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Geschichte der Chemie.
Schmidt-Ott, Die Organisaiion der naturioissen-schafilichm Forschung in Deutsch- 

land und G. Duisberg. (Z tschr. angew. Chem. 44. 806—08. 3/10. 1931.) B e r g m a n n .
H. Gattineau, Die Entwicklung der Organisalionsformen der deutschen W irtschaft 

und O. Duisberg. (Ztschr. angew. Chem. 44. 808—10. 3/10. 1931. Leverkusen.) B e r g m .
B. Heymann, C. Duisberg zum siebzigsłen Geburlstag. (Ztschr. angew. Chem. 44. 

797—803. 3/10. 1931. Lcverkusen-Wiesdorf.) B e r g m a n n .
—, Dr. Otto Schotts aclitzigster Geburlstag. (Journ. Soc. Glass Teehnol. 15. Nr. 60.

99—101. Dez. 1931.) S a l m a n g .
Holdermann, August. Bernthsen zum Geddchtnis. Nachruf. (Angew. Chem. 45. 

141—43. 13/2. 1932.) B, K. Mu l l e r .
Fritz Frank, Ernst Bomstein f. Lebenslauf, Wiirdigung und Nachruf fur den 

am 21. Februar ds. Jahres im Alter von 78 Jahren yerstorbenen, auf dem Gebiet 
■der Brennstoffehemie anerkannten Teclmologen. (Angew. Chem. 45. 289. 16/4. 1932. 
Berlin.) P a n g r it z .

Eberhard Zschimmer, Was verdanht die Glashiittenhmde Georg Oehlhoff? 
Wiirdigung des Lebenswcrkes von G e h l h o f f . (Glastcchn. Ber. 10. 113—14. Marz 
1932.) S a l m a n g .

B. S. Hopkins, Das wissenschaftliche Werk von Charles James. Wiirdigung der 
Arbeiten von Ch. Jam es iiber seltene Erden. (Journ. Washington Aead. Sciences 22. 
21—25. 19/1. 1932. U n iv . of Illinois.) L o r e n z .

K. A. Hofmann und G. Eenwanz, Erich Krause. Kurzer Lebensgang u. Wiirdi- 
gimg der wissenschaftlichen Verdienste des am 22/1. 1932 yerstorbenen Forschers. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. Abt. A. 29—30. 2/3. 1932.) L indenbatjm .

Bechliold, Wilhelm Ostwald. Nachruf. (Umschau Wiss. Techn. 36. 316—17. 
16/4. 1932.) L e s z y n s k i .

—, Hermann Wagner f. Nachruf auf den am 3/1. 1932 verstorbenen Direktor 
der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A. G., Werk Hóclist. (Chem.-Ztg. 56. 125—26. 13/2. 
1932.) B.. K . M u l l e r .

Funk, Zum 250■ Geburlstag Johann Friedrich Bottgers. (S p rech saa l 65. 79— 80. 
4 /2 . 1932. M eifien.) S a lm a n g .

Arthur Lamsley, Micliael Faraday hal niclitrostenden Stahl hergestellt. Vf. 
berichtet iiber die Untcrss. u. Feststellung von Sir BOBERT H a d f ie l d , daC 
FARADAY sich bereits in den Jahren 1819—1824 mit der Herst. von stahlahnlichen 
Gegenstiinden unter Verwendung von Spezialelementen beschaftigt hat. (Heat Treating 
Forging 17. 1105—06. Dez, 1931.) E d e n s .

H. von Helmholtz, Goethes Vorahnuńgen kommender naturwissełischaftlicher Ideen. 
Wiedergabe einer im Jahre 1892 vor der Goethe-Gesellscliaft in Weimar gchaltenen 
Bedc. (Naturwiss. 20. 213—23. 25/3. 1932.) P a n g r it z .

Julius Schiff, Nalurwissenschaftliche Gleichnisse in Goethes Dichlungen, Briefen 
und literarischen Schrijten. (N a tu rw iss. 20. 223—40. 25/3. 1932. B reslau .) P a n g r it z .

Georg Urdang, Goethe und die Fhdrmazie. Yortrag. (Pharmaz. Ztg. 77. 333 
bis 339. 26/3. 1932. B erlin .) LESZYNSKI.

Karl Reichmann, Gotlhelf Greiner und sein Werk. Zum 22- Februar 1932, dem 
200. Geburtstag des Begriinders der Porzellanindustrie im sudostlichen Thiiringerwald. 
(Sprechsaal 65 . 135—36. 25/2. 1932.) Sa l m a n g .

W. Gerlach und A. Sommerfeld, Zur Erinnerung an Heinrich Hertz. (Metall- 
Wirtschaft 11. 119—21. 26/2. 1932. Muncheń.) L o r e n z .

* Ladislaus Szathmary, Einige chemisch-physikalische Ajyparate des ungarischen 
Ghemikers Paul Kitaibel (1757—1817). Salzsiedepfanne, Apparat fur Kohlensduerling, 
Vakuumfiller, Wasserdestilłationsapparat. (Chem. Apparatur 19. 49—50. 10/3. 1932. 

Budapeśt. — C. 1931- II. 1962.) R. K. M u l l e r .
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Max Speter, Die enldeclcle Lavoisier-,,Nole“ vom 20. Oktober 1772. (Vgl. C. 1931.
1. 2014.) Vf. gibt in tjbersetzung u. Originaltext ein neuentdecktes „Memoire“ von
L a y o is ie b  vom 20/10. 1772, das semen ersten Bericlit uber die Gew.-Zunahme bei 
der Verbrennung von P enthalt, eine Tatsache, die ihm allerdings schon aus den Ver- 
offentlichungen anderer bekannt sein muBte. Aus diesem ,,Memoire“ ist erst die be- 
riihmte Notę vom 1/11. 1772 hervorgegangen. (Angew. Cliem. 45. 104—07. 30/1. 1932. 
Berlin.) R . K . Mu l l e r .

— , Justus von Lieiig. Lebenslauf u. Wurdigung. (Laboratory 5. 3—5.
1932.) R. K. Muller.

— , Das Laboratorium Justus von Liebigs. Abbildung u. Beschreibung. (Laboratory 
5. 5. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Thomas Greenwood, Alberlus Magnus. Seine wissenschaftlichen Ansicliien. Dar- 
legung der Ansehauungen von A l b e p .t u s  Ma g n u s  auf den Gebieten der Astronomie 
u. Biologie, sowie seiner Experimente u. Vorstellungen auf chem. Gebiet. (Naturę 129. 
266—68. 20/2. 1932.) G u r i a n .

Rudolf E. Grotkass, Albrecht Daniel Thaer ais Starkezuckerfabrikant und Gegner 
des Riibenzuckers. Histor. Riickblick. Briefe von T h a e r  (1813 u. 1814). (Chem.-Ztg.. 
56. 29—31. 9/1. 1932. Magdeburg.) Gr o s z f e l d .

—, Das erste chemische Reagens. Gallapfel wurden schon von P l i n i u s  zum 
Fe-Nachweis verwendet u. fanden aucli schon frtih andere chem. Anwendung. (Labo
ratory 5. 14. 1932.) R. K. Mu l l e r .

F. Kaiser, Zahnreinigung in alteren Zeiten. Geschichtlicher Riickblick uber die 
Benutzung u. Verwendung von Zahnreinigungsmitteln. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 
35—38. 21/1. 1932. Dahlem.) P. H. Sc h u l t z .

Fredk. A. Filby, Die Anfdnge der analytischen Chemie. Histor. Darst. der Ent\v\ 
der analyt. Chemie bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. (Clicm. News 144. 129—34. 
26/2. 1932.) R.. K . Mu l l e r .

Herbert Harms, Beilrage zur Geschichte der Mikrochemie. I. Die Mikroliistochemie 
bis 1830, unter besonderer Beriicksichtigung ton Easpail. Einiges uber die Anfange der 
Mikrochemie. Der erte, der eine chem. R k . — die Jodstarkerk. — zu mkr. Unterss. 
heranzog, diirfte F.-V. R a s p a il  gewesen sein. (Apoth.-Ztg. 46. 1454—58. 11/11. 1931. 
Berlin-Lichterfelde.) H e r t e r  .

Max Speter, Aus der For- und Friihgeschichte des Knochenaufschlusses und des: 
Calciummono-(Super-)-phosphats. (Vgl. C. 1932.1. 1190.) Eine Literaturstudie. (Chem. 
Weekbl. 29. 74— 76. 30/1. 1932.) K u n o  W olf.

Carl Johann Lamm, Islamische Glaser. Besprechung der altislamischen Glaser.. 
(Glastechn. Ber. 10. 65—71. Febr. 1932. Stockholm.) Sa l m a n g .

T. Sheppard, Romisclier Topferofen in Throlam. (Trans, ceramie Soc. 31. 45—57. 
F e b r . 1932.) Sa l m a n g .

Edmund O. von Lippmann, Weiteres uber Herhmft und Rolle der pflanzlichen 
Aschenbestandteile. Schon I n g e n h o u s z  sagt 1798, daC die Pflanzen ihre wesentlichen 
„Salze“ allein aus dem Boden absorbieren u. zwąr mittels der Wurzeln, sie aber in 
erheblichem u. individuell yersohiedenem Mai3e weiter umwandeln. Die Naturforschimg 
voń 1S00—1830 nahm diese Anschauung nicht auf, sondern sehrieb die Bldg. der 
minerał. Tier- u. Pflanzenstoffe der allmachtigen „Lebonskraft“ zu. (Chem.-Ztg. 56.
2. 2/1. 1932.) S c h u l t z e .

Artur Goldner, Wasserleitungsbleirohr aus der Zeit Augusts des Starken. Vf. 
berichtet iiber Fundort, Alter, vermutliche Art der Herst. u. gibt Analysendaten.. 
(Chem.-Ztg. 56. 105. 6/2. 1932. Dresden.) CONSOLATI.

R. J. Roberts, Farberei in liingst rergangenen Tagen. XIV. Mischungen von
Farben mit Schwarz. (XIII. ygl. C. 1932. I. 1866.) Brauns u. andere Mischfarben aus
Krapp, Kampeche, GallapfeJn, Walnufi usw. auf Eisenbeizc. (Dyer Calico Printer 67. 
132—33. 5/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

R. E. Rose, Geschichte der Farbstoffe. (Amer. Dyestuff Reporter 21. lD9—14- 
15/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

A. Tschirch, (iber das Kupferphyllocyanat. Geschichtlicher Riickblick iiber eigne 
Forschungen in der Chemie des Clilorophylls u. Stellungnahme des Vf. im Jahre 1892 zur 
Frage des Farbens von Gemiisen mit Cu. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 33—35. 21/1-' 
1932. Bern.) P. H. S c h u l t z .
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A. J. Norton, Die Entwicklung der synthetischen Harze fiir die Herslellung von 
Farben und Lacken. Ein geschichtlicher Cberblick. (Plastics mold Products 8. 11—12. 
41. Jan. 1932. General Plastics. U .S .A .)  W . W o l f f .

Ladislaus VOn Szathmary, Zur Oeschiclite der ungarisćhen Zuckerfabrikation. Paul 
Kitaibels Versuche zwr Gewinnung von Zucker aus Iłiiben, Mais und Ahorn. urn 1811 bis 
1814. (Ztsclir. Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 852—57. Dez. 1931.) T a e g e n e r .

— , Bas amerikanische Brauwesen in der Kolonialzeit. Die ersten Brauer in ,,Neu- 
Holland“, Brauverff. (Allg. Brauer- u. Hopfcn-Ztg. 72. 139—40. 12/2. 1932.) Gd.

A. Fembach, Ein lialbes Jahrhundert in der Oeschichte der Bierbrauerei. K u rze  
Darst. der Entw. der Bierbrauerei seit der Zeit P a s t e u r s . (Compt. rend. Acad. Agri- 
culture France 17. 1013—27. 1931.) K o l b a c h .

H. Wiistenfeld, Wie alt isl die Branntweinessigbereilung ? Wortlichc Wiedergabe 
eines Branntweinessigrezeptcs von L o c h n e r  aus dem Jahre 1705. Um 1800 bestand 
bereits hohe Blute der Spritessigherst. in Deutseliland. (Dtseh. Essigind. 36. 41—43. 
5/2. 1932.) Gr o s z f e l d .

A. Allgemeine und pliysikalisclie Chemie.
M. Bom , Zur Theorie der Jiomoopolaren Valenz bei mehratomigen Molekiilen. Vor- 

trag. (Angcw. Cliem. 45. 6—8. 2/1. 1932. Gottingen.) L eszynski.
Mieczysław Blumenthal, U ber die łhermische Dissoziation einiger Oxyde und 

Peroxyde. I. Dissoziation des Mangandioxyds. Dic therm. Dissoziation von M n02 wurde 
an kiinstlichem, amorpliem u. krystallisiertom Mn02 u. am Pyrolusit bei Temp. bis 
850° mit der dynam. Methode von C e n tn e rsz w e r  (C. 1930. I. 3521) untersueht. 
Die Dissoziation verlauft umkelirbar nach der Gleichung 4 MnOa =  2 JUn20 3 +  0 2; 
Zwischenstufen der Bk. wurden nicht gefunden. Nach der NERNSTschen Formel er- 
geben sich Dissoziationswarmen: kryst. M n02 28,5 cal., amorphes M n02 27,9 cal, 
Pyrolusit 37,1 cal. (Roczniki Cliemji 11. 855—64. 1931.) W ajze r.

Mieczysław Blumenthal, Uber die thennische Dissoziation einiger Oxyde und 
Peroxyde. II. Dissoziation des Natriumperoxyds. (I. ygl. vorst. Ref.) Die Dissoziation 
von NajD2 findet oberhalb des bei 460° ermitteltenF. statt. Dissoziationswarme betragt
37,7 cal; daraus wird die Reaktionsisochorc abgeleitet. Verss. zur Herst. von Na20 3 
durch Oxydation von Na20 2 bei hóheren Tcmpp. verliefen negativ. (Roczniki Chemii
11. 865—69. 1931. Warscliau, Univ.) W a j z e r .

O. Hun, Ebullioskojńsche Untersucliung der molekularen Oleichgewichte des Brenz- 
catechin-s in den Losungen von Calciumchlorid und Bariumchlorid. (Vgl. C. 1930. II. 
1203. 1931. II. 813.) Die Assoziation des Brenzcatechins ist in CaCl2- u. BaCl2-Lsgg. 
etwas starker ausgepragt, ais in reinem W., etwa von derselben Grófienordnung wie in 
KC1- u. NaCl-Lsgg., die niedrigsten ebullioskop. Konstanten sind die in LiCl-Lsgg. er- 
haltcnen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 716—18. 22/2. 1932.) R . K. M u l l e r ,

E. Berger, Bemerlcungen zur Arbeit von O. Koerner und II. Salniang: , ,Unler- 
suchungen uber den glasigen Zustand mit Hilfe eines Dilatometers“. Diskussion zu 
C. 1931. II. 1966. (Ztschr. anorgan. allg. Cliem. 201. 144. 10/11. 1931. Jena, Glas- 
werk S c h o t t  & Gen.) Sa l m a n g .

K. Herrmann und A. H. Kruniniaeher, Jlóntgenuntersuchungen an kryslallin- 
fliissigen Substanzen. III. Anisal-l,5-Diaminonaphthalin. (II. Ygl. C. 1932. I. 1483.) 
Die Aufnahmen wurden mit der in der I. Mitt. bescliriebenen App. in einem Magnetfeld 
von 8600 GauC gemacht, bei Tempp. nur wenig uber 206°, wo sich die Substanz im 
nemat. Zustande im Simie F r i e d e l s  befindet. — Mit Cu Z-Strahlung wurden zwei 
ąufgespaltene Fl.-Ringe erhalten, von denen der innere einem Interferenzabstand von 
6,9 A u. der aufiere einem solchen von 4,3 A entspricht. Der letztere unterscheidet 
sich in Aussehen u. relativer Lage zum Magnetfeld nicht von den bei anderen Substanzen 
friiher erhaltenen. Dagegen liegt die Verbindungslinie der zum groBeren Interferenz
abstand geliorenden Sichelmaxima senkrecht zu der der anderen, u. die Sieheln sind 
weniger diffus. In diesem Falle kann der innere Ring nicht durch weiBes Licht erklart 
werden. Beiden Sichelpaaren entsprechen yielmehr Interferenzabstande, welche zu- 
einander (annahernd) senkrecht liegen mussen. — Bei den Verss. zur Deutung der ge- 
fundenen Abstilnde wird gezeigt, daB die Mol.-Einstellung mit der Langsachse parallel 
der Magnetfeldrichtung eine gesicherte Annahme darstellt. Darni durfte der Abstand
4,3 A der intermolekularen Entfernung zweier Naphthalinscheibchen entsprechen. Der
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Interferenzabstand 6,9 A wird ais die Distanz gedcutot, dio ein C-Atom der angehangten 
■Benzolringe yon dem entsprechend stelienden C-Atom des Naplitlialinkerns hat:

,----- , ,------v Es ware dies das erste Beispiel,
\  >NCH<; /'OCII3 wo eine innermolekulare Inter-

,----- . \ ----- S  /  ferenz von einer gleiehzeitig
CH30<f >CHN<( ~) auftretenden intermolekularen

>------ ^  zu unterscheiden waro. — Mit
Mo-Stralilung wurde, wie sehon 

friilier bei anderen Substanzen, ein in Rielitung des Magnetfeldes aufgespaltener 
.schmaler Ring erlmlten, der einem Abstand von etwa 2 A entsprieht. Eine 
plausible Erklarung fehlt aucli bei dieser Sub3tanz. (Ztschr. Physik 70. 758—64.
1931. Berlin-Charlottenburg, Inst. f. physikal. Cliemie der Techn. Hochsch.) S k a lik s . 

Susumu Miyamoto, Eine Theorie der Lósungsgeschwindigkeit von Gasen in Fliissig-
keiten. Die C. 1931. I. 3434. II. 1674 referierte Theorie wird noehmals- dargelegt. 
(Buli. chem. Soc. Japan 7. 8—17. Journ. Science Hiroshima Univ. Ser. A. 2. 73—84.
1932. Hiroshima, Umy., Lab. of Physical Cliem.) L o r e n z .

W. W. Ipatjew jr., S. I. Drushina-Artemowitsch und W. I. Tichomirow, Die
Loslichkeit von Wasserstoff in Wasser unler Druck. Es wird eine eińfaclie Apparatur 

-zur Best. der Loslielikeiten von Gasen in Fil. unter Druck fur Temp.-Gebiete von
0—100° u. hóher beschrieben. Die ausgefiihrten Bestst. der Loslichkeit des H 2 in W. im 

: Temp.-Gebiet von 0—45° u. Drucken von 20—140 at ergaben keine wesentlicken Ab- 
weiehungen vom HENRYschen Gesetz. Es wurde ferner die Loslichkeit von H2 in Metha- 
nol (869,5 ccm H 2 in 100 cem des Losungsm.), Benzol (694,4 ccm) u. in einer 20°/oig. 
.NaOH-Lsg. (41,7 cem) bei 100 at Druck bestimmt. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Cliimii] 1 (63).

-594—97. Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 568—71. 1932.) ItLEVER.
J. H. Awbery, Der Wassergehalt- gesattigler haft bei Temperaluren bis zu 100°.

Vf. stellt an Wasserdampf gesiitt. Luft lier mittels Durchperlen duieh 3 mit W. beschickte 
U-Rohre im thermostat. kontrollierten W.-Bad u. absorbiert das W. in 3 U-Rohren 
mit H 2S04, dereń erstes noch im W.-Bad liegt. Durch dereń Wagung wird die W.-Auf- 
nahme bis zur Sattigung bei Tempp. von 29—94,4° bestimmt. Zahlenwcrte (g/cbm): 
bei 25° 24,2, boi 50° 84,7, bei 75° 239,9, bei 90° 412,8. (Proceed. physical Soc., London 
44 . 143—50. 1/3. 1932.) R. K . M u l l e r .

H. J. Prins, Einiges ilber die kalalylisch v;irke.nde Oberflachę. I. u. II. (Vgl. C. 1928.
I. 786.) Zusammenfassung zweier Vortrage aus den Jahren 1927 u. 1929 iiber Arbeiten 
des Vf. u. dessen Theorie der katalyt. Wrkg. (Chem. Weekbl. 29- 66—72. 89—92. 
.30/1. 1932. Hilversum.) K u n o  W o l f .

Hans Tropsch und Robert Kassler, U ber einige katalylisehe Eigenschaften des 
liheniums. Vff. untersuchen die katalyt. Eigg. des Re unter Zusatz von Cu bei der 
Red. von CO zu CH,, beim CO-Zerfall u. bei der Hydrierung von Atliylen u. finden, 
daB Re befahigt ist, die Hydrierung der Athylendoppelbindungen zu katalysieren. 
(Mitt. Kohlenforsch.-Inst. Prag 1931. 13—15.) K. O. M u l l e r .

R. C. Traill, Kinetik einer katalysierten Isomerenumlagerung in Lósung. N o r r is h  
u. SMITH (C. 1928. I. 2040) zeigten, daB fur dio Rk. zwischen Trimethylamin u. m- oder 
p-Nitrobenzoylehlorid in Bzl.-Lsg. der Rk.-Geschwindigkeitskoeff., borechnot nach der 
kinet. Gleiehung fur eine bimolekulare Gasrk., von dem experimentell gefundenen um 
einen Faktor von etwa 103 verschicden ist. Vf. sucht diesen Befund an der katalysierten 
Mutarotation yon Be-Benzoyleampher (vgl. L o w r y  u . T r a il l , C. 1931. II. 2007) 
durch Analyse nach dem Massenwirkungsgesetz nackzuprufen. Bzgl. der Berechnungen 
muB auf das Original yerwiesen werden. Das Ergebnis ist, daB die Rk.-Geschwindigkeits- 
konstanten, berechnet nach der kinet. Theorie, mit den gefundenen gróBenordnungs- 
maBig iibereinstimmen. Der Untersehied zu dem Ergebnis von NORRISH u. SMITH 
diirfte darin liegen, daB die Mutarotation yon Be-Benzoylcampher, bei der die Akti- 
yierung in der Offnung eines Ringes mit darauffolgender RingschlieBung in anderer 
Stcllung besteht, eine wesentlich einfachere Rk. ist, ais die Vereinigung von Trimethyl
amin mit Nitrobenzoylchlorid u. ahnliche Rkk., bei denen eine nicht unerhebliche 
-Neuordnung der Konstituenten eintritt, u. die Desaktivierung starker sein diirfte. 
(Philos. Magazine [7] 13. 225—33. Febr. 1932.) L o r e n z .

Martineau, tJber die Oxydation des Athylalkohols mit Luft in Gegenwart von Kolile- 
Kupferkatalysatoren. Aus akt. Kokle u. Cu, die fiir sich erst oberhalb 110° die Oxydation
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yon A. mit Luft katalyt. fórdern, lassen sick durch Kombination sehr wirksame Kata- 
lysatorcn herstellen: ein inniges Gemisch der Kohle mit Cu(OH)2 oder CuC03 wird 
24 Stdn. mit etwas N H 3 yerriihrt, dann bei 140° getrocknet, durch Erhitzen auf ca. 250° 
wird Eed. zu Cu erzielt. Dic beston Ergebnisse (ca. 2 ,7 %  bci 90°) werden mit Kata- 
lysatoren mit dem Mischungsyerlialtnis Cu: C =  1 : 1,5—2 erhalten. Die Aldehyd- 
bldg. wird durch eolorimetr. Best. der inEiswasser absorbierten Rk.-Prodd. mit S c h i f f -  
schem Reagens yerfolgt. (Compt. ' rend. Acad. Sciences 193. 1189— 92. 7/12. 
1931.) R. K . M u l l e r .

Wilder D. Bancroft und Avery B. George, Das katalyiische Gleichgewicht zwischen 
Acelaldehyd und Alkohol. Es wurde das Gleichgewicht C2H5OH CH3CHO +  H2 
nach der Methode des erhitzten Katalysators bei 140—145° u. Atmospharendruck 
untersucht. Bei hoheren Tempp. findet auch dic Rk. CH3CHO — y  CH., +  CO statt. 
Ais Katalysatoren wurden fcinyertciltes Nickel u. Pt-Asbest yerwendet. Bei den 
Verss. mit Ni liegt das Gleichgewicht bei 3% CH3CHO, gleicbgiiltig, ob man yon 
CH3CHO +  H2 oder C2H6OII ausgeht. Die Aktiyitat des frischen Ni-Katalysators 
nimmt im Laufe der Verss. zunachst ab, um dann einen konstanten Wert zu erreichen. 
10—25% W-Zusatz wirkt auf den Katalysator aktiyierend u. erhoht bei der Hycłrierung 
von CH3CHO die A.-Ausbeute. Bei 0 2-Zusatz liegt das Gleichgewicht bei 4—5% 
CH3CHO. Pt-Asbest ist ais Katalysator unwirksam; auch wird CH3CHO an plati- 
nierten Pt-Elektroden elcktrolyt. nicht zu A. reduziert. (Journ. physical Chem. 35. 
2194—2218. 1931. Cornell Univ.) F a r k a s .

Anton Kailan und Josef Kohberger, Die Geschwindigkeit katalysierter Hydrie- 
rungen. II. (I. vgl. C. 1932. I. 6.) Nach T h o m a s  (Journ. Indian chem. Soe. 39 
[1920]. 10) ist die Geschwindigkeit der Rk. von Triolein mit H2 bci Ggw. von Ni pro- 
portional der Potenz 1,5 des H2-Druckes; diese Proportionalitiit suehte THOMAS 
theoret. zu belegen, wobei aber angenommen wird, dafl der in der Absorptionsschicht 
gel. H2 fast ausschliefilich in der Form von Moll. yorhanden ist. Dic Annahme von 
T h o m a s , daB die Hydrierung nach: (Ci7H33C00)3C3H6 -j- 3H2 =  (Cn H35COO)3C3H3 
erfolgt, diirfte daher nicht den Tatsachen entsprechen; bei richtiger Rechnung ergibt 
sich eine Proportionalitiit zwischen Rk.-Geschwindigkeit u. der 3. Potenz des H2- 
Druckcs. Wenn man aimimmt, daC die Rk. in Stufen ablauft, in denen immer nur ein 
Olsaurcrest eines Trioleinmol. hydriert wird, dann erhiilt man theoret. eine einfache 
Proportionalitiit zwischen Rk.-Geschwincligkcit u. H2-Druck, wie sio aber von T h o m a s  
nicht gefunden wrurde. Vff. untcrsuchcn daher die Hydrierung yon Triolein (Oliycnol) 
von neuem u. auch die Hydrierung von Olsaure u. yon Olsaureathylester. Wenn der 
geschwindigkeitsbcstimmende Vorgang bei Triolein eine Rk. ist, bei der mehr ais 2 H- 
Atomc oder 1 H2-Mol. beteiligt ist — wie es THOMAS aimimmt —, dann miiBte bei 
Olsaure u. Olsaureathylester die Abhiingigkeit vom H2-Druck eine andere wie bei 
Triolein sein. — Die Hydrierung wird in dem in I. besclrriebenen App. bei 180° u. 
H2-Drueken yon 360, 760 u. 1160 mm mit Ni auf A120 3, Ni oder Co oder Ni +  Co 
auf Kiesclgur untersucht. Die Ergebnisse konnen in erster Ńaherung durch dic Gleichung 
fiir eine monomolekulare Rk. dargestellt werden. Bei den hoheren H2-Drucken nehmen 
die so bereclineten Koeff. etwa proportional der Potenz 1,5 des H2-Druckes zu, bei 
niedrigen Drueken aber etwa proportional der 1. Potenz des H2-Druckes. Dies ist in 
gleicher Weisc der Pall boi den Verbb. mit nur einer Doppelbindung im Mol., wie auch 
bei Triolein. Eino Erklarung fiir dies yerscliiedene Vcrli. bei yerschiedenen H 2-Drucken 
kann nicht gegeben werden. — Ais Tragersubstanz fiir Ni ist bei Oliyenól Kiesclgur 
wirksamer ais A120 3. Auf Kiesclgur ist Co ungefahr ebenso wirksam wie Ni, ein Ge- 
menge beider dagegen ist nicht so wirksam wie das gleiche Gewicht der einzelnen Metalle. 
(Monatsh. Chem. 59. 16—43. Jan. 1932. Wien, Univ., I. Chem. Lab.) L o r e n z .

K. Fujimura, Uber die katalyiische Reduklion des I(ohlenoxyds unter gewdhnlichem 
Druck. X. V er suche uber die Einfliisse einiger Stoffe auf die katalyiische Wirkung des 
Co-Cu-MgO-Katalysators. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 384 B—86. 
Okt. 1931. Inst. of Physical and Chemical Research. — C. 1932. II. 771.) L o r e n z .

[russ.] Pelr Petrowitsch Lebedew, Lehrbuch der Experiraentalchcmie. Moskau-Leningrad: 
Ogis-Staatl. SViss. Verlag 1931. (380 S.). Rbl. 3.75.

[russ.] Leonid Karlowitseh Leichman, Worterbuch der Bczeichnungen der chemieehen 
Reagentien. Leningrad: Ogis-Staatl. Wiss.-Techn, Verlag 1932. (217 S.). Rbl. 2.—. 

J. S. Long und H. V. Anderson, Chemical ealculations. 3 rd  ed. London: Me Graw-Hill 1932. 
(259 S.) 8°. 10. 6 d. net.
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A tom struktur. Radiochem ie. Photochem ie.
E . Rupp, Versuclie zum Nachweis einer Polarisation der Elektronen. Es werden 

Verss. u. Ergebnisse iiber die Polarisation der Elektronen 1. bei streifender Reflexion,
2. bei Streuung unter 90° u. Durehstrahhmg einer diinnon Folie mitgeteilt. Die Verss. 
bei streifender Reflexion ergeben eine ungleichmiiBige Reflexion von 6—8% an W, von 
9—11% an Au u. von 12—14% an Tli fur Elektronen von 80 kV. An Be, Al u. Ni 
isfc innerhalb der Fehlergrenze der Verss. von 3—5% lceine Polarisation festzustellen. 
Wasserstoffkanalstrahlen von 20 kV Entladungsspannung zeigen kcine Polarisation. 
Bei der Streuung von 220 kV Elektronen an Au unter 90° u. darauf folgender Durch- 
strahlung einer Goldfolie wird ein ungleichfórmiger Schwarzungsverlauf in den 
Beugungsringen gefunden mit einem Maximum fur Elektronen, dio zweimal in der 
gleiehen Richtung gestreut wurden. Die Abhangigkeit der Polarisation von der Strahl- 
geschwindigkeit u. von der Natur des Reflektormetalls wird untersucht. Durch Be- 
einflussung der Polarisation durch ituBcre Magnetfelder wird nachgewiesen, daB dio 
Polarisation mit dem magnet. Moment des Elektrons ursaclilich zusammenhiingt. 
So tritt durch ein longitudinales Magnetfeld eine Drehung der Polarisation ein. Durch 
ein transversales Magnetfeld parallel der Einfallsebene wird die Polarisation zunachst 
zum Verscliwinden u. bei Steigerung des Feldes zum Umklappen gebracht, wahrend 
ein transversales Magnetfeld senkrecht zur Euifallsebcne ohne mcrldichen EinfluB auf 
die Lage der Polarisation ist. Die quantitative Auswertung der Beeinflussung durch 
auBerc Magnetfelder ist nach der Torlaufigen Auswertung innerhalb von ±15%  in 
tlbereinstimmung mit den erreehnetcn Werten. Die Achsen der Magnetelektronen 
sind vorzugsweise senkrecht zur Einfallsebene orientiert. (Physikal. Ztschr. 4 3 . 158—64. 
15/2. 1932. Berlin, AEG.-Forscli.-Inst.) R u p p .

E. Rupp, Eine Methode zur Messung der Lichtgeschwindigkeit mit Elektronen- 
strahlen. Die Liclitgeschwindigkeit wird aus Langen- u. Zeitmessungen bestimmt durch 
Kombination von Beugungsmessungen mit Messungen der elektr. Ablenkung des 
Beugungsbildes bei zwei Strahlgeschwindigkeiten. Eine Strahlgesehwindigkeit muB 
direkt gemessen werden. Sie kann mit der W lECHERTschen Methodo aus einer Lśingen- 
messung u. einer Freąuenzmessung ermittelt werden. In orientierenden Verss. werden 
an einer Glimmerfolie die Abstande entsprechender Beugungspunkte u. ihro elektr. 
Ablenkungen fur Elektronen von etwa 35 u. 270 kV gemessen. Die Verss. ergeben ftir 
die Lichtgeschwindigkeit einen ungenauen Wert, sie bestatigen jedocli die Giiltigkeit 
der relatmst. Massenabhangigkeit des Elektrons bis auf 2,5% auf Grund von Langen- 
messungen. (Ztschr. Physik 74 . 455—59. 23/2. 1932. Berlin, AEG.-Forschungs- 
inst.) R u p p .

G. T. P. Tarrant und L. H. Gray, Ein Versuch, die spontane Umwandlung von 
Helium in durchdringende Strahlung nachzuweisen. 'Der Nachweis einer durchdringenden 
Strahlung sollte aus einer Anzalil ZyHnder, die komprimiertes He cnthielten, erbraeht 
werden. Diese Zylinder, die He bei 102 at cnthielten, wurden in ungefa.hr 36 cm Ent- 
fernung von einer Ionisationskammer, die aus Stalli bestand u. mit N2 bei 100 at 
gefiillt war, gebracht. Sie war durchschnittlich yon 5,5 cm Pb umgeben, um den 
Ausschlag, der von der y-Strahlung der Wandę des Raumes heryorgerufen wird, zu 
verkleinern. Es werden zwei MeBreihen ausgcfuhrt, wobei jeder Ionisationswert das 
Mittel von 16 unabhangigcn Beobachtungen darstellt. Die Verss. lassen keine An- 
zeichen fiir die Entstehung einer harten Strahlung innerhalb derFehlergrenzen erkennen. 
Dieses Ergebnis gestattet eine obere Grcnze fiir die Zerfallskonstante des hypothet. 
Zerfalls, bei dem ein He-Atom vóllig in ein Quant durchdringender Strahlung um- 
gewandelt wird, anzugeben. 1 mg He emittiert nicht mehr ais 8 ,6 '10-4 Quanten 
pro Sekunde. Unter der Annalime, daB jedes Quant einen Zerfall darstellt, ergibt 
sich fur die Zerfallskonstante ), <  5,66-10“27 S ek .-1  u. eine Halbwertszeit von 
T  >  3,88-1018 Jahren. SchlieBlich wird eine obere Grcnze fiir die Ionisation angegeben, 
die vom He der Atmosphare erwartet wird. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 28 . 
124—27. 1932. Cambridge.) G. S c h m id t .

M. Wright, Das Zeilinterrall ziuischen der Aussendung des Zerfallieilchens und 
der Emission der y-Strahlung. Aus den Verss. von J a c o b s e n  (C. 1 9 2 8 . I. 1837) iiber 
das Zeitintervall zwischen ŻerfallsprozeB u. y-Strahlemission folgt, daB bei der Aus
sendung von Ra C-RtickstoBatomcn aus einer RaC-Quelle ein Teil der y-Strahlung 
seincn Ursprung in dem das Praparat umgebenden Raum hat. Yf. versucht die y-Strah- 
lung direkt nachzuweisen aus einem Raumgebiet iiber einer Quelle von RiickstoB-
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atomen. Die Quelle selbst ist duroli Pb abgescliirmt. — Die y-Intensitat wird mit 
der Ionisationskammer mittels einer Kompensationsschaltung nachgewiesen. Die 
folgenden Praparate wurden benutzt: 1. Akt. Nd. yon Ra u. Th auf Ni (Aktivierung 
im Em); 2. Ra C auf Ni (LERCH-Metliode) u. 3. Ra C auf Pfc (Elektrolyso der HCl-Lsg. 
des akt. Nd.). Aus den Verss. geht liervor, daB keine merklichen Anzeichen einer 
y-Strahlemission aus dem Raum iiber einer der Quellen erhalten werden konnte. 
Die Metliode gestattete y-Intensitaten einiger Tausendstel von mg-Aquivalenten nach- 
zuweisen. Das negative Resultat zeigt an, daB das Zeitinteryalł zwischen der Aus- 
sendung des a-Teilehens u. der y-Strahlemission wesentlich kleiner ist ais 10-5 Sek. 
(Prooeed. Cambridge philos. Soc. 28.128—35. 30/1. 1932. Cambridge.) G. S c h m id t .

Irene Curie, Uber die a-Slrahlung des Radiotlior, des Iładioactinium und ihrer 
Zerfallsprodukte; komplexe Natur der u-Strahlung des Radioaclinium. Ergebnisse fur 
RaAc (Besteken zweier a-Strahlgruppen) bereits referiert C. 1931. II. 382. Unters. 
von reinem RaAc zeigt, daB AcX wahrseheinlich aus RaAc bei der Emission einer der 
beiden a-Strahlen entsteht. -— Die Reiehweite der a-Strahlen folgender Elemente wird 
bestimmt: RaTh, ThX, ThC, ThEm, ThA, AcX, AcC, AcEm u. AcA. (Journ. Physiąue 
Radium [7] 3. 57—72. Eebr. 1932.) L o r e n z .

P. Clive Champion, Die Yerleilung der Energie in dem fi-Strahlspektrum von JlaE. 
Yf. beschreibt eine Anordnung, die in einer automat. WlLSON-Kainmer die /?-Strahlen 
von Hg-Werten =  2400 aufwarts in groBer Anzahl zu erlialten gestattet. Ais j?-Strahler 
wurde RaE benutzt. Insgesamt wurden 1000 /S-Strahlbahnen mit Hę >  2400 aus- 
gewertet. Die zur Ablenkung der /S-Strahlen benutztcn magnet. Peldstiirken lagen 
um 250 Gauss. Ais Piillgas der WiLSON-Kammer wurde hauptsachlich N2 benutzt. 
Keine der ausgewerteten Strahlenbahnen wurde mit einem Hę >  5500 gefunden u. 
nur 5 mit Hg-Werten >  5000. Der mittlere Fehler bei der Ho-Best. wird in dem 
Gebiet der oberen Grenze zu ±  5% angegeben. Diese Resultate sind in yollkommener 
Ubereinstimmung mit friiheren Arbeiten, mit Ausnahme der Arbeit von T e r ro u x  
(C. 1931. I. 3536), nach der die Anzahl der /?-Strahlen mit Ho >  5000 4°/0 der Gesamt- 
zahl der emittierten /?-Strahlen betriigt. Es wird geschatzt, daB weniger ais 1 /3-Strahl 
auf 2000 mit einem Ho-Wert >  5500 emittiert wird. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 134. 672—81. 2/1. 1932. Cambridge.) G. Sc h m id t .

J . D. Cockcroft und E. T. S. W alton, Kiinstliche Erzeugung schneller Protonen. 
Vff. konnten Protonen mit einer Energie von 710 kV u. einer Geschwindigkeit von 
1,16-109 em/sec-1 erzeugen. Die Reiehweite in Luft unter Normalbedingungen (Aus- 
tr itt aus der Entladungsrohre durch ein Glimmerfenster) betrug 13,5 mm. (Naturę 129. 
?42. 13/2. 1932. Cambridge, Cayendish Lab.) L e s z y n s k i .

E. Regener, tłber das Spektrum der Ultrastrahlung. I. Die Messungen im Herbst 
1928. Vf. berichtet iiber die Messung der Absorption der Ultrastrahlung im Bodensee 
bis 230 m Tiefe. Die benutzte versenkbare Apparatur bestand aus einer Hochdruck- 
ionisationskammer mit dem aufgebauten Registrierelektrometer. Die Fiillung der 
Ionisationskammer war C02, der Druck betrug ca. 30 at. Insgesamt wurden 16 Re- 
gistrierungen fur die Ergebnisse Yerwertet. Bei einer Reihe von Verss. erstreckten 
sieh die Messungen iiber 40 Stdn. Die Registrierung kurzzeitiger Schwankungen der 
Ultrastrahlung konnte mit dieser Vers.-Anordnung nieht durchgefulirt werden, dagegen 
sprachen die yorliegenden MeBreihen aber auch nicht fur das Vorhandensein lang- 
period. Schwankungen. Die Wertc fiir die Schwankungen der lonisation in den ver- 
schiedcnen Tiefen werden aufgtragen. In geringeren W.-Tiefen (bis etwa 33 m) 
wird die Schwankungsamplitude groBer, die auf eine wirkliche mit der Intensitat 
der Ultrastrahlung zusammenhangende Schwankung schlieBen laBt. Die Absorptions- 
kurve der Ultrastrahlung enthiilt neben der lonisation durch die Ultrastrahlung noch 
die Restionisation ais additiye Konstantę. Der durchdringendste Teil der Ultrastrahlung 
ist von etwa 80 m W.-Tiefe an wahrseheinlich homogen u. hat, ohne Streustrahlung 
u. fur parallele Inzidenz gerechnet, einen Absorptionskoeff. von 1,88—10_1/cm UjO. 
Es wird ais wahrseheinlich angenommen, daB die durchdringendste Komponente der 
Ultrastrahlung die Zerstrahlung der ganzen M. eines He-Atoms in einem Elementar- 
prozeB ais Entstehungsursache hat. (Ztschr. Physik 74. 433—54.23/2.1932. Stuttgart, 
Techn. Hochsch.) G. S c h m id t .

D. Skobelzyn, Winkdverteilung der durchdringenden Slrahlung (Hohenslrahlung). 
In Fortsetzung der Verss. des Yfs. mit der Wl L SON- Kam mer im magnet. Feld zum 
spektroskop. Studium der y-Strahlen unternimmt Vf. eine neue MeBreihe von 1000 stereo
skop. Aufnahmen mit 146 Hohenstrahlbahnen. Das bereits yorhandene Materiał er-



2 4 2 4  A ,. A t o m s t r u k t u r . B a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1 9 3 2 .  I .

móglicht die Best. der Verteilmig der Strahlen in den yerschiedenen Winkelgebieten. 
Bei der graph. Auswertung wird die Anzalil der Strahlen in Abhangigkeit von dem 
Winkel zwischen beobachteter Bichtung u. zenithaler Riclitung aufgetragen. Die in 
Paris u. Leningrad aufgenommenen MeCreihen werden miteinander yerglichen. Aus den 
Ergebnissen geht hervor’ daB die Intensitat der Hóhenstrahlung unabhangig ist yon der 
zenithalen Entfernung der gewalilten Bichtung. Es wird schlieBlich angenommen, dali 
die beobachteten Strahlenbahnen von Sekundarstrahlen herriiliren, dereń Bichtungen 
mehr oder weniger unabhangig sind von der Bichtung des Primiirstrahls. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 9 4 . 118—21. 4/1. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

David H. Sloan und Ernest O. Lawrence, Die Erzeugung von auflerst schnellen 
Ionen ohne die Anwendung hoher Spannungen. Es wird eine Methodo zur vielfaehen 
Besckleunigung von Ionen ohne Anwendung hóchster Spannungen beschrieben. 
Hg+-Ionen aus einer Gliihkatkoden-Entladung bei 10~3 mm Hg-Druok werden durch. 
elektrostat. Felder u. Spalte fokussiert u. dann in ein System von Beschleunigern 
geleitet. Dies ist eine Beilio von Cu-Bóhrchen von 5 mm Durchmesser, die durch 
Zwischenraume im Hochyakuum yoneinander isoliert sind; das 1., 3., 5. . . .  u. das 
2., 4. . . . sind miteinander leitend yerbunden u. an die Pole eines Hoehfreąuenz- 
(1 ■ 107 Period, pro sec)Generators (2 kW) von 42 000 V geschaltet. Die Lange der 
Cu-Bóliren ist so bemessen, daB ein Hg+-Ion, wenn es yom ersten zum zweiten Bóhrehen 
beschleunigt wurde, das zweitc Bohrehen in der Zeit der Iialbperiode durchlauft. 
Dann wird es wieder zum dritten angezogen u. so fort; es lauft also synchron mit dem 
Wechselfeld durch den Bcschleuniger. Dazu miissen die spateren Bohrehen immer 
liinger werden (nach (Juadratwurzel-Funktion), da mit der wachsenden Geschwindigkeit 
immer langere Wege in gleicher Zeit durchlaufen werden. Insgesamt sind 30 Bohrehen 
angewendet, es wurden 10~7 Amp. Iig+-Ionen yon 1 260 000 V Geschwindigkeit erreicht. 
Die Methode der Fokussierung u. Synckronisierung wird eingehend beschrieben. Die 
Messung der Geschwindigkeit erfolgt dureh elektrostat. Ablenkung u. Auffangen im 
FARADAY-Kafig. — Die Erzeugung leichter Ionen u. Elektronen so hoher Geschwindig
keit wird yersucht. Die Grenze, die nach diesem Prinzip erreichbar ist, wird durch 
die Lange des Beschleunigungssystems u. der Erzeugung genugend hochfrequenter 
u. hochgespannter Weehselstromc in Anbetraeht der groBen Kapazitat des Systems 
u. der Isolierung der Bohrehen (Spruhverluste) gezogen. Vf. halt die Erzeugung von 
Ionen mit 10 Millionen V Geschwindigkeit nach diesem Verf. fiir durchfiihrbar. (Phy- 
sical Bev. [2] 38 . 2021—32. 1/12. 1931. Uniy. of Calif.) B e u t l e r .

H. F. Batho und A. J. Dempster, Dopplereffelcl in Wasserstoffkandlslrahlen 
einlieiłlicher Energie. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 184.) H2-Ionen aus einer Niederspannungs- 
entladung werden hinter der durchloeherten Anodę dureh yariable Felder (bis 15000 V.) 
beschleunigt. Wegen der hohen Homogenitat des auf diese Weise gebildeten Kanal- 
strahls, sind die 3 fiir jede H-Linie beobachteten yerschobenen Linien des Doppler- 
effektes sehr scharf. Ihre Verschiebungen verhalten sieh umgekehrt proportional 
wie 1: ] /2 : ]/3, die 3. ist meistens schwach. Die 1. Linie riihrt yon H-Atomen her, 
die ais solehe im elektr. Felde beschleunigt werden; die anderen ruhren yon H-Atomen 
her, die durch Zerfall yon H2 bzw. H3-Molekiilen hinter dem beschleunigenden Feld 
entstanden sind; sie haben deshalb dieselbe Geschwindigkeit wie H2- bzw. H3-Ionen. 
Der Zerfall erfolgt im Gasraume oder an den Blenden. (Astrophysical Journ. 75. 
34—39. Jan. 1932. Chicago, Uniy., Byerson Phys. Lab.) B o r is  B o s e n .

S. Bhagavantam, Der Photonspin und, die Streuung der Photonen durch Molekule. 
Die in C. 1 9 3 1 . II. 1677 dargestellten Beweise fiir die Esistenz eines Photonspins 
werden durch folgende neue erganzt. Es wird der Polarisationszustand einer Baman- 
linie mit Nikol u. Spektrograpli untersucht u. die Anderung der Depolarisation in Ab
hangigkeit von der Breite des Spektrographenspaltes wird gemessen. Daraus werden 
Schliisse gezogen auf das Intensitatsverhaltnis der die Hauptlinie begleitenden Bota- 
tionslinien zu der Hauptlinie selbst. Fiir diese Depolarisation berechnet Vf. aus der 
Theorie des Photonspins einen Wert, der mit dem Esperiment ubereinstimmt. Zur 
Erklarung der Verss. von Blis (C. 1 9 3 1 . II. 1253) u. H a n l e  (C. 1 9 3 1 . II. 199) glaubt 
der Vf. eine innermolekulare Botation annehmen zu miissen. (Naturę 1 2 9 . 167—68. 
30/1. 1932. Calcutta, Baobazar Street 210.) B o r is  B o s e n .

G. Breit und I. I. Eabi, Messung des Kernspins. AuBer durch Auswertung yon 
Linien- u. von Bandenspektren muB die Messung des Kernspins durch magnet. Ex- 
perimente nach Art des STERN-GEELACH-Yers. mógKch sein. Fiir ein Atom mit dem
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Elektronendrehmoment j ist eine Aufspaltung in (2 j +  1) Komponenten beobachtet; 
in nicht zu starken Magnetfeldern wird die Kopplung zwischen Elektronen- u. Kern- 
momcnt (i) niclit zerstort, es mtissen also (2 j +  l)-(2 i +  l)-Komponenten auftretcn, 
in starken Feldern nur (2 j  +  1). Aus der Felds tarkę dieses Ubergangs u. den Auf- 
spaltungsbildern in schwachen Feldern ist das Kernmoment berechenbar. Am Beispiel
i =  1/2, j =  1/« werden die Aufspaltungsbilder berechnet. Experimente am Cs u. Rb 
sind geplant. (Physical Rev. [2] 3 8 . 2082—83. 1/12. 1931. New York Univ. u. Columbia 
Univ.) B e u t l e r .

J. Blaton, Uber die Bispersion des Lichtes in der Umgebung von Quadrupollinien. 
Es wird eine Dispersionsformel abgeleitet, die auch den EinfluB von Quadrupollinien 
beriicksiehtigt. Das Yerh. der Formel in der Umgebung von Quadrupollinien wird 
untersucht u. mit den Messungen von P r o k o f j e w  (C. 1930. I. 640) verglichen. Die 
Ubcreinstimmung ist befriedigend u. zeigt, daB die von PROKOFJEW gemessenen 
Linien tatsaehlich QuadrupolIinien sind. Es wird cjuantenmeclian. ein dem /-Summcn- 
satz analoger Satz auch fiir Quadrupolstrahlung abgeleitet. (Ztschr. Physik 74. 418—28. 
16/2. 1932. Lemberg, Inst. d. theoret. Physik d. Techn. Hoclisch.) B o r i s  R o s e n .

A. G. Slienstone und H. N. Russell, Unregelmiipige Serien in Linienspektren. 
In Weiterfiihrung der t)berlegungen von L a n g e r  (C. 1930. II. 355) wird gezeigt, 
daB die erweiterte R lT Z sche Formel v1t =  R/n*- — Rj[n +  +  (Plvn — vo)]a
eine Reiho von unregelmaBigen Serien mit befriedigender Genauigkeit wiedergeben 
kann. Dabei bedeutet r0 den Termwert eines der Serie fremden Terms, der die Storung 
im Serienverlauf heryorruft. Die Storung beruht in diesem Typus unregelmaBiger 
Serien darin, daB der fremde Term in die Serie einbezogen wird u. dadurch eine 
plotzliche Abnahme des n* —• ?Ł-Wertes um eine Einheit bewirkt. Aus Analogie 
mit ahnlichen Prozessen der Pradissoziation, der Autoionisation u. der Storung in den 
Bandenspektren wird angenommen, daB die Storung nur durch solche fremden Termo 
heryorgerufen werden kann, die denselben J-Wert u. dieselbe Multiplizitat haben wie 
die Serienglieder. Im RusSEL-SA U N D ER schen Koppelungsfall miissen die Terme 
nocli gleiche L- u . iS-Werte haben. Es wird eine Methode entwickelt, die es erlaubt, 
dio Konstanten der Formel zu berechnen. Es gelingt, fiir eine Reiho von Serien des 
oben erwśihnten T y p u s in den Spektren von Ca I, Ba I, Hg I, Al I I  u . Cu I  die stórenden 
Terme zu identifizieren u. die Formelkonstanten zu berechnen. Ausfiihrliche Zahlen- 
angaben sind in Tabellen angegeben. Die Konstantę /3 ist stets negatiy; dies bedeutet, 
daB dio stórenden Terme eine abstoBendc Wrkg. auf die Serienterme haben. Diese 
abstoBende Wrkg. ist um so groBer, je niilier zum betreffenden Term der fremde Term 
liegt. Durch Eliminieren des fremden Terms kann die Serie zum gewohnlichen Typus 
reduziert werden. Andero Typen von UnregelmaBigkeiten werden erwiihnt, besonders 
die Tatsache, daB in den 2-Elektronenspektren der tiefste Term in der Regel viel tiefer 
liegt ais nach einer Extrapolation zu erwarten ware. E s wird versucht, dies 
anschaulich durch die abstoBende Wrkg. aller ubrigen Terme zu deuten. Einige neue 
Serien im Ba I-Spektrum werden angegeben. (Physical Rey. [2] 39. 415—34. 1/2. 1932. 
Princeton, Uniy.) B o r is  R o s e n .

G. E. Gibson, Anderung der konlinuierlichen Absorption der zweiatomigen Oase mit 
der Temperatur. Die kontinuierliche Absorption der Molekule im ersten Kernschwin- 
gungsniyeau (v' =  1) hat nach der CoNDONsclien Theorio 2 Maxima, entspreehend 
dem Maximuin u. Minimum der Wellenfunktion. Dabei wird, entspreehend dem 
Knotcnpunkt der Wellenfunktion, die Absorption vom Zustand v' =  1 in der Niihe 
derjenigen Freąuenz yerschwindend klein, fiir die die Absorption vom Zustand v =  0 
ein Maximum aufweist. Dies entspricht den Resultaten einer noch unyeroffentliehten 
Arbeit von B a y l is s  iiber das Cl2-Spektrum. (Physical Rey. [2] 39. 550. 1/2. 1932.
Univ. of California.) B o r is  R o s e n .

M. A. El-Sherbini, Glieder 3.0rdnung in der Theorie des Starkeffektes. Der 
Starkeffekt 3. Ordnung wird wellenmeehan. berechnet. (Philos. Magazine [7] 13 . 
24—28. Jan. 1932. Cairo, Fac. of Science, Egypt. Univ.) B o r is  R o s e n .

Robert B. Brodę, Slofhvirkungsquerschnitt der Argonatome gegen Elektronen von 
300 bis 2500 Volt Geschwindigkeit. Die Wirkungsąuersehnitte wurden nach der friiheren 
Methode des Vf. gemessen. Durch Verwendung von schwachen Elektronenstromen 
(5-10~° Amp.) konnte die Wrkg. der Ionisation weitgehend eliminiert werden. Der 
WirkungsąuerseliniŁt nimmt etwas schneller ab ais umgekehrt proportional zur Ge
schwindigkeit. Schwache Unstetigkeiten treten bei 24, 35 u. 45 (Volt)‘A auf. Ilesultate:
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(Volfc)‘/t 20 25 30 35 40 45 50
1016-q 2,98 2,17 1,69 1,24 1,01 0,78 0,65

(Pliysical R ev . [2] 39 . 547. 1/2. 1932. Univ. of California.) B o r is  R o s e n .
J. E. Roberts und R. Whiddington, Eine genaue experimentelle Bestimmung der 

Anregungsenergie durcJi ElektronenstoP in Helium. Gliihelektroden aus einem AV-Draht 
werden auf 120 V. bcschlcunigt, treten in eine Ionisierungskammer mit 0,01 mm He, 
die durch einen Fe-Zylinder vor magnet. Streufeldern gesehiitzt wird, passieren dann
2 Justierungsspalte, durch die sie in eine Kamera gelangen, in der ein Magnetfeld 
von ca. 12 Gauss durch Spulen erzeugt wird. Die Elektronen werden auf einem mit Ol 
sensibilisierten Film aufgenommen. Sie geben ein scharfcs Bild fiir die Elektronen 
der urspriinglicken Gesehwindigkeit u. seitlich dayon schwachere, scharfe Bildcr fiir 
die, welclie durch Anregung diskrete Geschwindigkeitsverluste erlitten liaben. — 
Zunachst wird eine kurze Aufnahme (ca. 10 Sek.) mit einem genau gemessenen, ver- 
zogernden Potential (ca. 6 V.) an den Spalten gemacht, dann die Hauptaufnahme 
(ca. 10 Min.) oline Gegenfeld, weiter eine zweite Aufnahme mit dem ersten retardie- 
renden Potential (das Bild muB sieli mit dem ersten yollig decken) u. ferner weitere 
Bilder mit starkeren Gegenfoldern in Stufen von ca. 3 V., die auf Hundertstel Volt 
gemessen werden. Gegen diese Marken werden die Bilder der Elektronen mit Ge- 
schwindigkeitsverlust photometr. auf 0,001 mm yermessen. Es werden beobachtet: 
Ubergang 1 — >- 2 1P 1: 21,24 ±0,03 V. (spcktr. 21,12 V.), Intensitat 20; — ->-3 1P1:
23,19 ±  0,04 V. (22,98 V.), Intensitat 1; — •y  4 1P1: 23,84 ±  0,10 V. (23,63 V.). Die 
geringere Uberschreitung der spektr. Werte fiir die Anregungsspannungen wird fiir 
reell gehalten, eine Erklarung (Verlust infolge elast. StóBe ?) kann nicht gegeben werden. 
Eine direkte Anregung der Ternie 2 1<S,0 u. 2 3/S1 (19,77 u. 20,55 V. spektr.) wird nicht 
gefunden, wolil infolge der liohen Geschwindigkeit (120 V.) der stoBenden Elektronen, 
wodurch die 1P-Terme bevorzugt werden. (Philos. Magazine [7] 12 . 962—80. Nov. 1931. 
Univ. of Leeds, Physics Lab.) B e u t l e r .

R. Whiddington und J. E. Roberts, Eleklronen-Auslausoherscheinungen im an- 
geregten Atom. (Vgl. vorst. Ref.) Die Intensitaten fiir die Elektronenanregung der 
He-Terme, die die Vff. besclirieben haben, stimmen mit den Berechnungen von Ma s s e y  
u. M o h r  fiir die Termo 2 l I \  u. 2 3P X iiberein; dagegen fehlen im Expcriment die 
Terme 2 3S 1 u. 2 1S 1, die nach der Berechnung noch beobachtet werden sollten. — 
Friiher hatten WHIDDINGTON u. JONES in H 2 einen Geschwindigkeitsverlust von 
ca. 9,0 V. an mit 16 V. stoBenden Elektronen beobachtet. Dies wurde der Anregung 
des kontinuierlichen H„-Spektrums zugeschrieben. Der entsprechende Ubergang 
zum 3£-Term erfolgt beim ElektronenstoB unter Elektronenaustausck. (Naturę 128 . 
966. 5/12. 1931. Uniy. of Leeds, Physic3 Lab.) B e u t l e r .

S. Tołansky, Die g (I)-Faktoren der Kerne Chlor, Phosphor und Aluminium.. 
Linien der Spektren Cl II, P  II, Al I, Al I I  wurden in einer mit fl. Luft gekuhlten 
Hohlkathode mit P e r o t -F a b r y  (Auflsg. bis 2000000) auf Feinstruktur untersucht. 
C III: Linien 4s 5£2—ip  bP1 „ 3, 4s :D3—4p sP2, 4s 3<S'1—4p zP2 sind bis auf Iso- 
topenyerschiebung einfach u. nur wenig yerbreitet. P i l :  von 25 untersucliten Linien 
(meistens Konfiguration 3s2 3p 4s), zeigt keine Feinstruktur, einige sind estrem scharf. 
Al I l  =  3944 (3p - P > ! 4s 2S%) u. I  =  3961 (Bp 2P>/t— is  *Sy,) u. Al II  l  =  4226 
(3s 4d sD3—3s 9/ A =  4663 (3s 3d 1Dl—3s 4p 1P1) zeigcn alle scliwache, aber 
eindeutige Verbreiterung, ein Kernspin ist sicher vorlianden (im Gegensatz zur An- 
nahme von G ib b s  u. KRUGER; vgl. C. 1 9 3 1 . II. 961). Da das Vorhandensein eines 
Kernspins in P31, Cl35 u. Cl37 bandenspektr. sichergestellt ist, so wird aus den MeB- 
ergebnissen gefolgert, daB die Kerne 27, 31, 35, 37 alle einen sehr kleinen anomalen 
g(I)-Faktor haben. Aus der Ungiiltigkeit der Beziehung g(I)/Z£ fur das Verhaltnis 
der Intervallfaktoren der Multiplettaufspaltung zu denen der Feinstruktur wird 
gefolgert, daB die Kernmomente nicht allein auf Protonenspin beruhen, sondern daB
noch etwas wie ein Bahnmoment hinzukommt, das bei den untersucliten Kernen dem
Spinmoment entgegenwirkt. Aknlickes kónnte aueh fiir den Kern K 39 gelten, da trotz 
des sichcren bandenspektr. Nachweises eines Kernspins keine entsprechende Fein
struktur bisher gefunden worden ist. (Ztschr. Physik 74. 336—43. 16/2. 1932. Berlin- 
Charlottenburg, Physikal.-Teckn. Reiehsanst.) B o r is  R o s e n .

I. S. Bowen, Die Spektren der Atome mit zwei und drei Valenzeleklronen. S i l i ,  
P I H , S I V ,  S i l i ł ,  P I V  und S  V. Dio Vakuum-Funkenspektra von Si, P, S 
wurden mit Vakuumspektrographen aufgenommen. In Si II, P III, S IV  wurden 
viele Quartettlinien loltalisiert. Im Si I I I  u. P  IV wurden die intensivsten Singulett-
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linien identifizierfc. In  Si III, P IV u. S V wurden mehrere Linien, die der Anregung
zweier Elektronen entsprechen, identifiziert. (Physical Rev. [2] 39. 551. 1/2. 1932.
California Inst. of Technology.) B o r is  R o s e n .

Harold D. Babcock und Wendell P. Hoge, Neue Messungen der 1—1-Bande des 
atmospMrischen Sauerstoffs. Verbesserungen gegenuber friiherer Anordnung (C. 1 9 3 1 .
I. 221) gestatten 49 Linien der 1—1-Bande zu messen. Die MuLLiKENsche Deutung
der atmosphar. 0 2-Banden wird bestatigt. Das erste Kernschwingungsniveau liegt 
1556,393 ±  0,006 cm-1 oberhalb des Grundniveaus. (Physical Rev. [2] 39 . 550. 
1/2. 1932. Mount Wilson Observatory.) B o r is  R o s e n .

Eugene W. Pike, Uber das Ionisierungspotential von 0 2. Eine ais Elektrodo dienende 
Oxydoberflache wird einer intermittierenden Entladung in Edelgasen ausgesetzt. 
Sie verandert sich dabei in nalier nicht bezeichneter Weise. Diese Veranderung erfolgt 
schnell in sehr reinem Ar, langsamer in sehr reinem He u. gar nicht in sehr reinem Ne. 
Spurenweise Zumischung von Ar zu Ne beschleunigt die Veranderung auBerordentlich. 
Vf. vermutet, daB die Primarwrkg. in der Ionisierung der Molekiile der Verunreinigimg 
durch metastabile Edelgasatome besteht. Die dadurch bedingte Beeinflussung der 
Entladung beschleunigt die beobachtete Veranderung der Oberflachc. Alle móglichen 
Verunreinigungen mit Ausnahme des 0 2 haben eine zu hohe Ionisierungsenergie, um 
durch metastabile Ar-Atome (11,68 V.) ionisiert zu werden. Das Ionisierungspotential 
des 0 2 wird meistens zu ca. 13 V. angegeben, nach Mu l l ik e n  betragt es aber nur 11,7 
Volt. Vf. folgert aus seinen Unterss. eine Bestatigung dieses Wertes. (Physical Rev. 
[2] 39. 534—35. 1/2. 1932. Greifswald, Stralsunder Str. 16.) B o r is  R o s e n .

Arun K. Dutta, Bissoziationsiodrme des Sauerstoffes. Das Absorptionsspektrum 
des S03 wird untersucht, Die Absorption ist kontinuierlich, mit einer langwelligen 
Grenze bei l  — 3300 A (86,7 kcal). Ist die R k . S03 +  86,7 =  S02 +  O, so ergibt 
sieli fiir die Dissoziationswarme des 0 2 in Ubereinstimmung mit M e c k e  u. H e n r i  u . in 
Gegensatz zu H e r z b e r g  128 kcal. (Naturę 1 2 9 . 317. 27/2. 1932. Allahabad Univ.,
Phys. Dept.) B o r is  R o s e n .

A. Jakowleva und V. Kondratjew, Bas ultraviolelle AbsorplionsspeMrum des 
Ozons. Das Absorptionsspektrum des 0 3 wurde untersucht, wahrend seiner Bldg. in 
einer stillen Entladung. 75 Banden im Gebiet 29000—33000 cm-1 wurden ausgemessen. 
Die Freąuenz 433 cm-1 wird der transversalen Schwingung des linearen Molekiils 0 3 
zugeordnet. Da die longitudinale Schwingung aus dem ultraroten Spektrum bekannt ist 
(1015 cm-1), so folgt theoret. fur die Freąunz der opt. inakt. Schwingung ca. 590 cm-1. 
Zwischen 33000 u. 42000 cm-1 ist in tJbereinstimmung mit WULF u. Me l y in  (C. 1 9 3 1 .
II. 2571) eine Reihe von diffusen Bandenserien mit Bandenabstand ca. 300 c m '1
beobachtet worden. (Physical R e v . [2] 39. 533. 1/3. 1932. Leningrad, Chem.-Phys. 
Inst.) B o r is  R o s e n .

E. V. M artin und F. A. Jenkins, Pradissoziation des Schwefelmonoxydmolekuls. 
Das ultraviolette SO-Spektrum ist in 2. Ordnung eines 6,5 m-Gitters aufgenommen. 
Die Banden entsprechen einem —32,’-tjbergang. Die Konstanten sind: ve =  39362,6;
A Ov' =  628,7 — 11,3 (v' +  l/2); A Q "  =  1124,97 — 12,287 (v"  +  ł/2); Bv =  0.501 —
0,006 (v' +  i/2); Bv"  =  0,7055 — 0,00505 (v"  +  V2); J /  =  55,21-10-«; J "  =  39,21- 

■ 10-10; r /  — 1,771-10-8 cm-1 ; r "  =  1,493-10-8 cm-1. Die Spinaufspaltung ist 
oberhalb K ' =  30 vollstandig aufgel. Starkę Storungen treten in v' — 1 u. v' =  2 
des oberen Zustandes auf. Ein plotzliches Abbrechen der Rotationslinien findet sta tt bei 
K ' — 66 in der v' =  0-Bande, bei K ' — 52 (v' — 1) u. bei noch kleineren K ' fur v' =  2, 
wahrend die v' =  3-Bande kurz ist u. gar keine Banden mit hoherem v' beobachtet 
%vurden. Dies wird durch Pradissoziation erklart u. fiihrt zum Wert B  =  5,10 ±  0,02 V. 
fiir die Dissoziationsenergie des n. SO. (Physical Rev. [2] 3 9 . 549. 1/2. 1932. Univ. of 
California.) ” B o r is  R o s e n .

M. Eliashevicłt, Quanlitative Untersucliung der Fluorescenzausldscliung und der 
Energieiibertragung im Joddampf. Resonanzserien in J 2 werden mit den griinen u. gelben 
Hg-Linien angeregt u. die Wrkg. des Zusatzes von H2 u. N2 wird untersucht. Bei 
Zusatz yon H2 finden bei Anregung mit 5461 die tlbcrfiilirungen v' — 26 — y  24, 25, 
27, 28 statt, der Wirkungsąuerschnitt gegenuber dem Ubergang A v' — ± 1  ist ca. 4-mal 
grofier ais der gaskinet. Bei N2-Zusatz ist der entsprechende Wirkungsąuerschnitt 
12-mal groBer. AuBer der t)'-(Jberfuhrung findet in N2 im Gegensatz zu H2 eine starkę 
Anderung der Translationsenergie statt. Alle Glieder einer Serie werden gleich stark 
geschwiicht. Im Gegensatz zu T u r n e r  wird beobachtet, daB auch alle Resonanzserien
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jnnerlialb der MeBgenauigkeit (20%) gleich stark geschwacht werden. (Physical Ecv. 
[2] 39 . 532—33. 1/2. 1932. Leningrad, Chem.-Ph.ys. Inst.) B o r i s  R o s e n .

R. W. Wood, Absorplionsspektren von Salzen in fliissigem Ammoniak. (Vgl.
C. 19 3 2 . I. 19.) Die Absorptionsspektra von Neodym-Ammoniumnitrat werden an
0,8 mm dickom Krystall bei 23° u. —180°, in H 20  u. in NH3-Lsg. aufgenommen. Die 
in W. sehr breiten u. diffusen Absorptionsbanden im Gelb werden in NH3 unter Violett- 
verschiebung zu 5 sohmalen Banden von gróBerem Kontrast, im Krystall (besonders 
bei —180°) sind sie noeh seharfer. Die Lsg. von KMnO.j in fl. ŃH3 ergibt aueli scharfere 
Banden ais in W. In sehr verdiinnter Lsg. werden zwischen 3200 u. 2810 A 8 diffuse 
Banden neu aufgefunden, die in NH3 kontrastreicher sind. — Die Unters. von organ. 
Farbstoffen in NH3-Lsg. wird angekundigt. (Pliysical Rev. [2] 3 8 . 1648—50. 1/11. 1931.' 
Baltimore, J o h n s  H o p k i n s  Univ.) B e u t l e r .

F. A. Jenkins und Muriel Ashley, Kernspin des Phosphors aus dem Banden- 
spektrum. Das Bandenspektrum des P2 wurde mit hoher Dispersion untersucht. Die 
Banden zwischen 2300—3300 A sind gut aufgelost. In  der Gegend zwischen 2700 bis 
3000, wo keine Uberlagerungen vorkommen, sieht man nur einfache P- u. i?-Zweige, 
mit deutlichem Intensitatswechsel. Das Intensitatsverhiiltnis scheint 3: 1 zu sein, 
woraus sieli fur den Kernspin i =  1/2 ergibt. 2: 1 ist jedoch nicht ausgeschlossen. Die 
Banden entsprechen einem 1S  — 'IMjbergang. (Pliysical Rev. [2] 39 . 552. 1/2. 1932. 
Univ. of California.) BORIS R o s e n .

E. J. Lang, Ober das Spektrum■ von Sb II .  Das Spektrum des Sb I I  wurde vom 
Ultrarot bis unterlialb 1000 A untcrsucht. Einige der tiefsten 3P  1D 1/S-Terme wurden 
lokalisiert. Das S c h u m a n n -  Gebiet (mit den starksten Ipterkombinationen dieser Tcrme) 
wurde in 2. u. hóheren Ordnungen eines 2 m-Vakuumspektrograplien untersucht, 
mit dem Ziele, genaue Vergleichslinien in diesem Gebiet festzustellen. (Physical R ey . 
[2] 39 . 538. 1/2. 1932. Edmonton, Canada, Univ. of Alberta.) B o r i s  R o s e n .

Bengt Edlen, Bas zweite Funkenspektrum der Kohle. G I I I .  Ais Lichtąuclle diente 
ein Funken zwischen 6 mm dicken Elektroden aus A ciiE S O N -G rap h it; die Aufnahmen 
erfo lg ten  im Vakuum- u. im E l-Quarzspektrographen; auf 0,003—0,005 A konnten 
die starken u. auf 0,01—0,03 A die schwacheren Linien yermessen werden. Das n. 
Spektrum ist Ho-ahnlich; neben diesem entstehen weitere Singulett- u. Triplett- 
systeme durch die Anregung beider Elektronen („verschobene“ Terme). Es werden 
die Terme 2« 2s 1S, 2s 2p JP  3P, 2s 3s 1S  3S, 2s 3p 1P 3P  u. 2s 3d XD *D fixiert, 
ferner die „verschobenen“ Terme aus 2p2p, 2p 3s, 2pSp  u. 2p3d: 1S, 3 3, 1P, 3P, 
XD, 3D u. lF  3F. Die verscliobenen Terme werden in ihrer effektiven Quantenzahl 
auf ihre G renze 2 -P‘/, in CIV umgerechnet. In einer Tabelle werden 130 Triplett- 
linien zwischen 5275—270 A nach Wellenlange, v (u v ber.) Intensitat u. Zuordnung 
aufgefiihrt, in einer weiteren ca. 60 Singulettlinien im gleichen G eb ie t mit denselben 
Angaben. Daraus werden 18 n. u. 15 verschobene Singuletterme u. 30 n. u. ebensoviele 
Terschobene Triplettermo berechnet. 12 Linien konnten noch nicht gedeutet werden. 
Die Intensitat der verschobenen Linien ist betrachtlich, Interkombinationen treten 
nicht auf. Die Seriengrenzen werden aus den Z)-Serien bestimmt. Die Ionisierungs- 
spannung C++ — >- C+++ +  e ist 47,652 V., der metastabile Term 2 3P  liegt 6,465 V. 
iiber dem G ru n d te rm . Der tiefste Term hat 386159,7 cm-1 (2 1S), es folgen 2 1P  mit
283808,3 u. 2 lS  mit 138991,2 cm-1 ; der tiefste Tripletterm 2 3P 0 hat 333844,6 cm-1 
(metastabil). (Ztscln\ Physik 7 2 . 559— 68. 30/10. 1931. Upsala, Physikal. Inst d. 
Univ.) B e u t l e r .

R. F. Schmid, Zeemaneffekt an dem dritten posithen System der Kohlenbanden. 
Nach A s u n d i  (C. 1 9 3 0 . I .  630) entspriclit das 3. positive System der Kohlebanden 
einem r" S — >- 6/7-t)bergang, wahrend B ir g e , Mu l l ik e n  u . W e i z e l  diese Banden 
einem 3S  — 3//-t)bergang zuordnen. Vf. zeigt, daB die ZEEM A N -A ufspaltung der 
Banden (beobachtet bei 29000 Gauss) der theoret. Voraussage fur eincn 3S — >- 3/7- 
Ubergang entspricht, wobei der 3/J-Źustand zwischen den beiden HUNDSchen K o p - 
pelungsfallen a u . b zu liegen scheint. (Physical R ev . [2] 39 . 538—39. 1/2. 1932. 
Chicago, Univ., Ryerson Phys. Lab.) B o r is  R o s e n .

R. F. Schmid, Anregung des Emissionsspektrum des 0 0 2 in  einer Back-Kammer. 
Das C02(odcr C02+)-Spektrum (vgl. Fox, D u f f e n d a c k  u. B a r k e r ,  C. 1 9 2 7 . II. 672) 
wurde in einer Bogenentladung im strómenden C02 in einer BA C K -K am m er erhalten, u. 
in der 1., 2. u. 3. Ordnung eines 6,5 m-Gitters aufgenommen. Die nach Rot abschat- 
tierten Banden entsprechen einem —^-tlbergang. Die Banden bei 2880 u. 2895 A 
zeigen eine abweichende Struktur. Sie kónnen in einer Graphithohlkathode erhalten
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.werden, wobei die andcren Banden wesentlich schwacher sind. Ein Vergleich dieser 
Banden in dor Hohlkathode u. in der BACK-Kammer (bei 29000 Gauss) zeigt, daB der 
<2-Zweig unverandert bleibt, andere Zweige aber magnet. beeinfluBbar sind. Ausfiihr- 
liche Unters. angekiindigt. (Physical Rev. [2] 39- 539. 1/2. 1932. Chicago, Univ., 
Ryerson Phys. Lab.) BoRIS ROSEN.

H. D. Smyth, Das Etnissionsspeklrum des Kohlendioxyds. (Vgl. C. 1932. I. 17.) 
Ein Elektronenstralil von einer Glulilcathode tr itt  in eine wassergekiihlte Metall- 
kammer, in der ilim C02 entgegenstromt; Aufnalimen in mittleren Gias- u. Quarz- 
spektrographen von 7000 bis 2000 A u. in kleinem FluBspat-Vakuumspektrographen 
bis 1400 A. Bei gcringom Druck (0,04 mm) u. geringen Stromstarken (5—30 Milliamp. 
Emissionsstrom) leuchtet der Elektronenstralil tiefrot, die Kammer ist dunkel; bei 
-hoherem Druck oder starkerem Strom wird der Strahl diffus u. die ganze Kammer 
von Leuchten erfullt. — Die der Absorption im Ultraviolett entsprechende Emission 
war nickt aufzufinden. Die „zweiten negativen Banden des Kohlenstoffs“, ein System 
von ca. 200 Banden, werden teilweise analysiert: 15 Serien yon Bandenkopfcn folgen 
■der Formel: v =  26271 — vx -f 1136,85 v — 1,85 vi, worin vx fiir jede Serie einen 
besonderen Wert hat u. v von 0,1 bis 10 lauft; ca. 100 Banden passen in dies Sehema. 
Es ist yertraglich mit der Annahme von 2 Schwingungsarten im oberen (v / u. v2') u. 2 
im unteren Elektronenterm (j^" u. v2"). Der j'2'-Term ist in 2 mit der Differenz 
166 cm-1 aufgespalten. Die Frecjuenzen sind ahnlich denen aus dem Ultrarotspektrum; 
die beiden Terme sind beide angeregt. (Physical Rev. [2] 38. 2000—15. 1/12. 1931. 
Princeton Univ., Palmer Physic. Lab.) B e u t l e r .

F. A. Jenkins und Andrew Mc Kellar, Massenverhaltnis der Borisolopen, be- 
rechnet aus dem BO-Spektrum. Dio im akt. N angeregte a-Bande des B O wurde in der
2. Ordnung eines 6-m-Gitters aufgenommen. Aus vielen Banden erlialt man ais Mittel- 
wert fiir das Verhaltnis der Massen Bn /B 10 — 1,099 61 mit dem wahrscheinliclien 
Fehler ±0)000 06. Dies zeigt, daB die Messung nach der Methode von A s t o n  (1,099 62 ±
0,000 32) wesentlich genauer ist, ais von ihm angegeben. (Physical Rev. [2] 39. 549. 
1/2. 1932. Univ. of California.) B o r is  R o s e n .

Bengt Edlen, Das zweite Funkenspektrum des Bors, B  I I I ,  im Gebiet 5000—2000 A. 
tJber die friiheren Bestst. der Linien des B I I I  wird eine krit. t)bersicht gegeben. •— 
Keue Aufnalimen wurden zwischen 8 mm dicken Be-Staben ais Elektroden gewonnen, 
in dereń einem B20 3 in eine 3 mm weite Bohrung eingesclimolzen war. Das Spektrum 
im Hilger E l-Quarzspektrographen zeigt fast nur Be u. O ais Verunreinigungen. 
60 Linien des B, meist dem B II  zugehorig, werden erkannt. Von B IV erscheint
2 38 —2 3P  ais diffuses Dublett bei 2825,85 u. 2821,68 A. — Die Analyse des B III- 
Spektrums (Li-ahnlich) erfolgt auf Grund neucr Messungen cxtrem ultravioletter 
Linien zwischen 759—518 A, welche tłbergange zwischen den tiefsten Termen 2 S,
3 S, 2 P ‘ii: i/„ 3 Ds/,, ’/• u - 3P  sind. Die effektive Quantenzahl von 5 G wird gleich der 
dieses Terms im C IV gesetzt u. damit der Absolutwert der Terme auf 2 cm-1 gesichert. 
Die lonisierungsspannung B++ — Y  B+++ +  e betriigt 37,752 Volt. Tiefste Terme 
sind: 2 S: 305931,1 cm-i, 3 S: 125734,6; 2 P>/5: 257572,6; 2 P>/,: 257538,5 cm -1; 
14 hóhere Terme werden nebst effektiver Quantenzahl in einer Tabelle aufgefiihrt. 
{Ztschr. Physik 72 . 763—66. 16/11. 1931. Upsala, Physikal, Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

L. von Hamos, U ber die Beeinflussung der Na-Resonanzstrahlung durch Edelgase. 
Die Frage wird untersucht, ob es eine durch ZusammenstoBe angeregter Atome er- 
zwungene Emission gibt. Na-Dampf wird durch Absorption der D-Linien angeregt u. 
dio Intensitat der Resonanzfluorescenz wird bei Zusatz von Fremdgasen gemessen. 
Die Resonanzstrahlung wird zuniichst durch Zusatz von K2 teilweise ausgeloscht, 
dann werden He oder Ne zugefiihrt, dio nach Verss. des Vf. (in Gegensatz zu alteren 
Verss. von J I a n n k o p f , Ztschr. Physik 36 [1926]. 4. 315) keine ausloschende Wrkg. 
ausuben. Finden die gesuchten ZusammenstoBe statt, so miissen sie eine Verminderung 
der Lebensdauer u. somit eine teilweise Aufhebung der Auslóschung durch N2 sowie 
eine VergroBerung der Gesamtabsorption der Resonanzlinie zur Folgę haben. Ein 
photometr. Vergleich der Intensitat zweier genau gleicher mit N2 gefiillter Resonanz- 
gefaBe mit u. ohne He bzw. Ne von 100 mm Druck, zeigten bei giinstiger Wahl der 
Lichtąuelle (Lampe yon Ca r io -L o c h t e  mit geniigend breiter D-Linie, mit gleich- 
maBiger Intensitat) keine Andeutung derartiger durch StoBe erzwungenen tłbergange. 
Die friiher angenommene ausloschende Wrkg. des He auf Na-Resonanzfluorcscenz 
wird ausschlieBlieh auf sekundare Wrkg. einer Verbreiterung der Absorptionslinie 
zuruckgefiihrt. Die Abhjingigkcit der Halbwertbreite vom He-Druck wird aus fruheren
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Messungon berechnet. (Ztschr. Physik 74 . 379—87. 16/2. 1932. Gottingeu, 2. Physikal. 
Inst. <1. Univ.) B o r is  ROSEN.

S. A. Korff, Breite der D-Linien in Nałriumdampf. Die D-Linien wurden in 
Absorption mit 9-m-Gitter aufgenommen u. mikrophotometriert. Temp. yariierte von 
180—300° (Konz. 1012—101'1 Atome/ccm). Das Intensitatsverhaltnis 1 :1  beider 
D-Linien bleibt erhalten, die Breite andert sich mit der Wurzel der Atomzahl in der 
Absorptionsschicht. Dic Linien sind etwas breiter, ais es der klass. Stralilungsdampfung 
entspricht, ohne daB gesagt werden kann, welche Prozesse bei den Bedingungen des 
Experiments fiir die Abweichung yerantwortlich sind. (Physical R ev . [2] 39 . 549—50. 
1/2. 1932. Mount Wilson Obseryatory.) B o r is  R o s e n .

O. Laporte, G. R. Miller und R. A. Sawyer, Das erste Funkenspektrum des 
Ciisiums [Cs II). (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 184.) Ausfuhrliche Arbeit zu C. 1 9 3 1 . II. 960. 
Das Cs Il-Spektrum wurde in Hohlkathode in He angeregt u. mit 1 m-Yakuumspektro- 
graplien aufgenommen. 8 Rcsonanzlinien wurden zwischen 612 u. 926 A gemessen. 
Das Cs II-Spektrum entspricht (analog zu Xe I) weitgehend dem (j ?)-Koppelungsfall. 
Die beiden Termgruppen, die auf 2P ‘/S u. -Ps/2 des Cs I I I  aufgebaut sind, sind voll- 
standig getrennt. 5 von den Resonanzlinicn (926, 901, 668, 657, 639 A) fuhren vom 
Grundzustand 5p° 1S0 zu den Termen 5p5 (6s, bd, 7s, Gd), die sich auf 5p5 -P3/, 
des Cs I I I  aufbauen, Die 3 anderen (813, 808, 612 A) auf die entsprechenden 
Terme der 2Pv,-Grenze. Mit Hilfe der Resonanzlinien werden die von S o m m e r  
(C. 19 2 4 . II. 1889) angegebenen Terme klassifiziert u. scin Termschema wurdo 
erweitert. Die 6 5ps 8p-Terme der 2P 3/.-Grenze sind jetzt alle bekannt. Aus- 
fuhrlichcs Termschema u. Tabelle aller Linien mit relativer Intensitat u. Einordnung 
werden angegeben. Die Terme, dic sich auf 2P*/, aufbauen, sind nur mangelhaft bekannt, 
eine weitere Unters. ist im Gange. Die lonisierungsspannung des Cs I I  betriigt 23,4 Yolt. 
(Physical Rev. [2] 39 . 458—66. 1/2. 1932. Univ. of Michigan.) B o r i s  R o s e n .

J. H. Bartlett jr. und W. H. Furry, Valenzkrafle am Lithium und Beryllium. 
Ausfuhrliche Arbeit von C. 1 9 3 2 . I. 18. Die Bindungscnergie im L i2 wird sowohl nach 
H e i t l e r  u . L o n d o n  mit den „nichtpolaren“ Eigenfunktionen, ais auch aus Li+ +  Li
nach Z e n e r  berechnet. Das Ionisierungspotential des Li-Atoms wird abgeleitet 
(6,2, experimentell: 5,37 V). Aus beiden Methoden ergibt sich fiir den Grundterm 
des Li2: r — 2,4 A, D — 1,09 (experimentcll: 2,67 A u. 1,14 V). 2 Be-Atome im Grund
zustand iiben nur abstoCende Kriifte aufeinander aus. Die Berechnung der Wechsel- 
wrkg. mit einem angeregten Be-Atom wird demnachst veroffentlicht. (Physical Rev. 
[2] 38 . 1615—22. 1/11. 1931. Univ. of Illinois.) B e u t l e r .

J. C. McLennan, A. B. McLay und M. F. Crawford, Deulung der Ilyperfein- 
struktur. — Diskussion der Hyperfeinstruklur in Tl I I . Relative g(I)-Faktoren des Tl, 
Bi und Pb207 und Kernstruktur. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 2967.) Die Zusammenstellung aller 
bekannten Werte der Hyperfeinstrukturaufspaltungen des Tl II-Spektrums ergibt, daB 
eine einfache theoret. Deutung nocli nicht móglich ist. Da ein 2-Elektronenspektrum 
mit nahezu (j /)-Koppelung vorliegt, ist die Analyse der j-Faktoren schwierig. — Der 
Verglcich der Aufspaltungen analoger Tcrmc in Tl I  u. Tl III, Bi I I I  u. Bi V u. von 
Tl I I  mit Pb207 I I I  ergibt folgende Beziehungen der </-Faktoren: g (I) Tl I : g (I) Bi I I I  =
3,2; g (I) Tl I I I : g I  Bi (V) =  4,4; g (I) Tl I I : g (I) Pb2"7 I II  =  3,7—5. Dic Aufspal
tungen von Bi u. Pb sind also von derselben Gróflenordnung, die von Tl sind abnorm 
(viermal) groBer. Es miissen also die Protonen im Kern noch einen weiteren EinfluB 
auf das Gesamtmoment des Kerns ausiiben kónnen ais den Beitrag ihres Spinmoments 
von 1/2 7i/2 Ti. Das Drehmoment der Bahnbewegung von Protonen im Kern wird dafur 
herangezogen; so konnen auch negative g (I)-Wertc in Cd u. Li erklart werden. (Pro- 
ceed. Roy. Śoc., London. Serie A. 1 3 3 . 652—67. 1/10. 1931. Toronto, Sic G i l l  
Univ.) “ B e u t l e r .

H, Schiller und E. G. Jones, t/ber den spektroskopischen Nachweis einer neuen 
Blei-Isotope. Die Hyperfeinstruktur des Pb wird untersucht. In den Strukturbildern 
verschiedener Linien findet man stets eine sehwache Komponento, die hochstwahr- 
scheinlich der Isotope Pb20) entspricht. Ihre Intensitat im benutzten Akkumulatorenblei 
betragt etwa 1% der Gesamtintensitat aller Pb-Isotopen. Die Isotope Pb209 ist spektr. 
nicht gefunden worden (siclier weniger ais 1%). (Naturwiss. 20 . 171. 4/3. 1932. Pots- 
dam, Astrophys. Obsery.) B o r i s  R o s e n .

H. Schiller, U ber den vermutlichen Nachweis eines Kernmomentes fiir die gerade 
Hg-Isotope 198. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 640.) An der Hyperfeinstruktur der Hg I-Linie 
5461 A liegen Anzeichen yor, die fiir eine Aufspaltung der Hg108-Komponente mit
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dem Kernmoment 1 =  1 sprechen; die Groflo der Aufspaltung betragt 10% von jener 
der ungeraden Isotopen. Die Feinstruktur der Linie ist: (von Rot naoh Violett in cm-1) 
I: — 0,056, I I :  — 0,027, III: 0, IV : -j- 0,037, V: -j- 0,057; die Erklarung dieser Kom- 
ponenten durch die Isotopen des Hg: V =  Hg201, IV =  Hg202 +  9,9% von Hgl9a,
I II  =  Hg200, I I  =  3,3% von Hg198, I  =  2% yon Hg198 +  1,46% yon Hg201. 4,6% 
Hg199 wird zwischen II I  u. IV yermutet; 5,47% von Hg201 ist noch unbestimmt (auf I I I  
oder IV ?). Die Aufspaltung der Hg198-Komponente riihrt vom 6 3P 2-Term lier. 
(Naturwiss. 19 . 950—51. 20/11. 1931. Potsdam, Astrophys. Observ., E i n s t e i n - 
Inst.) B e u t l e r .

W. G. Penney, Theorie der Anregung des atoniaren Quecksilbers durch Eleklronen- 
stofi. Die Wellenfunktion des Hg-Atoms wird n ach  der SLATERschen Methode be
rechnet. Die Wahrscheinlichkeit der Anregung der Niveaus 2 1P1, 2 3P ,, 2 3P j, 2 3P 0 
wird quantenmechan. bestimmt. Diese Wakrsckeinlickkeiten yerhalten sich bei An
regung durch langsame Elektronen wie 7: 3,5: 1,9: 0,4. Die Anregungswahrscheinlich- 
keit der Tripletterme nimmt mit steigender Elektronengeschwindigkeit schnell ab, fiir 
die Terme 3P 2 u. 3P 0 wird sie unendlich klein, wakrend das Verhaltnis der Anregungs- 
wahrscheinlichkeit fiir 2P l u. 1P1 sich dem konstanten Wert 1: 25 nahert. Die an- 
genaherten Wellenfunktionen werden benutzt, um die Zahl der Dispersionselektronen 
zu berechnen. Diese Zalilen sind fiir die Ubergangc 1 1S0 — 2 XP , u. 1 1S0 — 2 3P 1 
zweimal groCer ais die experim cn te llen  Werte, das Verhiiltnis beider bleibt aber richtig. 
Die Ubereinstimmung der berechneten relativen Anregungswahrscheinliehkeiten mit 
dem Experiment ist befriedigend. (Physical Rev. [2] 39 . 467—73. 1/2. 1932. Univ. of 
Wisconsin.) B o r i s  R o s e n .

S.Tolansky, Hyperfeinstruklur der Quecksilberlinie /.491G. Die Angaben von 
V e n k a t e s a c h a r  u . Se b a iy a  (C. 1 9 3 1 . II. 15) iiber die Struktur der Linie 4916 
weichen sowolil in der Zahl der Komponenten wie in ihrer Lage u. relativen Intensitat 
erheblich von den iibereinstimmenden Angaben der iibrigen Beobaehter ab. Dio 
Abweicliungen konnen nur dadureh erklart werden, daB die Hyperfeinstruktur yon der 
Art der Liehtcjuelle abhangig ist, obwohl eine solche Abhiingigkeit bisher nicht beob
achtet wurde u. wenig wahrscheinlich ist. (Naturę 129 . 204. 6/2. 1932. Berlin-Char- 
lottenburg, Physikal. Techn. Reichsanst.) B o r is  R o s e n .

J. S. Campbell und R. F. Bacher, Die Kernmomenle i-on Indium und Oallium. 
Die TJnters. der Resonanzlinien des In mittels P e r o t - F a b r y  ergibt fiir 4101 A 4 Kompo
nenten, dereń Photometrierung eine gleiche Intensitat der auGeren u. geringere der 
inneren ergibt. Die Linie 4511 A kat 5 Komponenten, von denen eine ycrbrcitert ist 
u. die Existenz einer 6. nahelegt. Die Interyalle u. Intensitaten beider Linien ergeben 
den Kernspin I  =  2ł/2, mindestens aber 1%. — Die Resonanzlinien des Ga wurden 
in gleicher Weise untersucht u. ergaben fur 4035 A {2P ‘/, — 2S'/.) 3 Komponenten 
bei —0,083, 0, +0,098 cm-1 (Interferometcr bis 3,6 cm Platten-Abstand), die mittlere 
Komponente hat (visuell) die doppelte Intensitat wie jede der iiuBcrcn. Die zweite 
Resonanzlinie konnte nicht yollig aufgelost werden. Der Kernspin des Ga betragt 1/2; 
die Aufspaltung des P 1/,-Terms ist von der gleichen GróBenordnung wie die des S'h- 
Terms, die des P»/,-Terms viel geringer in Widerspruck zu der Theorie. (Pkysical Rev. 
[2] 38. 1906—07. 15/11. 1931. Pasadena, Calif. Inst.) B e u t l e r .

D. A. Jackson, Die Hyperfeinstruktur der Resonanzlinien des Galliums. -Mit 
reflektierendem Stufengitter (Auflósungsvermogen 800000) u. einem Entladungsrokr 
mit GaCl3 in He yon ca. 5 mm Druck wurde die Feinstruktur der Ga-Linien 4033 
(2 2P '/,—2 S'/,) u. 4172 (2 2P 3/,—2 £>/s) untersuckt. Die erste erselieint ais Triplett, 
das Intensitiitsyerhaltnis der Komponenten cntspricht i =  3/2, wobci die 4. Kom
ponento nicht aufgel. werden konnte. Die Linie 4172 konnte nicht vollstandig aufgel. 
werden; doch ist das Bild mit der Annahme i =  3/2 im Einklang. Dies gilt nur dann, 
wenn beide Isotopen denselben Kernmoment haben. Hat Gan  i — 0, so konnte das 
gemessene Intensitatsyerlialtnis yorgetauscht werden; fiir GaC!) wiire i >  3/2 (vgl. 
vorst. Ref.) (Ztsckr. Pkysik 74 . 291—94. 16/2. 1932. Osford.) B o r is  R o s e n .

Dorothy Wyllie und J. Allen Harris, Eine Unlersuchung der Absorplionsspeklren 
verschiedener Reihen von Doppelnitraten der seltenen Erden. Teil II. (I. vgl. P e a r c e  u . 
H a r r i s ,  C. 1 9 3 1 . II. 1534.) Der Erfolg der fraktionierten Krystallisation der Nitrate 
der Ce-freien seltenen Erden der Cer-Gruppe aus HN03 u. ihrer Doppelsalze mit den 
Nitraten von Cd, Zn u. Ni wird spektrograph. kontrolliert. — Die Krystallisation der 
einfaeben Nitrate erlaubt keine rasche Trennung; die Cd-Doppelnitrate ermoglicht 
keine Trennung der seltenen Erden, da Cd(N03)2 in den ersten Fraktionen krystallisiert.
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Die Trennung mit Zn-Doppelnitraten ist nicht wirksamer ais dio mit Mg-Doppel- 
nitraten, ist letzterer aber unterlegen, da eine Trennung von La u. Pr nicht erreiclit wird. 
Diese ist aucli mit den Doppelnitraten mit Ni nicht móglich, doch ergibt sich mit 
diesen Doppelnitraten eine gute Trennung des Nd von Em u. móglicherweise auch von II. 
(Trans. Roy. Soc. Canada [3] 25. Sect. III. 107—13. 1931. Yancouyer, B. C., Uniy., 
Chem. Lab.) L o r e n z .

Max Pestemer und Josef Cecelsky, Die Ullramoletłabsorplion einiger aromatisclier 
Kohlenwassersloffe. Die Absorptionsspektren von Diphenyl, Dinaphthyl, Anthracen, 
Plienantliren u. Perylen werden in Hexanlsg. nach der Methode yon MERTON-WlNTHER 
im Gebiet zwischen 4000 u. 2500 A  aufgenommen. Auf die Ergebnisse wird die Be- 
traehtungsweisc yon B u r a w o y  (vgl. C. 1931. II. 1388 u. friiher) angewendet. Der 
Bzl.-Kern wird ais R-Chromophor angesehen; bei der Verkniipfung zweicr Bzl.-Kerne 
zum Diphenyl entsteht eine /f-Bande, die so stark ist, daB eine Uberlagerung der 
BzI.-Banden nicht mehr festgcstellt werden kann. Bei den kondensierten Bzl.-Systemen 
maeht sich in der zunehmenden Intensitat der Banden die Konjugicrung bemerkbar; 
doch bleiben den BzI.-Banden analoge iJ-Banden erhalten oder iiberlagern sich den 
JT-Banden. Yon Bzl. iiber Naphthalin u. Anthracen yerschicben sich die langwelligen 
Banden regelmilBig sowohl nach langeren Wcllen wie nach gróBeren Extinktionen. — 
Da Diphenyl u. Dinaphthyl reine Konjugationsbanden aufweisen, wahrend Perylen 
sich ais kondensiertes System verha.lt, ist Perylen nicht ais bloBe Konjugation zweier 
Naphthalinehromophore, sondern ais eigenor Cliromophor, bzw. ais eigenes System 
yon Chromophoren anzusprechen. (Monatsh. Chem. 59. 113— 27. Jan. 1932. Graz, 
Uniy., Inst. f. theoret. u. physikal. Chem.) LORENZ.

