachweisbar). Positive Rk. 
bei Kakaobutterersatz Potianac u. verschiedenen Schokoladeproben des Handels. 
Kayaofelt war durch blaue Fluorescenz im Ultralicht nachziweisen. (Ann. Falsi- 
fications 21 . 91—97. Saint-Etienne, Lab. municipal.) GROSZFELD.

A . D . Stew art und N . L . B anerjea, Ve,tgleićkend& JodzaMbeslimmungen an fetten 
Olen nach Wijs und Hanus. Jodzahlbestst. an Kokosfett, ausgelassener Butter, Erd- 
nuB-, Senf-, Sesam- u. Leinól ergaben merkliche Abhangigkeit von Temp., Zeit u. 
Konz. der Reaktionslsgg. Die WlJS-Methode gibt im allgemeinen, besonders mit 
ste ig en d er Temp. h ó h e re  Werte ais d ie  HANUS-M ethode (Substitution); erstere hat 
den Vorzug kiirzerer Rcaktion^dauer (1 gegeniiber l x/2 Stdn.), letztere den leichterer 
Her t. der Lsg. u. fehlender Substitution. Die Lsgg. miissen móglichst genau %-n. sein; 
bei der Siittigung von 0,10-n. J-Lsg. mit trocknem Cl-Gas wird die giinstigśte Konz. 
der WiJS-Lsg. erreicht, wenn die Farbę der einer 1,6%'g- KjCrjOj-Lsg. gleicht. (Indian 
Journ. med. Res. 1 5 . 687—94.) " " R i e t z .

L. W. Winkler, Dic Genauigkeit der Jodbromzahlbestimmungen. Verss. mit tier. 
u. pflanzlichen Olen u. Fetten ergaben, daB das Yerf. der Jodbromzahlbest. des D.A.B. 6
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in der veranderten Ausfiihrung (saure Arsenitlsg., kurze Wartezeit, Jod ais End- 
anzeiger, Ygl. C. 1928. I. 947) unter allen Jodzaldbcstimmungsyerff. das genaueste, 
schnellste u. billigste ist. Normalwartezcit =  1/2 Stde., dio Umrechnung auf Normal- 
wartezeit — falls diese nicbt eingehalten oder iiberschritten ist — kann mittels einer 
vom Vf. aufgestellten Tabelle erfolgen. Bei Olen u. Fetten, dereń Jodbromzahlen 
unter 100 licgen, ist es gleich, ob die Wartezeit 10 Min., %  Stde. oder 2 Stdn. betragt; 
die Umreebnungszalilen liegen an der Versuchsfehlergrenze. Die Umrechnung ist 
nur bei Zahlen iiber 100 anzuwenden. — Eine bedeutende Verlangerung der Warte
zeit (etwa auf 20 Stdn.) halt Vf. keinesfalls fiir ratsam. (Arcli. Pharmaz. u. Ber. 
Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 189—93. Budapest, Pazm&ny Peter-Univ.) L. J o s e p h y .

W ilh elm  K risten , Uber die Anderung der Jodzald der FettsdUren im gealterten 
Kernseifenriegel. Auf Grund eingehendcr Vcrss. wird festgestellt, daB dic Differenz 
zwischen den Jodzahlen der aus der Rinde einerseits u. dem Innem eines Seifenriegels 
andererseits isolierten Fettsiiuren mit der Zeit zunimmt. Dic Jodzahldiffercnz ist um 
so hóher, je hóher dio urspriingliche Hohe der JZ. des Fettansatzes war. — Die Ver- 
seifungszahl andert sieli nur in geringen Grenzen. (Seifensieder-Ztg. 55. 105 bis 
10C.) ' _________________ SCHWAEZKOPP.

R aym ond V idal, Frankreieh (Seino), WasserlóslicJie Produkłe aus Fettsduren und 
organischen Yerbindungen dureh Behandlung der Fettsiiuren, wie Slearinsaure, Olsdure, 
Ricinusolsaure, mit Alkaliliypochlorit oder -bromitlsg. Dureh Zusatz von gesdtl. oder 
ungesatt. aliphat., aromat, oder hydroaromat. KW-stoffen, Terpen-KW-stoffen, Alkoholen, 
Phenolen, tier. oder pflanzlichen Olen, Harzen oder Harzolen werden Pasten erhalten, 
dio inW. 1. sind u. in der Textilindustrie, Gerberei, Anstrichtechnik, Parfumerie, bei der 
Kaulschukregenerierung oder ais ScbniermiUel Ver\vcndung finden. — 1  Teil Olsaure 
wird mit 2 Teilen 45°ig. NaOCl-Lsg. behandelt u. dayon wird 1 Teil in 2 Teilen W. gel. 
u. solange verd. H2SO., zugesetzt, bis sich in der FI. eine dicko Pasto abscheidet, die 
beim Erwarmen sich ais óligo Schicht absetzt u. abgetrennt wird. In der Kalte ist 
das Prod. dickfl., in W. 1. Vor der Hypochloritbehandlung wird eventl. zu der Olsaure 
Naphtha oder eins von den oben angefiihrten Lósungsmm. oder organ. Prodd. zu
gesetzt. Das Endprod. ist pastenfórmig u. in W. 1. (F. P. 6 3 3 9 2 2  vom 19/4. 1927,
ausg. 6/2. 1928.) M. F. Mu l l e r .

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

—, Trockenreinigungsverfahren. Eine neue kontinuierliche Anlage. Bespreohung 
einer kontinuierlichen Vakuumanlage zur Trockenreinigung von Textilstoffen. (Chem. 
Trade Journ. 82. 206—08.) SlEBERT.

John B arritt, Der Sticksioffgehalł natiirlicher und lehandelter Wolle. Der N,-Gełi. 
natiirlicher Wolle schwankt wenig, den lióchsten Wert zeigte nut 17,07% eine Monte 
Video Wolle, den niedrigsten 16,50% eine peruan. Merinowolle. Ein Unterschied des 
N2-Gclialtes wird mit wachsendem Farbenkontrast erhalten, so daB man annekmen 
kann, daB die gefarbten Wollen ein Pigment mit niedrigerem N-Gehalt besitzen ais 
die n. Die Wrkg. der n. handelsublichen Entfettung besteht in einem sehr langsamen 
Ansteigen des N-Gehaltes. Eine l%ig. Na2C03-Lsg. crhohtc bei Neu-Seeland Wolle 
um 0,25%, eine 2%ig. Lsg. um 0,37°/o bei Schwarzem Alpaka. H2S04-Behandlung yer- 
mindert den No-Gehalt, Cl,-Beliandlung ebenfalls. (Journ. chem. Soc. Ind. 47. T 69 
bis 72.) '  '  W i l k e .

S. R . T rotm an, E . R . Trotm an und J. B row n, Die Einwirkung von Formaldehyd 
auf Wolle. Nach einor theoret. Betrachtung iiber die chem. Vorgange bei der Einw. 
von Formaldehyd auf Proteine unter besonderer Beriicksichtjgung der Arbeiten von 
G e r n g r o s s  (C. 1922. II. 493. 1923. II. 283) berichtet Vf. iiber einige Vers.-Ergebnisse 
iiber die Einw. yon Formaldhyd auf Wolle. Da die Formaldehydaufnahme bei ge- 
wóhnlicher Temp. nur durchschnittlich 0,25% betragt, behandelt Vf. gewogene Woll- 
stiicke in yerschlossenen Flaschen mit 2%ig. Formaldehydlsg. bei 75° 3 Stdn. Die 
aufgenommene Formaldehydmenge betragt dann 0,70%, bei 100° oder im Autoklayen 
sind nach 20 Min. schon 0,60% aufgenommen. Im Gegensatz zum Formaldehyd- 
leder ist die Formaldehydwolle gegen sd. W. viel stabiler, sie enthalt nach 1-std. 
Kochen mit W. noch 0,20% Formaldehyd. Den Schutz gegen Carbonisierung der
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Wolle durcli Formaldehyd konnten Vff. nioht bestatigen, dagegen einen geringen 
Schutz gegen Waschverluste. Der Feuehtigkeitsgeh. betragt bei der Paraform- 
aldehydwolle nur den 1,7., bei der Formaldehydwolle nur den 1,3. Teil des Feuchtigkeits- 
geh. der unbehandelten Wolle. Der N-Geh. der Paraformaldehyd- u. der Formaldehyd
wolle ist nur wenig geringer ais der der unbehandelten Wolle u. diese Differenz wird 
durch die Aufnahmc des Aldehyds verursacht. Formaldehydwolle scheint gegen 
Alkali widerstandsfahiger zu sein ais Paraformaldeliydwolle. 4-std. Erhitzen von 
Formaldehydwolle in 0,02—0,4°/o NaOH enthaltenden Lsgg. auf 75° verursaeht keine 
N-Abnahme, dagegen wird unbeliandclte Wolle selion nach 90 Min. in 0,4%ig. NaOH 
gel. Formaldehydwolle absorbiert mehr NaOH ais unbehandclte Wolle. Gegen 
Kochen mit H„SO., bis zu 0,5% ist Formaldehydwolle bestandig u. verliert keinen N, 
bei 0,5%ig. H2S04 betragt der N-Verlust 0,1%, bei l% ig. H2S04 nach 20—30 Min. 1%. 
Bei der Dest. von Formaldehydwolle mit 5%ig. H2S04 wird allmahlich der gesamte 
Formaldehyd abgespalten u. die Wolle zerstórt. Gegen Schrumpfen beim Waschen 
ist Formaldehydwolle etwas widerstandsfahiger, wahrend sich im Bleichbad kein 
Unterscliicd zwischen behandelter u. unbehandelter Wolle zeigt. Gegen neutral 
farbende Saurefarbstoffe hat Formaldehydwolle verringerte Affinitat, wahrend bei 
Ggw. von H2S04 Formaldehydwolle ebenso angefiirbt wird wie unbehandelte Wolle, 
was anscheinend durch eine Hydrolyse der Formaldehydverb. verursacht wird. Gegen 
Bakterien, wio Bacillus subtilis, ist Formaldehydwolle bestandig, wahrseheinlich 
auch gegen Motten. Salpctrige Saure wirkt diazotierend auf Formaldehydwolle ein, 
wobei die Formaldehydverb. vorher gespalten wird. Aus den Verss. sehlieBen Vff., 
daB die Eigg. der Formaldehydwolle durch Verschiebung des Peptidgleichgewichts 
zugunsten der Enolform hervorgerufen werden u. daB diese widerstandsfahiger gegen 
die Zers. durch Sauren u. Alkali ist ais die entsprechendc Ketoform. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 44. 49—52.) B r a u n s .

R udolf L orenz, Uber animalische Leimung. Es wird eine krit. Ubcrsieht iiber die 
animal. Papierleimung, u. zwar der Oberflaehenleimung u. der Leimung in der M. 
gegeben u. zum SchluB die yersehiedenen Analysenmethoden zum Nachweis u. zur 
Best. des Leimes besprochen. (Wehbl. Papierfabr. 59. Technologie u. Chemie d. 
Papier- u. Zellstoff-Fabrikant. 25. 17—23. Tharandt i. Sa., Forstl. Hochsch.) B r a u n s .

E. B artel, Betriebsierfahren mit einem umlaufenden Ekonmniser in einer Papier- 
fabrik. Besehreibung eines umlaufenden Ekonomisers, warmewirtschaftliehe u. 
betriebsteehn. Vorteile, Versuchsergebnisse u. Betriebserfahrungen, Kolilenersparnis. 
(Arch. Wiirmewirtsch. 9. 94—95. Troppau.) S i e b e r t .  •

R u dolf L orenz und Otto Seiderer, Untersuchungcn iiber Dispersildt -und Wei/i- 
gehalt der Papierfiillstoffe. In  Fortsetzung seiner Unterss. (vgl. C. 1928. I. 1597) iiber 
Dispersitiit u. WeiBgeh. von Papierfiillstoffen bchandelt Vf. die KorngróBenverteilung 
von Kaolin u. Gips verschiedener Herkunft (vgl. Tabellen u. Kurven im Original). 
(Wehbl. Papierfabr. 59. 201—05. Tharandt i. Sa., Forstl. Hochsch.) BRAUNS.

W . H . B irchard, Schwarzkochungen. Vf. beschreibt einige Verss. iiber die Ur- 
sachen der Sehwarzkochungen mit Sulfitlauge u. kommt zu folgendem Resultat: 
Die Schwarzkochung wird verursącht durch die Einw. der wahrend der Kochung 
gebildeten Sauren auf die Hexosane u. Pcntosane des Zellstoffs, durch die Einw. der 
nicht neutralisierten starken Sauren auf die Cellulosefaser u. durch die Einw. des 
Alkalis u. der Temp. auf die Aldehyde, die unl. Harze bilden. (Paper Trade Journ. 
85 [1927], Nr. 22. 49—50. Brooklyn, N. Y.) B r a u n s .

Conrad Claessen, Die Lilienfeldpatente und ihre wirlscJiaftlićhe Bedeulung. Uber
blick iiber die histor. Entw. der L lL IE N F E L D -P aten te  u. dereń techn. u. wirtsehaft- 
liehe Bedeutung, insbesondere das Oe. P . 78 217 der Herst. von Kunstseide aus Cellulose- 
athern (Atherseide) u. das Oe. P. 105 031 (C. 1927. I. 3529), wonach die Anwendung 
niedriger Tempp. bei der Fwcoseherst. groBe Yorteile bietet. (Chem.-Ztg. 52. 189—90. 
Berlin.) SlEBERT.

J. F renkel, Uber die Jieifung der Viscose. Vf. bringt eine neue Theorie der Reifung 
der Viscose, die, entgegen den Lislierigen Ansehauungen keine Polymerisation der Cellu- 
lose im Xanthogenat wahrend der Reifung zulafit. Vielmehr betraehtet er die Viscose 
ais ein System zweier Kolloide, des Xanthogenats u. der Cellulose; denn bei der Sul- 
fidierung der Alkalicellulose entsteht zuerst nur Dicellulosesanthogenat, das bei fort- 
schreitender Reifung der Hydrolyse unterliegt u. in seine Bestandteile, CS2, NaOH u. 
Cellulose, zerfallt. — Zur Priifung dieser Hypothese diente folgender Vers. Ein Gemisch 
von 31 Yiscose, 750 g abgepreBter, regenerierter Cellulose, die aus 11 derselben Yiseose
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mit Schwefelsaure erhalten wurde, dispergiertc Vf. in der Kolloidiniihle yon P l a u s o n  
kurze Zeit mit NaOH. Vor dem Vers. hatte die Viscose den Reifungsgrad Cx — 2,8; 
7,8% Cellulose u. 7,0°/o NaOH; nachher Cx =  3,9 mit einem Gehalt von 7,55% Cellu
lose u. 7,09% NaOH. Es wurde also aus jiingster Viscose eine reife Viseose in kurzer 
Zeit gewonnen. (Cellulosechemie 9. 25—26. Beilage zu Papierfabrikant 26. Mitischty 
bei Moskau, Kunstseidefabrik Viscosa.) M ic h e e l .

R aym ond M ortgat, Die Herstellung der Yiscosekunstseide. (Vgl. C. 1928. I. 1922.) 
Die weitere Darst. zerfiillt in die Bespreckung der Herst. der Viscose oder die Herst. 
einer Lsg. der Cellulose ais Cellulose-Thiosulfocarbonat, ferner in die Formgebung 
oder Uberfuhrung in Faden einer hydrat. Cellulose durch Kongulation der Lsg. u. ferner 
in weitere Aufbereitung der Faden durch Waschungen, Trocluien, Entschwefelung 
u. Bleichen u. endgiiltiges Troeluien. Im yorliegenden Teile beginnt Vf. mit der Ilerst. 
der Viscose. (Ind. chimiąue & Rev. gćn. Matićres colorantcs Teinture etc. 15. 06 
bis 70.) R u h l e .