L. Tronstad, Optische Untersuchungen zur Frage der Passivilat der Melalle. I. Eisen 
und Stahl. Vf. setzt seine friiheren Unterss. (C. 1931- I- 3214) iiber den Polarisations- 
zustand des einfallenden u. reflektierten Lichts an yerschiedenen Eisen- u. Stahlspiegeln, 
welche in alkal., neutralen u. sauren Natriumsulfatlsgg. unter Benutzung yerschiedencr 
Stromstarken aklimert u. passwiert wurden, fort. Zur genaueren Best. des Passiyierungs- 
grades wurden diesmal auch die Einzelpotcntiale gemessen. AuBerdem wurde be- 
sonderes Gewicht auf die Erzeugung fehlerfreier, moglichst schichtfreier Spiegelober- 
fliichen gelegt. Die vom Vf. friiher erzielten Ergebnisse konnten yollauf bestatigt werden 
(iiber experimcntelle Einzelheiten ygl. auch C. 1931. II. 3444). Zugleich mit dem Ein- 
treten der Passinitdt lieBen sich charakterist. opt. Anderungen der Spiegelelektroden 
feststellen, welche der Bldg. oxyd. Oberflaclienschichłen entsprachen. — Vf. setzt sich 
mit den Einwendungcn von M u l l e r  u. M a c h u  (C. 1930. I. 1276) gegen die allgemeine 
Anwcndbarkeit der opt. Untersuehungsmethode u. mit der Arbeit derselben Vff. iiber 
die Natur der Deckschichten bei anod. Passivierung (C. 1931. II. 2129) auseinander. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 158. 369— 97. Febr. 1932.) Cohn.

W. A. Waters, Zusammenhang zwisclien Fluorescenz undfreien neutralen Eadikalen. 
Vf. betrachtet die Fluorescenz im allgemeinen ais Rekombinationsleuchten der unter 
EinfluB des anregenden Liehtcs in freie neutrale Bestandteile dissoziierten Molekule. 
Es wird eine Reihc yon Verss. aufgeziihlt, die nach Annahme des Vf. diese Ansicht 
bekraftigen. (Naturę 128. 905— 06. 28/11. 1931. Durham, Uniy., Science
Lab.) B o r is  R o s e n .

V. A. Bailey, PholoeleHronen wid negatife Ionen. Der Vf. weist darauf hin, daB 
die von W e l l i s h  (C. 1931. II. 2970) aufgestellte Behauptung, daB die negatiyen 
Ionen sich nur in der Niihe der Elektroden bilden, aus denen Elektronen ausgel. werden, 
im Widersprueh steht zu den friiheren sowohl wie noch unyeróffentlichten neueren 
Yerss. des Vf. Yf. glaubt auch aus der Arbeit yon W e l l i s h  folgern zu kónnen, daB 
negatiye Ionen nicht nur an der Elektrodenoberflache, sondern auch durch Anlagerung 
von Elektronen im Gasraum entstehen. (Naturo 129. 166— 67. 30/1. 1932. Sydney, 
Uniy., Lab. of Phys.) B o r i s  R o s e n .

Melba Phillips, Photoionisation von alomarem Kalium. Es wird untersucht, ob 
die experimentell festgestellte Tatsache, daB die photoelektr. Ausbeute in K jenseits 
der Seriengrenze zunaehst abnimmt u. dann bei 2480 A  durch ein Maximum geht, 
theoret. gedeutet werden kann. Die nach der Methode des HA RTREEschen „self con- 
sistent field" (korr. fiir dio Polarisation des Rumpfes) durchgefiihrte Rechnung zeigt, 
daB die photoelektr. Ausbeute mit steigender Freąuenz wesentlich schneller abnimmt 
ais nach dem /.3-Gesetz, ohne ein Maximum aufzuweisen. Der absol. Wert des Ab- 
sorptionskoeff. ist kleiner ais experimcntell gefunden (ca. 10-mal kleiner ais fiir Na). 
Es wird yermutet, daB die experimentellen Werte dureh Molekiile beeinfluBt waren,
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obwohl nur wenige Molekiile bei den Bedingungen des Experiments yorhanden waren. 
(Physical Rev. [2] 39. 552. 1/2. 1932. Univ. of California.) BORIS ROSEN.

[russ.] Ssergej Eduardowitsch Friscb, Hyperfeinstruktur der Spektrallinien u. magnet.
Momente der Atomkerne. Leningrad: S tattl. Opt. Insfc. 1931. (35 S.) Rbl. 1.50. 

Arthur Llewelyn Hughes and Lee Alvin Du Bridge, Photoelcetrie phenomena. London: 
Mc Graw-Hill 1932. (543 S.) 8°. 30 s. net.

A2. E lektrochem ie. Thermochemie.
H. Falkenhagen und E. L. Vernon, Zur Frequenzabhangigkeit der Dielektrizitats- 

konstanten verdunnter starker Elektrolyte. Vff. geben eine zusammenfassende Darst. 
der Gleichungen von D ebye u . F a lk e n h a g e n  (C. 1938. II. 1654) fiir die GroBe 
Dm — D0 in Abhangigkeit von den bekannten Parametern, wio Wertigkeit u. Beweg- 
liclikeit der Ionen, Temp. usw. Sodann wird der Werfc Dco = o — D0, d. h. der t)ber- 
schuB der DE. der Lsg. uber die DE. des Lósungsm., im stationaren Feld in einzelnen 
konkreten Fallen (KC1, MgCl2, LaCl3 u. MgSO.,) berechnet u. in Abhangigkeit von Konz. 
u. Temp. graph. dargestelłt. Ftir die GroBe (Do> — D0)/(Do> = o — D0) wird eine Inter- 
polationstabelle aufgestellt, welehe gestattet, sofort das Dispersionsphanomen fiir jeden 
beliebigen Fali ąuantitatiy zu libersehen. Eine Reihe von graph. Darstst. zeigen die 
Dispersion mit yerscliiedenen Parametern (Doi =  DE. der Lsg. in einem Felde der 
Freąuenz w, D0 =  DE. des Lósungsm.). (Physikal. Ztschr. 33. 218—21. 1/3. 1932. 
Koln, Univ., u. Madison, Wisc., U. S. A. Inst. f. pkys. Chem.) J . Lange.

Henri Lefebvre, Beiłrag zur KenntniŚ der chemischen Wirkung des eleklrischen 
Funkens auf Oase unter verminderlem Druck. (Vgl. C. 1932. I. 1633.) Ausfiihrlichere 
Mitt. der C. 1929.1. 2017 referierten Unterss. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 6. 
721—60. 911—35. 1931.) L o r e n z .

K. M. Baker, Die Wirlcung von Quecksilberdampf auf Oleitkontakle. In  nicht- 
oxydierender, z. B. H2-Atmosphare bewirkt Hg-Dampf schon in geringer Menge einen 
auflerordentlich niedrigen Spannungsabfall von Gleitkontakten. Diesc verhalten sich 
wie ein konstanter OHMscher Widerstand. (Electric Journ. 29. 64—65. Febr. 
1932.) R . K . M u l l e r .

J. C. Mc Lennan, Uber den Widerstand von Blei und Zinn fur lioclifreąuente Strome 
bei Supraleitfuhigkeitslemperaturen. (Vgl. C. 1931. II. 3308. 3443. 1932. I. 647.) In 
den fruheren Verss. konnte die Versilberung der DEWAR-GefaBe einen Fehler bedingen; 
die Verss. werden daher mit unversilberten GefaBen wederholt. Pb wird bei einer 
anscheinend etwas unterhalb der n. Sprungtemp. liegenden Temp. supraleitend fiir 
Wechselstrome von 1,1 • 107 Hertz. Fiir Sn ergeben die Messungen, daB eine abrupte 
Abnahme des Widerstandes fur Gleiehstrom bei 3,76° absol. eintritt u. daB der Wider
stand bei 3,70° absol. yerschwindet; fiir Wecliselstrom von 1,1-107 Hertz sind die 
entsprechenden Tempp. 3,67 u. 3,61° absol., d. h. fiir Wechselstrom beginnt Supra- 
leitfahigkeit erst zu erscheinen, wenn der Widerstand fiir Gleiehstrom bereits voll- 
kommen verschwunden ist. Bei noch hoherer Frequenz (1,6-107) werden die Tempp. 
noch weiter herabgesetzt (3,65 bzw. 3,55° absol.). — Eine Erkliirung fiir den Effekt 
kann gefunden werden, wenn man annimmt, daB in den Gitterpunkten des Krystall- 
gitters des Supraleiters ein System elementarer Dipole existiert; die therm. Bewegung 
wird eine Ausrichtung dieser Dipole oberhalb einer krit. Temp. yerhindern; nach 
Erreichung dieser erseheint infolge der Ausrichtung der Dipole der supraleitende 
Zustand. Fiir rasch wechselnde elektr. Felder muB die therm. Bewegung der Dipole 
zur Erreichung der Supraleitfahigkeit weiter herabgemindert werden. (Trans. Roy. 

1 Soc. Canada [3] 25. Sect. III. 191—93. 1931. Toronto, Univ., Physical Lab.) L o r e n z .
J. C. Mc Lennan, J. F. Allen und J. O. Wilhelm, Uber die Dilalalion von 

Supraleitem. Die Supraleitfahigkeit von Pb yerschwindet unter dem EinfluB eines 
relatiy germgen Magnetfeldes ( ~  500 Gauss bei 4,2° absol.). Vff. untersuchen, ob 
unter dem EinfluB des Magnetfeldes eine Dilatation des Supraleiters eintritt, wie sie 
der Temp.-Erhóhung yon der Vers.-Temp. auf die Sprungtemp. entspricht. Gemessen 
wird die therm. Dilatation von Pb u. yon RoSE-Metall (Sprungtemp. 7,3 bzw. 8,5“) 
bei Tempp. von 4,2 bis 20° absol. auf opt. Wege u. die magnet. Dilatation durch die 
Best, der Kapazitatsanderung eines Kondensators. — Die Lange der untersucliten 
Sta.be andert sich oberhalb der Sprungtemp. parabol, mit der Temp., von der Sprung
temp. ab linear. Bei Pb geht die Widerstandsanderung bis zur Sprungtemp. parallel 
der therm. Langenanderung. — Die magnet. Dilatation ist geringer ais 10-s  cm fiir 

XIV. 1. 159



2 4 3 4  A ,. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1 0 3 2 .  T.

die gesamte Lange des untersuehten Stabes (10 om). — Da die therm. Dilatation bei 
der Sprungtemp. keine plótzliche Unstetigkeit aufweist, laBt sick. schlieBen, daB mit 
dem Ersckeinen der Supraleitfaliigkeit keine plótzliche Gitteranderung des Supra- 
leiters crfolgt.—  Die von den Atomen des Supraleiters aus dem Magnetfeld aufgenom- 
mene Energie ist gering, da keine meBbare Langenanderung dabei auftritt. Die zur 
Wiederherst. des Widerstandes aufgenommene Wiirmeenergic bewirkt eine meBbare 
Langenanderung; offensiclitlicli wird also nur ein kleirier Brucliteil der aufgenommenen 
Energie zur Wiederherst. des Widerstandes vcrwendet. Da auck unterhalb der Sprung
temp. Kontraktion bestelit, ist anzunehmen, daB die Erscheinung der Supraleitfahigkcit 
nicht wesentlich von dem Atomabstand im Krystallgitter abhąngig ist. (Trans. Roy. 
Soc. Canada [3] 25. Scct. III. 1—12. 1931.) L o r e n z .

Ralph P. Seward und Cłement H. Hamblet, Aktivit<ilskÓeffizienten von Salzen 
in Essigsaurelósungen aus Loslichkeitsmessungen. Die Loslichkeit von KC104 in Eis- 
essig bei Ggw. von NH4C104, NaN03 u. NaBr u. die von KN03 bei Ggw. von NH4C1 
u. NH4N 03 werden bestimmt. Die Ergebnisse konnen nach der Theorie von D e b y e -  
H u c k e l ,  besser nach der erweiterten Theorie von G r o n w a l l ,  L a  M e r  u. S a n d v e d  
dargestellt werden, wenn ais Ionenradius 9-10-8 cm gewahlt wird. Es zeigt sich nun, 
daB die Loslichkeit von KC104 eine geradlinigc Funktion der Quadratwurzel aus der 
Ionenstarkc ist. Es kann also auf die Ionenstarke 0 extrapoliert werden; aus der sich 
hierbei ergebenden Loslichkeit laBt sich ein Aktmtiitskoeff. berechnen, der wesentlich 
besser mit dem nach GRONWALL, L a  M e r  u. S a n d v e d  bcrechneten ubereinstimmt 
ais mit dem nach D e b y e - H u c k e l  bcrechneten. — Zur Darst. der Werte bei KN03 
muB cin Ionenradius von 9,5-10-8 cm gewahlt werden; bei den hier vorliegenden hokeren 
Itonzz. ist der Untersckied zwischen den bciden Theorien gering. — Vff. nehmen an, 
daB zur Erklarung der Eigg. von Salzlsgg. auBer der DE. des Losungsm. noch andere 
Eigg. herangezogen werden miissen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 554—63. Febr. 1932. 
Cambridge, Mass. Inst. of Techn. Research Lab. of Inorgan. Chem.) L o r e n z .

Harold T. Byck, EinflufS von gełóslem C02 auf den pj[ von Wasser. Aus den be- 
kannten Dissoziationskonstanten wird ph von W., in dem C02 gel. ist, bcrechnet. Wird 
Ph gegen log Partialdruck C02 aufgetragen, so ergibt sick zwischen 1 a t u. 10~6 at C02 
eine gerade Linie. Bei einem Gch. der Luft von 0,35°/oo C02 berechnet sich in TJber- 
einstimmung mit der Erfahrung ein pn von 5,68. (Science 75. 224. 19/2. 1932. Univ. 
of California, Physics Dept.) L o r e n z .

Shoji Setoh und Akira Miyata, Die Wirkung der Eleklrolyikonzentration auf 
die BUdung des anodischen Films auf Aluminium. Bei der Elektrolyse von Oxalsaure- 
Isgg. (0,5—8%) bei 0—60° mit Al-Anode unter Anwendung verschiedener Spannungcn 
u. Stromarten stellen Vff. fest, daB der groBte Teił der Spannung nicht zur Bldg. des 
Films, sondem einer „akt. Schicht" von A120 3 u. 0 2 vcrbraucht wird, deren Dicke 
der Spannung proportional ist; sie nimmt jedoch nicht unbegrenzt zu, olme daB aber 
eine bestimmte krit. Schichtdicke oder krit. Spannung beobachtct werden kann. Die 
„akt. Schicht“ ist um so dunner, je hóher die Temp. u. Elektrolytkonz. u. je geringer 
die Stromdichte ist; bei Wechselstrom ist sie wesentlich dunner ais der masimalen 
Spannung einer Periode entspricht. Der Film selbst ist ein guter Isolator, aber an- 
sekeinend gut dureklassig fur den Elcktrolyten. Bei gleicher Elcktrizitatsmenge ergeben 
diinnere akt. Schichten einen kompakteren u. in der Struktur feineren Film. Die Strom- 
zeitausbeute wird durch Auflosung des Films starker beeinfluBt ais durch die 0 2-Entw. 
an der Elektrode, sie nimmt ab mit zunehmender Elektrolytkonz. u. Temp. u. mit 
abnehmender Geschwindigkeit der Filmbldg. Ihr Maximum bei 20° (80%) wird bei 
einer Konz. vqn 2—4% u. Gleiclistrom von 50—60 V bzw. 15 mA/qcm erreicht. (Scient. 
Papers Inst. physical chem. Res. 1 8 . Nr. 350—54. Buli. Inst. physical ckem. Res. 
[Abstracts]. Tokyo 11 . 28—29. Febr. 1932.) R. K. M u l l e r .

S. P. Ranganadham, Die magnelisclien Susceptibilitalen von Flussigkeilsgemisclien. 
(Vgl. C. 19 3 1 . II. 969.) Vf. bestimmt die Susceptibilitaten, indem er gleichzeitig die 
Meniscusverschiebung im magnet. Feld der zu untersuchenden u. der Standardfl. 
pkotograph. aufnimmt. Die MeBergebnisse stimmen bei den reinen Fil. mit den an- 
gegebenen Werten der Intern. Critical Tables uberein. Bei Flussigkeitsgemiscken 
stimmt das lineare Gesetz nakezu, die groBten Abweichungen bei dabei entstehenden 
Verbb. ubersteigt nicht 3%. Es werden mit dieser Methode keine Ankaltspunktc fur 
ein paramagnet. Verk. bestimmter Gemiscke gefunden. (Indian Journ. Pkysics 6. 
421—31. 30/11. 1931.) B r i l l .

James F. Spencer und C. G. Trew, Diamagnetismus flussiger Mischungen. Von
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yerschiedenen Seiten geiibte Kritik an den Messungen der Yff. (vgl. C. 1931. I. 3442) 
yeranlaflte eine Neubest. der Susceptibilitaten der Mischungen von Aceton u. Chloroform. 
Dio friiheren Ergebnisse sind durch einen mechan. Eehler in der benutztcn Apparatur 
yerfalscht u. werden nun berichtigt. Die neuen Resultate stimmen yollkommen iiberein 
mit don kurzlich yon F a r q u h a r s o n  (C. 1932. I. 1883) veroffcntlicliten. (Naturę 129. 
95—96. 16/1. 1932. London, Univ., Physikal.-chem. Lab.) SKALIKS.

H. H. Potter und H. H. Wills, Magnelische Widersłands- wid magnelische Warme- 
cffekte bei Eisen und Heuslersclien Legierungen. In Ausdehnung friiherer Messungen 
(vgl. C. 1931- II. 2706) werden nun Fe u. eine Legierung nahe der Zus. Cu.MnAl unter- 
sueht. Die Ergebnisse sind im groBen u. ganzen denen bei Ni (1. e.) ahnlich. Die Wider- 
standsanderung ist unterhalb der CuRIE-Temp. linear proportional der magnet. Feld- 
starke H , bei der krit. Temp. andert sich der Widerstand otwas langsamer ais H  u. 
oberhalb des CURIE-Punktcs mit H 2. Die H e u s l e r s c Iio Legierung unterscheidet sich 
von Fe u. Ni dadurch, daB auch bei niedriger Temp. die Effekte im longitudinalen 
u. transversalen Feld gleiches Vorzeichen haben. — Die magnetokalor. Effekte gehen 
in der Niihe der CuRIE-Temp. den Widerstandscffekten gut paraUel, ein weiterer Beweis 
fiir die enge Bezieliung zwischen Widerstandsanderung u. Anderung der magnet. 
Energie. — Die Quotienten aus kalor. u. Widerstandscffekt bei 7 kGauss sind bei den 
drei Stoffen yerschieden, wenn auch yerschicdene Umstande diese Feststellung nicht 
selir sicher erscheinen lassen; anscheinend steigt der Quotient mit steigender Cu r i e - 
Temp. (Philos. Magazine [7] 13. 233—48. Febr. 1932. Univ. of Bristol, Physical 
Labor.) LORENZ.

Shih-Chen T’ao und William Band, Einige tliermomagnetische Effekte bei Niclcel 
und Eisen. Vff. erzeugen in Ni- u. Fe-Drahten eine EK. durch gleiehzeitigo Anwendung 
eines longitudinalen Magnetfeldes u. eines Temp.-Gradienten. Die bei yerschiedenen 
Magnetfeldern (bis ca. 400 GauB) u. yerschiedenen Tempp. (Ni bis 400°, Fe bis 800°) 
erhaltenen EKK. u. dereń Hysteresis beim Fe-Draht werden graph. dargestellt. Bei Ni 
ist die EK. unabhangig vom Magnetfeld, wenn beido Drahtenden sieli oberhalb des 
CURIE-Punktes befinden. In der Diskussion wird darauf hingewiesen, daB die bei Fe 
gefundene Hysteresis der EK. mit den von ELLWOOD (C. 1930. II. 3517) festgestellten 
therm. Effekten zusammenhangen konnte. (Proceed. physical Soc., London 44. 166 bis 
170. 1/3. 1932. Peking, Ycndring Univ., Physikal. Abt.) R. K. M u l l e r .

P. S. H. Henry, Spezifische Warnie zweiatomiger Gase. Die Messungen der spezif. 
Warnie yon 0 2 u. N2 nach der Schallgeschwindigkeitsmetliode ergeben Werte, die 
von den theoret. stark abweichcn. Die Unters. von K n e s e r  (C. 1931. II. 1259), der 
fiir die Einstellungsdauer der Schwingungswarme in C02 10~5 sec angibt, yeranlaBt 
den Vf. zu berechnen, wie groB die entsprechendo GróBe in 0 2 u. N2 sein muB, damit 
die Abweichung durch die endliehe Einstellungsdauer der Schwingungswarme erklart 
werden konnte. In beiden Fallen ergeben sich bei hoheren Tempp. Werte von der 
GroBenordnung 10- '1 sec. Es wird der Zusammenliang zwischen der Einstellungsdauer 
der Schwingungswarme u. der Absorption von Schallwellen untersucht u. auf die 
Moglichlceit hingewiesen, die Einstellungsdauer durch Absorption der Schallwellen 
oder durch bandenspektr. Messungen bei hoheren Tempp. u. hoheren Drucken zu 
bestimmen. Die Resultate werden mit der theoret. Unters. yon Z e n e r  (C. 1931.1. 959) 
iiber Energieaustausch bei molekularen ZusammenstóBen yergliehen. (Naturę 129. 
200—01. 6/2. 1932. Cambridge, Coli. Science Lab., Free School Lane.) B o r is  R o s e n .

W. Aubert und A. Pignot, Uber die Entzundung von Lufl-Kohlenwassersloff- 
mischungen durch heipe Korper. Vff. untersuchen die Ziindung yon Hexan, Cyclohesan, 
Cyclohexen u. Bzl. im Gemisch mit Luft durch eine h. Pt-Spirale. Bei geniigend hoher 
Temp. explodieren Mischungen yon 400 ccm Luft mit 0,02—0,09 ccm KW-stoff; 
oberhalb u. unterhalb dieser Grenzkonzz. werden geringere Temp.-Erhóhungen ausgel., 
die uber langere Zeit konstant sind. Bei Hcxan oberhalb 0,11 ccm besteht eine Konz.- 
Zone, in der nach langerer konstanter Temp.-Erhohung schlieBlich Explosion eintritt. 
Die untere Ziindungstemp. wird bei Hexan-Luft- u. Heptan-Luftmischungen zu 
etwa 300° bestimmt. — Die Zeiten, die bis zur Erreichung des Temp.-Maximums im 
Rk.-Gemisch yerstreiclien, sind um so niedriger, je hoher die Temp. des Gluhdrahtes ist. 
Ferner werden die Zeiten zur Erreichung des Temp.Maximums in Abhangigkeit yon 
der Zus. des explosiblen Gemisches bei konstanter Temp. des Gluhdrahtes bestimmt. 
(Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 6. 819—28. Sept./Okt. 1931.) L o r e n z .

William Anthony Kirkby und Richard Vernon Wheeler, Ezplosiomn in 
geschlossenenZylindern. V. Der Eirflu/i von Yerengungen. (IV. vgl. C. 1931. II. 3088.) Die
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Explosion yon G'//4-Luftgemischen in einem 171,4 cm langen, lOem weiten, geschlossenen 
Zylinder, der in den mittleren 40 cm 10 yerengende Ringe mit 7,1 cm innerem Durch- 
niesser 4 cm voneinander entfernt triigt, wird untersucht. Es ergeben sich 3 Stadien 
der Esplosion: Vom Ziindungspunkt bis zum 1. Ring ist die Bewegung der Flamme 
ebenso wie im nicht verengten Zylinder. Durchschnittsgescliwindigkeit v =  8,5 m/Sek.; 
gerade vor Erreichung der 1. Vcrcngung beginnt die Flamme sich schneller zu bewegen u. 
bewegt sich durch den verengten Teil u. ca. 40 cm dariiber hinaus sehr schnell, v bis 
ca. 200 m/Sek.; hernach beginnt die Flamme zu yibrieren u. wandert langsam ans 
Ende. Wahrend die Flamme rasch durch die Verengungen fortschreitet, schieBt eine 
kurze Zunge brennender Gase riickwarts, u. beim Passieren der letzten Verengung 
tr itt intensiyes Wiederleuchten zwischcn dem Ziindungspunkt u. der 1. Verengung ein, 
wobei in den wiederleuchtenden Gasen abwechselnde dunkle u. hellc Banden derselben 
Natur, aber mit der doppelten Frequenz wie bei der vibrator. CH.i-Luft-Explosion im 
gleichen Zylinder ohne Verengungen auftreten. Die Vibrationen entsprechen wahr- 
scheinlich einer longitudinalen stationaren Welle in der Gassaule hinter der Flammen- 
front. — Analoge Verss. mit CO-Luftgemischen. (Journ. chem. Soc., London 1931. 
2303—06. Sheffield, Safety in Mines Res. Labb.) K r u g e r .

Clement Albert Naylor und Richard Vernon Wheeler, Die Ziindung von Gasen.
VI. Zundung durch eine erliitzłe Oberflache. Gemische von Metlian mit Sauersloff und 
Stickstoff, Argon oder Helium. (V. vgl. M ason u. W h e e le r , C. 1925. I. 2148.) 
Die Entziindungstempp. T  von C'//,-Luftgemischen u. die Vcrzogerungen werden in 
zylindr. QuarzgefaBen yerschicdener Grófie untersucht. Die Entziindungstempp. 
sind in dem groBeren GefaB niedriger. Die Rkk. zwischen CH, u. 0 2 in Ggw. eines 
inerten Gases, die zur Flammenbldg. fuhren, sind therm. Rkk., die durch die Prodd. 
einer anfanglichen langsamen u. flammenlosen Verbrennung katalysiert werden. Die 
durch die Oxydation dieser Prodd. entwickelte Warnie wird teilweise durch das inerte 
Gas aufgenommen; Ersatz des N2 durch Ar mit niedrigerer spezif. Warme u. niedriger 
Warmeleitfahigkeit erniedrigt daher die Entziindungstemp. Ersatz des N2 durch He 
erhoht sie. Wahrend der Verzogerungsperiode entstehen Formaldehyd u. CO; Zusatz 
kleiner Mengen Formaldehyd oder CO zu CH4-Luftgemischen erniedrigt T  u. yerkiirzt 
die Verzogerung. Zusatz von Spuren J, C2H5J, C2H5Br, CCI., oder Bleitetraiithyl 
erhoht T  u. setzt die Geschwindigkeit der Rkk. unterhalb T  herab. Die Rk.-Geschwin- 
digkeit hangt hauptsachlich von der 0 2-Konz. ab. Unter der Annahme, daB der 
reziproke Wert der Verzogerung ein MaB fiir die Rk.-Geschwindigkeit ist, ergibt sich 
ein niedriger, mit steigender Temp. fallender Temp.-Koeff. Aktivierungswarme fiir 
das kleinere GefaB ~  40000 Cal. Die hohe Konz. an inertem Gas yerhindcrt wahr- 
scheinlich die Fortpflanzung einer „Kettenrk.“ (Journ. chem. Soc., London 1931. 
2456—67. Harpur Hill, Buxton, Safety in Mines Res. Stat.) K r u g e r .

01iver Coligny de Champfleur Ellis und Richard Vernon Wheeler, Das 
„Naclibrennen“ bei Gasexplosionen: seine Fahigkeit, Entzundung herbeizufuhren. (Vgl. 
vorst. Ref.) Bei Gasexplosionen ((70-Luftgemische) in einer geschlossenen Kugel bei 
zentraler Ziindung sind bei Annaherung der Flammenoberflache an die Wand die 
fast ruhenden Gase im Zentrum heiBer ais diejenigen in einer dunklen Zone, wo Gase 
sich von der Flammenoberflache rasch nach innen bewegen. Unter den Vers.-Bedingungen 
wird das zentrale „Nachbrennen“ hauptsachlich durch den Druckanstieg, das an der 
GefiiBwand einsetzende „Nachbrennen11 durch den Temp.-Abfall yerursacht. Bei 
Ziindung an der GefiiBwand tritt der „zentrale11 Typus der Rcluminescenz in den 
Gasen ziemlich nahe der Wand auf; diese wiederleuchtenden Gase kónnen frischo 
explosive CH4- oder CO-Luftgemische ziinden, wenn sie aus ihrer Umgebung in ge- 
eigneter Weise hineingeschleudert werden. Nach Verss. von I. Harwood kónnen 
leicliter entziindbare Gemische, z. B. H2 +  0 2, durch Ar-Strahlen, das durch Kom- 
pression auf 7so d*33 ursprunglichen Vol. erhitzt ist, gelegentlich entflammt werden, 
aber nicht CH.r  oder CO-Luftgemische. (Journ. chem. Soc., London 1931. 2467—72. 
Sept. Sheffield, Safety in Mines Res. Labb.) K r u g e r .

[russ.] Iwan Alexejewilsch Kablukow, Thermochemie. Heft 1. Moskau-Leningrad: Ogis- 
Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (235 S.) Rbl. 2.25.

A 3. K o llo łd c h e m łe . C a p llla rc h e m le .
E. S. Hedges, Pektographie und die Konslilution kołloider Losungen. (Vgl. C. 1932.

I. 1503.) Nach der Methode von B a r y  wurden die Troeknungsfiguren kołloider Lsgg.
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von MetalIoxydhydraten (Fe, Cr, Al), Metallsulfiden (As, Sb, Hg, Cd, Zn, Mo) u. 
Farbstoffen (Safranine, Triphenylmethanderiw.) untersucht. Dic „Pektographien“ der 
Metalloxydhydratsole zeigen, daB diese aus einem relatiy hydrophoben u. einem relativ 
liydrophilen Anteil bestehen, wahrend dic Metallsulfidfiguren auf eine gelartige, relatiy 
hydrophile Substanz mit eingeschlossenen Kórnern bydrophober Natur hinweisen. 
Die mit Farbstoffsolen aufgenommenen „Pektographien“ zeigen alle drei moglichen 
Typen, also die Form der lyopliilen, lyophoben u. krystalloiden Lsgg. — Die Beziehungen 
zwischen den Eigg. der Sole (Tyndalleffekt, Heterogenitat, Rcversibilitat) u. der Art 
der erhaltenen „Pektographien“ sowie die Hypothese von B a r y  der „Evolutionszone“ 
von Kolloiden werden besprochen. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 25—26. 8/1.1932.) G u r .

Georg Wiegner, Uber Koagulationen. (Vgl. C .1931.1. 3444.) Zusammenfassender 
Vortrag, gehaltcn im Mai 1930 iiber den Stand uńserer Kenntnisse iiber das Problem 
der Koagulation, unter besonderer Beriieksichtigung der im Laboratorium des Vfs. aus- 
gefuhrten Arbeiten. Vf. kommt zu dem SchluB, daB wir zwar bei einfachen Systemen 
recht tiefe Erkenntnisse gewonnen haben, uns aber manclie kompliziertere Systeme 
nicht einmal qualitativ, geschweige denn quantitativ verstandlich sind. (Kolloid-Ztschr. 
58. 157—68. Febr. 1932. Ztirich, Agrikulturcheni. Lab. d. Techn. Hochsch.) Gu r ia n .

A. Lottermoser und Kurt May, Sludien iiber die Flockung lcolloider Losungen.
II. Flockung negaliv und positiv geladener Sole durcli Eleklrolyte, normale und unregel- 
mapigo, Reilien. (I. vgl. C. 1932.1. 1639.) Zu den Verss. wurden Mastixsole, As2S3-Sole, 
Fe20 3-Sole u. AgJ-Sole vcrwandt. Am Mastixsol konnte festgestellt werden, daB der 
Flockungswert der Salze, welche eine n. Flockung hervorrufen, yon der Solkonz. un- 
abhiingig ist. Bei den Salzen, welclie unregelmaBige Reilien ergeben (A1C13, FeCl3> 
T1C13, TiCl3, SnCl4, ZrCl4, ThCl4), ist die erste Flockungszonc nicht unabhiingig yon der 
Solkonz., wolil aber die zweitc. — pH-Messungen vor u. nach der Flockung zeigten, daB, 
unabhiingig davon, ob es sich um regular- oder anormalflockende Elektrolyte handelt, 
die [H“] nach der Flockung gróBer war ais vorher. Daraus folgt, daB nicht die swl. 
Hydrolysenprodd. der Salze die unregelmiiBigen Reihen yerursachen, wie friilier an- 
genommen wurde. (Die Salzhydrolyse miiBte die [II'] nach der Flockung stark erhóhen, 
die Experimente zeigen jedoch, daB dicse Erlióhung im umgekehrten Verhaltnis zur 
Hydrolysentendenz der Salze stelit.) — Verss. mit A1C13, FeCl3 u. Th(N03)., erwiesen, 
daB auch das As2S3-Sol unregelmaBige Reihen zeigen kann. — Die Eisenoxydflockung 
ist nur bei geringen Solkonzz. konzentrationsunabhangig. UnregelmaBige Flockungsreihen 
wurden erhalten mit K4Fe(CN)| K 2H P04, Na2WO.„ (NH4)2Mo04, NaH2P 0 4, Na2H P04, 
Na3P 0 4, Na3As04, Na3V30 9, (NH4)3y 30 9, Na4P 20 7. — Die Flockung der L o t t e r - 
MOSERschen AgJ-Sole folgt d u rc h a u s  denselben GesetzmaBigkeiten. (K o llo id -Z tsch r. 
58. 168—79. Febr. 1932. Dresden, Lab. f. Kolloidchemie d. Techn. Hochsch.) G u r ia n .

K. Jabłczyński und A. Emin, Verjiingung Jcolloidaler Losungen. An einem 
Fe(OH)r Sol (aus Ferrum oxyd. dial. Merck, 1,573 g Cl u. 3,048 g Fe/Liter) wurde die 
Koagulationsgeschwindigkeit durch 1,90-n. NaCl spektrophotometr. yerfolgt. Sie nimmt 
innerhalb 20 Stdn. rasch zu; die Erseheinung wird ais Verjungung bezeichnet. Da gleich- 
zeitig die Leitfahigkeit steigt, u. bei Dialyse der Fe-Geh. des Sols unveriindert bleibt, 
wird Diffusion von H'-Ionen aus der Mizelle angenommen. Nach 3—4 Tagen tritfc 
ein Gleichgewichtszustand ein; Autokoagulation erfolgt nicht. Wird dic Lsg. erwarmt, 
so beginnt der Anstieg der Koagulationsgeschwindigkeit u. der Leitfahigkeit von neuem. 
(Roczniki Chemji 11. 805—16. 1931. Warsehau, Univ.) W a j z e r .

M. L. Anson und A. E. Mirsky, Proteinkoagulalion und ihre Umkehr. (Vgl. 
C. 1932. I. 240.) Die durch saures Aceton bewirkte Denaturierung von Scrumalburn in 
kann leicht riickgangig gemacht werden; 75°/0 denaturiertes Serumalbumin wird boi 
der Neutralisation einer sauren Lsg. des denaturierten Proteina in 1., krystallisierbares, 
natives Serumalbumin yerwandelt, unabhiingig davon, ob das Protein rasch in einer 
Stufe auf den isoelektr. Punkt gebracht worden ist oder zuerst V2 Stde. in einer zur 
Vermeidung yon Fallung gerade hinreichend sauren oder alkal. Lsg. gestanden hat. 
Gleiche hohe Ausbeute bei VlO Sattigung der sauren Lsg. mit (NH4)2S04. Bei Serum
albumin, Hamoglobin u. Eialbumin steigt die Leichtigkeit der Umkehrung der De
naturierung mit der Loslichkeit des denaturierten Proteins. Mit saurcm Aceton oder 
Trichloressigsaure behandeltes Serumalbumin hat die fur denaturiertes Protein charak. 
terist. Anzahl freier Sulfhydryl- u. Disulfidgruppen, die bei der Umkehrung der De
naturierung entsprechend versehwinden. (Journ. gen. Physiol. 14. 725—32. 1931. 
Princeton [N. J.] u. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. Res.) K r u g e r .
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H. G. Bungenberg de Jong und J. Lens, Koazermtion (Entmischung) in Ge
mischen konzentrierter Gummiarabikum- und Gelatinesole. (Vgl. C. 1931. I. 2029.) 
Bei der Entmischung von konz. Gemischen von Gelatine- u. Gummiarabikumsolen 
spielt (im Gegensatz zur Komplexkoazervation, unter welcher man die Entmischung 
T on Gemischen verdiinnter, entgegengesetzt geladener, hydrophiler Sole verstand) ein 
Ladungsgegensatz keine Rolle. Ais wesentlich fur die Entmischung wird die unzurei- 
chende Fl.-Menge angesehen, indem Vff. Wo. O s t w a l d  u. H e r t e l l  darin zustimmen, 
daB die Entmischung mit Verschiedenheiten in der Intensitat der W.-Bindung u. den 
im Gemisch dadurch eintretenden Verschiebungen in den W.-Gehh. der zweierlei 
Micellen zusammenhangt. Ahnlich wie OSTWALD u. H e r t e l l  bei der Entmischung yon 
Gelatine-Agar, Gelatine-Stiirke, finden Vff. auch beim untersuchten Gummiarabikum- 
Gelatinegemisch eine lyotrope Neutralsalzbeeinflussung. Die Wrkg. der MgS04 — 
insbesondere die desolvatisierende — wird eingeliend untersucht. Unter Anfiilirung 
der Entmischungen von Caragheensol-Gummiarabikumsol, Caragheen-Caseinsol u. 
Kombinationen von EiweiBstoffen, Nucleinaten u. Lecithinen wird auf die biol. Be- 
deutung der beschriebenen Vorgange hingewiesen. (Kolloid-Ztschr. 58. 209—14. 
Febr. 1932. Leidcn, Biochem. Inst. d. Univ.) G u r i a n .

H. R. Kruyt und A. H. A. de Willigen, Die Koazervation von Gelatine und 
Chondroitinsehwefelsaure. Chondroitinsehwefelsaure wird nach L e v e n e  dargestellt; 
die Viscositat der dialysierten Sols wird bei yerschiedenen Drucken gemessen; das 
PoiS E U lL L E sche Gesetz ist befolgt. Viscositatsmessungen bei pn =  2—8 ergeben 
kein Minimum. Chondroitinsehwefelsaure ist ein negativ geladenes Koli., das seine 
Ladung im pn-Bereich 2—8 nicht iindert. Wenn Gelatine- u. Chondroitinschwefelsaure- 
feol gleichen Ph gemischt werden, tritt typ. Komplexkoazervation ein. D io Trubung ist 
bei einem bestimmten Mischungsverhaltnis maximal., das Maximum ist pa-abhangig. 
Das Aussehen des Nd. anderfc sich mit der Temp. seiner Herst. — Die Ergebnisse der 
Viscositatsmessungen der gemiscliten Sole sind denen bei Gelatine-Gummiarabikum- 
fcolen ahnlich (vgl. J o n g  u. D e k k e r , C. 1930. I. 1443). Ausgepragte Minima der 
Viscositatszus.-Kurven bei yerschiedenem ph zeigen dio Abweichungen vom additiven 
Verh. u. charakterisieren die Dehydratation, die die Koazervation bedingt. Die 
Minima fallen mit den Triibungsmaxima zusammen. (Koninkl. Akad. Wetensck. 
Amsterdam, Proceedings 34. 1271—81. 1931. Utrecht, V a n ’t  HoFF-Lab.) L o r e n z .

Wolfgang Ostwald, Zur Theorie der Flotalion. (Ygl. C. 1932. I. 1347.) Da der 
theoret. einfachste FlotationsprozeB im Zusammentreffen von drei Phasen (fest-fl.- 
gasfórmig) besteht, u. sich drei Phasen nicht in einer Grenzflache, sondern in einer 
Grcnzkante beruhren, ist der Idealfall eine lineare Flotation (tragende ringformigfe 
Grenzkanto) u. nicht die laminare Flotation. Die auBerordentlich geringen Mengen 
Yon Xanthatcn, welche zur Flotation geniigen, obwohl sie nicht zu einem zusammen- 
liangenden Tragfilm ausreichen, sprcchen dafiir, daB hier der Fali einer linearen Flotation 
yorliegt. Ein ahnlicher Beweis wird durch die Unbenetzbarkeit der Erzteilchen bzw. 
ihr Herausragen aus der Grenzschicht Fl.-Gas erbracht. — Theoret. Oberlegungen
fiihren zur Vorstollung, daB ein guter Sammler die Struktur m<Cjt oder ni —
haben muB, wobei m  eine metallaffine Gruppe, h eine hydrophile, k eine capillarakt. 
Gruppe bedeuten. Es wird nachgewiesen, daB viele der in der Technik angewandten 
Sammler, wie die PE R K lN schen Xanthate, die Aerofloate, die Siliciumsammler usw., die 
obige Struktur besitzen. Schemat. Zeichnungen erlautern die ontwickelton Vorstellungen. 
(Kolloid-Ztschr. 58. 179—83. Febr. 1932.) G u r i a n .

łan William Wark, Physikalische Gliemie der Flotation. Besprechung der bei 
der Flotation maBgebenden physikal. Faktoren, wie Benetzung, Schaumbldg., Flockung 
usw., unter besonderer Beriieksichtigung der Arbeiten von F r e u n d l i c h ,  F a h r e n -  
WALD, G a u d in ,  T a g g a r t ,  B a r t s c h  u . a. m. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 61. 
8 Seiten. 1932. Melbourne, Univ., Abt. f. Chemie. Sep.) G u r i a n .

J. Baborovsky und B. Burgl, Das nach der Strdmungspotentialmethode gemessene 
elektrokin-etische Potentialt, an keramischen Diaphragmen und Pcrgammtpapiermembranen. 
Es wurde eine Apparatur, welche gleichzeitig die Best. des Strómungspotentials, des 
Uberdrucks, mit dem die FI. durch die Membran gepreBt wird, u. der spez. Leitfahigkeit 
des Systems (Diapliragma +  FI.) gestattet, Yerwandt. Zur Prufung der Apparatur 
■wurden Yorerst Messungen mit besser definierten u. reproduzierbaron Membranen ge- 
macht (Diaphragma P 2eb der B e r l .  P o r z e l l a n - M a n u f a k t u r ) .  Darauf wurden die 
elektrokinet. Eigg., von Pergamentpapiermembranen von 0,10—0,12 mm Dicke unter-
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sucht. Es zeigte sich, daB Pergamentpapier ais ein neutrales Diaphragma sogar in 
Kontakt mit reinem W. keine erhebliche elektr. Ladung armimmt (<0,2 Millivolt) u. 
daher keine ausgepragten elektrokinet. Eigg., insbesondere keinen elektroosmot. W.- 
Transport, zeigt. Auf Grund dieser Feststellungen weist Vf. darauf kin, daB die 
BABOROVSKi'sche Methode zur Best. der lonenhydratation in einer wss. Elektrolyt- 
lsg. (vgl. C. 19 2 8 . I. 1071) bei Verwendung von Pergamentpapiermembranen zur 
Trennung von Anolyt u. Katholyt direkt die numer. Werte fiir die Ionenhydratation 
angibt, oline daB fiir irgendeino prakt. in Betraeht kommende Elektrolytkonz. eine 
Korrektur fiir die Elektroosmose notwendig wiirde. (Colleet. Trav. chim. Tchścosloyaąuie
з. 563—77. Dez. 1931.) Co h n .

S. Glixelli und Z. Stolzmann, Elektrokinelisches Polential von Gelalinegelen. 
(Vgl. C. 19 2 7 . II. 2653.) Es wurde die Geschwindigkeit der Elektroosmose in Gelaline- 
diaphragmen mit 1—12% Gelatine bei pn =  3,45—4,85 gemessen. Bei konstanter 
[ET] nimmt das J-Potential mit steigender Konz. des Gels deutlich ab; diese Abnahme 
wird wahrscheinlich durch Hemmung der elektroosmot. Uberfiihrung des W., das bei 
hoheren Konzz. fester gebunden wird, yorgetiiuscht. (Boczniki Chemji 1 1 . 690—703.
1931. Posen, Univ.) W a j z e r .

H. R. Kruyt und J. J, Went, Kalaphore-se von Aminoverbindungen. Die positive 
Ladung von Proteinteilehen in saurer Lsg. wird darauf zuriickgefuhrt, daB die Amino- 
gruppe sieli mit der Saure verbindet, u. das Kation in die innere Schicht der elektr. 
Doppelschicht kommt. Zur Priifung der Rolle, die den Aminogruppen beim Zustande- 
kommen einer elektr. Ladung zukommt, wird in einer Apparatur, die im Prinzip der- 
jenigen von K r u y t  u . v a n  A r k e l  (C. 1923- II. 1202) nahekommt, die Kataphorese 
der Hydrosole von 9 organ. Stoffen (Anilin, Diphenylamin, Pseudobase von Itrystali- 
violett, Naphthalin, /i-Naphthylamin, 1,5-Naphthylcndiamin, Anthracen, 9-Amino- 
anthracen, jŚ-Aminoanthracen) verfolgt. •— Es zeigt sich, daB die Anwesenheit einer 
Aminogruppe in saurer Lsg. auf jeden Eall zur Abschwaehung der negatiyen Ladung der 
Teilehen fiihrt, u. mehrere Aminogruppen oftmals sogar eine Umkehrung der Ladung 
verursachen konnen. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proccedings 3 4 . 1007 bis 
1012. 1931. Utrecht, v a n ’t  HoiT-Lab.) G u r i a n .

Inanendra Na tli Mukherjee, U ber die Eignung von Uberschichtungsfliissigkeilen 
zur exakten Messung der kataphoretischen Wanderungsgesclmindigkeit nach der Methode 
der wandernden Orenzzone. Unter Hinweis auf friihere Arbeiten des Yfs. werden die 
Bedingungen fiir die zuverlassige Messung der kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit 
nach der Methode der wandernden Grenzzone zusammengefaBt. Da das Ultrafiltrat im 
allgemeinen eine von der des Sols yerschiedene Leitfaliigkeit besitzt u. nicht zufrieden- 
stellende Grenzbedingungen schafft, ist es ais Uberschichtungsfl. ofters durchaus un- 
geeignet: so wurde fiir ein Eisenoxydsol eine Mischung von HC1 mit einer Spur PeCI-j,
и. fiir ein Ferrozyankupferhydrosol eine Mischung von KOH +  KC1 ais brauchbar ge-
funden, wahrend die entsprechenden Ultrafiltrate, ais Uberschichtungsfll. angewandt, 
zu ganz falschen Resultaten fuhrten. Dagegen waren bei einem Aluminiumchloridsol, 
welches verhaltnismaBig groBe Mongen yon freiem Elektrolyt enthalt, durch Anwendung 
des Ultrafiltrats zufriedenstellendo Grenzzonenbedingungen erfullt. — Die meisten in 
der Literatur angegebenen Resultate erfordern nach Vf. Wiederholung durch einwand- 
freie Potentialmessungen. (Kolloid-Ztschr. 58 . 155—57. Febr. 1932. Kalkutta, Abt. f. 
Chemie d. Uniy.-Inst. f. Wissenschaft u. Chemie.) G u r i a n .

William D. Harkins und David M. Gans, Monomolekulare Filme. Die Orenzflachę 
fest/fliissig und die Sedimentation wid Flockung vcm Pulvcm in Flussigkciten. Die Be- 
deutung von monomolekularen Filmen an der Grenzflache fest/fl. bei der Sedimen
tation eines in einer organ. FI. suspendierten Pulvers wird untersucht. Die Verss. 
wurden ausgefiihrt mit TiOB-Pulvcr, thioplienfreiem Bzl. u. Olsiiure. Es zeigt sich, daB 
bei Ggw. eines monomolekularen Films von organ. Saure-, Alkohol- oder Aminmoll. 
die Flockung der Pulyerteilchen yerhindert wird. Wenn jedoch zugleich W.-Moll. an- 
wesend sind, dann wird die Wrkg. der monomolekularen Filme zuriickgedrangt, u. 
"groBe W.-Mengen bewirken eine ebenso starkę Flockung, wie sie bei Ggw. der reinen 
apolaren FI. beobaehtet wird. Ein monomolekularer ólsaurefilm an der TiO,-ObcrfIiicho 
des in trockenem Bzl. suspendierten Pulyers yerursacht eine Entflockung u. eine weit- 
gehende Sedimentation, wobei das Pulvervol. 1/i  von dem betragt, was es in Abwesen- 
lieit der Olsaure eingenommen hatte. —• Leichtes Schwenken der Vers,-GefaBe fiihrt 
ebenfalls zu einer starken Vol.-Verringerung. — Die Benetzbarkeit ist nicht allein fiir 
den Flockungsgrad maBgebend, denn obwohl die Immersionsenergie des TiO,-Pulyers
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in Olsaure u. W. groB u. in BzI. klein ist, fiihrt Olsiiurezugabe zu einer Entflockung, 
wiihrend W. eine starkę Flockung yerursacht. — Das Sedimentvol. ist im allgemeinen 
um so kleiner, je starker die Flockung ist. — Eine Methode zur Best. der Oberfliiche 
von feingepulyerten Stoffen, beruhend auf der Messung der maximalen Adsorption 
von trockenem Bzl. unter Zusatz von Olsaure, wird beschrieben. (Journ. physical Chem. 
36. 86—97. Jan. 1932. Chicago, Univ.) G u r ia n .

Earl K. Fischer und William D. Harkins, Monomailekulare Filme. Die Grenz- 
flachęfliissig/flussig und die Stabiliłat von Emulsionen. (Vgl. vorst. Ref.) In Paraffinoł 
(„Finol“ u. a. m.)-W.-Emulsionen, die Na-Oleat ais Emulgierungsmittel enthalten, 
wird die GróBenverteilung der Teilchen mkr. gemessen. Es zeigt sich, daB der gróBte 
Prozentsatz der Teilchen die GróBenordnung von 1 /t besitzt, wahrend in zum Vergleich 
herangezogenen Bzl.-W.-Emulsionen ein etwas kleinerer Durchmesser haufiger ist. 
Die gróBte Oberflache nehmen in „Finol“-Emulsionen Teilchen von 6—7 /t u. in Bzl.- 
Emulsionen solche von 1—2 fi ein. — Die Oberflache eines Seifenmol. im Grenzfliichen- 
film bei Ol-W.-Emulsionen betriigt im allgemeinen, nach statist. Metdoden bestimmt, 
24—38 A2. Die Mol.-Schicht ist monomolekular. In einer Emulsion mit 0,02-mol. Na- 
Oleat u. 0,004-mol. NaOH (zwecks Zuriickdriiiigung der Hydrolyse) betragt die ur- 
spriingliche molekulare Oberflache der Grenzflachenfilme 44,5 A2; beim Altern gelit sie 
allmahlich auf 20 A2 zuruck. Die Ergebnisse deuten darauf liin, daB die Grenzflachen- 
filme, die die Emulgierung bewirken, nicht kolloidal sind, u. daB sio nicht dicker ais- 
monomolekular in bezug auf das Emulgierungsmittel sind, wenn dieses in der Lsg. in 
molekulardispersem Zustande vorliegt. (Journ. physical Chem. 36. 98—110. Jan. 1932. 
Chicago, Univ.) GuRIAN.

Hans Kautsky, Energieumwandlungen an Grenzflachen. V. Mitt. H. Kautsky 
und A. Hirsch. Phosphorescenz adsorbierter fluorescierender Farbstoffe und ihre 
Beziehung zu reversiblen und irreversiblen Strukturdnderungen der Gele. (IV. vgl. C. 1932.
I. 200.) In Fortsetzung einer Unters., welche die Kliirung der Beeinflussung der Fluores- 
cenzhelligkeit des Chlorophylls in lebenden Pflanzen durch Andcrung der physikal. u. 
chem. Umgebungsbedingungen zum Ziel hat, wird ais weitere Vorarbeit das Luminescenz- 
verh. adsorbierter fluorescierender Farbstoffe an Grenzflachen organ. Stoffe, insbesondere 
Cellulose u. EiweifS, beobachtet. Es zeigt sich, daB die auBerordentliche Sauerstoff- 
empfindlichkeit der Phosphorescenz u. die geringere der Fluorescenz bei den Silicagel- u. 
Aluminiumhydroxydadsorbaten bei den trockenen organ. Farbstoffadsorbaten uberliaupt 
nicht Yorhanden ist, was die Arbeit mit diesen Adsorbaton sehr erleichtert. Fiir die 
Verss. wird Cellulose in Form von Papier, Wątle, Ccllophan, BaumwoUgeicc.be, Kunstseide 
u. Bamiefaser, das Eiweif} ais Wolle, Seide, Eiklar, Gelatine angewandt. Ein wesentlicher 
Unterschied in der Art der Luminescenz der Farbstoffe an den verschiedenen anorgan. 
u. organ. Adsorbaten bestelit nicht. Dies deutet darauf hin, daB EiweiB u. Cellulose 
ebenso wie Kieselsaurc u. Aluminiumhydroxyd besondere Isolatoren gegenuber der 
Anregungsenergie der Moll. sind. Auch an den organ. Adsorbentien phosphorescieren 
die Acridinfarbstoffe, wie insbesondere Trypaflamn, Benzoflavin, Euchrysin, Rhodulin- 
gelb besonders heli u. dauernd, wahrend die Rhodamine kein sichtbares Nachleucht.cn 
zeigen. Durch einfaehes Anfarben mit bestimmten Farbstoffen u. gutes Trocknen 
werden die versehiedensten Adsorbentien (Gewebe, Papierstiicke, Gelatine, Watte u. a.) 
zu leuchtenden Phosphoren. Die friiher beschriebene Erscheinung, daB bei tiefen 
Tempp. die kurzwelligeren Banden verschwinden u. dafur langwellige Banden sichtbar 
werden, ist besonders eindrucksvoll bei den Papierphosphoren. — Wahrend die Phos
phorescenz absol. trockener Papierphosphore nicht sauerstoffempfindlich ist, wird sie 
es mit zunehmendem Feuehtigkeitsgeh. des Papiers. Die Phosphoreseenzdauer ninimt 
mit zunehmendem W.-Geh. des Papiers schnell ab, so daB der O.-EinfluB (meist in 
Luft beobachtet) nur bei Papieren mit geringem W.-Geh., die noch gut phosphorescieren, 
rerfolgt werden kann. Dabei ist der EinfluB des 0 2 auf die Helligkeit u. Dauer der 
Phosphorescenz der Leuchtpapiere abliangig von der Belichtungszeit bei gleicher Inten- 
sitat; es tr itt  eine Luminescenzinduktion auf. Die Pliosphorescenzschwachung durch 
Sauerstoff ist bei sehr kurzer Vorbestrahlung sehr deutlich, dagegen bei langerer, inten- 
siver Belichtung kaum mehr wahrnelimbar. Die Induktionszeit ist abhangig von 0 2- 
Konz. u. Feuehtigkeitsgeh. — Die Wrkg. des Sauerstoffs auf die Phosphorescenz wird 
unter der Annahme, daB die hochpolymeren Adsorbentien, Cellulose u. Eiwei/3, reversible 
guellbare Gele u. gleichzeitig oxydierbare organ. Verbb. sind, diskutiert. Ausgehend 
von diesen Betrachtungen wird auf eine analoge Erscheinung: das Ausbleichefo u. die 
Zerstórung gefarbter nicht ganz trockener Gewebe durch aktivierten Sauerstoff beim
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Belicliten hingewiesen. ■— Dic an den reyersibel qucllenden organ. Gelen gewonnenen 
Ergebnisse werden auf das Verh. der nicht ąuellenden Oele der Kieselsaurc u. des Alu- 
mihiv,mhydroxyds iibertragen. AVahrend Farbstoffadsorbate an yorerhitzten alten 
Gelen die auBerordentliehe Empfindlichkeit der Leuchterschcinungcn gegeniiber 0 2 u. 
W. zeigen u. z. B. in W. yerteilt u. dem Liehfc ausgesetzt niemała sichtbar phosphores- 
cieren, zeigen mit fluoresoierenden Farbstoffen adsorptiv angefarbte frisch gefallte 
Kieselsaure- u. Aluminiumhydroxydgele naeh ein- bis zweistiindiger Alterung sehwaeho 
Phosphoreseenz, die sich mit zunehmendem Altcrn in Ggw. von W. u. Luft, besonders 
bei JBeschleunigung des Alterns durch Erhitzen noch steigert. Vff. nehmen an, daB 
durch Zusammenbruch der Gelstruktur beim Altern die vorhcr an offenen Grenzflachen 
adsorbierten Farbstoffmoll. aliścitig eingeschlossen werden; dadurch entstehen Kiesel
saure- u. Aluminiumhydrozydphosphore, ahnlich den Borsiiurephosphoren, in welchen 
die Farbstoffmoll. yon der AuBenwelt abgeschlossen sind. Durch Beobaclitung der 
Phosphoreseenz yon Gelen kónnen so weitere Aufschlusse uber den Bau u. das Verh. 
der Gele gewonnen werden. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 65. 401—06. 2/3. 1932.) Co h n .

Henry B. Buli und Ross Aiken Gortner, Elektrokinelische Polenliale. X. Einflufi 
der Teilchengrofie auf das Potential. (IX. vgl. C. 1931. II. 3587.) Das elektrokinet. 
Potential von reinen Quarzpulversuspensionen in NaCl-Lsgg. (l '1 0 _1-n. u. 2-10~4-n.) 
wurde nach der Methode der Stromungspotentialmessungen bestimmt. Eine lineare 
Abhangigkeit zwischen dem Druck der FI. gegen das Diaphragma u. dcm elektrokinet. 
Potential wurde in einer polydispersen (Juarzteilchensuspension nicht beobachtet. Das 
P o iS E U IL L E sche  Gesetz wird erfiillt. Messungen mit Suspensionen yon Quarzteilchen 
von einer einheitlichen Grófie (9 Verss. mit Quarzteilchen vom Durchmesser 630, 330, 
214, 163, 128, 98, 74,9, 31,1, 4,59/<) ergaben fiir die Abhangigkeit des Potentials vom 
Druck eine gerado Linie. Es wird angenommen, daB die Abweichung yom geradlinigen 
Kurvenverlauf in polydispersen Suspensionen dadurch bedingt ist, daB nicht alle 
Teilchen gleiche Oberflaehenpotentiale, u. zwar die kleinercn Teilchen geringere Ober- 
flachenpotentiale, besitzen. Letzteres wird wiederum auf die starkere spezif. Ober- 
flachenadsorption der kleineren Teilchen zuruckgefiihrt. (Journ. physical Chem. 36. 
111—19. Jan. 1932. Minnesota, Abt. f. Agrikult.-Biochemie d. Univ.) Gu r ia n .

B. W. Iljin und J. P. Ssimanow, Zur Frage nach der Natur der spezifischen Eigen- 
schaften molekularer Oberflachenfelder. Die Struktur aktiver Kohlen wtul die Inversion der 
Adsorptionseffekte und der Benetzungswdrmen. II. (I. vgl. C. 1931. II. 1115.) (Chem. 
Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal 
obsehtschei Chimii] 1 (63). 567—68. 1931. Moskau, Staatl. Forsch.-Inst. f. Bau- 
materialien. — C. 1931. II. 2297.) K l e v e r .

E. Gruner, Uber Basenaustausch in Permutit und Oberfldchenadsorption durch 
Kieselmuregele. Kritik an einem Aufsatz von H a a s  (C. 1932. I. 1063). (Chem.-Ztg. 56. 
208. 12/3. 1932.) R . K . M u l l e r .

Ladislaus von Putnoky, Teclmisch-wissenschaftliche Tdtigkeit des anorganisch- 
cliemischen Institutes der Technischen Hochschule zu Budapest. Sorptionsleistungen 
rerschiedener handelsiiblicher Silicagele. (Vgl. C. 1932. I. 723; ferner C. 1931. I. 2445.) 
Vf. untersucht die Sorptionsfahigkeit u. Sorptionsgeschwindigkeit von 6 yerscliiedenen 
Si02-Gelen. Die Sorptionsgeschwindigkeit ist in der Adsorptionsperiode um so gróBer, 
je gróBer die akt. Oberflache bzw. je weiter der Durchschnittsdurclimesser der Capillaren 
des Gels ist. Wahrcnd der Periode der Capillarkondensation ist die Feinheit der Capillaren 
entscheidend. (Chem. Rdsch. Mitteleuropa Bałkan 9.1—4. 20/2.1932.) R. K. Mu l l e r .

James W. Mc Bain und C. W. Humphreys, Mikrotommethode zur Bestimmung 
des absoluten Betrages der Adsorption. Die Methode zur Messung der Adsorption an der 
stał. Grenzflache Luft/W., zur Bestatigung der GiB B Sschen Gleichung, besteht im 
wesentlichen darin, daB die zu untersuchende Lsg. in einen schmalen silbernen Trog 
gebraeht u. dort langere Zeit gehalten wird. Die Enden des Troges werden paraffiniert 
derart, daB die Lsg. dariiber liervorragt, ohne uberzulaufen. Eine 0,05—0,1 mm dicke 
Schicht y o n  bekannter Oberflache wird mittels eines Mikrotommessers abgeschnitten. 
Diese diinne Schicht wird in einem schmalen Ag-Zylinder, an dem das Mikrotommesser 
befestigt ist, gesamnielt. Die so erlialtene Lsg. wird gewogen, u. ihro Konz. wird mit 
derjenigen der Lsg. im Trog mittels eines Z E isssc h en  Interferometers yerglichcn. Der 
Konz.-Unterschied ergibt den absol. Betrag der Adsorption. Die Apparatur wird be- 
schrieben u. in Zeichnungen yeranschaulicht. Die Ergebnisse yorliiufiger Messungen 
an der Grenzflache zwischen Luft u. Hydrozimtsaure-, p-Toluidin-, Phenol-, Capronsaure- 
lsgg. werden mitgeteilt. Sie ergeben Werte, welche nur selir wenig yersehieden sind
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von den aus der GiBBSschen Formel zu erwartendcn. Die von anderen Autoren er- 
haltenen abweiehenden Resultate werden dadureh erklart, daB man es mit einer dynam. 
Grenzflaehe zu tun hatte, u. der Wert der Mikrotommethode bestelit kauptsiiehlich 
darin, da(3 man die Messungen an einer siat. Grenzflaehe vornehmen kann. (Journ. 
physical Chem. 36. 300—11. Jan. 1932. Kalifornien, Chem. Abt. d. Stanford Urny.) Gue.

F. E. Bartell und Guilford L. Mack, Vergleich der Melhoden zur Bestimmung 
der Oberfldchc ron adsorbierlen Molekiilen in Grenzflachenfilmen. Nach der Methode von 
B a e t e l l  u . M i l l e e  (C. 1928. II. 918) wurde die Grenzflachenspannung von W. gegen 
binare organ. Fl.-Gemische gemessen, u. zwar dienten zu den Messungen bei 25° Ge- 
mische von Nitrobenzol mit Bzl., 'bzw. Toluol, bzw. Athylbenzol, bzw. Butylbenzol, 
wahrend solche Gemische, boi denen Bzl. mit den obengenanntcn Stoffen gemischt war. 
bei 15 u. 35° untersucht wurden, u. Mischungen derselben Stoffe mit Toluol bei 15, 30 
u. 35° gemessen wurden. Die Grenzflachenspannung von W. gegen das binare System 
Bzl.-Dimethylanilin wurde bei 35° gemessen. — Die Berechnungen der Molekular- 
oberflache wurden nach 3 Methoden, welche von Vff. diskutiert werden, u. sich ais 
theoret. nicht einwandfrei erweisen, ausgefiihrt. Die gefundenen Wertc stimmen gut 
iiberein mit denjenigen von STEWAET, weleher durch Rontgenstrahlenbeugung Mole- 
kularoberflachenmessungen ausfuhrte. (Journ. physical Chem. 36. 65—85. Jan. 1932. 
Michigan, Univ.) GuEIAN.

F. Krczil, U ber den Einflufi der Teilchengrójle auf die Benetzungswarme jmlver- 
fdrmiger Adsorptionsstoffe. I. (Vgl. C. 1931. II. 1395.) Unter Hinweis auf die Arbeiten 
von S i e b e n e i c h e e ,  W ild i u . ANDEESS u . B e b l  wird der EinfluB der Pulverung von 
festen Adsorptionsmitteln auf ihre Benetzungswarme untersucht, u. festgestellt, daB, 
sofern dafur gesorgt wird, daB der benetzenden FI. die Beruhrung mit der gesamten in 
Betracht kommenden Teilchenoberflache ermoglicht wird, wofiir eine Pulverung bis zu 
einer KorngroBe von 0,05 mm ausreicht, die Benetzungswarme unabhangig von der 
TeilchengroBe ist. Die mit abnehmender KorngroBe von W i l d i  (Dissertat., Ziiricli 
1929) beobachtete Abnahme der Benetzungswarme wird auf die trotz der VorsiehtsmaB- 
regeln stattgefundene Bldg. von festbackenden Pfropfen, die eine weitere Benetzung 
yerhinderten, zuriickgefukrt. Fiir eine gute mechan. Durchmischung wahrend der 
Messung muB daher Sorge getragen werden. — Die Messungen wurden ausgefiihrt mit 
Weinkohle, Tierkohle, Tonsil AC, Frankonit KL, Floridin CX u. Silicagel einerseits, 
A. u. Bzl. andererseits. Wahrend die Kohlen die gleiche Benetzungswarme fur die 
zwei untersuchten Fil. zeigen, ist dies bei den silicathaltigen, oxophilen Adsorbentien 
nicht der Fali. Diese entwickeln beim Benetzen mit A. eine 2Ł/2—3-mal so groBe Warme, 
wie beim Benetzen mit Bzl. (Kolloid-Ztschr. 58. 183—89. Febr. 1932. Frankfurt a. M., 
Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) G u e ia k .

S. S. Kistler, Kóharente expandierte Aerogele. Ausfiihrliche Wiedergabe der im
C. 1931. II- 1115 referierten Arbęit. (Journ. physical Chem. 36. 52—64. Jan. 1932. 
Stockton, Coli. of the Pacific u. Stanford Univ.) G u e i a n .

B. Anorganische Clieinie.
Lucien Andrieux, Uber die Darstellung gemischter Boride von Tliorium und Cer. 

(Vgl. C. 1930. I. 2071.) Durch Elektrolyse eines Gemisches von ThOa u. Ce02 in einem 
Bad von 105 g B20 3 +  40 g MgO +  70 g MgF2 bei 1150° (8 V, 25 Amp.) mit Kohle- 
elektroden lassen sich ais feste Lsgg. gemischte Th-Ce-Boride darstellen, dereń Zus. 
sich weitgehend nach dem Gch. des Bades an Th02 u. Ce02 richtet. Die Boridbldg. wird 
ais sekundarer ProzeB angesprochen, Vf. nimmt ais primiiren Vorgang Mg-Absclieidung 
an. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 720—22. 22/2. 1932.) R. K. M u l l e e .

E. Cornec und H. Krombach, Das Gleichgewicht zwischen Wasser, Kaliumchlorid 
■und Natriumchlorid zwischen —23 und +190°. Vff. geben eine Neuaufnahme des 
Systems H.>0-KCl-NaCl von —23 bis +190°. Fiir das Eisgebiet sind die Grenzpunkte 
im Diagramm NaCl-Konz./KCl-Konz. (Konzz. in g Salz/100 g W.): —21,1° (30% 
NaCl), —22,9° (27,3% NaCl, 7,8% KC1) u. —10,7° (24,4% KC1), fiir das Gebiet des 
NaCl-2 H20 : —21,1°, —22,9° (Konzz. wie oben), —2,3° (32,0% NaCl, 9,9% KC1) u. 
+0,1° (35,6% NaCl); die NaCl-Konz. im Gleichgewicht der an beiden Salzen gesatt. 
Lsg. erreicht ihr Minimum mit 27,5% bei 100—120° (KC1 35,3—40,8%). Bei 189,6° 
enthalt die gesatt. Lsg. 61,1% KC1 u. 31,4% NaCl. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
714—16. 22/2. 1932.) R. K. M u l l e e .

Louis Cłiassevent, Ober den Anhydrit und seine Bildung. (Ygl. C. 1927. I. 987.)
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Unterhalb 300° im trockenen Luftstrom entwasserter Gips nimmt in Ggw. von W. in 
2ł/2 Stdn. wieder 2 Moll. W. auf, boi 340° entwasserter Gips in derselben Zeit nur
0,7 Moll. Wird an Stelle eines Luftstroms stromender Wasserdampf iibergeleitet, 
dann laBt sieh Gips schon bei 150° innerhalb 48 Stdn. in wasserfreies CaS04 umwandeln, 
das dem mil. Anhydrit entspricht. Dasselbe Ergebnis wird bei Anwendung von CaS04
0,5 H jO  oder 1. Anhydrit ais Ausgangsmaterial erzielt. Vf. nimmt an, daB der Wassor- 
dampf bei der Entstehung des natiirlichen Anhydrits ais Katalysator wirkt, wodurch 
der Widersprueh in den Angaben yon VAN’t  H o f f  (Ztschr. physikal. Chem. 45 [1903], 
257) u. JOLIBOIS u. L e f e b v r e  (C. 1923. III. 595) aufgehoben wird. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 786—88. 29/2. 1932.) R. K. M u l l e r .

W. P. Iljinskiund A. F. Ssagaidatschny, Das polytliermischeGebiel der Kryslalli- 
sation von NaCl-2H20 im System 2 NaCl +  MgSO., ^  Na2S0i +  MgCl2. (Vgl.
C. 1930. II. 530.) Die Ergebnisse der Unters. fiir die Temp.-Gebiete von —5, —8, 
—15 u. —20° werden in ausfiihrliehen Tabellen u. Kurven wiedergegeben, aus denen 

' folgt, daB das Feld des NaCl ■ 2 H20  zwischen 0 u. —5° aufzutreten beginnt, u. sich mit 
Erniedrigung der Temp. auf Kosten des NaCl-Gebietes ausbreitet. Das Gebiet des NaCl 
yersehwindet bei —20°. Eine Anderung der Loslichkeit des NaCl - 2 H20  mit der Temp. 
konnte nicht beobachtet werden. Beginnend mit der Temp. zwischen —8° u. —15° 
beriihren sich die Gebiete des MgS04-7 H aO mit dem des NaCl-H20. Dio Móglichkeiten 
fiir die Gewinnung von NaCl • 2 H20  aus dem Meerwasser durch Ausfrieren werden kurz 
besproehen. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 584—88. 1931.) K l e v e b .

J. H. Kfepelka und B. Rejha, Das anliydrische und die hydrałischen Mangan- 
sulfate. Teil I. An Hand eigener Verss. u. der Diskussion der yorhandenen Literatur 
werden die yerschiedenen Formen der wasserfreien u. -haltigen Mangansulfate ausfuhr- 
lich besproehen. Aus der Unters. geht die Existenz von 6 Formen des MnS04 liervor, 
u. zwar eines wasserfreien Salzes, eines einfachen u. eine? dimeren Monohydrats, eines 
Tetra-, eines Penta- u. eines Heptahydrats. Fiir alle anderen in der Literatur be- 
schriebenen Formen konnten keine siehoren Beweise erbracht werden. Bzgl. der Darst., 
Eigg. u. Krystallformen der einzelnen Kórper muB auf das Original yerwiesen werden. 
(Colleet. Trav. ehim. Tchćcoslovaquie 3. 517—35. Nov. 1931. Prag, Karls-Univ., Inst. 
f. anorgan. u. forens. Chem.) K l e v e r .

V. Auger und Poulenc-Ferrand, Uber das Kupfercarbonat. Bei der Hydrolyse 
des dunkelblauen K2Cu(C03)2 u. des hellblauen Salzes der Zus. 2 K20  • 8 CuO • 9 C02 • 
■17 H20  gelangen Yff. im Gegensatz zu den Verss. von BENRATH (C. i926. I. 2554. II. 
1004) nicht zur Darst. von CuC03, sondern erhalten entweder hydratisierte Doppelsąlze, 
wie K2Cu(C03)2 ■ H20  oder basischere Salze, bei yollstandiger Hydrolyse griirie krystalline 
Massen von Malachit. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit friiheren Verss. (A u g e r , 
Buli. Soe. ehim. France [4] 15 [1914]. 500). Die Mógliclikeit, CuC03 auf nassem Wege 
herzustellen, wird bezweifelt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 788—90. 29/2.
1932.) R . K . M u l l e r .

Alfred Bruki und Bruno Hahn, Die Jleteropolysauren des Germaniums. II. Mitt. 
Die Hydrate der in I. (ygl. C. 1931. I. 246) beschriebenen 12-Wolframgermaniumsaure 
werden imtersucht. Bei etwa 20° krystallisiert aus der siruposen Lsg. H8Ge(W20 7)6- 
28H._,0, das leiclit yerwittert. Bei 36° schm. das 28-Hydrat teilweise u. gibt eine fl. u. 
eine feste Phase; bei 57° wird die Schmelze klar. Der bei 36—40° zentrifugierte Boden- 
korper ist ein 22-Hydrat. Aus der fl. Phase laBt sich durch rauchende HC1 ein 15-Hydrat 
abscheiden. Dieses gibt iiber H2SO,t weiter W. ab. Zuriickbleibt das 4-Hydrat, das 
sich bei weiterer Entwiisserung zers. 8 Moll. W. sind also Konst.-W. — Konduktometr. 
Titration mit yorgelegter Lauge zeigt, daB nur 4 leieht ersetzbare Wasserstoffe vor- 
handen sind; bei der Erhóhung der Basizitat auf 8 tritt starkę Hydrolyse, wenn nicht 
Abbau ein. Ohne Veranderung der Saure kónnen 8-bas. Salze nieht erhalten werden. 
Dagegen kónnen 8 H leicht gegen Hg1 durch Zusammenbringen der Saure mit HgN03 
ausgetauscht werden; dabei entsteht Hg8Ge(W20 7)• 5 H ,0 , das leicht an der Luft W. 
abgibt, u. das wasserfreie Salz zurueklaBt. — Bei der Titration mit yorgelegter Saure 
wird bei 11,4 Moll. NaOH ein Neutralisationspunkt erreicht. Entsprechend der Glei- 
ehung: H8Ge(W20 7)6 +  11 NaOH =  Na,Ge(W20 7)50H  +  2 Na2W 04 +  9 H20  wird eine 
ungesiitt. Heteropolysaure gebildet, die ais 10-Wolframgermaniumsaure angesproehen 
wird. Dargestellt wird das K-Salz durch Umsetzen von 5,5 Moll. K2C03 mit 1 Mol. der 
12-Saure. Das K-Salz der 10-Saure scheidet sich ais feinkrystalliner weiBer Nd. der 
Zus. K7Ge(W20 7)5-12 H20  ab; ferner werden dargestellt: 7 (Guanidin)- Ge02-10 W 03-
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13 H20, das bei 130° 8 Moll. W. verliert, u. 7 Ag20-2 Ge02'20 W 03-6 H20. — Durch 
Umsetzen des K-Salzes mit BaCl2 wird eine Verb. erhalten, bei der 6 Wertigkeiten durch 
Ba gcbundcn sind, u. bei der noch 1 K zuriickgeblieben ist. Beim Vers., die freic Sauro 
durch Ansauern zu gewinnen, tritt Zers. ein. — Bei den erfolglosen Verss., weitere 
Germaniumwolframsauren aufzufindcn, wurde noch ein Salz der 10-Reihe dargestellt:
3 K ,0 '8  NH3'2  Ge02-20 W 03' 17 HoO. — Die Verss., die Isosiiuro der 12-Reihe mit 
20 W., wie sie bei der 12-Wolframbor- u. der 12-Wolframkieselsaure auftritt, zu fassen, 
blieben ohne Ergebnis. (Monatsli. Chem. 59 . 194—201. 1932. Wien, Techn. Hochschule, 
Inst. f. analyt. Chemie.) L o r e n z .

C. Mineralogiscłie nnd geologisclie Chemie.
A. Brun, Photographische Trennung der ullramolellen Ng- und Np-Spektren, 

welche durch ein doppelbrechendes Prisma gebrochen werden. Die ultravioletten Strahlen 
werden durch einen n. Polarisator, welcher aus 2 durch Kanadabalsam gekitteten • 
Halbprismen besteht, absorbiert. Vf. nimmt nun ein Hilfsprisma aus doppelbrechendem 
Calcit, welches zwischen den zu untersuchenden Krystall u. das photograph. Objektiv 
geschaltet wird. Durch dieses Prisma werden die ordentliclien u. aufierordentliclien 
Śtralilen des zu untersuchenden Minerals im Calcit gemafi der eigenen Doppclbrechung 
des letzteren auseinandergezogen, u. zwar wird Ng des zu untersuchenden Minerals 
bald melir, bald weniger abgelenkt, je nachdem das opt. Zeichen dem des Kalkspats 
gleich oder entgegengesetzt ist. (Buli. Soc. Franę. Minerał. 5 4 . 186—89. Mai/Dez.
1931.) E n s z l in .

A. Brun, Untersuchung uber die Brechungsexponenten des Zirkon und des Beryli 
im UUravioletl. (Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2599.) Mit Hilfe der im vorst. Ref. beschriobenen 
Methode werden die Breehungsexponenten des Zirkon u. Beryli fiir verschiedene 
Linien im Ultraviolett gemessen u. tabellar. angegeben. (Buli. Soc. Franę. Minerał. 54 . 
189—90. Mai/Dez. 1931.) E n s z l i n .

Isador Levin und Emil Ott, Die Krystallinitdt ton Opalen und die Existenz von 
Hochtemperaturcristobalit bei gewóhnlicher Temperatur. Bei der rontgenograph. Unters. 
von 15 verschiedenen Opalen wurde gefunden, daB die meisten eine ausgesprochcn 
krystalline Struktur aufweisen. Die Diagramme entsprechen keiner der bei gewóhnlicher 
Temp. bestandigen Modifikationen des Quarzes, sondern stimmen yollkommen mit 
denen der Hochtemp.-Modifikation des Cristobalits iiberein. — Die Diagramme andern 
sich beim Erhitzen auf 1100° nicht. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 828—29. Febr. 1932. 
Baltimore, Md. John Hopkins-Univ., Dept. of Chem.) L o r e n z .

J . Orcelund St. Pavlovitch, Der mikroskopische Charakter der naliirlichen Mangan- 
oxyde und Manganite. Die Manganoxyde u. Manganite werden auf ihre Reflexions- 
starke, ihren Pleochroismus u. ihr Atzyerh. untersucht. Einzelheiten vgl. Original. 
Es unterschciden sich Polianit u. Hollandit durch dic Doppelrcflexion u. ihr Verh, 
gegen HC1 (1: 1). Polianit u. Crednerit konnen durch ihre Harto u. ihr Verh. gegen 
HC1 (1:1) auseinandergehalten werden. An der Hartę u. der Doppelreflexion konnen 
Manganit u. Hausmannit unterschieden werden. Manganit u. Hetaerolit sind ver- 
sehieden in der Doppelreflexion u. ihrem Verh. gegen HC1 (1: 1). Hollandit u. Ro- 
manechit geben verschiedene Atzung mit 100%ig. H20 2. Diese Mineralien werden in 
Gruppen eingeteilt: Wasserfreie u. wasserhaltige Oxyde, Manganite, Eisenmanganite, 
Zn-, Pb- oder Cu-Manganite, krystallisierte u. amorphe Manganate. (Buli. Soc. Franę. 
Minerał. 54 . 108—79. Mai/Dez. 1931.) E n s z l in .

Virginia Gennaro, Die Mineralien der Serpentinen von Piossasco (Piemont). 
(Vgl. C. 1 9 2 6 . II. 2406.) Vf. gibt eine eingehende krystallograph. Beschreibung des 
Ilmenits, Vesuvians, Chlorits, Titanits, Perowskits u. Apatits aus den Serpentinen 
von Piossasco u, eine Analyse der dort gefundenen Ni-lialtigen Mg-Silicate. (Atti 
R. Accad. Scienze Torino 66. 433—58. 1931.) R. K. M u l l e r .

Margaret Maurice, Ober Eisenglanz. (Formen und Akzessorien. E s wurden 
am Eisenglanz 53 sichere Formen festgestellt. 21 bedurfen der Bestatigung, Die Ak
zessorien auf der Basis werden besprochen. E s  sind Wachstumsakzessorien. (Neues 
Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 63 . 279—318. 11/2. 1932. Heidelberg.) E n s z .

Friedrich Buschendorf, Minerogenetische Trachtstudien an jugendlichen Baryt- 
bildungen. An Sehwerspatneubildungen werden die Vorgange, welche zu ihrer Bldg. 
fiihrten, an Hand von krystallograph., gefiigekundlichen u. chem. Unterss. der Schwer- 
spate selbst u. der Wasser, welche BaS04 fiihren, besprochen. Diese in einer Druse
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der Grube Silberbacli bei Stolberg/Harz gefundenen Krystallo zcigon Fiicherstruktur 
mit Einlageru ngszonen, die in ihrem Verh. deutlieh vom Baryt abweichen, aber nicht 
naher bestimmt werden konnten. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallchem. 81. 38—68. Jan. 1932.) E nszlin .

Viktor Leinz, Uber Kalkspalrhomboeder mit skalenoedrischem Zonenbau. Kalk- 
spate von der StraCe L'Etivaz—Col de Mosscs (Kanton Waadt), welche nur aus dem 
Grundrhomboeder bestchen, treten mit skalenoedr. Zonenbau auf. In den Zonen ist 
ein grauschwarzer Stoff orientiert eingelagert, welchcr wahrscheinlich aus organ. 
Materie besteht, u. bcreits bei geringcm Gluhen verschwindet. Chem. bestehen die 
Krystalle aus reinem CaC03 mit Spuren yon MgO. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont.

H. L. Marshall, K. D. Jacob und D. S. Reynolds, Yorkommen von Fluor in 
■natiirlichen PhospJiaten. Weitere Untersuchungen. (Vgl. C. 1930.1. 2533.) Die Analyse 
yon 137 Rohphosphatproben aus 34 Vorkk. zeigt, dafi F  einen charakterist. Bestandteil 
der Rohphosphate darstcllt, der F-Geh. betragt 0,4—4,25% u. zwar ist das Verhaltnis 
F /P20 6 bei kontinentalen Vorkk. lioher (0,090—0,140) ais bci Insellagerstiitten (0,010 
bis 0,085). (Ind. engin. Chem. 24. 86—89. Jan. 1932. Washington, Bur. of Chem. 
and Soils.) _ R. K. Mu l l e r .

W. I. Nikolajew, Einflup des Schlammes auf die Zusammensetzung der Seesolen. 
Die gewóhnliclien Solen, die sich im labilen Gleichgewicht mit den am Boden liegenden 
krystallin. Ndd. befinden, entlmlten etwas weniger K  u. Br, ais wenn durch Aufwirbeln 
der Sole mit dem in ihr enthaltenen Schlamm die Lsgg. zu einem yollkommeneren 
Gleichgewicht gebracht werden. Die Menge des durch einen wss. Schlammextrakt 
(10-fache W.-Menge) auslaugbaren K u. Br ist viel grófier ais der Geh. dieser Ionen in 
der Sole. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Cliimii] 4. 627—32. 1931.) S c h o n f e l d .

W. I. Nikolajew und s. K. Kosman, Uber die Borsaure des Tschorraksker Salz- 
sees. Die Sole enthalt 0,47% Na2B40 7. Bei der B20 3-Best. der mit Glycerin versetzten 
Sole durch Alkalititration ist es empfehlenswert, auf deutlieh Rot gegen Phenolphthalein 
zu titrieren, u. dann mit HC1 auf farblos zuriick zu titrieren. Die konz. Sole yerwandelt 
bereits bei 25° das Na2Bt0 7-10 H20  in das Pentahydrat, wiihrend das reine Salz erst bei 
60° in das Pentahydrat iibergeht. Dio Konz. der Sole zweeks Erhóhung der B20 3-Konz 
ist nur bis zum Beginn der MgS04-Abschcidung moglich. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. 
angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 
621—26. 1931.) S c h o n f e l d .

[rilSS.] Anatolii Kapitonowitsch Boldyrew, Krystallographic. Leningrad: Kubutsch-Verla«
1931. (331 S.) Rbl. 4.50.

[russ.] N. A. Chruselitschow, Bcitriige zur Konntnis der Bergbauprodukte des nordostl.
Transbaikaliens. Moskau-Leningrad: Geolog. Verlag 1931. (69 S.) Rbl. 2.50. 

[russ.] B. M. Gimmelfarb, W. I. Tamman und A. L. Janschin, Phosphorite des Kasakstan.
Moskau-Leningrad: Staatl. Wiss.-Teckn. Verlag 1931. (77 S.) Rbl. 2.25.

[russ.] E. M. Janiscliewski, Blei-Vanadium-Lagerst&tte von Ssulejnmnssaj in Kasakstan. 
Moskau-Leningrad: Geolog. Yerlag 1931. (35 S.) Rbl. 1.75.

Stephen Harvey Piper, Albert Charles Chibnall, Sydney John Hopkins, 
Alfred Pollard, James Andrew Buchan Smith und Ernest Frank Williams, Synthese 
und Krystallgitlcrabsldnde von einigen langkettigen Paraffinen, Ketonem und sekunddren 
Alkoholen. Der Befund von Ch a n n o n  u . Ch ib n a l l  (C. 1930. II. 415), dafi im Wachs 
von Kohlbliittern n-Nonakosan u. Nonakosanon-(15) vorkommen, ist schwer zu er- 
klaren, weil ungeradzahlige Fettsauren nicht in der Natur vorkommen. Es bedarf 
daher noch einer genauen Naehforschung nach dem nnmittelbaren Vorliiufer des 
Ketons. Bei neueren Unterss. uber Pflanzenwaehse haben sich nun dio von F r a n c is , 
P i p e r  u . Ma l k in  (C. 1930. II. 1855) ausgearbeiteten róntgenograph. Methoden sehr 
bewahrt. Vff. besehreiben zunachst die an reinen synthet. Praparaten u. Gemischen 
von genau bekannter Zus. erhaltenen Resultate. — Myrislinsaure, F. 54°. Palmitin- 
siiure, F. 63,0. Pcntadecylsaure, F. 52,5° (aus PAe.). Stearinsdure, F. 70,0°. Eikosan- 
sdure, F. 75,2° (aus A.). Atliylester, Krystalle aus Aceton, F. 41—41,5°, Kp.2,5 206°. — 
n-Eikosanol, durch Red. von Eikosansiiureśithylester mit Na in A. bei 130°. F . 65—65,5°. 
Daraus Eikosyljodid (F . 41—42°) u. Heneikosansaurenilril, das mit NaOH zu Heneikosan -

Abt. A. 1932. 37—40.) E nszlin.

D. Organische Chemie.
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saure yerseift wurde. F. 74,2—74,6°. — 1'rikosanon-(12) (Lawrori), Nonakosanon-(ld)
(Oxim, F. 52—53°) u. Hcntriakontanon-(16) (Palmiton), durch Erhitzen der Ba-Salze 
der Laurin-, Pentadeeyl- u. Palmitinsaure im Yakuum; Ausbeute 50—60% (vgl- 
G luud , Ber. Dtsch. chem. Ges. 52 [1919]. 1051). Heplalcosanon-(l4) (Myriston), 
durch Erhitzen von Myristinsaure auf 285° in einem GJasrohr mit eingesetztem durch- 
lochertem Eisenblechring (Modifikation des Vcrf. von G run, U lb r ic h  u. K rc z il,
C. 1926 .1. 3217); Ausbeute 75%. Penlatriakonlanon-(IS) (Stearon), analog aus Stearin- 
saure bei 300—305°. — Oxim des Nonakosanons-(14), F. 45,5—46°. — Ilexadehmol, 
aus Athylpalmitat mit Na in A. F. 50—51°, Kp.a 153—156°. 2-Acetylslearinsaure- 
athylesłer, CH3• [CH2]15■ CIT(CO■ CH3) ■ C02C2H5, aus Na-Acetessigester u. n-Hexadecyl- 
jodid. Kp.1>5 189—195°. Daraus durch Umsetzung mit fein vertciitem Na in A. u. 
Laurinsaurechlorid 13-Acetylnonakosancm-(12)-carbonsdure-(13)-aihylesier, der bei Be- 
handlung mit wss.-alkoh. NaOH Nonalcosanon-(12), C29H580  =  CH3-[CH2]10-CO- 
[CH2]lc ■ CHj liefert. Krystalle aus A., F. 74,5°. Oxim, F. 47—47,5°. — 2-Acelyl- 
n-decylsaureathylester, aus n-Octyljodid u. Na-Acetessigester, Kp.5 140—141°. Liefert 
bei Umsetzung mit Na u. Eikosylsaurechlorid u. Verseifung Nonakosanon-(10), C20H5fiO, 
Krystalle aus PAe., F. 74,3—74,8°. Oxim, F. 49,5—50°. — 2-Acetylpelargonsdure- 
dthylesłer, aus Na-Acetessigester u. n-Heptyljodid. Kp.2 122°. Durch Umsetzung mit 
Na u. Heneikosansaureehlorid u. Verseifung Nonakosanon-(9), C29H580, Krystalle aus 
PAe., F. 73,5—74,2°. Oxim, F. 48,5—49°. — Darst. der untersuchten sek. Alkohole 
durch Red. der Ketone mit Na u. Amylalkohol. Die FF. der symm. Verbb. stimmen 
mit den Angaben von G run  u . Mitarbeitern iiberein. Neu sind: Nonakosanol-(15), 
F. 83,6—83,8°, E. [=  Erstarrungspunkt] 83°; Acelat, F. 50,5—51°. Nonakosanol-(14), 
F. 79—79,3°, E. 78,4°; Acelat, F. 41—42°. Nonakosanol-(12), F. 74—74,5°, E. 73°; 
Acetal, F. 44—45°. Ńonakosanol-(10), F. 74,8—75°, E. 74,2°; Acelat, F. 45—45,5°. 
Nonakosanol-(9), F. 75,3—75,6°, E. 74,8°. Acetat, F. 44,5—45°. n-Tetradecanol, F. 38 
bis 38,5°, E. 37,7°. — Darst. der Paraffine mit ungerader C-Zahl durch Kcd. der ent- 
sprechenden Ketone mit amalgamiertem Zn u. wss.-alkoh. HCI. Reinigung dureh 
wiederholtes Erhitzen mit konz. H2S04 auf 130°, Waschen mit W. u. Krystallisation 
aus A.; durch die Behandlung mit H2S04 werden Olefine, Ketone u. Alkohole entfernt. 
Die geradzahligen Paraffine wurden aus Alkyljodiden mit Na in sd. Xylol, z. T. auch 
durch Elektrolyse von Fettsiiuren erhalten. Die Best. der G.-A. [=Gitterabstąnde] 
wird im Original orlautert. Hexakosan, C2GHM, F. 56,4—56,6°, E. 56,1°. U. [=  Uber- 
gangspunkte] beim Erhitzen 51,5—52° u. 56,0° (beim Abkiihlen 55,5° u. 48,3°). G.-A. 
34,95, 32,6 u. 31 A (A, B  u. C; B  nur in naturlichen Prodd. beobachtet). Heptalcosan,
F. 59—59,1°, E. 58,5°. U. 52,8—53° u. 58,8—5S,9° (58 u. 51°). G.-A. 36,38 A (,4). 
Octakosan, C2SH5S, F. 61,4—61,5°, E. 61,1°. U. 57—57,4° u. 61,2° (60,4 u. 54°). G.-A. 37 
u. 33.25 A (A u. O). Nonakosan, C2!1He0, F. 63,4—63,6°, E. 63,2°. U. 57,3—57,5° u. 
63,2° (62,2 u. 55,8°). G.-A. 36,68 A (A). Triakonlan, C30HG2, F. 65,6—65,8°, E. 65,4°. 
U. 59—59,5° u. 65—65,3° (64,3 u. 58°). G.-A. 40,5 A (A; nach der Rontgenanalyse 
unrein). Hentriakontan, C31Hc„  F. 67,6—67,8°, E. 67,3°. U. 62—62,5" u. 67,2—67,4° 
(66,2° u. 61,8°). Dotriakontan, C32Hcs, F. 69,5—69,7°, E. 69,2°. U. 65,2—65,4° u.
69,2—69,4° (68,6 u. 63,9°). G.-A. 42,33 u. 37,8 A (A u. C). Ein aus gereinigtem natiir- 
lichem Cetylalkohol dargestelltes Praparat (vgl. G ascard , Ann. Chim. [9] 15 [1921]. 
332) hat F. 70,3—70,7°; dadurch bestatigt sieli die Angabe von K r a f f t  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 15 [1882]. 1714), wonach dieser Alkohol ca. 4—5% Octadecylalkohol ent- 
halt. Telratriakontan, C34H;0. F. 72,5—72,8°, E. 72,4°. U. 69,2—69,4° u. 72,2° (71,4 u. 
68,5°). G.-A. 45,5 u. 39,86 A (A u. C). Mikrophotos s. Original. Pentalriakontan, 
C35H,2, F. 74,4—74,6°, E. 74,1°. U. 71,8—72° u. 74° (73 u. 70,5°). G.-A. 46,64 A (^). 
Hexalriakontan, C36H7„  F. 75,7—75,9°, E. 75,6?. U. 73,9—74,1° u. 75,1—75,3° (74,6 u. 
72,5°). G.-A. 47,5 u. 42,33 A (A u. C). Die Bezeichnungen A, B  u. C beziehen sieli auf 
die yerschiedenen Krystallmodifikationen; die Formen A sind in niichster Nahe des F., 
die glasigen Formen B  etwas darunter, die Formen C, die oberhalb C2c nur bei reinen 
geradzahligen Paraffinen beobachtet werden kónnen, bei gewohnlicher Temp. bestandig. 
Die Schmclzerscheinungen werden mit Lupę beobachtet; Temp.-Steigerung in der Nahe 
des F. 1°/Min.; die so erhaltenen FF. diirften 0,5—0,7° niedriger sein ais die wie ublich 
mit 3—6°/Min. Steigerung gefundenen. Die FF. von C20 bis C32 liegen auf einer glatten 
Kurve; entgegen den Angaben von H ild e b ra n d  u . W a c h te r  (C. 1929. II. 1786) 
bestehen Anzeichen fiir Alternation zwisehen C34, C35 u. C30. Dio hohen F.-Wer to von 
L eyene, W e s t  u . v an  d e r  S ch ee r (Journ. biol. Chemistry 20 [1915]. 521) 
sind scliwer erklarbar. Unterkiihlung wurde bei reinen Paraffinen u. ihren Gemischen
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nicht beobachtet. Beim 1. U. (von C zu B) tritt Altcrnation auf; dic Kurvcn fiir dic 
FF. u. 1. U. konvergieren mit zunehmender C-Zahl. Der 2. U. B  — ->- A ist oft sehwer 
zu beobachten, wird anscheinend durch Verunreinigungen nur wenig beeinfluCt u. 
wird deshalb kiinftig nicht mehr beriicksichtigt. tlber Ancłerungen des Krystallaufbaus 
bei den U. vgl. Original.

Aus den U n t e r s s .  a n  P a r a f f i n g e m i s c h e n  bekannter Zus. hat sich 
folgendes ergeben: Ein Paraffin ist ais yollig rein anzusehen, wenn es den richtigen F. 
u. den richtigen U. zeigt, der G.-A. auf 0,2% richtig ist u. das Rontgenbild 8 oder mehr 
Reflexionslinicn (,,orders“) aufweist u. gute Mikrokrystalle von scharfcr rhomb. Spalt- 
barkeit gibt. Findet man den richtigen F. u. U. (beim Erhitzcn u. Abkiihlen), so ent- 
halt das Paraffin <  1% Verunreinigung; Eontgenanalyse ist dann nicht erforderlich. 
Die Rontgenanalyse allein reicht zur Identifizierung nicht aus; z. B. hat C31H04 denselben
G.-A. wio ein Gemiseh von 20% C20H00 u. 80% C31H(.4. — Die Schmelzkurve eines 
Gemisches aus 2 Paraffinen, die sich durch nicht mehr ais 2 C-Atomc untcrschciden, 
ist eine gerade Linio; der F. eines Gemisches ist also durch das mittlere Mol.-Gew. 
bestimmt; aueh bei Gemischen aus 3 Paraffinen mit nicht zu groBcm Unterschied 
in der C-Zahl tr itt keine Deprcssion auf; in dieser Bczichung unterscheiden sich die 
Paraffine scharf von den zugehorigen Allcoholen u. Sauren. Von prakt. Bedeutimg 
ist, daB man demgemiiB bei der Trennung von Paraffingemischcn der Fraktion mit dem 
hóhcrcn F. immer das hóhere Durchschnitts-Mol.-Gew. zuschreiben kann; bei der 
Unters. von Wachsalkoholen kann es yorteilhaft sein, nicht die Alkohole, sondern 
die zugehorigen Paraffine zu fraktionieren. — Ein Paraffingemisch kann denselben F. 
zeigen wie ein reines Paraffin; in diesem Fali ist aber der U. niedriger u. wird bei Zusatz 
des reinen Paraffins ebenso oder noch niedriger gefunden; im Gegensatz zum F. u. 
Misch-F. gibt der U. sofort AufschluB iiber die Einheitlichkeit der Substanz. Zeigt 
ein Gemiseh erkennbaren U., scharfen F. u. ca. 0,5° tieferen E., so kann man annehmen, 
daB es aus nicht mehr ais 3 Komponcnten besteht. Betriigt das F.-Intervall 0,5—1°, 
u. setzt Krystallisation schon innerhalb dieses Intervalls ein, so besteht das Gemiseh 
wahrseheinlich aus nur 2 Paraffinen, dereń C-Zahlen um 3 oder mehr C-Atome ver- 
schieden sind. — Geradzahlige Paraffine zeigen den G.-A. der reinen Substanzen, 
wenn sie bis 2,5% eines langcren oder bis 10% eines kiirzeren Paraffins entlialten; 
ungeradzahlige lassen sich nicht auf diese Weise identifizieren. — Liegt der U. eines 
Gemisches von nicht mehr ais 3 Komponenten 8—10° (6—8°) unterhalb des F., so ent- 
halt es geradzahlige (ungeradzahlige) Paraffine; indessen ist bei der Empfindliclikeit 
des U. gegen Verunreinigungen Vorsiclit geboten. Dic Bestandteile eines natiirlichcn 
Paraffingemisches lassen sich durch Vergleich von G.-A. u. F. mit denen synthet. 
Gemische bestimmen. Bei der Unters. von pflanzlichen Wachscn ist die zeitraubende 
Rontgenanalyse abgesehen vom letztgenannten Fali nur zur endgiiltigen Kenn- 
zeiehnung reiner Fraktionen nótig. — t)ber den EinfluB der Stellung von CO u. CHOH 
in Nonakosanonen u. Nonakosanolen auf die Intensitat der einzelnen Reflexionslinien 
ygl. Original. (Biochemical Journ. 25. 2072—94. Mit 1 Tafel. 1932. Bristol, Univ. u. 
South Kensington, Imperial College.) O s t e r t a g .

L. Bert und E. Andor, U ber ein nęwes Verfahren zur Darslellung des /1-Chlorallyl- 
bromids und -jodids. Dasselbe besteht in der Spaltung des vor einiger Zeit (C. 1931.
II. 2318) beschriebenen Phenyl-[fS-cJdorallyl]-dlJiers (1. c. y statt /?) durch HBr oder H J: 

C6H5-0-CH2-CH: CHC1 +  HX =  C6Hs-OH +  CH2X-CH: CHC1 
Man lóst den Ather im gleichen Vol. Eg., leitet ohne Kuhlen die berechneto Menge 
HBr- oder HJ-Gas ein u. isoliert das Rk.-Prod. durch Dest. Reinigung durch Waschen 
mit verd. NaOPI u. Rektifizieren (Bromid unter Atmospharendruck, Jodid im Vakuum). 
Ausbeuten ca. 70%,' berechnet auf den Ather, u. ca. 50%, berechnet auf 1,3-Dichlor- 
propen. — (i-Cldorallylbromid, C3H4ClBr, farblose FI., stark tranenreizend, atzend, in 
Spuren wie Chlf. u. 1,3-Dichlorpropen, sonst stechend riechend, Kp. 130°, D.°4 1,684,
D.°'54 1,670, nD9'5 =  1,5255, Md =  28,53 (ber. 28,22). — fS-Chlorallyljodid., C3H4C1J, 
hellgelbe FI., tranenreizend, atzend, knoblauchartig riechend, Kp.ł9 58°, Kp. 162° 
(schwache Zers.), D.°4 2,045, D.9-64 2,029, nD8’5 =  1,5993, MD =  34,09 (ber. 33,25). — 
Mit C6H5MgBr bzw. C0H5ONa reagicren beide Yerbb. genau wie 1,3-Dichlorpropen 
(ygl. C. 1925. II. 1271 u. I. c.). (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 722—24. 22/2. 
1932.) L in d e n b a u m .

H. J. Backer, Chlorierung der Methantrisidfonsaure. Uber diese Saurevgl. C. 1931.
I. 251. 1932. I. 43, iiber ihr Bromderiy. C. 1930. II. 3390. Vf. berichtet jetzt iiber 
ihr Cldorderiv. u. dessen Salze, welche P. Terpstra krystallograph. untersucht hat. —



2 4 4 8  O r g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 3 2 .  I .

Es wurde auch versucht, Methantrisulfonsiiure mit PC15 in ihr Chlorid iiberzufiihren, 
aber cs erfolgte Zers. unter S02-AbspaItung.

V e r s u c h e. In Gemisch von 7,8 g K-Metliantrisulfonat, 0,1 g J  u. 60 ccm W. 
bei 0° 2 g Cl einleiten, im Rohr 10 Stdn. auf 200° erliitzen, in W. lósen, verdampfen, 
K-Salz der chlorierten Saure aus W. umkrystallisieren. — Slrychninsalz der Ghlor- 
rnelhanlrisulfonsdurc, CC1(S03II)3,3C21IT220 2N2. Wss. Lsg. des K-Salzes mit 3 Moll. 
Strychnin, gel. in W. +  Eg., yersetzen, ausgefallene Nadelbiiscliel mit viel W. aus- 
koehen u. bei 105° trocknen. Swl., daher zur Darst. der freien Saure sehr geeignet. — 
Chlormethanlrisulfonsaure, CH30 0C1S3,472H20. Voriges mit der berechneten Menge 
Baryt u. das Ba-Salz mit H2S0., zers. u. im Vakuum verdampfen, schlieBlich uber 
P 20 5. Krystalle, F. 160—165°, bei sehr langsamem Erliitzen im Vakuum in Ggw. 
von P20 5 F. 180—182° (Zers.). 100 g W. von 25° lósen, 254,7 g wasserfreie Siiurc. — 
Darst. der Salze durch Neutralisieren der Saure mit denHydroxyden oderCarbonaten. — 
CO0ClS3Li3,SH„0. Rhomb. a: b: c =  0,933: 1: 0,708. 100 g W. von 25° lósen 109,9 g 
wasserfreies Salz. — G09ClŚ§Na3,3H20, Krystallchen. 100 g W. von 25° lósen 18,4 g 
wasserfreies Salz. — COaClS3K3. Monoklin. a: b : c  — 0,8040: 1: 0,7659. [1 =  87° 52'. 
100 g W. von 25° lósen3,38 g. — C03GlS3Rb3,Hi0. Rhomb. a: b : c =  0,9827: 1:0,5437.
100 g W. yon 25° lósen 3,34 g wasserfreies Salz. — C0t)ClS3Cs3,H20. Rhomb. a: b: c —
0,9646:1:1,0845. 100 g W. von 25° lósen 5,65 g wasserfreies Salz. — CO0ClS3Tl3, 
Nadelehen. 100 g W. von 25° lósen 3,40 g. — C20 lttCL,SeBa3,9IhO. Rhomb. a:b:  c =
0.834: 1: 0,564. 100 g W. von 25° lósen 0,845 g wasserfreies Salz. —- CO^CIS^NH^.
Rhomb. a : b: c — 0,9573: 1: 1,7022. — Weitere krystallograph. Daten u. Krystall- 
bilder im Original. — Durch Erliitzen der Methantrisulfonsiiure mit PC15 auf 100° 
wurde cin Prod. von Kp.2 103—105° erhalten, welches nacli der Analyse nocli nieht 
reines Ghlortnelhionsaurechlorid, CHC1(S02C1)2, sein kónnte. (Rec. Trav. cliim. Pays-Bas 
51 . 374—80. 15/3. 1932. Groningen, Univ.) L in d e n b a u m .

A. Mailhe und Renaudie, Umuiandlung der Kelone in fliissige Kohlenwasserstoffe. 
(Vgl. C. 1 9 2 3 . I. 405.) Vff. haben die Zers. der Ketone unter Atmospharendruck 
bei 700—750° in Ggw. von SiOa-Gel untersucht. Dieser Katalysator zerstórt, im 
Gegensatz zu Ni, nicht die aliphat. Reste, sondern kondensiert sie zu fl. KW-stoffen. 
Arbeitsweise u. App. waren dieselben wie bei friiheren Verss. (C. 1 9 3 1 .1. 2602 u. fruher). 
Die schwaeh sauren fl. Rk.-Prodd. wurden vor dem Rektifizieren neutralisiert. —
1. Aceton lieferte ein Leiclitól von D.15 0,895, ab 60° destillierend, cin braunes Schwerol 
von D. ca. 1 u. Gase. Leichtól in zahlreiche Fraktionen zerlegt. D.- u. n-Werte zeigen, 
daB hauptsachlich aromat. KW-stoffe yorliegen. Fraktion 80—85° bestand fast ganz 
aus Benzol; Fraktion 100—110° enthielt Toluol (Nitrierung). Die niederen Fraktionen 
enthielten wenig, die hoheren mehr Athylen-KW-stoffe (JZ.). Ab 170° ging Naphthalin 
uber. Das braune Ol lieferte bis 175° eine mit dem Leichtól ident. Fl., yon 175 bis 230° 
Naphthalin, von 230 bis 300° mittlere Ole u. von 300 bis 360° schwere Ole, welclie 
erstarrten; isoliert wurde Antlimcen. Die Gase enthielten CO (33%)> 03H„ u. C2Hi (9%). 
C//4 (40%) u- H  (5%). Wegen der starken Gasbldg. war die Ausbeute an fl. Prodd. 
gering. — 2. Propion zers. sich leiehter. Die fl. Prodd. waren dieselben wie beim Aceton. 
Die Gase enthielten 30% CO, 19% CH4 u. 32% C?H.,. Ausbeute an fl. Prodd. lióch- 
stens 7—8%. — 3. Bulyron lieferte reichlich Gase mit 20% CO, 23% CH4 u. 35% C3H6. 
Leichtól von D.10 0,810, ab 53° destillierend; lieferte unter 100° 67% leichte u. von 100 
bis 180° 33% schwerere Prodd., Gemische von aromat, u. Athylen-KW-stoffen, Benzol 
yorherrschend, weniger Toluol u. m-Xylol. Ferner mittleres Ol, welches Naphtlialin 
abschied. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 462—64. 1/2. 1932.) L in d e n b a u m .

S. C. J. 01ivier, tjber die Darstellung des Bulandions. Die bisher bekannten Verff. 
zur Darst. des Diacetyls (Bulandions), welches neuerdings eine gewisse teehn. Be- 
deutung besitzt, lassen sowohl bzgl. der Ausbeute ais auch der Reinheit des Prod. zu 
wiinschen iibrig. Vf. hat folgendes bessere Verf. ausgearbeitet: Diacetylmonoxim 
wird nach S l o t t a  u . J a c o b i  (C. 1 9 3 1 . I. 2606) dargestellt, aber nach D i e l s  u. 
F a r k a s  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 43  [1910]. 1958) isoliert. Die Umwandlung des 
Oxims in Diacetyl wird nicht, wie iiblich, mit verd. H 2SO.,, sondern mit HN02 bcwirkt. 
Es sind 2 Rkk. móglich:

CH3-CO-C(:N-OH)-CH3 +  HNOa =  CH3-CO-CO-CH3 +  N„ O +  H20
CH3-CO-C(:N-OH)-CH3 +  3HN02 =  CH3-C0-C0-CH3 +  4NO +  2H20 

Jedenfalls findet man auch bei Verwendung yon 3 Moll. Nitrit auf 1 Mol. Oxim nach 
beendeter Rk. keine HNO„. Die beste Ausbeute (ca. 82% gegen hóelistens 66% mit 
verd. H2S04) wird mit 2,5 Moll. Nitrit erhalten, u. das so erzielte Prod. ist reiner a!s
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bei Verwendung yon verd. H2SO.,. Die quantitativo Best. des Diaeetyls orfolgt nach 
dem Verf. von N i e l  (C. 1927. II. 1984). Die Gewinnung eines absol. reinen Prod. ist 
Vf. auf Grund der Beobachtung gelungen, daB Diacetyl mit H3P 0 4 ein krystallisiertes 
Ądditionsprod. bildet. Dasselbe konnte nicht analysiert werden, weil es nur mit 
IŁjPOj gewasehen werden kann u. ungemein hygroskop. ist. Aber es besitzt zweifellos 
die Formel CH3'CO-CO-CH3,2H3POit donn mit 1 oder 3 Moll. H3P 0 4 auf 1 Mol. 
Diacetyl bleibt das Gemisek teilweisc fl., wahrend es mit 2 Moll. H3P 0 4 sofort vóllig 
erstarrt. Das Diacetyl wird aus dem Ądditionsprod. durch W. regeneriert.

Die prakt. Ausfiihrung des Verf. gestaltet sich wie folgt: Zunachst gcnau nach 
der Vorschrift von SLOTTA u . J a c o b i (1. c.). Nach Eintropfen der HC1 (Dauer 1 bis 
l I/2 Stdn.) Rk.-Gemisch, welches das Diacetylmonoxim'enthalt, in Gemisch von 200 g 
33%ig. NaOH u. 150 g Eis gieBen, 1 Stde. schutteln, wss. Schicht griindlich ausathern u. 
unter Kiihlung mit verd. H2SO., ansiiuern (Temp. nicht iiber 7°). Gemisch von Oxim u. 
Na2S04 absaugen, mit wenig W. waschen u. schmolzen, fi. Oxim abgieBen; Rest aus 
Mutterlauge u. Na2S04 mit A. Ausbeute an Rohprod. (F. 72—74°) ca. 66%. Reinigung 
durch Vakuumdest. oder Umkrystallisieren aus CC14; I1'. 75,8—76,5°. Sodann 50 g 
Oxim u. 85,4 g NaN02 in 1400 ccm W. lósen, bei ca. 15° Gemisch von 70 ccm konz. 
H2S04 u . 200 ccm W. in ca. 10 Min. zugeben u. bis zum Yerschwmden der H N 02-Rk. 
stehen lassen .(einige Tage). Nach Zugabe von viel wasserfroiem Na2SO., dest., bis 
das Destillat mit w. NaOH keine Braunfarbung mehr gibt, obere Schicht abtrennen, wss. 
Schicht nach Sattigen mit NaCl wieder dest. u. dies wiederholen, bis alles Diacetyl 
isoliert ist. Ausbeute ca. 82%- Durch Trocknen mit CaCl2 u. Dest. erliiilt man ein 
Prod., welches 98—•99% Diacetyl u. 0,1—0,4% N entlialt. — 40 g dieses Prod. ląngsam 
mit 100 g wasserfreier, geschmolzener u. auf Raumtemp. gekiihlter H3P 04 yersetzen, 
dabei stark schutteln u. ktihlen, so daB die Temp. ca. 15° errcicht, unter AusschluB 
der Luftfeuchtigkeit auf Glasfilter absaugen, mehrmals mit wenig H3P 04 waselien, in W. 
lósen, viel NaH2P 04 zugeben u. dest., Destillat wie oben mit NaCl wiederholt dest. usw. 
Das so gewonnene 99,9%ig. u. N-freio Diacetyl erstarrt in Kaltegemisch leieht u. zeigt
E. — 2,4°, Kp.750 88—89°, D.1515 0,9904. Es ist im Gegensatz zu anderen Praparaten 
sehr haltbar, denn es enthielt, eingeschmolzen u. im Dunkeln auf bewahrt, nach 120 Tagen 
noch 99%. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 99—107. Jan. 1932. Wageningen [Holi.], 
Agronom. Inst.) LlNDENBAUM.

P. A. Levene und R. E. Marker, Die kotifigurativen Beziehungen der Kohlen- 
wasserstoffe. IV. Die optischen Drehungen der Kohlenwasserstoffe der Isoamylreihe. Die 
konfiguraliven Beziehungen der substituierlen Carbonsauren, die eine Isobutyl- und eine 
Isoamylgruppe entlialten, zuden entsprechenden normalen Carbonsauren. (III. vgl. C. 1931.
II. 3593.) Es war friiher gezeigt worden, daB die trialkylsubstituierten Metliane, die 
eine Isopropylgruppe entlialten, in entgegengesetzter Richtung drehen wio die zur 
gleichen ster. Reihe gehórigen analog gebauten KW-stoffe, die statt der Isopropyl- 
eine Isobutylgruppe entlialten. Ferner hatte sich gezeigt, daB die niedrigen Glieder 
der Isobutylreihe (I) dieselbe Dreliungsrichtung haben wie die der n. Reihe (H), aber die 
hóheren Drehwerte besitzen. Dic hóhercn Glieder der Isobutylreihe (R >  C4H0) drehen 
dagegen entgegengesetzt u. schwacher ais die der n. Reihe. Werden nun die opt. Eigg. 
dieser KW-stoffe nur durch den Abstand der Verzweigungsstelle yom as. C-Atom be
stimmt, dann sollten sich die Glieder der Isoamjrlreihe (III) ebenso verhalten, wie 
diejenigen der Isobutylreihe. Das ist, wie nunmchr gezeigt wird, in der Tat der Fali. 
Der friiher ermittelte Drehwert des Anfangsgliedes der Reihe, des Methylathylisoamyl- 
methahs war zu niedrig u. hat daher andere Verhaltnisse yorgetauscht. Bei der Wasser- 
abspaltung aus dem 2-Athyl-5-dimethylpentanol-(5) mit Jfindet namlich eine erhebliche 
Racemisierung statt. Sie wird yermieden, wenn man Oxalsaure ais wasserabspaltendes 
Mittel yerwendet. AuBerdem wurde der KW-stoff noch auf einem anderen Wege: 
durch Red. von l-Brom-l,l-dimethyl-4-athylpentan mit H 2 u. Pd dargestellt. Ausgangs- 
material fiir die Darst. der Isoamylverbb. waren die opt.-akt. 2-Alkylbuttersauren, 
dereń konfiguratiye Zusammengeliórigkeit bereits friiher durch ehem. Methoden sicher- 
gestellt worden war. Die einzelnen Etappen sind aus Schema I. ersichtlich. Die KW- 
stoffe der Isoamylreihe haben etwa die glciehe Drehung -nie die der n-Amylreihe. Die 
Kettenyerzweigung hat hier also keinen merklichen EinfluB mehr auf die opt. Eigg.

CHa CH8 CHs

I H-Ó-CH, ■ C1I(CH3) I I  II-Ć-CHj • CHa • CH3 I I I  H-C-CH, ■ CHa • CH(CH3)2
R R R
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Die konfiguratiyen Bezieliungen der 2-substituierten Buttersauren mit Isobutyl-, 
Isoamyl- n-Butyl- u. n-Amylgruppen lieBen sich durch Verkniipfung mit den KW-stoffen 
ermitteln. Dextro-2-isobutylbuttersaure gehórt in dieselbe ster. Reilie wie l;ivo-2-Atliyl- 
buttersaure u. dextro-2-Butylbuttersaure, ebenso dextro-2-Amyl- u. dextro-2-Isoamyl- 
buttersiiure. Die Mol.-Drehungen der opt.-akt. Formen von 2-Isobutyl- u. 2-Isoamyl- 
buttersaure konnten nur indirekt ermittelt werden, weil die Aufspaltung in die op‘t. 
Antipoden nicht yollstandig durchfuhrbar ist. Sic wurden daher in Metliylathyliso- 
butylmethan resp. Methylathylisoamylmethan ubergefiihrt u. ihre Drehungen mit den- 
jenigen der reinen opt.-akt. Komponenten yerglichen. Die mit der so gefundenen 
Verhiiltniszahl multiplizierten experinientell gefundenen Drehungen fiir die beiden 
Carbonsauren gibt ihre maximale Drehung an. Aus diesen Werten ergab sieh, daB der 
Ersatz der Butylgruppe durch die Isobutylgruppe die Drehung der Saure erheblich 
yergróBert, wahrend der Ersatz der Amylgruppe durch die Isoamylgruppe nur eine 
geringe Wrkg. auf die Drehung hat.

Scliema I.
CH3 A A A A A A

A =  H C -  CH, — >- Óhs — ĆH, —*  CHj — CH2 — y  Ól-I,
R ÓOOH CH3 CH2 ÓHS CH ĆH,

[M3d26 =  Br COOH COOCJI, Ć CH
C lO ^ H a  ChT^Ch,, 

R  =  CaH 6 — 3,04 — 6,51 — 4,02 — 3,76 — 3,01 — 3,52
R  =  C3H 7(n) +  1,59 — 9,29 —  3,04 — 2 ,4 3 ’ — 1,83 — 1,55
R = C 4H9(n) + 3 ,1 4  — 9,01 — 2,10 — 1,17 — 0,91 - 0 , 7 6
R  =  CfJ-In (n) +  4,56 — 8,30 -  1,01 — 0,24 — 0,59 — 0,04

V e r  s u  c li e. dcxtro-2-Athylvalcriansaure-(5), C7H ,j0 3, aus dextro-l-Chlor-
3-methylpentan (aus dextro-2-Athylbuttersaure) iiber die Grignardverb. mit C02. Kp.1G 
115°, [a]ir2 =  +3,09°; [M]d22 =  +4,02 (ohne Lósungsm.), maximale Drehung [M]d22 =  
+  13,59°, D.22., 0,923. Athylester, C9H1S0 2; Kp.20 80°, J).22, 0,888, [a]D22 =  +2,38°, 
[M]d22 =  3,76° (ohne Lósungsm.). — dexlro-4-Methyl-l-hexanol, C7H160, aus vorst. 
Verb. durch Red. mit Na +  abs. A. in Toluol. Kp.20 77°, D.284 0,818, [<x ] d 23 =  +2,19°, 
[MJd28 =  +2,54°, maximale Drehung. [M]d28 =  +11,9° (ohne Lósungsm.). — dextro-
4-Melhyl-l-bromhexan, C7H15Br, aus yorst. Verb. mit PBi'3. Kp.44 78°, D.M4 1,129, 
[a]n28 =  +2,61, [M]d28 =  +4,67°, masimal: =  +21,9° (ohne Lósungsm.). — dexlro- 
Methylathylpropybnethan, C7H10, aus yorst. Verb. iiber Grignardyerb. Kp. 92°, D.2S4
0,681, [a]D28 =  +1,64, [M]n28 =  +1,65, masimal == +9,67° (ohne Lósungsm.). — 
dextro-Melhylathylisoamylmetlian, C9H20, aus dextro-2-Atliylvaleriansaure-(5)-athyIester 
mit CH3MgJ, Dest. des anfallenden Carbinols mit Oxalsiiure u. Hydrierung des ungesatt. 
ICW-stoffes (Kp. 138°; [a]D25 =  +2,39; [Md25] =  +3,02) mit Pt-Oxyd. Kp. 134°,
D.224 0,717, [a]n22 =  +2,75°, [M]d25 =  +3,52° (ohne Lósungsm.). — dexlro-2-Propyl- 
valeriansdure-(5), CsH10O2, aus dextro-l-Brom-3-methylhexan (aus lavo-2-Propj'lbutter- 
saure) iiber die Grignardyerb. mit C02. Kp.22 1 32°, D.244 0,882, faju2"1 =  +2,11°, 
[M]d2j =  +3,04 (ohne Lósungsm.). Alhylester, C10H20O2, Ivp.32 1 04°, D.214 0,859, 
[a]D24 =  +1,41°, [M]ułl =  +2,43 (ohne Lósungsm.). — dextro-Melhyl-n-propylisoamyl- 
methan, C,0H22, aus yorst. Verb. mit CH3MgJ, Dest. des Carbinols mit Oxalsaure u. 
Hydrierung des ungesatt. KW-stoffs (Kp. 162°, [cc] d 24 =  +1,31°, [MJd24 =  +1,83°) 
mit Pt-Oxyd. Kp. 156°, D.“ 4 0,725, [a]D25 =  +1,09°, [M],rr> =  +1,55 (ohne Lósungs- 
mittel). — lavo-2-n-Butylvaleriansaure-{5), C9H180 2, aus liiyo-l-Brom-3-methylheptan 
(aus dextro-2-Butylbuttersaure) iiber die Grignardyerb. mit C02. Ivp.22 149°, D.254
0,871, [a]n25 =  —1,34, [MJd25 =  —2,13 (ohne Lósungsm.). Athylester, Cn H220 2, 
Kp.23 112°, D.25,, 0,861, [<x ] d 25 =  —0,64, [M]d25 =  —1,19° (ohne Lósungsm.). — 
lavo-Methyl-n-lmtylisoamylmeihan, Cn H24, aus yorst. Verb. mit CH3MgJ, Dest. des 
Carbinols mit Oxalsaure u. Hydrierung des ungesatt. KW-stoffs (Kp.100 113°, [ajn25 — 
—0,58°, [M]d25 =  —0,89°) mit Pt-Osyd. Kp.100 109°, D.25, 0,738, [a]D25 =  —0,49, 
[M]d23 =  —0,76° (ohne Lósungsm.). — lavo-n-Amylvaleriansaure-(5), C10H20O2, aus 
layo-l-Brom-3-methyloctan (aus dextro-2-Amvlbuttersaure) iiber die Grignardyerb. 
mit C02. Kp.2, 156°, D.254 0,871, ra]u25 =  —0,60°, [M]D25 =  —1,03° (ohne Lósungsm.). 
Alhylester, C12f i240 2, Kp.22 1 20°, D.!54 0,862, [a]i>25 =  —0,12«, [M]D25 =  —0,23° (ohne 
Lósungsm.). — lavo-Methyl-n-amylisoamiylmethan, C12H20, aus yorst. Verb. mit CH3MgJ,
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Dest. des Carbinols mit OxaIsaure u. Efydrierung des ungesatt. KW-stoffes (Kp.100 125°, 
[«]„«• =  —0,35°, [M]d25 =  —0,59°) mit Pt-Oxyd. Kp.100 122°, D.25., 0,739, [a]D25 =  
—0,05, [M]dm =  —0,09° (ohne Losungsm.). — ldvo-2-n-Butylbuttersaure, C8H10O2, aus 
dem Raeemat iiber die Chininsalze aus Aceton. [cc] d27 =  — 4,21°, [M ]d27 =  — 6,06° 
(ohne Losungsm.), D.274 0,905. — lavo-2-n-Amylbuttersdure, C9H180 2, aus dem Raeemat 
iiber die Chininsalze aus Aceton. [a]D27 =  —5,14°, [M]!)25 =  —8,12° (ohne Losungsm.),
D.27., 0,896. — ldvo-4-Methylnonan, C10H22, aus dextro-l-Brom-4-methylnonan iiber 
die Grignardvcrb. Kp.30 76°, D.27„ 0,726, [a]D27 =  —1,56°, [M]D27 =  —2,21°, maximal 
=  — 2,47° (ohne Losungsm.). — dextro-2-Isobutylbuttersdurc, C8H1(!0 2, aus dcm Raeemat 
uber die Chininsalze aus W., dann aus 80%ig. Aceton. Kp.20 124°, D.304 0,899, [a]n30 =  
+  1,65°, [M]n30 =  +  2,37° (ohne Losungsm.). Athylester, C10H200 2, Kp.21) 85°, D .304
0,856, [a]B30 =  +1,13°, [M]n30 =  +1,95° (ohne Losungsm.). •— dextro-3,5-Dimetliyl- 
liexanol-(l), C8HlsO, aus vorst. Verb. mit Na -f abs. A. in Toluol. Kp.45 1 05°, D .304
0,815, [a]c30 =  -j-l,46°, [M ]d 30 =  +1,90° (ohne Losungsm.). — ldvo-l-Bmm-3,5-di- 
methylhezan, C8Hł7Br, aus vorst. Verb. mit PBr3. Ivp.45 91°, D.304 1,099, [cc]d30 =  
—0,50°, [M]d30 =  —0,97° (ohne Losungsm.). — dextro-3,5-Dimethylhemn, C8H18, aus 
yorst. Verb. iiber die Grignardverb. Kp. 111—112°, D .304 0,696, [a]i)3° =  +2,99°, 
[M]d30 =  +3,41° (ohne Losungsm.). — dextro-2-lsoamylbutlersdure, C(,H180 2, aus dem 
Raeemat iiber die Chininsalze. Kp.25 1 40°, D.204 0,901, [a]n2li =  +2,44°, [M]d26 =  
+3,86° (ohne Losungsm.). Athylester, Cu H220 2, Kp.30 112°, D.254 0,862, [a]D25 =  +1,39°, 
[M ]u25 =  +2,59° (ohne Losungsm.). — dextro-2,5-Dimethylheptanol-{7), C9H20O, aus 
vorst. Vcrl). mit Na +  abs. A. in Toluol. Kp.18 102°, D.274 0,823, [a]u27 =  +2,21°, 
[M]d27 =  +3,18° (ohne Losungsm.). •— ldvo-7-Brom-2,5-dimethylheptaii, C9HigBr, aus 
vorst. Verb. mit PBr3. Kp.25 1 08°, D.274 1,090, [<x ] d 27 =  —2,20°, [M]D27 =  —4,56° 
(obne Losungsm.). — dexlro-2,5-Dimethylheptan, C0H20, aus vorst. Verb. iiber die 
Grignardverb. Kp. 134°, D.274 0,713, [a]D27 =  +4,19°, [M]d27 =  +5,37° (ohne Losungs- 
mittel). — dextro-2,5-Dimethyloctanol-(8), Cj0H22O, aus liivo-7-Brom-2,5-dimcthyl- 
lieptan iiber die Grignardvcrb. mit [CH20]3. Kp.15 115°, D.274 0,824, [a]D27 =  +8,1°, 
[M]d27 =  +1,29° (ohne Losungsm.). — de,xtro-2,5-Dimeihyloctan, C10H22, aus vorst. 
Verb. mit PBr3 u. Red. des Bromids iiber die Grignardverb. Kp. 156°, D.284 0,723, 
[a]])28 =  +1,02°; [M ]d28 =  +1,45° (olmc Losungsm.). (Journ. biol. Chemistry 95.
1—24. Febr. 1932. New York, Rockefeller Inst. for Med. Res.) O h l e .

Paul W. Preisler und Doris B. Preisler, Der Mechanismus der Bildung von 
Thiblsaureri (R—S il) und Sulfonsauren (R—SOsH) aus Dithiosauren (R—S—S—R).
II. Die Wirhwng von Quecksilbersalzen. (I. vgl. C. 1931. I. 2985.) Die Rk. von Dilhio- 
dihydracrylsdure mit HgBr2 erfolgt zu mindestens 75°/0 im Sinne der Gleichung:

3 [—S .CH2-CH2-COOII]2 +  5 HgBr2 +  3 H20  =
5 BrHgS• CH2• CH2■ COOH +  HO?S-CH2-CH2-COOH +  5-HBr .

Das Hg-Salz der Thiohydracrylsaurc krystallisiert aus W. in quadrat. Platten. Ba-Salz 
der Sulfopropionsaure, aus W. Krystalle mit 5 H„0. (Journ. biol. Chemistry 95. 181 
bis 188. Febr. 1932. Philadelphia, Univ.) Oh l e .

Ralph Arthur Letch und Reginald Patrick Linstead, Die Chemie des Dreikohlen- 
stoffsystems. 28. Nitrile von Buten- und Hexensauren. Eine Notiz iiber die Analyse 
von ungesattigten NUrilen durch Halogenaddition. (27. vgl. K o n  u. L e t o n ,  C. 1931. II. 
3319.) K a n d i a h  u . L i n s t e a d  (C. 1930. I. 1130) haben die Darst. reiner a,6- u. 
/?,y-ungesatt. Nitrile u. ihre gegenseitigen Umwandlungen untersucht; es wurden seiner- 
zeit /S- u. a,/?-alkylierte Nitrile Ycrwendet; dio Unters. wird nunmehr auf Verbb. mit 
y-Alkylgruppe ausgedehnt, deren starker EinfluC auf das Dreikohlenstoffglcichgcwicht 
von L i n s t e a d  (C. 1930. I .  2552) festgestellt worden ist. Zu diesem Zweck wurden dio 
Butennitrile I u. II, die n-Hexennitrile H I u. IV u. die Isohexennitrile V u. VI unter
sucht. Wie friiher wurde gefunden, daB bei der Abspaltung von C02 aus Alkylidcn- 
cyanessigsiiuren (a,/?-ungesiitt.) quantitativ /?,y-ungesatt. Nitrile entstehen; eine nicht 
ganz unerwartete Ausnahmc biidet a-Cyancrotonstiure, die iiberwiegend das a,/9-ungeSatt. 
I  liefert. Abspaltung von W. aus trans-a,/?-Amiden liefert cinheitliche Nitrile; Ab
spaltung von W. aus Cyanhydrincn liefert Gemische aus fl,y- u. stereoisomeren a,/?-un- 
gesatt. Nitrilen u. eignet sich deshalb nicht zur Darst. reiner Verbb. (vgl. auch Beuy- 
l a n t s ,  C. 1923. I. 37; 1931. I. 1272. 3226). — Bei der Behandlung mit NaOC2H6-Lsg. 
bei 25° lagern sich die Hexen- u. Isohexennitrile leicht ineinander um; die Gleich- 
gewichte liegen bei 86 bzw. 21% a,/?-Nitril, Halbwertszeit der Umlagerung 7 bzw. 
33 Min. /:lp'-Butennitril (H) geht bei der Einw. von aquivalenten oder katalyt. Mengen 
NaOC2H5 vollstandig in /?-Athoxybutyronitril iiber, wahrscheinlich infolge sofortiger
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Umlagerung u. Addition yon A. an das a,/?-Nitril. Die Beweglichkeit des Systems ist 
auficrordentlich lioch; Umlagerung von II erfolgt auch bei der Einw. von 1-n. NaOH; 
bei 12-std. Einw. geht der Jodwert auf 2,4% zuriick (vgl. auch v. A uw ers, C. 1923.
III. 196; B ru y la n ts ,  C. 1924. I. 1668). Andererseits wrird der Jodwert von Croton- 
saurenitril (I) durcli Einw. von NaOH nicht verandert; der Geli. an II im „Gleich
gewicht" kann 4% nicht iibersteigen u. ist wahrscheinlich zu vernaclilassigen; die 
Jodaddition ist viellciclit auf Anwesenhcit von schwach addierendem cis-a,/?-Nitril 
zuruckzufiihren. — Der Einflufi y-stiindiger Alkyle ist bei den Nitrilen fast ebenso 
grofi wie bei den Sauren; dio Gleichgewichte liegen bei den unsubstituierten Sauren 
bei ca. 100%, bei den y-iithyliertcn Sauren bei 75%, bei den y,y-Dimethylsauren 
bei 22% a,/?, bei den entsprechenden Nitrilen bci 96—100, 86 u. 21%. — Wahrend 
ungesatt. Sauren sich bci lioherer Temp. lciclit umlagern (Ł in stead , C. 1930. II. 1689), 
sind dio Nitrile sehr bestandig; selbst n  bleibt bei 8-std. Erhitzen auf 200° unter 
Druck unverandert; gegenteiligo Angaben von B r u y la n ts  u . M i n e t t i  (C. 1931. I. 
1272. 3226) uber das Verh. von Y sind entweder auf Ahreicherung yon bereits vor- 
handen gewesenem VI oder auf die Wrkg. irgendeines alkal. Katalysators zuriick- 

I  CH, ■ CH: CH • CN m  C„H5 ■ CIIa • CH: CH • CN V (CH3)2CH • CH: CH ■ CN 
n  CH2: CH • CH, • CN IV C2"H5 • CH: CH • CH2 ■ CN VI (CH3)2C: CII • CH2 • CN 

zufiihron. — Uber die jodometr. Analyse von Gemischen ungesatt. Verbb. ist zu 
bemerken, daB die von B r u y la n ts  u. M i n e t t i  (1. c.) u. C o l m a n t  (C. 1931 .1. 2037) 
vorgenommeno Berechnung des /?,-/-Geli. aus der jodaddition ohne Zuhilfenahme 
besonderer Vergleichsdaten unzulassig ist. Wenn auch dio meisten Systeme nach 
den friiher ausgearbeiteten Standardbedingungen untersucht worden konnen, so ist 
doeh zu beriicksichtigen, dafi die spezielle Konst. mancher Verbb. die Rk.-Fahigkeit 
so weit herabsetzen kann, dafi die Ausarbeitung besonderer Kk.-Bedingungen notig wird. 
Das bromometr. Verf. von H e im  (C. 1931. I. 1272) gibt bei den Butennitrilen gutc 
Werte, ist aber fiir hohere Nitrile ungeeignet.

V e r  s u c h e. D. ist D.204, n ist nu20, falls nicht anders angegeben. Aa-n-Hcxen- 
amid CcHn ON, aus dem Chlorid u. NH3. Blattclien aus Chlf., F. 122°. A a-n-Hexen- 
nitril CGH9N (HI), aus dem Amid u. P20 5 (PC15 u. POCl3 liefern Cl-haltige Prodd.). 
Kp.10 50°, D. 0,8274, n =  1,4379, Jodwert 0,4%- — AP-n-Hexenamid C6Hu ON, aus 
dem Chlorid. Bliittchcn aus Bzl. +  PAe., F. 86°. A P-n-Hexennilril (IV), aus dem 
Amid u. P20 5 oder durch Erhitzen von a-Cyan-zl" -n-hexensauro mit Sand unter ge- 
wóhnlichem Druck. Kp.15 58°, D. 0,8381, n =  1,4301, Jodwert 45%. — a-Cyan-A'1 -n- 
hexensaure C7H90 2N, aus Butyraldehyd u. Cyanessigsaure mit Piperidin bei 100°; 
in Ggw. 'von Pyridin ist dio Ausbeute gering. Nadoln, F. 102°. Gibt mit KMn04 
Buttersiiure.' Liefert beim Erhitzen bis auf 240° nur wenig IV. — n-Valeraldehyd, 
durch Umsetzung von n-C4H0-MgBr mit Orthoameisensaureester u. Hydrolysc des 
Acetals mit 20%ig. H2S04. a-Oxy-n-hexannitril, n-Valeraldehydcyałihydrin C0Hn ON, 
aus der Bisulfitverb. des Aldehyds u. KCN in W. Kp.J4 116°, D. 0,9217, n =  1,4265. 
Gibt beim Erhitzen mit P20 5 u. Sand ein Gemiseh von IH u. IV. — Butyraldehyd- 
cyanhydrin, analog aus Butyraldehyd. Kp.14 103°, Kp.20 1 06°, D. 0,9397, n =  1,4211. — 
Bei der Umlagerung HI IV durch NaOC2H5 (ygl. Original) entsteht bci langerer 
Einw. (i-Athoxy-n-hexannitril CgH15ON, Kp.jj 82°, D. 0,8818, n — 1,4219. — A"-Iso- 
hexenamid, F. 84°. Gibt beim Erhitzen mit P20 5 u. Sand Aa-Isohexennilril (V), 
Kp.10 61°, D. 0,8179, n =  1,4337. Jodwert 1,3%. — A P-Isohexensaurechlorid, mit 
SOCl2, Kp.25 63°. AP-Isohexensaureamid, aus dem Chlorid u. NH3; Verss. zur Darst-. 
aus dem Ester u. NH3 waren orfolglos. Blattehen aus W., F. 81—82°. — A /‘-Isohezen- 
nitril (VI), am beąuemsten durch Dest. von a-Cyan-/l“-isohexensaure mit Sand oder 
aus dem Amid u. P 20 6. Kp.16 56—57°, Kp.24 66°, D. 0,8547 bzw. 0,8511, n =  1,4354, 
Jodwert 78,0%. Umlagerung V VI vgl. Original. — a-Cyan-Aa-isohexensaure, aus 
Isobutyraldehyd u. Cyanessigsaure, Nadeln aus Bzl. +  PAe., F. 89°. — Isomlcraldehyd- 
cyanhydrin, aus der Bisulfitverb. u. KCN; gibt beim Erhitzen mit P20 5 u. Sand ein 
Gemiseh von V u. VI. — Afi-Butenntiril (II), aus Allylbromid oder Allylalkohol u. CuCN. 
Kp. 116—121°, D. 0,8351, n =  1,4048, D.154 0,8418, n D15 =  1,4073, Jodwert 61,9%. 
Geht beim Schiitteln mit NaOH grofitenteils in I  u. dessen cis-Form (Kp. 108°) uber. — 
trans-Crotonsaure. Man lafit eine ath. Lsg. von Acetaldeliyd (aus 50 g Paraldehyd u. h. 
konz. H2S04) mit 26 g Malonsaure u. 20 g Pyridin 2 Tage in Eis u. 1 Tag bei gewóhn- 
licher Temp. stehen u. erhitzt das Kk.-Prod. bis zum Aufhórcn der C02-Entw., Aus
beute 86%, auf Malonsaure bezogen; F. 72°, Amid F. 157°, Anilid, F. 115°. Nitril (I), 
aus dem Amid mit P20 5 u. Sand, ferner in geringer Menge beim Erhitzen von a-Cyan-



1 9 3 2 .  I .  D .  O r g a n i s c h e  C h e m ie . 2 4 5 3

crotonsaure mit Sand. Kp. 118—119°, IX 0,8242, n =  1,4217, Jodwert 0,6%. — 
Bleibt beim Sehutteln mit NaOH gróBtonteils unyeriindert. — Propionaldehydcyati- 
hydrin, aus der Bisulfityerb. u. KCN, Kp.20 98°, D. 0,9260, n =  1,4081. Gibt bei der 
W.-Abspaltung ein Gemiseh yon I u. II. — fi-Athoxybutyronitril, bei der Einw. von 
NaOC2H6-Lsg. oder alkoli. NaOH auf I. Kp. 170°, D. 0,8945, n =  1,4107. (Journ. 
ekem. Soc., London 1932. 443—56. Febr. London, S.W. 7, Imp. Coli. of Science and 
Tecbnology.) OSTERTAG.

E. Rossmann, Zur Struktur der Gouepinsdure. Nacli V an L o o n  u . S t e g e r  
(C. 1931. II. 1844) soli dic Couepinsaure ein geometr. Isomercs der Elaostearinsauren 
darstellen, u. es sollen auBer der bekannten a- u. /?-Elaostearinsaure noch 3 Isomere 
existicren. Vf. hat bei langer Bescłiiiftigung mit diesen Siiuren auBer der cc- u. |0-Saure 
keine Isomeren angetroffen. Obigcr Annalime bzgl. der Coucpinsauro widerspricht die 
von genannten Autoren selbst festgestellte starkę Differenz der D.78-\Yerte u. der Mol.- 
Refrr. bzw. Exaltationen. Selbst der D.-Wcrt der Linolensaure wcicht trotz Orts- 
isomerie yon dem der /?-Saure nur wenig ab, u. die Werte der a- u. /3-Saure sind fast

ident. Diese Schwierigkeiten wurden ver- 
CH3-[CHj]3-CH:C- C:CH-[CrIJ]7'C 0 2H gchwinden, wenn man der Coucpinsauro

_Qj-j nebenst. Formel eines Cyclobutandcriy.
erteilen wiirde, welche I s h io  (C. 1926.

I. 3594) zu Unrecht der cc-Elaostearinsaure zugeschrieben hat. Die wahre JZ. (vgl.
VAN L o o n , C. 1930. II. 3874) einer solehen Verb. kann 3 Doppelbindungen yortauśchen, 
da nach W il l s t a t t e r  u. B r u c e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 3979) Dihalogen- 
cyclobutan Halogen unter Ringóffnung aufnimmt u. in Tetrahalogenbutan iibergeht. 
Ganz analog yerhalt sich der Yierring bei der katalyt. Hydrierung. Auch das Ergebnis 
der Ozonidspaltung, Bldg. von Valerian- u. Azelainsaure, ist mit der neuen Eormel 
im Einklang. Um diese exakt zu beweisen, ist noch die Isolierung des mittleren Spalt- 
prod. erforderlich. Wurden Glyoxal oder Oxalsaure gefunden, so ware VAN L o o n s  
Eormel richtig; wiirde aber Bernsteinsaure gefunden, so ware die neue Eormel bewiesen. 
Eiir diese berechnet sich, wenn man die Exaltation der Elaostearinsaure einsetzt, ein 
Mu-Wert von 87,7, gut iiberemstimmend mit dem von obigen Autoren gefundenen. 
Eerner differieren die D.-Werte der /?-Elaostearin- u. Coucpinsauro um fast den gleichen 
Betrag wie die D.-Werte des Butens u. Cyclobutans. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 
248—52. 15/2. 1932. Mttnchen, Techn. Hochsch.) L in d e n b a UiM.

J. van Loon und Alph. Steger, Zur Strulctur der Oouepinsdure. (Vgl. C. 1931.
II. 1844.) Auf die Ausfiihrungen von R o s s m a n n  (yorst. Ref.) erwidern Vff. folgendes:
1. Theoret. sind 8 geometr. isomere Elaostearinsauren móglich, welche infolge Hiiufung 
von 3 Luckenbindungen in ihren Eigg. stark yerschieden sein konnen. — 2. Nach W i l l 
s t a t t e r  u. B r u c e  wird der Ring eines Dihalogencyclobutans nur bei Verwendung 
eines J-haltigen Reagens geoffnet; die Dibromcyclobutane sind gegen Br auch bei 
hóherer Temp. bestandig. Couepinsaure nimmt aber nicht nur aus W iJS sch er Lsg., 
sondern auch aus der Bromlsg. von K a u f m a n n  (C. 1926. I. 3291) mehr Halogen auf, 
ais pf entspricht. — 3. Nicht nur bei 200°, sondern auch bei Raumtemp. addiert Couepin- 
saure mehr H,- ais entspricht, kann also kein Cyelobutanderiy. sein. — 4. Die Kenntnis 
des bei der Ozonisierung gebildeten mittleren Spaltprod. ware wertyoll, aber die event. 
Isolierung yon Bernsteinsaure ware noch kein Beweis fiir die R 0SSMANNsche Eormel, 
denn diese Siiure ist auch bei der Ozonisierung der a- u. /J-Eliiostearinsaure ofters ais 
sekundares Zcrs.-Prod. erhalten worden. — Die groBe Empfińdlichkeit der Couepin
saure kann die Werte ihrer Kennzalilen stark beeinflussen, besonders weil zur Best. 
derselben hóhere Temp. notwendig war. Den Ausfiihrungen R o s s m a n n s  iiber die 
Refraktometrie der Saure stimmen Vff. nicht boi (naheres ygl. Original). Eerner deutet 
die groBe Neigung der Saure 'zur Oxydation u. Polymerisation chor auf ein doppelt ais 
auf ein einfach konjugiertes System hin. SchlieBlich ist es fraglich, ob die Bldg. yon 
Cyclobutanringen in der Natur zu erwarten ist. (R ec. T rav . chim. Pays-Bas 51. 345—48. 
15/3. 1932. Delft, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

E. Darmois und Yeu-Ki-Heng, Der Einflufi der Tlioriumsalze auf das Drehungs- 
vermogen der Weinsaure und der Tartrate. (Vgl. C. 1929- I. 355.) Die bei yerschiedener 
Konz. der Ausgangsstoffe u. yerschiedener Alkalitat gemessenen Drehungen lassen 
darauf schlieBen, dafi ThCl., u. Th(N03)4 mit NaOH u. NasC.iH40„ Komplexe liefern, 
dereń stabilster der Zus. Th(OH), • Na2C4H40(, entspricht; das komplexe łon ist in Ggw. 
yon Alkali bestandig. Die in Ggw. yon Th-Salzen beobachteten starken Drehungen
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sind daninach auf dio Bldg. von chem. Vcrbb. zuriickzufiihren. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 703—08. 22/2. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Carl Niemann und Karl Paul Link, Synthesen der IIexuronsduren. I. Die Syntliese 
der d,l-Galakluronsdure aus Schleimsaure. (Vgl. L ink u . N edden , C. 1932. I. 1890.) 
Vff. geben eine detaillierte Vorschrift fiir die Darst. krystallisicrter d,l-Galakturonsaurc 
aus Schleimsaure. Es ist nicht notwendig, vom krystallisierten Monolaeton der Schleim
saure auszugehen. Dagegen ist auf grdflte Reinheit der Schleimsaure Wert zu legen. 
Nur aus Galaktose oder Laetose bereitete Schleimsaure hat nach griindlichcm Aus- 
wasehen der HN03 den erforderliehen Reinheitsgrad. — Die Red. gelingt weitaus am 
besten naeh E. F isc h e r  mit Na-Amalgam (2,5°/0ig.) in schwach schwefelsaurer Lsg. 
Abseheidung der unyeranderten Schleimsaure mit Pb-Acetat empfielilt sich nicht. 
Abscheidung der d,l-Galakturonsdure direkt mit bas. Pb-Acetat. Reinigung iiber das 
Ba-Salz, aus W. mit A. gefallt. Ausbeute ca. 30% d. Th. d,l-Galakluronsdure, aus W. 
mkr. Nadeln mit 1 H20  vom F. 156° (Zers.). (Journ. biol. Cliemistry 95. 203—11. Febr.
1932. Madison, Univ.) Oh l e .

Eugene Schoeffel und Karl Paul Link, Die Darslellung ron d-Mannuronsaure- 
lacton. (Vgl. vorst. Ref.) Unter Abiinderung des Verf. yon N e l s o n  u . C r e t c h e r  
(C. 1930. II. 1517) stellen Vff. aus der Algę Macrocystis pyrifera das krystallisierte 
Lacton der d-Mannuronsaure dar. Dio Hydrolyse der Alginsaure erfolgtc mit 2,5%ig. 
H2S04. Reinigung iiber das Ba-Salz, aus W. mit A. flockiger, gut filtrierbarer Nd. 
Lacton der d-Mannuronsdure, aus Eg. kleine Prismen yom F. 142—143°, [a]i)2° =  
89,60°. Ausbeute aus 80 g Alginsaure 3 g Lacton. Im ubrigen sind dieselben Vorsichts- 
maBregeln zu beaehten wie bei der Darst. der d-Galakturonsaure. (Journ. biol. Chc- 
mistry 95. 213—17. Febr. 1932.) O h le .

E. Vellinger, Das Drehungsuermógen einiger Aminosduren ais Funktion der 
Aciditat (pji). (Vgl. C. 1927.1. 2039.) Vf. bereehnet das Drehungsyermógen (?. 578) von 
Ghitaminsdure, l-Leucin, d-Alanin u. Asparaginsaure fiir pn-Werte bis 14. Aus der An- 
wendung des Schemas yon D a r m o is  (vgl. V e l l in g e r , C. 1928. I. 298) ergibt sich fiir 
Glutaminsaure ein Verh., ais ob Anion- u. Kationanteil fur sich yorhanden waren, 
was wohl keine der Wirkliehkeit entsprechende Erklarung ist. Auf die Dispersion von 
Asparaginsaure, Leucin u. Alanin laBt sich das Schema nicht anwenden. Bei den 2-bas. 
Sauren licgt die Dispersion des undissoziierten Mol. nahe der des 2-wcrtigen Anions, u. 
beide zwischen denen des Kations u. des einfach dissoziierten Anions. Bei einfachen 
Sauren, wie Leucin, liegt die Dispersion des Anions zwischen der des Kations u. der des 
undissoziierten Mol. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 718—20. 22/2. 1932.) R. K. Mu.

Emil Abderhalden und Jolan Heumann, Untersuchung iiber das physikalisch- 
chemische VerhaUen von aus d,l-Alanin aufgebauten Polypeptiden. (Vgl. C. 1932.1. 1909.) 
Unterss. aus dem Halleschen Institut haben gezeigt, daB bei Polypeptidketten, die 
aus einer Reihe von gleichen Aminosauren zusammengesetzt sind, schon friihzeitig 
kolloide Eigg. auftreten. So berichteten Vff., daB bei Glycinketten vom Okta- 
peptid an mit dem Dispersionsmittcl bestandige Hydrosolc gebildet werden u. vor 
kurzem zeigtcn A b d e r h a l d e n  u . G o i id e s  (C. 1932. I. 807), daB bei Ketten aus
1-Alanin bereits beim Tetrapeptid kolloide Eigg. auftreten. In der yorliegenden Arbeit 
wurden Ketten aus dem inakt. d,1-Alanin syntlictisicrt, die erst vom Hexapeptid an 
deutlieli kolloide Eigg. aufwiesen. Die kolloiden Teilchen der Alaninketten waren 
samtlieh stark liydratisiert, das angelagerte W. fest yerankert; zum Unterscliied von 
den entsprechenden 1-Alaninketten mit 1 Mol W. enthielten die d,l-Polypeptide 
nur %  Mol W. Dio Teilchen zeigen starkes Quellungsvermogen u. nur geringo Be- 
wegliciikeit im elektr. Feld. Polypeptide u. Halogenacylkorper besitzen negative 
Ladung. Elektrolytzusatz fiihrt nicht zu Umladung, sondern nur zu Koagulation. 
Im Zusammenhang mit ihrer starken Hydratation besitzen die Polypeptide nur 
geringes Adsorptionsvermógen. Halogenacylverbb. werden bei ungerader Anzahl der 
Bausteine sehneller zu Alanylpolypeptiden aminiert ais bei gerader.

Y e r s u e h e .  Der Aufbau der Polypeptide geschah stufenweise durch dio ubliche 
Kuppelung. AIlo dargestellten Verbb. sind Razemkórper. u.-Brompropionylalanyl- 
alanin, C9H150 4N2Br, F. 170—175°. Dialanylalanin, C9H 1;0 4N3, F. 245° (Zers.) nach 
Verfarbung bei 237°. — Brompropionyldialanylalanin, Ó12H2o05N3Br, F. 217—220° 
(Zers.). Trialanylalanin, C12H220 5N4, F. gegen 245°. — Brompropionyltrialanylalanin, 
C15H250 6N4Br, F. nach Yerfiirbung gegen 241°. Telraałanylalanin, C15H2TOgN5 •
F. 280—283° (Zers.). — Brompropionyltetraalanylalanin, CI8H30O-N5Br, F. gegen 240° 
(Zers.). Pentaalanylalanin, CiliH320 7N(i ■ V2H20, F. gegen 280° (Zers.). — Brompro-
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pionylpcntaalanylalanin, C21H35OaN„Br, F. gcgcn 243° (Zers.). Hexaalanylalanin, 
C21H370 8N 7-V2H20. Zers. uber 280°. (Ztschr. physiol. Chem, 205. 271—82. 4/3. 1932. 
Halle a. d. S., Univ., Physiol. Inst.) S c h w e it z e r .

Charles Robert Harington und Sydney Stewart Randall, Synthese von d,l-p-Oxy- 
glwtaminsdure. Mit einer Bemerleung iiber Dissoziationskonstanten, von George Maxwell 
Riehardson. /?-Oxyglutaminsśiure findet sich nach D a k i n  (C. 1920. I. 679) im 
Caseinogen u. bildet nach D a k in ,  W e s t  u . H o w e  (Proeced. Soc. exp. Biol. Med. 28 
[1930]. 2) neben Osyprolin ein Spaltprod. einer aus Lobcr isolierten, gegen perniciose 
Anamie wirksamen Substanz. D a k i n  hat auch ohno Erfolg yersueht, /?-Oxyglutamin- 
siiure durch Red. von Isonitrosoacetondicarbonsaureester mit Na-Amalgam d a r-  
zustellen; den Vff. ist es gelungen, die Red. auf katalyt. Wege durchzufiihren. Das so 
erhaltene Prod. unterscheidet sich erheblieh von dem natiirlichen aus Caseinogen 
( D a k i n ) ; die Farbrkk. des DA K IN schen Prod. sind sicher groBtenteils auf Beimengungcn 
an d e re r  Aminosauren zuriickzufiihren; wieweit die iibrigen Unterschiede auf stereochem. 
Verschiedenheit basieren, kann man noch nicht sagen. Es ist den Vff. auch nicht 
gelungen, Oxyglutaminsaure nach dem DA KINschen Verf. aus Caseinogen zu isolieren; 
dieser MiBerfolg ist aber nur auf dio Schwiorigkeiten der Trennung zuriickzufuliren; 
das Vork. unter den Spaltprodd. des Caseinogens ergibt sich aus der Bldg. von Apfel- 
saurehalbaldehyd bei der Behandlung mit Chloramin T. — cc-Isonitrosoacetondicarbon- 
saurediathylester, aus Acetondicarbonsaureester, Athylnitrit u. HC1 in A. Ausbeute 
fast quantitativ. Zur Oborfuhrung in (i-Oxyglutamii}saure CjHgOsN hydriert man mit 
Pd-Kohle in absol. A. bei Ggw. von HC1 bis zur Aufnahme von 2 Mol H, filtriert ab, 
dampft ein, lost in W ., setzt den Katalysator wieder zu, yersetzt mit otwas H2PtCl8 u. 
FeCl3 u. hydriert nochmals u. kocht zweclcs Verseifung u. Spaltung der in erlicblicher 
Menge entstandenen Pyrrolidonderiw. mit konz. HC1. Krystallisiert aus W . meist in 
Prismen mit 3H20  (a), aus k. konz. Lsgg. auch in wasserfreien Nadeln oder Prismen (b). 
a) sclim. bei ca. 75° teilweise, wird wieder fest, gibt bei 102—103° W. ab u. zers. sich 
bei 185°; b) sclim. bei 198° (Zers.). Geht bei 7-std. Koehen mit W. groBtenteils in 
Oxypyrrolidoncarbonsdure C5H,0.iN (teilweise krystallisierender Sirup) iiber. Gibt 
starko Ninhydrinrk., mit Na-Diazobenzolsulfonat u. NaOH in der Kalte keine, beim 
Kochen eine  blaulichrote Farbung, mit H 0SO, u. /?-Naphtkol eine gelbliche, griin 
fluoreseierende Lsg. C.H90 5N -+- HCI, Nadeln, F. 187° (Zers.). Ag2C5H,AN, CuC5- 
H70 5N, Ca(C5H80 5N)2. JDiathyleslerhydrocMorid C0H17O5N +  HCI, Krysfcalle aus A., 
F. 168,5°. — Die Hydrierung des Isonitrosoacetondicarbonsaureesters liefert ais 
Zwischenprod. (nach Aufnahme von 2 H) a.-Aminoacetondicarbonsaureester; die Lsg. 
gibt beim Kochen mit konz. HCI u. Bcliandeln mit KOH u. HgCl2 2,5-Dimethylpyrazin 
(C6H8N2 +  2HgCl2; Pikrat, F. 157°; Chloraurat, F. 153°), beim Erwarmen mit p-Nitro- 
phenylhydrazin u. verd. l !=SO., Methylglyoml-p-nitroplienylosazon (rote Nadeln aus 
Nitrobenzol, F. 297° [Zers.]). — G. M. RlCHARDSON bestimmt die elektrometr. 
Titrationskurye d e r Oxyglutaminsaure; dio einzelnen Dissoziationsstufen entsprechen 
den pn — 2,10, 4,17 u. 9,20 (C02H, CO.,H u. NH2); ferner finden sich  Anzeiehen fiir 
eine 4. Stufe (OH) boi pn =  13. Das Ergebnis wird mit einigen neuen Befunden iiber 
die Dissoziation von Aminosauren ( K i r k  u . S c h m id t ,  C. 1929. I. 1860; C h i b n a l l  u. 
C a n n a n ,  C. 1931.1. 593) yergliclien. (Biochemical Journ. 25- 1917— 30. 1931. London, 
Univ. u. Imp. Coli.) OSTERTAG.

M. Weizmann und L. Haskelberg, V er suche zur Darstellung der Ester des Glycerins 
mit den Aminosauren sowie der gemischten Ester mit Aminosauren wid Feltsauren. I. 
Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad, Sciences vgl. C. 1929. II. 1524. Nachzutragen ist: 
Es ist sehr bemerkenswert, wie der Austausch eines Fettsaurerestes gegen einen Amino- 
saurerest die Loslichkeit der Triglyceride yerandert. Wahrend die Fette in W. ganz unl., 
in A., Lg. u. Chlf. 11. sind, sind die Aminoglyceride in W. zl., dagegen in A., Lg. u. Chlf. 
swl. oder unl. Der EinfluB des Aminosaurerestes ist demtiaeh stark yorherrschend, 
wahrend der der anderen Siiurereste zuriicktritt. Der Aminosaurerest bewirkt auch 
eine starkę Erhohung des F .; dieser ist, wie auch sonSt bei don Fetten, niemals scharf. — 
Dio gemischten Amino- u. Fettsauregtyeeride sind in wss. Lsg. viel schwacher alkal. 
ais Glycyl- u. Alanylglycerin. Hei’vorzuheben ist ferner die Neigung dieser gemischten 
Glyceride zum tlbergang in den Gelzustand. — Glycyl- u. Alanylglycerin werden 
schon durch sd. W., die gemischten Glyceride erst durch verd. Saure yerseift. Leitet 
man HCl-Gas in die ath. Suspension eines gemischten Glycerids, so bildet sich ein Nd. 
des Aminosaurehydrochlorids, u. die ath. Lsg. liefert das Diglycerid. — Offenbar infolge 
ihres bas. Charakt-ers geben dio gemischten Glyceride mit AgN03 yoluminóse, in HN03 1.
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Ndd. — Na-Salzc der Aminosiiuren: Geringen UberschuB letzterer (absol. trocken) in 
3°/oig- C2H3ONa-Lsg. eintragen, 10 Stdn. schiitteln, Filtrat iin Vakuum verdampfen, 
Riickstand verreiben. — a,jś-Dipalmiloyl-o.'-jodhydrin, C35Hc-04J. 10 g a-Jodhydrin,
13,8 g Pyridin, 58 g Palmitoylchlorid u. 80 g Chlf. 48 Stdn. stelien lasscn, mit 100 g 
Chlf. verd., mit NaHC03 u. W. waschen, trocknen, verdampfen, in A. losen, mit Kolile 
schiitteln u. mit CH3OH bis zur Triibung versetzen. Aus A. +  CH3OH Krystalle, 
F. 43,6°. — Darst. der gemischten Glyceride durch 3-std. Erhitzen molokularer Mengen 
der Komponenten auf 150—160°. Darauf mit Lg. waschen, Riickstand aus A. um- 
krystallisieren. Fiir a-d,l-Alanyl-a',fl-distearin wird jetzt F. 223° angegeben. (Buli. 
Soc. chim. France [4 ] 51. 59—72. Jan. 1932. Jerusalem, Hebr. Univ.) LiNDENBAUM.

C. N. Riiber, Uber die Molekularrefraklion der Zucker. Yf. gibt eine zusammen- 
fassende Darst. seiner Messungsergebnisse. Ais wichtigsto Rcsultate sind hervor- 
zuheben: 1. die Differenzen der Molekularrefraktionen der zusammengehórigen a- u. 
/?-Formen der Zucker u. ihrer Deriw. sind anniihernd konstant u. zwar haben die 
hochdrehenden (a-Formen) die kleinere Mol.-Refraktion. Bcispicle a-Glucose 62,68, 
/3-Glucose 63,07, A =  —0,39. a-Galaktose 62,27, /?-Galaktose 62,69, A — ■—0,42, 
a-Mannose 63,39, fi-Mannose 62,76, A — —0,37, a-Methylglucosid 70,17, /?-Methyl- 
glucosid 70,55, A =  —0,38, a-Methylgalaktosid 69,83, /?-Methylgalaktosid 70,20, A — 
—0,37, a-Methylxylosid 59,48, /?-Methylxylosid 59,90, A =  —0,42, a-Pentacetylglucose 
140,99, /J-Pentacetylglucose 141,34, A =  -—0,35. Vf. schlieBt daraus, daB die beiden
O-Atome 1 u. 2 mit ihren Liganden in den a-Formen in cis-Stellung, in den /?-Formen 
in trans-Stellung in bezug auf die Ringebene stelien, im Einklang mit den Ergebnissen 
von BOESEKEN. — 2. Die Differenz der Mol.-Refraktionen von Methylglykosid u. der 
zugehorigen Zuckermodifikation ist fiir samtliche Aldosen nahezu konstant: a-Methyl- 
glucosid-a-Glucoso =  7,49, /?-Methylglucosid-/3-Glucose =  7,48 etc. — 3. Auch der Unter- 
schied um eine CHOH gibt eine aimahernd konstantę Differenz der Mol.-Refraktionen 
der beiden Vergleichsobjekte: cc-Methylglucosid-a-Methylxylosid =  10,69, /3-Metliyl- 
glucosid-/?-Methylxylosid =  10,65 etc. (Kong. Norske Vidensk. Selskabs Forhandl. 4. 
157—60. 31/12. 1931. Sep.) . O h l e .

Marc Bridel, Die Struktur der Mono- wid Disaccliaride. tjbersichtsreferat. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 13 . 1015—1139. 1931.) O iile.

Wm. Lloyd Evans und Charles C. Clark, Der Mechanismu-s der Kolilenhydrat- 
ozydalion. XV. Das Verhalten des 3-Glucosidoarabinoseheptaacetals gegen wasserige Kali- 
lauge. (XIV. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1224.) Das Verli. der 3-Glucosidoarabinose bzw. ihres 
Heptaacetates gegen wss. KOH entspricht durchaus der friiher entwickelten Auf- 
fassung. Sie gibt viel weniger Milchsaure u. Methylglyoxal ais Glucose, dagegen etwa 
ebensoviel an beiden Rk.-Prodd. wie Cellobiose. Sie stammen also lediglich aus dem 
glykosid. gebundenen Glucoseteil des Molekiils. Die Ausbeuten an Ameisensaure ent- 
spreclien jedoch nicht ganz denen aus Cellobiose. Die Kurve, welche die Abhangigkeit 
der H-COOH-Ausbeute von der Normalitiit der KOH beschreibt, steigt bei der 3-Gluco- 
sidoarabinose yiel weniger steil an ais bei der Cellobiose, bleibt aber nach Passieren 
des Maximums stets oberhalb derselben. Dies diirfte im Zusammcnhang stehen mit 
den Stabilitatsunterschieden der 1,2- u. 2,3-Enolformen der beiden Disaccliaride. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 698—704. Febr. 1932. Columbus, Univ.) Oh l e .

Horaee S. Isbell, Derivate der ■i-Glucosidornannose. y-Heptacetyl-4-glucosidomethyl- 
mannosid (I) gibt mit methylalkoh. HC1 unter raschem Drehungswechsel von links 
nach rechts ein Gemisch von Rk.-Prodd., aus dem durch Behandlung mit Ag2C03 
Heplacctyl-4-glucosido-fl-melhylma.nnosid (III) gewonnen wurde. Dieses ist offenbar aus 
Aceiochlor-4-glucosidomannose (H) entstanden, welche in Substanz jedoch nicht aus 
dem Rk.-Gemisch selbst isoliert werden konnte. Dagegen entsteht II ais einziges Rk.- 
Prod. bei der Einw. von HC1 (2 Mol) in abs. Chlf. auf I  (1 Mol). Ebenso wirkt TiCl4 
in abs. Chlf. — Fiigt man zu dem Rk.-Gemisch aus I  u. methylalkoh. HC1 feuchtes 
Ag2C03 oder nur W., so erhalt man IIexacetyl-4-glucosidomannose (IV). Behandelt 
man dagegen I  sofort mit wasserhaltiger methylalkoh. HC1 (80%ig. CH3OH), so liiBt 
sich IV nicht isolieren, dagegen ein Teil I. Dio Rk. bleibt also unvollstandig. Vf. nimnit 
daher an, daB zunachst aus I  u. HC1 ein Additionsprod. (V) gebildet wird, das in Ab
hangigkeit von der Natur des Losungsm. weiter reagiert. In Chlf. wird CH30H  ab- 
gespalten, bei einem tJberśchuB von CH30H  dagegen Essigester (vgl. naclist. Schema).

Die 4-Glucosidomannose u. ihre Deriw. haben annahernd dieselben Mol.-Dreliungen 
wie die entsprechenden Abkommlinge der Mannose, jedoch sind sie im allgemeinen 
etwas weiter nach rechts yerschoben. Auch die Differenz der Mol.-Dreliungen der a-
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u. /?-Formen glcicher Konst. bewegt sich in dersclben GróBenordnung wic bei der 
Mannose, weist also gegenuber den Glucosederiw. die gleichen Abweichungen auf. 
Lediglich das Paar: 4-Glucosido-a-methylmannosid u. 4-Glucosido-/?-methylmannosid 
raacht eine Ausnahme; hier ist 2^4ociij=  +34000, in der Glucosereihc 2 A o c u ,-- 
-[-37500. Die abweichenden Dreliungswerte in der Mannosegruppe beruhen also nicht 
auf der Ringstruktur der Zueker.

Y e r s u c h c .  y-IIcptacclyl-4-glucosidomelhylm/jtmosid, C27H3S0 18 (I), aus Chif., 
A. oder Amylalkohol rhomb. oder 6-eckige Tafcln, aus CH30H  diinne rechteckige 
Prismen, beide vom P. 167°, [ajn20 =  —12,7° (Chif.; c =  3,216). — Hcplacelyl-4-gluco- 
sido-{l-meihylmannosid, C27H380 18 (HI), aus W., dann aus A. Prismen vom F. 178°, 
[a]c20 =  —22,3° (Chif.; c =  2,6252). — 4-Glucosido-p-mdhylmannosid, C13H21On 
(+  V2 H20  ?), aus A., F. 229°, [a]D20 =  —48,5° (W.; c =  4,063), [a]2̂ .,^ =  —55,7°. — 
IIe'ptacctyl-4-glucosido-tt.-meihylmannosid, C27H330 18, aus CH3OH rhomb. Prismen von 
F. 185°, [ajc20 =  +29,3° (Chif.; e =  2,105). — Hexaacetyl-4-glucosidomannose, 
C24H34Ó15 (IV), aus A. rechteckige Prismen vom F. 171°, [c<]d20 =  +21,7° (Chif.; 
c =  2,416), =  +14,6° (CH30H ; c =  2,129), =  +18,8° (Eg.; e =  3,055), =  +10,7 — >- 
+8,3° (Pyridin; c =  2,338; Endwert nach 3000 Min.). Gibt bei der Acetylierung in 
Pyridin (—10°) a-Octaacetyl-4-glucosidomaimose. Sowohl bei saurer ais auch bei 
allcal. Hydrolyse werden allc 6 Acctylgruppen yerseift. — Cldorheptacetyl-4-glucosido- 
mannose., C2liH350 17CI (II), F. 169°, [a]D20 =  +50,1° (Chif.; c =  3,04). — Heptacelyl-
4-glucosidomannose, C2(.H360 18, aus W. prismat. Nadeln vom F. 110°, [a]D20 — +11,7° 
(Chif.; c =  5,2732), =  +11,6 (CHsOH; c =  1,6468), =  + 4 ,0 — ->- +11,7° (Pyridin; 
c =  2,776; Endwert nach 60 Stdn.) gibt bei der Acetylierung in Pyridin (—10°) vor- 
wiegend a-Octaacetyl-4-glucosidomannose. — 4-Ghicosido-fi-mannose, CI2H22On , aus 
abs. CH3OH in diinnen prismat. Nadeln neben der a-Form, dann aus sehr wenig W. mit 
Eg. F. 203—205°, [a]D20 =  — 6,5°— ^-+6,5° (W.; c =  3,4692). — fS-Octaacelyl-
4-glucosidomannose, C5SH3f,Ol;i( aus vorst. Verb. mit Acetanhydrid und Pyridin (0°) neben 
dem a-Isomeren. Trennung durch Fraktionierung aus Toluo!, wobei sich die a-Form 
zuerst abscheidet, dann aus Essigester mit A. F. 165°, [a]D20 =  —13,04°. (Bureau 
Standards Journ. Res. 7- 1115—31. Dez. 1931.) Oh l e .

E. VotoSek und F. Valentin, Verschiedene Beolachtungen iiber die Iły  drążone und 
Osazone der Zucker. Zur Cliarakterisiorung der Zuckerkomponente von Hydrazonen, 
die nur in geringer Mengc vorIiegen, sohlagen Vff. Dest. mit 12°/0ig. HCI u. Fallung 
des Destillats, eventuell nach nochmaliger anreichernder Dest., mit Phloroglucin +  HCI 
vor. Pentosen werden so ais Furfurol, Met-hylpentosen ais Methylfurfurol, nachgewiesen.
0,06 g Rhamnosemethylphenylhydrazon konnten noch sicher nachgewiesen werden. — 
In Di- oder Oligosacchariden, welche Pentosen oderMethylpentosen in glykosid. Bindung 
enthalten, lassen sich diese Bestandteile in analoger Weise durch Dest. der Osazone 
mit HCI naehweisen. Gleichzeitig gestattet dieses Verf. eine Entscheidung dariiber, 
ob in einem Oligosaccharid die Pentose- bzw. Methylpentosekomponente Trager der
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reduzierenden Eigg. ist oder nicht-. •— Lactosephenylosazon, [cc]d =  —25,4° — >- 7,9° 
(CH3OH; c =  0,609; Endwert nach 9 Stdn.). Anhydrolaclosepheńylosazon, [a]n =  
■—120,5° (CHjOH; c =  0,508). — Zur Zerlegung der Hyd rażone in den freien Zucker 
u. das Hydrazin cignct sich am besten p-Nitrobenzaldeliyd. — Metliylphenylglucosazon 
gibt mit essigsaurem Plienylhydrazin in vcrd. A. Glucosazon, mit essigsaurem p-Brom- 
phcnylhydrazin dagegen ein gemischtes Glucosazon. Zum Nachweis der Fructose 
wird daher Fallung ais Methylphenylosazon u. Umwandlung desselben in Phcnyl- 
glucosazon empfohlen. Das Methylphenylosazon der Fruclose zeigt Mutarotation, 
[a]D =  +126,8°—->- +40,8° (CH3OH; c =  0,8; Endwert nach 70 Stdn.), der ihr 
zugrundeliegende Vorgang kann hier also nicht auf den 0 bergang in eine Azoverb. 
entsprechend — CH=N—NH-CGH5 ^  — CH„-N=N-C0H5) beruhen. (Collect. Trav. 
chim. Tchecoslovaquie 3. 432—39. Arhiv Hemiju Farmaciju Zagrcb 5. 155—62.
1931. Prag, Tschech. Techn. Hochschule.) Oh l e .

Alfred Eckert und Adolf Marzin, Uber Siarkę. Durch Kochen mit methylalkoh. 
HC1 oder H2SO., laBt sich aus Kartoffelstarke eine Starkefraktion (Amylose) herauslosen. 
Die zuriickbleibende Hiillsubstanz farbt sich direkt nicht mehr mit Jod, wohl aber 
in wss. Lsg. mit roter Farbę. Ob diese in methylalkoh. HC1 unl. Fraktion mit dcm 
nativen Amylopektin ident. ist, bleibt noch zweifelhaft. Mit anderen Starkearten 
wurden dio gleichen Ergebnisse erhaltcn. Kartoffelstarke lieferte 83%, Arrow Root 
80%, Weizenstarke 63%, Mais 75%, Reis S0% unl. Hiillsubstanz. Bei den Samcn- 
starken erfolgt die Herauslósung der Inhaltssubstanz (Amylose) langsamer ais bei 
Kartoffelstarke. (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 110—13. Febr. 1932. Prag, Deutsche 
Techn. Hochschule.) Oh l e .

D. Kruger, Dic Entwicklung der organischen Chemie, insbesondere der Cellulose- und 
Zellstoffchemie im Jalire 1931. (Zellstoff u. Papier 12. 57—62. Febr. 1932.) K r u g e r .

A. Friedrich und E. Pelikan, Zur Kennlnis des Lignins. Uber die Einuńrlcung 
von Brom auf Fichtenholzlignin. (Vgl. F r i e d r ic h  u. D iw a l d , C. 1926- I. 1966.) 
Aus Fichtenholzmehl mittels Eg. u. HC1 dargestclltes Lignin ( ~  15,5% OCH3) nimmt 
bei der Bromicrung in Eg. maximal 38,7°/0 Br auf unter Yerlust von ca. 1/3 des ge- 
samten OCH3-Geh. Da der Verlust an OCH3 bei verliingerter Br-Einw. nicht zunimmt, 
sind offenbar die OCH3-Gruppen nicht gleichartig. Mit Dimethylsulfat alkylicrtes 
Lignin (ca. 25% OCH3) nimmt nur 32,1% Br auf; OCH3-Verlust derselbe wie beim 
ursprunglichen Lignin. Eine Abspaltung von CH3Br oder uberhaupt Bldg. fliichtiger 
C-haltigcr Anteile (mit Ausnahmc einer Siiure) bei der Bromierung war nicht nach- 
weisbar. Die durch Fallung mit W. aus der Eg.-Lsg. isolierte Hauptmenge des bro- 
mierten Lignins (ca. 89% des ursprunglichen Lignins) liiBt sich durch Eg. in einen 
glatt 1. (60%) u. in einen unl. Teil ahnliclier Zus. trennen; aus dem Filtrat wurden 2 in 
A. 1. Prodd. mit verschiedener Loslichkeit in h. W. isoliert; der 1. Anteil enthalt 27,74%, 
der unl. 32,2% Br, OCH3-Geh. in beiden Fallen 6,3%. Im Vergleich der Analysen- 
daten des ursprunglichen Lignins u. des in der Hauptausbeute erhaltcnen Bromprod. 
kommt ein C-Yerlust nicht zum Ausdruck; wahrscheinlich findet keine Abspaltung, 
sondern nur eine Umlagerung der CH3-Gruppen statt. Bei der Alkylierung des Brom- 
2)rod. (38,7°/0 Br) in alkal. Lsg. mit Dimethylsulfat oder in Acetonlsg. mit Diazomethan 
sowie bei der Red. in Eg.-Lsg. mit Zn-Staub u. etwas HC1 sinkt der Br-Geh. nur auf 28 
bzw. 27%; dabei wird beinahe derselbe Grad der Alkylierung erreieht wie beim ur
sprunglichen Lignin. Vff. schlieCen, daC sowohl die den aufgespaltcnen OCH3-Gruppen 
zugrunde liegenden OH-Gruppen erhalten gebliebcn sind, ais auch ein Zusammenhang 
zwischen den locker gebundenen Br-Atomcn u. den aufspaltbaren OCH3-Gruppen 
besteht. (Biochem. Ztschr. 239. 461—72. 17/9. 1931. Wien, Univ.) K r u g e r .

E. C. Sherrard und E. E. Harris, Die Eigenschaflen isolierten Ilolzlignins beein- 
fluśsende Faktoren. Bei der Isolierung von Lignin durch H2SO;, in móglichst unver- 
iinderter Form sind die auBeren Bedingungen genau zu iiberwachen, um dic Zers. gel. 
Kolilenliydrate bewirkende Sekundarrkk. hintanzuhalten. Schon die Temp.-Schwankung 
weniger Grade iindert die Gescliwindigkcit der beiden nebeneinander laufenden Rkk., 
wobei die Z e r s .  augenscheinlich starker beschleunigt wird ais die H y d r o l y s e .  
Bei niedriger Temp. erfolgt auch bei langcr Einw. nur geringe Zers. Ohne daB die Hydro- 
lysengeschwindigkeit besonders herabgesetzt wird, erbóht sich bei Anwendung maBig 
konz. Sauren die Temp. beim Zusammenbringen von Siiure u. Siigemehl weniger (dem- 
zufolge auch geringere Verkohlung) ais bei hoheren Saurekonzz. Lange Siiureeinw. auf 
die hydrolysierten Kolilenhydrato bewirkt dereń Zers., bei zu kurzer Einw. ist dic 
Hydrolyse unvolIstandig. Die Hochstausbeutc an Hydrolysezucker sollte den Punkt
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angebcn, wo am meisten Cellulose hydrolysiert, am wenigsten Zucker zers. u. gleich- 
zeitig dio Ligninausbejiile am geringsten ist. Isolierung des Lignins nach F r e u d e n b e r g  
(C. 1929. II. 1654) erniedrigte dio Ligninnausbeuto infolge von Verlusten, die durch 
dio NaOH- u. CuO-NH,-Extraktion entstanden. Aus Ahornsagemehl durch 16-std. 
Hydrolyso mit 70°/oig. H2S04 bei 10° in 20,8% Ausbeute isolicrtes Lignin besaB einen 
OCH3-Geh. von 21,0% u. lieB sich durch 2-malige Methylierung mit Dimethylsulfat auf 
32,5% OCH3 bringen. Dem 0CH3-Geh. nach ist das H2SO,,-Lignin von besscrer Qualitilt, 
ais dio nach anderen Vorff. hergestellten Ligninę. (Ind. engin. Chem. 24. 103—06. Jan.
1932. Madison [Wis.], Forest Prod. Lab.) H e l l r i e g e l .

P. Ramart-Lucas und P. Amagat, Relalive SlabiliUił von Isomeren nach ihre.ii 
Absorplionsspcktren. Uber einige intramolekularc Umlagenmgen. Die aus den Unterss. 
von R a m a r t -L u c a s  u. Mitarbeitern (C. 1929. II. 3011 u. friiher) hervorgehenden 
allgemeinon Rcgeln werden nochmals im Zusammenhang dargestollt. Ein Teil der 
vorliegenden Arbeit ist schon nach Compt. rend. Acad. Sciences referiert worden (vgl. 
C. 1929. I. 2170). Vff. haben auch die Dehydratisierung des 4-Phcnylbvtanols-(l) (I) 
untersucht. Es entsteht nicht der n. KW-stoff II, sondern ein Gemiseh, welches haupt- 
sachlich IV onthalt. Auch hier hat die spektrograph. Unters. der KW-stoffe II, III u.
IV ergeben, daB bei IV der aufsteigende Ast der Kurve dem sichtbaren Teil am nachsten 
liegt. — Vff. haben schon friiher (C. 1928. I. 685) festgestellt, daB die Dehydratisierung 
der primiiren Alkohole V mit R =  CH3, C2H5, i-C3H7, 0CH. • CH„, CcH5 u. (p) CH3 • C0H., 
nicht zu den n. KW-stoffcn VI, sondern entweder aussehlieBlich oder doch iiberwiegend 
zu den isomeren KW-stoffen VII fiilirt. Die spektrograph. Unters. dieser samtlichen 
KW-stoffe hat wieder, wie sich nach der ermittelten Regel voraussehen lieB, ergeben, 
daB dio Vcrschiebung des aufstoigendcn Astcs der Kurven nach dem sichtbaren Teil 
in der Reihenfolge V — ->- VI — ->- VII erfolgt. Wio weiter zu erwarten, lassen sich die 
KW-stoffe VI durch Erhitzen in VII umlagern. — Vff. haben ferner gezeigt (1. e.), 
daB die Dehydratisierung der Alkohole VIII mit R =  CH3 u. C0H5-CH2, welcho not- 
wendigerweise mit einer Umlagerung verbunden ist, nicht zu den KW-stoffen IX, 
sondern zu X fiihrt. Tatsachlich liegt die Abśorptionskurve von X dem sichtbaren 
Teil am nachsten. — Herrorzuhebcn ist noch, daB das Isomere, dessen Kurve dem 
sichtbaren Teil am nachsten liegt, auch immer dio niedrigste Verbrennungswarme 
besitzt.

I C6Hs.CH2-CH2.CH2-CHs.OH II  C„H6• OH,■ CH2■ CH:CH2
III  C6H6-CH2.CH:CII-CH3 IV C6H6.CH:CH-CHS-CHS

V Â > C H -C H 3-OH VI Â > C H :C H 2 VII Ar-CH:CH.R

V III tC*H^!> C -C II2-OH IX (C0Ht).,C: C II-ll X CsI|> C :C H -C sH6
Y e r s u c h e .  Im Original sind die Absorptionskurven folgender Verbb. wieder- 

gegeben: Allylbenzol, Isoallylbenzol, Esdragol, Anelhol, Safrol, Isosafrol, 2,2-Diphenyl- 
athanol-(l), 1,2- u. 1,1-Dipheiiylathylen, 1,2- u. 1,1-Phenyl-p-lolylatliylen, 1,2- u. 1,1-Phe- 
nyl-\p-niethoxyphenyl\-alhylen, 1- u. 2-Phenylpropen-(l). — Allylbenzol. Aus Allyl- 
bromid u. CcH5MgBr. Kp. 155°. Gibt ein fl. Dibrcunid, enthalt etwas Isoallylbenzol. — 
Isoallylbenzol oder j1-Melhylstyrol. Benzaldehyd mit C2HsMgBr zu l-Phenylpropanol-(l) 
kondensiert, dieses dehydratisiert. Kp. 170—171°. Dibromid, F. 66°. — (3- Alhylstyrol 
(IV). Durch Leiten der Diimpfc von I iiber auf 500° erhitzte Infusorienerdc. Kp. 186 
bis 192°, Kp.,5 76—80°. Dibromid, F. 70°. — Syntheseder3-^?7/Zpropa?wZe-(.7), Ar-CH2- 
CH2-CH2'OH: Kondensation der Aldehyde Ar-CHO mit Essigester u. Na zu den 
Arylidenessigestern; Hydrierung dieser in absol. A. mit P t0 2 zu den ^-Arylpropion- 
saureostern; Red. letzterer oder besser der zugehorigen Amidę mit Na u. A. fS-[p-Meth- 
oxyphenyl\-propio)isaurcathylester, C12H1G0 3, Kp.12 152—153°, ziemlich angenehm
riechend. (i-[3,4-Methylendioxyphenyl]-propionsdurealhylesler, C12H140.!, Kp.15180°, an
genehm riechend. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 108—26. Jan. 1932.) L in d e n b a u m .

Bertie Kennedy Blount, Eimoirkung von Alkylmagnesiumjodiden auf Triphenyl- 
phosphindichlorid. (Vgl. C. 1931- II. 2600.) Dieselbe verlauft unter Bldg. von Tri- 
phenylalkylphosphoniumjodideji nach der Gleichung:

(C6H5)3PC12 +  RMgJ =  [(C„H5)3P R ]J +  MgCl2 . -  
Triphmylmełhylphosphoniumjodid, C19H18JP. CH3MgJ-Lsg. mit benzol. Suspension von 
(C0Hs)3PC12 versetzt, 2 Stdn. gokoeht, mit W. u. verd. HC1 zers., schwerste Scliieht in 
A. gel., mit A. gefallt. Aus A. +  A., dann A.-Lg., F. 182—183°. — Das 1. c. beschriebene
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Pr od. von F. 162—163° war nicht ganz reincs Triphenyldthylphgsphoniwnjodid; rein 
F. 164—165°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 2 . 337. Jan. Oxford, D y s o n  P e r r i n s  
L ab .)  L in d e n b a u m .

S. Keimatsu und K. Yokota, Uber Organoselenverbindungen. III. (II. vgl. 
C. 1 9 3 2 . I .  51.) M i c h a e l i s  u . K u n c k e l l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 30  [1897]. 2833) 
u. T a k a m a t s u  (C. 1 9 2 8 . II. 649) haben zwar Substanzen von der Zus. cines Di-[oxy- 
phenyl]-selenids, Se(CcH., • OH)2, erhalten, aber Konst. u. Eigg. dieser Verbb. sind sehr 
unsicher. Yff. haben Di-[p-oxyphenyl]-selenid nach 3 Verff. dargestellt: 1. Aus dem 
Diazoniumsalz des p-Aminophenylacetats (dieses vgl. I. Mitt., C. 19 3 0 . II. 2123) mit 
p-Acetoxyselonophenol (dieses vgl. II. Mitt.), gel. in der aquivalentcn Menge alkok. 
NaOH. Ein Teil des letztercn entgcht infolge Oxydation zum Diselenid der Rk. 
Trennung von Mono- u. Diselenid durch Behandeln in atk. Lsg. mit Zn u. II,SO,, 
(Red. nur des Diselenids zum Selenopkenol) u. Schiitteln mit wss. Pb-Aeetatlsg. (Bldg. 
des Pb-Salzes). Dic ath. Lsg. hinterliefi Di-[p-acetoxyphenyl]-sdenid (I). Ausbeute 
31°/0. — 2. p-Aeetoxyselenophenolblci (vgl. III. Mitt.) durch Erhitzen auf 230° zers., 
Prod. mit w. A. extrahiert, ath. Lsg. wie yorst. behandelt, um gebildetes Diselenid 
zu entfernen. Ausbeute an I  55%. Die in A. unl. schwarze M. war wesentlich PbSc; 
das Pb-Salz zerfallt demnach zur Hauptsache in PbSe u. I. — 3. Das in der I. Mitt. 
beschriebene Di-[p-oxyphenyl]-diselenid zers. sich an der Luft, beim Erwarmen mit W. 
u. besonders stark in alkal. Lsg. unter Abscheidung von Se. Eine Lsg. in der aqui- 
valenten Menge Laugo wurde auf dem W.-Bad erhitzt u. von Zeit zu Zeit das gebildete 
Se quantitativ bestimmt. Dieses erreichte in ca. 4 Stdn. bei 68% (auf 1 Atom Se ber.) 
ein Maximum. Bei Raumtemp. wurden in 3—6 Tagen 80—84% Se ausgesehieden. 
Durch Ansauern, Ausiithern, Acetylicrcn des A.-Ruckstandes u. Entfernen des Diselenids 
wie oben wurde I  erhalten. Das Diselenid wird also in alkal. Lsg. in Monoselenid u. 
Se gespalten, aber in einem gewissen Stadium tritt ein Gleiehgewichtszustand ein. Um 
dies zu yerhindern, wurde das Sc durch Zusatz von KCN ais KSeCN aus der Rk. ent- 
fernt. 2 Moll. KCN waren erforderlich, damit kein freies Se auftrat. Beim Ansauern 
fiel infolge Zers. der HSeCN dio berechnete Se-Menge aus. — Auffallend ist, daB das 
Di-[p-acetoxyphenyl]-diselenid (I. Mitt.) aufierst stabil ist u. sich weder an der Luft 
noeh in Lsg. zers. — Das nach den 3 Verff. erhaltene I, C10Hh O.iSo, bildet aus A. Blatt- 
chcn, F. 95°. —- Di-[p-oxyphenyl\-selenid, C12H10O2Se. Durch Verseifen von I. Aus W. 
Nadeln, aus Bzl.-PAe. perlmutterglanzende Blattchen, F. 144°, bis 240° bestandig,
1. in h. W., A., A., Chlf., Bzl. u. Alkalien, auch Soda, unl. in PAe. Diese Eigg. zeigen, 
dafi obige Autoren die Verb. kochstens in sehr unreiner Form in Handen gekabt haben. — 
Dimeihylather, C14H 1;10 2Se, aus A. Blattchen, F. 58°. — Diathylather, C16H]80 2Se, aus 
A. Blattchen, F. 64,5°. —- Dibenzoylderiv., C2„Hls0.1Sc, aus A. Nadeln, F. 134°. (Journ. 
pharmac. Soc. Japan 52 . 19—26. Jan. 1932.) L in d e n b a u m .

IŚmile Andre und Charles Veraier, Uber die d-Ricinoleale des l-a-Phenyldlhyl- 
amins und des l-Epliedrins. Vff. haben vor einiger Zeit (C. 1 9 3 1 . II. 1999) die Hypotheso 
aufgestellt, dafi die natiirlicke Ricinolsauro ein Gemiseh von d,l- u. d-Siiure ist. Das 
Drehungsvermogen der Saure wird in der Literatur versohieden angegeben. Die von 
Vff. dargestellten Praparate waren nach Neutr.-Z. u. JZ. chem. rein, u. ihre Drehung 
variierte zwischen +6° 30' u. +7° 28'. Vff. haben einige Salze mit opt.-alit. Basen 
dargestellt. — l-x-Phenyldłhylamin-d-ricinoleat. Ath. Lsg. einer Saure vono23d =  +6° 30' 
mit 1-a-Phenylathylamin von od13 =  —38° (dieses vgl. C. 19 3 2 . I. 1892) gesatt. u. 
verdampft. Sirup, nach vielen vergeblichen Verss. teilweise Krystalle, F. 39,5—40°, 
[<x]d15 =  +2° 30' in CIIjOH. Daraus mit verd. HC1 regenerierte Saure zeigto od23 =  
-4-7° 28'. — l-Ephedrin-d-ricinoleat. Darst. analog mit einer Silure von g23D =  +7° 8'. 
Aus A. Krystalle, F. 54,2°, [a]D20 =  —15° 45' in CH3OH. Daraus regenerierte Saure 
zeigto auch £d23 =  +7° 28', D.23, 0,9443, demnach [<x]d23 =  +7° 54'. — Vff. sehen 
daher letzteren AVert ais das spezif. Drehungsvermogen der reinen d-Ricinolsauro an. 
Die Silure aus Ricinusol ist nicht chem. rein, sondern entliillt eine isomere Saure, deren 
Natur noch zu bestimmen ist. (Compt. rond. Acad. Sciences 1 9 4 . 469—71. 1/2.
1932.) L in d e n b a u m .

Y. Asahiną, S. Nakanishi und Y. Kanaoka, Untersuclmngen uber ICessyl- 
alkohol. VI. Uber die Abbauprodukłe der Ozonide der Oxymełhylen-<x-und -j}-kessyl- 
ketone. (V. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2530.) Diese Abbauprodd. sind nicht, wie friiher (II. Mitt., 
C. 1927- I. 429) angenommen, die zugehorigen Dikotone, sondern die Anhydride der 
entsprechenden Dicarbonsiluren, a- u. fi-Kessylonsaure. Daraus folgt, dafi sich die 
CO-Gruppen des a- u. /J-Kessylketons bzw. die CH(OH)-Gruppen des a- u. /3-Kessyl-
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alkohols in einem Kern befinden. — a-Kessylonsaureańhydrid, C15H220 4. Ozonid mit 
W. kochen, ldebriges Prod. in A. aufnelimen, mit Soda waschen. Aus A. Prismen, 
F. 143°, [a]c18 =  +22,99° in A. Reduziert nicht, gibt keine FeCl3-Farbung u. keine 
CO-Derivv. — o/.-Kessylonsdure. Yoriges in w. KOH Idsen, mit Siiure fallen; ferner aus 
vorst. Sodalsg. Aus A., F. 239° (ygl. III. Mitt., C. 1927. II. 1036). — p-Kessylonsaure- 
anhydrid, C15H220 4, Prismen, F. 125°. — p-Kessylotisdure, CI5H210 5, Prismen, F, 184°, 
[cc] d 15 =  +4,1° in Chlf. Liefort, mit Acetanliydrid erhitzt, voriges zuriick. (Journ. 
pharmac. Soc. Japan 52. 1—2. Jan. 1932.) L in d e n b a u m .

Y. Asahina und S. Nakanishi, Unlersuchungen iiber Kessylalkohol. VII. Zur 
Kenninis des Kessazulens. (VI. vgl. yorst. Ref.) Vff. haben nachgewiesen, daB das 
aus Kessylalkohol dargestellte Kessazulen (vgl. IV. Mitt., O. 1928. I. 1861) mit dem 
Guajazulen yon R u z i c k a  u. Mitarbeitern (C. 1926. I. 2458. 1931. II. 3337) ident. ist. 
Vff. haben das Guajazulen aus Callitrisól dargestellt. Dasselbe wird auffallenderweise 
durch alkal. KMn04 in sd. Aceton kaum angogriffen. Die Ozonisierung in Chlf. er- 
gab Ameisen-, Essig- u. Osalsaure, ferner Spur Aceton; die von obigen Autorcn 
nachgewiesene Isobuttersaure konnte nicht gefunden werden. — Nachweis des Guajols 
im Callitrisól erfolgto durch Osydation mit KMn04 in Aceton in Form des Di- 
hydroxyguajols, aus A. Nadeln, F. 211°. i— Guajazulen. Callitrisól mit Kohle auf 
220—250° erhitzt, tief blaues Prod. in A. gel., getrocknet u. rektifiziert. Fraktion 
145—160° (6 mm) lieferte das Pikrat, C21H210 7N3, aus CH30H  schwarzblauo Nadchi, 
F. 122—123°; keine F.-Depression mit Kessazulcnpikrat. — Das aus Callitrisól. wie 
yorst. erhaltene u. vom Azulen durch Sehiitteln mit H3P 04 befreite Ol zeigte 
Kp.5,5 122—125°, [a]D =  +37,40°, D.4̂  0,9142, n Di» =  1,49 828, MD =  65,44. Es 
wurde mit S auf 180° erhitzt u. fraktioniert. Fraktion 145—155° (18 mm) lieferte 
ein Pikrat, gelbe Nadeln, F. 93—94°, anscheinend Eudalinpikrat. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 52. 2—5. Jan. 1932.) L in d e n b a u m .