P. Karrer und P. Schubert, Uber das Grenzfldchenpotenlial von Textilfasern in 
Wasser. Dic Oberfliicho yon Viscososciden yerschicdener Ausfallung weist bestimmte 
Untersehiede auf, u. Vff. untersuchen nun GroBe u. Vorzeichen des Grenzflachen- 
potcntials yon Textilfasern in W. Die Messung wurde mit klcinen Abanderungen nach 
der Methode von P e r r i n  yorgenommen. Das Fascrmaterial wurde duroh Kochen 
mit dest. W., Lcitfahigkeitswasser u. Spiilen mit Leitfahigkeitswasser gercinigt u. in 
feuchtem Zustand immer in móglichst gleiclier Festigkeit in den App. eingestopft. 
Dio Vcrss. wurden bei Zimmertemp. ausgefiihrt, das auflere Potential betrug 60 V bei 
einem Elcktrodenabstand von 6,5 cm. Seide verha.lt sich von allen Textilfasern am 
meisten ais kompensierter Stoff. Mercerisiertes Baumwollgarn ist weniger sauer ais 
Watte u. gewóhnliches Baumwollgarn. Wolle zeigt in W. stark negativen Charakter. 
Kupfer-, Cliardonnet- u. Viscoseseide laden sich nur schwach negatiy mit ungcfahr 
gleicher Intensitat auf, wahrend Acetatseide stark negatiy ist. Eine Vorreinigung der 
Kunstseide ist notwendig. Den Unterschieden zwischen gut anfarbbaren u. schlecht 
anfiirbbaren, zwischen enzymat. gut abbaubaren u. schlecht abbaubaren u. zwischen 
aus sauren u. aus ̂ salzhaltigen Fallbadern gesponnenen Viscoseseiden entsprechen 
keine eindeutigen Anderungen des Grenzflachenpotentials. Alle amidierten Garnę 
nehmen gegen W. positiye Ladung an. Das Grenzflachenpotential von natiyer Baum- 
wolle fallt zu mereerisierter u. von dieser zu ungefallter Cellulose stark ab. Es ist an- 
scheinend um so geringer, je mehr dio natiirliehe Struktur der Cellulose zerstórt ist. 
Vff. berechnen den Absolutwert des Grenzflachenpotentials zu 0,009 V fiir merceri
siertes Baumwollgarn. Nach SMOLUCHOWSKY berechnet er sich zu 0,0159 Volt. 
(Helv. chim. Acta 11. 221—29. Ziirich, Univ.) M i c h e e l .

P. K arrer und P. Schubert, Polysaccharidc. XXXVII. Uber das Ver Milen ver- 
schiedener Cellulosen gegen Schneckencelhdase. (XXXVI. vgl. C. 1927. II. 1911.) Der 
fermentatiye Abbau von Holzzellstoffen wurde bei allen Praparaten der C e 11 u - 
l o s e f a b r i k  A t t i s h o l z  A. - G. mit gleichen Enzymmengen, in gleicher Zeit- 
dauer u. bei gleicher Temp. durchgefiihrt. Die Abbaufahigkeit ging dabei nicht parallel 
den anderen Eigg., z. B. der Viscositat, Kupferzahl usw. fi-Cellulose wird raseher 
fermentiert ais a -Cellulose. 10 ccm frische, konz. Enzymlsg. bauten 0,100 g absolut 
trockene a-Cellulose innerhalb 6 Tagen (pn =  5,28) zu 35,0%, 0,100 g /J-Cellulose zu 
64,5% ab. Bei yiermaliger Wiederholung der fermentatiyen Verzuckerung yon Filtricr- 
papier mit akt., hoch konz. Schneckenfermentlsg. ging der Abbau bis zu 93%. (Hely. 
chim. Acta 11 . 229—30.) " ~ M i c h e e l .

O. F aust, P. Karrer und P. Schubert, Polysaccharide. XXXVIII. Beitrag zur 
Kenntnis des Verlialtens von Viscoseseiden zu Schneclcencellulase. (XXXVII. ygl. yorst. 
Ref.) Prozesse, welche eine Veranderung der Faseroberflaclie von Viscosen bewirken, 
beeinflussen auch dereń Enzymfestigkeit. Es wurden 12 Viscoseseiden untersucht, 
von denen 6 aus einem u. 6 aus einem anderen Zellstoff stammten. Einige stammten 
aus reinem Fiillbad, andere aus Siiurebadern, die eine aromat. Sulfosiiure enthielten, 
u. bei den letzten war Na2S04 zum Saurefallbad zugesetzt. Die eine Halfte wurde ohne 
Spannung zwischen Duse u. Aufnahmeorgan gesponnen, wahrend die andere unter 
Spannung gewonnen wurde. Aus den Verss. ergaben sich, 1. daB die Viscoseseiden 
aus nicht sehr salzreichen oder salzfrcien Fallbadern stammen, da sic enzymat. relativ 
leieht yerzuckerbar sind; 2. die Natur des Zellstoffs, aus dem die Kunstseiden stammen, 
hat nur wenig EinfluB auf die Enzymfestigkeit; 3. durch Streckung des Viscosefadens 
beim Ausfallcn nimmt seine Fermentfestigkeit zu. Die Streckung ist mit einer Orien-
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tierung der Cellulosemioellc verbunden. Die Oberflachenbeschaffenheit der Faser u. 
ihre Permeabilitat im Vergleich zum ungestreckten Faden ist verandert, u. daraus er- 
klaren sich die Unterschiede in der Sehnelligkeit der fermentativen Yerzuckerung 
zwischen gestreckter u. ungestrecker Viscose. (Helv. chim. A c ta ll. 231—33.) MlCHEEL.

B. W . Seribner und W. R . Brodę, Eine abgeanderte Methode zur Bestimmung der 
Kupferzahl vcm Papier. (Paper Trade Journ. 85 [1927]. Nr. 22. 47—48. — C. 1928.
I. 2145.) B r a u n s .

A . K lughardt, Milcrophotographische Aufnalime von Fasern und Geweben im auf- 
fallenden Licht. Der Auflicht-Dunkelkondensator von H a u s e r ,  der von der Firma 
E m i l  B uSC II A.-G., Rathcnow, geliefert wird, beleuchtet die zu beobachtende Flacho 
von allen Seiten her streifend. Undurchsichtige Gegcnstiinde sind mittels der Vorr. 
so zu beleucliten, daB sie ebenso brillant u. bis in alle Einzelheiten genau zu beobachten 
sind wie durchsichtige Praparate im Dunkelfeld. (Faserforsch. 6. 129—32.) S u v e r n .

Cr. A verseng, El-Affroun, Algier, Sterilisierłe regetabilische Fassr. Man entfernt 
die garfahigen Safte, 1. Mineralsalze u. Pektinstoffo aus vegetabil. Borsten oder Fasern 
durch Eintauchen dieser in k., warmes oder sd. W., worauf man die Fasern in ein 
antisept. Bad (ZnS04, CuSO.t, Salicylsaure usw.) einbringt. (E . P . 284 421 vom 
10/11. 1926, ausg. 23/2. 1928.) K a u s c h .

Sidney D. W ells, V. St. A., Herstellung einer Papiennasse durch Verkochen von 
pflanzlichen Prodd., wie Holz, Stroh u. dgl., bei Tempp. oberhalb 120° 6 Stdn. lang 
unter Druck mit Na2C03 u. S. — Fiir 100 kg trocknes Stroh werden 7 kg Na2C03, 1 kg S 
u. 250 kg W. benótigt. Daa erhaltene Fasermaterial ist biegsam u. widerstandsfahig 
u. dient zur Herst. von Papier, Pappe oder dgl. (F. P . 6 3 3 8 0 1  vom 3/5. 1927, ausg. 
4/2. 1928. A. Prior. 29/6. 1926.) M. F. M u l l e r .

L ouis-Ferdinand D obler, Frankroieh, Leimen von Papier untor gleichzoitigem 
Erwarmen dos Papiers zwischon behoizten Walzen, dio gesondert odor am Endo dor 
Papiormaschino aufgostollt sind, auf 100—175°, wodurch orroicht wird, daB dio im 
Papier onthaltenon Harzo odor harzartigon Prodd. schmolzon u. dio Loimung des 
Papiors stark untorstiitzen u. daB gloichzeitig oino gute Vortoilung dos Loimos statt- 
findot. (F. P. 569 363 vom 19/10. 1922, ausg. 11/4. 1924.) M. F. M u l l e r .

D ahlberg & Co. In c ., Chicago (Illinois), Herstellung von Pappe etc. aus Zucker- 
rohrbagasse, die in feuchtem Zustande, mit 50% W. u. 3—4% Zuckergelialt, zu pyra- 
midenfórmigen Haufen derart in Biindeln aufgeschichtet wird, daB Luftkanale bestehen 
bleiben u. daB sio gegen die Witterung geschiitzt sind. Beim Lagern tr itt  Sauregarung 
ein, die 1—12 Monate dauert u. durch die die Zellstoffasern gelockert u. von den Binde- 
mitteln etc. soweit fcefroit werden, daB beim Kochen dor so yorbehandelten Bagasse 
mit W. ohne chem. Zusiitze ein Zellstoffprod. erhalten wird, das mit Holzscliliff odor 
Abfallpapiermasse vermengt insbesondere zur Herst. yon Pappe dient, die ais Warme- 
schutzmittel u. zur Wandbekleidung besonders geeignet ist u. die sich beim Trocknen 
nicht wellt. (H o ll .P . 17 370 vom 28/9. 1925, ausg. 15/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

H ugo W allin , Djursholm (Schweden), Verfahren zur Herstdlung von Cellwose 
aus Holz u. anderem cellulosehaltigen Materiał durch Kochen mit einer Alkalisilicat- 
Isg. u. Regonerieren der Kochlaugo durch Eindampfen u. Calcinieren des Riickstandes 
unter Zusatz von Alkali, Si02-haltigem Materiał, um die beim Kochen aultretenden 
Verluste zu ersetzen, u. Tonerdo. Das Prod. wird dann in W. gel. u. von dem ungel. 
Aluminat befreit, das bei der Behandlung des nachsten Riickstandes zugesetzt wird. 
Der Zusatz von Si02 wahrend des Kochprozesses geschieht in Form von Wasserglas,
II. SiO„, wie Kieselgur oder fein gepulvertem Sand. (A . P . 1 660 696 vom 28/9. 1925,
ausg. 28/2. 1928. Schwed. Prior. 8/10. 1924. N . P . 43  187 vom 7/10. 1925, ausg. 11/10.
1926.) M. F. M u l l e r .

V erein igte G lanzstofi-F abriken, A kt.-G es., Elberfeld, Spinnbader fur die Her
stellung feinstfadiger Kunstseide aus Viscose von jedem praktisclien Reifegrad. (D . R . P . 
457 565 KI. 29b vom 10/8. 1919, ausg. 17/3. 1928. — C. 1922. IV. 964 [Schwz. P. 
94419].) K a u s c h .

J. P . B em berg A k t.-G es., iibert. von: H ólkenseide Ges., Barmen-Ritters- 
hausen, Apparat zum Spinnen von Kunstseide. Der Trog, durch den der frisch ge- 
sponnene Faden hinduichgeht, nachdem er die Spinnduse verlassen bat, ist so angeordnet, 
daB er wagrecht hin- u. hergehen kann. Gloichzeitig ist Vorsorge getroffen, daB Siiuro 
nicht aus dem Trog herausspritzen kann. Jeder Trog ist mit Ein- u. AuslaBschlitzen 
fiir die Faden yersehen. Aus dem Trogo gelangt der Faden auf eine darunter befind-
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licho Ha-spcL (E . P . 284  618 vom 5/1. 1928, Auszug veroff. 28/3. 1928. Prior. 1/2.
1927.) , K a u s c h .

B enno B orzykow ski, Deutschland, Behandlung non Kunstseide. Zentrifugierte 
Kunstseide wird auf gelochto Rohrc o. dgl. aufgebracht u. darauf gewaschen, veredelt, 
gebleicht, getrocknet usw. (F .P . 634 045  vom 9/5. 1927, ausg. 8/2. 1928. D. Prior. 
14/5. 1926.) _ K a u s c h .

B enno B orzykow ski, Deutschland, Veredelte Kunstfaden. Die Fiidcn werden 
wahrend des Verspranena oder Verzwirnens usw. uber Rohre oder andere Vorr., die 
gelocht sind, gefiihrt u. darauf wahrend der Veredelung u. folgenden Trocknung be- 
lassen. (F. P . 6 3 4 0 4 4  vom 9/5. 1927, ausg. 8/2. 1928. D. Prior. 10/5. 1926.) K a u s c h .

B enno B orzykow ski, Deutschland, Gewebe aus Viskosehunstprodukte,n. Bei der 
Herst. von Geweben aller Art z. B. Striimpfen aus Viseoseprodd. allein oder im Ge- 
misch mit anderen Faaern, yerwendet man Viscoseseide, die nicht entschwefelt u. nicht 
gebleicht ist. (F .P . 634 043  vom 9/5. 1927, ausg. 8/2. 1928. D. Prior. 10/5. 
1926.) K a u s c h .

V erein fur Chem isclie Industrie A .G . ,  Deutschland, Behandlung non gejalitem 
Celluloseacetat. Das Prod. wird in Bandform durch Auspressen zwischen Walzen von 
dem groBten Teil der unverdunnten Essigsaure befreit, wahrend der Rest der Mutter- 
lauge durch wenig W. in mehreren hintereinanderliegenden GefaBen ausgewaschen 
u. vor jedem Eintauchen in den nachsten Waschbottich ausgepreBt wird. SchlieBlich 
wird das Celluloseacetatband durch Uberleitcn iiber eine Reihe von beheizten Walzen 
getrocknet. ( F .P .  632 619 vom 11/4. 1927, ausg. 12/1. 1928. D. Prior. 15/4, 
1926.) M. F. M u l l e r .

K alle  & Co. A kt.-G es. (Erfinder: Ju lius VoB, Biebrich a. Rh.), Herstellung von 
in trockenem Zicstande versandfertigen Schrumpfkapseln aus Cellulose. (D . R . P . 457  542  
KI. 39 b Tom  10/10. 1925, ausg. 16/3. 1928. — C. 1 9 2 7 -1- 668 [E. P. 259568].) F e a n z .

Silur T echn. & Chem. Produkte G. m . b. H . und Isak  Thorn. Ósterreich, 
Herstellung plastischer Massen aus Hamstoff- oder Thioharnstofj-Formaldehydkonden- 
sationsprodd. unter Zusatz von Mehl, Starkę oder ahnlichem Materiał u. cventl. von 
natiirlichen oder kiinsŁlichen Harzen u. Weichmachungsmitteln wie Lanolin, Campher 
etc. — Zu der Lsg. von 1 kg Harrisłóff in 3 kg Formaldehyd werden 14— 16 kg Mehl 
zugesetzt; die M. wird fein gemahlen, h. gepreflt u. getrocknet. Vor dem Zusatz des 
Mehls wird eventl. die Lsg. neutralisiert oder schwach alkal. gemacht u. dann einige 
Stdn. am RuckfluBkiihler gekocht. Das Prod. ist durchsichtig, von hornartiger Be- 
schaffenheit. (F . P . 632 526  vom 9/4. 1927, ausg. 11/1. 1928. Oe. Prior. 10/4. 
1926.) ____  M. F . M u l l e r .

Directory of paper makers of Great Britain and Ireland. 1928 (52nd year.) London: Mar-
chant, Singer 1928 (271 S.) 5 s. net.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
A . B randl, Uber die Untersuchung'eines Eichenmoders. (Ein Beitrag zur Kohlen- 

theorie von Franz Fischer und H. Schrader.) Vf. zerlegte Eichenmoder durch Lósungsmm. 
in einzelne Bestandteile, bestimmte von diesen Zus., Verbrennungswarme u. das Vor- 
handensein gewisser Atomgruppen u. verglich mit Eichenholzlignin, Cellulose- u. 
Zuckerhuminsaure. Es wurde das Oberwiegen des Lignins, teils ais solches, toils 
gegen Humussaure zu verandert, wahrscheinlieh gemacht, ferner Humussaure ge
funden, die sich dem entsprechenden Prod. aus Kohle sehr iihnlich erwies; ihre Lignin- 
abstammung wurde durch Feststellung bedeutender Methoxylmengen erwiesen. Der 
Ligningeh. wird bei der Best. mit S 0 2 nicht allzu viel zu hoeh gefunden. Wenn, wie 
auch M arcu S S O N  annimmt, der wasserlósliche Anteil aus Cellulose entstanden ist, 
so folgert Vf. daraus, daB diese nicht in Huminsiiure iibergeht, weil diese Teile der 
Auswaschung durch Regen bzw. der Lsg. in Mooren unterliegen, auch Kohlenhydrate 
in wss. Lsg. einen besonders gunstigen Nahrboden fiir Bakterien abgeben, was einer 
Beschleunigung der Cellulosezerstórung gleichkommt. Vf. sieht in dem allen eine 
Bestiitigung der F isch e r-S C H R A D E R sch en  L ig n in th eo rie . (Brennstoff-Chem. 9. 
89— 94.) _ _ B o r n s t e i n .