Y. Asahina und S. Nakanishi, Untersuchungen iiber Kessylalkohol. VIII. Ober 
neue Isomera des Kessylalkohols. (VII. ygl. yorst. Ref.) Das friiher (IV. Mitt., C. 1928.
I. 1861) neben Kessazulen erhalteno Kessylen wird jetzt Desoxykessylen genannt. 
Da sieli dieses, wie Octahydrokessazulen, durch Erhitzen mit S auf 180—220° in 
Kessazulen iiberfiihren laBt, so ist es zur Erzielung einer guten Ausbeute an letzterem 
zweckmaBig, Kessijlalkohol (I) zuerst mit Kohle u. dann das vom Azulen befreite Ol 
mit S zu erhitzen. — Durch wiederholtes Erhitzen des rohen Desoxykessylens mit 
x/s Teil S auf 180° u. jedesmaliges Entfernen des Azulens wurde ais letztes Destillat 
ein Isomeres von I, Allokessylalkohol (II) genannt, erlialten. Das dureh Oxydation 
von II  dargestellte Allokessylketon lieferte durch Red. nicht I I  zuriick, sondern einen 
neuen isomeren y-Kessijlalkohol (III). Aus diesem durch Osydation y-Kessylketoti u. 
aus letzterem durch Red. I I I  zuriick. Durch maBiges Erhitzen von I  mit Kohle bildet 
sich wieder ein neues Isomeres, d-Kessylallcohol (IV) genannt. Daraus S-Kessylketon.
II, III u. IV werden durch Erhitzen mit Kohle in Kessazulen u. dio zugehórigen Ketone 
durch Erhitzen mit konz. HC1-A. in p-Kessylketcm (dieses vgl. I. Mitt., C. 1924. II. 
673) iibergefuhrt. — Die Bcziehung yon II ([a]D =  -—16,7°) zu I II  ([a]D =  0) ist 
dieselbe wie die yon I ([cc]d =  —44,7°) zum Isokcssylalkohol ([cc]d =  —9,8°) u. beruht 
offenbar auf partieller Racemisierung der beiden Asymmetriezentren der Gruppe
—CH2-CH(OH)-CH< (ygl. II. Mitt., C. 1927. I. 429). Bcim Ubergang yon I  in II 
mufi der Mol.-Rest eine kleine Veranderung erlittcn haben, da sonst III  mit Isokessyl- 
alkohol ident. sein muBte. Da ferner II  gegen Dehydratisierung widerstandsfahiger 
ist ais I, so diirften OH u. Methin-H in I  dio syn-, in II  die anti-Stellung einnclimen, 
yorausgesetzt, daB der Methin-H mit dem OH austritt, IV dreht stark reehts, u. da 
das aus dem linksdrehenden I  gebildete a-Kessylketon ebenfalls stark reehts dreht 
([a]n =  +226°), so darf man annehmen, daB in IV die CH(OH)-Gruppe racemisiert, 
die Methingruppe dagegen akt. geblieben ist.

V e r s u e h e .  Allokessylalkohol, C15H20O2 (II). Destillat von Kp.30 195—220° 
erstarrt krystallin. Aus PAe. Prismen, F. 107—-108°, [a]n21 =  —16,7° in A., bestandig 
gegen I01n04 in Aceton. Mit Vanillin-HCl kirschrot. Fichtenspanrk. blau. Mit CH3- 
COCl in Pyridin das Aceiylderw., C17H280 3, aus verd. CH3OH Blattchen, F. 79°; mit 
Vanillin-HCl kirschrot, dann yiolettblau. — Allokessylketon, C15H240 2. II  in Eg. mit 
Na2Cr20 7 kurz erwarmen, mit W. fallen. Aus CH3OH Blattchen, F. 68—70°, [et] i>18 =  
+217,5° in A. Mit Vanillin-HCl gelbbraunlich. Semicarbazon, CjęH^OaNp, aus CH3OH 
Blattchen, F. 210°. — y-Kessylalkohol, C15H260 2 (III). Yoriges in A. mit Na kochen,
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mit W. verd., A. abdest. Aus CH3OH Nadeln, F. 115—117°, in A. opt.-inakt. jNIifc 
Vaniliin-HCl kirschrot. Fichtenspanrk. keUgriin. Acelylderw., C17H280 3, aus CH3OH 
Prismen, F. 74°, [a]o18 =  +13,09° in A. — y-Kessylketon, C15H2ł0 2, aus CH3OH 
Prismen, F. 59—60°, [a]D17 =  —183,3° in A. Mit Vanillin-HCL fast keine Farbung. 
Semicarbazon, C1GH27 0 2N3, krystallin, F. 100°. — (5-Kessylalkóhol, Ci5H20O2. I  mit akt. 
Kohle 2 Stdn. auf 230—250° erhitzen, mit A. extrahieren u. dest. Tief blaue Fraktion 
185—205° (28 mm) scheidet Krystalle aus. Diese bilden aus PAe. farblose Prismen, 
F. 122—124°, [<x]d13 =  +98,32° in A., bestiindig gegen KMn04 u. Br. Mit Vanillin- 
HC1 kirschrot. Fichtenspanrk. tief blau. Acetat ólig. — d-Kessylkelon ist ólig. Sami- 
carbazon, CwHo.O„N3, Nadeln, F. 192°. (Journ. pliarmae. Soc. Japan 52. 5—12. Jan.
1932.) " " L indenbaum .

Y. Asahina und s. Nakanishi, Unlersuclmngen iiber Kessylalkohol. IX. Uber 
eine a- und fi-Eeihe von Kessylalkoholderiraten. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Von den iso- 
meren Kessylalkoholen geben Kessyl-, Iso-, Allo-, y- u. <5-Kessylalkohol starkę Farbung 
mit Vanillin-HCl u. mehr oder weniger starkę Fichtenspanrk., u. sie liefern durch 
Erhitzen mit Kohle oder S Azulen, wahrend /?- u. Pseudokessylalkohol gegen genannte 
Agenzien indifferent sind. Erstere Gruppe wird ais a-Reihe, letztere ais /3-Reihe be- 
zeichnet. Desgleichen werden a-, Iso-, Allo-, y- u. (5-Kessylketon, welche durch HC1-A. 
zu ^-Kessylketon isomerisiert, durch trockenen HC1 am Briicken-0 aufgespalten u. 
durch Kohle desoxydiert werden, ais Verbb. der a-Reihe, dagegen /}- u. Pseudokessyl- 
keton ais soiche der /7-Reihe angesehen. — Das vom a-Kessylketon aus dargestelltc 
Isodesoxy-a-kessylanon (IV. Mitt., C. 1928. I. 1861) wird durch Na in sd. A. reduziert 
zum Isodesoxy-rx-kessylanol, Ol, Kp.25 181—183°; mit Vanillin-HCl kirschrot. Dicser 
Alkohol liefert, mit S auf 180—220° erhitzt, reiehlich Kessazulen, woraus folgt, daB die 
Desoxydation des a-Kessylketons mittels Kohle keine Uiwagęrung in die /?-Reihe 
bewirkt. Das ebenfalls vom a-Kessylketon aus erhaltene Desoxy-a.-kessylanol (III. Mitt., 
C. 1927. II. 1036) bleibt beim Erhitzen mit Kohle oder S intakt u. geliórt mithin zur 
/?-Reihe. Allo Verbb. der a-Reihe werden durch HC1 in solche der /i-Reihe iibergefiilirt. —- 
Dcsoxy-a-kessylketondichlorid (III. Mitt.) wird jetzt ais Desoxy-ot,-kessylenketowlihydro- 
chlorid bezeichnet. (Journ. pharmac. Soc. Japan 5 2 .12—15. Jan. 1932.) L in d e n b a u m .

F. Salmon-Legagneur, Uber die {}-Homocampliersaure. Neue Bildungsweise des 
P-Camphers. (Vgl. C. 1931. I. 3234.) Die 1. c. ais „a-Carbomethoxycamphocean- 
/3-acrylsaureathylester“ beschriebenc Verb. ist in Wirkliehkeit der {S-Campholidessig- 
sdureathylester (I). Dieser wird durch KOH zur a-Carboxycamphocean-/J-acrylsaure 
(1. c.), dagegen durch 20%ig. H 2S04 zur ft-Campholidessigsdure, F. 213°, [kJd23 =  
—63,38° in C!H3OH, verseift. — Um zu der noch unbekannten fi-Homocamphersaure (V)

I O.H..<OhŁ 5 oh, CO,C,H. 11 C,H„<cCf?,>C:N.OH U l  ( W „ < g g ; %

IV r  H , - C0-H T C H ^ C0' “  „ C H O °
8 1 CH,*CO*NHs s 1 CH2 ■ C02H 8 14 CH2

zu gelangen, hat Vf. zuerst den ,9-Homocamplier (1. e.) mit H N 03 oxydiert. Hierbei 
entsteht tatsachlich ein wenig V, aber das Hauptrk.-Prod. (F. 80—82°) ist ein Dinitro- 
deriy. des /3-Homocamphcrs. Daher v,rurde wie folgt yerfahren: /S-Homocampher 
wurde mit NH2Na u. Amylnitrit iibergefiilirt in sein Isonitrosoderiv. (II), F. 174—175°, 
[a]D22 =  +175,6° in CH3OH. II  wurde mit einem groBen UberschuB von S0C12 u. 
dann mit behandelt u. lieferte — analog der Umwandlung des Isonitrosocamphers 
in a-Camphernitrilsaure (C. 1927- II. 1828) — das fl-Mononilril der fl-Homocamplier- 
sdure (III), F. 154—156°, [a]D20 =  +40,15° in CH30H. Aus III  mit 85%ig. H2SO,, 
fi-Homocampheramidsdure (IV), F. 256°, u. aus dieser mit KOH fi-Homoca-mphersaure (V), 
Prismen, F. 220—222°, [ajo18 =  +27,20° in A., 1. in sd. W. u. li. A. — Durch Kalzi- 
nieren des Pb-Salzes von V wurde f}-Camplier oder „Epicampher“ (VI) erhalten. Aus- 
beute allerdings nur 30%. F. 182°, [a]o20 =  —57,5° in Bzl. Oxim, F. 103°. Semi
carbazon, F. 230° (vgl. B ked t u. B b ed t-S av e lsb e rg , C. 1929. II. 2447). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 467—69. 1/2. 1932.) L indenbaum .

I. Tanasescu und A. Silberg, Uber o-Nilro-p',p''-dimellujUriplienylmetlian, Um 
die friiher (C. 1928- I- 686) entwickelten Betraehtungen auf ilire Riehtigkeit zu priifen, 
wollten Vff. o-Nitrotriphenylmethan-p',p"-dicarbonsaure synthetisieren. Sie haben 
daher o-Nilro-p,p"-dimethyUriphenylmethan dargestellt. Dieses wird yon HN03 oder 
KMn04 nicht angegriffen u. durch Cr03 nicht zu der gewiinschten Siiure, sondern 
zu der schon von K l ie g l  (Ber. Dtsch. cliem. Ges. 41 [1908]. 1849) beschriebenen
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2-Nitrobenzophenmi-4'-carbonsaure osydiert. — o-Nitro-p',p"-dimethyttripJienylmetha.n, 
C2lH10O2N. Lsg. von 5 g o-Nitrobenzylidenchlorid (vgl. K l ie g l , Bor. Dtsch. chem. 
Ges. 40 [ 1907]. 4937) in 45 g Toluol allmahlich mit 6,25 g A1C13 vcrsctzc.ii, nach 3 Tagcn 
in gekiihlte verd. HC1 gieCcn, Toluollsg. so oft mit konz. H2S04 schiitteln, bis diese 
sich nieht melir fiirbt, mit W. waschen usw., viscoscs Prod. mittels CH3OH reinigen. —
2-Nitrobenzophencm-4'-carbonsaure, C14H90 5N. 1 g des vorigen mit 10 g Cr03 u. 6 g H 2S04 
in 18 ccm W. 10—15 Stdn. kochen, mit W. verd., Nd. mit (NH4)2C03-Lsg. ausziehen, 
mit HC1 fiillen. Aus verd. A., F. 234—-235°. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 97—99. 
Jan. 1932.) LlNDENBAUM.

John Masson Gulland und Gerald Uern Hopton, Nitroderiva(e des Dehydro- 
diranUlins. Bei der Nitrierung von Dehydrodivanillindimethyldther (I) mit HN03 +  
H2S04 bei — 18° erhielten Vff. im Gegensatz zu den Angaben von E l b s  u . L e r c h  
(C. 1916. I. 661) keinen Nitroaldehyd, sondern II. Kalte konz. HN03 verwandelte I 
in III, Die Red. yon II u. ansclilieBende Kondensation des Tetraminoderiv. mit Phen- 
anthrenchinon lieferte ein Phenazindcriv., das in BzI..ausgesprochene violette Fluores- 
cenz zeigte. Damit ware nach J o n e s  u. R o b i n s o n  (C. 1918. I. 1019) die 2,3-StelIung 
der N 02-Gruppen in II wahrscheinlich gemacht. — In Ubcreinstimmung mit E l b s  u . 
L e r c h  erhielten Vff. bei der Nitrierung von Diacetyldeliydrodimnillin mit H2SO,t -f- 
rauchcnde HN03 oder besser mit letzterer allein einen Dinitroaldehyd, dem aber in 
Analogie zum Nitrierungsprod. des Acetvanillins ( P s c h o r r  u. S u m u l e a n u ,  C. 1900.
I. 121) nicht die Formel eines 2,2'-, sondern die eines 4,4'-Dinitrodiacetyldehydro- 
dimnillins (IV) zugeschrieben wird. Alkal. Hydrolyse von IV lieferte 4,4'-Dinilro- 
dehydrodimnillin, dessen Mcthylicrung V ergab. Wurde letzteres mit HNOa -f- H ,S04 
bei 50° nitriert, so entstand VI, wahrend bei 0° VII, yerschieden von II gebildet wurde.

Y e r s u c h e .  Dćhydrodivanillin, C14HtiO4(0CH3)2, F. 312“. Monomethylather,

F. 215°. — 2,3,2',3'-Telranilro-5,6,5',6'-telra7nethoxydipheny1,C1(sH.u 0 12N.l (II), F. 242°.—• 
5,6,5' ,G'-Tetrameihoxydiphenyl-2,3,2' ,3'-bisphenanlhraphenazin, C44H30O4N4. Schm. nicht 
bis 300°. — 4,4'-Dinilrodiacetyldehydrodivanillin, C20H t0OI2N2 (IV), F. 168—169°. 
Mit 2,5 Mol Krystal(alkohol F. 85—90°. — 4,4'-Dinitrodehydrodivanillin, C16H12O10N2,
F. 230° (Zers.). Daraus der Dimetliylather, ClsH16O10N2, F. 176—177°. — 2,3,4,3',4'- 
Pentanilro-5,6,5',6'-tełramełhoxydiphenyl, C12HO10N5(OCH3)4 (VI), F. 175°. — 3,4,3',4'- 
Telranilro-5,6,5',6'-telramethoxydiphenyl, C10H,4O12N4 (VII), F. 197°. (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 439—43. Febr. Oxford.) ■ B e r s i n .

V. Vesely und F. Stursa, Ober die Darstellung der Trimelhylnaphthaline vom
2.6-Dimetliylnaphthalin aus. Um in das 2,6-Dimelhylnaphthalin (I) ein drittes CH3 
einzufuhren, haben sich Vff. zweier Verff. bedient. Erstens haben sie I bromiert u. 
neben dem l-Bromderiv. ein Dibromderiv. (sehr wahrscheinlich 1,5) erhalten. Durch 
Austausch des Br im l-Bromderiv. gegen CH3 entstand das von v. B a e y e r  u . V il l ig e r  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 2447) beschriebene 1,2,6-Trimethylnaphihalin. 
Ein Vers., dasselbe Bromderiv. aus dem l-Amino-2,6-dimethylnaphthalin auf dem Diazo- 
wege darzustellen, ergab nur I. — Zweitcns wurde I nach W e is s g e r b e r  u . K r u b e r  
(Ber. Dtsch. chcm. Ges. 52 [1919]. 358) in die 7-Sulfonsaure u. das 7-Oxyderiv. iiber- 
gefiihrt u. dieses mit CH20 zum Di-[2,6-di?nethyl-7-oxynaphlhyl-(8)]-melhan kondensiert, 
dessen Red. ein Gemisch yon 2,6-Di- u. 2,6,8-Trimethyl-7-naphthol ergab. Durch Dest. 
des letzteren mit Zn-Staub entstand 2,6,8-Trimethylnaphthalin, daneben aber ziemlich 
viel I infolge Zers. des Trimethylnaphthalins, wie ein Vers. mit diesem zeigte. Auch das
1.2.6-Isomere yerliert unter den gleichen Bedingungen ein CH3 unter Bldg. von I, 
wahrend 1-Methyl- u. 1,6-Dimethylnaphthalin bestandig sind. Man darf daher ver- 
muten, daB von den Trimethylnaphthalinen aufwarts die a-standigen Mcthyle locker 
gebunden sind. 2,3,6-Trimetliylnaphthalin sollte demnach bestandig sein. Aber die 
Darst. desselben yom 2,6-Dimethyl-7-naphtliol aus ist bisher nicht gelungen. — An- 
schlieBend wurden einige Deriw. yon I dargestellt.

V e r  s u c h e. 1,5( ?)-Dibrom-2,6-dimethylnaphthalin, C12H10Br2. Aus I in CS2 
mit etwas iiber 1 Mol. Br (schlieBlich gekoclit). Teilweise erstarrendes Ol. Der feste

CHO CHO I  R =  CHa NO. NO.

Cl7HwO0, F. 196°. — 3,3'-Diniłro-5,6,5',6'-telramethoxydiphenyl, Cji;H1(.OsN2 (III),
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Teil lieferte aus Lg. Nadeln, F. ICO—161°. Reagierfc nicht mit Na-Malonester (beide 
Br in a). — 1 -Brom-2,6-dimethylnaphlhalin, C12Hu Br. Oligon Teil im Valuium fraktio- 
niert. Kp.8 177—180°, Nadeln, F. 33—34°. — 1,2,6-Trimethylnaphtlialin. Aus dem 
Mg-Deriv. des yorigen mit (CH3)2S04 wie friiker (C. 1931. II. 3473). Ol ubergefiihrt 
in das Pikrat, CI9H 170 7N3, orangene Nadeln, F. 122—123°. Daraus mit Soda regene- 
rierter KW-stoff bildete Blattchen, F. 14°. — 2,6-DimelhyhiaphtIialin-7-sulfons(iure. 
110 g I  bei 70—80° in 120 g 98%'g- H2S04 eingetragen, 100 g 90%ig. H2S04 zugefiigt, 
l l/2 Stdn. auf 140—150° erhitzt, mit W. bis zur ca. 30°/oig. II2SÓ4-Konz. vcrd. Beim 
Erkalten perlmuttergliinzcnde Blattchen, F. 171—172°, welcke in das Na-Salz iiber- 
gefiihrt werden. Ausbeute.an letzterem 120 g. — 2,6-Dimethyl-7-naphthol. Nach W EISS
GERBER u. K r u b e r  (1. c.). F. 173—174°. — Di-[2,6-dimethyl-7-oxynaphlhyl-(S)]- 
metJian, C25H240 2. Voriges in sd. 50%ig. Essigsaure gel., h. mit 40°/0ig. Formalin, 
dann konz. HCI yersetzt. Aus A., dann Lg. Nadeln, F. 231°. •— 2,6,8-Trimethyl-7-naph- 
lhol, C13H140. Voriges in 4°/0ig. NaOH mit Zn-Staub 8 Stdn. gekocht, nack Erkalten 
Formalin u. nack liingerem Steken neuen Zn-Staub zugefiigt, wieder gekockt, dies 
nook 2-mal wicderkolt, Filtrat mit konz. HCI gefiillt, Nd. mekrmals mit 5 % ig . Essig
saure ausgekoclit. Aus 70°/oig. Essigsaure (Kobie) Nadeln, F. 106—107°. — 2,6,8{=1,3,7)- 
Trimethylnaphlhalin. Durch Dest. des yorigen mit Zn-Staub-Bimsstein im H-Strom. 
Gelbe Fl. mit 5°/0ig. NaOH gewaschen, nack liingerem Steben auskrystallisiertes I 
entfernt. Olig. Pikrat, C19H170 7N3, F. 143—144°. — 2,6-Dimethyl-7-aminonaphtlialin, 
C12Hi3N. 2,6-Dimethyl-7-naphthol mit 22°/0ig. wss. (NH4)2S03 u. konz. NH40H  
im Ruhrautoklaven 6 Stdn. auf 250° erkitzt, abgesaugtes Prod. in Ggw. von NaOH 
mit Dampf iiberdest. Aus A. Nadeln, F. 134—135°. Acetylderiv., C14H160N, aus Eg. 
Nadeln, F. 233—234°. — 2,G-Di7nethyl-7-bromnaj)hlhalin, C12Hu Br. Aus yorigem auf 
dem Diazowege. Aus A., F. 138—139°. Das Mg-Deriv. lieferte mit (CH3)2S04 nur I. —
2.6-Dimethyl-l-naplithol, C12HI20. Nack M a y e r  u . A l k e n  (C. 1923. I. 195) dar- 
gestelltes 2,6-Dimetkyl-l-nitronapktkalin mit Fe in Essigsaure reduziert, Amin in 
vcrd. II2S04 diazotiert u. zers. Nack Dampfdest. ans Lg. Nadeln, F. 133°. — 2,6-Di- 
melhyl-i-nilro-l-acetaminonaphllmlin, Ci4H140 3N2. Lsg. von 2,6-Dimetkyl-l-acetamino- 
napkthalin (1. c.) in k. Eg. scknell abgekiiklt (Krystallbrei), HN03 (D. 1,52) zugefiigt 
(nickt iiber 40°), kurz auf W.-Bad erkitzt. Aus Eg. oder A. gelbe Nadeln, F. 260°. —
2.6-Diviethyl-4-nitro-l-aminonaplitlwlin, C12HI20 2N2. Durch Erkitzen des yorigen mit 
A. u. HCI. Aus Bzl. oder A. braune Nadeln, F. 194—195°. — 2,6-Dimethyl-4-niiro-
1-naphthol, C12Hn 0 3N. Aus yorigem durch Diazork. wio oben. Aus Eg. gelbe Nadeln,
F. 137—138°. — 2,6-Liimethyl-l,4-diaminonaphthalin, CI2H14N2. Aus vorvorigem mit 
SnCl2 u. konz. HCI. Aus L g. Nadeln, F. 134—135°. — 2,6-Dimelhyl-l,4-naphihochinon. 
Hydrocklorid des yorigen in Eg. mit FeCl3 gekocht, Prod. mit Dampf iiberdest. Citronen- 
gelbe Nadeln, F. 136—137° (vgl. W e i s s g e r b e r  u . K r u b e r ) .  — 2,6-Dimethyl-4-nitro- 
naphthalin, C12Hn 0 2N. Aus 2,6-Dimetkyl-4-nitro-l-aminonapkthalin auf dem Diazo
wege. Nack Dampfdest. aus CH3OH gelbe Nadeln, F. 84—85°. — 2,6-Di7nethyl-4-amino- 
naplithalin, C12H13N. Aus yorigem mit Fe in Essigsaure. Nach Dampfdest. aus PAo. 
Nadeln, F. 93—94°. Acetylderiv., Cl4H ,5ON, aus Eg. Nadeln, F. 207—208°. — 2,6-Di- 
methyl-4-naphthol. Aus yorigem durch Diazork. wie oben. Aus PAe., F. 105—106° 
(ygl. W e i s s g e r b e r  u . K r u b e r ) .  (Collect. Tray. ckim. Tehecoslovaquie 4. 21—31. 
Jan. 1932. Briinn, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

A. Wahl und R. Lantz, Darslellung neuer Derimte des fl-Naphlhols. Vff. haben 
yor liingerer Zeit (C. 1922. III. 1294) gezeigt, dafi sich die a-Halogen-/3-naphthole 
mit primaren Aminen leicht zu den l-[Arylamino]-2-oxynaphthalinen umsetzen. Diese 
Rk. ist auch auf Diamine u. ihre Deriw. anwendbar, sofern dieselben ein freies NH2 
enthalten. Die Rk.-Prodd. sind in vcrd. HCI 1. Ikre Reinigung ist infolge Nebenbldg. 
yon Farbstoffen oft erschwert u. mu!3 bisweilen mittels der Hydrochloride erfolgen. 
Die neuen Verbb. sind farblos oder schwaeh gefiirbt; ihre Lsgg. in organ. Solvenzien 
fluorescieren blau. — l-[3'-Aviinophcnylamino\-2-oxynaphthalin, HO-C10H6-NH'C6H4- 
NH2. 30 g m-Plienylendiamin u. 10—15 g Xylol erwarmen, 10 g a-Cklor-/3-naphthol 
zugeben, 5 Stdn. auf 140° erhitzen, in W. gieBen, mit HCI ansiiuern (Kongo), Filtrat 
mit Na-Acetat fallen, aus Xylol umkrystallisieren, mit A. waseken. Krystalle, F. 161°. 
Jlit Bromnaphthol ist die Rk. bei 95° schon in l J/2 Stdn. beendet, aber das Prod. ist 
unreiner. — l-[3'-Amino-4'4olylamino]-2-oxynaphthalin, C17H 10ON2. Ebcnso mit 
m-Toluylendiamin. Aus Xylol graue Blattchen, F. 188°. In CH3OH mit konz. HCI 
das Dihydrochlorid, C17H1S0N 2C12, Krystalle. — l-\3'-(Bimethylamiiw)-plienylanihw\-
2-oxynaplitlwXin. Aus Bromnaphthol u. m-Aminodimethylanilin okne Losungm. bei
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120° (2 Stdn.); weiter wio oben. Aus Bzl., dannCHaOH blaulichgraue Nadeln, F. 154°.— 
l-[4'-Aminophenylaminó]-2-oxynaphthalin, C10Hj.,ON2. Gemisch von 3 Teilen p-Phe- 
nylendiamin u. 1,5 Teilen Xylol bei 135° mit 1 Teil Bromnaphthol versetzen (Temp. 
bis 145°), nach 1/4 Stde. in verd. HCI lósen, Na-Acetat zugeben, Filtrat vom Farbstoff 
mit Soda neutralisieren, Nd. mit A. verreiben. Aus Xylol Nadelehen, F. 185—186°. — 
Acetyłderiu. Ebetiso mit p-Aminoacetanilid bei 140—150°. Aus verd. A. Nadeln,
F. 215—216°. — Verss., vorst. Verbb. ais Oxydationsfarbstoffe zum Farben von Pelzen 
zu benutzen, ergaben, daB die Farbungen wertlos sind. Hierin weiehen die Verbb. 
von den Isomeren ab (vgl. F. P. 644 190 u. 644 349; C. 1928. II. 3069). (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 464—67. Iiov. gen. Matieres colorantes Teinture oto. 36.

L. A. Pinck und Guido E. Hilbert, Die Dehydrierung einiger Aminę und Hydrazine 
durch ungesdtligle Yerbindungen. (Vorl. Mitt.) Zugunstcn der WIELANDselien De- 
liydrierungstheorie der biolog. Oxydationen teilen Vff. die Beobachtung mit, daB 
ungesatt. Verbb. — wie sie auch in der Natur yorkommen — Amino dehydrieren kónnen, 
u. zwar unter Umstśinden so, daB die Iminstufe gefaBt werden kann. 9-Aminofluoren 
wird von Dibiplienylenathen, Azobenzol, Indigo u. Methylenblau zu 9-Iminofluoren 
dehydriert. Dibiplienylenathen ż. B. reagiert in diesem Sinne langsam in fl. Ammoniak, 
sehneller bei Zimmertemp. (bei 40° ist sie in 2 Tagen vollstandig). Benzalfluoren gibt 
noeh bei 60° in 8 Tagen keine vollstandige Umsetzung, Tetraphenylathylen, das ais 
reaktionstrage bekannt ist, reagiert iiberhaupt nicht. Es ist bemerkenswert, daB alle 
,,aktiven“ Verbb. farbig sind. Auch Hydrazobenzol reagiert mit Dibiphenylenathen, 
hingegen nicht Benzhydrylamin — auch nicht mit Methylenblau u. Indigo —, was 
um so iiberraschender ist, ais es von 0 2 ebenso glatt oxydiert wird wie das ahnlieh 
gebaute 9-Aminofluoren. An Systemen, in denen keine Umsetzung eintritt, wird naeh 
genannt: Benzhydrylidenfluoren-Aminofluorenchlorhydrat; Stilben-Aminofluorenchlor- 
hydrat; Hydrazobenzol-Aminofluorenchlorhydrat. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
710—16. Febr. 1932. Washington, D. C., Bureau of Chemistry and Soils. B ergm ann.

James W ilfred Cook, Polycyclische aromatisclie Kohlemcasserstoffe. IX. Die 
Synthese ton Methyl- und Isopropylhomołogen des 1,2-Benzanlhracens. (VIII. vgl. 
C. 1932. I. 1096.) Mit Ausnahme des 3-Methyl-l,2-benzanthracens (COOK, C. 1930.
II. 564) sind keine Homologen des 1,2-Benzanthracens (I) in reinem Zustand bekannt; 
die 6-Mctliylverb. von D z ie w o ń s k i  u. R i t t  (C. 1927. II. 1568) u. I. G. F a r b e n - 
in d u s t r i e  (D . R. P. 481 819) ist ziemlieh unrein gewesen; die 8-Methylverb. dieser 
Autoren ist in Wirkliclikeit unreines 1,2-Benzanthracen. Beim Vers. zur Darst. von
6-Isopropyl-l,2-benzanthracen durch Pyrolyse yon 2-Methyl-l-euminoylnaphthalin 
erhielt Vf. vor langcrer Zcit einen KW-stoff (F . 114—115°); dieser erwies sieli ais ein 
Gemisch aus einem Isopropylbenzantliracen, das spater ais das 6-Deriv. erkamit wurde, 
u. KW-stoffen von hóherem C-Geh., darunter 6-j\Ietliyl-l,2-benzanthraceii. Das Gemisch 
zeigt starkę krebserregende Wrkg., die vermutlich auf das Isopropylbenzantliracen 
zuruckzufuhren ist. Vf. unternahm daher die Synthese einiger Isopropyl-l,2-benz- 
anthraccne unter AusschluB pyrolyt. Verff., bei denen, wie friiher gezeigt wurde, 
leicht Alkylwanderungen erfolgen. 6- u. 7-Isopropyl-l,2-benzanthraeen wurden durch 
Kondensation von Naphthalin-l,2-dicarbonsaurcanhydrid mit Cumol zu den Cuminoyl- 
naphthoesauren II u. III, Red. derselben mit Zn u. AJkali u. Kondensation der Red.- 
Prodd. mit Hilfe von H,SOj u. abermalige Red. der so erhaltenen Anthrone mit Zn 
u. Alkali erhalten. Verss., II u. III direkt in Anthracliinone liberzufuhren, waren 
erfolglos; nach den Angaben von H a y a s h i  (C. 1930- II. 1697 ff.) erscheint es auch 
ungerechtfertigt, etwaigen auf solcliem Wege erhaltenen Prodd. bestimmte Konstst. 
zuzuschreiben. 3-Isopropyl-l,2-bcnzanthracen entsteht durch Kondensation von 1-Iso- 
propylnaphthalin mit Plithalsaureanhydrid zur Saure IV, W.-Abspaltung u. Red. des 
erhaltenen Antlirachinons. Die Stellung des Isopropyls in diesem KW-stoff ist 
nicht vóllig sicher; auBer 3 konimen moglicherweise auch 1' oder 4' in Frage, wenn 
auch die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Das angewandte 1-Isopropylnaphthalin 
wird bei der Red. von 1-Isopropenylnaphthalin mit H J  u. Eg. erhalten; daneben erhiilt 
man groBe Mengen eines gesiitt. Dimeren (F . 199°), das vori SCHOEPFLE u. R yan  
(C. 1930. II. 3402) bei der Einw. von SnCl4 auf Dimethyl-a-naphthylelilormethan 
erhalten wurde. 10-Isopropyl-l,2-benzanthracen entsteht durcli Einw. yon (CH3)2CH- 
MgBr auf 1,2-Benzanthron-(10). — Man kann bislier mit Sicherlieit sagen, daB 1,2,5,6- 
Dibenzanthracen u, 5,6-Cyclopenteno-l,2-benzanthracen, die beidc 5 Ringe enthalten, 
Krebs erzeugen. Wenn reines 6-Isofiropyl-l,2-benzanthracen tatsachlich der krebs-

81—82. 1932.) L in d e n b a u m .

XIV. 1. 161
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erregende Bestandteil des oben erwahnten KW-stoffgemisclis ist, so ist es der einfachste 
KW-stoff, bei dem bis jetzt krebserregende Wrkg. festgestellt worden ist. Da I bisher 
mit negativem Resultat untersucht worden ist, sclieint es wiinschenswert, festzustellen, 
bei welehem Grad yon Kompliziertheit der Konst. sieli diese Wrkg. bemerkbar macht. 
Vf. stellte deshalb eine Anzabl von Methyl-l,2-benzantljracenen dar. Da sieli a-standigo 
CH3-Gruppen bei der Pyrolyse entsprechender Ketone regelmaCig ablosen (vgl. Co o k , 
C. 1930. II. 564. 1931. I. 3118), sind bis jetzt nur Verbb. mit /3-stłindigem CH3 (6-, 7-, 
2'- u. 3'-) dargestellt worden. Die 4 Monomethylderiw. wurden aus Dimethyl- 
1-benzoylnaphthalinen, 5 von den 6 theoret. moglichen Dimethylderiw. aus Trimethyl- 
1-benzoylnaphthalinen erhalten. Da diese Verbb. wie 1,2-Benzanthracen farblos sind, 
enthalten sie keine Deriw. des orangefarbenen 2,3-Benzanthraeens; Wanderung der 
1-standigen Acylgruppe erfolgt also bei diesen Verss. nur in sehr geringem IJmfang. 
Andererseits entsteht das aus l-p-Toluyl-2,7-dimethylnaphthalin alś n. Rk.-Prod. 
erhaltliche 2',7-Dimethyl-l,2-benzanthracen auch bei der Pyrolyse von 1-p-Toluyl-
2,7-dimethylnaplithalin (durch Wanderung des Dimethylnaphthoylrests) u. von 
l-Cuminyl-2,7-diruethylnaphthalin (durch Wanderung des Dimetliylnaphtholyls u. 
gleichzeitigen Ersatz von C3H7 durch CH3). Angesichts der Moglichkcit solcher Wan- 
derungen ist dio Konst. der durch Pyrolyse erhaltenen KW-stoffe etwas unsicher, 
doeh ergibt sich die Vcrknupfung mit der Konst. der Ketone mit einiger Wahrscheinlich- 
keit daraus, daB die 9 beschriebenen Methylderiw. von I  samtlich voneinander ver- 
schiedcn sind.

X  L J-.CH(CH,)S
c o 2h

V e r s u e h e .  I s o p r o p y l - l , 2 - b e n z a n t h r a c e n e .  1,2-Dicyannaph- 
tlialin, aus l-chlornaphthalin-2-sulfonsaurem Na u. K4Fe(CN)0 in C02-Atmosphare; 
die von W a l d m a n n  (C. 1930. II. 3157) angegebene Ausbeute (50%) wurde nicht erreicht. 
Durch Koehcn mit 30%ig. methylalkoli. u. darauf mit 50%ig. wss. KOH u. Sublimation 
der entstandenen Siiure im Vakuum Naphlhalin-l,2-dicarbonsaureanhydrid (Krystalle 
aus Xylol). Daraus mit Cumol u. A1C13 die Sauren II u. III: 2-Cuminoyl-l-naphtlioe- 
sdure, C21H1S0 3 (III), Nadeln aus Bzl., F. 164—-165°, wl. in Bzl., 1. in H2S04 dunkelrot- 
braun. Gibt mit KOH bei 260—280° 1-Naphthoesaure (F. 160—161°) u. Cuminsauro 
(F. 116—117°). Aceloxylacton, C23H;,0O4 (V), aus III u. Aeetanhydrid in Pyridin bei 
100°. Blattchen aus A., F. 126—i27°. l-Cuininoyl-2-7iaphłlLoesdure, C21H180 3 (II), 
Nadeln aus A., F. 215—216°, 11. in Bzl., 1. in H2SO,( dunkelgrun. Gibt mit KOH bei 
280—300° 2-Naphthoesaure u. Cuminsaure. Acetoxylacton, C23H20O.„ Nadeln aus A.,
F. 158—159°. — 6-Isopropyl-l,2-benzanthracen, C21H ,„ dureh Red. von II mit Zn-Staub 
u. 1-n. KOH, Auflosen des Rk.-Prod. in eiskalter konz. H2S04 u. nochmalige Red. 
mit Zn-Staub u. 1-n. NaOH. Nach Reinigung iiber das Chinon Nadeln aus A., F. 132 
bis 133°. Die carminrote fluorescierende Lsg. in H2S04 wird beim Stehen oder schwachen 
Erwarmen purpurn u. schlieBlich blau. Pilcrat, rot, F. 118°. 6-Isopropyl-l,2-lenz- 
anthrachinon, C21H160 2, aus 6-Isopropyl-l,2-benzanthracen u. Na2Cr20 , in Eg. Orange- 
gelbe Nadeln aus A., F. 94—95°. Ais Nebenprod. ein gclbes Pulyer, F. 300—315°. —
7-Isoproj>yl-l,2-benzanthracen, C2lH ls, analog dem 6-Deriv. aus III. Blattehen aus A.,
F. 125°. Pikrat, C21Hi8 +  C0H3O7N3, dunkelrote Nadeln, F. 152°. 7-lsopropyl-l,2-benz- 
anthrachinon, C2,H 10O2, goldgelbe Nadeln aus A., F. 114——115°. — l-Cuminoyl-2-mdhyl- 
naplitlialin, aus Cuminoylehlorid, 2-Methylnaphthalin u. A1C13 in CS2. Bernsteingelber 
Sirup, Kp.12 262°. Das beim Erhitzen auf 410-—420° entstehende Prod. (gelbe Blattehen 
aus A., F. 114—115°; wird beim Schiitteln der Bzl.-Lsg. mit H2S04 farblos) ist ein 
KW-stoffgemisch (s. o.). — 1-Isopropenylnaphthalin, durch Umsetzung von 1-Naphthoe- 
saureathylester mit CH3-MgJ u. Kochen des entstandenen Carbinols mit A. u. konz.
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HC1. Kp.10_u  123—125°. Pikrat, F. 88—90° [nacli Gr ig n a r d  (Buli. Soc. chirn. 
Franco [3] 25 [1901], 498) 91°, nach K a y  u . M o r t o n  (Journ. chem. Soc., London 105 
[1914]. 1581) 141°]. — 1-IsopropylnapMhulin, C13Ht4> durch Hydrierung von l-Iso- 
propenylnaphthalin in Ggw. von Ni in Isopropylalkohol bei 145—150° u. 2 a t u. E r
hitzen des entstandenen Gemischs von Di- u. Tetrahydroisopropylnaphthalin mit 
S auf 200—220°; ferner neben viei dimercm 1-Isopropenylnaphthalin beim Kochen 
von 1-Isopropenylnaphthalin oder Dimetliyl-a-naphthylcarbinol mit H J  (D. 1,9) u. Eg. 
Kp.12 132°, Kp.709 263—264°. Pikrat, gclbo Nadeln aus A., F. 83,5—86°. Dimeres
1-Isopropenylnaphthalin, C20H24, entsteht auch beim Kochen von Isopropenylnaphthalin 
mit Eg. u. H 2S04. Krystalle aus Cyclohexan -f A., F. 198,5—199,5°. Entfarbt Br 
in CS2 nicht. — 2-Isopropylnaphthalin, aus (CH3)2CHBr, Naphtlialin u. A1C13, Kp. 263 
bis 265°. Pikrat, C13H14 +  C6H30 7N3, F. 91—93°. — 2-[4-Isopropylnaphthoyl-(l)]- 
benzoesdure, C21H180 3 (IV), aus Plithalsilurcanhydrid, 1-Isopropylnaphthalin u. A1C13 
in Bzl. Krystallpulver aus Bzl., F. 206—208°. L. in H2S04 purpurn. Gibt mit H 2S04 
bei 60° 3-Isopropyl-l,2-benzanthrachinon, C21H160 2, gelbe Nadeln aus CycIohexan,
F. 154—155°. Ausbeute infolge Sulfonierung gering. — 3-Isopropyl-l,2-benzanthracen, 
C21H18. Man reduziert das Chinon mit SnCl2 u. konz. HC1 in Eg. zum Anthranol u. 
reduziert dieses weiter mit Zn-Staub u. 2-n. NaOH. Krystallpulver aus Eg., F. 92°. 
Pikrat, C21Hia +  CLH30 7N3, dunkelroto Nadeln aus Bzl., F. 157°. — 10-Isopropył-
1.2-benzanthracen, C21H18, durch Umsetzung von l,2-Benzanthron-(9) mit (CH3)2CH- 
MgCl u. Erwarmen des Isopropyldiliydrobenzanthranols mit HC1 u. Eg. Krystalle 
aus Eg., F. 94—95°. Pikrat, rotlichbraune Nadeln, F. 157—158°.

M e t h y l d e r i w .  d e s  1 , 2 - B e n z a n t h r a c e n s .  Darst. von Di- u. Tri- 
mcthylderiw. des 1-Benzoylnaphthalins aus den entsprechenden Saurcchloriden u. 
Methyl- oder Dimethylnaphtlialin +  AICI3 in CS2 bei 0°. l-m-Toluyl-2-methylnaph- 
thalin, F. 107,5—108,5°. l-[3,4-Dimethylbcnzoyl]-2-methyhiaphthalin, F. 109°. 1-Ben- 
zoyl-2,6-dimethylnaphthalin, C^H^O, F. 84°. l-Benzoyl-2,7-dimethylnaphthalin, F. 91 
bis 92°. l-m-Toluyl-2,6-dimethylnaphthalin, C20H18O, F. 82°. l-m-Toluyl-2,7-diinethyl- 
naphthalin, F. 115-—116°. l-p-Toluyl-2,6-dimethylnaphihalin, F. 109°. 1-p-Tóluyl-
2.7-dimethylnaphthalin, F. 98—99°. Die Ketone sind krystallin u. 1. in H2S04 mit orange- 
roter Farbę. Uberfuhrung in Benzanthracenderiw. durch Erhitzen auf 440—450° 
(2 Stdn.) oder 410—420° (4 Stdn.); dieniedrigereTemp. bietetkeinen Vorteil. Reinigung 
der KW-stoffe iiber dio Pikrate. Ausbeute an KW-stoffen 20—25%. (roh) bzw. 5—10% 
(rein); beim 3',7-Dimethylderiv. indessen nur 1%. Die reinen KW-stoffe sind farblose 
Blattchen. Oxydation zu den Chinonen (orange Nadeln) mit Na2Cr20 7 in sd. Eg. —
1.2-Benzanthracen, aus l-o-Toluyl-2-methylnaphthalin, F. 158—159°. Ist yon D z i e 
w o ń s k i  u. R it t  ais 8-Methyl-l,2-benzanthraccn angesehen worden. — 6-Methyl-
1.2-benzanthracen, CI9H14, aus l-p-Toluyl-2-methylnaphthalin, F. 150,5—151,5°. Pikrat, 
C19H14 +  C6H30 7N3, F. 152—153° (aus A.). Chinon, F. 174°. — 7-Melhyl-l,2-benz- 
anthraem, C19H14, aus l-m-ToIuyl-2-methylnaphthalin, F. 182° (aus Bzl.). Chinon, 
C19H120 2, F. 167° (aus Eg.). — 2'-Methyl-l,2-benzanthracen, aus l-Benzoyl-2,7-dimethyl- 
naphthalin, F. 149—150° (aus A.). Pikrat, F. 180°. Chinon, F. 189—190° (aus Methyl- 
athylketon). — 3'-Methyl-1,2-benzanthracen, aus l-Benzoyl-2,6-dimethylnaphthalin,
F. 160°. Pikrat, F. 144r—145°. Chinon, F. 168°. — 6,7-Dimełhyl-l,2-benzanthracen, 
C20Hł6, aus l-[3,4-Dimethylbenzoyl]-2-methylnaphthalin, F. 174° (aus Athylacetat). 
Chinon, C20H14O2, F. 193° (aus Bzl.). — 2',6-Dimethyl-l,2-benzanthracen, aus 1-p-Toluyl-
2.7-dimethylnaphthalin, F. 164° (aus Eg.). Pikrat. F. 199—200°. Chinon, F. 160
bis 161° (aus Bzl.). — 2' 7-Dimethyl-l,2-be.nzanthracen aus l-m-Toluyl-2 7-dimethyl- 
naphthalin; weitere Bldgg. s. o. im theoret. Teil. F, 236° (aus Xylol). Gibt kein Pikrat. 
Chinon F. 176,5—177,5° (aus Bzl.). — 3',6-Dimethyl-l,2-benza7ithracen, aus 1-p-Toluyl-
2,6-dimethylnaphthalin, F. 186—187° (aus Athylaeetat). Chinon, F. 205—205,5° (aus 
Athylacetat). Dianthron C40H30O2, wurde bei einem Vers., bei dem der KW-stoff mehrere 
Tage an der Luft gestanden hatte, ais Nebenprod. erhalten. Fast farblose Nadeln 
aus Xylol, sclim. bei 250—263° (Zers.). — 3',7-Dimeihyl-l,2-benzanthrace.n, aus 1-m- 
Toluyl-2,6-dimetkylnaphthalin, F. 189—190° (aus Athylacetat). Chinon, F. 157° (aus 
Athylacetat). — l-Cuminoyl-2,7-dimeihylnaphthalin, Kp.4 225°. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 456—72. Febr. London SW 3, Cancer Hospital.) Os t e r t a g .

S. Aoyama und I. Morita, Uber Herstdlung von 1,8-Dioxyanthrachinon. Anthra- 
chinon-l,8-disulfonsaure wurde nach S c h m id t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 66) 
dargestellt (vgl. auch F ie r z -Da v id , C. 1927. I. 2418). Vff. haben die in der Literatur 
u. in Patentcn vorgeschlagenen Verff. zur Oberfuhrung der Saure in l,8-Dioxyanthra-
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chinon nachgepriift. Durch Erhitzen der freien Siiurc mit 1—2 Teilen Ca(OH)3 u. 
20 Teilen W. auf 300° (8 Stdn.) Ausbeute 67,5%. Dagegen durch Erhitzen von 1 Teil 
Na-Salz mit 2 Teilen Ba(OH)2 auf 230° (30 Min.) Ausbeute 80,6%. In beiden Fallen 
keine Bldg. von Oxyehrysazin. Reinigung aus Bzl. (Kohle) oder durch Sublimieren 
mit uberhitztem W.-Dampf. Rotgelbe Nadeln oder orangegelbe Blatter, F. 192°. 
(Journ. pharmac. Soc. Japan 52. 17—18. Jan. 1932.) L in d e n b a u m .

Charles Dufraisse, Bunkiehi Masumoto und Raymond Buret, Hydrierung des 
Rubrens. Ziuei slereoisomere Dihydrorubrene, C'12W30. (Vgl. C. 1932. I. 1901 u. friiher.) 
Mo u r e u  u . Mitarbeiter (C. 1929.1. 2173) haben bei ihren Verss. iiber die Einw. von H J 
auf Rubren beobachtet, daB in A. ais Losungsm. viel mehr J  gebildet wird ais in anderen 
Solventien, u. daC das Rk.-Prod. kein Pseudorubren ist. Vff. haben jetzt festgestellt, 
dafi die gebildetc Verb. (F. 250°) ein Dihydrorubren ist. Auch in anderen Solventien 
wird das Rubren immer mehr oder weniger liydriert (entsprechend der J-Abscheidung), 
aber diese Rk. tr itt hier stark zuriiek vor der Isomerisierung durch die starko Siiure 
zum Pseudorubren, welehos durch H J nicht liydriert wird. Auch in A. bildet sich 
Pseudorubren, aber so wenig, daB seine Isolierung schwierig ist. Die liydrierende 
Wrkg. des H J  auf Rubren ist schon in der Kalte sehr energ. — Neben obigem Dihydro
rubren bildet sich ein Isomeres (F. 231°), welches auch durch Isomerisierung des obigen 
erhalten werden kann. — Da beide Dihydrorubrene farblos sind, mussen die H-Atome 
an das Mol. des Rubrens (I) so addiert werden, daB keine chromophore Gruppe mehr 
yorhanden ist. Diese Bedingung erfiillt nur Formol II; sie enthalt nur noch 2 konju- 
gierte Doppełbindungen, welche keine Farbung hervorbringen kónnen. Das Dibenzo- 
difulvensystem von 1 ist in 2 Indenkerne umgewandelt worden. II  enthalt 2 asymm. 
C-Atome, u. dio beiden Dihydrorubrene diirften daher rac. Diastereomere sein. — 
Die Hydrierung des Rubrens gelingt auch nach anderen Verff. (vgl. unten). Die Di- 
hydroru brene sind gegen weitere Hydrierung sehr resistent; H J  greift erst bei langerem 
Erhitzen im Rolir auf 180° an, jedocli unter weitgehender Zers.

c .h .  c8h 5 c6h 6 c„h 6

c6h 6 c0h 5 c6h b h
V e r s u c h e .  Hydrierung des Rubrens: 1. In die ath. Lsg. desselben bei Raum- 

temp. HJ-Gas leiten, nach beendeter Rk. Eiswasser zugeben, J  mit Thiosulfat titrieren, 
ath. Lsg. verdampfen, Riickstand verreiben, 2-mal mit Aceton (50 ecm fiir 0,5 g) 
kochen, erkalten lassen u. filtrieren. Ruckstand ist Pseudorubren. Aeetonlsg. liefert 
beim Einengen das Dihydroderiv. 250°. Sobald ein harziger Nd. erscheint, vóllig 
yerdampfen, mit A. kochen, wobei sieh das Harz lost u. das isomere Dihydroderiy. 
auskrystallisiert. — 2. 1 g Rubren mit 5 g Na-Pulver in 100 ecm absol. A. melirero Tage 
schiitteln (erst rot, dann blau), moglichst unter LuftabsehluB wss. A. zugeben, dann 
wie vorst. Hier bildet sich kein Pseudorubren. — 3. Mit Na in sd. Amylalkohol. Hier 
entstehen auBer den Dihydrorubrenen auch andere Prodd. (FF. 241 u. 213—214°). — 
Dihydrorubren (Hauptprod.), C.,2H30, Nadelbiischel, F. 241—242° (Bad), 249—250° 
(bloe), 11. inBzl., A., CS2, zl. in Essigestor, Aceton, wl. in CH3OH, A. Wird durch 1-std. 
Erhitzen mit konz. Na-Isoamylatlsg. vollstandig in das Isomere umgewandelt. — Isomeres 
Dihydrorubren, C42H30, derbe Tafeln, F. 224—225° (Bad), 230—231° (bloc), sonst dem 
vorigen ahnlicli. (Buli. Soc. chim. Flance [4] 51. 74—80. Jan. 1932.) L in d e n b a u m .

Charles Dufraisse und Leon Enderlin, Unlersuclmngen uber die dissoziierbaren 
organisclien Oxyde. Oxydation des Rubrens durch verschiedene Oxydalicmsmitłel. (Vgl. 
vorst. Ref. u. friiher.) Wahrend Rubren durch f r e i e n O bei gleichzeitiger Beliehtung 
in das eingehend untersuchte dissoziierbare Dioxyd iibergefiihrt wird, wird es durch 
gewisse Oxydationsmittel bei milder Einw. zu einem Monoxyd (vgl. C. 1929. II. 866), 
bei starker Einw. zu o-Dibenzoylbenzol (I) (vgl. C. 1928. II. 1560) oxydiert. I  sollte, 
entsprechend dem symm. Bau des Rubrcnmol., eigentlich mit iiber 50% Ausbeute 
entstehen, wahrend tatsachlich viel weniger erhalten worden ist. Obwohl dieser Befund 
bei dem komplizierten Bau des Rubrens, der sehr schwierig verlaufenden oxydativen 
Spaltung u. der Empfindlichkeit von I gegen Oxydationsmittel noch nicht gegen die 
angenommene Formel sprieht, haben sich Vff. docli bemiilit, die Ausbeute zu ver- 
bessern. — Selbst 30%ig. H20 2 greift Rubren nicht an. Ozon wirkt zwar lebhaft ein, 
aber das Ozonid ist sehr bestandig u. liefert nur einen nicht lcrystallisierbaren Lack.
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Ozonisiert man in Eg. bis zum Yorschwindcn der Rubrenfarbe u. oxydiert nim mit 
Cr03 weiter, so erlia.lt man Benzoesaure u. ca. 10°/0 I. Verd. HN03 oxydiert Rubren 
nur bis zum Monoxyd, wahrend konz. Saure nitrierend wirkt. Auch KMnO., in saurer 
Lsg. iibersolireitet die Monoxydstufe nicht u. liefert auBerdem mehr oder weniger Dioxy- 
dihydrorubren (dieses ygl. 0 .1931. II. 2021). Das besto Agens ist Cr03, welches 20—25°/0
1, auBerdem Benzoesaure u. Spuren Phthalsauro liefert. Die CrOa-Oxydation des Mon- 
oxyds bietet genau dasselbe Bild. Dagegen wird das Isooxyrubren (dieses ygl. 0. 1930.
II. 1983) viel leichter gespalten, u. es konnten 38% I erhalten werden.

V e r  s u c h e .  Rubrenma)ioxijd, C42H2a0. 1. In sd. Bzl.-Lsg. von Rubren ab- 
wechseltid k. gesatt. wss. KMn04-Lsg. u. 50%ig. H 2S04 eintragen, bis die Fluorescenz 
des Rubrens yerschwunden ist, Mn02 mittels Disulfits lósen, Bzl.-Lsg. mit NaHC03 
waschen usw. Das Rohprod. enthalt Diosydihydrorubren. Trennung dureh wieder- 
holtes Krystallisieren aus Bzl. -— 2. 1 g Rubren in 5 ccrn Eg. suspendieren, bei Raum- 
temp. langsam Lsg. von 2,5 g Cr03 in Eg.-W. zugeben. Ausbeute 80%- — 3. 1 g Rubren 
in 50 ccm Bzl. mit 18%ig. HN03 1 Stde. kochen, Prod. aus Bzl. umkrystallisieren. 
Ausbeute bis 85% (bestes Verf.). — 4. Durch Kochen des Oxyrubrcns, C42H 28(02), 
in Eg. mit viel Zn. Das Oxyd bildet aus Bzl. dicke Rhomben, aus CS2-Lg. hexagonale 
Blatter. F. ygl. 1. c. Liefert ein Bromid von F. >  500° u. wird dureh PC13 u. PCI,-, 
ehloriert. Mit konz. H 2S04 in Bzl. entsteht ein weifles, in Lsg. yiolett fluorescierendes 
Prod., anscheinend ident. mit dem friiher (C. 1926. II. 1274) erwahnten Nebenprod. 
des Rubrens. — Dinilrorubreri, C42H20O4N2. Durch 1-std. Kochen des Rubrens in Bzl. 
mit 52%ig. HN03. Aus Nitrobzl. gelb, F. gegen 470°, in Bzl. griin fluoreseierend. — 
Spaltung zu I: 1. 0,5 g Rubren in 25 ccm Eg. suspendieren, bei ca. 100° gesatt. wss. 
Lsg. von 7,5 g Cr03 eintropfen, 10 Stdn. erhitzen, neutrale Fraktion abtrennen. —
2. 0,1 g Isooxyrubren in 2,5 eem Eg. suspendieren, bei 80° gesatt. Lsg. von 1 g Cr03
langsam eintragen, noch kurz erwarmen usw. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 132—44. 
Jan. 1932. Paris, Coli. de France.) L in d e n b a u m .

I. J. Rinkes, Untersuehungen iiber Furandertiate. IV. (III. vgl. C. 1932. I. 65.)
2-Acetylfuran verlialt sich bei der Nitrierung wie Brenzschleimsaure; ais Hauptprod. 
entsteht das 5-Nilroderiv., ais Nebenprod. 2-Nitrofuran infolgo Verdrangung des Acetyls.
— Sodann hat Vf. ycrsueht, ein am Furankern liaftendes NH2 auf dem Diazowege 
durch H zu ersetzen. Da Aminofuran selbst unbestandig ist, wurde der schon von 
G il m a n  u . W r ig h t  (C. 1931. I. 3687) beschriebene Nitro-5-acetaminofuran-2-carbon- 
sdureester, dessen N 02 zweifellos Stellung '4 einnimmt, dargestellt u. entacetyliert. 
Die Diazork. ist mit diesem Amin bislier nieht gelungen. — Im Gegensatz zum o- u. 
p-Nitrotoluol reagiert 2-Methyl-5-nitrofuran mit Benzaldehyd-Piperidin, obwohl mit 
sehr geringer Ausbeute. Fast quantitativ gelingt die Kondensation mit dem 2-Methyl-
3-nitrofuran-5-carbonsaurcesier (2 negative Gruppen in o,p). — Vf. faBt die Ergebnisse 
der Unterss. iiber die Substitution u. Vcrdriingung im Furankern kurz zusammen. — 
Um das Verh. der am Furankern haftenden Saureamidgruppe gegen methylalkoh. NaOCI- 
Lsg. zu untersuchen (ygl. dazu C. 1929. II. 2044 u. friiher), ist Brenzschleimsaureamid 
wenig geeignet, wcil das zu enyartende Furylurethan ais unbestiindige FI. beschrieben 
wird. Vf. hat daher das Cumarilsaureamid gewahlt u. mit befriedigender Ausbeute 
a-Cuniaronylcarbamidmuremethylester erhalten. Dessen Verseifung fiihrte zum o-Oxy- 
phenylessigsaureladon.

V e r s u c h e. Lsg. yon 18 g 2-Acetylfuran in 36 g Aeetanhydrid bei —10 bis —5° 
in Gemisch von 144 g Aeetanhydrid u. 90 g HN03 getropft, nach 15 Min. auf Eis ge- 
gossen, ausgeathert, mit NaHC03 gewaschen, A.-Ruckstąnd mit Pyridin versetzt 
(Temp. nicht iiber 40°), dieses mit yerd. H2S04 entfernt, in A. aufgenommen, Prod. mit 
Dampf dest. Destillat lieferte ca. 2,5 g 2-Nitrofuran, Kp.10 78—80°, aus PAe., E. 28°. 
Riickstand lieferte 7,8 g 2-Acetyl-5-nitrofuran, C0H5O4N, Kp.10 127°, aus A. Blattchen,
F. 78,5°; Semicarbazon, aus Eg., F. 250°. — 5-Acetaminofuran-2-carbonsaurcaihylester. 
Nach Ma r q u is  dargestellten 5-Nitrobrenzschleimsiiureester in A. mit H u. Pt-02 re- 
duziert, Filtrat yerdampft, Prod. mit Aeetanhydrid erwarmt. F. 174° (roh). — 4-Nilro- 
deriv. Durch Eintragen in Acetanhydrid-HŃOa-(D. l,51)-Gemisch bei —10 bis —5°. 
Aus A., F. 138°. — 4-Nilro-5-aminofuran-2-carbcmsaureathylester, C7H80 5N2. Aus 
yorigem mit sd. l%ig. HCI (1 Stde.). Aus W. gelbe Nądelchen, F. 150°. — 2-Meihyl-
3-nitrofuran-5-carbonsauremełkylester. Saure (vgl. I. Mitt., C. 1931. I. 280) in 4 Teilen 
CH3OH gel., bei 0° mit HCI gesatt., 3 Tage stehen gelassen usw. Aus CH3OH, F. 81° 
(vgl. 1. c.). — 2-Styryl-3-nUrofuran-5-carbonmuremethylester, C14Hn 0 5N. Vorigen mit 
Benzaldehyd u. etwas Piperidin 20 Jlin. auf 120° erhitzt, erstarrte M. mit A. gewaschen.
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Aus Eg. kanariengelb, F. 151°. — 2-Siyryl-5-nilrofuran, C,2H0O3N. Ebensoaus 2-Methyl-
5-nitrofuran (1 Stdc.); dann Dampf durchgeblasen. Riickstand licferte durch Dampf- 
dest. (sehwer fliichtig) rote Krystalle, F. 115°. — a-Cumaronylcarbamidsduremełhylester, 
C10H9O3N. 8,05 g Cumarilsaureamid (aus dem Chlorid in Bzl. mit NH3-Gas) in 65 ccm 
CH3OH mit 65 ccm NaOCl-Lsg. (Konz. wie friiher, 1. c.) bis zur negatiyen KJ-Stiirkerk. 
erwarmt. Aus A., F. 139°. — o-Oxyphenylessigsaurelaclon. Vorigen mit konz. HC1
10 Min. erwarmt u. ausgeathert. Kp. ca. 240°, F. 49°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 
349—55. 15/3. 1932. Amsterdam, Chem. Lab.) L in d e n b a u m .

V. Prelog und G. J. Dfiza, Uber die, Di-[P-halogendthyl]-amine. II. (I. ygl. 
C. 1932. I. 1531.) Man kann dio 2-Imino-3-[fi-halogenathyr\-oxazolidinhydrohalogenide 
(I. c.) auch ais 2-Amino-3-\jl-halogenathyl]-oxazoliniumhalogenide (I) formulieren, was 
der Siiurebestandigkeit dieser Verbb. sogar eher entsprechen wiirde. — Die Salze I 
sind empfindlich gegen Alkali. Mit 1 Mol. C2H5ONa bildet sich nicht die freic Base, 
sondern ein Gemisch nicht krystallisierbarer Prodd. Dagegen konnte aus den Prodd. 
der Einw. von 2 Moll. C2H5ONa auf I (X =  Br) eine neue Base ais Pikrat Gn Hn OsNs 
isoliert werden, aus welchcm verd. Siiuren Acetaldehyd abspalten. Erwarmt man 
das Pikrat mit verd. HBr, entfernt die Pikrinsaure, yerdampft u. erhitzt den Sirup 
mit rauchender HBr 2 Stdn. auf 180°, so bilden sich NH1Br u. p-Bromaihylammonium- 
bromid, welches ais Pikrat (F. 129°) identifiziert wurde. Auf Grund dieser Tatsachen 
diirfto obiges Pikrat Formel II oder besser III besitzen. — Die Mutterlaugen von II (III) 
lieferten nach Behandlung mit HBr Athylendiamindiliydrobromid u. N-[(i-BromathyV\- 
dłhylendiamindihydrobromid (V), welches zum Vergleich dargestellt wurde. Zur Er- 
klarung ist anzunehmen, daB sich die freie Base aus I  (X =  Br) teilweise in l-[(i-Brom- 
athyl]-imidazolidon-(2) (IV, X =  Br) umlagert. Unter der Wrkg. des 2. Mol. Alkali 
entsteht die Viny]gruppe. Die Bldg. obiger Spaltprodd. ist ohne weiteres yerstandlich. 
Vff. haben yersucht, IV (X =  Br) zu synthetisieren, sind aber bisher nur bis zu IV 
(X =  OH) gelangt. — Die Einw. yon 2 Moll. C2H5ONa auf I (X =  Cl) ergab ebenfalls II 
(HI) u. V, jedoch kein Athylendiamindihydrobromid.

CH,—O C l I , - 0  '  CH,—O
Ó-NH, | Ć:NH | C-NH,

I " ^ C H S.CHS.X  I ' .C H :C H S ' »^C H :C H 2
CHa- N < x  CH2- N H < 0 . c ĥ ^NO,), CH»“ N< O .C 6H2(NOs)3

f - P  ' CHa—NHaBr
IV CO V i

I T CH.—NHjBr • CH, • CH,Br
CH,—N-CHS.CH2-X 1

V o r s u c h e .  2-Imino-3-vinyloxazolidin- oder 2-Amino-3-vinyloxazoliniumpikrat, 
CnHn0 8N5 (II oder HI). I (X =  Br) mit 2 Moll. C2H5ONa-Lsg. einigc Stdn. gekocht, 
Filtrat zum Sirup eingeengt u. li. konz. alkoh. Pikrinsaure zugesetzt. Aus W., F. 178°. — 
Mutterlaugen eingeengt, mit 20%ig. HBr versetzt, Pikrinsaure entfernt, konz. Lsg. im 
Rohr 2 Stdn. auf 120°, 4 Stdn. auf 180° erhitzt, mit W. verd. u. yerdampft, Prod. mit 
CH30H  erhitzt. Unl. Teil war Athylendiamindihydrobromid, C2HI0N2Br2, aus sd. 
W. +  A. Krystallehen, F. >  260°; Dipikrat, F. 234° (Zers.). — N-[fi-Bromiithyl}- 
athiylendiamindihydrobromid, C.,H13N2Br3 (V). 1. Aus vorst. methylalkoh. Filtrat.
2. Aus N-[/9-Oxyiithyl]-athylendiamin (vgl. K n o r r  u. B row nsdon , Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 35 [1902]. 4470) mit bei 0° gesatt. wss. HBr (Rohr, 120 u. 160—170°, je 1 Stde.). 
Aus CH3OH, F. 172°. Daraus mit Na-Pikrat das Dipikrat, C16H170 I4N8Br, aus A., 
gegen 170° erweichend, gegen 230° schwarz. — N,N'-Di-p-toluolsulfonylpiperazin, 
C1sII220 4N2S2. Lsg. von V mit p-Toluolsulfochlorid erwarmt u. langsam mit 20°/0ig. 
Lauge alkalisiert. Aus Eg. Krystallehen, F. 292°. — N-[fl-Oxyałhyl]-imidazolidon-(2), 
C5H10O2N2 (IV, X =  OH). Je 1 Mol. N-[/?-Oxyathyl]-athylendiamin u. Kohlensaure- 
athylester im Rohr 2 Stdn. auf 110°, 3 Stdn. auf 180° erhitzt, im Vakuum yerdampft u. 
abgepreBt. Nicht umkrystallisierbar. Lieferte mit HBr bei 100° kein krystallisiertes 
Prod. (Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 4. 32—38. Jan. 1932. Prag, Lab. von
G. J. D iu z a .) L in d e n b a u m .

R. Stolle, Uber Mercaptotetrazole. (Nach Verss. yon A. Strittmatter.) Vf. fulirto 
friihere Verss. (vgl. C. 1922- III. 374) iiber die Darst. yon Mercapto-5-tetrazolm (I) 
u. ihren Deriw. fort. — Quecksilbersalz des Methyl-l-mercapto-5-tetrazols, C,,HeN8S2Hg, 
aus Bis-[methyl-l-tetrazolyl-5]-disulfid durch Schiitteln mit Hg in Chlf. Blattchen 
aus Amylalkohol, Zers.-Punkt 240° unter Sehwarzfarbung. — Allyl-l-mercapto-
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5-lelrazol, C4H0N4S, aus Allylsenfol u. Natriumazid in 95°/0ig. sd. 
m r  aus PAe., F. 69°, 11. in W., A. u. A. Dio Lsg. in A. gibt

n L JJn  mit alkoh. Silbernitratlsg. einen gelatinosen Nd., unl. in alkoh.
Ammoniak, u. gibt mit einer'alkoh. Lsg. von Quecksilbcrehlorid 
flachę Nadelehen. — Phcnyl-l-mercapto-5-letrazol, C7HcN4S, aus 

Phenylsenfól u. Natriumazid in sd. A. Nadelehen aus Chlf., F. 152°; swl. in W., 11. in 
A., Chlf., Alkalien u. Alkalicarbonaten; durch Erhitzen mit gopulvertem Kali wird 
Phenylsenfól frei. K-Salz, C7H6N4SK, durch Neutralisieren der alkoli. Lsg. mit KOH.
F. 240° unter Zers. Na-Salz, C-H5N4SNa, Blattehen. F. 96°, bci 145° Zers. NH^Salz, 
C7H9N5S, Krystallpulver aus h. A., das sich bci 176° zers. Pb-Salz, C14H10N8S2Pb, 
aus der wss. Lsg. des Mercaptans durch Zusatz von Blciacetatlsg.; Blattehen aus Essig- 
saure, die bei 224° verpuffen. — N H ^Salz des o-Tolyl-l-mercapto-5-tetrazóls, Krystall- 
pulver aus A., F. 157°. — m-Xylyl-l-mcrcaplo-5-tetrazol, C9Hi0N4S, aus m-Xylylsenfól 
u. Natriumazid in sd. alkoh. Aufschlammung; Nadeln aus A., F. 141° unter Zers., unl. 
in W., 11. in A., A., Alkalien u. Alkalicarbonaten; die Lsg. in A. gibt mit alkoh. Silber
nitratlsg. einen gelatinosen Nd., wl. in alkoh. Ammoniak oder HN03. — P-NaplUhyl-
l-mercapto-5-lelrazol, CUH8N4S, aus /5-Naphthylsenfól u. Natriumazid in sd. A. Nadel- 
chen aus A., F. 164° unter Gelbfśirbung, swl. in W., wl. in A., 11. in h. A. u. h. Bzl. Die 
wss. Aufschlammung reagiert sauer u. lóst sich in alkal. Losungsmm. Die Lsg. in A. 
gibt mit der alkoh. Lsg. von Silbernitrat u. Quecksilberchlorid weiBe Ndd. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 133. 60—64. Jan. 1932. Heidelberg, Univ.) S t o l i t .

Wallace H. Carothers, G. L. Dorough und F. J. van Natta, Sludien uber Poly
merisation und Ringbildung. X. Die umkehrbare Polymerisation sechsgliedriger ring- 
fórmiger Ester. (VIII. vgl. C. 1931. I. 1090; vgl. auch C. 1931. II. 1122.) Bei der 
starken Verbreitung seelisgliedriger Heterocyclen in Naturstoffen u. den engen Be- 
ziehungen zwischen Zuekern u. Polysacchariden oder zwischen Diketopiperazinen 
u. Polypeptiden ist es wahrseheinlich, daB die Polymerisation von cycl. Estern in 
der Natur eine gioBere Rolle spielt ais die bisher vorwiegend untersuehto Polymcri- 
sation von ungesatt. Verbb. Es sind eine Anzahl cycl. Ester bekannt, die einer umkehr- 
baren Polymerisation fiihig sind, so z. B. <5-Valerolaeton (I), Glykolid (III), Trimethyl- 
arabonsaurelacton (IV), Trimethylencarbonat (V), Athylen- u. Propylenoxalat (VI u.
VI a), docli ist uber den Mechanismus der Rk. kaum etwas bekannt. Es ergibt sich 
aus den genannten Beispielen, daB die Neigung zur umkehrbaren Polymerisation bei 
den cycl. Estern allgemein verbreitet ist. Substituenten beeinflussen die Rk. betriicht- 
lich u. wirken meist verzogernd; die unsubstituierten Ester I, II  u. VI polymerisiercn 
sich bei gewóhnliclier Temp. von selbst, die substituierten Ester I  a, II  a, III a, IV u.
VI a erst unter der Einw. von Warnie oder Katalysatoren oder von beiden zusammen; 
in manchen Fiillcn erfolgt auch gar keine Polymerisation. Hóhere Homologe von III a 
polymerisieren sich erst bei Tempp., bei denen betrachtliche Zers. erfolgt. — Diese 
Polymerisationen sind eine Eigentiimlichkeit der sechsgliedrigen Ester; es ist nicht 
gelungen, y-Bulyrolaclon oder Athylencarbonat in Polymere uberzufiihren. Uber Ester 
mit gróBeren Ringen ist wenig bekannt, weil man bei Verss. zu ihrer Darst. meist 
Polymere erhalt; wahrend V leicht durch Erhitzen yon Diathylearbonat mit Tri- 
methylenglykol dargestellt werden kann, erhalt man aus Tetramethylenglykol ein 
Prod., das sich erst oberhalb 300° zers. u. dabei geringe Mengen des dimeren Esters VIII; 
der monomere Ester VII laBt sich nicht nachweisem Ahnliche Erfalirungen sind fruher 
bei Verss. zur Darst. von Trimethylenoxalat u. Athylensucdinat gemacht worden. 
Die groBe Bestandigkeit der Ester mit groBen Ringen ergibt sich aus dem Verh. von 

K-CH • CO • O R-CH-CO-O R-CH-CO-O
CH,-CH2-CH2 Ó • CH3 • CHa Ó - C O - C H . R
I  (R =  H) I I  (R =  II) I I I  (R =  H)

la  (R =  n-C3H7) H a  (R =  C2H5) U la  (R =  CH3)
CHsO*CH-CO---------- O IV O— CO— O V O—CO— CO YI ( R  =  II)
CH30  • ĆH • CH(OCH3) • CH, ÓHa■ CH2- Óh s R • CII • CII2 • Ó VIa (R =  CII3)
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dimerem Trimethylenoxalat (XI), dimcrem Athylensuecińat (IX) u. „Exaltolid“ (X), 
die sieli bei 2-jahrigem Aufbewahren nielit verilndert liaben. IX u. X zeigen erst nach 
43-std. Erhitzen auf 170° geringe Farbung u . F.-Erniedrigung, aber keine erliebliehe 
Polymerisation. — Die Polymerisation der sechsgliedrigen Ester u. die Depolymerisation 
der Rk.-Prodd. sind im wesentlichen Umestorungen. Das Polymerisationsyermógen 
der sechsgliedrigen Ester hangt eng mit ihrer leichten Hydrolysierbarkeit zusammen; 
dio Sonderstellung dieser Ester laBt sich a u c h  d u rc h  stereocliem. B e tra ch tu n g e n  auf 
der Basis der SACHSE-MoHRschen Theorie erklaren. Die Polymeren sind lineare Poly- 
ester u. enthalten in yielen Fallen offene Ketten mit endstandigem OH u. C02H. — 
Die aus I  beim Erhitzen auf 80—85° oder 150° olme Katalysator oder auf 80—85° 
mit KjC03 oder ZnCI2 entstehenden Polymeren des d-Valerolactons selim. bei 52—55° 
u. haben Mol.-Geww. zwischen 1270 u. 2240. Die beim Aufbewahrcn bei gewólmlicher 
Temp. (29 Tage ohne Katalysator oder 3 Tage iiber Acetylclilorid) entstehenden Poly- 
moren w eichcn etwas ab; F. 35—40° bzw. 50—51°, Mol.-Gew. 1060 bzw. 1720. Die 
Prodd. enthalten Stoffe von yerschiedener Mol.-GróBe, sind mit Alkali scharf titrierbar
u. geben in W. unl. Na-Salze. Chloracelylderiw. der Polymeren lassen sich durch E r
hitzen yon I  oder polymercm I mit Chloressigsaure auf 150—160° herstellen. — ImcIoii 
der Oxydihylglykolsdure (II). Das Darst.-Verf. von H o l l o  (C. 1928. I. 2803) wird 
modifiziert. Gibt beim Aufbewahren eine zahe M.; daraus Krystalle aus Atliylacetat,
F. 62—64°, Mol.-Gew. 460; bei mehrstdg. Erhitzen auf 150° Krystalle, F. 87—89°, 
Mol.-Gew. 1650—1790; bei der Dest. mit HC1 (bei 215—216°) Krystalle, F. 85—87°, 
dio sich durch Dest. gróBtenteils depolymerisieren lassen; es ist anzunehmen, dafi bei 
der Dest. mit HC1 das Monomere iibergeht, das sich unter der E in w . von HC1 sehr rasch 
polymerisiert. — [y-Phenoxypropyl]-propylmalonesłer, C10H28O6, aus Phenoxypropyl- 
bromid u. Na-Propylmalonester. Kp. 195—200°, D.26,, 1,0246, no25 =  1,4820. Daraus 
mit HBr ó-Brom-a.-propyl-n-valcriansdure, C9H150 2Br, Kp.5 148—150°, D.2°4 1,3851, 
nd20 =  1,47 30. a-Propyl-8-valerolacton, C8Hh 0 2 (la ), aus <5-brom-a-propyl-n-valerian- 
saurem Ńa. Kp.10 118—200°. D.20 , 0,99 29, nu20 =  1,45 85. Bleibt beim Aufbewahren 
(1 Jahr) oder beim Erliitzen fiir sich auf 80° (1 Monat) unyerandert; wird bei 80° in 
Ggw. von K,C03 oder ZnCl2 (1 Monat) zahfl.; das Mol.-Gew. steigt auf 1100—1200. — 
Ila  wird bei 140—160° (16 Stdn.) nicht verandert, in Ggw. von K 2C03 wird es etwas 
zahfliissiger. — Lactid (lila), man erhitzt 200 g Milchsaure erst unter gewóhnlichem 
Druck auf 120°, dann auf 140° (10 nim), bis kein W. mehr iibergeht u. dest. anschlieBend 
bei 5 mm Druck, F. 128°. Gibt bei 250—275° in 2 Stdn. (oder bei Ggw. von K2C03 
bei 140—150°) ein Harz vom seheinbaren Mol.-Gew. 3000. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
761—72. Febr. 1932. Wilmington [Delaware], E. I. DU P o n t  d e  N e m o u r s  & Co.) Og .

Moriaki Yokoyama und Kazuo Yamamoto, Das Verhalten der Pyridingruppe bei 
der elektrochemischen Oxydation. I. Pyridin. Pyridin, in 2-n. 11,80., gol., wird anod. an 
Pb-PbOa-Anode bei 0,05 Amp./qcm u. 68° unter starker Ruhrung mit 20 F/Mol 
(theoret. 22 F) oxydicrt. Ais Oxydationsprodd. werden nachgewiesen: C02, CO, HN03, 
HCOOH, NH3 u. HCHO, das mit NH3 Methylamin u. Homologe gibt. Der Oxydations- 
yerlauf kann schemat, wiedergegeben werden durch:

CH H C H O ----------------->- HCOOH
H C rf^N C H  '"'A
„ J j  L _  <  CHaNHs, (CH3)2KH, (CHs)3N

N A  NH3 ---------------HNOs .
(B u li. chem. Soc. Japan 7. 28—34. Jan. 1932. Yokohama, Techn. Hochsch.) L o r e n z .

H. J. den Hertog jr. und J. P. Wibaut, Uber die Bromierung des Pyridins in 
der gasformigen Phase bei erhoMen Temperaturen. Ein nenes Verfahren fiir die Darstellung 
des 2-Brompyridins und des 2,G-Dibrompyridins. Vff. haben gefunden, dafi bei Einw. 
von Bromdampf auf Pyridindampf bei 300° in Ggw. von Bimsstcin oder Holzkohle 
ais Kontaktsubstanz ein Gemiseh yon 3-Brotn- u. 3,5-Dibrompyridin entsteht. Gesamt- 
ausbeute ca. 50% (ber. auf das yerwendete Pyridin). Dagegen bildet sich bei 500° 
ein Gemiseh von 2-Brom- u. 2,6-Dibrompyridin. Die Bromierung yerlauft hier sehr glatt, 
donn mit Bimsstein betragt die Gesamtausbeute (ber. wie oben) ca. 80%. Dor Einflufi 
der Temp. auf den Bromierungsverlauf ist von hohem Interesse: Wahrend dio Br- 
Atome bei 300° oder darunter nach 3 u. 5 dirigiert werden, werden bei 500—650° die 
H-Atome in 2 u. 6 substituiert. Bei 400° entstand ein Gemiseh, aus welchem 2,6- u.
3,5-Dibrompyridin isoliort werden konnten. Bei 500° yerlauft die Bromierung viel 
glatter ais bei 300°; wahrend sieli bei 300°, besonders ohno Kontaktsubstanz, undefinierte
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Nobenprodd. bilden, ist dies bei 500° nicht der Fali. — Die Br-Atomo in 2 u. G sind
reaktionsfahig u. kónnen z. B. leicht gegen NH2 u. SH ausgctauscht werden.

V e r s u c h e. Apparatur (Skizze im Original)n. Arbeitsweise werden ausfiihrlich 
beschrieben. — 3-Brompyridin, Kp.702 173,7—174,0°, E. —29,5°, nn2° =  1,56 94. HgCL,- 
Verb., aus A. Nadeln, F. 201,5—202,5°. — 3,5-Dibrompyridin, Kp.7S5 2 2 2°, F. 111,5 
bis 112°. HgCl2-Verb., aus A. Nadeln, F. 207—208°. — 2-Brompyridin, Kp.-C4 193,5 
bis 194°, E. —40,1°, no2° =  1,5713. IIgCU-Verb., aus wss. A. Nadeln, F. 184—185°. —
2,6-Dibrompyridin, K p ..„ ;5 249°, F. 118,5—119° (vgl. L e v e l t  u . W ib a u t , C. 1929.
1. 2777). Keine HgCl2-Verb. — 2-Aminopyridin. Aus 2-Brompyridin mit NH4OH 
(D. 0,9) im Kohr (200°, 8 Stdn.). Aus L g., F. 57°. — 2-Amino-6-brompyridin, C6H5N2Br. 
Ebenso aus 2,6-Dibrompyridin (180°, 4 Stdn.). Aus Lg. Nadeln, F. 89—89,5°. — 2,0-Di- 
aminopyridin. Ebenso (200°, 10 Stdn.). Aus Bzl. Plattcn, F. 117—119° (vgl. D. R. P.
399902, C. 1924. II. 2788). — (Mit P. H. van der Ley.) Vorlaufige Yerss. liaben
ergeben, daC bei der Einw. von Cl auf Pyridindampf bei 250° mit Asbest ais Kontakt- 
substanz Chlorierung ohne Verkohlung erfolgt. Das Rk.-Prod. ist cin Gemisch von 
Chlorderiw., aus wclchem 2-Chlorpyridin, 3,5-Dichlorpyridin (F. 65°) u. PenłacJdor- 
pyridin (F. 125°) isoliert werden konnten; 3-Chlor- u. 2,6-Dichlorpyridin waren wahr
scheinlich ebenfalls anwesend. Unterhalb 200° ist dio Chlorierung gering, wahrend 
oberhalb 300° starko Vcrkohlung eintritt. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 51. 381—88. 
15/3. 1932. Amsterdam, Univ.) L in d e n b a u m .

T. Kariyone und K. Kuroda, Uber die Darsldlung von Theobromin aus der Samen- 
liaul vcm Kakaobohnm. Die Samenhiiute wurden erst mit 2%ig., dann mit 0,25%ig. 
Kalkwasser extrahiert, Fl. perkoliert, im Vakuum eingeengt, mit HCI gefallt. Reinigung 
durch Lósen in NaOH u. Fallen mit C02. Ausbeute 0,8%. (Journ. pharmae. Soc. 
Japan 52. 17. Jan. 1932.) ' L in d e n b a u m .

L. Mickaelis, Die Bildung von Semichinonen ais intermedidre Reduktionsprodukte 
aus Pyocyanin und einigen anderen Farbstoffen. (Vgl. F r ie d h e i m  u . M ic h a e l is , 
C. 1931. II. 2340.) ot.-Oxyphenazin u. Rosindulin werden wic Pyocyanin in hinrcichend 
saurer Lsg. in 2 Stufen oxydiert. Die Moll. von 2 aufeinander folgenden Stufen unter - 
scheiden sich nur durch 1 Elektron (1 H-Atom), nicht durch die MoI.-GróBe; die 
Zwischenstufe mit glcicher Mol.-GróBe wird zum Untersehied von Chinhydron (Mcri- 
chinon) ais ,,Semichinon“ bezeichnet. Pyocyanin C13H10N2O ist wahrscheinlich Mono- 
methyloxyphenazin (a-Oxyphenazin =  Cj,H8N20) u. entgegen der Formulierung von 

H+ H OH H+ OH ” “ H+ O OH
i  -  v  1  -  A

, “ N ~ ! i 
J—N—

II H H 1Y
W r e d e  u . S t r a c k  (C. 1929. II. 50) in wss. Lsg. nicht bimolekular. Die Spaltung 
des Red.-Vorgangcs in 2 Stufen wird fiir Pyocyanin bei ca. pa =  5,5, fiir Oxyphen- 
azin bei pn =  3,8, fiir Rosindulin erst bei Ph =  2,0 deutlich. Die Unterscheidung 
zwischen der Bldg. eines Semichinons u. eines Merichinons kann durch mathemat. 
Analyse der Titrationskurye erfolgen. Die durch ihre eigentumliche Farbę erkennbare 
Zwischenstufe mufi ein Mol. mit cłem Charakter eines freien Radikals sein, dereń Bldg. 
aus der vollstiindig reduzierten Form, wie sie in stark saurer Lsg. vorliegt (I) u. der 
vollstiindig oxydierten Form in saurer Lsg. (III) fiir Oxyphenazin wie vorst. 
formuliert werden kann; das nur in saurer Lsg. existierende Semichinon (II) enthalt 
,,2-wertigen“ N. — In stark alkal. Lsg. Farbwechsel offenbar unter weiterer Ionisation 
der oxydierten Form, was durch die mit der Formel fiir die yollstandig oxydierte 
Form (in schwacher saurer oder alkal. Lsg.) tautomere, Phenol-OH cnthaltende 
Formel IV ausgedriickt werden kann. Bei der metliylierten Vcrb., Pyocyanin, ist 
diese Tautomerie nicht móglich. (II) ist kein labiles oder metastabiles Mol., sondern in 
echtem Glcichgewicht mit den anderen Formen; seine Existenz hangt von pn u. dem 
Oxydations-Red.-Potential der Lsg. ab u. ist, wenn das Potential gegen pn aufgetragen 
wird, durch eine kcilfórmige Flachę bestimmt. Das Existcnzgebiet eines Semichinons 
liegt wahrscheinlich manchmal auBerhalb des in wss. Lsg. experimentell zuganglichen 
Bereichs. (Journ. biol. Chemistry 92. 211—32. 1931. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. 
for Med. Res.) K r u g e r .

N. N. Jefremow und A. M. Tichomirowa, Verbindungen einiger Alkaloide mit 
Trinitroverbindungen. Yorl. iDtt. Es wird gezeigt, daB eine Reihe yon Trinitroyerbb.
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mit Alkaloidcn Vorbb. durch cinfaehe Addition der Moll., ohnc Salzbldg. u. olme W.- 
Abschcidung geben. Ausfiihrliche Angaben sind fiir eine weitere Mittoilung vorgeselien. 
(Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 542. 1931.) K l e v e r .

K. Briickl, Uber d-Pseudococain-l-ephedrin-d-larlrai und d-Pseudococain-l-meihyl- 
ephedrin-d-tartrat. Ergebnis der Messungen: d-Psc.udococain-1-ephcdrin-d-tarlrat, mono- 
klin-domat. a-. 6: c =  1,8939: 1: 0,9512; ft =  107° 21'. a =  18,90 A, b =  9,92 A,
c =  9,36 A. D. 1,311. Zahl der Moll. C3lH420 nN2-H20  im Elementarkorper =  2. 
Mógliche Raumgruppen: G1S u. O2,. — d-Pscudococain-l-methylephedrin-d-tartrat, mono- 
klin-domat. a : b : c =  2,0145: 1: 0,9446. f) =  98° 42'. a =  19,62 A, b — 9,76 A, c=  
9,61 A. D. 1,291. Zahl der Moll. C3ąH44OnN2• 2 HaO =  2. Die Einfiihrung des CH3 
in die Amingruppe des Ephedrins beeinfiuBt dio krystallograph. Daten also nicht sehr. 
Wenn auch der Krystallhabitus der beiden Stoffe verschieden ist, so besteht doeh eine 
Reihe yerwandtschaftlicher Merkmale. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallchem. 81. 219—23. Febr. 1932. Miinchen, Uniy., Mineralog. Inst.) L o r .

Richard H. F. Manske, Syńihese. der Melhy liry pi amina und einigar Derivale. 
Vor einiger Zeit (C. 1931.1. 3689) hat Vf. ais Abbauprod. des Calycanthins das Benzoyl- 
N-methyltryptamin erhalten. Jetzt wurde auch das freie Amin dargestellt. Tryptamin 
liefert mit CH.t.J zugleich das N-Methyl-, N,N-Dimethylderiv. u. das quartare Jodid, 
dereń Trennung durchgefiihrt wurdc. Das nur in geringer Mcnge gebildete u. ais Pikrat 
charakterisicrte Dimethylderiy. wurde auch durch therm. Zers. des guartdren Gklorids 
erhalten, aber ebenfalls mit miifiigcr Ausbeute. Es ist bemerkenswert, daB alle 3 Aminę 
krystallin sind. Die sukzessiye Einfiihrung yon CII3 erniedrigt den F.: primar 118°, 
sekundiir 90°, tertiar 47°. Parallel damit nimmt die Lóslichkeit in organ. Solventien zu: 
Tryptamin wl. in sd. A., das tertiare Amin 11. in A. bei 0°. — Bei einem Yers., Tryptamin 
mit CH3J  in Aceton zu methylieren, wurde auBer dcm ąuartaren Jodid ein Basen- 
gcmisch u. durch Benzoylierung dcsselben eine Verb. C20H2f)ON2 erhalten, welche mit 
E h r l i c h s  Reagens griinblaue Farbung gab, charakterist. fiir in 2 u. 3 substituierte 
Indole. Zweifellos liegt 2,2-Divietkyl-3-bcnzoyl-2,3,J,5-telrahydro-3-carbolin vor, 
gebildet durch Kondensation des Tryptamins mit dem Aceton. — Das 1. e. besehriebene 
Benzoyl-l-methyltryptamin wurde in das entsprechende Dihydrocarbolin iibergefiihrt u. 
dieses zum Carbolin oxydiert (ygl. dazu S p a 'IH  u . L e d e r e r ,  C. 1930. II. 2781). 
Beiliiufig wurde gefunden, daB sich das Phthalimidoderiv. des 1-Methyltryptaniins 
yorzuglich zur Reinigung dieser Base eignet. — Die Darst. des Tryptamins nach der 
Synthese von E w iN S  (Journ. chem. Soc., London 99 [1911]. 270) konnte wesentlich 
yerbessert werden. S tatt des von Ew ins angegebencn F. 145—146° hat Vf. immer 118° 
gefunden. Der F. des Benzoyllryplamins ist nicht 138, sondern 174°.

V e r  s u c h o. Tryptamin in Chlf. unter Kiihlung mit dem gleichen Gewieht 
CH3J  yersetzt, 3 Tage im Eisschrank stehen gelassen, Lsg. abgegossen. Ruckstand 
lieferte aus A. das guartdre Jodid, F. 197°, wl. in W. Alkoh. Mutterlaugo yerdampft, 
in W. gel., alkalisiert u. mit Chlf. extrahiert. Das im Vakuum dest. Prod. lieferte aus 
wenig Chlf. -(- A. Tryptamin. Rest benzoylicrt, Chlf.-Lsg. mit yerd. HC1 ausgezogen (A). 
Aus dem Benzoylderiy. mit sd. alkoh. KOH N-Metliyltryptamin, CUH14N2, aus Chlf. +  
PAe. sternformige Nadeln, F. 90°. Hydrochlorid, Cn HlsN2Cl, aus A.-Aceton oder A.-A. 
Platten, F. 180°. Pikrat, rotę Platten, F. 191°. Mit C0H5-NCO in sd. Chlf. das Phenyl- 
liarnstoffderiv., CiSH13ON3, aus CH3OH-A. Platten, F. 153°; mit E h r l ic h s  Reagens rot.
— N,N-Dimethyltryptaminpikrat, ClsHln0 7N5. Obigen Extrakt A alkalisiert u. aus- 
geathert, Prod. dest., yiscoses Ol in das Pikrat iibergefiihrt. Aus A., dann W. hellgelbe 
Nadeln, F. 168°. — Trimethyl-[fl-indolyl-(3)-athyl]-amitioniumchlorid, C13Hł9N2Cl. 
Obiges Jodid in W. mit AgCl gekoeht, Filtrat schnell yerdampft. Aus CH3OH +  Aceton 
Krystalle, F. 193°, sil. in W. — N,N-Dimelliyltryptamin. Voriges bei unter 1 mm 
langsam erhitzt, Destillat in wenig CH3OH gel., iiberschiissige verd. H N 03 zugegeben, 
CH3OH entfernt, Filtrat mit Chlf. gewaschen, mit NaOH alkalisiert, mit Chlf. extrahiert, 
Prod. iiber das Pikrat (vgl. oben) gereinigt. Bald erstarrendes Ol, nach Abpressen u. 
Wasehen mit A.-PAe. Nadeln, F. 47°, sil. auBer in PAe. Hydrochlorid, CI2H17N2CI, 
amorph. — 2,2-Dimethyl-3-benzoyl-2,3,4,5-tełrahydro-3-carbolin, C20H20ON2. Nach 
Verdampfen des Acetons W. zugeben, F iltrat alkalisiert, mit A.-Chlf. extrahiert, ge- 
troeknet, mit C0H5 COC1 u. K2C03 gekoeht. Aus Aceton Oktaeder, F. 285°. —
3-[J}-Pkthdlimidoathyl]-l-methylindol, CI9H10O2N2. Rohes 1-Methyl tryptamin mit 
Phthalsaure langsam auf 230° erhitzt, mit A. gekoeht. Aus Aceton Nadelchen, F. 177,5°. 
Daraus mit N2H4-Hydrat ąuantitatiy 1-Methyltryplamin, Kp.j 154°; Hydrochlorid, aus
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CH3OH-Aceton, F. 198°. — l-Methyl-2-phenyl-4,5-dihydro-3-carbolin, C13IT10ISr2. Ben- 
zoyl-l-methyltryptamin in Chlf. mit POCl3 1 Stdo. gekocht, verdampft, mit Eis zers., 
alkalisiert u. ausgeathert, eingeengten Extrakt mit PAe. versetzt. Mikrokrystallin,
F. 94°. Hydrochlorid, aus A.-A. oder A.-Aceton goldgelbe Platten, P. 237°. —• 1-Methyl-
2-phenylcarbolin. Voriges in verd. H2S04 mit CrÓ3 erhitzt, alkalisiert, getroekneten Nd. 
mit h. Essigester extrahiert. Hydrochlorid, aus Aceton +  A., P. 278°, in Lsg. stark 
blau fluoresoierend. Pikrat, aus A., P. 234°. —- P-Cyanpropiondiatliylacetal. In 275 g 
absol. A. unter Kuhlung 220 g HBr-Gas geleitet, in Kaltegemisch 140 g Aerolein ein- 
getragen, spater mit CaC03 neutralisiert, 300 ccm A. zugegeben, spater atli. Sohicht 
abgegossen u. im Yąkuum verdampft. Prod. in 300 ccm CH3OH mit 3 g N aJ u. 138 g 
NaCN in wenig W. 15—16 Stdn. gekocht, CH3OH abdest., ausgeathert u. mit Kolonne 
fraktioniert. Kp.7 84—85°, Kp.lr, 105°. Ausbeute 40—60°/o. — y-Aminobutyrdiathyl- 
acetal. Voriges in absol. A. mit 6 Atomen Na reduziert, Prod. mit Kolonne fraktioniert. 
Ausbeute 85%. Kp.u 84°. — Tryptamin. 80 g des vorigen mit 55 g Phenylhydrazin
u. 68 g ZnCl2 rorsichtig erhitzt, so daB der gebildete A. uberging, weiter unter RuckfluB, 
nach beendeter Rk. 60 ccm Eg. u. 100 ccm W. zugegeben, bis zur Lsg. erhitzt, nach 
Zusatz von mehr W. Zn durch H2S gefallt, durch Kohle filtriert, in konz. Lsg. von 100 g 
NaOH gegossen, im Eissohrank stehen gelassen. Ausbeute 55 g. Reinigung durch 
Hochvakuumdest., dann aus Chlf. Krystalle, P. 118°. (Canadian Joilrn. Res. 5. 592 bis 
600. Nov. 1931. Ottawa [Canada], National Res. Lab.)_ LlNDENBAUM.

Sankichi Takei, Shikiro Miyaiima und Minoru Ono, Uber Iłolenon, den wirk- 
samen Bestandte.il der Derriswurzel. X. Tubadiolsaure, Tetrahydrotubasaure, Derritol 
und Rotenol. Nachlrag zur Konstilution des Rotenons. (IX. vgl. C. 1931. II. 67.) (Scient. 
Papers Inst. physical chem. Res. 17. Nr. 342—45. Buli. Inst. physical ehcm. Res. 
[Abstracts], Tokyo 11. 1—7. Jan. 1932. — C. 1932. I. 1669.) L in d e n b a u m .