L. L itin sk y , Die zur Kohlendestillation erforderliche Warnie. Erórterung iiber die 
insgesamt u. die nur fiir den reinen Dest.-Vorgang benotigten Warmemcngen u. ihre 
Yerteilung, graph. Darst.-Methoden, Warmebilanz fur die einzehien Teile eines Retorten-
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ofens mit Gaserzeuger, Warmeverteilung bei Regeneratiy- u. Abhitze- (KOPPERS-) 
Ofen, WarmcfluBdiagramm eincs Koksofens, wechselnder Warmebedarf infolge des
0 2-Geh. der Kohlen (jiingere bzw. altere), Zugrundelegung einer Standaidkoble fiir 
die Berechming des Warmebedarfs. (Amer. Gas Journ. 128. 44—48.) WOLFFRAM.

R . S. Mc B ride, Moderne Koksofen, die hohe Ausbeute an Oas und Nebenprodukten 
ergeben. Vf. besehreibt die in Everett, Mass., erriehteten Ofen nach dem System 
W lLPUTTE, dereń besonderes Kennzeichen die Besehickung durch eine einzige Offnung 
ist. Bauart u. Arbeitsweise werden genau angegeben. (Chem. metallurg. Engin. 
35. 140—43.) B e r l i t z e r .

Franz F isch er  und v . W angenheim , Uber die Reduktion von Kohlenoxyd mit 
Wasserstoff im kall-warmen Rohr bei getcohnlichem und erhohtem Druck. Um zu priifen, 
ob aus einem Gasgemisch von CO, C02 u. H, im kaltwarmen Rohr mit Kontakt- 
substanzen bei ganz kurzem Verweilen des Gasgemisches in der Rk.-Zone, starker 
Kiihlung u. geeigneten Katalysatoren noch andere Verbb. ais CH4 entstehen, ver- 
wandten Vff.. den schon friiher (C. 1926. II. 847) beschriebenen Autoklayen u. Fe, 
Ni, Wo, Mo u. Kohle ais Katalysatoren. Oberhalb 550° wurden groBe Mengen CH4, 
teilwcisc auch seine Homologen erhalten, daneben rcichliche C-Abscheidung. Die 
Wrkg. der Kontakte nimmt in der angegebenen Reihenfolge ab, Cu ist ohne Wrkg. 
(Brennstoff-Chem. 9. 94—97.) BÓRNSTEIN.

Franz F ischer und V. W angenheim , Uber einige Gasreakiionen im kalt-warmen 
Rohr. Yerss. in dem kaltwarmen Rohr (vgl. vorst. Ref.) mit CO, CH4 u. Gemischen 
von CH4 mit CO oder C02 mit Fc-Kontakt, Tempp. von 600—700° u. Drucken bis 
zu 6 a t lieBen Veriindorungcn von CH, u. CO., nur in geringem MaBe erkennen. CO 
erlitt starkę Zers. nach 2 CO ■— C02 -f- C u. CO H20 — y  C02 -f- H„, ohne 
daB andere Prodd. auftraten. (Brennstoff-Chem. 9. 97—98.) BÓRNSTEIN.

E . Klapper, Neuere Verfahren zur Herstellung synthelischer Ole. (Asphalt-Teerind.- 
Ztg. 28. 316—19. — C. 1928. I. 1736.) B o r n s t e i n .

H . M. Spiers, Ermiderung auf die Entgegnung von Mallison und Soltan (C. 1928.
1 . 2149). (B rennstoff-C hem . 9. 79.) BÓRNSTEIN.

J. D . W illiam s, Bemerbmgen uber Kondensation. Wesen u. Verlauf der Kon- 
densationsvorgange im Gas nach Verlassen der Retorten oder Kammern, Bemessung 
der Kuhlung unter Beriicksichtigung der Zufiihrung von Dampf zwecks Erzcugung 
von Wa-ssergas. Giinstige Erfahrungen beim Auswaschen von C10H8 aus dem Gase 
mittels Teerol von 0,928 D. u. beim Uberziehen der Innenwandungen der Gasbehalter 
mit einem schutzenden ólfilm durch zeitweise Zugabe von 01 zum Sperrwasser. 
Hinweis auf die zunehmende Bedeutung u. Verwendung der Trocknung des Gases 
zur Vermeidung von Kondensation u. Korrosion im Rohrnetz u. Zubehor. (Gas 
Journ. 1 8 1 . 747. Stourbridge.) WOLPFRAM.

A. T hiem e, Explosionsursachen im Hauslialt und in der Technik. Uberblick iiber 
die Mógliehkeiten der Entstehung von Gasezplosionen im Haushalt u. in der Industrie. 
(Chem.-Ztg. 52. 61—62. Charlottenburg.) SlEBERT.

Osw. P eischer, Uber die Beurteilung von Anlagen zur Fergasung und Entgasung. 
Yf. erortert das Wesen des Wrkg.-Grades, des oberen oder unteren Heizwerts bei 
Anlagen zur Entgasung u. Yerkokung, die Best. des Warmevcrbrauchs bei Ofen- 
anlagen mit Einzelgeneratoren u. gasbeheizten Ofenanlagen, die Berucksiclitigung 
des oberen oder unteren Heizwerts sowie des Einflusses der Spaltungswarme der 
Kohle bei dieser Berechnung u. den EinfluB der ais Heizgas verwendeten Gasart auf 
den Warmeubergang an die Ofenwand. Zusammenfassend entwickelt Vf. den Begriff 
der „ H e i z f l a c h e n l e i s t u n g “ =  750 X halbe Kammerbreite in m : Garungs- 
zeit in Stdn., ausgedriickt in kg Trockenkohle von 750 kg/cbm Raumgewicht je qm 
u. Stde., u. empfiehlt ais Garantien fiir einen gasbeheizten Koksofen unter Zugrunde
legung dsr Bshcizung mit einer bestimmten Gasart u. einer bestimmten Kohlensorte 
mit bestimmtem W.-Geh.: 1 . Heizfliichenleistung in kg nasser Kohle je qm u. Stde.,
2. LuftiiberschuB u. 3. Abhitzstemp. der Abgase, beide gemessen am Regenerator-
ausgang. (Gas- u. Wasserfaeh 71. 247—52. Essen.) W o l f f r a m .

A. E ngelhardt, Die Verv:endung der aktwen Kohle in der Gasindustrie. Der Auf- 
satz bringt Angaben iiber die Ursachen der Aktivitat, die Herst. der akt. Kohle, ihre 
Eigg., insbesondere die Oxydation des H2S aus dem Leuchtgas zu S, geht dann iiber 
zur Besehreibung von zwei Analysenmethoden fiir die Benzolbest. im Leuchtgas u. 
schildert endlich die Weiterentw. des Benzolgewinnungsyerf. in Gaswerken u. die
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Gasolingewinnung aus Erdgas. (Gas- u. Wasserfach 71. 290—97. Wiesdorf, Nieder- 
rhcin.) SPLITTGERBER.

Ted R osebaugh, Neue Wdrmeubertragungsdalcn fiir den Erbauer von Oaswdschem. 
Zur Berechnung von Waschapp. fur Ol- u. Wassergasanlagcn gibt Vf. Schaubilder, 
die den Zusammenhang zwischen Warmeiibertragungskoeffizienten, Tempp., Strómungs- 
gescbwindigkeiten, Druckabfall u. Wasserbedarf bei versehiedenen Einstrómungs- 
tempp. wiederspiegeln. (Chem. metallurg. Engin. 35. 144—48.) B e r l i tz e b .

E d. D onath  und A . L issner, Zur Abgrenzung der Begriffe Braunkohle und Torf. 
Bei sehwer bcstimmbaren Torfen u. Braunkohlen gibt der C-Geh. der wasser- u. asche- 
freien Substanz einen Anhalt zurUnterscheidung, indem derBetrag von 60% ais normale 
GrenzefurTorf gelten kann. Aueh dieErmittlung desVertorfungsgrades nachKEPPELER 
u. des Pentosangeh. durch Furfurol nach TOLLENS u. K r o b e r  ist oft von Nutzen. 
Die vom Vf. gefundene Red. FEIILINGscher Lsg. durch wss. Torfausziige — vielleicht 
in Folgę eines. Geh. an Humalsśiure — scheint in den meisten Fallen entscheidend 
zu sein. Dio Best. der Torfsubstanz mit Acetylbromid ( K a r r e r  u .  B o d d in g -  
W lEGER) u .  Messung des Adsorptionsvermógens fiir FeCl3 (STADNIKOFF u .  P r o s -  
KURNINa) haben sieli fiir die Unterscheidung nicht bewahrt. (Braunkohle 27. 257 
bis 264.) B S r n s t e i n .

H eller, Uber dic Aussichten und die Entwicklungsmdglichkeit der Braunkohlen- 
gaserzeugung. Fiir Erzcugung u. Verbrauch im groBen MaBstabe eignet sich nach 
Vf. ein Braunkohlengas, das sich aus einem Starkgase — dem Schwelgase — u. einem 
Schwachgase — dem Braunkohlendoppelgas bzw. -wassergas — zusammensetzt. 
Das Schwelgas kann im luftfreien Zustande mit einem Heizwert von 4800 W.-E./cbm, 
nach Entfernung des C02 von 6400 W.-E./cbm, gewonnen werden u. soli dann durch 
Zusatz der 1,5-fachen Menge Braunkohlenwassergas von 2700 W.-E. oder der etwa
3-fachen Menge Braunkohlendóppelgas (3500—3600 W.-E.) auf 4300—4000 W.-E. 
lierabgebracht werden. Zur Darst. soli der App. „ B a m a g - H e ł l e r “ dicnen, 
der aus zwei rotierenden, schrag liegenden Trommcln besteht, die mit feuerfestem, 
von Kanalen durchzogenem Materiał ausgefiillt sind u. abwechselnd innen durch Gas 
aufgeheizt werden u. zur Dest. dienen. Das W.- u. Doppelgas wird in einem besonderen 
Generator aus einem Gemisch von Braunkohlenstaub u. Wasserdampf erzeugt. 
(Braunkohle 27. 201—07.) BÓRNSTEIN.

D ietrich  W itt und F ritz  Schuster, Uber die Reinigung von Abwassern aus Braun- 
kohlenschwelanlageyi. Besprechung der yerschiedenen Verff. zur Beseitigung der organ. 
Bestandteile von Braunkohlenschwelwiissern, insbesondere der Phenole, durch Aus- 
waschen mittels Losungsmm., auf biolog. Wege, durch Oxydation zwecks Poly- 
merisierung u. adsorbierende Entiiirbungsmm. nebst. Ausflockung sowie krit. Be- 
urteilung der Verff. von R oss M. LEGGET, SEIDENSCHNUR, der I. G. F a r b e n -  
i n d u s t r i e ,  RoSENTHAL sowie HELLTHALER u .  BORCHERS. Berieht iiber ein- 
gehende eigene Yerss. mit dem Abwasser des Gaswerks Lichtenberg, erhalten beim 
Verscliwelen u. Vergasen mitteldeutscher Briketts. Die Elektrolyse mittels Kohle- 
anoden ohne Diapliragmen gemaB Vorschlag BERTELSMANN befriedigte nicht, 
ebensowenig das Kohlebreiverf. nach D e g e n e r  u .  R o t h e  mittels x\l2(SOj)3 u. Braun
kohlenstaub, gunstige Ergebnisse w-urden schlieBlich, aueh bei GroBverss., erzielt 
durch schwaches Ansauern mittels der S02 durchgeleiteter Rauehgase nach yorheriger 
Entfernung des H,S u. Filtration iiber gewasserten Braunkolilenschwelkoks mit einer 
Geschwindigkeit von 1 g W./g Schwelkoks/Stde. Der ausgebrauchte Schwelkoks 
dient zur Entfernung des H2S in einem Vorfilter. (Gas- u. Wasserfach 71. 241—44. 
Berlin, Chem. u. warmetechn. Abt. d. Stadt. Gaswerke A.-G.) WOLFFRAM.

Shigeru K om atsu  und Osarnu H ik i, Uber die Chamie japanisclier Pflanzen. 
IX. Untersuchungen iiber die „Tundra" (Torf) aus dem siidlichen Karafuto [Sachalin]. 
(VIII. vgl. K om atsu  u . Sasaoka, C. 1927. 1. 2656.) Yf. bestimmt in der aus ver- 
sehiedenen Tiefen (0—15, 15—40 u. 40—65 cm) entnommenen Torfmasse den Geh. an 
W. (60,2, 74,5 u. 77,1%), Asche (4,42, 3,91 u. 3,54%), C (50,7, 52,6, 54,5%), H(5,63, 
5,74, 5,76%), S (0,28, 0,53, 0,51%), Ń (0,85, 1,18, 1,16%), rcduzierendem Zucker 
(33,1, 28,2, 23,3%), Pentosan (12,5, 7,2, 7,0%), Methylpentosan (3,5, 2,1, 1,9%), Lignin 
(8,6, 9,6, 12,5%), Cellulose (18,14, 10,34, 8,85%) u. Huminsaure (1,8, 7,5, 12,0%) (die 
erste Zahl bezieht sich stets auf die oberste Schicht) u. den Heizwert (4566 cal/g) u. 
beriehtet iiber Yerss. zur Herst. einer akt. Kohle aus dem genannten Materiał. (Sexa- 
gint. Collection of Papers dedicated to Yukichi Osaka, in celebration of his 60. Birth- 
day, Kyoto 1927. 229—40.) O s t e r t a g .
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W . P . B itler  und J . H . Jam es, Die katalytische Oxydation von ÓLen im Gro/Sen. 
Dio hicr beschriebono Anlago kann bis zu 4000 Gallonen leichter KW-stoffe taglich 
verarbeiten, oin Gemisch yon diesen mit Luft wird in einer niiher bcsoliricbcnen Anlage 
bei nicht uber 410° in Ggw. von Katalysatoren oxydiert, gekuhlt, dor Tcer entfernt. 
Das Rk.-Prod. ist Ausgangsmaterial fiir Aldehol, ein Vergallungsmittel fiir A., Neben- 
prod. ist Hcxamcthylentetramin. In  Verss. wurdon noch andere, wertyolle Prodd. 
erhalten. (Chem. metallurg. Engin. 35 . 156.) B e r l i t z e r .

L. L . D av is, Grundzilge der Kontakłfiltration. Vf. geht aus von F r e u n d l i c h b  
Adsorptionsgesotz, formuliert: X /M  =  AGP, worin X den von Bleicherde adsorbierten 
Farbstoff, M  die angowandte Menge Bleicherde, C die Farbstoffkonz. nach dem Gleich- 
gewiclit, A  u. P  Konstanton fiir angewandtes 01 bzw. Bleichcrde bcdeuten. Hiernach 
werden Verff. zur Best. der Wrkg. yerschiedener Blcichordcn abgeleitet, die nicht 
lediglich nach der zur Erzielung der gloichen Farbo orforderlichen Menge bewertet 
werden diirfen, da Art des Ols, seino Vorbohandlung u. Bestiindigkeit der Farbo zu 
berucksichtigcn sind. — Von den Vcrff. zur Wiederbelebung gebrauchter Erden, 
Brennon odor Extraktion, ersoheinen die letzteren aussichtsvoller. Dio Frage, ob 
Kontaktyerf. oder Filtration, fiihrt Vf. an Hand von Kostenberechnungen dazu, eine 
ICombination boider zu empfehlen. (Oil Gas Journ. 26 . N r. 42. 148—59.) N a p h t a l i .

W alter M iller, Fortschritte, in der Raffinerietechnik. Dio schwierige Lage dor 
Erdólindustrie in 1927 gab der teehn. Entw. starken Anreiz. Die Warmeuberlragung 
konnte von 3000—6000 BTU pro KubikfuB u. Stde. auf 25 000—35 000 BTU dureh 
Anwendung diinnwandiger Rohre, Erhohuńg der Strómungsgesehwindigkeit usw. ge- 
bracht worden. Boi der Fraktionierung bewiihrten sich die Sprudeltiirme. Die Herst. 
von Gasolin wurde dureh Raffination von Crackdestillaten bei niederer Temp. u. bo- 
sondors dureh Filtration in Dampfphaso derart yerbessert, daB Verluste an Fuller- 
orde yemachlassigt werden kónnen. Boi der Schmierolgewinnutig ersetzt die Kontakt- 
filtration die Laugenbehandlung. Anwendung yon Sprudeltiirmen crmoglicht direkte 
Gewinnung im „single flaah“-Yerf. Im Crackprozefi yerwendet man groBerc Einhciten. 
Verbesscrung der Heizanlagen u. der Koksentfernung. Cracken in Dampfphase, das 
klopfbestiindigeres Gasolin bringt, scheint wieder in Aufnahme zu kommen. Gegen 
die Korrosionswrkg. der in West-Texas in gróBtem MaBstab gewonnenen S-haltigen 
Rohóle wurden Legierungen u. Anstriehe yorgeschlagen. Gegen die Lagerungsyerluste 
dienen Verff. zur Dachspidung u. „biegsame“ Dacher. (Oil Gas Journ. 26. Nr. 41. 
121. 196.) N a ph ta li.

Jean J. T rilla t, Die Schmiermitlel: Herkunft, Eigenschaften und Anioendungen. 
(Ygl. C. 1927. II. 2370.) Gewinnung, Eigg., Priifungsmethoden u. Anwendungs- 
gebiete der wichtigsten tier., pflanzliehen u. minerał. Schmiermitlel werden besprochen 
unter besonderer Beriicksichtigung neuerer physikal.-chem. Unters.-Verff. (Science 
et Ind. 12. Nr. 169. 57—74.) ' K r u g e r .

V. W . Granberg, Iloihleistungskessel fiir Befeuerung mit Holzsagereiabfallen, 
(A rch . W arm cw irtsch . 9. 69— 74. H e lsing fo rs.) SlEBERT.

A lbert E . M iller, Motorenbetriebsstoffe aus Kolde. Vf. beschreibt die Vorff. der 
B a d .  A n i l i n  - u . S o d a - F a b r i k ,  von FISCHER u n d  TROPSCH u . yon P a t a r t .  
(P e tro leu m  24. 103—05. 139—41.) B S r n s t e i n .

W aw rzin iok , Verbrennungsgeschwindigkeiten von Kraftstoff-Luftgemischladungen 
in Vcrpvffungs?notoren. Die Vcrbi'ennungsgesehwindigkeit ist abhangig vom Ziind- 
zeitpunkt, dcm Kompressionsverbaltnis des Motors u. der Kolbengeschwindigkeit. 
Der EinfluB dieser Faktoren wird an sechs yerschiedenen Brennstoffen (Petroleum, 
Benzin, BV-Bzl., 3 Alkoholbetriebstoffe) untersueht. Bei den am untersuchten Motor 
yorliegenden Betriebsbedingungen erwies sich Petroleum ais der giinstigste Betrieb- 
stoff hinsichtlich Verbrennungsgescliwindigkeit u. Leistung, danach folgten die Alkohol- 
treibmittel. Von besonders groBor Bedeutung fiir Wirtschaftlichkeit u. Leistung des 
Motors ist die geeignete Wahl des Ziindzeitpunktes. (Auto-Technik 17 . Nr. 3. 21—25. 
Nr. 4. 19—24. Nr. 5. 19—24. Dresden.) RóLL.

Graham Edgar, Yergleich von Methoden zur Messung der Klopfeigenschaften von 
Bremistoffen. (Journ. Soc. automot. Engineers 2 2 . 41— 48. —  C. 1 9 2 8 .1. 1603.) R o l l .

H . B. B aker, Tetraathylblei in Motorsprit. Hanweis auf die Giftigkeit des Telra- 
athylbleis unter besonderer Beriicksichtigung der Gefahrenmóglichkeiten bei der 
Verwendung in Motorsprit. (Chem. Trade Journ. 82 . 233.) SlEBERT.

Bruno M iiller, Lagerung und Fórderung leicht entzundlicher Brennstoffe nach dem 
Wasserdruckverfahren. (Gesundheitsing. 51 . 193—94. — C. 1 9 2 8 . I. 279.) S p l.
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E . F . Grieg, Benetzung und dereń Messung. Vf. bespricht dio Vorgange boi der 
Benetzung fester, faserigor u. puhrerfdrmigor Kórpcr. Eine EL, dio innerhalb einer 
kórnigen M. gegen die Riehtung der Schwerkraft aufsteigt, hat folgende Widerstande 
zu iiberwinden: 1. die Schwerkraft, 2. den Widerstand gegen Luftbewegung innerhalb 
der Poren der M., 3. den Widerstand gegen Fl.-Bewegung innerhalb der Poren der M.,
4. einen Zusatzfaktor, dor von der El. abhiingt u. durch den Eintritt neuer El.-Mengen 
bedingt wird. Davon kann 1 leicht bestimmt, 2 u. 3 experimentell gemessen werden. 
Zur Best. von 4, das ganz von der in der Zeiteinheit eintretenden El.-Menge abhangt, 
gibt Vf. einen App. an, der eine Modifikation yon SVEN ODENS kontinuierlieher 
Wage darstellt. (Fuel 7. 136—38.) B o r n s t e i n .

P. Parandel, Brennstoffkontrolle mittels Róntgenstrahlen {Radio-Carboskopie). Vf. 
bespricht die Móglichkeit der Anwendung der Rontgenstralilen zur Reinhoitsprufung 
von Kohlen an Hand yerschiedener Rontgenbilder yon reinen u. mit Schiefergangen 
u. Pyritkórnern durchsetzten Kohlen. (Chaleur et Ind. 9. 98—100.) SlEBERT.

R . W eller, Studien iiber die Valentasche Reaktion in bezug auf ihre Anwendung 
bei Benzinen und Benzin-Benzolgemischen. Vf. priift nach, ob Dimethylsulfat die ihm 
zugeschriebene Eig. hat, aus Gemischen von aromat, u. Paraffin-KW-stoffen nur die 
ersteren herauszulósen, wahrend die Paraffine prakt. ungel. bleiben sollen. Es wurden 
zu diesem Zweck Bcnzinc u. Benzin-Benzolgerrń&che von bekannter Zus. u. Eigg. mit 
Dimethylsulfat im Scheidetrichter ausgeschiittelt, die gesatt. Dimethylsulfatschicht 
von dem KW-stoffrest abgetrennt, durch Verseifung des Dimethylsulfats das darin 
gel. Bzn. wieder in Ereiheit gesetzt u. mit dem ungel. Rest vergliehen. Es'zeigte sich, 
daB auch Paraffine in Dimethylsulfat in betrachtlicher Menge 1. sind. Der gel. Anteil 
unterscheidet sich kaum vom ungel. Von diesem ungel. Rest. war wieder derselbe 
Prozentsatz in frischem Dimethylsulfat 1. wie beim Ausgangsmaterial; es besteht ein 
bestimmtes Verteilungsverhaltnis Bzn.: Dimethylsulfat. — Untersuchung von Bzn.- 
Bzl.-Gemischen ergab, daB neben Bzl. wieder betrachtliche Mengen Bzn. mitgel. wurden. 
Die gefundenen Werte fiir dag Verhaltnis Bzn.-Bzl. wichen um etwa 30% von den 
wahren Werten ab. Dasselbe Resultat ergab sich beim Vers. mit Dimethylsulfat, das 
bereits mit Bzn. gesatt. war. In  diesem Falle stellt sich ein Gleichgewicht Bzn.-Bzl.- 
Dimethylsulfat ein, wobei alle drei Substanzen in beiden El.-Schichten in wechselnder 
Menge vorkommen. Die Dimethylsulfatmethode ist also zur Unters. yon Gemischen u, 
speziell zur Charakterisierung yon Benzinen unbrauchbar. (Auto-Technik 17. Nr, 3. 
7—10. Naturwissenschaftl.-techn. Abt. d. Benzol-Verbandes. Bochum.) RÓLL.

H erm ann K ruskopf, Dortmund, Herstellung von fliujfahigem Quarzstaub zur Be- 
kampfung von Grubenexplosionen, ais Loschmittel in Streuzonen, Schranken u. Be- 
hiiltern, oder ais Innen- u. AuBenbesatz, dad. gek., daB der flugfahig zerriebene u. 
geschliffone Quarzstaub bei Nebenarbeitsyerff., z. B. beim Sagen von Marmor, auf 
bekannte Art gewonnen wird. •— ZweckmaBig enthalt der Staub neben Quarz noch 
weiche, nicht backende Gesteinsart-en, wie CaC03, CaS04, Schiefer o. dgl. (D . R . P . 
457 517 K I. 5d vom 2/5. 1924, ausg. 16/3. 1928.) K u h l i n g .

T echno C hem ical L aboratories, L td ., Westminster, N. Testrnp, Westminster, 
O. S oderlund , London, u. T. Gram, Westminster, Trocknen gepuluerter Kohle. 
Kohlensehlamm wird mit trockenem Kohlenpulyer gemischt, bis eine zerreiblicho M. ent
steht u. dann in einem Luftstrom getroeknet (E . P . 284 4 0 5  vom 28/10. 1926, ausg. 
23/2. 1928.) ' K a u s c h .

Ju les B oudy, Frankreich, Feueranziinder, bestehend aus einem Gemisch yon 50°/o 
Naphthalin odor 25% Naphthalin, 25% Harz u. 50% Holzspane, das man erhalt 
wonn man geschmolzenes Naphthalin iiber in einer Form untergebrachte Holzspane 
spriiht, worauf das Ganze vor dem Erkalten gepreBt wird. (F. P . 633 932  vom 2/5.
1927, ausg. 6/2. 1928.) K a u s c h .

R eginald  Edward Gore, England, Verwertung der Abhitze von elektrischen Genera- 
toren und Gasbatlerie.n. Die aus den Generatoren oder Gasbatterien entweichenden 
Gase dienen zum Heizen yon Wassergaserzeugern. (F. P . 633 283  yom 25/4. 1927, 
ausg. 26/1. 1928.) - K u h l i n g .

B . Johnson , Stockholm, Entemulgicren von Emulsionen von Teer durch Zufiigen 
einer Carboxylsiiure, die 1. in dem Teer aber nicht in W. ist (Harzsauren, Olsaure, Stearin- 
saurc, Palmitinsaure, Leinolsaure u. Arachissaure). { E .P .  284  401  yom 27/10. 1926, 
ausg. 23/2. 1928.) K a u s c h .
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Soc. Generale de F ours a Coke System es L ecocq, Briissel, Ldschen von Koks. 
Der beim Loschen des Kokses orhalteno Dampf wird, bevor er in dio Atm. entweicht, 
mit einem Wasserregcn behandelt, um ihn frei von Staub zu machen u. teilweise zu 
kondonsieron. (E . P . 284  721 vom 3/2. 1928, Auszug yeroff. 28/3. 1928. Prior. 5/2.
1927.) K a u s c h .

B arrett Co., New York, iibert. von: S. P . M iller, Tcnafly, N. J., Teerdestiłlałion.
Man yerwendet die h. Gase von Koksófen zur Dest. von Teer, indem man Teer in dieso 
Gase hineinstaubt. (E . P . 284 703  vom 28/1. 1928, Auszug yeroff. 28/3. 1928. Prior. 
5/2.- 1927.) ' K a u s c h .

I . G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilhelm  Pungs, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Entsćhwefelung von Tcerolen und ahnlichen Roh- 
kohlenwasserstoffen unter gleichzeitiger Erhohung ihres Gehaltes an Benzinkohlenwasser- 
sloffen, dad. gek., daB eine Mischung der Dampfe der Rolikohlenwasserstoffe mit H 2 
iiber metali. Cu bei oberhalb 350° liegenden Tempp. geleitet wird. — Der gebundene S 
entweicht dabei ganz oder teilweise ais H 2S, u. es erfolgt weitgehende oder yollige 
Entsćhwefelung des Oles. Das Cu kann in Form von Spiinen, Schnitzeln oder ais Oberzug 
auf indifferenten Tragern yerwendet u. auch mit anderen Metallen gemischt oder legiert 
sein. Dor mit H 2S yerunreinigte H 2 kann mit akt. Kohle unter Oxydation des H 2S 
zu S gereinigt u. dann wieder yerwendet werden. Z. B. wird in einem Destillierkessel 
ein S-haltiges Teerol unter gleichzcitigcm Durchleiten eines kraftigen H 2-Stromos 
derart erhitzt, daB daa Ol von dem H 2 in Dampfform mitgerissen wird. Das H2-0l- 
dampfgemftch laBt man nun durch ein etwas geneigtes, mit Cu-Spanen oder mit Di- 
atomitstucken, dio mit einer Cu-Schicht iiberzogen sind, gefiilltes, auf 600—650° er- 
hitztes Rohr streichen. Die austretenden Dampfe werden durch Kiihlung nieder- 
geschlagen, aus dem abziehenden H 2 dor gebildete H 2S entfernt u. das Gas von neuem 
yerwendet. Bei hohem S-Geh. der Teerole kann das Verf. wiederholt werden. Das Teerol 
ist dann ganz oder nahezu S-frei. (D . R . P . 455 522  KI. 12 r vom 9/11. 1921, ausg. 
3/2. 1928.) Schottlander .

Sem et-Solvay Co., V. St. A. Deslillalionsanlagen fiir die leichlen Ole der Benzol- 
wdsche von Gasen. Die Anlagcn bestehen je aus einem Destillierapp., der mit einem 
Warmeaustauscher yorbunden ist, der die zu destillierende FI. yorwarmen u. die Dampfe 
aus dem Destillierapp. abkiihlen soli. Es ist ein Kondensator yorgesehen, in dem 
die Dampfe aus dem Warmeaustauscher einstrómen, ferner ein Scheideapp. fiir die 
yerdichtete Fl. aus dem Kondensator. (F. P . 633 201 vom 6/4. 1927, ausg. 25/1.
1928. A. Prior. 17/4. 1926.) K a u s c h .

A nton io  G iovanni P u lt, Italien, Anlage fiir die troc.ke.ne DestiUation von Braun-
kohlc zwecks Erzeugung von Kohle, leichtem Teer und seintn Derivate?i. Die Anlage besteht 
aus einem Ofen mit einer oder mehreren Retorten, die Dome yon besonderer Lange 
aufweisen, dereń Zahl yariiert u. entsprechend den Dimensionen der Retorten u. dereń 
Dome derart eingerichtet sind, daB Verbb. der aliphat. Reihe, aus denen der Braun- 
kohlenteer besteht, in Verbb. anderer Serien besonders der Benzolreihe umgewandelt 
werden. (F . P . 634 300 yom 12/5. 1927, ausg. 13/2. 1928. It. Prior. 25/5. 1926.) K a u .

F ran cis D ały  Su llivan , Memphis, V. St. A., Behebung von Betriebsslorungen bei 
Oląudlen. Auf den Boden der Bohrlócher werden Mischungen yon Aluminiumpulyer, 
NaOH u. gegebenenfalls NaHC03, Seifenpulyer, Saponin u. Citronensiiure gebracht. 
Die Mischungen reagieren mit im Bohrloch yorhandenem W. u. Ol unter Entw. von 
Hitze, Gas u. gegebenenfalls Scliaum. Durch in fester Form abgeschicdenes Paraffin 
u. Asphalt bewirkte Storungen werden beseitigt. (A . P . 1 6 6 1 5 1 2  vom 23/7. 1924, 
ausg. 6/3. 1928.) K u h l in g .

H . Carroll, Paris, Gracken und Hydrieren ton Ólen. Man erhitzt die Rohólo in 
Schlangenrohren auf eine Temp., die wenig unter der Cracktemp. liegt, trennt den 
erhaltenen Dampf von dem fl. Antcil in einem Dephlegmator, leitet den fl. Anteil in 
einen Konyerter u. die entstandenen Dampfe durch einen besonders eingerichteten 
Dephlegmator, von dem sie in den iiblichen Rektifikator, Dephlegmator u. Konden
sator gelangen. (E . P . 284  345 vom 28/1. 1928, Auszug yeroff. 21/3. 1928. Prior. 
28/1. i927.) K a u s c h .