Merrill C. Hart und Frederick W. Heyl, Spinasterin und einige seiner Ester. 
(Vgl. H ey l, W ise, S peer, C. 1929. II. 898.) Das friihcr aus SpinatbJattern isolierto 
Phytosterin: Spinasterin, C27H40O, wurde nunmehr durch Fraktionierung aus A. rein 
erhalten: Hexagonale Platten vom F. 168—169°, [aju23 =  —1,8°. Acetal, C29H4S0 2, 
aus Eg. hexagonale Platten vom F. 183—185°, [cc]d23 — —4,7°. — Benzoat, C34H50O2, 
aus Essigester hesagonale Platten vom F. 201—202°, [<x ] d 23 =  +2,25°. — Plienyl- 
uretlian, C34H510 2N, aus A., dann aus Essigester Platten vom F. 173—174°, [a]n —
—2,25°. — p-Nitrobenzoat, C34H4!)0 4N, aus Essigester Nadcln vom F. 217—218°, 
[ajn23 =  +4,5°. •— Trichloracetat, C29H450 2C13, aus Essigester, dann aus Aceton Platten 
vom F. 167—169°, [ajn23 =  —3,5°. — Propionat, C30HE0O2, aus Essigester Platten 
vom F. 152—153°, [ctjc23 =  —5,0°. — Bwtyrat,. C3lH320 2, aus Essigester, dann aus 
A. ■+■ Aceton, Platten vom F. 131—132°, [a ]ir3 =  —4,0°. — Alle Ester geben bei der 
Verseifung Spinasterin. — Mit Chloraeetylehlorid entsteht dagegen das Chloracetat 
des Isospinasterins, C29H.170 2C1, aus Essigester hcxagonale Platten vom F. 155—156°, 
[cc]d23 =  —6,0°. Isospinasterin, F. 148—150°, [ix]d23 =  +5,2°. (Journ. biol. Chemistry 
95. 311—15. Febr. 1932. Kalamażoo, Upjohn Comp.) O hle.

Miehiyo Tsujimura, Uber die Konstitution des Teetannins. (Buli. agrieult. chem. 
Soc. Japan 7. 23—28. Jan./Marz 1931. — C. 1931. I. 3355.) L in d e n b a u m .

Herbert O. Calyery, TJntersuchungen uber krystallisiertes Eiereiweifi. Krystalli- 
siertes EiereiweiB nach S o ren sen  u. H o y ru p  (C. 1918. II. 823) mit h. W. koaguliert, 
mit A. u. A. getrocknet, zeigte folgende Zus.: P  0,097, N 15,12, S 1,36, H 20  5,60, Asche
0,17, NH3 1,39, Melanin-N (in Saure unl.) 0,34, Humin-N (in Siiure 1.) 0,92%- Diese 
gegeniiber friiheren Unterss. niedriger liegenden Werte erklaren sieli durch den geringeren 
Aschengeh. Der Geh. an Arginin 5,03% u. Łysin 6,41% erwies sich wenig, der von 
Histidin 2,44 u. Prolin 4,15% betrachtlich hSher ais friiher angegeben. Die colorimetr. 
ermittelten Werte fiir Tyrosin 4,21, Tryptophan 1,28 u. Cystin 1,33% stimmten mit 
friiheren iiberein. Der Cystin-S entspricht nur 26,06% des Gesamt-S. Von Tyrosin 
lieBen sich 3,2, von Asparaginsiiure 6,07, von Glutaminsiiure 13,96 u. von OxygIutamin- 
saure 1,36% isolieren (vgl. J ones u. Moeller, C. 1929.1. 270). Bei der Butylalkohol- 
extraktion des Hydrolysats nach DAKIN gehen geringe Mengen der bas. Aminosauren 
in den Extrakt. Asparagin- u. Glutaminsiiure werden in gróBerer Menge extrahiert, u. 
miissen daher zur quantitativen Best. vorher abgetrennt werden. (Journ. biol. Chemistry 
94. 613—34. Jan. 1932. Michigan, Ann Arbor, Med. School, Univ.) Guggenheim .

Herbert O. Calvery und-Abraham White, Vitellin des Huhnereies. Yitellin, dar- 
gestellt aus Eigelb nach O s b o r n e  u. J o n e s  (Amer. Journ. Physiol. 24 [1909]. 153), 
enthielt: Asche 0,2, Feuehtigkeit 5,86, N 15,03, P  0,92, S 0,95, Tyrosin 5,01, Trypto-
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phan 1,24, Cystin 1,19 (1,59), Arginin 7,77 (8,05), Hist.idin 1,22 (0,92), Łysin 5,38 
(8,73) % . Die, nach v a n  S l y k e  bestimmte N-Verteilung ergab: Saurer Melanin-N 0,47 
bis 0,51, Amid-N 9,19—9,25, Humin-N 1,02—1,45, Arginin-N IG,53—16,64, Histidin-N
1,50—1,76, Lysin-N 11,04—11,30, Cystin-N 1,23—1,26, Amino-N 55,00—55,50, Nieht- 
Amino-N des Phosphorwolframsaurefiltrats 2,62—3,34%. Die Werte der Aminosauren 
sind fiir trockene ascliefreie Substanz bereehnet. Cystin, Tryptoplian u. Tyrosiń wurden 
colorimetr. bestimmt, Arginin u. Histidin ais Flayianat, Łysin ais Pikrat. Die ein- 
geklammorten Zahlen werden aus dem VAN SLYKE-N-Wertcn erreehnet. (Journ. biol. 
Chemistry 94. 635—39. Jan. 1932. Michigan, Ann Arbor, Med. School, Univ.) Gu.

G. Ettisch und Gunter Schulz, Molekularmorphologische und molekularkinelische 
Untersuehungen an Proleinen. I. Mitfc. Die Bedeutung der Ionen fiir die innere. Stabilitat 
der Proteinmolekiile (Gasein). Casein nimmt aus NaOH-Lsgg. den Hauptteil des 
Alkalis sofort (Ionenrk.), einen mit zunehmender NaOIi-Zugabe wachsenden Resttcil 
erst in einigen Stdn. auf; die Rk. zwischen Casein u. NaOH bestelit also aus 2 Teilrkk. 
mit um melirerc GróBenordnungen vcrsehiedenen Geschwindigkeitskonstanten; die 
momentan erfolgende Bindung der Hauptmenge des Alkalis wird ais „Primarrk.“, 
die eine meBbare Zeit erfordernde Rk. zusammengefaBt ais „Sekundarrk." bezeichnet. 
Diffusionsverss. durcli Kollodiummembranen ergąben eine mit steigender Alkalikonz. 
zunehmende irrcversible Spaltung des Caseins, die eine meBbare Zeit erfordert, also 
zur Sekundarrk. gehort; NaCl spaltet nicht. Die Endviscositat nimmt mit wachsender 
NaOH-Konz. ab; Maximum etwa beim Neutralpunkt; die Viscositatsernicdrigung ist 
zum groBen Teil irreversibel, bei ph =  7,4—11 ist jedoch der irrcversible Anteil sehr 
gering. Mit steigender NaCl-Konz. fallt die Endyiscositat ebenfalls, jedoch naeh einer 
ganz anderen Kurve ais bei NaOH. Bei der Einw. von NaOH geht die Viscositat in 
den ersten Minuten durch ein Maximum u. fallt dann ab; bei der Einw. yon NaCl fallt 
die Viscositat innerlialb 5 Min. auf einen konstanten Endwert. Das yiscosimetr. Verh. 
der Caseinlsgg. ist eine Aufierung der Raumbeanspruchung der dispersen Phase; NaOH 
fuhrt eine Dehnung, NaCl eine Schrumpfung herbei, was auf Grund der Zwitterionen- 
theorie ais Folgeerscheinungen einer Aktivitatserhohung bzw. -erniedrigung der Protein- 
ionen gedeutet werden kann; die Schrumpfung in der 2. Phase der Sekundarrk. ruhrfc 
von der Mol.-Spaltung durch NaOH lier. In Ggw. von 0,005-n. NaCl ist das Viscositiits- 
maximum yon pn =  7,4 auf ph =  11,5 verschoben, u. die Viscositat ist in einem ziemlich 
groBen pn-Bereich lióher ais ohne NaCl. Eine Verschiebung des Maximums iiber 
pn =  11,5 hinaus ist jedoch auch bei Erholiung der NaCl-Konz. nicht moglich. Von 
pn =  7,4—11,5 wird die Spaltung des Caseins nicht durch die Wrkg. der OH-Ionen 
vcranlaBt, sondern das Alkali wirkt .auf die Proteinionen aktivierend, was zu einer 
Dehnung des Ions u. bei tlberschreitung einer bestimmten Dehnungsgrenze zum MoL- 
Zerfall fuhrt; bei ph >  11,5 (katalyt. ?) Spaltung des Mol. durch OH'. Bei pn =  7,4—11 
stellt das System Casein-NaOH-NaCl ciii echtes Gleichgcwieht dar, in dem der Dis- 
persitatszustand des Caseins eine reversible Funktion des Ionengeh. seiner Umgebung ist. 
(Biochem. Ztschr. 239. 48—73. 31/8. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. 
physikal. Chem. u. Elektrochemie.) K r u g e r .

W. H. Cook, Darstellung und Hilzedenalurierung der Glutenproleine. (Vgl. C. 1932.
I. 1382.) Nach verschiedenen Methoden dargestellte &7;n<:/m-Pi'aparate hatten zwar 
den gleichen N-Geh. u. gleiehc N-Verteilung, aber yersehiedene krit. Peptisations- 
tempp. (C. P. T.) in 60%ig. A. u. yersehiedene Viscositaten in 30%ig. Harnstofflsg. 
Priiparate von hoher C. P. T. geben starker yiscose Lsg. ais die mit niedriger C. P. T. 
Entweder ist also das Gliadin nicht einheitlich oder wird bei den bekannten Darst.- 
Weisen mehr oder weniger denaturiert. Die Praparate gaben in der Tat schwaehe Rk. 
auf SH-Gruppen, was auf eine Denaturierung hinweist. — Wird Gluten aus seiner Lsg. 
in 30%ig. Harnstofflsg. mit MgSO,r Łsg. fniktioriert gcfiillt, so erhalt man Gemische 
von Gliadin u. Glutenin, die bei geringer MgS04-Ivonz. sehr gluteninreich sind, wahrend 
bei hoher MgS04-Konz. (0,5 Sattigung) głiadinreiche Fraktionen ausfallen. Charakteri- 
sicrung der Fraktionen durch ihren Arginin-N. — Die G/tttendispersionen in 30%ig- 
Harnstofflsg. zeigen bei tiefer Temp. auch nach langerem Aufbewahren (100 Stdn.) 
keine Viscositatsanderungen. Auch pn-Anderungen zwischen 6,0 u. 6,95 habeii auf 
die Viscositat dieser Dispersionen keinen bemerkenswerten EinfluB. Bei 70° nimmt 
dagegen die Viscositiit schon in 1 Stde. erlicblich ab. Gliadin d ispersionen zeigen unter 
den gleichen Bedingungen nur dann dasselbe Verh., wenn sie eine hohe Viscositat u.
C. P. T. besitzen. Wird Gliadin (mit 12—14% W.) in fester Form auf 70° erhitzt, so 
andern sich C. P. T. u. Viscositat in 60% A. nicht merklich. Starkeres Erhitzen bei
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hóherem Feiichtigkejtsgeh. macht Gliadin dagegen in 60°/oig. A. unl. — Verd. alkohol. 
Extrakte aus erliitztem Weizenmehl entlialten wenigcr Proteine ais die nicht erhitzten 
Kontrollen. Ihie C. P. T. liegt tiefer ais die der Kontrollen. Vf. schlieBt daraus, daB 
beim Erhitzen der Glutcnproteine zuerst das Glutenin, dann dio wl. Eraktionen des 
Gliadins u. erst unter viel energischeren Bcdingungen die 11. Gliadinfraktionen denaturiert 
werden. (Canadian Journ. Res. 5. 389—406. Okt. 1931. Stanford Univ.) Oh le .

russ.] Julij Wladimirowitsch Brankę, Kurzes Lehrbuch der expcrimentellen organischen 
ćhemie. (Hilfsbuch fiir don U ntcrricht nach der Laboi'atoriums-Brigademethode). 
Wladiwostok: Unterriclits-Vciing des DW PI 1931. (142 S.) Rbl. 5.—.

[russ.] Alexej JewgraSowitsch Faworski, Lelirbuch der organischen Chemie. 2. Aufl. Lenin
grad: Kubutsch-Verlag 1931. (VIII, 559 S.) Rbl. 6.—.

E. Biochemie.
E Ł. E n z y m c h e m ie .

I. Banga und A. Szent-Gyorgyi, Uber Co-Fermente, Wassersloffdcmatoren und 
Arsenvergiftung der Zellatmung. An der Atmung des zerklcinerten Herzmuskels ist 
ein Co-Fermcnt beteiligt. Dio dehydrierende Oxydation der Milchsaure, wie auch 
anderer Substanzen (Zymopliosphat) ist an die Ggw. dieses Aktivators gebunden. 
Dic durch diesen Aktivator yermittelte Wasserstoffaktivierung kann durch arsenige 
Saure yergiftet werden. — Bei der durch Kochsaft reaktivierten Atmung von ge- 
wasohenen Muskeln spielen arsenunempfindliche Rkk. eine gróBere Rolle ais im un- 
gewaschenen Muskel. Bei dieser arsenunempfindlichen Atmung spielen Ade.nylsiiv.re, 
bzw. Adenylphosphorsdure u. Zymopliosphat eine gewisse Rolle, — Die Priiparate des 
Atmungs-Co-Ferme.ntes enthalten einen gelbeii Farbstoff, der Cyloflav genannt wird. 
Dieser Farbstoff, der mit Bisulfit reduziert u. entfarbt, an der Luft wieder oxydiert 
wird, wird in yerschiedenen Geweben in einer Menge gefunden, die der Atmungsintensitat 
proportional ist. E r diirfte bei der Zellatmung eine Rolle spielen. Jedoch sind Cyto- 
flav u. Atmungs-Coferment nicht ident. — S-S-Glutathion wird durch den in Ggw. 
von Atmungs-Coferment aktiyierten Wasserstoff der Milchsaure u. des Lactacidogens 
nicht reduziert. (Biochem. Ztschr. 246. 203—14. 15/3. 1932. Szeged, Univ.) H e s s e .

L. Lutz, Uber die loslichen, von Hymenomyceten produzierten Fermenle. Die 
alkoholischen Komponenten der Essenzen und dereń oxydationshemmende Wirkung. 
(Vgl. C. 1931. II. 3618.) Bei Zusatz von Alkoholen zu Pilzkulturen wird die Methylen- 
blau-Red. beselileunigt u. zwar in yerschiedenem AusmaB: Sehr schwach bis schwach 
durch primare Alkohole (Geraniol, Nerol, Citronellol) stark u. rasch durch sek. Alkohole 
(Borneol, Mentliol) stark u. bis zur Lcukobase, wahrend die Kontrollen noch stark 
gefarbt sind durch tert. AlkoholeLinaloolu. Terpineol). (Compt. rend. Acad. Sciences 193- 
1220—21. 7/12. 1931.) Op p e n h e i m e r .

S. Edlbacher, J . Kraus und G. Walter, Beilrage zur Kennlnis der Arginase. 
7. Mitt. Aktimerungs- und Hemmungsversuche. (VI. Mitt. vgl. C. 1931. I. 1460.) Bei 
Herst. von Aceton- oder A.-Trockenpraparaten andert sich die Loslichkeit der Arginase: 
sio wird fast unl. in Glycerin u. W., laBt sich jedoch mit Pufferlsgg. von ph — 6,4—9,4 
leicht herauslósen. — Bei 30° im Vakuum unter AusschluB von 0 2 eingeengter Leber- 
acetonextrakt wirkt niemals aktivierend auf Arginase, auch dann nicht, wenn ein 
Vielfaehes der auf die Enzymmenge entfallenden Extraktmengę angewendet wird. — 
HON, Cystein u. Glutathion hemmen die Arginase beim Neutralpunkt u. bei schwach 
saurer Rk. stark (bis zu 90%); bei Pu =  9,4 kann Cystein manchmal eine schwache 
Aktivierung bewirken. Dio Hemmung durch die genannten Substanzen ist selbst bei 
Y^op-Molaritat noch ungemein ausgepragt. — Die Angabe von W ald sch m id t-L e itz  
(C. 1932.1.1911), daB Arginase nur in Ggw. yon natiirlichem Aktiyator bzw. Glutathion
u. anderen SH-Verbb. wirke, konnten die Vff. nicht bestatigen. Sauerstoff schadigt 
die Arginase bei 40°, u. zwar um so mehr, je alkal. die Rk. der Lsg. ist. Unter den gleichen 
Bedingungen tritt auch in N-Atmosphare eine (allerdings yiel schwachere) Schadigung 
ein, welche ebenfalls auf Wrkg. von OH-Ionen zuriickzufiihren sein diirfte. Eine durch O 
oder N teilweiso inaktiyierto Argmase wird durch Cystein bei ph =  6,8 ebenso gehemmt 
wie nativo Arginase. Bei ph =  9,4 ist Cystein fast ohne EinfluB; das Enzym liiBt sich 
auf keinen Fali durch Cystein reaktivieren. Bei den Verss. mit Gasen muB der Gas- 
strom so langsam (1 Blase in der Sek.) durchgeleitet werden, daB kein Schaum auf 
der Enzymlsg. entsteht; auBerdem wird noch ein Tropfen Octylalkohol zugesetzt.
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Durch Schaumbldg. tritt eine teilweise starko Inaktiyierung ein. (Ztschr. physiol. 
Chem. 206. 65—77. 18/3. 1932.) H e s s e .

S. Edlbacher und Bruno Schuler, Zur Kennlnis der Arginasewirkung. 8. Mitt. 
Tliyrozin und Argininstoffwechsel. (7. Mitt. ygl. yorst. Ref.) Wird Meerscliwcinchen 
neutralisiertes Arginin subcutan injiziert, so erfolgt in der Muskulatur u. in der Niere 
eine Steigerung des Arginasegeh. (in dor Muskulatur auf das 4-fache). Diese Erhohung 
der Arginasowerte erreicht nach etwa 5 Stdn. ihr Maximum. Wird 1 Stde. vor der 
Argininbeliandlung Thyroxin subcutan injiziert, so bleibt dio Erhohung der Arginase- 
werte in der Muskulatur aus; das diirfte nach den Vff. so zu deuten sein, daB das Arginin 
unter der Thyroxinwrkg. auf oxydativem Wege entfernt wird. — Die mit Erythroeytcn 
in RlNGER-Lsg. durchstromte u. ausreichend mit 0 2 yersorgte uberlebende Katzen- 
leber spaltet unter der Wrkg. von Thyroxin nur 60—70% der ohne Thyroxinwrkg. 
gespaltonon Argininmenge zu Harnstoff +  Ornithin. Es besteht also auch in der uber- 
lebendcn Leber eine antagonist. Wrkg. zwischen Arginasespaltung u. Thyroxinwrkg. 
Hierin wird ein neuer Beweis fiir die friiher (Ztschr. Biol. 47 [1906]. 279) ausgesprochene 
Hypothese eino Kopplung von oxydativen u. hydrolyt. Stoffweehsclyorgiingen erbliekt. 
(Ztschr. physiol. Chem. 206. 78—84. 18/3. 1932. Heidelberg, Univ.) H e s s e .

L. V. Vargha, Uber die ,,Anliglyoxalase“ des Pankreasgewebes. Vf. konnte die 
Angaben von D u d l e y  u. D a k i n  (Journ. Biochemistry 15 [1913]. 463) uber die Eigg. 
der Olyoxalase bestatigen. Weiter wurde gefunden, daB das Phenylglyoxal mit Proteinen, 
Aminosauren u. Aminen sehr rasch eine irreyersiblo Rk. eingeht. Diese Beobachtung 
machte es wahrseheinlich, daB dic Antiglyoxalase von D u d l e y  u . D a k i n  nur durch 
Bindung des Glyoxals an derartige Substanzen des Pankreasauszuges yorgetauscht 
war. Da gezeigt werden konnte, daB bei Zusatz von Pankreasauszugen zu Glyoxal 
dieses rasch yerscliwindot, wobei keine Milchsaure gebildet wird, liegt kein Grund zur 
Annahme einer Antiglyoxalaso vor. (Biochem. Ztschr. 246. 215—16. 15/3. 1932. 
Szeged, Univ.) HESSE.

Robert P. Walton, Verhalten von Papain in der Perilonealhóhle. Papain ist im 
Vergleich zu Trypsin stabiler u. behalt seine proteolyt. Wrkg. langer, wenn in die 
Bauchhóhle gebracht. Eignungfur postoperativetherapeut. Zwecke. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 43. 487—97. Nov. 1931. New Orleans, Tulane Univ. School of Med. 
Dep. of Pharmacol.) Op p e n h e i m e r .

K s. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
Carl G-. Schwalbe und Karl-Erik Neumann, Der Sauerstoff ais wesentlicher 

Faktor bei der Holzbildung. Vff. yersuchen, dio /io/zbldg. experimentell im Labora
torium nachzuahmen, indem sie die Adsorption aus Fruhjahrssaft an Cambialholzspiino 
bei Ggw. u. Abwesenheit yon 0 2 untersuchen. Es ergab sich starkę Adsorption an 
dieson Acceptor, indem der groflte Teil der im Fruhlingssaft der Birke yorhandenen 
Zucker unter deutlicher Gewichtszunahme des Acceptors yerschwand. Aus den der 
Adsorption bei Abwesenheit bzw. Ggw. von 0 2 unterworfenen Spiinen wird durch 
Kupferoxydammoniak mehr bzw. weniger Cellulose herausgel. ais aus den Spiinen an 
sich. Sehr geringe Mehrbldg. von Pentosan bei Adsorption in Ggw. von 0 2, in dem 
wahrscheinlich die Oxydation iiber-das Stadium dor Pentose, ja des Lignins, hinaus- 
gegangen ist. Die mit PreBsaft ohne 0 2 behandelten Spane nohmen bei der Chlorierung 
etwas weniger Cl auf ais die bei Ggw. von 0 2 behandelten. (Cellulosechemie 12. 287—90. 
1/11. 1931. Eberswalde, Forstl. Hochsch.) K r u g e r .

Allen E. Steam und Esther Wagner Stearn, Metathetische Gleichgewichte von 
Bakleriensystemen mit besonderer Berucksiclitigung von Bakteriostase und Bakterien- 
flockung. (Protoplasma 12. 580—600.1931. Columbia, Missouri,Uniy.of Missouri.) Ch a r .

S. L. Cummins und C. Weatherall, Die Verzdgerung von lytischen Frozessen 
durch lcolloidale Kieselsdureld'sungen. Kolloidale Lsgg. yon Kieselsaure yerzogern dic 
Lyse von sonst in Serum 1. Bakterien. Auch die trypt. u. pept. Verdauung von Albuminen 
wird durch Kieselsaurezusatz yerzógert. (Brit. Journ. exp. Pathology 12. 239—44.
1931. Cardiff, Welsh National School of Medicine.) Ch a r g a f f .

S. L. Cummins und C. Weatherall, EinflufS von kolloidaler Kieselsaure auf das 
Wachslum von Tuberkelbazillen in Blut. Nach Befunden vou Gye u . K e t t l e  (Brit. 
Journ. exp. Pathology 3 [1922]. 237) soli kolloidale Kieselsiiuro das Wachstum yon 
Tuberkelbazillen in tier. Gewebe befórdern. Vff. untorsuchten das Wachstum in Blut, 
konnten jedoch keinen EinfluB der kolloidalen Kieselsaure beobacliten. (Brit.
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Journ. exp. Pathology 12. 245—49. 1931. Cardiff, Welsli National School of Medi- 
cine.) Ch a r g a f f .

Michael Heidelberger und Forrest E. Kendall, EiweiPfraktionen eines Scharlach- 
stammeś von Slreptococcus haanolyticus. Es wird iiber die Gewinnung einer Reihe 
von Proteinfraktionen aus Streptokokken beriehtet. Die dabei verwendete Methode 
beruht auf der Vorstellung, daB eine Trennung der in einer Zelle vorliandenen Proteino 
von yerschiedonom Siiuregrad sieh dadureli erzielen lasse, daB zur sukzessiven Extraktion 
eine Reihe von Pufferlsgg. von steigender Basizitat benutzt wird. Je hoher der Saure- 
grad des Proteins ist, um so niedrigcr kann das pn der notwendigen Pufferlsgg. sein. 
Bei pii =  6,5 wird aus den mit Aceton u. A. entfetteten Streptokokken ein reclits- 
dreliendes Nucleoprołein cxtrahiert, welches gegen Alkali sehr cmpfindlich ist. Es 
enthalt Pentosen. Durch Lsgg. von hóherem pu kann eine Reihe von linksdrehenden 
Proteinfraktionen extrahiert werden. (Journ. exp. Mcd. 54. 515—31. 1/10. 1931. 
New York, Columbia Univ. u. Presbyt. Hosp.) Ch a r g a f f .

Frederick P. Gay, Kenneth N. Atkins und Margaret Holden, Die Widerstands- 
fdliigkeit enticasserler Pneumokokken gegenuber Cliemikalien und Hitze. Uber CaCl2 
getrocknete Pneumokokken bleibon zum Teil am Leben. Diese nocli lebenden Bakterien 
werden bei Abwesenhcit von W. zwar von alkoh. Lsgg. von Quccksilber- u. Silbersalzcn, 
jedoch nicht von sonst baktericiden Substanzen wio Optochin u. Desoxycholsaure 
getotet. Auch Alkohole, A., PAe., Chlf. u. andere organ. Verbb. sind ohne Wrkg. 
Die tódliche Temp. liegt fur getrocknete Pneumokokken bei 120°. (Journ. Bacteriol. 22. 
295—307. Okt. 1931. New York, Dep. of Bact. der Columbia-Univ.) Ch a r g a f f .

Thomas Francis jr. und William S. Tillett, Haulreaktionen von Kaninchen 
gegeniiber den spczifischen Kapsel-Połysacchariden der Pneumokokken. (Vgl. C. 1930. 
I. 2574.) Wird Kaninchen, die gegen Pneumokokken vom Typus I, II  oder III  akt. 
oder passiv immunisiert wurden, eines der 3 betreffenden typenspezif. Kapsel-Poly- 
saecliaride injiziert, so wird eine typenspezif. Hautrk. erhalten. (Journ. exp. Med. 54. 
587—96. 1/10.1931. New York, Spital des RocKEFELLER-Inst. f. mcd. Forsch.) C har.

Julius Hirsch, Ein Beitrag zur Chemie des Diphtheriebacillus. Es wurde nach 
der Methode von VAN S l y k e  die Stickstoffyerteilung in entfetteten Diphtheriebakterien 
bestimmt. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krarikh. 112. 660—67. 15/9. 1931. Berlin, Hyg. 
Inst. d. Univ.) Ch a r g a f f .

Mokragnatz, Einjlufi von Nickel und Kobalt auf das Wachstum von Aspergillus 
niger. Im Hinblick auf dio Verss. von G. B e r t r a n d  iiber dio Verteilung von Kobalt 
u. Nickel in Pflanzen u. die biol. Bedeutung dieser Metalle untersuchte Vf. ihren Ein- 
fluB auf das Wachstum von Aspergillus niger. Er findet, daB Nickel omen entschieden 
giinstigen EinfluB auf das Wachstum ausiibt. Kobalt ist ohne Wrkg. Bei Nickelzufuhr 
wird ein Teil des Metalls von der Pflanze fixiert. (Buli. Soc. Chim. biol. 13. 61—71.
1931.) _________________  Ch a r g a f f .

Henrik Lundeg&rdh, Die Niilirstoffaufnahme der Pflanze. Jena: Fischer 1032. (V III,
374 S.) gr. 8°. M. 20.— ; Lw. M. 22.—.

E 6. T le rp h y s lo lo g ie .
Letterio CannavÓ, Hypophysenvorderlappenhormon und Mg-, Ca- und P-Gehalt 

des Blules. Injektioncn yon Prolan fiihrten bei Hunden u. Kaninchen zu einer Steige- 
rung des Mg u. des anorgan. -P im Blut. Dor Mg-Geh. stieg auf das Doppelte u. mehr. 
Gleichzeitig mit der Zunahme des Mg-Geh. wurde bei den behandelten Hunden eine 
schnellere Gewichtszunahme ais bei den Kontrollen beobachtet. Der Mg-Geh. des 
Blutes scheint durch den Vorderlappen der Hypophyse ebenso beoinfluBt zu werden 
wie der Ca-Geh. durch die Nebenschilddrusen. (Biochem. Ztschr. 245. 234—37. 
12/2. 1932. Palermo, Bied. Univ. Klin.) W a d e h n .

E. Grafe, Zur Einleilung der Hypophysenvorderlappenerkrankungen. (Dtsch. med. 
Wchschr. 58. 576. 8/4. 1932. W iirzb u rg , Univ., Mcd. u . Nervenklin.) W a d e h n .

Leo Loeb, Uber die Spezifitat der Wirkung des Hypophysenvorderlappens ver- 
schiedener Sdugetiere und ton Schwangerenharn auf die Sexualorgane und die Schild- 
driise unreifer weiblicher Meerschweinchen. Die Implantation von Vorderlappen von 
Meerschweinchen, Kaninchen, Katze u. Rind brachte am unreifen weiblichen Meer- 
schweinehen nicht dieselben Veriinderungen am Ovar u. der Schilddruse hervor. 
Meerschweinchenvorderlappen bewirkte Wachstum der Follikel des Ovars u. Ovulation, 
was letzteres durch dio anderon Drusenimplantationen niemals zu erroichen war, aber
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keine Luteinisierung u. keine Hypertrophie der Schilddriise. Rinderhypophyse be- 
wirkte Luteinisierung u. Scliilddriisenhypertrophio. Das Verb. der Vorderlappen der 
anderen Tiere u. des Schwangerenharns stand in der Mitte dieser beiden Effektarten. 
Es ist wahrscheinlich, daB 2 Hormone, die in den Vorder]appen der yerschiedenen 
Tierarten quantitativ yersehieden yerteilt sind, fiir diese Divergenzen yerantwortlieh 
sind. (Eńdocrinology 16 . 129—45. Marz/April 1932. St. Louis, Washington Univ., 
Seliool of Med., Dep. of Pathol.) W a d e h n .

Dharmendra, Eine Modifikation des Zondek-Aschheimtests fiir Schwangerscliaft in 
bezug auf die Wirkungen des Hornwns auf die unreife mannliclie Ratte. Auf Grund der 
friiheren Reife yon Ratten in trop. Gegenden wird auf Grund von Yerss. die weibliehe 
Ratto (17—20 Tage alt) fiir die ZONDEIC-AsCHHEIM -Rk. in Vorsehlag gebracht. 
Dio Probo wurde mit dem Serum Schwangerer mit befriedigenden Resultaten aus- 
gefiihrt. Es werden wciter die Wrkgg. von Urininjektionen Schwangerer auf das 
Genitalsystem der miinnliehen Ratte beschrieben (photograph. Abbildungen). Es wird 
gezeigt, daB bei unreifen Tieren die Testikeln hypertrophieren, was im einzelnen be
schrieben wird. Auch bei iilteren Ratten tritt ahnliches auf. Bei erwachsenen Ratten 
ist die Einw. wechselnd. A uf Grund dieser Befunde wird eine Modifikation der ZONDEK- 
ASCHHEIM-Rk. yorgeschlagen, wobei diese an miinnlicken Ratten unter Beaehtung 
bestimmter Kriterien ausgefiihrt wird. Das Alter der Tiere braueht hierbei nicht genau 
bekannt zu sein. (Indian Journ. med. Res. 19 . 239—58. 1931. Calcutta, Seliool 
Trop. Med. u. Hygienc.) ScnW AIBOLD.

T. N. A. Jeffcoate, Das Yorkommen von Hypophysenliormonen im Harn aujierlialb 
der Schumigerscliaft. ZONDEKs Angaben iiber das Vork. von Prolan A im Harn von Ge- 
schwulsttriigern werden bestatigt: es handelt sich dabei fast ausschlieBlich um Tumoren 
des Genitalsystems. Prolan A wurde im Harn kastrierter Kaninchen u. im Harn yon 
Patienten, denen die Schilddriise subtotal exstirpiert wurde, aufgefunden. (Lancet 222.
662—65. 26/3. 1932. Liverpool, Univ.) W a d e h n .

Frank A. Hartman, George W. Thorn und Irving W. Potter, Corlin bei einem 
Fali von Schwangerschaft mit Nebenniereninsuffizienz. Blutdruck u. Neryenzustand 
wurden durch Cortin gebessert, die groBe korperliche Schwaclie wurde behoben. (Endo- 
crinology 1 6 . 155—56. Marz/April 1932. Univ. of Buffalo, Miliard Fillmore Hosp.) W a d .

Arthur Riihl, tlber vergleichende experimentelle und klinische Untersuchungen zur 
therapeutischen Wirksamkeit von verschiedenen Substanzen der Adrenalinreihe. Sub- 
stanzen der Adrenalinreihe (Adrenalin, Ephetonin, Sympatol, Ephedralin u. m- 
Oxynorephedrin) werden am kreislaufgeschiidigten Tier u. am kreislaufkranken 
Menschen studiert u. diese Erfahrungen fiir die Therapie nutzbar gcmacht. Es ist 
z. B. m-Oxynorephedrin) besonders wirksam beim leichten Kollaps, Ephedralin 
bei scliwerem Kollaps. (Aroh. exp. Pathol. Pharmakol. 164 . 8—32. 22/1. 1932. 
Koln, Uniy., Med. Klin. Lindenberg.) WADEHN.

Hans Sehestedt, Uber die Beziehungen zwischen Schilddriise und Kohlehydrai-
sloffwechsel, besonders beim Myxodem. Die glykiim. Rk. nach wiederholter Belastung 
mit Kohlehydraten wurde bei einem niyxodematosen Kinde vor u. nach Thyroxin- 
behandlung untersucht. (Ztschr. ges. exp. Mcdizin 81. 176—83. 8/3. 1932. Munster, 
Uniy.-Kinderklm.) WADEHN.

C. M. Jackson und M. T. P ’An, Die Wirkung von jodurmer Nalirung auf die 
Schilddriise und die N  ebenschilddriise von Ratten. Die Entw. der jodarm ernahrten 
Ratten war yóllig n., an der Schilddriise u. Nebenschilddriise keine Abweicliung von 
der Norm. (Endocrinology 16 . 146—52. Miirz/April 1932. Minneapolis, Univ. of 
Minnesota, Dep. of Anatomy.) W a d e h n .

Willard Owen Thompson, Phebe K. Thompson und Archibald C. Cohen, 
Die Breite der wirksamen Jodgabe bei Basedow. IV. Die Wirkung der tiiglichen Zufuhrung 
von 0,75 mg Jod auf den Stoffwechsel. Die Wrkg. von 0,75—6 mg J  taglicher Gabe auf 
den Stoffwechsel von Basedowikern war in den vorhergehenden u. in der yorliegenden 
Arbeit gepriift worden. Nach 0,75 mg J  tiiglich tra t bei 33% der Kranken Senkung 
des Stoffwechsels ein, nach 6 mg J  taglich bei 88% der Kranken. Bei steigender Dosis 
innerhalb dieser Grenzen war eine proportionale Steigerung der Wrkg. zu beobachten. 
Das AusmaB der Senkung betrug bei 0,75 mg J  durclischnittlich 4 Punkte^hei 6 mg J  
27 Punkte. Gaben unter 0,75 mg J  pro Tag diirften iiberhaupt ohne Wrkg. sein. (Ann. 
Internal Medicine 49 . 199—214. Febr. 1932. Chicago u. Boston.) W a d e h n .

Israel Bram, Chinin und Jod bei Basedow. Chinin, das yon Basedowikern, auch in
groBen Dosen u. fiir langerc Zeit gegeben, gut yertragen wird, bat eine iihnliche gutc
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Wrkg. auf don Krankheitszustand wie J. Chinin stellt in dieser Hinsicht ein wiclitiges 
Therapeutikum dar. (Endocrinology 1 6 .1 5 7 — 64. Marz/April 1932. Philadelphia.) W a d .

E. Grafe, Uber die Regulation der Insulinabgabe. Die Insulinabgabe wird durcli
mindestens 3 Mechanismen reguliert. Der iibergeordńete u. am feinsten funktionierendo 
Meehanismus ist das Zentralneryensystem, wahrscheinlich ein Zentrum des Thalamus, 
das auf Blutzuckerschwankungen ansprieht u. seine Impulse auf den Bahnen des 
Vagus zum Pankreas sehickt; daneben wirkt der Blutzueker direkt auf die Insulin 
sezernierenden Zellen des Pankreas ein. Das Adrenalin ist der dritte die Insulinsekretion 
regulierende Faktor. (Med. Klinik 28. 468—70. 1/4. 1932. Wiirzburg, Uniy., Med. u. 
Neryenldin.) WADEHN.

Heinz Kiłstner und Walther Eissner, Beeinflussung des Insulins durch role und 
■uUraviolelle Bestrahlung. Dureh Bestrahlung mit Rotlicht wurde die A ktm tat der 
Insulinpraparate nicht yerandert. Die Bestrahlung mit Ultrayiolettlicht fiihrte zu 
einem starken Aktivitatsverlust, der aber nur yorubergehend war u. in einigen Stunden 
yersehwand. Es erfolgt also durch Ultrayiolettlicht eine yorubergehende Umlagcrung 
<les Insulins in einen weniger wirksamen Stoff. (Klin. Wchschr. 11 . 499—501. 19/3. 
1932. Leipzig, Univ.-Frauenklin.) W a d e h n .

Wilhelma Muthmann, Zur Frage nach dem Einflufi von Insulin auf die Struktur 
•der Hypophyse. Jungę Kaninchen wurden langere Zeit mit Insulin behandelt. Die 
Hypophyse dieser Tiere zeigte histolog. keine Abweichungen von der Norm. Die An- 
gaben von E a v e s  wurden also nicht bestatigt. (Ztschr. ges. exp. Med. 81. 13—16.
8/3. 1932. Freiburg i. Br., Univ. Pathol. Inst.) W a d e h n .

R. Boller und K. Ueberrack, Der Einfluji der vorhergelienden Erndhrung bziv. 
Insulinisierung auf die Zuckerbelastungsprobe. Werden gesunde Personen mehrere Tage 
auf Standardkost (mittlerer EiweiB- u. Fettgeh., geringer Kohlehydratgeh. der Nahrung) 
yon Diabetikern gehalten, so ist nach einer Glueosegabe der Blutzuckeranstieg 
wesentlich hoher ais sonst. Ein ahnliches Verh. des Blutzuckcrs wird nach einer Vor- 
behandlung gesunder Personen mit Insulin beobachtet, die der Traubenzuckerprobe 
unterworfen werden. Der Ausfall der Traubenzuckerprobe ist also yon der Vorbehand- 
lung abhangig, was. fiir die Auswertung des Ergebnisses von Wichtigkeit ist. (Klin. 
Wchschr. 11 . 511. 19/3. 1932. Wien, Kaiserin Elisabeth-Spital, I. med. Abt.) W a d .

F. Kogi und A. J. Haagen Smit, Uber die Chemie des Wuchsstoffs. Der Wuclis-
:stoff, der den AnstoB zum Zellstreckungswachstum der Pflanze gibt, wird mitAuxin 
bezeichnet u. die Klasse dieser dem Pflanzenreicli angehorenden Reizstoffe mit Phyto- 
hormone. — Die Testmethode zur ąuantitatiyen Best. des Auxins besteht darin, den 
Wuchsstoff in Agar-Agarwurfelchcn diffundieren zu lassen. Diese Wurfelchen werden 
einseitig auf dekapitierto Coleoptilen aufgesetzt. Bei groBen Verdiinmingen ist die 
Ablenkung der Spitze proportional der Wuchsstoffmenge, so daB durch eine einfache 
Winkelmessung am Schattenbilde der Coleoptilen dio Konz. des Auxins bestimmt 
werden kann. Ais eine Ayena-Einheit (A.E.) wird jene Menge wirksamen Stoffes 
bezeichnet, die boi einer T  — 22—23° u. 92% Feuchtigkeit innerhalb 2 Stdn. die 
•dekapitierte Coleoptile yon Avena sativa um 10° kriimmt, w'enn der wirksame Stoff in 
■einem Agarwiirfelchen von 2,0 emm einseitig auf diese dekapitierte Coleoptile auf- 
.gesetzt wird. Das Auxin kommt in den Spitzen von Hafer- u. Maiscoleoptilen nur in 
iiuBerst geringen Mengen vor, erheblich reicher in Pilzen (Rhizopus suinus), u. zwar 40 
bis 110 A.E. pro mg Trockensubstanz, in Backereihefe 30—40, in menschlichen Faeces
■ 5—10 A.E. pro mg. Besonders reich erwies sich Menschenharn mit 400 A.E./mg Trocken-
• substanz. Es ist nicht gewiB, ob die aus diesen yerschiedenartigen Jlaterialien ge- 
wonnenen Wuchsstoffe niiteinander ident. sind. Es handelt sich aber mit groBer 
Wahrscheinlichkeit, den bisher bekannten Eigg. nach zu ui-teilen, um nahe yerwandte 
Stoffe. — Auxin laBt sich aus sauren Łsgg. mit organ. Losungsmm., wie peroxydfreiem A. 
■oder Butylalkohol, extrahieren; aus diesen Extrakten ist es mit verd. NaHC03-Lsg. 
ausziehbar; Auxin ist eine Saure. Ais Ausgangsmaterial zu den Hauptyerss. wurde 
die Bicarbonatfraktion benutzt, dio bei der Aufarbeitung von Schwangerenharn zur 
Darst. der Sexualhormone in Fabriken abfallt. Es wird kurz ein Reinigungsgang 
beśchrieben, der zu einem Praparat mit 1000000 A.E./mg fiihrte. Die Biearbonat- 
ausziige werden angesauert u. mit A. ausgezogen, der A. yerdampft u. der Riickstand 
mit sd. PAe. u. Ligroin ausgezogen, wobei % der Ballaststoffe fortgehen. Das Unl. 
wird in wss. A. gel. u. diese Lsg. mit Bzl. mehrfach ausgcschiittelt, das Auxin bleibt in 
der wss. alkoh. Phase. Die woitero Ańreichcrung griindet sich auf die fraktionierte 
Abscheidung eines in wss. A. schwer 1. Blei-Nd., der durch Essigsaure zerlegt u. aus-
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geathert wird; eine almliche Fraktionierung mit Hilfe von Ca-Salzen fiihrt dann zu 
dem Praparat der angegebenen Wirksamkeit. — Ein entschcidender Schritt yorwarts 
wurde dadurch erzielt, daB das hochakt. wuchsstoffhaltige Ol mit sd. Methanol, der 
einige Prozent HC1 enthielt, behandelt wurde. Beim Ausschiitteln der A.-Lsg. der 
Bk.-Prodd. mit NaHCOa- u. Na2C03-Lsgg. blieb die Hauptmenge des Auxins in der 
Neutralfraktion. Der Wuehsstoff geht durch diese Beliandlung in eine Lactonform 
iiber, die ebenso wirksam ist wio die Saure selbst. Das Lactonprod. war mit gutem 
Erfolge im Vakuum destillierbar. Eine bei 125—130° (0,1 mm) dest. Fraktion enthielt 
pro mg 5 Millionen A.E., sie war bereits groBtenteils krystall. Nach zweimaligem 
Umkrystallisieren aus wss. Aceton wurden farblose Prismcn erhalten, F. 172° (unkorr.), 
1 A.E. =  1/30ooo V Trockensubstanz. Es wurden bisher 10 mg des krystall. Auxins 
hergestellt; die Krystalle waren frei von N, S u. P. Die Mol.-Gew.-Best. ergab Werte 
zwischen 330 u. 353. — S c h o e l le r  u . G oebel (C. 1931. II. 3221) berichteten von 
einem fórdernden EinfluB des Sexualhormons Progynon auf das Waehstum von Pflanzcn. 
Progynonampullen des Handels hatten auch einen wachstumsbeschleunigenden EinfluB 
auf die dekapitierte Hafercoleoptile, das Sexualhormonpraparat Theelin (P a rk ę  
D a v i s ) war boi Avenacoleoptilen vollig wirkungslos. Es ist noch zu untersuchen, 
wie sich die Wuchswrkgg. der krystallisierten Sexualhormone auf die Coleoptile zu 
den Wuchswrkgg. des krystallisierten Auxins yerhalten. (Koninkl. Akad. Wetenseh. 
Amsterdam, Proceedings 3 4 .1411—16. 1931. Utrecht, Uniy., Organ. Chem. Lab.) W ad.

Stanisław Kazimierz Kon und Zofja Markuze, Uber den biologischen W er i 
der Proteine von aus Roggen- und Weizenmehlen allein oder zusammen mit Hefe oder 
Sojabohnenmehl gebackenen Broten. Es wurden die biolog. Werte der Proteine einor 
gróBeren Anzahl im Handel bzw. eigens hergestellter Brote, yon Hefe u. Sojamehl 
in Verss. an Batten festgestcllt (durchschnittliche Gewiclitszunahme: g Proteinauf- 
nahme). Brote, yorwiegend aus Boggenmehl (bis 82°/0 Ausmalilung) hergestellt, er- 
gaben giinstigere Proteinwerto ais helles Weizenmehl. Helios Weizenmehl u. Hefe 
erganzen sich hinsichtlich des biolog. Wertes der Proteine, ebenso helles Weizenmehl 
u. Sojabohnenmehl, wahrscheinlich ist dies auch der Fali bei Boggenmehl u. Soja
bohnenmehl. Die biolog. Proteinwerte der Kruste waren geringer ais diejenigen des 
Inneren oder des Gesamtbrotes. (Biochemical Journ. 25. 1476—84. 1931. Warschau, 
Stato School Hygiene.) ^ S c h w a i b o l d .

A. Scheunert, Bemerkung zu der Arbeit von L. P. Rosenow: „Uber das Vitamin 
der Massenbildung (J /)“. (Vgl. C. 1932. I. 1551.) Es werden die zalilreichen Griinde 
aufgezeigt, auf Grund derer Vf. die Nichtigkeit der SchluBfolgerungen in der. an- 
gefiihrten Arbeit u. daher die Nichtexistenz des „Vitamm M“ nachweist. (Biochem. 
Żtschr. 245. 494—95. 29/2. 1932. Leipzig.) S c h w a i b o l d .

Eugen Seel, Uber die Oewinnung des animalischen Vilami?is A. (Vgl. C. 1931.
I. 2496.) Zusammenfassung der Ergebnisse eigener Unterss. Beschreibung des vom 
Vf. ausgearbeiteten Isolierungsverf. des Vitamin A aus Fischlebern, wobei schlicBlich 
ein Benzoylderiy. des Vitamins in ziemlieher Beinheit gewonncn wird, das auch un- 
mittelbar fiir biolog. Verss. yerwendet werden kann. (Ztsehr. Fleisch-, Milchhyg. 42. 
257-—58. 1/4. 1932. Hamburg-Eppendorf, Forschungsinst. klin. Pharmakol.) S c H W A I B .

F. E. Chidester, VitaminA und das Jod-FeUgleicligewicht. Vf. berichtet yon 
Verss., aus denen heryorzugehen scheint, daB zwei Faktoren bei der Heilung von 
Vitamin-A-Mangelerscheinungen anzunehmen sind: Heilung von Xerophtlialmie u. 
Anregung der untatigen Schilddriise. In lotzterem Falle werden ais Faktoren ungesatt. 
Fettsiiuren u. Kohlehydrate angenommen, die das Jod-Fettgleicligewicht wiederher- 
stellen u. das Waehstum erleichtcrn. Verabreichung von Linolsaure u. Eisenjodid 
wirktc gunstiger auf an Vitamin A yerarmte Batten ais Lebertran. (Science 75- 286 
bis 287. 11/3. 1932. Morgantown, West Virginia Uniy.) S C H W A IB O L D .

L. H. Barenberg und J. M. Lewis, Uber den Zusammenhang von Vitamin A  zu 
Infeklionen der Atemwege, bei Kindem. Eine gróBere Anzahl von Kindern im Alter 
von 2 u. mehr Monaten wurde mit Lebertran bzw. Viosterol behandelt. Ein Unter- 
schied in den yerschiedenen Gruppen hinsichtlich der Anfalligkeit gegemiber Infektionen 
der Atemwege konnte nicht festgestellt werden. (Journ. Amer. med. Assoc. 98. 199 
bis 202. 16/1. 1932. New York.) S c h w a i b o l d .

Esther Peterson Daniel und Hazel E. Munsell, Uber den Vitamin A-, B-, G- und 
G-GeJialt von Sultanina- (Thompson kemlos) und Malagatrauben und zwei Sorten von 
handdsma[iigem Traubensaft. In Verss. an Batten zeigten beide Traubenarten einen 
geringen, aber mcBbaren Geh. an Yitamin A, die Safte, die bei der Herst. erhitzt worden
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waren, waren frei davon. Vitamin B (Rattenverss.) war in beiden Traubenarten in 
inaBigen, in einem der Siifte in geringen Mongen, im andern iiberhaupt nicht vorhanden. 
In Verss. an Meerschweinehen schutzten 15 g der frischen Trauben taglich nicht aus- 
reichend vor Skorbut (entsprechend 2 ccm Orangensaft). Die Malagaart war noch etwas 
scliwacher C-haltig. Die Safte waren prakt. frei von Vitamin C. Sultaninatrauben 
zeigten in Rattenverss. eine Spur von Vitamin G (B2), wahrend die Malagaart u. die 
Siifte frei davon waren. (Journ. agricult. Res. 44. 59—70. 1/1. 1932. U. S. Dep. Agri-
CUlt.) _ S C H W A IB O L D .

G. Popoviciu, Untersuchungen iiber die experimentelle Rattenrachitis. VI. Unter
suchungen uber die Wirkung des beslrahlten Ergosterins und seiner Umicandlungsprodukie 
auf den Serumphosphatgehalt. (V. vgl. C. 1931. II. 2896.) Bestrahlte, erhitztc u. auch 
iviederbestrahlte Ergosterinpraparate in hohen Dosen verabreicht, erhohten bei 
Kaninelien den Serum-P-Spiegel, sowio dio phosphatiim. Kurve. Dieso Wrkg. geht 
mit der Hólie der Dosen, u. zwar mit dem tox. u. nicht mit dem antirachit. Titer der 
Praparate parallel. Ais Standardisierungsmethode zur Best. der antirachit. Aktivitat 
solcher Substanzen kommen daher Messungen dieser Wrkgg. nicht in Frage. (Jahrb. 
Kinderheilkunde [3] 82. 286—302. 1931. Heidelberg, Kinderklin.) S c h w a i b o l d .

Midzuho Sumi, Uber den jahreszeitliclien Wechsel der anlirachilischen Wirkung des 
Sonnenscheines in Tokio. In Verss. an Ratten wurde festgestellt, daB Bestrahlung 
von 30 Min. im Sommer eine yorbeugende Wrkg. ausiibt, wahrend 3 Stdn. im Winter 
ganz unbefriedigend sind. Nach Messungen mit der Aceton-Methylenblaumethode ist 
die ultraviolette Strahlung der Sonnc zwischen 10 u. 14 Uhr am starkston bei Abnahme 
gegen Morgen u. Abend, ferner am starksten im Juli u. August u. am schwachsten im 
Dezember u. Januar. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. Nr. 350—54; 
Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 22. Febr. 1932.) S C H W A IB O L D .

J. T. Hauch und Martin E. Hanke, Ober die anlirachilische Wirkung der Winter- 
sonnenstrahlung in Chicago hinsichllich dereń Durcligang durch einige Próben von Handels- 
ulłravioletłglas. Ratten, dio bei Rachitis erzeugender Kost gehalten wurden, konnten 
durch Sonnonbestrahlung in StraBenhohe im Februar weder hinter gewóhnlichem Glas, 
noch Ultraviolettglas vor Rachitis geschiitzt werden. Im Marz-April konnte hinter letz- 
teren Glasern ein vollstiindiger Schutz erreicht werden, nicht hinter gewóhnlichem Glas. 
Spektrograph. Unterss. ergaben, daB im Bcreiche von 3000—3100 A der DurchlaB der 
ungiinstigsten Ultraviolettglaser etwa 30% betragt, derjenige der besten Glaser dagegen 
52%. (Ind. engin. Chem. 23. 1398—1402. Dez. 1931. Chicago, Univ., Dcp. Physiol. 
Chem. u. Pharmacol.) S c h w a i b o l d .

Akira Miyama, Einige pharmakologische Versuche iiber die Erliolung des Kreis- 
laufsystems von Ermiidung nach kórperlicher Arbeit. I. Ober die Wirkung von Vitamin B  
bei kbrperlicher Arbeit. An verschiedenen Personen wurde Pulsfrcąuenz u. Blutdruck 
vor u. nach einem Lauf (360 m), vor u. nach Injektion von Vitamin B festgestellt. Bei 
letzterem waren Pulsfrequenz u. Blutdruck nach dem Laufen wesentlich geringer u. 
die Erliolung schneller ais vor Behandlung mit Vitamin B. (Acta Scholao med. Univ. 
Imp. Kioto 13. 412—16. 1931. Kioto, Univ., 3. Med. Klinik.) S C H W A IB O L D .

Harold E. Himwich, Walter Goldfarb und George R. Cowgill, Untersuchungen 
iiber die Physiologie der Vitamine. XVII .Die Wirkung von Verabreichung von TliyreouLea 
auf die fiir den Mangel an Vitamin- B-Komplex charakterislische Anorexie. (XVI. vgl.
C. 1932. I. 543.) Dic Verss. wurden in der Weise durchgefiihrt, daB an Hunden die 
Zeit bis zum Auftreten von Anorexie durch B-Mangel festgestellt wurde, sodann nach 
Siittigung an Vitamin B die Zoit bis Wiederauftreten von Anorexie unter Zugabe von 
taglich 5 g getrocknetcr Schilddriisensubstanz bestimmt wurde. Es sollte auf diese 
Weise ein event. Zusammenhang von Vitamin-B-Bedarf u. Stoffwecliselintensitat 
nachgewiesen werden. Es wurde gefunden, daB bei dem hyperthyreoiden Zustand der 
Tiere Anoresie in der Halfte bis zwei Drittel dor n. Zeit auftrat u. die in diesem Zeitraum 
aufgenommone Nahrung im umgekohrten Verhiiltnis vermehrt war. Ein direkter Zu
sammenhang zwischen Stoffwechselintensitat u. Vitamin-B-Bedarf erscheint demnach 
erneut nachgewiesen. (Amer. Journ. Physiol. 99. 689—95. 1/2. 1932. New Haven, 
Yale Univ., Lab. Physiol. u. Physiol. Chem.) S c h w a i b o l d .

B. C. Guha, Ober die Synthese von Vitamin Bx und „Bios“ durch Bacillus wdgatus. 
(Vgl. C. 1932. I. 93.) Die Verss. wurden unternommen, um moglieherweise durch 
Aufzucht eines Vitamin B, bildenden Bacillus die Gewinnung der reinen Substanz zu 
erleichtern. In der benutzten synthet. Nahrlsg. bildete Bacillus yulgatus jedoch so 
wenig Vitamin B,, daB damit eine Konzentricrung der Substanz nicht durchgefuhrt
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werden konnte. AuBerdem wurde festgestellt, daB das Vitamin von dem Baeillus 
nieht in das Medium abgegeben wird. Der Baeillus kann in dem angegebenen synthet. 
Medium auch ,,Bios“ bilden. Anwesenheit von Histidin hat kcinen EinfluB auf die 
Bldg. der wirksamen Substanzen. (Indian Journ. med. Res. 19 . 977—83. Jan. 1932. 
Cambridge, Błochem. Lab.) S c h w a ib o l d .

Harold William Buston und Birendra Nath Pramanik, Uber den fiir das 
Wachstum von Nemalospora gossypii nolwendigen Zusatzfaktor. I. Die chemische Natur 
des Zusatzfaklors. Es wird bestiitigt, daB der Pilz Nematospora gossypii in synthet. 
Medien, die nur einfache N-Substanzen (Hydrolysierungsprodd. von Gelatine) enthalten, 
nieht waehsen kann, wenn nicht ein Zusatzfaktor zugesetzt wird. Dieser ist in Roh- 
protein von verschiedener Herkunft enthalten, auch in Extrakten von Linsen, Lupinen- 
kcimen u. Baumwollblattern. Der Faktor ist in zwei Bestandteile zerlegbar, die je 
allein nicht wirksam sind. Der mit Baryt u. A. fallbare Bestandteil kann durch Inosit 
ersetzt werden u. ist an diesen vielleicht gebunden. Der andere Bestandteil kann 
mit Queeksilberacetat u. Natriumcarbonat ausgefallt werden. Wenig wirksame Prodd., 
wie Hefeextrakt, konnen durch Zusatz von Inosit erheblich aktiviert werden. Ob Inosit 
der eine Bestandteil des Faktors oder nur sein Trager ist, wird nicht entschieden. (Bio- 
chemical Journ. 25. 1656—70. 1931. London, Imp. Coli. Science u. Techn.) S c h w a ib .

Harold William Buston und Birenda Nath Pramanik, Uber den fiir das Wachs
tum von Nematospora gossypii notwendigen Zusatzfaktor. II. Der ZusammenJiang zwischen 
dem Zusatzfaktor und ,,Bios“. (Vgl. vorst. Ref.) Der das Waehstum von N. gossypii 
anregende Zusatzfaktor war in Naturprodd. zusammen mit ,,Bios“ enthalten, dessen 
Natur jedoeh auch noch nicht gekliirt ist. Der erstgenannte ist mit letzterem aber 
nicht ident. Inosit besitzt nicht dic Wrkg. von „Bios“ . (Biochemical Journ. 25. 1671 
bis 1673. 1931.) .. S c h w a ib o l d .

Ernst Konnn, Uber den Einflu/3 von starkehaltigen Lehensmilteln auf die Magen- 
saftabsonderung. Von den untersuchten Nalirmitteln bewirkte Mondamin die starkste, 
Kartoffeln die schwachste Magensaftsekretion. Dazwischen liegen einige Brotsorten, 
von denen Vollkornbrot am stiirksten wirkt. Erórterungen uber Beziehungen dieser 
Ergebnisse zum sog. Siittigungswert. (Pharmaz. Zentralhalle 72. 610—13. 1931. 
Dresden.) O p p e n h e i m e r .

Frank Wokes, Eine Methode zum Vergleich der Resorption von Calciumpraparaten. 
Dio Methode beruht auf dem Antagonismus von Ca u. Mg. Bestimmt wird die narkot.. 
wirkende Dosis von Mg-Salz in der Norm u. nach Verabreichung von Ca-Salzen per os. 
CaCl2 wird am besten rcsorbiert; es folgt das Chlorat (9/io des Chlorids), das Laclat (7io)> 
dessen Resorption durch Zusatz von Na-Lactat erheblich verstarkt wird. Sehr schleeht 
resorbierbar ist das Gluconat u. eine Mischung von Oleat u. Ldmilinat. Saponinę erhóhen ■ 
die Resorption von Ca-Salzen nicht. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43 . 531—50. 
Nov. 1931.) O p p e n h e i m e r .

J. Lavollay und M. Fabrykant, Untersucliungstechnik fiir die Bestimmung der 
Phosphor-, Calcium- und Magnesiumbilanz beim Menschen. Einige Experimentalergeb- 
nisse. (Buli. Sciences pharmacol. 39. 34—41. Jan. 1932.) O p p e n h e i m e r .

W. Arnoldi, Gr. Liss und L. Rosam, Der Schwefelgehalt der Leber nach Zufuhr 
einer Sidfat- sowie einer Alkaliguelle. Bei Ratten nimmt der Geh. der Leber an Sulfat- 
u. Neutral-S durch Beigabe von Franzensbader Olauberguelle IV  (2—7 Woehen lang) 
zur Grundkost zu. Bei Zugabe des alkal. Neuenahrer Sprudels steigt nur der Neutral-S.— 
Bei beiden Quellen stieg der Gcsamt-S-Geh. der Leber. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 
633—36. 12/2. 1932. Berlin, Pathol. Inst. Exp. biol. Abt.) F. M u l l e r .

M. X. Sullivan, W. C. Hess und W. H. Sebrell, Studien iiber die Biochemie des 
Schicefels. XI. Ersatz von Dithioathylamin (Cystinamin) fiir Gystin in der Grundnahrung

QHaS____SCHj <to' weifien Ratte. Wachstum ais Mafistab genommen, kann das
i T 1  Dihydrochlorid des Cystinamins das Cystin bei der Ratten-

CH2f\H2 C II,i\Il2 ernahrung ersetzen. (Publ. Health Reports 46 . 1294—1301.
1931. U. S. Publ. Health Soro.) O p p e n h e i m e r .

M. X. Sullivan, W. C. Hess und W. H. Sebrell, Studien uber die Biochemie des 
Schwefels. X II. Vorbereitende Untersuclmngen iiber die Toxizitat und den Gleichgewichts- 
zustand der Aminosduren. (XI. vgl. vorst. Ref.) In einer an sich vollkommen suffizienten 
Grundnahrung werden in wechsclnden Mengenverhaltnissen Aminosauren teils jede 
allein, teils gemischt zugesetzt, unter Fortlassen der entsprechenden Menge an Starkę. 
In  Ggw. von 20% Aminosauren (Cystin, Tyrosin, Tryptophan, Łysin) treten schwere 
Vergiftungser.scheinungen auf. Auch 10% von Cystin u. Tyrosin sind noch aus-
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gesprochen tox. OlyTcókoll u. noch mehr Glutaminsćiure waren von geringerer Giftig- 
keit. Bei einem Geh. von 5% war Cystin wenig tox., wahrend Tyrosin noch deutlielie 
Naehteile zeigte. Glutathion (25%) war weniger giftig ais das aquivalente 10%ig. 
Cystin;. dagegen war eine Mischung von Cystin, Glykokoll u. Glutaminsaure in einem 
Verhaltnis, das man in 25% Glutathion annehmen kann, yiel giftiger, andercrseits 
lieB sieh Tyrosin durch Cystin entgiften (10% Tyrosin +  5°/„ Cystin <  giftig ais 
10% Tyrosin allein). (Rattenyerss.) (Publ. Health Reports 47. 75—82. 8/1. 1932. 
U. S. Publ. Health Sero.) O p p e n h e i m e r .

R. D. Lillie, Histopathologische Verdnderungen bei Ralłen nach Zufuhr verschiedenzr 
Aminosauren. (Vgl. vorst. Ref.) Beschreibung einer Reihe mehr oder weniger inten- 
siver Zellveranderungen an den Leber- u. Nierenzellen, mitunter auch in der Augenlinse, 
die auftreten bei einer Nahrung, die 4% Casein ais einzige N-Quellc enthalt oder bei 
der in wechselnden Mengen Glykokoll, Łysin, Tryptophan, Cystin, Tyrosin, Glutamin
saure, Glutathion zugesetzt wurde. (Publ. Health Reports 47. 83—93. 8/1. 1932.) O p p .

Catherine Veil, Comandon und de Ponbrime, Rhythmische Kontraktionen der 
Pigmentzellen unter dem Einflufi einiger Gifte. An den Pigmentzellen von Fischen 
(Carassius yulgaris) sind bei Einw. von BaCl2 u. Guanidin charakterist. Pulsationen 
bemerkbar, die eingehender studiert werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1216 
bis 1218. 7/12. 1931.) Op p e n h e i m e r .

Maurice Nicloux, Untersuchungen iiber den Athylalkoliol. I. Mikrobeslimmung.
I I .  Verbrenmmg im Organismus, a) eines kleinen Warmbliiiers, b) eines Kaltbliiters bei 
verschiedenen Temperaturen. (Vgl. C. 1931. II. 94.) Vf. hat seine alte Methode der 
ąuantitatiyen Best. von A. durch Oxydation mit H2S04 u. K2Cr20 7 in ihrer Empfindlicli- 
keit yerbessert, indem man im geschlossenen GefaB bei Tempp. unter 100° bleibt u. 
uberschussiges Cr mit ammoniakal. FeSO., u. KMnO,, zuriioktitriert. •— Injiziert man 
einer Maus oder einem Froseh A. in einer Menge von 0,8—1,0 mg pro g Korpergewicht, 
so wird in beiden Fallen der gesamte A. yerbrannt, aber bei der Maus in 2 Stdn., bei 
dem Froseh in 24 Stdn. bei 30°. Boi 1° werden in 24 Stdn. nur 14,7% yerbrannt. 
In n e rh a lb  des Temp.-Interyalls yon 1—30° verlauft dio Verbrennung nach der 
v a n ’t  H o F F sch en  Gleiehung. (Buli. Soe. Chim. biol. 13. 857—918. Sept./Okt.
1931.) C i i . S c h m id t .

Michele Mitolo, Uber die Natur der biologisclien Wirkung des Alkohols. Vf. 
betrachtet die physikal. Veranderungen in den Systemen W.-Ovalbumin (3%)-A. u. 
W.-0valbumin-MgS04 oder Harnstoff oder,Glucose-A. Die wahren Werte der D. nehmen 
in allen Systemen immer zu, welche Menge A. auch zugesetzt wird. Eine Ausnahme 
bildet das System W. - O val b u m i n -Mg S 0.t - A., in welchem eine Abnahme der D. bei 
A.-Mengen statthat, die Ausfloekung heryorrufen. Die stalagmometr. Tropfenzahl 
nimmt in allen Systemen bei A.-Mengen, die nicht flocken, zu; bei Floekungen 
nimmt sie ab. Die wahren Werte der Oberflachenspannung nehmen auch bei nicht 
flockenden A.-Mengen konstant ab. Bei zur Flockung ausreichenden A.-Mengen nehmen 
sie zu. (Memoire R. Acead. Naz. Lincei [6] 4. 116—65. 1930.) GEHRKE.

Wilhelm Milbradt, Zur biologischen Wirkung des parenieral injizierten Athyl- 
alkolwls. Nach intrayenóser oder intramuskularer Injektion von 0,05—0,5 ccm A., 
auf 1 cem mit W. verd., sinkt beim Menschen der Blutdruok, dio Pulszahl steigt. Nur 
bei extremen Dosen traten leichte Schwankungen der Temp. auf. Dies letztere fehlte 
nach Zufuhr per os. — Im Blut wurde nur nach Injektion festgestellt: Besclileunigung 
der Gcrinnung, Verlangsamung der Blutkorperchensenkung, Abnahme der Ober
flachenspannung u. der Plasmastabilitat (naołi Sa c h s -V. O e t t i n g e n ). Die Wrkg. 
scheint eine Folgę der Alteration der Plasmakolloide zu sein. — Femer erfolgte Anstieg 
der Aminosauren im Blut, wohl indirekt infolge unspezif. Proteintherapie, n. Blut- 
zuckersenkung infolge Kohlehydratsparung. — Schon starkę Verdiinnungen von A. 
erweitern die Hautcapillaren. — A. erhoht die Erythembereitschaft u. yerkiirzt die 
Quaddelresorption. — So erklart Yf. die giinstige Wrkg. des parenteral injizierten A. 
auf infektióse Prozesse (SchweiB-, Talg-, Lymph-drusenentziindungen). (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 80. 782—802. 12/2. 1932. Jena, Univ. Haut-Klinik.) F. Mu l l e r .

Dorothy A. Wood, Tribromathanol ais prdoperatives Narkotikum. Tribrom- 
dthanol (A v e r t i n) ist bei genauester Einhaltung aller VorsichtsmaBregeln ein 
brauchbares Mitteł zur Vorbereitung auf die Inhalationsnarkose (,,Basisnarkotikum“) 
bei nervósen Patienten. Hóchstdosis: 90 mg pro kg Korpergewicht. (Current Res. 
Anesthesia Analgesia 10. 187—91. 1931.) H. W o l f f .
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Valerio Sacerdoti, Tozizitat des deslillierteri Wassers. Kaninchen vertragen 
intrayenos 200 ccm W. pro kg u. zeigen von 120 ccm ab leichte Erscheinungon einer 
Nierenstorung. 220 ccm ist die minimale letale Dosis, boi noch hoheren Dosen (240 ccm) 
sterben die Tiere sofort nach der Injektion. (Arcli. Farmacol. sperim. 5 3 . 241—54. 
Padua, R. Univ.) S c h n it z e r .

Gabriel Bertrand und P. Serbescu, Uber die Giftigkeit des Aluminiums im 
Yergleich mit der des Eisens, Nickels und anderer Metalle. Es wurde dio Giftigkeit der 
fiir Kucliengorate yerwendeten Metalle in Tierverss. yergliclien. Die Giftigkeit des 
Kupfers ist am groBten. Bei den anderen Metallen fallt sie in folgender Anordnung: 
Nickel, Cadmium, Kobalt, Zink, Mangan Eisen (3), Aluminium, Eisen (2). Es sind 
daher schadliche Wrkgg. des Aluminiums kaum anzunehmen. (Ann. Inst. Pasteur 47. 
451—54. Buli. Soc. Chim. biol. 13 . 319—22. Okt. 1931.) C h a r g a f f .

David R. Lewis, Bleivergiftung ais Ursache des peplischen Geschwiirs. Von 100 
untersuchten Zinkarboitern waren 25 an deutlichen Erscheinungen einer Pb-Vergiftung 
erkrankt; von diesen zeigten 12 Symptome eines pept. Magen- oder Duodenumgeschwiirs; 
die Pallo mit perforiertem Geschwiir zeigten niedrige Pb-Werte in Urin. (Brit. med. 
Journ. 1 9 3 2 . 185—86. 30/1. 1932. Swansea, Gener. Hospit.) H. W o l f f .

H. M. Ginsburg und C. E. Nixon, Thałliumvergiftung. Ein vorlaufiger Bericltl 
■iiber 11 Falle aus dem General Hospital of Fresno County (Californien). Vergiftung naeh 
GenuB von Geback aus mit Tl impragnierter Gerste (Giftkoder). (Journ. Amer. med. 
Assoe. 98- 1076—77. 26/3. 1932. Presno [Calif.].) R e u t e r .

N. Waschetko und B. Dejkun, Zur Frage der Funktion und der Veranderung des 
iGolgiapparate- bei Alkóholoergiftung. Der Golgiapp. is t eines der cmpfindlichsteu 
Reagenzien fiir Veranderungen des physikal.-chem. Zustandes der Zellkolloide. Bei 
der Alkoholvergiftung reagiert der Golgiapp. der groBen Pyramidenzellen der Gehirn- 
hemispharen besonders fein auf die Wrkg. des Giftes. (Ztschr. ges. esp. Medizin 81. 
184—94. 8/3. 1932. Kiew, Med. Inst.) W a d e h n .

Woolf Gersholowitz und William Campbell, Der Glutathiongehalt der Organe 
wid die Wirkung von Glucosebehandlung bei ezperimenteller Chloroformvergiflung. Es 
sollten etwaigo Veranderungen des Glutathion (=  GSH)-Geh. in Leber, Niere u. 
Herzmuskel des Kaninchens bei Vergiftung mit Chlf. einerseits u. nachfolgender Behand- 
lung mit Glucose andererseits aufgezeigt werden. Drei Gruppen von Tieren gelangten 
zur Unters. Die Tiere der 1. Gruppe erhielten nur Chlf.-Injektionen, die der 2. Gruppe 
Chlf.- u. Glucoseinjektionen, wahrend die 3. Gruppe aus n. Tieren bestand. Zur Best. 
von GSH wurde die Methode von TUNNICLIFFE (C. 1 9 2 5 . II. 576) benutzt, die bessere 
Werte ais jeno von PERLZWEIG u . D e l r u e  (C. 1 9 2 8 . I. 1985) liefern soli. Die letale 
Dosis an Chlf. wurde zu 1 g pro kg Korpergewicht ermittelt. Es wurde suboutan gegeben 
(1 g gel. in 4 ccm 01ivenol). Die Glucoseinjektionen (intrayenos) betrugen 1—2 g pro 
kg Korpergewicht. Die Chlf.-Vergiftung bewirkt eine starkę Verniinderung des GSH- 
Geh. in Leber, Niere u. Herzmuskel (die GSH-Werte sind noch nach der friiher an- 
genommenen, falschen Formel fiir GSH ais eines Dipeptides berechnet; d. Ref.!). Bei 
mit Glucoso „geschiitzten“ Tieren zeigte sich wieder deutliche Erhóhung, jedoch wurden 
die GSH-Werte fiir n. Tiere nicht ganz erreicht. Yff. schreiben der Leber eine besondere 
Rolle in der Versorgung anderer Organe mit GSH zu. Es wird vermutet, daB die Stoff- 
wechseltatigkeit nicht allein yon EinfluB auf den GSH-Geh. der Organe ist. Die Glucose 
scheint bei der Chloroformyergiftung das GSH der Leber in irgendeiner Weise yor der 
Zerstorung schiitzen zu konnen. (Arch. Int. Pharmacodynamie Therapio 41 . 377—86.
1931. Uniyersity of Cape Tom, Department of Bacteriology.) S c h o b e r l .

Stanley G. Willimott, Eine todliche Chininvergiftung. Ein Kind yon 2l/a Jahren 
schluckt mit Zucker iiberzogene Chinin. sulfur.-Tabletten, die insgesamt 8,4 g des Mittels 
enthalten. Nach 3 x/2 Stdn. Tod an Atemlahmung. (Lancet 2 2 1 . 1133. 21/11.
1931.) " H . W o l f f .

Herbert S. ReicMe, CinchopJianrergiflung. Ein Versuch, tozische Lebercirrhose 
bei der Ratte hervorzubringen. Futterung mit 20 mg Cincliophan pro Tag brachto an 
der Leber keine histolog. nachweisbaren Veranderungen hervor. (Ann. Internat 
Medicine 49 . 215—20. Febr. 1932. Cleyeland.) W a d e h n .

[russ.] S. W. Anitschkow und A. A. Glebowitsch, Diphosgen. Beitrage zur Toxikologic, 
Diagnostik u. Therapio der Diphoagcnyergiftungen. Moskau-Leningrad: Ogis-Staatl. 
Medizin. Yerlag 1932. (ICO S.) Rbl. 2.—.
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P. Pharmazie. Desinfektion.
Gabriel Bertrand und P. de Berredo Carneiro, Beitrag zur chemischen Unter- 

suchung der Guaranapasle. (Buli. Sciences Phaimacol. 39. 65—69. Febr. 1932. —
C. 1931. II. 2479.) L in d e n b a u m .

Bruno Roflinann, Laboraloriumsarbciten fur Apotheker. (Vgl. C. 1932. I. 1808.) 
Beschreibung yon Verff. fiir die Unters. von Meblen, Honig, Kakao u. Schokolade, 
Essig u. Essigessenz, W. (Pharmaz. Presse 37. Wiss.-Prakt. Heft 7—10. Jan. 
1932.) P. H. S c h u l t z .

Konrad Schulze, Herstellung von organo-tlierapeutischen Praparaten. Bercitung 
von Drusenpriiparaten yerscbiedener Herkunft. (Manufacturing Chemist 2. 321—22. 
326. 3. 11—15. Jan. 1932.) E l l m e r .

Curt Heidepriem, Sammelbericht iiber neuere Arzneimillel. In der Literatur 
nicdergelegte Erfahrungen mit Padutin (C. 1931. I. 2230) (14 Zitate) u. Sympatol 
(C. 1930. I. 586) (12 Zitate). (Med. Klinik 28. 301—02. 26/2. 1932.) H a r m s .

Zernik, Neu eingefiihrte Arzneimillel und pharmazeulisclie Spezialilaten. Gastretten 
(C. 1931. II. 1599), neue Form: Suppositorien mit je 0,02 g Diallylbarbitursiiure;
0.025 g Papaverin. hydroehlor. u . 0,0005 g Atropin, sulf. (Dtscb. med. Wchschr. 58.
253—54. 12/2. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialilaten und Vorsćhriften. Aulinogen-Salbe (C. F . B o e h - 
r i n g e r  U. S o e h n e  G. m. b. H ., Mannheim-Waldhof) entbiilt 4°/0 Aulinogen (C. 1928.
1. 2969) in  V ase lin salbengrund lage. — Do-Allen: n eu er N am e fiir  D o rm an  (C. 1931. II.
3636). — Essentia tonica (A p o th ek er F r i t z  M ic h a l o w s k y , B erlin  N  6 5 ) : H im b eer- 
s iru p  m it K o la e x tra k t, S p u re n  v o n  S try c h n in , M n u . As. — Pro Hebar: h ie r  irr tiim lieh  
fu r  P ro  H e p a r. —  Praepitan (Ch e m . p h a r m . F a b r . Sa n a b o -Ch i n o i n , W ien  I ) :  biolog, 
au sg ew erte tes  H y p o p h y sen v o rd e rla p p e n ex trak t, yorw iegend  Fo llike lreifungs- u . L u tc in i-  
sie rungshorm on . — Praepitan ex Glandula paratum (H e rst. d e rs .) : dasselbe, a b e r  n u r  
Fo llikelreifungs-, W ach stu m s- u . S to ffw echselhorm on, oh n e  lu te in is ie ren d e  K o m p o 
n en to . (P h a rm az . Z en tra lh a lle  73. 72— 74. 4/2. 1932.) H a r m s .

— , Fichtennadel-Badesalze und -tablelten. Zus. (Yorschriften). (Seifensieder-Ztg. 
59. 139. 2/3. 1932.) _________________  E l l m e r .

Charles Gebert, Sclrweiz, Chirurgische Ndhstoffe. Die Nahstoffe werden in 
feuchtem Zustande mit Lsgg. von antisept. Farbstoffen, wie Dibromoxymercurifluores- 
cein oder Methylviolett getrankt, bei gewóhnlicher Temp. getrocknet, mit einem 
neutralen Schutzmittel, vorzugsweise einem reinen Petroleumdest. beladen u. auf 
Tempp. erhitzt, bei denen Sterilisation erfolgt u . das Schutzmittel yerdampft. (F. P. 
719 081 vom 24/6. 1931, ausg. 1/2. 1932.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schranz 
und Clemens Lutter, Wuppertal-Elberfeld), Darslellung von in TFasser leicht Ibslichen 
Abkommlingen der 7-Jod-8-oxychinolin-5-sulfonsaure (I), dad. gek., daB man I nach 
iibliehen Methoden in ihr Li-Salz bzw. dessen wss. Lsgg. uberfuhrt oder daB man 
die Saure mit mindestens 1 Aquivalent einer Li-Verb. yersetzt, die sich in Ggw. yon 
W. mit der Saure zu dereń Li-Salz umsetzt. — Hierzu vgl. E. P. 360501; C. 1932. I.
705. (D. R. P. 545 915 K I. 12p vom 2/7. 1930, ausg. 7/3. 1932.) A l t p e t e r .

Robert Angus Hunter und James Hunter, Glasgow, England, Mittel zur Be- 
handlung von tuberJculdsen und dhnlichen Erkrankungen des Thorąx. Man lost Gelatine 
in physiolog. iYaCZ-Lsg. u. setzt eine schwachę Lsg. von Acriflaińn (Trypaflarin ( ?) 
d. Ref.) oder ahnlichen antisept. wirkenden Verbb. zu, so daB eine zur Injektion in 
den Thorax geeignete Lsg. entsteht. (E. P. 366 623 yom 18/11. 1930, ausg. 3/3. 
1932.) S c h u t z .

Margetić Nikola, Belgrad, TuberkuloseheilmUtel. Es entbiilt 0,005 Au-Sulfat,
0,05 Mn-Chlorid, 0,003 CdCl2, 0,0001 Se. (Jugoslaw. P. 7362 vom 21/11.1929, ausg. 
1/10. 1930.) S c h S n f e l d .

Margetić Nikola, Belgrad, Antituberkulosemittel. Es besteht aus 0,3 Tin. Phenyl- 
essigsaure, 0,05 Tin. Campher u. 0,02 Tin. Na-Tellurat; das Gemisch wird in ublicher 
Weise zu Tabletten gepreBt. (Jugoslaw. P. 7364 vom 21/11. 1929, ausg. 1/10.
1930.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines therapeutisch 
loirksanien Produktes aus Tumorgewebe. Frisches Tumorgeuiebe wird unter sterilen 
Bedingungen bei 0° mit Quarzsand zerrieben u. mit eiskaltem dest. W. im Yerhaltnis
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von 1 :5  bis 1:10 ausgeschiittelt. Die Mischung wird dann zentrifugiert, durch ab- 
gekiihlte Glasfilter filtriert, wiederum zentrifugiert u. wieder unter Abkiihlung filtriert, 
schlieBIich nochmala zentrifugiert u. durch gekiihlte bakteriendichte Filter filtricrt. 
Die erhaltenen Extrakte werden bei unter 0° bis zur Injektion aufbewahrt. Falls der 
Extrakt bei 0° getrocknet wird, wird ein Prod. erhalten, das auch bei gewóhnlicher Temp. 
haltbar ist. (E. P. 366 503 vom 29/10. 1930, ausg. 3/3. 1932.) S c h u t z .

Lonza Elektricitatswerke und Chemische Fabriken A. G., Schweiz, Miltel 
zur Verhułung von V ergiflungen. Man yersetzt die betreffenden Stoffc mit auf die 
Schleimhaute reizend oder imangenehm wirkenden Mitteln, z. B. Capsicum, Capsaiciny 
Galie, alkoh. Tabaklauge u. dgl. (F .P . 717 991 vom 30/5. 1931, ausg. 16/1. 1932.
D. Prior. 31/5. 1 9 3 0 . ) ________________  S c h u t z .

Alexander Tschircb, Handbuch der Pharmakognosie. 2., erw. Aufl. Bd. 1. A. u. d. T .: All- 
gemeine Pharmakognosie. Abt. 2. Bcarb. von A. Tschirch, Ernst Gilg, Heinrich Marzell 
u. a. (Lfg. C—10.) Lcipzig: B. Tauchnitz 1932. (VIII, S. 585— 1151.) pro Lfg. M. 8.—.

6. Analyse. Laboratorium,
J. Jaffray, Uber einige Eigenscliaften von Vaktiumlherm.oele.menten. (Vgl. C. 1932.

I. 841.) In der Gleiclmng fiir die Abhiingigkeit des Galv»nometerausschlags A von der 
Stromstarke I  bei Vakuumthermoelementen (A =  K  /") ist nur die Konstantę K  von 
der Temp. abhiingig, n aber nicht. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 451—52. 1/2, 
1932.) R. K. M u l l e r .

H. E. F. Notton und J. F. Ward, Gesinlerle, Glasfilter. tJberblick uber die ver-
schiedenen Anwendungsmoglichkeiten. (Chemist and Druggist 116. 136—38. 6/2.
1932.) R. K. Mu l l e r .

Aug. Stadler, Eine einfache VorńcJitung zum FiUrieren bei hóheren Temperaluren. 
Anwendung eines Aluminiumblockes ais Wiirmespeicher; Beheizung mit Gasbrenner 
oder elektr. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. Prag 1931. 80—81. Dez.) S c h u s t e r .

Brełislav G. Simek, Eine verbesserle Yorrichtung fur die Filtralion bei niedrigen 
Temperaluren, insbesondere bei der Bestimmung des Paraffins. Kiihlung mit fl. Luft 
unter Anwendung eines Aluminiumblockes ais Kalteakkumulator. (Mitt. Kohlenforsch.- 
Inst. Prag 1931. 74—79. Dez.) S c h u s t e r .

Eugene W. Blank, Ein Mikrokondensator und eine Apparalur fiir eine słąhdige 
Flussigkeitszufuhr. An Hand von Skizzen werden eine sehr kleine, wassergekiihlte 
Kiihlvorlage u. eine Apparatur, die eine standige Zufuhr einer Fl. gewahrleistet, ein- 
gehend beschrieben. (Chemist-Analyst 20. Nr. 6. 20. Nov. 1931. Allentown, Pa.) Ed.

R. Bloch und C. Rosetti, Eine neue Laboraloriumskugelmiihle. Beschreibung. 
Abbildung. Zu beziehen durch die Firma L. H o r m u t h  (Inh. W. V e t t e r ), Heidelberg, 
Hauptstr. (Chem.-Ztg. 56. 196. 9/3. 1932. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) P a n g r it z .

Gilbert Pitman, Eine praktische Waschflasche. Die Anordnung einer Wasch- 
flasche, dio besonders zur Verwendung h. Wasclifll. geeignet ist, wird beschrieben. Dio 
Spitze laBt sich isolieren durch einzelne Gummiringe, iiber die ein Gummischlauch 
gezogen wird, wahrend zur Isolierung des Flaschenhalses sich Kork besser ais Asbest 
bewahrt. (Chemist-Anatyst 20. Nr. 6. 22—23. Nov. 1931, California, Univ.) E d e n s .

J. Malsch, Uber Absorptionsmessungen in reinen Flussigkeiten und Eleklrolyl- 
lósungen im Gebiet kurzer elektrischer Wellen nach einer neuen Metliode. Vf. gibt eine 
eingehende Beschreibung seiner Methode zur ealorimetr. Absolutmessung von Hoeh- 
freąuenzleitfahigkeiten an Fil., in der das WiderstandsgefaB selbst ais Ausdehnungs- 
thermometer benutzt wird (vgl. C. 1932. I. 1497). Zur Messung der OHMschen Leit- 
fahigkeit reiner Fil. wird die im System wahrend der Zeit z erzeugte Warmemenge Q 
aus der Temp.-Erhohung u. der Warmekapazitat des GefiiBes, ferner die mittlere 
Spannung V  mit einem Einfadenelektrometer ermittelt. Nach der Beziehung 
Q =  z- \'2IR  wird der OHMsche Widerstand Ji der Zelle errechnot. Die Messungen 
werden ausgefiihrt mit Hocłifrcąucnz der Wellenlangen 76, 48, 28 m u. zum Vergleich 
mit Niederfreąuenz. Eichkurven sowie eine ausfiihrlichc Diskussion der Fehlerąuellen 
werden mitgeteilt. Der hauptsachliche systemat. Fehler liegt in der Auflieizung des 
GlasgefaBes dureh Wirbelstróme bei Hoclifreąuenz (GefaBeffekt), wahrend die Warmc- 
ableitung des Systems bei den einzelnen Verss. weitgehend reproduzierbar gestaltet 
werden konnte. Der GefaBeffekt wurde mit der Erwiirmung des mit Bzl. gefiillten 
GefiiBes gleichgesetzt u. bei allen Messungen ais Korrektur cingefiihrt. Leitfahigkcits-
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anderungen in der Grófienordnung 10-8 & -1, etwa 0,001° entspreehend, konnten 
noch festgestellt werden. D or relativo Gesamtfehler in der Erwarmung wird mit 1% 
angegeben. Jedoch lieB sich diese MeBgenauigkeit in den Endergebnissen nicht voll 
ausnutzen, da sie von yornherein unterschatzt u. infolgedessen die Wellenlangen niclit 
genau genug definiert waren. — Die MeBergebnisse sind fiir Methyl-, Alhyl-, Propyl- u. 
Butylalkokol sowie fiir Bzl., A., Chlorbenzol u. Aceton in Tabellen angegeben. Bei der 
ersten Gruppe betragt die reine Hochfrequenzleitfahigkeit einen erhebliohen Bruchteil, 
bei den hoheren Homologen sogar ein Vielfaches der Niederfrequenzleitfahigkeit, 
wahrend in der zweiten Gruppe nur beim Chlorbenzol u. Aceton iiberhaupt Effekte 
gefunden werden, die indessen nur wenig oberhalb der Fehlergrenze liegen. Mit einigen 
Ausnahmon stehen diese Ergebnisse innerhalb der Fehlergrenzen mit der DEB Y Eschen 
Dipoltheorie in Einklang, nach der die D .K . sich aus einem reellen u. einem imaginaren 
Teil zusammensetzt, dereń letzterer nach den Regeln der _ Wecliselstromtechnik eine 
reelle Leitfahigkeit liervorruft. Anomal yerhalten sich Athylather, Chlorbenzol u. 
Aceton, was auf Assoziationserscheinungen zuriickgefiihrt wird. — Weiterhin wird die 
Leitfahigkeit yon Elektrolytlsgg. bei Hoch- u. Niederfreąuenz untersucht. Der Unter- 
schied ist jedoch so klein, daB er in dieselbe Grófienordnung fallt wio der erwahnte 
GefaBeffekt, so daB auf eine eingehende Diskussion der Ergebnisse yerzichtet wird. 
Mit Sicherhcit wird angegeben, daB die Effekte die von der Theorie geforderte GróBen- 
ordnung haben u. daB sie mit abnehmender Wellenlange ansteigen. (Ann. Physik [5] 12. 
865—88. 4/3. 1932. Koln, Inst. f. theoret. Phys. d. Univ.) J. L a n g e .

AIexander Deubner, Hochfr^uenzleilfahigkeit von Elektrolyten auf calorimetrischem 
Wege. Vf. beschreibt nach einem Uberblick iiber dio bisher angewandten Methoden 
zur Messung von Hochfrequenzleitfahigkeiten an Elektrolytlsgg. eine calorimetr. 
D i f f c r e n t i a l  methode (vgl. vorst. Ref.). Das WiderstandsgefaB wird durch 
Ansetzen einer Capillare ais Tliermometer ausgebildet u. die Temp. aus der Hóhe des 
El.-Meniskus in der Capillare ermittelt. Zwei solche „Elektrolytthermometer“, die 
parallel geschaltet sind, liegen an derselben Wechselspannung, die einmal einem Nieder- 
u. einmal einem Hochfreąuenzsender entnommen wird. Wenn durch konstantę Warme- 
abfuhr in einem Oltliermostaten ein stationarer Zustand erreicht ist, steht ein mit 
einem hóherwertigen Elektrolyten gefiilltes Elektrolytthermometer bei Hochfreąuenz 
hóher ais bei Niederfreąuenz, wenn das mit 1—1-wertiger Lsg. gefiillte NachbargefaB 
bei beiden Frequenzen auf demselben Stand gehalten wird. Der Fehler aus der elektr. 
Dispersion der GefaBwiinde wiirde bei zwei vóllig symm. GefaBen yerschwinden. Dio 
Unsymmetrie der GefaBe wurde aus einer Messung an zwei gleich leitenden KCl-Lsgg. 
ermittelt u. ergab bei 12 m Wellenlange eine Differenz des Verlustwiderstandes von
0,55%. Ais Hauptfehlerquelle werden Temp.-Sehwankungen des Thermostaten u. 
Anderungen der Fl.-Strómung innerhalb der GefaBe angegeben. Der mittlere Gesamt
fehler aus einer groBeren Zahl hintereinanderfolgender Messungen wird zu 0,1% des 
Dispersionseffekts angenommen. Gemessen wurde 0,00025- u. 0,001-m. MgSO,t im 
Vergleich mit KCl-Lsgg. gleicher Niederfreąuenzleitfahigkeit. Die Befunde stehen bei 
beiden Lsgg. im Einklang mit den Kechnungen von D eb y e -F a lk en h ag en . —■ 
Weiterhin wird eine yorliiufigo Mitteilung gegeben iiber einen App. mit einem Diffe- 
rentialluftthermometer, bei dem mit einer Genauigkeit der Einzelmessung von 0,05°/o 
gereehnet wird. (Physikal. Ztschr. 33 . 223—27. 1/3. 1932. Berlin, Physikal. Inst. d. 
Uniy.) ” J. Lange.

R. Toussaint, Die Messung der Fluorescenz mit der Photozelle. Das vom Vf. kon- 
struiorte „Photoeolorimotor" -n'ird mit 2 Reihen ident. Filter (Durchlassigkeit etwa 
30 m/ł) yerselien, deren eine der Lichtąuelle u. dereń andere der Photozelle zugewendet 
ist. Durch geeignete Kombination der Filter konnen die Intensitat des erregenden 
Lichtes (I i ), des Fluorescenzlichtes (ix) u. die Intensitat des der Eigenfarbe ent
sprechenden Lichtes (/;') gemessen werden. — Das Verhaltnis i x/ I i  war bei allen 
untersuchten Farbstoffen kleiner ais 1: 100. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 93 . 933 bis 
934. 16/11. 1931.) K u t z e l n i g g .

G. Piccardi, Molckulspekiren und speklroskopische Analyse. I. Vf. empfiehlt fiir 
solche Falle, in denen die Linienspektrcn zu viele oder zu unbestandige Linien aufweisen, 
die Verwendung der Bandenspektren zur spektroskop. Analyse. Die Intensitatsverha.lt- 
nisse gestatten auch eine quantitative Auswertung, so sind die Banden mit gleiehen 
Quantenzalilen (0—0, 1—1 usw.) besonders fiir geringe, die mit verschiedenen Quanten- 
zahlen (0—1, 1—2, 0—2, 1—3 usw.) besonders fiir starkere Konzz. charakterist., auch 
aus der Yerteilung der Intensitaten innerhalb einer Bandę kann man wertyolle Schliisse
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zielien. Vf. yerwcndct die Bandenspektren bercits prakt. zum Nachweis yon Y u. La 
bei der Trennung der seltenen Erden. (Atti R. Acead. Lincei [Roma], Rend. [6] 14. 
578—82. 20/12. 1931. Florenz, Uniy., List. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Morice Letort, Uber fiin f neue Oxydations-Reduktionsindicaloren. Vf. nimmt die 
2?o7pH -K urve von Nilblau 2 B, Neumethylenbląu, Capriblau, Echtbaumwollblau,
Muscarin DH u. Plienosafranin auf. Die Kurven der drei letzteren Farbstoffe liegen 
zwischen denen der Indoplienole u. des Kresolblaus. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 
711—14. 22/2. 1932.) R. K. M u l l e r .

H. D. van Oort, Uber die elekłromelrische pg-Bestimmung. Polentialanderung
kiinsllich rergifleter Eleklrodeti. Die Bcstst. -\vurden mit der automat. Elektrode des 
Yfs. (ygl. C. 1 9 3 3 . I. 1270) ausgefiihrt. Ais Bezugsclcktrode diente eine Chlorsilber- 
elektrode. Die Vcrss. wurden bei ca. pn =  8 ausgefiihrt. Zum Vergiften wurden Sub- 
stanzen yerwendet, die zum Teil auch in den Saften bei der Zuckerfabrikation vor- 
kommen. Die Elektrode wird nicht yergiftet durch mit konz. HC1 hydrolysiertcs u. 
durch rohes HiihnerehveiB. As20 3 wirkt yergiftend auf schwach platinierten u. nicht 
yergiftend auf stark platinierten Elektroden. Man kann die Lsgg. entgiften, indem 
man sie uber platinierte Silbergaze laufen laBt; die Elektrode zeigt dann richtige Werte. 
Brucinsulfate, Indigocarmin, KCNS u. Na2S zeigen nicht einwandfrei yergiftende 
Wrkg., ebenso 45 mg KCN, wahrend 65 mg sicher wirken. Die yergiftende Wrkg. von 
Sb2S5 kann durch platinierte Silbergaze nicht yollkommen beseitigt werden. Die yer
giftende Wrkg. der Zuekersafte kann auch mit Hilfe von yergoldeter u. dann platinierter 
Silbergaze behoben werden; so lange ais das Yorgelegte Metali nicht yerbraucht ist. 
(Internat. Sugar-Journ. 34 . 95—98. Marz 1932.) L. W o l f .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .
Archibald Craig, Apparat zur Priifung auf Carbonale. In ein gewóhnliches 

Reagensrohr, das zur Aufnahme der auf Carbonat zu priifenden Substanz dient, taucht 
eine unten geschlossene, etwas oberhalb ihrer tiefsten Stelle mit einem seitlichen Loch 
yersehene Glasrohre ein, dio unterhalb dieses Loches einige Tropfen Ba(OH)2-Lsg. 
enthalt. Beim Versetzen der Substanz mit HC1 ist das entweichende C02 gezwungen, 
seinen Weg iiber das Ba(OH)2 zu nehmen u. wird so in guter Ausbeute ais Carbonat 
ausgefallt. (Chemist-Analyst 21. Nr. 1. 11. Jan. 1932. New York.) DusiNG.