C. P . Dubbs, Chicago, Gracken von Ólen. Die Ole werden unter Druck in auf 
Cracktemp. erhitzten Rohren erhitzt, dann in eine Kammer unter yermindertem Druck 
gebracht u. die dabei erhaltenen Gase durch einen Dephlegmator u. einen Kondensator 
in einen Sammelbehiilter geleitet. Das nichtkondensierte Gas gelangt in einen Ofen,
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wo es iiborhitzt u. dann in dio Fl. in dor Kammor eingefiihrt wird. (E. P . 284 507 vom 
29/4. 1927, ausg. 23/2. 1928.) K a u s c h .

U n iversa l Oil Products Co., V. St. A., Cracken von Kohlenwasserstoffolen. Das 
nach dem Cracken aus dem Dephlegmator zuruckflieBende, verdichteto Prod. wird 
einer zweiten Dest. unterworfen, um die leichtesten Fraktionen abzuscheiden. Dor 
Riickstand dieser Dest. des verdichteten zuriickflieflenden Prod. wird einer weiteren 
Crackung ausgesetzt. (F . P . 633 652  vom 2/5. 1927, ausg. 2/2. 1928.) K a u s c h .

U niversa l Oil Products Co., V. St. A., Cracken von Kohlenwasserstoffolen. Das 
Ol zirkuliert in einem schwachen Stromo oder mehreren Stromen durch eine Erliitzungs- 
zono u. gelangt aus dieser in eine Reaktionszone, wosclbst die Dampfe extrahiert u. 
kondensiert werden. In diese letztoro Zone wird ein nichtverdichtbares Gas in ver- 
schiedonon Mengen eingefiihrt, um die Rk. zu erleichtern, die das Cracken liervorbringt. 
(F . P . 633 653 vom 2/5. 1927, ausg. 2/2. 1928.) K a u s c h .

A llgem ein e G esellschaft fiir chem ische In dustrie , Berlin iibert. von: Lazar 
E deleanu , Berlin-Charlottenburg, Umwandlung hochsiedender in niedrigsiedende 
Kohlenwasserstoffe. Man behandelt hochsd. KW-stoffo mit fl. S02 trennt letztere 
mit den darin gelósten KW-stoffen ab u. unterwirft die ungelosten KW-stoffo einer 
Crackune unter Druck in Ggw. eines Itatalysators. (A . P . 1 661 565 vom 28/6. 1926, 
ausg. 6/3. 1928.) K a u s c h .

A llgem ein e G esellschaft fiir chem ische Industrie, Berlin iibert. von-. Lazar 
E deleanu , Berlin-Charlottenburg, Motorbrennstoff und Raffination von Olen. Das 
Motortreibmittel besteht aus einem Gemisch von unter 170° sd. KW-stoffen mit in 
fl. S02 1. KW-stoffen, die unter 220° sieden. Um ein Antiknockmotortreibmittel u. 
Kerosin zu erhalten, dest. man Gasoiin fraktioniert bei einer Temp. unter dem K p . 
seiner schwereren Bestandteile, zieht die ungesatt. u. aromat. An teile aus dem Riickstand 
mittels fl. SO„ aus u. verarbeitet die unl. Bestandteile des Riickstandes auf Kerosin. 
(A . P . 1 661 566 vom 24/3. 1927, ausg. 6/3. 1928.) K a u s c h .

Standard Oil D evelopm ent Co., Delaware, iibert. von: M erle R . M eacham , 
Elizabeth, N. J., Destillation von KoMenwasserstoffen. Man verwendet lnerbei einen 
App., der aus einer Dcstillationsblase, viellocherigen DampfeinlaBrohren liings des 
Bodens der letzteren, einen an den Enden offenen Zirkulationsrohr, das sich aufwarts 
in der Blase vom Boden her erhebt, einer Dampfduse unterhalb des Zirkulationsrohres 
Ablenkungsplatten u. einem Trog nahe dem oberen Ende des Zirkulationsrohres zur 
Aufnahmo der durch das Rohr stromenden Fl. besteht. Dieser Trog erstreckt sich lang 
in der Blase hin u. besitzt an den Seitenwanden Fliissigkeitsverteilungsrander. Unter
halb des Troges befinden sich Flussigkeitsverteilungsplatten. (A. P . 1 6 6 1 1 8 9  vom 
25/6. 1923, ausg. 6/3. 1928.) K a u s c h .

Jam es Shelby D ow nard, Dallas, V. St. A., Asphaltmischung fiir Slrapenbauzwccke. 
Harter u. weicher Asphalt werden fiir sich geschmolzen, mit Sand o. dgl. gemischt u. 
nach dem Erkalten 90 Teile der harten Asphalt enthaltenden Mischung mit 10 Teilen 
der Mischung ersetzt, welche weichen Asphalt enthalt. Das Gemenge ist bequem 
forderbar. Am Gebrauchsort wird es unter Verriihren erhitzt u. auf die StraBo auf- 
getragen. (A . P . 1 6 6 2  377 vom 11/8. 1923, ausg. 13/3. 1928.) K u h l i n g .

M ichael F . C oughlin, Stoughton, V. St. A., Strafienbelag. Die mit Kies, Sand 
o. dgl. beschiitteten StraBen werden mit Emulsionen behandelt, welche durch Ver- 
riihren von gegebenenfalls neutralisiertem Asphalt, Steinkohlenteer, Waehsabfallen 
o. dgl., Sulfitablauge u. einer organ. Saure, wie Milch- oder Essigsaure hergestellt worden 
sind. Die Emulsionen dienen ais Bindemittel fiir dio Schiittung. (A. P . 1 6 6 2 2 9 9  
Tom 24/2. 1922, ausg. 13/3. 1928.) K u h l i n g .

Bergedorfer E isenw erk  A .-G ., Deutschland, Verfahren zum. Trennen ton fliis.ngen 
undfeslen Kohlemcasserstoffen durch Ausscheiden der festen KW-stoffe mittels Kuhlung 
u. Abschleudern in einer Zentrifuge nach Zusatz eines spezif. schweren Losungsm., 
wie CHC1=CC12, CC12—CC12, CCI., etc., u. eines ICW-stoffes von geringer Viscositat 
wie Bzn. oder Petrolather. Auf diese Weise gelingt es feste Paraffin-KW-stoffo von 
flussigen Paraffinólen zu trennen. (F . P . 632  602  vom 11/4. 1927, ausg. 12/1. 1928 D. 
Prior. 16/8. 1926.) M. F. M u l l e r .

D eL a v a l Separator Co„ iibert. von: A rch ib a ld F . M eston, New York, Rcinigung 
von Schmierdlen (vgl. das Teilref. nach Can. P. 252815; C. 1926. II. 1484) durch Yer- 
ruhren mit einer Na3P 0 4-Lsg. bei ca. 75°, Abschleudern der Verunreinigungen, Ver- 
riihren mit Fullererde oder ahnlichcn Prodd. u. nochmaliges Zentrifugieren. (A . P . 
1 6 6 1 7 3 1  vom 23/3. 1925, ausg. 6/3, 1928.) M. F. M u l l e r .
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I. G. F arbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: H ans F in kel- 
stein , Uerdingen, Niederrhoin), Yerfahren zum Konservieren von Holz, 1. darin bestehend, 
daB man diesem in W. 1. Salze von Oxynitrodiphenylmethanen allein oder in Mischung 
mit anderen Yerbb. einverleibt. — 2. darin bestehend, daB man diesem in W. 1. Salze 
solcher mehrkerniger aromat. Oxynitrokohlenwasscrstoffe einverleibt, in denen die 
Benzolkerne unmittelbar oder durch Vermittlung beliebiger Atome oder Atomgruppen 
mit Ausnahme der CHS-Gruppe, miteinander yerbunden sind. — Diese mehrkernigen 
Nitrophcnole haben auBer einer sehr starken Wrkg. gegen holzzerstórendc Pilze auch 
dio Eig., yon der Holzfaser ganz oder nahezu unauswaschbar fcstgchalten zu werden. 
Z. B. trankt man Kiefernholz mit einer Lsg. von 4,4'-Dioxy-3,3'-dinitrodiphenyhnethan 
in yerd. NaOH. An Stelle dieses Na-Salzes lassen sich auch 1. Salze des 4-Oxy-3-nitro- 
diphenylmethans, des 2,2'-Dioxy-5,S'-dińiirodiphenylmethans oder anderer im Kern 
methylierter oder halogenierter Oxynitrodiphenylmethane, ferner des 3-Nitro-i-oxy- 
diphenyls, des 3,3'-Dinitro-4,4'-dioxydiphenyls der a. u. s. Dinitrodioxydiphenylatliane, 
des 3-Nitro-4-oxydiphenylamins, sowio des 3,3'-Dinitro-4,4'-dioxydiphenylsvlfids ver- 
wenden. Gegebenenfalls kann man den Lsgg. auch andere pilz- u. insektentótende 
Mittel zusetzen. (D . R . P . 456  482  KI. 38 h yom 2/8. 1923, ausg. 23/2. 1928 u. D . R . P . 
456 483  [Zus.-Pat.] KI. 38 h yom 10/5. 1924, ausg. 23/2. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I . G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bernhard W urz- 
schm itt, Uerdingen, Niederrhein), Verfahren zum Konservieren von Holz mit Hilfe von 
organ. Nitroverbb. u. 1. anorgan. Salzen in wss. Lsg., darin bestehend, daB man der 
Impragnierlsg. CHaO oder CH20-Verbb. zusetzt. -— Dio korrodierende Wrkg. der organ. 
Nitroyerbb. auf die Fe-Teile der Druckimpragnierkessel wird durch den Zusatz des 
CHaO oder seiner Vorbb. fast ganzlich ausgeschaltet. AuBerdem yerzogert der CH20  
das Auslaugen der Konseryierungsmittel aus dem impragnierten Holz. Z. B. impragniert 
man Kiefernholz in ublicher Weise unter Anwendung von Vakuum u. Druck mit einer 
Dinitrophenol, NaF, ZnCl2, Anilin u. 40°/0ig. ClhO  enthaltenden Lsg. Der CH20  laBt 
sich auch durch C^H^N^ oder Methylolurethan ersetzen. (D . R . P . 4 5 7 6 9 7  KI. 38 h 
vom 11/6. 1926, ausg. 21/3. 1928. Holi. Prior. 15/6. 1925. A . P . 1 654 229 vom 17/6.
1926, ausg. 27/12. 1927. Holi. Prior. 15/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

H ydraulik  G. m . b. H ., Duisburg, Verfahren zum Impriignieren von Preftholz, 
Holzplatten o. dgl., dad. gek., daB das unter PreBdruck gebrachte Werkstuck in die 
Impragnierfl. getaucht oder in anderer Weise yóllig von dieser umgeben wird, wobei 
der auf dem Werkstuck (Holzplattc) lastendc PreBdruck aufgehoben wird, so daB 
sich das Werkstuck mit der Impragnierfl. yollsaugt, worauf dann das Werkstuck aus 
der Impragnierfl. hcrausgebracht u. nochmals gepreBt wird. — Es wird so ein Zuriick- 
gehen des Werkstuckes in seine Ursprungsform nahezu yollstandig yermieden. (D . R . P . 
456 247 KI. 38 h vom 27/10. 1926, ausg. 20/2. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

K arl H einrich  W olm an, Berlin-Grunewald, Holzkonservierungsmittel, bestehend 
aus nitrierten Kresolen oder dereń Verbb., z. B. auch solchen mit organ. Basen, F-Verbb., 
wie NaF oder Na2SiF6, As-Verbb., z. B. H3AsO,, oder dereń Salzen, u. Fe-Schutzmitteln, 
wie Chromaten, denen auch andere antisept. wirksame oder die Entflammbarkeit des 
Holzes herabsetzende Salzo zugesetzt werden konnen. — Das aus dem Holz schwer aus- 
laugbare, nicht chem. leieht yeranderliche Mittel schiitzt die mit ihm behandelten Holzer 
sowohl gegen den Angriff yon holzzerstórenden Pilzen ais auch von Tieren, namentlich 
Insekten. Ais nitrierte Kresole lassen sich Mono- oder Dinitrokresole oder dereń Verbb. 
mit Anilin oder Pyridin yerwenden. Z. B. mischt man o-Dinitrokresol, NaF, Na3AsOA 
u. Na2Cr„07 miteinander u. yerwendet das Salzgemisch zweckmafiig in 2%ig. wss. Lsg. 
zur Holzimpragnierung. (D. R . P . 456 647 KI. 38 h vom 26/9. 1923, ausg. 28/2.
1928.) Sc h o t t l a n d e r .

E tien n e M arie R aujouan , Frankreich, Anlage zur Erzeugung von Oas aus Holz 
mit trocbier Reinigung, bestehend aus einem Generator mit einem Behalter fiir das 
Holz oberhalb des Herdes, einem damit yerbundenen Kuhler aus zwei wagerechten 
Sammelkammern, die durch 4 enge Rolirc miteinander yerbunden sind, eińem Reini- 
gungsapp. mit unterer Abscheidungskammer fiir die festen Gasverunreinigungen, 
einem Kondensator (Rohr mit Vorr., zur Erzwingung eines langen Gasweges) u.einem 
FlussigkeitsvorschluB sowie einem Ventilator. (F . P . 633 237 yom 23/4. 1927, ausg. 
25/1. 1928.) K a u s c h .

B arthelem y Saint-Fort, Frankreich, Vergasung schicerer Brennstoffe zur Er- 
zeugung yon Motortreibmitteln. Man yerwendet einen App., der zunaehst eine Er- 
hitzung des Brennstoffs (Ol) auf eine unter der Verfluchtigungstemp. der fliichtigsten
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seiner Bestandteile liegende Temp. (70°) gestattot. Dann wird der Brennstoff zerstaubt 
u. in Luft (z. B. in einem gewóhnlichen Carburator) erhitzt, worauf das erhaltene 
Gasgemiseh auf eine unter der Zers. oder Verkohlung des Óles liegende Temp. erhitzt 
wird. (F . P . 633 391 vom 13/8. 1926, ausg. 27/1. 1928.) K a u s c h .

fim ile  P au l D uraanois, Frankreicli, Carburieren von Methyldlkóhol zwecks Er- 
zielung eines Brennstoffs dessen Warmeerzeugung hóher ais die des CH3OH ist. Man 
mischt letztere in wasserfreiem Zustande mit A. u. Brcnnstoffen (Gemische yon Bzn. 
u. Naphthalin). (F . P . 633 443 vom 27/8. 1926, ausg. 28/1. 1928.) K ausch.

General M otors Corp., Detroit, Mich., iibert. von: T hom as M idgley, jr ., Dayton, 
Ohio, Motortreibmiitel, bestehend aus einer Lsg. yon Nickelearbonyl (oder einem anderen 
olloslichen Metallcarbonyl) in Gasolin o. dgl. vom n. krit. Kompressionsdruck. (A . P . 
1 6 6 2  323 Tom  16/5. 1925, ausg. 13/3. 1928.) K a u s c h .

Ju les D onner, Ungarn, Gelatinierung von Kohlenwasserstoffen und Verfliissigung 
dieser Masse. Zunaehst wird eine Emulsion dureh Verriihren einer geringen Menge 
eines KW-sloffes, wie Bzn., Petrolather, in einem Gemiseh yon alkoh. Kaliseife u. Kalk- 
wasser hergestellt. Darauf werden weitere Mengen des KW-stoffs bis zur 6-faelion 
Menge der Emulsion zugegeben, wobei eine gelatinóse M. erhalten wird, die durch 
tropfenweisen Zusatz einer 10%'g. CaCl2-Lsg. verfliissigt wird. — In ein Gemiseh yon 
15 g einer gesatt. alkoh. Kaliseife u. 20 g Kalkwasser werden langsam unter gutem 
Riihren 115 g Bzn. eingetragen. Dabei entsteht eine dieke Emulsion, die mit 1000 g 
Bzn. langsam yerruhrt wird. Durch Zusatz yon 10—20 g CaCl2-Lsg. wird das Prod. 
fl.; es dient u. a. zum Betrieb von Verbrennungs»iascMnen. (F . P . 6 3 3 7 3 1  vom 2/5.
1927, ausg. 2/2. 1928. A. Prior. 4/5. 1926.) M. F. M u l l e r .