H. F. Harwood, Uber die Beslimmung von Zirkonium in Gesleinsarlen. Vf. sehlagt 
vor, 2 g der feingemahlenen Gesteinsprobe mit 8-—10 ccm 60%ig. IIC104 u. 15 ccm reiner 
HF auf dem Sandbad bis zu reichlicher Entw. yon HC104-Dampfen unter Umrtihren 
mit Pt-Draht cinzudampfen. Nach Zusatz von je 50 ccm W. wird noch zweimal ein- 
gedampft. Beim ersten Eindampfen kann ein Krystall KN03 zur Oxydation organ. 
Stoffe zugegeben werden. Der Riickstand wird mit 200 ccm W. aufgenommen u. fil- 
triert; der ungel. Anteil wird im Pt-Tiegel gegliiht, mit etwas Na2C03 geschmolzen, die 
Schmelze mit W. ausgezogen, filtriert, Filter +  Riickstand yerascht u. mit Na2S20 7 
geschmolzen. Aus der Lsg. der Schmelze in verd. H2S04 wird nacli Zusatz yon H20 2 
Zr ais Phosphat gefallt. Die HC104-Lsg. kann in derselben Weise auf Zr gepriift werden. 
Zirkon wird yon HF u. HC104 prakt. nicht angegriffen, bei Ggw. von Katapleit, Wóhle- 
rit u. dgl. kann Zr teilweise in dic HC104-Lsg. gehen. Bei der Analyse von Zirkonsyenit 
(0,25, 0,28% Zr02) u. Tinguait (0,056, 0,064% Zr02) konnte Zr in der Lsg. mit HC104 
nicht nachgewiesen werden. (Tidskr. Kemi Bergyaesen 12 . 23. 1932.) R. K. M u l l e r .

W. Stahl, Vollslandige Analyse des Wolframits. Vf. beschreibt eingehend einen 
Analysengang fiir Wolframit., der mit Konigswasser aufgeschlossen wird. Nach Ver- 
dampfung wird der Riickstand zweimal mit konz. HC1 aufgenommen u. nach Verd. 
mit W. filtriert (Filtrat a). Der Filterriickstand wird mit konz. NH4OH 1/2 Stde. auf 
dem Wasserbad erhitzt: W 03 u. Spuren Si02 gohen in Lsg. u. werden nach Filtration 
u. Eindampfen gewogen, worauf nach Behandlung mit H2S04 u. HF W 03 bestimmt 
w'ird. Im Riickstand wird nach Wagung ebenfalls Si02 ais SiF4 entfernt, nach noch- 
maliger Wagung (Differenz Si02) wird Sn02 mit H 2 zu Sn reduziert u. dieses mit HC1 
extrahiert, der Rest besteht aus Nb20 5(Ta26 5). Im Filtrat a wird HN03 mit HC1 yer- 
drangt, Fe ais bas. Fe-Acetat gefallt, nach Filtration (Filtrat fi) iiber Fe2Oa in FeSO.t 
iiberfiihrt u. mit KMn04 titrimetr. Fe" bestimmt. In Filtrat fi wird mit (NH4)2S MnS 
gefallt u. nach Filtration (Filtrat y) ais Mn30 4 bestimmt. F iltra ty  enthalt noch Ca” 
u. Mg”, dio ais CaC20 4 bzw. CaS04 u. Mg2P20 7 bestimmt werden. Einzellieiten ygl. 
Original. (Chem.-Ztg. 56 . 175. 2/3. 1932.) R. K. Mu l l e r .
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E. Cornec und H. Krombach, Pliysikalisclie Melliode fiir die Bestimmung ton 
■Kaliumchlorid in Sylwniłen. Das Verf. beruht darauf, daB gesatt. NaCl-Lsg. aus Syl- 
yiniten nur KC1 lierauslost, wobei gleichzeitig NaCl ausfallt. Die negative Wiirmetónung 
des ersten Vorgangs iiberwiegt die positive des letzteren. Aus der Temp.-Erniedrigung 
liiBt sieli der KCl-Geb. des Sylvinits bestimmen. Zur Vermeidung von Fehlern wird emp- 
fohlen, die Eiełiung der Apparatur mit reinem KC1 u. einem KCl-armen Sylvinit vor- 
7-unehmen, unter Zugrundelegung einer linearen Beziehung zwischen Temp.-Erniedrigung 
u. KCl-Geh. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 9 4 . 784—86. 29/2. 1932.) R. K. M u l l e r .

O r g a n is c h e  S u b s ta n z e n .
J. Rimbaut, Verbrennung ton Kohlenwasserstoffen. Volumelrische Zusammen- 

setzung der Verhre.nnungsgo.se,. Berechnungen zur Aufstellung von zwei Nomogrammen 
fiir die volumetr. Anałyse yon ICW-stoffen. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 6.
835—73. Sept./Okt. 1931.) L o r e n z .

Hermann Wustner, Nachweis ton Sauerstoffinfliissigen organisclien Verbindungen. 
Vf. stellto boi der Unters. des Verh. von J 2 in zahlreiehen organ. PU. fest, daB bei sauer- 
stoffhaltigcn Materialien, wie z. B. A. u. A., eine Braunfarbung eintritt, nichtsauerstoff- 
lialtigo Fil., wio Chlf. u. CS2, eine violette Farbę annehmen. Er glaubt, die Braun
farbung auf den 0 2-Geh. der Yerb. zuriickfiihren zu konnen, u. sehlagt deshalb diese Rk. 
ais einen Nachweis von 0 2 in organ. Verbb. vor. Besonders beraerkenswert ist folgendes: 
Gibt man zu einer violetten J 2-Chlf.-Lsg. allmiihlich Phenol, so schliigt die Farbę von 
Violett uber Weinrot in Braun um. Das J 2 strebt also aus dem Chlf. zum 0 2 des Phenols. 
(Ztschr. analyt. Chem. 87- 114—16. 1932. Chemnitz.) W o e c k e l .

I. F. Ssuknewitseh und A. A. Tschilingarjan, Anałyse ton Ditinyl in Gegen- 
wart ton Butylenen. Die Anałyse beruht auf der Bldg. von Tełrahydrophthalsa/ure- 
anhydrid aus Ditinyl u. Mąleinsaureanhydrid. (Chom. Journ. Ser. B. Journ. angew. 
Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Sliurnal prikladnoi Chimii] 4. 724—27.
1931.) S c h ó n f e l d .

E. Montignie, Ein sehr empfindliclies Iieagens auf Uydrazine und analoge Ver- 
bindungen. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2281.) N 2H4 reduziert bekanntlich eine w. Lsg. von Se02 
zu rotem Se. Plienylhydrazin gibt in k. wss. Lsg. erst Rotfarbung, dann Nd. von Se, 
bei groBer Verdunnung kolloidales Se. Mit 5 ccm einer 4%ig. Se02-Lsg. ist die Empfind- 
lichkeitsgrenzo 0,00025 g. Diese betragt beim Semicarbazidhydrochlorid 0,0001 g, beim 
1-Phenylsemicarbazid 0,001 g. Umgekehrt kann wss. Plienylhydrazinlsg. zum Nachweis 
von Spuren SeO„ dienen. 2—3 Tropfen in 10 ccm HCl-saurem W. geben mit Se02- 
Lsg. in der Warnie kolloidales Se. Empfindlicbkeit 0,0004 g. (Buli. Soc. chim. France [4] 
51. 127. Jan. 1932.) L in d e n b a u m .

Jołin C. Krantz jr. und C. Jelleff Carr, Die Untersuchung ton Amylnitrit. 
Die Dampfspannung bei 25° wurde zu 49—50 mm gefunden. Abgeandertes argento- 
metr. Unters.-Verf.: Bringe in einen 10 ccm-Kolben 15 ccm W., 20 ccm KC103-Lsg. 
(1: 20) u. den in A. gel. Ester (0,8432 g), fugę 15 ccm 10%ig. HN03 hinzu, verschlieBe, 
lasse 15 Min. stehen. Gib dann 34 ccm 0,1-n. AgN03 hinzu, fiillc auf 100 ccm auf 
u. titriere in 50 ccm Filtrat den Ag-UberschuB mit KCNS-Lsg. — Die Ergebnisso 
stimmen gut mit dem gasometr. Verf. bei Anbringung der Korrektur fiir die Dampf- 
spannung iiberein. (Pharmac. Weekbl. 69 . 101—05. 6/2. 1932. Baltimore, State of 
Maryland Dep. of Health.) G R O S Z F E L D .

Fritz Lieben und Emanuel Edel, Uber die Farbrealcticm des Allozans mit Amino
sauren und Eiweipicorpem. Bei Zusatz von steigenden Alloxanmengen zu Aminosauren 
wechselnder Konz. wird hinsiehtlich der Farbtiefe keine Proportionalitat gefunden. 
Verss. zur Abstufung der Farbrkk. gegeniiber einzelnen Aminosauren fiilirten zu dem 
Ergebnis, daB Cyslein, Histidin u. Glykokoll die starkste, Alanin, Valin u. Łysin die 
schwachste Farbrk. hervorrufen. Prolin reagiert nicht. Auf Grund des positiven oder 
negatiyen Ausfalls der Farbrkk. mit yerschiedenen Glykokollderiw., Dipeptiden, bio- 
genen Aminen, SiŁureamiden wird gefolgert, daB die freie NH2-Gruppe eine, jedoch 
nicht die einzigo Vorbedingung fiir den positiven Ausfall der Farbrk. darstellt. Die Er- 
kenntnis, daB bei Zufiigen steigender Mengen von Schwefelammonium zu einer be- 
stimmten Menge Alloxan die rote Farbrk. durch ein Maximum geht, wird zu einer Best. - 
Methode fur Allozan ausgearbeitet, da das Farbmaximum sich fiir jede Ałloxanmenge 
bei einem bestimmten Sehwefelammoniumzusatz einstellt. Anwesenheit von Ammo- 
niumionen verstarkt die Farbrk. des Alloxans mit Aminosauren. Rk.-Proben von 
Allosan mit Proteinen u. Praparaten von tier. Organen verschiedener Zus. lassen den
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SchluB zu, daB im intakten EiweiBverband neben den freien Aminogruppen, besonders 
die SH-Gruppo die Farbrk. verursaeht. Der Parallelismus Alloxanrk.-Nitroprussidrk. 
fiihrt zur gleiehen Annahme. (Biochem. Ztselir. 244. 403—12. 25/1. 1932. Wien, Inst. 
f. medizin. Chemie.) _________________ B a c h .

[russ.] Nikołaj Michajlowitsch Fedorowski, ICurzcs Lclirbuch zur Best. yon Mineralien u.
Gesteinen. Moskau-Leningrad: NKTP-ONTI. Staatl. Wiss.-Techn. Bergbau-geolog.
Verlag 1932. (72 S.) Rbl. 0.75. 

fruss.] Władimir Ssergejewitsch Gulewitsch, Harnanalyse. Leitfaden fiir prakt. Unter-
suchungen im Laboratorium. 2. Aufl. Moskau-Leningrad: Ogis-Staatl. Medizin. Vcrlag
1931. (190 S.) Rbl. 2.50.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

F. A. Max Wiilfinghoff, Einiges uber Warmeverbraucher und -austauscher in der 
chemischen Industrie. Bespreckung der heute in der Industrie gebrauchliehen Warme- 
austauschapp. nach zu beheizenden Medien u. Belieizungsmethoden. Die sich daraus 
ergebenden konstruktiven Besonderheiten werden erlautert. 28 Abb. (Chem. Fabrik 5.
81—84. 16/3. 1932. Erfurt.) P a n g r it z .

Evald Anderson, Volumen und Temperatur von Gasgemischen. Ableitung der 
recliner. Beziehungen bei Mischung zweier Gase von versehiedenem Vol. u. verschiedener 
Temp. (Chem. metallurg. Engin. 39. 80. Febr. 1932. Los Angeles.) R. K. Mu l l e r .

M. H. Chamberlain, Die Warmeleitfdhigkeit von Isolatoren fur niedrige Tempera- 
luren. Allgemeine Ausfuhrungen iiber die Leitfiihigkeit von Textilstoffen, fiir die einige 
Zahlen gegeben werden. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 89—91. 11/3. 
1932.) ___________ S a l m a n g .

Uddeholms Aktiebolag und Erwin Mayer, Sclrweden, Verfahren zur Herstellung 
wdsseriger Emulsionenfiir technische Zwecke. Die Emulgierung erfolgt mittels Terpentinol 
durch Vermischen der Komponenten bei erhohter Temp. Gegebencnfalls konnen noch 
Stabilisierungsmittel zugesetzt werden. (E. P. 365 844 vom 25/2. 1931, ausg. 18/2. 
1932.) R ic h t e r .

Buckeye Blower Co., Delaware, iibert. von: Lewis D. Harnett, Columbus, 
Filtereinrichtung fiir Ileiflluftanlagen o. dgl. In der niiher beschriebcnen Anlage ist 
ein leicht entfernbares Luftfilter aus Stahlwolle angeordnet. (A. P. 1 847 609 vom 
29/8. 1929, ausg. 1/3. 1932.) D r e w s .

Ferdinand Killewald, Berlin, VakuumdrehfiUer, bestehend aus einer in einen 
Trog eintauchenden Filtertrommel mit AuBen- u. Innenmantelzellcn, 1. dad. gek., 
daB fiir die AuBen- u. Innenmantelzellen getrennte Rohflussigkeitsraume yorgesehen 
sind. — 2 weitere Anspriiche. Dio Vorr. eignet sich besonders zur Trennung von 
starken Sauren u. festen Substanzen durch Auswaschen mit moglichst wenig W. 
(D. R. P. 546 591 KI. 12d vom 6/11. 1930, ausg. 16/3. 1932.) D r e w s .

Adolf Messer, Frankfurt a. M., Ablrennen von festen oder sich verfestigendeti 
Bestandteilen aus Gasgemischen durch Waschen dcrsclben mit k. Lósungsmm., z. B. 
k. Sole, dad. gek., daB das Lósungsm. in dem Waseher zweeks indirekten Warme- 
austausches zunachst in gleicher Riehtung mit den zu zerlegenden Gasgemischen 
u. hierauf unter direkter Berieselung dem zu zerlegenden Gasgemisch entgegengefiihrt 
wird, u. daB die gcwonnenen k., abgetrennten Gasgemischbestandteile in gleicher 
Riehtung mit der Berieselungsfl. in indirektem Warmeaustauseli gefiihrt werden. — 
Das Verf. findet Verwendung bei der Zerlegung von Koksofengas, W.-Gas, Luft usw. 
(D. R. P. 546 729 KI. 26d vom 9/2. 1928, ausg. 14/3. 1932.) D k e w s .

Sociśte d’Etudes et d’Exploitation des Matiśres Organiques, Soc. Anon., 
Paris, Verfahren und Vorrichtung zur Entfernung des Schwefels aus Ddmpfen und Gasen. 
Die Vorr. besteht aus 2 Reinigungsserien, damit die eine Reinigungsmasse regeneriert 
werden kann, wahrend die andere in Arbeit ist. Die Beseitigung des ais H2S yorliegenden 
S u. des organ, gebundenen S erfolgt getrennt u. period. (JugOSlaw.P. 6344 vom 
19/5. 1928, ausg. 15/9. 1929.) '  S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Wietzel, 
Mannheim, und Ferdinand Haubach, Ludwigshafen a. Rh.), Reinigung von Phosphor
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bzw. Phosphorverbindungen und Schwefelwasscrstoff enłhaltenden Gasan, dad. gek., 
daB zuerst der H2S in beliebiger Weise u. darauf die P-Verbb. mittels akt. Kohle 
entfernt werden. (D. R. P. 546 659 KI. 12ivom 13/1. 1931, ausg. 14/3. 1932.) D r e w s .

Protectakood Corp., ubert. von: Leicester B. Sawyer, Auburn, V. St. A., 
Isolierstoffe. Die Stoffe bestehen aus miteinander verbundenen Schichten von ge- 
preBtem Pilz, Asbest, Leinwand u. Paserstoff, wie Jutę. Sie sollen yorzugsweise die 
Hitze- u. Larmiibertragung des Motors in Automobilen verhindern. (A. P. 1 845 444 
vom 28/8. 1929, ausg. 16/2. 1932.) K u h l i n g .

Alexander Melville, Glasgow, und James Torrance Millar, Edinburgh, und 
Robert Samuel Thomas Henry, Edgware, Isoliermittel. Abfalle von Papiermiihlen, 
welche Kohle u. CaC03 bzw. Cellulose u. Ton enthalten, werden einzeln oder in Mischung 
mit etwa 10°/o Kieselgur, u. gegebenenfalls etwas Fe20 3, A120 3, MgS04 u. 1—15% 
Asbest gemischt. Die Mischungen dicnen zur Isolicrung von Gegenstiinden, welche auf 
hochstens 175° erhitzt werden, z. B. Dampfróhrcn. (E. P. 364314 vom 18/12. 1930, 
ausg. 28/1. 1932.) K u h l i n g .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, ubert. von: Jesse B. Barnitt, Pitts- 
burgh und Ralph B. Derr, Pennsybranien, Warmcisoliermalerial, bestehend aus 
wenigstens 30% eines Al-Oxyds, das aus starker hydratwasserhaltigem Tonerdematerial 
erhalten wurde u. hauptsachlich aus Monohydrat-Tonerde besteht. (Can. P. 290149 
vom 28/5. 1928, ausg. 4/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Johns-Manville Corp., New York, ubert. von: Edward A. Toohey und Archibald 
Hughes, New Jersey, Warmeschutzmalerial, erhalten aus Fasermaterial durch Auf- 
tragen einer wasserabstoBcnden unl. Seife in gesclimolzener Form. (Can. P. 290 814 
vom 14/6. 1928, ausg. 25/6. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Isolierwerke Briider Wurm (Ludwig Wurm, Rudolf Wurm, Pavel Giitig und 
Emil Wurm), Prag, Porige Isolierstoffe. Kieselgur, Zement, Holzmehl, Gips, bas. 
MgC03 u. dgl. oder Mischungen derartiger Stoffe, z. B. Gemisehe von 85% bas. MgCO;i 
u. 15°/„ Asbest werden mit wss., durch Schutzkolloide haltbar gemacliten Emulsionen 
von Olen, Waehsen, Paraffin, Asphalt o. dgl. getrankt, die Massen geformt, getrocknet 
u. in einer weniger ais 21% 0 2 enthaltenden Atmospliare bei etwa 80° erhitzt. (E. P. 
364 819 vom 23/12. 1930, ausg. 4/2. 1932. Tschechoslow. Prior. 23/12. 1929.) K u h l.

Ernst Koenemann, Berlin, Energieerzeugung auf chemischemWege. Zinkdiammin- 
chlorid ZnCL-2NH3 wird in einem Kessel durch Erwarmen in Zinlcmonoamminchlorid 
u. S E 3 gespaltcn, das NH3 treibt eine Turbinę u. tr itt dann in fl. Zinlcmonoamminchlorid, 
das im Kreislauf zwischcn einer Rohrschlange — die in einem W.-Bad liegt u. in der 
die durch die Aufnahme von NH3 zum Diammins&lz entstandene Wiirmomenge 
abgegeben u. zur Hochdruckdampferzeugung verwendet wird — u. dem Spalt- 
kessel mittels einer Pumpe gefiihrt wird. (E. P. 352492 vom 2/4. 1930, ausg. 6/8.
1931.) ______________________  D e r s i n .

Rudolf Muckenbergers Handbuch der chemischen Industrie der auBerdeutschen Landcr. Ausg. 7.
1932. Berlin, Wien: Urban u. Scliwarzenberg 1932. (V III, 1077 S.) gr. 8°. Lw. M. 60.— . 

Chemisehe Technologie der Neuzeit. Begr. u. in 1. Aufl. hrsg. von Otto Dammer. In  2., erw.
Aufl. bearb. u. hrsg. von Franz Peters u. Hermann Grossmann. 5 Bdc. Bd. 2, Tl. 1.
S tu ttgart: Enke 1932. (XVI, 876 S.) 4°. M. 75.— ; Lw. M. 79.—.

III. Elektrotechnik.
— , Anwendung der syntlietischen Harze bei der eleklrischen Isolierung. Die in der 

elektr. Industrie verwandten synthet. Harze. Verharzungstheorien. Charakterist.
median., elektr., physikal. u. chem., therm. Eigg. der elektr. Isoliermaterialien. Wider- 
standsfśihigkeit nach Vol. u. Oberflache. DE. Potentialfaktor. Elektr. Widerstand.
(R o t .  gćn . Matióres piast. 8. 9— 15. Jan. 1932.) K o n ig .

Vereinigte Aluminiumwerke Akt.-Ges., Lautawerk-Lausitz, Schulz- und Fiill- 
mittel fiir elektrische Apparale und Maschinenteile. Ton, Steinmehl, Zement, Magnesit 
oder andere bei hoheren Tempp. bestandige Stoffe werden in fein verteiltem Zustand 
mit einer geeigneten Lsg. eines Bindemittels, wie Kaolinemaille, Wasserglas, Asplialt- 
lack, angepastet. Dio Pastę wird auf den zu schiitzenden Gegenstand aufgebraeht 
u. dieser dann auf Tempp. zwischen 100 u. 500° erhitzt. Es entsteht ein fest haftender 
Uberzug, der unempfindlich gegen hohere Tempp. u. Feuchtigkeitseinflusse ist u. auBer-
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dom eine hohe Durehschlagsfestigkeit u. Elastizitat besitzt. (F. P. 718 712 vom 16/6.
1931, ausg. 28/1. 1932. D. Prior. 17/6. 1930.) G e i s z l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Isolierung von Ubersee-
kabeln. Zur Steigerung der dielektr. Eigg. der Gummiisolation wird der Gummi mit 
Olen oder Fetten, wie Vaseline, impriigniert. (F. P. 717248 vom 19/5. 1931, ausg. 
5/1. 1932. D. Prior. 24/5. 1930.) G e i s z l e r .

Hollingsworth & Vose Co., V. St. A., Herstellung von dielektrischem Isolier- 
papier von hoher ZorreiBfestigkeit aus Sisallianf oder Manilafaser. Der Rohstoff wird 
in Stiieko von 5 cm Liingo gesclinitten, die gehollandert u. einer alkal. Koehung unter 
Druck unterworfen werden. Der Faserstoff wird zu Papier verarbeitet, das nacbber 
in iiblicher Weise mit TI2SO., oder ZnCl2-Lsg. pergamentiert wird. (F. P. 717 969 vom 
30/5. 1931, ausg. 16/1. 1932. A. Prior. 24/3. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Siemens-Planiawerke Akt.-Ges. fiir Kohlefabrikate, Berlin, Kohlenelektrode 
fiir ekktrische Ófen. Zum Sehutz der Elektrode vor Verbrennung an dem Stiick zwischen 
dem Ofenherd u. der Zufiihrung, staubt man auf diese Stelle der Elektrode ein feuer- 
festes Materiał z. B. mittels PreBluft auf. (F. P. 718188 vom 5/6. 1931, auśg. 20/1.
1932. D. Prior. 4/9. 1930.) G e i s z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Georg Kranzlein,
Hóchst a. M., und Richard Karl Muller, Bad Soden, Sammlerelektroden. Zum Referat 
iiber E. P. 291 032; C. 1928. II. 1600 wird nachgetragen, daB in H»S04 vom spez. Gew.
1,2 bei 15—20° in einem Verfalirensgange elektrolysiert wird. (Can. P. 289 828 vom 
11/5. 1928, ausg. 21/5. 1929.) Eben .

Walter Schmidt, Berlin, Verfahren zur Herstellung luftbestandiger Bleischwamm- 
platten durch Troeloien der geladenen elektrolythaltigen Platten an der Luft, dad. 
gek., daB die Platten parallel zueinander mit Zwischenriiumcn von 1—5 mm senk- 
recht aufgehangt werden. — An der Plattenoberflache bilden sich verhaltnismaBig 
diehte Schichten von PbS04, die wahrend der Trocknung u. Aufbewahrimg den Luft- 
zutritt verliindern, ohne jedoch dem Eintritt des Elektrolyten Widerstand entgegen- 
zusetzen. (D. R. P. 544196 KI. 21b vom 15/3. 1930, ausg. 15/2. 1932.) G e i s z l e r .

International Western Electric Co., Inc., New York, Gliihlcaihodenróhrc mit hoch- 
emittierendem, beim Belrieb zerstaubenden Katliodenuberzug u. einem teilweise aus eirier 
Substanz liergestellten Gitter, die mit den sieh auf ihr niedersehlagcnden Kathoden- 
iibcrzugsteilchen eine bestandige, nicht stark Elektronen aussendende Verb. eingeht, 
dad. gek., daB das Gitter aus einem Materiał hergestellt ist, welches z. T. aus Chrom- 
oxvd besteht. — Die von der Kathode verdampften Erdalkalimetalloxyde verbindcn 
sich mit dem Chromoxyd zu Chromiten, die bestandig sind u. nicht die Fahigkeit 
besitzen, bei tiofen Tempp. Elektronen auszusenden. (D. R. P. 545 329 KI. 21g vom 
24/5. 1924, ausg. 29/2. 1932.) Ge i s z l e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Kathodenglimm- 
licJitlampe. Zur Herabsetzung der Anfangsspannung ordnet man zwischen Kathode 
u. Anodo eine mit der letzteren elektr. verbundene Hilfselektrode aus Metallgaze an 
u. iiberzieht die Kathode mit einer diinnen Scbicht von Cs20, auf der wiederum eino 
Ilaut von Cs niedergeschlagen wird. (E. P. 366 861 vom 29/6. 1931, ausg. 3/3. 1932. 
Holi. Prior. 26/6. 1930.) G e i s z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, iibert. von: Hans Bartel, 
Berlin, Elektrischer Kondensator. Der metali. Leiter wird mit einer Lsg. von Cellulose- 
ester angcstricken, worauf man die Schiclit oberflachlich trocknen laBt. Bevor der 
Dberzug vollkommen verfestigt ist, wickelt man den Leiter zu einer Spule auf. Der 
Kondensator besitzt hohe Kapazitat bei geringem Vol. AuBerdem ist er unempfindlich 
gegen Feuehtigkeitseinflusse. (A. P. 1842 648 vom 10/9. 1928, ausg. 26/1. 1932.
D. Prior. 16/9. 1927.) Ge i s z l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
A. A. Markson, Ein Hochdruckcliemikaliensystem fiir Kesselwasserbehandlung. 

Vortrag. Durch Einfuhrung der Phosphatlsg. in das Kesselwasser, nicht in das Speise- 
wasser, u. durch Verwendung saurer Phosphate konnte die Alkalitat des Kesselwassers 
u. damit die Menge des abzublasenden Kesselwassers niedrig gehalten u. die vordcm in 
den Economisern gebildeten Ablagerungen yermieden werden. Die durch eine Kreisel- 
pumpe von hohem Druck in dio Kessel gespeiste Phosphatlsg. wird mit Hilfe einer MeB- 
diise mit einem entsprechend dem Dampf- oder Speisewassormesser graduierten Mano-
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meter u. einem von Hand einstellbaren Nadelycntil geregelt. (Trans. A. S. M. E. Fucl 
Steam Power 53. 307—11. 1931. New York, N. Y., Kips Bay Station.) Ma n z .

R. Stumper, Beitrag zur Schaumungsfrage. Ais Schaumfahigkeifc eines Wassers 
wird das Schaumyol. bestimmt, das 100 ccm W. bei 75—85° nach 30 Sek. Schiitteln u. 
30 Sek. Wartezeit in graduierten Zylindern von 340 mm Lange u. 30 mm Durchmesser 
ausbilden; ein MaB fiir dio Schaumbestandigkcit ergebon die nach bestimmten Inter- 
yallen wiederholten Ablesungen. Das Sehaumen wird durch bestimmtc, vorzugsweise 
im alkal. Kesselwasser gebildete, von aktivierter Kohle adsorbierte Stoffe hervor- 
gerufen. Kolloide wirken nicht allgemein u. nur in sehr kleiner Teilchengrófie schaum- 
erregend. (Warmo 55. 179—82. 12/3. 1932. Esch, Luxemburg.) Ma n z .

J. Leick, Die Bestimmung der Hartę im Wasser. Die yerschiedenen Hartebest.- 
Methoden wurden experimentell auf ihre Genauigkeifc u. dereń Beeinflussung durch 
sonstigo  im W . gel. Verbb. gepriift. Dabei erweist sich  das BLACHERscho Vorf. ais dio 
zurzeit genaueste Gesamthartebest.-Methode; fiir dio unteren Werte wurde eine 
Korrekturtabello aufgestellt. Zur Ermittlung der Kalk- u. Magnesiaharto wird die 
maBanalyt. Osalatmethode empfohlen, da auf gewichtsanalyt. Wege keine d e ra rtig o  
Genauigkcit wie dort erro ich t werden kann. Aus der Differenz zwischen der Gesamt- 
harte n a ch  BLACHER u. dem Kalkgćh. laBt sich  dio Magnesiaharto h in ro ieh en d  genau 
finden, da die angewandten Verff. sehr guto Werte ergeben. I n  besonderen Fallen kann 
man dio Magnesiabest. nach der maBanalyt. Phosphatmethode vornehmen. Vf. gibt 
auBerdem ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis. (Ztschr. analyt. Chem. 87. 81—110. 
1932. Mannheim, Bad. Revisionsverein.) WOECKEL.

Recuperation Thermigue et Epuration, Frankreich, Erhitzen und gleichzeitiges 
Entgasen von Kesselspeisewasser durch Zufiihrung von direktem W.-Dampf. Mehrero 
Abb. erlautern die Einrichtung. (F. P. 718 540 vom 11/6. 1931, ausg. 26/1. 1932. 
A. Prior. 13/6. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Christian Hiilsmeyer, Dusseldorf-Grafenberg, Verfakren und Einrichtung zum 
Reinigen von Kesselspeiseioasser durch thermoelektrische Eintcirkung, dad. gek., daB 
der thermoclektr. Strom dureh Lotstellengruppen von Thermoelementen erzeugt wird, 
die auf der einen Seite vom eintretenden kalten Speiscwasser u. auf der andoren Seite 
von dem inzwisclien erhitzten Speisewasser, dem Kesselwasser oder Dampf bespiilt 
werden. Eine Abb. erlautert die Einrichtung. (D. R. P. 546 423 KI. 13 b vom 11/1.
1928, ausg. 16/3. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Ward-Love Pump Corp., ubęrt. von: Stanley G. Harwood und Donald Gris- 
wold, Rockford, UL, Entharten von Wasser mittels Basenaustausch unter selbsttatiger 
Regelung des Durchgangs. Zahlroiche Abb. erlautern dio Einrichtung. (A. P. 1846418  
vom 3/1. 1927, ausg. 23/2. 1932.) M. F. M u lle r .

Ward-Love Pump Corp., iibert. von: Stanley G. Harwood und Donald Gris- 
wold, Rockfold, 10., Entharten von Wasser mittels Basenaustauscher unter Selbst- 
regelung des Zuflusses. Mehrero Abb. erlautern die Einrichtung. (A. P. 1846419  
vom 28/11. 1927, ausg. 23/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Joseph W. Sharts, iibert. yon Fred R. Hubbell, Dayton, Ohio, Entharten von 
Tfasser mittels eines eloktr. Stromes. Mehrero Abb. erlautern die Einrichtung. (A. P. 
1846 556 Tom 13/3. 1931, ausg. 23/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

Wilhelm Otte, Essen, Verfahren und Einrichtung zum Entharten von Wasser 
unter Zusatz yon Fallungsmitteln u. Zufuhr yon Dampf, dad. gek., daB das Rohwasser 
zunachst in bekannter Weiso in einem dampferfiillten Raum bei atmośphar. oder 
hóherem Druck durch Schleudern zerstaubt u. der zur Erwarmung des W. benutzto 
Heizdampf, wie ebenfalls an sich bekamit, im Gegenstrom zum W. gefiihrt wird, u. 
daB dio Enthartungschemikalien dem Rohwasser erst dann zugesetzt werden, nachdem 
es eine Zeitlang dem EinfluB der Erwarmung u. Schleuderung ausgesetzt war. Eine 
Abb. erlautert die Einrichtung. (D. R. P. 547262 KI. 85 b vom 19/11. 1929, ausg. 
21/3.1932.) M. F. Mu l l e r . '

Fryderyk Schwartz, Warschau, Mittel gegen KesscLstein. Das Mittel besteht aus 
10—15 Tin. Soda, 12—15% Catechu u. 6—10% Alaun, in W. gel. (Poln. P. 12286 
vom 26/9. 1928, ausg. 10/9. 1930.) S c h o n f e l d .

V. Anorganisclie Industrie.
S. I. Wolfkowitsch, A. P. Belopolski und B. A. Lebedew, Verwertung von 

naturlichem Natriums^dfat zur Oewinnung von Soda und Ammoniumsulfat. I. Loslichkeits-
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isotherme im System: Natrimmulfat-Ammoniumdicarbonut bei 15°. (Vgl. C. 1932.1. 367.) 
S y s t e m  NaHC03-Na„S0.,-H„0. Im euton. Punkt ist die Losliclikeit des Na2S04 
um 15%, die des NaHC03 um 31,5% kleiner, ais in H20. — S y s t e m  Na2S0.,- 
(NH4)2S04-H20. Die Unters. beschrankt sich auf die Sattigungskurye mit dem Doppel- 
salz. Bei dessen Herst. durch Abkiihlen einer Lsg. von 72 g Na,S04 u. 59 g (NH4)2S04 
in 100 g W. wurde stets ein Prod. der Formel Na2SOi ■ (NHi )2SOi ■ 4 H20  erhalten. Die 
Isotherme besteht aus 3 sich kreuzenden Zweigen, entspreehend Na2S04-H20, Na2S04- 
(NH4)2S04-4 H„0 u . (NH.,)2S04. Die Losliclikeit des Na2S04-10 H20  nimmt auf Zusatz 
von (ŃH4)2S04 z u , bis zum Punkte, wo in der festen Phase das Doppelsalz erscheint. 
Die Losliclikeit des (NH4)2S04 nimmt mit Na2S04-Zusatz nur wenig ab. An dem 
Punkt, an dem das Bodensalz aus dem Doppelsalz u. (NH4)2S04 besteht, betragt 
seine Losliclikeit 95% derjenigen in W. Das Mol.-Verhaltnis (NH4)2S04/Na2S04 ist 
fur samtliche Lsgg., mit denen das Doppelsalz im Gleichgewicht ist (bei 15°), stets 
groBer ais 1. — S y s t e m  (NH4)2S04-NH4HC03-H20. Die Ergebnisse stimmen ziem- 
lich gut mit denjenigen von N i s h i z a w a  (Journ. chem. Soc. Japan 23 [1920]. 25) 
iiberein. — Im S y s t  e m NH4HC03-NaHC03-H20 wurde nur der Punkt gemein- 
samer Krystallisation u. die Losliclikeit yon J\H4HC03 in H20  bestimmt. Im euton. 
Punkt der Isotherme ist die Lóslichkeit des NaHC03 um 28,6%> die des NH4HC03 um 
5—6% kleiner ais in reinem W. — Die ą u a t e r n a r e n  S y s t e m  e. Das Gleich
gewicht bei 15° ist durch ein Diagramm charakterisiert, das nach der Zahl der festen 
Phasen aus 5 Krj'stallisationsfeldern besteht. In allen ternaren Punkten ist am Boden 
das Doppelsalz Na2S04(NH4)2S04’4 H20 zugegen. Mit Erhohung der Temp. nimmt die 
fiir die Sodafabrikation yerwertbare Krystallisationsflaehe des NaHC03 zu. (Chem. 
Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 4. 582—606. 1931.) S c h S n f e l d .

James Mc Keown und M. E. Stewart, Ausdelmung der Verwendungsmóglichkeiten 
fiir Natriumperborat. Die oxydicrende u. reinigende Wrkg. von NaB03-4 H 20  wird 
besonders in Bleichmitteln, zur Fleckenentfernung, zur Herst. von Glanzstiirkc, in 
der Kautschukfabrikation u. in Verbindung mit geeigneten Katalysatoren in Sauerstoff- 
biidern yerwertet. (Chem. Markets 30. 45—48. Jan. 1932.) R. K. M u l l e r .

Hermann Frisclier, Berlin, Herstellung von Sulfat und Salzsaure aus Chloriden 
und Schwefelsaure in mechan. ununterbrochen arbeitenden Sulfatófen, 1. dad. gek., 
daB man die Umsetzung der Chloride mit konz. H2S04 vornimmt. — 2. dad. gek., daB 
man dio Chloride u. die H2S04 vor ihrer Zufiihrung in den mechan. Sulfatófen vorwarmt.
— Es kommt handelsiibliche H ,S04 von etwa 66° Bć zur Verwendung. (D. R. P. 
546 491 K I. 121 yom 27/5. 1919," ausg. 12/3. 1932.) K u h l in g .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Rossteutscher. 
Frankfurt a. M.-Griesheim, und Wilhelm Hoss, Frankfurt a. BI.), Eleklrische Ab- 
scheidung von starlcer Salzsaure mittels konst-anten gleichgerichteten Stroms durch 
Nebelbldg. aus Abgasen, die neben Luft oder anderen Verdunnungsgasenein W.-Dampf- 
HCl-Gemisch enthalten, desson Geh. an W.-Dampf den HCl-Geh. erhoblich iibersteigt, 
dad. gek., daB die elektr. Abscheidung der in dem Gas gebildeten HCl-Nebel in dem 
nach oben durch den Taupunkt der HCl, nach unten durch den Taupunkt des W.- 
Dampfes begrenzten Temp.-Intervall yorgenommen wird. (D. R. P. 545 162 KI. 12i 
yom 8/4. 1928, ausg. 26/2. 1932.) D r e w s .

Abraham Sidney Behrman, Chicago, Herstellung von Melallhalogeniden. Man 
laBt Kohle, ein Halogen, W. u. eine das cntsprechende Metali enthaltende Substanz 
miteinander reagieren. Man yerwendet z. B. eine 1. alkal. reagierende Alkaliverb.,
W., C u. Br. (A. P . 1843 355 yom 23/11. 1929, ausg. 2/2. 1932.) D r e w s .

General Salt Co., Los Angeles, iibert. von: Frank K. Randolph, Los Angeles, 
Oewinnung von Jod aus Laugen. Die neben Alkalijodiden Erdalkalicarbonate ent- 
lialtenden Laugen werden mit einer Mischung yon CuCl2 mit FcCI2 yersetzt. Der CuJ2 
u. Fe(OH)2 .enthaltende Nd. wird abgetrennt u. in Ggw. von zur Oxydation des 
Fe(OH)2 ausreichenden Mengen 0 2 erhitzt u. anschlieBend zur Verfluchtigung des 
elementaren J  mit H2S04 auf geniigend hohe Tempp. erhitzt. Der hierbei erhaltene 
Riickstand wird durcli Erhitzen mit NaCl u. Cu in Ggw. von W. bis zur yolligen Red. 
regeneriert. (A. P. 1848 081 yom 7/4. 1930, ausg. 1/3. 1932.) D r e w s .

Ammoniaąue Synthetiąue et Derives (Soc. an.), Belgien, Ammoniaksyntliese. 
Ais Frischgas dienen Gasmischungen, welche auBer N2 u. H» inerte Gase, besonders 
Methan, enthalten. Diese werden z. B. aus Wassergas dadurch gewonnen, daB der

I
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gróBte Teil des yorhandenen CO mittels Wasserdampfes in C02 u. H2, der Rest des CO 
nach Abscheidung des entstandenen C02 in ebenfalls bekannter Weise in CH., ver- 
wandelt u. die erforderliche Menge N2 zugesetzt wird. Dieses Gasgemisch wird in 
einer Reilie yon hintereinandergeschalteten Kontaktbehaltern den yon entstandenem 
NH3 befreiten Rk.-Gasen beigemiselit, welche zum Teil zu dem Kontaktbchalter 
zuruckgeleitet werden, in dem sie vorher katalysiert worden waren, zum Teil zu den 
folgenden Behaltem. (F. P. 718671 vom 15/6. 1931, ausg. 27/1. 1932. Belg. Prior. 
18/7. 1930.) K u h l in g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Alfred T. Larson, Wilmington, 
V. St. A., Kalalysatoren fiir die Ammoniaksynthese. Durch Zusammensehmelzen oder 
Fallen, Mischen o. dgl. gewonnene Mischungen von Eisenhydroxyd, 0,25—2 Mol.-% 
K20, 20—40 Mol.-°/0 MgO u. 0,5—5% einer oder mehrerer oxyd. Verbb. des Cr, Ti, 
Si, V, La, Ta, Mo, Al, W, U, Zr, Mn u. B werden im Strome von reinem H2 erhitzt. 
Bei der katalyt. Erzeugung von NH3 liefern diese Erzeugnisse bei etwa 500° u. 300 at 
Ausbeuten von 25 bis 40%. (A. P. 1 844 963 vom 29/3. 1927, ausg. 16/2.1932.) K u h l .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Crafton, Reinigen von 
organische Beimengungen enthaltcndem Ammoniak. Das z. B. aus Nebenprodd. ge- 
■wonnene NH3 wird naeh Mischung mit einem O-haltigen Gas bei solchen Tempp. 
iiber eine Kontaktmasse geleitet, bei denen wohl die organ. Verunreinigungen osydiert 
werden, aber das NH3 nicht angegriffen wird. Der Kontakt enthalt wenigstens eine 
Verb. eines Elementes aus der Gruppe der Alkali-, Erdalkali- oder Erdmetalle, dessen 
•Oxyde bei den in Frage kommenden Tempp. durch H nicht reduzierbar sind. Die 
Kontaktmasse kann auch wenigstens einen zeolith. Korper enthalten. Die erforder
liche Temp. betragt 300—500°. (A. P. 1844 393 vom 15/3. 1929, ausg. 9/2. 
1932.) D r e w s .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin, Dicalcium- und Dimagnesium- 
phosphat. Rohphosphat wird in HC1 oder HN03 gel., die filtrierte Lsg. durch Eindampfen 
yon der Hauptmenge der iiberschussigen Saure befreit u. in sd. Lsgg. von CaCl2 oder 
MgCl2 eingetragen. Unter Entweichen von HC1 bzw. HN03 fallt der grófite Teil der 
H3P 04 ais CaHP04 bzw. MgHP04 aus; der Rest kann mittels CaC03 bzw. MgC03 
gewonnen oder die vom Nd. abfiltrierte Lsg. zum Aufschlufl weiteren Rohphosphats 
yerwendet werden. Beim AufschluB des Rohphosphats mit HN03 kann K2S04 zugesetzt 
werden. Es scheidet sich dann mit dem CaHP04 bzw. MgHP04 KN03 aus. (E. P. 
364 033 vom 26/9. 1930, ausg. 28/1. 1932. D. Prior. 1/11. 1929.) K u h l in g .

Gebr. Borchers A.-G. Chemische Fabriken, Goslar (Erfinder: Georg Gunther 
Reiss aus, Goslar), Herstellung von Metallarsenalen bzw. Metallpyroarsenaten durch 
Oxydation yon Arseniten oder von Gemischen von Metallbasen u. As20 3 unter Er- 
wiirmung, dad. gek., daB soyiel uberschussiges Arsenik in 'die betreffenden Rk.-Massen 
cingebracht wird, daB dessen O,, zur Oxydation des dreiwertigen As ausreicht, u. daB 
■das gleichzeitig gebildete As durch Sublimation abgeschieden wird. (D. R. P. 544195 
KI. 12 i Tom 24/8. 1930, ausg. 15/2. 1932.) D r e w s .

Einsteins Electro Chemical Process Ltd. und Emil Hatschek, London, Ver- 
Jahren zur Herstellung von kolloidalen Suspensionen. Amorpher Graphit wird mit Natron- 
seife zu einer Pastę yerruhrt u. mit H20  vordiinnt. Die yon den gróberen Teilchen 
abgetrennte Suspension wird zwecks Ausscheidung der Seife mit einem Koagulations- 
mittel, wie Al-Sulfat, Ca- u. Mg-Chlorid, yersetzt u. filtriert. Der Nd. wird mit Ol 
yermischt. (E. P. 366128 yom 30/10. 1930, ausg. 25/2. 1932.) R ic h t e r .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: Ernest E. Lyder, 
Berkeley, Herstellung von Ru fi. Ein fl. KW-stoff wird in die Verbrennungszone eines 
geeigneten Zers.-App. eingefuhrt, u. sodann Luft in solchen regelbaren Mengen zu- 
geleitet, daB nur eine unyollstandige Verbrcnnung stattfindet. Dic Temp. des Ver- 
brennungsvorganges wird dadurch geregelt, daB man an yerschiedenen Stellen Gase 
von wechselndem 0 2-Greh. unmittelbar in den Zers.-App. einleitet. (A. P. 1 844 327 
yom 27/10. 1928, ausg. 9/2. 1932.) D r e w s .

Louis Simpson, Canada, Herstellung von RufS aus Albertit durch Verspriihen 
mit erhitzten Gasen oder Luft in eine Kammer, die von h. Gasen oder Luft durch- 
stromt wird. (Can. P. 290 539 vom 18/7. 1928, ausg. 18/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Zerlegung von aktiver Kohle, dad. gek., daB die stiiekige akt. Holzkohle in der Weiso 
einer mechan. Behandlung durch auBeres Abreiben unterworfen wird, daB nur dio 
■yorwiegend ais Entfarbungskohle yerwendbare Oberflache in Form eines Pulyers

X I V .  1 . 1 6 3
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abgericben wird, wahrend dic abgerundeten, hiirtercn, vorwiegend ais Gasadsorptions- 
kohle yerwendbaren Stiicke zuriickbleiben. (D. R. P. 546 560 KI. 12i vom 23/6. 1929,

Anton Mackert, Frankfurt a. M., Regenerieren von erschópfler akliver Kohle. Die 
Kohle wird im ganzen ohne iiuBerc Erliitzung oder Riihren mit einem O-freien erhitżten 
Gasgemisch auf solehe Tempp. gebracht, bei denen die Venmreinigungen ohne wesent- 
liohe Oxydation der Kohle entfernt werden. Die Temp. des eingelciteten Gases soli 
wenigstens zu Beginn des Verf. 250° móglichst nicht iibersteigen. (A. P. 1 843 616 
Tom 21/12. 1928, ausg. 2/2. 1932. D. Prior. 24/12. 1927.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Naumann, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herslellung von Wolfmmcarbonyl durch Einw. von CO auf W 
oder solches enthaltende Materialien unter Druck, dad. gek., daB man diese Be- 
handlung wie bei der Herst. von Mo-carbonyl, gemaB D. R. P. 531 402 bei Tempp. 
oberhalb 200°, zweckmaBig oberhalb 225°, yornimmt. (D. R. P. 547 025 KI. 12n 
vom 13/1. 1931, ausg. 18/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 531402; C. 1932. I. 4096.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt 
und Georg Niemann, Ludwigshafen a. Rh.), Herslellung von Wassersloff aus Methan. 
Zu F. P. 632 861, C. 1928. I. 2118 ist nachzutragen, da 13 die Umsetzung des CH4 
bzw. der im wesentlichen aus CH4 bestehenden Gase stufenweise vorgenommen wird 
u. daB zwischen den Stufen dic Absorption der C02 bei so hohen Tempp. bewirkt wird, 
daB eine Kondcnsation von W. nicht eintritt. (D. R. P. 546 205 KI. 12i vom 1/8. 
1926, ausg. 10/3. 1932.) D r e w s .

Standard-I. G. Co., Linden und Wilmington, iibert. von: William Vilas Hanks, 
Louisiana, und George Herman Freyermuth, Elizabeth, Oewinnung von wassersloff- 
reichen Gasen. H2 im Gemisch mit einem C-Oxyd erhalt man durch Durchleiten eines 
niedriginolekularen gasformigen KW-stoffs zusammen mit einem ObersebuB von 
W.-Dampf durch eine verlangerte katalyt. Zone, wobei die Strómungsrichtung des 
Gasgemisehes durch die katalyt. Zone period, umgekehrt wird. (Hierzu ygl. F. P. 
711 813; C. 1931. II. 3138.) (E. P. 366 360 vom 18/4. 1931, ausg. 25/2. 1932. A. Prior. 
31/5. 1930.) D r e w s .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin (Erfinder: O. F. Kaselitz und 
Walther Schuppe, Berlin), Herstellung von Kaliumsulfal uber Kalimagnesia unter 
Gewinnung von Endlauge, 1. gek. durch die folgenden MaBnahmen: a) aus Roh- 
carnallit u. einer Lóselauge, erhalten nach d, wird bei einer dem Kp. naheliegenden 
Temp. neben dem Lóseruckstand eine h. Carnallitlsg. erhalten; b) diese Carnallitlsg. 
wird noch h. mit wasserfreiem MgSO., yerriihrt unter Gewinnung eines im wesent
lichen aus Langbeinit bestehenden Salzes u. einer Lauge; c) nach Trennung dieses 
Salzes yon der Lauge wird beim Abkiihlen kiinstlicher Carnallit ais Krystallisat u. 
eine Endlauge der n. Zus. erhalten; d) der kiinstliche Carnallit wird mit einem Gemisch 
von Kalimagnesia u. Sulfatlauge yerriihrt, wobei Zersetzungs-KCl u. eine Zersetzungs- 
lauge erhalten wird, welche ais Lóselauge nach a wieder Venvendung findet. e) der 
unter b erhaltenc Langbeinit u. das bei d erhaltene KC1 werden mit Sulfatlauge ver- 
riihrt. Es wird noch KC1 entlialtender Schonit u. eine Sch6nitlauge erhalten, welche 
bei der Zers. des kiinstlichen Carnallits nach d Anwendung findet; f) der Schonit wird 
mit W. zu K,SO., u. einer Sulfatlauge umgesetzt, welche bei d u. e Verwendung findet.
— 2. dad. gek., daB die gemaB la  erhaltene Lsg. so weit gekiililt wird, daB sich KC1 
(doch kein Carnallit) abscheidet u. dann yon ersterem getrennt wird. Die Lsg. wird 
hierauf gemaB lb  weiter yerarbeitet, wahrend das KC1 in geeigneter Weise bei dem 
Verf. Yerwendung findet. (D. R. P. 546 747 KI. 121 vom 24/10. 1929, ausg. 14/3-

Borax Consolidatet Ltd., London, iibert. yon: Andrew Kelly, London, Her- 
stellung ton Natriummełaborat. Eine gceignete B-Verb., z. B. Rohborax, Tinkal 
Rasorit o. dgl., wird im wss. Medium mit der erforderlichcn Menge Na2COs u. Kalk 
erhitzt. Nach dem Abfiltrieren des Nd. laBt man das Metaborat auskrystallisieren. 
(A. P. 1847 836 yom 31/10. 1929, ausg. 1/3. 1932. E. Prior. 9/4. 1929.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. yon: Alexander Fleck, 
Norton-on-Tees, England, Zerselzen von Galciumsulfat. W.-freies CaSO,, oder Mi- 
schungen von wasserfreiem CaSO., u. CaC03 werden, zweckmaBig im Drehofen mittels 
reduzierender, d. h. zur vólligen Oxydation des yerwendeten Brennstoffes nicht aus- 
reichende Mengen 0 2 enthaltendcr Flamme bei 1150—1250° erhitzt. Neben S02

ausg. 14/3. 1932.) D r e w s .

1932.) D r e w s .
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entsteht nicht tot gebranntes CaO. (A. P. 1 845 744 vom 19/4. 1930, ausg. 16/2. 1932.
E. Prior. 9/5. 1929.) K u h l in g .

UgO Orlandi und Giorgio Levi, Italien, Herstellung von Irockenen, nicht hygro- 
skopischen, stabilen Hypochloriten. Unter geeigneten Bedingungen laBt man ein Na- 
Hypochlorit u. Clilorkalk aufeinander einwirken. Dio Rk. verlauft endothorm, wenn 
das Na-Hypochlorit in krystallin. Form benutzt' wird, u. isotherm, sobald es in Lsg. 
verwendet wird. Man vermischt z. B. 100 kg handelsubliehen Chlorkalk mit einem 
Geh. von 28% akt. Cl mit 120 g geschleudertem krystallin. Na-Hypochlorit, welches 
35% akt. Cl u. 0,8% freies NaOH enthiilt. Man arbeitet im Knetapp. mit doppeltem 
Boden, welcher von h. W. durchstrómt wird. Das Kneten wird bis zur Erzielung einer 
homogenen Pastę fortgesetzt, wobei die Temp. nach u. nach auf ca. 35—45° ansteigt. 
Der Vorgang dauert etwa 30 Min. Die erhaltene Pastę wird mit einem bereits zuvor 
erhaltenen trockenen Prod. gemischt u. getrocknet, oder in einen auf 40—100° erhitzten 
CO,-freien Luftstrom gebracht. Der Trockenyorgang erfordcrt unter diesen Umstanden 
eine Dauer von ca. 18 Stdn. Das Endprod. enthiilt 45—60% akt. Cl. Zur Erhohung 
der Stabilitiit wird vor dem volligen Trocknen ein Toil des freien Alkalis mit vcrd. 
gasformigem Cl gesiitt. Hierbei muB das Prod. in standiger Bewegung gehalten werden. 
Sobald die Einw. des Cl beendet ist, kann man noch eine zusatzliche Menge von krystallin. 
Na-Hypochlorit hinzufiigen u. alsdann dio Trocknung beenden. (F. P. 718 311 vom 
6/6. 1931, ausg. 23/1. 1932. It. Prior. 26/6. 1930.) D r e w s .

Peter Schestakow, Frankreich, Verfestigen von Alkalihypochloritldsungen. Die 
Verfestigung erfolgt durch den Zusatz von Salzcn gesiitt. Fettsauren, wobei man durch 
Zusatz von Alkalisalzen oder von W. eine solehe Konz. der Hypochloritlsg. hervorruft, 
bei welcher die zugesetzte Seife bei gewóhnlicher Temp. sich auszuscheiden beginnt. 
Zur Verfestigung von 1 1 Eau de Javel (24°) lost man darin bei 50—55° 25 g eines Ge- 
misches der Na-Salze von Laurinsaure, Caprinsaure, Caprylsiiure u. Capronsiiure, welche 
eine VZ. von 310 mg aufweisen u. durch fraktionierto Dest. von Kopraólsauren er
halten wurden. Ferner gibt man noch 10 g K 2C03 u. ca. 50—100 g Na2C03 hinzu. In 
der Warmc bleibt die Lsg. fl., wahrend sie bei gewóhnlicher Temp. erstarrt. Die Stabilitat 
derartiger Prodd. hiingt yon der Alkalinitat, der Anwesenheit von Puffersubstanzen 
u. einer bestimmten H-Ionenkonz. ab. (F. P. 719 333 vom 12/9. 1930, ausg. 4/2. 
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von hochprozentigem, 
hryslallinischem, sehr stabilem und wasserfreiem Clilorkalk, gemiiB D. R. P. 514 390,
1. dad. gek., daB der durch Chlorierung einer Aufschwemmung von Kalkhydrat in 
CCI., erhaltene Chlorkalk zunaclist bei gewóhnlichem Druck im CCI., erhitzt wird, 
wobei der sd. CCI,, das im Chlorkalk enthalteno W. azeotrop. mitreiBt, worauf der 
abdest. CC14 durch Kondensation vom W. getrennt wird u. wieder in den Kreislauf 
zuriickkehrt. — 2. dad. gek., daB der durch Chlorierung einer Aufschwemmung von 
Kalkhydrat in CCI., erhaltene Chlorkalk nach dem Abdest. des CCJ4 im Vakuum im 
gleiehen Arbeitsgang einem erhóhten Vakuum u. langsam steigenden Tempp., die 
jeweils unter der dem jeweiligen W.-Geh. entsprechenden Temp. der beginnenden 
Zers. des Chlorkalks liegen, ausaesetzt wird. (D. R. P. 546140 KI. 12i vom 26/11.
1929, ausg. 10/3. 1932. Zus. z u l ) .  R. P. 514 390; G. 1931. I. 1148.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Chlorkalk. Zu
E. P. 344 012; C. 1931. I. 3514 ist nachzutragen, daB fl. W. in den Chlorierungsapp. 
eingespritzt wird. Uberdies werden die h. Einstrómgase ganz oder teilweise getrocknet. 
(D. R. P. 541821 KI. 12 i vom 26/11. 1930, ausg. 18/1. 1932. E. Prior. 26/11. 1929 
u. 10/4. 1930.) D r e w s .

Soc. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, Achille Carughi und Carlo
Paoloni, Italien, Herstellung von hochprozentigem Chlorkalk. Man laBt Cl auf Ca(0H)2 
einwirken. Sobald die Umsetzung zu %  vollzogen ist, wird unter Anwendung von 
Vakuum das gebildete Rk.-W. zu % entfernt, alsdann die Chlorierung beendet u. 
hiernach der Rest des W. entfernt. (F. P. 715 229 vom 14/4. 1931, ausg. 27/11. 1931. 
Ifc. Prior. 25/3. 1931.) D r e w s .

Isco Chemical Co., Inc., V. St. A., Herstellung von Bleichpulver. In einen mit 
gasformigem Cl gefullten, ycrhaltnismaBig hohen turmartigen Rk.-Raum fiihrt man 
kontinuierlich fein verteiltes Ca(OH)2 ein. Das chlorierte Prod. wird ebenfałte^femti- 
nuierlich aus dem Rk.-Raum entfernt. (F. P. 717 916 vom 29/5. 193łfTftu:Sg.Ql6/l.' 
1932.) /< X vD l^W S /-,;



ŁSDUU xiVI. vtJj As ; jiiEKAjuK; z/ismjsjnt; DAUSTOJbJbJS. I b ó i ! .  I .

Marc Louis Gerber, Frankreich, Bleich- und Desinfektionsmittel, bestehend aus 
85—93% Kalk, 15—7% Na- oder K-Tetrasilicat u. eytl. je 5% Alaun u. gefarbtem 
Ocker. (F. P. 717 717 vom 12/9. 1930, ausg. 13/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scłieideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Melallische Gefdfle fiir Bleichlaugen, insbesondere bei der Sauerstoffbleiehe, 1. dad. gek., 
daB die Innenwandung dureb Aufspritzen o. dgl. mit einer Zementauflage yersehen 
ist. — 2. dad. gek., daB die Zementsuspensionen mit einem Bindemittel versehen sind. —
3. dad. gek., daB die Zementauflagen mit einer Silieatlsg. nachbehandelt sind. (D. R. P.
544 519 KI. 12 f vom 14/6. 1928, ausg. 19/2. 1932.) D r b w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
W. Steger, Technische Fortschritle der Feinkeramik im Jahre 1931. (Keram. 

Udach. 40. 81—85. 96—99. 18/2. 1932.) S a l m a n g .
R. M. King, Adhasion glasiger Emails an Melalle. AUgemeine Ausfuhrungen.

(Ceramic Age 19. 80—81. Febr. 1932. Ohio State Univ.) Sa l m a n g .
Ludwig Stuckert, Antimontrubung fiir Emails. (Vgl. C. 1932. I. S59. 1814.) 

Eingehende Beschreibung des Standes der Frage der Triibung durch Sb20 3 u. NaSb03, 
die Sn03 u. Z r02 in der Triibung gleiehwertig sind. Andere Oxyde sind weniger ge- 
brauehlich. (Ceramic Age 19. 63—67. Febr. 1932.) S a l m a n g .

—, Bariumcarbonat in Emails. Eigg. Ba-haltiger Emails. (Keram. Rdseh. 40. 
125—26. 10/3. 1932.) Sa l m a n g .

—, Die Verwendung des Bariumcarbonales fiir Farb- und Schilderemails. Eigg. 
Ba-haltiger Emails u. Angabe von Rezepten. (Glashiitte 62- 127—28. 147—50. 29/2.
1932.) S a l m a n g .

— , Fortschriłt in der Glasfabrikalion von 1930—1931 unter der Leitung der Glass 
Research Delegalion. Bericht iiber die Tiitigkeit des engl. Glasforschungsinstituts in 
S h o f f i e l d .  (Journ. Soc. Glass Technol. 15. 347— 53. Dez. 1931.) Sa l m a n g .

J. T. Littleton, tfbersicht iiber den Fortschriłt in der Untersuchung der thennischen 
Behandlung von Glas. (Vgl. Z s c h im m e r , C. 1928.1. 2863.) Die in den letzten 3 Jahren 
erzielten Fortschritte in der Herst. liomogener, reiner Glaser, der Technik der Messung 
der Viscositat, der Auslegung von Messungen derselben, Abhangigkeit der Viscositat yon 
der Zus., im Yerarbeitungsbereich u. bei wichtigen Temp.-Punkten, Entglasungs- 
diagramme, Gesehwindigkeit u. noch ungeklarte Fragen der Entglasung, Messung des 
Ausdehnungskoeffizienten u. seiner Abhangigkeit von der Zus. Nach Ansicht des Vfs. 
lassen sich die meisten Abweichungen der Ergebnisse yerschiedener Arbeiten von- 
einander durch genaueren Vergleich derselben erklaren. Die kommende Glasforschung 
hat die Aufgabe, durch gróBere Genauigkeit das yorliandene Materiał krit. zu ordnen. 
(Journ. Soc. Glass Technol. 15. 262— 306. Dez. 1931. Corning Glass Works.) S a l m a n g .

Edward Meigh, Die Zukunft des Glasschmelzens. Unters. der Kostenfrage fiir 
Rohstoffc u. Erzeugnisse. Besprechung neuer Ofentypen mit besonderer Beriicksichti- 
gung des elektr. Ofens. (Journ. Soc. Glass Technol. 15. 321—47. Dez. 1931. Lon
don E. C. I., British Hartford Fairmont Syndicate.) Sa l m a n g .

Erie Preston und W. E. S. Turner, Das Vorkommen ton Verbindungen in ge- 
schmolzenen Gldsern. Der Fali der Na20-S i02-Gldserreihen. Die im Glase bei hohen 
Tempp. bestiindigen Verbb. miissen einen definierten Dampfdruck haben, der es er- 
myglieht, durch Dest. ihre Existenz naclizuweisen. Diese Dest. wurde in einem Alundum- 
rohr an 7 Glasern des Systems Na20-Si02 vorgenommen. Die Verfliiehtigung ist der 
Oberflache proportional, sie steigt mit dem Alkaligeh. Tiiigt man den Yerfliiehtigungs- 
verlust je qcm Oberflache in Abhangigkeit vom %-Geh. des Glases an Na20  fur ver- 
sehiedene Erhitzungsdauern auf, so erhalt man eine Scbar von Kurven, die jede einzeln 
aus 2 sich sehneidenden Geraden bestehen. Die Schnittpunkte liegen zwischen Na20- 
Werten von 35—38%. Alle Kurvenaste oberhalb dieser Zus. schneiden sieh auf der 
Abszisse bei 34%. Yff. schlieBen, daB rechts vom Schnittpunkt die Glaser aus Na„0- 
S i02 u. Na20  • 2 Si02, links aus Ńa20  ■ Si02 u. Si02 bestehen. Die Gehb. aller Glaser 
an diesen 3 Verbb. werden errechnet. Ein Vergleich der Verfliichtigungsverhaltnisse u. 
der Silicatkonz. zeigt, daB die Geschwindigkeit der Verfliichtigung in den alkal. Glasern 
vom Na20  • Si02-, in den sauren Glasern vom Na,0 • 2 Si02-Geh. abhangt. Diese Verbb. 
miissen also bei der Verfliichtigungstemp. von 1400° noch bestandig sein. Na20  • 2 Si02 
muB demnach in gewohnlichen Glasern yorkommen. Es laBt sich aber in D.-Konz.-
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Kurven nicht nachweisen. (Glastechn. Ber. 10. 116—20. Marz 1932. Sheffield, Departm. 
of Glass Teehnol. d. Univ.) Sa l m a n g .

David Starkie und W. E. S. Turner, Der Einflufi von Eisenoxydulgehalt auf die 
LicliidurcMassigke.it eines Soda-Kalk-Silicaglases. (Vgl. C. 1929. I I .  473.) Reinste 
Glaser mit verschiedenem Geh. an FeO bzw. Fe20 3 wurden im Pt-Tiegel liergestellt, 
wobei der Gesamtgeh. von 0,005—1% schwankte. FeO-haltige Glaser waren weniger 
durchlassig ais Fe20 3-haltige. Der Unterschied betrug bei 0,4% Fe20 3 90 A, bei ge- 
ringeren u. groBeren Gehh. weniger. Die reinen Glaser hatten 2500 A Durchlassigkeit, 
die mit 1% FeO bzw. Fe20 3 3200 bzw. 3250 A. Ferner wurde mit einem Photometer 
die %-Durchlassigkeit fur die einzelnen Wellenlangen bestimmt. Alle Glaser ergaben 
zusammen ein Kurvenbundel, welches von 7000—5500 A Streuung von 70—90% 
zeigte, von 5500—4500 A 90% Durchlassigkeit hatte u. bis 3200—2600 A stark streute. 
In der Gegend von 3000 A verschwindet bei allen Glasern die Durchlassigkeit. Im Rot 
fallt die Durchlassigkeit bei Vermehrung yon FeO stark. (Journ. Soc. Glass Teehnol. 
15. 365—72. Dez. 1931. Sheffield, Univ. Departm. of Glass Technology.) S a lm a n g .

R. Schmidt, Uber die Yerfdrbung von Glasern durch Ronlgenslrahlen. 90 Glaser 
von systemat. veranderter Zus. wurden ais Plattchen von 1 mm Dicke langere Zeit 
Rontgenstrahlen (ungefilterte Strahlung bei 190 kV entsprechend einem Intensitats- 
maximum bei 0,098 A) ausgesetzt. Die vorher farblosen Glaser sind nach der Be- 
strahlung bis auf wenigo Ausnahmen mehr oder minder stark verfarbt. Die GroCen- 
ordnung der Verfiirbung wird skalenmaBig gcschiitzt u. die Farbtonung festgestellt, 
alles in Abhangigkeit von der Zus. Dio Einzelheiten vgl. Original. (Glastechn. Ber. 10. 
150—54. Marz 1932. WeiBwasser, O.-L., Osram G. m. b. H .) S a lm a n g .

— , Porzellanfabrikation mit besonderer Beriicksichtigung etektrolechnischer Er- 
zeugnisse. Kurze Beschreibung der Einteilung von Porzellanen, der Fabrikation u. der 
Sonderporzellane mit Zusatz von Sillimanit, A120 3, MgO, Beryli, Dolomit, TJbersicht 
iiber die Untersuchungsmethoden, Herstellungsverff., Spark-Plug-Porzellan, neue 
Patente u. Zr-Zemente. (Chem. Trade Journ. 90. 227—28. 252—54. 4/3. 1932.) S a l m .

A. J. Monack, L. R. Shardlow und D. H. Wamsley, Die dielektrische Festigkeit 
von Porzellan: der Einfluf3 der Brenntemperatur. (Vgl. C. 1931- II. 2649.) Der Funken- 
durchschlag wuchs stark zwischen Kegel 7 u. 9, u. gleichmaCiger von Kegel 9—15. Die 
geringsten Schwankungen wurden bei Kegel 9 gefunden. Die Brenntempp., bei denen 
die Eigg. am gleichmaCigsten sind, sollten innegehalten werden. (Journ. Amer. ceram. 
Soc. 15. 126—29. Febr. 1932. Urbana, III., Departm. ceram. Eng. Univ.) Sa l m a n g .

A. I. Braun, Zusamniensetzung von Porzellanmassen. An Hand der Analyse der 
Zus. einiger russ. Porzellanmassen werden Vorschlage zur Qualitatsverbesserung u. zu 
einer wirtschaftlicheren Ausnutzung der Rohstoffe gemacht. (Ceramics and Glass 
[russ.: Keramika i steklo] 7■ Nr. 9. 36—38. 1931.) K l e v e r .

— , Saurebestandiges Steinzeug fiir die chemische Industrie. Beschreibung der 
physikal. Eigg. u. von Apparaturen. (Chem. Age 26. 91—92. 30/1. 1932.) S a l m a n g .

Otto Krause und Walter Ksinsik, Der Einfluf! des Eisenozyds auf die Sinterung 
und einige praktisch uiichtige Eigenschaften magnesitischer feuerfester Baustoffe. Beitrage 
zur Kenntnis der Sinterungsrorgange und der Konstitution keramischer Massen. VI. 
(V. vgl. C. 1931. II. 3650.) Magnesite wurden ohne u. mit Fe20 3-Zusatz im Geblaseofen 
bzw. KohlegrieBofen bei yerschiedenen Tempp. yorgebrannt u. die Verdichtung verfolgt. 
Dieser Sintermagnesit wurde mit Carbolineum unter Druck verformt, im KohlegrieBofen 
gebrannt u. auf Druckerweichung untersucht. Mit steigendem Fe-Geh. sank diese. 
Alles Fe20 3 lag reduziert vor, da róntgenograph. kein Mg0-Fe20 3 naehgewiesen werden 
konnte. FeO war offenbar mit AI20 3, Si02 usw. verschlackt. Vff. ziehen den Schlufi, 
daB Fe20 3 im Magnesitstein die Sinterung wenig befórdere. (Feuerfest 8. 6—8. 21—25.
1932. Breslau, Keram. Inst. d. Teehn. Hochseh.) S a l m a n g .

T. A. Klinefelter und E. P. Rexford, Wirkung von Schlacken auf Schamotte- 
steine und Dampfkesselfultcr. Vff. stelien eine Hypothesc auf, welche geringste Ver- 
schlackung zu ermitteln gestattet: Die Schlacke soli einen Geh. an krystallin. Sub- 
stanzen ihrer eigenen Zus. enthalten. Zu diesem Zwecke darf vollkommene Verfliissigung 
nicht eintreten. (Trans. A . S. M . E . Fuel Steam Power 53. 301— 05. 1931. Columbus, 
Ohio.) S a l m a n g .

Hans Klihl und Wang Tao, Die Reaktion zwischen Portlandzement und Wasser, 
ein Beitrag zur Erkartungstheorie. (Vgl. C. 1932. I. 726.) Eingehendere Darst. vor- 
stehender Veroffentlichung. (Zement 21. 105—11. 120—26. 134—39. 25/2. 1932. Berlin, 
Zementtechn. Inst. d. Techn. Hochsch.) S a l m a n g .
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H. E. Sehwiete und H. Elsner v. Gronow, Die Reaktionen beim Abbinden von 
Portlandzement-Tonerdezementgemischen. Durch Zusatz von Tonerdczcment zu Port- 
landzement wird dessen Festigkeit nicht proportional der Menge des zugesetzten Ton- 
erdezcments yerbessert. Auch weichen die Abbindezeiten yon denen der Komponenten 
ab. Im abgebundenen Gemisch liegen schlieBlich folgende Verbb. vor: Ca(OH)a, 3 CaO- 
2 S i0 2-n H ,0 , 3 CaO ■ A120 3 ■ n H„0 u. wss. Lsg. Das im Tonerdezement yorhandene 
CaO • A120 3 wird nicht, wic bei reinem Tonerdezement, Al(OH)3 abspalten, sondern 
CaO aufnehmen u. in 2 CaO-Al20 3-n H20  iibergelien. Bei 20—80% Tonerdezement 
wird durch diese Rk. aller freiwerdende Kalk beseitigt u. die Abbindung ubermaBig 
beschlcunigt. Solche Misehungen liaben auch geringe Festigkeiten. (Tonind.-Ztg. 56. 
222—24. 22/2. 1932.) S a l m a n g .

H. E. Sehwiete, Die spezifische Warnie des Porllandzementklinkers. In einem 
Mischungsealorimeter wurde die mittlero spezif. AVarme eines Drehofenklinkers bis 1450° 
bestimmt. Die Werte bestatigen die Messungen von W HITE (Amer. Journ. Science 47 
[1919]. 1) bis 1150°, sind dann aber niedriger ais jene, weil sie nicht extrapo!iert, sondern 
gemessen wurden. Sie liegen bedeutend niedriger ais andere MeBwerte. (Tonind.-Ztg. 
56. 304—06. 14/3. 1932. Berlin-Dahlem.) S a l m a n g .

L. Longchambon, Die Siliciumziegel. Die Ziegcl aus Siliciummaterial zeichnen 
sich vor denen aus Aluminiumkieselerde durch ihre gróBere Bestiindigkeit gegen hohe 
Tempp. aus, sind dagegen sehr empfindlich gegen Temp.-Schwankungen zwischen 100 
u. 300°. Alkalizusatze verbessern die Eigg., Al-Zusatze verschlechtern sie. Angaben 
iiber Dilat&tion u. Sehmelzbarkeit von Prodd. verschiedener Zus. (Corriere dei 
Ceramisti 1 2 . 335—41. 1931.) G. W e i s s .

H. B. Du Bois, Vorschlag einer Metliode fiir Schmelzkórper aus Feldspat. Vor- 
schlag kon. Vcrsuchskórper. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 144—48. Febr. 1932. 
Trenton, N. J., Consol. Feldspar Corp.) S a l m a n g .

Donald C. Paęiuet, Die Beslimmung des wahren Kalkwertes in Rolimassen oder 
dhnlichen Stoffen. Best. von CaO im HCl-lóslichen u. im unl. Anteil durch den gewóhn- 
lichen Analysengang. (Rock Products 35. Nr.3. 60. 13/2. 1932. Seattle, Wash.) S a l m .

Hans Hirsch und Walther Dawihl, Phosphorsaure ais Trennungsmittel bei der 
Analyse keramischer Rohstoffe gebrannter Erzeugnisse und Morlel. Tonsubstanz gibt mit 
konz. H3P 0 4 bei 120° W.-Dampfe ab, bei 170° ist die Entw. am starksten. Bei 220—250° 
hórt sie auf, u. dio Tonsubstanz lóst sich zu einer ldaren Fl. Auf 1 g Ton sind 25 g Saure 
nótig. Ebenso verhalt sich Glimmer. Feldspat lóst sich langsamer, aber auch yollstandig. 
Quarz lost sich kaum, wohl aber gefallte Si02 u. A120 3. Korund wird zu 50% auf- 
geschlossen. Die entstehenden viscosen Lsgg. lassen sich beliebig mit W. verd. CaC03 
u. MgC03 losen sich glatt zu sauren Phosphaten. Nach 10 Min. Erhitzen blieben die 
Rk.-Prodd. noch klar, triibten sich naeh langerem Erhitzen aber durch Krystall- 
ausscheidung. Dadurch ist die Trennung yon Ton u. Glimmer einerseits u. Feldspat 
andererseits gegeben. Die durch Erhitzen ausgeschiedenen Krystalle entsprechen der 
Formel SiP20 7. Die Verb. verliert beim Gliihen P20 5 u. wird von HF nur langsam an- 
gegriffen. Vff. arbeiten eine neue Methode zur rationellen Analyse aus, welche durch 
AufschluB mit H3P 0 4 Quarz von Tonsubstanz zu trennen gestattot. Die Trennung yon 
Feldspat u. Tonsubstanz wird gesondert yorgenommen. Die Zeit .fiir die rationelle 
Analyse wird hierdurch abgekiirzt. (Tonind.-Ztg. 56. 306—08. 14/3.1932. Berlin, Chem. 
Lab. f. Tonindustrie.) SALMANG.

Hans Hirsch und Walther Dawihl, Die Einwirhung von Phosphorsaure auf 
keramische Rohstoffe, sowie gebrannte Erzeugnisse und ein neues Verfahren der rationellen 
Analyse von Tonen. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 54—60. Keram. Rdsch. 40. 149—151. 
Marz 1932. Berlin, Chem. Lab. f . Tonindustrie. — Vorst. Ref.) SALMANG.

W. EitelundB. Lange, tiber eine einfache Methode zur Beslimmung des Slrahhmgs- 
rermogens von Gldsem. Die Glasprobe hiingt in Form einer Perle in der Schlinge eines 
Thermoelements u. wird durch einen Bunsenbrenner erwarmt. Die ausgesandten 
Strahlen werden durch eine Quarzlinse auf ein Vakuumthermoelement geworfen, wo- 
dureh das Strahlungsyermogen unmittelbar gemessen wird. Es war bei yerschieden ge- 
farbten Glasern besonders bei Tempp. bis 1000° sehr yerschieden, am geringsten bei 
weiBen, am starksten bei farbigen Glasern. Messungen wurden an Flaschenglasern 
u. an Glasern von der Zus. Na20  • 3 SiOa mit %—31/2%  fremder Oxyde ausgefiihrt. 
(Glastechn. Ber. 10. 78—80. Febr. 1932.) S a l m a n g .

H. J. Karmaus, Priifungsmethoden zur Beslimmung der Mahlfeinheit und Auf- 
tragsdicke ton Emaillen. (Spreclisaal 65 . 160—61. 3 /3 . 1932.) S a l m a n g .
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Ignaz Krełdl, Wicn, Weifie getruble Emailhn. Bei der Hcrst. von durch Gasblasen 
getriibten weiBen Emaillen wird die Zahl u. GroBe der Gasblasen dadurcli geregelt, 
dafi dic KorngroBe u. Adsorptionsfahigkeit der Bestandteile des Emaillesatzes, welche 
die gasentwickelnden Stoffc binden, vor dem Gluhen durch Peptisieren, Koagulieren 
oder Kolloidvermahlung auf geeigncte Ycrliiiltnisse eingestellt wird. (E. P. 364 529 
yom 25/6. 1930, ausg. 4/2. 1932. Oe. Prior. 8/8. 1929.) KUHLING.

Ignaz Kreidl, Wien, Weific, durch Gasblasen getrubte Emaillen. Zwecks Regelung 
der Zahl, Grófie u. Verteilung der beim Gluhen entwiekelten Gasblasen wird die Art 
u. Mengc der die gasentwickelnden Stoffe adsorbiercndcn Bestandteile des Emaillesatzes 
der Natur des gasentwickelnden Stoffes angepaBt. (E. P. 364 554 vom 25/6. 1930, 
ausg. 4/2. 1932. Oe. Prior. 8/8. 1929.) K u h l i n g .

Corning Glass Works, Corning, Hitzebestdndiges Glas, enthaltend S i0 2, A120 3, 
B20 3 u . Alkałiverbb., dad. gek., dafi die Rohstoffe derart yerschmolzen werden, dafi 
das fertige Glas mindestens 70% Si02 u. hóehstens 6% A120 3 enthalt u. das Verhaltnis 
B20 3:Alkali mindestens 2 :1  betragt. (Poln. P. 12357 vom 3/9. 1921, ausg. 15/10.
1930. A. Prior. 24/6. 1915, 18/9. 1916.) S c h o n f e l d .

S. A. Weksehinski, U. S. S. R., Herstellung von Maitscheiben. Auf eine Glas- 
scheibe wird eine Schicht Wasserglas aufgetragen u. im Luftstrom getrocknet. Die 
gebildete Wasserglasschicht wird durch Reiben mit Fcllen o. dgl. elektrisiert, in einem 
feuchten Luftstrom behandelt. mit gepulvertcm Zn-Silicat bestreut u. getrocknet. 
(Russ. P. 22 214 vom 2/4.1927, ausg. 31/8.1931.) R i c h t e r .

Corning Glass Works, Corning, V. St. A., Chemische Behandlung mattierter Glas- 
gegenstdnde zwecks Verhinderung der Verwitterung, dad. gek., daB die Gegenstande 
nach erfolgter Mattierung in W. gewasehcn werden, das A1F3, A12(S04)3 oder das 
Aluminiumsalz einer aliphat. organ. Saure enthalt. — Das W. soli je Million nicht mehr 
ais 750 Gewichtsteile des Aluminiumsalzes enthalten. (D. R. P. 545 867 K I. 32b vom 
15/6. 1930, ausg. 7/3. 1932. (Teilref. nach A. P. 1807017; C. 1931. II. 1474.) K u h l i n g .

Newtex Safety Glass Co. Ltd., London, iibert. von: John Newton, England, 
Verbundglas, insbesondere fiir Schaukasten u. -fenster, dessen Zwischenschicht aus 2 
oder mehr Oelluloid- oder Celluloseacetatplatten von gleichem Umfang wie die Glas- 
platten besteht. (Aust. P. 29 038/1930 vom 16/9. 1930, ausg. 5/3. 1931.) E n g e r o f f .

Ford Motor Co. Ltd., London, und Russell H. Mc Carroll, Amerika, Verbund- 
glas. Man yereinigt die Glasplatten mit einer Harz u. Cellulosenitrat enthaltenden M., 
die den gleichen Brechungsexponenten wie das Glas hat. Die zur Verwendung ge- 
langende M. besteht z. B. aus 50—55% Cellulosenitrat, 20—25% Harnstofformaldehyd- 
kondensalionsprodd., 10—15% Campher, 10—15% Trikresylphosphat. (E. P. 365 828 
yom 12/2. 1931, ausg. 18/2. 1932. A. Prior. 12/2. 1930.) E n g e r o f f .

fitablissement Poliet et Chausson, Prankreich, Zement. Den besonders eisen- 
haltigen Rohstoffen der Zementbereitung oder dem Anmachwasser werden Blei- oder 
Kupfersalze, z. B. Pb(C2H30 2)2 oder CuSO., zugesetzt, um das Abbinden zu verzogern. 
(F. P. 717 729 vom 16/9. 1930, ausg. 13/1. 1932.) K u h l in g .

Charles B. Hillhouse, New York, Zement. Hochofenschlacke wird mit der zur 
Zementbldg. erforderlichen Menge Kalkstein gemischt u. die Mischung unter Luft- 
absehluB mittels eines brennenden Gemisches von CO u. 0 2 erhitzt. Die zur Zement- 
herst. nótigen Tempp. werden hierbei leichter erreicht ais bei den bekannten Verff. 
Die aus dem Ofen entweichenden Gase werden iiber gliihende Kohle geleitet u. das 
zuriickerkaltene CO bei weiteren Zementlierstst. verwendet.. (A. P. 1 842 609 vom 
12/3. 1929, ausg. 26/1. 1932.) K u h l i n g .

Arno Andreas, Munster i. W., Staubverhutung beim Brennen von Zement in Dreh- 
rohrofen mit davor geschaltctcr Vorbrennvorr., 1. gek. durch die wahlweise oder gleich- 
zeitige Anwendung folgender MaBnahmen: a) das Brenngut wird der Brennflamme 
nur auf eine kurze Strecke zugesetzt, wahrend gleichzeitig in der Kiihlzone eine un- 
mittelbare Beruhrung des Gutes mit den Brenngasen oder der Kiihlluft vermieden 
wird; b) die Brennflamme entwickelt ihre Warme auf einem sehr kleinen Raum u. 
gibt sie dort an das Gut ab; c) das Drehrohr liiuft so langsam um, ais es fiir die axiale 
Portbewegung des Gutes nur irgend angiingig ist; d) die Abgase geben ihren Staubgeh. 
an Prellflachen oder iihnliche Entstaubungsrorr. ftb, bevor sie auf den Rost zur Vor- 
behandlung des Gutes gelangen. — 4 weitere Anspriiche betreffen Von-. (D. R. P. 
546 054 KI. 80c vom 30/9. 1930, ausg. 11/3. 1932.) K u h l i n g .

Clement Kimball Stodder, Brookline, V. St. A., Fuli- und Bindemittel, bestehend 
aus feinst gepulvertem Gips in iiberwiegender Jlenge u. kleineren, unter sich ungefahr
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gleichen Mengen ehios wasseradsorbierenden Fiillstoffes vorzugsweise feinst gepulyerter, 
Tulkan. Asche u. eines gepulverten Klebmittels, vorzugsweise Dextrin. Die Er- 
zeugnisse dienen zum Ausfiillen von Hohlraumen, zur Herst. geformter Massen u. dgl.; 
sie lassen sich glatten, nageln, sagen u. dgl. (E. P. 365 265 vom 12/12. 1930, ausg. 
11/2. 1932.) K u h l in g .

Jean Baur und Jacques Schenk, Frankreich, Leichte Baustoffe, bestehend aus- 
gepulvertem „Diara“, Gips, Korkklein, Pflanzenfasern, Marmorzement u. gegebenen- 
falls Farbstoffen, z. B. aus 100 Teilen Diara, 30 Teilen Gips, 100 Teilen Korkklein,. 
50 Teilen Holzfasern u. 10—20 Teilen Marmorzement. Zum Gcbrauch werden die 
Mischungen mit W. zum Broi angertihrt u. auf PuBbóden, Wandę u. dgl. aufgetragen. 
(F. P. 719 381 vom 18/6. 1931, ausg. 4/2. 1932.) , K u h l i n g .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
— , Gemalilenes Rohphosphat ais Moordiingcr. Da die Moor- u. anmoorigen Boden 

geniigend sauer sind, kann genugend fein gemahlenes Rohphosphat zum Diingen mit 
bestem Erfolg yerwendet werden. (Kunstdiinger u. Leim 29. 15—16. Jan.
1932.) L. Wolf.

H. L. Jensen, Die Mikrobiologie der Stallmistzersetzung im Boden. III. Die Zer- 
seizung der Zellen von Mikroorganisinen. (II. ygl. C. 1931. I. 2382.) Getrocknete Rein- 
kulturen von Baktcrien, Actinomyceten u. Pilzen werden in Sand u. Gartenerde der 
Zers. unterworfen. Nach 60 Tagen waren 19—61% der hineingebrachten N-Menge 
nitrifiziert, nach 120 Tagen war keine wesentliche Veranderung mehr eingetreten. 
Die restliche N-Menge lag teils ais alkaliunl. N-Substanz vor, zum Teil war sie von 
neuen Mikroben aufgezehrt worden. (Journ. agricult. Science 22. 1—25. Jan. 1932. 
Harpenden, Rothamsted Exper. Station.) W. S c h u ł t z e .

J. E. Greaves und H. C. Pulley, Vergleich zwischen Boden und Bodenlósung 
ais Mittel zum Studium der Bakterientiiligkeit des Bodens. Yon sandigen Lehmboden 
wird das Ammonifikations- u. Nitrifikationsyermógen yon Boden u. Bodenlsg. bei
28—30° bestimmt. Durch Zusatze von 2% NaCl, Na2S04 oder Na2C03 wurde die NH3- 
Entw. aus Pepton u. N 03-Entw. aus NaN02 nicht beseitigt, sondern nur yerzógert. 
Nach Auslaugung der salzigen Boden setzte wieder erhohte Bakterientatigkeit ein. 
Die hochste N 03-Ansammlung tra t bei Verwendung von Boden am 15. Tage, bei Ver- 
wendung von Lsg. erst am 21. Tage ein. (Journ. agricult. Res. 43. 905—17. 15/11. 1931. 
Utah, Agricultural Exper. Stat.) W. ScHULTZE.

J. S. Hosking, Der Einflup der Wassersloffionenkonzenlration auf die Zersetzung 
der organischen Bodensubstanz durch Wasserstoffsuperoxyd. Ein Teil der organ. Boden-
substanz ist auch im alkal. Gebiet oxydierbar. Der Rest ist eine pn-Funktion:
log a;/(100 — x) =  K  (pn — Phi); prii ist der Wert, bei welchem der Yerlust an organ. 
Substanz 50% ausmacht, K  eine fiir ahnliche Bodenarten wenig yeriinderliehe Kon
stantę. (Journ. agricult. Science 22. 92—100. Jan. 1932. South Australia, Glcn Os- 
mond.) W. S c h u ł t z e .

M. M. S. du Toit und H. J. Page, TJntersuchungen uber den Kohlenstoff- und 
Stickstoffkreislauf im Boden. IV. Naturlićhe und kiinstliche Humussauren. (III. vgl.
C. 1930. II. 1428.) Die Darst. u. Reinigung von naturlichen Humussauren aus Boden, 
Torf u. „Adco“ u. von kunstlichen Humussauren aus Rohrzucker, Cellulose, Trauben- 
zueker, Glykokoll, Furfurol, Hydrochinon u. Lignin wird eingehend beschrieben. Leit- 
fahigkeitspriifung der gereinigten Prodd. mit NH4OH. Die kunstlichen Prodd. aus 
Rohrzucker u. Furfurol zeigten keine sauren Eigg. (Journ. agricult. Science 22. 115 
bis 125. Jan. 1932. Harpenden, Herts, Rothamsted Exper. Stat.) W. Sc h u ł t z e .

C. Kriigel, C. Dreyspring und F. Heinrich, SuperphospJuit-Staffelversuche auf 
NiederungsTTiooren verschiedener Lander. Aus Analysen von Niederungsmoorbóden ver- 
schiedener Lander geht dereń hoher N- u. CaO-Geh. sowie niedriger P20 5-Geh. herror. 
Zahlreiche Vegetationsverss. nach M lT S C H E R L I C H  mit Klee, Mangold, Wicke, Busch- 
bohne, Erbsen, Peluschken, Luzerne, Gerste u. Sommerroggen lieferten bei gestaffelter 
P 20 5-Dungung Mehrertrage bis zu 100% bei einer P 20 5-Ausnutzung yon 27—42%. 
Hinweis auf die Mobilisierung der naturlichen N-Vorrate des Moorbodens durch Diingung 
mit wasserloslichem P20 5. Der im Superphosphat enthaltende Gips eriibrigt eine 
spezielle S-Dungung, durch die auf Moorbóden yielfach hohe Ertragssteigerungen 
erzielt wurden. Bei Sommerroggen stieg das Ertragsverhaltnis K om : Stroh mit zu-
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nehmender P20 5-Gabe von 1:13,0 auf 1:1,68. (Superphosphate 5. 1—18. 25—40. 
Febr. 1932. Hamburg, Versuchsstation.) W . SCHULTZE.

Arwid Thomson, wasserkulturversuche mit organischen Stickstoffrerbindungen, 
angestellt zur Ermiltlung der Assimilation ihres Stickstoffs von seiten der hoheren grunen 
Pflanze. Wasserkulturyerss. mit Hafer ais Versuclispflanze u. Nithrlsgg., die zur Er- 
lialtung der Keimfreiheit taglich gewechselt wurden, 1 1 der Nahrlsg. enthielt 0,296 g 
KC1, 0,444 g CaCl2, 0,135 g KH2P 0 4, 0,25 g MgS04 +  7 H.,0 u. je 0,051 g N in Form 
von Formamid, Acetamid, Glykokoll, Asparaginsaure, Hippursaure, Urethan, Guanidin, 
Nitroguanidin, Chinolin, Morphin, Chinin, Strychnin; — Nitromethan, Rhodan- 
natrium, o-Nitrophenol, Pikrinsaure, o-Nitrobenzoesaure, p-Aminobenzoesaure, Pyridin, 
Albumin, Pepton; — Pikrinsaure u. Coniin. Aus Abbildungen geht die wachstums- 
fórdernde Wrkg. versohiedener N-Verbb. deutlieh hervor. Strychnin wirkte weniger 
waehstumshemmend ais die anderen Alkaloide. Best. von EiweiB u. Gesamt-N in der 
Trockensubstanz. (Acta Comment. Univ. Tartuensis (Dorpatensis) Serie A. 21- No. 5. 
5—107. 1931. Tartu (Dorpat).) S c h u l t z e .

Kurt Utescher, Die p#-Beslimmung im Boden auf elektrometrischem und calori- 
metriscliem Wege. Vergleiehcndo pH -B estst. mit dem Acidimeter nach T r e n e l  u . 
colorimetr. nach W ULFF u. T o d t . Die beiden colorimetr. Verff. zeigen unter sich 
geringere Differenzen ais gegeniiber den elektrometr. bestimmten Werten. GróBere 
Abweichungen ergaben sich nur bei Bóden mit einem CaC03-Geh. von mehr ais 1,5%. 
Vf. hat gegen die Anwendung von colorimetr. Verff. bei bodenkundlichen Arbeiten 
auBer bei kalkreichen Bóden keine grundsatzlichen Bedenken. (Ztschr. Pflanzenernahr. 
Diingung. Abt. A. 23. 381—92. 1932. Berlin, PreuB. Geolog. Landesanst.) W. Scnu.

Paul Pfeffer, Uber die Beslimmung des Eisenoxyduls in humushaltigen Boden. 
Dio bisherigen Methoden liefern darum keine riehtigen Werte, weil das zum Titrieren 
verwendete Permanganat nicht nur vom Fe", sondern auch vom Humus reduziert 
wird. Eine zweite Fehlerąuelle ist die, daB dtireh die Humusstoffe F e " ' zu F e" reduziert 
wird. Richtigo Werte erhalt man, wenn statt kochender HC1 k. 25%ig. HC1 zum Aus- 
schiitteln des Bodens yerwendet wird. Die Titration wird mit K2Cr20 7 ohne Abtrennung 
des Ruekstandes nach starker Verdunnung ausgefiihrt. Das ungel. Ferroeisen wird 
durch FluflsaureaufschluB im getrockneten Ruckstand durch Titration mit KMnO* 
bestimmt. Zwecks Osydation der reduzierenden Bestandteile des Humus kann vor dem 
AufschluB mit H20 2 gekocht werden, ohne daB eine Oxydation der noch yorhandenen 
Ferrovorbb. zu bcfurchten warc. Etwa vorhandene harzartige Ruckstande stóren nicht. 
Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original vcrwiesen werden. (Mitt. Laborat. PreuB. 
Geolog. Landesanstalt 1931. Nr. 15. 35—44. Berlin, Geolog. Landesanst.) L. W o l f .

Walter Sauerlandt, Untersuchungen iiber die Beslimmung des Kalksatligungs- 
zustandes der Boden. Die Best. des Bascngeh. von Bóden nach K a p p e n  liefert Werte, 
die vom Verhaltnis Siiuremenge: Bodenmenge abhangig sind. B ei dieser Methode 
werden auch die an Kohlensaure gebundenen sonstigen Kationen erfaBt. Der <S-Wert 
von K a p p e n  u . der von H i s s i n k  muB demnach bei neutralen u. alkal. Bóden ver- 
schieden bewertet werden. Vf. schlśigt vor, die Best. nach KAPPEN unter Anwendung 
von 10 g Boden u. 200 ccm Vio'n - HC1 vorzunehmen. Nach den Befunden des Vfs. 
geben die Methoden von G e h r i n g - W e h r m a n n ,  K a p p e n ,  W . U. B e h r e n s  u.
H . J a n e r t  zur Best. von T  im groBen u. ganzen iibereinstimmende Werte. Zur Be- 
reehnung wurde die von J a n e r t  angegebene Formel wie folgt abgeandcrt: 

y  =  0,3 y(w  b +  2,3)2/2,32— 1 
(iv b =  Benetzungswiirme in cal/g je 1 g Boden). Sie paBt sich den gefundenen Ver- 
haltnissen besser an. Dio Benetzungswarme ist vom Zerteilungsgrad der Einzelteilchen 
abhangig. Die Menge der abschlammbaren Teile kann aus ihr nicht berechnet werden. 
(Landwirtschl. Vers.-Stat. 113. 69—82. 1931. Danzig, Landwirtschaftl. Inst. d. Techn. 
Hochschule.) L. W o l f .

Alexandre Kissel, Tschochoslowakei, Dungemittel. Kohle yerschiedener Art oder 
Torf, Yorzugsweise Humuskohle, wird mittels geeigneter Losungamm., z. B. Mischungen 
von A. u. Bzl., von bituminósen Bestandteilen u. anschlieBend yon Resten des Ló- 
sungsm. befreit, mit Mineralsiiuren, wie HC1, HNOs, H2S04 oder H3P 04, behandelt, 
yon den yerwendeten Sauren, mit Ausnahme yon H3P 0 4, getrennt u. bei tJberdrucken 
yon 1 bis 8 a t mit wss. Alkalihydroxyden oder -carbonaten in Ggw. yon ozonisierter 
Luft erhitzt. Die Erzeugnisse werden getrocknet; sie sind wasserlóslich. (F. P. 719 261 
vom 29/6. 1931, ausg. 3/2. 1932.) K u h l i n g .
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William Cockburn Gentles, New Plymouth, Neuseeland, Phosphathallige Pro- 
dukle. Man schm. phosphorhaltiges Rohmaterial, z. B. Phosphorgestein oder Knoohen 
mit Silicium in Verb. mit CaO, Fe20 3, Mn20 3 o. dgl. in einem Geblaseofen, der eine 
mit Abzugsrohr yerbundene Haube triigt, in der sich die fliichtigen Phosphor- u. 
Verbrennungsprodd. sammeln konnen. Die Schmelze erfolgt in einer rcduzierenden 
Atmosphare. Der Riickstand ist bas. Phosphorschlacke. Die fliichtigen Phosplior- 
yerbb. gelangen durch eine Staub- bzw. Oxydationskammer in Absorptionsturme, wo 
sie von H2S04, H^PoO, oder Ca(P03)2 aufgenommen werden, wahrend das in der Haube 
sich ansammelnde PnÓj auf Superphosphat verarbeitet wird. (Aust. P. 23 459/1929 
vom 22/11. 1929. ausg. 2/12. 1930.) E n g e r o f f .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin (Erfinder: O. F. Kaselitz und 
R. Gottwick, Berlin), Gewinnung von Mischdiingern durch AufschluB yon Rohphosphat 
mit HN03 in Ggw. yon Sulfatcn des K oder Mg, 1. dad. gek., daB man das AufschluBprod. 
bei einer Temp. zwischen 120 u. 150° trocknet. — 2. dad. gek., daB man die bei An- 
wendung von nichtkonz. HN03 erhaltene pastose M. vor der Trocknung mit getrock- 
netem Fertiggut in nicht mehr klebende Formlinge iiberfiilirt. — 3. dad. gek., daB man 
vor oder wahrend der Trocknung NH3-Salze oder NH3 zufiigt. (Hicrzu ygl. z. B. 
F. P. 710 932; C. 1932. I. 123.) (D. R. P. 545 585 KI. 16 vom 30/10. 1929, ausg. 
3/3. 1932.) D r e w s .