A lbert Edward H odgson, England, Behandeln von Ol und Kohle zwecks Erzeugung
flussiger Kohlenwasserstoffe. Man yertoilt fein gepulverte Kohle in einem sohweren 
Riickstandsmineralól u. erhitzt die Dispersion, wenn erforderlich unter Druck, wobei 
das Ol u. die Kohle miteinander reagieren. (F . P . 633 954 vom 5/5. 1927, ausg. 7/2.
1928. E . Priorr. 15/6. u . 11/8. 1926.) K a u s c h .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
E. S tiasny  und o .  Grim m , Beitrage zum Verstandnis der Chromgerbung. VI. Eigen- 

schaften und Verhalten verschieden vorbehandelter Chromsulfatldsungen. (V. vgl. 
O. 1928. I. 457.) Vff. untersuchen die Veranderungen, die Chromsulfatlsgg. beim 
Altem, Erhitzen, Verdiinnen, Basischmachen usw. erleiden, im Vergleich mit den 
in der V. Abhandlung fiir Chromehloridlsgg. erhaltenen Ergebnissen u. unter Beruck- 
siehtigung der dort beobachteten Vorgange der Bldg. von Hydroxoverbb., Olyerbb., 
der Entolung, des Ein- u. Austritts yon Saureresten in den Komples u. der Neutral- 
salzwrkg. des Cliromsalzes auf die vorhandene freie Saure. Bldg. von Sauerstoff- 
briicken tr itt  bei den yerolten bas. Sulfaten infolge der grófiercn Neigung der S04- 
Reste zur Komplesbldg. nicht in Erscheinung, die Neutralsalzwrkg. ist meist starker 
ausgepragt ais bei den Chromehloridlsgg.

Die [BT] einer 0% bas., nicht erhitzten Chromsulfatlsg. nimmt in 4 Monaten 
starker zu ais die einer Cliromehloridlsg. Die Erhohung ist auf Verolung zuriiok- 
zufiihren, u. zwar muB der Vcrolungsfaktor den EinfluB der zugleich stattfindendcn 
Wanderung von Sulfatresten in den Komplex iiberwiegen, da andernfalls die [H‘] 
der Lsg. beim Altem abnehmen miiBte. HCl-Zusatz bewirkt Abnahme der [H‘], 
yermutlich infolge der Zuriickdrangung der Hydrolyse. Wird die Chromsulfatlsg. 
5 Min. erhitzt, so nimmt die [H‘] infolge der stark yermehrten Hydrolyse u. weit- 
gehender Verolung viel starker zu ais bei Chromehloridlsgg. Beim naehherigen 
Altern erfolgt durch Entolung eine entsprechend starkere Abnahme der [H‘]. Der 
EinfluB des Eintritts yon S0,-Resten in den Komplex bzw. des Austritts kommt 
neben der Verolung bzw. Entolung nicht zur Geltung. Erhóhte Kochdauer ver- 
ursacht keine weiteren merkbaren Veranderungen der Chromsulfatlsg., die Entolung 
beim Altern fiihrt zur gleichen [H‘] wie bei der 5 Min. gokochten Lsg., es werden also 
beim 60-std. Erhitzen im Gegensatz zu Chromehloridlsgg. keine Sauerstoffbriicken 
gebildet. — 10-fache Verdiinnung der kalt bereiteten Chromsulfatlsg. yerursacht 
eine Aeiditatsyerringerung, die infolge Verschiebung des Hydrolysengleichgewichts 
im Sinne der Saurebldg. wesentlich geringer ist, ais fiir eine 10-fache Verdiinnung 
berechnet. Bei Yerdiinnen der 5 u. 60 Min. erhitzten Lsg. entspricht die gefundene
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[H‘] nahezu der fiir die Verdiinnung berechneten, die erhitzten Chromsulfatlsgg. 
miissen verolt sein.

Wird eine frisch bereitete, nicht erhitzte Chromsulfatlsg. (20 g/l) in der Kalte 
mit l/ r n - NaOH versetzt, so tr itt  bei ca. 12% Basizitat eine Triibung durch Dihydroxo- 
tetraąuosulfat auf, die nach 10—20 Stdn. wieder verschwindet; dann erst kann durch 
weitcren NaOH-Zusatz eine 33% bas. Lsg. erhalten werden. Der ungefiillt gebliebene 
Anteil der 12% bas. Lsg., hauptsachlich Monohydroxosulfat, verolt beim Stehen, 
dadurch wird das Hydrolysengleichgewicht verschoben u. neue Saure gebildet, die 
das ausgeschiedene Dihydroxosulfat wieder lost. Die [H‘] der Chromsulfatlsg. nimmt 
beim Basisehmachcn ab. — Beim Altem der 33% bas. Lsg. steigt die [H’j infolge 
fortschreitender Verolung wieder an. Beim Stehenlassen der bas. Chromsulfatlsg. 
mit HC1 tr i t t  eine Abnahme der [H‘] ein, die auf Entolung u. z. T. auch auf Neutral- 
salzwrkg. der aus dem Chromkomplex austretenden S01-Rcsto zuriiekzufiihren ist. 
Wird eine vor dem HCl-Zusatz gealterte Chromsulfatlsg. mit HC1 stehen gelassen, 
so tritt gemaB der groBcren Abnahme der [H‘] starkere Entolung ein ais bei der nicht 
gealterten bas. Lsg., es miissen also in letzterer unverolte Hydroxogruppen vorhanden 
sein. Beim kurzeń Koehen der 33% bas. Chromsulfatlsg. tr itt durch verstarkte 
Hydrolyse, fortgesetzte Verolung u. verringerte Neutralsalzwrkg. starkę Aciditats- 
erhóhung ein, beim Altern der abgekiihlten Lsg. nimmt die [H’] wieder ab u. erreicht 
nach 5 Monaten den Wert einer kalt bereiteten, gealterten Lsg. Langeres Kochen 
erboht die [H‘] noch etwas mehr, wohl infolge Eintritts von S04-Resten in den Kom- 
plex, entsprechend erfolgt beim Altern eine etwas gróBere Aciditatsverminderung. — 
Wird eine 5 Min. gekochte Chromsulfatlsg. bas. gemacbt, so unterbleibt bei langsamem 
NaOH-Zusatz die bei der nicht gekochten Lsg. bei 12% Basizitat festgestellte Triibung, 
da bereits wahrend des Kochens durch Verolung die zur Lsg. des Hydroxosulfats 
nótige Siiure gebildet wird. Die [H'j der vor dem Basisclimachen gekochten Lsg. 
ist stets hoher ais die der nicht gekochten, weil durch E intritt von S04-Resten in 
den Komplex wahrend des Kochens die aciditatsvermindernde Neutralsalzwrkg. 
der SO.,-Ionen verringert wird. ■— Durch Kochen einer 33% bas. Chromsulfatlsg. 
nach dem Basischmachen werden die Unterschiede, dic sich aus der yerschiedenen 
Behandlung vor dem Basischmachen ergeben, ausgeglichen.

Durch Best. der [H‘] verschieden vorbehandclter Chromsulfatlsgg. vor u. nach 
dem Verdiinnen werden Anhaltspunkte iiber den Grad der Verolung sowie iiber Gleieh- 
lieit u. Verschiedenheit von Chrombriihen mit verschiedener Yorgeschichte erhalten. 
Es tritt bei 0% u. 33% bas. Chromsulfatlsgg., die nach dem Erhitzen verdiinnt wurden, 
die merkwiirdige GesetzmaBigkeit auf, daB beim Altern anfangs ein Ansteigen u. 
erst im weiteren Verlauf eine Abnahme der [H‘] eintritt, wahrend bei den entspreehenden 
konz. Lsgg. die [H-] von Anfang an abnimmt. — Die Ausflockungszahl bzw. die Aus- 
flockungsbasizitat ist stark von der Vorbehandlung der Chromsulfatlsgg. abhangig. 
Es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen Ausflockungszahl einerseits u. [H-] der 
Lsg., Basizitatsgrad u. Mol.-GróBe des Chromkomplexes andererseits. Mit der Dauer 
des Kochens nach dem Basischmachen nimmt die Ausflockungszahl ab. (Collegium
1 9 2 8 . 49—71. Darmstadt, Inst. f. Gerbereichemie der Techn. Hochsch.) STATHER.

W ilh elm  Schindler und K arl K lanfer, Untermćhungen uber die Vcranderungen 
des kom/plex gebmidenm Sulfats in Chromalauribriihen. Yf. untersuoht den EinfluB 
yerschiedener Faktoren auf die Menge des in Chromalaunlsgg. komplex gebundenen 
Sulfats. Bei heiB bereiteten, griinen Chromalaunlsgg. nimmt beim Altern die Menge 
des komplex gebundenen Sulfats langsam ab. Sodazusatz erniedrigt mit steigender 
Basizitat die Menge des komplex gebundenen S04. Seine Menge hangt stark vom 
Alter der Chromalaunlsg. vor dem Basischmachen ab. Die Abnahme des komplex 
gebundenen Sulfats beim Altern erfolgt bei starker bas. Briihen rascher ais bei weniger 
bas. Es konnte niemals durch Basischmachen (bis etwa 60%) das gesamte komplex 
gebundene S04 entfernt werden; hingegen wurde in einzelnen Fiillen beim Altern 
violetter Verbb. eine Einwanderung von Sulfat in den Chromkomplex festgestellt. 
Durch Kochen einer gealterten griinen Chromalaunlsg. werden die Alterungserscheinun- 
gen wieder riiekgangig gemacht. Yerdunnung ist auch bei starker bas. Briihen ohne 
EinfluB auf die Menge des komples gebundenen Sulfats, dagegen wird dieses durch 
Zusatz von K-Oxalat vollstandig aus dem Chromkomplex entfernt. Zusatze von 
Neutralsalzen, Formalin u. Saccharoso vermindern dic Menge des komplex gebundenen 
Sulfats, ebenso erfolgt bei Einw. von Chrombriihen auf HautblóBe eine Abnahme 
des komplex gebundenen Sulfats. Bei techn. Briihen wurden bei sonst gleichen
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Analysenwerten stark verschiedeno Mengen von komplcx gebundenem S04 gefunden. 
(Collegium 1928. 97—107. Rannersdorf, Wiener Ledorind.-A.-G.) Sta th er .

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, Der zersłdrende und erhaltende 
Effekt von Neulralsalzen auf Hautsubslanz. II. (I. vgl. C. 1926. I. 2642.) Vff. unter- 
suchten den EinfluB 1. gesatt. Lsgg. der gebrauchlichsten Salze, 2. gesatt. Lsgg. von 
NaCl-Na2S04-Misehungen u. 3. gesatt. NaCl-Lsgg. mit einem Geh. an CaCl2, auf die 
Hydrolyse von Hautpulver. Jo 50 g Hautpulver wurden mit einem 1 der Lsgg. eine 
Woche bis 6 Monate bei 7°, 20—25° u. 37,5° behandelt, der Grad der Hydrolyse durch 
Best. des in Lsg. gegangenen N ermittelt. — Die hydrolysierenden Effekte yerschiedener 
Salzlsgg. sind keine pn-Wrkgg. Mit zunehmender Temp. nimmt die Hydrolyse zu, 
mit Ausnahme des Ńa2S04, seine hydrolysierendc Wrkg. ist bei 37° annahernd 0, 
es iibt auf Hautsubstanz einen konsorvierenden EinfluB aus. MgCl2 bewirkt bei 
allen Tempp. den gróBten Hautsubstanzangriff. Mit yersehiedenen Mischungen 
von NaCl u. Na2S04 gesatt. Lsgg. iiben einen geringeren Hydrolysicreffekt auf Haut
substanz aus ais solche von NaCl allein. Bei Zimmertemp. erhśilt eine gesatt. Lsg. 
von NaCl u. Na2S04 im Verhaltnis 5 :1  Mol. die Hautsubstanz ebensogut wie eine 
gesatt. Na2S04-Lsg. CaCl2 wirkt zerstórend auf Hautsubstanz, ebenso NaCl, aller- 
dings in etwas geringerem MaBe. Werden beide Lsgg. miteinander gemischt, so ist 
die hydrolysierende Wrkg. geringer ais bei NaCl allein. (Ind. engin. Chem. 19. 
477—80. New York, Columbia Univ. Dcp. of Chem.) S t a t h e r .

— , Salzflecken auf frisch qe.salze.nen KalbsJtaułen. Das Zentralbiiro fur Rohhaut- 
yerteilung der U. R. S. S. hat mit folgende Konseryierungsmethode gute Erfolge 
in der Salzfleckenyerhinderung erzielt: Es wird nur reines Salz zur Konseryierung 
yerwandt. Die Haute werden zu 250—300 Stiiek auf Haufen gesehiehtet u. nach 
7—10 Tagen erneut gesalzen. Die Aufbewahrung der ófters umgeschichteten Haufen 
crfolgt in einem gut durchliifteten Raume bei einer Temp. von 10—12°. (Cuir techn.
21. 129.) S ta th e r .

H. Bradley und A. Colin-Russ, Brandsohlleder fiir Einsteckralimen. Vf. sucht 
Bsziehungen zwisclien der Qualitat der Leder u. den Ergebnissen der chem. Analyse 
(Hautsubstanz, Wasserlosliches, Gerbstoff). 51 Brandsohlleder wurden nach der 
Analyse in 3 Gruppen eingeteilt. Danach ergibt sich, daB Wasserlosliches u. Haut
substanz ungefahr im umgekelirten Verhaltnis zueinander stehen. Das Wasser- 
lósliche wird pro Einheit Hautsubstanz ausgediiickt. Die 1. Gruppe (beste Qualitat) 
umfaBt die Leder mit mehr ais 38% Hautsubstanz u. einem Eaktor <0,5 (Wasser
losliches pro Einheit Hautsubstanz), die 2. Gruppe die mit 38—30% Hautsubstanz 
u. dem Eaktor 0,5—0,9, die 3. Gruppe die mit weniger ais 30% Hautsubstanz u. dem 
Eaktor >0,9. Der W.-Geh. ist bei den Ledern der Gruppe 1 am gróBten u. bei Gruppe 3 
am geringsten; der Eett- u. der Aschengeh. sind bei Gruppe 1 am niedrigsten u. bei 3 
am hóchsten. Das Verhaltnis von auswaschbarem Gerbstoff zu dem Wasserlóslichen 
ist am gróBten in Gruppe 1 u. am kleinsten in Gruppe 3. Der , ,Grad der Hydrolyse" 
ist bei Gruppe 1 0,47, bei Gruppe 2 0,76 u. bei Gruppe 3 0,98. (Journ. Int. Soc. 
Leather Trades Chemists 11. 329—36.) R i e s s .

J. S. Mudd, Ober die Ursachen des „Narbenziehensu auf Chronwberleder. Nach 
S heppard  u. E l l i o t  (C. 1919. II. 878) ist das Verwerfen der Gelatineschieht auf 
einer photograph. Platte auf die gleichzeitige Wrkg. eines schwellenden u. gerbenden 
Mittels zuriickzufuhren. Bei der Chromgerbung sucht das gerbende kolloidale Chrom- 
salz die Haut zusammenzuziehen, wahrend die gleichzeitig yorhandene Saure die. 
Haut zu schwellen sucht. Ist ein „gezogener Narben“ bei der Chromgerbung auf 
ein t)berwiegen der gerbenden (kontrahierenden) oder schwellenden Kraft zuriick- 
zufuhren, so kann er bei einem Gleichgcwichtszustand dieser Krafte, also im isoelektr. 
Punkt des Kollagens yermieden werden. Da nach W ilso n  u. K e rn  (C. 1923. I. 457) 
Gelatine je ein Sehwellungsminimum bei p n = 4 ,7  u. 7,7 aufweist, kann sie sowohl 
von sauren Lsgg. mit pn unter 4,7, wie auch von Lsgg. mit einem ph zwischen 4,7 
u. dem Neutralpunkt geschwellt werden. Vf. fand bei ausgelaugten Chrombriihen, 
die trotz Ggw. betrachtlieher, die Schwellung yermindernder Salzmengen Leder mit 
gezogenem Narben ergeben hatten, pn-Werte unter 3,7 bei einer Basizitat 88—111 
(alte Methode). Zur Eeststellung, unter welchcn Bedingungen ein gezogener Narben 
bei angemessener Aciditat ohne Salzzusatz yermieden werden kann, gerbte Vf. eine 
Anzahl Haute mit einer Chrombruhe vom urspriinglichen ph =  3,1 u. der Basizitat 84, 
die durch Zusatz von Na-Aeetat auf ph =  4,3—4,9 gepuffert war. Das mit dieser 
Briihe erhaltene Leder hatte einen yóllig glatten Narben. LicB er die Aciditat der
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Lsg. wahrend der Gerbung von pn =  4,7 auf pn =  3,9 ansteigen, so zeigte das er- 
haltene Leder, teilweise einen gezogenen Narben. Alle bei maCiger Aeiditat aus- 
gegerbten Leder hat ten einen groBen Cr-Geh. Wird bei einer Aeiditat, die geringer 
ist ais dem isoelektr. Punkt des Kollagens entspricht, etwa bei pH =  5,4 ausgegerbt, 
so zeigt das Leder eine besondere Art von gezogenem Narben, einen „gekórnten 
Narben", der im Gegensatz zum gezogenen Narben nicht zuerst an den Flanken der 
Haut ais vielmehr am Halsstiick auftritt. (Journ. Int. Soc. Leather Trades Chemists
12. 49—52.) S t a t h e r .