Gustav Hilger, Gleiwitz, Herstellung von hochwertigem Kalkslicksloff unter An- 
wendung einer zweistufigen Azotierung, dad. gek., daB aus gluhendem, dem Carbid- 
ofen unmittelbar entnommenem Carbid durch N-Zufuhrung zuniiehst ein Produkt 
mit geringem Kalkstickstoffgeh. hergestellt, daB dieses dann gemahlen u. erneut auf 
Azotiertemp. gebracht u. durch weitere N-Zufiihrung fertig azotiert wird, so daB das 
Vorhandensein freien Carbids yollstiindig ausgeschaltet u. lioehwertiger u. gebrauchs- 
fertiger Kałkstickstoff ohne Nachbehandlung mit W.-Dampf erzeugt wird. (D. R. P. 
546335 KI. 12k vom 17/4. 1927, ausg. 11/3. 1932.) D r e w s .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
John D. Sullivan und Alfred P. Towne, Aufhaufung und Auslaugung von 

Schlammen und anderen feinverleilten Erzen. Dio Auslaugung yon Cu-Erzen (30% <  
200 Maschen-Sieb) mit H2SO,, fuhrt zur Lsg. von 90% des saureloslichen Cu u. 80% 
des Gesamt-Cu (Sulfid: oxydierter A nteil=  1: 1). ZweckmilBig wird die CuS-angreifende 
Wrkg. des im Erz enthaltenen Fe durch Zugabe von FeS04 zur Siiure unterstiitzt 
oder das Erz, das ca. 10% Feuchtigkeit enthalten soli, mit angesauerter Fe„(SO.,)3- 
Lsg. angerieben. Wesentlich ist es, durch geeignete Aufhaufung fiir geniigende Durch- 
liissigkeit zu sorgen. Die Bedingungen fiir die tjbertragung des Verf. in den GroBbetrieb 
werden eingehend diskutiert. (U. S. Dpt. Commerce, Bureau of Mines Buli. 329. 
60 Seiten. 1930.) R. K. M u l l e r .

A. Schweitzer, iiber die Dimensionenanderung beim Gliihen von gehammertem 
Kupfer. Die Hóhe yon kaltgehammerten Cu-Zylindern nimmt beim Gliihen in N2-Atmo- 
sphiire bis zu einer Grenztemp. yon ca. 600—650° ab, oberhalb dieser Temp. zu. Unter- 
halb etwa 550° scheint die Hoheniinderung vom Hammcrgrad unabhangig zu sein, 
oberhalb 550° ist ssie um so groBer, je starker das Metali gehammert ist. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 449—50. 1/2. 1932.) R. K. M u l l e r .

L. Triau, Tantal und seine Anwendungen. (Aciers speciaux, Metaux, Alliages 7. 
15—17. Jan. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Walter Herzog, Einzug des Galliums in die Technik. Ein Metali, das bei 300 schmilzl. 
Ga kommt nach der Verbilligung seiner Herst. zur Verwendung ais thermometr. Sub- 
stanz, fiir Zahnplomben, Analysenąuarzlampen, opt. Spiegel, elektr. Sicherungen u. 
Signaleinrichtungen inBetracht. (Umschau Wiss. Techn. 36. 206.12/3.1932.) R. K. Mu.

Granular Iron Co., Michigan, iibert. von: John W. Hornsey, Summit, V. St. A., 
Erzreduktion. Die zerkleinerten Erze, besonders oxyd. Eisenerze, werden nacheinander 
durch 3 schwach gegeneinander geneigte u. durch senkrechte Raume yerbundene 
Drehrohrófen geleitet. Li dem ersten Ofen wird das Gut durch die yorzugsweise aus 
CO bestehenden Verbrennungsgase des zweiten Drehrohrofens yorgewarmt, welche an 
ihrer Eintrittsstelle in den ersten Ofen mit einer zur yólligen Verbrennung zu C02 
unzureichenden Menge Luft gemisclit werden. Vor Eintritt in den zweiten Ofen wird 
dem Erz zcrkleinerte Kohle oder Koks zugemischt. Die Heizung erfolgt mittels Staub-
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kohle u. yorgewarmter Luft vom Austrittsende des zweiten Ofens aus. Die Tempp. 
werden unterhalb 900° gehalten, um Sintern u. Schmelzen des entstandenen Metalls 
zu vermeiden. Im dritten Ofen wird in reduzierender {CO-)Atmosphare abgekuhlt. 
(A. P. 1841602 vom 28/1. 1922, ausg. 19/1. 1932.) K u h l i n g .

American Lurgi Corp., New York, iibert. yon: Justus Kohlmeyer, Berlin, 
Verarbeiłen von Erzen, Hutlenrauch o. dgl. Rohstoffe der genannten Art, welche PbO u. 

gegebenenfalls PbSO., enthalten, werden in eine Drelitrommel mit feuerfestem Futter 
eingefuhrt, dereń Liinge nicht gróBer ist ais ilir Durehmesser, dereń Futter mittels 
einer Druckflamme auf die Red.-Temp. des PbO erhitzt worden ist u. die vorher oder 
gleichzeitig mit dem Rohstoff mit Rcd.-Mitteln, wie Kobie oder auch PbS besehickt ist. 
Das entstandene Pb wird einer Kondensyorr. zu- u. von dieser bis zur volligen Red. 
zur Drelitrommel zuriickgefiihrt. (A. P. 1844 428 vom 26/4. 1928, ausg. 9/2.1932. 
D. Prior. 28/4. 1927.) K u h l i n g .

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, iibert. von: George Septimus Evans, 
Bronxville, V. St. A., Reinigen von Mełallen, besonders Eisen. Das zu reinigende Metali 
u. ein FluBmittel, besonders Soda, werden in einem Flammofen geschmolzen. Das 
FluBmittel schm. zuerst unter Bldg. einer Sehlacke, das spater schm. Metali sinkt durch 
das Flufimittelbad liindurch u. gibt dabei dio noch yorhandenen Beimengungen ab. 
(A .P . 1841020 vom 19/3. 1929, ausg. 12/1. 1932.) K u h l in g .

Friedr. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Hiirten non Eisen- und Slalillegierungen. 
Die durch Entmischungsvorgange zu hartenden Legierungcn werden von Tempp. 
von 700 bis 1300° auf Tempp. abgeschreckt, bei denen yorzoitige Entmischung der 
entstehenden iibersattigten Lsgg. der hartenden Bestandteile in Fe noch nicht erfolgt. 
Das Abschrecken geschieht mittels geschmolzenen Pb, Al, Sn, Zn, Salzbader, Wasser - 
dampf, W. o. dgl. Die weitere Abkiihlung auf gewohnliche Temp. wird langsam durch- 
gefuhrt, durch Nacherhitzen bei Tempp. yon 250 bis 700° wird gehartet. Die Hartung 
kann auch ohne yorheriges Abkuhlen auf gewohnliche Temp. in unmittelbarem AnschluB 
an das Abschrecken erfolgen. AuBer der Hartę erfahren dio Ausgangsstoffe eine 
Erhóhung ihrer Festigkeit u. ihrer Elastizitatsgrenze. (F. P. 719 114 vom 25/6. 1931, 
ausg. 2/2. 1932. D. Prior. 2/3. 1931.) K u h l i n g .

Eugen Piwowarski, Aachen, Herstellung hochwertigen Gufleisens im Kupolofen 
unter Verwendung zusatzliclier Brennstoffe im Bereich der Diisenebene, dad. gek., 
daB die Zusatzbrennstoffc in einer Menge eingefuhrt werden, die zur Bldg. eines feinen 
Scbleiers aus kohlenstoff- u. wasserstoffreichen Gasen ausreicht, der beim Verbrennen 
den Warmeaustausch zwischen der Flamme des Kupolofens u. der Beschickung steigert.
— Zur Verbcsserung der Warmeiibertragung genugen Kohlemvasserstoffzusatze, dereń 
Warmeentw. etwa 5% der einzufiihrenden Gcsamtwarme entspricht. (D. R. P. 546 648 
KI. 31a vom 6/6. 1926, ausg. 14/3. 1932.) K u h l i n g .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Deutschland, Behandlung vo7i Stahllegierungen. 
Hóchstens 0,4% C und 5 (zweckmaBig 0,4—3) %  Cu u. gegebenenfalls hóehstens 
2% an Misehkrystalle bildenden Stoffen enthaltende Stahllegierungen werden z. B. 
1—6 Stdn. lang auf Tempp. von 350 bis 600° erhitzt. Dio Festigkeit der Legierungen 
wird durch die Hitzebehandlung erhoht. (F. P. 719 427 vom 2/7. 1931, ausg. 5/2. 1932.
D. Prior. 8/7. 1930.) K u h l i n g .

Friedr. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Panzerplatten aus Stahllegierungen, 
welche bis 0,26% C, wenigstens 2—4% Cr, 0,15—1% Mo u. 0—3% Ni enthalten. 
Das Mo kann durch die doppelte bis dreifaclie Menge W ersetzt werden. Dio Legierungen 
werden abgeschreckt u. bei 700° oder ohne Abschrecken bei 750° nacherhitzt. Sie 
sind durch groBe SchuBfestigkeit ausgezeiehnet. (F. P. 719 490 vom 4/7. 1931, ausg. 
5/2. 1932. D. Prior. 30/7. 1930.) K u h l in g .

Vere B. Browne, Brackenridge, V. St. A., Siliciumstahle aus Abfallen. Die Ab- 
fiille werden in cinom elektr. Liehtbogenofen, zweckmaBig mit bas. Futter, in inerter 
oder reduzierender Atmosphare unter einer Decke von CaO u. FluBmitteln, wie Mangan- 
erz u. Sand, geschmolzen u. das geschmolzenc Metali abgezapft. Verluste an Si werden 
fast yóllig yermieden. (A. P. 1 842 536 vom 27/9. 1929, ausg. 26/1. 1932.) K u h l i n g .

American Rolling Mili Co., iibert. von: Carl E. Gifford, Middletown, V. St. A., 
Schulzschichten auf Siliciumstahlen. Die gegen das Zusammenbacken beim spateren 
Ausgliihen in Paketen zu schiitzenden Siliciumstahle werden abgebeizt, gewaschen u. 
dann bei etwa 650° unter oxydierenden Bcdingungen erhitzt. Es bildet sich ein Belag 
von Si02, der das Zusammenbacken yerhindert u. nach dem Ausgliihen durch Biirsten
o. dgl. entfernt wird. (A. P. 1 842162 yom 11/2. 1929, ausg. 19/1. 1932.) K u h l in g .
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Josef Schroter, Dortmund-Hórde (Erfinder: Herbert Ritter, Dortmund), Her- 
stellung eines hochreaktionsfahigen Eisens, gek. durch die Red. einer aus einer Ferro- 
ferrisalzlsg. mit Alkali gefallten Fe-Verb. — Mit derartigem Fe hergestellte Kontaktc 
eignen sich fiir die Synthese ron NH3, zur Hydrierung CO-haltiger Gase o. dgl. 
(D. R. P. 547173 KI. 12n vom 17/12. 1927, ausg. 19/3. 1932.) D r e w s .

Gutehoffnungshiitte Oberhausen Akt.-Ges., Oberhausen, Herstellung von 
scliwammformigem Eisen. Das zerkleinerte Erz wird einem gasdurehlassigen Wanderrost 
zugefiihrt, welcher sich innerhalb eines gasdichten Ofens bewegt. Oberhalb des Rostes 
befinden sich, zweckmaBig, Brenner zum Vorerhitzen des Erzes auf etwa 800° u. liinter- 
einander geschalteto Kammem, durch welche CO oder CO enthaltende, gegebenenfalls 
auch andero reduzierende Gase oder Mischungen von solchen, mit einer Temp. von 
800—1000° auf das Erz stromen. Unterhalb des Wanderrostes befinden sich Offnungen, 
durch welche das gebrauchte Gas abgesaugt wird. Hinter der Reduktionszone wird das 
Gut mit k. Gasen abgekuhlt, welche sich dabei erhitzen u. den im Kreislauf gefiihrten 
Reduktionsgasen beigemischt werden. (E. P. 364 699 vom 4/10. 1930, ausg. 4/2. 1932.
D. Prior. 14/10. 1929.) K u h l i n g .

Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp Akt.-Ges., Berndorf, Osterreich, 
Zinkbleclie, -bander und dgl. Zu Blócken gegossenes reines oder unreines Zn wird durch 
Erhitzen oder Schmicden unter Druck, Pressen durch Diisen o. dgl. zu Staben o. dgl. 
geformt u. diese h. oder k. ausgewalzt. Die Erzeugnisse haben bessere median. Eigg. 
u. sind bestandiger gegen zerstórende Einww. ais Zinke, welche ohne yorangehende 
Druckformung zu Staben ausgewalzt werden. (E. P. 363 962 vom 12/6. 1931, ausg. 
21/1. 1932. Oe. Prior. 12/6. 1930.) K u h l in g .

American Smelting & Refining Co., New York, tibert. von: Jesse Oatman 
Betterton, Omasa, V. St. A., Eeinigen von Blei. Cu entlialtendes Pb wird iiber seinen 
F. erhitzt u. dic Wandę des SehmelzgefaBes, sowie die Oberflache der Schmelze langsam 
abgekuhlt, bis an diesen Stellen etwa 25% der Schmelze erstarrt sind. Das abgetrennte 
fl. gebliebene Metali enthalt etwa 0,065% Cu u. ist fiir die meisten Zwecke genugend 
rein. Die krystallisierten Teile werden wieder yerfliissigt, wieder langsam abgekuhlt, 
der fl. bleibende Anteil neuen Rohbleisehmelzen zugcfiigt u. der krystallisierte Teil 
auf Cu verarbeitet. (A. P. 1843 413 vom 23/5. 1928, ausg. 2/2. 1932.) K u h l in g .

Hirsch, Kupfer- und Messingwerke Akt.-Ges., Messingwerk, Kupfer. Bei der 
elektrolyt. Gewinnung von Cu werden Kupferanoden verwendet, welche mehr ais 1% 
Zn oder Fe enthalten, u. z. B. aus Messing bestehen kónnen. Das Cu scheidet sich vóllig 
krystallin. ab. Es kann mit hohen Stromdichten gearbeitet werden. Aus den ent- 
kupferten Elektrolyten wird das Zn ebenfalls elektrolyt. gewonnen. (E. P. 363 404 
vom 18/9. 1930, ausg. 14/1. 1932. D. Prior. 6/3. 1930.) K u h l i n g .

American Metal Co. Ltd., V. St. A., Reinigen von Kupfer. Das zu rcinigende Cu 
wird in festem Zustand yorerhitzt, gegebenenfalls unter gleichzeitiger Entsehwefelung, 
zweckmaBig mittels H 2. Das Cu wird dann gesćhmolzen u. einem kippbaren elektr. 
Ofen zugefiihrt. Seine Oberflache wird mit einer Schicht von Kohle bedeckt, in welche 
die Heizelektroden tauchen. Die Kohle reduziert yorhandenes Cu20  u. bei dieser Red. 
in sekundarer Rk. (aus dem zunachst gebildeten CO u. Cu20) entstandenes C02. Das 
nun sauerstofffreie Cu wird, zweckmaBig im Strom yon CO, in yorzugsweise senkrechte 
Blockformen gegossen, in denen es erstarrt. Es ist frei von Gaseinschlussen. (F. P. 
718 014 vom 1/6. 1931, ausg. 18/1. 1932. A. Prior. 5/6. 1930.) K u h l i n g .

Rafael Gutierrez del Rio, Bilbao, Spanien, Gewinnung von Aluminium. Mischungen 
yon zerkleinerten minerał. Aluminiumsilicaten, besonders Ton, NaCl, K^FetCN),, u. 
HCI, werden in einem umgekehrt kon. eisernen Tiegel mit durch einen schm. Stoff ver- 
schlossener Bodenóffnung in reduzierender Atmosphare bei 800—900° erhitzt. Die Roh- 
stoffmischung besteht z. B. aus 150 Teilen Ton mit einem Gch. von 20% Al, 23 Teilen 
NaCl u. je 5 Teilen IC1Fe(CN)G u. HCI. Das metali. Al, welches dureh den Boden des 
eisernen Tiegels ausflieBt, soli in einer Reinheit von 99% erhalten werden. (E. P. 
365199 vom 21/10. 1930, ausg. 11/2. 1932.) K u h l i n g .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Ralph W. Bridges, Freeport, 
V. St. A., Hitzebeliandlung ron Aluminium. Die Hitzebehandlung des Al bzw. aus Al 
gefertigter Gcgenstande erfolgt in Salzbadern, besonders Badern von geschmolzenem 
NaNOa, denen Cr03, Chromate oder Dichromate zugesetzt sind. Die Oberflachen des 
Al werden wahrend der Hitzebehandlung nicht angegriffen, u. werden auch gegen 
spatere zerstórende Einww. gefestigt. (A. P. 1 840 562 vom 20/2. 1931, ausg. 12/1.
1932.) K u h l i n g .
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Herbert Tasman Davies, Wortking, England, Aluminiumlegierungen. Die Legie- 
rungen enthalten neben Al Sn u. gegebenenfalls Zn, Cu, Pb, Mn u. Mg. Das mit dem Al 
zu legierende Sn wird frisch bereitet durch Erhitzen von Sn02 mit Mg, zweckmaBig 
ais Zink- oder Kupferlegierungen, in Ggw. yon Al. Die Erzeugnisse besitzen 
niedrige D. bei hoher Festigkeit u. sind gegen zerstorende Einww. sehr bestandig. 
(E. P. 364 642 vom 8/7. 1930, ausg. 4/2. 1932.) K u h l i n g .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. yon: Theodore W. Bossert, 
New Kensington, Y. St. A., Aluminiumlegierungen. 0,75—3% Mn enthaltenden Alu- 
miniumlegierungen werden 0,2—0,7% U beilegiert. Der Zusatz von U bewirkt Korn- 
feinheit der Legierungcn. Besonders giinstiges Gefiige zeigen 1—15% Mn u. etwa
0,25% U enthaltende Legierungen. (A. P. 1 845 781 vom 19/6. 1930, ausg. 16/2.
1932.) K u h l in g .

American Metal Co., Ltd., iibert. von: Edward Frank Kern, New York, 
Reinigen von Blei-Zinnlegierungen. Rohstoffe, welche Blei-Zinnlegierungen neben Zn, 
Fe, Ni, Co o. dgl. enthalten, werden bei Tempp, von 300—400° erhitzt, wobei die Haupt- 
menge der Verunreinigungen unverandert bleibt, u. gesehmolzene unreine Blei-Zinn- 
legierung abgezogen wird. Entlialt dic abgezogene Legierung mehr ais 10% Yer- 
unreinigungen, so wird sie mit reiner Legierung von Pb u. Sn verd. In Mengen von mehr 
ais 0,5% yorhandenes Cu wird durch erneutes Schmelzen, Zusatz yon Schwefel u. Ab- 
schopfen des Gekratzes entfernt, der Riickstand zu Anoden gegossen u. diese in einem 
Bade yon sauren Fluosilicaten, Fluoboraten, Kresolsulfonaten des Pb u. Sn oder Ge- 
mischen dieser Stoffe elektrolysiert. Zur Erhaltung der Konz. des Elektrolyten u. Ent- 
fernung von im Elektrolyten gel. Verunreinigungcn wird dieser im Kreislauf iiber 
reine Blei-Zinnlegierung gefiihrt. (A. P. 1842 028 vom 29/1. 1929, ausg. 13/1.
1932.) K u h l i n g .

Rolls-Royce Ltd., England, Lagermetalle. Die Metalle enthalten neben Zn ais 
Hauptbestandteil 3—8% Al, 0,1—1,8% Cu u. 0,1—0,7% von zwei oder mehr Metallen 
von etwa dem doppelten At.-Gew. des Al, wie Fe, Cr, Ni, Co, Mn u. V, z. B. etwa 5% 
Al, 1,1% Cu, 0,2% Ni, 0,05% Mn, 0,05% Fe u. den an 100% fehlenden Rest Zn. Die 
Legierungen erweichen oberfliichlich bei der Arbeitstemp., u. besitzen einen yerhaltnis- 
maBig niedrigen Reibungskoeffizienten. (F. P. 717 454 yom 21/5. 1931, ausg. 9/1.
1932. E. Prior. 5/6. 1930.) K u h l in g .

Zoltan Molnar, Frankreich, Lagermelalle. In gesehmolzene Mischungen yon 30 
bis 84% Pb, 5 bis 50% Sn, 10 bis 20% Sb, 0,1 bis 4% eines Metalles der 3. Gruppe 
des period. Systems, wie Ni oder Mn, u. gegebenenfalls 0,1 bis 4% Cu werden 0,1—3% 
Graphit eingeriihrt u. die M. in dio gewiinschte Form gegossen. (F. P. 718 933 vom 
20/6. 1931, ausg. 30/1. 1932.) K u h l in g .

W. D. Romanow und W. J. Riskin, U. S. S. R., Herstellung liarter Legierungen. 
Zerkleinertes Hartmetall wird mit einer Salzlsg. des Metalles, das der Legierung zu- 
gesetzt werden soli, angeruhrt u. darauf durch Red., z. B. mittels eines anderen Metalls 
aus der Salzlsg. das entspreehende Metali ausgesehieden. Die so erhaltene M. wird in 
Formen gebracht u. gegebenenfalls in der Hitze gepreBt. (Russ. P. 22 267 yom 11/4.
1930, ausg. 31/8. 1931.) R ic h t e r .'

Eisler Electric Corp., Newark, iibert. von: Clemens A. Laise, North Bergen, 
V. St. A., Harle Werkzeuge. Ein oder mehrere Carbide des W, Mo, U, Ti, Be, Cr o. dgl. 
werden fein gepulvert, mit etwas Bornitrid gemischt, u. gegebenenfalls unter Zusatz 
eines organ. Bindemittels unter hohem Druck geformt. Die geformte M. wird zweek- 
maBig im Vakuum oder in inerter oder reduzierender Atmosphare bei 900—1000° ge- 
backen, das porige Erzeugnis mit Co oder Ni getrankt u. von oberflachlich anhaftendem 
Co oder Ni befreit. Die erhaltliehen Gegenstande dienen zu Schneid- u. Mahlzwecken. 
(A. P. 1842103 yom 3/7. 1930, ausg. 19/1. 1932.) K u h l i n g .

Friedr. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Hartę Werkzeuge. Pulverformige Mi
schungen von Wolframcarbid mit einem Geh. yon 3 bis 7% C, hóchstcns 20% eines 
niedriger schm. Metalls, wie Co, Ni oder Fe, u. 0,1—30% der Carbide des V, Nb oder Ta 
oder mehrerer dieser Metalle werden in bekannter Weise zu Ziehdiisen, Schneidwerk- 
zeugen u. dgl. yerarbeitet. Der Zusatz der Carbide des V, Nb oder Ta bewirkt Er- 
hóhung der Hartę der Erzeugnisse. (F. P. 718697 yom 16/6.1931, ausg. 27/1.
1932.) K u h l in g .

Friedr. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Hartę Gegenstande. Legierungen, welche 
Legierungsbestandteile enthalten, dio, wie Al, Cr, Mo, Mn etc., die S tic k s to ffh a r tb a rk e it  
der Oberflachen u. wie Cu, Be, B u. Ti, die Kernhartbarkeit bedingen, werden.



2 5 1 0 H VIII. Me t a l l u r g ie  ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 1 9 3 2 .  I .

von einer oberhalb der Temp. der Stiekstoffhartung liegenden Temp., z. B. 900°, in W., 
Ol oder Luft abgekiihlt, durch mechan. Bearbeitung in die gewiinschte Form gebracht u. 
dann bei 400—600° stickstoffgehartet, wobei auBer der Oberflachenhartung auch eino 
Kernhartung erfolgt, z. B. von 280 auf 340 Brinell. Die von der Temp. der Stiek- 
stoffhartung abgeschreckten Erzeugnisse konnen gegebenenfalls noch bei einer unter- 
halb der Temp. der Stiekstoffhartung liegenden Temp. nacherhitzt oder bei gewohnlicher 
Temp. gealtert werden. (F. P. 719 065 vom 24/6. 1931, ausg. 1/2.1932. D. Prior. 
16/7. 1930.) K u h l i n g .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: George Fredecik 
Taylor, Schenectady, V. St. A., Hartę Gegenstande. Das Carbid eines Metalles der
6. Gruppe des period. Systems, yorzugsweise WC, wird mit einem Metali der Eisen- 
gruppe, yorzugsweise Co, in passendem Verhaltnis gemischt, die Mischung unter Druck 
geformt u. zum Sintern erhitzt. Das Erzeugnis wird gebrochen, bis zu einer Feinheit 
gemahlen, daB es etwa 5 Min. lang in A. schwebt, von neuem unter Druck geformt u. 
gesintert. Die erhalterien Stoffe sind ais Sclineidwerkzeuge, Zielidusen, Schleif- 
yorr. o. dgl. geeignet. (E. P. 364 718 vom 23/10. 1930, ausg. 4/2. 1932. A. Prior. 
23/10. 1929.) K u h l i n g .

W. J. Riskin, U. S. S. R., Verfahren zum Aufbringen einer harten Legierung auf 
Schneidewerkzcuge. Gepulvertes Wolframcarbid allein oder in Mischung mit anderen 
Metallen oder Metallcarbiden wird mit C-reichen Stoffen, wie Zucker, Melasse, Teer 
oder Kolophonium, yermischt, gegliiht u. nach dcm Erkalten gepulvert. Das so er- 
haltene Pulver wird auf die Schneidewerkzcuge aufgetragen u. bis zum Schmelzen 
erhitzt. (Russ. P. 21 443 vom 26/1. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R i c h t e r .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Gieprinne zum Herstellen langer 
Schleuderguphohlkórper von ldeinem Durchmesser in annahernd waagerecht gelagerten 
SchleuderguBformen, dad. gek., daB die GuBrinne aus einem Baustoff von besonders 
geringer Warmeausdehnung, z. B. aus etwa 36%ig. Nickelstahl (sogenanntem Invar- 
stahl) besteht. — Es lassen sich Róhren yon groBer Lange unter geringem Aufwand 
von Zeit u. Betriebseinrichtungen herstellen. (D. R. P. 546168 K I. 31c yom 15/1.
1931, ausg. 10/3. 1932.) K u h l in g .

Earl Holley, iibert. von: Harry P. Kimber und Frederick Miller, Detroit, 
V. St. A., Schutzbelage fiir Medallguflformen. Ricinusól wird mittels Wasserglas emul- 
giert, Salicylsaure u. RuB zugesetzt u. die Mischung unter kraftigem Umriihren auf 
etwa 100° erhitzt. Das Erzeugnis wird auf die auf etwa 200° erhitzten Innenwande 
der GuBformenaufgetragen. (A. P. 1845286vom 13/12. 1926,ausg. 16/2. 1932.)Kuhl.

Friedrich Emil KrauB, Schwarzenberg, Verfaliren, um Schwarzblechhohlkorper 
nur teilweise mit einem Metalliiberzug zu rerselien, unter Verwendung von Ausspar- 
lackcn, dad. gek., daB die Hohlkórper auf deń nicht zu metallisierenden Fliichen mit 
einem siiurefesten Lack iiberzogen u. sarnt dem Lackuberzug in das iibliche Beizbad u. 
hierauf in das schmelzfl. Zinkbad getaucht werden, wodurch eine Verkrustung des 
Lackes entsteht, die seine leichte Entfernung, z. B. durch Biirsten, ermóglicht. (D. R. P.
545 383 K I. 48b yom 17/5. 1930, ausg. 29/2. 1932.) K u h l in g .

United Chromium, Inc., New York, ubert. von: Walter Birett, Berlin, Gal- 
vanisieren, besonders Verchromen von Hohlgefaflen. Um beim Verchromen oder Be- 
decken mit anderen Metallen der Innenoberflachen von HohlgefaBen mit yerengtem 
Hals o. dgl. unter Verwendung osydierend wirkender Elektrolyte ungleiche Dicke o. dgl. 
des Metallbelages zu yermeiden, wird der obere, bei der Galvanisierung innerhalb der 
Verengung befindliche Teil der Anodę aus Al hergestellt bzw. mit Al bedeckt. Auf 
diesem bildet sich im Laufe der Elektrolyse ein isolierend wirkender Belag von A120 3. 
(A. P. 1 844 556 vom 3/8. 1929, ausg. 9/2. 1932. D. Prior. 5/9. 1928.) K u h l in g .

J. & Otto Krebber Ges. m. b. H., Oberhausen, Schutzschichten fur Rolire. Das 
mit, Bitumen iiberzogene Eisenrohr wird mit einer armierten Pappe umwickelt, die mit 
einem Bitumen iibersatt. ist; die Oberflache der Pappe wird mit Talkum, Kalkpulver, 
Sagespanen u. dgl. iiberzogen. (Połn. P. 12507 vom 19/8. 1929, ausg. 15/11. 1930. 
Holi. Prior. 10/1. 1929.) ' S c h o n f e l d .

John F. Mc Cambridge, Washington, Korrosion rerhinderndes Mittel, insbesondere 
fu r  Feuerwaffen, bestehend aus einer Mischung von Carbolsiiure u. Schmalz. (A. P. 
1 8 4 7 0 1 5  vom 26/5. 1927, ausg. 23/2. 1932.) RiCHTEE.

[russ.] Nikołaj Alexejewitsch Bartels, Metallographie u. thermische Bearbeitung der Metalle.
3. Aufl. Moskau-Leningrad: Ogis-Staatl. Wisa.-Techn. Yerlag 1932. (376 S.) Rbl. 3.—.
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[russ.l A. A. Chabachpaschew, Hochwertigc Stiihle. Anleitung zu ilircr Behandlung. Moskau-
Lcningrad: Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (106 S.) Rbl. 1.10. 

fruss.] J. A. Neeliendsi, StnhlguB. Leningrad: Kubutsch-Verlftg 1931. (4152 S.) Rbl. 6.—. 
Fridolin Reiser, Das Hiirten des Stahles. 8., umgearb. Aufl. lirsg. von Franz Rapatz. Łeipzig:

Felis 1932. (VII, 200 S.) gr. 8» nn. M. 10.— ; Lw. nn. M. 12.—.

IX. Organische Praparate.
Franciscus Visser’t Hooft, Buffalo, New York, V. St. A., iibert. von: Albert Jan 

Kluyver, Delft, Holland, Oxydation organischer Verbindungen unter Milwirkung von 
Bakterien. Eine mit Niihrstoffen versehene verd. wss. Lsg. des zu oxydierenden Stoffes 
wird mit geeigneten Bakterien, wie der Arten Bacterium xylinum, Acetobaeter suboxy- 
dans, Bacterium dioxyacetonicum, geimpft, u. darin unter einer das Wachstum nicht 
hindernden langsamen Beliiftung, die allmahlich auf 10 cbm u. mehr Luft pro 2100 1 FI. 
u. Stde. gesteigert wird, gegen starkę Beliiftung widerstandsfahige Kulturen erzeugt. 
Diese letzteren werden alsdann durch Zentrifugieren oder mit Hilfe von adsorbierenden 
Stoffen, wie Silieagel, akt. Kohle, Kieselgur u. dgl., abgetrennt u. frischen Lsgg. zu
gesetzt, dio unter starker Durchluftung in kurzer Zeit alsdann oxydiert werden. 
Z. B. werden 2000 1 wss. Malzkeimextrakt mit 2% Glycerin, zu denen 20 kg Infusorien- 
erde gefiigt sind, sterilisiert, auf 30° abgekiihlt u. darauf mit einer Kultur Acetobacter 
suboxydans in 100 1 Malzextrakt versetzt. Unter steigender Beliiftung haben sich die 
Bakterien nach 36 Stdn. geniigend cntwickelt, urn auch eine starkę, Durchluftung ver- 
tragen zu konnen. Es werden nunmehr 240 cbm Luft pro Stde. durchgeblasen, u. nach 
ca. 24 Stdn. sind ungefahr 95% des Glycerins zu Dioxyacelon oxydiert. Alsdann liiBt 
man die Infusorienerde absitzen, die den gróBeren Teil der Bakterien mit sich nimmt. 
Die iiberstchende klare FI. wird abgegossen, u. eine neue Glycerinlsg. wird zugegeben. 
Es kann jctzt sofort starkę Durchluftung einsetzen, u. nach 20—24 Stdn. sind 92—97% 
des Glycerins in Dioxyaceton umgewandelt. Die gleichen Bakterien konnen in der be- 
schriebenen Weise fiir mehrere Chargen yerwendet werden. (A. P. 1 833 716 vom 
26/12. 1930, ausg. 24/11. 1931. Holi. Prior. 25/4. 1929.) R. H e r b s t .

M. J. Kraft, U. S. S. R ., Verfahren zur Darstellung von Dialkylsulfat. Monoalkyl- 
sulfat wird bei etwa 60—120° mit einem Chlorkohlensaurealkylester behandelt. 
(Russ. P. 22 007 Tom 24/5. 1930, ausg. 31/8. 1931.) R ic h t e r .

Schering-Kałilbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Hans-Georg Allardt, Berlin), 
Verfa7iren zur Darstellung von Trijodmelliansulfonsaure und dereń Salzen, dad. gek., 
daB man Methansulfonsiiure oder ihre Dcriw. bzw. dereń Salze mit jodierenden Mitteln 
ersehópfend behandelt. Nach den Beispielen wird das Na-Salz der Sulfoessigsaure 
oder metliansulfonsaures Na mit Jod in Ggw. von Soda behandelt. (D. R. P. 546 354 
KI. 12 o vom 20/12. 1930, ausg. 12/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

Standard Oil Development Co., New York, iibert. von: Conral C. Callis und 
Charles A. Kraus, V. St. A., Herslellung von Melallalkylverbindungen von Metallen 
der 4. Untergruppe des period. Systems aus der entsprechenden Alkalimetallegierung 
in zerkleinerter Form durch Umsetzung mit einem Alkylierungsmittel in Ggw. eines 
KW-stoffes, der das Alkylierungsmittel zu lósen vermag, bei 40 bis 70°. (Can. P. 
289 855 vom 27/5. 1927, ausg. 21/5. 1929.) M. F. Mu l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: William 
S. Calcott, Penns Grove, und Alfred E. Parmelee, Carneys Point, New Jersey, 
V. St. A., Slabilisierung von Telraalkylblei. Zur Stabilisierung von Tetraalkylblei, 
sowohl fiir sich, ais auch in Mischung mit Halogenkohlenwasserstoffen werden mit- 
Yorteil substituiertc Diarylamine zugesetzt. Ais Substituenten eignen sich Oxy-, 
Alkoxy- und Aminogruppen. — Z. B. werden 50 g Tetraathylblei, 45 g Athylenbromid 
u. 5 g Monochlornaphthalin mit etwas iiber 1 g Phenyl-a-naphthylamin u. 100 g Tetra- 
methylblei mit 0,05 g p-Oxydiphenylamin stabilisiert. (A. P. 1 835140 vom 31/10. 
1929, ausg. 8/12. 1931.) E b e n .

William S. Calcott, Penns Grove, und Alfred E. Parmelee, Carneys Point, 
New Jersey, V. St. A., Stabilisierung von Tetraalkylblei. Sowohl Tetraathylblei wie 
Tctramethylblei werden fur sich oder in sonst unbestandigen Lsgg. in Halogen-KW- 
stoffen durch Zusatz von Alkylaminen stabilisiert. Besonders sind hierfur die aliphat. 
Alkoholamine geeignet. — Z. B. werden Mischungen aus 100 g Tetraathyblei u. 0,1 g 
Triathanolamin oder aus 100 g Tetraathylblei, 90 g Athylenbromid, 10 g Monochlor
naphthalin u. 0,4 g Mono- u. Diathanolamin hergestellt. (A. P. 1 835 141 vom 6/11.
1929, ausg. 8/12. 1931.) E b e n .
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Publicker, Inc., Philadelphia, iibert. von: Carl Haner, Moylan, Pennsylyanien, 
V. St. A., Herstellung von Estern. Carbonsiiure u. Alkohol werden in Ggw. yon W. u. 
eines geeigneten Katalysators, wie H =SO.,, unter RiickfluB erhitzt, bis die Veresterung 
in einen Gleichgewichtszustand getreten ist. Alsdann wird der entstandene Ester durch 
eine Kolonne abdest., wobei in den oberen Teil derselben W. gespritzt wird, um aus den 
Dampfen, die in der Zus. einem konstant sd. Gemiseh aus Ester, Alkohol u. W. ent- 
sprechen, den Alkohol móglichst weitgehend auszuwaschen. Das Verf. wird an der Hand 
einer Zeichnung der Apparatur u. eines Beispieles fiir die Herst. von Athylacetat aus 
einem Gemiseh von Ca-Acetat, A., H 2SO., u. W. naher erlautert. (A. P. 1 827 653 yom 
17/5. 1929, ausg. 13/10.1931.) * R. H e r b s t .

Charles Pfizer & Co., Brooklyn, iibert. von: Richard Pasternack, Brooklyn, 
und Gordon O. Cragwall, Queens Village, New York, V. St. A., Herstellung von 
Glykonsaure-y-laclon. Eine 60—80%ig. wss. Lsg. einer Gleichgewichtsmischung von 
Glykonsaure, ihren y- u. <5-Laetonen wird mit der 4-fachen Gewichtsmenge n-Butyl- 
alkohol aufgekocht, bis eine fast klare Lsg. entstanden ist, worauf dieselbe der Dest. 
unter yermindertem Druck u. bei etwa Raumtemp. zur Entfernung des W. unterworfen 
wird. Nachdem 60% des Butylalkohols abdest. sind, beginnt Glykonsaure-y-laeton sich 
abzuseheiden, u. die Dest. wird eingestellt. Die Krystallisation yollendet sich wahrend 
einigen Stehens. Das Laeton wird in geeigneter Weise abgetrennt, mit Butylalkohol 
oder einem fliichtigeren Losungsm., wie Bzl., gewaschen u. dann gotrocknet. Die Mutter- 
lauge von der Krystallisation, enthaltend Butylalkohol u. Glykonsaurebutylester, wird 
mit einer frischen Gleichgewichtsmischung obiger Art, die mengcnmuBig der in dem 
vorangegangenen Arbeitsgang gewonnenen Lactonmenge entspricht, u. einer der abdest. 
gleichen Menge Butylalkohol versetzt, worauf die beschriebene Arbeitsweise wiederholt 
wird. Infolge der Anwesenheit von Glykonsaurebutylester bei der 2. u. den folgenden 
Chargen findet eine erneute Esterbldg. nicht statt u. wird die gesamte Glykonsaure 
in das y-Lacton umgewandelt. (A. P. 1830 618 vom 12/4. 1930, ausg. 3/H.
1931.) , R. H e r b s t .

„U lto“ Ustecka Tovarna na Lucebniny, Aussig, Aromalische Aldehyde und 
Carbonsauren. Aromat. KW-stoffe, Alkohole usw. werden mit Sauren der Formel 
HOX (X =  Hlg) unter Druck u. Erwarmen in Ggw. von saurebindenden Stoffen be- 
handelt. Z. B. wird Toluol mit alkal. NaOCl-Lsg. auf 150° im Autoklay erhitzt, evtl. 
in Ggw. von Fe-Oxyden oder Fe-Salzen ais Katalysatoren; man erhalt ein Gemiseh 
von Benzaldehyd u. Benzoesaure. (Tschechosl. P. 31 736 vom 2/1. 1928, ausg. 25/3.
1930.) S C H O N F E L D .

Federal Phosphorus Co., V. St. A., Herstellung von Diphenyl. Die Erhitzung 
von Bzl. auf Tempp. von etwa 800° soli in Ggw. solcher Stoffe erfolgen, die eine Ab- 
scheidung von C katalyt. yerhindem, wio z. B. Se, CoS, K 2Cr2[SOi)i , NiGl%, CuS, As, 
Si, Sb, SbCl3, Sn, SbzS5, MoSx, Mo, P„05, As„Ss, SnSx, ZnS, FeS, NiCr. Mit diesen 
Stoffen sollen die Metallteile der App. oberflachlich uberzogen oder iiberkleidet sein. 
(F. P. 715 017 vom 9/4. 1931, ausg. 24/11. 1931. A. Pr jor. 22/4. 1930.) D e r s i n .

Dow Chemical Co., iibert. von: Edgar C. Britton und Fred Bryner, Midland, 
V. St. A., Trennung von o- und p-Oxydiphenyl. Dio Trennung erfolgt auf Grund der 
yerschiedcnen Stiirke der beiden Sauren. —- Z. B. wird ein Gemiseh yon 6 g o- u. 4 g 
p-Oxydiphenyl mit 5,65 g 29%ig. NaOH, also einer Menge, die bei gewóhnlieher Temp. 
theoret. die gesamte o- u. 25% der p-Vcrb. losen wurde, bei 95° beliandelt. Beim 
Abkiihlen auf 0° scheiden sich 3,6 g der p-Verb. mit einem F. von 165° ab. Aus dem 
Filtrat erhalt man beim Ansauern 5,25 g der o-Verb. mit einem F. von 76°. Man kann 
auch so yerfahren, daB man das Gemiseh zuniichst in einem tlberschuB von NaOH 
lóst u. dann mit HC1 fraktioniert fallt. Enthiilt das Gemiseh alkaliunl. Verunreinigungen, 
so werden diese aus der alkal. Lsg. mit einem Losungsm. entfemt, worauf das Losungsm. 
mitDampf abgetrieben wird. (A. P. 1 843 706 vom 5/12. 1929, ausg. 2/2. 1932.) Nouv.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Friedrich Felix, 
Bascl, Herstellung von Kondensationsprodukten aus Benzoin. Das Verf. des Schwz. P. 
130420 (C. 1929. II. 1471) zur Kondensation yon Benzoin u. Naphthalin-2-sulfonsaure 
in Ggw. yon H 2S04 wird in der Weise abgeiindert, daB in Anwesenheit yon Alkoholen 
gearbeitet wird. — Z. B. gibt man zu der aus 64 Teilen Naphthalin u. 111 Teilen H2S04 
erhaltlichen Naphthalin-2-sulfonsdure 100 Teile H 2S04 u. 53 Teile Benzoin, erhitzt 
auf 100—105°, laBt 45 Teile Isopropylalkohol zutropfen u. riihrt 11/2—2 Stdn. Das 
erhaltene Prod. wird gewaschen, in W. gel., mit NaOH oder Na2C03 neutralisiert u. 
mit NaCl ausgesalzen. Man bekommt ein grauwciBes Pulyer, 11. in h. W., verd. Sauren u.
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yerd. Alkalicn, das ais Nelz-, Reinigungs- u. Emulgierungsviiltel dient. (A. P. 1 833 245 
vom 12/9. 1929, ausg. 24/11. 1931. Schwz. Prior. 18/9. 1928.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bernhard Bollweg, 
Leverkusen, Ludwig Zeh, Wiesdorf und Erwin Kramer, Kóln-Deutz), Darsldlung 
von Derivalen des Dinaphthytendioxyds, dad. gek., daB man Deriw. des /9-Naphthols 
■oder gcgcbenenfalls des /?-Dinaphthols in hoch sd. organ. Lósungsinm. mit Metall- 
oxydcn erhitzt. — Die neuen Verbb. sind teils Farbstoffe, teils sind sio Zwischenprodd. 
zur Herst. von Farbstoffen. — Man erhitzt 2,3-Oxynaphtlioesaure-o-toluidid in Nitro- 
benzol mit Mix02 zum Siedcn, bis die Wasserabspaltung beendet ist, nach dem Absaugen 
der h. Fl. krystallisiert das Di-o-loluidid der Dh\aphthyle.ndioxyd-3,3'-dicarbonsdure 
aus; gelbo Nadeln aus Nitrobenzol, F. 398—400° (unkorr.). In  ahnlicher Wcise erhalfc 
man das entsprechende Dianilid, F. 370—372°, Di-m-nilranilid, F. 600°, Di-p-anisidid, 
F . 425—426°, Di-a-napWuilid, F. 415—41G°, Di-fi-napklhalid, F. 375—376°. Das beim 
Erhitzen von 2,6-Oxynaphtlioesduredthylester in sd. Nitrobenzol mit CuO, erhaltene 
Prod. laBt sich aus Nitrobenzol umkrystallisieren. Diatliylester der Dinaphthylendioxyd-
з,3'-dicarbonsaure, F. 215—216°, -4,4'-dicarbonsaure, F. 286—287°, -5,5'-dicąrbonsaure,
F. 262—263°, -6,6'-dicarbonsćiure, F. 320—321°, -7,7'-dicarbonsaure, F. 221—222°. 
Durch Verseifen mit Atzalkalien in alkoh. Suspension erhiilt man hieraus die freien 
Sauren; /f-Salz der Dinaphthylendioxyd-3,3'-dicarbonsdure, leuchtend gelbe Krystalle 
aus W., aus der wss. Lsg. fallt die Saure durch HC1 ais rotes Krystallpulver aus. — 
Erhitzt man 3-Oxynaphthalsaureanhydrid in Nitrobenzol mit CuO, so erhiilt man eine 
rohe 4,5,4' ,5'-Tetracarbonsdure des Dinaplilhylendioxyds, die zur Reinigung in verd. 
NaOH h. gel. u. mit HC1 gcfiillt wird, das erhaltene Anhydrid, rotes Krystallpulver 
aus Nitrobenzol, 1. in NaOH, Soda, swl. in sd. Nitrobenzol. Das aus 6-Metlioxy-2-naph- 
thol erhaltliche 6,6'-Dimetlioxydinaphthylendioxyd, gelbe Nadeln aus Trichlorbenzol,
F. 315—316° (unkorr.) liefert beim Behandeln mit A1C1S das gelbe 6,6'-Dioxydinapli- 
lhylendioxyd. Durch Erhitzen von 7- Benzoylamino-2-naphlhol mit CuO in Nitrobenzol 
entsteht 7,7'-Dibenzoylaminodinaplithylendioxyd, gelbe Prismen, swl. in organ. Losungs- 
mitteln, zers. sich iiber 370° ohne zu schmelzen. 6,6'-Dibrom-2,2'-dinaphthol, darstellbar 
durch Oxydation von 6-Brom-2-naphthol mit FeCl3, liefert beim Erhitzen mit Mn02 
in Nitrobenzol 6,6'-Dibromdinaplithylendioxyd, kleine Niidelchen aus Nitrobenzol oder 
Trichlorbenzol. Aus 2,2'-Dinaplitliol-7,7'-dicarb<msaure, darstellbar durch Oxydation 
von 2-Naphtl>ol-7-carbonsaure mit FeCl3, entsteht durch Erhitzen mit CuO in Nitro
benzol Dinaphthylendioxyd-7,7'-dicarbo7isaure, gelbe Nadelchen. Die durch Nitrieren 
von 2,2'-Dinaphlhol in Eg. erhaltliche 6,6'(‘i)-Dinitroverb. liefert in gleicher Weise 
6,6'-Dinitrodinaplithylendioxyd, rotbraune Niidelcheii, swl. in hoch sd. Losungsmm. 
(D. R. P. 545 212 KI. 22 e vom 29/7. 1928, ausg. 26/2. 1932.) F b a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Haller, 
Offenbach a. M.), Barsldlung von 2-Nitroacridin, dad. gek., daB man Acridin (I) in 
konz. H2SO, bei Tempp. unter 25° nitriert. — Z. B. wird eine Lsg. von 17,9 Teilen 
in 200 Teilen konz. H2SO., bei 0—5° langsam mit 13,8 Teilen Nitriersaure, welche 
43,6% HN03 enthśilt, yersetzt, worauf man noch 2 Stdn. bei 45° riihrt. Das Prod.,
F. 216°, Krystalle aus Chlorbzl., entsteht in 75% Ausbeute. (D. R. P. 545 265 KI. 12p 
vom 23/12. 1930, ausg. 27/2. 1932.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
William H. Cady, Abnormes AusbUichen. Yf. zahlt eine Reihe von Farbstoffen, 

meist Kiipenfarbstoffen, auf, die fiir sich sehr echt, in Kombination aber uuecht sind. 
Besonders hiiufig kommt dies bei Blau-Gclb-Mischungen vor, wo das an sich echtc Gelb 
das Blau so beeinfluBt, daB es sehnell, mitunter fast spontan, ycrbleicht. Im AnschluB 
daran bespricht Vf. noch das Vergriinen des Indanthrengelb G u. ahnlicher Kiipen- 
farbstoffe. (Amer. Dyestuff Reporter 20. 49—51. 1931.) F r ie d e m a n n .

Erich Richter, Anregungen zur Sauerstoffbleiche. Vorbereitung der Ware fiir 
die Blciche; HeiB- u. Kaltbleiche mit H20 2 u. NaOCl; Aktivkatalyte, wic Metallteile
и. Rostflecke, die Faserschadigung yerschulden; Stabilisatoren fiir das H20 2-Bad, wie
Leim, Wasserglas u. flockige Ndd. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 100—101. 24/2.
1932.) F r ie d e m a n n .

— , Einige JRatschlage betreffs Farbungen auf pflanzlicher Faser. Echtheitsprufungen. 
Angaben iiber die prakt. Ausfiilirung von Echtheitsproben der Farbungen auf pflanz
licher Faser. Die Farbungen werden in folgende Qualitaten eingeteilt: gewohnlich,

XIV. 1. 164
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gut, waschbar, garantiert, garantiert clilorbar, bleichecht, merzerisierecht, echt gegen 
Uberfiirbung, walkecht, ]icbt- u. witterungsecht, fiir Mobel, vulkanisierbar (fiir uii- 
durchdringlicho Gewebe). (Boli. Assoc. Ital. Cbimici tessili coloristi 7. 325—30. Okt.
1931.) ' H e l l r i e g e l .

— , Gleichmdpige Deckung von Textilien. Ratschlage fiir gleicbmaCige Deckung
yerschiedener Faaern in Mischgeweben, z. B. Wolle-Baumwolle, Viscose-Baumwolle 
oder Baumwolle-Acetatseide. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 62. 3/2. 1932.) F r i e d e .

F. W. Webster, Hutfarberei. Es wird das Bleiehen u. Farben von Hiiten, mit 
Ansnahme yon Woli- u. Haarhiiten, beschrieben. Gebleicht wird mit Hydrosulfit u. 
mit H20 2, gefarbt mit sauren, bas. u. direkten Farbstoffen. Neben Stroh werden noch 
folgende Fasern besproehen: Bangkok, Sisal, Hanf, Ramie, Baku, Balibunlal, Papier - 
garn, Cellophan u. Raccello (Ramie zwischen Cellophanfolien). (Textile Colorist 54. 
17—18. 58. Jan. 1932.) F r ie d e m a n n .

F.Margival, VorscMag zur Schaffung eines Generalregislers fiir alle Farbtone. 
(Peintures-Pigments-Vernis 8. 1640—43. Dez. 1931.) S c h e i f e l e .

Jos. Einig, Die Darslellung von leuchtendem Zinksulfid. 8 kg ZnSO.j (D. A. B. VI) 
werden in 901 W. gel. u. zur Entfemung des Fe mit 500 ccm NaOCl-Lsg. (1,5% wirksames 
Cl) auf 60—70° erwiirmt. Nach Filtration durch Filterkerzen wird mit 1 1 10%ig. 
Na2S-Lsg. yersetzt, wieder bei 60—70° 1 Stde. digeriert u. in Glasgefiifle filtriert, in 
die von unten H2S (300 1/Stde., aus Na2S-Lsg. u. HCI) eingeleitet wird. Der Nd. wird 
in einem Holzbottich mit dest. W. durch Dekantieren 5-mal gewaschen (5 X 100 1). 
Vor dem H2S-Einleiten oder nach der Waschung werden 400 ccm 0,l%ig- CuSO,r  
Lsg. pro kg ZnS zugesetzt u. auflerdem dem Brei 5% BaCU-2 H20  zugegeben u. ver- 
riihrt. Das ZnS wird dann abgemitscht, die Kuchen auf dem Dampfbade getrocknet 
u, im elektr. Ofen auf 1150° gegliiht. Das so erhaltene Prod. wird Cl-frei gewaschen, 
mit 5 g Wasserglas pro kg ZnS yersetzt u. kurz erwarmt. Nach Abnutschen u. Trocknen 
auf dem Dampfbade ist das ZnS fertig zur Herst. der akt. Łeuchtfarbe. Die einzelnen 
MaBnahmen werden eingehend begrundet. (Chem. - Zt.g. 56. 185 — 86. 5/3.
1932.) R . K . Mu l l e r .

— , Chromgelb aus metallischem Blei. Herst. einer bas. Bleilauge durch wechselnde
Einw. yon Essigsaure u. Luft auf Bleigranalien. Gewinnung von Bleichromat oder 
-carbonat durch Ausfallen der Lauge mit Natriumchromat oder C02. Die bas. Blei
lauge soli auf 1 Mol Essigsaure 1 Mol Blei enthalten; der Endpunkt der Rk. wird 
durch Titration mit 1-n. H 2S04 bestimmt. (Farben-Chemiker 3. 55. Febr. 1932.) Konig.

Hans Hadert, Die Herstellung von Druckschwarz und Halblonfarben. Die Pro- 
duktion von Rolimaterialien u. yon „Litho“-Olen. Schwarzfarben fiir Druckzwecke. 
Herst. yon Druckschwarzen. Allgemeine Angaben fiir diese. IOustrations- u. Halbton- 
druckfarben. Neutralscbwarz- u. Mattschwarzfarbe. Vorschriften. (Paint Manufactnre
2. 53—58. Marz 1932.) KoniG.

•—, Uber die Bescliaffenheit des Wandputzes und dessen Einfluji auf die Anstrich- 
schicht. (Amer. Paint Journ. 15. Nr. 51E. 15—17. 4/12. 1931.) SCHEIFELE.

Paul Portier und Andre Kling, Uber den antiseptischen Wert von Anstrichmitteln 
aus chlorierten und nicMchlorierien Phenolderivaten. (Peintures-Pigments-Vernis 9. 
14—16. Jan. 1932.) _________________ SCHEIFELE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von 
Wasch- und. Reinigungsmilteln, dad. gek., daB man wasserlosliche Alkali-, Mg-, NH4- 
Salze, neutrale oder saure, von Sauren, die starker sind ais Carbonsauren, den Schwefel- 
sdureestem oder ihren Neutralsalzen yon primaren oder nicht primaren aliphat., aliphat.- 
aromat. oder eycloaliphat. Alkoliolen oder Olefinen yon wenigstens 10 C-Atomen oder 
Misclmngen dieser Prodd. einyerleibt. Es kónnen yerwendet werden die Ester des 
Cetyl-, Lauryl-, Siearyl- u. Cholesterinalkohols oder der bei der Oxydation von Paraffinen 
erhaltlichen hochmolekularen Alkohole. Ais Salze sind genannt Na- u. Mg-Sulfat u. 
-Bisulfat, Na-Phosphat, -Chlorid, -Acetat, -Tartrat oder Benzoat. (E. P. 352989
vom 9/4. 1930, ausg. 13/8. 1931.) ScHMEDES.

Twitehell Process Co., Ohio, Cincinnati, V. St. A., Reinigungsmittel, bestehend 
aus einer wasserloslichen homogenen Mischung von Mahoganysulfonaten u. Schlamm- 
schicht-Mineralólsulfonaten. Unter Mahoganysulfonaten yersteht man die beim Reinigen

* yon Weifidlen mit atarker Schwefelsaure erhaltenen ólloslichen Mineralolsulfonate. 
(E .P . 350 505 yom 3/2. 1930, ausg. 9/7. 1931.) S c e m e d e s .
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H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz i. Sachsen, Nelz-, Reinigungs- und Emul
gierungsmittel. Man yerwendet an Stello der in E. P. 318610 genannten Sulfonierungs- 
prodd. von Alkoliolen hier das in ublicher Weise hergestellte Sulfoniermigsprod. des 
Laurylalkohols. (E. P. 351403 vom 18/3. 1930, ausg. 23/7. 1931. D. Prior. 5/4. 1929. 
Zus. zu E. P. 318610; C. 1930. I. 744.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ve>fahren zum Reserrieren
von Wolle und Seide in Mischgeweben mit anderen Fasern, dad. gek., daB man dem 
Farbebade, das die zum Farben der anderen Fasern, wie Baumwolle u. Kunstseide, 
verwendeten Farbstoffe enthalt, Schwefelsaureester hoher molekularer aliphat. Alkohole 
oder ihre wasserlóslichen Salze zusetzt. Es kónnen yerwendet werden die Ester der 
Alkohole, die bei der Oxydalion von Paraffinen zu Fettsauren entstehen, ferner Geiył- 
alkoholschwefelsdureester. (F. P. 703 090 vom 2/10. 1930, ausg. 23/4. 1931. D. Prior. 
11/10. 1929.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Farben ron 
tierisclien Fasern und beschwerter Seide mit Kupenfarbstoffen. Leicht yerkiipbare Kiipen- 
farbstoffe, dereń Leukoverbb. so bestandig sind, daB sie sich in der Druckpaste nicht 
oxydieren, werden in der Druckpaste mit yerhaltnismaBig geringen Mengcn eines 
Reduktionsmittels, z. B. Hydrosulfit, u. geringen Mengen Alkali oder eines alkal. 
reagierenden Salzes, zweckmaBig unter Zusatz von Glucose, reduziert, auf dio Stoffo 
aufgedruckt, getrocknet, kurz gedampft u. dann in einem Oxydationsbade entwickelt.

Man yerwendet zweckmaBig Kupenfarbstoffe von 
nebenst. allgemeiner Formel, in der R t einen Aryl- 
rest, I i Wasserstoff oder einen Alkyl- oder Aralkyl- 

_  _ -T | ( - | rest, X Wasserstoff oder einen einwertigen Substi-
o tuenten u. Y Wasserstoff oder Halogen bedeuten.

Beispiel: Man yermischt 100 g Farbstoff, 80 g Gly- 
cerin oder Athylenthiodiglykol, 500 g British-gum 

1:1, 0—30 g Triathanolamin, 0—30 g Na-Phosphat u. 50—lOOg Glucose, erhitzt die 
Mischung auf ungefahr 70°, fiigt 10—25 g Hydrosulfit konz. Pulver, 20—40 ccm 
Ammoniak (10%ig.) u. 230—95 g W. liinzu. Man laBt die Druckfarbe einige Stunden 
liegen, druckt dann in ublicher Weise, dampft ca. 6 Minuten im Schnę! ldampf er mit 
geniigend feuchtem Dampf, spult u. entwickelt einige Minuten in einem Bade, das 
5—10 ccm H20 2 30%ig im Liter enthalt, u. spult. (F. P. 708 141 rom 19/12. 1930, 
ausg. 20/7. 1931. D. Prior. 20/12. 1929.) SCHMEDES.

Rene Clavel, Basel-Augst, Schweiz, Verfahren zum Farben ron Cellulosederimten, 
m e Celluloseestern und -athern, mit Entu>icklungsfarbstoffen, dad. gek., daB die Be- 
handlung mit den Diazolsgg. u. Naphthollsgg. in getrennten Badern oder im gleichen 
Bade bei Tempp. yon 60—95° erfolgt. ZweckmaBig yerwendet man die Diazoverbb. 
in Lsgg., die durch Zusatz von Soda oder Na-Acetat alkal. gemacht sind, u. die Entw.- 
Komponenten in Ggw. yon sauren Substanzen, •wie HCi, Essigsauro oder jSTatrium- 
biphosphat. ZweckmaBig setzt mail den Badern Schutzkołloide, wie Gelatine, oder Salze 
ron sulfonierlen Fettsauren zu. Allen Badern kónnen ferner 1. Salze, wie MgCU, NHjOl, 
Zinn- oder Zinkchlorid zugesetzt werden. (A. P. 1 811 576 vom 18/1. 1923, ausg. 23/6.
1931. E. Prior. 28/7. 1922.) S c h m e d e s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Sidney Thornley, Grangemouth, 
und Alfred Yeoman Twemlow, Blackley b. Manchester, Verfahren zum Farben von 
Celluloseestern und -athern in gelben Tonen, gekennzeichnet durch dic Verwendung von
l-Methyl-2-amino-3-nilrobenzolen, die in 5-Stellung Halogen (Chlor) oder eine Alkyl- 
'gruppe (CH3) enthalten, z. B. l-Melhyl-2-amino-3-nitro-5-ćklorbenzol. Die Farbungen 
sind nicht phototrop. (E. P. 353 878 vom 28/4. 1930, ausg. 27/8. 1931. F. P. 716208 
yom 28/4. 1931, ausg. 17/12. 1931. E. Prior. 28/4. 1930.) S c h m e d e s .

N. M. Gorelik, P. K. Gorew und N. W. Ssokolowa, U. S. S. R., Verfahren zum 
Farben von Geweben o. dgl. aus Wolle. Die in ublicher Weise gefarbten Gewebe werden 
vor oder nach dem Dampf en mit W. von etwa 100° behandelt. (Russ. P. 21 994 vom 
26/4. 1930, ausg. 31/8. 1931.) R ic h t e r .

Alois Dengler, Berlin, Verfahren zum Aufbringen von licht- und waschechten Bildern 
auf Webstoffen durch Abbiigeln der auf eine Papierunterlage o. dgl. aufgebrachten Farb
stoffe, 1. dad. gek., daB die zum Fixieren der Farbstoffe auf der Faser des Stoffes er- 
forderlichen, auf die Unterlagen aufgetragenen Chemikalien erst beim Abplatten mit- 
einander in Wecliselwrkg. treten (hierzu vgl. Sehwz. P. 141 112; C. 1931. I. 533). — 
Folgendes ist nachzutragen: Beispiel fiir die auf dem Biigelpapier befindliche Farb-

1 6 4 *
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pasto: B Tle. Indigoblau werden mit 9 Tin. Natriumphosphat w. in W. gol. u. 25 Tle. 
Harzseife zugesetzt. Ferner werden 12 Teile iiberkolilcnsaurcs Kali u. 7 Tle. Harzleim 
k. in W. gel. u. der ersten Lsg. zugesetzt. Diese Pastę wird mit PrcBluft auf die Papiere 
aufgespritzt. Beim Abbiigeln gibt es licht- u. wascheehte Muster. (D. R. P. 545 678 
KI. 75 b vom 4/11. 1928, ausg. 4/3. 1932.) B k a u n s .

N. V. tot Exploitatie van A nkersm ifs Katoenfabrieken, Dcventer, Holland, 
Iierslellen yon Textildruckj'ormen, die aus einer auf einer Platte oder Walze angeordneten 
Filzschicht bestelien, in der die Muster ausgespart sind, dad. gek., da!3 die Riinder 
der Muster dureh Bestreichen mit einem erstarrenden Mittel, z. B. Schellacklsg., 
yerfestigt werden. — Wenn die Filzschicht aufgeklebt ist, sind die Bander der Muster 
mittels Schellack yerfestigt. (D. R. P. 546 759 KI. 15b vom 4/9. 1930, ausg. 14/3. 1932. 
Holi. Prior. 25/8. 1930.) G jro te .

Langbein-Pfanhauser-Werke A.-G., Leipzig, Oewinnung und Behandlung der 
verkupferten Tiefdruckwalzen oder Zylinder fur Rotationstiefdruck, dad. gek., daB die 
nur fiir eine Atzung ausreichende Cu-Schicht von der z. B. aus Ni oder Co bestehenden 
Unterlage durch anod. Auflsg. in dem gleiehen Cu-Bade, in weleliem die Cu-Schioht 
erzeugt wurde, entfernt wird. (D. R. P. 545 503 Ivl. 151 vom 4/5. 1930, ausg. 2/3. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 455 028; C. 1931. II. 1767.) G r o t ę .

Carl Theodor Pastor, Krefeld, Herstellung von scharfrandigen Siebdruck- 
schablonen, dad. gek., daB ein Chromatgelatinefilm, der ais Riickseite eine diinne 
Celluloid- oder Lackschicht besitzt, mit Seiden- oder Metallgaze yerklebt wird u. daB 
nach dcm Entwickeln die Celluloid- oder Lackriickschicht von der Gelatineseite aus 
durch ein gecignetes Losungsm. stellenweise herausgcl. wird, so daB das ungel. Gelatine- 
bild mit einer Celluloid- oder Lackruckschiclit in der Gaze yerbleibt. (D. R. P. 546 713 
KI. 57d vom 9/12. 1930, ausg. 14/3. 1932.) G r o t ę .

XI. Harze; Lacke; Pirnis.
G. Dupont, Harzgewinnung und Holzdestillation in den Kolonien. (Buli. Inst. 

Pin [2] 25. 11—13. 15/1. 1932.) WlLBORN.
D. R. Koolhaas, Die Harze von Aga/his Labillardieri Warburg von der Insel Jappen. 

Es wurden 2 yerschiedene von genanntem Baum stammende Harzsorten untersueht. 
Die eine (A) wird Papeda genannt u. ist ein Balsam, der in den Tropen nicht erliartet. 
Die andere (B ) sieht wie Manilakopal aus. Beide wurden mit Dampf dest. u. die er- 
haltenen ather. Ole sowie die riickstandigen Harze untersueht. Ungefiihre Zus. des ather. 
Ols von A: 0,6% d-a.-Pinen, 97,4°/0Linwnen +  wenig Dipenten, 0,5% Sesquiterpenoxyd 
(Dehydrierung lieferte Cadalin), 0,7% Harz. Ungefiihre Zus. des ather. Ols yon B: 
31,8% l-a-Pinen, 60,3% Limonm +  wenig Dipenten, 0,1% Sesguiterpenalkohol. Diese 
ather. Ole, besonders das von A, unterseheiden sich danach erheblich von denen anderer 
Agathisarten. Auch die Harze yon A  U. B  sind yerschieden; das von B  stimmt am besten 
mit den Manilakopalcn iiberein. *4 u. B  riiliren wahrscheinlich von 2 yerschiedenen 
Formen des genannten Baumes her. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 389—95. 15/3.
1932. Buitenzorg [Java], Botan. Garten.) L in d e n b a u m .

Georg Walter und Markus Gewing, Zur Konstitution der kunsilichen Harze.
II. Die theoretischen Grundlagen und quantitative Untersuchungen der Harnstoff-Form- 
aldeliydkondensation. (I. ygl. C. 1932. I. 751.) Zunachst wird ein Uberblick iiber die 
wichtigsten nichtharzigen Harnstoff-Fornialdehydkondensatiwisprodd., insbesondere kry- 
stallisierten Dimethylolharnstoff u. amorphen Mełhylolmeihylenharnstoff, C5H10O3N4, 
ihre Entstehungsbedingungen, sowie iiber die theoret. wichtigsten Verff. zur Gewinnung 
von Kumlharzen auf dieser Basis gegeben. Die hauptsachlichsten, den Verlauf der 
Kondensation bestimmenden Faktoren sind H-Ionenkonz., Temp. u. Mengenverhaltnis 
der Komponenten. Im allgemeinen sind eine H-Ionenkonz. yon 10~5 bis 10-3 u. hohere 
Tempp. erforderlieh. — Zur Feststellung der Konst. des Harzes werden das bei der 
Kondensation abgespaltcne W. u. der freiwerdende Formaldehyd ąuantitatiy bestimmt. 
Aus den erhaltenen Werten ergibt sieh, daB das klare Harz entweder aus einem Gemisch 
von monomeren ilethylen-, Dimetliylen- u. Methylenmethylolyorbb., oder — wahr- 
scheinlicher — aus durch Methj^lenbrucken yerkniipften Harnstoffresten mit noch 
freien Methylolgruppen besteht. Auf matliemat. Wege laBt sich ein Einblick in den 
strukturellen Aufbau dieser Kondensationsprodd. gewinnen. Bei Zugrundelegung 
eines regelmaBigen Baues gelangt man (fiir Normalrk.-Bedingungen) zu einer im Durch- 
schnitt etwa 3-gIiedrigen, eindimensionalen „Ringkette“, die eine freie Methylolgruppe
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tragt. Auf Grund der Feststellungen, dafi sich der wasserlósliche Metliylolmethylen- 
liarnstoff mit Formaldehyd peptisieren, sowie zu einem Harz verpressen laBt, wird das 
Entstehen yerhaltnismaBig niedermolekularer, in fester Lsg. befindlicher Gebildo an- 
genommen. — Der Rk.-Verlauf wird ais schrittweise vor sich gchende Kondensation 
von Methylolharnstoffen, nicht ais (iiber Methylenliarnstoffe fiihrende) Polymerisation 
aufgcfafit. Der EinfluB der Kondensationsmittcl (H- u. OH-Ioncn), sowio ihrer Konz., 
ferner die besondcre Wrkg. des Schmelzprozesses werden erórtert. — Uber die Aus- 
fiihrung der V e r s u c h e  werden genauc Angaben gemacht. (Kolloid-Beih. 34. 163 
bis 217. 15/12. 1931. Wien, Univ.) W. W o l f f .

Johannes Schwarz, Vom altitalienisclien Geigenlack. Porenfiillung des Holzcs 
mit kautschukhaltigen Stoffen wahrseheinlich. Gelber Grund: Gummigutti +  Aloe (?). 
Frage, ob Ol- oder Spritlack, nicht eindeutig entschieden. Farbstoffe: Aloe u. Drachen- 
blut. (Farbę u. Laek 1932. 85—86. 99—100. 17/2.) W il b o r n .

Alfred Kraus, Zur Kennlnis der Weichmachungsmillel fiir N  ilrocelluloselacke. 
Zehn yerschiedene Weiehmacher wurden auf Fliichtigkeit im freien Zustande, Gelati- 
nierungsvermógen fiir Wolle, Yerh. nach Bestrahlung mit Hg-Licht, EinfluB auf dio 
Viscositśit der Nitrocelluloselsgg. u. Beeinflussung der Lichtbestandigkeit des Filmes 
untersucht. (Farbę u. Lack 1932- 121—22. 135—36. 9/3. 1932.) W il b o r n .

Harvel Corp., Newark, N. J., iibert. von: Mortimer Thomas Harvey, N. Y.,
Herstellung eines synthetischen Ilarzes durch Erhitzen von AcajounuBschalenól mit 
einem Aldehyd in wss. Lsg., z. B. 40°/oig. Aldehydlsg., in An- oder Abwesenheit von 
HC1 bei 100 bis 200°. (Can. P. 290 185 yom 2/7. 1927, ausg. 4/6. 1929.) M. F. Mii.

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Deutschland, Herstellung von hartbaren 
Aminaldehydharzen. 1 Mol. eines aromat. Amins wird mit mindestens 2 Moll. eines 
Aldehyds in Ggw. von wenigstens 1/2 Aquivalent einer einbas. organ. Siiure kondensiert.
— Z. B. werden 93 g Anilin, 90 g Eg., 300 ccm A. u. 0,5 g ZnCl2 auf 70° erhitzt. Man 
gibt 300 ccm 30°/oig. CII..O zu, riihrt 1 Stde. bei 65—70°, laBt das Harz absitzen u. 
troeknet es 15 Stdn. bei 50—55° u. dann 5 Stdn. bei 110°. Statt Anilin kann Naph- 
thylamin, statt CH20  kónnen Acetaldehyd, Crolonaldehyd, Benzaldehyd, Zimtaldehyd 
oder Furfurol, statt Eg. kann Monochloressigsdure verwendet werden. Geeigncte 
Losungsmm. sind auBer A. auch Aceton, Bzl., Essigester oder CHC13. — Die Harze 
sind 1. u. kónnen in Form ihrer Lsgg. zu Imprdgnierzwecken benutzt werden. Sie sind 
nicht schmelzbar, lassen sich aber unter Druck u. Hitze verpresscn u. gehen dabei in 
den unl. Zustand iiber. Sie dienen zur Herst. von Isolierstoffen. (F. P. 717 931 vom 
29/5. 1931, ausg. 16/1. 1932. D. Prior. 6/6. 1930.) N o w e l .

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G. m. b .H ., Deutschland, Herstellung 
ton Harzen aus Plienolalkoholen. Alkalisalze von Phenolpolyalkoholen werden mit 
solchen mehrwertigen Alkoholen kondensiert, bei denen eine oder mehrere OH-Gruppen 
durch Halogen ersetzt sind. -— Z. B. werden 168 Teile Kresoldialkohol (erhaltlich

CiJ.,011 CHjOH
I _______  _______ I

I  CHj0H*0H2- 0— \ - ( O H 2)s- < ^  \ - 0 - C H 2-CI-I20H

CH,OH CII,OH
aus 1 Mol. Rohkresol u. 2 Moll. CH20) in 800 Teilen alkoli. NaOHgel. u. mit 110,5 Teilen 
a.-Monochlorhydrin 4 Stdn. unter RuckfluB gekoclit. Man filtriert yom NaCl, dest. 
den A. im Vakuum unter 40° ab u. erhalt ein yiscoscs Prod., dessen Acetylderiv. dio 
VZ. 503 besitzt. Das Prod. ist 1. in W. u. A. u. gelit bei 10-std. Erhitzen auf 200° in 
ein unl. u. unschmelzbares Harz iiber. Aus Diphenylolpropantelraalkohol (darstcllbar 
nach D. R. P. 494778; C. 1930. II. 1291) u. Glykolchlorhydrin bekommt man ein 
acetylierbares Prod. von der Formel I, 1. in W. u. A., unl. in A., Aceton, Bzn. u. Essig
ester, das beim Erhitzen unl. u. unschmelzbar wird. Auch Dichlorhydrin ist zur Um- 
setzung mit Diplienylolpropantetraalkoliol geeignet. (F. P. 719 172 vom 26/6.1931, 
ausg. 2/2. 1932. D. Prior. 19/9. 1930.) N o u v f ,L.

Carl Bohler, Drcsden, Verfaliren zur Herstellung ton hdrtlaren harzartigen Kon- 
densalionsprodukten, dad. gek., daB man auf hiirtbare Phenolformaldehydharze 
(Resole), auf hartbare Resinotannolformaldehydharze oder auf Gemisehe beider Harz- 
sorten solche Anhydroformaldehydanilinharze cinwirken laBt, wie sie nach den Verff. 
der D. R. PP. 335984 u. 317267 erhalten werden. — Z. B. werden 20 Teilc Anhydro- 
formaldehydanilinliarz, 30 Teile Resinolannolformaldehydharz (erhaltlich durch Be-
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•handeln von Akaroid mit' CH20) u. 50 Teile Phenolformaldehydliarz durch Verschmelzen 
oder Lćisen vcreinigt. Das Gemisch wird fiir sich oder mit Fiillstoffcn verpreCt. Das 
Anhydroformaldehydanilinharz dient dabei ais Hartungsyerzógerer. (D. R. P. 545 270 
I d .  12q vom 6/12. 1929, ausg. 27/2. 1932.) N o u v e l .’

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Herstellung von Lacken. In 
einem sauren Medium bringt man einen bas. Farbstoff, ein aliphat. Amin oder Gemische 
von aliphat. Amincn, sowie eine komplexe anorgan. Siiure bzw. dereń Verbb. zusammen. 
Ein geeignetes aliphat. Amin ist Dibutylamin oder Tripropylamin. Beispiel: Man 
lost 67,6 Teile Na-Wolframat, 8,4 Teile dibas. Na-Phosphat u. 47 Teile konz. HC1 in 
750 Teilen W. u. kocht 15 Min. Zu der h. Lsg. (95° u. dariiber) gibt man eine h. Lsg. 
Ton 15 Teilen Victoriablau B. Conz. u. 1,5 Teilen Di-n-butylaminliydrochlorid in 
■1500 Teilen W. Dic Farblacksuspension wird abfiltriert u. gewasclien. (E. P. 365 943 
Yom 27/5. 1931, ausg. 18/2. 1932. A. Prior. 27/5. 1930.) D r e w s .

Bakelite Corp., V. St. A., Herstellung von Lacken. Man 1. 45 Teile eines Rk.- 
Gemisches von Phenol u. Tungól, Formaldehyd u. Colophonium in 50 Teilen Toluol 
u. fiigt 10 Teile eines Celluloseeslers oder -iithers, beispielsweisc Nitrocellulose in einem 
Losungsm.-Gemisch von 40 Teilen Butylacetat u. 50 Teilen Butylalkohol zu. Die 
Lacke zcichnen sich durch Glanz, Haftfahigkeit u. Lichtbestandigkeit aus; sie eignen 
sich auch ais Buidcmiltel fiir Folien u. Fornistiicke. (F. P. 684 747 vom 12/11. 1929, 
ausg. 30/6. 1930.) E n g e r o f f .

Comp. Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Herstellung von Lacken. Man fiigt den Celluloseesterlacken kleine Mengen 
Harze zu, die aus Glykol u. Plilhalsaureanhydrid bzw. Wein- oder Citronensaure ge- 
wonnen werden. Die Lacke zeichnen sich durch groBere Haftfahigkeit- u. Feuchtigkeits- 
bestandigkeit aus. (F. P. 38115 vom 4/3. 1930, ausg. 1/4. 1931. E . Prior. 4/3. 1929. 
Zus. zu F. P. 649384; C. 1931. I. 3067.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
De Laval Separator Co., New York, iibert. von: Hans Olof Lindgren, Appel- 

viken, Reinigen und Konzenlricren von Kautschukmilch. Die Kautschukmilch wird 
zunaehst in der Zentrifuge von den Verunreinigungen befreit u. danach konz. — App. 
A. P. 1 831 500 vom 2/7. 1928, ausg. 10/11. 1931. Schwed. Prior. 12/7.1927.) Pank .

Pure Calcium Products Co., iibert. von: Raymond R. McClure, Pittsburgh, 
und John W. Church, Pennsylvanien, Kieselsdure ais Fullstoff fiir Kautschuk. Eine 
Lsg. yon Kieselsaure wird mit h. Luft oder eine Lsg. von Na-Silicat mit h. C02 verspriiht, 
die trockenen Teilchen in der Achatmiihle naB gemahlen, mit viel W. gewasclien, filtriert, 
getrocknet. 150 g werden in einer Kugelmuhle von ca. 6 Zoll Durchmesser u. 6 Zoll 
Lange mit 10 Pfund Stahlkugelii von ca. ’/2 Zoll Durchmesser ca. 16 Stdn. zerrieben. 
Die iNIiihle macht ca. 55 Umdrehungen pro Minutę. Anschcinend findet hierbei keine 
weitoro Zcrkleinerung, wohl aber eine elektr. Aufladung statt. Die Netzfahigkcit des 
Fiillstoffs fiir Kautschuk wird erhóht. (A. P. 1843 576 vom 24/4. 1929, ausg. 2/2.
1932.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, und 
Edward Arthur Murphy, Birmingham, Gegenstande aus Kautschukmilch. Die Formen 
werden mit einem nichtfl. oder festen Koagulationsmittel, das zusammen mit geringen 
Zusatzen harz-, wachs- oder fettartiger Substanzen, wie Kolophonium, Tristearin, 
Schellack, Stearinsaure, unl. Seifen, in fliiehtigen Losungsmm., wie Aceton, Alkohol, 
A., gol. ist, iiberzogen, das Losungsm. verdampft u. die Form nunmehr mit Kautschuk- 
dispersionen uberzogen. Ais Koagulationsmittel konnen H2S04, Milchsaure oder ZnCl2, 
letzteres event. zusammen mit viscosen Fil., wie Glycerin oder Glykol, verwendet 
werden. — Man iiberzicht dio Form z. B. mit einer Mischung aus 2 Teilen Kolophonium,
2 Teilen ZnCl2 u. 100 Teilen 95%ig. Alkohol. Man erhalt scharfe Abdriicke von kompli- 
zierten Obcrflachen. (E. P. 365 547 vom 20/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) P a n k ó w .

Soc. Italiana Pirelli, Italicn, Herstellmig zusammeng&sełzter Kautschukgegenstande, 
wie Bander, Kabel, Treibriemen, Bluffen, Ringe, Reifen, StoBdampfer, Rohre. Man 
Terbindet 2 oder mehrere Kautschukschichten gloicher oder yerschiedencr Zus. mittels 
event. selbstvulkanisierender Kautschuklsg. Dio eine der Kautschukschichten ist vor- 
vulkanisiert u. wird unter Dchnung mit den anderen, die nicht oder mehr oder weniger 
yulkanisiert sein konnen, rereinigt. Man erhalt nach der Vulkanisation Gegenstande
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mit erhóhter mechan. Festigkeit. (F. P. 718 206 vom 5/6. 1931, ausg. 21/1. 1932, 
It. Priorr. 7/6. u. 26/6. 1930.) Panków .

Henry Bolle, Belgien, Vulkanisationsverfahren. Man gibt den Besclileuniger zu 
der Kautscliukmischung, die koinen S enthalt, u. Yulkanisiert durch Tauehen in ge- 
schmolzenen S oder in S-PulYer, das auch mit inerten Stoffen, wie Talkum Yerd. sein 
kann. (F .P . 717 699 vom 12/11. 1929, ausg. 12/1. 1932.) P a n k ó w .

Mishawaka Rubber and Woolen Mfg. Co., iibert. von: Charles E. Bradley und 
Claude D. Mason, Mishawaka, AUemngsschułz fiir Kaułschukwaren, wie Reifen u. 
Schuhe. Man gibt zu der Kautscliukmischung eine Mischung (Schmelze) aus Paraffin- 
wachs u. „Caspcrwachs" oder iiberzieht den Kautschuk damit. Letztercs ist ein 
Mineralwaclis aus Rohpetroleum, wie man es im Casperdistrikt (Wyoming) findet; 
gelblieh, Hartę (bezogen auf Paraffin =  85) 100, D. 0,933, F. 160—166°"F, etwas 
klebrig, aniorph, in organ. Losungsmm. 11., geringe erweichende u. Alterungsschutzwrkg. 
auf Kautschuk. Bei Verwendung des Gemisches bleibt die Kautschukoberflacho 
klebrig. Bei Verarbeitung Yon Gewebe erhalten dio anliegenden Kautschukschichten 
erhohte Zusatze an Wachsmischung. (A. P. 1 832 964 vom 9/12. 1926, ausg. 24/11.
1931.) _ _ _ P a n k ó w .

■ Le Joint Franęais, Frankreich, Kautschukfasermassen fiir Dichtungszwecke, 
Durch Zusatz von Leim u. Glycerin wird die M. bestandig gegen Ole, KW-stoffe u. dgl. 
Man nimmt 40—50% Kautschuk, 20—40% Fullmaterial, 10—20% Fasern, 2—5% 
Leim, 1—2% Glycerin, 0,5—1% Beschleuniger u. 5—10% S (bezogen auf Kautschuk). 
(F .P . 719 510 Yom 1/6. 1931, ausg. 6/2. 1932. D. Prior. 14/6. 1930.) P a n k ó w .

Dewey and Almy Chemical Co., V. St. A., Kautschuk-Asbestmasse fur Dichtungen 
u. Bremsen. Asbestfasem werden in gróBeren W.-Mengen dispergiert, mit NaOH be- 
handelt, darauf Kautschukfull- u. Vulkanisiermittel zugesetzt, ein Teil des W. ent- 
fernt u. eine Kautschukdispersion (15% der Fasern), die ein koagulierbares Sehutz- 
kolloid wie Hamoglobin. enthalt, zugesetzt, worauf die Kautschukdispersion bis zur 
Koagulation erhitzt wird. Das W. wird durch Pressen u. Trocknen Yorsichtig entfernt, 
so daB die gegenseitige unregelmaBige Lage der Faserteilchen nicht geilndert wird, 
worauf Yulkanisiert wird. (F .P . 718 210 yom 5/6. 1931, ausg. 21/1. 1932. A. Priorr.

Dewey and Almy Chemical Co., V. St. A., Kautschuk-Asbestmasse. Asbestfasem 
werden evtl. in  Ggw. von etwas NaOH in W. dispergiert, ein Schutzkolloid wie Soifen 
von sulfonierten Olen, Cascin, Na-Silicat, Hamoglobin, Serumalbumin u. EiweiB, 
u. Kautschukmilch zugesetzt u. durch Erhitzen die Wrkg. des Schutzkolloids auf- 
gehoben, wobei die Kautschukmilch koaguliert. Man kann auch ein Koagulations- 
mittel wie CH3CO,H in solcher Menge zusetzen, daB es bei gew'óhnlicher Temp. nicht 
wirkt. Ebenso kann der Faserbrei Fiillstoffe wie ZnO, PbO, Graphit, RuB, fein verteiltes 
Pb u. Yulkanisierten Kautschuk enthalten, die ebenfalls die K o a g u la tio n  befordern. 
Auch Baumwoll- u. andere Fasern kónnen angewendet werden. Statt durch Erhitzen 
kann man die Schutzwrkg. der Proteine auch durch HCHO aufheben u. die Koagulation 
in einem GefiiB vornehnien, dessen Form der des herzustellenden Gegenstandes ent- 
spricht. — 15 g Hamoglobin worden in  12 1 W. Y erteilt u. 1000 g kurzo Asbestfasem 
zugesetzt. Ferner werden 75 g S, 75 g ZnO, 165 g PbO u. 36 g Graphit sowie evtl. 
ein Beschleuniger mit 200—300 g W. u. 10 g Hamoglobin dispergiert u. zu der 
Asbestfasermischung gesotzt. Darauf Yerd. man 500 g Kautschukmilch mit 150 g 
Kautschuk mit 1000 g W. u. 5 g Hamoglobin u. giefit cs in obige Dispersion. Darauf 
wird Dampf eingeleitet u. die Mischung in %  Stde. auf 100° erhitzt, wobei Koagulation 
erfolgt. Auf der Papiermaschine, durch Zentrifugieren, Filtrieren entfernt man das W. 
u. trocknet. (F .P . 718211 vom 5/6.1931, ausg. 21/1.1932. A. Prior. 10/6.1930.) P a n k .

Istvan Dorogi. Lajos Dorogi und Dorogi Es Tarsa Gummigyar R. T., Ungarn, 
Uberziehen diinner aufblasbarer Kautschukgegenstande mit Fasern. Die Kautschuk
oberflache wird durch Behandeln mit einem Losungsm. oder mit einer harzhaltigen 
Kautschuklsg. u. Abdampfen des Losungsm. klebrig gomacht, die Fasern werden auf- 
.gestreut, danach wird Yulkanisiert. (F .P . 719 435 vom 2/7. 1931, ausg. 5/2. 1932.

10/6. u. 5/8. 1930.) P a n k ó w .

Ung. Prior. 9/2. 1931.) P a n k ó w .

XIV. Zueker; Kohlenhydrate; Starkę,
Nathan Leyy, Bemerkimgen uber die Verwendung einiger Apparale in Zuckcr- 

fabrikslaboralorien. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 48. 541. Dez. 1931.) T a e g e n e r .
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Emil Muller und Jaroslav Pucherna, Studien uber das Rubenmark. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 841—43. Dez. 1931. — C. 1932. I. 1013.) T a e g e n e r .

A. M. Maików, Rolle des essigsauren BUis bei der Anahjse von Melasse. I. Zucker - 
analysc. Die Best. des Zuekers in Melasse nach B e r t r a n d  u . polarimetr. ergibt groBe 
Differenzen. Das Pb-Aeetat schliigt aus Melasse FEHLING -Lsg. reduzierende Stoffe 
nieder, die ebenso vergiirbar sind, wie der gel. gebliebene Zucker. (Chem. Journ. 
Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Cliimitseheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prildadnoi 
Chimii] 4. 728—31. 1931.) S c h o n f e l d .

K. Sandera, Zur Bestimmung der Affinierbarkeit ton Rohzucker nach der kondukto- 
metrisćhen Methode. Erwiderung auf die Ausfuhrungen von Sp e n g l e r  u. Gr u n o w  
(C. 1932.1. 150). (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 844—49. Dez. 1931.) T a e g e n e r .

O. Spengler, Zur Bestimmung der Affinierbarkeit von Rohzucker nach der Berliner 
Methode und nach der v kohdułctometrischen Methode. Erwiderung auf die torstehenden 
Ausfuhrungen von K. Sandera. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 849—50. Dez.
1931.) T a e g e n e r .

K. Sandera, Zur Bestimmung der Affinierbarkeit des Rohzuckers. SchlujSwort zu, 
der Entgegnung von O. Spengler. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 851. Dez.
1931.) T a e g e n e r .

A. P. Schulz, Zur Analyse von Starkeprodukten. III. Uber Farbę, Aussehen und
Glanz von Kartoffelmehlen. (II. vgl. C. 1932. I. 461.) Opt. Erklarung des Glanzes in 
schemat. Verglcich zu neben- u. aufeinander liegenden Glaskugeln, naheres im Original. 
Die Glanzpriifung erfolgt bei Stiirke zweckmaBig im lufttrockcnen, die auf Farbę u. 
Aussehen im durchfeuchteten Zustande, wie nalier begriindet wird. (Ztschr. Spiritus- 
ind. 55 . 35—36. 18/2. 1932. Berlin, Inst. f. Starkeforschung.) G r o s z f e l d .

Daytol Co., iibert. yon: Eugene Staegemann, Oakwood, Ohio, Abscheidung 
der Proteinsubstanzen aus Zuckerlosungen mittels wasserloslicher Sulfonsduren, die durch 
Sulfonierung eines Asphaltoles mit einem hohen Geh. an ungesatt. KW-stoffen mit der 
gleichen Menge H2SO,, erhalten werden. Das Sulfonierungsgemisch wird in die gleiclio 
Menge W. gegossen, wobei sich drei Schicbten bilden. Die mittlere dicke Schicht 
wird mit der gleichen Menge W. verd., wobei sich das unveranderte Ol abscheidet u. 
das Sulfonierungsprod. in Lsg. bleibt. (A. P. 1847 023 vom 24/10. 1927, ausg. 23/2.
1932.) " M. F. M u l l e r .

Raffinerie Tirlemontoise Soc. Anon., Tirlemont, Belgien, Gewinnung von
Zuckersaft aus Ruben, Zuckerrohr und anderen. Pflanzen durch Extraktion im Gegenstrom. 
Mehrere Abb. erliiutern die Einrichtung. (E. P. 365 007 vom 10/6. 1931, ausg. 4/2.
1932. Belg. Prior. 16/7. 1930.) M. F . Mu l l e r .

Schwieger Chemical Co., V. St. A., Gewinnung von Zucker aus Zuckersaft unter 
Anfall einer moglichst geringen Menge von Melasse, indem die Melasse mehrmals in 
die nachfolgende Charge Zuckersaft gegeben wird. Die in dem Saft enthaltenen Ca-Salze 
von organ. Sauren, dic die Gewinnung des Zuekers aus dem Saft nachteilig beeinflussen, 
werden durch Zusatz von (NH,)2C03 oder 3Sn5.,HC03 entfernt. AuBerdem wird gleich- 
zeitig CaO zugegeben, um zunachst auch die freien Sauren in dem Saft zu binden. Nach 
der CO„-Behandlung wird der Saft filtriert, teilweise eingedampft u. einer zweiten 
Carbonisation unterworfen. Nach dem wiederholten Eindampfen u. Carbonisicren 
wird evtl. nach Zusatz von Melasse aus einem vorhergehenden Arbeitsgang auf Zuckcr 
yerarbeitet. (F. P. 719 250 vom 29/6. 1931, ausg. 3/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Ferdinand Heil, Woinowitz, Óberschles., Verfahren und Vorrichtung zum konti- 
nuierlichen Verkochen von Sirup utul Abldufen auf Krystallfullmasse in einer aus mehreren 
App. bestehenden Kochbatterie mittels Oberfiihrung der Krystallmasse aus einem App. 
in den anderen, dad. gek., daB die im ersten App. hergestellte Fiillmasse durch Absperren 
des Dampfes in eine grob- u. feinkornige Fullmasse in den nachsten App. iibergezogen 
u. dort mit ihrem eigenen Muttersirup weitergekocht wird, wahrend die feinkornige 
Fullmasse im ersten App. unter Zuzug von Dicksaft oder Sirup weitergekocht wird. 
Mehrere Abb. erlautern die Vorr. (D. R. P. 543196 KI. 89 d vom 25/12. 1928, ausg. 
4/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Walter P. Spreckels, Yonkers, N. Y., Raffinieren ton Zucker. Ein Gemisch von 
Rohzucker u. Zuckerlsg. wird unter Durchblasen von Luft geruhrt u. konz., wobei die 
Krystalle gewaschen werden. Nach dem Abtrennen der Sirups werden die Krystalle 
aus W. umkrystallisiert, wobei wieder Luft durchgeleitet u. auch frische Zuckerlsg. 
zugesetzt wird, um das Wachstum der Krystalle zu erleichtern. Das Umkrystalli-
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sieren u. Krystallisicren wird wiederholt, bis rcin we i (3 er Zucker von gewiinschter 
KrystallgróBe erhalten wird. (A. P. 1 844 020 vom 25/4.1928, ausg. 9/2.1932.) M.F.Mu.

Soc. des Brevets Etrangers Lefranc & Cie., Frankreich, Reinigen ron Melasse 
und anderen zuckerhaUigen Fliissigkeilen zum Zweeke der Buttersauregarung dureh Vor- 
behandlung mit einem Oxyd oder Hydroxyden des Ba oder Pb, wobei ein unl. Nd. 
entsteht, worauf die auf chem. Wege nicht fallbaren Stoffe durch Zusatz von kollo- 
idalen Mctallhydroxyden, z. B. Al- oder Fe-Hydroxyden, aus der Lsg. entfernt werden. 
(F. P. 717 726 vom 15/9. 1930, ausg. 13/1. 1932.) M. F. Mu l l e r . ■

Władysław Kozłowski, Warschau, łlerstellung ron Starkę, insbesondere Kartoffel- 
starkę fiir kiinsllichen Sago, Tapioka und fiir feine Nudeln. Die Starkę wird in wss. 
Lsg. in der Kalte mit H20 2, Hypochlorit, Perchloraten u. dgl. oxydiert, ausgewaschen u. 
getrockiiet. Die Starkę wird dadurch spezif. leichter u. verliert die Eig. des Yerklebens 
beim Aufkochen. (Połn. P. 12 715 vom 5/3. 1930, ausg. 10/1. 1931.)" S c h o n f e l d .

C. F. Hildebrandt G. m. b. H., Hamburg-Veddcl, Geschmacksrerbesserung ron 
Kartoffelstarke zwecks Herstellung einer rein schmeckenden Speisestdrke, 1. dad. gek., 
daB die nach iiblichem Verf. gewonnene Kartoffelstarke mit einer verd. Lsg. alkal. 
Stoffe, zweckmaBig in der Warnic, bis etwa 45° behandelt wird, um die unerwtinschten 
Geschmacksstoffe der Kartoffelstarke i n Lsg. zu bringen u. darauf mit reinem W. 
so lange ausgewaschen wird, bis die Geschmacksstoffe vóllig entfernt sind. — 2. dad. 
gek., daB zur Lsg. der Geschmacksstoffe dio Starko mit der verd. Lsg. eines unter- 
chlorigsauren Alkali- oder Ca-Salzes behandelt wird. (D. R. P. 545 081 KI. 53 k 
vom 1/10. 1926, ausg. 3/3. 1932.) S c h u t z .

XVI. Nałirimgsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
L. H. Bailey, Die Anwendung gewisser Stoffe bei der Brotherstellung unter besonderer 

Beritcksichtigung des Altbackenwerdens. Die Best. des Altbackenzustandes des Brotes 
gesehieht naeh der Kompressionsmethode u. nach folgendem Verf.: 20 g Krume 
werden in W. fein verteilt, lcoliert u. das suspendierte Brot in 250 ccm W. in einen 
MeBzylinder gebracht. Nach Hinzufiigen von wenig Toluol wird nach 24 Stdn. das 
Sedimentvol. gemessen, welches vom spezif. Gewieht der Starkekórner abhangt u. 
den Grad der Synaresis zu bestimmon gestattet. Mit dem Alter des Brotes wird das 
Sedimentvol. klciner. Dextrinisierte Starkę, Invertzucker, Kartoffehnehl, Schutz- 
kolloido wie Agar, Mayoimaise, Lecithin, Calciumperoxyd haben keinen EinfluB auf 
das Altem des Brotes. Milchprodd. bcschleunigen den Vorgang. Durch Anwendung 
von Milchsauregarung, Malzextrakt, tiefen Tempp. u. Aufbewahren von gefrorenem 
Brot in C02-Atmosphare kann der ProzeB des Altbackenwerdens hinausgeschoben 
werden. (Cereal Chemistry 9. 65—70. Jan. 1932. Washington, D. C., United States 
Dopt. of Agricult.) H a e v e c k e r .

Beythien, Uber die Untersuchung und Beurleilung ron Milchgeback. Unter der 
Voraussetzung, daB 50—100 Teile Milch auf 100 Teile Mehl verarbeitet werden, emp- 
fiehlt Gr o s z f e l d  die Best. des CaO-Geh. von Milchgeback zur Kennzeichnung des- 
selben. In der Praxis werden aber tatsaehlich nur 20—40 Teile Milch yerwandt, 
wodurch die Best. des CaO-Geh. an Wert verliert. Vf. empfiehlt Best. des Fettes, 
quantitative Best. des Milchzuckers u. der Gesamtalkalitat der Asche. CaO- u. Milch- 
zuckerworto, die zu einem hóheren Milchfettgeh. in Widerspruch stehen, deuten auf 
Butterzusatz. (Ztschr. ges. Getreide-Muhlenwesen 19. 30—32. Febr. 1932.) H a e v .

A. Rohrig, Uber streufdhige Speisesalze. Die Ursachen dor Streufahigkeit sind 
nicht geringere oder gróBere Hygł-oskopizitat, sondern Herabsetzung der Oberfliichen- 
aktivitat der einzelnen Krystallelien durch indifferente, voluminóse Stoffe wie (1%) 
Ca?(P04)2 oder besser MgC03. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1932. 35—37. 4/3. 
Leipzig.) Gr o s z f e l d .

E. K. Eaton, Priifungen und Kontrollen der Qualitat bei Eiskrem. Begriindung 
des Wertes der Verwendung frischer Milchprodd., der Entnahme richtiger Proben u. 
der Vornahme laufender chem. u. bakteriolog. Kontrolle. (Slilk Plant Monthly 21. 
Nr. 2. 93—94. 98—99. Febr. 1932. Philadelphia, Abbotts Dairies.) G r o s z f e l d .

J. J. J. Dingemans, Ergebnisse einer Untersuchung ron Eiern. Bei frischcn Eiern 
ist der Katalasegeh. im Mittel viel groBer ais bei Kuhlhauseiern. Von 45 frischen Eiern 
war bei 80% die Katalasezahl uber 3, von 26 Kuhlhauseiern bei 90% unter 2,5, bei 
Kalkeiern meistens 0,5 oder wenigor. Frischgelegte u. bis 3 Tagc alfę Eier zeigen
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cbenfalls nicdrigo Katalasezahl (Mittel 1,9). (Chem. Weekbl. 29- 138—40. 27/2. 1932. 
Arnhem.) GROSZFELD.

A. Schrempf, Lecilhinriickgang im Ei ? Ein Lecithinruckgang ist nicht nacli- 
weisbar (vgl. C. 1932. I. 1963). (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1932. 33—35. 4/3. 
Stuttgart, Chem. Unters.-Amt d. Stadt.) Gr o s z f e l d .

Ronald Gwatkin, Die Bangsche Krankhe.it in Beziehung zur Milcli. Erkrankte 
Kiihe, mit u. ohne Abort, licfern weniger Milch. Das Euter ist das wichtigste Infektions- 
reservoir. Pasteurisation der Milch zerstórt den Erreger. Der Agglutinationstiter 
der Milch (nicht das Serum) kann zur Auffindung infizierter Euter dienen. (Annual 
Pveport Internat. Assoc. Dairy Milk Inspectors 20. 223—30. 1931. Toronto, Ontario 
Res. Foundation.) GROSZFELD.

James D. Brew, Verminderung der Ursachen hoher Bakterienzahlen in Milch. 
Erórterung der yerschiedenen MaBnahmen u. Umstande. Einzelbcobachtungen aus 
der Praxis. (Annual Report Internat. Assoc. Dairy Milk Inspectors 20. 318—31. 1931.
Albany, X. Y. St. Dep. of Health.) Gr o s z f e l d .

J. Howard Brown, Bezielnmg des Streptococcus zur Krankheitsiiberlragung durch 
Milch. Besprechung der beiden sicher erkannten menschlichen Streptokokkeninfektioncn 
durch Milch, der sept. Halsentzimdung (septic sore throat) in ihren yerschiedenen 
klin. Formen u. des Scharlaehfiebers. (Annual Report Internat. Assoc. Dairy Milk 
Inspectors 20. 269—76. 1931. Baltimore, J o h n  H o p k in s  Univ.) Gr o s z f e l d .

P. H. Trący undH . A. Ruehe, Charakter einiger GesrJimacksfehler von Marklmilch. 
Die oft irrtumlieh auf die Herkunft zuruckgefiihrten Fehler des Malz- u. Talggeschmackes 
werden durch Bakterien u. Metalle yerursacht. Vermeidung durch Reinhaltung, Sterili- 
sierung u. geeignete Wahl der Einriehtung u. Behandlung. (Milk Plant Monthly 21. 
Nr. 2. 52—54. Febr. 1932. Univ. of Illinois.) Gr o s z f e l d .

—, Milch mit bescheinigtem Vitamin D-Gelialt. Erzeugt durch Fiitterung ton Kulien 
mit durch Ullraviolettlicht bestrahlłem Futter. Ein Quart Milch entspricht an Vitamin D- 
Wirkung drei Teelćiffeln von Dorschlebertran. Beschreibung der Gewinnung dieser Milch 
durch die B r o o k  H il l  L a b o r a t o r ie s , Genesee Depot boi Waukeslia, Wiseonsin. 
(Milk Plant Monthly 21. Nr. 2. 33—38. Febr. 1932.) G r o s z f e l d .

G. von Wendt und W. Miiller-Lenhartz, Die Bedeutung der Mineralstoffe und
des Jods fiir die Milchkuh. Berieht iiber starkę Abnahme yon Kropferkrankungen bei 
Kalbern, sowie auffallige Abnahmen der Umrinderungen yon Kiilien durch Fiitterung 
schwaeh jodierter Mineralsalze. (Ztschr. Floisch-, Milchliyg. 42. 221—23. 1/3. 1932. 
Helsingfors u. Leipzig.) GROSZFELD.

Ernest Scott und L. A. Erf, Die Wirhu.ngen der KuhfUtterung und der Pasteuri- 
sierung auf den Ndhrwert der Milch. Die gefundenen betrachtlichen Nahrwertschwan- 
kungen bei Milch beruhen in erster Linio auf der Fiitterung der Kuh, dann erst auf der 
Behandlung der Milch vor dem Verbrauch. Bei riclitiger Fiitterung ist Milch ein yoll- 
standiges Nahrungsmittel, das bei Albinoratten n. Wachstum u. n. Blutbild erzeugt. 
Die Hitzeanwendung auf Milch bewirkt nach den Verss. Abnahme des Nahrwertes, 
ausgepragt in der Waehstumskurye u. dem Geh. der Albinoratte an roten Blutkorperchen 
u. Hamoglobin. (Annual Report Internat. Assoc. Dairy Milk Inspectors 20. 119—36.
1931. Ohio State Univ.) Gr o s z f e l d .

O. F. GarrettundO. R. Overman, Der Verbrauch des Butlerfetlesan Permanganat.
Durch Einw. von 0 2 auf Butterfett erhóht sich dessen Neigung zur Oxydation u. Oxydier- 
barkeit. Die durch schwache Hydrolyse in der lnduktionsperiode frei werdenden Fett- 
sauren wirken ais Katalysatoren, wobei anscheinend yor Bcginn der Absorption ein 
gewisses katalyt. Potential erreiclit sein muB. Die Oxydation des Fettes beginnt an
scheinend mit einer fortschreitenden Abspaltung u. Oxydation der ungesatt. Yerbb. 
Die Oxj’dation durch 0 2 ist keine einfache Addition an die Athylenbindungen, sondom 
betrifft auch wahrscheinlich die Oxydation der gesatt. Sauren u. des Glycerins. Eine 
Móglichkeit, den KMn04-Bcdarf (H o d g s o n  1907) ais quantitatives MaB fiir den Oxy- 
dationswert zu yerwenden, ergab sich aus den Verss. nicht. (Lait 12. 81—88. Febr. 1932. 
Uniy. d’IIlinois.) GROSZFELD.

H. E. Woodman und E. J. Underwood, Nahnuert von Weidegras. VIII. Der 
Einflu/j intensiver Diingung auf Ertragsfahigkeit und Zummmenselzung guter Dauer- 
weiden. (VII. ygl. C. 1931. II. 2233.) Mehrjahrige Diingungsyerss. mit Ammonsulfat. 
Ihr EinfluB auf Ertrag, chem. u. botan. Zus. der Grasflache wird eingehend besprochen. 
Berucksiehtigung der Wetteryerhaltnisse. (Journ. agricult. Science 22. 26—71. Jan.
1932. Cambridge, Uniy.) W. SCHULTZE.
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Wilbert A. Heyman, New York, Aufbewahren von Fliissigkeiten unter sterilen 
Bedingungen. Man lcitet in einen erhitzten Belialter ein inertes Gas, z. B. C02, fiillt. 
darauf diesen Behiilter bei Storilisierungstemp. durch eine luftdichte Leitung mit 
der li. FI., z. B. Sirup, worauf der Belialter geschlossen wird, wahrend auf die in ihm 
enthaltene FI. ein Druck ausgeiibt wird, der mindestens demjenigen der FI. bei der 
Fallungstemp. gleich ist. (A. P. 1 842 969 vom 9/11. 1929, ausg. 26/1. 1932.) S c h u t z .

Walter North Boyes, Epson, Neuseeland, Herstellung von Getreidemehl. Man kocht. 
zuniiclist gereinigtcs Gelreide 2—21/i Stdn. bei einem Druck von 2—4 Pfund jc Quadrat- 
zoll bei weichem Korn u. von iiber 15 Pfund je Quadratzoll bei hartem Korn, kuhlt 
dic M. bis 60° F ab, setzt etwa 6% NaCl hinzu, trocknet u. yerbiickt das Prod. 1 bis 
l 1/* Stdn. boi 135—145° F, kuhlt bis 60° F  ab, worauf die M. zerkleinert u. gesiebt 
wird. (A. P. 1846 581 vom 7/3. 1929, ausg. 23/2. 1932.) SCHUTZ.

Sanfarine Soc. Anon. de Nouveaux Procedes Rationnels de Panification 
et de Preparation de Pates de Cereales, Paris, Verfahren zum enzymatischen Kom- 
aufschlieflen fiir Back- und Teigzwecke nach Patent 531 670, dad. gek., daB dem Teig 
Hefe oder andere Gas erzeugende Lockerungsmittel zugesetzt werden. (D. R. P . 546 346 
KI. 2c vom 18/10. 1930, ausg. 11/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 531670; C. 1931. II. 
2080.) M. F. Mu l l e r .

Theodor Goethe, Hamburg, Herstellung von coffeinfreiem Kaffee und theinfreiem 
Tee. Man estrahiert Kaffee oder Tee mit C //3 - COOC\Hs oder Isopropylester boi Ggw. 
von W. Nach der Extraktion wird die ExtraktionsfI. in ublichor Weise aus den Kaffee- 
bohnen oder dem Tee entfcrnt. (E. P. 366 305 vom 23/2. 1931, ausg. 25/2. 1932.
D . Prior. 26/9. 1930.) S c h u t z .

Rosefield Development Corp., iibert. von: Edmund A. Hey, Alameda, Kali- 
fornien, Herstellung von Pókelwaren. Man bringt die zu pókelnden Waren zunachst in 
eine Salzlake, worauf sie unter Umriihren in eine Lsg. yon KOII gelcgt werden; darauf 
erfolgt eine Abwaschung mit frischem W., wodurch der koagulierte Soft u. andere an 
der Oberflache schwimmenden Unreinigkeiten gel. u. die Oberfliiche der Waren fiir das 
endgiiltige Pókelverf. durchlassig gemacht wird. (A. P. 1845 748 yom 26/12. 1929, 
ausg. 16/2. 1932.) S c h u t z .

Percy Charles Lavender, Lancashire, und Alec Edward Sherman, London, 
Konservieren von Fischen. Man sattigt k. Seewasser mit Luft u. zerstaubt dieses in 
Behaltern, welche die Fische enthalten, so daB sich ein Nebel bildet, der sich auf den 
Fischen niederselilagt. (E. P. 365 530 vom 15/9. 1930, ausg. 18/2. 1932.) S c h u t z .

Albert Kuba Epstein, Chicago, Eierprdparat. Eine Mischung von Eigelb mit 
10% NaCl wird zunachst zum Gefrieren gebraclit u. dann wieder aufgetaut, wodurch 
dic Viscositat der Mischung groBer ais diejenige des unbehandeltcn Eigelbes wird. 
(Can. P. 290 091 vom 12/3. 1928, ausg. 4/6. 1929.) S c h u t z .

Whatcom County Dairymen’s Association, iibert. von: Clay C. Davis, Belling- 
liam, V. St. A., Milchprodukt. Man yermischt 1 Teil siiBe Buttermilch mit 2 Teilen 
Magermilch, erhitzt die Mischung auf 100—102° F u. impft sie mit einer solchen Menge 
einer Mycodermabakterienkultur, daB die Milch nach 12—16 Stdn. einen Milchsaure- 
geh. von 5—6% besitzt. Dann wird die Milch auf 190° F erhitzt, wodurch die Bakterien 
abgetotet u. das Casein in eine viscose FI. ubergefiihrt wird, worauf die Milch im Vakuum 
bei einer Temp. von uber 150° F  eingedampft wird. (A. P. 1 845 961 vom 15/12. 1928, 
ausg. 16/2. 1932.) _ _________ S c h u t z .

[russ.] Alexander Alexandrowitsch Schmuk, Gesammelte Abhandlungen zur Chemie des Tabaks.
Krasnodar: Limnnowski-Druckerci 1931. (n ,  118 S.) Rbl. 2.20.

[russ.] Nikołaj Alexandrowitsch Ssytschew, Grundlageu der Chemie u. Mikrobiologie der Ge-
troidespeicherungsprozesse. Samara (Moskau): Ogis-Sr. Wolsh. ICraiew. Otd. 1931.
(102 S.) Rbl. 1.—.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
M. Briscoe, Fetlalkohole und ihre Sulfonierungsprodukte. Yortrag uber die Eigg. 

der durch Fetthydrierung erhaltlichen hochmolekularen Alkohole u. ihrer Sulfonierungs- 
prodd., insbesondere iiber die Unterss. von S c h r a u t h . (Chem. Age 26. 65—66. 23/1. 
1932; Oil Colour Trades Journ. 81. 252—53. 1932. London.) Sc h o n f e l d .

— , Probleme der Sulfurolivenólindustrie. Den groBen Schwierigkeiten, die der 
Yerwendung des Sulfuroliyenols durch Bldg. von freien Sauren u. Oxysauren beim
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Lagern entgegenstehen, kann man durch Trocknen der PreBriickstande im Vakuum 
begegnen. (Ind. saponiera 32. 1—2. 6/2. 1932.) G. W EISS.

E. I. Better, Daten aus der Praxis der Olmiillerei. Leinsaal im Orient und ihre 
Verarbeitung. Vergleich von Analysen von Palastina- u. ind. Lcinsaat. Die Palastina- 
saat hat im Mittcl 40% Ol, 6,15% W. u. 22,6°/„ Roliprotcin. Das mit A. extrahiertc
Ol hat 0,62% freie Fettsauren, JZ. 177,8 (H a n u ś ), Refr.-Zalil bei 20° 82,7. Dic Ole
I. Pressung haben die JZ. 179,3, solche II. Pressung die JZ. 175,4. Fiir spezif. wird der 
hohc Sehleimgeh. der palastinenser Saat betrachtet. Rasches Ausscheiden des 
Sclileimes kann schon durch geeignete Behandlung in der Warmepfanne bcgiinstigt 
werden. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 6—9. Jan. 1932. Berlin-Schóneberg.) ScnONFELD.

M.-Th. Franęois, Uber die Aciditdt des Ricinusols. (Vgl. C. 1930. II. 1009.) 
Da es mit den ublichen chem. Agcntien (Alkali, organ. Basen) nicht gelingt, ein ab ol. 
neutrales Ricinusól herzustellen, hat Vf. auf Ole vom aeronaut. Typus (Aciditiit unter 2%, 
ausgedriickt ais Olsaure) einige physikal. Verff. zur Anwendung gebracht, namlich 
fraktionierte Krystallisation in der Kalte, Ultrafiltration, W.-Dampfdest., fraktionierte 
Lsg. in PAe. u.- Einw. absorbierender Prodd. (Walkerde, Ton, Infusoricnerde, Si02-Gel, 
A120 3, Tierkohle). Siimtliche Verff. haben versagt; das letztc yerminderte die Aciditiit 
zwar, aber nicht geniigend. Man muB annehmen, daB die neutralen Glyceride die 
Sauren mittels dereń sek. alkoh. Funktion energ. festhalten. — Man weifi, daB Rieinol- 
siiurc unter der Wrkg. gcwisser Faktoren in ein Gemisch yon Polyricinolsauren iibergeht. 
Um die Veranderungen im Laufe des Lagerns kennen zu lernen, hat Vf. eine Siiure 
mit der anfanglichen JZ. 86 u. Neutr.-Z. 186,6 (mit ałkoh. KOH) 2 Jahre aufbewahrt. 
Die Neutr.-ZZ. mit k. wss. NaOH betrugen 175, 170, 155, 150 sofort, nach 24 Stdn., 2 u. 
20 Monaten. Durch Ausathern der mit NaOH neutralisierten wss. Lsg. der 20 Monate 
alten Siiure hat Vf. in klciner Menge ein neutrales Prod. von folgenden Eigg. isoliert:
D.1515 0,9505, nn18 =  1,4740, Neutr.-Z. 0,4, VZ. 196, JZ. 88, Mol.-Gew. 300 (krjroskop. 
in Eg.) bzw. 283 (ber. aus der Mol.-Rcfr.). Anscheinend liegt Ricinolaclon (Mol.- 
Gew. 280) vor, gebildet durch Cyclisierung infolge innerer Veresterung. — Man darf 
nunmehr annehmen, daB sich die kleine Menge Ricinolsiiure, welche im Laufe der 
Fabrikation des Ols in Freihcit gesetzt wird, teils in Polyricinolsauren, teils in neutrale, 
cycl. Prodd. umwandelt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 731—33. 22/2. 1932.) Lb.

Jan Arent Schonheyder van Deurs, Frcderiksberg, Oewinnuwj ton Fetten und 
Ólen. Die zur Durchfuhrung der Anderung der H-Ionenkonz. erforderliche Siiure wird 
entweder unmittelbar zugesetzt oder durch Mikroorganismen erzeugt. Man kann auch 
ein oder mehrere Salze organ, oder anorgan. Natur zugeben. (Dan. P. 41129 vom 
22/11. 1928, ausg. 25/11. 1929. Zus. zu Dan. P. 40166; C. 1932. I. 1729.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Dcutschland, Raffinieren und Ihjdrieren von 
Olen und Fetten. Der HiirtungsprozeB wird unmittelbar im AnschluB an den Reinigungs- 
prozeB vorgenommen, in dem man die hierfiir notwendige Warme mitbenutzt, zweck- 
miiBig sobald man die im 01 enthaltenen freien Fettsauren entfernt hat. (F. P. 719 241 
vom 29/6. 1931, ausg. 3/2. 1932. D. Prior. 19/3. 1931.) E n g e r o f f .

Oelwerke Noury & van der Lande, G. m. b. H., Emmerich a. Rh., Polymeri- 
sation von trocknenden Olen. Man erhitzt die Ole in Ggw. eines fein verteilten Metall- 
katalysators, der aus einem Metali oder mehreren (Ni, Pt, Pd, Co, Cu, Fe) besteht, 
zweckmaBig in einer inerten Gasatmosphiire. (E. P. 366 520 yom 30/10. 1930, ausg. 
3/3. 1932. Holi. Prior. 30/10. 1929.) E n g e r o f f .

Karl Jurke, Schwechat b. Wien, Verfaliren und Vorrichlung zur kontinuierlichen 
Wiedergewinnung des Neutralóles aus dem Soapstock, 1. dad. gek., daB auf den in Strahl- 
form gebrachten Soapstock ein Dampfstrahl richtungsandernd einwirkt. — 2. daB 
Soapstock u. Dampf aus Diisen lierausgeblasen werden. — Vorr. zur Durchfuhrung 
des Verf. nach 1. u. 2., dad. gek., daB in einem Behalter zwei Strahldusen im Winkel 
zueinander angeordnet sind, wobei gegebenenfalls noch eine Prellwand yorgesehen ist. 
(D. R. P. 544 712 KI. 23a vom 19/7. 1931, ausg. 22/2. 1932.) E n g e r o f f .

N. V. Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten, 
Holland, Herstellung von parfumierten Feinseifen. Der Riechstoff wird, bevor er mit 
dem trockenen Seifenkórper yermischt wird, zunaehst einer fl. Seife, die Sulfofett- 
sauren oder Sulfooxyfcttsiiuren, sulfurierte Naphthensiiuren oder ahnliche sulfuricrte 
organ. Verbb. entbalt, einyerleibt. Auf diese Weise laBt sich der Riechstoff in Gestalt 
einer klaren Lsg. ohne irgendwelche 'Schwierigkeiten mit der Grundseife yermischen. 
(E. P. 366 870 yom 29/7. 1931, ausg. 3/3. 1932. F. Prior. 6/6. 1931.) E n g e r o f f .
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.Leo Ubbelohdes Handbuch der Chemie und Technologie der Ole und Fette. Chemio, Vor- 
kommon, Gewinnung u. Vcrarbeitung d. Ole, Fette, Wachsc u. Harze. 2., neu bearb. 
Aufl. In  4 Bdn. Hrsg. von Hans Heller. . Bd. 2. Abt. 1. Leipzig: Hirzel 1932. 4°.
2. 1. Chomie u. Technologie d. pflanzl. Ole u. Fette. Hrsg. von Hans Heller. (X II, 
824 S.) nn. M. 73.— ; Hldr. nn. M. 79.—.

Fettberichtc. Gesamtiiborsicht iiber d. Gebiet d. Fette, Fettprodnkte u. yerwandten Stoffe 
fiir 1927, 1928, 1929, 1930 von Isser Davidsohn u. Karl Rietz. S tu ttgart: Enke 1932.
(XVI, 458 S.) gr. 8°. M. 47.— ; Lw. M. 49.—.

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

M. M. Tschilikin, Unlersuchung der Leinenkochlauge. Dio Kochlauge von Leinen- 
garn mit 4% NaOH bzw. 12,5% Na2C03 enthalt fliichtige organ. Sauren u. NH3, 
aber wegen Hydrolyse keine unveranderten Poktinstoffo. Die Na2C03-Koehung ergibt 
eine viol dunklere Laugo ais die NaOH-Kochung. Mit FEH LlN G scher Lsg. in der
Na2C03-Kochlauge sehr geringe Mongen eines sylanahnlichen, oliyfarbenen Nd. Dio
NaOH-Koehlauge reduziert FuH LlN G sche Lsg. stark. In die Kochlauge geht eino 
groBe Monge nur in organ. Losungsmm. 1. wachsartiger Stoffe. In den beim Ansauern 
der Kochlaugen erlialtenen Fallungen sind nur wenig beim Erwarmen mit HC1 Furfurol 
bzw. Methylfurfurol abspaltender Stoffe zugegen; die Ndd. besitzon aber eine SZ. u. 
eine VZ., enthalten also offenbar Substanzen von Fctt- oder Harzcliarakter. Der 
groBte Teil der durch Ansauern der Kochlaugen gewonnenen Fallungen besteht au s  
unl., fast schwarzon, N-haltigen Kórpern (Aminosauren). Dio Fallungen aus der 
NaOH- bzw. Na2C03-Kochlaugo enthielten 7,45 bzw. 12,58% mit Bzn. u. A. u. 19,6 
bzw. 19,5% mit A. cxtraliierbarer, N-haltiger Stoffe; Riickstand stark N-haltig. 
Veresterung des wss. Filtrats der Na2C03-Koehfl. mit A. ergab auBer Athylformiat u. 
Athylacetat goringo Mengen oines anderen krystallisiorenden Estera vom Kp.15 130 
bis 188°. (Celluloseehemie 13. 36—38. 7/2. 1932. Moskau, Wiss. Forschungsinst. d. 
Toxtilindustrie.) K r u g e r .

W. Passler und w . Konig, Uber die Verbrennungswarmen von mit Sauren be- 
handelter Wolle im Hińblick auf die Theorie der Farbung. (Vgl. C. 1931. II. 2517.) 
Aus Essigsaurelsg. (10%) nahm Wolle 0,303% auf; aus der Verbrennungswarme der 
Wollessigsaureyerb. von 5490,2 cal/g ±  0,60%o ergibt sich die Warmetónung a' =  2,7 cal.
— Konstanto, maximale Aufnahme yon Ozalsaure schon bei 15%; mit 20% betrug 
die Saureaufnahme 2,220%; Verbrennungswarme 5360,2 cal/g ±  0,58%o; Verbren- 
nungswarme der Oxalsiiui-e 658,5 cal/g ±  1>35%0; x  =  34,2 cal. — Mit 15% p-Toluol- 
.sulfosdure Saureaufnahme 6,590%; Verbrennungswarme der Wolle-Toluolsulfosaure- 
yerb. u. der p-Toluolsulfosaure 5457,5 cal/g ±  0,53°/oo bzw. 4898,8 cal/g ±  1,21%0; 
sc — 4,6 cal. Saureaufnahme aus Yio^n- P-Naphthalinsulfosaurelsg. (Flottenverhalt- 
nis 1:50) 19,87%; Verbrennungswarmo der Wollverb. u. der /J-NaphthalinsulfonsiŁure 
(Trihydrat) 5482,4 oal/g +  0,55%o bzw. 4314,6 cal/g ±  0,94%0; x =  19,0 cal, wenn 
•unter Annahme eines Betrages yon ca. 10 kcal/mol ais Warmewert der Hydratation 
die Verbrennungswarmo der anhydr. Saure =  5487,5 oal/g gesetzt wird. — Maximum 
der Aufnahme von ca. 15% (bezogen auf lufttrockenes Materiał) bei ca. 40% zu- 
gesetzter Pikrinsaure; das „Wollpikrat“ ist wasohcchter ais die anderen Wolle-Saure- 
yerbb. Verbrennungswarme des Wollpikrats (18,38% aufgenommene Saure bezogon 
auf das reduzierte Trockengewicht der Wolle) u. der Pikrinsaure 5043,0 eal/g ±  0,73%0 
bzw. 2691,6 cal/g ±  0,73%o; x  =  23,6 cal. Durch Ggw. von H2SO., wird dic Pikrin- 
saureaufnahme nur bei niederon Konzz. otwas erhoht; die in aquivalcnten Mengen 
zugesetzte l^SO., wird fast vollstandig in der Flotte wiedergefunden. Der Mehrbetrag 
der Warmetónung bei gleichzeitiger Ggw. yon H2S04 beruht auf dereń hydrolysierender 
Wrkg. Bei Behandlung yon Wolle mit 40% Naphłholgelb S  Saureaufnahme von 16,02%; 
Verbrennungswiirme der Wollverb. u. der Saure 5139,7 eal/g ±  0,56%o bzw. 
2959,5 cal/g +  1,04%3. Bei Gemischen von Naphtholgelb S u. H2S04 analogo Er
gebnisse wie bei Pikrinsaure-H2SO.i. — Durch die Saurebekandlung wird der chem. 
Energiegeh. der Wolle yermindert, z. T. (besonders bei H2S04, Oxalsiiure, Essigsiiure u. 
Pikrinsaure) sehr viel starker ais der zu erwartenden Neutralisationswarme ontspricht; 
indem primiir eine melir oder woniger weitgohende energieyerzelirende hydrolyt.Auf- 
si>altung yon Polypeptidbindungon stattfindet. Eine reine Adsorptionstheorie der 
Saureaufnahme durch Wolle ist mit den Ergebnissen der Vff. nicht vereinbar, wenn 
•auch die chem. Wechselwrkg. in Einzelphasen yon Adsorptionsyorgangen iiber-
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lagert sein kann. (Ztschr. angew. Chem. 4 4 . 304— 09. 1931. Dresden, Techn. 
Hochsch.) K r u g e r .

Rudolf Lorenz, Fortschritle der Kolloidchemie. Sammelreferat, unter besondercr 
Beriicksichtigung der Zellstoff- u. P«pi'er-Industrie. (Zellstoff u. Papier 12. 62—64.
Febr. 1932. Kothen.) K r u g e r .

Mitsuo Fujii, Natromoiedergewinnung aus der Ablauge ton der Kochung ton 
chinesischem Rohr. Das in der Ablauge enthaltene Na-Silicat wird durch Calcinieren 
mit Kalk in wasserunl. Ca-Silicat iibergefuhrt; Kaustifizierung der Asche ergibt dann 
eine sehr klarc, hellgelbe NaOH-Lsg. (Cellulose Industry 7. 59—60. Dez. 1931.) K ru .

Ragnar Blomvik, Ingenieur Albert Nielsens Kochsystem. (Svensk Pappers- 
Tidning 34 . 760— 61. 15/11. 1931.) K r u g e r .

Erik Hagglund und Richard Hedlund, Untersuchungen uber den Soda- und 
Sulfatzellstoffkochprozefi. I. Die Ausbeute an defibrierbarem Zellstoff hangt haupt- 
sachlich yon dem Na2S-Geh. der WeiBlauge u. nur sehr wenig von der Maximaltcmp. 
ab. Die Gefahr ungleichmaBiger Beschaffenheit des bei hoherer Temp. (170°) ge- 
wonnenen Zellstoffs kann nach Versuchen mit K. Lindblom vermieden werden, 
wenn das Holz vor der Fertigkochung einige Stdn. bei nicht iiber 140° mit der Koch- 
lauge impragniert wird. Ein Geh. yon ca. 16% Na2S in der WeiBlauge erhoht die 
AufsehluBgeschwindigkeit fast ebenso wie 7—8° Temp.-Steigerung; bei uber 16% Na2S 
kein wesentlich gróBerer Effckt. Bei Kochung bis zu derselben Ausbeute ist die Temp. 
anscheinend ohne wesentlichen EinfluB auf den Ligningeh. des Stoffes; mit steigendem 
Na2S-Geh. der WeiBlauge nimmt der Ligningeh. anfangs dem Sulfidgeh. proportional 
ab; oberhalb 16% Na2S steigt jedoch die giinstige Wrkg. weiterer Erliohung des 
Na2S-Geh. bei gleichbleibencłem Alkaliverhiiltnis unbedeutend. Ein bedeutender 
Anteil des Holzlignins ist in den Zellwandungen lokalisiert. Ein Teil der Inkrusten 
(ea. 12% des Gesamtlignins) setzt der Auslsg. groBe Schwierigkeiten entgegen. Die 
Kochungen wurden in 375 ccm Stahlautoklayen, die in geheizten Olbadern rotierten, 
ausgefiihrt. Die Ligninbest. erfolgte mit hochkonz. HCI (pro Gramm trockene Sub- 
stanz 75 ccm bei — 5 bis — 10° mit HCl-Gas gesatt. 37%ig. HCI, 24—48 Stdn.), 
indem zur Erleichterung der Filtration vor dem Filtrieren mit 7%ig. HCI auf das
2-fache Vol. vcrd. u. 1 Stde. bis 60° auf dem W.-Bade erwarmt wurde. Die TlNGLE- 
methode war im vorlicgenden Fallc nicht besonders geeignet. (Svensk Pappers-Tidning 
34. 719—35. 31/10. 1931. Stoekholm, Techn. Hochsch.) K r u g e r .

Gitti Saito, Die Quellung ton Cellulose in Alkali (I u. II). Die Flachę des Quer- 
schnitts yon Viscoseseide ergibt sich nach der Paraffinmethode der Querschnittsherst. 
ca. 80% groBer, das Verhaltnis des langen u. kurzeń Durchmessers des Quer- 
schnitts B : D kleiner ais nach der Korkmethode von V i v i a n i . Die Quellung von Vis- 
coseseide in W. erreicht nach % —1 Stde. einen konstanten Endwert; kein EinfluB 
der Temp. bei 20—100°. In NaOH-Lsgg. nimmt der Quellgrad des Qucrschnitts mit 
steigender jSTaOH-Konz. rasch zu, geht bei 97 g/l NaOH durch ein Maximum u. fiillt 
dann erst rasch u. nachher langsamer; Langenanderungen relativ gering, im allgemeinen 
mit 2 Minima u. einem Maximum, wobei das 1. Minimum mit zunehmender Faden- 
festigkeit u. abnehmender Dehnung nach hóheren NaOH-Konzz. wandert. Der absol. 
Wert der Langenanderung ist fiir einen Faden mit gróBerer Dehnung bober. Minimum 
der Volligkeit u. Maximum yon B: D in  der Nahe des 1. Minimums der Langenanderung, 
Maximum der Volligkeit u. Minimum yon B : D in der Nahe der maximalen Quellung 
bei 97 g/l NaOH. Die Langenanderung von Ramiefasern in NaOH-Lsgg. zeigt nur ein 
Minimum, kein Maximum. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 437 B—44 B. 
Nov. 1931.) K r u g e r .

Tatsuo Sugita, Ober das lonengleichgewicht an einer semipermeablen Membran 
bei Cellulosemntliogenat. Im System: Lsg. von Vicose in NaOH (5,85% Alkali) | reine 
NaOH-Lsg. (5,92%) werden spezif. Leitfaiiigkeit z, [H‘] u. Potentialdifferenz bestimmt. 
y, der Viscose war zuerst kleiner, bei gewissen Rcifegraden hoher u. zuletzt wieder kleiner 
ais y. der NaOH-Lsg. Die Potentialdifferenz zwischen Viscose- u. NaOH-Lsg. geht 
mit^fortschreitender Reife durch ein Maximum, wobei die gefundenen Werte mit den 
aus einem DONNAN-Gleichgewicht Na', RO', OH' | Na", OH' (RO-Na =  Na-Cellulose- 
xanthogenat) berechneten fast ubereinstimmen. Vf. schliefit, daB das Xanthogenat inNa" 
u. RO' dissoziiert u. daB ferner eine chem. Zers. der Viscose durch Hydrolyse stattfindet. 
(Cellulose Industry 8. Nr. 1. 1—4. Jan. 1932. Tokyo, Imp. Univ.) K r u g e r .

L. Meunier und G. Revillon, Untersuchung der (juellung der Acelatseide durch 
einige wasserige Losungen. (Juellung, Aufnahme yon W. u. gel. Stoff bei der Behandlung
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von R h o d i a s e t a -  Seide mit wss. Lsgg. von Anilin, Pyridin, Ameisensaure, 
NHtCNS u. Triathanolamin wird untersucht. Anilin 11. Pyridin werden nach dem 
HENRYschen Gesetz in der Acetatseide gel.; die aufgenommene W.-Menge fallt, die 
Gesamtquellung wachst mit steigender Anilin- bzw. Pyridinkonz.; in einer Lsg. mit 
2,4% Anilin bzw. >  ca. 27°/0 Pyridin Dehydratation der in reinem W. geąuollenen 
Seide. Bei ca. 28% Pyridin bcginnendo Dispergierung der Seide. Keine Verseifung 
des Acetats bei 25° durch 28%ig. Pyridin- oder 2,4%ig. Anilinlsg. —• In wss. Ameisen- 
saurelsgg. teilweise Desacetylierung, keine Fixierung yon Ameisensaure; es handelt 
sich also um eine durch die teilweise Verseifung unter Freiwcrden neuer hydrophiler 
OH-Gruppen hervorgerufene Quellung. Aceton wird nach dem HENRYschen Gesetz 
aufgenommen; wird die Quellung gegen die Acctonkonz. aufgetragen, so ergeben sich
2 Gerade, die 1. ganz schwach gegen die Konz.-Achse geneigt, dio 2. steil ansteigend, 
Knickpunkt bei ca. 35%; dio aufgenommene W.-Mengo nimmt unterhalb 35%, Aceton 
mit der Acctonkonz. ab, oberhalb 35% rasch zu. Fiir teilweise yerseifto Acetatseide 
mit 54—42% Essigsaure wandert der Knickpunkt, der dio beginnendo Gelatinierung 
anzeigt, nach immer kleineren Acetongehh.; bei Seide mit 24—7,7% Essigsaure zeigt 
sich yollkommene Veranderung des Kurvenyerlaufs. Fur teilweise yerseifte Seide (ca. 
25—40% Essigsaure) geht die Quellung mit steigender Acetonkonz. durch ein Maximum, 
fiir weitgehend yerseifte Seide (8—10% Essigsaure) nimmt sie mit steigender Aceton
konz. kontinuierlich ab. — Der Geh. einer 1/10-n. Lsg. von NH4CNS bleibt in Beruhrung 
mit Acetatseide unyerandert; die Quellung steigt mit der Konz. bis zu ca. 30% NH4CNS 
geradliuig an, durchliiuft bei ca. 40% NH4CNS ein Maximum u. fallt dann wieder. — 
In 10—30%'g- Lsgg. von Triathanolamin bei 1-std. Einw. bei 25° keine merkliohe 
Verseifung, Quellung etwas geringer ais in reinem W., keine Veriinderung des Geh. 
der Lsg.; bei liingerer Einw. fortschroitende Desacetylierung u. Zunahme der Quellung. 
Nach dem Einlegen in Triathanolamin zeigt dio Acetatseide eine weiBe, ziemlich wasch- 
echto Fluorescenz. — Die Lóslichkeit von Naphłhol A S  in den wss. Triathanolamin- 
Isgg. wird bestimmt; die Lsgg. zeigen im WoODschen Licht eine schóne, gelbgriine 
Fluorescenz; sie stellen wahrseheinlicli keine echten Lsgg., sondern feine Suspensionen 
dar. Das Naphthol AS wird aus diesen Lsgg. von Acetatseide nur durch Oberflachen- 
adsorption fixiert. Die Aufnahme yon fi-Naphtliol aus A.-W.-Gemischcn steigt sehr 
regelmaBig mit der A.-Konz. (Chim. et Ind. 27. 251—62. Febr. 1932. Lyon, 
XJniv.) K r u g e r .

Andreas J. Liittgen, Zellstoffpriifung in einer Packpapierfabrik. Wichtigste 
Priifungen fiir Packpapier: Bersldruckpriifung nach MuLLEN, EinreiPfestigkeit („lear“) 
nach E l m e n d o r f , Mahlungsgrad, u. Chlorzahl nach R o e . Vornahme dieser Priifungen 
am Zellstoff gab Riclitlinien fiir zweckmaBigsto Fiihrung des Kochprozesses. (Wchbl. 
Papierfabr. 63. 146—47. 20/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

John O. Burton und Royal H. Rasch, Die Beslimmung des a.-OellulosegeJialles 
und der Kupferzahl von Papier. (Bureau Standards Journ. Res. 6. 603—19. 1931. 
Washington. — G. 1931. II. 2806.) K r u g e r .

Erwin Diamant, Essigsaure ais Jleagens auf animalische Oberflachmleimung. 
Essigsaure lóst den Harzleim aus dem Papier heraus, ohne den tier. Leirn der Ober- 
fliichenleimung anzugreifen. Das zu untersuchende Papier wird an einer Stello mit 
ca. 30%ig- Essigsaure betupft u. nach einiger Zeit bei 100° yollstandig getrocknet; dann 
werden Tintenstriche gezogen, die bei genugender animal. Oberflachenleimung nicht 
ausflieBen diirfen. Anwendbar auch bei tier. Zusatzleimung in der M., die allein nach 
Zerstórung der Harzleimung das AusflieBen der Tinte nicht hindert. (Technologie u. 
Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 28. 53. Beilage zu Wchbl. Papierfabr. 62.

Leslie G. Cottrall, Laboratoriumsmdfiige Anfertigung von Zellstoffbluttern fur 
Festigkeitsprufungen. Auseinandersetzung mit dem krit. Aufsatz von H. AlNS- 
w o r t h  H a r r is o n  (C. 1932. I. 1597). (World Paper Trade Rov. 97. 84—88. 8/1.

Philip H. Prior, Zellsloffbewertung. Besprechung der B r i t i s h  S t a n d a r d  
M e t h o d  u . des krit. Aufsatzes yon H a r r i s o n  (vgl. vorst. Ref.). (World Paper 
Trade Rev. 97. 90—92. 8/1. 1932.) F r i e d e m a n n .

Erba Akt.-Ges., Schweiz, Schlkhteverfahren. Man yerwendet Schlichten, die eine 
gewisse Menge Casein enthalten u. sich ohne einen besonderen EntwicklungsprozeB

8/8. 1931. Hausmening.) K r u g e r .

1932.) F r ie d e m a n n .
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iii den Behandlungsbadern, z. B. Blcich- oder Farbebadern, lósen. (F. P. 706 685 
vom 28/11. 1930, ausg. 27/6. 1931. D. Prior. 29/11. 1929.) S.CHMEDES,

Du Pont Eayon Co. Inc., Buffalo, N. Y., ubert. von: Gustave Lecomte, Rous- 
sillon, Frankreich, Sćhmiermilld fur Textilfasern, besfcehend aus oxydicrtem Baumwoll- 
saatól. (Can. P. 289 826 yom 30/4. 1928, ausg. 21/5. 1929.) M. F. M u lle r .

Julien Augustę Bellefaix, Frankreich, Seine, Praparat zum Behandeln ton Seide, 
■um ikr wieder ein neues Aussehen zu geben, bestehend aus ungefahr 920 Teilen Citronm- 
saure, 30 Teilen Essigsaure u. 50 Teilen Ciirat (Handelsprod.). Zum Gebrauck lóst 
man ungefahr 4 g im 1. W., behandelt die Seide einige Minuten mit dieser Lsg. u. trocknet 
dann an der Luft. (F. P. 711064 vom 12/2. 1931, ausg. 2/9. 1931.) S c h m e d e s .

Richard VOn Allweyer, Hórbranz, Veredeln ton Baumwolle. Zur Verleihung eines 
wollahnlichen Aussehens mittels Saure- u. Alkalibchandlung wird H2SOa yon uber 
60° Be. bei Zimmertemp. u. Lauge von iiber 40° Be. bei 60° auf dio Baumwolle ein- 
wirken gelassen. (Tschechosl. P. 31633 vom 19/12. 1927, ausg. 10/3.1930.) S c iio n f .

Mead Corp., Dayton, Ohio, iibert. yon: John Traquair, Chillicothe, Ohio, Her
stellung ton Papierstoff durch Behandlung eines unyollstandig gekochten Fasermaterials 
mit einem Halogenierungsmittel, worauf das Prod. eingedickt u. mit Cl2 liachbehandelt 
wird. SchlieBlich wird mit einem alkal. Lósungsm. nachbehandelt u. gewaschen. 
Eine schemat. Abb. crlautert den Gang des Verf. (A. P. 1843 465 yom 27/4. 1928, 
ausg. 2/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

Mead Corp., Dayton, Ohio, iibert. von: John Traąuair, Chillicothe, Ohio, Ge
winnung ton Papierstoff aus Stroli, Grasern oder ahnlichem Materiał durch Erwarmen 
mit wenigstens der zehnfachen Menge ca. 6°/0ig. NaOH unterhalb des Kp. lióchstens
3 Stdn., wobei die M. erweicht wird. Nach dem Entfernen der Kochfl. wird die M. 
mechan. zerkleinert. Die Einrichtung wird eingehend beschricben. (A. P. 1843 464 
vom 10/1. 1927, ausg. 2/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Mead Research Engineering Co., Dayton, Ohio, iibert. yon: John Traguair, 
Chillicothe, Ohio, Gewinnung ton Papierstoff aus Stroh, Grasern, Zuckerrohr,Bambus
o. dgl. durch Erliitzen mit der achtfachen Menge an 6%ig. NaOH unterhalb des Kp. 
der Lsg., worauf das erweichte Materiał yon der Fl. durch. Abpressen befreit wird, um 
darauf unter Dampfdruck oberhalb 140° yerkocht zu werden. Dann wird die M. mit 
einem Chlorierungsmittel, z. B. Cl2, behandelt u. gewaschen. Dazu mehrere Abb. 
(A. P. 1843 466 vom 29/12. 1928, ausg. 2/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

Wilhelm Schaefer, Wiener-Neustadt, Niederósterreich, Verfahren zur Herstellung 
ton feslem Harzleim (Hartleim), insbesondere fiir die Papierfabrilcation, dad. gek., daB 
yerseifbare Harze in Ggw. von Schutzkolloiden mit Alkali unter Anwendung von wenig 
W. so weit verseift werden, daB eine gezogene Probe nach dem Erkalten fest wird u. 
feste wasserlósliche bzw. emulsionsfahige Harzseifen entstehen. — Ais Schutzkolloide 
eignen sich Starlceprodd., Ole, KW-stoffe, Wachse. Man mischt z. B. 70 Tcile Harz 
mit 7 Teilen Soda, 2 Teilen Bienemcachs u. 21 Teilen 1 .̂ u. koclit so lange, bis eine 
Probe nach dem Erkalten fest wird. (Oe. P. 126 434 vom 5/3. 1929, ausg. 25/1.
1932.) D e r s i n .

Newport Industries Inc., Delaware, ubert. von: Samuel W. Mc Cune jr., 
Oalc Creek, Wisc., Herstellung ton Harzleimemulsionen, insbesondere von Papierharz- 
leim, aus schwerem Harzleim durch Vcrmischen mit h. W. durch Homogenisieren in 
einer Zentrifuge. Dazu mehrere Abb. (A. P. 1846 220 vom 1/8. 1928, ausg. 23/2.
1932.) M. F. M u l l e r .

Mechanical Rubber Co., Cleveland, Ohio, ubert. yon: James Carnie, Brooklyn, 
N. Y., Verfahren zur Herstellung ton wasserdichtem Papier- oder Pappmaterial durch 
Vermisclien yon Papierstoff mit einem Gemisch einer Kautschukdispersion u. einer 
Dispersion eines 1. Metallresinats, in der Schwefel dispergiert ist, u. durch Nieder- 
schlagen der Komponenten auf der Faser durch Zusatz eines sauren Mittels, worauf 
die M. getrocknet u. zu Papier oder Pappe yerarbeitet wird. (A. P. 1843 943 yom 
20/5. 1930, ausg. 9/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

Victor Antoine, Belgien, Einseitig glanzendes oder gefarbtes Papier. Vor der
letzten Trockenwalze wird auf die Oberflache des Papiers eine gewisse Menge W. oder 
Farbefl. aufgetragen. (Poln. P. 12199 vom 12/9. 1928, ausg. 20/8. 1930. Belg. Prior. 
15/9. 1927.) " S c h o n f e l d .

Specialty Products Co. Inc., New York, ubert. von: Fritz Emil Fuchs, East 
Orange, N. J., Herstellung ton durchsichtigem Papier. Yor dem Kalandern wird das
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Papier mit einem W. gedampft, dem ein emulgierbares fettes oder Mineralol zugesetzt 
worden ist. (A. P. 1845 655 rom 13/3. 1929, ausg. 16/2-1932.) M. F. Muller.

Albert Elias Nielsen, Oslo, Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Zell- 
stoff durch Kochen yon Holz oder anderen Rohstoffen, bei dem die in Umlauf gehaltene 
Kochlauge im Kocher direkt oder auBerhalb des Kochers indirekt erhitzt wird, dad. 
gek., daB die Lauge wahrend der Kochung fortlaufend konz. wird in an jedem der in 
Reihe geschalteten Kocher angeschlossenen, yon der Lauge im Kreislauf durchstromten 
Verdampfern, die in der Weise miteinander yerbunden sind, daB ihr Abdampf den 
jeweils nachsten, unter niedrigerem Druck u. niedrigerer Temp. stehenden Yerdampfer 
erhitzt. Dazu zahlrciche weitere Unteranspriiche u. Abb. Ygl. F. P. 689 245; C, 1931.
I. 386. (D. R. P. 544 757 KI. 55b yom 3/2. 1928, ausg. 22/2. 1932. Nor u-. Priorr. 
3/2. u. 23/11. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Ernst Schmidt, Arnau a. Elbe, Tschechosl., Gewinnung von Zellstoff aus Holz, 
Stroh, Grasem und solchen anderen Cellulosestoffen, die fiir dio iibliche Sulfitzellstoffherst. 
bisher nicht brauchbąr waren, unter Yerwendung einer gewólmlichen Sulfitlauge, der 
ein in W. 1. Metallsulfat, auBer Alkali- u. Erdalkalimetallsulfat, z. B. des Fe, Ag, Cu, 
Al, Zn, Sn, Pb, Co, Ni, Cr oder Mn, zugesetzt wird. Vgl. F. P. 689 291; C. 1931. I. 
386. (A. P. 1840 413 vom 26/12. 1929, ausg. 12/1. 1932. Tschechosl. Prior. 11/7. 
1928.) 1 M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung kunstlicher Faden. 
Man yerspinnt eine Lsg., die ein Cellulosexanthat u. ein Xanthat eines wasserunl. 
hóheren Alkoliols, einer wasserunl. Alkoholsaure oder eines Esters einer solchen oder 
eines teilweise substituierten, wasserunl. Deriv. vom Typ des Pólyninylalkohols enthalt. 
Man erhalt Fiiden von edelmattem Glanz, die auBerordentlich weich u.gesehmeidig sind. 
(E. P. 365 982 yom 28/7. 1931, ausg. 18/2. 1932. D. Prior. 28/7. 1930.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von Bandem, Kunststroh aus Cellulose- 
derivąten. Man bereitet die Spinnlsg. mit organ. Lósungsmm., die mit W. misehbar 
sind u. yerspinnt in W. oder wss. Fallbiider, die Salze oder verd. Mineralsiiuren ent
halten. (F. P. 695 843 yom 19/5. 1930, ausg. 22/12. 1930. E. Prior. 29/7.1929.) E n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Kunstliche Faden, Folien, Hdut- 
che?i aus Cellulosederkaten. Man verarbeitet eine Cellulosederivatlsg., der man ein 
Kondensationsprod. von Polymnylalkohol mit einem Aldehyd zugefiigt hat. (F. P. 
718 542 yom 11/6. 1931, ausg. 26/2. 1932. D. Priorr. 17/6. u. 22/8. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Yerfahren zur Darstellung 
gefdrbter Celluloidmassen nach D. R. P. 491779, 1. dad. gek., daB man die zum Farben 
dienenden Stoffe anorgan. oder organ. Natur in hochdisperser Form innerhalb yon 
bis zur Yerfliissigung geąuollenen oder gel. Celluloidmassen erzeugt. — 2. dad. gek., 
daB man wahrend oder nach der Erzeugung der hoehdispersen farbenden Stoffe inner
halb der Celluloidmassen oder ihrer Lsgg. letztere einer mechan. Bearbeitung unter- 
wirft. (D. R. P. 545 129 KI. 39b yom 19/12. 1924, ausg. 25/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 
491779; C. 1930. I. 2336.) ENGEROFF-

Walter M. Miinzinger, Das Kunstleder und seine Herstellung. Miinclicn: P. Genschel 1031. 
(68 S.) gr. 8°. nn. M. 6.—■.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
A. C. Dunningham. Die Aufrećhterhaltung der Einlieitlichkeit bei induslriellen

Brennstoffen. EinfluB der Probenahme, der Abbau- u. Aufbereitungsmethoden, die 
Natur der Verunreinigungen, der Asche, der S- u. Cl-Bestandteile. Zur Erkennung der 
Kohlensubstanz selbst lialt Vf. yom industriellen Standpunkt aus eine Best. des C- u. 
H-Geh. nicht fiir nótig, sondern begniigt sich mit der Best. von W. u. Asche, dagegen 
halt er fiir wichtig, Best. der Verbrennlichkeit u. Reaktionsfahigkeit aueh auf die 
Kohlen auszudehnen. (Colliery Guardian and Journ. Coal Iron Trades 144. 445—47. 
4/3. 1932. Manchester.) '  B e n t h in .

B. M. Bird und S. M. Marshall, Setz-, Klassier-, Herdaufbereitungs- und Flo- 
tationsversuche mit schicer aufbereitbaren Kohlen mit besonderer Berucksichtigung der 
Pierce-Count-y-Kohlen, Washington. TJmfassende Verss. zur Auffindung der giinstigsten 
Aufbereitungsmethode fiir die Pierce-County-Kohle. Zur Separation sehwer aufbereit- 
barer Kohle erwies sich ein KJassierer mit behinderter Ablagerung und ein neues Riffel- 
bleeli fiir Herdaufbereitung yon besonders guter Wrkg. Zur Justierung von Herd-
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aufbereitungsmaschinen wurde eine neue Methode ausgearbeitet. (U. S. Dpt. Commerce. 
Bureau Mines. Buli. 337. 1—132. 1931. U. S. Bureau of Mines.) ■_ B e n t h i n .

S. M. Marshall und B. M. Bird, Untersiichungen iiber die Backfahigkeit, die Ver- 
Icokung und die Nebenprodukte von Kohlen der Pierce Gounly, Washington. Ausfuhrlieho 
Unterss. iiber die Eignung der Kohlen aller Lager der Pierce County zur Gcwinnung 
von Hochofenkoks. Genaue Angaben iiber die angewandten Unters.-Methoden. Zahl- 
reiche Tabellen u. Abbildungen. (U. S. Dpt. Commerce. Bureau Mines. Buli. 336.1—31. 
1031. U. S. Bureau of Mines.) B e n t h i n .

H. A. J. Pieters und J . Smeets, Aufnalime und Abgabe von Schiuefelwasserstoff 
durcli Lósungen, die aufl er Natriumcarbonat auch Arsentrioxyd enthalten. Es zeigt sich,

■ daB auf Zusatz von As20 :) zu einer Sodalsg. mehr H2S aus dem Gas aufgenommen, 
jedoch bei der Regeneration unter Durchleiten eines Luftstromes weniger H»S ab- 
gegeben wird. Eine S-Bldg., die gemaB der Beschreibung des T h y 1 o x verf. auftreten 
soli, wurde nicht beobachtet. (Chem. Weekbl. 29. 73—74. 30/1. 1932.) K u n o  W o l f .

W. Schairer, Uber den Einflufi von Kolilenwasserstoffen auf die Haltbarkeit ton 
Lederbiilgen in Irnckenen Oasmessern. Dio Lederimpragnierung wird im Laufe der Zeit 
durch die im Gas enthaltenen KW-stoffc ersetzt, wobei sich die ZerreiBfestigkeit ver- 
mindert; Bzl.-KW-stoffe setzen die Pestigkeit starker herab ais Tetralin. (Gas- u. 
Wasserfach 75. 185—88. 5/3. 1932. Stuttgart.) S c h u s t e r .

E. Rohrauer, Tetralin und Gununidichtungen. Ermittlung der Tetra)inaufnahme 
von Streifen u. Ringen verschiedener Gummisorten aus tetralindampfhaltiger Atmós- 
phiire bei 20° wahrend dreimonatiger Einw.-Zeit. Best. der Dehnung u. Zugfestigkeit 
vor u. nach der Einw. Gummidichtungen in Leitungen fiir tetralindampfhaltige Gase 
miissen in bezug auf die Sorte ausgewahlt u. vor direktem Angriff des Tetralins ge- 
sohutzt werden. (Gas-u. Wasserfach 75. 169—71.27/2.1932. Karlsruhe.) S c h u s t e r .

Gustav Egloff und E. P. Nelson, Die Mineralolindustrie in der Tschechosloicakei. 
Beschreibung der Rohólfórderung, Arbeitsverff. u. Analysen der erhaltenen Prodd. 
(Petroleum Times 27- 145—47. 6/2. 1932.) K. O. M u l l e r .

Geo. Pfau und C. A. Barrere, Neuerliche Entwicklung bei der KontaktfiUration. 
Die Herst. u. Aufarbeitung von Entfiirbungs- u. Filtrationserden wird an Hand schemat. 
Verff.-Skizzen besprochen, die erforderliche Eig. festgelegt. Die Filtration des Oles 
im verd. u. unverd. Zustand, die dabei auftretenden Schwierigkeiten werden erortert. 
(Petroleum Engineer 2. Nr. 9. 140—44. 1931.) K. O. M u l l e r .

George Pfau und C. A. Barrere, Methoden zum Mischen von Suureschlamm- 
Brennstoffen. Aufarbeitungsverff. fiir Saureschlamm u. Regeneration der Saure werden 
angegeben. Vff. geben Vorschriften fiir Mischungsverhiiltnisse von Schlamm u. HeizOl 
mit physikal. Konstanten der Mischungen, die den Regierungsbedingungen cntsprechen. 
Die so erhaltenen Brennstoffe haben einen Warmewirkungsgrad von 62°/o "• ergeben 
keine Korrosion der Kesselrohre. (Petroleum Engineer 2- Nr. 10.129—33.1931.) K. O.M.

F. R. Staley, KontaktfiUration ton Bradfordolen. Bei der Kontaktfiltration (vgl.
C. 1932. I. 1606) ist die Menge der erforderliehen Erde per Galion abhśingig von der 
Art der Erde u. dem zu behandelnden Ol. Im allgemeinen sind saurebehandelte Erden 
zur Entfarbung besser geeignet ais Roherden. Permsjrlvan. Ole, die selten saurebehandelt 
sind, erfordern 1 Pfund Erde per Galion, wiihrend mit Saure vorbcliandelte Texas 
Roholc nur 3/10 Pfund Erde per Galion benótigen. (Petroleum Engineer 2. Nr. 12.
29—30. 1931.) K. O. M u l l e r .

—, Die Wirkung der Fliichłigkeit auf den Oherbrauch wiihrend des Betriebes. In 
einer HALL-ScoTT-4-Zylindermaschine wurden bei genau glcichen Bedingungen 4 Ole 
(pennsylvan., Jlidcontinent, Golfkiiste u. californ.) neben allen anderen physikal. u. 
chem. Konstanten auf Fliichtigkeit gepriift. Die Resultate sind graph. wiedergegeben.
(National Petroleum News 23. Nr. 50. 25—2G. 16/12. 1931.) K. O. M u l l e r .

G. H. B. Davis und A. J. Blackwood, Wie Parafloio auf 'paraffinbasische Schmier- 
ole wirkt. (Vgl. A. P. 1 815 022; C. 1931. II. 2096.) An Hand zahlreiclier VerSs., die

■ tabellar. zusammengestellt sind, wird die verzogernde u. verhindernde Wrkg. der
Auskrystallisation von Paraffin in Sclimierólen nach Zusatz von geringen Mengen 
Paraflow eingehend besprochen. Vergleichsverss. bewiesen die starkę Herabsetzung 
des Stockpunktes u. Verbesserung des Viscositatsindexes. (National Petroleum News 23. 
Nr. 46. 41—52. 18/11. 1931.) K. O. M u l l e r .

R. A. Mott, Die Bemrtmig wid Mischung von Kohle fiir die Koksherstellmig.
■ Idcnt. mit der C. 1932. I. 1738 referierten Arbeit. (Gas World 96. Nr. 2479. Suppl.

14—25. 6/2. 1932.) Sc h u s t e r .
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Franz Krautscłineider, Neuerungen an den Heyde-.Priifgeralcn fur Asphalt, 
Bitmnen und Teer. Auszug aus dcm neucn Katalog der Fa. O. H eyde, Dresden N, 23. 
(Petroleum 28. Nr. 8. Asphalt u. StraBcnbau. 4—5. Febr. 1932. Dresden.) Co n s o l a t i .

Hans Weber und Hermann Bechler, Uber denZerfall der bituminosen Straf3enbau- 
emulsionen durch Beruhrung mit dcm Gestem. Vff. arbeiteten eine neue Methode zur 
Best. des „Zerfallswertes“ von bitumindsen StraBenbauemulsionen aus: 10,0 g des 
gewaschenen u. getrockneten Gcstcins von der KorngróBe 0,6—2 mm (Riickstand auf 
dem 100 Maschen/qcm-Sicb) werden bei Zimmertemp. mit ca. 50 ccm der zu unter
suchenden Emulsion versetzt, 5 Sekunden innig yerriihrt u. 1 Stde. stchen gelassen. 
Hierauf wird der unveranderte EmulsionsiiberschuB moglichst yollstandig abgegossen 
u. der Schaleninhalt unter Riihren mchrmals mit dest. W. bis zur Farblosigkeit des 
Wasehwąssers ausgewaschcn, bei hoherer Temp. getrocknet u. Gewichtszunahme fest- 
gcstellt. — Es ist unmoglich, aus dcm Verh. einer Emulsion gegen ein bestimmtes Ge
stem auf dasjenige gegen alle anderen Gcsteine zu sehlieflen. Dic neue Methode eignet 
sich, solche Unterschiede festzustellen u. Emulsion u. Gestein hinsichtlich der Zerfalls- 
geschwindigkeit nach seinen Bcdurfnissen aufcinander abzustimmen, Die Charakteri- 
sierung eines Gesteins wird nach der neuen Methode mit Hilfe einer an mehreren anderen 
Gesteincn bekannten Vcrh. gepriiften Emulsion crmóglicht. (Asphalt u, Teer 32. 
45. 37 Seiten. 1932. Dresden, Techn. Hochsch.) Co n s o l a t i ,

Soc. de Recherches et de Perfectionnements Industriels und Soc. des Charbons 
Reconstitues, Frankrcich, Herstellung von Briketts. Man stcllt ein Gemisch von zer- 
kleinerter Kohle her, das 10—50% fliichtige Bestandteilc enthiUt, erhitzt dieses auf 
ctwa 150—500°, mindestens aber 50° iiber den Beginn der Gasentw., u. brikettiert dio 
so piast, gemachtc Kohle, ohne sic mit der Luft in Beruhrung zu bringen. (F. P. 714 015 
vom 28/3. 1931, ausg. 6/11. 1931. D . Prior. 19/5. 1930.) D e r s i n .

Henri Willemsen, Frankrcich, Herslellung von Briketts. Man setzt der Kohle 
eine auf 32—34° B6 cingedicktc Sulfitcclluloseablauge, ferner CaC03, Ccllophanc (? der 
Ref.) u. gegebenenfalls W. zu, u. mahlt das Gemisch in einer Miihle, worauf es bri
kettiert wird. (F. P. 718167 vom 5/6. 1931, ausg. 20/1. 1932.) D e r s in

International Coal Carbonization Co., New York, ubert. yon: International
Combustion Engineering Corp., New York, und Walter Runge, V. St. A., Verkokung 
von Kohle. Die fein gcmalilene Kohle wird in Form eines Nebcls von oben in eine senk- 
recht stehende Retorto eingoblasen, wahrend von unten li. Generatorgas in tangentialer 
Richtung mit solcher Geschwindigkeit eingeblasen wird, daC die Kohle schwebend er
halten wird, wahrend die Verkokung erfolgt. (Can. P. 288 288 vom 17/3. 1925, ausg. 
26/3. 1929.) D e r s i n .

Walter Edwin Trent, New York, Kokereiverfahren. Die zu yerkokende Kohle 
wird in Kasten gcfiillt, die an einem laufenden Bando befestigt u. so durch einen auf 
Verkokungstemp. erhitzten Tunnelofen gefiihrt werden. An dem unteren Teil jedes 
Kastens ist ein besonderer Raum, in den yor dem Eintritt in den Ofen ein auf 800 bis 
900° yorgeheiztes Heizelement, z. B. aus GuCeisen, cingefullt wird. (E. P. 365 694
vom 11/il. 1930, ausg. 18/2. 1932.) D e r s i n .

Ges. fiir Teerverwertung m. b. H., Verkokung von Pech. D as Pech wird infestem 
oder fl. Zustande in Koksofenkammern eingebracht u. hier yerkokt. Man kami es 
auch in aus Pechkoks bestchende Ticgel fiillen u. darin yerkoken u. nach der Austreibung 
der Hauptmengc der Pechdcstillate dic Verkokung durch Luftzutritt begiinstigen.
(F. P. 716 402 vom 1/5. 1931, ausg. 21/12. 1931.) D e r s i n .

Gustav Hilger, Gleiwitz, O.-S., Verfahren [urnl Vorrichtung] zur Erzeugung von 
hochwertigem Halh- oder Ganzkoks aus Brennstoffen beliebiger Art, dad. gek., daB der 
lose oder verdiohtet in einer Schwelretorte bzw. Vcrkokungskammer befindliche Bienn- 
stoff nach allseitiger Vorwarmung desselben bis auf eine unterlialb der Schwel- bzw. 
Verkokungstemp. liegende Temp.-Hohe lediglich an einzclnen Stellen zusatzlich so 
erhitzt wird, daB die Schwel- bzw. Verkokungstemp. erreicht wird u. dio Verschwelung 
bzw. Verkokung des Brennstoffes an diesen Stellen beginnt u. je nach Lange der Heiz- 
qucllen konzentr. oder linear im Brcnnstoffbesatz fortschrcitet. — Dadurch soli den 
Schwelgasen ein ungehinderter Abzug aus der Brcnnstoffmasse ermoglicht werden. 
(D. R. P. 545 350 KI. 10 a vom 17/10. 1929, ausg. 3/3. 1932.) D e r s i n .

I. G, Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung von Brenn-
stoffen. Ais Rk.-Ofen soli ein liegender Rohrenofon dienen, dessen Zu- u. Abfiihrungs- 
organc fest angeordnet u. dessen mittlcrer, aus Rohron bestehender Teil drchbar an-
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gcordnet ist. Der Ofen kann auch zur Ausfiihrung von Gasrkk., z. B. zur Hydrierung 
in der Dampfphase, NH3-Synthese u. dgl., dienen. In diesem Falle werden die Rohre 
mit Katalysatoren beschiekt. 3 Zeiehnungen. (F. P. 7 1 8  705  vom 16/6. 1931, ausg. 
28/1. 1932. D . Prior. 28/8. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung fester Brenn
stoffe. Man unterwirft die mit hoohsd. Olen angepastete Kohle der Druckhydrierung, 
trennt zweckmaBig unter Verwendung eines Verdunnungsmittels die feste Restkohle 
u. Asche aus dem erhaltenen Prod. ab, dest. das Losungsm. ab u. unterwirft das Ge- 
misch yon Ol u. Asphalt erneut der Druckhydrierung in Ggw. eines kolloidalcn MoOy  
Z«0-Katalysators. Man erhalt ein fast asplialtfreies 01, dessen hochsd. Anteil erneut 
zur Anpastung von Kohle Yerwendung findet. (F. P. 7 1 7  5 6 6  vom 23/5. 1931, ausg.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung von hacken- 
den Kohlen, Bitumem und Asphalt ohne Anpastungsmitlel. Die Kohle wird fein ge- 
mahlen u. dann kurze Zeit auf 300—600° erhitzt, indem man sie in einer erhitzten 
Kammer frei herunterfallen laBt. Die fliichtigen Anteile werden dadurch plotzlich 
ausgetrieben u. blasen das Kohleteilchen zu einem Kiigelchen von groBem VoI. auf. 
Zweckmiifiig arbeitet man in einer schwach oxydiercnden Atmosphare, wic Rauchgas 
mit 5°/0 0 2. AnschlieBend werden die Teilehen bei 510° u. 250 at Druck liydriert, indem 
man sie in einem Ofen iiber Platten herunterrieseln oder frei herunterfallen laBt. (F .P . 
718180 vom 5/6. 1931, ausg. 20/1. 1932. D. Prior. 29/7. 1930. E. P. 363 040 vom

Richard Feige, Berlin-Reinickendorf, Verfahren (und Vorrichlung) sur Einfiihrung 
von festen A usgangsstoffen in Hochdruckapparaluren, insbesondere bei der Hydrierung 
non festen Brennsloffen, dad. gek., dafi die Ausgangsstoffe, wie Kohle, in pulyerformigem 
Zustand in die Hochdruckapparatur durch eine Kolbenpumpe gefordert werden, dereń 
Kolben im Zylinder so viel Spiel hat, dafi das groBte yorkommende Pulyerkorn hin- 
durchtreten kann, u. glcichzeitig zwischen Kolben u. Zylinderwand Gase oder Darnpfc 
vorbeigefiihrt werden, dic an der Rk. in der Hochdruckapparatur teilnehmen. — Da
durch soli bei der Kohlehydrierung die Anpastung der Kohle mit Olen unnótig werden. 
(D. R. P. 5 4 3  7 8 6  KI. 12 o yom 4/3. 1927, ausg. 12/2. 1932.) D e r s i n .

Coal-Oil Extraction Ltd., London, Raffination von sauren, plienólhaltigen Teer- 
ólen. Man setzt dem 01 wss. NaOH zu u. behandelt das Ol mit Luft u. Dampf. Da
durch werden unerwunschte Bestandteile, die bei der spateren Verwendung der Phenole 
zu Desinfektionszwecken storen, yerharzt. Man kann entweder soyiel Alkali zusetzen, 
daB alles Phenol gel. wird, u. die Lsg. abtrennen u. fiir sich behandeln, oder nur 1 0 %  
der nótigen Alkalimenge nehmen u. die Behandlung in Ggw. der KW-stoffe durchfuhren. 
Danach werden die Plienole durch Ansauern wieder in Freihcit gesetzt. (E. P. 3 6 3  330  
vom 11/6. 1930, ausg. 14/1. 1932. A. Prior. 11/6. 1929.) D e r s i n .

Arthur George Lay Try und Murray Stuart, London, Erhohung des Oelmlles 
an Leichtolen im Kokereiteer. Man laBt auf dic bei der Verkokung von Stein- oder Braun- 
kohlen, Torf u. dgl. entstehenden 7'cerdampfc stille elektr. Entladungen einwirken. 
Gleichzeitig kann man liydrierend wirkende Gase, wie II2, CH4 oder Koksofengas zur 
Rk. bringen. (E. P. 3 6 3  3 6 0  vom 11/9. 1930, ausg. 14/1. 1932.) 1)ERSIX.

Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H., Bochum, Verfahren zur Gewinnung des Plienols 
aus solches enthaltenden Wiissern mittels Behandlung der Wasser mit einem Phenol- 
losungsm., dad. gek., dafi sich in dem Wasch- bzw. Mischbehalter akt. Kohle befindet. 
Die akt. Kohle spielt dabei zunachst die Bolle eines Adsorptionsmittels fiir die Phenole u. 
dient nach der Sattigung mit Phenolen zur Intensivierung des Waschvorganges. — 
Z. B. wird Ammoniakicasser von 2,55 g/Liter Phenolgeh. in einem mit akt. Kolih 
gefiillten Zylinder mit Bzl. im Gegenstrom gewaschen. Der Phenolgeh. sinkt dabei 
auf 0,19 g/Liter. Aus dem Bzl. wird das Phenol in iiblicher Weise gewonnen. (D. R. P. 
5 4 3  7 9 1  KI. 12q yom 5/11. 1929, ausg. 10/2. 1932.) NoXJVEL.

Wilhelm Bertelsmann. Alfred Curt Becker und Dietrich Witt, Deutschland, 
Enłgiftung ton Leuchtgas. Man leitet das (70-haltige Gas, ohne yorher die »S'-Verbb. 
abzuschciden, zusammen mit W.-Dampf iiber akt. Kohle, z. B. Steinkohlenkoks, Torf- 
koks, Braunkohlenkols oder kiinstlich mit CO,, W.-Dampf in Ggw. von Alkalien 
aktiyierte Kohlen. Den Warmebcdarf der Rk. kann man dadurch decken, dafi man 
0„ oder 0 2-haltige Gase zusetzt u. eine innere Verbrennung hervorruft. ZweckmaBig 
arbeitet man bei erhohtem Druck yon 11—16 at. (F. P. 7 1 2  4 9 7  vom 3/3. 1931, ausg.

11/1. 1932. D. Prior. 1/7. 1930.) D e r s i n .

16/10. 1930, ausg. 7/1. 1932.) D e r s i n .

2/10. 1931. D. Prior. 4/3. 1930.) D e r s i n .
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Ges. fiir Kohlentechnik m. b. H., Dortmund-Eving, Enlgiftung von Leuchlga-s. 
Mnn leitet das Gas mit W.-Dampf iiber calcinierten Dolomit, wobei CO mit W. zu C0.2 
umgesetzt u. letzteres von dem Dolomit zu Carboiml gebunden wird. Organ, gebundener 
S  wird glcichzeitig in H„S iibergefiihrt. (E. P. 365 111 vom 10/7. 1930, ausg. 11/2. 1932.
D . Prior. 16/7. 1929.) " D e r s i n .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: David L. Jacobson, Pittsburgh, Gemnnung 
von Nalriumthiosulfai aus Gasreinigungsflussigkeiten. Die Gasreinigungsfl. wird soweit 
eingedampft, daB alle in ihr vorhandenen Sake beim Abkiihlen auskrystallisieren 
wiirden. Die konz. Fl. wird jedoeh nicht gekiihlt, sondern lediglieh li. zentrifugiert 
bzw. filtriert, so daB das Na-Thiosulfat u. Na-Rhódanid yom Na2C03, NaHC03, Ferto- 
cyanid u. anderen farbeiidcn Substanzen getrennt werden. Das Filtrat schcidct beim 
Abkiihlen Na2S20 3 u. NaCNS aus. Die erhaltenen Krystalle werden in einer geringen 
Menge von h. W. gel. Aus der Lsg. fallen beim Abkiihlen Krystalle von Na2S20 3- 2 H20 
u. von Na2S20 3-5 H20 aus, welchc nochmals in h. W. gel. werden u. bei der Abkiililung 
dieser Lsg. Na2S20 2-5 H 20  ergeben. (A. P. 1846 058 vom 4/12. 1926, ausg. 23/2.

Richard Brandt, Bergedorf, Eleklrolyiisclie Gewinnung von Kaliumferrocyanid bei 
der Reinigung von Gasen. Das Verf. wird in einem filterpressenartigen App. durch? 
gefiihrt, dessen bipolar wirkende Platten aus Legicrungen von Eiscn mit Cr u. Ni, 
sog. V 2 A-Metall, bestehen. (E. P. 365 983 yom 29/7.1931, ausg. 18/2.1932. D . Prior. 
8/12. 1930. Zus. zu E. P. 319 147; C. 1930. I. 4244.) . D r e w s .

Governors of the University of Alberta, iibert. von: E. Herbert Boomer, 
Edmonton, Alberta, Canada, Herstellung von Wassergas au.s Naturgas. E s  wird N2-haIt. 
Naturgas mit 0 2, Luft oder 0 2-haltigen Gasen im Yerhaltnis vom 1 Grammatom 0 2 
auf 1 Grammatom C im Naturgas gemischt iiber geeignete Kontaktmassenjbei ge- 
wóhnlichem Druck u. Tempp. oberhalb 975° geleitct. (Can. P. 289 830^rom 30/4. 
1928, ausg. 21/5. 1929.) E b e n .

Trent Process Corp., Herstellung von Generatorgas aus Anthracitkohle. Die Kohle 
wird zuerst yóllig entgast u. dann noch heiB in den Generator gebracht u. yergast. 
Dadurch soli das Ubertreten von Teertrópfchen in das Gas vermieden werden. (E. P. 
357 424 vom 24/11. 1930, ausg. 15/10. 1931. A. Prior. 26/11. 1929.) D e r s i n .

Allgemeine Vergasungs-Ges. m. b. H., Berlin-Halensec, Verfahren zur Reinigung 
und Kuhlung von Generatorgas mit Beseitigung des phenolhaltigen Abwassers durch 
Kiihlung in Stufen des Gases unter Ruckleitung des in der letzten Stufe anfallenden 
Gaswassers in die erste Stufe u. Sattigung des Generatorwindes mit dem erwarmten 
Kiihlwasser in einem zweiteiligen Rieselturm, dad. gek., daB das aus der Gasstufe des 
Rieselturmes in dic Windstufe iibertretende Wasser zusatzlich so hoch erwarmt wird, 
daB seine Temp. zur vollen Sattigung des Windes ausreicht. — Zwischen der Gasstufe 
u. der Windstufe kann ein Wiirmeaustauscher angeordnet werden, der mit dem Wasser- 
mantcl des Generators bzw. mit einem mehrere Wassermantel zusammenfassenden 
Sammelbehalter yerbunden ist. (D. R. P. 545 330 K1.26d yom 26/8. 1930, ausg.
3/3.1932.) D e r s i n .

Texas Co., New York, iibert. yon: Otto Behimer, V. St. A., Druckhydrierung 
und Spallung von Mineralólen. D as hochsd. Ausgangsól wird in einem Róhrenofen 
unter bohem Druck von >  56 a t yorgeheizt u. dann in fl. Phase mit H% u. einer AlCl:r 
KW-stoffdoppelverb. in niedriger sdd. Prodd. iibergefiihrt.J[Die leichtcn KW-stoffc 
werden dann von dem Riickstandsol u. AlCl3 bei niedrigerem Druck abdest. (A. P. 
1835 748 vom 18/3. 1925, ausg. 8/12. 1931.) D e r i n s .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von Oscar H. Fairchild, V. St. A., 
Crackverfahren. In einem Generator befindet sich ein gliihendes Brennstoffbett, das 
mittels Luft heiBgeblasen wird. Oberhalb der Gliihzone befindet sich eine Verengerung 
des Generators, in der die Gase infolgedessen eine erhóhtc Geschwindigkcit haben. 
In diese Zono wird das zu spaltcnde 01 eingeblasen, das yerdampft u. an den heiBen 
Kolisteilen in der Dampfphase geeraekt wird. Die gebildeten leichten KW-stoffo worden 
durch Kondcnsation aus dem Gas gewonnen. (A. P. 1 832 975 yom 14/1. 1926, ausg. 
24/11. 1931.) . D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibeit. yon: Gustav Egloff und Harry
P. Benner, V. St. A., Crackverfahren. Das Ol wird in einer zu 3/4 geMIten Blase unter
Druck auf Spalttemp. erhitzt. Die Diimpfe treten in eine 2. Uberhitzungskammer u. 
yon dort zu einem Dephlegmator u. Kiihler. Das fl. Riickstandsol aus der Blasc geht 
in eine Kammer, in der sich der ausgeschiedene C absetzon kann. Hier wird das fl.

1932.) D r e w s .
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Ol abgetrcnnt u. direkt in die Uberhitzungskammer eingefuhrt- (A. P. 1 832928 vom 
(3/7.1920, ausg. 24/11. 1931. A. P. 1 835 765 yom 6/7. 1920, ausg. 8/12. 1931.) D e r s i n .

Gulf Refining Co., V. St. A., Crackung ton Mineralolen. Um Korrosioneu der 
App. durch den bei der Spallung entstehenden //.,£ zu vermeiden, soli mit dem Ol 
so viel Luft mit in die Crackrohre gepumpt werden, da(3 etwa 10 Voll. Luft fiir jedes 
zu erwartende Yol. H„S anwesend sind, die Luftmenge jedock zu einer Oxydątion oder 
unyollstandigen Verbrennung des Oles nicht ausreicht. (F. P. 717 201 vom 18/5.' 1931, 
ausg. 5/1. 1932. A. Prior. 24/5. 1930.) D e r s i n .

Comp. Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, Frank
reich Crackung voii Scliwerolen. Das t)l tritt in cinen Yerdanipfer, in dcm es uber Fiill- 
korper herabrieselt u. aus dem der Oldampf direkt in die darunter befindliche Spalt- 
kammer tritt, in der Katalysatoren angeordnct sind. Die Crackprodd. trcten dann in 
eine Dcst.-Kolonne, in der sic fraktioniert werden. (F. P. 712 512 vom 16/6. 1930, ausg.
3/10. 1931.) D e r s i n .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: John L. Cooley mul
Leonard C. Mc Cloud, V. St. A., Etitschwefelung von Crackdeslillaten. Das Crack- 
gasolin wird unter Druck kondensiert, dann teilweise entspannt, wodurch fluclitige 
<Ś-Verbb. yerdampfen, dann wieder unter hoheren Druck gesetzt, aufgeheizt u. in eine 
unter Druck stehende Kolonne eingefuhrt, in der die rcstliclien iS.,-Verbb. gasfonnig 
die Kolomie oben verlassen, wahrend die KW-stoffc unten fl. abgezogen werden. 
(A. P. 1839 087 yom 30/11. 1927, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

Cross Development Corp., V. St. A., iibert. von: Roy Cross, Kansas City, 
V. St. A., Raffination ton Mineralolen. Das Ol soli mit einer Mischung von Fullererile
u. fein.verteiltem Cu oder CuO behandelt werden. Mail kann auch das Cu ais Salz auf 
die Teilchen der Bleicherde niederschlagen. {A. P. 1836 577 vom 29/9. 1924, ausg. 
15/12.1931.) D e r s i n .

Refiners Ltd., Kenneth Cox und Percival John McDermott, Manchester, 
Raffination ton Benzol und anderen Kohlemcasserstoffen. Man setzt FeJSO.^-j u. Fullcr- 
crde dem KW-stoff unter inniger Mischung zu u. trennt die Zusatze darauf durch 
Filtration ab. Das Filtrat wird ncutralisiert u. dest. (E. P. 360 358 vom 28/7. 1930, 
ausg. 3/12. 1931.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: Jacque C. Morrell, V..St. A., 
Raffination ton Crackgasolin. Man laBt zuerst ein Gemisch von 5-freien anorgan. u. 
organ. Sauren, z. B. von Eisessig +  H3PO.v u. dann konz. H„SOt einwirken. (A. P.
1 839 114 vom 9/12. 1925, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

Shell Oil Co., iibert. von: Thomas B. Kimball, Martinez, V. St. A., Raffination 
ton leichlem Crackgasolin. Das Gasolin wird im dampfformigen Zustande mit einer 
wss. Lsg. voń NaOH im Gegcnstrom gewaschen. Dadurch werden Mercaptane in 
hohersdd. Verbb. ubergefiihrt. (A. P. 1821916 vom 31/5. 1927, ausg. 17/11.
1931.) D e r s i n .

Gulf Refining Co., V. St. A., Entharzung ton Crackgasolin. Man erhitzt das 
Gasolin auf Tempp. von 370—426° in fl. Phase unter Druck von ungefahr 70 at, so daB 
keine Crackung eintritt. Dabei kann man unter H 2-Druck arbeiten u. Kontaktstoffe, 
wie Fullererde, zusetzen. Dadurch sollen die Harzbildner zerstort werden. Dieser 
Behandlung kann man die Gasolindiimpfc unterwerfen, wie sie unmittelbar von der 
Crackanlage kommen u. bevor sie kondensiert werden. Die Dauer der Einw. betragt 
etwa 30 Min. Dabei kann man noch etwa 20% eines hóhersd. Oles zusetzen, das ais 
Liisungsm. fur die zu kondensierenden Stoffc dient u. von denen das Bzn. nachher 
abdest. wird. (F. P. 716 450 vom 2/5. 1931, ausg. 21/12. 1931. A. Prior. 3/5. 1930.
F. P. 716 505 vom 4/5. 1931, ausg. 22/12. 1931. A. Prior. 5/5. 1930.) D e r s i n .

Gulf Refining Co., V. St. A., Stabilisierung ton Crackgasolin. Das Gasolin wird 
unter 70 a t Druck auf 370—426°, gegebenenfalls in Ggw. von Fullererde u. yon Ha, 
erhitzt, um die yerharzenden Bestandteile zu polymcrisięren. Dabei erhalt man geringere 
Yerluste, wenn man 2—50% eines hochsd. Ruckstandsóles zusetzt, das bei einer friiheren 
Durchfuhrung der gleichen Arbcitsweise ais Dcst.-Riickstand erhalten wurde. (F. P. 
716 660 vom 6/5. 1931, ausg. 24/12. 1931. A. Prior. 7/5. 1930.) D e r s i n .

Richfield Oil Co. of California, iibert. von: John C. Black, Wirt D. Rial und 
John R. Mc Connell, V. St. A., Herstellung ton Schmierdlen. Man yersetzt die Schmier- 
ólfraktion gleichzeitig mit Entfarbungśton u. einem griin fluorescierenden reerdest., 
erwarmt auf Tempp. >  230° F u. trennt das Ol yon dem Ton durch Filtration ab.
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Man erhalt so ein klares, grirn fluoresoierendes Ul. (A. P. 1 839 012 yom 6/5. 1927, 
ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

Winfield S. Zehrung, Oil City, V. St. A., Herslelhtng von Schmierólen. Eine noch 
niedrigsdd. Anteile enthaltende Schmiesólfraktion wird mit Entfarbungston gemischt, 
in einem Rohrenerhitzer ohne Craekung auf eine solche Temp. erhitzt, bei der die 
unerwunschten Anteile fluehtig sind u. dann in einen Verdampfer gebraeht, von dem 
das fl. Ol mit dem Absorptionsmittel zu einer Eilterpresse gedriiekt wird, in der eine 
Trennung erfolgt. (A. P. 1836 947 vom 1/6. 1926, ausg. 15/12. 1931.) D e r s i n .

O. B. Englisch, Chicago, und Charles P. Craig-, Los Angeles, fibert. von: Henry
H. Moreton, Santa Monica, V. St. A., Reinigung ron Schmierólen. Zur Entfernung 
von festen Verunreinigungen, wie iio/itepart-ikeln, wird das Ol in der Warnie durch 
eine Schicht kalkhaltiger Stoffe. wie Portlandzement oder Gips, filtriert. (A. P. 1 828 428 
yom 18/2. 1928, ausg. 20/10. 1931.) D e r s i n .

William H. Kobbe, New York, Schmiennittel. Minerał., yegetabil. oder animal. 
Ole u. Fctte mit schmierenden Eigg. werden mit don Einwirkungsprodd. von S auf 
Tcrpene, z. B. Kiefernól, yermischt. (A. P. 1 844 400 yom 24/1. 1928, ausg. 9/2.
1932.) R ic h t e r .

John Warren Watson Co., iibert. von: Robert F. Nowalk, Philadclphia, V. St. A., 
Reibung ausgleichende Massen. Mischungen einer unl. Metallscife, yorzugsweise Cal- 
ciumstearat, etwa l/o dcs Stearats an Stearinsaure, PbO, Graphit, Borax u. Ton, 
samtlieh in feiner Pulverung, u. einer wss. Glyeerinlsg. werden zu zweckmaBig liohlen 
Staben ausgezogen, diese zerschnitten, die Stiickc boi 100—110° getrocknet u. durch 
Erhitzen bei Rotglut gehartet. Die porigen Erzeugnisso werden mit der yerfliissigten 
Mischung von gepulvertem Calciumstearat u. 1j5 seiner Menge an Stearinsaure vóllig 
durclitrankt. Der OberschuB an dcm Impragnierungsmittel wird von der Oberflache 
der Stficke entfernt. (A. P. 1 845 056 vom 6/10. 1925, ausg. 16/2. 1932.) K u h l i n g .

Howard Ferguson, Kapstadt, Kennzeichnung von Motortreibmitteln. Man setzt 
in geringen Mengen, z. B. 1: 1 Million, solche Stoffe, gegebenenfalls gelost in A., zu, 
dic eine Icichtc Erkennbarkeit des Brennstoffs durcli physikal. oder chem. Methoden 
bowirken, z. B ..setżt man Anthracen, Thymolphthalein, Fluoresccin, Pkenolphthulein, 
Kresolphthalein, Chinin oder Aesculin zu. Man erkennt dann don yorbehandelten 
Brennstoff boi der Beleuchtung mit Ultraviolett oder beim Schutteln mit alkal. W.
(E. P. 361 310 vom 18/6. 1930, ausg. 17/12. 1931.) D e r s i n .

Christoph Burchard, Essen-Bredeney, Verfahren zur Verhindermig der Harz- 
bildung in Motortreibnitldn. Vcrf. zur Verhinderung der Harzbildung in zur Verharzung 
neigenden, aus KW-stoffen bestehenden Motortreibmitteln durch den Zusatz geringer 
Jlengen Phenole, dad. gek., daB den aus KW-stoffen bestehenden Motortreibmitteln 
fliissige hydrierle PhenoU in Mengen yon nicht iiber 0,3°/0 zugesetzt werden. — Der 
Zusatz erfolgt zweckmaBig unmittelbar nach, der Dest. (D. R. P. 545 720 KI. 23 b
vom 18/1. 1931, ausg. 4/3. 1932.) D e r s i n .

Fritz Heise und Friedrich Herbst, Lehrbuch der Bergbaukunde m it bes. Beriicksichtigung <1.
Steinkohlenbergbaues. Bd. 2. Berlin: J. Springer 1932. gr. 8°. 2. 5. verm. u. yerb.
Aufl. (XIX, S05 S.) Lw. M. 24.—. " 

fruss.I Fawel Alexejewitsch Ssolodownikow, Thermische Behandlung der Moskauer Kohlen
zweeks Gewinnung von Schwelgas und Wasserstoff. Nach Versuchen von Prof. Frank.
Tliła: Moschinienergostroj 1931. (150 S.) Bbl. 2.50.

0. Wittrock, Experimcntelle Untersuehungen zur trockenen und flussigcn Reibung. Ein
Beitrag zur Charakterisierg. d. Schmiereffektes. <Ausz.> Bonn: Bon ner U niw Buchdr.
1931. (81 S.) gr. Sn. nn. M: 2.— .

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
A. D. Crow und W. E. Grimshaw, Die Verbrennung Icottoidaler Puher. Vff. 

geben einen Uberblick iiber die bislier entwickelten Anschauungen u. formulieren vom 
Standpunkt der Quantcnthoorie aus einen Ausdruck fiir die Verbrennungsgeschwindig- 
keit rauehloser Pulver. Dic aufgestellte GesetzmaBigkeit wird durch esperimentellen 
Befund gestutzt. (Philos. Trans. Roy. Soc., London. Serio A. 230. 387—411: 19/1.
1932. Woolwich, Research Department.) . F. B e c k e r .

Demougin und Bonnet, Die De.niiirie.rung ron Nilrocellułose durch Misclisauren. 
Kleine Proben Nitrocellulose geeigneten N-Geh. u. Baumwolle werden in viel Nitrior- 
sauro bestimmter Zus. yerteilt. Nach gewisser Einw.-Dauer (bis zu 50 Tagen) wird noch
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vorausgegangener Stabilisiorung der N-Geh. bestimmt. Es wird gefunden, daB bei Nitro- 
cellulosen, dereń N-Geh. um denselben Betrag von dem der Gleichgewichtslage ent- 
sprechenden abweieht, Nitrierung u. Denitrierung bei gleiehen auBeren Bedingungen 
zu Beginn mit gleicher Gesebwindigkeit verlaufen. Die Rk.-Geschwindigkeit waclist 
mit steigender Konz. des Nitrierbades. Die den Abbau der Faser verursachende Rk. 
ist in Badern geringerer Konz. grófier, u. sio kann verhindern, daB der dem Gleichgewicht 
ontsprechendo N-Geh. der Nitrocellulosó crreicht wird. Die eingetretene Nitrierung 
einer OH-Gruppe erschwert die Veresterung der benachbartcn u. erleichtert ihre Ver- 
saifung, wenn die Nitrocellulo.se der Einw. eines weniger konz. Bades ausgesetzt wird. 
(Memoriał Poudres 24. 147—56. 1930/31. Paris.) F. B e c k e r .

Demougin und Bonnet, Uber das Gleichgewicht zwischen Nitrocellulose und dem 
Nitrierbad. Nitrocellulosc enthalt nach dem Abschleudern noch so viel Saure, ais ihr 
eigenes Gewicht betragt. Der relative Geh. dieser Saure an HN03 ist groBer ais der der 
abgeschleuderten Saure. Ca r r ie r e  (C. 1926.1. 3220) kam zu der Annahme, daB sofort 
nach der Nitrierung Pernitrocellulosen auftreten, die bei Beriihrung mit W. in HN03
u. Nitroeellulosen zerfallen. Um die Frage zu klaren, wird das Gleichgewicht zwischen 
Nitrocellulosen verschiedenen N-Geh. u. Nitriersauren wechselnder Zus. gepriift. An- 
zeichen fiir das Auftreten von Pernitrocellulosen wurden nicht gefunden. Die Nitro- 
celluloso adsorbiert gewisse Mengen Saure, die je nach Ausbildung der Oberflache der 
Nitrocellulosc wechselnd groB sind. Die Zus. der adsorbierten Saure hangt ab von der 
der Abfallsaure. Zwischen den Gehh. der adsorbierten u. abgeschleuderten Saure an 
H2S04 u. HNQ3 bestehen einfache Beziehungen, die ermittelt werden. (Memoriał 
Poudres 24. 157— 73. 1930/31. Paris.) F. B e c k e r .

L. Medard, Uber Molekiilterbindungen des Zentralils. Die gelatinierende Wrkg. 
gcwisser carbonylhaltiger Verbb. auf Nitrocellulose ist auf die Bldg. oxoniumsalzartiger 
Mol.-Verbb. zuriickzufuhren. Im Hinblick darauf wird die Fahigkeit des Zentralits, 
mit anorgan. (SnCl4, HC1, Quecksilbernitrat u. -perchlorat) u. organ. Stoffen (aromat. 
KW-stoffen, Nitrokorpern, Phenolen u. Aminen) zu reagieren, untersucht. Vf. nimmt 
die Esistenz von Mol.-Verbb. des Zentralits mit SnCl4 u. HC1 an, wenngleich die Stoffe 
nicht isoliert werden konnten. Die zur Unters. herangezogenen Phenole gehen alle, 
wie therm. Analysen zeigen, iiąuimolekulare Verbb. mit Zentralit ein; die Annahme 
erscheint berechtigt, die Saurenatur der Nitrocellulose etwa gleich der von Phenolen 
zu setzen. Queeksilbernitrat wirkt, wie auf Campher, so auch auf Zentralit ein unter 
Bldg. des Nitrats neben HgO. Im gleiehen Sinne reagiert Quecksilberperchlorat. Diese 
Rk. des doppelten Umsatzes erscheint Vf. gceignet, die Annahme des salzartigen 
Charakters der Oxoniumverbb. zu stiitzen. Nach den Unterss. ist Zentralit ais Stoff 
bas. Natur, wie etwa Campher, anzusehen. (Memoriał Poudres 24. 174—210. 1930/31. 
Moulin-Blanc.) ' F. B e c k e r .

A. Foulon, Die Verwendung von Cupren in der Sprengstofftechnik. Obersicht iiber 
die Verwendung von Cupren, einem Kondensationsprod. des Aeetylens, ais Aufsauge- 
stoff groBen Aufsaugevermogens, ais Kohlenstofftriiger bei Sauerstoffsprengstoffen, 
sowie ais Fullung fiir Patronen. (Ztschr., ges. ScliieB- u. Sprengstoffwesen 27. 48—50. 
Febr. 1932.) F. B e c k e r .

M. Patry und P. Laffitte, Uber die Enlsteliung der Dełonalionswelle des Knall- 
guecksilbers. (Vgl. C. 1932. I. 1037.) Die Bedingungen, unter denen die Verbrennung 
von Knalląuecksilber, das offen in Formen aus Holz durch Ziindsehnur geziindet wird, 
in Detonation ubergeht, werden untersucht. Es wird festgestellt, daB die zum Uber- 
gang zur Detonation nótige Anlaufstrecke abhangt vom Querselinitt u. fiir einen be- 
stimmten Wert desselben ansteigt mit fallender (Juerschnittshohe. B ei Quersehnitten 
unterhalb 30 qmm bildet sich eine Detonationswelle nicht aus. Die Detonations- 
geschwindigkeit ist nur vom Querschnitt abhangig (Photographien im Original). 
(Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1339—42. 21/12. 1931.) F. B e c k e r .

Fem. van Melckebeke, Yperit. Beschreibung der Herst. des Senfgascs aus Chlor- 
hydrin bzw. nach dem SchwefelchIoriirverf. Die Feuchtigkeit der Haut u. der Gewebe 
be wirkt Hydrolyse nach: S(CH2 ■ CH2C1)2 +  2 H20  =  2 HC1 +  S(CH2-CH2OH)2. Die 
Abtótung der Gewebe erfolgt durch direkte ehem. Einw. des Senfgases auf die Zellen
u. durch den Stillstand des Kreislaufs. (Journ. Pharmac. Belg. 14. 93—99. 7/2.
1932.) H e l l r i e g e l .

Prln led  in  O trm tn y SchluB der Reduktion: den 23. April 1932.