A. Colin-Russ, Studien iiber das Tragen von Kipsen, Spalten etc. und der Einflu/3 
des nerscliiedenen Zuriclitens. Dio Unters. einer Anzahl sehwerer Sclnthobcrlcder, 
die beim Tragen hart u. briichig geworden waren, gab Vf. die Veranlassung, den Ein
fluB der Art des Fettes auf das Vcrh. solcher stark gefetteter Leder beim Tragen zu 
untersuchen. — Das beschadigte Leder wurde vom anhiingenden Schmutz mechan. 
befreit u. sowohl dieses ais aueh das urspiungliche Leder untersueht. Dabei zeigt 
sich, daB der Fettgeh. sehr zuiiickgeht (z. B. von 25,88% im urspiunglichen Leder 
auf 6,96% beim getragenen Leder), die Saure- u. Verseifungszahl des Fettes nehmen 
ab, der Geh. an Unverseifbarem zu u. das minerał. Unlosliche wird stark erhoht. 
Vf. miBt der Saure- u. Verseifungszahl des Fettes groBe Bedeutung bei: Die freie 
Fettsauro gibt zur Bldg. von 1. oder unl. Seifen Veranlassung u. erleichtert das Ein- 
dringen des Sohmutzwassers; die Triglyceride werden im Leder hydrolysiert unter 
Bldg. freier Fettsauren. Die Analysen einiger Handelsprodd. zum Fetten solcher 
Leder zeigen, welch geringe Beachtung'man bisher dem chem. Verh. des Fettes bei- 
gemessen hat. Vf. empfiehlt, an Stelle von Tranen mit hoher Saurezahl, Stearin- 
saure usw. besser Wachse, Paraffin u. Yaseline zu verwenden; die Fettmisehung soli 
niedrige Saure- u. Verseifungszahl u. einen hohen Prozentsatz an Unverseifbarem 
haben. (Journ. Int. Soc. Leather Trades Chemists 11. 336—49.) RiESS.

M. C. Lamb, Das Farben und Zurichten von Leder. Bemerkwngen zur amerikanischen 
Arbeitsweise. Vf. gibt eine krit. tłbersicht uber die in Amerika hauptsachlich ver- 
wandten Farbę- u. Zuriehtungsmethoden im Vergleieh mit den in Europa, speziell 
in England, iiblichen Verff. (Journ. Int. Soc. Leather Trades Chemists 12. 58—63. 
Leathersellers Co. Techn. Coli.) STATHER.

S.P. Wilson, Lederlack. Vf. beschroibt die ein^elnen Vorzuge der Nitrocollulose- 
Lederlacke, besonders der ihnen zugesetzten Weichmachungsmittel u. neuartigen 
Farbstoffe gegenuber den zuvor meist verwandten Casein- oder Albumin-Finishen. 
(Hide and Leather 75- Nr. 10. 27—29.) S t a t h e r .

K. Seshachalam Choudary und E. Yoganandam, Studien iiber die Avaramrinde 
(Cassia auriculala). I. Vff. geben eine ausfuhrliehe Beschreibung der gerber. Eigg. 
der Avaramrinde: Der Gerbstoffgeh. betragt je nach Alter u. Ursprungsort zwischen 
12% u, 19%, er nimmt mit dem Alter der Rinde stark zu. Wahrend bei einer Aus- 
laugetemp. von 35—40° etwa 75% des Gerbstoffs estrahiert werden kónnen, wird 
bei 95—-100° der gesamte Gerbstoff gewonnen. Der E strakt hat einen pn von 4,7, 
seine Farbę wird mit steigender Auslaugetemp. heller. Der Gerbstoffverlust bei 
fermentativer Zers. ist auBerst gering. Das mit Avaramextrakt gegerbte Leder ist 
weich u. von heller Farbę, dunkelt abor am Licht langsam nach. (Journ. Int. Soc. 
Leather Trades Chemists 12. 53—58. Madras, Leather Trades Inst.) S t a t h e r .

— , Nalriumsilicat zum Oerben. Natriumsilicat hat ausgesprochen gerbende Eigg., 
seine Verwendung ais Gerbmittel scheiterte bisher an der leichten Ausflockbarkeit 
der Lsgg. dureh Salze u. Sauren. Bei pn — 2,5, dem Punkt, an dem die kolloidalen 
Silicatpartikel ihre elektr. Ladung wechseln, kann eine genugend bestandige Lsg. 
erhalten werden, aus der BlóBen bis zu 20% ihres Trockengewichts Sihcat aufnehmen. 
Silicat eignet sich aueh ais Neutralisierimgsmittel fiir Chromleder sowie ais Zusatz 
zum Fettlicker, dem es eine groBo Bestiindigkeit verleiht. In beiden Fallen werden 
von der Haut geringe Silicatmengen aufgenommen. (Hide and Leather 75. Nr. 10. 
31—33.) ' S t a t h e r .

Louis Meunier und Charles Gastellu, Die synthetischen Gerbstoffe. (Halle aux 
Cuirs [Suppl. techn.] 1928, 68—82. — C. 1928. I. 873.) S t a t h e r .

Leopold Pollak, Neue Gerbmaterialien und Hilfsstoffe fiir die Lederindustrie. 
(Vgl. C. 1928. I. 1607.) Fizafor, ein gelbweiBes, wl. Pulver zur Fixierung des vom 
Leder aufgenommenen Gerbstoffs, zur Erhóhung der Wasserdichtheit des Leders 
u. zur Erzielung eines helion Narbens, enthalt 80% N-Substanz. — Oleofix, eine FI. 
von 2,4° Be, die mit W. eine gleiehmaBige Emulsion liefert, stellt ein gleichzeitig Gerb-
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stoff fisierendes u. Leder fettendes Praparat dar. — Bleichol Biancol ist ein selwach 
sulfuriertes 01, das mit W. eine bestandige Emulsion gibt u. ais Gerbol, Narbenol 
u. bei der Nachgerbung Verwendung finden soli. — Trasinol, ein sulfuriertes 01, 
besitzt gute emulgierende Eigg. gegenuber anderen Olen u. wird ais Lickeroł fiir 
samtliche Chromoberleder venvandt. Samtliche Praparate werden von der Firma 
Leim- u. Degras-Werke V e i t  W e i l , Stuttgart-Bopfingen, hergestellt. (Gerber 54 . 
49—50.) St a t h e r .

D. Barton, Hautpuhmr Partie B 14, II. (I. ygl. C. 1927- II. 1654.) Vf. untersucht 
die Moglichkeiten, das Hautpulyer B. 14 so zu behandeln, daB es bei der Gerbstoff- 
analyse dieselben Wertc gibt wie Hautpulyer B. 13. Die Behandlung des B. 14 mit 
Puffer von pH =  5 liatte gute tjbereinstimmung mit B. 13 ergeben mit Ausnahme 
bei Quebracnoextrakt u. BIeichextrakt. Verss. der Behandlung von'B. 14 mit Acetat- 
puffern von p h = 5 ,2  u . 5,4 bei Quebracho- u. Bleichextrakt ergaben, daB bei Be
handlung mit Puffern pn =  5,4 die beste tjbereinstimmung mit B. 13 erhalten wird. 
Die yerschiedenen Quebrachoextrakte zeigen betrachtliche Scliwankungen in pn u. 
Aciditat. Bei Verwendung von Cr-Alaun an Stelle yon bas. Cr-Chlorid zur Chromierung 
des Hautpulyers ist die tjbereinstimmung zwischen B. 14 u. B. 13 bei den meisten 
Extrakten sehr gut. Bei Verss. mit yerschicden bas. Cr-Cbloriden zeigte sich, daB 
bei Anwendung von 15 g an Stelle der bisher gebrauchlichen 30 g Soda zum Basisch- 
machen bei den meisten Extrakten gute tjbereinstimmung zwischen B. 14 u. B. 13 
erreicht werden kann. (Journ. Int. Soc. Leather Tradcs Chcmists 11 [1927]. 386 
bis 393.) R i e s s .

F. Hudson, Eine Bcmerkung zu der „Differenz“-Methode der Bestimmung der Saure- 
adsorption durch die Haut bei Versuchen iiber die Einbadchromgerbung. Die „Differenz“- 
Methode beruht darin, daB die Gerbbriihe vor u. nach dem Gerbvers. untersucht wird. 
Vf. liatte beobachtet, daB, wahrend die durch Differenz gefundenen Cr-Werte gut 
mit denen der Analyse des gegerbten Leders iibereinstimmten, die Sulfatbest. in dem 
NaOH-Auszug des Leders immer Ideinerc Werte ergab ais die Differenzmethode. 
In  dem mit NaOH extrahierten Leder waren jedoch nur Spuren oder kein S04 zu finden. 
Verss. an ZiegenblóBe mit griinem u. yiolettem Cr-Alaun, Cr-Sulfat, Glucosebriihe 
u. Cr-Chlorid ergaben, daB das Gesamtsulfat in dem NaOH-Auszug des Leders gut 
iibereinstimmt mit der Differenz der Gesamtsulfate in den Lsgg. yor u. nach der 
Gerbung, nicht jedoch mit der Differenz der Basizitaten der Lsgg. vor u. nach der 
Gerbung. Da jedoch im ersten Falle die Neutralsulfate mitbestimmt werden, so ist 
die Methode fiir die Best. der aufgenommenen Saure wertlos, obgleich sie fiir andere 
Zwecke niitzlich sein kann. (Journ. Int. Soe. Leather Trades Chcmists 11 [1927]. 
398—404.) R i e s s .

D. Woodroffe, Die Procter-Searle-Methode zur Bestimmung der freien Mineralsaure 
im. Leder. N ach  e in e r e in le iten d en  K r i t ik  d e r  PP.OCTEP.-SEAIILE-Methode, d ie  t ro tz  
y ie le r E in w an d e  a m  h a u fig s te n  an g ew a n d t w ird , b e r ic h te t  Vf. iiber V erss., d ie  den 
E influB  y o n  su lfu r ie r te n  Ólen, k iin s tlich en  G erbsto ffen  u . Su lfitce llu loseab laugen  
a u f  d ie  PEOCTER-SEARŁE-W erte u n te rsu ch e n  so llten . E in  Sehafleder, w elches n ach  
P r o c t e r -S e a r l e  0 ,1 4 %  fre ie  S iiu re  e rg ab , h a t t e  n a ch  d e r  B e h an d lu n g  m it einem  
k u n stlic h e n  G erb sto ff 0 ,0 0 %  fre ie  S a u re ; es w a r a lso  d as  U m g ek eh rte , a is  w as m an  
e rw arte n  so llte , e in g e tre ten ; ebenso g ab  d ie  B e h an d lu n g  m it e inem  su lfu rie rten  
P flan zen o l k e in e  fre ie  S a u re ; su lfu r ie r te r  T ra n  g a b  0 ,3 2 %  u . Su lfitce llu loseab lauge
1 ,8%  fre ie  S iiure  in  dem  L ed er. W u rd en  d ie  su lfu r ie r te n  Ole, d ie  S u lfitze llsto ffab lauge  
u . k iin s tlieh e  G erbsto ffe  f iir  sich d e r  PROCTER-SEARLE-M ethode u n te rw o rfe n , so 
e rg ab en  a lle  e in en  G eh. a n  fre ie r  S a u re  m it A u sn ah m e  des su lfu r ie r te n  P flanzenóles. 
D ieses h a t t e  e inen  p n -W e rt v o n  9, d ie  su lfu r ie r te n  T rn n e  dagegen  von  6. W u rd en  
d ie  P ro d d . y o rh e r  gegen  M etliy lro t n e u tra h s ie r t ,  so  s in d  d ie PROCTER-SEARLE-W erte 
w esen tlich  g e rin g e r o d er =  0 ; es w erd en  also  bei d e r  P r o c t e r -SEARLE-Best. P ro d d . 
a is fre ie  S a u re  ang esp ro ch en , d ie  gegen  M e th y lro t sau e r sin d . Vf. e m p fieh lt, n eben  
d e r  PROCTER-SEARCE-Best. g le ichze itig  e ine  pH-Best. d es w ss. A uszuges y o rzu n eh m en , 
u m  sich  zu  yergew issern , daB d ie  gefundene  fre ie  S a u re  sch ad lich  f iir  d a s  L ed e r is t .  
( J o u rn .  I n t .  Soc. L e a th e r  T rad e s  C hem ists 11 [1927]. 394— 97.) R i e s s .

John Charters, Extraktion der Gerbstoffe und des TVasserlósliehen bei der Gerbskff- 
analyse. Vf. beschreibt einen selbsttatig arbeitenden App. zur Auslaugung von Leder; 
aus einem yorgewarmten Reseryoir tropft standig W. auf das Leder u. wird in gewissen 
Zeitabstiinden mechan. durch einen Syphon in einenMaBkolben abgehebert. (Journ. 
Int. Soc. Leather Trades Chemists IX [1927]. 350—51.) R i e s s .
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J. Gordon Parker und J. A. Gilman, Ein fiu  (i der Temperatur auf den Oerbsloff- 
gelialt der Pyrogallolgerbstoffe. Da verschiedene Gerbstoffc bei der Behandlung mit 
h. W. eine Zers. erleiden, wird bei der Gerbstoffanalyse das Gerbmaterial zu Anfang 
bei einer relativ niedrigen Temp. estrahiert. Dabei erleiden die Pyrogallolgerbstoffe 
eine teilweise Zers. dureh die Wrkg. eines Ferments, weshalb die internationale Methode 
der quantitativen Gerbstoffanalyse vorselireibt, solche Gerbmaterialien vor der 
Analyse trocken auf 105° zu erhitzen. Vff. untersuchen den EinfluB der folgenden
3 Arbeitsweisen auf den Gerbstoffgeh.: 1. Einweiehen iiber Nacht in k. W. u. Ex- 
traktion nach der offiziellen Methode. 2. UbergieBen des Materials mit kochendem 
W., dann erkalten lassen u. am anderen Tage nach der offiziellen Methode extrahieren.
з. P/o-std. Erhitzen auf 103°, iiber Nacht in k. W. eingeweicht u. nach der offiziellen
Methode extrahic‘rt. — M y r o b a l a n e n  zeigen eine deutliche Erhóhung des 
Gerbstoffgeh. bei Yerf. 2 u. insbesondere bei Verf. 3 gegeniiber Verf. 1. Ebenso zeigt 
sich eine deutliche Erhóhung des Gesamtlóslichen bei Methode 2 u. 3. Auch waren 
letztere Lsgg. klar, wahrend der Auszug nach Methode 1 tiiib war u. Bodensatz bildete. 
Earbmessungen mit L o v i b o n d s  Tintometer ergaben, daB die Auszuge nach Methode 3 
etwas dunkler u. die nach Methode 2 etwas hcller waren ais die nach Methode 1. Bci 
D i v i - D i v i  wurden mit der Methode 2 u. 3 etwas niedrigere Werte erhalten ais 
mit der Methode 1. V a 1 o n e a gab mit Methode 2 u. 3 hóhere Werte fiir Gerbstoff 
ais Methode 1. Fiir S u m a c h  eignet sich die Methode 2 (Abbriihen) nicht; sie gibt 
betrachtlich niedrigere Werte; dagegen gibt das UbergieBen mit W. von 60° Werte, 
die mit denen nach Methode 1 nahe ubereinstimmen. Methode 3 zeigt dagegen eine 
deutliche Erhóhung des Gerbstoffgeh. u. des Gesamtlóslichen. Auch ist die t)ber- 
einstimmung zwischen Doppelanalysen bei Methode 3 wesentlich besser ais bei 
Methode 1, die Differenzen iiber l°/0 zeigt. An denselben Gerbstoffen wurden Verss. 
angestellt, bei denen das Einweiehen auf 40 Stdn. ausgedehnt wurde. Auch hierbei 
erwies sich die Methode 3 (yorheriges trockenes Erhitzen) ais vorteilhaft. (Journ. 
Int. Soc. Leathcr Trades Chemists 11 [1927]. 374—85.) R i e s s .

Georges Genin, Die quantitative Beslimmung von Gerbstoffen durch Ullrafiltration. 
Es werden die Ergebnisse der Arbeiten von M EUNIER u . J a m e t  (C. 1926. II. 315), 
von S c h o r l e m m e r  (C. 1919. IV. 1), von B r o w n  (C. 1923. IV. 756) u. von T h o m a s
и. K e l l y  (C. 1926. II. 2139) iiber die Best. der Gerbstoffe durch Ultrafiltration u. 
die hierzu geeigneten Ultrafiltrationsapp. besprochen. (Cuirtechn. 21.15—19.) B rau n s.

A. Deforge, Die Fluorescenzerscheinungen im ultramoletten Liclit und ihre An- 
wendbarkeit bei Gerbextrakten. Nach einer einleitenden Beschrcibung des Wesens 
der Fluorescenz u. ihrer genauen Best.-Methode bespricht Vf. die die Fluorescenz 
beeinflussenden Faktoren sowie die allgemeine Verwendbarkeit der Fluorescenz zu 
analyt. u. diagnost. Zwecken. Es folgt dann eine ausfiihrliche Beschrcibung der 
Verwendung dor Fluorescenzerscheinungen zur Charakterisierung von Gerbmitteln 
auf Grund der Arbeiten von Ge r n g r o s s  u . yon M e u n i e r . (Halle aux Cuirs [Suppl. 
techn.] 1928. 83—89.) S t a t h e r .

Albert Kemmler, EBlingen a. N., Herstellung von samisch gegerbtem Leder. 
(D.R.P.  457 443 KI. 28a vom 30/8. 1924, ausg. 16/3. 1928. — C. 1927- II. 
536.) S c h o t t l a n d e r .

XXIV. Photographie.
Llippo-Cramer, Zur Solarisation des Bromsilbers. Es werden dio Solarisations- 

kurven einer Anzahl willkurlich herausgegriffcner Trockenplatten des Handels gegeben. 
An der besonders gut solarisierenden Platte „Verax mit Stern“ -wird die Aufhebung 
der Solarisation durch Impragnierung der Platte mit Bromacceptoren untersucht. 
Na2S03, NaNOę,, Hydrochinon, Aceton-Semicarbazon u. in noch starkerem MaBe Kalium- 
metabisidfit, K.,Fe(CN)6 u. Natriumarsenit heben die Solarisation auf. Impragnierung 
mit Resorcin wirkt ebenfalls der Solarisation entgegen, allerdings in bedeutend weniger 
durchgreifender Weise ais bei den genannten anderen Bromacceptoren. Natrium- 
hypopliosphit u. Tannin zeigen keine erhebliche Wrkg. Die direkte Ag-Abscheidung 
ist auch in Ggw. der Aceeptoren so geringfiigig, daB eine Verdeckung der Solarisation 
durch die direkte Schwarzung nicht angenommen werden kann. Die Unterss. iiber 
die direkt abgeschiedene Ag-Menge lassen nach Ansicht des Vf. keine Schliisse zur Theorie 
des latenten Bildes zu, da zur Abscheidung der kleinsten bestimmbaren Ag-Mengen 
Expositionen erforderlich sind, die ein Vielfaches von denjenigen betragen, um die
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es sich bei der Entstehung des latenten Bildes Iiandelt. (Ztschr. wiss. Photogr., Photo- 
physik u, Photochem. 25. 224—29.) L e s z y n s k i .

A. Steigmann, Reversible Desensibilisierungen. (Vgl. C. 1928. I. 874; vgl. L u p p o - 
C r a m e r ,  C. 1928. I. 1252.) Sowohl selbsthergestelltes Dibromdinitrofluorescein, ais 
auch das sicher sehr ahnliche Priiparat Eosin B N X  der B. A. S. F. desensibilisiercn 
photograph. nicht nur naB, sondern, wenn auch schwacher, aucli im trockenen Zustand 
(Lsgg. 1: 10000) deutlich wahrnehmbar. Wesentlich nur in nassem Zustand desensi- 
biiisiert Fv.ch.sin u. Nitrosodiniethylanilin. Auch a-Naphiholgelb (B. A. S. F.) erwies sich 
ais Desensibilisator. (Photogr. Industrie 26. 375.) LESZYNSKI.

Kurt Baukloh, Die optische Sensibilisierung von Jodsilber. Vf. zeigt, daB es 
moglich ist, AgJ sowohl in rcinen bindemittelfreien Schichten' ais auch in Gelatine- 
schichten opt. zu sensibilisicren. Reine AgJ-Schichten mit Ag-Unterlage nach Art 
der Daguerreplatten werden in der ublichcn Weise dureh Baden in Farbstofflsgg. sensi- 
bilisiert. Ais Sensibilisatoren wurden verwandt: Phenosafranin, Erythrosin u. Pina- 
cyanol. Die Feststellung yon W i e n e r  u. S c h o l ł  (W ie d .  Ann. 68. 145. 150 [1899]), 
daB die DAGUEP.REsche Platte dann ein Maximum der Empfindlichkeit besitzt, wenn 
der Bauch der stehenden Lichtwelle in der Oberflache der Schicht liegt, konnte an 
sensibilisierten AgJ-Platten fiir gelbes Licht bestatigt werden. Durch Umwandlung 
von AgBr-Gelatineschichten hergestellte AgJ-Gelatineschichten lassen sich ebenfalls 
in der ublichen Weise durch Baden in den Farbstofflsgg. sensibilisieren. Ais Sensi
bilisatoren wirken Phenosafranin u. Erythrosin, ais Desensibilisatoren wirken Pina- 
chrom, Pinacyanol u. Pinakryptolgrihi. Bemerkenswert ist, daB Phenosafranin, Pina- 
chrom u. Pinacyanol gegeniiber AgBr-Gelatineschichten einerseits u. AgJ-Gelatine
schichten andererseits eine entgegengesetzte Wrkg. zeigen. Es bleibt ungeldart, warum 
es bei den zahlreiehen friilieren Verss. nie gelungen ist, AgJ opt. zu sensibilisieren. 
Die Tatsache, daB sich die reinen, bindemittelfreien AgJ-Spiegel genau so in bezug 
auf die Sensibilisierungsfahigkeit verhalten wie die Gelatineschichten, besagt, daB 
der kolloiddisperse Zustand keine Bedingung fiir die Sensibilisierungsfahigkeit darstellt, 
obwohl diese bei den Silberhaloidemulsionen stark vom Dispcrsitatsgrad des Haloids 
abhangt. — AgBr-Gelatineschichten, die lange Zeit gelagert hatten, erwiesen sich 
nach der Umwandlung in AgJ ais bis ins auBerste Rot hinein hervorragend sensibilisiert. 
Es konnte gezeigt werden, daB diese Sensibilisierung auf die Einw. yon //y-Dampfen 
zuruckzufuhren war. Die Hg-Dampfen ausgesetzt gewesenen AgBr-Gelatineplatten 
zeigten yor der Umwandlung bereits eine sehwache Sensibilisierung. Hg erweist sich 
demnach ais Sensibilisator fiir AgBr u. AgJ. — Zur Deutung der Sensibilisation nimmt 
Vf. eine lichtelektr. Wrkg. des Sensibilisators an. Im Falle der Sensibilisation von AgJ 
durch Hg wird primar die Bldg. von elektr. erregbarem Quecksilberjodid oder Queck- 
silbersilberjodid angenommen. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 
25 . 233— 62. Leipzig, Physik. Inst. d. Univ.) ' LESZYNSKI.

—, Herstellung von Rrmtgenfilmen. Uberblick iiber das GOTTHEiNERsche Verf., 
die nicht sammelbaren Iiontgenstrahlen durcli Umwandlung in einfache Lichtstrahlen 
fiir die Photographie u. Kinematographie yerwendbar zu machen. Es gelingt, samtliehe 
auf dem Leuchtschirm sichtbaren Strahlen des mensclilichen Organismus mittels 
einer Kamera direkt yerlcleinert zu photographieren, sowie durch Verbesserung des 
S ch irm s weit hellere Bilder zu erzielen. (Chem.-Ztg. 52 . 241.) S ie b e r t .

Eliot Blackwelder, Eine photographische Platte, die den Wiislennebel (desert haze) 
durchdringt. Bei Aufnahmen in trockenen Gegenden, insbesondere bei geolog. Auf- 
nahmen stort schon in Entfernungen yon wenigen Meilen ein blauer Ne bel, der wahr- 
scheinlieh auf feine Staubteilchen zuriickzufiihren ist, die vom Wind mehr oder weniger 
kontinuierlich in der Atmosphare suspendiert gehalten werden. Gewóhnliche Platten 
geben weniger Details, ais mit dem blofien Auge erkannt werden konnen. Vf. empfiehlt 
das Arbeiten mit durch Kryptocyanin rotsensibilisierten Platten unter Verwendung 
yon Rotfiltern. (Science 67. 275. Stanford Univ., Cal.) LESZYNSKI.

J. M. Eder, Chloramin zur Zerstorung der letzten Reste des Fixiernatrons in photo- 
graphischen Platten oder Papieren. Chloramin T  eignet sich ais „ Antihypo-Mittel", 
d. h. ais Zerstórungsmittel fiir die letzten Reste von Na,,S20 3 in .photograph. Platten 
oder Papieren. Es geniigt eine 0,2%ig. wss. Lsg., yielleieht eine noch starker verd. 
Lsg. Starkere Konzz. oder sehr lange Einww. sehwachen die Ag-Bilder, u. zwar im 
Auskopieryerf. mehr ais im Entw.-Verf. (Photogr. Industrie 26. 347. Wien.) Le.



Soc. Techniąue d’Optique et de Photographie, St. Ouen, tibert. von:
G. Chretien, St. Cloud, Frankreich, Photogra/phisches Verfahren. Sehr kontrastroiche 
Bildcr werden erhalten durch Verwendung yon Filmen zur Herst. der Negatiye, welche 
auf der nicht mit lichtempfindlieher Emulsion belegten Seite mit kleinen linsen- 
formigen Korpern bedeekt sind, dio zweckmaBig dicht benaohbarte sechseckige Grund- 
flachen besitzon. (E. P. 283 954 vom 6/1. 1928, Auszug veroff. 14/3. 1928. Prior. 
22/1. 1927.) K u h l i n g .

Societe Femiot Freres, Montreuil sous Bois, Frankreich, Vorrichtung zum konti- 
nuierlićhen Kopieren ton Vorlas/en, Zeiclmungen usw. auf liehtempfindlichem, z. B. 
Ferrocyankalium-, Citrat- oder ahnlichem Papier mit einer kraftigen Lichtquelle. Es 
wird ein kiihlender Luftstrom an der die Vorlage tragonden Glasplatte yorbeigefiihrt, 
um die Erhitzung u. Beschadigung der Vorlage zu vermeiden. (D. R. P. 457 653 
KI. 57c vom 7/10. 1925, ausg. 21/3. 1928.) M a i .

W. T. Tarbin, Manchester, Farbenphotographie. Bei der gleiehzeitigen Belichtung 
ubereinandergelagertcr lichtempfindlieher Schichten, welche fiir verschiedene Farben 
sensibilisiert sind, wird die blauempfindliche Schicht am entferntesten von der Licht- 
ąuelle angeordnet. ZweckmaBig wird die rot- u. die blauempfindliche Schicht abstreif- 
bar auf Glastragern, die griinempfindliche Schicht nicht abstreifbar auf einem diinnen 
Celluloidtrager u, zwischen der rot- u. blauempfindliclien Schicht angeordnet. (E. P. 
2 8 3  7 6 5  vom 17/3. 1927, ausg. 9/2. 1928.) K u h l in g .

Soc. du Film en Couleurs Keller Dorian und Pierre Abel Richard, Paris, 
Erzielung pholographischer bzw. kinematographischer Farbenauszugsbilder und von Mehr- 
farbenbildtrn nach jReliefrajter-Farbblendenaufnahmen, 1. dad. gek., daB die projizierten 
Aufnahmen mittels Filter oder Deckblepden photographiert werden. — 2. dad. gek., 
daB man bei Anwendung yon Segmentfiltern im opt. System Teile des Filters fiir jede 
Aufnahme lichtundurchlassig abdeckt oder daB man einfarbige Vollfilter u. panchromat. 
Filmbander verwendet. — Es werden unerwiinschte parallakt. Wrkgg. dor bekannten 
Verff. vermieden. (D. R. P. 4 5 6  0 6 9  KI. 57b vom 6/11. 1926, ausg. 15/2. 1928. F. Prior. 
19/12. 1925.) K u h l i n g .

Leopold D. Mannes und Leopold Godowsky jr., New York, Farben- 
photographisches Vcrfahren. Auf einem durehsiehtigen Triiger sind eine rot sensibilisierte
u. eine grunblau sensibilisierte u. gelb gefarbte Bromsilberemulsion ubereinander an
geordnet. Die Platte wird, zweckmaBig durch Farbfiltor hindurch belichtet u. mittels 
Metol entwickelt. Hicrauf wird, z. B. mit Fe(CN)6K3 gebleicbt u. das obere Bild mit 
Diaminophenol o. dgl. wieder entwickelt. Das untere Bild wird mittels FeCl3 o. dgl. 
blau gefarbt. Das obere Bild wird nun mit einer Beize fiir bas. Farbstoffe gebeizt u. 
dann naeheinander mit Magenta u. einem gelben Farbstoff behandelt. (A. P. 1 659 148 
vom 4/8. 1923, ausg. 14/2. 1928.) K u h l i n g .

Rudolphe Berthon, Neuilly-sur Seine, Frankreich, Filme fiir farbenphotographische 
Zwecke. Die Obcrflache der Tragschicht ist so gestaltet, daB sie eine ununterbrochene 
Anzahl mkr. lichtbrechender Elemente, zweckmaBig konkave oder konvexe Riffelungen 
von je etwa 0,01 mm Ausdehnung besitzt. Auf dem Trager ist eine Schicht, z. B. 
von Bakelit oder Gelatine angeordnet, welche ein anderes Lichtbrechungsyermogen 
besitzt, ais der Trager u. auf diese Schicht wird die lichtempfindliche Schicht auf- 
gebracht. (Schwz. P. 123 527 vom 22/12. 1926, ausg. 1/12. 1927. F. Prior. 9/1.
1926.) K u h l i n g .

Sirius Kleuren Film Maatschappij, Utrecht, ubert. von: H. Horst, Berlin- 
Wilmersdorf, Filme. fur Farbenphotographien. Ein Trager aus Celluloid o. dgl. ist auf 
beiden Seiten mit lichtempfindlichen Schichten belegt, welche zur Erzeugung ver- 
schiedenfarbiger Bilder dienen. Zwischen dem Trager u. einer der lichtempfindlichen 
Schicht liegt eine lichtundurchlassige Schicht, welche mit Mn02 oder einem 1. Farbstoff 
gefarbt sein kann. (E. P. 2 8 3  5 4 8  Tom 31/12. 1927, Auszug veróff. 7/3. 1928. Prior. 
13/1. 1927.) K u h l i n g .

August Nefgen, Godesberg, Farbige Drvcke. Von einem gcfiirbten Diapositiy des 
Originals werden unter Farbfiltern Teilnegatiye u. yon diesen Teildiapositive hergestellt
u. diese zu Reproduktionszwecken yerwendet. (A. P. 1 661 079 yom 27/2. 1923, ausg. 
28/2. 1928. D. Prior. 7/3. 1922.) K u h l i n g .
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